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Berichtigungen. 

Nr, 4, S. 49, in der Notiz: nSpanis ches Qnecksil her" 
Zeile 5 von oben lies 8, 60/o, statt 860/o. 

Nr. 22, S. 275, linke Spalte, lies Gegenfiügel-Querschlag, statt 
Querflügelschlag. 

Nr. 42, S. 529, linke Spalte, Zeile 15 von oben lies nder 
Durchmesser", statt das epecifieche Gewicht. 



Saoh·-Register 
der 

Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 
für das Jahr 1893. 

(Die römische Ze.hl bedeutet die N'umwer, die e.re.1.Jische die Seitenzahl.) 

Die mit "') bezeichneten Artikel sind in den Vereins-Mittheilungen zu suchen. 

A. Abhandlungen, Referate, Marktberichte, Nekrologe, 
Notizen 

und Vereins-Mittheilungen. 

A. 
A Lra hamson ·Pumpe mit sehwingenderu Kolhen (Taf. V, 

.l<'ig. 8-lU), VII, 83. 
A htllufverfahren, Haase's, XXXVI, 466. 
Ac k c r hau 111 in ist er i um, Verordnung in Bruderladeuange· 

lcgenheiten, VP), 64. 
Afrika, Goldprodnction, XVI, 208. 
Ai g n er August, Ueber Wasser· und Soolenmessungcn (Taf. XI, 

l<'ig. 1-3), XX, ~54. . 
- -· Ueher die Ursachen der Todt~prechung alpiner Laugwerke, 

L, ü25. 
A 11-\"e ri en, l\letall- und Erzherghau 18!1lJ, J, 11. 
A 1 pi n e :\1 o n t an g es e 11 s c h a f t, iisterreichische, Jahresbericht, 

XXIV, 308. 
. \ l 11111 in i um, Neue Verwendung, zu Schreibstiften etc„ VII, 8!.i. 
-· -- Verwendung als Ueberzug von Eisentheilen, XI, 143. 

- und dessen Eigenschaften, XXXVII, 476. 
- und dessen Legirungen, von Kn ut-Styffc, XXXIX. 4!-11, 

XL, 505, XLI, 522, XLII, 535. 
Fabrikation in Neuhausen, XXXIX, 5U3. 
Ueberziehen von Metallen damit, XL, 515. 
dessen Darstellung, XL, 51G. 
Widerstandsfähigkeit gegeu Wasser, XL, 516. 
dessen Corrosion, XVII, 222. 

- als Reinigungsmittel für andere Metalle, von K n u t- S ty ff e, 
XXI, 267. 
Zunahme der l'roductiun, XXX, 389. 

Aluminiumstahl, Feilen daraus, XXXI, 40~. 
Anemometer von Wellner (Taf. XVIII, Fig. 5, 6), XLIII, 551. 
4 n g ström, Ueber Schmieden, Pressen und Walzen des Fluss-

metalles, XXXI, 394. 
Anthracit in der Eifel, XX, 25!J. 
Antimon, dessen trewinnung nach Köpp & Co., XVJIJ, 235. 
Antimonglanz von Magurka, XIII, 168. 
Antinonnin, XIII, 168. 
An t w_e r pen, Weltausstellung 1894, XVII, 222. 
Apat~tlager in Norwegen, XLII, 542. 
Arbe 1 t er • A u s s c h ü s s e, Genossenschafts- und Einigungs· 

Aemtcr, diesfällige Petitionen, I*), 8. 
Arl.Jeiterschutzbrillen, XLV, 578. 
A u fh er e i t n n g, El"'.11aufbereitung in Maiern, von J. Bi 11 e k 

('l'af. l1l u. 1 V), IV, i:l9, V, 51. 

Aufbereitung, Schraubenrost Patent Distl-Susky (Taf. V, 
Fig. 1-4), VI, 73. 

- - der Schlämme mit dem ßartsch'schen Stossrundherd, 
von J. Sch wartz, XLIX, ül3. 

Aufbereitungsrost, neuer, von Distl & Susky, XXXVIII, 
489 .. 

Au ff o r der u n g s k 1 a g e wegen ßerülnnung eines Anspruches 
auf einen Freischurf, XV, 192. 

Anfsetzbühnc, hydraulische, von Haniel & Lueg, XXV, 
325, XLVII, 592, L, 634. 

Aufzüge, einfach wirkende, mit Riemenantrieb, LI, li44. 
Augenkrankheiten dcrArheiter in Kohlengruben, IV, 5LI. 
Aus s te 11 u n g in Santjago 18!J-!, L, 633. 
Australasien, Goldpruduction, XVI, 207. 
Australien, Gründung eines neuen montanistischen Vereinl's 

daselbst, VIII*), 8G. 
- Ueber die wichtigsten Hergbaugebiete daselbst, von C. v. 

Ernst, XI*), 104, XJP), 114. 
Auswärtiger Hunde! Oesterreich-Ungarns in Waaren der 

Montanindustrie, von Dr. M. Ca s paar, X VIII, 223, 
XIX, 242 . 

Aus w e i eh p 1 atz mit selbstthätigen Weichen (Taf. VIII, Fig.13), 
XII, 15ti. 

ß. 
Backsteine mit huheu1 Kalkgehalt, XLVllI, IHl. 
ß a r to n e c A„ Welche Aussichten haben Schürfungen im Wasser· 

gebiete der Oder oberhalb Ostrans? (Taf. XVI, Fig. 1-3), 
XXXJIT, 417. 

Bartsch'scher Stussrunt.!herd, Aufbereitung der Schlämme 
mit demselben, vonJ.Sd1wartz, XLIX, Gl3. 

Bauer A„ Der Handel mit alten Dampfkesseln und das Dampf· 
kesselgesetz, V*), 6::!. 

Bau xi tlager in Alal.Jawa, XXIX, 376, L, 634. 
Bayern, Geologische Skizze des 01.Jerbayerischen Kohlenrevieres 

(Taf. XV, Fig. 5-6), XXX, 380. 
- - Bergwerks-, Hütten- und i:lalinenbctrieh, XXXVII, -175. 
ß ecke r Heinrieh, Der gefährliche Brunnen zu Schneidcmühl, 

XXXIV, 43!. 
Befahrung eines Berghaut" wegen Ersatzes von Bergschäden. 

XIII, Hi4. 
Belgien, Bergwerks- und Hüttenproduction 1891, VII, 84. 
ß e 11 Lowthian, Die Wärmeverschwendung Leim Schmelzen von 

Eisenerzen, XLVI, 579, XLVII, 593. 
B c n z o l, über dessen Gewinnung bei Vcrcokung der Steinkohle, 

von Ed. Donat h, LI, 637, LIJ, 649. 
Berg- und hilttenmihmische1· Verein filr die Reviere Fal

kenau, Elbogen und Carlsbad, VI!*), 72, 73. 
- - Berathnng über Erweiterung des Telephonnetzes, VII*), 7~. 

l * 



Berg· oud httttenmänischer Verein für die Re,·icrc }'al· 
kenao, EI bogen und Carlsbad, Beschlussfassung beziig
lich des Gesetzentwurfes über die Steuerreform, VII*), 73. 
Berathungen in Eisenbahntarif-Angelegenheiten, VU*), 73. 
Sympathie · Kundgebung f. den Bergcommissär Po kor n y, 
VII*), 7:i. 

llm·g· und hilttenmännischer Verein f'dr Steiermark und 
Kärnten, Sitzung des Central-Ansschusses, IX*), 87. 
General-Versammlung, IX*), 87. 

- Jahresbericht, IX*), 87. 
- Anzahl der Mitglieder, IX*), 88. 
- Stand des Medaillenfonds, IX*), 88. 

Berg- und bUtteomäooischer Verein in Mähr. • Ostr·1m, 
II*), 21, IV*), 39, VII*), 70*), IX, 90. 

- Jahresversammlung II*), 21, 23. 
- Begutachtung der Sicherheitslampe von He m p e l, VIF), 70. 

- - Festsetzung des Preises für die Ueber8ichtskarte des Ostrau-
Karwiner Reviers, VII*), 70.' 

- - Gutachten über die Ashword-Sicherheitslampe, IX*), !.lO. 
- - Neuer Sprengstoff Dahmenit, IX*), 90. 
Berga k a cl e m i e in Freiberg, Frequenz 1889-1892, III, 37. 
Bergbau, Der und die Steuergesetzreform, Gutachten 

des Advocaten Dr. Gustav Schneider in Teplitz, III*), 35. 
- - ebenso des Vereines für die bergbaulichen Interessen im 

nordwestlichen Böhmen, VI*), 63. 
He rg man n s tag in Klagenfurt, 1893, XIII, 159, dessen Ein

berufung, II*), 21. 
- ßegrüssung desselben, XXXII, 405. 
- \'erlautharung des Comites, denselben betreffend, VI*), 57. 

Grundbestimmungen für denselben, VI*), 57. 
Programm desselben, VI*), 57. 
Verlautbarung der angemeldeten Vorträge, VII, 6!.l. 
Bericht über dessen Verlauf, VIII*), 78. 
Photographische Aufnahme der Mitglieder, X*), 98. 

llergrechtliche Entscheidungen, X, 128, XIII, lti3, 
XIV, 173, XV, 192, XXIII, 292, XXIX, 37U. 

ll er g s c h ä den, Ersatzleistung für dieselben, Berathung~ in der 
Section Klagenfurt, II*), 21. 
Berathung im lfontanverein für Böhmen, II*), 23. 

- - Petition des Vereines für die bergb. Interessen im nord
westlichen Böhmen, IV*), 45. 

Bergschule in Klagenfurt, Bericht über das Schuljahr 
1891/92, VI*), 61. 

Heqrsturz in Schellgaden, XXVIII, 363. 
Bergwerks· und Hüttenbetrieb, resp. -Protluction. 

Alge1ien 1890, I, 11, 1891, XVII, 215, 18!J2, XXXVIl, 475. 
Belgien 18!!1, VII, 84. 
Bosnien 1892. XXXV, 447. 
Canada 1590, Vlll. 102. 
Finnland 1890, XIII, 168. 
Frankreich 1891, XVII, :.!15, X VUI, 228. 
Gri~chenland, XXVIII, 362. 
Grossbritannien 1892, XLI, 526. 
Italien 1891, VII, 84. 
Neu-Süd-Wales 1891, 1892, XXXI, ::l95. 
Norwegen, XXXII, 414. 
Ober-Schlesien 1802, XXI, 269, XXll, 281. 
Oesterreich 1892, XXXV, 448, XXXVI, 459. 
Portugal 1889, LI, 646. 
PreasRen 1891, XIX, 246. 

- Schweden 1892, LU, 657. 
- Vereinigte Staaten 1890 und 1891, X, 130. 

Besatzausstecher, XXIII, 292. 
Besch-werderech t gegen bergbebördliche Verfügungen, X, l:.!9, 
Bes s e m er n des Nickelsteines, LI, 641. 
Bessemerstahl-Production in den Vereinigten Staaten, 

von R. Volkmann, XIII, 162. 
Betonanskleidung eines Tunnels, XL, 515. 
Bilbao, Vier Tage daselbst, von F. Toldt (Taf.IXundX), 

XV, 183, XVI, 198. 
Billek Josef, Die Erzaufbereitung in Maiern und die elektro· 

magnetische Extraction daselbst (Taf. III und IV), IV, 39, 
V, 51. 

IV -

11 i schuf, Dr. Carl, Uelier liaguesiaziegel, III, '-!.7. 
B 1 e c h schor n s t e i n , der höchste, XI, 144. 
B 1 e i b er g er Bergwerks· Union, Geschäftsbericht, XXll, 283. 
Bleichsteiner F., Ueber feuerfeste Materialien, speciell über 

steierische Magnesit-Fabrikate, V*), 52. 
Bleiglanz, silberhaltiger, Haunay's Process zu dessen Ver· 

arbeitung, XLI, 527. 
B 1 e i grub e, neue, in der Türkei, II, 26. 
B 1 e i pressen des Grusonwerkes, XL VII, 597. 
Blei- und Silberlagerstätten im Kaukasus, XI, 144. 
B 1 i t z s t r a h 1, dessen oberirdische und unterirdische Wirkung, 

XXX, 389. 
ß o g h ca d k oh l e in Frnnkreich, 11, 26. 
Bohren mit lfaschinen beim Abbau, V, 64. 
- - mit Stahlschrot, XXXIII, 427. 
Bohringenieure, VII. Wanderversammlung, XXXVII, 47ti. 
11ohr1 o c h genügt nicht zur Constatirung eines Minera\aul'schlusses, 

XXIII, 292. 
- - bei Paruchowitz, XXX, 388. 
11ohr1 ö c her, deren Anlage bei elektrischer Zündung, von 

L. Tirmann, XIX, 237. 
Bohr m a s chi n e zum Abstechen von Roheisen, III, 37. 
- - System Thomas, XXIII, 287. 
11o1 i via, Zinnerzlagerstätten, XI, 144. 
Bosnien, Ueber die dortigen Salinen, von A. Rücke r (Tat'. XI, 

Fig. 4-li), XX, 249. 
Ueber den Kohlenbergbau daselbst, von F. Po e c h ('l'af. XIV), 
XXV, 313. 
Berg- und Hüttenwesen daselbst und in der Hercegovina, 
XXXV, 447. 
Der Kohlenberg hau daselbst, von F. Po e c h, III*), 35. 

- Kupferwerk Sinjako, von H. Freiherrn v. F o u 11 o n, I*), 18. 
Brand eines Kohlenschuppens durch Selbstentzündung, XLIII, 553. 
Bremsberganlage, grosse, in Bilbao, XV, 194. 
Bremsberggestell von H. Schreiber, III, 38. 
Brennstoffe, neue Methode zur Ermittlung ihrer Zusammen-

setzung, von H. v. J ii p t n er, VII, 84, VIII, 96. 
- - Einfache Bestimmung des Heizwerthes <lersell1en, \'Oll 

H. Frh. v. Jüptn1er, XXXIII, 420, XXXIV, 434. 
Br u n t o n's 0 f e n, Modification Blake's von G. Kr o u pa ('l'af. XVIll, 

Fig. 15, 16), XLIII, 547. 
11 r ii c k c n, Ueher bewegliehe im Allgemeinen und über Ha s e's 

Klappbrücke, VII*), 71. 

c. 
Ca n ad a, Metall- nnd Mineralproduction 18UO, VIII, lU'-!.. 
Canal La Manche, Uebcrbrückung, XLVI, 587. 
Ca n n c 1- K oh 1 e au8 dem Ostrau-Karwiner Becken, XX V, ;1~4. 
Capell-Ventilator, IV, 49. 
Ca r b o n ad o im Meteoreisen, XIX, 248. 
Ca r p an o, die Kohlenmulde daselbst, von Dr. K. Ant. W c i t

h o f er ('l'af. Xll), xxr, 261, XXII, 275. 
Cartclle, die industriellen, von M. Kauder, XVI, ~02. 
Caspaar, Dr. l'rloriz, Auswärtig& Handel Oesterreich-Ungarns 

in Waarcn der Montanindustrie 1892, XVIII, 223, XIX, 24<!. 
Ce m c n ti re n tles Stahles durch den elektrischen Strom, XXXVII, 

476. 
Check- und Giro-Verkehr, Petition an das Abgeordneten

haus, I*), 2. 
Chemisches Laboratorium der öst.-alp. Montangesellschaft 

in Neuberg. Mittheilungen aus d~mselben, v. H. v. J öp t n er, 
VII, 84, vnr, 96, IX, 110, XXXIII, 420. 

Chicago, Weltausstellung, I, 11, XIII, 169, XVII, 221, XXI, ~72. 
- - Versicherungs-Verband, XIX, 248. 

Ein Besuch in dem Gebäude für Berg- und Hüttenwesen 
XXXIII, 415, XXXIV, 429, XXXV, 44::l, XXXVI, 455: 
XXXVIII, 483, XXXIX, 496, XL, 508, XLVIII, 59!J, 
LI, 643, LII, 653. 
Internationaler Ingenieur-Congress, X*), 96. 

Chile, Metallurgische Beiträge aus, von Andreas Gm eh 1 in g, 
XXXVII, 468, XXXVIII, 479. 

Chrom, metallisches, dessen Darstellung, XVIII, ~67. 



Cu k es aus Turf uder llrauukuhle, XXX V, ·153. 
Cokesofen von H. llorge, XIV, 182. 
Cokesöfeu von A. Reineckeu, XLIX, 622. 
Compression, die mehrstnfige, von A. Kid, XXVI, 3;.li', 

XXVII, 339. 
Co m press o ren. zweistufige, bei bergbaulichen Drucklnft

anlagen, LI, 646. 
Cowprimirte Luft zur Klihlung warmlaufe1uler Lager, LII, 

657. 
Cuustructionsstahlsortcn, neue Methode zu ihrer Prüfung, 

von A. E. Hunt, XLV, 576. 
L' u V c 1 ag e, Senken einer eisernen, in Witkuwitz, von W. J i e i II s k s· 

('l'af. V, Fig. 15-19), VI, 75. 
C y c l o n , Staubsammler, III. 38. 

D. 

Da.mpfba.ggcr für Abraumarbeiten, IX, 116. 
Dampfhammer von 125 t, XLII, 541. 
Da.mpfha.spel von M. C. Levet, XXIII, ~97. 
Da m p fk esse !-Explosionen, XI, 139. 
- Explosion geschweisster, XL, 515. 

Wasserstand in hochgespannten, XIV, 182. 
Wasserröhrenkessel, XXV, 323. 

Da.mpfröhren, Umhüllung, XXV, 324. 
D a.sy m et er und Lu ftpyrom ete r von A. Si egert u11d 

W. Dürr, XXllJ, 291. 
Da wson-G a.s, XXXVIII, 485. 
D c b u s H., Chemische Theorie des Schiesspulvers, 111, 36. 
Deutsch 1 a. n d s Knappscha.fügenossenschaften im Jahre 1891. 

XXIX, 3i2. 
Deckenträme aus Cement. und Stahl, XLVI, 5t'7. 
Dcutsch-Osta.frika., Erzannuth, II, 26. 
Diamanten, Fundorte. XLIV. 553. 
Die 1 in g Gusta.v, Ueber. Schwefelkohlenstoff, VII*), 75, VIIF), 84. 
Dicsel's Wärmemotoren (Taf. XV, Fig. 7-8), XXX, 383. 
Digassteine, Verfahren zu ihrer Herstellung, XL, 516. 
Dun a th Ed., Ueber die Gewinnung deR Benzols !Jei der Vcr

cokung der Steinkohle, LI, 637, LII, 649. 
Draht, Pressen aus flüssigem Meta.II, III, 38. 

Ziehen desselben nach E. Sa. n d t n e r, XXVII, 349. 
Eisendrahtgeflecht-Packung, XLVII, :'>97. 
Reinigung von Schlacken etc., L, 634. 

Dr a h i h a. spe 1 des Ca.mbria.-Eisenwerkes von Uhr, XX VIII, 360. 
Drahtseile von George Elliot & Cie., XI, 143. 
- - verschlossene, von Feiten & Guilla.urue, XLVI, 586. 
-- - Eingesendet und Erwiderung zu dem vorstehenden Artikel, 

LI, 645. 
Drahtwalzwerk 'l'urk. XL\'IJ, 591. 
Dru.ckluft-Sammler, unterirdischer, XLVII, 597. 
Druck ver 1 u s t, in Was~er-, Luft und Dampfröhren. XXXII, 411. 
Dyn a. mit, erste Verwendung in Oesterreich, XVII, 211, XIX, 

247, XXI, 272. 

E. 
Ebonit-Kolbenringe. XXV, 324. 
Ehrenwert h Jos. v., Production der Erde an Kohlen, Metallen 

und Salz, XCV, l71i, XV, 188, XVI, 204, XVII, 218. 
Aluminium und seine Legirung1>n , von Knut St y ff e, 

. XXXIX, 491, XL, 505, XLI, 522, XLII, 535. 
~~ffelthurm in London, X, 132. 
~~nkommenbesteuerung yon Bergbauen. XIV, 175. 
~ ~ n stur z eines Schorn s t e i n s in England, 1, 12. 

I•, 1 s e n • Entfernung des Schwefels aus demselben von J. E. St e et, 
xxvn, 343. 
und Stahl, Zusatz von metallischen und nicht metaliischcn 
Stoffen, XXVII, 350. 
Neuer Process zur Enl~cbweflung rnn Eisen und Sta.hl, 
von E. H. Sani te r, XXVIII. 353. 
und Industrie in den Vereinigten Staaten 1892, XLII, 538. 
Zunahme der Production in den Vereinigten Staaten, V, 64. 

V 

Eisen, Streckproben mit schwedischem Stabeisen, VII, 8:.J. 
Production Grossbritanniens 1892, XVI, 209. 
Zuschlag beim Ralfiniren, XLIV, 566. 
Modificationen des Kohlenstoffes in demselben, von A. L e de
bu r, XLVII, 59G. 
Bestimmung des Gesammtkohlenstoft'es da.rin, XLII, '>97. 
Kohlenstoffbestimmung nach W. He m p e 1, LU, 658. 
Prüfung der Kohlenstoff-Bestimmungs-Methoden, XLVIII, 
603. 

- Chemische Untersuchung desselben, von H. v. Jü p tn er, 
XLIX, 617. 
Ueherhitzen dessellien in der Birne, behufs Gusses, XVIII, 23-L 
von 0 v i fa k, XXVIII, 363. 
Einwirkung des Kohlenoxyds, XXXVIII, 488. 
und Sta.hlindustrie in den westlichen Staaten von Nord
amerika von R. Volkmann, L, 630. 

Eisen und St a. h 1, Einheitliche Benennungen nach den Vor
schlägen des österr. Ing~nieur- und Architekten- Vereines, 
XI*), 102. 

- - Beschluss der Section Klagenfurt bezüglich dieser Vor
schläge, XP), 99. 

- - Ebenso der Section Leoben, XII*), 113. 
- - Erläuterungen zu ilen Grundzügen dieser einheitlichen 

Benennung, XI*), 1U2. 
Eisenbahnen, Sibirische, XXVI, 338. 
- - a.uf Schiffen, XL, 515. 
Eisenbahnschienen, Schwere und leichte, VII, 8~. 
- - Ma.gnetisirung derselben, XXlI, 284. 
- - Verbrauch in den Vereinigten Sta.a.ten, XXVIII, 361. 
- - Elektrische Schweissung derselben, XXXVI, 4G6. 
Eisenbahnschwellen aus alten Laufschienen, IX, 116. 
Eisenerze, schwedische, XXXV, 453. · 

- Resultate eines schwedischen Bergbaues, XXXIX, 503. 
- von Elba, XLIV, 567. 
- Wärmeverschwendung beim Schmelzen dersellJen von 

L. Bell, XLVI, 579, XLVII, 593. 
- Schwedens, XLVII, 5D7. 
- Bestimmung der Phosphorsäure da.rin. vun H. v. J ü p t n er, 

XLIX, 616. 
Eisenerzrösten iru Flammofen, XXI, 272. 
Eisenhüttenwesen, Ueber einige Fortschritte in demsellJen, 

Vortrag von E. Vor b a. c h, lIF), 33. 
Eis e n in du s t r i e Schweden s auf der Ausstellung in Chicago, 

LII, 653. 
Eisenlegierungen, Bericht über dieselben, XXI, 272. 
Eise ur ost b i 1 d nng, deren Ursache, XVIII, 235. 
E 1 ba., die Eisenerze daselbst, XLIV, 567. 
E 1 ek tri c i tä t, Verwendung derselben in Schlagwettergruben vun 

E. Homann, XXIX, 368. 
Elektrisch betriebene Ventilationsanlage, LI, 642. 
Elektrische Kraftlibertra.gung, VIII, 91. 

- Transmission vom Niagarafall, XI, 144. 
- - Schweissung von Hahnschienen, XXXVI, 466. 
- - Kra.ftiibertragung am Zieglerschachte !Jei Nürscha.n, V!ll*), 

86, IX*), 91. 
Elektrische Schräm- und Bohrmaschinen, VIII, U4. 

- Beleuchtung, VIII, 95. 
- Locomotive, Grubenförderung, XV, 1!12. 

- - Bohrnng im Salzberge zu Ischl, XXXIV, 441. 
- -- Anlagen in Europa., XXXVII, 476. 
E 1 e kt r i s c h es Signa. l wes e n. VIIT. !:15. 
Elektro 1 y t i s c h e Gewinnung \'on Zinkmetall a.us ßlende, 

XXXVII, 476. 
Elektrometa.llurgie, Vill, 95. 
Elektrometa.llurgische Gewinnung de~ Zinks, L, 634. 
E 1 e kt rote chn i k im Berg· u. Hüttenwesen, Fortschritte, VIII, Ul. 
- - Bibliographie, XX, 259. 
Entsilberungskessel, XXX, 388. 
E n tz ön d 11 ngs tc m p e ra. t 11 r von explosiven Gasgemischen, 

XIX, 248. ' 
Erdöl-Springbrunnen in Baku, XVII, 2~~. 
- - Vorkommen in der Provinz Mendoza., XXXI, 403. 

~ 



- VI 

Erd ö 1 v ur kommen u n d l' et r o 1 e u min d u s tri c Italiens, 
von C. v. Ernst, VI*), 65, VII*), 74. 

Ernst C. v., Ueber das Erdölvorkommen und die Petroleum
industrie in Italien, VI*), 65, VII*), 74. 

- - Ueber die wichtigsten Bergbaugebiete in Australien, XI*), 
104, XII*), 114. 

Erzaufliereitung in l\Iaiern, und die elektromagnetische 
Extraction daselbst (Taf. III und IV), IV, ;j9, V, 51. 

Erze, deren Behandlung nach C. G. Richardson, XXV, 325. 
- - Behandlung schwefelhaltiger, XXVI, 338. 
- - deren Behandlung nach J. Woodcock, XXXII, 4la. 
Erzgänge, Verhalten in der Tiefe, XIJI, 169. 
Erz 1 a g erst ä t t e, eigenthümliche, in llontana, XIV, 182. 
Erz 1 ag erst ä t t e n in Ober-Schlesien, deren Entstehung von 

H. Höfer, IV, 67, VII, 79. 
- - deren Zusammenhang mit dem Gestein, XXVI, 338. 
Erz scheide r, magnetischer, XL VIII, 604. 
Expansions· Steuerung, selbstthätige, bei Fördermaschinen, 

XL VIII, 611. 
Explosionen, über das Maass der Fortpflanzung derselben, 

XXXIII, 423. 
Explosiv s Fa vier, Schiessversuche von Hugo Ritt l er, IX, 

105, X, 124. 
- - Apparat zur Bestimmung der Sprengkraft von S. Wh in er y, 

Xl, 141. 
Extraction von Metallen nach A. W. Wawrik, II, 25, 

X, 132, XLII, 542. 

F. 
1''acl1versnmmlungen der Berg· un1l HUttenmiinuer im 

österr. Ingenieur- und Architekten - Verein, I*), 18, 
11*), 25. III*), M, IV*), 47, V*), 54, VI*), 64, VII*), 74, 
75, VIII'~), 85, IX*), 91, XI*), 104. 

- Neuwahl des Obmannes, VIII*), 85. 
Fahlerz von Clausthal, Zusammensetzung, L, ö34. 
Feile n aus Aluminiumstahl, XXXI, 402. 
Feinblechwalzwerk von Witgenstcin ('l'af.XIII, Fig. 21), 

XXIV, 307. 
- - der Märkischen Maschinenbau-Anstalt, XLVI, 587. 
Ferrochrom, XIV, 182. 
li' eu e rf es te Steine, XXXIX, 503. 
1''innlands Bergwerksbetrieb 1890, XIII, 168. 
Fischer, Dr. Ferd., Mischgas und Generatorgas, XLV, 573, 

XLVI, 583. 
Flussmetall, Schmieden, Pressen und Walzen desselben, von 

Angström, XXXI, 394. 
F o lt z W i 11 i b a 1 d, Metall· und Kohlenmarkt, Decem ber 1892, 

I, 7, II, 22. Jänner lf!)3 V, Gl. Februar IX, 113, März 
Xlll, 165, April XVlll, 2:~2. Mai XXlII, 294, .Juni XXVII, 
:!46, Juli XXXI, 3!)9, August XXXVI, 463, September 
XL, 511 (Berichtigung XLJ, 527), October XLIV, 563, No
vember XL VIII, 608. 

Förderges teil von F. Fröbel, JII, 38. 
Förderung, St o 1 z 's Mitnehmer für Streckenförderung mit 

schwebendem Seil (Taf. V, 1''ig. 5 bis 7), VII, 83. 
- mit Seil ohne Ende VIII, 100. 
- Haltbarkeit der Ketten und Seile bei der Strecken-, XT,Vl. 

587. 
Förderwagen, Verhütung des Entgleisens, Vll, 89. 
_ - Vorrichtung zum Schutz der Hände ('l'af. XVJII, Fig. 20), 

XLlll, 553. 
Formsteine ans Cement, Polemik Riemer- Waltl, V II, 87. 
F 0 n l l o n Heinrich, Freiherr v. , U cber das Kupferwllrk Sinjako 

in Bosnien, l*), 18. 
Fo uq uem bnrg's Schieberums teuerun g, von J. v. Hauer 

(Taf: I, Fig. 5 bis 7), 1, 4. 
Franc k e i t, neues Erz, L, 633. 
Frankreich und Algerien, Montanstatistik 1891, XVII, 

215, xvm, 228. 
Freifahrung, rechtsgiltige Fnndbesichtigung, X, 130 .. 
Frei k u x e , deren N ormirung ist unzulässig, XXI II, 293. 

Freischurf-Fixirung durch Vermessung deu Llodcn entlang, 
X, 129. -

- - Rechtsgiltigkeit desselben, XIII, 163. 
Freischürfe, jüngere, deren Ungiltigkeitserklärung, XXIX, 

370. 
Fuchs, J. M. C , Goldproduction der V. Staaten , A ustralasiens 

und Afrikas, XVI, 207. 

G. 
Galiztsclter Laudes-Petroleum-Verein, II*), ~5. 
- - General-Versammlung, II*), 25. 
Gasausströmungen in Wels, von A. Iwan,\'*), 54. 
Gasei n s c h 1 ü s s e in l\Ietalloxyden, Lll, 658. 
Gasfeuerung beim Doppel-Puddelofeu, XLI, 528 
Geb 1 äse, neues, der kg!. l\Iuldncrhütte, XI, 14< ). 
Geisler's Ventilatnrgehiiuse (Taf. XVIII, I<'ig. 23), XLIJI, 

553. 
Ge 11 i v a ra, Erzerzeugung, III, 38. 
- - Ueber die Iledeutung des dortigen Erzes, XX, 259. 
Gelsenkirchen, Bergmännisehe Ausstellung tlasellist, XVIII, 

234. 
Ge o 1 o g i s c h o Skizze des oberbayeriscbeo Kohlenreviers von 

H. St u c h 1 i k (Taf. XV, Fig. 5, 6). XXX, 380. 
Gestängepumpen, Sicherung des Betriebes, XLVII, 597. 
Gewerbeordnung, Petition um Aentlerungen einiger Ilestim

mungen d~r Eisenindustrie, I*), 6. 
Gewerkschaften können auch fremde Bergwerke erwcrhen, 

XXIII, 293. 
Gewinnungsarbeiten, maschinelle, in Bergbauen, XI, 143. 
G 1 as o fen -Thon der Lölhain-Meissner Thon werke, XX VIII, 31i3. 
Glasüberzug aus Metall, XXXVII, 477. 
Gmehling Andreas, l\Ietallurgi~che Beiträge au~ Chile, XXXVII, 

468, XXXVIII, 479. 
Go 1 d · Production von Witwaterrand, VII, 89, XllI, }ö!), XL, 

515. 
- - im Bräunerit, VIII, 102. 

- und Silherproduction derErdo 188!1, 1890, 18!!1, XI, 111. 
- dessen Verftüchtigung von •r. K. Rose, XXII, !.!85. 

- - ·Production Dcutschl:tnds, XXIII, 297. 
- -Extraction aus Uürrerzen, XLI, 5~8. 
- Moderne Anlage zur Fällung des Goldes, von W. L ;in g-

h u t h (Taf. VIII, Fig. 4 ), X II, 148. 
- Die Goldlager von Dürrseifen, von Jos L o w a y ('faf. VJH, 

Fig. 5, 6), XII, 150. 
- -Krystalle, quecksilbcrhaltige, XLII, 542. 
- -l'roduction der Erde 1881-1890 von J. v. Ehrenwert h, 

XV, 191. 
-- -Production der Vereinigten Staaten, Australasiens u111l 

Afrikas von J. M. A. Fuchs, XVI, 2U7. 
- -Lösuug in Cyankaliumlösung, XXJI, 285. 
- in Australien, XI*), 106, XII*), 114. 

Goldlagerstätte von Pine Hili in Califomien, V, öil. 

Graphit in Ceylon, III, 37. 
Verwendung des mit Salpetersäure ;1ull1ereitete11, XIX, 
248. 

- --- und Graphitit, XXVII, 349. 
- - -Production 18UO, XLV, 578. 
G r i <' c h e nl an d, Mineralstatistik, XXVIII, 3ti2. 
Gros s b ri ta n nie n s Eisenproduction 18ll2, XVJ, 20U. 
- - Berg- und Hüttenproduction 1892, XLI, fdli. 
Grubenbrand in Pfibram, Beilage zu Nr. VI, Berichtigung 

IX, 116. 
Grubenförde r u n g mit elektrischer Locomotive, X V, 192. 
Grubengase, deren Auftreten und Verwerthung, von .f. '.\l;iuer

hofer (Taf. XIII, Fig. 1-20), XXIV, ~99. 
Grubenhölzer, Imprägairung, XX\'II, 349. 

Grubenventilatoren, neue Versuche mit dL•nselben XXXJV, 
438. ' 

Grubenwagen von Van hasse! (Tat'. V, Fig. 11 bis 14), VI, 
77. 

Gruson werk bei Magdeburg, XXII, 285. 
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Guntz und Särnström. Ueber die Einwirkungen des Kohlen
oxydes auf Eisen und Mangan, XXXVJll, 488; Eingesendet 
Dr. Kosmann's hiezu, XLVIII, 611. 

Guss, blasenfreier, dessen Darstellung, von Se b e n i u s, XX, 
258. 

- '--- Zuschlag bei demselben, XLIV, 56ß. 
Gussverfahren von H. D. Hibbard, XXXIV, 441. 

H. 
Haarrisse, Sichtbarmachung, I, 12. 
Ha a s e 's A bteufverfahren, XXXVI, 466. 
Haft p ficht von Bergbaubesitzern, XIV, 173. 
Hammer E., Zur markscheiderischrn Verwendung der Hänge

boussole in der Nähe von Eisen, XIV, 171. 
II ä. n de, Schutz bei Förderwä.gen für dieselllen (Taf. XVIII, Fig. 20), 

XLIII, 553. 
Hänge b Ci u s so 1 e, deren Verwendung in der Nähe von Eisen, 

von E. Hammer, XIV, 171. 
Haniel & Lueg, Fördereinrichtung, XLVII, 592. 
Härtebestimmung von Stahl, XVI, 2ll8. 
Härteflüssigkeit für Stahl, XLI, 527. 
Harvey-Process, verbesserter, XXXVIII, 489. 
Hase Joseph, Ueber bewegliche Brücken im Allgemeinen und 

über die von ihm erfundene Klappbrücke, VII*), 71. 
Hauer J u 1 i u s v., Schieberumsteuerung von Fouquemburg (Taf. 1, 

Fig. 5, Ü, 7), I, 4. 
-- - Rate a u 's Manometer mit vergrösserter Scala (Taf. II, 

Fig. 9), 1, 5. 
Langwort h 's Rahmenhammer (Taf. VI, Fig. 5), VIII, 
100. 

- - Ueber die Fabrikation biegsamer Metallröhren, XXV, 335. 
- -- Frank 's Schäumeapparat, XXVIlI, 362. 
- - Pa p e n. Henne b er g 's Trockenseparation , XLII, 529. 
- - Wasserstand in Dampfkesseln, XLVIII, 599. 
Hau n a y 's Process zur Verarbeitung silberhaltiger Bleiglanze, 

XLI, 527. 
Hau polte r A., Wehrverschluss am Salzberge zu Hall (Taf. VIII, 

Fig. 7-10), XII, 154. 
Heb erdey G., Krystallisirte Schlacken von Raibl, XI, 138. 
Heilbronn, Gruben Vent~Q.Cb,nlage, XXII, 282. 
Heinrichschacht in~. von Joh. Kohont (Taf. XIX, 

XX, XXI), XLVIT, 589. 
Heiz w c r t h fester Drennmalerialien, dessen Bestimmung, von 

H. Frh. v . .füptner, XXXIII, 420, XXXIV, 434. 
Be ring C. A., Ueber Schlackenreinigung, XIX, 23~. 
Hochofenschlacken als Farbmaterial, XXII, 284. 
Höfer H., Die Entstehung dP.r Dlei-, Zink- und Eisener.-.lagcr

stätten in Oberschlesien, VI, 67, VII, 79. 
Holzimprägnirung, V, 64. 
Ho 1 z k o h 1 e n -R o h e i s c n -Industrie in den Vereiuigtcn Staaten, 

XXXIII, 356. 
Ho man n Emil, Zur Schlagwetterfrage (Taf. XV, Fig. 16-23), 

XXIX, 3ß8, XXX, 385, XXXI, 395, XXXIJ, 406, x,x.xm, 
423. 

Ho r li v y W., Ueber Dilatation und Compensation, IV*), 39. 
Horn i k, Bergmännischer Kalender des Vereins in Mähr.-Ostrau, 

II*), 22. 
B üb n er, Markscheider-Messrad (Taf. XI, Fig. 7-9), XX, 257. 
H ll n t Alfred E„ Eine neue Methode zur Prüfung von Construc

tions-Stahlsorten, XLV, 57G. 
H Y d rau li s c h e S c h acht b ü h n e von Haniel & J, u c g, 

XXV, 325, XLVII, 592, L, 634. 
- Ebenso (Taf. XVIII, Fig. 9, 10), XLIII, 552. 

1. 
Industrie-Ausstellung in Madrid 1894, XXXIX, 502. 
lngenieur-Congress, Internationaler in Chicago, X*), 96. 
Ingenieur- und Architekten-Verein, südafrikanischer, X*), 98. 
Ingots, Gie~scn dPrsPlben, XVI, 208. 

Iron and Steel Institute, Frühlings-Meeting, XXVI, 331, 
xxvn, 343, xxvm, 353. 

- - Herbst-Meeting, XLIV, 5ü3, XLVI, 579, XLVII, 593. 
I s c h 1, Bohrung im Salzberge daselbst, XXXIV, 441. 
I s o 1 i r m a s s e , feuergefährliche, XLIX, 622. 
Jstrati, Dr„ Seesalz-Analysen, 1, 7. 
1 t a li e n, Berg- und Hüttenproduction 1891, VII, 84. 
Iwan Alex., Ueber die natürlichen Gasausströmnngen in Wels, 

V*), 54. 
J. 

Jacobs o n 's Trockenapparat für Torf etc., XIV, 182. 
J i c ins k y W., Das Senken einer eisernen Anlage in Witkowitz 

(Taf. V, Fig. 15-19), VI, 75. 
J ü p t n er Hans v., Mittheilungen aus dem ehern. Laboratorium 

der österr. alp. Montangesellschaft in Neuberg, VII, 84, 
VIII, !l6, IX, 110, XXXIII, 420, XLIX, ül3. 

K. 
Kai n i t, dessen Darstellung, XV, 194. 
Kaliberrost von Distl und Susky, XXVIII, 489. 
K a 1ipu1 ver, dessen Verwendung, III, 38. 
K a 1 i salz , dessen Werth, XX, 260. 
K a 1 k, gebrannter, Anwendung in Bleiöfen, XXV, 325. 
Kanonenrohr, grosses, XXX, 389. 
Kärnten , Eisen- und Stahlexport 1780, XIX, 248. 
- - Erzvorkommen am Umberg, XXII, 285. 
K a 8 A dalbert, Der Schraubenrost Patent D i s t 1 · S u s k y (Taf. V, 

Fig. 1-4), VII, 73. 
- - Die mehrstufige Compression, XXVI, 327, XXVII, 339. 
- - Ein neuer Touren-Indicator, XXXVII, 471. 
Kaukasus, Blei- und Silberlagerstätten daselbst, XI, 14-4. 
- - Zinkerzlagerstätten daselbst, XVJI, 221. 
- - Manganer.i:e daselbst, XVII, 221. 
-- - Bergbauliche Verhältnisse daselbst, XXIII, 289. 
Kesse lfe u eru n g, Neuerungen, Vortrag von E. Vorbach, 

V*), 54. 
K es s e 1 s t ein , dessen Beseitigung, XLII, 542. 
Ketten und Sei 1 e, deren Haltbarkeit bei der Streckenförderung, 

XLVI, 587. 
Kiesabbriinde, Verwendung zu Eisensalzen, nach Busine, 

1, 11. 
- - Verwendung der feinpulverigen Rückstände, XXXVII, 477. 
-- - Zusammenbacken derselben, XI,I, 528. 
K 1 ad n o, Montanistischer Club, l*), 16 , II*), 24 , III*), 33, 

IV*), 39, V*), 54, VII*), 71, XII•), 114. 
Klagenfurt, Section des berg- und hllttenmiinuischen Ver· 

eines nir Steiermark und .Kärnten, II*), 20, VI•), 
58, vn•), 69, XI*), 99. 

- - Typen für Walzeisen, II*), 20. 
- - Schutz der Oberßäche gegen Bergschäden, II*), 21. 
- - Jahresversammlung, VI*), 58. 
- - Jahresbericht pro 1892, VI*), 59. 

Cassabericht, VI*), 61. 
- Bericht über die Klagenfurt.er Bergschule, VI*), 61. 
- Ovation für den zurücktretenden Secretär E. Purtscher, 

VII*), 69. 
- Erörterung der Schrift: Bergmännische Uebelstände, 

VII*), 70. 
- Begrüssung des Technischen Club in Salzburg zum 25-

jährigen Jubiläum, VII*), 70. 
- - Wahlen in die kärntnerische Handels- und Gewerbekammer, 

XI*), 99. 
- - Einheitliche Benennungen für Eisen- und Stahlsorten, 

XI*), 99. 
K 1 e i n bes s e m er e i , deren Zurückgehen in Amerika , von Otto 

Vogel, IV, 44, V, 57. 
K n a p ps c h a fts-B er u fs-Gen o ss en s c haften Deutschlands, 

IV, 49. 
Knappschafts-Genossenschaften Deutschlands im Jahre 

1891, XXIX, 372. 
2* 
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K oh Je n-Production der Er1le 1881-1891, von J. v. Ehrenwert h, 
XV, 188. 

- Selbstentzündung, XXI, 272, XLIII, 553. 
-Bergbau in Bosnien, von F. Poech (Taf. XIV), XXV, 313. 
Cannelkohle aus dem Ostrau·Karwiner Becken, XXV, 324. 
Vorgänge hei der Verbrennung, XLII, 542. 
in Australien, Xll'), 115. 
Förderung im Ostrau-Karwiner Revier, XLIX, 622. 

K 0 h I e n b er g bau von Steierdorf, geschichtlicher Rückblick auf 
cleHsen Entwicklung, XLIX, 620, L, 627. 

- - Anzahl der in England dabei beschäftigten Personen, 
XLIX, 622. 

Kohlenblöcke, grosse, XXVII[, 362. 
Kohlengruben, die tiefsten, Xlll, 168. 
K oh I e n o x y d, Einwirkung auf Eisen und Mangan, XXXVIII, 

-188. 
K o 11 1 e 11 pro cl u c t i o n in den V er. ::;taaten, von R. V o 1 km an n, 

XIII, 162. 
Kohlenstaub, iiher 1lenselben, von E. Homann, XXXIII, 

424. 
K oh 1en8 toff unter starkem Druck, XVI, 209. 

Moclilicationen desselben im Eisen, von A. L c de b ur, 
XLVll, 596. 
Bestimmung im Eisen, XLVII, 597. 
Bestimmung nach W. Hampel, LII, 658. 
im Eisen, Prüfung des Bestimmungswerthcs desselben, 
XLVJJI, 60:1. 

- -Verbindungen cler Elemente, von Dr. 0. Mühlhäuser, 
XLVIII, 606. 

Kohlenstoffsteine beim Hochofenbetrieb, XIII, lfi(J. 
- - Erfahrungen bei schwedischen Hochöfen, XIX, 238. 
K oh 1 e n z i e g e 1, Erfahrungen bei schwedischen Hochöfen, XIX, 

238. 
- - deren Herstellung, XXII, 285. 
- - nach A. Fuchs, XL, 5lti. 
Köhlerschnle i1: Wamsbro, X, 1'32. 
Kohout Job., Der Graf Larisch-Mönnich'sche Hdurich-

schacht in Karwin (Taf. XIX, XX, XXI), XLVII, 589. 
K o 1 b e n ringe aus Ebonit, XXV, 324. 
K ö r t in g 's Wasserstrahlpumpen, XLVI, 587. 
Kostenersatz p fl ich t bei hergrechtlichen Verhandlungen, X, 

128. 
Kr o u p a Gustav, JIIoclerne Anlage zur Fällung des Goldes (Taf. 

VIII, Fig. 4), XII, 148. 
Der Schwefelsäureprocess zur Verarbeitung von Eilelmetall
Sulliden, XXXIX, 501. 
B 1 a k e 's Modification des Ofens von Brunton (Taf. XVIII, 
Fig. 15, Hi), XLIII, 547. 

Krupp's Ausstellung in Chicago, von R. Volkmann, XLVIII, 
5U9. 

Kryolith in Grönlan<l, XLIV, 567. 
Krystallisirtc Schlacken von Raihl, von J>. Heliercley, 

XI, 138. 
Ku p e 1 wie ser Paul, Ueber clie Herstellung cles hasischen 

Stahles in Witkowitz, XLVI, 579. 
Kupfer-Production der Erde 1881-1890, XVII, 218. 

- -Production der Welt 189:2, XX, 259. 
- Einfluss von Verunreinigungen, XXXI, 402. 

- - Darstellung aus gerösteten Kiesen (von Roh. Sc h e 11 c), 
von A. Semlitsch, XLI, 517, XLII, 531. 

Kupfer in Australien, XII*), 115. 
Kupfcrdic:htungsringe mit Ashcsteinlage, L, li34. 

L. 
Langhut h Werner, Fällung des Goldes (Taf. VIII, Fig. 4), XII, 

148. 
T. au g werke, Ursache von clereu Todtsprechung, von C. 

Schrarul, XLIV, :j55, XLV. 569. 
- - Ueber denselben Gegenstand von A. A ign er, rnn L, li2G. 
Lanrium, Procluction, XXl, 272. 
J, a v o i cl, Kitt für Stein nncl Eisen. XVII, 221. 

Ledchur A„ llfodification cles Kohlenstoffes im Eisrn, XLVII, 
596. 

J, e gier u n g, widerstandsfähige, III, 38. 
Leoben, Excursion der Hörer der Bergakademie, XXIV, :-311. 
Leoben, Section des berg· und hilttenmänniscben Vereines 

für Steiermark und Kärnten, II*), 19, III*), 32, IV*), 
37, V*), 49, VIII*), 83, Xll*), 113. 

- Referat über den neuen Erwerbsteuer - Gesetzentwurf. 
II*), 20. 

- Referat über das neue Eisenbahnbetriebs-Reglement, III*), 
32. 
Beglückwünschung des Oberbergrathes Sc h m i cl h a rn m er, 
IV*), 38. 
Petition um Abänderung einiger Bestimmungen des Be
triebsreglements der österr.-ung. Eisenhalmen, IV*), 40. 
Jahresversammlung, V*), 49. 
Jahresbericht des Vorstandes, V*), 50. 
Cassabericht, V*), 51. 
Referat über das Gutachten Dr. Schneide r's in cler 
Steuerges~tzvorlage, VIII*), 94. 

L e v a 1 D., Fortschritte in der Nickeldarstelluag, XXXII, 412. 
J,icht und Elektricität, Beziehungen zwischen beiden, von 

F. W a 1 d, IV*), 40. 
Lo c o m o t i v e, grosse, XVII, 221. 
Longworth's Rah.meuhammer von Julius v. Hauer l'l'itf. VI, 

Fig. 5), VIII, 100. 
L o w ag Josef, Die Goldlagerstätten von Dürrseifen in Schlesien 

(Taf. VIII, Fig. 5, 6), XII, 150. 
Luftstösse bei Ventilatoren, XII, 156. 
Lu s chi n E. v. Ebengreuth, Ueber Ashestvorkommen in Oester

reich-U ogarn, V*), 52. 
Ueber Vermessungsergebnisse mit dem Plesiometer, V*), 52. 

M. 
Madrid, Industrie-Ausstellung 1894, XXXIX, 502. 
Magnesiaziegel, von Dr. C. Bischof, UJ, 27. 
Magnesit, dessen Vorkommen, XVII, 221. 
Magnetische Declinations-ßeobachtungen in Klagen· 

fnrt, von F. See 1 an tl, Nov, 18~2 II, 25, Dec. VIII, lüa, 
Jänner 1893 XII, 155, Febr. XV, ,194, März XIX, 248, 
April XXV, 324, Mai XXIX, ::!76, Juni XXXV, 452, Juli 
XXXVIII, 489, August XLI, 526, Beptember XLVI, 588, 
October LI, 648. 
in PI·ibrarn 1892 voo .T osef S c h m i d, IX, 112~ 

- Erz scheide r, amerikanische, XLVIII, 604. 
Magnetit nnd Schwefelkies, Bildung derselben, XXVII, 

:-349. 
Magnetabweichungen in Sachsen 1891, 1, 11. 
Magneteiscnerzlager in Nord-Finnland, II, 2ti. 
Magnetische Sc h c i d n n g von Eisenerzen in Nordamerika, von 

Hugo Stefan (Taf. XV, Fig.1-4), XXX, 377. 
:llagnetischer Erzseparator von Reed, XI, 143. 
Magnetisirung von Eisenbahn-Schienen, XXII, 284. 
Mährisch • Ostrau , berg· und hUttenmännlscher Verein, 

IF), 21, 23, IV*), 39, VII*), 70, JX*), 90. 
:'\[ a k u c E., Zur Entwicklung der modernen Sprengtechnik in den 

:Bergwerken Oesterreichs, XVII, 211. - Berichtigung von 
E. R. v. Wurzian, XIX, 247. 

Mangan, metallisches, dessen Darstellung, von H. llfoissan, 
XVIII, 227. 

- - Einwirkung des Kohlenoxydes, XXXVHI, -188. 
Mangane i s e n s i 1 i c i ur, XV, 194. 
Manganerz, Fund im Kaukasus, IV, 49. 
- - Vorkommen auf Gängen, XXII, 285. 
- - Analysen, XL, 5l:i. 
l'tl an g an erz be r g bau im Kaukasus, X VJI, 221. 
Manganerzknollen, II, 25. 
l'tl an g ans t a h 1, Räder darans, XXXVI, 466. 
:II an o m et er Rat ca u's mit vergrösserter Scala, von J. v. Hauer 

(Taf. II, Fig. 9), T, 5. 
Mansfeld'sche Kupferwerke, Produrtion, XX, 259. 



Markscheiucr-).les srau von Hübner ('l'af. XI, Fig. 7-9), 
XX, 257. 

lll a r t in ö f e n- und Martins t a h 1- Fabrikation von W. So 1 t z, 
übersetzt von A. Sem li tsch ('l'af. I, II), I, l, II, 17, 
III, 30 . 

M a s c h in e n b e trieb durch ein Gen:enge von Wasserdampf und 
Pressluft, XXXV, 453. 

Mauerhofe r J., Ueber das Auftreten der Gase in den Kohlen
gruben und die Bestrebungen zu ihrer Verwerthung(Taf. XIII, 
Fig. 1-20), XXIV, 299. 

M a Y er Ph., Wa~serhaltungsanlage mit hydraulischer Transmission, 
XI, I:-l5. 

Metacinaberit von Idria, XIV, 182. 
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Die Martin-Oefen und die llartinstal1l -Fabrikation. 
Von Wilhelm Soltz, kgl. ungar. Bergrath und Bergakademie-Professor. 

Uebersetzt aus dem Ungarischen von A. Semlitsch. *) 
(Hiezu Taf. I und Taf. 11.) 

Beim Siemens - Martin - Verfahren kann der grtisste 
Theil der im flüssigen Eisen befindlichen fremden Bestand
theile und Verunreinigungen am allervollkommensten 
ausgeschieden werden. Der flüssige Zustand des Metall
bades und der langsame Verlauf des Processes machen 
es möglich, ein in seiner Zusammensetzung sehr gleich
artiges Product herzustellen , wesshalb diese Betriebsart 
das Bessemerverfahren rücksichtlich der Qualität des 
J!'abrikates längst überflügelt hat. Hiezu kommen noch 
wirthschaftliche Vorzüge, sowie die allen Anforderungen 
entsprechende Umwandlung der in Bezug auf die Qualität 
verschiedenartigsten Eisenabfälle in ein werthvolles ,Mate
riale etc. In Folge dieser Vortheile nimmt das Siemens
Martin-V erfahren in der Reihe der modernen Eisenfabri
kationsmethoden einen immer hervorragenderen Platz ein. 

Anfangs verursachte die Wahl des zur Ausfütterung 
des Flammofens und zur Anfertigung des Ofengewölbes 
erforderlichen feuerbeständigen Materiales die gi'össte 
Schwierigkeit. Die in dieser Hinsicht durchgeführten 
vielen V ersuche führten zur Verwendung eines sehr 
quarzreichen Materiales (Dinasziegel). Es hatte dies aber 
zur Folge , dass das verschlackte Eisen mit der aus 
dem Roheisen im Wege der Oxydation stammenden Si 0 2 

*) Aue dem 189ler Jahrbuche des nMagyar bä.ny&szati es 
kohaszati irodalom part-016 egyesület". 

im Vereine mit den aus der Fütterung abgeschmolzenen 
Theilen eine sehr sauer wirkende Schlacke gab , welche 
die Trennung der geringsten Phosphormenge unmöglich 
machte. 

Dies war auch die Ursache, dass man einst ebenso 
wie beim Bessemern nur beinahe phosphorfreie Roh· 
materialien aufarbeiten konnte. Nachdem man aber ge
lernt hatte, die Bessemerconverter mit basischer Fütte
rung zu versehen , begann man die letztere auch beim 
Martin-Ofen zu verwenden, und die in dieser Richtung 
gemachten Versuche führten dahin, dass man bei An
wendung einer solchen Fütterung im Martin-Ofen jetzt 
auch phosphorhaltige Rohmaterialien aufarbeiten kann, 
wobei jedoch von denselben gefordert wird, dass sie bis 
zu einer gewissen Grenze S-frei seien. 

Nach R o 11 et ist ein Roheisen, welches eineu grösse
ren Schwefelgehalt besitzt, zuvor in einem basisch ge
fütterten oder in einem mit Magnesitziegeln gefütterten 
Cupolofen bei starkem Kalkzuschlag und bei Anwendung 
eines auf 500-6000 erhitzten Windes langsam umzu
schmelzen,. wodurch es von seinem S-Gehalt befreit wird. 

Daraus ergibt sich, dass der auch aus Roheisen
sorten zweifelhafter Qualität aus dem Martin-Ofen mit 
basischer Fütterung gelangende Ingot das billigste und 
in Bezug auf Qualität beste Material, sowohl zur J:1'abri
kation dünner und dicker Bleche, als auch von Draht 
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zu liefern rnrmag; die weichsten Producte sind ausge
zeichnet schweissbar und hauptsächlich in den basisch 
gefütterten Ofen ohne Schwierigkeit herstellbar. 

In dem basisch gefütterten Ofen ist aber auch 
die Fabrikation von Ingots härterer Sorten nicht aus
geschlossen. Wir können diese entweder dadurch her
stellen, dass wir in das Endproduct Spiegeleisen geben, 
oder, nach dem Dar b y und Th i e l en'schen Verfahren, 
indem wir zur Rllckkohlung harte Kohlen in Form von 
Kohlenpulver benützen, oder endlich, wenn wir in das 
Metallbad Chrom bringen. Es können also im basisch 
gefütterten Martin-Ofen auch härtere Stahlsorten erzeugt 
werden, wie man sie zu Eisenbahnwaggonachsen, zu Rad
reifen (Tyres), zu Stahlfedern etc. benöthigt. 

Als im Jahre 1851 die Bochumer Stahlfabrik die 
ersten Stahlgüsse in Verkehr brachte, dachte man wohl 
kaum , zu welch wichtiger Holle auf technischem Gebiete 
dieser neue Betriebszweig berufen sei. Erst viel später 
entwickelte sieh die Fabrikation der weicheren Eisen
sorten im .Martin-Ofen, und lange dauerte es, bis jene Ver
suche, welche die Verwendbarkeit der auf solche Art 
bereiteten weicheren Eisensorten zum Gusse bezweckten, 
zum Ziele führten. Heute gehört die Darstellung des 
Stahles, sowie des weichen schmiedbaren Flusseisens zu 
Gusszwecken bereits in die Reihe der regelmässigen 
Betriebe. 

Die Classificirung des Stahles und des Flusseisens 
geschieht bei uns gewöhnlich nach der Tun n e r'schen 
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Scala, indessen hat in manchen Fabriken die praktische 
Ausführung zu manchen Abweichungen geführt, wie dies 
aus der beigeschlossenen Tabelle zu entnehmen ist. 

Hiirtescala für Hcssemer- und Martin-Stahl. 

/ ~;;j Härtescala 

i 1 

nach i nach 1 nach i nach 
'"Tunner j Eggertz i Zeltweg 1 Neuberg , 

Kohlenstoffgehalt in °,10 ausgedrü-;;rr--' 

1 

2 

5 

7 

~erade 
weich 

1 hart 
\gerade 
1 weich 

{ 

hart 
gerade 
weich 

J hart 

\
gerade 
weich 

J 
hart 

gerade 
/weich 

1,2!} 1,2!} 
l, 17 1.08 
l,U8 1,- \ vou 1.12 
1,- U,92 bis 
U,92 0,83 0,88 , 
0,83 0,75 0,837 von 0,881' 
0.7!'i 0,67 O,'i72 bis 
U,67 0,58 U,652 0,62 
0,5.'~ U,50 0,557 von 0,62 · 
0,50 0,42 0,503 bis 
0,42 o,:-n 0,45 l o,:-ls 
0,33 0,2i'i 0,374 von 0,38 
0,25 U,17 0,29!) bis 
0,17 U,VI u,~07 0,15 

{ 

hart 0,1.1 U,183 . von 0,15 ' 
gerade U,Ui'i 0,145 ' bis 
weich 0,1~7 0,05 i 

Was die Verwendung des Martin-Stahles und des 
Flusseisens betrifft, ist es natürlich, dass dieselben nach 
den Eigenschaften der zu fabricirenden Artikel einen ver
schiedenen C-Gehalt besitzen müssen; so geschieht z. B. in 
einer der nennenswerthesten Fabriken Ungarns die Ver
wendung nach folgender Tabelle. 

Verwendung des Martin-Stahles und des Flusseisens nach der Härte. 

h. 
III. g. 

, IV. 
1 
1 

! 
V. 

w. 
h. 
g. 
w. 
h. 
g. 

1 w. 
1 h. 

VI. i g. 
1 w. 
! h. 

VII. g. 
1 w. 
1 h. 
/ VIII. g. 
1 w. 

:Festigkeit 

von 96 
bis 7!) 

von 71 
bis 60 

von i'ifl 
bi~ 5:1 

von 53 
liis 48 

von 46 
bis 38 

kleiner 
als 38 

Contraction 

von 5 
bis lU 

von 29 
bis 3~ 

von 34 
bis 40 

von 40 
bis 45 

von 50 
bis 60 

grösser 
als lil! 

4 
bis 
10 
10 
bis 
20 
20 
bis 
25 
25 
bis 
30 

mehr 
als 30 

"' "" 

In Bezug auf die Verwendung besteht zwischen den 
mit + und I bezeichneten Artikeln der Unterschied, dass 
bei den ersteren die Producte blasenfrei sein müssen. 

In Frankreich , z. B. in Firming , nimmt man 
ausser auf den Härtegrad des Stahles auch auf dessen 
Verwendung dadurch Rücksicht, dass man zu Je. Qualität 
Stahl weisses Roheisen benützt, welches aus algerischen 
und spanischen Erzen erzeugt, nach dem R o 11 e t'schen 

Verfahren entschwefelt und in Puddelöfen auf Luppen 
verarbeitet wurde ; zur no. Qualität verwendet man wie 
angegeben, bereitetes Roheisen und verschiedene Abfälle 
aber von gnter Qualität' zur nra Qualität aber schon 
gewöhnliches Roheisen und Schmiedeeisenabfälle ohne jede 
Wahl. Die Classificirung geschieht dann je nach der 
Anwendung wie folgt: 

Stahl I. Härtegrades: besonders hart, mit 



0,8 - 1,20/0 c; dieser ist gewöhnlich IB Qualität und 
hat 96-110 l.:g Zerreissfestigkeit, die Dehnung pflegt 
zwischen 5-10°,lo zu sein. Man benützt ihn zur Fabri
kation von Kanonenkugeln, Sägen, Feilen etc. 

Stahl II. Härtegrades: sehr hart, mit 0,7 bis 
0,8 C·Gehalt. Ist er 1'1 Qualität , so wird er bei einer 
Festigkeit von 75-90 kg und 10-15°1o Dehnung 
zur Fabrikation von Kabeldraht verwendet; wenn seine 
Festigkeit aber nicht grösser ist als 70-85 1.·g bei 
10-15°1o Dehnung, so wird er zu Kanonenkugeln, 
Scheeren, Federmessern etc. verwendet. 

Ist die Qualität IIa, dann wird er zur Fabrikation 
von in Blei gehärteten Messern, Kreissägen, Stricknadeln: 
Gartenmessern, Baumscheeren, Compound-Blechen, Papier
walzen etc. verwendet. 

Stallt III. Härtegrades: hart, 0,6° 0-0,70/0 
C-Gehalt, mit 65-75 kg Festigkeit und 15-180/0 
Dehnung ; dieser wird verwendet: 

Wenn er Ia Qualität ist: zu Kanonenrohren, 
Kanonenringen, , zu feinen Heifen, ·walzen, Hämmern, 
Convolutfedern , Schmicdwerkzeugen, Fleischer- m1d 
Gartenmessern, Bohrern und Sicheln. 

Wenn er na Qualität ist: zu Bcstandtheilcn von 
Eisenbahn- und gewöhnlichen Wagen, zu Bestandtheilen 
von Dreschmaschinen, Häckslern, Holzsägen und gewöhn
lichen Messern, Haken, Achsen, Kolben, landwirth
schaftlichen Geriithen und Pflugeisen. 

Wenn er 11111. Qualität ist: zu Eisenbahnschienen, 
und gewühnlichen Wagenbestandtheilen; zu untergeordne
ten landwirthschaftlichen Geräthen. 

Stahl IV. Härtegrades: mittelhart,0,4-0,6C
Gehalt mit 55-65 kg Festigkeit, 18-200/~ Dehnung. 
Derselbe wird verwendet: Wenn er 1a Qualität ist: zu 
Kanonenrohren und -Ringen, Schusswaffenbestandtheilen, 
in Wasser zu härtenden Walzen, Sicheln, Steinschneide
werkzeugen. 

Wenn er na Qualitll.t ist: zu gewöhnlichen Reifen, 
Achsen, Kreuzköpfen, Schaufeln, Hauen, Kolbenstangen. 

Wenn er IIJa Qualität ist: zu untergeordneten 
Maschinenbestandtheilen und Eisenbahnschienen. 

Stahl V. Härtegrades: weich, mit 0,3-0,4 C
Gehalt , 48-55 'l.:g Festigkeit, 22-240 /0 Dehnung. 
Wird benützt: 

Wenn er 1a Qualität ist: zur Verfertigung von 
Schiesswalfen, Rohren, Wagenbeschlägen, Drehwalzen, 
Kolbenstangen etc. 

Wenn er na Qualität ist : zur Verfertigung von 
Reifen , zu grösseren gewalzten oder geschmiedeten 
Stücken , Ketten , Pflügen , Schraubenschlüsseln , Hauen 
und Schaufeln, Streicheisen. 

Stahl VI. Härtegrades: sehrweich, mitO,l5bis 
0,.3 C-Gehalt, 40-48 kg Festigkeit, 24-300. 0 Dehnung, 
wird benützt : 

Wenn er Ia Qualität ist: zu Rohren für Schiesswaffen. 
„ „ Ua ,, „ zur Fabrikation von gewöhn-

lichem Draht, zu Schrauben, Schraubensch!asseln, Hauen, 
Schaufeln und Gartengerlltheu. 
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Stahl VII. Härtegrades: besonders weich, mit 
0,05-0,15 C-Gehalt, 35-40 kg Festigkeit, 30- 350/o 
Dehnung. Wird benützt: 

Wenn er 1a Qualität ist: zu solchen Gegenständen, 
welche eine vorzügliche Schweissung beanspruclien; diese 
Qualität ersetzt das feine schwedische Eisen in jeder 
Beziehung. 

Wenn er na Qualität ist: zur Fabrikation sehr 
weicher Drähte, Thorschliissel, Schilfsbestandtheile, Huf
eisen, Hufnäg-eJ. 

Der Martin-Ofen. 
Einen Hauptbestandtheil des Martin-Ofens bilden die 

Regeneratoren. Diese können stehende oder liegende sein. 
Die stehenden Regeneratoren sind gewöhnlich unter 

dem Hauptkörper des Of-ens, ganz oder zum Theil in 
den Boden versenkt; in Folge dessen ruht der Ofen
körper auf den Wänden der Regeneratoren. Eine solche 
Anordnung behütet zwar die Regeneratoren möglichst 
vor der Abkühlung und entspricht besser der Eigenschaft 
der Gase, in Folge ihrer Erl!itzung nach oben zu 
streben - es hat aber diese Einrichtung auch einige 
Nachtbeile, denn es ist sehr schwer bei Gelegenheit von 
Reparaturen in die so angeordneten llegeneratoren zu 
gelangen ; ferner muss man den Boden entwässern, was 
umso kostspieliger ist, je höher das Grundwasser steht; 
endlich muss man die Wände der Regeneratoren, wegen 
ihrer Belastung durch das Gewicht des Ofen-Hauptkörpers, 
sehr dick bauen. 

Dies war der Beweggrund , dass mau die Regene
ratoren neben dem Ofen anordnete, und so entstanden die 
liegenden Regeneratoren , bei welchen der Bau des Ofens 
vollkommen unabhängig von den Regeneratoren erfolgt. 

Der Vorzug der leichteren Zugänglichkeit führt 
indessen wieder den Nachtbeil mit sich , dass man den 
Platz über den llegeneratoren zu anderen Zwecken nicht 
verwenden kann ; da ferner die erhitzten Gase nach 
oben streben , ist es sehr wahrscheinlich , dass die in 
den liegenden Regeneratoren von den Ziegeln gebotene 
Oberfläche nicht so vortheilhaft ausgenützt wird, wie 
bei den stehenden Regeneratoren. In neuerer Zeit be
ginnt eine Einrichtung Eingang zu finden , bei welcher 
die Regeneratoren, nach Art der Co w p e r'schen Wind
erhitzer, zu beiden Seiten des Ofens angeordnet sind. 
Dabei besitzen alle vier Regeneratoren senkrechte Achsen 
und sind, wie der Co w p e r'sche Winderhitzer, walzen
förmig und von einem Blechpanzer umgeben. 

Diese Einrichtung stammt zum Theil von B a t h o, 
zum Theil von Dick & Ri l e y ; zuerst wurde sie in 
England angewendet, jetzt ist sie schon in Westfalen, 
unter Anderen auch in der Phönixhütte a. d. Ruhr zu 
finden; sie besitzt noch den Vortheil, dass die Sohle 
des Ofens auf durch Säulen unterstützten Eisenträgern 
gelagert ist, daher ganz frei steht; die Arbeiten im Ofen 
werden aber von einer vor den Ofen gestellten Bühne 
ausgeführt. 

Je kleiner die Regeneratoren sind , desto weniger 
werden sie fähig sein , Wärme aufzunehmen und umso 
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schneller werden sie sich abkühlen. Soll der Ofen nicht 
grossen Wärmeveränderungen ausgesetzt werden, was 
auf den Betrieb von schlechtem Einflusse sein würde, 
so muss in umso kürzeren Zeitintervallen der Ventil
wechsel vor sich gehen. Je grösser also der Wärme
consum, oder mit anderen Worten je grösser der Consum 
an feuerfestem Material, desto grösser müssen wir die 
Regeneratoren bauen, wenn wir den Ventilwechsel in 
gleich langen Zeitinterrnllen vornehmen wollen. 

So berechnete G r u n er , dass , einen stündlichen 
Ventilwechsel vorausgesetzt , auf jedes vergaste Kilo
gramm Steinkohle in zwei zusammengehörigen Kammern 
zusammen 60 kg Ziegel unterzubringen seien; wenn wir 
das specifische Gewicht dieser mit 1,8 nehmen, so ist 
der Cubikinhalt derselben 0,033 m 3• Die Ziegel müssen 
aber lilckenweise gelagert werden. Vorausgesetzt, dass 
der leere Raum zwischen den Ziegeln ebenso gross ist, 
wie die Ziegel selbst , so wird der Raum der zusammen
gehörenden Hegeneratoren auf jedes Kilogramm vergaster 
Kohle 0,066 m 3 sein. Wenn wir also die Menge der 
stündlich vergasten Kohle kennen, so sind die Dimen
sionen der Regeneratoren sehr leicht zu berechnen ; 
sollten diese Dimensionen nicht genügend sein, so können 
wir dem Uebel sehr leicht auf die Weise abhelfen, 
dass wir den Ventilwechsel in kürzeren Zeitintervallen 
vermitteln. 

In der Praxis finden wir im grossen Durchschnitt, 
dass bei stündlichem Ventilwechsel der Rauminhalt der 
zusammengehörenden Regeneratoren 0,04- 0,07 m 3 pro 
leg vergaster Kohle ist. 

Da es bekannt ist, dass von den verschiedenen 
Brennstoffen 

1 kg Steinkohle 4,5 m 3 • = 5,4 kg Gas 
1 „ Braunkohle 3,4 m 8 • = 4,0 „ „ 
1 ,~ jüngereBraunkohle undTorf 2,8m 3 = 3,4 „ „ 
1 „ Brennholz 2,2 m 3 = 2,8 „ „ 

gibt , so ist bei Benützung anderen Brennmateriales 
leicht zu berechnen , um wie viel die bei der früheren 
Berechnung erhaltenen Dimensionen des Regenerators 
vermindert werden können. 

In Bezug auf den Querschnitt der Regeneratoren 
ist zu bemerken , dass derselbe so gross sein soll, dass 
die Geschwindigkeit der durchziehenden Gase nicht über
trieben gross sei. Gewöhnlich finden wir, dass die Quer
schnittsfläche der zusammengehörigen Kammerpaare auf 
100 kg Brennmaterial : 

bei Benützung von Steinkohle . 

" " 
„ Braunkohle . 

2,5-3 m 2 

1,5-2 m 2 
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beträgt. Der auf solche Weise für ein zusammengehöriges 
Kammerpaar bestimmte Querschnitt wird auf die zwei 
Kammern, entweder gleich vertheilt, oder, was häufiger 
geschieht , es wird der zur Lufterhitzung dienenden 
Kammer eine grössere Querschnittsfiäche gegeben, unge
achtet das Gas- und das zur Verbrennung benöthigte 
Luftvolumen annähernd gleich ist, weil das Gas schon 
mehr oder weniger heiss in die Regeneratoren kommt ; 
aber in den meisten Fällen wird etwas mehr als die 
ausgerechnete Menge Luft zur Verbrennung zugeführt. 

Das Verhältniss der Querschnitte der Gas- und 
Luftkammern ist daher häufig ein solches wie 4 : 3 
oder 3 : 2. 

Aus dem auf diese Weise ermittelten Cubikinhalt 
und aus der Querschnittsfläche kann nachher , bei 
stehenden Regeneratoren die Höhe , bei ~iegenden Re
generatoren die Länge ausgerechnet werden. 

Die stehenden Regeneratoren sind, wenn sie unter 
dem Hauptkörper des Ofens angeordnet sind, ausser 
den unter ihm befindlichen Canälen selten höher als 2,5 m 
bis 3 m. 

Es kann sonach das Verhältniss zwischen den Gas
und Luftregeneratoren bei den verschiedenen Fabriken 
sehr verschieden sein ; in den meisten Fällen sind sie 
aber von gleicher Grösse , so z. B. bei einem königl. 
ungar. Eisenwerke, wo man mit Braunkohle schlechterer 
Qualität 7-tonnige Martin-Oefen in Betrieb hält , deren 
Einrichtung aus Fig. 1 bis 4, Taf. II und Fig. 2, Taf. I, 
zu entnehmen ist. Diese Oefen besitzen liegende Rege
neratoren, deren Gasregeneratoren 7 m lang, 1, 9 m breit, 
1,2 m hoch sind und daher einen Cubikinhalt von 15,96ms 
habtin, während die Luftregeneratoren 8 m lang, 1, 7 m 
breit, 1,2 m hoch sind und sonach einen Cubikiuhalt von 
16,32 m 8 aufweisen. Die Cubikinhalte stehen daher nahe 
in dem Verhältnisse wie 1 : 1. Bei einer anderen ungarischen 
Fabrik wendet man bei Steinkohlenfeuerung 8- und 15-
tonnige Oefon an, deren Zeichnungen aus Fig. 1, 3, 4, Taf. I, 
Fig. 5, 6, Taf.11, ersichtlich sind. Diese sind mit stehenden 
Regeneratoren eingerichtet, bei welchen die Gas- und Luft
kammern gleich gross sind ; bei den 8-tonnigen Oefen ist 
ihr Inhalt nahe llm 3 , bei den 15-tonnigen Oefen 20m 3• 

In einer österreichischen Hütte von gutem Ruf, mit 
12-tonnigen Oefen, besitzen sowohl die stehenden Gas-, 
als die stehenden Luftregeneratoren 16,4 ma Inhalt; wo
gegen bei einer Fabrik Deutschlands , bei dem für ein 
8 t Metallbad erbauten Ofen die Gasregeneratoren einzeln 
8,56 rn 3 , die Luftregeneratoren aber einzeln 12,48 m 3 

Cubikinhalt besitzen. (Fortsetzung folgt.) 

Schieberumsteuerung von Fouqnemberg. 
Von Julius v. Hauer. 

(Hiezu Fig. 5, 6 und 7, Taf. I.) 
Diese Gmsteuerung gehört zu der Gruppe, bei welcher Canälen versehen ist und während des Ganges der 

der Wechstl der Dampfvertheilung durch einen von Hand Maschine so gestellt werden kann, dass das für den 
\erstellbaren abgesonderten Umsteuerungeschieber er- Rückwärtsgang dienende Canalsystem auf den Sohieber-
folgt 1), oder dieser mit dem Vertheilungsschieber zu spiegel gelangt. Unter den Fouquemberg'schen Con-
einem einzigen combiniert wird, der mit entsprechenden structionen 2) erfolgt bei jener mit combiniertem Schieber 

1) Eine Anzahl solcher Nenerungen ist beschrieben in Julins 
v. Haue r's Födermaschinen, III. Auil.age, S. 301. 

9) Comptes rendus de la Societe de l'industrie minerale, 
Februar 1892, S. 37. 



die Verstellung des letzteren in der Bichtung der 
~chieberst:rngen.3) Nacll Fig. 5 , Taf 1, befinden sil~h 
in dem Schieber zwei quer durchgehende, beiderseits 
offene Canäle a b, in welche der frisehe Dampf aus dem 
~cbieberkli.sten tritt. Die gezeichnete Stellung ist die 
ii usserste links , der Kolben befindet sich in der Mitte 
des Hubes und bewegt sich nach rechts. Die Stellung. 
Fig-. 6, ist die iinsser8te rccht8~citige, wobei sich der Kolben 
in der Mitte seines links ~;erichteten Laufes befindet. 
Verschiebt man also den Schieber in der Richtung seiner 
Stange derart, dass er bei der gleichen Kurbeilage die 
Stellung Fig. G, statt F'ig. 5, annimmt, so wird der Kolben 

") FiirrlPrmaschincn. IIT. Auflage, S. 305. 
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sich umgekehrt bewegen; beim folgenden Hub ist d:inn 
die äuss~rste Stellung die in Fig. 7 gezeichnete. 

Der combinirte Schieber hat eine bedeutend ein
fachere Form als bei anderen solchen Constructionen; 
der ~[echanisrnns zur Bewegung desselben ist nicht com
p\iciert , und ähnlich dem bei der l\I e y e r'schen Steue
rung zur Verstellung der Lappen des Expansionsschiebers 
dienenden ausgeführt, doch mit nur einem Gewinde, da 
nur ein Schieber zu bewegen ist. 

\Yie alle inneren l:msteuerungen gestattet auch diese 
kein Voreilen und keine äussere Deckung und eignet 
sich daher besonders nur fiir kleine Maschinen zum 
Fiirdcrn , Ausschieben des Cokes aus den Oefen , für 
Krahne u. s. w. 

Hateau's )lanorncter mit Ycrgrüsscrtcr Seala. 
\'on Julius v. Hauer. 

(Hiczn 1''i~. !.l, Taf. II.) 

Da die Spannung der Grubenluft sich nur wenig z (R" - r 2) a: i' + (z + /1) 1·1 " ;1 i' = 11 r" il i' (1) 
von der atmosphärischen unterscheidet, stellen sieh bei z = li ___ _,-"_=-_1·1 ~-
den zur Messung derselben verwendeten :Manometern, flJ - „~ + r

1
2 

(9 \ ,-,: 

><elbst wenn diese wie gewöhnlich mit 'Vasser g-efüllt Lässt mau den Schwimmer weg, i:;o ist 1·1 = O, der 
sind, nur kleine Höhenunterschiede der Flüssigkeits- 'Verth:: wird grösser und kann , wenn die Depression lt. 
spicgel ein, wobei die Fehler der Ablesung verhiiltniss- eine bedeutendere ist, zu hoch steigen, wobei auch der 
milssig g-riisscr werden. Gm diesem Gebelstande zu .Apparat eine zu grosse Höhe erhält. Um dies zu ver-
bcgegnen, hat B a t e a 11 ein Manometer erdacht';'), meiden, könnte man r verkleinern, wodurch aber wieder 
wclchcR die Iliihcn vergrössert angibt, doch mittelst die Wand dl'r Glocke A B zu dick wird, daher es 
entsprechend getheilter nnd bezcichnoter Scala die rich- zweckmlissiger ist, den Schwimmer F anzubringen. 
tigen Höhen unmittelbar ablesen lässt. Die betreffende Wählt -man z als Vielfaches der gegebenen grössten 
~onstructiou ist durch Fig. 9 , Taf. II, dargestellt. In ~Iauometerhöhe lt, ferner R und die Blechdicke von 
ein unten offenes Gef:iss AB, die Glocke, das in einen AB, welche, von R abgezogen, den Werth r ergibt, 
\r asserbehllltcr V taucht, mündet das Rohr T, welches so wird nach Gleichung ( 1) der nothwendigc Halbmesser 
andererseits zum Saug- oder Blaserohre des Ventilators des Schwimmers 
geführt ist, je nachdem Depression oder Pressung be
~timmt werden soll. Im ei·sten Falle stellt sich der 
Wasserspiegel in AB höher, im letzteren tiefer als in 
V, es ergibt sich eine Depression8-, bezw. Pressungs
hiihe h. Die Gloeke ist durch ein über die Holle P 
laufendes Band mit dem Gegengewichte Q verbunden. 
Am Deckel der Glocke A B ist noch der Schwimmer F 
befestigt, dessen unteres Ende in gleiche Höhe mit 
dem unteren Rande von A B verlegt werden kann und 
der aus später angeführtem Grunde den Auftrieb der 
Glocke vermehrt. 

Seien R der äussere und 7 der innere Halbmesser 
der Glocke AB, 7 1 der des Schwimmers, z die Tiefe, 
auf welche A B in das Wasser taucht, h die Depression 
und r das Gewicht einer Volumeinheit Wasser. Im 
Zustande des Gleichgewichtes ist der Auftrieb auf. die 
untere Ringfläche der Wand von A B und auf den 
Schwimmer F, mehr dem von der Depression lt herrüh
renden Druck auf F gleich dem durch die Höhe h ge
messenen, auf die Innenfläche 72 n des Deckels der 
Glocke wirkenden Druck der Wassersäule h, d. h. es ist 

*) Comptes rendus de la Societe de l'in.fo~trie minerale. 
Februar 1892, S. 54. 

11 72 - z (R2 - 1·2) 

z + h 
Retzt man das Vergrösserungsverhältniss der Mano

meter-Anzeigen gleich a, so wird z = alt und 

r 1 = V72 - : c!2a_ r2) (3) 

Hieraus folgt, dass der Halbmesser 7 1 , mithin der 
Querschnitt des Schwimmers, nur vom Verhll.ltniss a der 
Höhen z und lt, nicht aber von deren absolutem W erthe 
abhängt, dass also mit einem Manometer, für welches 
r 1 nach obiger Formel richtig berechnet wurde, die ver
schiedenen Depressionen stets richtig erhalten werden. 

Der W a11serspiegel im Gefll.sse V bleibt stets in 
gleicher Höhe , wenn auch lt !!ich ändert, denn wenn 
die Spannung in der Glocke unter die atmosphärische 
herabgeht, die Depression lt eintritt nnd die Glocke um 
die Höhe z sinkt, verdrängt letztere sammt dem Schwim
mer die Wassermenge 

m = z (R2 -72) n + z 7 1
2 n. 

D11s in der Glocke ober dem äusseren Wasserspiegel 
befindliche Wasser hat das Volum 

2 



·wenn man hierin den aus der Gleichung (2) für h 
folgenden W ertb 

( R~ J h=z ----1 
r2 - r12 

einführt, so ergibt sich 

m1 = z n (R2 - r 2 + r 1 
2
). 

Es ist folglich m = m1 , d. b. die verdrängte 
Menge gleich der in die Glocke eingetretenen, daher der 
äus&ere Wasserspiegel ungeändert bleibt. Die Höhe z 
ist also stets gleich dem Weg, den der untere Glocken
rand vom äusseren Wasserspiegel an abwärts, und den 
gleichzeitig auch das Band, an dem die Glocke hängt, 
zurückgelegt bat. Es geniigt daher den Weg des Bandes 
zu messen, um z zu erhalten. 

Es sei z. B. R = 100 mm, die Bleebdieke gleich 
0,5 mm, daher r = 99,5 mm und es soll z = 10/i, 
daher a = 10 sein , so ergibt sich aus (3) der Halb
messer des Schwimmers 

r, = y 99;5'~10J;,0Q' __ 99,~J_ = 2B,<mm, 

Soll die Messung von Höhen lt bis 25 mm möglich 
sein, so muss z = 10,25 = 250 mm sein und die Glocke 
A B die dazu erforderliche Höhe erhalten ; im vorliegen
den Falle genügen dafür 300 mm. 

Bei einem Manometer, welches R a t e au in diesen 
Dimensionen wirklich ausführen liess , besteht der Be
hälter V aus Schmiedeeisen, die Glocke A B aus 
Kupferblech ; der gleichfalls kupferne Schwimmer F ist 
so befestigt, dass er leicht entfernt werden kann. Von 
der Glocke läuft ein dünnes Metallband zum Gegen
gewichte Q; die Achsen der Scheibe P ruhen zur Ver
minderung der Reibung auf kleinen Rollen. Das Zufüh
rungsrohr T für die Luft hat 10 mm Durchmesser und 
ist mit einem Dreiweghahn R versehen , welcher das 
Innere der Glocke mit der ltusseren Luft in Verbindung 
zu setzen gestattet, wodurch sich die richtige Lage des 
Nullpunktes der Scala controliren lässt. Zur Messung 
von z dient der an dem einen Bandsttlcke befestigte 
Zeiger i und eine am anderen Bandstück aufgetragene 
Scala. Der relative Weg des Zeigers gegen die Scala 
ist gleich der doppelten Aenderung von z , daher gleich 
der zwanzigfachen von h ; einem Centimeter der Scala 
entspricht somit ein halber Millimeter .Aenderung der 
Depression. 

Das Instrument ist sehr empfindlich und seine 
Genauigkeit wird nur durch die geringen Reibungen 
und den l'mstand etwas gestört, dass bei verschiedenen 
Depressionen die Längen und daher die Gewichte der 
von beiden Seiten herablaufenden Stücke des Hänge
bandes sich ändern; da letzteres aber sehr dünn und 
leicht gemacht werden kann , ist dieser Fehler ohne 
Bedeutung. Die Verdampfung des Wassers kann durch 
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eine aufgeschüttete Oelschicht oder, was besser scheint 
durch Einschliessen des .Apparates in einen möglichst 
luftdichten Kasten mit Glaswänden vermindert werden. Da 
ferner die Depressionsänderungen in der Saugstrecke 
nur allmählich auf die Bewegung der Glocke wirken, 
schwankt letztere nur wenig auf und nieder und rasch 
vorübergehende .Aenderungen der Depression werden gar 
nicht wahrnehmbar; durch Drehung des Hahnes R kann 
überdies (wie bei jedem durch einen Hahn sperrbaren 
Manometer) der Durchgang für die Luft beliebig verengt 
und mithin den Schwankungen noch weiter begegnet 
werden. 

Das Manometer kann auch zur Messung der Ge
schwindigkeit v und Menge der durch die Wetterstrecke 
sich bewegenden Luft beniitzt werden. Zu dem Zwecke 
ist dasselbe durch 2 Rohre mit dem Wettercanal zu ver
binden. Das eine von den letzteren ist wie T in Fig. 1 
angeordnet und sein in den Canal mündendes Ende 
senkrecht gegen den Luftstrom gerichtet; das zweite 
Rohr ist vom oberen Raume des Behälters V in den 
Cana l geführt und dort in der Richtung des Luftstromes 
gebogen, so dass dieser gegen die Mündung des Rohres 
trifft. Die vom Manometer angezeigte Höhe ist dann, 
als Geschwindigkeitshöhe betrachtet, gleich 

~ v2 
-;; 2r;' 

worin ~ das specifische Gewicht der Luft und 'Y das der 
Manometerftüssigkeit bedeutet; es kann daher 11 berechnet 
werden. 

Auch kann man die Scala derart eintheilen, dass 
sich auf derselben unmittelbar die Geschwindigkeit v 
ablesen lässt; da v der Quadratwurzel aus li propor
tional ist, kommen die Theilstriche dabei in ungleiche 
Entfernungen. Soll der .Abstand derselben constant 
werden, so muss der Weg z der Glocke der einfachen 
Geschwindigkeit v statt dem Quadrate derselben propor
tional sein, was durch geänderte Form des Schwimmers 
erreicht wird. Diese ergibt sich als kegelartige Rotations
fläche mit oben befindlicher Spitze, für welche wegen 
geringer .Abweichung ihrer Seiten von der Geraden 
ein gewöhnlicher Kegel mit geraden Seiten substituirt 
werden darf. Die beobachtete Flüssigkeitshöhe kommt 
jedoch der Geschwindigkeitshöhe nicht gleich, daher der 
ersteren ein für das verwendete Manometer empirisch 
zu bestimmender Coeffüient beigefügt werden muss und 
dieser dürfte bei verschiedenen Depressionen nicht con
stant genug sein, um die Geschwindigkeit v stets genau 
zu erhalten. Zur Bestimmung der Depression selbst aber 
ist das Manometer gewiss vorzüglich geeignet. 

.Alles Gesagte gilt mit entsprechender Modification 
auch für die Verwendung des .Apparates bei blasenden 
Wettermaschinen. Schliesslich gibt der Verfasser noch 
an wie mit demselben der Nntzeffect des Ventilators, 

' die gleichwerthige Oeffnung der Grube u. s. w. be-
stimmt, ferner der Gang der Wettermaschine selbst
thätig regulirt werden kann. 
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Analysen einiger Handelsvarietäten von Seesalz von Russland. von Fochis und von Italien. 
Die Proben von Seesalz von Fochis (Griechenland) 

und Italien, welche Dr. 1 s trat i untersuchte, zeigen 
mehr oder weniger gebrochene Krystalle, deren grösste 
nur schwierig so weit wieder zusammengefasst werden 
könnten, um ein Centimeter Seitenlänge zu geben. Das 
Salz von Fochis ist viel weniger gefärbt wie das italie
nische; beide lassen in Beziehung auf die grosse Menge 
fremder Körper, die sie enthalten (Staub), viel zu wün
schen übrig. Das Pulver ist etwas aschfarbig. Die Ana
lysen ergeben : 

Na Cl . 
S04 Ca. 
so~ M3" 
Mg Cl2 • 

H2 0 
Unlösl. Rückstand 

Seesalz von 
Fochis Italien 

94,2830/o 94,446°/0 
0,695 " 0,839 " 
0,217„ 0,331„ 
0,540" o, 760 " 
4,098 " 3,451 " 
0,040 " 0,143 " 

99,8730/o 99,9700 0 
Von dem S e es a 1 z e von 0 d e s s a, welches 

Dr. 1 s trat i analysirte, bildet die erste Qualität ein 
etwas grobes Pulver. Die zweite Qualität zeigt kleinere 
Krystalle als jene des Seesalzes von Fochis und von 
Italien und ist aschfärbig-gelb; zu Pulver gemahlen ist 
es vollkommen weiss. Beide Qualitäten lassen gleichfalls 
in Bezug auf Reinheit viel zu wünschen übrig und sind 
voll Staub. Die Analyse derselben hat ergeben : 

NaCI . 
804 Ca 
Ca Cl2 • 

Salz von 
I. Qual. 

96,502°/0 
1,743" 
0,035" 

Odessa 
II. Qual. 

96,487 °/o 
1,751 n 

0,025 „ 

Mg Cl2 • 

H2 0 
Rückstand. 

Salz von Odessa 
I. Qi.:al. II. Qual. 
0,0480/o 0,091°/0 

1,196" 1:075" 
0,255 " 0,381 " 

99, 779°/0 99,810°10 
Das Astrachaner Seesalz betreffend, erscheint 

die feinste Qualität - für die Tafel und für Caviar -
als weisses und feines reines Pulver ; es ist ein reines 
Tafelsalz. Die 1. und II. Qualität zeigt Stücke von 4 
bis 5 cm Grösse. Die 1. Qualität ist weiss, wenig rein 
und gibt ein weisses Pulver. Die II. Qualität ist noch 
weniger rein, von aschgelber Farbe, welche sich jedoch 
weniger scharf hervortretend erhält, doch im pulver
förmigen Zustande immer. Dem Ansehen nach steht das 
Astrachaner Seesalz über jenem von Odessa. Die Ergeb
nisse der Analysen sind folgende : 

Na Cl. 
S04 Ca 
S04 Nal 
Ca Cl2 

Mg Cl2 

H2 0. 
Rückstand 

Seesalz von Astrachan 
Feinste ~ual. 1. Qual. II. Qual. 
97,809°/0 96 75500/0 97,067°/0 

1, 7 50 " 0,595 " 1,862 " 
0,022" 

0,030 " 0,022 " 
0,005" 0,194" 0,372" 
0,448" 2,471" 1,631" 
0,034 " 0,063 " o, 139 " 

das 

100,1260/o 99,895°, 0 100,09H°lo 
Es lässt sich aus diesen Analysen schliessen, dass 
Astrachaner Salz hinsichtlich der chemischen Zu-

sammensetzung etwas besser sei als das Odessaer. 
(Dr. 1 s trat i im „Buletinul societä\ii de sciin!e 

fizice", 1892, Heft 7 und 8.) -r.-

Metall- und Kohlenmarkt 
i m M o n a t e D e c e m b e r 1 8 9 2 v o n W. F o l t z. 

Die Bewegung auf dem Metallmarkte im Monate December 
war von mässiger Bedeutung. Der Consum in Fabrikaten bot 
keine hervorragenden Momente und konnte auch zu besonderen 
Einkäufen von Rohmaterial nicht veranlassen. Nur Kupfer for
derte lebhaftes Interesse durch seinen, leider nur vorübergehenden 
Aufschwung, welcher durch den Sturz der Silbernotirungen jäh 
gehemmt wurde. 

Das abgeschlossene Jahr endet in nicht sehr erfreulicher 
Weise. Das ganze Jahr hindurch herrschte allwärts eine schon 
lange nicht beobachtete Geschäftsstille, die Ueberproduction 'an 
Metallen einerseits, ein scharfer Rückschlag in der rasch aufstre
benden Industrie und damit abnehmender Consum andererseits 
ergaben ein Resultat, das als höchst unbefriedigend bezeichnet 
werd?n muss. Verschärft wurde die Lage durch häufige Arbeiter
ausstände, den Zusammenbruch mehrerer wichtiger Conven tionen, 
u. A. der. Zinkpreisconvention ; die harte Zeit begünst.igte aber 
andererse1~ wieder Einigungsbestrebungen, die in den versch1e
de~e~ Verbanden, wie in dem der Kupferprodncenten , dem west
pha!Ischen Kohlensyndicat u. A. ihren Ausdruck :finden. Den 
ungünstigste.n Einllnss übte aber der Preissturz des Silbers aus. 
Besonders die Ergebnisse des österr. Metallhandels sind derart 
un~ünstige, dass JDan .weiter e.Is 10 Jahre zurückgehen muss, um 
gleich schlechte :finanzielle Ergebnisse zu :finden da nicht nur im 
Preise, so~dern auch. in den Quantitäten, und

1 

somit im ganzen 
Umsatze ern wesentlicher Rückschritt zu verzeichnen ist. 

Eisen. Ueber den Verlauf des Geschäftes auf unserem 
Eisenmarkte im Berichtsmonate ist nichts Wesentliches zu melden ; 
indem wir uns sonach darauf beschränken, zu constatieren, 
dass der durch die ungünstige Jahreszeit, durch die Weihnachts
feiertage und die Inventaraufnahmen und Rechnungsabschlüsse 
sonst dem Verkehr abholde December keine Aenderung in der 
Marktlage gebracht hat, schreiten wir zu einem Rückblicke auf die 
bemerkenswerthesten Phasen, welche im abgelaufenen Jahre der 
heimische Eisenmarkt dargeboten hat. Zunächst ist der für die 
Handelsinteressen und die wirthschaftliche Lage unseres Landes 
wichtigen Handelsverträge mit dem deutschen Reiche, mit Italien, 
Belgien und der Schweiz zu gedenken, deren Wirkung allerdings 
bisher in ihrem vollen Umfänge nicht beurtheilt zu werden vermag, 
von welchen aber doch schon heute gesagt werden kann, dass, Dank 
dem umsichtigen Vorgehen der Leitungen unserer industriellen 
UQternehmungen, jene Gefahren abgewendet wurden, die von der 
durch jene Verträge herbeigeführten Ermässigung der Zollsätze dem 
Verkehr in Eisen zu drohen schienen. Wohl mussten in Folge 
der nunmehr billigeren Ausbietungen, ins besonders deutschen 
Eisens, die Preise hierlands gleich zu Anfang entsprechend herab
gesetzt werden, doch gelang es, der Concnrrenz des Ansle.ndes 
selbst später wirksam zu begegnen, als sich die Geschäftsverhält
nisse im deutschen Reiche wesentlich ungünstig gestalteten o.nd 
immer grössere Anstrengungen gemacht wurden, dem deutschen 
Eisen den Eingang in Oesterreich zu erzwingen. Natürlich konnte 

2• 



dieii nur durch weitere Preisconcessionen geschehen, welche es 
wieder mit sich bringen mussten, dass das Ergebniss des Yerkchrs 
auf unserem Eisenmarkte zum Jahresschlusse sich weniger günstig 
herausstellt, ab in den vorhergehenden Jahren. Die neuen Zoll
~ätze wurden eben auf Grundlage der im Grossen und Ganzen 
ermittelten Gestehungskosten und mit Rücksicht auf die ungün
stigeren Fabrikationsbedingungen in Oesterrcich normiert und 
können unter normalen Verhältnissen den nöthigen Ausgleich, dem 
concurrierenden deutschen Nachbarlande gegenüber herbeiführen; 
in so bedrängten Zeitläuften aber, wie sie dies Jahr für die 
deutsche Eisenindustrie sich eingestellt haben, mussten sie sich 
als unzureichend erweisen, zumal der Absatz gegen das vorher
gehende Jahr keinerlei Steigerung erfuhr, was doch nöthig gewesen 
wäre, um den Ausfall wett zu machen. Immerhin ist es noch mit 
Befriedigung zu begrüssen. dass der Jahreserfolg nicht noch un
günstiger gewesen, da die meisten Eisen- und Stahl consumieren
den Anstalten und Industrien sich mit gnringeren _\usprüchen 
auf dem Jllarktll einstellten, als im Vorjahre. Zunächst war der 
Bedarf der Verkehrsanstalten in Folge der Zurückhaltung der Bahn
verwaltungen, selbst rlringende Neuanschatfongen vorzunehmen, 
und in Folge des geringen Fortschritts im Eisenbahnbaue ausser
ordentlieh gering, so dass die Schienenbestellungen nie zn\"Or so 
wenig umfangreich waren, wie in diesem Jahre. Es ist dies da
durch rffklärlich, da,;8 dem Nenliaue der Bahnlinien zu gro,;se 
S!'hwierigkeitcn entgegengestellt werden, was die Unternehmungs
lust wnsentlich lahmt. Der Ausfall in der Kilometerzahl neu er
öffneter ßahnen spricht dies deutlich genug aus, denn c8 gelangten 
in Uesterreich nur E~,7 lm1 (gegen :<03 km im .Jahr" 1891), in 
Ungarn nur 93,lj km (gegen li!:J7 k111 im .Jahre 1891) in Betrieb, 
was einer Ycrringernng von 8li3,7 lm1 im .Jahre 18!.1~ gleich
kommt. Aber auch 1lie grösseren hereits bestehenden Privathahnen 
sind durch die mit mehreren derselb-.n eingeleiteten und wieder 
aufgegebenen Verstaatlichungsnrhandlungen in ihrer 'l'hiltigkeit 
beeinträchtigt, weil denselben die siebenjährige, dem Ablösungs
termine vorangehende Periode zu (;runde gelegt wird und daher 
Anschaffungen äng:;tlich vermiPden, ßaut.Pn nieht unternommen 
werden und die Bilanz auf rlen Dur('hschnitt priiparirt wir1l, 
welcher für die käufliche A hliisnngsrente massgrlien1! ist. )[inrlc:r 
empfindlich war dPr Ansfall in Brück1'11haumatcriali1•n, Ja die 
Reconstruction unrl Verstärkung von Eisenl•ahnobjecten eim:n 
genügenden Fortgang nahm. Auch in FahrbetriP.bsmitteln gingen 
den Waggonbauanstalten ausreichende Ordres zu. Dagegen waren 
die Locomotivfahriken mit so geringen Bestellungen bedacht., 
dass sie wiederholt an l\langel an Arbeit litten, was um ~o 
beklagenswerther ist, als erwicsenermaassen die ü~terr. ßahnen 
auf die Cornpletierung des Standes ihrer Locomotiven längst 
bedacht sein sollten, welcher fast auf allen Linien unzuläng
lich geworden ist. Die Jllaschinenliranche hatte weniger über 
l!augel an Beschäftigung zu klagen, wobei das ßestreben aner
kannt zu werden verdi.!nt, ihr Thätigkcitsgebiet immer mehr zu 
eritwickeln und auf alle denkbaren Fabriksbetriebe auszudehnen, 
um diese vom Auslande unabhängig zu machen. Erfreulich ist 
es, bestätigen zu können, da.~s ihre Bemühungen, für die mannig
fachsten .Maschinen einen Export zu gewinnen, bereits einige 
Erfolge aufzuweisen vermögen und dass e~ die Eisenindustrie 
nicht fehlen lässt, den llaschinenfabriken dabei nach Thunlich
keit Förderung angedeihen zu lassen. In ziemlich unbefriedigen
der Lage befindet sich das Geschäft in Blechen , von welchen 
insbesondere gewisse gröbere Sorten nnter der Concurrenz 
deut.'lcher Fabrikate zu leiden haben; schwere Bleche finden viel
fach den Weg über unsere Grenze, da sie zu Preisen ofl'erirt 
werden, zu welchen hierländische Bleche nicht mehr mit Gewinn 
erzeugt werden können. Dagegen ist in unserem Giessereihetriehe 
ein recht befriedigender Fortschritt zu constatiren; es häuften 
sich zuweilen die Bestellungen nach allerhand Gusserzeugnissen 
in einem .Maasse, dass längere Liefernngsfristen ausbedungen 
werden mussten. Die Notirungen der gangbaren Eisensorten 
weisen, wie nach den vorstehenden Ausführungen nicht befremden 
kann, zu Ende des Jahres durchwegs Preisabschläge gegen jene 
zu J ab resanfang aus, doch können dieselben im Vergleiche mit 
den für deutsches Eisen geltenden Preisen immer noch als günstige 
bezeichnet werden. Wir stellen nachfolgend die gegenwärtigen 
Notirungen und in Klammer die entsprechenden Ziffern zn An-
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fang des .Jahres z11sammen. ")Holzkohlen-Roheisen aio 
Hütte: Vordt:rnberger, weisses, fl47,:)0 his fl 4S,50 (fl5<! 
bis f\ 54), Innerherger, weisses, fl 47,50 bis fl 48,50 (II 54 his 
f\ 56), Kärntner, weisses, f\ 47,:)0 his fl 48.50 (II 5~ bis fl 54). 
detto halbiertes tl 49 bis fl 51 (ll 53 bis fl 55), detto graues 
fl 53 his fl 55 (f\ 57 bis 59), detto Bessemer tl 5:1 his fl 55 (fl 57 
bis f\ 59); ferner ab Wien: Uberungarisches, weisses fl 44 :)U 
bis f\ 45,50 (fl 5U bis fl 5'.!), detto grau~s fl .JG,50 bis fl 47,51) 
(II 52 his fi 54). b) Cokes-Roheisen ab Hiitte: Schwechatt•r 
und Donawitz~r, weisses fl 45.50 his fl 4ß,50 (fl 50 bis 11 52). 
detto halbiertes tl 48,50 his II 49,50 (II :)3 his fl 55 ), detto graue~ 
fl fJl,:)0 bis tl :'i2,5(J (tl 57 bis tl 59), detto Bessemer fl 51,5l) bis 
tl 52.50 (tl 57 bis 5U), Kärntnllr, weisses II-,- bis fl -,
(fl 50 bis fl 52), detto halbiertes tl -,- his fl -,- (II H bis 
II 4G), detto 2raucs tl - ,- bis fl -,-. detto Bessemer ft -,
his tl -,- (II 54 bis fl 56), :Mährisch-Ostrauer, weisses t1 42.511 
bis fl 44,50, detto graues fl 43,50 bis ll 45,50 (fi 56 bis fl :jS), 
cletto Bessemer fl -,-- liis fl -,- (II 50 his tl 52), Böhmisehes, 
weisscs fl -,- liis tl -,- : ferner loco Wien: Schottiscnes, 
graues fl --,- his fl --,-, rlrtto Bessemer fl 57 his fl Gl, detto 
Coltncss fl G 1 his fl G3 (fl ()9 his ll 72), englisclrns Cle\·elaml, 
graues tl -,- his II -, - , Clarence II 4 ;-j bis fi 45 (!I G7 his tl 1)2 l. 
c) Ingots: Bessemer kärntnerische und steirische ab Wien fl Ft 1 
his fl 90 (tl 8~ bis fi U2). Eisen-Raffinarle: Grundpreis loco 
Wien: Stabeisen fi 119 his II 1~7 (fl 1:20 his fl 12.'i), Schloss- Ullll 
Dachblech tl 15-i bis tl 157 (fl 145 bis II 15t)), Kesselblech fl 18:} 
his tl -, Hese1Toirhlech fl 155 bis tl -. Verzinkte Bleche 1l 23;, 
his tl 275 (tl 24tl l1is ft ~901, Weissblech per Kiste fl 30,5() bi,: 
II - (fl 3 L5U), 'l'rä~er pro Tonne II lülj bis II 110 (f\ 112 his fl \li"' ), 
Böhmisches Stabeisen II 1 U bis fl l 15 (fl 112.51 I bis tl 120). 
Schloss- und Dachblech t1 1:)5 his II Vi7 (tl 14'i bis fi 150), Kes
selblech fl 165 bis fl - (fl 185l, Reserrnirblcch II U7.:)U his tl - , 
Verzinkte Bleche II - bis II - , Wcissblech pro Kiste II - bis 
tl -, 'l'rägP.1" pro 'fonne fl 106 bis fl 110 (fl 112 bis fl 118), u11-
~arisr:hes Stabeisen fl 113 bis II 115 (f\ 115 bis fl 120), Schloss
und Dachblech t1 1'>0 bis tl 155 lft 140 bis f1 14:!). Kesselblech 
ll lli5 his II - (fl 175), Rescrvoirblcch f1 B7.:-JIJ his II ·-. Ycr
zinkte fllcchc II - l1is tl --, \Ycissh!Pch pro Kiste 1l - bis fl -, 
Trii;;~r prn Tonne ft I11G liis tl l: U (tl ll~ l1is fl llS), mährisch
schlesisches Stabeisen tl 115 bis tl 118 (II l lfi his tl l~O), Schloss
und Dachblech fl 152,5() bis tl 151,511 (II 141J his fl 145), Kesscl
lilech fl lii!J his ft - (fl 185), Ri~servoirhleclt fl 137/10 l1is 11 -, 
Verzinkte Bleche tl - his II - , Weisshlerh Jll'O Kiste lt - bis 
tl - , Träger pro Tonne 11 IUG his tl 110 (tl 112 his fl ll8). 
- Der d c u ts c h e Eisenmarkt v~rhlei ht in recht ungüns1iger 
La:;"- Die jün~stcn Ycrdingnngcn für Eisenhahn-Werkstättenhedarf 
ergaben äusscr~t. billige Preise und wurden auch für andere 
Lieferungen, so z. B. für 1100 t eiserno Querschwellen l\I 11!1 
loco Carlsruhe, ferner für 700 t Stabeisen 111 11.'I frei Buckau 
offerirt. Bei der jüngst statt.gehabten Submission auf 216 Loco
motiven für die kgl. Eisenhahn-Direction Berlin erfolgte die Ver
gebung durchwegs an inliindisehe Fabrikrn. Jüngst verlautete, 
das' man sich in der Verwaltung der Staatseisenbahnen mit der 
Frage der stärkeren Verwendung eiserner Schwellen mehr hcfasse, 
und wird nun bekannt, dass in den letzten Tagen dem Minister 
der öffentlichen Arbeiten eine Denkschrift zukam , welche den 
Nachweis liefert, wie sehr das Nationalvermögen gewinne, wenn 
statt der ausländischen Holzschwellen im Inlanue erzeugte Eisen
schwellen zur Yerwendnng kämen, welche zufolge der vorzüglichen 
Leistung~fähigkeit der nach dem Thomasverfahren arbeitenden 
deutschen Eisen- uud Stahlwerke weit zweckmässiger als erstere 
sich erweisen müssten. Nach einer aufgestellten Berechnung, welche 
sich auf die vorjährigen Ausschreibungen für Holzschwellen stützt, 
kann angenommen werden, dass die deutsche Holzwirthschaft 
kaum 25°,'

0 
des Bedarfes zu decken im Stande ist und sonach 

bei den preussischen und sächsischen :O:taatsbahnen 1807 500 
Stück Holzschwellen vorn Auslande bezogen wurden, was - das 
Gewicht der f\ usseisernen Schwellen zu 56 k!J gerechnet - pro 
Jahr einen Mehrbedarf von Eisen pro 101 220 t bedeuten würde. 
Wird dieser Procentsatz beibehalten, fährt die Denkschrift fort, 
uud nimmt man von Jen seitens der königl. preuss. Staatsbahnen 
ausgeschriebenen 3 055 860 Stück Querschwellen nur 75°/o an, 
so ergibt dies eine Jllenge von 2 291895 Stück, welche zu 56 kg 



das Stiick gerechnet, ein Gesammtgewicht von 128146 t fertiges 
Flusseisencrzeugniss darstellen. Nun sind zu einer Tonne Schwellen 
erforderlich 1165 h'(J Rohstahl, 700 kg Kohlen. Zu einer t Rohs1ahl 
sind erforderlich 1300 k·g Roheisen, 13U ky Cokes ( = 190 kg 
Kohlen), 620 leg Kohlen, 240 h•g feuerfeste ~teine. Zu einer Tonne 
Thomasroheisen sind erforderlich 2117 l•g Erze, 1465 h"g Kohlr·. 
'i64h·g Kalkstein. Folglich sind zu einer 'l'omw Schwelll'n erforderJi„h 
Rohstahl 1165 kg, Roheisen 1514,5 kg, Kohlen 38ö3, Erze 32(Jö, 
Kalksteine 1157, feuerfeste Steine 280 kg, d. h. in Löhne und 
Frachten umgP.rechnet für obige 128 34G t Querschwellen 5836119 M 
Löhne und 2 965 59g lll Frachten. Da sich annehmen lässt, dass 
die Frachtkosten, welche auf die Heranschaffung der Holzschwellen 
zu den Verbrauchsstellen entfallen, mindestens ebenso hoch sind 
wie diejenigen für die ßefürderung der Eisenschwellen von ihrem 
Erzeugungsorte bis zur Verleguugsstelle, so würde die preu~sische 
Eisen ltahnverwaltung, wenn dieselbe sich entschlösse, an Stelle 
der bisher aus dem Auslande bezogenen Holzschwellen im Inlande 
hergestell!e Eisenschwellen zu beziehen, die Gesammteinnahme 
aus der Berechnung der für letztere erforderlichen Rohstoffe, 
d. h · 2 !IG5 699 M an Frachten gewinnen. Gleichzeitig würden 
hieraus den Arbeitern der Eisenhütten, Erz- und Kohlengruben, 
Kalksteinbrüche und den Fabriken feuerfester Erzeugnisse an 
Löhnen 5 836 119 l\I zutliessen, d. h. die Anfertigung genannter 
Zahl (2 2!Jl 895 Stück) Eisenschwellen würde unter Zugrunde
legung eines :-'chichtlohne~ von '3,51) M und einer Schichtzahl 
von 300 im Jahre 5558 Arbeitern auf die Dauer eines Jahres 
Verdienst verschaffen. Wenn noch die längere Haltbarkeit der 
flusseisernen Schwellen, sowie der Werth des Altmateriales 
berücksichtigt wird , muss zugestanden werden , dass es volks· 
wirthschaftlich zu empfehlen wäre, der Anregung Folge zu geben. 
Auch der Frage der Güterwagenbeschaffung wenden hervorragende 
Fachmänner ihre Aufmerksamkeit zu. Die Calamitäten sind ja 
genugsam bekannt, welche einerseits aus der ungenügenden Zahl 
Güterwagen entstehen, andererseits ist ja auch die Lage der 
Wnggonfabriken, welche plötzlich grosse Bestellungen mit sehr 
kurzer Lieferfrist erhalten, um nach Eft"cctuirung wieder lange 
Zeit ohne Aufträge zu sein, keine besonders günstige. Man cal
culiert ganz richtig, dass dem Uebel dadurch abzuhelfen wäre 
n~cht erst den wirklichen dringenden Bedarf abzuwarten, de; 
mcht so rnsch gedeckt werden kann und in Folge der geforderten 
raschen Lieferuug, nur zu erhöhten Preisen, sondern regelmässig 
Waggons zu bestellen. Die Fabriken würden, da sie ihren Betrieb 
unau~gesetzt aufrecht erhalten könnten prompter und billirre1· 
liefern und haben die preussischen Staat~bahnen für diese Zwe~ke 
bereits die Gründung eines Fonds von ~O Millionen Mark ans 
den Betriebsüberschüssen geplant. Auf diesem Wege dürfte die 
beste Lösung dieser wichtigen Frage zu suchen sein. - Eine 
interessante Transaction, welche speciell die Börse lebhaft be
schäftigt hat, bildet der zwischen dem Grusonwerk und Krupp 
abgeschlossene Betriebsüherlassungs-Vertrag, nach welchem Krupp 
den Actionären des Grusonwerkes für 25 Jahre eine 90/oige 
Jahresdividende verbürgt. Der Vertra.g ermächtigt Krupp sämmt
liche Vermögenstheile und Verpflichtungen gegen 24 :Millionen, 
bezw. gegen Uebernahme der Gruson-Actien zum Preise von 
200°/o zu erwerben. Beim Vertragsablauf ist Krupp verpflichtet, 
das Grnsonwerk gegen 19 200 000 .Mark bar, bezw. sämmtli~he 
A_ctien desselben zum Preise von lö0"/0 zu übernehmen, wenn 
mcht das Werk die Fortführung des Betriebes auf eigene Rechnung 
vorzieht. Wenn auch das Grusonwerk im Durchschnitt der letzten 
neun Jahre mehr als !J''/0 , in den letzten zwei Jahren sogar 
lO°fo Dividende bezahlt bat und sich in aussichtsvoller Lage 
?efindet, so wird durch diesen Vertrag doch jedes Risico und 
Jede Ertragsschwankung ausgeschlossen. Die Gründe für die 
~r~erb~ng dürften in einer Ergänzung der besonderen Leistungs
fah1gk~1t Kr_upp's für den Kriegsbedarf zu suchen sein , worauf 
auch ~1e A ud1en~ Krupp's beim deutschen Kaiserihindentet, vielleicht 
auch rn der A bs1cht, einen Concurrent1m zu beseitigen. - In Rh e i n-
1 an d ·\~es t Ph a 1 e n ist die Lage wenig erfreulich. Nachdem 
der Roh~1sen~~rban~ E~de November bis 30. Juni 1893 verlängert 
und gle1chze1tlg mit Rucksicht auf die englische Concnrrenz der 
Preis für Giesserei-Roheisen Nr. III von M 58 anf M 55 für 
Giesserei-Roheisen Nr. I von M 65 auf M 62 herabgesetzt' und 
Hämatit mit Giesserei-Roheisen 1 gleichgestellt wurde, hat ein 
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allgemeiner Preisrückgang den )farkt ergriffen und will man 
nun eine gemeinsame Verkaufsstelle für Giesserei-Roheisen schaffen, 
um der Concurrenz besser begegnen zu können. Wenn auch die 
Pr~ise wenig befriedigend sind, so sind die Hochöfen wenigstens 
11inlä.nglich bescl1äftigt uncl sollen auch für das erste Quartal 
! ~9:1 genügend mit Aufträgen versehen sein. Dagegen leiden die 
::itahlwerke an der seit .Jahren hest.ehenden Ueherproduction. 
Auch Walzeisen musste, mehr in Folge der ausländischen Con
currenz, als wegen schlechten Absatzes ermässigt werden. Da 
jedoch der Export nach Südamerika wieder in Zunahme begriffen 
ist und auch die Indu;;trie mit stärkeren Aufträgen herantritt, 
hofft mau auf ein befriedigendes Früh.iahrsgeschä.ft. - Das ab
gelaufene Jahr war ein für die Eisenindustrie nicht sehr günstiges. 
Sie hatte Mühe für ihre. in den letzten Jahren so wesentlich 
vervollkommnete und gesteigerte Erzeugung den nöthigen Absatz 
zu finden. Thatsächlich wird auch. wenn auch bei gesunkenen 
Preisen, eine erhöhte Erzeugung zu verzeichnen sein, welche bis 
Ende November bereits über 9''/0 höher als die vorjährige ist. 
Am schlimmsten standen die Wafawerke, welche bei sehr gedrückten 
Preisen nur sehr schwach beschäftigt waren. In 0 b er
s c h 1 es i e n ist der Markt ausserordentlich ungünstig gelegen, 
indem der Bedarf an Walzeisen stetig zurückgieng und die 
gegenwärtigen Preise kaum zu halten sein werden. Die ausser 
dem Verbande stehenden Werke unterbieten beständig. ohne 
hiedurch den Alisatz wesentlich zu steigern. Dazu kommt noch, 
dass der Export viel zu wünschen übrig lässt, so dass umfassende 
Feierschichten eingelegt werJen müssen. Natnrgemäss lehlen auch 
die Hochofenwerke unter diesen Verhältnissen, doch gelang es 
durch grössere Betriebseinschränkungen den Preis des Pu.ddel
roheisens noch zu halten. Feinbleche konnten bis nun trotz starker 
Concurrenz der westphälischen Werke auf M 14() erhalten werden. 
Grobbleche sind besser gefragt und notiren .Y 125 bis 126. -
Im Siegerlan de hat die schlechte Stimmung auch weiterhin 
angehalten, die Preise weichen langsam zuriick, der Verkehr ist 
äusserst schleppend und ~iemand will sich - wie dies sonst 
üblich war - für das kommende Quartal versorgen. Nach den 
ziffermässigen Ermittlungen des Vereins deutscher Eisen- und 
Stahlgewerbetreibenden belief sich die Roheisenerzeugung des 
deutschen Reiches (einschliesslich Luxemhurgs) im Monate No
vember 1892 auf 396 9:36 t, darunter 160 726 t Pnddelroheisen 
nnd Spiegeleisen, 24 759 t Bessemer-Roheisen, 162 422 t Tbomas
Roheisen und 49 029 t Giesserei·Roheisen. Die Herstellung im 
November 1891 betrug 376 279 t, im October 1892 4lti U73 t. 
Vom 1. Jänner bis 3U. November 1892 wurden hergestellt 
4 4Ul 650 t gegen 4064101 t im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
Am Jahresschlusse notiren, gegen Beginn desselben in Düsseldorf: 
Roheisen: Spiegeleisen Ja 10 bis li°!o Mangan M 51 (M 57!; 
weissstrahliges Qualitäts - Pnddelroheisen: rheinisch-west.phälische 
Marken M48 bis49(ll 51bislll52), Siegerländer M 44 bisM 45 (M -), 
Stahleisen M 48 bis M 50 (M - ) , englisches Bessemereisen ab 
Verschiffungshafen M -, Thomaseisen frei Verbrauchsstelle M 47 
(.M 51), Puddeleisen (Luxemburger Qualität) :M 39,2\J (?t1 39,60), 
ab Luxemburg, engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort M 57 bis ll1 58 
(M 59), Luxemburger Giessereieisen Nr. III M 4'> (M 4!J), deutsches 
Giesst:reieisen Nr. I M 6~ (M 69), Nr. II )f -, Nr. III M 55 (M 58), 
deutsches Hämo.tit M 62 (lll 69), spanisches Hämatit .Marke Mudela 
vorräthig Ruhrort :u -,- : Stabeisen: gewöhnliches Stabeisen 
M 117,50 bis 120 (M 135); · Dleche: gewöhnliche Bleche M 145 
(M 150 bis 155), Kesselbleche 155 bis 165 (M 175), Feinbleche 
M 125 bis M 140. Alles pro 1000 kg und, wo nicht anders bemerkt, 
ab Werk. Der Rückgang der Preise schreitet nunmehr seit 1890 
ununterbrochen fort, und wenn bereits im Vorjahre die schliess· 
lichen Preise als kaum nutzbringend bezeichnet wurden, so muss 
dies nun umsomehr der Fall sein, als die Kohlen- und Cokespreise 
nicht in höherem Maasse znrückgiengen, um hiedurch einen Aus
gleich zu bewerkstelligen. - Der eng 1 i s c h e Eisenmarkt ist, 
wae die Fabrikate betrifft, äusserst still und hat sich die Lage 
seit Monaten nicht gebessert, so dass Producenten und Con
sumenten apathisch dem Jahresschlusse entgegensehen. Auch die 
Aussichtslosigkeit auf eine Besserung wirkte hemmend auf den 
Geschäftsgang des letzten Monates ein. Ein Aufschwung des 
Verkehres ist aber nur auf stärkere Exportfrage hin zu erwarten, 
da der inländische Consum, ziemlich gleichbleibend, wenig Einftuss 
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auf die Ge~taltung des Marktes hat. - In Glasgow war der 
Roheisenmarkt relativ fest und stiegen Warrants bis 42 sh, um 
dann wieder sehwächer zu schliessen, nachdem die Nachfrage 
für \'erschifl'ungswarken matt blieh. Im Vergleiche zum Jahres
beginn notiren Ende December in Glasgow: Warrants 41 sh 7'/., d 
(47 sh). Hämatit 46 sh (47 sh 101

., d), Nr. 3 Middlesborough 
Warrants 36sh 9d (38sh l'.',d); fernerinlliddlesborongh, 
woselbst das Geschäft sich in engen Grenzen bewegte, Giesserei
eisen Nr. 1 mit 39 sh fi d (40 sh 6 d), Nr. 3 Warrants 37 sh 
(38 sh), Nr. 4 3;) sh 6 d (37 sh). In dem letztgenannten Bezirke 
wurden umfassende Versuche mit dem Saniter-Entschwefelungs
verfahren vorgenommen, welche derart befriedigende Resultate 
ergeben haben , dass dasselbe bei mehreren Hochöfen und Stahl
werken zur Einführung gelangt. Man legt demselben, zumal die 
Kosten sehr geringe sind uud es keine besonderen Einrichtungen 
erfordert, ebenso grosse Wichtigkeit, wie dem Thomas Entphospho
rungsverfahren bei. - Die Walzwerke sind schwach beschäftigt und 
auch die Nac:hfrage nach Artikeln für Eisenbahn- und Brücken
bau bleibt gering. In Stahlschienen werden 5000 t Seitens der 
Great-Westcrn Railway Corup. demnächst vergeben. Der Verkehr 
in Weissblech nach den Vereinigten Staaten hat sich merklich 
gebessert und sind die Werke für das nächste Quartal mit Auf
trägen ver.-;ehen. - Das ahgelanfoue Jahr war ein auch für die 
englische Eisenindustrie sehr ungünstiges. Die Ausfuhr ist bei 
gesteigerter Production wieder zurückgegangen nnd betrug vom 
1. Jänner bis 30. November 1892 2 514U49 t (gegen 3O18 026 t 
l~!H , 3 738 O:.!O t 1890, 3 87::1 :184 t 1889 und 3 671523 t 1888). 
In letzter Zeit haben skh die Aussichten für den Export etwas 
gebessert, da Südamerika, Afrika und die Levante wieder an den 
Markt herantreten. Die Vorräthe sind wohl in Conal's Lager 
in Glasgow ges11nken, und zwar bis :-30. November 1892 auf 
347183 t (gegen 4998:.!7 t 1891. 607031.i t 1890, 960277 t lti89, 
102fJ 818 f 1888). dagegen in lliddlesborough wesentlich gestiegen, 
und zwar per Ende November auf 248142 t (gegen 172259 t 
1891, 99202 f 1890. 14958:.! f JR89 und l:):i3!J t 1888). In 
Falirikaten war der lllarkt ebenfalls recht gedriickt. Die Eisen
industrie arbeitet momentan mit. \'erlust und es wird sich halcl 
zeigen, oh die Hiitten Vertrauen in die Zukunft hegen. anderen
falls die Schliessung vieler Werke erfolgen müsste. Vorübergehen1le 
Bes~erungen, wie sie das vergangene Jahr brachte und wekhe 
nie von lauger Dauer waren. nützen eben dem Alarkte wenig. 
Vielfach hängt die Gesundung des llarktes \'Oll der Besserung 
der finanziellen V crhältnissc, insbesondere der südamerikanischen 

Notizen. 
Scbeere zum Sch11eide11 ,·011 I-Eise11 mit einer ein· 

zige11 beweglichen Schneide. Fig. 7, 1'af. II. Bei dieser von 
ü. F 1 oh r in Köln angegeLenen Scheere zum Zerschneiden von 
1-Eisen wird eine einzige hewegliche Schneitle angewendet und 
die Trennung findet mittelst eines einzigen Schnittes statt. Die 
bewegliche Schneide ist zwischen drei paarweise angeordneten 
festen Schneiden geführt und die <!uertrennung wird durch 
Herausschneiden eine~ schmalen Streifen aus dem !-Eisen her
vorgerufen. Die festen Schneiden sind in einem soliden Rahmen 
untergebracht. Die horizontal liegenden Stützschneiden s s müssen 
jedem einzelnen Profil angepasst werden; die Seitenschneiden s,,,, 
und s2s,, welche sich an die beiden Flantschen des !-Eisens an· 
schliessen, werden entsprechend der Höhe desselben mittelst 
Stellschrauben eingestellt. Die bewegliche Scheide s ist behufs 
Hervorbriognng eines successfr erfolgenden Schnittes mit zwei 
Zacken versehen. K. 

Mortier's Ventilator. Dieser Apparat*), vom Constructeur 
Diametral-Ventilator genannt, unterscheidet sich von den 
gewöhnlichen Ventilatoren durch die eigenthümliche Anordnung 
des Eintrittscanales A , Fig. 8, Taf. II , welcher nicht wie 
gewöhnlich in den Innenraum des Rades, sondern so wie der 
AuRlaufcanal B am äusseren Umfang des Rades mündet. Die 
Flügel sind innen radial, aussen im Sinne der Bewegung gerichtet, 
also vorwärts gekrümmt, und unter 40'' gegen die Tangente des 

*) Comptes rendus de la Societc de l'industrie minerale, 
Juni 1892, S. 134. 
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Staaten ab, da nicht zum geringen Theile die schlimmen Zeiten 
des verflossenen Jahres auf allgemeine finanzielle Verlegenheiten 
zurückzuführen sind. Der b e 1 g i s c h e Eisenmarkt ist in 
recht schlechter Lage. Die Preise sind äusserst gedriickt nn•I 
trotzdem vermag Belgien im Auslande nicht zu eoncnrricren un•I 
wird überall verdrängt, so insLesondere in Holland durch diP
Engländer. Auch im Inlande wird die Concurrenz deutschen 
Eisens sehr bitter empfunden und beginnt eine Bewegung, welch<> 
die Regierung veranlassen soll, die ermässigten Frachtsätze für 
die Durchfuhr ausländischer Hül tenproLiucte einzuschränken. da 
im Jahre 1891 44000 1 f Durchfuhr einem Exportr. Belgiens von 
3S:3 000 t entgegenstehen. Roheisen notirt zum .Jahresschlusse 
Frcs 42 bis 44 (gegen Frcs 47 Jänner 1892). - Auch für den 
belgischen '1arkt war das verflossene Jahr kein sehr erfreuliche~. 
Vielfache Betriehsstörungen in Folge von Arbeiterausständen, 
Vertheuerung der Rohstoffe, Exporte zu gedrückten Preisen -
all diese Momente geben kein erfreuliches Bild des letzten Jahres. 
Von 47 Hochöfen waren zum Jahresschlusse bloss 26 im Betriebe 
An Roheisen wurde bis Ende November erzeugt l 3SS ();)Ü f 
(gegen 1166246 t 1891), die Einfuhr betrug 179603 f tgegen 
210757t), die Ausfuhr 4414 Ot (gegen 4152431). - In Amerika 
war der Illarkt recht ruhig, nachdem er zu :l!onatsbeginn An
läufe zur Besserung zeigte. Theilweise gaben die Preise nach. 
Im abgelaufenen .Jahre ist die Erzeugung. lwgiinstfo;t dnrd1 den 

, Zollschutz, wesentlich gestiegen. Am 1. Xo1·e111l1er 18!J~ waren 
258 Hochöfen (gegen :24:2 1891) im Betriebe, welche wöchentlich 
173 9:.!5 t (gegen lßl 555 t) erzeugen. Dagegen ist die Einfnhr 
bedeutend, voraussichtlich um circa :-10'!,„ zurückgegangen. Zum 
Jahresschlusse notiren (gegen .lanrcsheginnl: Amcrib:anische,.: 
Giessereiroheisen Nr. lx 15 .S (lö.5U S bis 17,50 .S), Nr. 2x 
14 .'S (15,50 .S his lli,50 S) , graues Pudtlelr,isen 1'1,50 S, 
(14,50 $ bis l:i $), schottisches Roheisen: Coltncss 21 S bis :21,50 S 
(22 $). Summerlee ~0.50 $ bis 21 S (21.50 S , Gartsherrie - :!', 
Glengarnoek - $, Dulmellington 20 $, Eglington 20 S ( Hl,50 :!!), 
Besscmer·Iloheisen amerikanisches li3,50 S bis 14 S ( 15 S). eng-

' lisches - S, l'ittshurger Stangeneisen 2-1,50 S his :.!5 S Uli S ), 
' Spiegeleisen englisches 20° '0 26.50 S (27 S bis 27,50 S). ::;tahl

,;cJ1iencu ilO S l'Stpenfüylrnnischen W crhn (:10 S). tlctto :·n .:;, 
aL westlichen Werken (31 S), Stahlluppcn 2<!,50 S bis 23 S U4 S 
bis 24,50 S), Stahlknüppel 22 5 bis 2:-1 S (2-UO $ bis 25 ~). 
Stahlwalzdraht amerikanischer 32 S his :l3 S (:1:),:"11) S his 34 S 1. 
Vignolesschien!'n 18 .S bis 18,50 S (2l S). 

(Schluss folgt.) 

äussereu lladumtanges geneigt. 1111 Beharrungszu~tande wird die 
bei A zutretende Luft von den Flügeln geschöpft und his in 
das Innere des Rades bewegt, von wo sie an der entgegengesetzten 
Seite wieder zwischen die Flügel strömt und von diesen in clt-n 
Auslaufraum .A geworfen wird. Der quer durch das Rad sich 
bewegende Luftstrom ist durch eine Wand gegen den sonstigen 
Innenraum abgeschlossen , um eine Störung der Lufthewegu11g 
zu vermeiden. Die Fliehkraft und der schiefe Stoss sind hier 
nicht thätig, denn diese Krüfte müssten, wenn sie beim ersten 
Durchgange der Luft durch den Flügelraum fördernd wirken. 
beim zweiten hinderlich sein; der Ventilator vergrö:<sert nur die 
lebendige Kraft der Luft. Die Oefl'nungen A und lJ sollen um weniger 
als den halben Radun1fang rnn einander abstehen, da sonst der 
Wirkune:· ··ad geringer wird Die Welle des :Flügelrades kann 
durch .e Seitenwände des Gehäuses geführt werden und eine 
solide, e leicht zngänglichc Lagerung erhalten. Es sind einige 
Ventil:.. JI. n dieser Art bereits zur Ausführung gekommeu, mit Durch· 
messern von 0,24 bis 2 111 1 und zwar auch als Doppelventilatoren, 
für welche sich die Construction besonders eignet; heide Fliigel
räder können dabei auf dieselbe Welle gelegt werden. Yersuche mit 
einem Mortier'schen Ventilator ergaben das Yerhältniss zwischen 
der Leistung desselben und der indicirten Arbeit der Dampf
maschine gleich 0,506, den mechanischen Wirkungsgrad des 
Ventilators allein gleich 0,675 und den manometrischen Wirkungs
grad (das Verhältniss der beobachteten zur theoretischen Depression) 
gleich 0,96 als griisste Wcrthe. H. 

Bilder ans Wieliczka. Vor einigen Tagen wurde in der 
permanenten l1emäldeausstellung in Krakau eine Serie von Oel
gemälden des dortigen, auch in deutschen Kunstkreisen bekannten, 



sehr talentierten )lalPrs Peter Stach i e w i c z ausgestellt, die 
das Innere <lcr heriihmten Salzbergwerke Wieliczka's vor Augen 
führt. Allgemein wird die Perspective, die correcte Fignrenzeich
nuug un<l die etl'ectvolle naturgetreue Grubenlichtl,eleuchtung 
dieser A nfnahmen bewundert. Die Wirkung auf 1len Zuschauer 
soll geradrzu verblüffend sein, da er durch eine Ocffnunl!' in die 
geheimnissvolle Teufe mit ihrem interessanten Wesen und Treiben 
der Bergleute hineinzuschauen vermeint. Es verlautet, dass die 
Bilderserie zu einer Weltreise in das Ausland und nach Amerika 
bestimmt ist. Es soll dem jungen )faler vort.refftich gelungen sein, 
das bergmännische unterirdische Lebeu auf die Leinwand zu 
fesseln. T. H. 

Die Rauchmaske, System )l ü 11 er, liefert die Firma 0. 
Neupert'R Nachfolger (Wien, ]„ Graben 2~) um den Preis 
rnn 40 fl und de11 hiezu gehörigen Spiralschlauch mit 2 ft per 
l 111. Ueber diese Rauchmaske. welche auch die Wiener städtische 
Feuerwehr seit langer Zeit gebraucht, liegen uns mehrere sehr 
günstige Zeugnisse aus Oesterreich, Ungarn und Deutschland vor, 
laut welcher Personen 30 :Minuten in dem ärgsten Qualm un
hehelligt 8ich aufhalten konnten. Die Rauchmaske bietet auch 
\'Olle Sicherheit vor Explosionsgasen und Stichflammen. Vielleicht 
wiumen auch Schlagwettergruben dieser Erfindung ihre Aufmerk-
~amkeit. D. R. 

Jlagnetnbweichung in Sachsen Im Jahre 1891. 
1. In Freiberg 11ach Prof. Uhlich. 
2. ln Sclmeeberg nach Betriebsassistent Krieger. 
:\. In Altenberg nach )larkscbeider Städter. 

1. 2. :1. 1. 2. 3. 
westlich 10' + westlich 10° + 

.Jänner . 36 O' - ~i'I '.Juli . 3Vi' - 24j 
Februar %:-!' - ;26' 42' · August . 33,0' - 26' · 36' 
)lärz 3.J.,7' - 2li'I •September. 32,6' - 2G'J 
April :-i-t.O' - ;25'l 1 October. 32,3' - 24' 
)!ai . 33,9' - :.!6' 39' November 31,5' - 24'1 33' 
.Juni . 33,!J' - 27') December :11,:1' - 23') 
(Sächs. Jahrb„ 189~, S. 131.) N. 

Weltausstellung in Chicago. 1
) Die Gebäuue für drei 

ller wichtigsten Ahtbeilungen dieser Ausstellung haben folgende 
IJi111rusion"11 : das für Berg- uncl Hüttenwesen ist 213 111 lang, 
lOli,5 111 breit, tlas für Elektrotechnik 213 m 1„ 105 '" b., die 
)la~chinenhalle 25!:! 111 1. und 152 111 l.J. In der hüttenmii.nnischen 
_.\.btheilnng: soll die Gewinnung der Metalle aus ihren Er~en 
1lurr·h Prohen von den einzelnen Stadien der Proce>se und 
Vorführung aller nothwendigen Apparate, Maschinen, Oefen 
u. ~. ''" veranschaulicht werden. In der Ausstellung der Ver
<,inigten :::;taaten. welche allen anderen Ländern in der Production 
des Eisens \'orangehen, wird letzteres Metall eine ganz besondere 
Berücksichtigung finden un<l die Statistik darüber sowohl den 
g:egenwlirtigen Stand, als die voraussichtliche weitere Entwicklung 
umfassen. Nebstdem werdeu aber auch die anderen Metalle, 
wie Aluminium, Kupfer, Zinn, Zink, Nickel, Wismuth, Antimon, 
Arsenik u. s. w. entsprechend zur Geltung kommen. Auch sollen 
die besten Einrichtungen für Probier-Laboratorien dargestellt 
werden. - In d1!r bergmännischen Abtheilnng spielt Kohle die 
Hauptrolle; da aber die Gewinnung dieses Fossils in Amerika 
eine gewaltige Ausdehnung hat, wäre es nicht möglich, Problhl 
von allen Gewinnungspunkten in die Ausstellung zu bringen und 
wird diese nur Muster der an verschiedenen Orten vorkommenden 
Varietäten, Angaben über deren chemische Zusammenv.•zung, 
Brennwerth und Verwendbarkeit, sowie geologische Kr.t(i

1
11 über 

das Vorkommen enthalten. In Bezug auf l\fetalle komihe'n' deren 
Erze uud . .Mineralien zur Ausstellung. In der Abtheilung für 
Rergmasch111en werden alle mechanischen Behelfe zur Förderung', 
\~asserhal~ung, Wetterführung, Aufbereitung, Gesteinsbohrung etc. 
die )lasclunen selbst entweder als Modelle oder in wirklicher 
Ausfii.hrung. und i.m Gang, dann die Beleuchtungsapparate, erschei
nen. Endhch smd auch die Erdöl- und Erdgas-Industrie ver-
treten. H 

Ergebnisse des Eisen. und Metnl lerzbergbaues . in 
Algerien im Jahre 1890. Den französischen officiellen Pul.Jli-

1) Nach "Iron~, 1892, Nr.1022, S.136. 
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cationen zufolge besitzt Algerien zwei mächtige Eisenerzlager. von 
welchen das eine, im Departement Constantine, ans )lagnetiten, 
das andere, im Departement Oran, aus manganreichcm Rotheisen
stein besteht. Beide werden vornehmlich von der Compagnie 
Mokta el Hadid abgebaut. Diese Gesellschaft producierte auf ihren 
Gruben in Beni-Saf (Oran) .345000 t Rotheisenstein zum Durch
schnittspreise von 9 Frcs pro 1 t und mit ihrer Grubenconce~sion 
in Ain-Mokra (Constantine) 12900il 1 Magnetit zu 8 Frcs 74 C 
pro 1 t. Auf der Concession El-M'Limen, der Hochofen-Gesellschaft 
von Chasse gehörig, wurden circa 1000 t desselben Eisenerzes 
produciert, welche von den Hochöfen dieser Gesellschaft in 
Isere consumiert wurden. Algerien producierte insgesammt -!75 UiJO t 
Eisenerze im Werthe von 4 235 OUO Frcs ( durchscbnittlich Frcs 8,92 
pro 1 t) 01ler 1230001 und um 1778001.lFrcs mehr als im Jahre 
1889. Der Eisenerz-Export Algeriens hat im .Jahre 1890 
517 000 t (um 78 000 t mehr als im Vorjahre) betragen. Dieser 
Export vertheilt 8ich folgend: 

England 
Niederlande 
Vereinigte Staaten 
Frankreich 
Belgien. 
Italien . 

Tonnen Gegenüber 1889 
245 000 + 30 000 t 
113000 + 52000 

97 uoo + 10 oou 
43000 + 7000 
15000 -2400U 
4000 + 3000 

517 uoo + 78()()(1 
In Algerien standen im .Jahre 189L) 11 Grnhenconcessionen auf 
andere Erze im Betriebe, und zwar 5 vornehmlich auf Zinkerze, 
2 auf silberhältigen llleiglanz, 3 auf Kupferkies und 1 auf 
Zinnober. Diese Gruben proilucicrten 408 1 Bleierze, 11665 t 
Kupferkies mit Bleiglanz und Zinkblende, nnd 1.3 O!Jl 1 Zinkerze, 
das ist insgesammt an 25 ~O:) t im Werthc von 1683 000 Frcs. 
Die Concession auf Zinnober hlieb unproductiv. Gegenül.Jer der 
Erzeugung des Jahres 1889 hat sieh die Zinkerzproduction um 
535 und die Kupferkies-Production um 2605 t vermehrt, dagegen 
die Bleiglanzproduction um :112 t vermindert, der Gesammtwerth 
der Metallerzproiluction hat nm 2.fOOUO Frcs zugenommen. Der 
grösste Theil der Zinkerze wurde in den Grubenconcessionen 
Sallamody und Guerrouma im Departement Algier gewonnen. 
Erstere Concession fördene 7957 t mehr oder minder hleihältige 
Zinkblende, 178 t Galmei und 20 t Bleiglanz, die zweite 2H5 t 
Zinkblende, 3:1 t Galmei und 51 t Bleiglanz. Sämmtliche Erze 
wurden nach Antwerpen exportiert. Die Bergwerks-Concession 
Hammam-N'Bails im Departement Constantine producierte 17!:!5 t 
Galmei, welche gleichfalls nach Antwerpen verfrachtet wurden, 
und zwar für die Hüttenwerke der Gesellschaft Vieille-1\Iontagne. 
Die :Minen von Aln-Barher und Aln-Arko Djcndeli lieferten nach 
Antwerpen und l\farseille 1.300 t verschiedene Erze, und zwar: 
Zinkl.Jlende, Galmei, Bleiglanz und Kupferkies. Die Concession 
Kef-Oum-Theboul endlich produderte an 11 UOO t Kupferkies nebst 
silberhältigen Blenden und Bleiglanzen, welche tbeils roh, theils 
aufbereitet nach ~wansea ex11ortirt wurden. Die grösste Menge 
silberhältigen Bltiglanz füferte das Departement Oran - 305 1 
in der Grube Gar-Rouban -, welche nach Catagena exportiert 
wurden. Der Metallerzbergbau Algeriens beschäftigte etwa 1000 
Arbeiter, von welchen circa 600 obertags bei der Aufberllitnng 
und Verfrachtung thätig waren. Die Arbeitslöhne haben insgesammt 
848000 Frcs oder im Durchschnitte 800 Fres pro Arbeiter und 
Jahr betragen. -r.-

Die transcnspiscben Sclnvefellagerstätteu sind schon 
seit mehreren Jahren als rl'ich l.Jekannt, doch hot die Extraction 
des mit Thon vorkommenden Schwefels Schwierigkeiten, welche 
dermalen durch die Anwendung von Solaröl vollends überwunden 
sind. Moskauer Capitalisten beginnen mit der Ausbeute und 
werden voraussichtlich die Einfuhr des siciliscben Schwefels 
nach Baku uud nach den Fabriken an der Wolga verdrängen. 
(Iron, XXXIX, S: 340.) N. 

Banka-Zinn aus Seifenerz erzeugt: Zinn 99,961, Eisen 
0,019, Blei 0,014 und Kupfer 0,006"/o. (Iron, XXXIX, S. ~5:1.) 

N. 
Bulslne, Benützung der Kiesabbrllnde zur DarstelJung 

\'On Eisensalzen. Die feingepulverten Abbrände werden bei 
300° mit Schwefelsäure von 50 bis 60° B. behandelt; das er-
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haltene, Sulfat, ein graue;; Pulver, lässt sich leicht verpacken. 
EisPnchlorid erfolgt, wenn man salzsaures Gas in die Abbrände 
leitet ~!an benutzt die Salze in der Agricultur, zur Reinigung 
von Kohlengas, als Beize in der Färberei u. s. w. (Chem. New. 
v· 28. Juli 1892; d. B.- u. H.-Ztg. 1892, 361.) N. 

Haarrisse macht man in Werkzeugen, auf polirten Eisen
flächen etc. sichtbar, indem man die verdächtige Oberfläche mit 
Petroleum anfeuchtet, dann abwischt und mit einer feinen Kreide
schichte (in Wasser angerührter Kreide) überzieht. Das in den 
Rissen zurückbehaltene Petroleum wird dann von der Kreide 
aufgesaugt und macht den fliss seinem ganzen Verlaufe nach 
sichtbar. (Bayr. lnd.- u. Gew.-BJ„ 1892, 495.) N. 

Einsturz eines Schornsteines. Im Jahre 1859 wurde 
bei Cleckheaton in England eine Esse für Dampfkesselfouerung 
erbaut. Dieselbe hatte 5:) m Höhe und 1,83 m inneren Durch
messer, das Mauerwerk bestand aus zwei concentrischen Schächten, 
der innere cylindrisrh und nach oben mit dem äusseren conischen 
zusammenlaufend, beide von 0,36 m Stärke und durch 6 radiale. 
0,~3 m dicke Mauern verbunden. Der unten 0,66 m weite 
Zwischenraum heiclPr Schächte war mit Flugstaub ausgefüllt. 
In neuerer Zeit bemerkte man Sprünge und eine Ausbauchung 
am änsseren , sowie defecte :-itellen am inneren Schachte , bei 
deren Reparatur stets ein Theil der Jllanerung herausgenommen 
werden musste. Während die~er Arbeit. am :!4. Februar 1892, stür?.te 
die Esse ein, welche Katastrophe 1-± Arbeitern das Leben kostete. 
Bei der Untersuchung wurde der Unfall folgenden Ursachen zu
geschrieben: ::ichlechte8 Daumaterial, indem die Z.iegel ungleiche 
Grösse hatten und verschieden stark gehrannt waren; zu schwache 
Construction cler Esse; Scl1ädigung des unteren Theiles derselben 
durch Nässe (man pflegte angehlich die nahe gelegenen Dampf
ke~sel in den Feuercanal auszublasen), endlich die hei der 
Reparatur erfolgte 8chwächung der Essenwände. Um solchen 
Ereignissen in Lier Zukunft möglichst vorzubeugen, wird vor
geschlagen, alle Essen jährlich von oben bis unten, aussen und 
inneu durch Sachverständige untersuchen zu lassen, welche den 
Kessel-Eigenthümern Certificate über den Zustand dieser Bau
werke auszustellen hätten. (Engineering, 1892, 53. Bd„ S. 421.) 

H. 

Literatur. 
Montan·geologische Beschreibung des PHbranier Berg

bau-Terrains und der Verhältnisse in der Grube nach 
dem gegenwärtigen Stande des Aufschlusses in diesem 
Terrain. Mit 1 Karte und 40 Figuren auf !J Tafeln. Herausgegeben 
im Auftrage des k. k. Ackerbau - !IIinisteriums von der 
k. k. Bergdirection in PNbram. Redigirt vom k. k. Oberbergrathe 
W. G ü h 1. Wien 1892. 

Bei dem Weltruf, dessen sich das Pf'ibramer Erzrevier erfreut, 
wird eine monographische Darstellung der geologischen Verhält
nisse desselben gewiss in weiten Fachkreisen mit Freuden auf
genommen werden, 7.Umal wenn sie von so berufener Seite, wie 
im vorliegenden Falle, geboten wird. In der That enthält die vom 
k. k. Obermarkscheider Josef Schmid verfasste Monographie 
eine Fülle ebenso wichtiger als interessanter Einzelnheiten über 
den geologischen Aufbau der Gegend und über die Gangverhält
nisse von Ptibram, welche die Arbeit zu einer hochbeachtens
werthen machen, wenngleich durch dieselbe das allgemeine mon
tan geologische Bild, welches man sich nach den bisherigeu Publi
cationen von Pf'ibram bilden konnte, nicht wesentlich geändert 
erscheint. 

Auf die Einleitung und kurze übersichtliche Beschreibung 
folgt die eingehende specielle montan-geologische Schilderung des 
Prihramer Bergbauterraines in folgenden Abschnitten: Granit am 
Contacte; erste Schiefer.wne; erstes Uebergangs-Conglomerat; erste 
Sandsteinzone; Contact zwischen dem ersten Sandstein und zweiten 
Schiefer, nLettenkluft" ; zweite Schieferzone; Contact zwischen 
dem zweiten Schiefer und zweiten Sandstein; zweites Uebergangs
Conglomerat; zweite Sandsteinzone; Gesteins-Analysen; geologischer 
Bau, dargestellt in einem Profil von Ost nach West; Eruptiv
gesteine und die damit im Zusammenhange stehenden Erschei
nungen; Erzgänge, und zwar: l. Erzgänge der ersten Sandstein-
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zone. a) Auf drm westlichen Muldenflügel: Birkenberger Gänge, 
Erzgänge im A H!!;Ust - Revier, Erzgänge im Revier Segengottes, 
Erzgänge im B»liut.iner Revier. b) Erzgänge auf dem östlichen 
Muldenflügel: Scllurfbaue auf Bleier?.e, Eisensteingänge. 2. Erz
gänge der ersten Schieferzoue. a) Blei- und Silbererzgänge, 
b) Eisensteingänge. 3. Erzgänge der zweiten Schieferzone. a) Blei
erzgänge, b) Eisensteingünge. 4. Erzgänge der zweiten Sandstein
zo11e. a) Bleierzgänge, b) Eisensteinbaue. Tabelle des Silber- und 
Bleihaltes der Blei- u. Silbererze auf den Pfibramer Erzgängen. 
Literatur. 

Aus dem reichen Inhalt der Arbeit sei nur einiges heraus
gegriffen, was uns für eine richtige Beurtheilung derselben von 
Wichtigkeit erscheint. 

Bezüglich des geologischen Aufüaues der Umgebung von 
Pfibram wird bestätigt, dass die Sandsteine (bezw. Conglomerate 
und Grauwacken) den Schiefem discordant aufgelagert sind und 
dass zwischen dem ersten Schiefer und ersten Sandstein relativ 
dasselbe Anlagerungsverhältniss besteht, wie zwischen dem zweiten 
Schiefer und zweiten Sandstein. Diesem Sachverhalte entsprechende 
Profile sind in Publicationen anderer Autoren übrigens schon früher 
veröffentlicht worden. Zur Erläuterung der Losreissung beider 
Sandstoiuzonen von einander wird eine bezügliche Erklärung 
J. Krejci's citirt, deren Nachsatz dahin gedeutet werden könnte, 
dass ein ursprünglich zwischen den beiden Zonen vorhandener, 
weitklutfender Riss erst später mit in die Höhe getriebenen 
Schiefem ausgefüllt wurde. was aber wohl kaum gemeint sein 
soll. Bezüglich der gewaltigen Lett~nkluft wird bestätigt, dass 
sie zugleich die Gesteinsgrenze zwischen dem ersten Sandstein 
und zweiten Schiefer vorstellt, wohingegen die sog. Kieskluft 
keine Gesteinsgrenze zwischen dem zweiten Schiefer und zweiten 
Sandstein ist. wie bisher angenomm~n wurde, sondern ganz im 
Schiefer streicht. Den von Po,; e p n y entdeckten Ad inolen wird 
eine eingehende Besprechung gewidmet, die zu dem Resultate 
fö hrt, dass sich nach denselben zwar eine ideale Gliederuug eines 
Theiles der ersten Sandsteinzone in drei Horizonte vornehmen 
lässt, dass die Beständigkeit dieser Horizonte jedoch noch nicht 
zweifellos festgestellt ist. 

Nach der Darstellnng auf S. 12 und 1.1 scheint es übrigens, 
dass petrographisch recht verschiedene Dinge als Adinole bezeich
net werden. Auch hätte ein Vergleich der wörtlich citierten Be
schreibung des Adinols von Dubova hora. aus der 2. Sandstein
zone mit der von J. Grän z er gelieferten erkennen lassen sollen, 
dass die erstere Beschreibung petrograpbischc Schulung in hohem 
Grade vermissen lässt und deren Resultate durchaus zweifelhaft 
sind. In d~r Schilderung des Verhältnisses der sog. Uebergangs
conglomerate zum Schiefer und Sandstein bestehen Widersprücho, 
indem eiuerseits die Conglomerate sich aus den Schiefem all
mählich entwickeln sollen, da.durch, dass der „Schieferteig" (!) 
zunächst einzelne und weiterhin immer ?.ahlreichere Körner und 
Knollen von Quarz aufnimmt, während anderseits die Conglo
merate nach und nach in Sandsteine übergehen und dieselbe 
Schichtung zeigen, wie diese letzteren, die doch discordant auf 
den Schiefem lagern. Es ist wohl kaum etwas anderes anzu
nehmen , als dass die angebliche allmähliche Entwicklung des 
Conglomerates aus dem Schiefer nur eine scheinbare ist, indem 
wahrscheinlich an Gleitungen einzelne Geröllstücke in die Schiefer 
hineingepresst wurden. Dass die Einzeichnung in den Profilen 
dann auch nicht ganz richtig ist., versteht sich von selbst. Das 
Vorkommen des in Findlingen schon längst bekannten oolithischen 
Kalksteines W. vom Strachenschachte wird als ein sehr be
schränktes bezeichnet und eine Beschreibung des Gesteines 
citirt;, die nicht so zutreffend ist, wie die schon im Jahre 1855 
von A. E. Re u s s gelieferte und allenfalls gar nichts neues ent
hält. Bezüglich des äusserst wichtigen Aufschlusses, welcher vor 
Kurzem bei einer Schürfung nächst Vranowitz gemacht wurde, 
wird nur die Aufdeckung des Conglomerates hervorgehoben, 
leider aher mit keinem Worte die Thatsache der Erschürfung 
von Versteinerungen führenden Schiefem der Stufe 2 a ( D d l y) 
dortselbst erwähnt. *) 

*) Bezüglich dieses und em1ger weiter oben berührten 
Punkte erlaube ich mir auf meine „Geologie von Böhmen", S. 677, 
834 lf., 1474 zu verweisen. 
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Das von früheren Autoren theils als Granit, theils für Quarz
porphyrit erklärte Gestein aus dem Grubenfeld des Stefan
schachtes bei Bohutin wird nun als Quazdiorit bezeichnet; die 
Angaben iiber dessen Zusammensetzung lassen diese Benennung 
jedoch nicht als n vollkommen gerechtfertigt" erscheinen, zumal 
dieser angebliche Quarzdiorit am Cont:\ct mit dem Sandstein 
von Pegmatiten mit Turmalin und von rothem Feldspath begleitet 
wird. Die frühere Anuahme, dass die Grünsteine im Pfibramer 
Erzreviere 2 nahezu parallele Züge bilden, wird dahin berich
tigt, dass dies nicht der Fall sei. Auch scheinen die Grün
steine nicht vorwiegend Diabase zu sein, sondern Diorit- und 
Diabasgänge setzen zusammen an verschiedenen Stellen des Ter
raines verschieden vorherrschend auf. Diese Gänge streichen süd
nördlich, meist mit schwacher Ablenkung gegen Ost. In der 
l. und 2. Schieferzone, sowie im ersten Sandstein finden sich 
auch ~inettegänge , welche ein von den Grünsteinen ganz ver
schiedenes Streichen (in ä') und Verflächen besitzen. Ueber die 
gegenseitigen Beziehungen dieser Gesteinsgänge lässt sich nichts 
Bestimmtes sagen, jedoch scheint das Alter der !Iinette höher 
zu sein, als jenes der Grünsteine. 

Was die Erzgänge anbelangt, so sind die meisten davon an 
Griinsteine gebunden, und zwar nicht nur die Blei-Silbergänge, 
sondern a-cch die Eisensteingänge. Dass indessen alle Erzgänge, 
welche in Begleitung von Grünsteinen auftreten, Contractionsgänge 
wären, wird wohl nicht allgemein zugegeben werden, weil ja 
eben die mächtigen Grünsteingänge, bei welchen die Contraction eine 
grössere sein musste, als bei den geringmächtigen, oft ohne Erz
gangbegleitung sind. Uebrigens werden die Nordwest-Gänge, die 
zumeist nur in den oberen Horizonten abbanwürdig sind, gar 
nicht von Grünsteinen begleitet. Die Ansicht, dass die Eisen
steingänge als der eiserne Hat von Gängen betrachtet werden 
dürfen, die in grösserer Tiefe werthvollere Erze führen, hat sich 
bis zur Teufe von 300111 nicht bestätigt. Die Gänge setzen in 
der Re;el nicht aus dem Sandstein in den Schiefer fort; nur 
beim Adalhert·, Eusebi· und ~efciner-Gang wurde eine einzige, bei 
beiden ersteren Gängen im Streichen stark gegen NO abgelenkte 
Fortsetzung im Schiefer constatiert, jedoch sollen die Gangaus
füllungen im Sandstein und Schiefer verschieden sein. Die Ueber
einstimmung im Streichen scheint darauf hinzuweisen, dass der 
Seföiner-Gang mit dem Strachen-Gange zusammengehören könnten. 
Es wäre dies das biR jetzt "einzige Beispiel einer Erzgangspalte, 
die mit Beibehaltung des Streichens und Fallens aus dem Sand
stein über die Kluft in den Schiefer fortsetzt und ausserdem 
in beiden Zonen eine bedeutende Mächtigkeit besitzt". 

Ein directer Einfluss des Nebengesteines anf die Erzföbrung 
scheint sich nicht auffallend geltend zu machen, wiewohl einzelne 
Bemerkungen erkennen lassen, dass mau die Vermuthung eines 
solchen Einflusses nicht ganz von der Hand weisen darf. Sehr 
wichtig ist der Umstand, dass weder im Birkenberger noch im 
Bohntiner Revier, noch auch im Revier Segengottes eine Durch
setzung der Erzgangfüllungen stattfindet. Vielleicht würde ein 
genaues Studium der Verhältnisse an Schleppungen, sowie der 
Abzweigungen Anhaltspunkte liefern, die sich bei einer Fest
stellung des relativen Alters der Gänge verwerthen liessen. 
Gewissen Gängen der Annagrube, welche ohne Grünsteinbegleitung 
aufsetzen und nach früheren Mittheilnngen für relativ älter an
gesehen wurden, als die in Verbindung mit Grünsteinen auf
tretenden, wird im vorliegenden Werke keine Bedeutung beige
messen. Im Allgemeinen wird eine Vereinfachung der erzfö.hren-
den Zerklüftung mit der Tiefe constatiert. ' 

Ein bestimmtes Verhältniss des Silbergehaltes der Gänge 
znr Teufe, welchem früher eine gewisse Gesetzmässigkeit zuge
schrieben wurde, wird nicht anerkannt, vielmehr die Veränderlich
keit des Silbergehaltes bei verschiedener Tiefe in demselben 
Gang betont. End.lieh sei noch bemerkt, dass das am Schlusse 
des Werkes augefö.gte Literaturverzeichniss keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt. · 

Es sei gestattet, nochmals den hohen Werth vorliegender 
Publication hervorzuheben , die bei ihrem reichen Inhalt und 
ihrer gediegenen Ausstattung unbedingt zn den besten Erschei
nungen der montan-geologischen J,iteratur Oesterreichs zn zählen 
ist. Es ist kaum möglich , auf verhältnissmässig beschränktem 
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Raume von 62 Quartseiten mehr Thatsachen zur Mittheilung zu 
bringen und dieselben anregender vorzutragen, als es hier ge
schehen ist. K. k. Obermarkscheider Schmid hat sich dnrch 
sein Werk alle Fachgenossen znm grössten Danke verpflichtet. 

Dr. Fried. Katzer. 

Amtliches. 
Se. k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchst.er 

Entschliessung vom 21. December 1892 dem Oberbergcommissär 
Josef Schar d in ger der Berghauptmannschaft in Wien taxfrei 
den Titel und Charakter eines Bergrathes allergnädigst zu ver
leihen gernht. 

Se. k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschliessung vom 15. December 1892 den Werksbediensteten 
der österreichisch-alpinen Montangesellschaft Peter Fra n k und 
Johann P fa t s c h b a c her in Eisenerz in Anerkennung ihrer 
vieljährigen treuen und belobten Berufsthätigkeit das silberne 
Verdienstkreuz allergnädigst zu verleihen geruht. 

Se. k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöch
ster Entschliessung vom 22. December 1892 dem Obersteiger bei 
der Salinenverwaltung Hallein, Johann Trigler, anlässlich 
seiner Versetzung in den bleibenden Ruhestand <las silberne 
Verdienstkreuz mit der Krone allergnädigst zu verleihen geruht. 

Der Ackerbauminister hat die Adjnncten !gor Ce p u 1 i c!, 
Theodor von Ca r 1- H oh e n b a 1 k e n , Robert Sr b e n y, .Tosef 
Anthropius, Josef Li§ka und Hugo Rottleuthner zu 
Bergcommissären , und die Bergbau-Eleven Marian Weng er, 
Johann Zarailski und Johann Sieniewicz zu Ad.iuncten 
im Stande der Bergbehörden ernannt.. 

Kundmachung. 
Der bergbehördlich autorisierte Bergbau - Ingenieur Hans 

Fr i e d l hat seinen Standurt von Cilli in Steiermark nach Carpano 
bei Albona in Istrien verlegt. 

K. k. Berghauptmannschaft 
Klagenfurt, am 25. December 1892. 

Kundmachung. 
Nachdem ·der St. Barbara Erbstollen bei WaschagriiD im 

politischen Bezirke Plan durch mehrere Jahre nicht bauhaft 
gehalten und dasjenige Maass der Arbeit, welches bei der Con- · 
cessiou desselben znr Bedingung gemacht worden ist, nicht 
geleistet wurde, so werden hiemit die bergbücherlichen Besitzer 
dieses Erbstollens, und zwar: Westböhmischer Bergbau- und Hütten
betrieb zn Randen des Dr. Sc h u 1 t e in Pilsen, dann die Firma 
Schäfer & Budenberg in Magdeburg, Dr. Hermann Stock
m a y er in Stuttgart und Ludwig G w inner, Rechtsconsulent 
in Stuttgart aufgefordert, innerhalb sechzig Tage vom Tage 
der ersten Einschaltung dieser Kundmachung in das Amtsblatt 
der Prager Zeitung den genannten Erbstollen nach Vorschrift 
der §§ 170, 174 und 177 a. B. G. in Betrieb zu setzen, die 
pfiichtmässigen Leistungen nachzuweisen und im vorgeschriebenen 
Betriebsstande zu erhalten, sowie auch die bisherige Ansseracht
lassnng der gesetzlichen Banhafthaltungsvorechriften standhaft 
zu rechtfertigen , widrigenfalls nach fruchtlosem Ablaufe dieser 
Frist im Sinne des § 244 a. B. G. auf die Entziehung dieser 
Bergbauberechtigung bei der k. k. Berghauptmannschaft an
getragen werde!). wiirde. 

Yon dem k. k. Revierbergamte 

.Mies, am 13. December 1892. 
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Beiträge zur chemischen rntcrsnehnng; des Stahles. 1
) 

Von Leopold Schneider, Adjuncten des k. k. General-Probieramtes_ 

JJ) Die Phosphorbestimmung. in der Gegenwart organischer Rubstanz , sondern, wie 
ich seinerzeit nachgewiesen habe ":i , in der unvollstän
digen Oxydation des Phosphors zu Phosphorsäure. Bei 
der Auflösung des Phosphoreisens in Salpetersäure bildet 
sich nämlich stets eine erhebliche Menge phosphoriger 
Säure, welche durch Salpetersäure nicht weiter oxydiert 
wird. Sorgt man nach der Auflösung des Stahles flir 
eine weitere Oxydation , so unterliegt die Bestimmung 
des Phosphors im Stahle mittelst Molybdänsäure in dieser 
Hinsicht keinen Fehlern mehr. Es wurde daher nur zu
fällig und unbewusst mit der Zerstörung der organischen 
Substanz durch Glühen des salpetersauren Eisenoxydes 
auch die thatsächliche Fehlerquelle beseitigt, indem bei 
der Zerstörung des salpctersauren Eisenoxydes durch 
Glilhen die phosphorige Säure zu Phosphorsäure oxydiert 

Der Bestimmung des Phosphorgehaltes im Stahle 
wird seit geraumer Zeit Yon Seite der Hüttenchemiker 
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Nahezu jedes 
der letzten zehn Jahre brachte Fortschritte in der Er-
mittlung dieses Elementes, und zwar waren die Arbeiten 
dieser Jahre mehr auf die Raschheit der Ausführung 
gerichtet, nachdem es schon früher gelungen war , in 
Bezug auf die Genauigkeit den strengsten Anforderungen 
zu genügen. 

Xach der Entdeckung, das;; Phosphorsäure mittelst 
:llolybditnsäure vollstll.ndig und überdies in einer für die 
gewichtsanalytische Bestimmung äusserst günstigen Form 
gefällt wird, wurde diese~ Fällungsmittel bal,d für die 
Ermittlung des Phosphorgehalters im Eisen und Stahl in 
Anwendung gebracht. Die Anwendung war jedoch an
fangs keine glückliche. Man machte durch diese Fällungs
methode Fehler, welche durchschnittlich 1 / 3 bis 1 ~ , des 
ganzen Haltes betrugen. Alle Angaben über den Phosphor
gehalt in Eisen- und Stahlsorten , welche aus dieser 
Periode stammen, das ist bis zum Jahre 1878 , sind 
daher um diesen Betrag zu gering. Ta m m, welcher 
diesen Fehler entdeckte, vermuthete die Ursache der 
unvollständigen Fällnng des Phosphors in der gleich
zeitig vorhandenen organischen Substanz. Um diese zu 
zerstören, wurde nnn die Lösung eingedampft und der 
Rückstand geglüht. Die Fehlerquelle liegt jedoch nicht 

') Siehe diese Zeitschrift, 1892, Nr. 4, S. 46; Nr. 20, S. 235 
und Nr. 39, S. 471. 

wird. 
Diese Art der Oxydation ist jedoch eine zeit

raubende. Es wurden daher mehrfach andere Oxydations
mittel vorgeschlagen und gebraucht. Wie ich in der 
oben erwähnten Untersuchung dargelegt habe , eignet 
sich zur Oxydation der phosphorigen Säure am besten 
Uebermangansliure. Das übermangansaure Kali, welches 
zu diesem Zwecke benützt wird, kommt rein im Handel 
vor, enthält keine Phosphorsäure und oxydiert rasch und 
sicher. W asserstoffhyperoxyd oxydiert ebenfalls , kommt 
jedoch nicht rein im Handel vor und enthält gewöhn· 
lieh erhebliche Mengen Phosphorsäure. Chromsäure. 
welche in neuerer Zeit vorgeschlagen wurde , oxydiert 

~) Oesterr. Zeitschrift f. Berg- n. Hüttenwesen, 1886. 
1 



selbst bei Kochhitze nicht kräftig genug, wie aus meinen 
Versuchen ebendaselbst hervorgeht. Durch den Ueber
schuss des zugegebenen Chamäleons entsteht eine Fällung 
von Mangansuperoxyd, welche man durch einige Tropfen 
Eisenvitriollösung wieder in Lösung bringt. Oxalsäure 
oder oxalsaures Kali 3) zu diesem Zwecke zu verwenden, 
ist verwerflich oder doch zum Mindesten bedenklich, 
weil erheblichere Mengen von Oxalsäure die Fällung der 
Phosphorsäure durch Molybdänsäure beeinträchtigen, 
grössere Mengen derselben die Fällung vollständig ver
hindern. 

Günstig für die Beschleunigung der Untersuchung 
war ferner die Beobachtung Finken e r's, dass eine 
Abscheidung der bei der Auflösung sich bildenden lös
lichen Kieselsäure nicht nötbig ist. Was die Fällung 
selbst anbelangt, so bat F. A. Emmerton 4) und 
Clemens Jones zur Beschleunigung dieselbe durch fünf 
Minuten langes Schütteln bei einer Temperatur von circa 
80° C erzielt. I<'lir die Fällung wurden die von F in
k e n er 5 ) festge~tellten Mengenverhältnisse von Molybdän
säure und salpeter~aurem Ammon in der Lösung des Stahles 
eingehalten. Auf Grund meiner Versuche kann ich die 
Angaben der beiden erstgenannten Autoren, dass nach 
fünf Minuten langem Schütteln bei einer Temperatur 
rnn 80° C die Fällung eine vollständige sei, nur be
st!itigen. Es konnten nach erfolgter Fällung und A bfil
trieren, selbst nach 24st!indigem Stehen keine weiteren 
Mengen des phosphorhältigen Niederschlages mehr er
halten werden. Die gewichtsanalytische Bestimmung des 
Niederechlages wurde nach F i n k e n er u) durch vor
sichtiges Erhitzen in einem Porzellantiegel und Wägen 
ausgeführt. Die zur Fä.llungsmethode bei 80° C in Ver
wendung kommende Molybdänsäurelösung muss selbst
verständlich bei ihrer Breitung ebenso weit erwärmt 
werden. Diese Lösung bereitet man durch Aufto1en von 
100 g Molybdänsäurc in einer Mischung Yon 300 cm :i 
Ammoniak und 100 cm 3 Wasser. X ach vollendeter Lösung 
giesst man in 1250 cm :i Salpetersäure rnn 1,2 specifi
schem Gewichte und erwärmt unter häufigem Cmrühren 
auf 85° C. Nachdem bei einer Einwage von 2 9 Stahl 
12mg des Niederschlages nur 0,01°/0 Phosphor ent
sprechen , so ist für die Genauigkeit bei dieser Grösse 
der Einwage hinreichend gesorgt. 

Die Ausführung der Phosphorprobe wird demnach 
auf folgende Art vorgenommen: 

2 9 des zerkleinerten Stahlmusters werden in 30 cm 3 

Salpetersäure von specifisehem Gewichte 1,2 gelöst. Nach 
vollständiger Auflösung des Stahles wird in die kochend 
heisse Flüssigkeit concentrierte Chamäleonlösung (circa 
2 cm3) bis zur Trübung durch ausgeschiedenes Mangan
superoxyd zugesetzt und kurze Zeit gekocht. Die Wieder
auflösung des Mangansuperoxydniederschlages wird durch 

1) Reinhard t's Chemiker-Zeitung, 1891, S. 410. 
') Zeitschrift f. analyt. Chemie von R. Fr e s e n i u s , 1892, 

s. 71. 
5) Berichte d. deutsch. chem. Gesellschaft in Berlin , 1878, 

S.1638. 
8) Berichte d. deutsch. chem. Gesellschaft in Berlin , 1878. 
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Zugabe C1n1ger Tropfen rnr einer Eisenvitriollösung be
wirkt, und sodann YOn etwa ausgeschiedener Kieselsäure 
in ein kleines Kölbchen abfiltriert. 

Die Flüssigkeitsmenge der Stahllösung beträgt circa 
30 cm 3• Zu derselben wird die doppelte Menge Molybdän
sänrelösung gegeben, das Kölbchen in einem W asserbadc 
auf circa 80° C erwärmt und durch Schütteln , wobei 
man das Kölbchen mit einem Kautschukstöpsel ver
schliesst, die Fällung befördert. Nach zehn Minuten ist 
dieselbe vollendet. Der Niederschlag wird abfiltriert, mit 
Ammonnitrat haltendem Wasser ausgewaschen, endlich vom 
Filter durch Ammoniak in einem Porzellantiegel gelöst, 
eingedampft, vorsichtig bis zum völligen Vertreiben der 
Ammonsalze erhitzt und gewogen. 12 rng des Nieder
schlage8 entsprechen 0,010/0 Phosphor im Stahle. 

Für die Phosphorbestimmung in Eisenerzen. 
Schlacken etc. werden 2 g des feingepulverten Materials 
mit 10 cmö eoncentrierter Salzsäure gekocht, dann in 
eine Platinschale gespült und unter Zugabe von 2 c1113 
concentrierter Schwefelsäure und circa 10 cm• Fluss
säure abgedampft bis Schwefelsäuredämpfe zu entweichen 
beginnen. Der Rück;itand wird mit 10 cm 3 Salpetersäure, 
specifischcs Gewicht 1,2 und circa 20 cm~ Wasser gekocht. 
Nach der Auflösung des Eisensalzes wird von etwa un
löslich gebliebenem abfiltrirt , 60 cm 3 Molyhdäusilure
lösnng zugesetzt und die Fällung des Phosphor~ wie 
oben durch zehn Minuten langes Schiitteln bei einer 
Temperatur von circa 80° C vorgenommen. 

Um die zeitraubende Gewichtsbestimmung des Nieder
schlages zu umgehen, wurde in neuerer Zeit von Mehreren 
vorgeschlagen , die in dem~ellicn entbaltei\e J\loh,bdiin
sliu~e titrimetrisch zu bestimmen und daraus den °Gehalt 
an Phosphor zu berechnen. [m Niederschlage entsprechen 
24 Moleküle Molybdänsilure einem Molekiile Phosphor. 
Ein Yerhältniss, welches von mehreren Forschern voll
kommen übereinstimmend gefunden wurde und wohl 
keinen weiteren Zweifeln mehr unterliegt. Nicht sn 
übereinstimmend sind derzeit noch die Resultate der 
Titration der Molybdänsäure selbst. Während_ Otto Frei
herr v. d. Pfort e n ') fand, dass durch Reduction der 
:Molybdänsäure durch Zink sowohl in schwefelsaurer als 
auch salzsaurer Lösung die gesammte Menge derselben 
zu Molybdänoxyd reduciert wird, ergaben die Fnter
suchungen von F. A. Emmer t o n 6) nur eine Reduction, 
welche einem Gemenge von Oxyd und Säure von der 
I<'ormel Mo12 0 19 entspricht. Der Unterschied dieser 
Resultate ist, auf den Phosphorgehalt im Stahle berechnet, 
nicht sehr bedeutend. 

Soll der Phosphorgehalt im Stahle durch Titration 
der gefällten Molybdänsäure bestimmt werden , so wird 
der nach der obigen Methode erhaltene Niederschlag mit 
Ammonsulfat 9) haltendem Wasser gewaschen und schliess-

7) Berichte d. deut.<lchen chem. Gesellschaft in Berlin , 1882, 
S. 1925. 

") F. A. Emmer t o n , Zeitschrift f. analytische Chemie von 
R. Fresenius, 1892, S. 71. 

9) In der neuesten Ausgabe von Friedrich Mob r's Lehrbuch 
d. Titriermethode von Dr. A. Classen wird auf Seite 243 an-
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lieh in Ammoniak gelöst. Die Lösung wird mit Schwefel-
8iiure oder Salzsäure angesäuert und im heissen Zu
stande mit Zink reduciert. Nach etwa einer Stunde ist 
die Reduction zu Ende. Die Titration mit Ch~mäleon 
wurde bei einer Temperatur von 40° bis 50° C vorge
nommen, "'eil bei gewöhnlicher Temperatur die Oxydation 
des ~Iolybd iinoxydes zu :Molybdänsäure etwas zu langsam 
Yor sich geht. 

In der folgenden Tabelle sind die Resultate der 
l'ntersuchung mehrere Stahlsorten enthalten. Zur Phosphor
bestimmnng wurden sowohl die gewichtsanalytische als 
auch die titrimetrische Bestimmungsmethode angewendet. 
C ebe rdies wurden die Resultate der Titration zum Ver
gleiche nach den zwei widersprechenden Angaben der 
oben genannten zwei Autoren berechnet. 

geführt . dass der Niederschlag mit einer nahezu gesättigten 
Lösung von salpetersaurem Ammon auszuwaschen ist - offenbar 
ein l!eberschen der Rcdaction, welches jedoch zu groben Irrthümern 
. .\.nlass l!'dirn kaun. 

1 

, Stahlsorte 

' Post-Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
t:i 
7 
8 

Phosphorgehalt in Procentcn . 

gewichtsanaly- l _ __!it~~r_t_~II~ be~~~~~!_ n_a;f: __ J 

tisch bestimmt j E. A .. Emmerton ~ v. d. Pforten ' 

0,056 
0,062 
0.071 
0,074 
0,083 
0,083 
0,116 
1,118 

0,052 
0,064 
0,070 
0,071 
0,08!:1 
0,081 
0,111 
0,116 

1 

1 

1 

0,049 
0,061 
0,067 
0,067 
0,084 
0,077 
0,105 
0,110 

~ach F. A. Emmer t o n entspricht die Chamäleon
menge, welche man zur Titration von 100 Theilen 
Eisen gebraucht, 90, 7 Theilen Molybdänsäure und 1,62 
Theilen Phosphor; nach Otto v. d. Pforten hingegen 
für 100 Theile Eisen 85, 7 Theilen :Molybdänsi\ure und 
1,5:3 Phosphor. · 

Hie )fartin-Oefen und die )lartinstahl · }'abrikation. 
Yon Wilhelm S6ltz, kgl. ungar. Bergrath und Bergakademie-Professor. 

Uebersetzt aus dem Ungarischen von A. Semlitsch. 
(Hiezu Taf. I und Taf. II.) 

(Fortsetzung von S. 4.) 
Der Arbeitsherd. 

Der Arbeitsherd dient zur Aufnahme des Metall-
bat!es , von dessen Grösse seine Dimensionen abhängen. 

Die Sohle des Arbeitsherdes ist von beiden Feuer-
brücken gegen die Mitte ein wenig abschüssig con
;itruirt, ebenso besitzt sie von der Vorderseite des 
Arbeitsraumes gegen da~ ihr gegenüber befindliche 
Abstichloch eine gewisse Xeigung. Die Breite, Länge 
und Tiefe des Arbeitsraumes hängt zum Theil von der 
Grösse des Metallbades, zum Theil von dessen chemischer 
Zusammensetzung ab; je flacher die ganze Arbeitsfläche 
ist, umso grösser wird die Oberfläche des Metallbades 
sein und "umso grösser die Oxydation. 

Unter gewöhnlichen Umständen soll das llfetallbad 
nicht tiefer als 200 mm sein ; nur bei den Oefen mit 
basischer Fütterung gebt man, wegen der viel grösseren 
Schlackenmenge, bis zu 500 mm. 

Die Sohle des Arbeitsherdes ist immer aus guss
eisernen Platten zusammengesetzt, welche, sowie die, hie 
und da noch in der Feuerbrücke angebrachten hohlen 
Träger , durch den durchziehenden Luftstrom gekühlt 
werden. Man hat zwar versucht, die hohlen Theile der 
Feuerbrücke auch mit Wasser zu kühlen , dies 'kühlte 
aber auch das Metallbad so sehr ab , dass es sich als 
zweckmässig nicht erwies. 

Die Länge des Arbeitsherdes bringt man zur Breite 
in das Verhältniss wie 3: 2. Bei den in unseren Zeich
nungen vorgeführten drei Oefen ist der Arbeitsherd mit 
basischer Fütterung versehen und hat folgende Dirnen-
sionen. 

Bei den 7-tonnigen Oefen: Die Fläche des Arbeits
raumes 916 m2, Länge 4 m, Breite 2,4 m; bei dem 
8-tonnigen Ofen: Arbeitsfläche 10 m2, Länge 4 m, Breite 

2,5m; bei dem 15-tonnigen Ofen: Fläche 12,5m2, 

Länge 4,4 m, Breite 2,84 m. 
Xach anderen Beispielen sind die Dimensionen des 

Arbeitsherdes bei basisch gefütterten Oefen folgende : 
Gr. d. Ofens: 7 t 8 t 10 t 12 t 
Ausdehnung des Arbeits-

herdes: 7,0-8,3m2 9,8-10,4m 2 9,2-12,5m 2 14,0m2 
L. d. A.: 3 ,2-412 „ 4,4 „ 3,8- 5 ,, 5,4 „ 
Br. „ „ : 1,9-2,3 „ 2,4 „ 2,3-2, 7 „ 2,6 ,, 

Ausnahmsweise sind an einem Orte bei einem 13-
tonnigen Ofen folgende Dimensionen zu finden: 

Ausdehnung des Arbeitsherdes: 12,3 m2 

Länge „ „ 4,4 m 
Breite „ „ 2,8 „ 

Bei normalen Verhältnissen erweisen sich folgende 
Dimensionen als zweckentsprechend : 
Grösse des Ofens : 7 t 8 t 
Grösse des Arbeits-

10 t 13t 

herdes: . 8,0m2 10,0m~ 12,0m2 14,0m 2 

Länge desselben: 4,2 „ 4,4 „ 5,0 ,, 5,4 „ 
Breite „ 1,9 „ 2,4 „ 2,5 ,, 2,6 „ 

T.:'eber die hier erwähnten Maasse zu geben ist 
nicht rathsam , denn die Erfahrung lehrt , dass bei 
grösseren Oefen der im Metallbad befindliche P-Gehalt 
nicht so vollkommen ausgetrieben werden kann, wie dies 
bei den, kleinere Dimensionen besitzenden Oefen gelingt. 
Die Ursache ist darin zu suchen, dass man bis jetzt 
auch in den basisch gefütterten Oefen das Gewölbe aus 
Dinasziegeln anfertigt, in Folge dessen wird, je grösser 
die Oberßäche des Gewölbes ist , umso mehr von dem
selben abschmelzen und umso mehr Si 0 2 wird in die 
Schlacke gehen, was die P-Ansscheidung aus dem Metall
bade erschwert. 



Es könnte zwar diesem Uebel dadurch abgeholfen 
werden, dass in das Metallbad eine grössere Menge Kalk 
gegeben wird, aber dies würde wieder die Chargendauer 
verlängern, was zur Folge hätte, dass aus dem Gewölbe 
wieder noch mehr Si 0 2 in das Metallbad käme und die 
vollkommene Ausscheidung des P verhindern würde. 

Was die Gas- und Lufteinströmungs - Seitencanäle 
betrifft , so müssen wir hier zuerst dahin streben, dass 
die durch den Strom mitgerissenen Schlackentheilchen, 
beYor sie in die abwärtsgehenden Canäle kommen, sich 
ablagern , was dadurch erreicht wird, dass die Canal
öffnungen in gewisser Höhe über der Arbeitssohle an
geordnet werden. 

Ferner muss darauf Bedacht genommen werden, 
dass die Mischung des Gases mit der Luft, zum Zwecke 
der schnellen und vollkommenen Verbrennung, auch 
rasch geschehe. Man ordnet daher die Canäle entweder 
neben einander abwechselnd an, oder aber, was viel 
besser ist, die Gascanäle werden in einer Reihe angelegt, 
die Luft aber wird durch einen oder mehrere über den
selben angebrachten und durch ein Gewölbe getrennten 
Canälen eingeleitet. 

Wenn die Gas- und Luftcanäle in einer Heihe an
geordnet sind, sind an manchen Orten nur drei Canäle 
zu finden , wobei das Gas aus dem mittleren Canal ein
strömt; jetzt benützt man meist fünf Can111e und Mfolgt 
dann die Gaseinströmung durch den zweiten und vierten 
Canal. Es kommen übrigens auch Coustructionen vor 
(dies war z. B. bei einem 15-tonnigen Ofen der Fall), 
wo neun Canäle neben einander angeordnet waren, von 
welchen vier zur Gas- und fünf zur Lufteinführung 
dienten. Da, gleiche Hitze vorausgesetzt, das specifü1che 
Gewicht der Luft grösser ist, als das des Gases, so wird, 
wenn die Einführung der Luft über den Gascanälen er
folgt, die vollkommene Mischung oder auch die schnelle 
Verzehrung umso schneller vor sich gehen. 

In Folge dessen ist es viel Yortheilhafter, wenn 
man die Gas- und Lufteinströmungs-('anäle nicht neben
einander, sondern eher übereinander anordnet.Siemens*) 
äussert sich in die~er Hinsicht wie folgt: „Im Allgemeinen 
gehen wir so am besten vor, wenn wir durch einen 
horizontalen Schlitz das Gas in den Ofen führen, über 
welchen wir die Luft durch einen ähnlichen , aber ein 
wenig weiteren und etwas längeren Schlitz einströmen 
lassen. Nachdem das specifische Gewicht des Gases viel 
geringer ist als das der Luft, wird dasselbe in Folge 
dessen dahin streben , dass es durch die einströmende 
Luft nach aufwärts steige, wogegen die Luft in Folge 
des höheren specifi~chen Gewichtes nach abwärts zu gehen 
sich bestrebt; wenn daher die Lufteinführung über den 
Gascanal geschieht, wird die schnelle und vollkommene 
Mischung von Gas und Luft am vollkommensten zu er
reichen sein." 

Der Gesammtquerschnitt der Gascanäle (a) wird so 
gewählt, dass jede Seite der letzteren '. '3 der freien 
Generatoren - Rostfläche ausmacht; den Gesammtquer-

*) Ueber den Verbrennungsprocess mit specifischer Berück
sichtigung der praktischen Erfordernisse. Berlin 1887, S. 9. 
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schnitt der Luftcanäle (b) wählt man entweder eben 
so gross oder, wie dies an manchen Orten ausnahms
weise geschieht, man nimmt sie 1/ 2 so gross, wie die 
der Gascanäle. 

In dieser Beziehung wurde gefunden 

bei einem 7-tonnigen Ofen 

bei einem anderen 

bei einem dritten 

11 = 1570 cm2 
h = 2180 " 
11 = 2162 " 
b = :1850 „ 
a l 9000 11)=-" „ 

wogegen wieder bei einem ungarischen 13-tonnigen Ofen, 
sowohl a wie b, nur mit 2300 cm2 genommen wurden. 

Wie sehr diese Maasse von einander abweichen, 
ersehen wir auch aus den beiliegenden Zeichnungen 
(Taf. 1 und II). 

So ist bei einem 7 - tonnigen Ofen, welcher sehr 
gut geht: a = 4080 cm2, b = 4128 cm2; 

bei einem 8 - tonnigen Ofen, dessen Be trieb ebenso 
unanfechtbar ist: 

n = 2400 cm2, b = 2000 cm 2. - Hier ist schon 
sehr auffallend, dass die Gaseinströmungscanäle grösser 
sind, als die Lufteinströmungscanäle. Es wird daher die 
Flamme jedenfalls eher eine reducierende sein, in J<'olge 
dessen der Gasverbrauch, resp. Kohlenverbr:lllch auch 
grösser sein wird, was wieder durcl1 die bessere Scho
nung der Fütterung und des Ofengewölbes einigermaassen 
ausgeglichen wird. 

Bei dem 15 - tonnigen Ofen ist a = 2 50 0 cm~ 
h = 2800 cm~. Bei neueren Oefen ordnet man beinahe 
ohne Ausnahme die Lufteinströmung über die Gascanllle 
an und wählt die Breite der Luftcanäle so, dass 
diese nur wenig kleiner sei, als die Breite de~ Arbeits
herdes; seine Neigung aber richtet man gegen die Sohle 
des Arbeitsherdes. 

An dieser Stelle ist die Anordnung der Gas- um! 
Lufteinströmungscanäle des 8 -tonnigen Ofens (Fig. 1, 
Taf. I, und Fig. 5 und 6, 'l'af. II) besonders hervorzu
heben. Dieselbe hat sich sowohl in Bezug auf den 
guten Gang des Betriebes , als in Bezug auf die Halt
barkeit der Ofenseitenwände sehr vortheilhaft erwiesen. 
Wie aus dem Grundriss ersichtlich ist, treffen die Rich
tungen der drei Gascanllle in einem Punkte der Mittel
linie des Ofens zusammen· die Iufteinlassenden Canäle 
sind über den Gascanälen ~o angebracht, dass sie gegen 
die Sohle des Arbeitsherdes geneigt sind, wobei ihre 
Neigung gegen den früher erwähnten Punkt der Ofen
mittellinie gerichtet ist. 

Bei einer solchen Einrichtung muss dahin gestrebt 
werden, dass die Gesammtquerschnittsfllichen der in den 
Ofen führenden Luftcanäle nicht grösser sei , als der 
Gesammtquerscbnitt der aus den Regeneratoren führen
den Canäle, weil sonst durch die Schnelligkeit der 
einströmenden Luft auch der Luftstrom wesentlich sinken 
würde , was die schnelle Vermischung von Luft und 
Gas wesentlich hindern mlisste. 



Das Ofengewölbe. 
Bei den älteren Oefen ist das Ofengewölbe von der 

Gaseinströmungsseite nach abwärts gezogen; da aber 
bei einer solchen Oonstruction selbst feuerfestes Materiale 
allerbester Qualität nicht lange zu widerstehen ver
mochte und man die Erfahrung machte, dass , wenn 
die Flamme sich gehörig entwickeln kann, auch die 
Temperatur wächst, zieht man jetzt zwar das Ofen
gewölbe beim Anfang der Feuerungscanäle etwas herab, 
baut es aber von der Feuerbrücke angefangen bis zur 
Mitte de~ Arbeitsherdes nach Art der gewöhnlichen Ge
wölbe mit einer gewissen Erhebung. 
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Die Höhe des Ofengewölbes, über der vollkommen 
fertigen Arbeitssohle gerechnet und in der Mitte des 
Ofens gemessen, ist bei steirischen Oefen 1, 15 -1,2 111 1 
bei ungarischen Oefen im Durchschnitte 1,35-1,42 m. 
In einer berühmten englischen Stahlhütte , in welcher 
ausgezeichnet functionierende Oefen stehen, ist das Ofen
gewölbe ganz kugelartig gebaut, so dass dessen Höhe 
iiber dem Arbeitsherd mehr als :2 m beträgt. 

In unseren Zeichnungen ist bei den 7-tonnigen Oefen 
(Fig. 2 1 Taf. I, und Fig. 1, 2, 3 und 4, Taf. II) die 
Höhe des Ofengewölbes über der Arbeitssohle 1,35 m; 
beim 8-tonnigen Ofen 1,25 m (Fig. 1, Taf. I, und Fig 2 
und 6, Taf. II); beim 15-tonnigen Ofen 1,6 m (Fig. 3 
und 4, Taf. 1). 

Hier ist noch zu erwähnen , dass es sich sowohl 
wegen des leichteren Banes und der Dauerhaftigkeit, als 
auch in Bezug' auf die · Reparatursarbeiten sehr vortheil
haft erwiesen hat, wenn die ganze Länge des Ofengewölbes 
durch zwei Gewölbegurten in drei Theile getheilt wird, 
welche dann besonders eingewölbt werden, wie dies bei 
den 8- und 15-tonnigen Oefen in den Zeichnungen dar
gestellt ist. 

Am rückwärtigen Theile der Oefen, am tiefsten in 
die Mitte der Herdsohle fallenden Punkte, ist das Ab
stichloch angeordnet, durch welches der Abstich des 
Flusseisens geschieht. An der verkehrten oder vorderen 
Seite befinden sich Arbeitsthüren, gewöhnlich drei, von 
welchen die mittlere kleiner oder grösser zu sein pflegt, 
als die anderen zwei. 

Bei drei Thüren ist zwar der Arbeitsherd besser 
zugänglich , dann kann aber auch mehr Luft in den 
Arbeitsherd zutreten, was für den Betrieb nachtheilig ist. 

Bei den sauer gefütterten Oefen verfertigt man die 
Feuerbrücken, das Gewölbe und jene Theile der• Ofen
seiten, welche mit dem Metallbade in Berührung kommen, 
bis hinauf zum Ofengewölbe aus den allerbesten Dinas
ziegeln; die Sohle aber aus Quarzsand. Dieser wird 
schichtenweise so lange auf Eisenplatten aufgestampft, 
bis er die gehörige Dicke erreicht. Die Stampfeisen sind 
vor ihrer Verwendung bis zur Rothhitze zu erwlirmen. 

Die basisch gefütterten Oefen weichen von den 
früheren insoferne ab , als man die Sohle des Arbeits
herdes , wie schon erwähnt wurde, tiefer nimmt und 
dass der Boden sowohl, als die von dem Bade berührten 
Seitentheile entweder aus basischem Material oder aus 

Ohromeisenstein hergestellt werden. Dag übrige ~lauer 
werk , welches mit dem Metallbade und mit den 
Schlacken nicht in Berilhrung kommt, also die, die Gas
und Lufteinströmung vermittelnden Canfile , der riick
wfirtige Theil der Feuerbrücken , der obere Theil der 
Ofenseitenwände und das Gewölbe , werden aus Dinas
ziegeln verfertigt. 

Nachdem aber die aus basischem Materiale errich
teten Seitenmauern gewöhnlich kiirzere Zeit halten, als 
die aus Dinasziegeln gebauten Theile, so beanspruchen sie 
eine öftere Erneuerung. Damit diese ungehindert vor 
sich gehen könne , legt man das Gewölbe, resp. die 
unter ihm befindlichen , aus Dinasziegeln verfertigten 
Seitenwände nicht direct auf die basischen Tbeile des 
Ofens, sondern ganz gesondert auf Winkeleisen , welche 
an den die Seitenwände umfassenden Eisenplatten be· 
festigt werden. Damit· die basische Fittterung nicht 
zu schnell abschmelze, gibt man dort, wo sie die Dinas 
ziegel berührt, entweder reinen Magnesit oder Bauxit 
oder eine Schichte Chromerz dazwischen. 

Das Materiale basischer Natur, aus welchem die 
durch das Metallbad berührten Seitentheile und die Sohle 
de!; Arbeitsherdes verfertigt werden, kann rnrschieden 
sein. Anwendbar sind zu diesem Zwecke : 

1. Chr o rn eisen s t ein. 
Dieses Material benützte man auf dem Eisenwerke 

Tc r r r e No i r e in Frankreich 1 als es in Betrieb w·ar, 
sehr vortheilhaft. In dem Eisenwerke Alex an d r o vs k y 
in Russland verwendet man es bis zum heutigen Tage 
zur Ausfütterung der Martinöfen. Jene Theile der Ofen
wände, welche mit dem l\Ietallbade und den Schlacken 
in Berührung kommen, mauert man mit Chromeisen
steinstücken aus, wobei man als Bindemittel einen Mörtel 
benützt, welcher aus zwei Volumtheilen gemahlenem 
Chromerz und einem Volumtheil möglichst C 0 2-frei ge· 
branntem Kalk und Wasser besteht. Die Arbeitssohle 
stellt man aber aus gepochtem Chromerz, das mit solchem 
Mörtel vermengt wird, her. Der Ohr~msäuregehalt soll 
im Erze möglichst gross sein ( 40- 45 °

1 0). 

Theer als Bindemittel benützt man nur bei der 
Abgtichöffnung und bei den Thüren , indem man diese 
Theile mit einem aus Ohromerzmehl und wasserfreiem 
Theer bestehenden Gemisch ausstampft. 

Es ist auffallend, dass man in diesen Oefen trotz 
des im Erze befindlichen grossen Chrornsäuregehaltes ein 
ganz weiches Product gewinnen kann und dass die 
Chromsäure im Metallbade nur in sehr geringer Menge 
zu finden ist. 

Bei uns kommt Chromerz nur bei Orsova in grii8serer 
Menge vor. Dieses enthält: 38,95°/0 Cr2 0 3 , 17,13°'0 

FeO; s,oo0/ 0 Si02 ; 17,50°/0 Al2 0 3 ; 2,2°10 CaO; 17,20/o 
MgO. 

2. Todt gebrannter Dolomit und von 
Wasser befreiter Theer. 

Den todt gebrannten Dolomit mischt man, klein 
gebrochen, mit von Wasser befreitem Theer. Mit diesem 
Gemisch werden sowohl die Sohle des Herdes, als die 
inneren Theile der Wände schichtenweise ausgestampft. 
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Die Stampfeirnn sind aucli hier vor ihrer Benützung bis 
rnr Ifothgh1th zu erhitzen. 

Die Sohle des in umeren Zeichnungen vorgeführten 
8 t-Ofens lFig. 1, Taf. I, und Fig. f>, 6, Taf. 11), sowie 
jene des 15 t-Ofens (Fig. 3 und 4, Taf. 1) ist auf solche 
Weise hergestellt. Bevor das Dolomitgemisch in den Ofen 
gebracl1t wird, mauert man sowohl den äusseren Theil 
der Ofenseitenwände, alR auch die Sohle des Arbeitsherdes 
mit Magnesitziegeln aus. 

In der Zeichnung beider Oefen sind die aus Mag
nesitziegeln verfertigten Wände mit a, die eingestampften 
Doloniit>chichten aber mit b bezeichnet. Der Haltbarkeit 
wegen werden die eingestampften Theile noch mit dicht 
geFetzten langen Kägeln befestigt. 

Ein sellr ~uter Dolomit kommt in örmenyes bei 
Kar;\nsebes vor; die~er enthalt: 

im rohen Zm•tande im todtgebrannten Zustande 
Si 0 2 1,54 Si 0 2 O, 7 
Al~ 0 3 + Fe~ 0 8 1,28 Al2 0.1 0,22 
C02 C'aO 52,5 Fe2 0 3 2,58 
C02 MgO 44,10 CaO 57,75 

99,42 Mg 0 37 ,82 
C02 0,93 

100,-
.~. Magnesit. 
Dieser findet in mannigfacher Gestalt Verwendung. 

Entweder indem man aus gebranntem Magnesit Ziegel 
verfertigt und mit denselben sowohl die Sohle des Ofens 
als auch die mit dem Metallbade in Berührung kommen
den Ofentheile ausmauert, oder indem man den Magnesit 
todt brennt, zu Staub mahlt nnd dann mit von Wasser 
befreitem Theer gemischt, zur Ausstampfung der Ofen
wände und der Herdsoble benützt, oder indem man den 
i<o bereiteten Magnesitstaub mit Materialien vermischt, 
welche in grosser Hitze schmelzen und mit dem Magnesit 
eine gesinterte zusammenbackende Sohle oder Wand bilden. 
In diesen Fällen versieht man die Sohle des Herdes, 
sowie auch die Seitenwände zuvor mit einer feuerbestän
digen Ziegelwand. Am besten ist es zu diesem Zwecke, 
Magnesitziegel zu verwenden , denn die aus solchen 
Ziegeln verfertigte Wand bleibt in grosser Hitze unver
ändert und wird mit der bedeckenden Magnesitschichte, 
sowohl bei der Ausdehnung durch die grosse Hitze als 
:iuch bei der Zusammenziehung durch die Abkühlung, 
ein gleichartiges Verhalten besitzen. 

Man könnte zu diesem Zwecke auch. Dinas- oder 
Quarzziegel anbringen, diese dehnen sich jedoch in grosser 
Hitze stark aus, und bekommt in Folge dessen die äussere 
Magnesitschichte leicht Sprünge. 

Die Verwendung von Chamotteziegeln ist aber voll
ständig ausgeschlossen, weil diese in Berührung mit 
.Magnesit in grosser Hitze schmelzen. 

Die Magnesitziegel, der zur Ausstampfung zu be
nützende Magnesit, sowie der Theer und der früher er
wähnte Dolomit müssen bei ihrer Verwendung voll
kommen wasserfrei sein , sonst würde der beim Anlassen 
des Ofens sich entwickelnde Dampf Sohle und Seitenwände 
8ehr rasch zerstören. 
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Die aus Magnesit und von Wasser befreitem Theer 
verfertigte Sohle des Ofens wird am dauerhaftesten sein, 
wenn der zerkleinerte todtgebrannte Magnesit höchstens 
aus 25°/0 Mehl und der Rest aus Körnern von 2 mm bis 
5 mm und darüb>ir besteht. 

Die Menge des von Wasser befreiten Theers, welche 
dem Magnesit beizumfochen ist, hat sich mit 8 bis 12010 
des Magnesitgewichtes am entsprechendsten erwiesen, 
zumal wenn derselbe mit dem zerkleinerten Magnesit 
kochend nnd gut gemischt wird. Die auf solche Art 
bereitete Masse ist im möglichst kochenden Zustand 
schichtenweise niederzustampfen. 

Bei einem kgl. ung. Eisenwerke, dessen 7-tonnigen 
Martinofen wir in der Zeichnung vorstellen, nimmt man 
ZllT baBiRchen FUtterun0 nicht Thcer 1 sondern eine auf 
nachstehende "'eise hergmitcllte Mischung des MngncsitcA. 

Den todtgebrannten Magnesit mahlt man mit Hilfe 
einer Kugelmühle zu so feinem Staub, dass das Material 
durch ein Sieb von 2 mm l\faschenweite durchgeht. Dieses 
Magnesitmehl vermengt man mit soviel Dolomitmilcb, 
dass die Masse durch den Druck der Hand nicht ausein
anderfalle. Die Dolomitmilch gewinnt man , indem man 
den abgekühlten , aber nicht todt gebrannten Dolomit, 
ebenso wie den Kalk in einer grösseren W asserme1;1ge 
ablöscht. Statt Dolomit kann auch gelöschter Kalk als 
Bindemittel genommen werden. 

Zu der wie beschrieben verfertigten Mischung kann 
man noch das in Benützung gewesene und aus dem 
Ofen gebrochene Fütterungsmaterial hinzugeben. 

Jener Theil der Seitenwände des Ofens, welcher 
von den Schlacken nnd · dem„ ·Meta't1bade bel11hrt -wird, 
wird aus Magnesitzicgeln hergestellt; ebenso wird die 
Sohle des Herdes j!egen die gegossenen Eisenplatten 
mit 1 bis 2 Schichten auf die Kante gestellte Magnesit
ziegel belegt, auf welche dann die obige Mischung in 
drei, gewöhnlich 35 bis 40 mm dicken Schichten mit 
rothgltlhenden Werkzeugen aufgestampft wird. 

Um die auf solche Weise bereitete Herdsohle aus
zutrocknen, wird sie zuerst mit Holz durch einen Tag 
und nachher durch neun Tage mit Gas geheizt. 

Sollten sich auf der Sohle Sprünge zeigen , so 
sind diese mit feinem gesiebten und trockenen Magnesit
staub auszufüllen. In Folge der starken Heizung erweicht 
sich die Mischung ein wenig und bildet in Folge dessen 
die Sohle ein zusammengebackenes Ganzes. 

Will man eine in jeder Beziehung vertrauenswerthe 
und nach der Zusammensinterung gut haltbare Sohle 
zu Stande bringen , so geht man gewöhnlich so vor, 
dass man zu 100 Gewichtstheilen todtgebrannten und 
zu feinem Pulver gebrochenen Magnesit 5 Gewichtstbeile 
gemahlene und gesiebte , reine und aus dem basischen 
Betrieb stammende Martin-Ofensehlacke mischt , welche 
gewöhnlich aus: 10 bis 150/o Si 0 2 , 2,5 bis 3,5 Al2 0 3 

und 18 bis 30°/0 Ca 0 zu bestehen pflegt. Bei An
fertigung der Arbeitssohle kommen auch hier auf die 
Eisenplatten der Herdsohle 1 bis 2 Magnesitziegelschichten, 
auf welche dann in immer 10 mm dicken Schichten die 
frühere Mischung bei starkem Heizen bis zur Zusammen-
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sinterung aufgestampft wird. Diesen Vorgang setzt man 
so lange fort, bis die Herdsohle die gehörige Dicke 
besitzt. Unter gewöhnlichen Umständen genügt es, wenn 
drei solche Schichten aufeinander gelagert erweichen und 
die letzte mit einer schweren Eisenschaufel gut ausge-
glättet wird. 

Analysen einiger Magnesitsorten. 

Nyustyaer Magnesit roh: Si 0 2 = 1,54%; .Al2 03 

= 1,28; C 0 2 Ca 0 = 52,50; C02 MgO = 44,50: 
todtgebrannter Magnesit: · 

Si 0 2 

Al2 OB 
Fe 0 
Ca 0 
Mg 0 
Mn 0 
Verlust 

Mitterndorf Hochenschwangau Veitsch 
3,68 2,18 3,7 
1,34 1,54 0,43 

0,08 
85,03 

5,80 
81,03 

0,46 1,11 
0,80 0,70 

Die Rohmaterialien. 

7,72 
3,48 

83,84 

0,46 

Diese sind , je nachdem es sich um den sauren 
oder basischen Process handelt, verschieden. 

Beim sau r e n Process verwendet man sowohl 
weisses als graues Roheisen, das aber in Bezug auf die 
Qualität an mehrere Bedingungen gebunden ist. 

Da auf die Reinheit des Materiales besonders be
dacht zu nehmen ist, so muss das Roheisen in kleinerer, 
den Scbmiedeisen- und Stahlabfällen entsprechender 
Menge zur Verwendnng gelangen, wesshalb es vor 
Allem viel 0 enthalten muss. 

Das Si- und Mn - arme Roheisen würde indessen 
seinen Kohlenstoffgehalt sehr schnell verlieren, daher 
sehr bald schwer schmelzbar werden; es ist desshalb auch 
nur gestattet, eine solche Roheisensorte zu wählen, deren 
Kohlengehalt lange vor der Oxydation geschützt wird. 
Wenn ausser dem C nur Si im Roheisen wäre, so würde 
sich eine steife schwerschmelzbare Schlacke bilden; wenn 
aber das Roheisen Mn ohne Si enthalten würde, würde 
das entstehende MnO die Seitenwände des Ofens sehr 
schnell verzehren. Sind dagegen beide Elemente in 
gehörigem Verhältniss gegenwärtig, so bildet sich eine 
weiche und leicht flüssige Schlacke , welche das Eisen 
vor der weiteren Oxydation schützt. 

Wir müssen daher zum sauren Process ein mög
lichst P- und S-freies Roheisen wählen , welches 2 bis 
2,5°; 0 Si, 3 bis 3,50/o Mn und 3,5 bis 4,5 C enthält. 

Zum basischen Process, bei welchem es .nicht 
nöthig ist, den Kohlenstoff so sehr vor der Oxydation zu 
schützen , nimmt man zum Zwecke der V crminderung 
der ohnehin entstehenden grossen Schlackenmenge ein 
Roheisen , dessen Si-Gehalt nicht grösser ist, als 1,00 
bis 1,50/o ; der Mn-Gehalt ist am vortheilhaftesten mit 
1,2°/0 ; der P-Gehalt kann beliebig hoch sein, abet' bis 
jetzt kamen nur 0,06 bis 1,50/o P-be>itzende Roheisen
sorten zum Processe. Bei diesem Processe ist der Consum 
von Schmiedeisen- und Schienenabfällen ein weitaus 
grösserer als der an Roheisen. 

Beim sauren Processe müssen natürlich auch die 
Abfälle beinahe vollkommen P-frei sein. Beim basischen 
Process dagegen liefern die aus dem Puddelofen kommen
den Luppen schlechterer Qualität, welche einige Zehntel 
Procent P enthalten können, alte Schmiedeisenschienen, 
die verschiedensten Eisenabfälle etc. das beste !IIatcriale. 
Der Umstand, dass sozusagen unverwendbare Materialien 
hier am beslen verwerthbar sind, heben den Werth des 
Processes sehr. 

Gegen Schluss des Processes verwendet man sowohl 
beim sauren als auch beim basischen Process Ferromangan~ 
Ferrosilicium, oder J<'errosiliciummangan, und wenn das 
Flusseisen zu Gusszwecken verwendet wird, häufig eine 
kleine llfenge .Aluminium. 

Unter gewöhnlichen Umständen zeigen sich die 
Martingussstücke ebenso porös, wie die au8 Bessemer
stahl verferiigten. Rs knnn dlef!em llehelf!tande durch 
U eberhitzung begegnet werden ; will man aber poren
freies Product gewinnen, so bringt man, sobald das 
Metallbad durch die Chargierung des Fe Mn desoxydiert 
wurde , noch Fe Si in dasselbe. Das Si löst die im 
Eisen befindlichen Gase, welche meistens aus CO-Gas 
bestehen, auf: Si+ 2 C 0 =Si 0 2 + 2 C; es Yerschlackt 
das Si, der befreite C aber mischt sich mit dem Eisen. 

Die Wirkung des Ferroaluminiums oder des reinen 
Aluminiums äussert sich auf dieselbe Art, nur in noch 
energischerem Maasse und darum beniltzt man ·haupt
sächlich bei aus Flu~seisen bereiteten Gus~stiicken, bei 
welchen die Illasenfreiheit erste und Hauptbedingung ist, 
ausser Fe Mn nnd Fe Si auch eine geringe Menge von 
Ferroaluminium. 

Das in Witkowitz fabricierte Ferromangan enthält : 
83,09 % Mn, 0,02 7 °lo P; das ebendort fabricierte Fe Si 
besteht aus: 12,22° '0 Si, 2,95°/0 l\ln , 0,2320/o P, 
2,936°/0 0. In einem englischen Fabrikate wurden ge
funden: 10,9° 0 Si, 5,34°.'0 Mn, 0,1° ·0 P, und in einem 
englischen FeMn: 10,11°/0 Si, 20,87°/0 Mn, 0,106 P. 

Ausser diesen zur Durchführung des Processes un
entbehrlichen Materialien verwendet man manchmal, wenn 
sich das Zustandebringen einer starken Oxydation 
wtlnschenswerth zeigt, Eisenerze oder Walzensinter. 

Von den Eisenerzen fordert man, dass sie rein seien 
und dass sie keine Si O! enthalten, darum Si 0 2 -freie 
Rotheisensteine besonders vorgezogen werden. In Steier
mark benützt man zu diesem Zwecke die Eisenerzer 
gerösteten Späte. Da es sich jedoch dort zeigte, da-s 
die in den Ofen gebrachten Eisenerze auf dem Metallbade 
schwimmen, was die beabsichtigte Mischungswirkung sehr 
erschwert, besetzt man jetzt imAllgemcinen aus Gusseisen 
verfertigte Formen (in viereckiger Kastenform) mit ge
rösteten Spateisensteinstücken und giesst dieselben mit 
flüssigem Roheieen aus. 

Werden nach der Ausktihlung diese Formen geöffnet, 
so fallen Würfel heraus , welche man Eiscnbriquetts 
nennt; diese. schwimmen nicht mehr anf dem Metall
bade und sind im Martinofen am besten benützbar. 

Ebenso hat sich die Anwendung des Walzensinter~ 
im consistenten Zustande viel vortheilhafter erwiMen ; 

2* 
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man mischt daher 7 5 ° 0 \Y alzensin ter mit 2 5 O/o ge
löschtem Kalk und bereitet aus dieoer l\füchnng Ziegel, 
welc!Je man nach der Trocknung an der Luft in Stücke 
gebrochen verwendet. 

Beim basirnhen Process benöthigt man zur Bindung 
der aus dem Roheisen kommenden, sowie der aus dem 
Gewölbe abtropfenden Si 0 2 und ferner der aus den 
verwendeten Materialien ~tammenden P2 0 6 gerade so 

wie beim Thomasieren einer gewissen Menge Ca 0. Soll 
der Martinstahl zu Gusszwecken dienen, so kann , um 
eine flüssigere Schlacke zu erzielen, zum gebrannten Ca 0 
beiläufig auch 1 °/0 Flussspat gegeben werden. 

Ein an vielen Orten benützter bayerischer Flussspat 
besitzt folgende Bestandtbeile: 90, 1 °, 0 FI Ca; 5,2 °/0 Si; 
3, 7° '0 Fe 0 und Al 2 03 ; 0,16°1o Ca 0; 0,18°/0 Mg 0. 

(Schluss folgt.) 

Metull- and Kohlenmarkt 
i m ~l o n a t ~ De c e m b er 1 8 9 2 von W. F o lt z. 

(Schluss von Seite 10.) 

K upfcr sfand im abgelaufenen ~Ionat~ im Vordergrunde 
des lntere~ses, cla Jessen Notierungen zufolge günstigerer Statistik 
einen Aufschwung nahmen und noch mehr versprachen. Die ge
wonnene Avance ging jedoch, nachdem cler Artikel den höchsten 
Stand im laufenden Jahre von J:' 47 . Hi, G bis .€ 48. 6. 3 für 
gm h erreicht hatte, in Folge der Baisse in Silber und unter 
clem ungünstigen Einflusse cler politischen Verhältnisse in Frank
reich und die hiedurch gedriickte Stimmung der Effectenbörse, 
hal<l wieder verloren, aber all diese ungünstigen Einflüsse ver
mochten nicht, Knpfer von seinem relativ hohen Stande herab
zuclriicken, so dass man eine neuerliche Steigerung der Preise nicht 
für ausgeschlossen erachtet. Man spricht von einer Hausse, die 
man im Frühjahre erwartet, cla der Bedarf an Elektrolytkupfer, 
sowie clerjenige der Eisen bahnen ein grosser zu werden verspricht. 
Di" Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Bahnen 
auf dem Continent ihre Anschaffungen sehr reducierten, die An
forderungen aber immer grösser wurden, so <lass endlich ohne 
Rücksicht auf die lllittel das lllaterialc erneut werden muss. -
ER wPrden nun die auf die am 1. Juli 1892 geschlossene Ver
einbarung Bezug habenden Ziffern cler Verbandwerke bekannt 
und betrug die 

Production Productlon 
Production vom!. Juli bis au!'! Jahr 

pro Nov. l892 so. Xov. 1892 berechnet 

Enropäische Werke 
Amerikanische " 
Pyrite-Erzeugung 

Export aus den Ver-

G 789 t Kupfer 31998 t 76 788 t 
9 88~ t 49 3li7 t 118 488 t 
1 036 t 5 113 t 1 2 264 f 

17713t 8ö478t 2075401 

Ge· 
stattetes 
Max im. 

pro Jahr 
85 019 t 

125 217 t 
14 509 t 

224745 t 

einigten Staaten 3 897 t 13 494 t 32 388 t 40 000 t 
Diese Statistik zeigt ganz befriedigende Daten. - Was nun da.q 
abgelaufene Jahr betrifft, so ist es im Allgemeinen für 
Kupfer nicht ungün8tig gewesen. Die Vorräthe in England 
and Frankreich betrugen lllitte December 1892 53 994 t gegen 
56 044 t :H. December 1891, 65 366 t 1890, 98847 t 188~. die 
Zufuhren für die Zeit vom L. Jänner bis 15. December 18!J2 --
99 f.33 t gegen 113119 t 1891, 111160 t 1890, wogegen die Ab
lieferungen 1892 101583t, 1891 1224411, 1890 14565lt 
erri:ichten. Gmb erreichten den höchsten Stand zu Anfang December 
mit .f 47. JG . 6 his J;' 48. 6. 3. den tiefsten Ende Februar 
mit .€ 44. 1 . 3 bis .f 44. 13 . 9 und notieren zum Jahresschlusse, 
~egen Beginn desselben: Gmb .f 46. 15. 0 bis .€ 47. 3. 9 
(i' 46 .15. 0 bis .f 47. 5. 0), Thoughcake .€ 51. 0 0 (.f 49. 0. 0 
bis .f fiO . 0 . 0) mit dem höchsten Preisstande per .€ 51 . 10. 0 
bis .f 52. 0. 0 in der ersten December-Woche und dem tiefsten 
Stande von .f 46 . 10. 0 bis .f 47. 0. 0 Mitte Februar; best 
selected .€ 52. (J • 0 (.f 50. 10 . 0 his .f 51 . 10. O). - Hier 
beschränkte sich der Umsatz auf einige Posten Elektrolytkupfer, 
welches noch den grössten und anhaltendsteu Consum aufweist, 
während in den anderen Marken das Geschäft schwach war, da 
einerseits die hoben Preise, dann der nahende Jahresschlnss 
nicht günstig einwirkten. Ungarisches Kupfer für Walzzwecke. 
kam zu fl 61 franco Wien in grösseren Posten in clen Verkehr. 
Auch hier hofft man für kommendes Jahr stärkeren Bedarf der 
Bahnen , der bevorstehen soll. Begründet wird ' diese Hoffnung 

dadurch, dass im abgelaufenen Jahre grössere Quantitäten Alt
materiale durch die Bahnen zum Verkaufe gelangten. Zum Jahres· 
schlusse notiren im Vergleich zum Beginne desselben: la Walz
platten fl 60 bis fl Gl,50 (fl 57,50 bis fl ri8), Mansfelder fl -
Lake superior fl 68 bis fl 70 (fl 65), Elektrolyt fl 67 bis fl 7Ll 
(fl 60 bis fl 64), Gussblöckcben fl 57 bis li 59 (fl 56 bis fl 57), 
gute Messingsorten fl 62 bis fl 64 (fl GO bis fl 61). Das abgelaufene 
Jahr war für den heimischen Markt durch den gänzlichen Aus
fall von Bestellungen für Militärzwecke ein weniger günstiges, 
insbesondere was den Umsatz betrifft, der ganz wesentlich zurück
gegangen ist, zumal auch clie Messingindustrie kein glänzendes 
Ergebniss zu verzeichnen hatte. 

B 1 e i erreichte im December den tiefsten Stand des ahge
laufenen Jahres mit .i' !J. 16. 3 bis .f !J. 17. 6 für spanisches 
und .f 10. O. O für englisches Blockblei. Der Rückgang cler 
Silbercourse hat diesen schwachen Artikel naturgemäss be~eutend 
erschüttert, zumal auch seine statistische Lage eine wenig er
freuliche ist. Im November wurden abermals in London 187 60U 
Block (46 965 Block australisches), in der ersten Decemberhälfte 
49013 Block (1350 australisches) eingeführt. Vom 1. Jänner bis 
Ende November wurden eingeführt 18H2 - 170846 t (1891 --
152 205 1), dagegen exportiert 54 059 t gegen -13 863 t. - Di1~ 
Prefabewegung des Artikels im abgelaufenen Jahre war eine 
äusserst ungünstige uncl sincl Preise, wie sie zu Jahresschlus< 
notierten, noch nie vorgekommen. Spanisches ßlei, <las zu Jahres
beginn r 11. 5 . 0 his .f 11. 6 . 3 notierte, sank, einige wenige und 
nur ganz kurze Pausen vorübergehender Erholung ausgenommen, 
consequent und erreichte schliesslich r 9 . 16 . 3 bis r 9 . 17 . 6. 
hob sich in den letzten Tagen auf .f 9 . 17 . 6 bis .€ 10 . 0 . (J, 
während englisches Blockblei von f 11 . 7 . 6 bis .f 11 . 10 . O 
auf .f 10. 0. 0 bis .f 10. 2. 6 zurückging. Wenn man nach 
clen Ursachen dieses ganz ausserordentlichen Preisfalles uncl 
andererseits nach denjenigen der so ungewöhnlich tiefen Blei
notierungen zum Jahresschlusse forscht, zeigt sich vor Allem, 
dass clie Ueberproduction im abgelaufenen Jahre leider wesentlicbP 
Fortschritte gemacht hat, während andererseits der Consum nicht 
zugenommen hat. Der in früheren Zeiten ausschlaggebende Bedarf 
für Kriegszwecke ist, Dank der friedlichen Haltung der Gross
mächte, ein ganz minimaler geblieben, während derjenige für 
industrielle Anlagen bedeutend zurückgegangen ist. Die Productions
steigerung ist in erster Reihe Australien zuzurechnen, welches 
unausgesetzt bedeutende Mengen Blei verschiffte, meist zu Preisen. 
welche vordem nicht zu verzeichnen waren. Das silberbaltige 
Blei wird gegen von England kommende Kohle als Rückfracht 
zu billigen Sätzen nach London verschifft , dort raffiniert 
uud drückt den Markt am meisten, da die Schmelzer an dem 
Silber und den für das Ansbringen desselben lixirten Sätzen 
allein schon genug verdienen, um nicht mit dem Blei haushalten 
zu müssen, vielmehr in Folge der bedeutenden Menge des aufzu
arbeitenden Materiales trachten. das Blei so rasch als möglich 
an den Mann zu bringen. Man dürfte die Einfuhr in London mit 
180-190 000 t annehmen können, während die Ausfuhr kaum 
60000 t erreichen wird.iLeider sind keinerlei Anzeichen vorhanden. 
welche für das kommende Jahr einen besseren Markt erwarten 
liessen. - Der hie l! i g e Markt wies zwar ziemlich bedeutende 
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A bschlässe, jedoch bei äusserst niedrigen Oft'ertpreisen auf. tla. 
die grösseren Consumenten die Baisse benützen, nm sich für das 
I. Qnartal 1893 und darüber hinans zu decken, wobei es sich 
jedoch auch nur nm den heute schon zu übersehenden Bedarf 
handelt. Als Novum tauchen nun auch Offerte amerikanischen 
Bleies (via. Hamburg) hier auf, welche dadurch so billig gestellt 
werden können, dass der amerikanische Consument in Folge der 
Zollge.setzgehung zum Ankaufe zu sehr hohim Preisen gezwungen, 
während die Ueherproduction zu verlustbringenden Preisen in's 
Ausland geworfen wird. Die Preise. welche schlesi~che Hütten fiir 
Lieferungen nach Oesterreich machen,· lauten gegen M 21.l, was 
zuzüglich Fracht und Zoll tl 15,50 loco Wien entspricht, <loch 
'll'erden für grössere Posten noch besondere Xachlässe gewährt. 
so dass in Nordböhmen Preise bis ft 14,50 und darunter Yor
kommen. Dass <lies für clie heimische Production nicht sehr an
eifernd wirkt, ist klar. Die gegenwärtige Situation ist tler für 
das ganze Jahr ina.assgebenden völlig gleich. Starker Import zu 
stets weichenden Preisen, eine Zeit lang starker Kampf des hier 
neu auftauchenden spanischen Bleies, zu billigen Frachtsätzen 
via Hamburg per Elbe und via Fiume eingeführt, mit den ge
wohnten Tarnowitzer Marken, kennzeichnen die Situation. Die 
Preise sind von tl 17,75 für Ja schlesische Marken und ft 18,75 
für Ia i&fändische Sorten auf ft 15.70 bis tl 15,40 fü.r erstere 
und fl 16.25 für letztere gesunken. Zum Jahresschlusse fand 
noch eine Vergebung von 70 JO q Blei in Nagybanya statt, welche 
eiuen ganz ausserordentlich billigen Preis ergeben hat, so dass 
diese Bleisorte, nach Wien gelangt, noch weit unter allen aus
ländischen Sorten notieren kann, was wohl zum Theile durch 
die Qualitätsdifferenz wieder behoben wird. 

Zink. Wie alle 1\Ictalle, bat au eh Zink eine beträchtl i!'he 
Einhusse im December erlitten und den Preis rnn .J;" 18. 5. () 
crr.~id1t, tler nur zur Zeit der .Auflösung des Preiscartells notiert 
wurde. Al! abe~ am Monatsschlus'e etwas mehr Fr.igc auftrat. 
hob es sieb wietler auf .J;;' 18. 7. (j, Die Einfuhr in den ersten 
11 ~lonatcn lfüJ;2 betrug in London 47 8:<1 t (53 55fi t 1891), di1· 
Ausfuhr \t0(18t (resp. 7ULJ~I). Auch dieser, in den letzten Jahren 
so feste Artikel hat eine bedeutende Erschütterung seiner l'o~i
tion durch die· Euilc Septemher erfolgte Auftüsung der Preiseon· 
\'ention erfahren, wa~ einen Rückgang um 2 Pfund Sterling zur 
Fol;.;e hatte. !Jic Erhaltn11g des l'odut"tionscartclls verhütet.- die 
völlige Deroutierung de~ Artikels. welcher seit dieser Zeit, wie 
alle Metalle, wohi etwas rückgängig ist, jedoch eine ziemlil'h g-csuntle 
Lage zeigt. Gegen . .\nfang 1892 ist Zink in Lomlon von 
J;." 22. 12. 6 auf ~ 18 . 7 . 6 zurückgPgangcn. Insolange das 
Prodnl'tionscartell erhalten wird, ist auf eine gute EntwiLklung 
des :'llarktcs zu hoffen, da der Consum ein ziemlich regelmässiger 
bleibt. - In ()her s c h 1csie11 war der Markt nach längerer 
1:cschäftsstille um liitte des '.\Ionats ziemlich lebhaft geworden 
und kam es zu einigen grösscrcn Schlüssen pro 1. Quartal 18\13 
zu M 18,35 und M 18,30. Für April-Lieferung werden diese 
Preise etwas höher gehalten. In Walzzink fanden recht lebhafte 
Umsätze hauptsächlich nach Frankreich und En~land statt. Ins
liesonderc uach ersterem Lande ist der Absatz im Steigen begriffen, 
- Der schlesische :Markt, tlcn Bewegungen des Londoner Verkehrs 
\·öllig unterworfen, bat ebendieselbe rückläufige Bewegung durch
gemacht und unter der Auftüsnng des Preiscartells wesentlich 
gelitten. IV. H. G i es c h e's Erben haben demnach auch gegen 
Jänner (l\f 23,50) einen Rückgang von lI 5, Hohenlohe (M 22,50) 
einen solchen rnn ~[ 4,20 per 5(J k,q zu vP.rzeichnen. -, Hier 
verlief der December auffallend still, indess ohne wesentliche 
Preisänderung und schliessen W. H. G i e s c h e's Erben tl 23,25 
bis ft 23,75 (gegen fl 28,50 bis ft 28,75 Jänner 1891 und fl 29,50 
bis ft 30 Decemher 1890), Hohenlobe fl 22,25 bis fl 22,50, Ja in
ländische ~orten fl 23 (fl 28,50). Das abgelaufene Jahr war das 
erste nach Aufhebung des Zinkzolles und es ist die vorausgese
hene Entwicklung der Dinge auch· thatsächlicb eingetroffep. Die 
heimischen Hätten haben den Zollbetrag einfach eingebässt und 
die schlesischen Werke in erhöhtem lliaasse Rohzink eingeführt 
und auch in Walzzink war die Concurrenz derselben, speciell in 
uen Grenzgebieten, eine ziemlich heftige, welcher die cartelliertcn 
·österreichischen Werke durch fortgesetzte Ermässigung ihrer 
Blechpreise (von fl 36 loco Mäbr.-Ostrau auf fl 30) zu begegnen 

suchten. Trotzdem diirften diese einen geringeren Ahsatz als im 
Vorjahre zu veueichnen haben. Am .Jahresschlusse kam jedoch 
eine Verbindung mit den schlesischen Walzwerken zu Stande, 
welche den österr. Werken ihr Heimatland sichert, wogegen aber 
der Export in Zinkblech nach dem Norden und Osten aufgegeben 
werden musste. Es ist zu hoffen, dass es j!;elingen wird, den 
Ausfall am Exporte durch erhöhten Absatz im Inlande zu decken, 
lm kommenden Jahre dürfte zudem die inländische Zinkblecb
production eine Steigerung durch das \Vilhelmsburger (nicht wie 
irrthümlich im Novemberberichte angegeben Wie,elburger) Walz
werk erfahren. 

Zinn machte im abgelaufenen Jahre mehrfache. aber nicht 
bedeutende Sehwankungen durch und schloss bei nicht sehr be
langreichen Umsätzen mit ~ 92. 2. 6 bis .J;' 92 . 7. 6 für Straits, 
welche zu Aufang des Jahres .i' 90. 15. 0 bis :€ \JU. 17 . 0 nud im 
Juni als höch;ten St.and :f lUl. 0. 0 bis .J;" 101. 10. 0 auswiesen. 
Im Allgemeinen hat die Lage des Artikels gesüntlere Momente auf
gewiesen, als dies in den letzten Jahren der Fall war, wenn er 
auch immer noch lebhaften Markt und vielfache Preisschwan
kungen aufwies. - Hier war Zinn bald steigend, bald ~inkend, 
war jedoch immer noch am günstigsten postiert und schliesst mit 
steigender Tendenz tl 117,75 für ßanka (ll 110 Jänner 18\!2), 
Billiton und Straits fl 117,5U (ll 109), Austral ft 119 (fl 11:1), 
englisches ft 120 (ft 122). Das abgelaufene Jahr war für den 
hiesigen Umsatz gerade nicht ungiinstig, da der Consum ein 
ziemlich gleichbleibender ist. 

A n t i 111 o n ist im December abermals um l' „ Pfund 
Sterling gefallen, nachdem tlas Ausgehot ziemlich stark wurde. 
Auch dieses Metall hat eine recht ungünstige Entwicklung im 
abgelaufenen Jahre durchgemacht, . indem e• von anfänglichen 
,t' 53.IJ.0 bis.!" 55.11.U auf.J;;' -IS.ti. 0 I.is J:" 43.10.0 im 
September und f -!2. 1 U .1) his J:' ,13 . 0 . 0 Ende Deeew.her fiel. 
- Hier blieb Antimon durch Zurückhaltung der Werke von· 
cim·m empfindlichen Rückgangl} bewahrt und verharrte in ziem
lich fost„r Haltung auf ft -19 bis ft :') l bei sehr mäs~igen Umsätzen. 
Die Preise zum Jahresschlusse kommen denen zu -Anfang 1892 
ziemlich gl„ich. 

l.l neck s i 1 b er ist in Folge des Riiekganges und unsicheren 
:->tandes 1ler Silherconrs·• \'Oll ~ (j . 111. 11 in rrskr und ,i' (j. ;-.; . (1 
in zweiter Hand auf ,1' 6. '.!. ü, bezw. ,i" t.i . 2. 0 gefallen, nach
dem kurze Zeit etwas reger Verkehr zu Yerzcichnen war. Der 
Markt ist ie loch äusserst tlaa, da ausser der l'nmögliehkeit des 
Eyportcs ,;ach China. insolangc Silber sich nicht etwas erholt. 
auch die Statistik sieh plötzlich \'erschlechtert hat. Per Ende 
November beziffert sich der Import pro l;o.;\:12 auf 5t.i :in Flaschen 
(gegen t.il 50S Flaschen 1891), <ler Ex:port 1892 auf 4cl 97!1 
Flaschen (gegcm 54 733 Flaschen 1891), so d a.~s ein r eberwiegen 
des Imports in London um circa 6000 Flaschen zu Yerzeichncn 
ist. Für die letzte Saison (l. December des Vorjahres bis 30. No
vemher des Gcgenstamlsjahres) betrug in London die Einfuhr 
aus: 

Spanien (lt. Vertrag) 
" anderes 

Italien . . . . 
Oesterreich • 
Californien etc. 

189:2 1891 1890 1889 1888 
47 195 47 993 50 20:.! -19 324 52 043 ~ 

126 454 1 170 
6 765 10 440 12 470 10 498 10 460 : 

100 600 :~ lUO l 694 „ 
1 220 487 65 265 3 800 :::>' 

55 40ti 58 920 63 :137 62 ß41 69 167 CP 

die Ausfuhr 46 489 63 143 5()702 55 366 45 806 ;:s 
Auch diese Statistik ergibt eine Mehreinfohr von 13 OOU Plascbeu 
für die 12 Monate December 1891 bis November 1892. Die 
Lage ist auch ·desshalb nicht günstig, weil der Londoner Vorrath 
zum ersten Male seit vielen Jahren praktisch keine Abnahme 
erleiden dürft~. Nicht nur das ungünstige Verhältniss zwischen 
Einfuhr und Export, sondern auch abnehmender Consum haben 
diese Lage geschaffen , die noch durch die Zunahme der 
russischen und mexikanischen Production verschärft wird. -
I d r i an e r Quecksilber eröffnete mit f 6 . 7 . 0 pro Flasche und 
f 18. 12. 6 pro lOOkg in La.geln loco Wien, wozu befriedigende 
Umsätze stattfanden. Aber auch hier wirkte der Londoner Rück
gang ein , als die Preise .Mitte December auf ,j' 6 . 2 . 6, resp. 
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f 17. 19. 6 gesetzt werden mussten, welche trotz der nahe bevor· 
stehenden Feiertage den Consum zu be\angreichen Käufen veran· 
lassten. Den vorbezeichneten Preisen stehen f 7 . 15 . O, resp. 
f 22. 14. 0 zu Anfang des Jahres gegenüber, weisen demnach 
einen ganz wesentlichen Rückgang auf. Dagegen war der Absatz 
meist ein sehr ßotter, der überseeische Export ein stetig zuneh· 
mender, so dass auch im abgelaufenen Jahre die Pro~uction 
nicht immer ausreichte, um clen Bedarf voll zu befriedigen. -
Die californischen Minen waren im abgelaufenen Jahre, 
Dank des durch die Mac Kinley·Bill gewährten bedeutenden 
Zollschutzes, der jeden Import ausschloss, in der Lage, mehr zu 
producieren, weil endlich der Consum zu Preisen gezwungen 
werden konnte. die den Betrieb der Werke rentabel machten. 
Wenngleich bis nun nur die Ausfuhr von Californien nach St. 
Francisco für die Zeit vom 1. Janner bis 31. October 1892 
bekannt geworden ist, so zeigt diese Ziffer schon im Vergleiche 
zur Ausfuhr im Vor:jahrc ein bedeutendes Anwachsen der Pro
duction. Es betrug die Ausfuhr nach St. Francisco vom 1. Jänner 
his Ende November: 

1892 1891 1890 1889 1888 1887 
17 9'i9 *) 12 737 12 045 14 385 21 308 22 022 Flaschen. 

K oh 1 e. Im llonate December verblieb der Markt in recht 
befriedigender Lage nnd haben sich die Preise befestigt. Der 
Bedarf an Hausbrand- sowohl als auch Industriekohle ist recht 
lebhaft und gestattet den Werken volle Förderungen. Leider be
hinderten Yerkehrsstörungen uncl der leidige Wagenmangel die 
volle Entfaltung der Leistungsfähigkeit unserer Werke. ·- Der 
n o r d wes t b ö h m i sehe ~Iarkt war recht fest und wird der 
Verkehr bei andauernder strenger Kälte ein sehr flotter bleiben. 
Der Absatz nach Bayern nimmt stetig zu nnd verlautet, class 
die Kohlenwerke der Buschtiehrader Bahn an die kiinigl. bayr. 
Staatsbahnen -WOO Waggons Kohle, wohl zu billigeren, als den 
vorjährigen Preisen, verschlossen haben. - Das abgelaufene Jahr 
war für den heimischen Kohlenmarkt ein ziemlich befriedigendeR. 
Einige kleinere Arbeiterausstände zu Anfang cl!'s Jahres konnten 
hald beigelegt werden not! entwickelte sich der Verkehr sowohl, 
als auch clie Förderungen in entsprechender Weise. Inshesonclere 
im nordwestbiihmisehen Braunkohlenreviere setzte der Anfächwnng 
mit nnnnninderter Kraft wieder ein, zahlreiche Neuanlagen er
standen und herrscht reges aufstrebendes Leben in diesem Reviere, 
das jedoch bezüglich der Preise eine etwas schwächende Wirkung 
herbeiführte. Znm Jahre8sehlnsse notieren, mit Ausnahme von Cokes, 
gegen Jahresanfang völlig unverändert die in Wien zum Consume 
gelangenden Kohlensorten: Pilsner Revier: Stückkohle fl - .- his 
II-,-, Ostrau-Dombrau-Karwiner Revier: Stückkohle fl l,15 his 
tl 1,18, Würfelkohle fl 1,15 bis fl 1,18, Nusskohle II 1,10 bis fl 1.12, 
Kleinkohle fl 0,86 bis ft 0,92, Schmiedkohle gewaschen ft 1,22 bis 
II-,-, detto nngewasc:hen II -,- bis fl -,-, Cokes fl 1,60 bis 
fl 1,90. Mährisch-Rossitz-Zbeschau-Oslovaner Revier: Schmied kohle 
1 ft l,36 bis ft 1,40, detto II 6. 1, 17 bis fl 1,22, Cokes fl 1,45 
bis II l,'j5. Preussisch-oberschlesisches Revier: Stück- und Würfel
kohle I II 1, 18 bis fl 1,20, detto Mittel fl 1,15 bis fl 1,18, detto 
II fl 1,05 bis fl 1,08, Nusskohle I fi 1,18 his fl 1,20, detto II 
I! l,1J5 bis fl 1.08, Kleinkohle I 6. 0,93 bis ft 0,98, detto II fl 0,86 
bis ß 88. Braun k oh 1 e n. Leobner Glanzkohle: Stück
kohle fl -,- bis fl -,-, Köflach· Lankowitzer Stückkohle 
fl -,- bis fl -,- , detto Würfelkohle tl -,- bis fl -,-, 
Trifailer Stückkohle II-,- bis fl -,-. Böhmisch-Dnx-Bröxer 
Becken: Stückkohle fl 0,80 bis fl 0,85, Ioco Bahnhof. - Der 
deutsche Kohlenmarkt ist zwar lebhaft, doch lassen difl Preise 
zu wünschen übrig. Von besonderem Interesse waren die Bemer
kungen des Abgeordneten Rudi n i, sowie des stellvertretenden 
Marineministers B ri n in einer Anfang December in der ital
ienischen Kammer abgehaltenen Sitznng, in welcher ersterer zu 
Gunsten der Verwendung deutscher Steinkohlen in der italieni
schen Krie~otte, statt der bisher ausschliesslich zur Verwendung 
kommenden englischen Kohle eintrat , wogegen letzterer unter 
Yoller Anerkennung der Verwendbarkeit nur dem Zweifel Aus
druck gab, ob Deutschland im Kriegsfalle genögend Waggons 
besitze, nm Kohle zn liefern. - In Rhein 1 an d ·West p h a 1 e n 

*) Bis Ende October. 
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ziehen sich die Verhandlungen wegen Bildung eines Kohlensyn
dicates immer mehr hinaus und es hat, da über clie Sache mehr 
geschrieben und verhandelt, als gehandelt wird, den Anschein, 
als ob der definitive Abschluss des Vertrages doch noch einige 
Zeit anf sich wird warten lassen. Das Cokessyndicat, welches in 
Folge der schlechten Lage der Eisenindustrie über Mangel an 
Absatz klagt, hat eine abermalige Productionseinschränkung von 
~5°/0 (gegen bisheri~ 20°/0) festgesetzt. - Im Ruhrgebiete 
stieg der Absatz zu l\lonatsbeginn ausserordentlich, licss aber 
bald wieder nach. l\lit den bayerischen und auch mit den würt
tembergischen und hessischen Bahnen kam es zu bedeutenden 
Abschlössen zu Preisen von M JOB bis M 110 franco Verbrauchs
station, was ~I 71 bis M 73 loco Grube entspricht. Auch die 
Düsseldorfer Gasanstalt schloss ihren Bedarf zum billigen Prei~e 
von 11195 pro Waggon. Grosses Befremden ruft die, amtlich noch 
nicht bestätigte Nachricht hervor, dass die clE>utsche Marine, 
welche ihren Bedarf an Kohlen in der Regel ein Jahr im Voraus, 
u. zw. April bis April für 2 Jahre kauft, einen grossen Theil 
bei der jüngsten Verdingung in England gekauft und zudem 
noch erheblich mehr Briquetts als sonst (man rechnet pro 1893/94 
mit 50ü00t) in Bestellung gebracht habe. Das abgelaufene Jahr 
war für das rheinisch-westphälische und Ruhrgebiet ein sehr un
erfreuliches. Durch starke Concurrenz des A nslandes trat eine 
Verschiebung der Absatzgebiete ein, wodurch der Wettbewerb der 
heimischen Zechen erhöht wurde. In Folge dessen stockte der 
Absatz und mussten Feierschichten eingelegt wnden. Die Käufer 
wurden unter diesen Umständen änsserst zurückhaltend, Zwang
verkäufe deroutierten den l\larkt.. Der Bedarf stellte sich aber im 
Herbste dafür stärker ein, was eine thei\weise Erhöhung der Preise 
zur Folge hatte. Immerhin ist der Rückgang im verflossenen .Jahre 
circa III 3 gewesen, was bei eißllr Förderung vou circa 37 Milli
onen Tonnen 111 :i\lillionen Mark entspricht, gegenüber dem 
hiichsten Preisstande im Jahre 1890 aber 250 Millionen Mark. 
Bedenkt man, dass mittlerweile sowohl Löhne, als auch Ahgahen 
wesentlich stiegen, so kann man sich leicht ein Bilcl der gegen· 
wärtigen Lag~ machen. Zudem ist, trotz cler so ansseronlentlich 
billigen Preise der Absatz nach den Niederlanden sehr bedeutend 
zurückgegangen uncl betrug bis Ende November 3 750 262 t 
(gegen :l .SO-l :!9:U 1891). - Der Verkehr im Saarreviere 
war recht lebhaft. Die staatlichen Saargruben haben im Novem
ber 528 654 t, d. h. arbeitstäglich 21 146 t gegen 528 023 t, bezw. 
21121 t im Vorjahre gefördert. :\lit cler Eisenbahn wurden 
350 121 t, auf dem Canal 50 762 t und im Landabsatz 39 677 t 
abgesetzt. Es "incl per Bahn und Schiff gegen clas Vorjahr 2505 t, 
bezw. 15 ilOt mehr und im Landabsatz 6868t weniger versandt 
wonlen. Die bei den Gr11ben gelegenen Cokereien bezogen 
62125t. Am 31. December 1892 brach ein grosser Strike der 
Arbeiter im Reviere aus , dem sich 15 000 Mann anschlossen. 
Anlass bot die Dienstordnung, welche sie abgeändert wi_ssen wollten. 
- Der ober s c h 1 es i s c h e Markt verlief recht befriedigend, 
wurde jedoch durch Verkehrsstörungen etwas behindert. Die 
tägliche Verladung betrug in iler ersten Decemberhälfte 4 598 
Waggons (4166 1891). Zum Jahresschlusse notieren gegen die 
Preise früherer J abre : 

Gaskohle 
Gasflammkohle 
Fettförderkohle 
Beste melierte . 
Cokeskohle . 

Ende 
1 8 9 1 

lI 12 bis M 13 

" 10 „ " 11 
n 9 n „ 10 
n 10,50 

D e c e m b e r Höchster 
l 8 !J 2 Preisstand 

März 18HO 
M 7 bis lI 10,50 M 17 
n 6 n n 8,50 n 14,75 
n 6,50 „ 7,50 n 13 
n 7,50 „ „ 8,50 „ 14,75 

„ 8 bis M 8,50 „ 4,50 ~ 14,50 
wobei zu bemerken ist, dass seit einiger Zeit officielle Notierun
gen an der Düsseldorfer Börse nicht ausgewiesen werden, wess
halb ein Vergleich der Preise aller Sorten gegen die Notierungen 
zu Jahresbeginn nicht möglich ist. -- Der belgis ehe Kohlen
markt ist fester und sind die Werke, bei geringen Vorräthen, 
recht gut beschäftigt. A.uch hier traten Einigungsbestrebungen 
auf, indem einige Verkaufsvereinigungen geschaffen werden sollen. 
Cokes sintl fest. Förderkohle notiert Frcs 12 (gegen Frcs 16 bis 
Frcs 20 im Vorjahre), Cokes Frcs 10 (Frcs 14). - Der eng
l i s c 11 e l!arkt war schwach. Die .A1isfnhren sind befriedigend. 



Jn den ersten 11 Mona1en des abgelaufenen Jahres wurden 
27 850 978 t (d. i. nm 810 535 t weniger als 1891) ausgeführt. 
Im Vergleiche zum Jahresheginn notieren am Jabresschlu~se ab 
Cardilf: beste Dampfkohle 10 sh bis 10 sh 6 d (12 sh 6 d bis 

Magnetische 
Declinations- Beobachtungen zu Klagenfurt. 

Von F. Seeland. 
M o n a t N o v e m b e r 1 8 9 2. 

Declinatiou zu Klagenfurt an fremden Stationen 1 
---------------

1 2. 46,7 49,4 4ö,7 47 6 ' 2,7 3,3 
3. 45,4 46,0 42,0 ' 4Ü 4.0 3,3 

I
I 4. 40,6 44,7 '3~,0*) 39,8 10,7 2,0 

5. 40,6 41,li 1 40,6 40,9 1 ,o 1,2 
1 6. 40.6 44,7 i 38,0*) 41.l ti,7 1.3 

7. 40,6 ! 44,0 ' 40,0 41,5 4,0 1,9 
i 8. 40,0 45,4 1 39,3 41,ti 6,1 1,6 
1 9., 39,3 • 44,7 ! 40,0 41,il 5,4 
1 10. 40,6 1 45.4 ' 40,0 42,0 5,4 : 11., 40,6 i 44,7 40,7 42,0 4,1 
i 12. 40,fj 43,.J- 41.3 .J 1,8 2,8 
, 13. 41J,U , 44,7 4ll,G 41.8 4,7 
' 14. 39,3 44,7 38,7 40,9 6,0 

15. 39,3 44,0 3!l,3 40,9 4,7 
16. 40,0 43,4 1 39.3 : 40,9 4,1 
17. ·10,6 43,.t .34,G*) .3~,5 8,8 

' 18. 53,ll*) 50,0 4li,7 42·~ 1 6,3 
i 19. 46,7 1 50,0 46,0 41,6 • 4,0 
1 20. 46,7 ' 51,4 47,4 . 48,5 4,7 
' 21. 47,4 ' 50,7 47,4 ' 48,5 3,3 

22. 46,7 53,4 47,4 49,2 6,7 

1,5 
2,3 
1,8 
1,2 
1,6 
1 •) ·-1.8 
1.7 
0,1:) 
1,7 
l,2 
1.7 
1,0 
1,3 

23. 46,7 53,4 46,7 ' 48,9 6,7 0,7 
24. 47,4 5.1,4 46,0 , 48,9 7,4 1,I 
25. 46,7 50,0 45,4 ' 47,4 ' 4,6 1,3 
26. 43,4 50,0 46,0 ' 46,5 6,6 -0,2 
27. 45,4 50,7 46,7 47,6 5,3 0,1 
28. 46,7 ' 49,4 46,7 47,6 2,7 U,0 
29. 46,7 49,4 46,0 ' 47,4 3,4 -0,2 
30. 4ti,l 49,4 46,0 47,2 3,4 0,2 

+ +I .o 1 

2': ~ ~ 1 

f ..8 c: 1 

~ ~ -~ 1 '"' ' ;:::: s ' 1 

·------1 
Minuten 1 

1 
9,76 52,60, 

' 9,24 53,23: 
r 9,02 ! 52,97! 

9,07 ! 52,30, 
7.01 1 51,471 
7,61 ; 51,70 
7,61 53.00 
7,63 53,17 
5,U9 
6,65 
ü,02 
5,19 
5,41 
6,98 
5,78 ' 
5,52 ! 

!i,13 
7,20 
;'),84 

5,79 
5,5U 
6,57 
6,57 
7,23 
7,51 
6,37 
ü,32 
6.17 
6,00 
7,03 

53,23 
53,77 
53,7(1 
5~.90 
53,43 
52,57 
52,87 
53,33 
52,80 
52,!Ji 
52,37 
52,27 
52,07 
53,33 
52,97i 
52,73: 
54,40! 
52,37i 
52,30 
52,40 
52,3U 
52,97 

r litlel 1 43,6 47,5 42,9 44,7 4,9 1 1,4 6,7li 52,82 
Die mittlere magnetische Declination in Klagenfurt 

war 9° 44,7'; mit dem Maximum 9° 49,9' am 18. und dem Mini
mum 9° 39,5' am 17. 

Die mittlere Tagesvariation betrug 4,9', mit clen; ~Iaxi· 
mum 10,7' am 4. und dem Minimum 1,0' am 5. 

Am 4., 6., 17. und 18. gab es Störungen. 

Notizen. 
Die ErzJagerstätteo von Pontgibaud. Nach Schilderung 

der Erzlagerstätte zu Pontgibaud in Aon. des Mines, 1892, 4. livr., 
pag. 389 bis 503, kommt L o d in zu folgenden Schi ässen : 1. Die 
Gänge bildeten sich vor der mittleren P\iocänepoche, wahrscheinlich. 
nach dem Beginn des Miocäns; sie entstanden hauptsächlich durch 
Wiedereröffnung der im Glimmerschiefer oder Gneis lagernden 
Granulit· oder Mikrogranulitgänge. 2. Die dominierende Rolle der 
Wiedererö1föungsvorgänge verhindert, in den später dnrch das 
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13 sh 3 d), kleine - sh - d (4 sh bis 4 sh 3 cl), beste Haus
brand 13 sh bis 13 sh 9 d (14 sh 6 d bis 15 sh), Giesserei
cokes 18 sh bis 19 sh (18 sh bis 18 sh (j d), Hochofencokes 
16 sh bis 17 sh 3 d (17 sh 6 d) pro Tonne. 

Erz ausgefüllten ursprünglichen Falten irgend eine geometrische 
Regelmässigkeit nachzuweisen, wie sie in Gegenden vorkommt, 
wo die Aufbräche sich direct in homogenen Schichten eröffneten. 
Die Richtung und das Einfallen der Gänge oder der Gangelemente 
besitzen demnach keinen bestimmbaren Einfluss auf die Stärke der 
Ausfüllung. 3. Der innere Reichthum der ursprünglichen Ausfüllung 
hängt von der Teufe nicht ab; er scheint dagegen in gewissem 
Grade von der mehr oder weniger feldspathigen Beschaffenheit des 
Granulitgesteins ahzuhängen, durch das hindurch die Wiedereröff
nung erfolj!;te. Die Silbervertheilung im Erze scheint durch atmosphä
rische Einflüsse\' eränderungen erlitten zu haben. 4. Ans allen diesen 
Gründen folgt eine sehr unregelmässige Vertheilnog des Metall
reichthums; das allein kann man aus den Beobachtungen , um 
zu unternehmende Untersuchung~arbeiten zu erleichtern, folgern, 
dass die im Gneis oder Glimmerschiefer eingeschlossenen Gänge 
stets taub sind. Die Gegenwart des Granulits oder Mikrogrannli1s 
ist eine nothwendige, wenn \Luch nicht genügende Bedingung, um 
das Vorhandensein des F.rzes festzustellen; die einzig rationelle 
Weise, dasselbe aufzufinden, bestelit also in der systematischen 
Untersuchung derjenigen Theile der metallhaltigen Region . wo 
die Granulitaasstriche vorherrRchen, wobei man auch die Conti
nuitätserscheinungen his in die kleineren Erzadern verwerthet. 
(B.- u. H.-Ztg. 1892, 275.) N. 

Yorkommen lOn Wismutb uud Silber. Die Silhererze 
des Bergwerks "Candameiia" in Chihualiua, Mexiko, enthalten 
eine, je nach ilirem Silherhalte variierende Menge von Wismuth, 
welche in den reichsten Erzen mit 20° , Silber, bis 15°'0 steigt. 
Als Eigenthümlicl1keit cles Erzes wird herrnrgehuben, dass das 
Wismuth darin ganz unsichtbar sei. Das Silber tritt als Tetr.a
edrit, manchmal etwas kupferbaltig auf. Das Erz wird gegen
wärtig durch Chloricrung im .Flammofen vcrarheitet, wohei pro 
Un·ze Silher zwei t:nzen Salz beigemengt wrrden. (EI eeonomista 
~exicano:) E. 

Extr11ctio11 1·011 Metallen. Die \"runnng betrifft die Be
handlung rnn Antimonerzen. l>ieselben werden fein gepulvert nnd 
dann mit der Lösung eines Sulfid~ oder Hydrats eines Alkali 
oder Erdr.!kali erhitzt, worauf man filtriert. Die Lösung von 
Schwefrlantimun wird mit einer Säure behandelt behufs Fällung 
des Sulfids, oder sie wird, um das Metall zu fällen, der Elektrolyse 
unterworfen. Der Rückstand wird weiter behandelt behufs Ge
winnung des el·entnell in ihm enthaltenen Goldes , Silbers oder 
Bleies. (Engl.Pat.8415 vom 15. Yai 1891. A. W. Warwick, 
Battersea, Surrey; d. Chem.-Ztg., 1892, S. 15ü3.) K. 

M:mganerzknollen. Man glaubte seit den Untersuchungen 
des Challenger, dass dieselben nur in den grüssten Tiefen der 
~leere vorkommen; hingegen wies Dr . .T ohn Murr a y nach, <lass 
sie in der Clyde See-Area (Schottland) so häufig am Meeresgrunde 
vorkommen, dass sich ihre Gewinnung lohnen dürfte. Er glaubt, 
dass sie aus dem Wasser des Clyde ausgefällt wurden und werden, 
welches hei Glasgow viele Abfallsproducte zugeführt bekommt. 
(Iron, XXXIX, S . .'319.) N. 

Die Schlacken rnn Sala (Xorwegen), welche in riesigen 
Mengen vorhanden sind, wurden von einem deutschen Syndicate 
gekauft, um sie mittelst einer neuen Methode auf ihren Silber-
gehalt, der gering ist, zu verhütten. llron, XL, 362.) N. 

P"ntoxyd lOn Vanadium ist nacb H. D. Hoskold in 
der Aschr einer Kohle von San Rafael, deren Flötzmächtigkeit 
1 m beträgt, bis zu 38,22''/0 enthalten. (Iron, XXXIX, S. 340.) 

N. 
Einige Schmelztemperaturen nach H. L e Chate li er, 

Violle und Langley: Schwefel 448°C, Gold 1045°, Palladium 
1500°, Platin 1775°, graues Gusseisen 1220°, Weissei.sen 1135°, 
weicher Stahl 1475°, halbharter Stahl 1455°, harter Stahl 1410°. 
Die Temperatur in einem Porzellanofen steigt bis zn 1370°, die 
einer normalen Bogenlampe von 1800° bis 2100"; die des Bessemcr-
processes ist 2000°. (Iron, XXXIX, S. 274.) N. 



Neue Bleigrnben in der Tilrkei wurdei. auf Rothbleierz 
in .Angriff genommen, 2 in der Provinz Monastir und 3 in der 
Xähe von Magnesia (Prov. Aidin). (Iron, XL. S. 362.) N. 

Deutsch-Ostafrika hat Dr. Lieder auf seine Mineral
reichthümer mit einem fast gänzlich negativen Ergebniss unter· 
sucht. Er fand keine Kohle, die Eisen- und Kupfererze ~ind 
nicht abbauwürdig und nur Graphit und Glimmer sind häufiger. 
(Tron, XL, S. 362.) N. 

Bogheadkohle wurde in einem bituminösen Schiefer bei 
Ancun (Frankreich) gefunden und erwies sich bt:i näherer Unter
suchung als eine Anhäufung gelatinöser Algen und einer Ulmin
snbstanz; sie ist reich an sehr kleinen Körnern , welchr, von 
Gau dry als Blüthenstaub der Cicadeen und Nadelhölzer, ähnlich 
wie der ,ietzige sogenannte Schwefelregen, gedeutet wurden. (Iron, 
XL, &17~) R 

Xickelstahl wird fiir Panzerplatten empfohlen, da vermöge 
seiner hohen Festigkeit letztere leichter ausfallen. ;~ bis 5"/o 
~ickel machen die Platten auch gegen die corrodierende Wirkung 
di>s ~leerwassers widf'rstandsfähiger. (Iron , XXXIX , S. 428.) 

N. 
Ucr Eisf'nrost ist nach Prof Live r s i d g e nicht Eisen

hydrooxyd. wie bisher geglaubt wurde, sondern in den meisten 
:Fallen - trotz seiner Farbe - Fe, 0,. (Iron, XXXIX, S. 45 l.) 

N. 
Reiche Xagneteisenerzlager, welche jenen von Gelli

\"a ra gleichwerthig sein sollen, wurden zu Knolajarvi in Nord
Jinnland. nahe der russischen Grenze und dem Polarkreise, ent-
deckt. (Irnn, XXXIX, S. 40ö.) N. 

Literatur. 
t'our~ 1les machines, par M. Haton de 1 a Go upill i i'r e, 

Paris, Vvc. Ch. Dun o d Editeur, Band II, zweite Abtheilnng, 
Chaudieres a \"apcur. 384 Seiten mit 205 Textfiguren. 
Preis 15 Franes. 

Die wesentlichen Vorzüge dieses Werkes , dessen Verfasser 
einen wohlbekannten berühmten Namen trägt . wurden bereits 
hei Erscheinen des rnrii;en lleftes, welches die Lehre von den 
]lampfmaschinen enthält, in diescu Blättern (1891. Nr. 24, S. 271) 
J!ewiirdigt. Wir können auch auf das letztansgegcbene Heft 
\"ollinhaltlich da~ am angeführten Orte ausgesprochene Urt.heil 
anwenden, dass <las Werk sich tlurch gründliche th~oretische und 
praktische Behandlunl!: des G,•genstandes, die alle wichtigen 
~1,uerungen heräcksiehtigt und selbst in vielen Punkten Neues 
bringt, so wir durch klare und deutliche Darstellungsweise aus
zeichnet. Es werden darin der Reihe nach folgende Gegenstände 
behandelt: Brennstoffe, Ausnützung der von denselben entwickelten 
Wärme, Wartung des Feuer~ u. s. w.; cylindrische Kessel und 
tleren verschiedene Combinationen mit Siede- untl Flammrohren, 
Riihrenkessel; für \"erschiedene Wärmequellen, wie Ueberhitze, 
Gas, Petroleum u. s. w. dienliche Constrnctionen ; Einrichtung 
der Feuerung und Ilauch\"erzehrung; Speiseapparate: Ke~selstein 
ur1d sonstige Ablagerungen, Mittel zur Beseitigung derselbe11 ; 
Kesselexplosionen, gesetzliche Vorschriften über Ausrüstung und 
Wartung der Kessel, Sicherheit.~apparate. wie Wasserstandszeiger, 
:llanometer uDll Sicherheitsventile; endlich folgt das Wichtigste 
über Condensatoren, Luftpumpen und Indicatoren. Die vorliegende 
Lieferung beschliesst als letzte den Cours d'exploitation des mines 
et machines, eine .Arbeit, welche in der wissenschaftlichen und 
technischen Literatur dauernd eine hervorragende Stellung ein-
nehmen wird. .Tnlius v. Ha n er. 

Herstellung von Gussstahl in Masse-Formen. Von Ed. 
Br es 1 an er. Praktisches Handbuch für Ingenieure, Meister, 
Schmelzer und anderweitige Bet.riebsbeamte. Berlin 1892, Poly
technische Buchhandlung. 

Das vorliegende Büchlein befasst sich mit dem Form g n s s
aus dem Martinofen, was der Leser nach dem Titel des
selben nicht erwartet. Martin-Stahl ist nicht Gussstahl, sondern 
Flussstahl. Der Verfasser erwähnt in seinem Vorworte, dass seine 

Arbeit die wenigPn Verötfentlichnngen, welche vom rein praktischen 
Standpunkte aus die Her.itellnng von Stahlformguss behandeln, 
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ergänzen soll und erhebt keinen anderen Anspruch als den, die 
Sammlung von Notizen, welche in diesen Rahmen fallen, ver
mehrt zu haben. Von diesem Gesichtspunkte aus beurtheilt, 
verdient das Werkchen alle Anerkennung. 

Der grösste Raum desselben ist dem Martin· Siemens-
0 f e n selbst gewidmet, welcher in 3 Hauptabschnitten (der 
Generator, die Regeneratoren und der eigentliche Ofen) in 
allgemeinen Zögen. ohne Berücksichtigung der \"er.~chiedenen 
gebräuchlichen Constructionen, beschrieben wird. Der Beschreibung 
eines jetlen einzelnen Theiles folgen praktische Bemerkungen über 
die Bauausführung und die tlabei zu verwendenden Materialien, 
und schliesslich eine Besprechung des Betriebes. sowohl in Hinsicht 
auf die Instandhaltung und Bedienung, wie in Hinsicht auf die 
nöthigen Rohmaterialien. 

Das Bestreben des Verfassers, durch die Erläuterung der 
chemischen Vorgänge im Generator und jener im Ofen seihst 
dem beim Betriebe bediensteten Aufsichts· und Arbeitspersonale 
das Verständniss für das innere Wesen des Betriebes näher zn 
bringen, muss als ein dankenswerthes bezeichnet werden. 

Da der Yerfasser den sauren Herd (S. 2\J) und den basischen 
Herd (S. '35) eigens erwähnt, so wäre es auch wünschenswerth 
gewesen, dass die ruetallnrgisclie Bedeutung heitler Oefen an sich 
und in:ihrcr Beziehung zum Staillformguss kurz präcisicrt worden 
wäre. 

In tlem Capitel über die Formerei ist - wenn auch etwas 
kurz - in klarer nnd zutreffender Weise das Wese.ntlichste 
mitgctheilt, worin sich die FJrmerei für Stahlguss, sowohl hin
sichtlich des :Uaterial.~, wie hinsichtlich des Arbeitsverfahrens, 
\"On jener für Eisenguss unterscheidet. lJie Ansicht (S. 68) "dass 
manche Werke Tiegelgus.,stahl neben llfartinstahl hauptsächlich 
aus dem Grunde fabricieren. um die 'fhontiegelscherben für tlie 
Formerei zm Verfügung zu hahen", können wir nicht theilen. 
Es wäre dies ein zu kostspieliger Weg, um ein Abfallmaterial 
zu gewinnen. Der Grund, wesshalb viele Fa1;ongiessereien neben 
l\Iartinstahl auch 'fiegelgussstahl erzeugen, liegt darin , dass 
mehrseitig oder allseitig zu appretierende Maschinenhestandtheile 
weit leichter porenfrei aus Gussstahl hergestellt werden können, 
als aus ~lartinstahl. 

Die Angallen iiher die Gestehungskosten dürften im All
gemeinen nicht zutreft'cn. Unter Anderem sind beim Vergleiche 
zwischen Grauguss und Stahlguss die Aufgüsse, die beim Stahlguss 
viel grösscr sein müssen, als beim Eisenguss, nicht berücksichtigt; 
auch fällt heim Stahlguss naturgemäss mehr Ausschuss. \\'enn 
wir schliesslich auch noch einige ünrichtigkeiten und Flüchtig
keiten in 1ler Aus<lrucksweise, wie .Rcductionsarbeit der Luft" 
(S. ;jl), .uxydation des ~lctallhades" statt Entkohlung des Metall
hades (S. 5.3), "die zugesetzten Oxydationsmittel" ( .:i. 5-1), worunter 
l<'en-omangan nnd Ferrosilicium \"erstanden sind, auszusetzen hauen, 
so sprechen wir heim Ueberhlick des ganzen Werkchens doch 
gerne unsere Ueberzeugnng aus, dass der Verfasser die Aufgabe, 
welche er sich gestellt hat, in einer recht guten Weise gelöst 
hat, und dass dieses leicht zugängliehe Handbuch dem heim 
Fa•,>ongiesserei • Betriebe bediensteten A u f s i c h t spe r so n a 1 e, 
so wie d e n i n t c 11 i g e n t er c u A r IJ e i t er n durch seine 
praktischen 'Vi11ke gewiss nützlich sein wird. F. Reiser. 

Am tli ehe s. 
Se. k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 

Entschliessung vum 26. December 1892 dem provisionierten Ober
steiger der Salinenverwaltung in Wieliczka, Julius He y da, das 
silberne Verdienstkreuz mit der Krone Allergnädigst zu verleihen 
geruht. · 

Der Finanzmi11ister hat den mit Titel und Charakter eines 
Bergrathes bP.kleitleten Salinenoberverwalter Hypolith W a 1 e w s k i 
zum Bergrathe und Amtsvorstande, den Salinenverwalter Edmund 
Wittemberski und den Bergnrwalter Johann Fertsch zn 
Salinenoberverwaltern und Amtsvorständen, und den Salinen
verwalter Anton M ä II er zum Oberbergverwalter im Status der 
Salinenverwaltnngen in Galizien und der Bnkowina ernannt. 
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r eber ~lag;uesiaziegel. 

Y on llr. Carl Bischof in Wiesbaden. 

Im Gegeu;;atz zu der meist einfachen und sehr 
naheliegenden Darstellung der feuerfesten Steine aus 
bindendem und hart sich brennendem Thon bietet jene 
:1us :Magnesia, welche die Liisuug ungleich hiiher ge
steigerter Aufgaben \'erlangt, b e d c u t end g r ö s s er e 
8 c h wie r i g k e i t e n. Sollen die an einen durchaus 
hrauchbareu Magnesiastein zu stellenden Anforderungen 
lJei höchster Schwerschmelzharkeit grosse Dichtigkeit, 
bedeutende Hiirte. Wetterbeständigkeit und Transport
fähigkeit ausreichend genug erfüllt werden, so verlangt 
dies eine ebenso sachkundige als sorgsame, ja recht 
subtile Behandlungsweise. Ein umfassendes Studium der 
Eigenschaften der Magnesia und ihrer Verbindungen, 
sowie eine Beihe g-esammelter Erfahrungen mussten so 
ganz nothwendig Yorhergehen, ehe man :"eh ritt für 
~chritt ein erwünschtes Ziel erreichen konnte, woraus 
sich erklärt. dass nur erst eine längere Versuchszeit im 
Stande war. zu befriedigenden und praktisch brauchbaren 
nesultaten zu führen. 

Roh m a t er i a 1. Als Rohmaterial für Steine benutzt 
man jetzt wohl fast nur den steirischen Magnesit, einen 
Magnesitspath aus Veitschthal 1), welcher YOn bläulicher 

1) Siehe d. Zeitschr„ Xr. 30, 189:!, Ueher )[agnesif rnn 
F. 131eichsteiner. llie Redaction. 

In Brieg (Pr.-Schlesien) hat man 'ich bereits rnr mehr als 
10 Jahren des Frankenthaler dichten ~lagnesits zur Herstellung 
rnn ::IIagnesiast.einen bedient. Töpfer- und Ziegler-Zeitung. lR.'<1. 
S. liO 

Färbung mit lebhaftem Glasglanz, und zwar wegen seiner 
Fähigkeit, in hoher Temperatur zusammen zus intern. 
ohne aller zu schmelzen. Man gibt diesem krystallinische1i 
Material den Vorzug yor dem magnesiareicheren griechi
schen Magnesit (von der Insel Euböa). Die bezeichnete 
Sinterung steht wahrscheinlich mit einem gewissen füsen· 
gehalt (vielleicht nebst Thonerde) in Zusammenhang und 
dürfte auch die dahei auftretende charakteristische, tief· 
braune oder blauschwarze Färbung auf diesen zurück
zuführen sein. 

A n a l y s e n. Die durchschnittliche Zusammen· 
setzung ist: 

Steirischer Jlagnesit aus dem \"t•itsrlttlrnl!'. 

GngeLrannt 

Kohlens. Magnesia 90 bis 960 ü 

Kohlens. Kalk o,5 
Kohlens. Eisenoxydul . 3 
Kieselsäure 
.Manganoxyd 

G ehrannt ') 

im Mittel wasserfrei hcrechnet 

)lagnesi11 
Kalk. 
Kieselsäure . 
Eisenoxyd und Thonerde 

., 
" ., 
., 

') Zy r o ms k i. Cc.mpt. rcncl .. 1·"':11;. ~- lt llj 

2,00 0 

ro ) 0 

io u 

0,5° 0 

77,6° 0 

7,3° 0 

1 ')0 
,- u 

13,0° lJ 



Gi·iccllischer Magnesit. 
Vorzüglich reiner von Maudoudi auf Euhöa 

Kohlens. Magnesia 
nach Christomanos 8) 

Kohlens. Kalk 
Eisenoxyd. 
Kieselsäure 
Wasser etc. 

Gebrannt 

Durchschnitt von 4 Analysen. 

Magnesia . 82,46 bis 
Kalk 0,83 „ 
Eisenoxyd und Thonerde 0,5G ,, 
Kieselsäure 0,73 „ 

94,46° '0 

4:400/o 
o,08"/o 
0,52% 
0154°/0 

95,36°,·0 

10,920/o 
3,54°; 0 

7,980/o 

Brennen. Zunächst muss der Magnesit gebrannt 
werden . was in einem Cupolofen mit kieselsäurereichen 
Steinen oder in einem Flammofen, einem Etageofen oder 
noch be~ser i n einem m eh r h e i s s e n Gasofen g e
s c lii e h t. 4) 

Wird in unstreitig mehr rationeller Weise der 
genannte Magnesit v o 11 ständig, heftig und wieder
holt durchgebrannt (todtgebrannt), was eine wichtige 
und not h wendige Bedingung zur Verhiltung des 
:-ichwindens und der Erzielung grösserer Beständigkeit 
ist, so erleidet der~elhe die bedeutende lineare Schwindung 
von circa 2i'l Procent, geht aber alsdann in einen harten 
Zustand über. Zerreibt man diese steinharte Masse, so 
resnltirt ein ,·öllig mageres, sandartiges und recht uu
Yeriinderliches Pulrnr, welches dagegen zum Formen und 
festen Brennen eines Bindemittels bedarf. 

Vorgiinge heim Gliihen. Das Glühen des 
-'fag-nesits und des rnn F'1ch1 ö sing genauer unter
suchten Magnesiahydrats bewirkt folgende Aenderung 
der ph~'sikalischen Eigenschaften. Bei Rothgluth verlieren 
heide die flüchtigen Stoffe, jener die Kohlensäure 6) und 
die~es das Hydratwasser und gehen in wasserfreie und 
nameutlich das Hydrat in dichtere Magnesia über, welche 
;:chleimig oder einigermaassen bindend ist und bedeutend 
h~'dr:rnlische Eigenschaften besitzt, d. h. unter starkem 
Drucke formbar wird . .le niedriger die Temperatur war, 
nm so ra;;chcr nimmt die Magnesia Wa8ser wie Kohlen
~iiure au;; der Luft wieder auf. Wird die wasserfreie 
Magnesia stiirkcr erhitzt, so schwindet sie noch beträcht
lich . wird , wie gesagt, höchst dicht, hart und damit 
völlig unbildsam, aber iiberhaupt ausserordentlich unver· 
ändcrlich. Das specifische Gewicht steigt bei der todt
gebrannten ~[agnesia rnn 3,0 bis auf 3,8. Diese einer· 
~eits b c s tii n d i g e, sowie die formbare Magnesia 
anderseits bilden das erwiinsehte und eigentlich aus
sch\iessliche Rohmaterial für die Maguesiasteine. Naeh 

"l Chemik"rzcitung. 1·'-·"G. 
'J H n 1 w a in Breslau. der nach "inem Pateute \\"erth darauf 

]c·gt, 1]a;;s heim Brennen rliP Temperatur nicht über 600° C steigt, 
empfiehlt einen anderen Ofen. Der Erfinder will so sämrntliche 
:\[agnesia hydraulisch oder leicht formbar erhalten, also eine noch 
,tark schwindende und zugleich unbeständige lllasse benutzen. 
Ti„pfer· und Zieglerztg„ Hl91. Nr. 5;!. 

"! Die llagnesia gibt bekanntlich viel leichter die Kohlen
säure ab. wie der Kalk. 
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L e z i u s kann man aus diesen beiden l\fagnesiaartea 
ohne Zuhilfenahme irgendwelcher fremd
artiger Stoffe einen guten und brauchbaren Stein. 
mit hellem Klang darstellen, welcher dem besten Cham'ltte· 
stein an Härte und Festigkeit nicht naohsteht. 

Je mehr man von der beständigen Magnesia an
wendet, um so weniger schwindet das Fabrikat daraus, 
und je mehr man von der formbaren nimmt, um so leichter 
ist das Formen und um so fester brennt sich das alsdann 
mehr schwindende Gemenge bei möglichst starker Er
hitzung. Nach Sc h lös i n g gibt ein Maasstheil wasser
freie und zwei Maasstheile unveränderliche Magnesia. 
einen recht festen Stein, der nur noeh wenig schwindet. 

Diese Herstellung der Magnesiasteine hat somit eine 
ganz bestimmte Aehn\iehkeit mit der der Chamottesteine. 
Ebenso , wie man bei diesen durch das Bre.rnen des 
Thones, und in der Regel je heftiger um so besser, sich 
den haltbaren Körper in Stückchen oder Pulverform dar
stellt, dem alsdann bindender Thon beigemeugt wird, so 
brennt man sich aus dem Magnesit den unveränderlichen 
Magnesiakörper , den man hier zur Bindung mit einem 
Theil schwächer gebrannter hydraulischer Magnesia ver
setzt. l\Ian hat auch den l\fagnesiastein als den umge
kehrten Dinas bezeichnet. Während dieser pyrometrisch 
um so höher steht, je kieselreicher (saurer) er ist, so 
nimmt der l\Iagnesiastein eine um so höhere Stufe ein, 
je magnesiahaltiger (basischer) derscll.ie ist. Wir haben 
aber bei diesen basischen Dinas nicht bloss einen :thn
lichen, sondern den auch in anderer Beziehung völlig 
analogen Fall. Wie bei den Dinas sehr geringe Mengen 
Thoncrde die Kieselsiiure und di11 wenigen Procentc Kalk 
erst zur vollen Wirksamkeit als r erkittungsmittcl brin
gen, so spielt bei den basischen Steinen auch etwas Thon
erde oder vielmehr etwas Eisenoxyd (mei'lt Eisenoxydul) 
die durchaus bedingende Rolle. Analog ist auch 
das bedeutend stärkere Erhitzen beim Fertigbrennen der 
basischen Ziegel wie der Din:1s gegenüber den Chamotte
steinen. 

Binde m i t t e 1. Als Binde- oder Formmittel lässt 
sich unterscheiden zwischen fremdartigen, den hinzugc
brachten und den bindefähigen MagncsiaYerbindungen 
selbst. Zunächst hat man Thon';) bis zu 10, 1;>0/0 und 
je nach der l:einheit noch mehr genommen, dann den 
schon länger geschätzten, jedoch wasserfreien und dick
flüssigen, fadcnziehenden Theer angewendet, ferner werden 
angegeben Soda, Kieselsäure 7) , Essig 8) , Pheuolate 
(Mischungen von Carbolsäure mit Alkalien und alkalischen 
Erden). Unter diesen Beimengungen wird durch diejenigen, 

6) Die Versuche mit 'l'honzusatz haben überhaupt einen unter
geordneten Erfolg gehabt. 

~) Die Kieselsäure, sofern nicht Kicselsäurehydrat genommen 
wird, wirkt nur als Schmelz- oder Verkittungsmittcl. Von ei1wr 
ähnlichen Wirkung ist das in deu lllagncsiten bereits mehr otlo:r 
weniger vorhandene Eisen oder die Thonerde. 

8
) Nach C 1 am o n t geben Lösungen von leicht durch dir 

Hitze zersetzbaren Jllagnesiasalzcn, z. B. essigsaure Magnesia, zu 
einer Mischung von ungebrannter und gebrannter J\Iagnesia, der· 
selben eine ausserordentliche Plasticität. so dass mau die foinste11 
und schwierigsten Stücke daraus forme~ kann. Sprechsaal, 1881. 
s. 248. 



11·elche wie der Thon Flussmittel enthalten oder als 
Schmelzmittel auftreten, die Schwerscbmelzbarkeit wesent
lich herabgedrückt, während bei denen mit vorhandenen 
flüchtigen oder verbrennlichen Stoffen das Fabrikat an 
Festigkeit heim Fertigbrennen verliert. 

Was die !\Iagnesiaverbindungen angeht, so wendet 
man das einigermaassen bindende Magnesiumchlorid und 
Mngnesiuml1ydroxyd an unter Benutzung der bezeichneten 
Eigentbiimlichkeit des Magnesits, bei schwächerem Brande 
einen caustischen und hydraulischen Zustand anzunehmen. 
\-on dieser caustischen Magnesia wird zur Darstellung 
v11n Zie~e'.n bh; zu lO°J'o verwendet; L e z i u s nimmt 
nur wenige Procente. Zu Ausbesserungen als Mörtel oder 
Stampfmasse wird der caustischen Magnesia wegen Her
ab mindcrung der Schwer~chmelzbarkeit etwas Kieselsäure 
zugesetzt. 

Handelt es sich nm grosse mechanische Festigkeit, 
so verm~hrt man bei den Fabrikaten den schon vor
handenen Eisengehalt durch noch mehr Zusatz von Eisen
oxyd oder auch Silicaten. Will man ein lockeres Fabrikat 
erzeugen , so setzt man Sägemehl , Stärke etc. zu. Soll 
nur todtgebrannte Magnesia genommen werden, so ist 
nach L e z i n s Soda als Bindemittel zu benutzen. 

Formen. Ileim Formen der Masse, unmittelbar 
vor der Pressung, ist ein hoher Druck mittelst h y d rau-
1 i scher Pressen anzuwenden. Eine Rissig·keit beim An
trocknen wird vermieden durch längeres Fenchthalten. 

Fertig b r c n n e n. Die Steine miissen vor dem 
Einsetzen in den Ofen völlig trocken , dann möglich;;t 
stark und gleichmiissig gebrannt werden . .Flammöfen oder 
der 1\1 end h e i m'sche Gasofen dienen dazu. Die fertig 
gcb1 anntcn Steine bcdiirfen einer langsamen Abkühlung. 

Knrz zusammengefasst gilt immer als Hanpterfor
derniss für die Fabrikation der )lagnesi:>,steine die z weck
d i e n 1 ich s t e Auswahl des Magnesites und des~en 
riehtip:es Gliihen zur Erhaltung YOn magerer und 
bindender Masse. 

Fernere Zusiitzc sind bedingt durch je gestellte 
speeielle Anforderungen für besondere Fälle. 

Fabrikation in Brie g. Wiewohl auf der schon 
erwii hnten ersten grösseren Fabrik von Magnesiaziegeln 
in Brieg, welche nunmehr in andere Hände übergegangen 
ist, jetzt keine derartigen Ziegel mehr gemacht werden, 
w möge doch wegen der manche Einzelheiten berühren
den Beschreibung die dortige Fabrikationsweise angeführt 
werden. Das Rohmaterial dazu bildet, wie erwähnt, der 
bei Frankenstein vorkommende dichte Magnesit. , Der
selbe wird bei möglichst hoher Temperatur und nur ein 
Theil, welcher als Bindemittel dienen soll, bei geringerer 
gebrannt. Der gebrannte Magnesit wird mittelst Walzen, 
die sich mit yerschiedener Geschwindigkeit bewegen, 
zerkleinert und durch Rüttelsiebe gesiebt. Das feine 
Pulver erhält als Bindemittel ein wenig Magnesium
chloridlösung und die Formgebung geschieht mittelst einer 
hydraulischen Presse , welche mit einem Drucke von 
110 at arbeitet, so dass der auf einen Stein aus
geübte Druck circa 1000 Centner beträgt. Die gepressten 
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Steine werden an der Luft behutsam getrocknet, wobei 
sie sich etwas erwärmen , härter und fester erscheinen. 
Nach circa 8 Tagen gelangen sie in den Ofen (eine 
Kammer des M e n d h e i m 'sehen Gasringofens), um darin 
einer recht hohen Temperatur ausgesetzt zu werden. 
Die Sohle des Ofens ist mit l\fagnesiasteinen gepflastert. 
Die Steine kommen thunlichst compact nebeneinander, 
und zwar nur 6-7 Schichten hoch. Pyroskope aus Feld
spath uud feuerfestem Thon dienen zur Schätzung der 
Brenntemperatur, welche hoch gesteigert werden muss, 
damit die circa 98°.'0 Magnesia enthaltenden Steine ge
nügende Festigkeit erlangen. 9) 

Anwendung. Im Allgemeinen stellt sich die Her
stellung des llagnesiaziegels wes e n t l ich höher im 
Preise , als die der Chamottesteine. Das Rohmaterial 
kostet erheblich mehr, dann verlangt dasselbe kost
spieligere Vorarbeiten 4nd verursacht auch die hohe 
Temperatur beim Todtbrennen grössere Kosten. Hiczu 
kommt noch nach L e z i u s, dass der regelmässige Ab
satz für die Magnesiasteine fehlt und daher der Betrieb 
kein schwunghafter ist, welcher im Stande wäre , die 
Generalkosten herabzumindern. 

An a 1 ~- s e n. Yon Magnesiasteinen sind bis jetzt 
Analysen nicht b~:mnt geworden. Nach brieflichen Mit
theilungen von L e z i u s enthalten dessen Steine durch
schnittlich 80,9 ° '0 ~ragnesia 

-1,8°/0 Kieselsäure 
1,G 0 ; 0 Thonerde 
6,so. 0 Eisenoxyd und 
G,5 °lo Kalk. 

P y r o metrische Bestimmung. Eine Berührung 
mit Thon verträgt ein Magnesiastein nur bei einer Er
hitzung bis zu etwa 1600° C.; steigt die Temperatur 
höher, so zergeht ein auf einer Thonscheibe aufgestelltes 
Stiick zu einem grauen, diinnen Fluss, welcher die Thon
masse durchbohrt. Bei Anwendung einer Unterlage aus 
r e i n er Thone r d e halten sich die Proben etwas, doch 
nicht bedeutend ·länger. Dem Schlackenangriff des Brenn
materials widersteht eine solche Probe etwa nur halb so 
lange Zeit. als ein guter Chamottestein. 

. Auf 'der Coke~- oder Gasretortengraphitunterlage 
liisst sich ein l\Jagnesiasteinstiick (oder auch sogenanntes 
:Magnesiapulver zur Tiegelherstellung) bis zur annähern
den Platinschmelzhitze erhitzen, ohne zu schmelzen, ja 
die hiichststehenden derartigen Fabrikate vertragen eine 
Steigerung der Temperatur bis zur w i r k 1 ich e n P. S. 

Stiickchen eines Magnesiasteines der Werksverwal
tung zu Veitsch in Steiermark, erhalten durch C. Später 
in Coblenz, hielten v ö 11 i g e Platinschmelzhitze aus 
(Platinschnitzel in einer Thonerdekapsel vollkommen ein
geschlossen bildeten ein Kügelchen) ohne zu schmelzen; 
sie erschienen alsdann noch scharfkantig. 10) Der einge-

9) Hau 11 t, Töpfer- und Zieglerztg. 1881, Nr. 51. 
10) Ein glefohes Resultat sehr hoher Schwerschmelzbarkeit bei 

demselben Fabrikate fand auch Se g er, weleher angibt, dass die 
Probe noch scharfe Kanten hatte in einer Temperatur, die nsehr 
weit über Platin-Schmelzhitze" lag. 

1 * 
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-:andte Magnesiastcin war von dunkelbrauner Färbung, 
fest, hart und klingend. Der sehr dichte Bruch zeigte 
eine körnig·e und glitnzende Masse mit einzeluen Löchern. 
.\'ach einem friiheren Versuche ertrug ein Stückchen 
eines Steines von L e z i u H auf einer Cokesunterlage eine 
Erbitzun1?. in welcher der Zcttlitzer Kaolin einen starken 
Hautiiberzng hatte und der Bruch blasig erschien , ohne i 

zu schmelzen. 
r: e i n e )l a g n es i :1 f ii r s i c h oder auf einer Gas

rctorteng-raphituntcrlage geglüht hält sich in einer bis 
zur wirk 1 ich e n controlirten Platinschmelzhitze ge
~teigerten Temperatur ohne zu s c h m e l z e n. Bei Be
rührung mit Thonmassc hiisst auch die chemisch reine 
:Magnesia an Schwcrschmelzbarkeit bedeutend ein und 
schmilzt alsdann bei lG00-1700° C. ~o ansserordentlich 
!euerhestilndig demnach die Magnesia als so 1 c h e ist, 
"u u n z 11 ver l ii s s i g wird dieselhe. sobald sie in hoher 
Temperatur Gelegenheit findet, Verbindungen einzugehen, 
welche die Magnesia als starke Base nm so begieriger 
..;ucht und nicht nur Säuren, sondern auch andern Basen 
:!"egeniil.Jer. Unter verschiedenen rein dargestellten Bei
mengungen zur Magnesia, wohci Thonerdc, Kalk, Eisen
oxyd. Kieselsiinre und I'hosphorsiiure versucht wurden, 
wirken die genannten Hasen und Säuren in der vor
liegenden Reihenfolge zunehmend als ScT1melzmittel. Unter 
den Basen tritt als schwächstes ~chmelzmitte1 die Thon
crdc ll) wie als :'!tärkstes das Eisenoxyd auf, und unter 
den i"iluren befördert die Phosphor8änre die Sehmelz
l1arkeit bedeutend mehr als K ieselsilnre. Der Kalk unter
~cheidet ;;ich •·on der Magnesia in indiYidueller Weise. 
Derselhe schmilzt in Yerbindung mit Säuren wie Basen 
eher und vollstiinrliger alf-l die Magnesia. Was die Wirk-

samkeit der genannten ver;;chiedenen Gemengtbcile unter 
einander angeht, so gilt als erste Regel: je z n s am m e n
g c s c t z t er die Mischungen sind, namentlich, wenn sie 
aus bereits fertigen Yerbindungen bestehen, um so leichter 
und dünnflüssiger schmelzen sie im Allgemeinen. 1 ~) 

Anwendung s weise im Res o n d c r e n. Im 
Allgemeinen diMen die Magnesiaziegel nur für ganz be
sondere ZweckP. A usser dem Entphoilphorungsprocess 
(Thomasiren in rlen Eisenwerken und Behandlung in den 
Martiniifen), bt•i dem bekanntlich die Magnesia die 
Phosphorsäure :111s dem schmelzenden Roheisen aufnimmt, 
benutzt man die Ziegel oder auch vorsichtig behandelte 
Stampfmasse aus todtgebranntem Dolomit in Erbsengrösse 
mit Thecr versetzt, zur Ausfütterung Yon Kalkcement- D) 
und Strnntianbrennöfen, wo es auf ein basisches Futter 
wesentlich ankommt, ferner in Bleihütten und Antimon
werken. Wenn die Retorten undicht werden, sickert das 
Blei durch Chamottemauerwerk ungehindert hindurch. 
was bei Magnesiasteinen nicht der Fall ist. Bei einer 
Temperatur bis zu ca. 1600° C sind dieselben ausser
ordentlicb widerstandsfähig, steigt die Temperatur aber 
höher. ;;:o ändert sich mit dem Eintritt rnn schmelzenden 
Verbindungen die Haltbarkeit. Zum Mauerwerk aus den 
Magnesiasteinen wendet man als Cement Magnesia- und 
'J'heermiirtel an. Die aus bai;;iflcben Ziegeln gemauerten 
Böden sind iiberhaupt haltbarer als die gestampften. Auf 
möglichst schmale Fugen ist dabei zu sehen. 

Weiterhin werden aus Magnesiasteinmasse Tiegel. 
Muffeln, Düsen, Röhren und Kapellen hergestellt. 

") D. C. Bischof, ~lagnesia und ihre Verbindungen. Dingler'8 
J„ 2:-37, S. 5l u. ff. 

11 ) Magnesia verträgt einen Zu~atz his zu 100°/„, ohne in 
:O:chmi1·decisen-Schmelzhitze zu schmelzen. 

18) Nach L e z ins hielten sich in den D i c t z'schen 1\ alk
ctageöfcn die Magnesiasteino hci vorsichtiger Behandlung hc

' friedigend. 

Die Martin-Oefen und die Martinstahl. Fabrikation. 
Von Wilhelm S6ltz, kgl. ungar. Bergrath und Bergakademie-Professor. 

Uebersetzt aus dem Ungarischen von A, Semlitscl1. 
(Hiezu Taf. I und Taf. IT.) 

Der Process. 
(Schluss von 

Die Inbetriebsetzung des sauer gefütterten Ofens 
.~eRchieht ebenso wie es im Allgemeinen bei den mit 
:';iemens- Hegenerativfenerung rnr;;ehenen Oefen llblich ist. 
Der Ofen wird durch mehrere Tage bis zur Sehmied
eisenschmelzhitze langsam erhitzt, wobei sich die Herd
~ohle zn erweichen beginnt, welche dann behufs Ver
dichtung mit Eisensehlägeln bearbeitet wird. Dillser Vor
gang wird einigemal wiederholt, damit die Sohle während 
des Betriebes keine Hisse bekomme. 

Hierauf chargirt man das Hoheisen entweder im 
kalten oder im warmen Zustand. Damit der im Roheisen 
befindliche Kohlenstoff nicht verbrenne , benützt man 
Mn-haltiges graues Roheisen, dessen Si- und Mn-Gehalt 
den C Yor der Verbrennung schützt. 

Die Grösse der Roheif;cncharge hängt von den Dimen
~ionen des Ofens und rnn dem Verlaufe der Arbeit ab; 

SeitP. :22.J 

gewöhnlich pllegt dieselbe 10-55°/0 der ganzen Charge 
auszumacl1en. Das geschmolzene und mit Schlacke be
deckte Eisen prüft man mit einem Haken , wobei die 
etwa noch nicht geschmolzenen Theile in die Mitte des 
Metallbades gezogen, die an der Sohle haftenden Theile 
aber vorsichtig abgelöst werden. 

Ist das Roheisen vollkommen geschmolzen , so 
überhitzt man das Metallbad und beginnt mit <ler Char
girnng der Stahlschienenenden und sonstigen Stahl
abfälle. Die während einer Charge zu verarbeitenden 
Schienenabfälle werden gewöhnlich nicht auf einmal, 
sondern partienweise im erhitzten Zustande eingetragen. 
Im letzteren Falle chargirt man zuerst die grösste Partie 
un<l schliesst die Thür, damit das überhitzte Bad die 
Abfälle langsam auflöse. Bevor eine der eingetragenen 
Partien nicht vollständig aufgelöst ist, darf eine neue 
Charge nicht aufgegeben werdeu. Auch muss Bedacht 
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genommen werden, dass mit der Steigerung der Schmelz
temperatur des ·Metallbades die Partien immer kleiner 
seien. 

Sollte die inzwischen entstehende Schlacke das Metall
bad übermässig bedecken, so wird sie durch die Arbeits
thüre abgezogen. Diese Schlacke enthält nämlich nicht 
nur die aus dem Roheisen stammende Si 0 2 • sondern 
nimmt auch die aus der Ofenfütterung und dem Ofen
gewölbe abgeschmolzeneu '!'heile auf: sie ist in Folge 
dessen iibermässig sauer, sehr zäh, bei l10her Temperatur 
eisenarm und graufarbig. Eine schwärzliche, Fe 0-reiche 
Schlacke weist darauf bin, dass die Temperatur im Ofen 
nicht genügend hoch war. 

Nach jeder Chargiruug und Schmelzung einer 
A bfiillepartie wird das Metallbad aufgerührt, wobei man 
,.:ich gleichzeitig überzeugen kann , ob die eingetragene 
l'artie auch Yollkommen geschmolzen sei. Ist die letzte 
Abfallpartie geschmolzen und hat au der Oberfüiche des 
~letallbades das Blasenspiel aufgehört, was ein Zeichen 
ist, dass der griisste Theil des C zu CO-Gas verbrannt sei, 
so wird eine ~chöpfprobe genommen; das Probeklötzchen 
wird durch Ausrnhmieden und Biegen im gehärteten 
und ung·ehärteten Zustande gerade so wie bei dem Bessemern 
untersucht. 

In Neuberg benützt man zur Bestimmung des Härte
grades vortlieilhaft die Biegeprobe. Zu diesem Zwecke 
schmiedet man einen Stab auf 15 bis 20 mm Dicke aus 
und biegt denselben im gehärteten Zustande. Wenn der 
Probestab unter 180° zweimal ohne Sprung biegbar ist, 
dann ist der Härtegrad 7 : lässt er sich nur einmal auf 
180° ohne Sprung biegen , so ist die Härte 6 : wenn 
er übe:· eine Neigung von 1-15° zu springen ,'reissen) 
beginnt, besitzt er den Härtegrad 5: wenn er über 900 
springt , dann ist der Härtegrad -! : reisst er endlich 
schon bei 45 °, so ist der Härtegrad 3. 

Hat sich auf Grund der genommenen Probe das 
Fabrikat al8 fertig erwiesen, so wir<l, der Desoxydation 
und der Entgasung wegen, Ferromangan entweder allein 
oder mit .Ferro-Silicium zusammen in das Metallbad 
eingetragen. Der Abstich muss nun schnell geschehen, 
damit das Bad sich nicht ändere. 

Die chemischf. \Yechselwirkung hängt von der herr
schenden Hitze ab: ist die Hitze gering, dann wird 
sich Si und Mn sehr schnell verschlacken und es bleibt 
der Kohlenstoff zurück; ist die Hitze gross, dann schreitet 
die Entkohlung schnell rnr i;:ieh und wird viel Si zurück
bleiben, welches man dann durch Hinzugabe Yon reinen 
Erzen entfernen muss, welche entweder gleich• im An
fange oder nach der Schmelzung- des Roheisens oder erst 
nach Beendigung des Processe>1 , aber immer rnr der 
einzuleitenden Desoxydation aufgegeben werden. 

Die Art der Inbetriebsetzung der b a s i s c h ge
fütterten Oefen hiingt von der angewendeten li'iitterung ab. 

Be;;teht die Sohle des Arbeitsherdes au's einer 
sinternden oder zusammenbackenden Masse , so fällt die 
Ausheizung des Ofens mit der Herstellung der Sohle 
zusammen. Auf welche Weise dies geschieht~ ist bereits 
beschrieben worden. 

Wenn dagegen die Sohle des Arbeitsherdes au~ 
einer theerigen Dichtungsm:isse, welche man schichten
weise auf die Sol.Jlc des Ofens stampft. bereitet wird. 
so hält man , damit der Theer nicht verbrenne , die 
Sohle des Ofens und alle jene Theile. welche aus 
theerigem Dichtungsmateriale bereitet wurden, mit Eisen
blechen bis zum l~rreicl1en der Schmelzhitze bedeckt. 
zu welcher Zeit sich auch das Zusammensintern der ge
stampften :Massen einzustellen ptlegt. 

Noch besser ist es, wenn man die Obertläche der 
Sohle und der Seiten mit Dolomit überzieht. zu welchem 
man 10°, 0 Dinasmehl mischt, damit er in der Hitze 
zusammenbacke. 

Werden die Theile um den Stich und die Thür 
mit theerigen Chromerzmehlen ausgestampft , so sind 
dieselben bei der Ausfiitterung ebenfalls mit gebranntem 
Dolomit zu bedecken. 

Wenn der Ofen. die entsprechende Hitze erreicht 
hat, wird zur Bindung der ans dem zu chargirenden 
llobeisen und aus dem Ofengewölbe stammenden Si 0,, 
sowiCJ zur Bindung der ans den Abfallmaterialien her
riihrenden PO„ 5 bis 10° n der Charge gebrannter Kalk 
auf die Sohle des Arbeitsherdes ausgebreitet. Hierauf wird 
das Hoheisen und wenn miiglich auch die ganze Znthat 
von ~chmiedeisen- und Stahlabfällen im erwärmten oder 
kalten Zustande eingetragen. In neuerer Zeit gibt man an 

' vielen Orten statt gebrannten Kalks. rohen Kalk in den 
Ofen, in welchem Falle dann im Verhältnisse zu der 
durch das Brennen ausgetriebenen C02 , die Kalkstein
charge natürlich griisser sein muss. 

Nach Schmelzung der in den Ofen gegebenen Mate
rialien lii;;st man die wallende Schlacke so lange unhe
rührt , bis sie sich rnn selbst beruhigt , und zieht sie 
dann durch die 'rhiire ab. Zeigt die Schüpfprobe, das„ 
der P noch nicht rnllkomrnen ausgeschieden ist , ~u 

chargirt man neuerdings Kalkstein und gibt zur Beför
derung der Oxydation des P entweder reine Eisensteine 
oder mit Kalk gebundenen Walzensinter in Form von 
gebrochenen Ziegelstücken in das Metallbad. 

Wenn das Metallbad vollkommen zu kochen aufhört. 
rührt mau es auf und zieht die von Neuem gebildete 
sehr zähe Schlacke ab: wenn sieh das Material jetzt dem 
gewünschten Härtegrade entsprechend erweist, geht man 
zum Schluss der Charge iiber. Dieser besteht darin, das~ 
man in das Metallbad zu dessen Desoxydation Ferro
mangan, zum Zwecke der Entgasung aber. wenn sich 
eine solche nöthig erweisen würde, Ferro.3ilicium zugibt. 
Das letztere wird häufig erst in der Pfanne hinzu
gefügt. 

Das Ferromangan, sowie das Ferrosilicium wird an 
manchen Orten geschmolzen, anderwärts im erwärmten 
Zustande, an vielen Orten ganz kalt in das Metallbad 
gethan. Es hängt dies immer vom Verhalten des Metall
bades ab. Zeigt sich das Metallbad sehr koehend, dann 
kommt sowohl das Ferromangan, als auch das Ferro
silicium im erwärmten oder kalten Zustand in die Pfanne : 
wenn aber da); )[etallbad sich matt zeigt, so chargirt man 
entweder nur das eine abschliessenrle Material oder heide 
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im geschmolzenen oder erwärmten Zustande. Nach dem 
Eintragen dieser Materialien ist das Metallbad immer 
aufzurühren, damit die Vermischung eine vollkommene sei. 

Die Menge des verwendeten Ferromangans pflegt 
l!'ewöhnlich 1,2 bis 1,6°, 0 der aufzuarbeitenden Eisen
materialien auszumachen. Die Ferrosiliciummenge schwankt 
gleichfalls zwischen 1, 2 bis 1, 6 ° Jo. 

Nach dem Abstiche, welcher aurh hier rasch bewerk
stelligt werden muss, ist so wie beim sauer gefütterten 
Ofen die Sohle des Arbeitsherdes von anhaftenden 
Ei!'len- und Schlackentheilen zu reinigen; die ausge
fresRenen Stellen werden je nach ihrer Beschaffenheit 
entweder mit trockenem Dolomit oder mit Magnesit
mehl ausgebessert; die Stichöffnung wird gereinigt, 
abgeschlossen , worauf die neue Charge beginnen kann. 

Die Dauer einer Charge nimmt 5 bis 7 Stunden 
in Anspruch; die Zeitdauer hängt im Allgemeinen von 
der Grösse des Metallbades ab; sie kann bei einem 
grossen ~letallbad auch 12 Stunden betragen. 

Die Theorie des Processes stimmt, mit einer kleinen 
Abweichung , mit der Theorie des Thomasirens überein. 
Auch bei diesem Processe muss man hauptsächlich dahin 
streben, dass, bevor man das Ferromangan in das Metall
bad gibt, jede Schlacke entfernt sei , damit nicht der 
P wieder reducirt und in das Product übergehe. 

In dem in Fig. 1, 2, 3 und 4, Taf. II, und Fig. 2, 
Taf. I, dargestellten 7ton. Ofen arbeitet man pro Charge 
63 q Roheisen, Stahl und alte Schmiedeeisenabfälle auf; 
die Charge besteht aus: 

2 70
1 0 Roheisen mit . 0,08°/0 P 

44°. 0 Altschienen mit 0,08°/0 P 
180 0 alten gekauftenAbfällen mit 0,080/0 P 
1l 0

1•0 Stahlschienen-Enden mit 0,02°/0 P; 
der durchschnittliche P-Gehalt der Charge ist also 0,40/o, 
und nachdem im fertigen Producte nur 0,018 P zu finden 
i~t, verschlackten während des Betriebes 95,5°/0 des 
P Gehaltes. 

Sowohl das Roheisen als auch die Schmiedeisen- und 
Stahlabfälle werden in einem Vorwärmeofen erwärmt und 
im erhitzten Zustande in den Martinofen gebracht. 

Der Verbrauch an Brennmaterial pro 100 l.:g 
fertigem Product beträgt mit AusfUtterung und Vor
wärmung zusammen 456 kg Braunkohle, welche 15°.'0 

Asche und 25 bis 30 ° 0 Wasser enthält. Je eine Charge 
dauert 5 1/ 2 bis 6 Stunden; davon entfallen 30 Min. auf 
die Ausbesserung der Arbeitssohle, 45 Min. auf das Zu
sammensintern der ausgebesserten Theile, 1 3/~ bis 2 1, 2 

Stunden auf das Einschmelzen und 1:(0 l\Iin. auf die 
abschliessenden Arbeiten. 

Bei dem Betriebe des in der Zeichnung dargestellten 
8ton. Ofens gibt man pro Charge in kaltem Zustande auf 
einmal in den Ofen: 

22-35 q Roheisen 
35-40 q Abfalleisen und 
6-7 q rohen Kalkstein. 

Zum Schlusse verwendet man 90 bis 120 l.:g Ferro
mangan und 80 bis 120 kg Ferrosilicium. Nöthigen
falls gibt man auch noch zur Beförderung der Oxydation 

entweder Eisensteine oder aber Walzensinter enthaltende 
Kalkziegelstücke in den Ofen: der Metallverlust ist ge
wöhnlich 10 bis 12 °/0 ; der Verbrauch an Brennmaterialr, 
mit Inbegriff der zur Ausheizung des Ofens , zum 
Schmelzen von Fe Mn und Fe Si, sowie zum Vorwärmen 
benöthigte Kohlenmenge, ist auf 100 l.:g fertiges Product 
gerechnet, 65 leg Steinkohle. Je eine Charge , auch 
den Abstich mitverstanden, beansprucht 6 bis 8 Stunden 

Um die im Martinofen ablaufenden Processe unrl 
die Veränderungen, welche die chemische Zusammen
setzung von Eisen und Schlacken erfahren, näher kennen 
zu lernen 1 wurden das Hoheisen und die Stahlabfälle, 
dann die ergänzenden Materialien, namentlich Kalkstein, 
Fe Mn, Fe Si, sowie die von den Schlacken zeitweise 
genommenen Schöpfproben analysirt. 

Die Resultate dieser Analysen sind aus Folgendem 
zn entnehmen. Die Charge bestand aus : 30 q Cokesroh
eisen, 40 q Bessemerstahlabfall, 6 q rohem Kalkstein. 

Beim Schlusse wurden dem Metallba<le 90 kg Fe Mn 
und 100 l.:g Fe Si hinzugefügt. 

Analyse der chargirten Materialien: 
Roheisen 01945 Si 0,070 P 1,710 Mn 
Bessemerstahl 01037 „ O,O!J7 „ 0,115 „ 
FeMn 0,116,, 0,111„83,52 „ 
Fe Si 10,910 „ 01 128 „ 0,970 „ 

Im Kalkstein wurde gefunden : 

3,430 c 
0,327" 
4,550" 
2,780" 

Si 0 2 3,25°'0 Fe 0 0120 Al2 0 3 0,71 
Ca 0 51,90°/0 Mg. 0 1,90 P 0 5 0104 
002 und Glühverlust 42,00 °/o se. 100. 

Nach diesen Analysen werden also enthalten sein : 
in 3000 7.·g Roheisen 28,35 Si 2,09 P 51,!) Mn 
„ 4000 „ Bessemerstahl 1,48 „ 3,88 „ 4,60 „ 

Sa. in den Ofen gegeben 29,83 „ 5,97 „ 56,50 „ 
102,9 C 2815 Fe leg 

13,09 " 3977 " 
115,98 „ 6792 Fe k,q 

Hievon entfallen auf 100 kg Gewichtseinheit: 
01426 Si; 0,085 P; 01807 Mn; 1,656 C; 97,026 Fe. 

Die ganze Charge wurde im kalten Zustande und 
auf einmal um 11 Uhr 1 0 Minuten Vormittags in den Ofen 
eingetragen; die vollständige Schmelzung stellte sich 
Nachmittags 4 Uhr 30 Minuten ein, daher nahm da,; 
Schmelzen 5 Stunden 20 Minuten in Anspruch; hierauf 
wurde <lie erste Schöpf probe genommen. 

Die Resultate dieses Versuches sind aus der auf 
Seite 33 befindlichen Tabelle zu entnehmen. 

Aus dieser Tabelle ist zu ersehen, dass schon bei 
der ersten Probenahme, also während des Einschmelzens. 
pro 1001.:g chargirten Materiales 910/o Si, 34°:0 P, 
37°/0 Mn und 32°10 C verbrannten. Es beginnt also, vom 
Thomasiren ganz abweichend, der im Eisen befindliche 
P mit dem Si sich gleichzeitig zu entfernen, und zwar 
so schnell , dass schon bei der vierten Probenahme die 
Entphosphorung, sowie die Verschlackung des Si, daher die 
Ausscheidung beider als geschlossen zu betrachten ist. 
Im weiteren Verlaufe des Processes verliert das Metall
bad nur mehr sehr wenig Mn und verbrennt also der 
C nur stufenweise. 
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Analyse des Productes Analyse der Schlacke 
Anmerkung ~I ~ l ~:::~ 

.o 1 N t: wurde ------------ --------------------
J; ! ~ , Si 11 _!__--:,/~~-_J __ ~ Si O, 1~· 0_, il Al~ O,_l_!'e 0 1 Mn 0 

1 

Ca 0 
1

1_M-'g'-0_1 ______ . ___ _ 

In den chargirten Mate- _ [ i 
rialien war 0,426 / 0,080 : 0,_807 , 1,556 / / I \ i / Zn Probe Nr. 4 I 

j 1 1 4/3013h*){ia~gs~~in 0,038 ! 0,056 i 0,511 / 1,13 27,46 I l,OG 0,84 : 11,98: !l,95 
1 

42,50 II 

2 4 45 3 g 180 " o.o~79i o,027~i o.~09 l,009 16,46 2,73 uo 18,67: 14,0l 3~,oo 1

1 

1 1 

4 _3 Die Entphosphorung 1 

' 1 sowie die Verschla· 
5,82 ckung des Si ist ge-

1 

3 5 · 10 3 w 72 n 0,02331 0,0161; 0,H6 0,935 19,60 2,77 i 0,72 19,23 i Hl,74 3o,OO 
4 5 '30 4 g 48 n 0,0163! 0,01261 0,216 0,614 18,56' 2.74 1,21 : 21,97 r 12,GB • 36.,00 II 

4,80 schlossen. 1 

5,60 1 
5 5 45 5 h 0,0lö3f 0,0126; 0,220 0,429 16,16 2,24 i 0,76 1 28,37; 11,59 ' 36..50 
G: 6 04 6 h 0,0139, 0,0139

1 

0,220 0,272 14,76 2,77 0,82 ' 30,77; 10,q~I 3G,60 i 
6, 14 Zu Probe Nr. 9. 
4,70 Von Si sind 91,7°/o 
~.~8 u.v.Psind88"i0 ver-

1
\ 

li, 16 schlackt,die Schlacke\ 
5,76 wurde entfernt. , 

7 1 6 20 6w 0,0186\ O,ülllj 0,203 0,286 14,20 2,81 2,84 26,81, 9,71j 36,40 
8' 6 35 7 h 0,02331 0,0126, 0,223 0,245 14,64 2,69 1 2.!ll 25,05 10,14 36,50 

1 

9 1 6 55 7 w 0,0233' 0,0111: 0,194 0,218 13,90 2,30 2,80 24,62 10,41 39,50 

10 "" o· 6 h (90kg Vela 0 110 I O 02- 1 0 '"'~O 0,327 
: 

1 o / IOOkgFeSi j ' / ' . Cl j '
11 

/ / / 

1 

1 

1 

*) Be m er k u n g : Beim Härtegrad bedeutet h = hart, g = eben, w = weich. 

Nach der neunten Probenahme, da der C-Gehalt erzen durch , in welchem Falle ein grosser Th eil des 
bereits auf ein Minimum gefallen war , wurden zum Eisengehaltes reducirt in das Metallbad übergeht. (~lanche 
Zwecke der Desoxydation und der Entgasung, nach bezeichnen das auf solche Weise gewonnene Product, zum 
Entfernung der Schlacke, 90 k,9 Fe Mn und 100 kg Fe Si Unterschiede vom Martinmetall. Siemensstahl, we 1 
in das Metallbad gegeben, wodurch sich der Härtegrad Siemens der Erste war, welcher dieses Verfahren in die 
des Productes von 7 wieder auf 6 veränderte. Praxis einführte.) 

Aus den in den Ofen eingetragenen Materialien 
wurde die chemische Zusammensetzung der Schlacke be
rechnet, um die im Wege der Rechnung erhaltenen 
BeRtandtheile mit den bei der ersten Schöpfprobe ge
wonnenen Resultaten zu vergleichen. Demnach müsste 
nach der Rechnung in der s~hlacke sein : 17 ,OO Si 0 2 ; 

1,05 P2 0 6 ; 0,94 Al2 0 3 ; 4,2 Fe 0; 5,9 Mn 0; 
68,a Ca 0; 2,5 Mg 0; nach der Analyse der Probe wurde 
aber gefunden: 27,96 Si 0 2 ; 1106 P2 0 6 ; 0,84 M9 0 8 ; 

11,98 FeO; 9,95 MnO,; 42,5 CaO; 4 173 MgO. 

Schon bei der ersten Probenahme gelangten also 
aus dem Ofengewölbe auf 1007.:g Schlacke 26,97-17 
= 9,97 Si 0 2 in die Schlacke und waren beim voll
kommenen Einschmelzen des Eisens nur circa 2 ·3 des char
girten Kalksteins eingeschmolzen. Das Einschmelzen des 
Kalkes dauert also weiter, ein Theil schmilzt vielleicht 
nicht vollkommen , sondern haftet theilweise an der 
Arbeitssohle, theilweise wird er, ohne dass er schmelzen 
würde , mit der ersten Schlacke entfernt. 

Nachdem aber erfahrungsgemllss immer eine grössere 
Menge Kalkstein im Ofen gegenwärtig sein mul'ls , als 
zum Processe unbedingt nothwendig ist , so wurden 
während des weiteren Processverlaufes - wie dies auch 
aus der Tabelle zu entnehmen ist - noch 420 kg Kalk
stein chargirt; trotzdem war in der Schlusssehlacke 
der 0 der Basen: 0 der Säuren = 2, 7, oder die Schlacke 
besass bloss eine dem Subsilicate nahestehende Zusammen
setzung, was darauf hinweist, dass aus dem Ofengewölbe 
noch sehr viel Si 0 1 in die Schlacke überging. 

Wo mit v i e l Roheisen g e a r b e i t e t w i r d, 
führt man die Entkohlung zum grössten 
Th eile oder auch ganz mit Hilfe von Eisen-

Ein treues Bild vom Verlaufe des Processes ge
winnen wir aus Versuchen , welche mein Freund nnd 
gewesener Schüler, Hütteningenieur F ........ , welcher 
in der Martin-Stahlfabrikation Specialist ist, durchführte, 
und deren Resultate, dank seiner Gefälligkeit , aus der 
Tabelle auf Seite 34 ersichtlich sind. 

Die ersten vier Versuche wurden mit grösseren 
Chargen durchgeführt, doch musste man davon abgeben, 
weil sich sehr viel Schlacke bildete, welche , damit sie 
nicht über die Feuerbrücke in die Regeneratoren dringe, 
abgezogen werden musste; damit ging aber auch viel 
Erz aus dem Ofen, was zur Folge hatte, dass bei diesen 
Chargen das Eisenausbringen aus den Erzen viel ungün
stiger ausfiel. 

Hierauf wurde probeweise eine Charge abgeführt, 
bei welcher das Erz nicht auf einmal, sondern in 
kleineren Partien in den Ofen gebracht wurde. Bei 
dieser Charge war das Fe - Ausbringen aus dem Erze 
34°/0 , aber der Betriebsverlauf nahm zwölf Stunden 
in Anspruch, ausserdem zeigte sich das Product sehr 
matt, da das Metallbad durch die einzelnen Chargen fort
während abgekühlt wurde. Die Hesultate dieser Versuche 
wurden in die Tabelle nicht aufgenommen. 

Vom fünften Versuche angefangen bis zum zwölften 
nahm man die einzelnen Chargen viel kleiner, das Erz 
wurde mit Roheisen und Kalkstein auf einmal in den 
Ofen eingetragen, und darauf war - wie aus der Tabelle 
ersichtlich ist - das Ausbringen aus dem Erze viel 
günstiger, aber die pro Zeiteinheit gewonnene Siahlmenge 
viel geringer; es wurde also der Ofen nicht gehörig 
ausgenützt. 

Bei der Bestimmung des Brennmateriales ging der 
Versuchende von dem Gesichtspunkte aus, dass in einem 

2* 
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Hateu iiher Yersuche, welche in l'inem bash1cheu 8-tou. Martinofen bei Roheisen· und Erzchargirung durchgt>fiihrt 
wurden: 

- --
1 ~ 

z Ei ngetra.u en wnrdc: .\usbringen Analysr Im Aus-
Char;r•·n- ehar- hrin-

" - - - -------- -
im Erz in der girten gen aus 

1 ~ •lauer Cokes Sa. 10'' 0 Erz 1 Kalk- Sa. 
daher aus Wahrnehmungen c: 

00 : stein <lern Erz ist Schi. i1l Erz ist dem-TI oh- ;:;::; Ca!. ab· 
- -

Fe ~ - lsi -o, 1 ~~ z~· Erzge-
! eisen :.. " gezog. ' 

~ ;:.. ;:.. ky l.y kg kg l.·y 0 halt 0
" 

1 h , 1.·.11 bleibt " " o/o . 
1 1 

' 1 
' 

1 1 9 !.!5 ;,ooo 70~ 120 .-,190! 4ö.71 153U SOU 5230 559 67,66 67,66 26,l 1035,2 54 { Das durchschnitt!. . .\ us-2 !! ;,o .')8!j11 70, 120
1 

li0-1U ~14,31.i 1531) 800 5680 244 16,2 61,85 - 927,7 26.31 bringen aus dem Eisenge-: 3 10 '3?» ."1001J 70: 120' 51!101 -16,71 1700 800 5030 359 21, l 60.66 - 1031,2 34,8 halte des Erzes ist 36 ° /,,' -! lU 20 .)6110' 70 120' ;,7~0 1 :)2,11 1500 800 5460 249 16,ö 57,75 - 866,2 28,7 aus d. Erzgewichte 22°fo. 5 !I - 4300 7u 120 4j911 40,41 1400 700 4715 644 48,1 63.44' - KBl.l 75,91 lj 7 111 41100 70, 120: 4HJO 37 71 1100 700 4180 409 37,2 58,94 ! 25,6 li48,3 63,l Brenn material \'er brauch 
21/.,mal so gross als bei 7 1-.: :-i;, 4011() 70 l;211 4191J ;37,71 1300 700 4200 429 33,0 62,64: 24,2 814.3 52,7 ge;vöhn Jichem Betrieb. : 8 8 25 41)1)11 4'i 8.) 41311 37.17 12:)0' 700 4235 518 41.4 60,66 ! 22,0 758,2 68,3 
Die respcct. Ziffern hier! 9 8 31i -!000 4"' ,-:5 '1!;111 :17,17 1200 700 4130 413 34,4 6U,78: 22,8 723,9 56.7 f ;) 

10 8 -- 4000 4:) 85 41311 37,17 lQIJO 700 ,1070 353 35,3 63,44' - 6M,4 55,6 siml ;")9,1 °;,, · 
11 ~ -111011 -15 85 4130 37,17 1500 701) 4100 383 25,5 5~J.~0 1 27,8 888,0 42,0 \ :-l5,6 °" 
12 8 ]II 1 40u0 45 85 41.30 37,17 1400 7001 4160 443 31,6 1)2,64' 24,8 I 876,9 50,5 ll 2,36 
~a. lOö - .53750 '115.1~65'557;.!0' 50l,571G380 8800 55190' :)033 30,7 61,3 1 - l00\:17,8 50"/o ! ! 

1 

11nd demselhen Ofen in den das Gas liefernden Genera
toren pro Zeiteinheit eine gleiche Gewichtsmenge Brenn
material \·erirast wird , woraus er folgerte , dass, 
nachdem die zwi»lf Versuchsproben 106 Stunden in An
>'pruch nahmen. eine auf gewöhnliche Weise hetriebene 
l_'harge aher, welche bei 10° 0 l\Ietallrnrlust 7, 2 Tonnen 
.-\ usbringcn ergföt . nur sechs Rtunilen ilanert, unter 
:.:·ewiihnlichen Verhiiltnissen wiihrend 1 06 Stunden 
11 J6 : li = 17.6 Chargen h:itten durchgeführt werden 
kiinnen. jede einzelne mit 7 ,2 t Ausbringen, oder dMs 
man wiihrend dieser Zeit 17,li Y 17,2=126,7t Rtahl 
hiitte erzeugen können. 

Bei den zwölf Chargen war die gesammte l'ro· 
dnetion ;,;,.2 t. es wurde also 126.7: ri5,2 = 2,3 
mal weniger erzeugt als unter gewöhnlichen Verhält
nissen. In Folge dessen wiril auch der Brennstoffver
brauch, in dem gleichen Verhältnis;; in Zahlen ausgedriickt, 
1300 " griisscr sein, was ganz natürlich ist, denn das 
Erz rnrzügert den Verlauf des Proeesses wegen des 
\Yärmeverlustes. welcher theils durch die Heduetion des 
Erzes, theils durch die Schmelzung der, zur Bindung 
der im Erze befindlichen Si 0; nöthigen grösseren Kalk
~tein-Chargen herbeigeführt wurde. 

Die Wärme, welche die Schmelzung der in Folge 
Reduetion und Chargirung cler Erze entstandenen Schlacke 
in Anpruch nimmt, kann man leicht berechnen: 

Wie aus dem Ausweis ersichtlich ist, war das Aus
bringen an Stahl rnn 32 Chargen 55190 l.:g, davon 
entfallen auf eine Charge 551 !)0 : 12 = 4600 l.'.fJ· Aus dem 
Erz war das gesammte Ausbringen 5033 l.·g , daher pro 
Charge 503.3 : 12 = 420 !.·!}: der verwendete Eisenstein 
war Rotheisenstein, bestand also aus Eisenoxyd ; 420 l.:g 
Eisen entsprechen 5461.'.!] Eisenoxyd. Der Erzverbrauch 
war zusammen 163801.:9, daher pro Charge 16380 l.'.g: 
12 = Vl65 1.-.rf. Hievon :ibgezogen jene Erzmenge, welche 

im im 
Durch- Durch-
schnitt schnitt 

redneirt in das Eisen ging. bleiben 1365-546=81!1 !.·11. 
Seien da\·on 19 !.',II h?groskopisches Wasser, so bleib~n 
als reiner Eisenstein 800 !.·!/· Der Wii rmernrhraueh wiril 
also sein: 

1. Bei Reduction von 420 !.·g Eisen aus Eisen
ox~'d 420 X 1796 = 754H20 Cal. Auf Grund zahl
reicher unrl an vielen Orten dnrchg-eftlhrter ,. ers1whe 
wissen wir, dass, wenll in basisch gefütterten Oefen 
aus dem Metallbad der P-Gehalt bis 0,03°· 0 ausgetrieben 
werden soll , dies nur hei einer Schlacke möglich ist. 
deren Si-Gehalt 20 °/ 0 nicht übersteigt, und man daher 
bei Erzverwendung zur Bindung der im Erze befindlichen 
Si Ot sehr \·iel Kalkstein in den Ofen bringen muss. 

~etl!en wir also voraus, dass zur Bindung der in 
diesen 800 l•g Eisenstein befindlichen Si 0 2 150 kg Kalk
stein genügend sind , so muss man fl50 kg Schlacke 
schmelzen, auf welche, pro 100 !.',q 500 Cal gerechnet, 

2. 950 x 500 = 4 7 5000 Cal znr Schmelzung der 
aus den Zuschlägen stammenden Schlacke erforderlich sind. 

Wenn wir nun die Temperatur des Metallbades mit 
1400° C annehmen, so muss das Erz und der zur Bin
dung der in ilemselben befindlichen Si O~ ebargirte Kalk
stein auf diese Temperatur gebracht werden : es sind also 

3. erforderlich zur Erhitzung des Zusehlagerzes und 
des Kalksteins auf 1400° C, wenn wir die speeifiscbe 
Wärme der Zuschläge mit 0,352 annehmen : 

950 + 1400 X 0,352 = 468160 CaL 

4. Zum Austreiben des im Erze befindlichen Wassers: 

19 X G57 = 12103 Ca!. 

Bei Erhitzung dieses 100° C be.~itzenden Dampfes 
auf 1400° C wird der Verbrauch sein: 19 X 0,48 X 1300= 
11 856 Cal; in Sa. wird also der Wärmeverbrauch zum 
Austreiben des Wassers 23 959 Cal sein. Der ganze 
Wärmeconsum wird also betragen : 



35 

1. in Folge Reduction des Eisenoxydes 
2 bei Schmelzung der Schlacken 
3. „ Erhitzung der Schlacken auf 

1400° c . 
4. Zur Austreibung des Wassers und 

Erhitzung des Wass~rdampfes auf 

754 320 Cal 
475 000 " 

468 160 
" 

14000 c . 23 959 " 
Sa 172 1439 Cal. 

Die Hiitteningenieure Baron J ü p t n er und T o l d t 
in Neuberg wiesen auf Grund ihrer durchgeführten 
Versuche nach, dass bei der Siemens - Regenerativ
Feuerung von der Wärme - Entwicklungsfähigkeit der 
verwendeten Kohle nur 200/o verwerthet werden; in 
l!'olge dessen werden, wenn ein Gewichtstheil Kohle 
theoretisch 6000 Cal gibt, davon nur 1200 Ca\ zur 
Wirkung zu bringen sein. 

Zur Erzielung der ausgewiesenen 1 721 439 Cal 
werden also 1 721439:1200 = 1435 kg Kohle nöthig 
sein, von welchen bei Production von 469 Stahl, auf 
1 q Stahl 1435 : 46=31 l..·g Kohle kommen. 

Dieser grössere Wärmeverbrauch äussert sich während 
des Processes darin, dass die Charge, welche scheinbar 
kochend ftiesst, während des Kochens matter wird und 
die besser gefrischten Theile an der Sohle haften , weil 
im Metallbade die gehörige Hitze zur Erhaltung der
selben im flüssigen Zustand fehlt. Diese Häftlinge schmelzen 
erst nach langer Zeit mit neuerlicher Erhöhung der Hitze 
und dies ist hauptsächlich die Ursache, dass die Charge 
so langsam verläuft. 

Die Resultate zusammengestellt , gelangt man zu 
folgender Tabelle : 

Aus- \ ~ns- . . . Prodnction per 
brin en. bnngen Um wieviel.ist der Zeiteinheit 

Nr. des g i ans dem Brennmaterialverb. 
Ver- lOOsk ,Eisenge- grösser als beim ge- bei rei-1 bei ge-

I suches E g !halte des wöhnlichen Eetrieb ner Erz- wöhnl. 
1 

rz 1 Erzes benütz. : Betrieb 

1 1 i' .,. "~''"''" ;, •.•• „ i ;, ·1. T·r· , 
1 1-4 1 22,6 i 36 2,25 . 125 0,533 1,2 ! 

5-12 35,6 1 59 2,34 1 134 0,511 1,2 1 

1-12 30,7 1 50 2,3 ' 130 0,52 1 1.2 

Aus dieser Tabelle ersehen wir, dass bei grösseren 
Chargen das .Ausbringen aus den Erzen und der Brenn
materialverbrauch kleiner iRt, weil sich aus den Erzen 
weniger reducirt, indem ein Theil derselben mit der 
Schlacke entfernt wird. 

Bei kleineren Chargen ist das Ausbringen aus den 
Erzen günstiger, aber hier ist wieder der Brennstoffver
brauch grösser; die in der Zeiteinheit ausgebrachte Stahl
menge ist noch kleiner, daher die Ausnütiung des Ofens 
noch schlechter. 

Was die Qualität des Productes betrifft, so ist diese 
auch viel schlechter, als das auf gewöhnlichem Wege 
fabricirte Product, denn in Folge des in der Schlacke 
befindlichen grösseren Si OJ - Gehaltes kann man den P 
nicht so vollkommen ausscheiden, wie beim gewöhnlichen 
Betrieb. Er kann zwar durch noch grössere Kalkstein
zuschläge herabgedrückt werden , aber die> würde wieder 
den Verlauf des Processes unverhältnissmässig verlängern. 

Aus alldem sehen wir, dass der Process mit Erzen 
znr Massenproduction wirthschaftlich nicht vortheilhaft 
ist und andererseits, dass die Qualität des Productes 
auch nicht so gut ist und dass die Si 0 2 - reiche Schlacke 
die Wände des Ofens sehr zerstört. 

In kleineren Chargen kann man dagegen da~ Erz 
mit grossem Vortheile zur Beförderung des Processes oder 
des Frischens verwenden ; das auf solche Art benützte 
Erz wirkt beschleunigend auf den Verlauf des Processe„, 
wenn das Metallbad eine solche Hitze besitzt oder 
besser, wenn darin ein solcher Hitzeüberschus~ vorhanden 
ist, dass es bei der Reduction des Erzes sich nicht 
fühlbar abkühlt. 

Als Ergänzung dieser Abhandlung erwähnen wir 
noch einer neuen ungarischen Martinstah\hiitte , deren 
Einrichtung, ihrer Zweckmässigkeit wegen, als :\Inster 
dienen kann. In derselben wird auf jeder Abstich
seite die Gusspfanne auf einem kurzen Schienengeleise 
hin und her geführt. .An beiden Enden dieges Ge
leises ist ein hydraulischer Krahn , an dessen vor
ragenden Armen Ketten angebracht sind. Die Rich
tung dieser Ketten geht durch unter der Sohle führende 
Scheiben in eine horizontale Linie über: die Enden der 
Ketten sind ~.her an den entgegengesetzten Seiten des 
Gusspfannenwaggons befestigt. Die Maschinerie der ober
wllhnten Krahne ist nun so eingerichtet, dass, so oft 
der eine Krahnarm mit dem Kolben nach aufwärts 
geht, der andere nach abwärts sinkt , in Folge dessen 
der Gusspfannenwagen bald in der einen, bald in der 
anderen Richtung sich bewegt. Am Wagen ist die 
Gusspfanne selbst an einem um einen Zapfen drehbaren 
.Arm befestigt , so dass das Giessen in die vor den 
Schienen angeordnete Gussgrube ohne Anstand ge
schehen kann. 

Rateau's Ventilatoren. 
Rate au veröffentlicht eine ausführliche Abhand

lung 1) über die von ihm so benannt.an Turbo-Maschinen, 
deren Hauptbestandtheil ein rotirendes Flügelrad bildet, 
durch welches bei Kraftmaschinen , wie Turbinen , eine 
Leistung von Wasser oder Dampf aufgenommen 1 bei 

1) Bulletin de Ja societe de l'indnstrie minerale, 1892• 
6. Bd., S. 47. 

Arbeitsmaschinen dagegen, als Ventilatoren und Pumpen, 
an Luft oder Wasser übertragen wird. Die Abhandlung 
gibt ausführlich die Theorie und Constructionsregeln 
f11l' diese Maschinen, die Beschreibung der danach 
hergestellten Ventilatoren und zahlreicher Versuche mit 
den· letzteren. Es ist dadurch eine lehrreiche Arbeit 
geschaffen, welche bei einschlägigen Aufgaben mit Vor
theil zu Rathe zu ziehen sein wird. Die Construction 

3 
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eines Rateau'schen Ventilators und Versuche mit dem
selben wurden schon friiher in dieser Zeitschrift~) be
sprochen und es soll unter Beziehung auf die dort 
beigegebene Fig. 6 , Taf. X, noch Folgendes erwähnt 
werden. Die Fläche der Flügel f entsteht dadurch, dass 
eine gekrümmte Linie (die Erzeugende), deren Ebene 
stets senkrecht zur Radachse bleibt, sich mit dem einen 
Ende längs dieser Achse, mit dem anderen längs eines 
in der cylindrischen Cmfangsfläche des Flilgelraumes 
liegenden Kreisbogens (der Leitlinie) bewegt. Der J<~lügel 
nimmt einen Theil dieser Fläche ein , welche von 
Rate au eine conicyclische genannt wird und Aehnlich
keit mit der eines Conoides hat, nur dass bei diesem 
eine Gerade statt einer Curve die Erzeugende ist. Die 
Fliigel sind an der Seite des Rades, wo die Luft 
zuströmt, so geformt, dass der Eintritt ohne Stoss erfolgt; 
an der Austrittsseite sind sie vorwärts geneigt, um bei 
gegebener Cmfangsgeschwindigkeit eine grössere De
pression oder Pressung zu erhalten. Mit Rücksicht auf 
die angegebene Flügelform stellt sich der Apparat als 
Combination eines Schrauben- und eines Centrifugal
Yentilators dar. 

Die Flügel werden aus Stahlblech durch Pressen 
zwischen Matrizen hergestellt. Dieselben sind an der 
ebenen Fläche einer auf der Weile auf gekeilten Gusseisen-

') Jahrgang 18!:!2, S. :-ll7; siehe auch 1891, S. 44. 

scheibe durch Winkeleisen befestigt oder bei kleinen 
Dimensionen eingegossen. Der gegenqberliegende Rand 
ist frei und bewegt sich mit möglicl1st kleinem Spiel
raum längs des an das Saugrohr sich anschliessenden 
Mantels. 

Die in den citirten Aufsätzen angegebenen, mit 
einem Flügelrad von 2 m Durchmesser erhaltenen 
Resultate sind nicht richtig, weil die Wand im Saug
canal, in welcher die Oeffnung von regulirbarer Grösse 
angebracht war, sich zu nahe am Ventilator befand. 
Der manometrische Wirkungsgrad lässt sich daher nur 
zu 1,05 statt 1,20 annehmen. Die neuerlich angestellten 
Versuche erstreckten sich auf Ventilatoren von 0,25, 
0,35, 0,5, 1,4, 2 und 2,8 m Durchmesser, und es wurde 
dabei ein manometrischer Wirkungsgrad (Verhältniss der 
beobachteten zu der bei geschlossenem Saugcanal sich 
ergebenden theoretischen Depression) bis zu 1,17 und 
ein mechanischer Wirkungsgrad ~ Verhältniss der reinen 
Leistung des Ventilators zur indicirten Arbeit der Dampf
maschine) bis zu 0, 7 constatiert. Beim Betriebe des 
Ventilators von 0,25 m Durchmesser durch Menschen
kraft ergab sich die reine Leistung eines Arbeiters 
gleich 2 bis 14 mkg, letztere Ziffer bei stark forcirtem 
Betrieb; beim gewöhnlichen Gang wurden 5 mkg ohne 
Ermüdung des Arbeiters erzielt. 

Julius v. Hauer. 

Chemische Theorie des Schiesspulvers. 
Von H. Debus. 

Verf. gelangt auf Grund seiner Untersuchungen 1 

zu einer Reihe von Schlüssen, von denen nachstehende 
hier mitgethcilt ~eien. 1. Die quantitative Zusammen
setzung des Schiesspulvers ist innerhalb gewi;;ser Grenzen 
veränderlich. 2. Der Sauerstoff der Kohle wird während 
der Verbrennung der Jagd- und Militärpulver in Ver
bindung mit Wasserstoff als Wasser abgeschieden. Die 
chemische Theorie des Schiesspulvers berilcksichtigt nur 
die neactionen zwischen Salpeter, reinem Kohlenstoff 
und Schwefel. 3. Enthält aber das Pulver einen Ueber
schuss an Kohlenstoff, d. h. mehr, als auf Kosten des 
F:auerstolfs im Salpeter zu Kohlensäure verbrennen kann, 
so zerlegt derselbe die Feuchtigkeit der Kohle und das 
von dem \\' asserstoff und Sauerstoff der letzteren gebil
dete Wasser. Die Pulvergase werden Yerhältnissmässig 
reich an Kohlenoxyd, Wasserstoff und Schwefelwasser
stoff. 4. Die Verbrennungsproducte der Jagd- und Mili
tärpuh·er sind nach den übereinstimmenden Resultaten 
der bestenArbeiten: Kaliumcarbonat, Kaliumsulfat, Kalium
sulfid, Kohlensäure, Kohlenoxyd und Stickstoff. Das 
Schwefelkalium ist nicl1t, wie bisher angenommen, Einfach-, 
sondern Zweifach-Schwefelkalium. 5. Die relativen Mengen 
dieser Verbrennungsproducte sind nur vun der Zusammen
setzung des Pulvers und nicht von dem während der 
Verbrennung herrschenden Drucke abhängig. 6. Das 
Kohlenoxyd, welches in verhältnissmässig geringen Mengen 
gebildet wird, kann man sich durch eine secundäre 

Reaction, durch Reduction von Kohlensäure durch Kohlen
stoff oder Schwefelkalium entstanden denken und dem
gemll ss als ein Nebenproduct betrachten. 7. Die Bildung 
der Hauptproducte der Pulvermetamorphose lässt sich 
dann durch drei einfache Heactionen: 
4 (KN03 ) + 5C = 2 K2C03 + :3C02 + 2N2 •• (a) 
2 (KN03 ) + 1 C + 1 S = K2 S04 + 1 C02 + N2 .•. (b) 
2 (KN03 ) + 3 C + 2 S = K2 82 + 3 C02 +- N2 ... (c) 
erklären. 8. Bezeichnet man 4 KN03 + 5 C mit P, 2 KN03 

+ 1 C + 1 S mit Q und 2 KN03 + 3 C + 2 S mit R, 
dann lassen sich alle möglichen Sorten Schiesspulver von 
rationeller Zusammensetzung als Mischung der Sätze P, 
Q und R in verschiedenen Verhältnissen betrachten. 
9. Die Eigenschaften des Schiesspulvers leiten sich von 
den Eigenschaften der darin angenommenen Sätze P, 
Q und R ab. 10. Die Verbrennung des Schiesspulvers 
ist also aus der Verbrennung der darin angenommenen 
Sätze P, Q und R zusammengesetzt. P liefert die grösste 
Energie, Q die grösste Wärme und R die grösste Gas
menge bei Vergleichung gleicher Gewichte. 11. Der Satz P 
yerbrennt nach Gleichung a, der Satz Q nach Gleichung b. 
Die Verbrennung des Satzes R besteht aus mehreren 
Heactionen, deren Endresultat durch Gleichung c dar
gestellt wird. 12. Als Beispiel mag das Pulver von L e 
B o u c h et dienen. Die Zusammensetzung desselben lässt 
sich durch die Symbole P + Q + R ausdrücken, wenn 
man in der Kohle 75°/0 Kohlenstoff annimmt. Die Ver-
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brennung dieses Pulvers erklärt sich dann in folgender 
"\\'eise: 
p = 4 KNO, + 5 c = 2 K, C03 + 3 eo, + 2 N, 
Q = 2 KNO" + 1 c + 1 s = K, so. + 1 eo, + 1 N, 
R = 2 KNO. + 3 c + 2 s = K, s, + 3 eo,+ 1 N., 

s KN0 3 + gc + 38 = :.:!K,co. + K,so. K,s, 
+ 7 eo, +4:N,. 

rn. Es gibt Pulversorten, welche nur einen oder zwei 
der genannten Sätze enthalten. Das in Frankreich ver
brauchte Sprengpulver besteht nur aus Satz R, das 
braune westpbäliscbe Pulver aus 2 P + Q. 14. Die 
eigentliche Pulverexplosion besteht aus der Verbrennung 
der Sätze P und Q. Während der Verbrl'nnu.ng von 
Satz R wird Kaliumsulfat durch Kohlenstoff reducirt. 
Diese Reaction erfordert Zufuhr äusserer Wärme und 
verläuft verhllltnissmässig langsam. 15. Die Gleichungen 
a, b und c lassen sich zu einer zusammenfassen, von 
welcher sich die folgenden Gleichungen für das Gas-

. volumen V und die Wärmemenge W ableiten: 

V= 160 + 20y + 16z X 11190 (d) 
14 

W = 1827154 - 16 925 y - 8788 z. (e) 
Die bienach für V gefundene Zahl g!bt an, wenn man 
das Grammgewicht zu Grunde legt, wieviel cm Gas 
eine Pulvermenge entwickelt, welches aus 16 :Mol. Salpeter, 
y Atomen Kohlenstoff und z Atomen Schwefel besteht. 
Die für W sich bercclmende Zahl gibt an , wie viel 
Wärme-Einheiten bei der Verbrennung von einem Pulver 
entwickelt werden, welches aus 16 l\Iol. Salpeter, 
y Atomen Kohlenstoff und z Atomen Schwefel besteht. 
Aus den gewonnenen Zahlen lassen sich die bezüglichen 
Gas- und Wassermengen für einen Gewichtstheil Pulver 
leicht finden. 16. Das Product der zuletzt erwähnten 
Grössen ist der Lei:-1tungsfäbigkeit des Pulvers proportional. 
1 7. Die Producte der Gas- und Wärmemengen gleicher 
Gewichte verschiedener Pulversorten folgen sich nach 
der entwickelten Theorie in derselben Ordnung, wie 
nach den Versuchen von N ob 1 e und Ab e 1, R o u x und 
Sa r rau. 18. Es ergibt sich mithin das wichtige Resultat, 
dass man die Ordnung, in welcher sich verschiedene 
Pulversorten hinsichtlich ihrer Energie folgen, direct 
aus ihrer Zusammensetzung berechnen kann. 19. Bei 
constantern Salpeter- und Schwefelgehalte wächst die 
Leistungsfähigkeit mit dem Kohlenstoff, und bei con-

No tiz·en. 
Die Freiberger Bergakademie war im Lehrjahre \891/92 

{nach Abzug der Beurlaubten) von 148 Studirenden und 24 Hospi· 
tanten besucht. (Sächs. Jahrb., 1892.) N. 

Bohrmaschine zum Abstechen \·011 Roheisen. Bei 
grossen Hochöfen ist das Oeffnen des Abstiches eine mühsame 
und oft zeitraubende .Arbeit. David Barke r verwendet dazu bei 
den Hcchöfen der Maryland Stahlgesellschaft eine .Art Gesteins
bolu maschine, deren hohle Kolbenstange zur Zu- und Ableitung 
des Dampfes dient und mit dem Bohrer verbunden ist. Dieselbe 
ist an einem Krahne befestigt und wird mittelst desselben vor 
das Stichloch gebracht und wieder entfernt. Man kann dabei 
den Bohrer, falls er sich bei länger dauernder Arbeit stark er
hitzt, ebenso rasch wie beim gewöhnlichen Vorgang herausziehen, 
mit Wasser kühlen und wieder einführen; das Abstichloch wird 
viel rascher fertig und erhält eine besser gerundete Innen-

stantem Salpeter- und Kohlenstoffgehalte vermindert sieh 
dieselbe, wenn die Menge des Schwefels grösser wird. 
20. Der Satz Q verbrennt schneller als der Satz P 
oder R. Demgem!lss leistet er seine Arbeit in kürzester 
Zeit , wirkt mehr stossartig und greift das Metall der 
Geschütze auf chemischem Wege mehr an, als die beiden 
anderen. 21. Gleiche Gewichte von Q und R unter
scheiden sieb nur wenig hinsichtlich ihrer Leistungs
fähigkeit ( 4 °lo), aber die Arbeit wird von Q in weit 
kürzerer Zeit als wie von R geleistet, ein für die Praxis 
sehr wichtiger l"nterschied. Der verhältnissrnässig grosse 
Schwefelgehalt von R verursacht, dass dieser Satz das 
Metall der Geschütze auf chemischem Wege mehr an
greift, als wie P oder Q. 22. Der Satz H bat vom 
ökonomischen Standpunkte die vortheilhafteste Zusammen
setzung, wenn der Preis des Schwefels weniger als 1/ 6 

von dem des Salpeters l!eträgt. Demgemäss ist er zum 
Sprengen der Gesteine, wo sein hoher Schwefelgehalt 
nicht schädlich wirkt, unter Umständen zu empfehlen. 
Dieses theoretische Ergebniss ist in Uebereinstimmung 
mit einer mehrere hundert Jahre alten Erfahrung. In 
Frankreich werden nach Dumas zwei Sorten Spreng
pulver fabricirt, eine Sorte zur Ausfuhr, eine andere 
zum Verbrauch im Lande. Die erstere enthält, wie das 
chinesische, einen Geberschuss von Kohlenstoff und 
Schwefel, die letztere aber bat die Zusammensetzung 
von Satz R. 23. Der Schwefel entzündet sich zuerst 
und erhitzt den Salpeter und die Kohle auf die Heactions
temperatur. Diese Eigenschaft des Schwefels erklärt das 
V erhalten des Pulvers im luftleeren Baume und unter 
grossem Drucke in den Geschützen. 25. Das in neuerer 
Zeit empfohlene braune (Cacao-) Pulver enthält an Stelle 
der gewöhnlichen Holzkohle eine dem Lignit ähnliche 
Substanz, welche aus 50°/0 Kohlenstoff und 50°/0 Sauer
stoff und Wasserstoff, im Verhältniss wie im Wasser, 
besteht. Dieses Puh-er verbrennt ganz nach Art des 
gewöhnlichen Schiesspulvers. Der Sauerstoff der Kohle 
verbindet sirh mit dem Wasserstoff derselben zu Wasser. 
der Kohlenstoff verbrennt mit Schwefel und Salpeter. 
Die drei zuletzt erwähnten Körper sind in diesem Pulver 
im Verhältniss der Symbole 2 P + Q gegenwärtig. (Lieb. 
Ann. Cbem. 1891, 265, 257; Chem.-Ztg. 1892, Rep. 
s. 243.) 

fläche, welche der Einwirkung des heissen Eisens länger Stand 
hält; es werden am genannten Ort 2 Mann im Tag entbehr
lich und der Bohrapparat lässt sich auch für andere Zwecke 
verwenden. (.Iron", 1892, Nr. 1035, S. 423.) H. 

Graphit in Ceylon. Bei Baddegame. im Galledistrict wurde 
eine 1,3 m mächtige Lagerstätte vorzüglichen Graphits entdeckt. 
(Iron, XL, S. 428.) N. 

Behandlung von Meta1labfällen. Engl. Pat. 11190 vom 
1. Juli 1891. F. W. Barbord und W. Hutchinson, Penn. 
Fields, Wolverhampton. Die Neuerung betrifft die Behandlung 
von Weissblechabfällen oder mit anderen Metallen überzogenen 
Abfällen. DieselLen werden in einem Cupolofen mit Roheisen 
geschmolzen, ·um ein für den basischen Stahlprocess geeignetes 
Roheisen zu gewinnen. Das Zinn oder Zink verfiüchtigt sich und 
wird als Oxyd in Scrubbern oder in mit dem Ofen verbundenen 
Zügen condensirt. Den Flugstaub concentrirt man, indem man ihn 
in ein feines Sieb gibt und mit verdünnter Salzsäure behandelt, 
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welche den grösseren Tbeil der Verunreinigungen entfernt. 
(Cbem.-Ztg., 1892, S. 1881.) 

Vorrichtung zum Schlitzen. D. R. P. Nr. 64 256. H. 
.M uns c bei d, Dortmund. Zur Führung der von Hand bewegten 
Schlitzstange dienen zwei ausziehbare, mit Längsschlitzen ver
sehene Stempel , von welchen der hintere mit einer verstellbaren 
Walze zur Unterstützung der ~chlitzstange versehen ist. (Zeitschr. 
d. Ver. deutsch. Ing., 1892, 1361.) N. 

Fördergestell. D. R. P. Nr. 64550. F. F rö b el, Constantinen· 
hötte bei Freiberg in Sachsen. Das Fördergestell bat über dem 
eigentlichen starren Gestellboden noch einen zweiten, die Mann· 
schaften tragenden Boden, der elastisch unterstützt ist. Geht 
letzterer beim Aufsetzen des Gestells nach unten, so wird er 
in der tiefsten Lage durch Sperrklinken festgehalten und dadurch 
am Weiterscbnellen verhindert. In gleicher Weisn sind die Sitze 
eingerichtet. (Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing., 1892, 1361.) N. 

Pulsometer standen beim Teufen eines Schachtes des Braun
kohlenwerkes Zwenkau (Sachsen) 14 im Betriebe, wovon sich 
j•ne von Neuhaus & Co m p. in Luckenwalde durch Betriebs
sicherheit auszeichneten, namentlich nachdem eine Vorrichtung 
zum Wasseranfüllen mit Rückschlagventil angebracht worden 
war. (Sächs. Jahrb., 1892, S. 129.) N. 

Pressen von Drähten aus ftilssigem Metall. D. R. P. 
Nr. 64281. A. Forkington, .Moorgate (England). Der das 
Hässige .Metall enthaltende Behälter hat ein halbkugeliges Boden
ventil mit scharfrandigem Sitz, der mit Einkerbungen versehen 
ist, um die Metallfäden durchzulassen. (Zeitscbr. d. Ver. deutsch. 
Ing., 1892, 1361.) N. 

Röstofen. D. R. P. Nr. 64257. E. Preis8, Guidottohötte 
(Ob.-Schl). Ueber dem HerJ liegt eine durch seitliche Schlitze 
nach aussen reichende Rührwelle, die vermittelst auf Zahnstangen 
geführter Zahnräder, Kettenrollen und endloser Ketten fortgerollt 
und dabei mehr oder weniger schnell gedreht wird, wobei eine 
Weiterschaufelung des Röstgt1tes erfolgt. Ist die Rührwelle an 
einem Ende des Herdes angekommen, so wird sie an das andere 
Ende wieder zurückgelegt (Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing., 1892, 
13ti2.) N. 

Widerstandsfähige Legierung. Eine der Hauptaufgaben 
bei dem Patera- und Russelproccsse ist die Erneuerung der 
Rohre, Ventile, Pumpen, Kolben, üuerhaupt aller l'tletalltheile, 
welche von den Hyposullitlösnngen und den Metallsalzen ra.~ch 
zerstört werden. Wenn dieselben aus einer Legierung von 82.6 
Theilen Kupfer, 12,4 Th. Zinn, 3,~3 'l'h. Zink und 2.14 Tb. Blei 
hergestellt werden, dann sind sie von ausscrordcntlicher Wider
standsfähigkeit gegen chemische Einftü~se. Auch in den Cellnlose
fabriken hat sich diese Legierung aur's beste bewährt. (Eng. and 
Mining Journ., 1892, 54, 289; Chem.-Ztg„ 1892, S. 356.) 

Cyclon. Bei mehreren sächsischen Steinkohlenwerken wird 
bei Wipp~rn, Schwungsieben u. dgl. zur Absaugung des Kohlen· 
staubes mit Vortheil der Staubsammler Cyclon angewendet. 
(Sächs. Jahrb„ 1892, S. 127.) N. 

Die Schwefelerzeugung Siclllens ist nach den französischen 
Consularberichten in starkem Riickgange begriffen, weil mehrere 
Werke den Betrieb einstellten; sie betrug 1890 noch 5 000 000 t, 
1891 nur mehr 3817000t. N. 

Gelllvara versendete im letzten Sommer 131 000 t Eisen
erae; die Tageserzeugung betrog 1000 f. Die bisher ausgeführten 
Bohrungen waren noch bei einer Tiefe von 40 m im Eisenerze. 
(lron, XL, S. 428.) N. 

Kallpulver. In Folge bedeutender Steigerung des Dynamites 
wendete man beim Alte Hoffnung Gottes Erbstollen das viel billi
gere Doppelsprengpulver (Kalipulver) an, das sich vorzüglich be· 
wäbrt.e. (Sächs. Jahrb., 1892, S. 109.) N. 

Der erste Hochofen in Südrnssland wurde vor Kurzem 
von der Kriwarsk-Eisenwerks·Gesellschaft angeblasen. (Iro n, XL, 
S. 428.) N. 

Hydraulische Setzmaschine. D. R. P. Nr. 64253. F. 
U tsch, Köln-Deutz. Der den dichtscbliessenden Kolben ent
haltende Schenkel der Setzmaschine hat eine seitliche Oelfnung, 

durch welche Luft tritt, wenn der Kolben die höchste Stelle 
erreicht hat. In Folge dessen fällt die beim Aufgange lies 
Kolbens nachgel'.laugte Wassersäule zurück und der Rückfall 
wird durch den nachfolgenden Koluen, der die seitliche Luft
öffnung wieder schliesst und darnach die unter ibm befindliche 
Luft zusammendrückt, noch verstärkt. (Zeitschr. d. Ver. deutsch. 
Ing., 1892, 1361.) N. 

Bremsberggestell. D. R. P. Nr. 63:föO von H. Schreiber 
in Anneu Die Bühne des Gestelles ist. durch die über ihr liegenden 
Constructionstheile mit dem Gestell verbunden, so dass der Sumpf 
des Bremsschachtes in Fortfall kommen kann. (Zeitschr. d. Ver. 
deutsch. Ing„ 1892, S. 1258.) N. 

Literatur. 
Das Bruderladengesetz vom 28. Juli 1889 nebst Nach

trägen einschliesslich des Gesetzes vom 17. September 1892 
und Verordnungen über die Schiedsgerichte, so11·ie Normal· 
statut. Herausgegeben vom lllontanverein für Böhmen. Prag, 
Verlag des Montanvereines 1892. 

Der umfangreiche Titel des eben erschienenen Werkes ist 
zugleich eine ziemlich erschöpfende Inhalts;mgabe. Der ~Iontan
verein für Böhmen hat es unternommen, zunächst seinen lllit
gliedern eine übersichtliche Zusammenstellung der die Bergwerks
bruderladen betreffenden Gesetze und Verordnungen unter Bei
fügung des vom Ackerbauministerium im Einvernehmen mit dem 
Ministerium des Innern aufgestellten Muster- (nicht wie es auf 
dem Titelblatte irrthömlich heisst, Normal-) Statuts zum Hand
gebrauch zu liefern, da es, wie das Vorwort sagt, bei den viel
fachen Aenderungen, welche das Bruderladengesetz vom 28. Juli 
1889 durch die Gesetze vom 17. Jänner 1890, 30. December 1891 
und vom 17. September 1892 erfahren hat, auf den ersten Blick 
schwierig ist, die giltigen und die aufgehobenen Bestimmungen 
zu unterscheiden. Der Stoff ist in der Weise angeordnet, dass 
zuerst das Gesetz vom 28. Juli 1889, R.-G.-Bl. Nr. 127, ab
gedruckt ist , wobei aber an Stelle derjenigen Bestimmungen, 
welche durch die nachträglichen Gesetze abgeändert worden sind, 
die neue Fassung gesetzt wurde. Jedoch ist dies in einer An
merkung zu den betreffenden Paragraphen ersichtlich gemacht. 
Bei § 20 ist diese Bezugnahme auf die Gesetze vom 17. Jänner 
1890 und vom 17. Septemher 1892 offenbar aus Versehen unter
lassen worden. Nicht ganz passend erscheint die Einschaltung 
der Bestimmungen des Gesetzes vom .30. December 1891 nach 
den §§ 34 und .35 des Gesetzes vom 28. Juli 1889. Denn ab
gesehen davon, dass jenes Gesetz eigentlich Uebergangsbestimmungeu 
enthält und daher eher beim § 39 Platz gefunden hätte, stört 
dasselbe, weil es vorwiegend provisorische Verfügungen trifft, den 
Zusammenhang und wäre am besten als besonderes Gesetz nach 
dem Gesetze vom 28. Juli 1889 abgedrnckt worden. 

An letzteres Gesetz reiht sich die Dnrcbföhrungs-Verordnung 
vom 11. September 1889, R.-G.-Bl. Nr. 148, dann folgt die 
Verordnung über die ttrnderladen-Schiedsgerichte vom 11. Sep· 
tember 1889, R.-G.-Bl. Nr. 149 und den Schluss bildet das Muster· 
statut. 

Es war schon von mehreren Seiten der Wunsch nach einer 
zusammenhängenden Darstellung der die Organisirung der Bruder
laden betreffenden Gesetze und Verordnungen laut geworden; 
der Gedanke des Montanvereines für Böhmen war daher gewiss 
ein glücklicher und hat einem wirklichen Bedürfnisse abgeholfen. 

Dr. Haberer. 

Amtliches. 
Kundmachung. 

Der beh. aut. Bergbau-Ingenieur A.dalbert H o 1 y mit dem 
Standort.e in Wejwanow hat am 8. Jänner 1. J. den vorgeschrie
benen Eid abgelegt und ist von diesem Tage an zur A.usöbuug 
des Befugnisses als beh. aut. Bergbau-Ingenieur berechtigt. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft 
Prag, am 11. Jänner 1893. 
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Die Erzautlwreitung iu )faiern mit he~ornlerer Beriicksichtigung der elektromaµ:netiKche11 
Ex traction. 

Von Josef Billek, k. k. Berg~·erwalter. 
(Hiezu Taf. III und IV.) 

I. l3emerkungen über die Vorbereitung der Erze in 1 st!itten ein, welche als Gangart vorherrschend Siderit. 
der Grube. Quarzit und Schiefer, ferner in untergeordnetem Maasse 

Die Aufbereitungswerkstätte in Maiern hat als er- · Kiese, Granaten, Magnetit, Ampbibol etc. führen. 
gänzende Betriebsanlage des 2 .3 80 m l10chgel egenen iirari- Von den Grubengefällen werden nach bezeichnete, 
sehen Bergbaues auf dem Schneeberge nächst Sterzing in beim Bergbaue ausgehaltene 3 Erzsorten an die Auf
Tirol die Aufgabe , bleiführende Blendeerze theils auf bereitung in Maiern abgeliefert , u. z. bleiblendige Erz
mechanisehem, theils auf mechaniscl1-elektromagnetischem wii.nde, Grubenklein und Blendemittelerze, wovon erst
W ege aufzubereiten. genannte 2 Erzsorten quantitativ vorherrschen und die 

Filr die .I<'örderung der Erze vom Bergbau zur Auf- mit Rllcksicht auf ihr Grössenverhältniss, insbesondere 
bercitung dient eine Förderanlage, bestehend aus 2 lYasser- aber wegen der wesentlich verschiedenen Zusammen
tonnenaufzügen. 5 Bremsbergen, 3 Aufzugsthiirrnen und setzung einer abweichenden Aufbereitungsmanipulation 
7 Pferdebahnen, welche bei einer horizontalen Längen- unte1·worfen werden müssen·. 
entwieklung von 10 895 m ein Gesammtgefälle von Die beim Bergbaue durch die Scheidung gewonnenen 
1078,lm und eine Steigung von 372,8 m überwindet. Bleimittelerze werden in der Aufbereitung Seemoos am 

Da der höchste Punkt der Förderanlage eine See- Schneeberg aufbereitet. 
höhe von 2600 m besitzt und demnach die klimatischen Die Blende, welche das Hauptproduct der Erzeugung 
Verhältnisse den Förderbetrieb wesentlich beeinflussen, bildet, enthllt aecessoriseh in wechselnden Verhältnissen 
so werden die Erze vom Bergbau zur Aufbereitung aus- und Verbindungen hauptsächlich Eisen, wodurch dax 
schliesslieh nur in den Sommermonaten Juli, August und Gefüge, die Farbe und die Festigkeit der Blende sich 11.ndert. 
September gefördert und in Erzkästen von zusammen Die grossblätterige und die derbe milde ßlende hält 
7000 t Fassung in der Nähe der Aufbereitung abgestürzt. durchschnittlich 57 ° 0 Zn, während der Zinkhalt der 

Gegenwärtig gelangen in 1 1, 1
2
-2 Monaten durch- widerstandsfähigen Blende mit dichtem Gefüge und mit

schnittlich SOOOt Erz zur Anlieferung, in welcher unter stahlartigem Gepräge durch die innige ~Iengung 
Menge 500 t Blei- und Blendeeinlösungserze des Bergbau- mit Siderit, Magnetit und theilweise auch mit Bleiglanz 
und Aufbereitungsbetriebes Schneeberg inbegriffen ;;ind. auf 40 °, 0 sinkt. 

Die nutzbaren Mineralien, der Bleiglanz und die In einzelnen Fällen geht der Zinkhalt noch weiter 
Blende, brechen in zwei 1.5-5,5 rn mächtigen Lager- herab und nähert sieh das Erz dann als Aggregat suc-



cessive dem Spatheisenstein, wie er im Kachfolgenden 
unter Spatheisenstein lf r. IV angeführt ist, und als 
solcher einen Hauptbegleiter der Blende bildet. 

Der Bleiglanz tritt fast ausschliesslich nur im ein
gesprengten Zustande auf und liefert durchschnittlich 30 / 0 

an Einlösungserzen von der Gesammterzeugung in Form 
von Graupen bis zu 2 mm Korngrösse, und Schliche, 
welche in der Aufbereitung Schneeberg (Seemoos) und 
Maiern gewonnen werden. 

Das Roherz, welches der Aufbereitung behufs Con
centration zugeführt wird, hält ausser Blende und Blei
glanz die eingangs erwähnten Mineralien und Gesteinsarten, 
die in ihrer Gesammtheit die Aufbereitungsmanipulation, 
insbesondere aber die Blendeconcentration in empfind
licher Weise ungünstig beeinflussen und die nebst einer 
sorgfältigen Handscheidung die Anwendung der elektro
magnetischen Extraction unbedingt verlangen. 

Die mechanische Aufbereitung folgt als Schlussarbeit 
je nach der Sorte des Erzes entweder unmittelbar auf 
die Handscheidung oder aber erst auf die elektromagne
tische Extraction. Ausgehalten werden durch die Hand
scheidung in erster Linie die Kiese und Granaten, welche 
mit der Blende im specifischen Gewichte gleichwerthig sind 
und nicht auf mechanischem, aber auch nicht auf elektro
magnetischem Wege von dorselben getrennt werden können. 

Die elektromagnetische Extraction scheidet den Ma
gnetit und den durch Röstung im Magnetit überführten 
Siderit aus. 

Der mechanischen Aufbereitung schliesslich fällt 
dann noch die Aufgabe zu, aus den durch die Hand
scheidung und durch die elektromagnetische Extraction 
entsprechend vorbereiteten Erzen die gutartigen Gang
arten, wie Schiefer, Quarzit etc., zu entfernen. 

Da zwischen der Blende und dem als Gangart 
maEisenhaft auftretenden Siderit ein kleiner Dichtenunter
schied besteht ( 4,ü-3, 6 = ü,4 7) , so wurde vor Ein
führung der elektromagnetischen Scheidung der mechani
schen Aufbereitung die grösste Sorgfalt zugewendet, das 
angestrebte Hesultat aber nicht erreicht. 

Die Ursache des Misserfolges lag, abgesehen von 
dem geringen Dichtenunterschied , hauptsächlich darin, 
dass die Blende, insbesondere aber die reiche Blende, 
wegen ihrer ausgesprochenen Spaltbarkeit, vorherrschend 
in Blättchen bricht, während der widerstandsfähige 
Siderit sich in Kornform aufschliesst und dadurch bei der 
Separation den ohnehin geringen Gewichtsunterschied 
illusorisch macht. 

In Bezug auf Farbe und Structur werden 4 Siderit
sorten unterschieden, welche in mehr-weniger hohem 
Grade Zink halten , wie dies die nachstehenden 4 Probe
resultate nachweisen, wobei bemerkt werden muss, dass 
eine scharfe Abgrenzung zwischen diesen Sorten nicht 
besteht. 

Eisen 
Zink 
Blei 

Nr. I. Nr. II. 
grossblätterig kleinblätterig 

gelb gelb 
9,2 °lo 35,8 °lo 
1,0 " 1,1 " 

" " 

Nr. III. Nr. IV. 
klein blätterig 

lichtgrau dnnkelgran 
38,5 °lo 34,0 °lo 

0,65 " 14,6 " 
Spur „ 1,2 „ 
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Die unter Nr. I angeführte Sideritsorte ist in den 
Aufbereitungserzen sehr schwach vertreten, wogegen die 
Sorte Nr. IV einen hervorragenden Antheil an der Zu
sammensetzung der Blendemittelerze nimmt. 

Der Umstand, dass die Sideritsorte Nr. IV aus einem 
innigen Gemenge von Siderit mit Zinkblende besteht. 
macht die Gewinnung der Blende aus derselben durch 
die sofortige mechanische Aufbereitung unmöglich und 
erklärt den hohen Zinkhalt, welchen das durch die 
elektromagnetische Extraction erhaltene Eisen ungeachtet 
der feinen Aufscbliessung aufweist. um festzustellen, ob 
der Gemengtbeil, welcher früher als Ankerit angesprochen 
wurde, in der That Ankerit sei, wurden mehrere bisher 
durchgeführte Analysen verglichen und nebstbei der 
Siderit Nr. UI einer Detailprobe unterzogen. 

Letztere ergab folgendes Resultat: 
Eisen . . 38,45 °.' u Kohlens. Eisenoxydul 
Mangan . 0,54 " Mangan 
Kalk . . 1,32 „ " Kalk 
Magnesia . G,57 " n Magnesia 
Zink . 0,65 " Schwefelzink . 
Schwefel . 0,30 „ Gangart . . . . 
Gangart . 2,12 " 
Blei Spur 

79,65 u. 

1,28 " 
2,36 " 

. 13,80 " 

. 0,91 n 

· 2,12 n 

100,12 u 0 

Durch die vergleichende Zusammenstellung wurde 
constatirt, dass der Siderit in den Aufbereitungserzen 
in wechselnden Verhältnissen überwiegend aus Mg 00:1 

und Fe C03 besteht und als Mineral in mehrfachen V er
bindungsabstufungen zwischen Magnesit und Siderit zu 
liegen kommt, ohne jedoch die chemische Zusammen
setzung dieser Mineralien zu erreichen. 

Vorwiegend bewegt sich das Verbältniss von Mg 
und .l!'e innerhalb der Grenzen der Mineralspecies Breunerit 
und Siderit, nähert sich aber in den meisten Fällen 
dem Siderit. 

Die vorstehenden Analysen wurden in zuvorkommen
ster Weise vom Herrn Hauptprobirer G. Dietrich 
in Pi'ibram ausgeführt, wofür demselben hiemit der ver
bindlichste Dank ausgesprochen wird. 

Da, wie bemerkt wurde, der wenig Eisen haltende 
Siderit selten vorkommt, so hat es keinen praktischen W erth, 
die Grenzen zu bestimmen, bei welchen der Magnet noch 
auf den gerösteten Siderit reagirt, umsomehr, als der 
dem Magnesit sich nähernde Siderit wegen der geringen 
Dichte schon auf mechanischem Wege von der Blende 
getrennt werden kann. 

Der mechanischen und elektromagnetischen Auf
bereitung werden die vom Bergbaue zugelieferten und 
die aus den Erzwänden und dem Grubenklein bei der 
Aufbereitung gewonnenen Mittelerze unterworfen; das 
Gru benklein wird ausschliesslich auf mechanischem Wege 
aufbereitet. 

Dieser Unterschied in der Behandlung der Erze 
wird dadurch bedingt, dass die mit der Blende specifisch 
gleichwerthigen Gangarten : Siderit, Granat und Kiese, 
vermöge ihrer Zähigkeit und Festigkeit, in der Grube 
mit den gröberen Zeugen hereinbrechen, und daher in 
überwiegendem Maa.sse in den Wänden und Stücken auf
treten, wohingegen die milde Blende und die auf mecha
nischem Wege trennbaren Gangarten, der spröde Quarz 



und der minder widerstandsfähige Schiefer, die wesentliche 
Zusammensetzung des Grubenkleins bilden. 

Da unter den gegebenen Verhältnissen die Vor
bereitung und Behandlung der Erze in der Grube den 
Erfolg des Aufbereitungsbetriebes beeinflusst, so muss 
schon bei Gewinnung der Erze Yor Ort darauf Bedacht 
genommen werden, dass die Sprengschüsse mit Rücksicht 
auf das Erzvorkommen und dessen Begleitung zweck
mässig angelegt werden, das Hauwerk sorgfältig geschieden 
zu den Tagscheidplätzen gelange, bei möglichster Ver
meidung von hohen Sturzscbutten und Benützung von 
Bremsbergen und Aufzügen, um die Qualität des Gruben
kleins nicht zu verschlechtern und die Verluste der reichen 
milden Blende durch Zerreibung hintauzuhalten. 

Das zu Tage geförderte Grubenklein wird durch 
Sturzgitter in 3 Classen getrennt : Erzwände, Klaubzeuge 
und Grubenklein. 

Die erstbezeichneten zwei Erzsorten werden noch 
der Grobschlögelung, beziehungsweise Handscheidung unter
worfen, wobei ausser Blendestufferz die eingangs ange
führten 3 Erzsorten abfallen, nämlich Grubenklein von 
0-30 mm Korngrösse, bleiische und blendige Mittelerze 
von 30-50 mm und Erzwände von 50-150 mm Grösse. 

II. :Beschreibung der Aufbereitungsanlage. 
Die zur Aufbereitungsanlage gehörigen 2 Manipula

tionsgebäude nebst den Erzkästen, Scheid plätzen und 
Röstöfen sind längst einer Berglehne (Taf. III, Fig. 1 
und 2) situirt und wird das gesammte verfügbare Terrain
gefälle dem continuierlichen Betriebe nutzbar gemacht. 
Nur in 2 Fällen erfolgt ein Rückheben der Zwischen
prod ucte , nämlich im \\' aschhause, wo die Setzzeuge 
mittelst eines Transmissionsaufzuges (in Vorbereitung) 
zum Niveau der Kornkästen der Setzmaschinen gehoben 
werden, und im Schlämmhause, wo die Quetschmittel
producte zu den Quetschtrichtern und das Quetschgut 
zu den Rättern mittelst Becherwerke gehoben werden. 

Das obere Manipulationsgebäude A (Waschhaus) dient 
zur Aufschliessung der Erzwände und Verarbeitung des 
Grubenkleins. Für den Betrieb dieser Werkstätte und 
der Reparaturswerkstätte dient eine W assersäulmaschine 
System Ph. Mayer mit 28 e effectiver Leistung . 

.An Aufbereitungsmaschinen stehen in Verwendung 
für die .Aufschliessung der Erzwände eine Backenquetsche 
( a) nebst dazu gehörigen 2 Rättern; für die .Aufbereitung 
des Grubenkleius ein Waschrätter (b) mit 4 Classir
trommeln (c) und 8 viersiebigen Setzmaschinen (il). 

Im unteren Manipulationsgebäude B (Quetsch- und 
Schlämmhaus, zugleich Extractionsgebäude) werden die 
Mittelerze und die vom Waschhause herabgeleitete Trübe 
aufbereitet. 

Die erforderliche Betriebskraft für das Quetsch.haus 
liefert eine Girard--Partial-Turbine mit 70 e effectiver 
Leistung; von derselben werden betrieben , für die 
Aufschliessung und Classirung: 2 Grob- und 3 Fein
walzenquetschen (e) (Taf. IV, Fig 1 bis 4) mit 3 Vor
und 3 Detailclassenrättern (f) nebst 6 Becherwerken (g); 
für die Stromerzeugung 2 Dynamomaschinen mit Neben-
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schluss 7 System Sc h u c k er t, wovon die eine 30 Ampere 
Strom mit 100 Volt Spannung (zugleich als Licht
maschine verwendet), die zweite 50 Ampere Strom mit 
31 Volt Spannung liefert (s) ; 4 elektromagnetische Erz
scheider, Type Siemens & Hals k e (i) ; ferner für die 
Sortirung der classirten und extrahirten Zeuge nebst 
der Grubenkleintrübe, 12 viersiebige Setzmaschinen (k) und 
4 Salzburger Stossherde (l). 

Für die Sortirung der Trübe aus dem Grubenklein 
stehen 2 Spitzlutten und 2 Spitzkästen (m) in Verwen
dung; für die Trübe aus den extrahirten Zeugen zwei 
Spitzlutten und zwei Spitzkästen (n). 

Ober dem Waschhause ist ein gr-0sser massiver Erz
kasten (C) mit 2 Abtheilungen zur Aufnahme der Erz
wände und des Grubenkleins situirt und erfolgt die .Ab
lieferung in den Kasten nach Bedarf mittelst des Brems
berges D. 

Im Niveau des Waschhauses befinden sich in einer 
Flucht 25 überdachte Doppelklaubtafeln (o), von wo die 
durch Handscheidung gewonnenen Einlösungserze, Mittel
erze und Berge auf einer Förderbahn zum Bremsberg, 
beziehungsweise zum Erzkasten E und zur Berghalde 
abgelaufen werden. 

An die Erzkasten E reihen sich 3 Röstöfen F, 
welche derart situirt sind, dass die ungerösteten Mittel
erze auf einer Horizontalbahn zur Gicht und die gerö
steten Zeuge von der Ofensohle mittelst einer .Ablaufbahn 
in die beiden überdachten Erzdepöts G direct abgelaufen 
werden können. 

An das Quetsch- und Schlll.mmhaus schliesst sich 
ein Graupen- und Schlichkasten H an, aus welchem die 
Einlösungserze des Schlämmhauses gemeinschaftlich mit 
den herabgebremsten Einlösungserzen der Waschhaus
erzeugung in das Erzdepöt ( J) abgestürzt werden, von 
wo nach Passirung eines Bremsberges die Ablieferung 
zum Bahnhofe Sterzing erfolgt. 

Die Erzkästen 0, E und die überdachten Erzdepöts G 
sind derart eingerichtet, dass die Entnahme der Zeuge 
aus denselben theils durch Oeffnungen nach der Längs
front, theils durch Fördercanll.le erfolgt, welche die ge
neigte Sturzsohle unterfahren, wie dies Fig. 3 und 4, 
Taf. III veranschaulicht. 

Diese Anordnung gewährt den Vortheil, dass die 
Zeuge ohne anderweitige Säuberungskosten vom Förderer 
in die Fördergefässe abgelassen werden können, da auch 
im Fördercanale durch successives .Abheben der Deck
pfosten d der Erzvorrath selbstthätig in die Förder
wagen fällt. 

m. Aufbereitungsbetrieb. 
a) .Aufschliessung der Erzwände und Schei

dung der auf g es c h los s e n e n Z e u g e. 

Die Aufschliessung der dem Erzkasten 0 ent
nommenen und durch Bahnwagen zugeführten Erzwände 
wird mittelst einer Backenquetsche von bekannter Con
struction besorgt, die 160-180 Hube per Minute macht 
und in 10 Stunden 45-70t Wände auf durchschnittlich 
45 mm Grösse aufschliesst. Auf die Leistung der Quet-
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~cb1m iilit die Beschaffenheit der Wände einen grossen 
Einfluss, daher auch das Aufhringen innerhalb so weiter 
Uren zen liegt. 

Den gri"•ssten Widerstand setzen sideritisehe mit 
Anthophyllit durchzogene Wände der Aufächliessung ent
gegen, da cliesr Zeuge mit der Festigkeit eine seltene 
Zlihigkeit Yerbinden. 

Durch die Classirung werden aus den aufgeschlossenen 
Erzwiinden 2 Erzsorten erzeugt : Klaubzeuge von 1 G bis 
J5 mm Korngri"1ssc und feine :Mittelerze rnn 0-16 mm. 

Die Klaubzeuge fallen über den Grobrätter in einen 
,-orrathska~ten mit geneigtem Boden und von diesem 
direet in die unterstellten Förderwagen, deren Bahn iiber 
die Vorrathskiisten der ausscr dem Wasehhause situirten 
Klaubtafeln führt. niese liegen sämmtlich in einer Flucht, 
wodurch die Beaufsichtigung des Arbeitspersonales und 
die Hangirunµ: der Förderwagen mit den verschiedenen 
Erzgattungen erleichtert wird (Fig. 7 und 8, 'l'af. III). 

Die Klaubtafeln sind in 25 Stände von je 1 m 
Breite eingetheilt und für je 2 Klauberinnen berechnet. 
Die erforderlichen Klaubzeuge~ welche durch den Brause
riihrnnstrang " das Waschwasser erhalten, rollen con
tinuirlich aus dem Vorrathskasten /, auf die Klaubtafeln c. 
Die Rohrstücke des Brausestranges sind einzeln für sich 
lieweglich und mit Handhaben versehen, um nöthigen
falls die Klaubzeuge bei gleichzeitiger Hegulirung des 
Waschwasserzuflusses nach der ganzen Böschung~tliiche 

partiell abspritzen zu kiinnen. 

Die Yon der nach rückwiirts geneigten Tafellläehe (' 
abfliessende Trülic gelangt in auscementirte Rinnen d und 
rnn da in 2 Klilrsiimpfe, aus welchen die Mehle nach 
Bedarf ausg·e8tochen werden. 

Durch die Klaubarheit werden' ausgehalten: Rtuff
hlcnde, Bleimittelerze. Blendmittelerze und Berge. Ein 
liesonderes Augenmerk wird darauf gerichtet, dass die 
in den Mittelerzen häutig auftretenden Kiese und Granaten 
,:orgfältig ausgehalten werden. 

Da die Kie;ie und Granaten besonders in den bleiischen 
~Iittelerzen reichlich einbrechen, so ist eine Gewinnung 
der mit dem Blei accessoriseh auftretenden Blende aus 
den angeführten Gründen nicht durchführbar ; jeder 
in dieser Richtung unternommene Aufbereitungsversuch, 
aus den blendefllhrenden Bleimittelerzen eine einlösungs
würdige Blende zu gewinnen , ist an der Beschaffenheit 
der Bleierze gescheitert. 

Um jedoch die Blende in jenen Bleimittelerzen, 
welche frei von Kiesen und Granaten sind, nicht ver
loren zu geben • werden die auf Blende aufbereitungs
würdigen Bleimittelerze gemeinschaftlich mit den Blende
mittelerzen gestürzt, aus welchen auch das Blei ge
wonnen wird. 

Ein gesondertes Aushalten der bleiblendigen Mittel
erze ist wegen der dadurch verursachten Verzögerung 
der Klaubarbeit ökonomisch unzulässig. 

Kutterze und Zeuge , welche einige Jahre der atmo
sphärischen Einwirkung ausgesetzt waren, überziehen sich 
in 1',olge des Eisengehaltes mit einer rostbraunen Oxyda-

tionsschichte, wodurch die l:nterscheidung erschwert und 
daher die Scheidung verlangsamt wird. 

Die Entlohnung der Klaubarbeit erfolgt im Gedinge, 
welches je nach dem Grade der A ufschliessung, je nach
dem Kutterze oder neu erbaute Zeuge verarbeitet werden, 
zwischen 85 kr bis 50 kr pro t Klaubzeug variirt. 

Während der Aufschliessung sind nebst den Klaube
rinnen beschäftigt: 1 Einlaufer, 1 Quetscher ,' 1 Ablaufer 
zur Förderung des Quetschgutes zu den Klaubtafeln, 
1 Ablaufer für das Ablaufen der feinen Mittelerze und 
Ausstechen der :->chll1mme , 2 Ablaufer, zugleich Wagen
rangircr für die Förderung des Klaubgutes zu den Erz
kästen, beziehungsweise zur Halde. 

Das aus den Erzwänden nach der Aufschlie;sung 
erhaltene Korn von 0-16 mm Grösse, welches die 
Blende vorwiegend in halbirtem Zustande enthält, schliesst 
die mechanische Separation und Klaubarbeit aus und 
wird daher gemeinschaftlich mit den Blendemittelerzeu 
nach der Klaubarbeit in den Erzkasten E abgestürzt. 
Die aufgeschlmisenen l~rzwände werfen nach vollzogener 
Klauharbeit durchschnittlich ab: Stuffblende 1,5-20 1

0 
; 

Bleimittelerze 3,5-4°, 0 ; Blendemittelcrze 70-80°/0 und 
Berge 20-25°/0 • 

/,;Verarbeitung des G rubenkleins. 

Das Grubenkleiu wird von der zweiten Abtheilung 
des Erzkastens C mittelst Förderwairen von O, 7 t Fassung 
zum \' orrathstrichter gelaufen und fällt durch diesen und 
durch eine regulirbare Anstragsölfnung auf den Wasch
riitter. welcher als Rchlagriittcr wirkt. 

Nach der ganzen Breite der Austragsiiffnung und 
über dem Rlittcr der Lllnge nach i~t ein Brauserohr von 
4 cm lichter Weite angebracht, welches das vordringende 
Klein in seiner ganzen Flächenausdehnung am Eintrag
schuh und Rätter bespritzt. Da das Was8er unter einem 
Drucke von 2 1. 2 at gegen das Klein gepresst wird und 
dieses keine zähen Schlammtheile führt, so erhält man 
das Classirgut stets rein. 

Das Aufbringen des Rätters für das Klein rnriirt 
zwischen 50-70 t pro 10 Stunden. 

Das reiche blendeführende Grubenklein schliesst 
sich feiner auf, als jenes, in welchem die Gangarten vor
herrschen, und da mit der Kleinheit und Reichhaltigkeit 
des Grubenkleins das Aufbringen auf den Classirapparaten 
herabgeht, so bietet gewissermaassen das Quantum des 
aufgebrachten Classirgutes einen Maassstab für die Qua
lität der Zeuge. 

An den Waschrätter reihen sich eine zweisiebige 
Vorclassirtrommel und drei viersiebige Nachclassirtrom
meln an , welche nebst der Trübe die Kornclassen : 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 22 und 25mm liefern. 

Die Klaubzeuge über 25 mm fallen vom Waschrlltter 
direct in einem Förderwagen von 1 t Fassung und werden 
zu den beschriebenen Klaubtafeln vor dem W asehhause 
gefördert. Die Trübe bis einschliesslieh 1 mm Korngrösse 
wird mittelst Rinnen zu 2 Spitzlutten ausser dem Manipula
tionsgebäude geleitet und von da als sortirtes Korn zu 
2 Spitzkästen, welche über 2 Setzmaschinen situirt sind 



und das rösche Korn an die Setzmaschinen abgeben. 
Der Trübeüberfall passirt gemeinschaftlich mit der Trübe 
aus den extrahirten Zeugen eine Spitzlutte, 2 Spitzkästen 
und ein Hinnwerk. Die Sortirung der bezeichneten 12 Korn
classen von 1 bis einschl. 25 mm Korngrösse erfolgt auf 
8 viersiebigen Setzmaschinen, wovon 5, welche für die 
Verarbeitung der feinen Kornclassen 1-lG mm bestimmt 
sind, durch das Sieb austragen, während 3 Maschinen 
für die Classen 18,22 und 25 mm durch einen stellbaren 
Schlitz und Lutte austragen. 

Die Kolbenhubzahl der Setzmaschinen beträgt für 
das gröbste Korn 110 pro Minute und steigt beim feinsten 
auf 200 pro Minute und umgekehrt die Hubhöhe von 
15 auf G5 mm. 

Durch das Setzen des classirten Kornes von 1 bis 
4 mm werden als Siebdurchfall der Reihe nach erhalten : 
1. Bleimittelproducte, 2. und 3. Blendeeinlösungsgraupen, 
4. Blendemittelproduct und schliesslich Bergiiberfall. 

Durch Repetition der Bleimittelprodncte fallen Blci
und Blendegraupen nebst Bleimittelproduct ab. 

Der 4. Siebdurchfall wird je nach der Qualität der 
Zeuge repetirt oder als Blendemittelerz gestürzt. Die 
Kornclassen 5-18 mm liefern die gleichen Producte 
wie die vorbezeichneten Classen, nur mit dem L'nterschiede, 
das der 1. Siebdurchfall auf die Erzeugung von Blende
graupen zugestellt wird. Nur in dem Falle, wenn das 
Grubenklein reich an Bleiglanz ist, wird der Durchfall 
vom 1. Sieb des 5, 7 und 9 mm Kornes als Bleimittel
erz ausgeschieden. 

Da dann auch die Blendegraupen vom 1. Sieb des 
11, 13 und 16 mm Kornes bleihältig sind, so werden 
diese getrennt gestürzt, um durch Ausklauben das Blei 
zu gewinnen und andererseits die Blende anzureichern. 

Im Allgemeinen ist der Abfall an Bleigraupen und 
Bleimittelproducten aus den Setzzeugen nicht gross und 
beträgt durchschnittlich 0,20-0,30 °10 der Blendeer
zeugung. 

Durch das Setzen der groben Kornclassen 10, 22 
und 25 mm wird nur die Anreicherung des Kornes 
bezweckt uud dem Klauben vorgearbeitet, indem nach 
der Ausscheidung des Quarzes und des Schiefers die 
Aufmerksamkeit der Klauberin nun auf eine verhältniss
rnllssig · geringe Zahl von l\lineralsorten zu richten ist. 
Ausgehalten werden durch das Klauben der Setzgraupen : 
Blendegraupen, Bleimittelerz, Blendemittelerz und Berge. 

Das Aufbringen der Setzmaschinen wechselt mit 
dem Halte des Grubenkleins an Blende und der Grösse 
des Setzkornes und beträgt durchschnittlich 2 1/ 2 t beim 
feinsten Korne und steigt bis auf 7 t beim gröb3ten 
Korne pro 10 Stunden. 

Die Setzkosten betragen pro t erzeugte Ei11lösungs
blende 50 kr , die Kosten für das Klauben der groben 
Setzgraupen von 1 ff 20 kr bis 2 ff pro t Aufbringen. 

Die aus dem Grubenklein durch den Waschrätter 
ausgeschiedenen Klaubzeuge werden wie die Klaubzeuge 
aus den Erzwänden weiter behandelt. Durch Verarbei-
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tung des Grubenkleins, welches 24-28°/0 Zn hält, werden 
erhalten: 1-2° 0 Stutlblende, 30-4-0°/0 Blcndegraupen, 
20-:30ü/o Blendemittelerz, 0,05-0,10,10 Bleigraupen, 
2-4° 0 Bleimittelerz und 25-:35° 0 Berge. 

Der Metallhalt beträgt für die vorbezeichneten Pro
ducte; Stuffblende 46-49°/0 Zn; Bleigraupen 680 0 Ph; 
0,07 °1o Ag und 8-9 g Au pro kg Ag; Blendesetz
graupen 3\.l-42°,'0 Zn, Klaubgraupen 45-490/o Zn, 
Blendemittelerz 26-30°/ 0 Zn und Bleimittelerz 80/0 Pb. 

Da die Blende das Hauptproduct der Erzeugung 
bildet, so werden nachstehende 2 Detailanalysen über Stuff
erz und Blendegraupen angeführt, welche im Probirgaden 
der k. k. Berg-Direction Phbram ausgeführt wurden. 

Die 8tuffblende mit 44,56°,1

0 Zn wurde aus Erz
wänden und die Blendegraupen mit 41, 78° '0 Zn aus 
dem Grubenklein erzeugt. 

Schwefelzink 
Schwefeleisen 
Schwefelblei 
Sch wefelkadmi um 
Schwefelkupfer 
Schwefelantimon 
Eisenoxyduloxyd 
Eisenoxvdul 
Kalk • 
llagnesia 
)langanoxydul 
Thonerde 
Kohlensäure 
Kohlensaurer Kalk 
Kohlensaure )fagnesia 
Kuhlens. Manganoxyd 
Kohlens. Eisenoxydul 
Kieselerde u. Silicate 
Silber 

Stutiülende 
ßlj,5 n/

11 

10,t)9 " 
1,25 " 
1),55 -
iJ,10 :, 
0,05 ' 
Q.~o " 
::i,tiS " 
i_l.fj5 „ 
i_l,77 „ 
o.:io " 
0,24 „ 
4,!:JU 

" ., 
6,80 " 

Spur 

Blendegraupen 

1)2,38 °/„ 
12,05 " 
2,70 " 
0,37 " 
0,13 " 
0,()6 " 
1,41 " 

" 0,31 ,, 

2,05 " 
2,96 
0,38 
8.85 " 
i,14 " 

Summa 99,18 ° u luu,8!:! "„ 

Die Kieselerde und Silicate halten: 

Kieselsäure 
Eisenoxydul 
Thon erde 
Kalk 
Magnesia 
)Ianganoxy<lul 

Stu!lblende Blendegraupen 

4,74 "In 4,56 ° 0 

1,26 " l,55 " 
0,36 .. 0.2~ ., 
0,11 ,, 0,1;:, „ 
0,31 " 0,14 ~ 
Spur · Spur 

Summa 6,i8 °'0 7,03 °.10 

In der Stuffblende ist das Eisen in nachfolgenden 
Verbindungen enthalten: als isomorphes Einfachschwefel
eisen zu 10,69°,'0 

in der Blende (6 (Zn S) +F'e S) mit 6,8090°, 0 Fe 
als kohlensaures Eisenoxydul zu 9 °, 0 

in Ankerit (Siderit) neben kohlen-
saurem Kalk , Magnesia, Mangan-
oxydul mit . 4,4 7 „ „ 

als Magnetit zu O, 70/o 0,50 „ „ 
Pyrit . Spuren 
Silicat neben Quarz . 0,98 „ „ 

Gesammteisen 12, 70 °1o 
Der Halt an Granaten beträgt im Stufferz 3,5 bis 

4,0 °/o• 
Die Blendegraupen enthalten an Eisenverbindungen : 

2 
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Einfachschwefeleiscn 
Kohlens. Eiseno:ndul 
.Magnetit • 
Granat 
Kies (Fe S,J 

12.fJ5 "„ mit i,77 '· " Fe 
8,95 ,. 4.32 „ 

1.41 ,. 1,02 ,. 
4,i'i l.~l „ 

Spur Spur 

Gesammteisen 14,:::!~ 0 
0 l!'e 

Aus diesen Analysen geht her\'or, das;i der Siderit, 
die Kiese und Granaten mit einem hervorragenden Pro
rentsatz an der Zusammensetzung jener Blendeeinlösnngs
erze Antheil nehmen, welche durch die mechanische 
Scheidung gewonnen werden. 

c) Aufbereitung der Blendemittelerzc. 

Wie bereits erörtert wurde, hängt von einer sorg
fältig durchgeführten Handscheidung der Erfolg der 

Blendeconcentration ab, und äussert sich dies YOr Allem 
bei Verarbeitung der Blendemittelerze. Doch ist man 
auch bei der Handscheidung an bestimmte Grenzen ge
bunden , um eine hohe Concentration nicht auf Kosten 
des procentuellen A usbringens zu erreichen. Es werden 
daher jene blendehältigen Erzstücke , in welchen die 
auf mechanischem und elektromagnetischem Wege nicht 
eliminirbaren Gangarten einbrechen , nur dann ans den 
Mittelerzen ausgeschieden, wenn in Folge des überwie
genden Vorkommens der genannten Gangarten die Ge
winnung eines einlösungswürdigen Erzes ausgeschlossen ist. 

(Schluss folgt.) 

r eber <las Zurückgehen der Kleinbessemerei in Amerika. 
Eine hüttcnmännische Studie von Otto Vogel. 

Als zu Anfang der Achtziger - Jahre die Klein
bessemerei mit ihren nrschiedenen Modificationen die 
hüttenmännischen Kreise des In- und Auslandes lebhaft 
beschäftigte. \·ersprach man sich namentlich in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika ganz hesondere 
Erfolge daYUn und erregte insbesondere der C 1 a p p
G r i f fit h - Pro c es s daselbst ,-iel Aufsehen. Während 
im Jahre 1884 nur ein Clapp - Griffith - Conrnrter in 
Amerika im Betrieb war , arbeitete man dai!elhst im 
Jahre 18.SG mit z e lt n solchen Ocfen. „Mag dies nun 
an dem rmstaud Jicg-en , dass llnScre amerikanischen 
Y ctter der J:cclamc zu.!!iinglichcr sind . oder mag es 
sein, dass der l'roecs'i dort einem wirklich rnrhandenen 

Anzahl <ler lietriel.sfähigen Cla11p·Griffith· Werke 
Anzahl <lc:r im Ban lic.~ritl'enen Clapp-Gritl'ith·:O.:tahlwerkP. 

; Anzahl <ler Clapp-Gritl'ith-Connrtcr . 
Jährliche Leist n n g s fähig k e i t an B 1 ii e k e n 

' 
Anzahl <ltr lictrid;sfaliig('n Robe:rt-Bessemer·:'tahl werke 

" 
.. im ßau \1egritl'en~n 

" 
.. 

i „ r Robert-Connrtcr . 

Angesichts dieses nicht zu leugnenden Rückganges 
der Kleinbesscmerei dürfte es rnn Interesse sein, etwas 
näher auf die rrsachcn des Zuriickweichens dieser Be
triebsmethode einzugehen. Zu diesem Zwecke wollen wir 
die Vortheile, welche begeisterte Anhänger den betreffen
den Verfahren nachrühmten, den thatsächlich bestehen
den Nachtheilen gegenüberstellen. 

Bernr wir aber zur Vergleichung übergehen~ wollen 
wir an die.;;er Stelle noch einige Bemerkungen über den 
Zweck der Kleinhes~emerei einschieben. Derselbe Hisst 
~ich wohl am be8ten mit den Worten eine:> der berufen
sten Fachleute ausdrücken , welcher seinerzeit sagte: 
.Die Hochofenindustrie glaubt in der Ausdehnung der 
Y erarbeitung des Roheisens zu Blöcken ihr Heil zu 
sehen , während die auf der Herstellung rnn _Fertig-

1 

V-

Bedürfnisse abhilft, wir haben jedenfalls mit der That
sache zu rechnen, dass an einigen Stellen der Process 
im vollen Gange ist , und dass eine grosse Zahl nord
amerikanischer Hüttenwerke damit beschäftigt ist, An
lagen nach Clapp - Griftith's System einzurichten." So 
schrieb ein Fachreferent im .Jahre 188li. 

Neben dem Clapp- Griffith- Conrnrter spielt in den 
Vereinigten Staaten auch noch der Robert-Co n ver t er 
eine Rolle. Im Jahre 1889 waren in X ordamerika sieben 
Stahlwerke mit eilf Robert - Convertern ausgerüstet. Seit 
dieser Zeit aber ist, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, 
in Amerika für beide Arten der Kleinhe3semerei ein 
füickschritt zu verzeiclrnen. 

~ 
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> <i > = 
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material aus Flusseisenhalbfabrikat begründeten Industrien 
rückwärts blickend die Unabhängigkeit Yon den grossen 
Stahlwerken erringen möchten. Fiir beide scheint die 
Kleinbessemerei auf den ersten Blick den Vortheil der 
billigen Anlage und des einfachen Betriebes gegenüber 
anderen bekannten Verfahren der Flusseisenfabrikation 
zu bieten." l-m näher und bequemer auf diesen Aus
spruch eingehen zu können , wollen wir den Satz in 
zwei Theile zerlegen und jeden Theil für sich behandeln. 

Der erste Theil lautet: „Die Hochofenindustrie 
glaubt in der Ausdehnung der Verarbeitung des Roh
eisens zu Blöcken ihr Heil zu sehen", das heisst mit 
anderen Worten, die Hochofenwerke sind bestrebt, mit 
Hilfe der billigen Kleinbessemerei ihr Roheisen in Fluss
eisen umzuwandeln und dieses zu Yerkaufen , also der 
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Hochofenanlage noch ein Stahlwerk beizugesellen. Xun 
gut! Dem gegenüber wollen wir den denkwürdigen Aus
spruch eines anderen bedeutenden Hüttenmannes vor
führen, der da sagte: „Ein Stahlwerk ohne anliegendes 
Walzwerk ist ein Körper ohne Kopf." Wenn wir aber 
diesen Ausspruch als richtig anerkennen - und richtig 
i~t er - dann müssen wir auch sofort einsehen , dass 
das Beginnen der Hochöfen. ihr Eisen direct auf f-'tahl 
zu verarbeiten und diesen in Form von Ingots auf den 
Eisenmarkt zu bringen , von vornherein als eine ver
fehlte Speculation zu betrachten ist. Denn, wenn schon 
grosse Hochofenanlagen. mit welchen ein grosses Stahl
werk verbunden ist, beim fortlaufenden Verkauf von 
Rohstahl auf allerlei Schwierigkeiten gestossen sind und 
so traurige Erfahrungen gemacht h11ben, dass sie von 
diesem Geschäfte wieder abgekommen sind, um wie viel 
weniger ist d11nn z. B. der Besitzer eines kleinen Holz
kohlenhochofens, der ein kleines Stahlwerk dazu baut, 

in der Lage, den mannigfachen Anforderungen, welehe 
die Abnehmer an die Beschaffenheit des Stahles stellen, 
zu entsprechen. Es ist gewiss von Interesse, auch die 
Ansicht eines der bedeutendsten französischen Hütten
leute , des bekannten Stahltechnikers W a 1 ran d, hier
über zu vernehmen, welcher sagt: „Der Verkauf der 
Stahlblöcke ist immer mit Schwierigkeiten verbunden, 
da sie stets unbedingt rein . gesund und von guter 
Beschaffenheit sein miissen. Fehler , die für gewisse 
Fabrikationen ohne Bedeutung sind, werden bei andern 
ein Grund der Zurückweisung. Nach unserer :Meinung 
ist Kauf und Verkauf von kleinen Blöcken für beide 
Seiten ein schlechter Handel. Dies ändert sich, wenn 
man an Stelle der gegossenen Blörke Rohschienen 
nimmt, weil sie ein Product bilden, welches sich bereits 
bewährt haben muss, so dass man bei ihnen viel sicherer 
geht, als bei den rohen Blöcken." 

Es bleibt hienach nur der zweite Fall zu beriick
sichtigen übrig, nämlich der, dass der Walzwerksbesitzer, 
welcher früher Ingots gekauft oder Pnddeleisen verwalzt 
hat , sich .. einerseits vom Stahllieferanten unabhängig 
machen und andererseits das theure Schweisseisen durch 
das billigere und selbst erzeugte Flusseisen ersetzen 
möchte. Diese Absicht lässt sich , wie verschiedene 
Hüttenwerke gezeigt hallen, mit Vortheil ausführen. 

Fa~sen wir diese beiden Bemerkungen zusammen, 
so liisst sieh die Behauptung aufstellen, dass die Klein
bessemerei im Allgemeinen den Zweck hat, Hiittenwerken 
mittlerer Griisse die Erzeugimg von Bessemermetall zi1 

ermöglichen , ohne dass dieselben gezwungen wären, 
äusserst kostspielige Anlagen machen zu miissen. 

Dass W a 1 ran d & Lege n i s s e 1 in Paris die 
KleinLessemerei in allerneuester Zeit zur Herstellung 
von S t a h l g n s s verwenden, kann als bekannt _vorau~
gesetzt werden , kommt aber für die vorliegende Studie 
nicht in Betracht. 

Die Vor t heile, welche der Kleinbessemerei 
oder „ baby bessemer" gegenüber der Grossbessemerei 
nachgerühmt werden, lassen sich in folgende vier Punkte 
zusammenfassen: 

1. Da die Production der Kleinbessemerei eine 
geringe ist , so sind keine grossen und kostspieligen 
Anlagen und nur einfache und billige Hebemaschinen 
erforderlich. 

2. Weil mit geringer Pressung gearbeitet wird, 
reicht man mit erheblich kleineren Gebläsemaschinen 
aus und wird sich oft mit Vortheil eine vorhandene 
billige Wasserkraft zum Antrieb der Maschine benützen 
lassen. 

3. Die Kleinbessemerei gestattet kleine Blöcke zu 
giessen , welche sieh in kleinen Walzwerken leicht ver
arbeiten lassen; man erspart somit die schweren Vor
blockwalzwerke. 

4. Das Material ist leichter schweissbar, weicher, 
zäher, dehnbarer und soll weniger empfindlich gegen die 
naehtheiligen Einwirkungen eines höheren Phosphor
gehaltes sein. (?) 

Diesen Vortheilen stehen naturgemäss gewisse 
N a e h t h e i 1 e gegenüber, und zwar müssen wir zu
nächst jene Mängel, die allen Modificationen des Ver
fahrens eigen sind • die wir somit als allgemeine Nach
tbeile bezeichnen wollen, unterscheiden von jenen, mit 
welchen nur einzelne Typen behaftet sind, und welche 
wir daher specielle Nachtbeile nennen können. 

A 11 gemeine Nacht h e i 1 e. Wie aus der Natur 
der Sache hervorgeht , werden die Gestehungskosten 
des im kleinen Apparate erblasenen I<'lussmateriales nicht 
unter jene des in grossen Anlagen erzeugten Materiales 
zu bringen sein, und zwar werden die höl1eren Erzeu
gungskosten verursacht einerseits durch die geringe 
Production und andererseits durch den etwas höheren 
Abbrand und die etwas grösseren Eisenverluste , die 
sowohl durch eventuell vorkommende Reste in den Giess
pfannen als durch die verhältnissmässig grössere Menge 
Abfälle (Augiisse u. dergl.) bedingt sind. 

Den im kleinen Converter entstehenden Mehrverlust 
kann man bestimmt mit 4 bis 5 o / 0 annehmen (Hard ist y, 
Ho w e). 1) Bei den praktischen Versuchen, die man in 
Frankreich mit dem kleinen Converter anstellte, hat der 
Abbrand nicht unter 20°/0 betragen. 

,~Der im Bessemereonverter am stärksten der Oxy
dation ausgesetzte Körper ist das Eisen selbst, erst die 
gebildeten Eisenoxyde wirken auf Si, Mn, C u. s. w. 
ein. Damit diese Einwirkung aber stattfinden kann, ist 
es nöthig , dass seine Berührung mit den genannten 
Bestandtheilen eine genügend innige ist; die:> ist aber 
nur bei einer gewissen Tiefe des Bades möglich. Nun 
hat man es aber gerade im kleinen Converter bei einer 
geringen Menge Roheisen mit geringer Badtiefe zu thun, 
wodurch der dort stattfindende grosse Abbrand seine 
Erklärung findet" (Gau t i er). 

St e ad bestätigte diese Aussage und ergänzte die
selbe dahin , dass nur ein äusserst geringer Theil der 
Verunreinigungen des Bades durch die directe Einwirkung 
des Sauerstoffes der Luft oxydirt werde, denn in Wirk
lichkeit rühren etwa 90°.10 der Oxydation derselben von 

') Vergl. "Stahl und Eisen", 1886, Nr. 12, S. 810. 
2* 



der Einwirkung des Eisenoxydes , bezw. Oxydules her. 
Auch er weist auf den grossen Abbrand im kleinen 
Con verter bin. 

Nach Garrison ~) beträgt der Abbrand beim 
. -;auren Robert - Process 12°, 0 : beim basischen 13° '0 

bis 18 ° 0 • - Auch beim Clapp - Griffith - Process stellt 
sich nach P. ''. T u n n er der Eisenverlust , trotz der 
geringen Windpressung von ungefähr 8 Pfd, gleichwie 
beim basischen Process um 3 bis 5° 0 höher als beim 
sauren Process. 

Nach meinen eigenen Erfahrungen wächst der Ab
brand in dem Maasse , wie die Entfernung zwischen 
Düsenmittel und Metalln'iveau abnimmt. 

In Folgendem geben wir eine kurze Zusammen
stellung einiger in der J,iteratur enthaltenen Daten, die 
sich auf den Abbrand bei verschiedenen Mo d ifi
c a t i o n e n der Kleinbessemerei beziehen: 

12 his 15°, 0 Abbrand beim fixen schwedischen Converter, 
12, 6 „ „ A vesta-V erfahren, 

12 „ 15 ,. ,, „ Clapp-Griffith's Verfahren, 
11 ,. „ ,, „ (nach Supervielle ), 

10 „ 12 ,, ,, „ Davy-Converter, 
13 „ 14 ,. „ Hatton-Converter. 

16 ,, „ „ Walrand- „ (ältere Constr.), 
13 „ ,, „ Witherow-Ofen, 
15 ,, „ „ Rohert-Converter, 
20 ,, „ „ in Rasselstein, 
lU „ „ in Bujakowa, 
15 „ „ ,: in Altsolil (incl. Cupolofen). 

Ua jedoch derartige Angaben immer etwas zweifelhafter 
Natur sind, so wollen wir auch nicht allzu viel Gewicht 
darauf legen. „ The diffi.culty in getting trustworthy in
formation about the loss is too well known to need 
comment here," sagt Ho we. 

W ol1l ganz vereinzelt steht Hat t o n mit seiner 
Ansicht da, dass das Eisen im kleinen Converter nicht 
in grösserer Menge verbrennt, als im gewöhnlichen 
Bessemercon verter. 

Wo das zur Verwendung gelangende Roheisen es 
zulasst , kann man den Abbrand dadurch vermindern, 
dass man die Abfälle des eigenen Processes einschmilzt. 

Neben dem grösseren Abbrand ist es noch ein 
t:ehelstand, der allen kleinen Apparaten gemein ist: 
Nach den Gesetzen der Wärmeübertragung ist die Ab
kühlung umgekehrt proportional zum Cubus der Dimen
sionen: sie ist um so bedeutender, je kleiner die Chargen 
ausfallen, desshalb muss man hoeh siliciumhältiges Roh
eisen haben (Gau t i er). Durch diesen Umstand werden 
aber die Selbstkosten bedeutend erhöht. 

Nach früheren Mittheilungen von W a 1 ran d soll 
es zwar gelungen sein, diesen Uebelstand zu beseitigen, 
indem m~,n einen von ihm als neu hingestellten Kunst
griff anwendet, der einfach darin besteht , dass man 
der Charge Ferrosilicium zusetzt. Dass es möglich ist, 
hiedurch eine Temperatursteigerung zu erreichen , ist 
selbstredend und w end e t e i c h dies e s Hi l f s m i t tel 

2) Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw., 1889, Nr. 49, S. 545. 

46 

s c h o n d r e i J a h r e v o r W a 1 ran d' s P a t e n t e r t h e i-
1 u n g in Altsohl (L'ngarn) an; ob diese Nachhilfe 
aber auf die Dauer und unter allen Umständen lohnend 
ist, muss erst die längere Praxis lehren . 

Von den speciellen.Nachtheilen interessiren 
uns wohl am meisten jene , die dem C 1 a p p- G ri ffi t h
und dem Robert - Pro c es s eigen sind. 

Der C l a p p - G r i f fit 11 - 0 f e n zeigt als fixer 
Apparat sechs hauptsächliche Nachtheile: 

1. Ist es nicht möglich . während der Charge ein-
zelne Düsen zu repariren. , 

2. Nach Beendigung des Blasens muss der Stahl 
durch Oeffnen eines Abstichlochcs aus dem Ofen ent
fernt werden. Da aber während des Abstiches auch noch 
Wind eintritt und auf die oberen Partien des Eisen
bades länger einwirkt als auf die unteren Partien , so 
ist dadurch ein Grund zur Ungleichmässigkeit in der 
Zusammensetuung des Endproductes gegeben. „Die Un
möglichkeit den Wind während des Abstiches ganz ab· 
sperren zu können, ist immer ein bedeutender Nachtbeil 
des festen Converters" (Sorge). 

3. Ein weiterer Nachtheil des fixen Apparates be
steht in der Unmöglichkeit der Probenahme während 
des Blasens. 

Auf diesen schwachen Punkt bat Ingenieur Mac c o 
bereits bald nach Bekanntwerden des Clapp-Griffith-Proces
ses hingewiesen und die Gleichmlissigkeit und Zuverlässig
keit der Erzeugnisse derartiger Oefen einigermaassen in 
Frage gestellt. IIiemit knnnte sich Regicrungsratl1 
Sterken in Berlin aber nicht einverstanden erklären, 
denn seines Erachtens bat dieser Umstand auf den Werth 
des Verfahrens keinen Einfluss; „er beweist eben nur, 
dass eine derartige Unterbrechung de8 Blasens unnöthig 
ist, weil das Verfahren so regelmiissig verläuft , dass 
die Flamme und der Winddruck vollkommen geniigen, 
um den Gang zu beurtheilen und den Abstich im richtigen 
Augenblick vorzunehmen." 8) 

Nach meinen mehrjährigen ErfahrungeD liegt die 
Wahrheit in der Mitte zwischen beiden Behauptungen. 
Wenn man nämlich beständig auf e in e Qualität, also 
z. B. auf allerweichstes Flusseisen für Bleche arbeitet, 
so wird sich Auge und Ohr so schärfen , dass es rein 
unmöglich wird, d~n richtigen Zeitpunkt zum Abstich 
zu übersehen oder noch viel mehr zu überhören. Ganz 
anders aber ist es , wenn man im fixen Converter auf 
verschiedene Härten direct arbeiten will. Dass es aber 
selbst beim beständigen Arbeiten auf ein und dieselbe 
Härte nicht so ganz einfach ist, immer den richtigen 
Zeitpunkt zum Abstich zu bemerken , geht wohl sch9n 
daraus hervor , dass auf einem Werke die Blasezeiten 
zwischen den Grenzen 7 Minuten und 65 Minuten 
schwankten t In solchen Fällen kaun man sich somi 
weder auf Flamme, noch auf Winddruck verlassen ; zum 
Glück gibt es aber zuverlässigere sichtbare una hör
bare Merkmale. 

~) Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing., 1887, Nr. :tö, S. 5~8. 
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4. Es ist unmöglich, das Riickkohlungsmaterial im i 

fixen Converter zuzusetzen; es entfällt somit gleichzeitig 
die Möglichkeit, das Metall im Converter ausreagiren zu 
lassen. 

Dieser Cmstand ist dort, wo sehr weiches .Material 
erzeugt wird, wo es sich also eigentlich nicht um eine 
Rückkohlung, sondern nur um eine Bindung des Sauer
stoffes handelt, '•erhältnissmässig unwichtig, da in diesem 
}~alle das Zusatzmaterial in der Pfanne dem Flusseisen 
beigemengt werden kann. Bei der Erzeugung von härte
ren Sorten ist die Rilckkohlung in unserem Falle wohl 
nur unter Anwendung des Dar b y-Verfahrens ausführbar. 

5. Ein weiterer Uebelstand der feststehenden 
Apparate besteht darin, dass es hier gewisse Schwierig
keiten hat, das zum A bkiihlen des Bades erforderliche 
Quantum St:ihlabfälle in den Com'erter zu bringen. 

6. Endlich ist es nicht gut möglich, im fixen Ofen 
basisch zu arbeiten. Dennoch wurden verschiedene Patente 
auf basisch zugestellte Clapp-Griffith-Oefen genommen. 
Ich erwähne beispielsweise den Ofen von Be r gen
s t r a 1 e ~), der aber meines Wissens nie zur A usfüh
rung kam. 

Die zweite Modification der Kleinbessemerei, die 
sich in Amerika in letzter Zeit etwas mehr Eingang 
verschafft hat , ist das Robe r t - Bes s e m er - Ver
f a h r e n. Bevor wir auf die N achtheile dieses Processes 
eingehen, wollen wir die von den Freunden dieses 
Verfahrens hervorgehobenen Vortbeile kurz besprechen. 

1. Die Düsen sind derartig angeordnet , dass nur 
ein Theil der eingepressten Luft in das Bad eindringt, 
hier , den Kohlenstoff verbrennend , Kohlenoxyd bildet, 
während der andere Theil über dem Bade eintritt und 
dazu dient, das gebildete Kohlenoxydgas zu Kohlensäure 
zu verbrennen. Hiedurch wird ohne Zweifel eine Tempe
ratursteigerung innerhalb des Converterraumes hervor
gebracht. Diese Temperatursteigerung hat ihrerseits 
aber den Vortheil, dass das Bad heisser wird, mithin 
auch länger flüssig bleibt und so das zeitraubende 
Giessen kleiner Ingots ermöglicht. Da der vorliegende 
Process aber häufig auch zur Erzeugung von Stahlgüssen 
vern endet wird , ist jener Vortheil aus naheliegenden 
Gründen um so mehr zu schätzen. 

2. Die Düsen sind ferner so angeordnet, dass eine 
Hotation des Bades erreicht wird , wodurch alle Eisen
theilchen gleichmässig der oxydirenden Wirkung des 
Windes ausgesetzt werden. Die Schlacke und die, Gase 
werden mit Rücksicht auf die Differenz des specifischen 
Gewichtes aus dem Bade ausgeschieden und dies durch 
die rotirende Bewegung derselben begünstigt. 

3. Da die Düsen nicht am Boden, sondern an den 
Seiten des Converters angebracht sind, kann die Wind
pressung bedeutend kleiner sein, als bei dem Con:verter 
mit gewöhnlicher Düsenanordnung. 

4. Der Abbrand soll bei saurer Zustellung nur 

4
) "Stahl und Eisen", 1886, Nr. 9, S. 625. 

12° 0 , bei basischer Zustellung hingegen 13 bis 18° 0 

betragen. 5) 

Wir wollen nun auf Grund einer von Ho w e im 
„Eng. and Min. J ourn. '' veröffentlichten Beschreibung 
eines Robertwerkes die Vortheile auf ilire Sticbhältigkeit 
prüfen. Das zur Verwendung gelangende Roheisen 
enthielt: 3,75°/0 C, 2,40°/0 Si, 1700°10 Mn, 0,050 0 P, 
0,05°/0 S, zusammen 7,25°. 0 • 

Von diesen 7 ,25°, 0 Verunreinigungen wurden während 
des Blasens 6, 7 5°/ 0 fremde Elemente herausgeschafft. 

Die 2,400/o Silicium werden beim Yerschlacken 
das eine Procent Mangan und ausserdem noch ungefähr 
1166°; 0 Eisen aufnehmen, wie die nachfolgende Calcu
lation zeigt. 

2,40 Theile Silicium verbrennen zu 
2,40 X 2,143 = 5,143 Theilen Kieselsäure. 

1 Theil Mangan bildet 1,291 Theile l\Ianganoxydul. 

Vorausgesetzt ist, die Schlacke enthalte 60 Theile 
Kieselsäure. Unter dieser Voraussetzung verbinden sich 

Th 'l . . 40 unsere ?,143 e1 e Kieselsäure mit 5,143 X GO= 
3,43 Theilen der Oxydule des Eisens und des Mangans. 

Da wir 1,29 Theile Manganoxydul haben, so werden 
3,43 - 1,29 = 2,14 Theile Eisenoxydul oder 1166 
Theile metallisches Eisen erforderlich sein. 

Wir haben hier somit 6, 7 5 + 1766 = 8,41°,'0 Ab
brand, wobei noch nichts für den Abbrand beim Cmc 
schmelzen im Cupolofen, ferner noch nichts für das 
Eisen , welches zum Verschlacken der aus den Düsen 
und dem ConYerterfutter stammenden Kieselsäure noth
wendig ist, gerechnet ist. Hiezu kommen noch jene 
Verluste, die in dem massenhaft auftretenden rothen 
Rauche und in den mit der Schlacke mechanisch weg
geführten Eisenpartikelchen ihren Grund haben. 

Das auf dem Robertwerke in S t e n ll y verarbeitete 
Roheisen einer gleichen Calculation unterzogen, gibt 
ganz ähnliche Resultate. Führt man hingegen dieselbe 
Rechnung auch in Bezug auf das in Amerika bei dem 
Grossbessemerbetrieb verwendete Roheisen durch, so 
stellt sich als Hesultat der Untersuchung ein Verlust 
von nur 6,350/o heraus und dennoch beträgt der Abbrand 
hier in Wirklichkeit 12°/0. Bedenkt man, dass in letz
terem Falle der massenhaft auftretende rothe Rauch 
nicht vorhanden ist , und dass die Ingots hier nicht in 
kleinen , sondern in sehr grossen Formen gegossen 
werden, und berücksichtigt man schliesslich, dass selbst 
in gut geleiteten Giessereien beim Giessen kleiner Stücke 

5) Demgegenüber wollen wir gleich hier anführen , dass uns 
von einem anderen Robertwerke Angaben vorliegen, die einen 
Abbrand von 17 bis 20% aufweisen, der selbst bis zu 25°/,, 
stieg, wenn die Chargen anfänglich etwas kalt waren, weil 
dann eine ganz aussergewöhnliche Menge von Eisen verbrannt 
werden musste, um die Temperatur entsprechend empozru
bringen. - Um kein Missverständniss hervorzubringen, will ich 
noch bemerken, dass sich alle Angaben auf das gewöhnliche 
Robert-Verfahren und nicht auf die Neuerung Walrand
f, e g ~ n i s s e 1 beziehen. 
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sich sämmtliche Verluste auf circa 100 0 belaufen und 18 bis '20°/0 Calo annehmen und nicht 1'2° 0 , wie von 
hiebei die Zusammensetzung des fertigen Productes nur mancher Seite behauptet wird. 
wenig von der des Hohmaterials abweicht, so kann man Wir glauben durch die vorstehende Betrachtung einen, 
beim J:obertprocess mindestens 16 und vielleicht auch und zwar den wichtigsten Punkt widerlegt zu balJen. 

(Schluss folgt.) 

Eine Wasserhaltungsanlage mit hydraulischer Transmission. 
Eine solche wurde auf Schacht III des Salzberg

werkes Schmidt man n s h a 11 (Berg-Revier Halberstadt) 
eingerichtet. Die mit K 1 c y'scher Steuerung versehene 
stehende Kraftmaschine ist über einem untiefen Neben
schachte, welcher durch einen horizontalen Schlag mit 
dem Hauptschachtc verbunden ist, aufgestellt. Zur Ueber
tragung der Kolbenhube H•n der Kraftmaschine auf die 
Pumpen dienen zwei stehende hydraulische Cylinder 
mit MönchkollJen, welche mittelst einer horizontalen, 
durch den Verbindungsschlag geführten Rohrleitung mit 
einander communiciren. Der eine dieser Cylinder ist in 
dem Nebenschachte, in der Achse des Dampfcylindcrs der 
Kraftmaschine, der zweite in dem Hauptschachte, in der 
Achse der Sehachtpumpen, aufgestellt. Der Plunger des 
ersteren ist mit der nach unten durchgeführten Kolbenstange 
der Kraftmaschine, der des letzteren mittelst eines oberhalb 
geführten Querhauptes und durch eine Gestänggabelung 
mit dem Pumpengestänge verbunden. Die Ausbalancirung 
des Gestiinggewichtes erfolgt durch hydraulischen Gegen
druck, wobei der in dem Nebenschachte stehende hydrau
lische Cylinder gleichzeitig den hicfür niithigen Accurnu
lator bildet, dessen Belastungsgewicht direct auf dem 

. Plunger angebracht ist. Die Spannung des Transmissions
wassers beträgt durchschnittlich 80 at. Zum Ersetzen des 
durch die Plungerstopfbüchsen u. s. w. verlorenen Trans
missionswassers dient eine kleine Druckpumpe, welche 
mittelst eines Excenters von der Kurbelwelle der Kraft
maschine betbätigt wird und bei jedem Hube circa 1 / 
\r asser der hydraulischen Leitung zuführt. Zur Constant
erhaltung der Wassermenge in dem Transmissionsrohre 
ist an dem im Hauptschachte aufgestellten hydraulischen 
Cylinder ein Regulirhahn angebracht , welcher von dem 
Pumpengestänge aus bei zu hohem Hube geöffnet und 
beim Niedergange wieder geschlossen wird. Wenn die ' 

1 zugeführte Ersatzwassermenge grösser ist als die Verluste, 

1 

was bei gutem Zustande der Transmissionsleitung 1mli 
der Plungerstopfbiichsen stets der Fall ist, so wird bei 

1 jedem Hube das überschüssige Wasser durch den Hegulir-

1 

bahn herausgelassen und die Pumpen kiinnen den Hub 
nicht überschreiten. Das ausgcstossenc G eberschm;swasser 
wird behufs Ersichtlichmaclrnng der richtigen Functionirung 
der hydraulischen Transmission durch eine Hohrleitung 
bis nach dem ~Iaschinistcnstande geführt , wo es frei in 
ein Becken überströmt. Nebstdem sind zum gleichen 
Zwecke in der Nähe des Maschinistcnstandes zwei Hub
zeiger aufgestellt, von welchen der eine den Hub der 
Pumpen, der andere den Hub des Dampfkolbens der 
Kraftmaschine direct anzeigt. Wenn die ·w asscrvcrluste 
in der Trani;missionslcitung grösser sein sollten, als die 
kleine Einliterpumpe ersetzen kann, so wird eine kleine 
Dampfspeisepumpe zur Aushilfe genommen, welche sonst 
nur beim erstmaligen Füllen der Transmissionsleitung 
gebraucht wird. Die letztere ist mit einer Armatur, aus 
Sicherheitsventil , Luft- und Ablasshahn und Manometer 
bestehend, ausgestattet. 

Es ist fraglich, oh die Vortheile der hesehricbcnen 
Wasserhaltuugs-Einrichtung (hauptsächlich die Alüglich
keit, die Kraftmaschine nicht in der unmittelbaren .Xähe 
des Sehachtkranzes aufstellen zu müssen) die Unbequem
lichkeiten, welche die unter so hohem Drucke stehende 
hydraulische Transmission mit sich briugt, aufwiegen ; 
betriebssicher und iikonomischer als die sonst gebräuch
lichen, bewährten Wasserhaltungseinrichtungen ist sie 
durchaus nicht, und es dürften nur besondere, in dem 
Originalberichte („Z. f. B.-, H. u. S.-W.", Bd. XL, H. J) 
nicht näher präcisirte l'mstände die Entscheidung für 
die Anwendung der hydraulischen Transmission herbei-
geführt haben. K. 

Seilförderung. 
Der Kettenförderung wird neuerer Zeit mehr und 

mehr die Seilförderung 1) vorgezogen, nachdem die 
Schwierigkeit, die Wägen an jeder Stelle des Seiles an
zuhängen, auf verschiedene Art befriedigend gelöst ist. 
Statt das endlose Seil wie die Kette durch die Wägen 
stützen zu lassen, legt man dasselbe gegenwärtig auf 
Rollen an der Sohle, also unter die Wägen. Die Maschinen
fabrik von Albert Creme r zu Börde in Westphalen 
empfiehlt in einem Circular besonders diese letztere An
ordnung und führt zu deren Gunsten Folgendes an : 
Es können ganze Züge, sowie einzelne Wägen bewegt, 

1) Vergl. den Aufsatz: L'eber Seilförderungen in England 
von .J. v. Ha 11 er, in dieser Zeitschrift, 1889, 37. Bd., S. 230. 

die Einrichtung leicht und rasch hergestellt und in 
beliebige Seitenstrecken ausgedehnt, im :N'otbfalle auch 
sofort aushilfsweise durch Pferdeförderung ersetzt werden ; 
die Zugkraft wirkt an einer günstigen Stelle, nahe im 
Ni mau des Schwerpunktes der Wägen; die Abnützung 
der Rollen und Seile ist gering; es können kürzere 
Seilstücke verwendet werden , da in die Zweigstrecken 
besondere Seile eingelegt werden ; durch ein ent'!precbend 
construirtes Seilschloss lassen sich die Enden des 
etwa gerissenen Seiles einfach und rasch wieder ver
binden; der Betrieb des Ganzen ist einfach und erfordert 
kein geschultes Personal , der Bedarf an Veutilationsluft 
ist ein geringerer, als bei der Pferdeförderung. Allerdings 
ist die Einrichtung nur in Strecken mit Doppelgeleise ver-
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wendbar. Die obgenannte Fabrik baut eben eine solche 
Anlage für 2500 m Förderlänge und eine Lei~tung von 
100 t in einer Stunde oder von 800 t in einer Schicht. 
Die Anlagekosten sind auf ~5 000 Mark veranschlagt, 
wovon auf das Seil 4500, daher auf die sonstige Anlage 
;11 500 Mark entfallen. Die Dauer des :;;eiJes zu einem 

Jahr und die jährliche Ausgabe für Reparatur, Verzinsung 
und Amortisation zu 16°/0 der Anlagekosten angenommen, 
er~eben sich die jährlichen Kosten gleich 4500 + O, 16, 
HO 500 = !):180 Mark und bei 300 Arbeitstagen im 

Notizen. 
Manganerzfuml im Kaukasus. Nach Zeitungsberichten 

wurden bei der Ortschaft Karaklis im transkaukasischen Gouver
nement Eriwan ausserordentlich reichhaltige :\Ianganerzlager ge
funden, welchen, da nur noch in den Gebieten von Kutais im 
Kaukasus und Jekaterinoslaw (d. Zeitschr.. 1892. S. ·Hi) in 
Südrussland dergleichen Vorkommnisse bekannt sein sollen, eine 
sehr grosse Bedeutung zugeschrieben wird. x. 

Spanisches Quecksilber. Im Jahre 1592 wurden in Alma
den in den drei Abbaustätten San Perb-o !/ San Die!lo , Sa11 
F1·a11cio'CO und San Xicolas 20 473 t Erz gewonnen. Die Hütte 
verarbeitete 18 4881, welche 44 804 Flaschen Quecksilber lieferten, 
was einem Durcbsrhnittshalte der Erze von 86° 0 entspricht. 
Quecksilber wurde erzeugt im: 

1892 1891 lSHIJ 
Flaschen i1 34,5 J..·!I 

Jänner . 
Februar 
:\!ärz . 
April . 
October 

. 7738 8 Oll 

. 7 43:~ 7 ;)tilJ 

. 6 996 tj 697 

. 6 347 7 U69 
60G 3 676 

November . 7 262 7 042 

18R9 

December~~~~·-8~4~2~2~~-8;:...;;.0ö~·g;;._~~~~~~~~~ 
44 804 481:24 50 035 4H77 

Die abermals geringere Production des letzten Jahres wird da
durch erklärt, dass 1. die Regierung nicht gestattet habe, in 
den Voranschlag die Kosten zur Vertiefung des Schachtes Sa11 
Teodoro auf 11111 unter den 12. Horizont aufzunehmen , wess
wegen diese unumgänglich notbwendige Arbeit aus dem für Aus
hieb und Abbau benöthigten Credite bestritten wnrde, und da.ss 
2. die schlechten quecksilberpreise es klüger erscheinen Hessen, 
die Production einzuschränken , um den Quecksilbervorratb des 
Marktes nicht zn vergrössern. - Das neue Quecksilberwerk El 
P1°0L·e11fr in Asturien , welches anf einen mit Zinnober impräg
nirten Kohlensandstein mit dnrcbscbnittlich 1° 0 Quecksilberhalt 
umgeht, producirte 1892 •>'l50 t , 1891 6059 t Erz und 1892 
2087 Flaschen l!uecksilber. (Auszugsweise nach Revistas minera, 
metahirgica etc.) E. 

Capell·Ventilat-Or. Capell bat über vergleichende Versuche 
mit seinem Ventilator 1) und anderen, vorzüglich G n i b a \'sehen 
Ventilatoren im Vereine der Berg- und Maschinen-Ingenieure von 
Nordengland zu Newcastle einen Vortrag gehalten 2), nach welchem 
die Versuche zu dem auffallenden Resultate fübrte:u., dass der 
C apell'scbe Apparat hei gleicher Depression und auf 
demselben Schachte aufgestellt, bedeutend grössere Luftmengen 
fortscbatrt, als die anderen Ventilatoren. Diese Behauptung wider
spricht der wohl nicht zu bestreitenden und vielfach bestätigten 
Thatsacbe , dass die Geschwindigkeit, daher a ucb die Menge der 
fortbewegten Luft nur von der erzeugten Depression abhängt. 
Um ein gegebenes Luftvolnm :r.u erhalten, wird für. jede Grube 
eine eestimmte Depression erfordert, und ob diese durch einen 
Ventilator von der einen oder anderen Einrichtung hervorgerafen 
wird, ist gleichgiltig. Verschieden constrairte Ventilatoren erfordern 

') Haue r's Wettermaschinen, S 123; siehe auch diese Zeit
schrift, 1889. S. 35 und 1892. Nr. 15. 

') Tbe Iron and Coal Trades Review, 1892. S. 810. 

1 Jahr gleich :H,27 ~Jark für 1 Tag; dazu die Löhne 
für einen Maschinisten mit 4, für 2 ältere Arbeiter mit 
6 und für 6 jüngere mit 12, endlich für Kohlen und 
Schmiermaterial 7, 73 Mark, zusammen 29, 7 3 1\Iark 
täglich gerechnet, folgen die Gesammtkosten pro Tag 
gleich 61 Mark. Da die Leistung an einem Tag 800. 
2,f> = 2000 Tonnen-Kilometer beträgt, ergeben sich 
für 1 Tonnen-Kilometer 3,05 Pfennige, während die 
Pferdeförderung für die gleiche Leistung 1 7 Pfennige 
erfordert. H. 

allerdings eine ungleiche Umfangsgeschwindigkeit, um die be
stimmte Depression zu erzielen; ist aber diese vorhanden, so er
gibt sich bei derselben Grube stets die gleiche Luftmenge. Eine 
andere mit dem obigen Resultat in einem gewissen Einklang 
stehende Beobachtung war die, dass in einem und demselhen 
Schachte die durch einen Sc b i e 1 e- Ventilator erzengte Depression 
oben ~5 111111, am Schac:httiefsten lt·5 111111 betrug, während bei 
einem G u i b a !-Ventilator, der ohen gleichfalls 25 mm ergab, 
der letztere Werth bis unten nur sehr wenig abnahm; der Schi e 1 e
sche Ventilator lieferte 600, der G u i b a !'sehe l iJOU 1113 Luft 
in der :mnute. Auch dieses Ergebniss, für welches die eigen
thümliche Erklärung gegeben wird, dass der grosse G n i b a !-Ven
tilator eine stärkere Saugkraft besitze und daher die Depression 
weiter in die Grube hinein fortzupB.anzen vermöge, kann nicht 
richtig sein. Es müssen daher Fehler bei den Versuchen unter
laufen sein, welche Ansicht auch bei der dem Vortrag folgenden 
Discussion ausgesprochen und damit begründet wurde, dass die 
Manometer je nach der Stelle im Sangcanal, an welcher sie an
gebracht werden, sehr verschiedene Depressionen anzeigen. H . 

Deutschlands Knappschafts· Berufs· Genossenschaften • 
Die Verwaltungskosten im engeren Sinne betrugen: 

auf 
jeden 
Be

trieb 

auf 
jeden 
Ver

sich~rten 

Mark Pfg 
1885 30,4 14 
188ü 9:2,7 .fö 
1887 117.8 59 
1888 125) 61 
1889 126,5 tj3 
1890 115,4 ;);) 

auf jeden Procent 
anf entschädi- der 
je 

11100 l[ 
Lohn 

Pfg 
73 
61 
79 
78 
77 
61 

gungs- Ge-
pflich- sammt-
tigen .\us· 

l!nfall gahe 
:\lark 
5(ß 

ö2 
73 
i9 
75 
64 

!18,0 
6.9 
:i.2 
4,tj 
4,7 
3,7 

Die Verwaltungskosten im weiteren 
74 

Sinne 
509 
81 
84 

103 

betrugen: 
1885 ;'lQ,8 14 
1836 104,8 50 
181'7 :201,6 70 
1888 162,5 79 
1889 175,0 85 
1890 179,1 85 

füj 
94 

102 
103 
94 

liJl 
99 

1111) 
7,7 
G.2 
li,O 
G,3 
5,8 

Procent 
drr 

gezahlten 
Ent

scbädi· 

29,8 
lfj.tj 
12,3 
10,0 
7.1 

33.7 
19.9 
15.9 
1.'3,5 
11.0 

A. W. 
Ein pneumatischer Wasserstandzeiger für Schacht. 

sumpfe. Um dem ll.ascbinenwärter den Wasserstand im Scbacbt
sumpfe behufs Regelung des Ganges der Wasserhaltungsmaschine 
über Tag erkennbar zu machen, wird auf dem Eisenwerke 
Friedrich bei Stückenstein (Berg.-R. Hamm a. d. Sieg) ein ein
facher pneumatischer Wasserstandzeiger benützt, welcher sich 
besser als der gewöhnlich zu diesem Zwecke angewendete Schwimmer 
eignen soll. Die Einrichtung besteht ans einem im Scbacbttiefsten 
auf 2 Einstrichen aufgestellten, unten offenen, oben geschlossenen 
Luftbehälter, welcher in das Sumpfwasser eingetaucht ist, und 
einer in dem Maschinenraume stehenden Wo u 1 f fachen Flasche. 
Letztere ·ist mit einer rotben Flüssigkeit gefüllt, und der rine 
Hals derselben durch ein 13 mm weites, durch den Schacht 
geführtes Gasrohr mit dem Luftraume des im Schacbtsumpfe 
eingebauten Luftbehälters verl•umlen. In dem anderen Halse d•!r 
Flasclic steckt ein langes, an beiden Enden offenes GlasMlir, 
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welr;hes nahezu his zum Boden derselben reicht. Beim Steigen 
des :-umpfwassers wird die in dem Lufthehälter und der Rohr
leitung eingeschlos~ene Luft verdichtet und treibt die Flüssigkeit 
in dem Glasrohre in die Höhe, wonach der l\Iaschinenwärter das 
Steigen des Sumpfwassers heurtheilen kann. In dem vorliegenden 
Falle wurde der Lnfthehälter aus einem alten, 750 mm weiten 
Siederohre hergestellt. (Zeitschr. f. B.-, H. u. S.-W., Bd. XL.) 

K. 
Augenkrankheiten der Arbeiter In Kohlenbergbauen. 

l"m die Ursache der bfi den Häuern Jer Kohlengruben stark 
,·crhreiteten Erkrankung der Augen zu erforschen, hat Dr. Court 
viele Arbeiter untersucht und gefunJen, dass das l!ebel beim 
Gebrauch von offenen Lampen weit seltener auftritt, als bei Ver
wendung von Sicherheitslampen, deren Deckel und Gestell das 
Licht beeinträchtigt und die Augen zu grösserer Anstrengung 
nöthigt. Einen ßelep: dafür, dass die schlechtere Beleuchtung die 
Augen schädige, lit·fert auch der Umstand, dass die Sehkraft 
einer Anzahl Arbeit~r sich merklich besserte, als diesellien aus 
einer mit Sicherheitslampen beleuchteten in eine besser erhellte 
Grube versetzt wurden. Es sollen übrigens die diesbezüglichen 
Beobachtungen noch weiter fortgesetzt werden. ("Iron", 1892, 
Nr. 1022. S. 14:·t) H. 

Literatur. 
Lehrbuch der Belrngung ftiissiger Kör11er (Hydrodyna

mik). Erster Band: Die Bewegungserscheinungen flüssiger Körper, 
welche aus den Hoden- und Seitenwänden von Gefässen, sowie 
durch Röhren und Röhrenleitungen bei constanter, sowie verän· 
derlicher Druckhöhe fliessen. Von Richard K 1 im per t. Verlag 
\"Oll Julius Maier in Stuttgart. Preis 8 Mark. 

Dieses Werk bildet einen Bestandtheil von K 1 e y e r's "Ency
t:lupädie der gesammten mathematischen, technischen und exacten 
Naturwissenschaften", welche in einer grosseu Zahl von Bänden 
erscheint und für das Selbststudium . wie für den Gebrauch an 
Lehranstalten bestimmt ist. Der Stoff ist in Fragen und Antworten 
behandelt. die Seiten des Buches sind in 2 Spalten getheilt, von 
denen die eine die Fragen, die andere die Antworten enthält. 
Ausserdem finden sich in der ersten Spalte "Erklärungen", 
welche weitere Folgerungen, Zusätze und detaillirte Ableitungen 
der in den Antworten nur kurz entwickelten Formeln geben. 
Die Methode mit Fragen und Antworten erscheint jedoch nicht 
recht passend und nur für Leser von geringerem Bildungsgrad 
zweckmässig; sie erfordert mehr Worte und Raum und die Ant
worten allein würden genügen. Bei der sehr ausführlichen Dar
~tellung und der ausgedehnten ziffermässigen Lösung zahlreicher 
Aufgalien hat daher das Werk einen vergleichsweise beträchtlichen 
t:"rufang. 

Die mathematischen Entwicklungen sind stellenweise uncor
rect. Su wird z. B. auf S. 45 aus G + P = mp gefolgert: P = 
G + mp. - Sach S. 81 ist die aus einer Oeffnung in der Zeit t 
mit der Geschwindigkeit v im contrahirten Querschnitte f 11.ies
sende Wassermenge Q = f v t: daraus ergibt sich 

f = .5!_ = ___!i -, ,.t tV2---gI; 
worin h die Druckhöhe bedeutet. Diese Gleichung soll die beob
achtete Thatsache erklären, dass bei grösserer Druckhöhe h der 
l~aerscbnitt f kleiner wird, daher eine stärkere Contraction statt
findet, welcher Schluss jedoch ans der Gleichung nicht gezogen 
werden kann. weil mit h und v auch Q zunimmt. - Die Rei· 
bung des Wassers in einem Rohre ist nicht, wie in der Antwort 
auf Frage 181J (S. 175) angegeben, der Innenfläche, sondern der 
Länge der Ri;bre direct und dem Durchmesser derselben verkehrt 
proportional. - In der Auflösung der Aufgabe 144 (S. 272) sind 
die Spannungen p, p0 und p, überall durch das Gewicht y der 
Volumseinheit Wasser zu di\'"idiren, d. h. es sind die Druck
höhen statt der Spann nagen einzusetzen. A nch wird dort die 
Druckhöhe in einem Rohre gleich -27,96 m Wasser gefunden und 
die Bedeutung dieses Resultates nicht deutlich erläutert. -
Wenn (Antwort auf Frage 304, S. 293) das Wasser aus einem 
Gefäss durch eine Bodenöffnung abßiesst, so bewegt sich dasselbe 

in sehr kleiner Zeit nicht um eine Höhe gleich der Geschwin
digkeit Y, sondern um ,. : aliwärts, wobei : jene kleine Zeit be
deutet i es ist daher : v statt v und aus demselben Grunde 
"t V 2 g X statt v~~x einzusetzen ; dann kann allerdings der 
Factor : beiderseits vom Gleichheitszeichen gestrichen werden. 
Dieselbe Berichtigung gilt auch für die Erklärung il93 und die 
Aritwort auf Frage :-nl. - In der Antwort auf Frage 315 (S. 
303) ist für die sehr kleine Zeit : ein Werth in Bruchform ge
geben , in welchem die Bezeichnung h in zweierlei Bedeutung 
vorkommt i im Zähler ist h die anfängliche Druckhöhe eines 
Ueberfalles, im Nenner die während der Entleerung eines Gefässes 
durch diesen Ueberfall veränderliche Druckhöhe. Das Schluss
resultat wird dadurch übrigens nicht berührt. 

Die Fragen haben oft eine eigentbümliche Form. für welche 
Nr. 97 (S. 99) als Beispiel angeführt werden ka~n i diesellie 
lautet: "\"ielfache Beobachtungen haben ergeben, dass der Aus
tlusscoefficient in welcher Weise von t.ler Grösse der Ausfluss
geschwindigkeit als auch von der Grösse der Mündung beeinflusst 
werden kann?" Auch gegen die sonstige Stylisirung ist so 
Manches einzuwenden. Nach S. 8 dient die l\Iessingfassuag einer 
Seitenöffnung der Mari o t t e'schen Flasche „zur Aufnahme ver
schiedener Ausflussöffnungen" statt "von l\Iundstücken mit ver
schiedenen Ausflnssölfnungen ". In der Antwort auf Frage 17 
(S. 11) sollte statt "horizontal gerichtete Ausflussbewegung x" 
stehen: "horizontal gerichteter Weg x der ausstriimenden Flüs
sigkeit". Beim Ausfluss aus einem oben geschlossenen Gefäss 
(Antwort auf Frage 31, S. 23) entsteht nicht ein Druck von 
anssen gegen die Ausflussöffnung, denn dieser ist stets gleich 
dem atmosphärischen, ~ondern der Druck von innen und die 
Ausflussgeschwindigkeit werden kleiner, als wenu das Gefäss oben 
offen ist. - In Antwort auf Frage il5 wäre statt Kraft des 
Ausfinsses zu setzen: die den Ausfluss bewirkende Kraft. -
Die "horizontalen" und "verticalen" Oeffnuagen in Antwort auf 
Frage 45 bedeuten Oeffnungen mit, im Vergleich zur Breite gerin
gerer und grösserer Höhe. - In Erklärung 89 (S. 74) käme die 
Stelle "die Reibung R, welche die die feste Wand f mit der 
Geschwindigkeit v berührende Flüssigkeitsschicht erfährt• zu 
ersetzen durch : "Die Reibungs a r h e i t, welche durch die Bewe
gung der Flüssigkeit mit der Geschwindigkeit v über die Wand
fläche f verbraucht wird." - In Erklärung 104 (S 83) steht 
Mündung statt Fläche der Mündung. - In Erklärung 110 3. 
(S. 89) sind die Worte "des Gleichgewichtes" wegzulassen. -
In Frage 235 (S. 208) ist statt "Elasticität" zu setzen "lebendige 
Kraft". - In Antwort 2 auf Frage 237 (S. 21 O) bedeutet ein 
"Kegel, dessen Durchschnitt die Figur 169 hat", einen Kegel, 
dessen Durchschnitt Fig. 169 zeigt. - In Antwort auf Frage 
241 (S. 234) ist "mit e i n er" statt "mit de r kleineren. Geschwin
digkeit" zu ~etzen. 

Gegenüber diesen Ausstellungen ist anzuerkennen, dass das 
Werk bei seiner grossen Ausführlichkeit leicht. verständlich, 
heqaem und angenehm zu lesen ist; es enthält auch interessante 
Citate aus den älteren Schriftstellern, welche die Grundprincipien 
der Hydraulik aufgestellt haben. Höhere Analysis kommt darin 
nicht zur Anwendung, daher allerdings in einigen Fällen längere 
Entwicklungen , Bildung von Reihen und deren Summirung er
fordert werden. Eine grosse Zahl Aufgaben, deren Lösungen zum 
'fheil erst zu Ende des Werkes zusammengestellt angegeben sind, 
dienen für das leichtere Verständniss und zur Uebung. Die 
Figuren sind deutlich ausgeführt, in den Ziffernrechnungen 
fanden sich bei mehreren Stichproben keine Fehler. Zuletzt 
ist noch ein Verzeichniss sämmtlicher im Text entwickelter 
Formeln und ein LiteraturYerzeichniss angeschlossen. 

Ju!ius v. Hauer. 

Amtliches. 
Se. k. und k. Apostolische Majestät haben mit allerhöchster 

Entschliessnng vom 2. Jänner !. J. dem Bergdirector der Nord
böhmischeu Kohlen"lt"erks-Gesellschaft. Adolf Gnstav Sc h o 1 z in 
Brüx, den Titel eines Bergrathes mit Nachsicht der Taxe aller
gnädigst zu verleihen geruht. 
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Die Erzaufbereitung in )laiern mit besofülerer Beriicksichtiguug der elektromagnetischen 
Extraction. 

Von Josef Billek, k. k. ßergverwalter. 
(Hiezu Taf. III und IV.) 

(Schluss von Seite 44.) 

IV. Rösten der Elendemittelerze. 
Die Blendemittelerze, welche früher durchschnittlich 

30 °, 0 Zink hielten, Hessen nur Einlösungserze von 33 bis 
:H 0,·0 Zn auf mechanischem Wege gewinnen, da, wie 
bemerkt wurde, der in den Mittelerzen überwiegend 
auftretende Siderit durch die Separation so gut wie gar 
nicht von der Blende getrennt werden konnte. 

Es wurde daher in den Gang der mechanischen Auf
bereitung die elektromagnetische Extraction eingeschaltet, 
welche den Erwartungen vollkommen entsprochen hat. 

Da jedoch der Siderit in der chemischen Verbindung 
als Fe C03 gegenüber dem Magnete unempfindlich ist 
so wird derselbe durch oxydirende und verflüchtigende 
Röstung in Fe3 0, iibergeführt. wodurch er magnetische 
~igenschaften erhält. 

Die Röstung des Siderits wird in Röstschachtöfen 
1Kilns) von der in Fig. 5 und 6 , Taf. 111 dargestellten 
Form Yorgenommen. Die Rö~tschachtöfen sind in der 
Lichte gemessen 1,0 m breit, 2,0 m lang und 372 m 
hoch. 

L"rsprünglich waren die Oefen mit geneigten Rösten 
versehen, welche jedoch wegen des starken Abbrandes der 
Stäbe und der dadurch eingetretenen häufigen Reparaturen 
und Röstpausen abgeworfen werden mussten. Hierauf 
erhielt derOfen einen aus Bruchst~inen gebildeten massiHn 

und dachförmigen Ofenkern, der unter 450/o gegen 
die zwei Ziehöffnungen nach dem Principe der Galmei
öfen mit Abrutschkegel geneigt war. Diese Anordnung 
entsprach besser, doch konnte nicht verhütet werden, 
dass namentlich bei Beschickung mit reichem Mittelerze 
im Ofenkerne nach der ganzen Länge des Rutschrückens 
sich Schlacken festsetzten, die an lJmfang zunahmen und 
nur durch ein häufiges Xiederlassen der Beschickung 
beseitigt werd~n konnten. 

Diesem Uebelstande wurde schliesslich dadurch ab
geholfen, dass der Ofen durch eine über den Rücken des 
dachförmigen Kernes vorgenommene Aufführung einer 
20 cm dicken und 1,0 m hohen Scheidemauer aus feuer
festen Ziegeln, gewissermaassen in einen Doppelofen um
gestaltet wurde. 

Die Schlackcnbildung wird dadurch hintangehalten, 
dass nach jedesmaligem Ziehen des Röstgutes die etwa 
gebildeten Brücken von der Gicht aus mit der Röststange 
niedergesto;;sen werden. Brückenbildungen geben sich 
nach dem Ziehen durch Erhabenheiten der Beschickung 
an der Ofengicht sofort zu erkennen und treten ein. 
wenn die ·Ofentemperatur eine zu hohe ist und grobe 
Zeuge zur Gichtung gelangen, die sich leicht Yerklemmen. 

Beim Ziehen sitzt gewöhnlich die Ofenbeschickung 
glcichmässig längs der Ofen- und Scheidemauer nach und 
findet ein Vorrollen der feinen Zeuge 1Setzmittelproducte 



nur dann statt. wenn viel grobe Zeuge gegichtet werden, 
indem <las Klein durch die gebildeten Zwischenräume 
rnrdringt. l"m in diesem Falle und überhaupt zu ver
hindern, dass unzureichend geröstete Zeuge der Extrac
tion zugeführt werden, belässt man die letzte Partie des 
Röstgutes zur Nachröstung im Ausziehofenraume, der 
mit Aufzugthilren verschliessbar ist. 

\'or dem Anlassen der Oefen wird auf die Ofen
sohle nach der ganzen Breite auf eine Höhe rnn 0,5 m 
zuerst klein gespaltenes Holz und darauf Scheitholz ge
bettet und der übrige Raum des Ofens bis auf 3 ·! der 
Höhe mit groben Zeugen angesturzt. 

Zwölf Stunden nach dem Entzünden des Holzbettes 
kann mit dem Ziehen geringer Posten m1d mit der 
Gichtung feiner Mittelerze begonnen werden. 

Kach 24 Stunden ist der Ofen gewöhnlich in nor
malem Gange und erfolgt von da an das Ziehen, je 
nach der Qualität der Zeuge, in Zeiträumen von 2 112 bis 
4 Stunden. Wie oft und wie viel gezogen werden muss, 
hängt von der Ofentemperatur und rnn dem Aussehen 
des Röstgutes ab. Intensive Weisagluth bei gleichzeitigem 
Sprühen der gezogenen Post deuten auf eine zu hohe 
Ofentemperatur hin und es muss dann eine grössere 
Post in kleineren Zeitabschnitten gezogen werden, um 
noch rechtzeitig der Yerschlackung vorzubeugen. 

Zu stark geröstete Zeuge sind im Aussehen dunkel
braun, normal geröstete rothbraun und schwach geröstete 
blaugrau, oft mit einem weissen Anflug von Zn versehen. 

Ausser zum Anheizen kommt kein Brennmaterial 
in Verwendung, denn rnn dem Zeitpunkt an, da die 
IWstpost die Rothglut erreicht hat, wirkt ein Theil des 
Schwefels der ßlende als Brennstoff. 

Das Aufbringen eines Ofens beträgt in 24 Stunden 
durchschnittlich 7 .5 t; feine und arme Zeuge beeinflussen 
die Ofenleistung in ungünstigem Sinn. 

Durch die Vertlüchtigung der CO~ des Siderits und 
durch die theilweise Verbrennung des Schwefels der Blende 
während des Röstens erfährt das Mittelerz eine Zink
anreicherung um 1.8 bis 2,0°.'0 und eine Gewichtsver
minderung von i',0° 0 , wobei 4-5°, 0 Blende abgeröstet 
werden. Auf die Structur und Farbe, insbesondere aber auf 
die Festigkeit des Siderits übt die Röstung einen ausser
ordentlichen Einfluss aus, indem dieser nach der Röstung 
bei feinkörnigem Gefüge eine schwarzbraune Färbung an
nimmt und seine Widerstandsfähigkeit gänzlich einbüsst, 
so dass er zwischen den Fingern gerieben werden 
kann. Ausserdem wird das Volumen des Siderits durch 
die Röstung vergrössert und in Folge dessen das speci· 
fische Gewicht desselben verringert, wodurch es gelingt, 
einen grossen Theil des gerösteten Siderits schon durch 
die Sortirung allein YOn der Blende zu trennen. 

So wurden beispielsweise aus Mittelerzen rnn gleicher 
Zusammensetzung durch verschiedene Behandlung Ein
lösung1;erze mit folgenden Zinkhiilten gewonnen : 1. Blende
mittelerze, ungeröstet gesetzt: 33 °1 0 Zinkhalt. 2. Blende
rnittelerze, geröstet gesetzt: 39°.'0 Zinkhalt. 3. Blende
mittelerze, geröstet, extrahirt und gesetzt: 45° '-o Zinkhalt. 

Die Höstung gewiihrt, abgesehen von der l'.eber 
föhrung des Siderits in den magnetischen Zustand, noch 
andere wesentliche Yortheile. Durch die geringe Wieder
standsfähigkeit des gerösteten Siderits wird be( geringem 
Kraftaufwande die Leistung der Quetschen erhöht: das 
häufige Auswechseln der Walzenbandagen, die Reparaturs
kosten im Allgemeinen und damit auch die Betriebs
störungen werden vermindert. 

Behufs Beseitigung der belästigenden Rauchgase rnn 
der Ofengicht und zur Hintanhaltung der ltauchschäden 
steht der Bau einer nach dem Berggehänge sich er
heberrden Essenanlage in Ausführung, die sich mittelst 
Zweigcanäle an die Ofeuschächte anschliesst und eine 
Saughöhe rnn 1~)5 m erhalten wird. 

Zur Bedienung der 3 Röstöfen stehen 3 Mann in 
Verwendung, welche auch das Fördern der Mittelerze 
aus dem Erzkasten zur Ofengicht und das Ablaufen der 
gerösteten Zeuge rnn den Oefen in die Erzdepi1ts zu 
hesorgen haben. 

Da die gerösteten Erze in ihrer Eigenschaft als 
Extractionszeuge durch längeres Lagern in überdachten 
Räumen nicht leiden, so wird stets über '1\'iuter auf 
Vorrath geröstet , der mit Beginn des Aufbereitungs
betriebes Ende April eine Menge von 1800 t erreicht. 

V. Aufschliessung und Classirung der gerösteten · 
Blendemittelerze. 

Zur Aufschliessung der gerösteten Blendemitt~lerze 
dienen 4 Walzenquetschen, und zwar 2 Yur- und 2 Nach
quetsP,hen: fiir die Aufschliessung der Extractions-Mittel
producte steht eine Feinquebche in Verwendung. Alle 
5 ~uetschen sind gleich construirt. besitzen Walzen mit 
48 cm Durchmesser und 32 cm Breite, welche 30 Touren 
per Minute machen. 

Die gerösteten Zeuge werden aus den Erzdepi1ts (} 
zu den Vorrathstrichtern gelaufen , von wo sie auf die 
2 Vorquetschen übergehen und auf die darunter befind· 
liehen Vorclassirrätter fallen. Diese ·· Hätter besitzen 
eingelegte Siebe mit 3 mm Lochweite und trennen da;, 
Korn in 2 Gruppen: 0-3 mm und ilber 3 mm Korn
grösse. Das Quetschmittelproduct ilber 3 mm Korngriisse 
wird durch Becherwerke gehoben und itber ein fixes 
Gitter mit lümm Weite entleert. 

Der Durchfall unter 10 mm gelangt durch ;rut 
verschlossene Lutten zum Yorrathstrichter der 2 Nach
quetschen, während der grobe Ueberfall in die Vorraths
trichter der Yorquetschen zurückfällt. 

Je eine Vor- und :Kachquetsche, die mit der gleichen 
Classirrnrrichtung ausgerüstet sind, arbeiten gemeinschaft
lich, indem von beiden das Quetschgut und das Quetsch
mittelproduct in je einen Kornkasten geleitet wird, aus 
dem ein Becherwerk die l~uetschmittelproducte in der 
hezeichneten Weise zu den Quetschen zurückführt, während 
ein zweites Becherwerk da~ Quetschgut dem Detailclassir
rätter zuführt. Da die Vorquetschen die rnrhältnissmiissig 
wenig widerstandsfähigen l\littelerze aufschliessen , da
gegen den Xachquetschen die Zerkleinerung der festeren 
Mittelproducte zufällt, so ist die Beanspruchung beider 
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Quet~ehen anniihernd die gleiche. Der zu einem Walzen
q uetschpaare gehörige Detailclassirrätter , welcher als 
Schlagrätter wirkt, erzeugt die 4 Kornclassen: 0 bis 
n,fi mm, 1, 2 und :J mm. 

Das Clnssirgut fällt in 2 Korntrichter, wovon der 
eine für die Aufnahme des Staubes von 0-0,5 mm Grösse 
bestimmt ist, und der zweite, mit 3 Abtheilungen '•er
i;ehene, die Kornclas_sen 1, 2 und 3 mm aufnimmt. 

Die A ufächliessung und Clasgirung erfolgt mit Rück
sicht auf die elektromagnetische Erzextraction auf trrcke
nem Wege. 

J<'itr die Abfuhr des Erzstaubes aus dem abgeschlos
senen (luetschrnume dienen 2 Challenger-Ventilatoren o 
(Fig. 2 und :J , Taf. IV) mit 1,2 m Flügeldurchmesser 
und 0,28 m Brei:e, welche in der Gebäudefrontmauer 
unter der Fensterbank eingebaut sind und bei 300 t per 
:\Iinute, zusammen etwa 400 m 3 Staubluft abführen. 

Der Staub wird in 2 Staubkammern t ausgeblasen 
und gelangt ·rnn da durch 1,0 m hohe und 0,8 m breite 
gemauerte Canäle u in den A bfallwassercanal v der 
Turbine, wo ein Löschen des Staubes stattfindet. 

Cm der Staubausbreitung bei den übrigen Apparaten 
zu begegnen, ist der Classirraum durch eine Yerschalung 
abgeschlossen; die Becherwerksausgüsse und Erzscheider 
sind mit Staubhauben und die Austräge mit Staubbeuteln 
,·ersehen. Am intensivsten macht sich die Staubentwick
lung fühlbar, wenn frisch gebrannte Zeuge der Yerar
beitung zugeführt werden. 

Feuchte Witterung übt auf die Classirung gebrannter 
Mittelerze einen merklichen Eintluss aus, da diese sehr 
h~·groskopisch sind : bei feuchter Luft muss daher das 
Aufbringen auf den Classirapparaten herabgesetzt werden. 
um gut classirtc und staubfreie Zeu,g-e zu erhalten. Das 
Aufbringen der Classirapparate variirt d:1 her zwischen 
2t1-25 t pro Schicht. 

Die Leistung der Quetschen ist höher als jene der 
C'lassirapparate, jedoch an die Leistung der letzteren 
gebunden. Die Bedienung, beziehungsweise Beaufsichti
gung der tluetschen, Becherwerke und Classirapparate 
besorgt ein Einlaufer und lluetscher. 

VI. Elektroma.gndische Erzscheidung. 
Für die Trennung der Blende YOm natürlichen :\!agnetit 
und von dem durch JWstnng in Magnetit überführten 
Siderit - beide werden kurzweg mit dem Worte Eisen 
bezeichnet - dienen 4 Erucheider, welche Yon 2 DYnamo
maschinen S (Taf. ff, Fig. 2) mit der eingangs · ange
gebenen Stromstärke und Spannung gespeist werden. 

Der Erzscheider, Fig. 5 und 6, Taf. IV, welcher im 
Principe bekannt ist , und behufs übersichtlicher Darstel
lung des ExtractionsYorganges nur kurz beschrieben 
werden soll, ist ein Trommelapparat mit fix gelagerter 
Achse a~ über welche eine Messingtrommel b, beiderseits 
mit eisernen Hiilsen versehen, centrisch aufgezogen ist. 

Auf diese in Lagern ruhenden Hülsen c >-ind an den 
äussersten Enden 2 Riemenscheiben aufgekeilt. mittelst 
welcher einerseits die l'mdrehung der Trommel. ander
seits der Antrieb des Eintragschuhes bewerkstelligt wird. 

Auf der fixen Axe sitzt im Inneren der Trommel 
nach der ganzen Breite ein eisernes Segmentstück d, 
welches 3 radial angeordnete, mit Polschuhen Yersehene 
Inductionsmagnete e trägt, denen durch die hohle Axe a 
die erforderliche Stromstärke zugeleitet wird. 

Um dem Elektromagneten jede beliebige Lage 
geben zu können, ist an einem Ende der Axe ein fixir
barer Hebel f angebracht, der die kreisförmige Vor
rückung der Elektromagnete auch während der Rotation 
der Trommel gestattet. 

Auf die aus 2 mm starkem Messingblech hergestellte 
Trommel, welche einen Durchmesser und eine Breite von 
60 cm besitzt, sind in Entfernungen von 9 cm parallel 
zur Axenrichtung halbrunde, 6 mm hohe Messingstäbe g 
angelöthet, welche das successiYe Vorschieben des Eisens 
am l'mfange der rotirenden Trommel zur Aufgabe haben. 

Die Entfernung des Eintragschuhes h vom Trommel
umfaoge wird mittelst eines Schlittens i geregelt, auf 
welchem der Eintragschuh ruht, der mit einer Bewegungs
schraube k nach Bedarf gestellt werden kann. 

Die Inductionsdrllhte der Magnetkerne sind in der 
Weise gewickelt und gekuppelt, dass nach Einleitung 
des Stromes an den Polschuhen der Nord- und Südpol 
in alternirender Reihenfolge inducirt wird, weil dadurch 
das magnefüche Feld und damit auch die Leistung der 
Trommel sich vergrössert. 

Würden ungleichnamige Pole auf einander folgen, 
so reihen sich während der Extractionsarheit die als 
fortgesetzte Polenden aufzufassenden Eisenkörner am 
äusscren Cmfange der Trommel. auf welche die bekannte 
gegenseitige magneti>c1e Anziehungskraft ilbertragen wird, 
Yon einem Pole gegen den anderen an und es tritt dann 
auch die zwischen den Polenden befindliche Fläche der 
:\[essingtrommel nutzbar auf. 

Sind die Pole nicht abwechselnd gestellt, d. h. sind 
die Inductionsmagnete nicht nach Art eines Hufeisen
magnetes gekuppelt. so wirkt jeder Pol bloss in der Aus
dehnung des Bchuhes am Trommelumfange, und der 
Trommelstreifen zwischen den Polschuhen bleibt in Folge 
der magnetischen A bstossung als neutrales Feld frei. 

Die Eisenkerne der lnductionsmagnete sind 110 mm 
hoch. :2;'1 mm stark und 500111111 lang. 

Die darauf geschraubten 15 mm starken, zur Trommel 
centrisch abgedrehten Polschuhe übergreifen nach allen 
Seiten die :\Iagnetkerne um 15-20 mm, wodurch die 
Inductionswicklung festgehalten wird. 

Der Spielraum zwischen der Trommel und den Pol
schuhen beträgt 1,5 mm. 

Die Dynamomaschine mit 50 Ampere Strom und 31 Volt 
S:pannuug speist 3 parallel 1?eschaltete Erzscheider; es 
entfallen daher für jeden Erzscheider durchschnittlich 
16,7 Ampere und 31 Volt; es berechnet sich somit der 
zulässige Widerstand für jeden Erzscheider mit 1,8 U, 
beziehungsweise 0,6 U im äusseren Stromkreise. 

Die nach dem Erliischen des Patentes in eigener 
Regie hergestellten Erzscheider Fig. 5 und 6, Taf. IV, 
haben als Inductinnsdraht einen 4 111111 starken doppelt 
umsponnenen Kupferdraht. welcher in 5 Lagen zu je 

l* 
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21 Windungen für drei Magnete eines Erzscheiders eine 
Gesammtlänge von 381 m besitzt. Die Länge einer Win
dung beträgt: 1,21 m. 

Der Widerstand , welchen die Inductionswicklung 
eines Erzscheiders repräsentirt, ergibt sich nach der 

Formel W = c r H mit 0,5 f!. Im vorliegenden Falle 
IJ 

ist c für Kupfer = 0,016; 1, die Länge der lnductions-
wicklungen=381 m und q der Drahtquerschnitt=12mm 2• 

Dieser Widerstand von 0,5 Olnn stellt sich jedoch 
durch die in der lnductionswicklung auftretende Erhitzung 
höher, erreicht aber bei weitem nicht den berechneten 
znlilssigen Widerstand von 1,8 Olim. 

Der noch verfügbare Widerstand wird dazu ,·er
wendet, um die Stromstärken für die einzelnen Erzscheider 
innerhalb der gegebenen Grenzen nach Bedarf zu er
theilen. Zu diesem Zwecke ist in die Zweigleitung eines 
jeden Erzscbeiders nebst einem Ampcrometer ein Rheostat 
mit kleinen Widerstandsabstufungen eingeschaltet. 

Die Wirkungsweise des Erzscheiders ist folgende: 
Das ami dem Erzkasten mittelst eines Eintragschuhes li den 
Trommeln zugeführte Korn erfährt schon vor Berührung 
mit denselben eine sichtbare magnetische Erregung. 

Das Eisen wird im Momente. des A bfallens und zum 
Theile auch schon mm Eintr:1gschuh durch die gespeisten 
Inductionsmagnete zur Trommel gezogen, welche in der 
Richtung des Pfeiles nach abwärts rotirt. 

Die Blende und mit ihr das übrige unmagnetische 
Korn fällt vom Eintragschuh direct in die darunter be
findliche Kornabtheilung l, von wo sie in die Förder
gefä~se gelangt und den Kornkästen der Setzmaschinen 
zugeführt wird. Das durch die Inductionsmagnete gegen 
die sich drehende Trommel gezogene uud festgehaltene Eisen 
wird mittelst der Messingstä.be (Streifleisten) der Trommel 
allmählich aus dem Wirkungsbereiche eines Magneten 
zu jenem des nächstfolgenden vorgeschoben, bis es schliess
lich aus der Wirkungssphäre des tiefsten Magneten ge
treten ist und in die zweite Abtheilung m abfällt. 

Die Bewegung des Kornes ist während dieses Vor
ganges eine intermittirende, indem es durch eine Streif
leiste vorgeschoben, zuerst die Geschwindigkeit der Trommel 
annimmt, dann durch das Ueberspringen zum nächsten 
Pol ,-oreilt, über demselben, auf der sich drehenden 
Trommel schleifend, relativ im Zustande der Ruhe ver
bleibt, bis es durch die nächste nacheilende Streifleiste 
erreicht wird, um das gleiche Spiel gegen den nächsten 
Pol fortzusetzen. An manchen Orten wird der Messing
trommel die entgegengesetzte Bewegungsrichtung, näm
lich nach aufwärts gegeben, was sich jedoch durch mehr
fache vergleichende Versuche als unzweckmässig erwies. 
Der Nachtbeil, welcher sich bei dieser Bewegungsrichtung 
ergibt, besteht darin, dass die nicht magnetischen Blende
körner der Extractionspost, welche zwischen Eisenkörnern 
eingeklemmt sind und mit diesen gleichzeitig gegen die 
Trommel gezogen werden, während der Aufwärtsbewegung 
nicht frei abfallen können und durch die nacheilenden 
Streifleisten ein allmähliches Vorschieben gegen die Eisen
abtheilung stattfindet. 

Dagegen wird bei L"mdrehung der Trommel nach 
abwärts, in Folge des geschilderten Bewegungsspieles, am 
Umfange der Trommel die Trennung begünstigt und 
bei erhöhter Leistung ein an Blende weit ärmeres extra -
hirtes Eisen erhalten. 

Die Art der Zuleitung der Extractionszeuge zur 
Trommel verdient auch besondere Beachtung, da · sie 
das Resultat der Extractionsarbeit sehr beeinflusst. Die 
Extractionszeuge müssen ununterbrochen nach der ganze11 
Breite des Eintragschuhes, in der gleichen Entfernung 
und gleichmässig vertheilt in nicht wechselnder Menge 
der Trommel zugeführt werden. Dieser Bedingung wird 
durch eine als Schlagschuh construirte Eintragsvorrichtung 
entsprochen, welche knapp oberhalb der Abfallkante einen 
leicht verstellbaren Schieber s trägt. 

Die Entfernung der Abfallkante des Eintragschuhes 
von der Trommel beträgt 1,0·-1,5 cm. Als Eiutragsvor
richtung für die Extractionszeuge unter 0,5 mm Korn
grösse wird ein fixer Schuh mit grösserer Sttlignng ver 
wendet, weil auf dem beweglichen Eintragschuh mit ge
ringer Steigung ein Zusammensitzen und Ballen der feinen 
Zeuge stattfindet, wodurch eine präcise elektromagnetische 
Trennung ausgeschlossen ist. 

Schwingschuhe, welche vielseitig in Verwendung 
stehen, entsprechen wegen des grossen und wechselnden 
Ausschubes den angeführten Anforderungen nicht, 
schliessen überdies eine angemessene Stromregulirung 
aus und beanspruchen überhaupt ein grösseres magne
tisches Moment und somit einen unnöthigen Energieauf
wand an Strom. 

Kornclasscn sind elektromagnetisch reiner trennbar 
als unclassirte Zeuge, wesshalb die Classirung der Extrac· 
tion vorangehen muss. 

Da die aufgeschlossenen gerösteten Mittelerze, ins
besondere aber die Zeuge unter 0,5 mm Korngrüsse sehr 
hygroskopisch sind und im luftfeuchten Zustande an Be
weglichkeit einbüssen, so wird die Leistung der Erz
scheiden bei feuchter Luft unter sonst gleich bleibenden 
Verhältnissen um 5-10 ° ·0 herabgemindert; es dürfen 
daher die bei der Arbeit sich ergebenden Extractions
zwischenproducte, insbesondere aber der Staub nicht 
längere Zeit im Vorrathe verbleiben. 

Die StromstJirke kommt nicht ilber 20 Ampere in 
Anwendung, weil sonst die Eisenkörner, welche bei 
stärkerem Strom mit einer grösseren Geschwindigkeit 
gegen die Trommel gezogen werden, leicht Blende mit
reissen und durch den gegenseitigen strammen Anschluss 
dem Abfallen der Blende entgegenwirken. 

Ueberdies werden auch schwach mit Eisen halbirte 
Blendekörner, welche das Eisen in einer für das freie 
Auge kaum merkbaren Menge führen, mit dem Eisen 
extrahirt. Um daher einerseits nicht ~isenreiche Blende 
und andererseits nicht blendereiches Eisen auszuscheiden. 
wird die Stromstärke innerhalb der Grenzen von 12 bis 
höchstens 20 Ampere gehalten, wobei eisenreiche, grobe 
Kornclassen die grösste Stromenergie beanspruchen. 

Die Leistung der Erzscheider steht im directen V er
hältnisse mit der Umfangsgeschwindigkeit der Trommel. 
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doch ist man auch da an eine bestimmte Grenze gebun
den. Die zulässige Tourenzahl der Trommel bei 016 m 
Dm. beträgt 45 per Minute und entspricht dieser Touren
zahl eine Umfangsgeschwindigkeit ,·on 1,4 m per Secunde. 
Geht die Geschwindigkeit über 1,4111 per Sccunde hinaus, 
so erfolgt durch die Streifleisten ein .Niederschlag des 
Eisens in die 

0

Blendeabtheilung. 

Der Extractionsbetrieb wird in der Weise durch
geführt, dass das Classirgut aus den 4 Kornabtheilungen 
vorerst mittelst der Eintragschuhe 2 Erzscheidern zu
geführt wird, und zwar extrahirt der Erzscheider Nr. I. 
die Komclassen 3, 2 und 1 mm, der Erzscheider Nr. II 
das Korn unter 0,5 mm. 

Die hiebei abfallende Blende wird durch Sortirung 
weiter concentrirt, während der extrahirte Eisenstauh 
und das l 111m Eisenkorn auf dem Erzscheider Nr. ff 
repetirt werden. 

Das durch die Extraction gewonnene 2 und 3 mm 
Eisenkorn wird nach rnrheriger Aufschliessung bis zu 
1 mm Korngrüsse auf dem Erzscheider Xr. III extrahirt. 

Den Gang der Extractionsarbeit Yeranschaulicht die 
nachstehende schematische Zusammenstellung. Das procen
tuelle GewichtsverhältniBs der einzelnen Komclassen, 
sowie das Gewichtsverhältniss und der Halt derselben an 
Zn und Fe vor und nach der ersten Extraction sind in 
der folgenden Zusammenstellung ausgewiesen. 

cbema der elektromagnetischen Extraetion. 

Classirung 

y 
Erzscheider Nr. 1 

3mm Korn 
___ (\ 

-1 -
yy 

_____ (\ 

2111111 Korn 
(\ __ _ 

y 
fa~.lscheider Nr. II 

Imm Korn 0,5 mm Korn taub 
1 , ___ (\ __ __ (\ ___ _ 
yy yy y 

Blende Eisen Blende Ei en Blende 

1 
1 

1 1 
' 1 

1 1 
y y y yy y 

Setzmaschine Feinq uetsche Setzma chfoen Erzscheider Nr. IV ..:ortirung 

1 
y 

Classirung 

1 
y 

Erzscheider ~r. III 

1 - -
y 

1 mm Korn 

/\ ___ _ 
y 
taub 

y 
Eisen 

1 
y 

Her de 

11- --
Y .Y 

- 1 

y 
Eisen 

Blenderepetitionsgut 

-----\ !-----..i. yy y 
Blende 

1 

____ (\ ____ , ____ (\,____ Blende Eisen 

+ y 1 y y 
Eisen 

Bleuderepetition 

1-- _ /\_ 
y y 

Blende Eisen 

Aus dieser Zusammenstellung, welche auf~ Erzposten 
YOn verschiedener Beschaffenheit Bezug nimmt, ergibt es 
Bich, dass in der Komclasse 0-0,5 mm durchschnittlich 
die Hälfte des extrahirten Eisens auftritt, was auf die 
geschilderte leichte Zerreiblichkeit des gerösteten Siderits 
zurückzuführen ist. 

Durch die Repetition des Staubes und ·des 1 mm 
Eisens, ferner durch Extraction des aufgeschlossenen 
2 und 3mm Eisenkornes werden noch 10-13 °/0 und 
mit Bezug auf die Gesammh·erarbeitung :l.5-4,5 °/o 
extrahirte Blende gewonnen. 

Das Aufbringen eines Erzscheiders beträgt für das 
Korn von 1-3 mm Korngrüsse 1,5 t und für den Staub 
einschliesslich dem 0,5 mm Korn 1:0 t per Stunde. 

Rlende y . 
Setzmaschinen 

y 
Sor tirung 

1 
1 

y 
Herd e 

Für die Bedienung eines Erzscheiders ist ein Mann 
bestimmt, der auch das Ablaufen der extrahirten Zeuge 
zu besorgen hat. 

Die Controlirung der Extraction wird mittelst eine~ 
Handmagneten vorgenommen, womit jeder bei den Erz
scheidem beschäftigte Arbeiter ausgerüstet ist. 

Eine Abänderung der Extractionsarbeit tritt jedoch 
selten ein, wenn der Regulirschieber am Eintragschuh 
für eine bestimmte Erzqualität mit Berücksichtigung der 
Luftfeuchtigkeit richtig gestellt wurde und wird stet~ 

der im Schema dargestellte Gang festgehalten. 

2 
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Aufgabe Ausbringen d nrch die Extraction 
-------- ----- ------------- --------- -------- ---

unextrahirte Zeuge "Xtrahirte Blende extrahirtes Eisen 
;.-; - ---- --------- -------- -------- ------ -- - ----- -----
..... ' "' ' Halt in °/„ .;, Halt in '",, .; ! Halt in °_1 0 - i "" --- - ---------- ..c: ----
.c ~ = 1 

" 0 
1 

<3 0 1 t "f; -=--- t "f; ~ ~e Zn Fe : Zn Fe Zn Fe 
" "' 1 "' c " 1 " 

1 {l-11,Gm111 Korn. 85 400 39,l 
1 

25,8119,8 -!8 355 22,1 34,9 10.0 :l704'i 17,ll 14 5 33 51 
1 37 754 26 622 12,2 1 36,2 L0.3 11132 5,1 ' 1 • 17,3 28,l 16.!l i 15,8 1 30,4 " 

„ 

~ .. .. 44 7ti;) 211,5 30,0 14,:') 32 463 14,9 35,7 9,5 12 302 1 5,6 iz.~ 1 ~?·l / :1 .. .. 5U 552 2U 28,4 14,2 37 335 17.1 34,0 98 13 217 6,0 lti,;) 1 -3, 1 

Summa 2 L8 471 100,U 144 775 66,3 73 föl6 
1 1 

. 1~ 7: 30 91 2 0--·IJ/> 11/111 Koru. 43 400 41,8 29,U 18,7 25 342 ; 24,4 38,l 10,3 18 U58 17,4 
,, 1 • ·-' 1 16 318 15.7 31,6 15,6 11 139 10,7 . 37,l ' 10,0 5179 ' 5,0 U,4. 3:1,4 i „ ' ,. 

2 - - 19 880 19,2 30,8 14,l 14 7i5 14.2 . 38,l 10,3 5105 5,0 17,5 1 27,0 1 

;j .. , . 24,2U2 ' 23,3 30,8 12.6 18 743 18.1 i 35,5 9,4 5 459 5,2 18.5 24,6 : 
Summa llß 88U 100.0 69 !199 67,4 3;1801 32,6 1 

:1 u-11,:> 111111 Korn. 2U2 7t:l6 36.;i 27,7 18,9 111 39U 211,0 : 3;i,5 9,5 913!.J6 lti,5 / 15,9 i 28,7 
l 

" 
,. 12:195ti 22,3 :10,0 15,8 80 253 i 14,4 ;)6,5 9,!.J 4;) 703 7,9 1 14 4 1 31 3 

2 lll 8U 20.1 31,9 l4, l 80 637 14,ti . 35,3 9,0 31 176 5,5 1 ' 1 ' .. .. i 15,9, 24,Q 
3 „ " 117 349 

1 
21.1 30,9 14,0 87013 15,7 1 3G,O 9,5 30 336 \4 i 19,l 1 21,7 

Summa 5::i5,904 1110.0 359 29.3 1 ti7.7 l9ß 611 ! 
1 

4 11-0,5111111 Korn . !.J Ul6 4u.l 22.:i ' l!J,2 4470 ' 19,8 30,ti lu,3 4 54ti 2U,3 l2,6 3u,9 
' l .. .. 4 721 2l.O 23,li 16,2 3 259 1 14,4 :-311,-1 9,6 1462 6,ti 11,li 33,0 

~ 4U:-:8 18.1 24,7 14,5 3143 i 13,9 '28,8 9,9 n 345 4,3 14,l • 26,0 .. .. 
1 :1 .. 4 ti7:i 2U,8 '1.2,7: 13,9 ;)42R 
1 

15,4 : 2:3,G 9,4 1247 5,3 13.5 2:-tu • 
::-;unnna -2~ j110 100.(1 

VII. Setz- und Schlä.mmarbeit. 
[m die extrahirte Blende von den Oangarten (Schiefer, 

lluarz, Amphibolit etc.) zu trennen, wird dieselbe noch 
der ~ctz-, heziehuugsweise Schliimmmanipnlation als 
Bchlui!sarbeit unterworfen. 

Das extrahirte Blendekorn wird von den Erzschei
dern clirect zu den Setzkorntrichtern gelaufen, nm auf 
10 viersiebigen Setzma,;chinen separirt zu werden, welche 
sich wegen der grösseren Leistung und reineren Arbeit 
besser bewähren. als 2- und 3siebige; sie tragen sämmt
liehe durch das Sieb aus und machen bei l o-:35 mm 
Hubhiihe 2;,0-300 Hube per Minute. 

Da da;i Blei in den Mittelerzen rnrwiegend in fein 
eingesprengtem Zustande auftritt. so kann bloss aus dem 
Korne bis zu 1 mm Korngrösse das Blei mit Vortheil ge
wonnen werden. 

Als Siebdurehfall werden bei Verarbeitung des 1 mm 
Kornes der Reihe nach erhalten : 1. Sieb, Bleimittel
producte, 2. und 3. Sieb. ßlendegraupen, 4. Sieb, Rlende
mittelproducte. Der Durchfall des L und 4. Siebes wird, 
behufü Concentration des Bleies. beziehungsweise der 
Blende, der Repetition unterworfen. 

Der Abfall an Repetitionsgut wechselt bei den em
z.ilncn Kornelassen zwischen 20 und 25 °/0 von der 
Erzeugung. 

Die Setzmaschinen, welche das 2 und 3mm Korn 
verarbeiten, tragen durch das 1., 2. und ;l, Sieb Blende
graupen, durch das 4. Sieb, eventuell auch das 3. Sieb, 
Rlendemittelproducte aus. Die Blendemittelproducte wer
dt•n auf separaten Maschinen repetirt. 

1 14 ;1uo ö3,5 1 8:100 :16,5 

Der extrahirte Blendestaub gelangt auf 2 Graupen, 
geht rnn da in die Spitzlutte n über, welche das rösche 
Korn aussortirt und an 2 Feinkornsetzmaschinen abgibt. 

Der Triibcniiberfall passirt noch die Spitzlutten 11 

und den Doppelspitzkasten n~, tliesst von da im Rinn
werke ab, aus welchem die :-:chlämme ausgestochen und 
auf 4 Salzburger Herden verarbeitet werden. 

Durch die Herdarbeit werden Blei- und Blcnclc
schliche gewonnen. 

Eine l-cbersieht iiber den Zink- und Eisenhalt der 
einzelnen Siebdurchfälle gibt die auf der Seite 5 7 stehenden 
Zusammenstellung ausgewiesene Betriebsstichprobe. 

Der Durchschnittsgehalt der gewonnenen Graupen 
hängt von der Qualität der verarbeiteten Zeuge ab und 
rnriirt zwischen 45.2 und 43 ° 0 Zn mit 10,1 bis 11,00. 0 Fe. 

Die Bleigraupen halten 68 °/0 Pb, 0,07 ° 0 Ag mit 
!J gr Au pro kg Ag. 

Auf den Salzburger Herden von bekannter Con
struction werden nach der 1. Aufgabe gewonnen : Blende
schliche, Blei- und Blendemittelproducte und aus letzteren 
durch Repetition Blei- und Blendeschliche. 

Die Blendeschliche halten 40-41 ° 0 Zn; die Blei
sehliche 62 °i0 Pb. 

Da die Bleischliehe reichlich goldhaltige Kiese führen, 
so kommt der Goldhalt der bleiärmeren Bleischliche 
jenen der bleireicheren Bleigraupen gleich. 

Das Aufbringen stellt sich bei den Setzmaschinen 
auf durchschnittlich 3 t und bei den Herden auf O, \) t 
per Schicht. Das Gesammtausbringen aus den verarbeiteten 
Blendemittelerzen wechselt je nach der Qualität und dem 
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Setzkorn Blendegraupen (Ausbringen) 
·-------- -------- -

(Aufgabe) __ l_. S_ie~- _______ ~· ~i:~ ___ J_ _ 3. Sieb 4. Sieb 
_, 

1 

i 
" Ha 1 in Procenten 
!! __________ _ 

Zn Fe 1 Zn 

(),5 , l. Aufgabe . . . . . . 34,9 10 37,4 
0,5 Hepetition des 4. Siebes 34,4 9,6 45,0 

1 1. Aufgabe . . . . . . 34,3 11,3 33,3 
1 Repetition des 4. Siebes 37,7 10,1 
~ 1. Aufgabe . . . . . . 35,7 9,5 45,9 
2 Repetition des 4. Siebes 36 4 10,Li -H,5 
3 1. Aufgabe . . . . . . 34;0 9,8 43,6 
3 Repetition des 4. Siebes 33 0 10,6 4:-3,3 

Zinkhaite der verarbeiteten Zeuge zwischen 34 und -11° 0 

und aus dem Extractionsgut zwischen 52 und 62 °lo· 
Ein Siebsetzer beaufsichtigt drei Setzmaschinen und 

erhalten die Siebsetzer zusammengenommen einen Hilfs
arbeiter. Jedem Herde wird zur Bedienung ein Mann 
zugewiesen. 

Die :Manipulationskosten einschl. dem l\Jaterialver
brauche ergeben sich für die Verarbeitung der Blende
mittelerze per 1 t Einlösungserz wie folgt: 

Verarbeitung Ausl1ringen 
Rösten . . . . . . . . , . - ft 32 kr tl 91 kr 
Einlaufen, quet>chcn und Classiren - - n ;,!;) " " 71 „ 
Extrahiren . . . . . . . . -- " 28 " _ 80 " 
:0-:etzen und 8chlämmcn . . . . - .. 30 ~ _ 86 " 

Zusammen -lfl-15-kr 3 fl-:28-ki· 

Die Aufbereitung der Bleimittelerze erfol~t in üb-
licher °"'eise. -

Fe 1 

9,41 
10,2 
11,9 

10.0 
10,6 
10,3 
11,2 

Zn 

.f6,5 
43,5 
.f5,7 
44,2 
46,3 
41,3 
43,8 
42,9 

Fe 

10,i' 
lü,4 
lll,4 
10,G 
10, l 
11,8 
10,l 
10,4 

1 Zn Fe 1 

43.~ 1 10.5 
41,2 10,9 
42,9 10,lj 
46,2 10,3 
43,8 10,6 
40,0 

11.2 1 43,l 10,6 
40,2 10,6 

Die Bleimittelerze werden wegen 

Zn Fe 

34.3 9,(j 
32:8 10,2 
37,7 10,6 
.'17.7 10,l 
36,4 10,6 
38.l 10, l 1 

33,0 ' 10,6 
35,?i 11,5 

des Vorkommens 
des Bleiglanzes in eingesprengtem Zustande auf den 
Wal.zen11uetschen auf 1,5 mm Korngrösse aufgeschlossen, 
classirt, beziehungsweise durch Spitzlutten und Spitzkästen 
sortirt und auf den !3etzmaschinen und Herden angereichert. 

Das Ausbringen an Bleieinlösungserzen aus den ver
arbeiteten Bleimittelerzen beträgt durchschnittlich 5 ° /0 

und ist der Halt dieser Producte jenem aus den blendigen 
Zeugen gewonnenen gleich. 

t:eber die Gesammtverarbeitung uud Erzeugung im 
Jahre 1891 in beiden Werkstätten geben die in der 
nachstehenden Zusammenstellung ausgewiesenen Ziffern 
Aufschluss, wobei bemerkt werden muss, dass seit Ein
führung der elektromagnetischen Extraction und mit 
Hiicksichtnahme auf die g-ebesserten Zinkpreise auch 
solche Zeuge der Aufbereitung zugeführt werden, welche 
früher als unabbauwürdi11: in der Grube zuriickg-ela~sen 

wurJen. 

Verarbeitung E r z e u g u n g 

ßezeichn n ng der ver
arhei teten Zeuge 

- ---- -------~---------~----------.-------~ -------- -·-

1 ° 0 
, Zn 
1 

Stnltblende Blendegraupen Bleigraupen B!endemittelerz 
-·-----··-

1 0 1 0 
1 10 Aus. 

Zn bring. 

l) 0 0' 0 

! Pli ,
1 

&n1- f z~ .l.01-
bnng. bring. 

1 o : 0 /o 
• 0 1 Au1-

Zn 1 
• 

:bnng. 

--------- -

" 
Bleimittelerz 

---~---- 0, -- ! 
0 " 1 

I'\; b~:~~ 1 

Grubenklcin 
Erzwände (Anfschliessung) 
Blendemittelerze . 

2\168 2 25 55 1 
4576 1 24 ' 74 2 
32~3 8 27 

' 1 . ! 1 

4ß.~; 1.7 . . . 1 • 

1 4~·?'.1 UJ 1956.1 40,lli. 32.~ 2,3 
1 

Li8 . U,081838,U, 27 : 28,2 82,6 1 8 
. 3,..J7ß0 27 75,9 l1i9,4 : 7 

68 0.071 

~.8 i 
.1,7 

• 1 • 1246,0 43/i 38,61 2,4 

Durch Vol\endeverarbeitung der ,·om Bergbau zu
geliefertea Aufbereitungserze wurden an Einlösungserzen 
ausgebracht, u. zw. aus dem Grubenklein: 1,9 I' 0 Stuft
blende, 43,1°/0 Blendegraupen und 0.21 °·0 Bleigraupen. 

Aus den Erzwänden: 1.7 o 0 Stuffblende, 29.3° 0 

Blendegraupen und 0,26° 0 Bleigraupea. Fiir die in der 
obigen Zusammenstellung ausgewiesene Verarbeitung und 
Erzeugung wurden aufgewendet: 

An Manipulations-, Gemein- und lfoparaturskosten : 

tl 12 812,36, 
an ~laterialien „ -1546,69, 

zusammen 11 I 7,:3ri9.05. 

Kurz sei noch erwähnt, dass die zur Prüfung des 
Betriebes erforderlichen Nachsichtsproben laufend in einem 
Probirgaden an der Betriebsstätte vorgenommen werden. 

reber das Znriick~rhen der I\1einllessemerei in .Amerika. 
Eine hiittenmiinnische Studie von Otto Vogel. 

(Schluss von S. 4R.) 

Betrachten wir nun auch die anderen Punkte etwas \ aber zum Verbrennen des gebildeten Kohlenoxydes zu 
genauer. Die hochseitliche Anordnung der Düsen hat 

1 

benützen und so eine nicht zu leugnende Temperatur-
den Zweck, nur einen Th eil der Luft mit dem Bade in steigerung herbeizuführen. Es frägt sich nun aber sehr, 
Berührung zu bringen, den anderen Theil der Luft ob diese Verbrennung, die ja u ich t im Bade, sondern 

:2* 



ii b e r de m B ad e vor sich geht , auch dem Metalle 
wirklich eine besonders grosse Wärmemenge zuführt, 
oder ob durch diese hochseitliche Anordnung der Dlisen 
nicht etwa die Bedingungen zu einem grösseren Abbrand 
g-egeben sind~ mit anderen Worten, ob durch diese An
ordnung der Düsen nicht etwa mehr Eisen verbrennt, 
als beim Bessemern im gewöhnlichen Converter. 

Um diese Frage lösen zu können, müssen wir 
den Vorgang im Converter etwas näher betrachten. 
~ehmen wir zunächst an, der Converter sei so einge
richtet, dass der Wind am tiefsten Punkte des Bades 
einträte und die ganze flüssige Eisenmasse über sich 
habe. Der Sauerstoff der eingepressten Luft wird nun 
g-leich bei seinem Eintritte in das Rad das Eisen oxy
diren und erst die so gebildeten Sauerstoffverbindungen 
des Eisens werden auf die übrigen rnrbrennbaren Ele
mente. nämlich auf Kohlenstoff, ~ilicium und Mangan, 
uxydirend einwirken. indem sie. Sauerstoff abgebend, 
dahei theilweise wieder reducirt werden. Es ist hiebei 
leicht einzusehen. dass dieser Vorgang um so vollkom
mener durehgefiihr

0

t wird, je höher die Metallsäule ist, die 
'ich über den Diisen befindet. Im Falle hingegen, 
dass die Eintrittsstelle des Windes unmittelbar unter dem 
Xi\"eau des Bade' angeordnet ist, sind die Bedingungen 
zu dem erwähnten \"organg nicht vorhanden und die 
an der flherlläche des Bades g-ebildeten Sauerstoft\-er
hindung-en des Ei,en' werden rnn dem austretenden 
Windstrome theilwei . .;e mit fortgerissen, wodurch der 
,\ hbrand unbedingt erhöht werden muss. Allerdings 
wird hiebei durch das \" erhrennen des Eisens dem Bade 
Wärme zugeführt nnd wahrscheinlich ist der vielgeriihmte 
,. heisse flang" der Chargen beim Robertproeess auf 
diesen Cmstand zuriickzufohren und nicht auf das Ver
b1·ennen des Kohlenoxyds zu Kohlensiiure, welche \"er
l1rennung, wie erwiihnt. nicht einmal im Bade, sondern 
iiher dem Bade erfolgt. Genau dieselben Bedingungen, 
tlie im Robert-( 'om·erter bestehen. kann man im gewöhn
lichen Conrnrter erreichen. wenn man denselben beim 
Blasen so weit schwenkt, dass einige Diisen an oder 
iilJer die Radoberllii.ehe kommen. Auch hiebei wird eine 
Temperatursteigerung zu bemerken sein. doch ist gleich
zeitig auch eine \" ergri"•sserung des Abbrandes, damit 
verbunden. 

Fassen wir da;; soeben Gesagte kurz zusammen, 
;;o kiinnen wir die Behauptung aufstellen: 

Die lwchseitliche Düsenanordnung beim P.obert-Be~se
mer-Converter i8t eher ein Xaehtheil, als ein Vortheil des 
\" erfahrens. 

Der zweite Punkt, der von der gleichmässigen 
'lx,,·dation des Bades handelt~ welche durch die eigen
thiimliehe Diisen~tellnng bedingt ist, hat etwas für sich, 
doch ist der \"ortheil entschieden kleiner, als der Xach
theil. den die hohe Düsenstellung im Gefolge hat. Ist 
da~ Bad flüssig genug, so wird es ohnehin so durchge
'chüttelt. dass alle Theilehen mit dem Winde in Berüh
rung kommen und die Schlacke, sowie die Gase werden 
'ich dabei im gewiihnlichen Conrnrter ebenso vom Eisen 
. .;imdern wie hier. 
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r ebrigens ist die ganze Idee nicht neu, da schon im 
alten schwedischen Converter die Düsen so angeordnet 
waren, dass eine Hotation des Bades herbeigeführt wurde. 

Was hinsichtlich der geringen Windpressung gesagt 
wurde, ist an nud für sich richtig, kommt jedoch auch 
den übrigen Modificationen der Kleinbessemerei zu gute 
und kann somit nicht als ein dem ..-orliegenden Verfahren 
speciell eigenthümlicher Vortheil angesehen werden. 

Diese und ähnliche Betrachtungen mögen es gewesen 
sein , welche W a 1 r a n d und L e g e n i s s e 1 veran
lassten , bei ihrer neuesten Anlage die von W a 1 r a n cl 
herrührende und sp11ter von 1: ober t modificirte Con
verterform gänzlich zu ver 1 a s s e n n n d z n eine r 
M i n i a t u r h es s e m e r b i r n e z u r li c k z u k e h r e n. 

Ein Hauptfactor, den man meine> Erachten~ stet~ 
zu wenig gewilrdigt hat, und auf dessen theilweise 
A m;serachtlassung wohl so manche IJnannehmlichkeiten 
und unter Emstiinden sogar einzelne Misserfolge bei der 
Kleinbessemerei zurückzuführen sind, ist die Wahl und 
Verwendung eines guten und entsprechenden Hoheisens, 
ohne welches ich mir keinen rationellen Betrieb einer 
Kleinbessemerei denken kann. Ich hoffe keinen Missgriff 
zu thun. wenn ich an dieser Stelle etwas näher anf 
diesen Punkt eingehe und nach eigenen Erfahrungen 
folgende Grundsii.tze aufstelle: 

Da~ J:oheisen muss. wenn ein günstiges Arbeiten 
damit miiglich sein soll: 

1. hochsilicirt, also g·ar erblasen sein, 
2. auch Kohlenstoff und Mangan milssen in hin

reichender ){enge vorhanden sein, 
;>,, muss das J:oheisen miiglichst phosphorfrei sein. 
J. Zur Darstellung von schweissbaren und extra

feinen :'orten wähle man ein miiglichst reines Eisen .. -.) 
Bekanntlich hängt der Verl:rnf des Bessemerprocesses 

wesentlich von 2 Faetoren ab: dem Rilicium.!!'ehalt des 
Roheisen8 und der Anfang,temperatur. ü) 

Da man hei der Kleinhes;;emerei hinsichtlich des 
Chargengewichtes, der Mauerstiirke und der Gebläsekraft 
gegenüber der Grossbessemcrei im Nachtheil ist, so ist 
man gezwungen, um diese ~Iiingel theilweise zu paraly
siren. ein :rnhr hitzige~, cl. h. s i 1 i c i 11 m reiches Ho h
m a t er i a I mit circa ßu 0 Silirium zu verwenden. 7) 
Dass ein r>olches Grundbeding·1mg für das Gelingen des 
Processes ist , sagte Director H u p f e 1 d seinerzeit a ui 
Grund eigener Erfahrungen. kann gar keinem Zweifel 
unterworfen sein, denn jeder {~ ebergang in ·s Mattere 
hatte einen starken Auswurf znr Folge. ") 

") Ingenieur E. Göd i c k e (Schwechat) führte in einem 
Vortrage als 'Ursache der g:ute11 qualität und Gleichmässigkeit 
des in ..\ \·csta erzeugten Materiales den ausserordentlich exacr 
geführten Hoehofonhetrieb an, bei welchem sich vorsichtige Au8-
wahl und Rüstung der Erze mit sorgfältiger Gattirung und 
genauer Gichtung unter Yerwendu11g gleichförmiger, gut gelagerter 
Holzkohle \·ereinigt. 

'') Stahl und Eiseu, l8\JU. Xr. 2. S. 117. Dr. F. C. G. Mii 1-
1 er: Der Bessemerprocess der Xischnje-Saldinsk-Hütte. 

7
) Solches Eisen vermehrt allerdings die Schlackenbildung 

nicht unbeträchtlich . 
8

) Stahl und Eisen, 1885. Xr. 2, S. 107. 
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Für die drei ersten Sätze eines neu zugestellten 
Ofens verlangt Gau t i er mit Reeht ein Eisen mit 
mindestens 2°/0 Silicium, welche Zahl ich sogar auf 
2,5°/0 erhöhen möchte. Wenn hingegen einmal der 
Cupolofen, der Sammler und der Converter genügend 
durchgewilrmt sind, verlaufen, wie ich mich oft überzeugt 
habe, die Chargen mit 1,9° 0 Si und darunter noch sehr 
schön warm, wlthreod zu Beginn der Schicht trotz eines 
Siliciumgchaltes von 2,12° 0 eine kalte und matte Charge 
erblasen wurde. Die beiden letzteren Zahlen beziehen 
sich auf den Siliciumgehalt des ungeschmolzenen Roh
eisens. Bekanntermaassen wird durch die Oxydations
wirkung des Cupolofens auf das schmelzende und nieder
sinkende Roheisen dasselbe einen Theil seines Silicium
gebaltes verlieren. Xun kommt aus Gri!nden, die ich 
als bekannt voraussetzen kann 9), die Oxydationswirkung 
im Anfange des Schmelzens stärker zur Geltung als 
später, somit wird auch der Siliciumgehalt stärker davon 
beeintiusst: das zuerst erfolgende Eisen wird somit einen 
geringeren Siliciumgehalt als das später erfolgende 
besitzen. 

Bar nett widerspricht den früher mitgetheilten 
Angaben Gau t hie r's über den Siliciumgehalt des beim 
Clapp-Griffith-Proccss verwendeten Roheisens entschieden: 
er verarbeitet solches mit 1, 7 5° 0 und Super vi e 11 e 
in Frankreich sogar solches mit 1,5° 1

0 Silicium. „Hat 
man Hobeisen mit 3°/0 Silicium, so schlägt man 50°/0 

Eisenabfälle zu.'; Wenn diese Angabe rfohtig ist, so ist 
daraus zu schliessen, dass das Eisen SPhr hei~s einge
schmolzen wurde, denn bekanntlich lässt sich ja ein 
ähnlicher Erfolg-, wie ihn ein hoher Siliciumgehalt her· 
Yorbriugt, herbeiführen , wenn man das Roheisen beim 
Schmelzen stärker überhitzt (ca. auf 14000 C): „der 
~fehrverbrauch an Cokes hiebei wird durch die geringeren 
Kosten de8 siliciumärmeren Roheisens oft reichlich aus
geglichen" (Ledebur). 

Einen schönen Beweis für den günstigen Einfluss 
der Ueberhitzung des flüssigen Roheisens auf den Verlauf 
der Chargen gibt die Bessemeranlage der Niscbnje-Saldinsk
Hütte, woselbst man stark überhitztes Ifoheisen mit nur 
0, i o 0 Silicium verbessemert. 10) Das zur Verarbeitung 
kommende Roheisen soll aber auch einen ziemlich hoben 
~I an gang c b alt haben, denn je höher der ~Iangan
gchalt des einzuschmelzenden Roheisens ist, desto stiirker 
wird dieser selbst durch die Oxydationswirkung betroffen, 
desto mehr werden nicht allein das Eisen, sondern auch 
das Silicium vor der Ox~·dation geschützt. (L e de b ur). 

Dieser Satz gilt nicht etwa nur für das Cmschmelzen 
im Cupolofen. Bei der schon oben erwähnten russischen 
Bessemeranlage wird das Eisen im Siemensofen umge
schmolzen, resp. überhitzt. Die Aenderung, welche das 
Eisen in Bezug auf seine chemische Zusammensetzung 
hiebci erfährt , geht aus folgender Tabelle hervor : 

~) L e d e b ur: n U eher das Cupolofenschmelzen in alter und 
neuer Zeit." Stahl und Eisen, 1885, Nr .. 3, S. UO. 

'
0
) Stahl und Eisen, 1800, Nr. 2, S. llti. 

I. Beim Eintritt in den 
Flammofen . C = 3,06 Si= 1,31 M = 2,37 
Beim .Austritt aus dem 
Flammofen . C = 2,28 Si = 1,18 M = 1, 72 

Verlust= C = 0,78 Si= 0,13 ~I = 0,65 
II. Beim Eintritt in den 

Flammofen . C = 3,70 Si= 0,75 M = 2,60 
Beim Austritt aus dem 
Flammofen . C = 3,65 Si= 0,70 M = 2,01 

Verlust= C = 0,05 Si= 0,05 M = 0,59 

Man siebt daraus , „dass die Anwesenheit ..-on reichlich 
Mangan das Silicium auf Kosten des Kohlenstoffes vor 
dem Angriff des Sauerstoffes schützt". 

Anderseits soll . wieder der Mangangehalt nicht 
allzugross sein, sonst werden die Böden und die Wände 
des Converters stark angegriffen. Im C ebrigen spielt das 
Mangan als Brennstoff im Converter keine wichtige Rolle, 
da der Heizeftect desselben ..-iermal kleiner ist als der 
des Siliciums. Das beim Verbrennen des Mangans ent
stehende Mehr an Wärme dürfte nach Dr. F. C. G. M ü 11 er 
nur den Wärmeverlusten im Converter entsprechen. 

Da das Mangan überdies ein theurer Brennstoff ist, 
so wird man es nicht absichtlich in's Roheisen bringen. 

L"m wirklich gutes Material im kleinen Converter 
erzeugen zu kiinnen. muss. wie schon oben angetleutet, 
das zur Verwendung gelangende Roheisen möglichst· 
p h o s p h o rfr e i sein, denn bekanntlich wird der Phos
phorgehalt in dem kleinen sauren Conrnrter nur in 
geringem Maasse Yerrnindert, während beim Cupolofen
~chmelzen eher noch eine Anreicherung als eine Ver
minderung stattlindet, doch ist, namentlich in Amerika, 
die Verwendung eines mit Rücksicht auf seinen Phospbor
l!ehalt minderwerthigen Hoheisens nicht ausgeschlossen. 
Gewöhnlich schwankt beim Clapp-Griffith - Process der 
Phospl1orgehalt. des Einsatzes zwischen 0,06 und 0,330 0 
Phosphor, doch ist für bessere Sorten höchstens ein 
Phosphorgehalt von 0,1° 0 zulässig. X ach meinen bis
herigen Erfahrungen möchte ich die Behauptung auf
stellen, dass die Zuliissigkeitsgrenze eigentlich noch etwas 
unter 0.1° 0 Phosphor herabgerückt werden sollte. Eine 
Probe mit 0.0% 0 

0 Phosphor entsprach einer Primaquali
tilt für Kesselblech ; die Probe wurde zu einem Stab 
von 15 mm im Quadrat ausgeschmiedet, gehärtet und 
liess sich rnllkommen zusammenbiegen. Eingehauen und 
gebrochen zeigte der Bruch Sehne. 

Eine Probe von einer anderen Charge ergab O, 105 o 0 

Phosphor, war auch noch gut, wurde tl.ach ausgeschmiedet 
untl gebogen, hielt dabei gleichfalls gut aus, doch zeigte 
der Bug einige feine Haarrisse. Eine dritte Probe mit 
0,242° 0 Phosphor wurde flach ansgeschmiedet und 
brach beim Zusammenbiegen. 11) 

X ach Inbetriebsetzung der Clapp-Griffith-Werke wurde 
zunächst, wie Hunt schreibt 19), nur bestes englisches 

11) Stahl und Eisen 1890, Nr. 6, S. 513 lLedebur). ~Flusseisen 
mit mehr als 0.:20°. 0 P dürfte sich stets als deutlich kaltbrüchig 
erweisen und alle vorzüglicheren Sorten, auch die kohlensto1farmen, 
enthalten weniger als 0, 1° 0 Phosphor." 

'~) Stahl und Eisen, 1885, Nr. 7, S. 369. 
3 



60 

Bessemcr-Roheisen verblasen; das hieraus erzielte Metall 
ilbertraf aber in solchem Maasse alle Anforderungen, 
dass man zu geringeren Sorten von Rohmaterial über
ging und aus einem sol<'hen rnn 0,09 bis 0,140/o Phos
phorgehalt ein Product von grosser Zähigkeit und voll
kommener Schweissbarkeit herstellte. Man ging aber noch 
weiter mit dem Phosphorgehalt hinauf und kam auf 
O,B4o, 0 und später sogar auf 0,54°„'0 • Wie es unter 
solchen Umständen mit der Qualität beschallen ist, bedarf 
filr den Fachmann keiner weiteren Erwähnung. 

Der Kohl e n s toff geh a 1 t ist für uns nur inso
ferne wichtig, als •;on ihm zum grossen Theil die Dauer der 
Charge abhängig ist. Nach den Erfahrungen Robe r t's 13) 
aus Stenay verschwindet der Kohlenstoff während der 
ersten Periode des Blasens nur in geringer Menge, in 
der zweiten brennt der graphitartige Kohlenstoff und 
fällt die Flamme, endlich Yerbrennt der gebundene 
Kohlenstoff nur während der dritten Periode; zwischen 
den zwei letzten Stadien soll es dann möglich sein, eine 
beliebige Qualität des Metalles zu erzielen. 

Folgende rnn mir in Altsohl ausgeführte Analysen
reihe soll die Kohlenstoffabnahme bei einer Charge 
veranschaulichen. Auch daraus entnimmt man, dass die 
Kohlenstoffabnahme zu Beginn des Processes eine ganz 
geringe ist: erst in der letzten Periode sinkt der Kohlen
stoffgehalt rapid auf 0,2°1 0 • 

Kohlenstoff im Hoheisen 2,8560, 0 • 

I. Nach 6 l\Iinuten 
IJ. ,. 12 " 

III. 18 ,, 
IV. 24-
V ,. 28 

VI. 1m fertigen Eisen 
manganzusatz ). 

2,524° 0 

2,464" 
2 ,:124 " 
2,254" 
0,226 „ 
0,212" (nach dem Ferro-

Bezüglich eines Gehaltes an S c h w e f e 1, Ku p f er 
und Arsen im Roheisen gelten dieselben Grundsätze, 
die auch für das im grossen Converter zur Verwendung 
kommende :Material maassgebend sind. 

Bemerken will ich nur, dass man bezüglich des 
Kupfergehaltes nicht allzu än~stlich zu sein braucht und 
dass sich aus einem Hohmaterial mit 0,06°/0 bis selbst 
0,1° 0 Kupfer noch ein sehr gut brauchbares Flusseisen 
herstellen lässt; wenn nur die iibrigen Verunreinigungen 
in nicht zu grosser Menge vorhanden sind. 

Ein Hauptaugenmerk beim Bessemern im kleinen 
fixen Converter hat man, meiner Ansicht nach , darauf 
zu richten , das s das Eisen schon s e h r h e i s s 
aus dem Cup o 1 o f e n k o mm t , damit einerseits die 
Vorwärmperiode möglichst verkürzt wird und damit 
anderi;;eits auch das Durchströmen des seitlich eintretenden 
Windes ein möglichst vollsfändiges ist, wodurch alle 
l" ngleichheiten in der Zusammensetzung des Eisenbades 
thunlichst vermieden werden. 

Gutes und in der chemischen Zusammensetzung 
mriglichst gleichartiges Roheisen ist die erste Hauptbe
dingung filr den günstigen Betrieb einer Kleinbessemerei. 

18
) Stahl und Eisen, 1890, Nr. l, S. 50. 

Wo solches Rohmaterial vorliegt, ist es eine Kleinigkeit, 
mit Sicherheit ein vortreffliches, allen Anforderungen 
entsprechendes Flusseisen herzustellen; Charge auf 
Charge erfolgt dann ohne eine etwa durch Reparatur 
am Boden verursachte I::nterbrechung; der Wärmeverlust 
ist iu Folge dessen ein ganz geringer, die Pfannenreste 
verschwinden , die Abfälle sind nur unbedeutend und 
auch diese können ohne weiters wieder direct verschmol
zen werden, indem man unter günstigen Umständen 
sehr viel altes Material (Angusse u. dgl.) zur Abkühlung 
des Bades nachwerfen kann. 

Ist das Roheisen hingegen nicht von guter Beschaf
fenheit, so treten alle möglichen Unannehmlichkeiten 
während des Betriebes auf. Die Zusammensetzung des 
Bades kann eine ungleichmässige sein , die Chargen 
verlaufen sehr matt , daher dauern sie sehr lange, 
der Auswurf ist ziemlich bedeutend, mithin vergrössert 
sich der Abbrand; einzelne Partien, namentlich unmit
telbar ilher den Düsen, können schon überblasen sein, 
wllhrend andere noch nicht ganz entkohlt sind , und 
dennoch ist man gezwungen , die Charge abzustechen, 
wenn man nicht ein allzu unruhiges Metall erhalten 
will, welches seinerseits viel Ferromangan verlangt. 
Durch die lange Dauer der Chargen werden die Düsen, 
die Böden und insbesondere jene Theile derselben, die 
in unmittelbarer Nähe der Düsen sind, stark angegriffen, 
wodurch schon nach der zweiten und dritten Charge 
Heparaturen nöthig werden; der Stahl fliesst beim Ab
~;tich sehr matt , Yersetzt die Hinne, so dass das Frei
machen und Ausputzen des Abstiches Yiel Zeit bean
sprucht, endlich friert das Metall im Trichter der Pfanne 
ein: man muss die Pfanne schwenken und über die 
Schnauze giessen, erzeugt dann unnöthiger Weise viel 
Abfall, vergiesst die Coquillen und hat zum Schluss in 
der Pfanne noch eine grosse Schale. Durch einige Vor
sicht beim Gattiren des Roheisens kann man immer ein 
solches Rohmaterial zusammenstellen , welches sich gut 
verblasen lässt und eine möglichst leichtftilssige Schlacke 
liefert. 

Nach dem bisher Gesagten ist es einleuchtend, 
dass die Behauptung, für die Erzeugung von sehnigem, 
schweissbarem Flusseisen sei es nöthig, die Zusammen
stellung des Hoheisens so zu wählen, dass bei möglichst 
rnllkommener Ausniitzung des Sauerstoffes des Gebläse
windes ein Ueberschuss - an Temperatur in der Birne 
nicht entstehen kann, nicht stichhältig ist. 14) Verlaufen 
die Chargen warm, so kann man sich durch Nachwerfen 
Yon Stahlabfüllen jederzeit helfen, ist das Eisen aber 
matt. so treten mehr oder weniger die oben erwähnten 
Ueb~lstände auf. Abgesehen von den Verlusten an Zeit, 
Wlirme und Material häufen sich nach und nach die 
Abfälle und insbesondere die Pfannenreste derartig 
an, dass es schwer hält , dieselben vollständig aufzuar
beiten. Kleine Abfälle, wie Angüsse u. dgl., lassen sich 
im Cupolofen oder im Converter zwar verschmelzen, 
allein grössere Schalen und missrathene Ingots, die ja 

14) Stahl und Eisen, 188i"l, Nr. 7, S. 369. 
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hier ebenso wie beim Grossbetrieb manchmal yorkommen, 
bleiben zurück. Zerschlagen lassen sieb derartige Stücke 
wegen ihrer Zähigkeit nur sehr schwer, das Zersprengen 
kostet gleichfallR Zeit und Geld ; es bleibt somit nur die 
Wahl, dieses Material entweder an Martinwerke zu ver
kaufen oder selbst einen Martinofen zu bauen. 

So ging es in AYesta 16), so ging es in Frank
reich und Oesterreich, und so mag es den amerikani
schen Kleinbessemereianlagen auch ergangen ~ein. Es 
frägt sich daher, ob es unter diesen Cmständen nicht 
überhaupt zweckmässiger wäre , Yon yornberein einen 
basischen Martinofen zu bauen, der, gleich dem alten 
Moloch, Alles, selbst seine eigenen missrathenen Kinder 
i·erschlingt, ohne sieb dabei im Geringsten um den 
Pbosph0r zu kümmern. Diese Ansicht wurde auch bei 
einem Congress am l. September 1889 in Paris von 
Br es so n H) ausgesprochen: „Jedenfalls glauben wir," 
sagte er, „dass in den meisten Fällen der M:irtinofen 
dem kleinen Converter vorzuziehen ist, besonders wenn 
ein genügendes Quantum Yon Abfälle~ vorbanden ist"; 
doch erkennt er die Vortbeile an , welche der kleine 
Converter für Hüttenwerke geringerer Ausdehnung bietet. 
Schon früher hat Gau t i er dieselbe Ansicht geäussert 
und gesagt : „ Der einzige Entschuldigungsgrund, welchen 
man bei Benützung kleiner Converter anführen könnte, 
sei der, ·dass man nur eine kleine Production erzielen 
wolle." G au t i er hält es in diesem Falle aber für Yiel 
einfacher, sich eines Flammofens zu bedienen, in welchem 
man die Reinigung des Metalles mindestens ebenso gut 
und billig wie im kleinen Converter bewirken könne. 
Dabei betrage der Yerlust durch Abbrand weniger als 
die Hälfte. 1 i) lnspector A. Go u v y 1 Dombrom) ist der 
gleichen Ansicht, indem er sagt: ,~ .. jedenfalls wird ein 
gut geführter Martinofen dem Zwecke besser ent~prechen 
und wird der mit demselben erzeugte Stahl kaum höher 
zu stehen kommen - insofern selbstverständlich genü
gend Abfalleisen vorhanden ist - als das im kleinen 
Com·erter erblasene Flusseisen." 1s) 

l'nwillkürlich drängt sieb uns die Frage auf: 
warum hat man denn nicht lieber gleich ~Iartinöfen an 

"') Stahl un<l Eisen, 1881i. ~r. 9, S. 6~1. 
16

) Oesterr. Zeit.sehr. f. Berg- u. Hüttenwesen, 1889, Nr. 46 
bis 510. 

11
) Stahl nn<l Eisen, 1886. Xr. 12, S. 810. 

16) A. Go u v y, Bericht über d. intern. B.- u. H.·Congress 
ISt. u. E., 1890. ~r. l, S. 5ü). 

Stelle der Kleinbessemerei dieses oder jenes Systems 
gebaut? Hauptsächlich, glaube ich, dessbalb,· weil 1. der 
Bau und Betrieb der basischen Martinöfen früher noch 
mit viel grösseren Kosten und Schwierigkeiten verbunden 
war als heute; 2. zu jener Zeit die Bedeutung desselben 
überhaupt noch nicht richtig erkannt war und 3. das 
Schlussproduct oft viel zu wilnscben übrig liess. ,,Das 
Herdschmelz - Verfahren," sagt L ü r man n in seinem 
Aufsatz: „Die Entwicklung desHerdschmelz-Verfahrens 19_1 ", 

„ wurde bis vor wenigen Jahren entsprechend seiner da
maligen Bedeutung als ein Anhängsel anderer Roheisen
verwandlungs - Verfahren angesehen, welches nur zur 
Verwertbung von Abfällen dienen könne. Damals 
lieferte dasselbe ausserdem Erzeugnisse über deren 
Eigenschaften, wohl nicht mit Gnrecbt, häufig Klage 
geführt wurde." 

Soviel es jetzt den Anschein bat, wird das Herd
scbmelz-Verfahren, nachdem man mit dem Wesen des
selben vertrauter geworden ist, nicht nur die Kleinbes
semerei zurückdrängen, es dehnt sieb vielmehr beute 
schon auch auf Kosten des Grossbessemerverfahrens 
immer mehr und mehr aus. 20) 

In einem Werke, wo der grosse Martinofen mit dem 
kleinen fixen Converter friedlich unter einem Dache sieb 
befand , hatte ich die beste Gelegenheit • vergleichende 
Beobachtungen über das Verhalten beider anzust1:.llen. 
Wenn gutes Roheisen in genügender Menge vorbanden 
und eine hinreichende Windpressung zu erzielen ist, ist 
das Arbeiten mit dem kleinen Comerter an und fiir 
sich eine ganz schöne Sache. Wenn man aber diesen 
kleir:en lius~erst empfindlichen Prinzen, der mehr auf 
Aeusserlichkeiten, Lärm. Funkenspriihen, Hauch- und 
Flammen haltend, sich's scheinbar zur Aufgabe gemacht 
hat, seine gesammte Dienerschaft den ganzen lieben 
Tag auf den Beinen zu erhalten und iiberdie~ seinen 
Mentor, den Betriebsleiter nämlich, durch übertriebene 
Launenhaftigkeit mitunter zur Verzweiflung zu treiben 
sucht, mit der ruhigen und würdevoll erhabenen Majesfät 
aus dem Hanse Siemens - M a r t in vergleicht , welche 
mehr in sich gekehrt, Dank ihrer erstaunlichen Ver
dauungs- und Leistungsfähigkeit aus dem Schlechtesten 
das Beste machen kann , so fällt der Vergleich meist 
zu C ngunsten des „I{ leinen" aus. 

19) Stahl un<l Eisen, 1890, Nr. ], S. 10. 
~") Yergl. Stahl und Eisen, 1890, Xr. l, S. 10, und 1881), 

s. 785. 

Jletoll- and Kohlenmarkt 
1 m !\l o n a t e J ä i:J. n er 1 8 9 3 , v o n W. F o l t z. 

Das lletallgeschäft im abgelaufenen Monate bewegte sich in 
<len engsten Grenzen, wozu die allgemein herrschenden Verkehrs
störungen und der strenge Winter überhaupt ein Uebriges bei
getragen haben mögen. Es ist noch nirgends ein Anzeichen für 
die Wiederaufnahme der Geschäfte wahrnehmbar und fehlt es 
der Industrie noch immer an einem kräftigen Impulse, auf den 
man wohl erst mit dem Eintritte der besseren Jahreszeit hoffen 
muss. Die Cmsätze waren dementsprechend sehr bescheiden und 
Hessen die Preise allenthalben nach. Die .-\ bschläge kamen jedoch 

bei uns in Folge der stetig steigenden Valntenconrse nicht zu so 
empfindlichem Ausdrucke. 

Eisen. Der heimische Markt ist in äu~serst ruhiger Lage 
verblieben. Roheisen gebt befriedigend ab, so dass die Vorräthe 
bei den Hochöfen sieb gleich geblieben oder nur in sehr langsamer 
Zunahme begriffen sind. In Walzeisen ist der Verkehr noch recht 
schwach. doch liegen bereits Anzeichen vor, welche auf eine 
baldige Belebung des :Marktes schliessen Jassen. Auch im Detail
geschäfte bemerkt man einen Aufschwung. Dagegen ~ind die 

3• 



Schienen-Walzwerke sehr schwach beschäftigt. An Schift's-Stahl
platten sollen· jüngst 20000 q zur Vergebung gelangt sein. -
Zu der Jelztbesproehenen Regierungiworlage, betreffend die Ver
mehrung des Fahrparkes der k. k. Staatsbahnen ist zu bemerken, 
dass der Bndgetausschnss diese in theilweise geänderter Fassung 
angenommen hat, wonach für Güterwägen nebst Zugehör im Wege 
einer Credit-Operation aufzubringende 5'.', Millionen Gulden bewil· 
ligt werden sollen. Der Bericht hebt hervor, dass durch diese Action 
die sofortigeAbstossung tler Leihwagen ermöglicht werde, für welche 
in den letzten Jahren fl 400000 bis fl 656 000 Mietbe bezahlt 
wurden. Es sollen 3000 Güterwagen, u. zw. :.!000 im laufenden 
Jahre untl 1000 im Jahre 1894 beschafft -rdcn. Interessant ist 
dass 1800 Stück, also der weitaus grössere Theil, mit 15 t nn 
1200 mit 12,5 t Tragfähigkeit in Aussiebt genommen ist. Die 
Staatsbahnen haben ferner zur Lieferung ausgeschrieben: 4 Schnell
zugs· und 31 Lastzugslocomotivcn, :15 Tender, ferner 6 Personen
wagen I., II. und 139 Waggons III. Classe. sowie 13 Dienstwagen. 
Die Liefertermine sind für Mai, Juni und August 1. J. festgesetzt. 
Die Notierungen haben im Allgemeinen keine Veränderung erfahren. 
- Die Lage des de u t s c h e n Eisenmarktes wird am besten durch 
das immer wieder auftauchende Gerücht gekennzeichnet, der 
deutsche Walzwerksverband habe beschlossen, seine Mitglieder 
zu ermächtigen. um ll 5 bis M 10 unter tlie Verbandspreise zu 
gehen. wenn die Ausbietungen der ausser dem Verbande stehenden 
Werke dies erheischen sollten. Im abgelaufenen Monate fand eine 
11:rössere Reihe von Verdingungen statt, welche der Eisenindustrie, 
der es überdies an Aufträgen fiir den Eisenhalmbedarf mangelt, 
sehr willkommen waren. Als besonders bemerkenswertb heben 
wir die Ausschreibung der Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen 
auf die Lieferung der eisernen Ueberbauten für die Rheinbrücke 
bei Roythenheim hervor, welche, wenn in Schweisseis~n ausgeführt, 
4288 t Schweisseisen und 1U4 l 31 t Siemens· ~lartin ·Flusseisen 
umfa§'sen soll. Es bedeutet dies einen der ~rössten Aufträge der 
neueren Zeit. - Ja Rh e i n 1 an d · Wes t p h a 1 e n leidet Roheisen 
aller Sorten an schwachem Absatz und mehren sich die Vorräthe. 
Dennoch hat der Roheisenverband, offenbar in Anhoffung der Bele
bung des Marktes durch das Fröhjahrsgeschäft, beschlossen, an den 
bisherigen Preisen festzuhalten. Um tlen Markt zu festigen, ver· 
sucht man nun ern!<tlich die Bildung eines Roheisen-Svndicates 
und sind alle Aussichten für dessen Zustandekommen v~rhanden. 
- lJcr oherschlesische Markt hat sich weiter verschlechtert, 
indem insbesondere die Walzwerke über llangel an Aufträgen 
klagen, so dass viele Walzenstrassen still stehen und die übrigen 
auf Lager arbeiten. Xur Formeisen ist in besserer Lage, nachdem 
die ausser dem Verbande stehenden Werke weniger heftig aus
bieten. Der Export an Walzeisen und Blech ist insbesondere 
nach Rumänien und der Levante befriedigentl und hebt sieh auch 
der Verkehr nach Russland etwas und notiert Walzeisen M 125. 
Dachblech lI ] 30. - Der eng 1 i s c h e Eisenmarkt i~t recht still. 
Roheisen geht schwach, Walzeisen hat beschränkt{!n Absatz und 
ist insbesondere der Export in schlechter Lage. - ln Glasgow 
war der Markt von Mitte des Monates an sehr aufgeregt, weil 
die Speculation wieder ihr Spiel trieb und man die Leerverkäufer 
zu Yersorgungen zwingen wollte. Man trieb Warrants bis zu 
4-1 sh, ohne dass eine bessere thatsächliche Nachfrage zu verzeichnen 
gewesen wäre. - Der b e 1 g i s c h e Eisenmarkt blieb fortgesetzt in 
gedrückter Lage. Die Stabeisen-Vereinigung sah sich genöthigt, 
den Grundpreis auf Frcs 115 zu erwässigen. Die Stahlwerke sind in 
besserer Lage, zumal sie jetzt zur Lieferung auf ~ .Jahre ver
theilt eine Bestellung ,·on 30 000 t Goliathschienen seitens der 
Regierung erhalten haben, für welche ein Preis von Frcs 126 
bezahlt wird. Es haben zn liefern: Cockerill 9000 t, Angleur 
und Ougree je 6000 bis 700ü t, Thy-le-Cbateau und la Louvii:re 
je 3.)00 bis 4.j()(I t. -- Der am er i k an i s c h e Eisenmarkt ist 
ruhig und die Preise wankend. Im Jahre 1892 wurden 9157 ÜI il• t 
Roh~isen gegen 827981111 im Jahre 18Gl erzeugt. ~fit Jahres
schluss verblieben im Yorrath 506116 t gegen 596 3331 mit 
Ende 18~11. Der Verbrauch im Jahre 1892 war grüsser als je. 

Kupfer hat in der Abwärtsbewegung der Preise noch 
nicht eingehalten und sanken Gmb bis .r 45. 5. 0 bis ,i' 45. F1. ü. 
~ind also seit Jahresbeginn um 1 ';, Pfd Sterling zurückgegangen. 
]iic allgemeine Geschäftsstille, sowie die ungünstige Jäoner-Stati-
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stik mag .dazu bPigetragen haben. Den Zufuhren per 41451 
stehen Ablieferungen von 3737 t gegeniiber, so dass die Von-äthe um 
408 t per erste Jännerhälfte. d. i. auf 561531 angewachsen sind. 
Die statistische Lage des Artikels ist gleichwohl keine ungünstige, 
so dass bei einigermaassen verstärkter Nachfrage eine Besserung 
der Preise zu erhoffen ist, zumal auch die amerikanische Statistik 
eine recht erfreuliche ist. Die Production betrug in 

1892 1891 1890 1889 1888 1887 
Lake superior 47 ~57 51505 44ti3 l 38 393 38 574 3:ß~l t 
Arizon'a L6979 17723 15580 1428(} 14195 8036" 
M6I!tana . 73 348 50 536 49 643 46 87 5 43 704 35 233 ,, 
div. Staaten 7000 8415 5790 6026 4194 2517 „ 

145184 128179 115 544 1U5 580 lOO fiö7 79117 t 
1892 1891 1890 1889 1888 1887 

während d. Export 40195 43500 17839 38157 320!59 2u6741 
d. Inlands Consum 118472 96797 84635 75500 48UOO G:2U00n 
u. d. Vorrath mit 

3 L Decem her 25 000 33 929 45 089 29 000 34 800 12 000 r 

betrug. Hienach ist die Production des Jahres 1892 um 17 U05 t 
grösser, als jene pro 1891 , der Export um 3305 t geringer; da
gegen sind der inländische Consum um 21 675 t gestiegen und die 
Vorräthe um 8 9~9 t gesunken. - Zum Monatsscblusse notiren 
in London Gmh .i.. 45. 5. O bis ,r 45 . 15. 0, Though cake 
.r 48. 0. 0 bis J.' 48. 10. 0, best selected ,! 49 . 10. 0 bis 
.r 50 . O . U. - Hier war das Geschäft ziemlich belanglos. 
Wenn die De\•isencourse nicht eine namhafte Yertheuerung er
fahren hätten, würden sich die Preise gegen den Vormonat 
wesentlich billiger stellen, als es tbatsächlich der Fall ist. Alt· 
materiale kommt wieder etwas mehr auf den Markt und tintlet 
guten Absatz. Zum Monat11scblusse notiren: Ia Walzplatten fl 59, 
Mansfelder fl 65, Lake superior fl 67, Elektrol~·t fl ti6,50, Guss· 
blöckchen fl 57, gute Messingsorten fl 60 bis fl 61. 

B 1 e i. Dieses Metall hat noch weitere Preiseinbussen zu 
verzeichnen und da nach den nP.uesten Berichten in Australien 
der Betrieb wieder voll aufgenommen wurde, scheint der tiefste 
Preisstand noch nicht erreicht zu sein. Begreiflich ist es daher, 
dass man alles Yertrauen in den Artikel verloren hat. Im .fahre 
] 89:2 betrugen die Importe in England 18:2 78:2 t (gegen 169 7:241 
18!11), die Exporte 58 101 t (gegen 48 276 t). Blei schliesst völlig 
lustlos zu .i.. 9 . 16 . 3 bis ,i' 9 . ] 7 . 6 für spanisches und 
f 9. 17. 6 bis J.' 10. O. O für englisches Blockblei. - Hier 
wird das ausländiMche Angebot immer dringender, man hö1t be
reits von A bschliissen zu fl 15,50, ja seihst fl 15,25 franco Wien 

' und werden - ein Zeichen für die Auffassung -der grossen Pro
ducenten - zu diesen Preisen auch Schlösse für spätere Lieferung 
eingegangen. Vorübergehende Be;;serungen der Preise auf dem 
Lllndoner Markte gehen daher hier gänzlich vorüber. Die Preise 
der inländischen Sorten sind rein nominelle. und vorangeführte 
die allt'in maassgebenden auf dem Platze. 

Z i n k ist in London von J;' 18. 7 . 6 successh·e bis 
r 17. 1:2. 6 gesunken. Im Jahre 189:4 betrug der Import an 
rohem und gewalztem Zink 71 799 t (gegen 78 640 t 189 l), der 
Export 98401 (gegen 76771). - In Oberschlesien klagt 
man über die grosse Zurückhaltung der Consumenten, welche 
diese zum Theil damit rechtfertigen. dass sie durch alte Schlüsse 
noch gedeckt seien. Da auch England und Frankreich wenig 
Ordres ertheilt, ist der Markt recht schwach, wozu die ungün
stigen Londoner Notirungen noch das Uebrige beitragen. Man 
bietet für Februar, in den letzten Tagen sogar für :\lar~-Lieferung 
M 18,35, ohne hiedurch zu wesentlichen Käufen ermuntern zu 
können. In Walzzink sind grössere Ordres aus England ausge· 
blieben· und die Werke in }'olge dessen sehr schwach beschäftigt, 
trotzdem sie um 90 d per 100 ~:11, d i. auf M 43,40, ge~en 
Ende des Monats zurückgiengen. - Hi er sind die Preise liei 
überwiegender Verkaufslust und grosscr Zurückhaltung der Con· 
sumenten, rnn denen übrigens die Messingindustrie sehr schlecht 
beschäftigt ist. ziemlich un\"erändert. tl. 23 bis fl 23.50 für W. 
H. G i es c h e·s Erben, fl :22 für Hohenlohc und fl :22.50 bis fl 23 
für Ia inländische Marken. 

Zinn war zu lfouatsbeginn \·ernachlässigt und wurde bis 
zu f 81 notirt. Da aber in den Strait~ und auf ßata\·ia :iuf 



hohen Preisen gehalten wurde , hob sich der Artikel auf 
,€ gt . 15. 0 und setzte bis gegen Yonatsscbl11ss die Haussebe
wegung fort , worauf er in den letzten Tagen wieder etwas 
schwächer mit .J.' H2 . 5 . 0 bis I 92 . i . t3 für Straits 
J;' 92 . 15 O his .J' 93 . 5. 1) für Austral, schloss. - In Am s t er
d am war der llarkt fest aber ruhig und fanden zn festen Preisen 
dnige Abschlüsse statt. Es notiren Banca hol!. fl 55' .. , Billiton 
holl. II 55' .i, . ::itraits holl. tl 55 · ,. - Hi c r entbehrte das 
<le8chäft nicht einer ~ewissen Regelmässigkeit und waren die 
Preise II 116 bis tl 117 für Banca, tl 115,51.i bis tl 116,50 für 
llilliton, II 118 bis ft 120 für engfüches und australisches an der 
Tagesordnung. 

Antimon eröffnete ziemlich schwach zu .i 42. IO. 0, 
doch belel1te sich im Lanfe des )fonats die Xachfrage, welche 
den Artikel befestigte, ohnP. jedoch wesentlichen Einftuss auf die 
Preisgestaltung auszuüben. Regulus schliesst wieder etwas 
schwächer mit .J.' 41 . 10 . U bis .J.' 42 . 0 . 0. - Hier wäre ein 
helangreiches Geschäft zu machen gewesen, wenn die Producen
ten n;cht in der Reserve verblieben wären. Der Grund 
dieser Zurückhaltung ist darin zu suchen, dass diese anzu
nehmen scheinen, die Preise seien gegenwärtig künstlich herab
gestimmt. Aus dem Kleinverschleisse kommen Preise von ft 49 bis 
II 51 zum Vorscheine. 

q u eck s i 1 b er litt auch im ahgelaufenen llonate unter den 
Verhältnk,en des Silbercourses. Nachdem es ziemlich über
raschend in der ersten Woche in erster Hand auf r 6. 5. O 
gieng, notine die zweite Hand ~· 6 . 4 . ü', befestif!le sich um 
\litte 1le~ Jlon•m auf f 6. 4. t.i in 2. Hand steigend . war aber 
dann bei schwacher Frage ziemlich vernachlässigt, bis in den 
letzten Tagen eine abermalige Befestigung eintrat. Im JahrP. 
1892 wurden in London 56 991) Flaschen (gegen ti~ 7i0 
Fla~chen 1891) importirt nnd 511212 Flaschen (gegen 56 t42 
F111Schen 1891) exportin. Ueher die Production von l!ueck
silber geben nachstehende. zum Theil runde Ziffern Aufsch1uss, 
doch sind genauere Daten iiher die Production von Ilorneo, Ser
bien, Russland und .Yexico nicht zu erhalten. 

1892 1891 1890 
47 321 . 47 flH3 50 202 \ >zj 

6 765 10 ,140 12 470 ; 
lri 000 15 000 14 000 "' 

Import v. Spanien in London*) 
" • Italien • ~ *) 

Oe~terreichisd1e Production 
Califomische 30 000 ~l 022 22 ~126 / ~ 

Summe 99 086 94 455 99 M18 <> 

Export von Grossbritannien 46 055 ti3 143 56 i02 :i 

Höchster Preis)!'. spanisches f7.15.0 .f~l.U.0 Il0.7.6 
Niedrigster " I Quecksilber ~ 6 . 1 . 0 ~ i . 5 . 0 ~ 8 .17 . 6 
- [ d r i an er <luecksilber war. Sllit den ersten Jänner-Tagen 
f ti . 5 . 0 pro Flasche und ~· 18 . 6 . 6 pro 100 l.:g in Lageln 
loco Wien notirend, sehr stark gefragt. <loch konute der Bedarf 
in Folge der durch die Schneeverwehungen herbeigeführten Ver
kehrsstörungen nicht voll und prompt gedeckt werden. Hierunter 
litt auch das üb~rseeische Geschäft. Der Artikel schliesst zu 
den vorgenannten PrPi~en. 

Kohle. Der heimische Kohlenmarkt war in Folge der 
ausserordentlich kalten Witterung im abgelaufenen :Uonate änsserst 
lebhaft und fest, so dass die Yorräthe bei den Gruben nur ganz 
geringe sind, trotzdem man flott arbeitet. Die Bezüge der Zucker
fabriken haben wohl wesentlich nachgelassen, doch beginnen die 
anderen Industrien bereits mehr abzunehmen. Wie hoch sich der 
Consum für Hausbrand und Industrie steigerte, beweist der 
Umstand , dass vom Wiener Xordbahnhofe im abgelaufenen 
Monate täglich circa 50 Ü•JÜ q Kohle abgeführt wurden. Da 
jedoch die Lager sehr reichlich versehen sind und für die 
fernere Completirnng derselben genügend vorgesorgt ·wurde, ist 
eine Steigerung der Preise nicht zn gewärtigen. Das Export
geschäft hat durch plötzlich auftretende dringende Bestel
lungen aus Serbien nnd den anderen Donauländern einen 
~tarken Impuls erhalten, da die Verkehrsstörungen in Folge 
grossen Schneefalls die Zuzüge aus den gewohnten Vorrathsplätzen 
verhinderten , während die Bahnlinien aus Oesterreich rasch frei 
gemacht werden konnten. Die Versendungen selbst aus weiter 

*) Von November bis November. 
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gelegenen Revieren Oesterreich-Ungarns nach jenen Ländern sollen 
in den letzten Wochen ganz ansehnliche Kohlenmengen umfassen. 
- Im n o r d wes t b ö h mischen Braunkohlengebiete ist zunächst 
des schweren Grubenunglück.es in Ossegg zu gedenken. Der Ver
kehr war wieder äusserst lebhaft, zumal die grösseren Elbestationen 
nur geringe Vorräthe besitzen, wodurch der Bahnversandt eine 
bedeutende Steigerung erfahr. - Der deutsche Kohlenmarkt 
stan<l unter dem Zeichen des Strikes in Saarbrücken, dem sich 
ein Hilfsstrike im Rnhrkohlengehiete anschloss. Dass die Forde
rungen durchgehends unannehmbar sin<l nnd desshalb auch nicht 
bewilligt wurden, ist klar und mag es auch dem harten 
Winterfroste zuzuschreiben sein, dass der Ausstand um Mitte 
des llonates bereit11 wieder beigelegt war. - In Rhein 1 an d
W es t p h a 1 e n hat der Markt durch den Strike eine wesentliche 
Belebung erfahren. Anfänglich durch den heftigen Winter schon 
stärker belebt, veranlasste der Strike die grösseren Unter
nehmungen zu bedeutenderen Versorgungen. da, gerade so 
wie bei uns, alle grösseren Unternehmungen eine gewisse Sehen 
vor grossen Kohlenvorräthen haben und es weit öfter darauf 
ankommen lassen, still zu liegen oder anderen Calamitäten aus
gesetzt zu werden, als sich einen eisl!rnen Vorrath anzuschaffen. 
- Der englische Markt ist in Folge der gedrückten Lage 
mehrerer Industriezweige, insbesondere der Eisenindustrie, ziemlich 
unregelmäs~ig. Die Ausfuhr Grossbritanniens betrug 1892 278.19781, 
1891 28ti665H t und 1890 2i729901 t. In den letzten Tagen 
verlautet, dass die Besitzer <ler Kohlengruben in Wales mit 
Ende Februar die· Contracte mit ilen Arbeitern, deren Zahl 
gegen 90000 heträgt, ablaufen lassen wollen, um sodann voraus
sichtlich die projectierte bewegliche Lohnscala einznföhreu. Die 
Preise sind unverändert. - Amerika prodncierte ati Anthracjt
kohlen 1891 42839799t, 1890 3800o503t und dürfte die Er
zeugung von 1892 45 000 000 t erreichen. 

Notizen. 
Pressluft zum Heben des Sehachtverschlusses. Um die 

schädlichen Stösse auf das Seil heim Heben des Ver;ichlussgatter~ 
durch das aufgehende Fördergestell zu vermeiden , wird derselbe 
auf dem Tiefbauschachte II des Erzgebirgischeu Steinkohlenactien
vereines mittelst Pressluft gehoben. (Sächs. Jahrbuch, 189~.) 

K. 
Die Goldlagerstätte ron Pine Hili in Culifornien wird 

von Waldt>mar Lin<lgren (Amer. Jour. of Science, Vol. XLIV. 
Ang. 1892) beschrieben. Sie gehört zn jenen seltenen Vorkommen, 
wo Gold in Barytgängen auftritt, denn sowrt sind die Goldlager
stätten Califomiens entweder Seifen von tertili.rem oder pleistocänem 
Alter, oder primäre Gänge von angeblich meist mesozoischem 
Alter, welche vorwiegend am Contact von Eruptiv- und Sendiment
gesteinen oder dynamometamorphen Massen aufzutreten pflegen. 
In letzterem Falle ist die Gangausbildung ziemlich überall die 
gleiche, nämlich die Gangart ist fast immer Quarz, nar zuweilen 
von Dolomit und Kalkspath begleitet, die Erze: gediegen Gold, 
Pyrit, Kupferkies, Bleiglanz und Zinkblende mit etwas Arseno
pyrit und seltenen Telluriden. Bei Pine Hili, welches 11 miles SSW. 
von Grass Valley in Nevada liegt, setzen die gold- und silber
führenden Barytgänge in einer eigenthümlich umgewandelten Zone 
des Diabases und Diabasporpbyrites auf, welche den ganzen 
westlichen Theil der Umgebung der Stadt einnimmt und im Osten 
von Serpentinen und Gabbro, die ihrerseits an Quarzite und 
Schiefer anstossen, begrenzt wird. Die Umwandlung beruht in 
einer Chloritisirung und Uralitisirung des Diabaees, in der 
Bildung von secundärem Quarz u. s. w. und das Endergebnisi: 
derselben ist häufig ein fast reiner Kaolin. Verfasser führt dieselbe 
anf die Einwirkung von alkalischen Thermalwässern zurück. Es 
scheint, dass die ganze zersetzte Diabas- nnd Porphyritmas~e 
goldhältig ist, und zwar soll das Gold an das Vorhandensem 
von Baryt derart gebunden sein, dass es nnr mit diesem zugleich 
und besonders reichlich auf den Barytgängen vorkommt, in welchen 
das Silber, wenigstens zum Theil, als Chlorid vorhanden sein soll. 

F. K. 
Turbinen zum Antrieb Yon Ventilatoren ftlr Separat

ventilation werden nach Zeitschr. f. d. B.-, H.- u. S.-W. auf 
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der Zeche Yer. ~laria Anna und Steinbank bei Bochum mit gutem 
Erfolge verwendet. Als Aufschlagwasser werrlen die im Schachte 
herunterfallenden Wässer benützt. Die eisernen Rohrleitungen 

haben 50 mm Durchmesser; der Druck beträgt 7 at. Der Durch
messer der Flügelräder der im Gebrauche stehenden Ventilatoren 
misst 5UO bis 70(1111111. - In ähnlicher Weise wird im ~Iarienschachte 
der Freiherrlich von llurgker Steinkohlen-Werke zum Betriebe eines 
das Abteufen hewetternden P e 1 z e r'schen Yentilatorss eine Turbine 
benützt. (Säcbs. Jahrb.) K. 

Zunahme der Eisc11J1roductio11 iu den Vereinigten 
Staaten. Aus einer von S wank im letzten Bunde <ler llineral 
Resources of thc Uni1ed Staates gegebenen Zusammenstellung ist 
das riesiirn Wachsen tler EisPnp:oduction in den Vereinigten 
Staaten zu entnehmen. Die jährlich erzeugte ~[enge Gusseisen 
stieg rnn 1872 bis 18911 von 2 500 000 auf 9 20U OtHJ t; 1891 
trat ein Rückgang bis auf 8 301 OIJO t ein. In England nahm 
dagegen die Production in der Periode 1872-1890 von 6,7 nur 
auf 7 900 000 t zu; im .J ahrc 1882 erreichte sie die höchs,ie 
Ziffer von 8 liOO OUO t. Die grö~sten Fortschritte in der Er
zeugung weisen 1lie Staaten Pennsylvanien und Alabama auf. 
Die Sta.hlpro1luction zeigt von 1872 his 1890 eine Zunahme von 
0 140 UOO auf 4 ~80 000 t, die Erzeugung an Schienen aus 
Bessemerstahl eine ~olche \·on etwa u 1 000 O'lO auf 1 31)0 oo· 1 t. 
Eisenert:e wurden in den Jahren 1870, 1890 und 1891, heziehungs
waise :~ 000 00(), lii 000 01 ·0 und 14 OUO 000 t gewonnen. (lron, 
1892, Nr. l1J42, 8. 573. H. 

Holzim11räg11irung. Das in Nr. 1 d. Zeitschr., .Jg. 1891, 
beschriebene, zuerst in Schweden hci Telegraphensta.ngen einge
führte Impräguirunb'll·Verfahren mit in eingebohrte Löcher ein
gebrachtem festem Kupfervitriol , wurde nach Zeitschr. f. d. 
B.-, H-- u. S.-W., Bd. XL, auf der Grube Kaninchenberg hei 
Laugenbogen ( Berg-IL Westl. Halle) zur Erhaltung der Stempel 
und der hiilzernen Säulen hci einer Drahtseilhalm in Anwendung 
gebracht und scheint sich zu bewähren. K. 

Maschiuenbolu·arbeit heim Abbau. Auf dem Bergwerke 
Friederichssegen (Berg-R. Diez) wird seit Anfang 1~91 auf 
einigen Abhauen mit Bohrmaschinen gearbeitet. Die Luftleitungen, 
welche zu den Arbeitspunkten führen, bestehen aus eisernen 
Röhren rnn 50 111111 Durchmesser. Zur Befestigung der Bohr
maschinen dienen hydraulische Spannsulen von 2,5 /11 Länge. 
(Zeitschr. f. d. B.-, H.- u. S.-W., Bd. XL.) K. 

Ein gesendet. 
Montan • geologische Beschreibung des Ptlbramer Berg· 
bauterrains und der Yerbältnisse in der Grube nach dem 

gegenwärtigen Stande des Aufschlusses. 
In Nr. 1 dieser Zeitschrift vom .Jahre 1893 erschien eine 

Kritik, welche den Leser zu der Ansicht führen könnte, dass 
bei der im Titel citirten Arbeit nicht mit derjenigen Gründlich
keit vorgegangen wurde, wtlche man von einem mit vieljährigen, 
aus der unmittelbaren Beobachtung gewonnenen Erfahrungen 
ausgerüsteten Verlasser verlangen kann. 

Der Verfasser der Kritik war in der gewiss schwierigen 
Lage, die Arbeit über das fragliche Bergbau-Terrain nur mit 
Zuhilfenahme der einschlägigen Literatur heurtheilen zu können, 
wogegen die kritisirte Arbeit auf den Erfolgen der neuen Auf
schlösse im Pi'ibramer Bergbau-Terrain ba„irt. Es ist daher kein 
Wunder, dass ~ich bei der Beurtheilang der Arbeit Differenzen 
ergaben, wie sie zwischen der montan-geologischen Literatur un•I 
den Resultaten neuer montan-geologischer Aufnahmen sich stets 
ergeben werden. 

Einige Stellen der Kritik bedürfen der Berichtigung und 
Aufklärung und werden diese Stellen daher nachfolgend ange
führt und berichtigt, beziehungsweise aufgeklärt: 

1. ,Diesem Sachverhalte entsprechende Profile sind in den 
Publicationen anderer Autoren schon früher ve1öll'entlicht worden." 

Eine genauere Besichtigung würde einen nicht unwesent
lichen Unterschied darin finden, dass im neuen Profile die Schichten 
beider Sandsteinzonen an jene der zwei Schieferzonen anstossen 
nnd erstere auf letzteren nicht auftageru, während sie in den 
früher publicirten Profilen einerseits anstossend, andererseits auf-
1 agernd eingezeichnet sind. Auch ist in den neuen Proftlen der 
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steilen A afste\lung der Schichten des zweite11 Schiefers Re1 hunn:r 
getragen 

2. „Zur Erläuterung der Losreissuug heitler Santlsteinzonen 
von einaniler wird eine bezügliche Erklärun~ .J. K re.i e i·s citirl, 
deren Nachsatz dahin gedeutet wertlen könnte, tlas~ ein ur>p• üng· 
lieh zwischen den Zonen vorhandener Riss erst später 1nit in 
die Höhe getriebenen Schiefern ausgefüllt wurde, was wohl kaum 
gemeint sein wird." 

Das ist wirklich nicht gemeint. K rejci drückt sich einiit~ 
Zeilen früher deutlicher aus, wo „r von <ler Hebung des eine11 
und vou <ler Senkung des anderen Theiles au der No:·d-Ostklnf1 
schreibt. 

3. „Auch hätte ein Verj!;\eich der wörtlich citirteu fü
scbreihung des Adino\s von Dubov:1 hora au~ der zweiten Santl· 
steinzonc ruit der vou J. G r ii n ze r gelieferten erkeunen las;en 
sollen, dass die erstere Beschreibung petrographisehe Schulnni.: 
in hohem Grade vermissen lässt, nud deren Resultate durchwegs 
zweifelhaft sind." 

Die bemängelte Beschreibung ist von Dr. Pot' t a iu Pra:.: 
und wurde wie die iu der 1\ ritik gleichfalls nicht als zutreffend 
befundene Beschreibung des oolithis;:;hen Kalksteines dem im 
Literaturverzeichnisse llngeführten Sitzungsberichte der königlich 
böhmischen Gesellschaft tJer Wissenschaften entnommen. Im All
gemeinen ist dieses Gestein anf Seite 11 und l<! meiuer Arheil 
beschriehen und auf Seite 24 befindet sich die Analyse desselben 
aus Pose p n fs Beschreibung. Aussertlem ist die Adiuole vo11 
Dubovä hori~ 11och auf Seite :!2 kurz behandelt. Vou eine•u 
Gestein , über welches und speciell über desseu oolithische Ein
schlüsse di~ Ansichten noch nicht geklärt siud, kauu in eiuer 
montan-geologisch~n Beschreibung füglich nicht mehr gesagt werden. 

Die Arbeit von Dr. Po c t a musste an11:eführt wertlen . weil 
sie die AuregunK zu weiteren wisseuschaftlichen Untersuchungen 
gibt,- und ich bedauere nur, damit Veranlassung zu einer so 
abfälligen Beurtheilung dieser Arbeit gegeben zu hahen. 

4. ~In der Schildei ung des Verhältnisses der sogena1.nte11 
Ueber11angs·Conglomerate zum :3cbiefor und Santlst•·in loest~hen 
Wider>prücbe, indem einerseits die Couglomerate sich au> den 
Schiefem allmählich entwickeln so\leu, dadurch, da-s der „Schiefer· 
teig" (!) zunächst einzelne und weiterhin immer zahlreichere 
Kö1Der und Knollen von Quarz aufnimmt, während andererseits 
die Conglomerate nach und nach in Sandstein übergeben und 
dieselbe Schichtung zeigen wie diese letzteren, die doch <liscor
dant auf den Schiefern lagern. Es ist wohl kaum etwas andere~ 
anzunehmen, als dass die angehliche allmähliche Entwicklung 
des Conglomerates aus den Schiefern uur eine scheiulmre ist. 
indem wahr,cheinlich an Gleitungeu einzelne Geröllstücke iu die 
Schiefer hineingepresst wurden. Dass die Einzeichnung in den 
Profilen dann auch nicht ganz richtig ist, versteht sich von selbst.· 

D •ss dieses Uebergang~-Conglomerat eine Bildung Am Ufer
rande ist, habe ich auf Seite 21 meiner Arheit erwähnt. Wenn 
man sich die Erscheinungen au flacheu uud steilen Stellen des 
Meeresufers sowie an den Einmündungen der Znflässe vorstellt, 
findet man,' dass das zur Bildung dieses Conglomerates uiithige 
:Material vorbanden war. Das Conglomerat bildete sich am 
Schieferufer, und ich schrieb nirgends, dass es sich aus den 
Schiefern entwickelte. 

Selbstverständlich waltet nahe am Ufer das Schiefer
material vor und bildet dieses dort die Grundmasse ; wenn ich 
mich daher ausdrückte, dass gegen die Sandsteinzone zu in der 
Schiefermasse abgerundete Körner und Knolleu von Quarz nebst 
Schieferstücken eingeschlossen sind und dass sich da~ Mengungs
verhältniss mit der Entfernung vom Schiefer ändert. so habe ich 
mit Umgehung der leicht erklärlichen Entstehnngsweise die Er
~cheinung beschrieben, wie sie bei der Aufnahme dieses Con
glomerates in der Gesammtlänge von 30 J.-111 beobachtet wurde. 

In Bezu11: auf die Zeit seiner Bildung gehört es ~elbst
verständlich dem Sandsteine an, nnd so ist es auch im Profile 
eingezeichnet. Uebergangs-Conglomerat nannte ich es ans dem 
Grunde, weil sein Material dem Schiefer und Sandstein angehört. 
und weil ich es wegen seiner charakteristischen Beschaffenheit 
als unfehlbaren ~'ührer beim Aufsuchen der Gesteiusgrenze be
sonders behandeln und von anderen Conglomeraten im Terraiu 
unterscheiden wollte. 
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Den Ausdruck nSchieforteig" hahe ich zweimal gebraucht 
und mag <lerselbe vom freun<llichen Leser entschuldigt werden. 

ii. "Bezüglich des äusserst wichtigen Aufschlusses, welcher 
vor Kurzem bei einer Schürfung nächst Vranovice gemacht 
wurde, wird. nur die A11fdeckung des Conglome1ates hervorge
hoben, leider aber mit keinem Worte die That!lache der Er
schürfung von Versteinerungen führenden Schiefern der Stufe 2 a 
dort~elh•t erwähnt." 

Wohl selten ist ein Vorwurf so ungerechtfertigt gemacht 
worden wie dieser. Die .Thatsache der Erschürfang von Ver· 
steinerungen führenden Schiefern besteht im Ganzen zur Dar
stellung gelangten Bergbauterrain his nun gar nicht. Der Ver· 
f.a.sser der Kritik nahm sich nicht die Mühe. die Lage des 
in meiner Arbeit angeführteu Schurfschachtes ran der Bohutin
Vranovicer Strasse näcl1st der Kapelle" auf der beigel!:ehenen 
geologischen Karte aufzusuchen. Das mit diesem Schurfschachte 
aufgedeckte Conglomerat gehört nicht dem Uebergangsconglo· 
merate an und die Versteinerungen führenden Schiefer liegen 
in einem höheren geologischen Niveau über eine Meile südlich 
vom aufgenommenen Bergbauterrain. 

(j, „ Das von früheren Autoren theils als Granit, theils für 
Quarzporphyrit erklärte Gestein ans dem Grubenfelde des Stefan· 
Echachtes bei Bohut in wird nun als Quarzdiorit bezeichnet; die 
Angaben über dessen Zusammensetzung lassen diese Benennu11g 
nicht als ~vollkommen 11:erechtfertigt" erscheinen, zumal dieser 
angebliche Quarzdiorit am Contact mit dem Sandstein von Peg
matit mit Turmalin und von rothem Feldspath begleitet wird." 

Der Umstand, dass dieses Gestein nach Alter und Habitus 
verschieden ist von dem -l-5 km südlich und östlich von Bohutin 
anstehenden GranitP, führte dazu, dasselbe zuerst an der k. k. 
geologischen Reichsanstalt und später, wie in meiner Arbeit er· 
wähnt ist; in Pf·ibram untersuchen zu lassen. 

In beiden Fällen wurde es als Quarzdiorit bestimmt. Da 
also ausser dem Unterschied im Alter und Habitus auch noch ein 
Unter~chied in der Zusammensetzung nachgewieseu ist, nnd 
überdies der Granit hei Koz·ein und im Segengottesschachte nicht 
vorkommt, so wurde an Stelle der nicht sicheren Bezeichnung 
„Granit• die von zwei Seiten angegebene Bezeichnung nQnarz
diorit" acceptirt. 

Daran könnten nur die Resultate weiterer Unlersuchungen 
(zu welchen das .Material stets bereitwillig beigestellt wird) etwas 
ändern. 

Es sei noch erwähnt, dass das in meiner Arbeit als granit
ähnlich bezeichnete Gestein an dem bereits oft angefahrenen 
Contacte zwischen Sandstem und Quarzdiorit nur an :l Stellen 
so untergeordnet angetroffen wurde, dass damit kaum der Be· 
darf der Werkssammlung gedeckt werden konnte. 

'i. n Dass indessen alle Erzgänge, welche in Begleitung von 
Grünsteinen auftreten, Contractionsgänge wären, wird wohl nicht 
allgemein zugegeben werden, weil ja eben die mächtigen Grün
steingänge, bei welchen die Contraetion eine grössere sein 
musste, als bei den geringmächtigen, oft ohne Erzgangbegleitung 
sind.~ 

Der innige Zusammenhang zwisch•m den Grünstein· und 
Erzgängen steht ausser jedem Zweifel. Auch i&t es un!lweifelhaft, 
Jass das Erkalten der Grünsteine die Bildung von Contractions
spalten zur Folge hatte. 

Wenn in vielen mächtigen Grünsteingängen auch kein Erz
gang auftritt. so folgt daraus gewiss nicht, dass sich ihr Vo
lumen beim Erkalten nicht vermindert hätte, denn man findet 
in oder an ihnen entwed'lr einen Calcitgang, oder sie sind von 
Calcitadern stark durchzogen. Auch bildete sich die Contractions· 
spalte oft im Hangenden oder Liegenden des Grüusteinganges, 
wie vielfach in der Grube beobachtet werden kann. Es ist somit 
gewiss das Zunächstliegende. den Ursprung der YOD Grünstein 
begleiteten Erzgänge von der Contraction des Grünsteins herzu· 
leiten , und diese auf directer Beobachtung beruhende Ansicht 
läs~t ~kh uicht ohne Weiteres widerlegen. 

8. _Endlich sei noch bemerkt, dass das am Schlusse des 
Werkes· angefügte Literaturverzeichniss keinen Anspruch auf 
Yollständigkeit erhebt.~ 

Es wird zugegeben, dass über Aufbereitungswesen, über 
Maschinenbau, sowie über Ausbau und Abbau in der Grube zu 
Pfibram noch manche Artikel in der österreichischen Zeitschrift für 
ßerg· und Hüttenwesen, im Jahrbuche der Bergakademien und 
in .den Hittinger'schen Erfahrungen erschienen sind, welche in 
dem Literatu!'Verzeichnisse ·nicht vorkommen. Von geologischen 
Werken fehlt die Geologie von Böhmen vou F. Katze r, 3. Ah
theilung, worin Pf'ibram aus der Literatur behandelt ist. 
Dieser Band erschien gleichzeitig mit der montan-geologischen 
Beschreibung von Pi·ibram. J o s. ::l c h m i d. 

Der Referent müsste es lebhaft bedauern, wenn einzelne 
Bemerkungen in vorstehender Entgegnung so gomeint sein sollten, 
als ob er durch seine Recension eine Bekrittelung des in Rede 
stehenden schönen Werkes beabsichtigt hätte. Nichts lag ihm 
ferner. Durch die Recension sollte den Lesern dieser Zeitschrift 
das Erscheinen des Werkes angezeigt und zugleich, dem in der 
Eiuleitun11: S. 2 ausgespr,ochenen Wunsche des Autors entspre
chend, auf einige kleine Unvollkommenheiten desselben aufmerk
sam gemacht werden. Ref. hat gehofft, in dieser Weise dem 11:e· 
schätzten Autor den besten Beweis zu liefern für das hohe 
Interes8e, mit welchem er dessen Werk studirt hat. 

Ref. bedauert, auch nach Kenntnissnahme der Aufklärungen 
in vorstehender Entgegnung seine Ansicht bezttglich der meisten 
Punkte nicl1t ändern zu könmm. Eiue nähere Begründung würde 
zu Yiel Raum in Anspruch nehmen und wäre insofern zwecklos, 
als es nun jedem Fachmann getrost überlassen werden kann, 
sich sein Urtheil selbst zu bilden. Nur Einiges sei gel'ltattet zu 
berührt>n. Die obige Erläuterung ad 4 ist der heste Beleg für die 
zum Mindesten nicht klare Ausdruckswei11e der bezüglichen Dar· 

· stellnng im Original. ·Eine Strandablagerung muss keilförmig 
sein und die Einzeichnung in den Profilen ( l. 8, 9) i~t demnach 
in der 'l'hat nicht ganz richtig. In Betreff der ~~rschürfung von 
Versteinerungen führenden Schichten im Süden von Pribram 
freut sich Ret über die ihm gewordene Aufklärung. Das Be
dauern (kein Vorwurf). das er in der bezüglichen Bemerknng 
seiues Referates znm Ausdruck gebracht hat, mag durch das 
besondere Iuteresse, welches er au diesem hochwichtigen Funde 
hat. ent•chuldigt werden. Der augebliche Quarndiorit enthält 
nach S. Hi als wes e n t 1 ich e n Bestandtheil Orthoklas. Ist dies 
richtig, so müsste er einem Amphibolgranit näher stehen als 
einem Diorit. Bei Citirungen sollen Prioritätsrechte möglichst 
gewahrt werden, wenn also im concreten Falle irgend ein Pi"i
bra.mer Vorkommen von einem Autor schon vor mehreren Jahr
zehnten gut beschrieben worden ist, so geht es nicht an, nur 
neueste Wiederholungen solcher Beschreibungen anzuführen. Z. B. 
der oolithische Kahstein von Pfibram ist nach Re u s s noch 
zwei m a 1 beschrieben worden , ohne dass mehr als eine Be· 
stätigung der Re u s s'schen Beobachtungen geliefert worden wäre. 
Ein ~pecialforscher, bei welchem man die Kenntniss der Literatur 
voraussetzen muss, darf in so einem Falle den urRprünglichen 
Autor nicht ignoriren. Ans den wiederholten Bestätigungen der 
Re u s s'schen Untersuchungsresultate kann übrigens auch nicht 
deducirt werden , dass dio Ansichten über die oolithischen Ein
schlüsse noch einer weiteren Klärung bedürften, und zugleich 
zeigt schon dieser eine Fall, dass die geologische Literatur über 
Pi'ibram doch nicht ganz vollständig verzeichnet und benützt 
worden ist. Und noch eine Frage : Sollen die Gänge, die fast 
senkrecht zur Lettenkluft streichen, auch Contractionsgänge sein? 

Leoben , am 28. Jänner 1893. Dr. F ri e d r. Katz er. 

Berichtigung. 
Kr. IV, S. 49, in der Notiz: Spanisches Quecksilber 

Z. 5 v. o .. Jies 8,6":u statt 86'/Q. 

Amtliches. 
Der Ackerbauminister hat den Magazineur Adam Ne ts c h 

zum Magazins-Verweser bei der k. k. Bergdirection Brüx und den 
Bergdirectionsschreiber. Johann Tu; a r zum Kanzlisten bei der 
Bergdirectiun Idria ernannt. 
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A. 11 k ü n d i g u n g e n. 

' 

C. W • • J11li11s Blanf~ke k Uie.,r 
i\IasclJinen und Dampfkrssel-Armatnrcn-Fahrik, 

NiedL·rlnge: Wien, 1. Bezirk, Cetreidemarkt Nr. 2 9 
halten reichhaltig a:>sortirte3 L1ger von 

Armaturen fiir M ascl1int·n, Dampfkrssel, Dampf~ und \,Y assPrleitungen, 
Manometer, .i.;' Pulsometer 

Ventile, ' 
Condensationstöpfe, Dam :pf pum :p en, 

Injecteure, = Ijuftco1npressoren, 
Elevatoren, _c V 

Hartbleiarmaturen, 5:;r a c u u m Jl ll lß p e n, 
Wasserschieber) Filter11ressen. 

Licfcrnn[ in bBwänrter Gfitc zn bi\li[cn Preisen. Zeichnnn[co nnd orrcrtc auf Wnnscb zn Dicustrn. 

Leipzig-Gohlis und Wien, 
li eff1 n ~e i t 20 Jnbren nls nlleinige Specialität 

1 Drahtseilbahnen 
nnC"h illl rn Yurzügl. l1cwiil1r t en , patentirten 

Cous tr11 ct10neu . 
UeLer 570 Anlagen mit ca. 550 000 '" Länge 

e1geuer Ausführung. 
'='=' llS' Anllchläge u11d Projeote dnrch -am 
_ Generalvertreter fur Oeeterreich-Ungarn: 

Ingenieur JULIUS SCHATTE 
-~ "'vVIEX, IV., Thereslanum&asse N°r. 31. 

··········4······~...., ~ &3~&3~8888&3...S:&J...S:~:a!! 

1 AT E NT EI 
1 in allen Ländern besorgt das beb . conc. Privil.-Bureau 1 

von Theodorovic & Comp., 

1 Stepbansplatz 8 Wien, 1., Jasomirgottstrasse 2. 
Berlin N. W., Lnisenstrasse 32, neben dem II 

kaiserl. Patentamte. III 

i Seit 1877 im Patentf. tbätig. 1 
1 Ansftihrliche Preisconrante gratis und franco, 1 
lta!ill&J ---88~@8 &Ja!l!SM!'&J&J• 
........... qp y •••••• '4D) 

Wien IV., Theresianumgasse 31. 

DrahtMeilbahuen 
%UID 

Transport -..on Kohlen, Erzen, Steinen, Sand, T orf, Brettern Scheitholz er c. 

D'l'&btll•ll&llse für Berg-, Str••••n· und Gruben-Bahn•"• 
Drabtaell-Tran•ml••lo11ea u11d B.abelleltuagen 

zur Uebcr1ragung der Betriebskraft. 

..... Rundseile1 Bandseile und Kabel ,._ 
aus Eisen, S1ahl und Kupferdraht 

für Aufzüge, Bremsberge, Grubenbefö rderung , Eisenbahnschranken und 
Signale, elektrische Leitungen. 

Isolirte Kabel und Drähte 
für alle elektrotechnischen Zwecke, 

Maschinen-, Drahtseil- und Kabel-Fabrik Th. Obaeh, 
Wien, III., Paulusgasse 3. 
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Die Entstclnrng der Blei-. Zink- und Eisenerzlagerstiitten in Oberschlesien. 
Eine Besprechung von H. Höfer. 

Dem V. allgemeinen Deutschen Bergmannstage, der 
1892 in Breslau zusammentrat, wurden viele wertbvolle 
Festschriften vorgelegt, von welcllen sich mehrere auch 
mit der im Titel ausgesprochenen Frage beschäftigen. 
Es sind dies : 

1. Markscheider K ü n t z e 1 : „Karte der Beuthener 
Erzmulde". Im Maassstabe 1 : 25 000 und in Farben aus
geführt. Dieser überau;; ilbersichtlichen und sehr hilbschen 
Karte ist auch ein Profil durch diese Erz- und Kohlen
mulde beigegeben. 

2. Fr. B c r n h a r d i : „Zur Karte der Beuthencr Erz
mulde". - eine Broschüre, welche sich ausschliesslich 
mit de~ genetischen Frage dieser Erzlagerstätten be
schäftigt. 

Diese beiden Gaben wurden dem deutschen Berg· 
mannstage vom Oberschlesischen Berg- und Hüttenmll.n
nischen Vereine gewidmet~ in dessen Zeitschrift Bern
h a r d i's Abhandlung zuerst erschien. 

3. R i c b. Alt h ans, Bergassessor in Luisenthal 
bei Saarbrücken: „Die Erzformation des Muschelkalkes 
in Oberschlesien". Nebst 5 geologischen Karten und Pro
filen und 4 Textfiguren. 1) 

Diese erwähnten Arbeiten haben naturgemäss nicht 
bloss ein örtliches , sondern auch ein ganz allgemeines 
wissenschaftliches Interesse, um so mehr, als dieser ober
schlesische Lagerstättentypus mehrerenorts im Kalkge-

1) Sonderahtlruck aus dem XII. Bande des Jahrbuches der 
königl. geol. Landesanstalt zu Berlin für das Jahr 1891. 

birge , so z. B. auch in den Kalkalpen , wiederkehrt ; 
in manchen dieser Gebiete werden die Hypothesen, welche 
für die Entstehung der schlesischen Blei- und Zinkerz
Lagerstätten aufgestellt wurden, eine weitere Anwendung 
finden und die Probe auf ihre Giltigkeit zu bestehen haben. 

Fr. Bernhard i stützt seine Anschauungen auf 
folgende Beobachtungen, die sich zumeist nur auf das 
Beuthener Gebiet beziehen. 

1. Die Zinkerzl:i.gerstlitten sind in dem viel weiter 
verbreiteten Muschelkalke nur da entwickelt, wo reiche 
Steinkohlenflötze darunter vorkommen. Dies gilt für ganz 
Oberschlesien, Galizien und Russisch-Polen. Bernhard i 
ist von diesem Zusammenhange der Erz- und Kohlen
vorkommen so überzeugt, dass er aus dem Vorhanden
sein des ersteren auch bestimmt auf das Vorkommen des 
anderen schliesst. Insbesonders findet man reiche Erz
niederlagen dort, wo auf dem Grunde des Triasmeeres ent
weder Kohlenflötze ausbissen oder Verwerfungen auf
setzten. Die allgemeine Giltigkeit dieser Regeln wird jedoch 
für die Umgebung von Tarnowitz abgeschwächt, da hier 
die Friedrich-Grube auf ziemlich reiche Bleierzmittel 
gebaut bat, obzwar darunter mächtige Kohlenflötze nicht 
nachgewiesen wurden. 

2. In der Steinkohlenformation, ebenso in dem die 
Erzzone unmittelbar unterlagernden, ebenfalls wohl unter
suchten triadiscben Sohlensteine hat man nirgends da...-on 
Spuren , dass die Erze in irgend einer Form aus dem 
Erdinnern , also von unten herauf dem Muschelkalke 
zugcfflhrt worden wllren. 



3. Verwerfungen, welche die Steinkohlenformation 
durchsetzen, reichen entweder gar nicht in den Muschel
kalk hinauf, oder besitzen daselb;it eine viel geringere 
Sprunghöhe. 

4. An den Rändern de;i Muschelkalkes ist kein 
älteres Gebirge bekannt, aus dem die Erze stammen 
kiinnten. 

5. Die untere Blendelagersfätte ist durch eine aus· 
gesprochene Nirnaubestllndigkeit ausgezeichnet, d. h. sie 
gehört derselben Schiebt an, nämlich der Grenze zwischen 
dem Dolomite und dem darunter liegenden Sohlensteine 
(mergeliger Kalk); sie ist auf grosse Erstreckungen eine 
nahezu tlötzfiirmige Bildung, nicht selten mit scharfen 
A blüsungstlächen nach der einen oder anderen Seite. 

6. Da der Galmei die Blende ort als einen Kern 
einschliesst, so ist erstere aus letzterer entstanden. Die 
Galmeilagerstätten betrachtet deshalb Bernhard i, ebenso 
wie alle seine literarischen Vorgänger, mit Recht als 
secundäre, richtiger gesagt als metasomatische Bildungen, 
die aus einer Blendelagerstätte entstanden sind. Es hat 
sich somit die Frage nur mit der Entstehung den Blende· 
beziehungsweise Metallsulfid-Lagerstätten zu beschäftigen, 
da die Bildung der oxydischen Erze und ihrer Lager
stätten ungezwungen auf das frühere Vorhandensein der 
sulfidischen bezogen werden kann, wobei wir bemerken, 
dass die Blende von Bleiglanz und Schwefelkies (Markasit) 
begleitet ist. 

Auf Grund der besagten, von Bern h a r d i ver
schiedenen Orts hervorgehobenen Thatsachen kommt er zu 
der Hypothese, dass nach Abschluss der Sohlenstein
bildung dem Triasmeere eine reiche Lösung von Zink-, 
Blei- und Eisensalzen zugeführt, aus welcher die Metall
sulfide entweder durch Kohlenwasser· oder Schwefelwasser
stoffgas ausgeschieden wurden und sich zur Sediment-
1 a g e r stät t e anhäuften ; die Fällungsmittel entstammen 
den damals noch jungen und in Gmwandlung begriffenen 
Kohlenftötzen. Auf Grund der Gesetze der Ausgleichung 
von mehr oder weniger gesättigten Salzlösungen zogen 
aus dem nördlichen Theile des Triasmeeres neuerdings 
Metallsalzlösungen zur heutigen Beuthener Mulde, die 
gegen 8üd durch den Rücken von Zabrze-Königshiltte· 
Myslowitz abgeschnitten war, und so konnte in ihr eine 
mächtigere Sulfidlagerstätte gebildet werden. An jenen 
Orten, wo am meisten fällende Gase dem Meeresgrunde 
entstiegen, fand eine ungewöhnlich reiche Erzausscheidung 
statt, welche die Bildung von Erzstöcken (nicht Stock
werken, wie Bernhard i sagt) bedingten. 

Das etwa 15-25 m über dem unteren Erzlager 
auftretende obere Lager ~·urde auf gleiche Weise wie 
das tiefere gebildet, und bezeichnet eine neuerliche reiche 
Zufuhr von Metallsalzen in da~ Triasmeer. 

Diejenigen Meerestheile, welche mit unserem jetzigen 
Erzreviere in geringer Verbindung standen, hatten noch 
immerhin reichlicher Metallsalze gelöst, welche durch die 
Verwesung der gleichzeitig vorhandenen Pflanzen aus
geschieden wurdeu. So lässt sich das, wenn auch schwache, 
bis in den Keuper reichende Erzvorkommen nördlich von 
Tarnowitz erklilren. 
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Gegen die Infiltrationshypothese wendet Bernhard i 
die Niveaubeständigkeit der Rrzlagersfätten ein und be
hauptet , dass innerhalb der Schichten strömende und 
die Stoffe transportierende Wasser nicht vorausge
setzt werden dürfen ; das unbewegliche Wasser im Erd
innern habe keine geognostische Wirkung, es transportirt 
und verändert keine Stoffe. Die blauen Thone und dunklen 
Dolomite, welche mit den Erzen vorkommen, lagen im 
unbewegten Wasser, denn bewegtes Wasser hätte eine 
Entfärbung und eine Oxydation des in diesen tauben Ge
steinen enthaltenen Eisens bewirken müssen. 

Es muss anerkannt werden, dass Bernhard i's Hypo· 
these viel des Bestrickenden eigen hat und eine Reihe 
von Thatsachen durch die Erklärung zu einer höheren 
Einheit verschmilzt. Treten wir dieser Hypothese kritisch 
näher. 

Zunächst wenden wir uns zu dem am Schlusse an
geführten Einwand Bernhard i's gegen die lnfiltrations
hypotbese, auf welchen er ein ganz besonderes Gewicht 
legt. Es ist ein Irrthum anzunehmen, dass darum, weil 
die Thone und Dolomite in und bei der Lagerstätte 
nicht entfärbt und nicht rostig sind, kein bewegtes 
Wasser vorhanden war. Jene Thatsache sagt nur, dass 
dieses Wasser keine L:.:ft oder keinen freien Sauerstoff 
führte und dass bei dem Processe der Erzausscheidung 
knapp oberhalb des Sohlensteins kein Sauerstoff frei 
wurde. Wasser, welche über den undurchlässigen Sohlen
stein flossen , können schon in den oberen Lagen ihren 
Antheil an freiem Sauerstoff zur Oxydation von Sulfiden 
u. s. w. verbraucht . und die gebildeten Sulfate weiter in 
die Tiefe mitgeführt haben, woselbst sie durch Kohlen
und Schwefelwasserstoff wieder als Sulfide ausgefällt 
wurden. Auch die Niveaubeständigkeit der Erzlager
stätten, in welcher Bernhard i unter Berufung auf 
v. G rod d eck ebenfalls eine wichtige Stütze seiner 
Hypothese erblickt, ist kein vollgiltiger -Beweis. Denn 
der Dolomit ist ein das Wasser leicht durchlassendes 
Gestein , und wird von einer undurchlässigen Schicht 
unterlagert, es muss deshalb an der Grenze dieser beiden 
Gesteine das eingedrungene Wasser sich in die Tiefe 
bewegen und der Sohlenstein war der Boden eines Grund
wasserbeckens. Diese Grenzschicht zwischen Dolomit und 
Sohlenstein , Vitriolletten genannt, ist bituminös, enthält 
und enthielt somit Kohlenwasserstoffe, welche die Erze 
längs ihr ausscheiden konnten. Es ist somit die Niveau
beständigkeit durchaus k e i n ausschliessliches Merkmal 
der Sedimentlagerstätten. 

Die von Bernhard i aufgeführte und von uns 
unter 1. genannte Thatsache, welche den örtlichen Zu· 
sammenhang der Erz- und Kohlen! agerstiltten hervorhebt, 
kann ebenso für infiltrirte Wasser-., wie für Meerwasser 
in Anspruch genommen werden, wenn es überhaupt noth · 
wendig wäre, dieses Präcipit.ationsmi ttel in die Hypothese 
einzuführen. 

Die von uns unter 2 und 3 zusammengefassten 
Beobachtungen wenden sich gegen die Annahme , dass 
Metalllösungen, durch deren Präcipitation sieb die Zink
Rleierzlagerst!itten in der TriM bildeten, nicht ans der 
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Tiefe stammen können. Dieser Einwand ist gegenüber 
der Infiltrationshypothese gegenstandlos. Die unter 4. 
erwähnte Beobachtung bezieht sich auf eine etwaige An
nahme, dass die Erzlagerstätten im Muschelkalke durch 
Zerstörung einer bereits vorhandenen älteren Lagerstätte 
entstanden wären, dass sie secundilre Lagerstätten - im 
eigentlichen Wortsinne - seien. Diese Annahme ist jedoch 
meines Wissens für die in Rede stehenden Erzvorkommen 
bisher von keiner Seite gemacht worden. Wir kommen 
:'lornit zu dem Resultate, dass alle bisher erwähnten, 
von Bern h a r d i hervorgehobenen Thatsacben ebenso 
sehr fiir die Sedirnentirung der oberschlesischen tria
dischen Erze aus einem Meere sprechen, als auch für 
den Charakter der Infiltrationslagersfätten. Wohl hat 
jene Hypothese gegenilber dieser den Vorzug der Ein
fachheit und milsste deshalb anerkannt werden, wenn 
sie alle Erscheinungen ausreichend zu erklären vermag 
und wenn keine Thatsache ihr widerspricht. 

Doch steht ihr das Bedenken entgegen, dass gar 
kein Grund zu erkennen ist, warum während der Erz
ausfüllung sich nicht wie nach und vor auch die Calcinrn
Magnesium-Carbonate niederschlugen, so dass eine Wechsel
lagerung dünner Erz- und Kalk-, beziehungsweise Dolomit
schichten oder eine Erzimprlignation entstehen hätte müssen, 
was jedoch nicht der Fall ist. Im Gegentheile erwähnt 
ß e rn h a r d i Lagerungsverhältnisse, welche mit einer ge
schichteten Lagerstätte unvereinbar sind ; so findet man 
auf S. 5 der Broschüre: „Dieses flötzförmige, den Xachbar
schichten durchaus parallel eingelagerte Vorkommen be
steht ausser dem die Lagerstätte theils i n scharf
k an t i gen B 1 ö c k e n , theils in regulär gelagerten 
8chichten mit ausfüllenden Dolomit, ·welcher unter Um
ständen die metallischen Beimengungen ganz in Hinter
grund drängt, überall . . . . . aus den Schwefelv~
bindungen von Zink, Eisen und Blei." 

Auf der nächsten Seite steht geschrieben: „Im Cebrigen 
wechselt der Charakter der unteren Blendelagerstätte 
ungemein; ihre Mächtigkeit schwankt von wenigen Zollen 
bis auf 6 und 8 m. Aber noch mehr ändert sich der 
Erzgehalt. Auf grosse Erstreckungen geht derselbe so 
zurück, dass Blende, Bleierz u n d Sc h w e f e 1 k i es 
n t.i r die V er k i t tun g der die Hauptmasse b i 1-
d enden Dolomitstücke bilden." . 

Und wieder eine Seite weiter findet man: „D er 
Dolomit zwischen den beiden (Erz-)Lagen und zum 
'!'heile sogar noch über der oberen Lagerstätte e n t h ä 1 t 
d i es e l b e n 3 ~I e t a 11 e i n f e i n e r V er t h e i 1 u n g, 
alle in der Hauptsache als kohlensaure Salze , jedoch 
auch manchmal B l e i g 1 an z sporadisch eingesprengt. 
Ausserdem sind häufig in den Dolomit zwischen den 
beiden Lagen in mehr oder weniger senkrechter Richtung 
durchschneidenden Klüften und Spalten mit Galmei, 
Brauneisenerz, B l e i g 1 an z unJ Weissbleierz ausgefüllt. 
Auch finden sich nicht selten in der Nähe dieser Klüfte 
förmliche Breccien vor, in welchen scharfkantige 
Dolomitstücke durch zinkische und bleiische Bindemittel 
zusammengekittet erscheinen." 

Diese Citate mögen genügen; aus ihnen geLt her
vor, dass in der ßlendelagerstiitte eckige llolumit
stilcke vorkommen, manchmal derart häufig, dass völlige 
Breccien entstehen. Es musste somit der Dolomit, der 
ja das Hangende der unteren Lagerstätte bildet1 bereits 
vorhanden gewesen sein , als die Erze ausgeschieden 
wurden, während nach Bernhard i's Hypothese das Gegen· 
theil der Fall wära. Wurde der Dolomit zu jener Zeit 
aus dem Triasmeere ausgeschieden, so hätte er nicht 
eckige· Brocken, sondern, wie bereits erwähnt, eine \Y echsel· 
lagernng oder eine innige Mengung mit Erz gebildet. 
Er scheint zu fühlen, dass jene Thatsache der Rchwachc 
Punkt seiner Erkläruogswei;1e ist und hilft sich über 
diesen mit der Bemerkung (S. 11) hinweg! „Ein solcher 
(Erz-) ::\iederschlag musste natürlich auch abbröckelnde 
Gesteinstrümmer inkrustiren und so eine Art von Breccien 
bilden. :i Doch wie soll am l\leeresgruode, wo sich das 
zarte Präcipitat der Metallsulfide absetzte, ein Abbröckeln 
des Gesteines stattfinden und noch dazu des Dolomites, 
der ja doch wenigstens an vielen Stellen noch gar nicht 
vorhanden war, da er erst nach der Bildung der unteren 
Erzzone zur Entwicklung gelangte. 

Diese von Bern h a r d i selbst erwähnten Erschei
nungen sprechen gegen seine Annahme, dass die Beuthener 
triadischen Erzvorkommen in ihrer dermaligen Erscheinung 
Sedimentlagerstätten sind, so entschieden, dass wir ·diese 
Hypothese als nicht stichhaltig verwerfen müssen. 

Wir werden bei der Besprechung der nächsten 
Broschüre eine Reihe von structurellen Eigenthümlichkeiten 
kennen lernen, welche ebenfalls Bern h a r d i's An
schauungen als unhaltbar kennzeichnen. Hier sei bloss er
wähnt, dass dort, wo die Blendelage eine grössere Mäch
tigkeit erreicht, „sie durch die überlagernden braunen 
Dolomitschichten hin du r c h t ritt," 2) was doch schwer
lich mit dem Wesen einer primären Sedimentlagerstätte 
vereinbar ist. 

Die Hypothese von der Sedimentation setzt ebenso 
wie die der Infiltration voraus, dass im Triasmeere Zink-, 
Eisen- und Bleisalze gelöst vorhanden waren, die Frage, 
woher dieselben kommen oder gekommen sein können, 
hat somit die eiue wie die andere Hypothese zu beant
worten. Wir müssen diese eben so schwierigen wie 
interessanten Untersuchungen den schlesischen Geologen 
überlassen und uns mit der Thatsache begnügen, dass 
auch jetzt noch vom Sohlenstein bis in den Keuper Ein
sprengungen und Nester von Blende- und Bleiglanz vor
kommen. 

Die Broschüre R. Althaus': Die Erzforma
tion des Muschelkalkes in Oberschlesien 
beschäftigt sich nicht, wie jene Bernhard i' s, nur mit 
der Entstehung der Erzlagerstätten , sondern bespricht 
nach einer, die geognostischen Verhältnisse des ober
schlesischen Muschelkalkes betreffenden Einleitung die 
erzführendeu Gesteine, die Erze und deren Lagerstätten. 

") Dr. B. K o s man n: OLcrschlesien, ~ein Laull unll seine 
InJustrie, S. 47. 

1 * 



Aus diesem sehr übersichtlich gruppirten und reichen 
Material sei hervorg11l10ben, dass im Sohlensteine der Thon· 
gehalt bis zu 52°/ 0 steigt, dass der reichliche Bitumen
gehalt eine blaugraue Färbung bedingt, dass seine Wasser
undurehliissigkeit durch Lettenschichten erhöht wird, 
welche entweder eingelagert oder, wie der stets vorhandene 
1 cm bis über 1 m mächtige Vitriolletten, aufgelagert sein 
können, dass von seiner Oberfläche aus hier und da 
Höhlungen und Schlotte eindringen, dass er 2 Mulden 
(die höher liegende von Trachenberg und die tiefere von 
Reuthen) mit flach fallenden (6°) Fltlgeln bildet, dass 
in diesem Gebiete neben mehreren kleineren Verwerfungen 
bisher nur ein bedeutenderer, fast saiger nach SSU ein
fallender Sprung von 42 m Höhe bekannt wurde, obwohl 
im darunter liegenden Carbon sehr erhebliche Verwer
fungen aufge~chlosssen wurden, und dass in Folge von 
Auswaschungen die Mächtigkeit des Sohlensteines eine 
rasch wechselnde ist. 

Zieht man knapp westlich von Tarnowitz eine Linie 
von NO nach S W, so scheidet dieselbe 2 Gebiete; im 
westlichen sind die oberen über dem blauen Sohlenstein 
lagernden Glieder des Schaumkalkes (unterer Muschelkalk) 
kalkig, im östlichen dolomitiseh entwickelt; nur im 
Dolomite, u. zw. gewöhnlich an seiner Basis, treten die 
reichen Erzlagerstiltten auf. Der Dolomit, der in seinen 
Hangendpartien auch Hornstein einsehliesst, ist fest, 
körnig, grau bis llläulieh gefärbt , in starken Bänken 
geschichtet und von einem Kluftnetze durchzogen, das 
ihn in grobe Klötze tbeilt. Bei den Klüften pflegt die 
Zersetzung zu beginnen, wodurch eine gelbe bis braune 
Farbe bedingt ist und bei weiterem .l!'ortschreiten sack
artige Blöcke sieh bilden, deren Zwischenräume mit Zer
setzungRproducten erfüllt sind; manchmal wird er drusig. 
Der Gehalt an Mg C03 ist schwankend, durchschnittlich 
iJ0-35°/0 • In den unteren Bänken ist er mit Vitriol
lctten (kohlig, Rchwefelkies enthaltend) wechsellagernd; 
das Bitumen bildet manchmal auch schwache Bänke von 
Asphalt. Der Dolomit , welcher für eine ursprüngliche 
Bildung anzusehen ist, bildet eine sehr flache und lang
gestreckte ellipsoidische A uflagerung auf dem Sohlensteine. 

Aus dem bisher Mitgetheilten mtlssen wir schliessen, 
dass es insbesondere der Vitriolletten ist, welcher die 
wasserundurcblässige Unterlage des Dolomites bildet, und 
der im Vereine mit dem übrigen Bitumen auch die 
reducirende Wirkung auf die Metalllösungen ausübte. 
Es kann somit der Vitriolletten für die Bildung der 
1mlfidirnhen Erzlagerstätten von zweifacher Bedeutung 
sein, u. zw. 1. als Aufstau der eingedrungenen Wasser 
und 2. als Reductionsmittel. 

Die Lagerungsverhältnisse der Erze im Allgemeinen 
heschreibt R. A 1 t h ans mit W61ligen Worten sehr zu
treffend wie folgt : 

„Die im oberschlesischen Muschelkalk auftretenden 
Erze bestehen der Hauptsache nach in Bleiglanz, Zink
blende, Galmei (Zinkcarb.onat), Markasit und Brauneisen
stein. Dieselben bilden im Dolomit des unteren Muschel
kalkes gewöhnlich mehr oder minder zusammenhängende, 
oft flötzartige Ablagerungen, und zwar kann man meistens 
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zwei übereinander liegende Lager unterscheiden, das eine 
direct über dem Sohlcnstein, von demselben nur durch 
eine Schicht von Vitriolletten oder eine selten !lber 1 bis 
2 m mächtige Dolomitbank getrennt , das zweite mitten 
im Dolomit in sehr wechselnder Höhe llber dem ersten. 
Das obere tritt viel nnregelmässiger auf als das untere; 
in der Troekenberger Mulde fehlt es sogar beinahe ganz. 
Beide sind theils rein bleiiseh und dann selten über 
1 m stark und dabei sehr absätzig, theils vorherrschend 
zinkisch, in welchem Falle sie in weit grösserer Mächtig
keit und mehr tlötzartig zusammenhängend auftrettm. 
Die erste Art gehört hauptsächlich der Trockenberger, 
die zweite fast ausschliesslich der Beutbener Mulde an. 
Beide bestehen übrigens durchaus nicht in ihrer ganzen 
Mächtigkeit aus compactem Erz , sondern dieses ist fast 
stets mit Dolomit verwachsen, der gewöhnlich sogar die 
Hauptmasse der Lagerstätte bildet. Wo die Lager zinkisch 
sind, besteht das untere, abgesehen von seinem Ausgehen
den, meist aus Zinkblende nebst Schwefelkies und Blei
glanz, das obere fast ausschliesslich aus sog. rothem 
Galmei, d. h. einem eisenschüssigen, zinkhaltigen Dolo
mit und etwas Bleiglanz. Der im Liegenden und Han
genden des unteren blendischen Lagers, sowie in diesem 
selbst auftretende Dolomit zeigt fast stets die ursprüng
liche blaugraue Farbe , während er in der Nähe des 
hangenden Lagers gewöhnlich mehr oder weniger zer
setzt ist. 

Am Ausgebenden vereinigen sich beide Hauptlager 
zu einem einzigen, das stellenweise bis zu 20 m Mächtig· 
keit anschwillt; alsdann besteht es hauptsächlich aus 
rothem Galmei mit Bleiglanz. Es setzt auch häufig in 
Spalten und Schlotten in den Sohlenstein herunter und 
wird dann mehr lettig, wobei in den äussersten Ans
fufern auch der Eisenoxydgehalt zurllcktritt, wodurch 
er in weissen Galmei (Zn C03 -reicher Dolomit) übergeht." 

Die reinen Bleierzlager finden sich in der Trocken
berger Mulde zwischen den Dolomitbänken theils in wenig 
ausgedehnten Lagern, theils in unregelmässigen Stöcken, 
Knollen und Krystallen, theils in Querklüften. Ein von 
diesem Vorkommen gegebenes Bild erinnert lebhaft an die 
Kärntener triadiscben Bleierzreviere, Erzkreuze bildend, 
deren Arme theils der Schichtung, theils Klllften ent
sprechen. Als bemerkenswerth ist die schon länger be
kannte Thatsache hervorzuheben, dass Pyrit fehlt und 
der Schwefelkies nur als Markasit auftritt, was Dr. K o s
m an n durch einen stets nachweisbaren Arsengehalt zu 
erklären versucht. 

Die Blende kommt körnig, faserig, stengelig und 
als Schalenblende vor. Die Blende bildet Knollen, s t a-
1 a kt i ti s c h e, traubige, plattenförmige Formen , oft 
bildet deren Kern ein D o 1 o m i t b r o c k e n o d e r e i n ll 
H ö h 1 u n g. Wo die Blende in grösseren Massen vor
kommt, zeigen die nierenförmigen Gebilde derselben zu
weilen ein vollständiges Netzwerk mit einer Menge 
kleinerer und grösserer Drusen , in deren Mitte sich 
auch ab und zu grosse Blendestalaktiten vorfinden. 

Nach dieser Schilderung des Vorkommens der sul
fidischen Blei- und Zinkerze, welche doch vollends jener 



von llohlraumausfiillungen entspricht, ist cs ganz un
möglich, an dem Gedanken , diese obersehlesischen Erz
vorkommen könnten Sedimentlagerstätten sein - wie 
F. Bernhard i meint -- festzuhalten. Man kann dem 
gegenilber einwerfen, dass dies secuudäre Umlagerungen 
sind ; wir haben aber vorerst die Genesis der jetzigen 
Lagerstätten und nicht der nrsehwundenen zu erklären. 
Es ist zwar ganz gut denkbar, dass die grosse Bitumen· 
menge im Vitriolsehiefer eine sehr bedeutende Ausfällung 
der Metalle aus dem Meerwasser bewirkte, welehes Präcipi
tat somit die Basi8 des Dolomites bildete. doch diese ur
sprii nglieh sedimentäre Lagerstätte ist eben nicht mehr 
als solche Yorhanden, die metallischen Bestaudtheile mussten 
wieder gelöst und als Sultide ausgefällt. werden, weil 
nur auf diese Weise die Bildung von Blendestalaktiten, 
der Einschluss rnn Dolomitbroeken und rnn Bleiglanz
llaugendtrümmern denkbar und erklärlich ist. 

Das Bild Fig. 3, Taf. XVII, zeigt lagenartigen Blei
glanz mit solchen in Hangend- und Liegendklüften 
innigst verbunden. Letztere sind nicht etwa durch eine 
dünne Spalte, eine Zwischenlage oder dergleichen getrennt, 
wesshal b man zur Annahme gezwungen wird, dass die 
ganzen Erzkreuze das Ergelmiss ein und desselben Bildungs
vorganges sind ; der Gedanke, das~ <ler den Schichten 
conform liegende Thcil primär, der Yerq ncrendc seeundlir 
wäre, ist somit unhaltbar. 

Wir wenden uns nun zu den genetischen Seb.luss
folgerungen R. A 1 t h ans. Er gibt uns zuerst eine kurze 
Darstellung von den bisherig~u Hypothesen zur grklllrung 
der Entstehung der oLerschlesischcn triadischen Erz
lagerstätten. Die Annahme Krug v. Ni d d a's, die 
Metalllösungen seien dnrch Schlotte von unten herauf
gestiegen, erwieR sieh darum als unhaltbar, weil man 
bei allen Schlotten im Sohlstein, so es die \Y asser ge· 
statteten, stefa ein unteres Ende aulfa.ud. A 1 t h ans lässt 
nur die Möglichkeit zu, dass zur Zeit, als das heutige 
Erzrevier den Rand eines hochgelegenen Karstgebietes 
bildete , auch die Schlotte, welche vom tieferen eaver
nösen Kalk bi~ in und durch den Sohlenstein hinauf 
reichen, als Zufuhrswege <lcr crzbildendcn Laugen aus 
dem h ö h er g e 1 e gen e n niirdlichcn Thcile des Ge
bietes nach der tiefer gelegenen ßeuthener Dolomitmulde 
gedient haben. Damit ist jedoch v. Ni d d a's Grund
gedanke, die Metal1laugen stammen ans der Tiefe, auf-
gegeben. ' 

Gegen die Hypothese Dr. K o s m a 11 n's :1), die 
Liisnngen seien in 8palten dem Erdinnern entstiegen, 
spricht naeh A 1 t hau:> die Spärlichkeit des Auftretens 
rnn Zink und Blei im Kohlengebirge und der l'.mst:rnd, 
da~l-1 hci der einzig·en niil1er untersuchten Kluft. die Erz
führung im Liegeuden und Haugenden de~ Kohlentliitzcs 
aufhürte; letzteres will uns jedoch nicht als massgebender 
Oegengrund erscheinen, da die Fällung innerhalb des 
8teinkohlengebirges nur so weit erfolgt sein konnte, 
soweit der reducirendc Einfluss der Kohle, beziehungs-

") Dersellu~n schlo~s sich auch Dr. <T. G iirich an. (Erläu
terung z. tl. geoL Ue!Jersichtska.rte rnn Schlesien. 189U, S. 111.) 
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weise der hieraus sich entwickelnden Kohlenwasserstoffe 
reichte. 

Doch gegen K o s man n's Anschauung möchten wir 
die wiederholt in der Literatur erwähnte Thatsache, 
dass die Sprünge des Steinkohlengebirges fast nie in die 
Trias hinauf reichen, hervorheben ; hätten sich die auf
steigenden Metalllösungen aus den Sprüngen in das Trias
meer nach der Ablagerung des Sohlensteines und vor 
jener des Dolomites ergossen , so müsste das Hangende 
des ersten verschiedene staffelförmige Verwerfungen zeigen, 
die vo11 den Dolomitsedimenten eingeebnet wurden; dies 
ist aLer nicht der Fall. Wären die Spalten nachtriadisch 
oder wenigstens nach dem Dolomit entstanden, wie K o s
m an n annimmt, da er die Spalten von unten in eine 
Contactkluft zwischen . Sohlstein und Dolomit münden 
lässt, so müsste man sie im Bergbaue aufgeschlossen 
haben, es hätten sieh dann aus den Spalten verquerende 
Gänge gebildet, welche jedoch nicht , auch nicht von 
der einzigen bedeutenden Verwerfung diefles Erzgebietes 
bekannt sind. Ja, die Festschrift der Friedrichsgrube hebt 
auf S. 7 hervor, dass die erheblichen Gebirgsstörungen, 
scharfe Faltungen und Sprünge bei der Muldenwendung 
für die Erzbildung nicht günstig gewesen zu sein scheinen. 
Cnabhängig rnm Alter der Sprünge. also unter allen 'iOn 
K o s man n angenommenen Verhältnissen, miisste doch 
auch erwartet werden~ dass der bituminöse Sohlenstein 
redueirend auf die aufsteigenden Metalllaugen gewirkt 
und die Bildung von Erzgängen in ihm veranla8st hätte; 
diese fehlen jedoch in ihm. Wir müssen aus all den 
früher und jetzt genannten Gründen Bernhard i und 
H. A 1 t h ans beipflichten, dass die Metalllösungen nicht 
dem Erdinnern entstiegen sind; es ist also die Hypothese, 
diese oberschlesischen sulfidischen Erzlagerstätten seien 
Quellenbildungen , eben so unzulässig als die Annahme, 
sie seien Sedimente. Somit verbleiben uns nur mehr 
folgende Möglichkeiten zur Erklärung der Erzlagerent
stehung. 1. Der Met.allgehalt war in den über dem 
Sohlensteine liegenden Schiehtencomplexcn vertheilt, 
wurde ausgelaugt und zu Lagerstätten concentrirt. 2. Die 
dermaligen Lagerstätten waren ursprUnglich sedimentäre 
Anreicherungen, durch deren spätere Umlagerung jene 
entstanden. 

Die erstgenannte Möglichkeit wurde zuerst von 
Ca r n a 11 als Hypothese aufgestellt und von Web s k y, 
Ru n g e und Anderen acceptirt. Diese nahmen an , dass 
die Metalle, u. zw. als Carbonate, nur im Dolomite 
vorhanden waren und durch C02-haltige Wasser in 
Circulation gebracht, spiiter jedoch wieder ausgeschieden 
wurden. Web s k y ') nimmt ferner 11n, dass durch die 
Einwirkung des (Ca Mg) Cl\! der Galmei direet als solcher 
ausgeschieden wurde, dessen Lagerstiltten somit nicht 
durch die Zersetzung der sullidisehen Erze entstanden seien. 

F. ]{ ü m er 5) setzt zwar ebenfalls voraus, dass die 
Metalle ursprilnglich im ganzen Dolomit fein vertheilt 
waren, ohne sich über ihre urspriiugliehe chemische Ver-

') ZeitRchr. tl. deub<ch. geolog. Ges. Ril. IX, 8. 7. 
') Geologie von O!Jerschlesicn, S. 54'">. 
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bindung auszusprechen. ,~Diese zinkhaltigen Lösungen 
können aber nicht bloss kohlensaure gewesen sein ; es 
müssen die Schwefelsäure und die Salzsäure ebenfalls, 
die letztere vielleicht eine vorwiegende Rolle gespielt 
haben , denn nur die letztere Säure vermochte das Blei 
in Lfümng zu erhalten und es kommen auch wirklich 
Krystalle und Metamorphosen von Chlorblei in den Galmei
lagerstätten vor." Hiezu wollen wir bemerken, dass das 
Vorkommen Yon Chlorblei durchaus kein Beweis dafür 
ist, dass Salzsäure als Lösungsmittel besonders gewirkt 
haben müsse, dass dieses Mineral bloss darauf hinweist, 
dass im Dolomit überhaupt auch Chlorverbindungen circu
lirten, welche die Lösungsfähigkeit der Wasser wesent
lich erhöhen konnten. Es sei bei dieser Gelegenheit auf 
die jüngst Yeröffentlichten Versuche von N. N. Lj u b a w in 6) 

hingewiesen, nach welchen sich in kochsalzhllltigem Wasser 
das Mg C03 + 3 Ri 0 1,5mal, der Magnesit 1,8mal, das 
gefällte Ca 003 7 ,4mal und der Kalkstein 2mal mehr 
löste, als in reinem Wasser. 

Die gen«nnten ll.lt.eren Autoren stimmen überein, 
dass die metallischen Bestandtheile ursprilnglich im D o 1 o
m i t e fein vertheilt waren, wogegen R. Alt h ans be
merkt , dass der ursprilngliche Metallgehalt in dem 
höchstens 100 m mächtigen Dolomite ein ungewöhnlich 
hoher gewesen sein müsste, was mit Rücksicht darauf, 
dass in den äquivalenten k a 1 k i gen Triassehichten kein 
Blei-Zinkgehalt nachgewiesen wurde, schwer annehmbar 
sei. Dem gegenüber kann bemerkt werden, dass A 1 t h ans 
den Dolomit als eine urspriingliche Bildung erklärt, 
während nebenan gleichzeitig kalkige Schichten abgelagert 
wurden ; es wurden also gleichzeitig nebeneinander v er
ll c hie de n e Prllcipitate ausgeschieden , wesshalb auch 
das eine (Dolomit) nebst dem Mg C03 auch noch andere, 
dem zweiten Präcipitate (Kalk) fremde Bestandtheile 
(Erze) enthalten konnte. Bei dem reinen Bleierzlager liegt 
die Gesamm1mächtigkeit der erzführenden Schichten 
meist zwischen 0,2 5-0,50 111, also durchschnittlich 
0,375 m, was gegenüber <'irca 100 m Dolomitmächtigkeit 
einen sehr geringen Bleigehalt im Dolomite geben würde, 
wenn man ersteren in den letzteren vertheilen würde. 
Nach Ca r n a 11 ist die mittlere Bleiglanzmächtigkeit der 
Erzmitte 1 nur 7,5 mm, die erzfllhrende .Fläche 12°/0 

von der Gesammttläche; würde man auf die letztere 
die ganze Bleierzmenge vertheilen , so wäre deren 
Mächtigkeit gar nur 0,8 mm und der ursprüngliche 
Gehalt an Bleiglanz, im gesammten 100 m mächtigen 
Dolomit vertheilt gedacht, nur 0,00080/o , an Blei 
0,00069° 0 ; eine solch geringe Menge konnte auch 
in den Analysen der Kalksteine nur all zu leicht Uber
sehen werden. 

Nimmt man für die g es :t mm t c Beuthener Mulde 
eine dnrchsehnittliche Milchtigkeit der Erze von 1 m an, 
so würde somit der gcsammte Erzgehalt gegenüber dem 
Dolomite nur 1 °, 1

0 betragen. Den ungewöhnlich grossen 
und nur kurz anhaltenden Mächtigkeiten stehen ja be
deutende erzleere Flächen gegenüber. 

6) Journal. <l, russ. phys. ·ehern, Ges. 1892, ßd, 24, S. 389, 

Wenn der Dolomit dermalen keinen oder einen nur 
ganz unbedeutenden Metallgehalt aufweist, so darf dies 
nicht befremden, da letzterer in den Lagerstätten con
eentrirt erscheint. Ebenso ist der fernere Einwurf 
A 1 t h ans' „eine Auslaugung des Erzgehaltes vor der 
Auflösung des Dolomites ist auch kaum anzunehmen, 
da Blei- und Zinkcarbonat schwerer löslich sind als 
Kalkstein und Dolomit", nicht zutreffend, wie das am 
besten die Analysen von Sauerwassern beweisen, welche 
trotz ihres Ueberschusses an 002 nicht mit Ca C03 ge
sättigt sind und trotzdem Mg 003 , ja selbst Al2 0 3 und 
Si 0 2 gelöst enthalten, welche ß\eiden letzteren doch 
gewiss im C02-hältigen Wasser schwerer löslich sind, 
als wie die Carbonate YOn Zink und Blei. Waren die 
Metalle im Dolomite ursprünglich als Sulfide vorhanden. 
so übersieht Alt h an s Folgendes: Die Sulfide wurde~ 
durch die sauerstoffhll.ltigen Wasser zu Sulfaten oxydirt und 
diese eirculirten entweder weiter oder sie wurden von 
dem (Ca Mg) C03 in (Zn Pb) C03 unter Bildung Yon 
(Ca Mg) 804 umgewandelt, welche Metallcarbonate sofort 
von der C02 des Wassers gelöst und so lange weiter 
geführt wurden, bis sie wieder zur Ausfällung gelangten. 
Denn es ist bekannt und durch Versuche bewiesen, dass 
die Löslichkeit der Carbonate in hervorragendem Maasse 
von ihren Texturen abhängt. Ein frisch gefälltes Prä
eipitat ist fast durchwegs unvergleichlich leichter löslich 
als dieselbe Substanz in dichter Ausbildungsweise ; am 
schwersten löslich ist das krystallinisehe Aggregat und 
der Krystall. Es konnten somit die frisch gefällten, zarten 
Niederschläge von Zink- und Bleicarbonat in C02-hältigem 
Wasser möglicher Weise leichter löslich sein als der krystalli
nische eisenoxydulhältige Dolomit, wobei wirmitAlthans 
auch noch das schnelle Hindurchrieseln der Lösungen im 
zerklüfteten Dolomit in Rechnung ziehen können. 

Ueber die Frage der Löslichkeit können wir nur 
durch viele directe V ersuche bei Zusatz verschiedener 
anderer Lösungen aufgeklärt werden. Wenn z.B. A 1 t h ans 
darauf hinweist, dass das reine Mg C03 im CO~-hältigen 
Wasser leichter löslich ist, als das Ca C03 , so kann dem 
gegenüber auf die für die vorliegende l!'rage entschei
denderen Untersuchungen von Red t e n b a eher, Roth 
und Bischof verwiesen werden, welche übereinstimmend 
ergaben, dass im Dolomite das Ca C03 etwa 6,5mal 
leichter löslich ist, als wie das Mg C03 ; ferner sei darauf 
aufmerksam gemacht, dass das Zn 003 höchst wahr
scheinlich als wasserhaltige Verbindung ausgeschieden 
wurde, die sieh •um Th eile noch in den Galmeien Ober
schlesiens vorfindet und die im Wasser leichter als die 
wasserfreie V er bind ung löslich ist. 

In Lösung waren also Metallcarbonate und (Ca Mg) 
S04 ; diese Sulfate wurden durch Einwirkung der Kohlen
wasserstoffe im und beim Vitriolletten zu Sulfiden redueirt, 
welche sich mit den Carbonaten umsetzten zu Blende 
und Bleiglanz unter gleichzeitiger Bildung von (Ca Mg) 
C03 • Zuerst musste sich der schwerlösliehste Bleiglanz 
abgesetzt haben, so dass dort, wo die Präcipitation gleich
sam in ihrem ersten Stadium blieb, nur Bleiglanzlager
stätten - wie bei Tarnowitz - sich bilden konnten. 
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A 1 t h ans erweitert Ca r n a 1 l's Hypothese dahin, Tiefe sinken liesi;en, sumit für die Bildung der Haupt-
dass er es für höchst wahrscheinlich hält~ dass ausser erzlagerstätten nicht in Betracht kommen können. Ebenso 
dem Dolomite auch der obere Muschelkalk und der Keuper, ist der Rybnaer Kalk (oberer Muschelkalk), der ebenfalls 
vielleicht auch ein Theil des Jura die Erze urs~ünglich Erzeinspreogungeo führt, von einem Dolomitmergel unter
eingesprengt enthielten und weist insbesondere auf die, lagert, der das Wasser kaum durchlassen dürfte. 
wenn auch nicht abbauwürdigen Erzyorkommen im Fassen wir das Gesagte über die Möglichkeit, dass 
Keuper hin. In letzterer Hinsicht müssen wir jedoch die sulfidischen Lagerstätten der oberschlesischen Trias 
bemerken, dass im Keuper wiederholt mächtigere Letten- durch Infiltration, u. zw. durch Descension gebildet wurden, 
einlagerungen auftreten, welche als wasserundurchlässig zusammen, so müssen wir anerkennen, dass ihr keine 
die Erzlaugen dieser oberen Triaspartie nicht in die massgebenden Bedenken gegenüber stehen. 

(Schluss folgt.) 

Der Schraubenrost, ein neuer Aufbereitungsrost nach Patent llistl-Susky. 
Von Prof. A. Käs. 

(Hiezu Fig. 1 
Das rege Interesse, welchem sich alle neu auf

tauchenden Constructionen von Aufbereitungsrosten seitens 
der Fachmänner immer noch erfreuen, und die Hast, 
mit welcher sie behufs Erprobung eingeführt werden, 
liefern den Beweis , dass es trotz mannigfaltiger V er
vollkommnung älterer Constructionen noch nicht gelungen 
ist , einen Classirungsrost zu erfinden, welcher allgemein 
befriedigen würde. In der neuesten Zeit haben sich 
daher die Kladnoer Ingenieure Dis t l und S u s k y die 
Aufgabe gestellt, einen Cla.ssirungsrost zu construiren, 
welcher bei Wahrung möglichster Einfachheit die Vorzilge 
der neueren , verbesserten Roste besitzen würde, ohne 
ihre Mängel zu theilen. Dies ist ihnen nach mehrfachen 
Versuchen auch glücklich gelungen. 

Wie es mit so mancher neuen guten Sache d:ui eigen
thümliche Bewandtniss hat, dass sie uns bei dem ersten 
Bekanntwerden so nahe liegend und so selbstversfändlich 
vorkommt, dass wir uns wundern, denselben Gedanken 
schon längst früher selbst nicht ausgesprodrnu zu haben, 
so ergeht es uns auch beim ersten Anblicke des anspruchs
losen Stückkohlenrostes nach Patent Dis t 1- 8 u s ky. 
Eine .Anzahl nach der Rostlänge parallel zu einander 
gelagerter, rotirender Transport.schrauben, deren Gänge 
untereinander nahezu kreisrunde Caliber einschliessen, 
bilden den Rost. Die grösseren Stücke der aufgegebenen 
Kohle werden durch die Schraubengänge gegen den 
Austrag zu gezwängt , während die kleineren Stücke 
durch die Caliberöffnungen hindurchfalleu. Mit Aus
nahme des primitiYen Stangenrostes und des Stücgkohlen
Stosssiebes ist von den theils versuchten , theils in An
wendung stehenden Stückkohlenrosten keiner so einfach, . 
wie der von den Erfindern mit dem Namen „Schrauben- 1 

rost" belegte neue Classirungsrost. Dass derselbe trotz 
seiner Einfachheit in Betreff der guten Classirung seinen 
Vorgängern durchaus nicht nachsteht, sondern dieselben 
in mancher Hinsicht weit übertrifft, dürfte aus dem Nach
folgenden erhellen. 

Der erste nach dem angedeuteten neuen Principe 
ausgeführte Rost wurde als V ersnchsrost auf dem 
Am a 1 i e n - Schacht der frager Eisenindustrie-Gesell
schaft in K 1 ad n o aufgestellt. Die Construction des
~elben ist aus 1''ig. 1 bis 5, 'faf. V, zu ersehen. 

bis 4, Taf. V.) 

Der Rost ist horizontal angeordnet und sein Rahmen, 
welcher ganz unabhängig von sonstigen C'onstructionen 
aufgestellt werden kann , aus Holz und Eisen erbaut. 
Die lfostfüiche bilden zwei Systeme rnn je drei 8chraubeu
staugen, deren Schraubengänge Leim Hotiren der Stangen 
continuirlich fortschreitende Caliberöft'nungen von der 
verlangten Durchfallsweite untereinander ein~chliessen. 
Die linke Hälfte des Rostes ist mit linksgängigen, die 
rechte mit rechtsgängigen Schranlienstangen Yerschen. 
nie beiderseitigen Längseinfassungen des Hosteg · sind 
behufs Vermeidung \'Oll Klemmuugen ebenfalls durch 
:::lchraulienstaugen gebildet, deren <länge mit jenen 
der Nachbarstangen übereinstimmen. Das linksseitige 
8chrauben·Stangensystem rotirt von rechts nach links, 
das rechtsseitige umgekehrt, von links nach rechts. Zur 
Erreichung einer möglichst gleichförmigen Hot.ation wer
den die SehrauLcnstaugen zwaugl:iulig, durch conische 
Hiiderpaare rnn der einzig Yorhantlencn Antriebswelle 
aus. in Drehung- versetzt. Die I:eLertraguug der Bewegung 
auf die hei1lcn hüher liegenden Handstangen erfolgt durch 
Stirnräder. Das ganze, bet1uem zugängliche Häderwerk 
ist durch die Eintragsrntsche überdeckt und gegen Ver
staubung geschützt. 

Die Schraubenstangen haben am llusseren Umfang 
der Windungen einen Durchmesser von 200 mm und 
sind für runde Durchgangsöffnungen von 136 mm Weite 
coustruirt. Sie sind gegossen und behufs Vermehrung 
der Widerstandsfähigkeit gegen Bruch mit einem einge
gossenen, aus einer 50 mm-Gasröhre bestehenden Kerne 
versehen. .Am Kopfe des Rostes sind die Schrauben· 
staugen in einer zu dem Rahmen gehörigen , armirten 
Pfoste gelagert und an der Austragseite durch Ein
steckbolzen , um welche sie rotiren , gestützt. Letztere 
sind an starken, mit dem Cntergestell fest verschraubten 
Halteeisen befestigt, welche gleichzeitig die über dem 
Austrag~chuh angeordneten Abstreifeisen tragen. 

Die Breite der wirksamen Rostfläche (zwischen den 
Gängen der Randstangen) misst bei diesem Versuchsroste 
bloss 1170 mm ; die Länge der Schraubenstangen be
trägt 2370 mm. 

Dadurch, da1:1ll die eine Rosthälfte mit linksgängigen, 
die andere hingegen mit recht.sgängigen Schraubenstangon 
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versehen ist, von welchen die ersteren von rechts nach 
links , die letzteren umgekehrt , von links nach rechts 
rotiren, wird erreicht , dass sich die durch den Eintrag 
auf den Host hinabgleitende Kohle rasch und gleich
mäs8ig über die beiden lfosthälfteu ausbreitet. Die 
grösseren plattenförmigen Stücke , welche flach auf die 
Schraubengänge zu liegen kommen, werden nämlich von 
der Hostmitte aus symmetrisch gegen die beiden Seiten
ränder des Ro~tes transportirL wobei der in der Mitte 
der untersten Schicht sich bildende Hohlraum immer
während durch die überlagenden Stücke aus){efiillt wird, 
so da~s eine Haufenbildung am Kopfe des Hostes nie 
stattfinden kann. 

Die Vorgänge bei dem Transporte liber den Rost 
sind llusserst mannigfaltig und hauptsächlich von der 
Form und Grösse der Stiicke, sowie von der Lage, 
welche sie gegen die Roststangen einnehmen, a bh!ingil!. 
Die grösseren plattenförmigen Stücke werden , nachdem 
sie, wie auf Bollgllngen der Walzwerke, an die Rand
stangen gelangen , von diesen gehoben (bei passender 
Lage und Grösse der Stücke soweit, dass sie g·anz um
stürzen) und werden dann meist längs der Seitenränder 
geradlinig gegen den Austrag fortgezwängt. Stangen
förmige und auch anders geformte Stticke , welche der 
Länge nach in eine von zwei gleichsinnig rotirenden 
Schraubenstangen gebildete mnne auf die Schraubcn
gllnge zu liegen kommen , werden während des Fort
schreitens mehr oder weniger gedreht; in der mittleren 
Schraubenrinne werden solche Stucke hiipfond den Aus
trag erreichen; quer oder schief Uber die Schrauben
stangen liegende Stucke werden aus der einen Rinne 
in die andere 1iberschohen u. s. w. Durch die grosse 
Mannigfaltigkeit der Bewegungen , welche die über 
dem Roste ausgebreiteten Kohlenstlicke iu machen 
gezwungen siud , wird die ganze Schicht in einer so 
wirksamen Weise aufgelockert , wie es kaum bei einem 
der in Anwendung stehenden neueren Stilckkohlenroste 
der J<,all ist. 

Ein Liegenbleiben der Stücke auf oder zwischen 
den Schraubenstangen oder ein Verlegen der wandern
den Rostcaliber ist , so lange erstere rotiren , durchaus 
unmöglich. Ein Hinwegbüpfen kleinerer Stücke über die 
Caliberöffnungen ist wegen der gleichförmigen , verhält
niesmllssig geringen Fortschiebungsgeschwindigkeit und 
wegen der eigenartigen secundären Bewegungen der 
Stücke ganz ausgeschlossen. 

Wegen der nur diesem Roste eigenen, vollständigen 
Verhinderung der Haufenbildung, bezw. Massenlagerung 
des Classirungsgutes , wird dasselbe stets nur in einer 
dünnen Schiebt über den Rost zum Austrag fortbewegt, 
so dass schon bei einer verhältnissmässig geringen Rost
länge eine befriedigend vollkommene Classirung erreicht 
wird. Aus diesem Grunde eignet sich der Schraubenrost 
besonders gut für die Einrichtung mit zwei verschieden 
groesen Lochweiten. 
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In Folge der continuirlichen Arbeitsweise dieses 
Hostes ist die Leistungsfähigkeit desselben, insbesondere 
entgegen solchen Rosten, welche ruckweise das Classi· 
rungsgut vorschieben , eine sehr bedeutende , und kann 
durch Regelung· der Tournuzahl der Schraubenstangen 
den jeweiligen Verhältnissen entsprechend angepasst 
werden. - Bei dem beschriebenen Versuchsroste am 
Am a 1 i e n - Sc h a c h t passirt die aufgegebene Kohlen
menge von 6001.~g die Rostfüi.che , bei 80 minutlichen 
Touren der Schraubcnstang-en , in 12 bis 14 Secunden. 
Da die Fort<chiebung der Beschickung äusserst gleich
mässig vor sich geht, kann schon beiliiufig nach Ver
lauf der halben Transportdauer der Rost abermals be
schickt werden , so da~s bei unausgesetzter Arbeit in 
einer lüstilndigen Schicht über 30 000 q Kohle über 
den kleinen Versuchsrost geführt werden könnten. 

Während des Transportes ilber den Rost sind die 
Kohlenstilcke nur schiebenden, durchaus nicht aber 
stossenden oder brechenden Kriiften ausgesetzt , und 
werden daher in der schonendsten Weise ausgetragen. 
Der Schraubenrost kann somit bei solchen , unter Um
ständen äusserst wcrthvollen Kohlensorten vortheilhafter 
Weise zur Anwendung kommen, welche wegen ihrer 
grossen Mürbheit die Classirung auf gewöhnlichen Rosten 
nicht gut vertragen. 

Die Construction des Rostes und sein Antrieb ist 
so einfach , dass bei demselben Reparaturen ilusserst 
selten vorkommen können. Ein Bruch der Schrauben
stangen in Folge von Verklemmungen kann nicht statt
finden, weil letztere wegen der eigenartigen Wirkungs
weise der Schraubenstangen unmöglich sind. 

In Betreff der zum Betriebe des Schraubenrostes 
erforderlichen Arbeitsleistung kann vorläufig - bezügliche 
Versuche wurden bis jetzt noch nicht durchgefilhrt - nur 
so viel bemerkt werden, dass dieselbe keiuc grosse sein 
dürfte. Der Vorwurf, dass die Transp0rtschrauben ein 
unvorthcilhaftes Förderungsmittel seien, trifft den Schrau
benrost nicht. Die Reibung::rnrscheinungen bei einer in 
dem Troge eingeschlossenen, nahezu ganz in das Förder
gut tauchenden Transportschraube sind wesentlich ver
schieden von jenen , wie sie bei dem Schraubenroste 
auftreten. 

Aus diesen Andeutungen über die Arbeitsweise des 
Schraubenrostes, welche an Ort und Stelle kennen zu lernen 
Schreiber dieses Gelegenheit hatte, ist zu ersehen, dass 
sich derselbe unter den Yielen bestehenden Construc
tionen dem Ideal einM gut c\assirenden Rostes am 
meisten nähert, und dass das in Anwendung gebrachte 
neue Princip , welches sich ebenso gut auch für die 
Classirung kleinerer Kohlensorten eignen ditrfte , der 
Beachtung und vollen Anerkennung wtirJig ist. 

Das Ausführungsrecht des Schraubenrostes für 
Oesterreich-U ngarn haben die Firmen : M a s chi n e n bau
A c t i enges e l l s c h a f t, vormals Breitfeld, Danek und 
Comp. in Prag , und E. S k o da, Masehinenbau
Anstalt i n Pi 1 s e n , erworben. 
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Das ~enken einer eisernen Cuvelaµ:c beim Abteufen am .Freiherrn Yon Rothschild ·sehen 
Förderschachte in Witkowitz. i:, 

Vom k. k. Bergrathe W. Jicinsky in M.-Ostrau. 

(Hiezu Fig. 15 bis 19, Taf. V.) 

In meinem am 17. Februar 1892 gehaltenen Vortrag wobei etwa sich bildende Hohlräume durch Nachfall mit 
„ über das Abteufen des Freih. v. Roth s chi 1 d'schen Letten zur Verstauchung kamen. 
Wetterschachtes in Witkowitz und den Ausbau desselben Die Ausmauerung selbst erfolgte mit 3 Sorten von 
mit gusseisernen Tubbings" 2) gab ich über die nähere eigens ausgeführten Fac;onziegeln und mit einer Mischung 
~ituation dieser Doppelschachtanlage, sowie über das von 1 

3 Cement und 2 / 3 getrocknetem Sand. 
am 28. Mai 1891 begonnene Abteufen des Wetter- Etwa lm unter dem eisernen Keilkranz mit der 
~chachtes daselbst eine kleine Beschreibung und beendete Ausmauerung angelangt, wurde eine Gleiche hergestellt, 
diesen Vortrag mit dem Versprechen, über den weiteren hierauf die eine Sehachtecke in einer Breite von circa 
J•'ortschritt dieser Schachtanlage Mittheilungen zu machen. 1 m bis unter den Keilk~anz nachgenommen und sogleich 

Nachdem die schwierigste Arbeit, nämlich der ausgemauert. Dasselbe wiederholte sich in der diagonalen 
eiserne Ausbau des oberen im Alluvium und Diluvium Ecke, nachher auch in den beiden restlichen Ecken. 
gelegenen Schachttheiles bis auf 14 m Teufe vollendet Nach Vollendung dieser ersten Mauertour ging 
nnd jede weitere Gefahr eines Wasser- oder Sandein- man sogleich an's weitere Abteufen bis auf 72 m Teufe, 
bruches behoben war, ist mit dem Abteufen dieses wo aus Anlass neuerdings auftretender nasser Sand
Schachtes im Tegel weiter fortgefahren worden, welchem schichten wieder ein neuer Mauerfuss in einer festen 
Abteufen die partieweise Ausmauerung mit Ziegelsteinen Tegellage angesetzt und auch diese :~6 m, wie vorher 
in Cement unmittelbar nachfolgte. beschrieben, ausgemauert und an den ersten Mauerfuss 

Mehrere im Tegel eingelagerte wasserführende Sand- angeschlossen wurden. 
schichten von 20 bis 30 cm Mächtigkeit nöthigten uns Bei diesen 57 m betragenden Abteuf- und Ausmaue-
schon in einer Teufe von 3 5 m des Wetterschachtes rungsarbeiten des Wetterschachtes wurde durchschnittlich 
Halt zu machen, einen Mauerfuss anzulegen und den eben pro Monat geleistet: im Abteufen 21,4 m, bei der Ausmaue
auf 21 m abgeteuften Schachttheil rasch auszumauern, run(J' 7 9 m sammt Nachnahme. Die Stillstände, entstan-

" ' umsomehr, als der Tegel in Folge der zusitzenden Wasser den durch den Einbau von Fahrungen, Rostlegung, 
hie und da sich zu blähen anfing, so dass einige Zimme- Maschinbruch u. a. m., sind in obiger Leistung nicht 
rungen brachen, daher ausgewechselt oder durch Ein- eingerechnet und wurden meist zum Ausfugen der Maue-
striche verstärkt werden mussten. rung ausgenützt. 

Dieses Abteufen erfolgte in einer quadratischen Ich gehe nun zu dem Vorgange des Abteufens des, 
Schachtlichte von 3 m mit Bolzenzimmerung von 34 cm 36 m vom Wetterschachte entfernt gelegenen, Förder
Stärke und dichter Pfostenverpfählung und wurden zum schachtes über. 
Ueberftusse noch hie und da in der Nähe der Sand- Die Erfahrungen beim Wetterschachte haben mich 
schichten Klammern von Zimmerung zu Zimmerung ein- veranlasst, im Förderschachte sogleich vom Tage aus 
geschlagen. mit Tubbings senkweise vorzugehen, zu welchem Zwecke 

Nach Heriltellung eines in Schrot gelegten Schacht- vorerst eine hinreichende Zahl derselben sammt einem 
sumpfes von 1 1

/ 2 m Tiefe erfolgte auf die bekannte Senkscihuhe in Bestellung gebracht und angeliefert wurden ; 
Art ober dieser Sehrotlage die Erweiterung der Stösse inzwischen wurde der Schacht selbst bis auf die 5 m 
zur Aufnahme des Tragkranzes y und des Pfosten- tief liegende wasserführende Sand- und Schotterschichte 
roste~ z, auf den der Mauerfuss in der in l<,ig. 16, in starker dichtverpfählter Bolzenzimmerung in gewöhn
Taf. V, angedeuteten Art und Weise aufgesetzt wurde, licher Art abgeteuft. 
an welchen MauerfusR sich die weitere cylindrische Aus- In der untersten Lage des Lösses , also ober dem 
mauerung mit 55 cm Stärke anschloss. 3

) wasserführenden Schotter, erreichte man ein etwa 1 bis 
Da det Wetterschacht nur in den lichten quadrati- 2 m im Durchmesser haltendes und 1 /~ m hohes Nest 

sehen Dimensionen von 3 m abgeteuft wurde, mussten im westlichen Winkel bestehend aus übereinanderge
zur Aufnahme der Ausmauerung die Stösse im Tegel legtem zum Theil adgebranntem weichen Holze mit 
auf circa 1

/ 2 m in der Art erweitert werden, dass wäh- Nadelholzzapfen und wirrem Grase gemengt, doch keine 
rend einer achtstündigen Schicht nachgenommen und Knochen oder Reste von Gefässen und Werkzeugen. 
durch zwei achtstündige Schichten ausgemauert wurde, Es ist ·dies jedenfalls eine jener Culturstä.tten von 

1) Vorgetragen im Ostrauer berg- und hüttenmännischen 
Vereine am 10. December 1892. 

2) Abgedruckt in Nr. XVII, S. 201. 1892, dieser Zeitschrift. 
") Da der llauerfuss sowohl des Wetter-, al~. auc~ des Förder

~chachtes eine gleiche Constrnction hat, so benutze ich, was Jen 
Uauerfnss anbelangt., zu diesem Vortrag die Fig. 16 für beide 
Schächte. 

Diluvialmenschen herrührend, wie man solche im und 
unter dem Löss hie und da schon gefunden hat , ohne 
das in die tausend Jahre zählende Alter derselben auch 
nur annähernd angeben zu können. 

Dieser trock~ne Schachttheil diente als Führung der 
zu senkenden Tubbings in der Art, dass sowohl auf 

3 



<lcn Tagkranz, als auch auf jedes einzelne der 4 Gezim
mer a, Fig. 15 und 16 , in den vier Ecken je ein 
l~uerstück [, fest angeschraubt wurde, wodurch die 
:"chachtlichte die Form eines Achteckes erhielt. Nach 
rnrangehender genauer Absenkelung und Fixirung 
der künftigen Sehachtachse wurden 12 Stück verticale 
Hölzer c nach Art der Führungslatten so mit den Ge
zimmern a und den Querstiicken [, verschraubt, dass 
dieselben, weil etwa;; gegen die Schachtlichte zu ausge
höhlt, genau einen Kreis markirten, dessen Durchmesser 
den äusseren Tubbingsdurchmesser um 5 mm allseits 
überragte. 

In der untersten Schichte des Lösses, gleich unter 
dem vorletzten Gezimrner, wurden zwei H•. 40 cm starke 
Hiisthölzer d eingezogen, welche in 1 m tiefe Biihnlöcher 
hineinragten und den Zweck hatten , mittelst der vier 
[J5 cm starken Hängeschrauben und den ober Tags an
gebrachten Böcken e als Widerstand für die zum 
Pressen der Tubbings nach unten beniitzten englischen 
Winden zu dienen. 

Kach diesen Vorbereitungen ging man ungesäumt 
zum Einbau der eisernen Cuvelage über, indem die 
~chachtsohle bei g g horizontal geebnet und unmittelbar 
auf dieselbe der Senkschuh genau centrisch zur Le
guug kam. Der Senkschuh h besteht aus zehn 60 cm 
hohen aneinandergeschraubten Segmenten, Fig. 16 und 
17, von 35 mm Fleisch- und 40 mm Flanschenstärke, die 
noch mittelst der heiss aufgezogenen Hinge i unter
einander festgehalten wurden. Auf diesen Senkschuh 
kamen unmittelbar die Tubbingskränze, bestehend aus 
je 10 Stück 75 cm hohen Segmenten Je von 35 mm für 
<lie unteren, und ::10 mm Fleischstärke für die oberen 
Kränze, welche alle untereinander und mit den nächst 
höheren voll auf Fuge lagernden Tubbingssegrnenten 
verschraubt wurden, nachdem vorher die Fugen mit 
7 mm starken Bleiplatten belegt (gedichtet) waren, dem
zufolge auch alle Fugen der Tubbings nicht roh appre
tirt, sondern abgehobelt geliefert wurden. 

Die näheren Details der Tubbings und des Senk
schuhes sind aus der Zeichnung Fig. 17 zu entnehmen; 
erstere sind ebenso construirt, wie jene des Wetter
~chachtes, <loch statt 50, 75 cm hoch, bei gleicher 
Facettengrösse. 

Die lichte Weite des kreisrunden Förderschachtes 
ist mit 5 m gewählt worden, wonach die Schachteintheilung 
derart festgestellt wurde, dass, wie aus Fig. 19 ersicht
lich, zwei Fördertrümmer A A' für Etagenschalen mit 
2 Fördergefässen hintereinander, 2 Reserveförderabthei-
1 ungen B B' für eine Hilfsförderung, eine Fahrung C 
und eine unterirdische Wasserhebung D vollkommen 
Platz finden. 

Alle 22 Tubbingskränze wogen 
der Senkschuh allein 
der Keilkranz allein . 
die Schrauben . 
an Bleidichtungen wurden ver

braucht 

119 955 kg 
6 241 " 
8 869 " 
2 881 " 

3 1::16 " 
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Als 6 Kränze vorn Schotter bis zu Tage aufeinan
der gesetzt und verschraubt waren. begann das eigent
liche Schachtabteufen mittelst einfacher Wegfüllarbeit, 
wobei einige Centimeter tief unter dem Senkschuhe. 
namentlich die grösseren Schotterstiicke, entfernt, die 
gar zu grossen jedoch zertrümmert werden mussten, um 
dem Senken der Cuvelage kein Hinderniss zu bieten. 

Die Senkung ging auch ohne Anstand mittelst des 
eigenen Gewichtes, geleitet durch die Filhrung. ganz 
vertical von Statten und wurde einer seitlichen Neigung 
der Cuvelage immer gleich im Beginne durch l\Iehr
unterschrärnrnen der hängen gebliebenen Seite oder 
durch Nachkeilen an den Führungen abgeholfen. 

Am '27. April 1892 wurde der Senkschuh gelegt. 
am 26. Mai war die Cuvelage auf 5 m Höhe bis zu 
Tage eingebaut, von wo angefangen dieselbe in Absätzen 
von 15 bis 85 c111 bis auf 14 m Schachtteufe niederging: 
dann musste mit amerikanischen Winden nachgeholfen 
werden , bei welcher Gelegenheit die ober Tags liegen
den Träme des Bocke~ e sich bis 20 cm ausgebogen 
haben. 

Beim 15. Meter mit der Schneide des Senkschuhes 
in sehr festem Tegel angelangt, wurde am 2::1. Juni 
die weitere Pressung sistirt, umsomehr, als die Cuvela;re 
bereits 5,5 m im Tegel sass und kein Tropfen Wasser 
unter dem Senkschuh wahrnehmbar war. 

Der zur Wasserhebung von 0,3 m 3 J>ro Minute 
benutzte Pulsometer war an der Stelle m der Cuvelage 
fix befestigt, ebenso die Fahrung, so dass beide beim 
Abteufen mitrutschten, was umsornehr anstandslos Pr
folgen konnte, als das Steigrohr oben in ein Compen
sationsrohr (fernrohrartig) und das Dampfrohr in ein 
Stahlspiralrohr von 5 at Widerstand müntlete, welche 
beide bis auf 1 m eine jede Rutschung gestatteten, wo
rauf 1 m lange fixe Rohre zum Ansatz gelangten. 

Nach Vollendung dieser Arbeiten wurde ein 3,8 111 

im Quadrat haltender Sumpf A", Fig. 16, auf 1,5111 
abgeteuft und mit Schrott versichert, um den zusitzenden 
Sickerwässern eine ungefährliche Sammelstätte zu schaffen, 
von wo aus der Pulsometer dieselben entfernte. 

Erfahrungsgemäss gibt man unter den untersten 
letzten Tubbingsring nach Entfernung des Schuhes einen 
eisernen Keilkranz , wie er in meinem Vortrage vom 
17. Februar 1892 näher beschrieben ist, um jedes 
weitere Senken zu verhindern und ein etwaiges Wasser
durchsickern zu vermeiden. 

Im vorliegenden Falle war diese Vorsicht vielleicht 
eine überflüssige; trotzdem entschieden wir uns für einen 
solchen Keilkranz schon eines besseren Anschlusses der 
künftigen Mauerung an die Cuvelage wegen. Leider 
mussten wir vom 23. Juni bis zum 27. Juli auf die 
Ablieferung des Keilkranzes warten, 110 dass durch fünf 
Wochen das Abteufen unfreiwillig sistirt werden musste. 

Die am 28. Juli beginnende Arbeit war nun die 
nachfolgende: Wir unterschril.mten das eine Segment 
des Senkschuhes h und zogen es unten heraus , worauf 
die anderen Segmente ohne Schwierigkeit sich entfernen 
Hessen. Da ein Nachsenken der ganzen Cuvelage nicht 
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A . .Kas: Der Schraubenrost, ein neuer Aufbereit ungsrost nach Patent Distl-Susky. rr,1g.1- 't) . 
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zu fürchten war , so erweiterten wir den Raum unter 
dem tiefsten Tubbingskranze genau nach Höhe und 
horizontaler Tiefe zur Aufnahme des hölzernen Trag
kranzes p des darauf zu legeuden Pfostenrostes q und 
der einzuschiebenden 10 Keilkranzsegmente r, Fig. 16 
und 18 ; A lies musste in der Höhe genau passen, wa<> 
mit kleinen, unter dem Tragkranze eingeschlagenen Keilen 
vrzielt wurde. 

Etwaige hinter dem Keilkranz entstandene Höhlnn
~en konnten mit festem Letten gut ausgefüllt werden, 
es erfolgte die Anschranbung an den untersten Tubbings
kranz s, Fg. 16 , bis auf das letzte Segmentstück des 
Keilkranzes t, wozu bald Rath geschafft wurde. 

Wir machten einen Eintrag u, Fig. 15 und 16, 
~choben das Segment hinein und zogen es wieder in 
,.;eine richtige Stellung hervor, was wegen seiner keil
förmigen Form nicht anders möglich war. Dieser Eintrag u 
wurde dann durch eine etwas erweiterte Oeffnung v des 
tiefsten Tubhingkranzes s mit Beihilfe eines Trichters w 
mit feinem flüssigen C'ementmörtel :i.usgegossen . womit 
diese Cuvelage am 2. August beendet war. 

Mit Ausnahme des unfrei willigen 5wöchentliehen 
Stillstandes dauerte der ganze 15metrige eiserne Sehacht
ausbau 64 Tage. 
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l" eher die Fortsetzung des A bteufens will ich nur 
' kurz erwähnen, dass sich dasselbe genau so gestaltete, 

wie jenes am benachbarten Wetterschachte. 

Es wurden vorerst die Löcher der Tubbings von unten 
nach aufwärts gut verspundet und so das Schotterwasser 
nach und nach zurückgedrängt, wobei wir mit Vergnügen 
wahrnahmen , dass nur wenig Sickerwässer aus den 
Tubbingsfugen flossen, welche durch Xachstemmen der 
Bleidichtung sich auch beseitigen liessen, so dass in 
diesem Schachte die Pulsometer entfernt werden konnten. 

Das Abteufen im Tegel mit einer quadratisch 
liebten Weite von 4,8 m ging bis auf 50 m Gesammt
teufe gut vor sich. In diernr Teufe kam wieder ein 2 m 
tiefer Sumpf x, Fig. 16, mit Schrottgezimmer zum Aus
bruche, es wurde wieder ein hölzerner Tragkranz y 
und runder Doppelpfostenrost z von der liebten Schaeht
dimension von 5 rn Durchmesser genau in Senkl einge
legt und auf denselben am 10. October der Mauerfuss a 
zu mauern begonnen. 

Am 30. November waren 9 m allmählich nachge
nommen und ausgemauert, so dass wir hoffen, im Februar 
1893 den Anschluss der ersten Mauertour an die Cuve
lage (mit 35 m) zu vollbringen. 

flru henwagen Yon Yanhassel. 
(Hiezn Fig. 11 

Auf den Kohlengruben des Centre de Gilly hat 
Direetor P. Van hasse l statt der früheren Holzwagen 
~olehe aus Stahlblech eingeführt 1), Lei deren Construetion 
der Grundsatz befolgt wurde. den Kasten aus Stücken 
zusammenzusetzen , welche zu mehreren gleich geformt 
sind, leicht abgenommen und durch andere ersetzt werden 
können. Dabei sind die Reparaturen einfacher und 
billiger auszuführen und erscheint der gegen Blechwagen 
im Vergleich zu solchen aus Holz, erhobene Vorwurf 
einer kostspieligen Unterhaltung beseitigt. 

Fig. 11 bis 13 auf Taf. V zeigen einen solchen 
W:igen in drei Ansichten, Fig. 14 eines der Rll,der im 
Schnitte. Die Seitenwände des Kastens sind aus je 4, 
die Stirnwände aus je 3 Tafeln zusammengesetzt , der 
Boden aus einer einzigen Tafel hergestellt. Die Bleche 
werden durch 6 Winkeleisen , von welchen 4 am Zu
f:ammenstoss der Stirn- und Seitenwände, 2 an den 
Langseiten des Bodens liegen, verbunden und am -oberen 
Hand durch einen Rahmen aus l<'lacheisen verstärkt, 
dessen 4 Theile sieh an den Ecken iibergreifen ; die 
letzteren sind noch im Obertheil durch rechtwinklig 
umgebogene Bleche armirt. Man ersieht, dass die oberen 
1 Heche der Langwände alle , von den unteren , sowie 
\"On denen der Stirnseite je zwei sich gleichen. In der 
Bodenplatte sind die Nietlöeher symmetrisch zur Mittel
ebene angeordnet, daher diese Platte in zwei entgegen
g-esetzten Stellungen befestigt werden kann. Auch die 
Winkeleisen sind paarweise gleich oder symmetrisch, die 
Winkelbleche oben an den Ecken vollkommen gleich. 

1) Revue universelle des mines, 1892, 17. Bd .. 3. Heft. S. 2!:13. 

bis 14, Taf. V.) 

Die Yerbindung der Theile erfolgt durch Nieten. 
Die oberen Bleche der Kastenwände übergreifen die 
unteren, die Yerticalfuge in Mitte der Seitenwand ist 
durch eine innen angenietete Schiene von 80 mm Breite 
und 6 mm Dicke überdeckt, welche die Bleche ver
bindet. Die Blechstärken sind verhältnissmässig gering 
und betragen bei der Bodenplatte 3 mm, bei den unteren 
Seitenblechen 2,5 mm und bei den oberen 2 mm, bei 
den unteren , mittleren und oberen Stirnplatten bezw. 
6,2·5 mm und 2 mm , endlich bei den gebogenen Eck
blechen 2 mm. 

An den Stirnwänden sind alil Puffer dienende Holz
stücke und Klammern zum Anspannen der Pferde be. 
festigt; an der Stelle, wo die Klammern sieh befinden, 
ist die Stirnwand durch eine innen angelegte St.ahlplatte 
verstärkt. Zur Verbindung der Wagen unter sieh oder 
mit einem Seil sind an den beiden untersten, aus diesem 
Grunde stärker genommenen Stirnblechen, Schienen mit 
Kettenglied so befestigt, dass dieselben durch den Wagen
kasten überdeckt und geschützt sind. 

Die Reparaturen sind bei solchen Wagen in der 
That einfach und erfordern keinen besonders geschickten 
Schmied ; sie bestehen in der Regel in der A usweehs
lung einzelner schadhaft gewordener Theile, für welche 
die Ersatzstocke stete vorrllthig gehalten werden. Die 
Stahlbleche zeigen als Beschädigung meist nur Deformi
rungen, sie können daher durch Hämmern oder Pressen 
leicht wieder gerade gerichtet und neuerlich verwendet 
werden. 

Die Achsen, Fig. 14, sind quadratisch geformt, am 
Wagenboden befestigt und stützen diesen in seiner ganzen 
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Breite; die Naben der Räder sind mit Hohlcylindern 
aus Phosphorbronze gefüttert , welche ausgewechselt 
werden, sobald sie sich ausreiben und der Wagen zu 
schwanken anfängt. Die Enden der Achsschenkel ragen 
über die Radnaben vor und die Schmiere wird in eine 
mit Lederdichtung aussen auf die Nabe festgeschraubte 
Büchse gebracht. Es ist dies die Bi a s'sche Naben
construction. 

Notizen. 
Schutz der Eisenröhren gegen Rost. Hiezu wird folgendes 

Verfahren angegeben (Iron. 1892, Nr. 993, S. 78). Die Röhre 
wird aussen mit Steiakohlentheer bestrichen und dann mit dünnen 
Holzspänen gefüllt, welche man entzündet. Der Theer wird 
dadurch förmlich in das Eisen eingebrannt; die Erhitzung darf 
jedoch nicht zu stark sein oder zu lang dauern, da sonst der 
Anstrich verbrennt. Eine spätere Erneuerung desselben ist nicht 
nothwendig. Ein Blechschornstein, der stückweise in dieser Art 
behandelt wurde, ist seit dem Jahre 1866 rein und rostfrei ge-
blieben. H. 

Winckler'sche Signalvorrichtung. . Gemäss der im Kgr. 
Sachsen geltenden Seilfahrnngs Vorschriften sollen die Signal
vorrichtungen von dem Fördergestelle ans be,1nem zu handhaben 
sein. Nachdem es sich herausgestellt hatte, dass besonders beim 
Aufwärtsfahren das Abgeben von Signalen im Fördergestell 
mittelst des gewöhnlichen Schlagdrahtes gefährlich ist, wurden 
•Iie Grnbenverwaltnngen auf diesen Missstantl aufmerksam gemacht 
und zur Anbringung von solchen Signalvorrichtungen aufgefordert, 
welche den bezüglichen Bestimmungen besser entsprechen. Dieser 
Aufforderung sind die Werke, nach dem "Sächs.Jahrhnch", dnrch 
den Einbau der W in c k 1 e r'schen elektrischen Patent-:5chacht
signal-Einrichtung nachgekommen. :mttelst derselben können sich 
tlie auf dem Fördergestell Fahrenden bei allen vorkommenden 
Fördergesch\\ilidigkeiten, sowohl bei der Auffahrt, als auch bei 
der Abwärtsfahrt ohne Gefahr mit dem ~laschinenwärter ver
ständigen. Der Signalapparat wird mittelst eines durch den Schacht 
geführten Drahtznges sowohl beim Auf-, als auch beim Nieder
ziehen in Thätigkeit gebracht. Der :Uaschinenwärter hat beim 
ersten Ertönen des elektrischen Signals die Maschine sofort ein
zustellen und weitere Signale behufs näherer Verständigung ab
zuwarten. Weil die elektrischen Leitungen nur über Tag angebracht 
sind, wird die Functioniernng des Apparates durch Nässe oder 
salzige Schachtwässer nicht beeinflusst. K. 

Walzwerk zum Umformen alter Stahlschienen. Die Auf
gabe, ans abgenützten Stahlschienen durch neuerliches Walzen 
lirauchbare Producte herzustellen, ist auf mehrere Arten und mit 
verschiedenem Erfolg gelöst. Die beste Methode bestand bisher 
darin, die Schiene der Länge nach in drei Theile, entsprechend 
dem Kopf, Steg und Fuss, zn zerschneiden, welche dann erhitzt 
und zn beliebigen Querschnittsformen gestreckt werden. Bei dem 
von llc Clond angegebenen, schon in mehreren Hütten cnrrent 
befolgten Verfahren entfällt das Zerschneiden. Man nimmt dazu 
nur schwere und sorgfältig untersuchte Schienen mit ganzen Enden, 
welche in 1 bis 2 m lange Stücke zerschnitten, erhitzt und den 
Walzen übergeben werden; diese sind derart calibrirt, dass sie 
den Kopf und den Fuss ohne Faltenbildnng stauchen und ver
breitern , nnd schliesslich Platten von 6 mm Dicke und 20 bis 
25 cm Breite herstellen , welche Dimensionen übrigens auch vom 
Querschnitt der Schienen abhängen. Der Process erfordert nur 
eine Hitze und 6 Durchgänge des Walzstückes; die Platten sind 
für mehrfache Zwetke verwendbar. ("Iron", 1892, Nr. 1037, 
s. 468.) :a 

Wasserstrahlpumpen K ö r t in g'scher Constrnction werden 
auf der Grube Neue Haardt (Berg-R. Siegen) sowohl beim Abteufen 
des Schachtes, als auch eines Gesenkes auf der 250 m Sohle 
zur Wasserhaltung benützt. Das Kraftwasser wird den Apparaten 
ans der Steigrohrleitung der unterirdischen Wasserhaltungs
maschine zugeführt. Ein solcher Apparat hebt in der Minute 
50 l Wasser auf 60 m Höhe und verbraucht dabei 80 l Kraft-
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Die Her;itellung ist eine sehr billige; der gezeicli
nete Wagen fasst 0,62 m3, das Gewicht des Kastens 
ist 1 70 kg , das der Achsen und Räder 60 l~.q. Die 
Kosten betragen für ersteren Frcs 5 7, 7 5 , für letztere 
Frcs 24,75. Der ganze Wagen wiegt daher 230kg und 
kostet Frcs 82,5. während die alten Holzwagen 0,45 in'· 

Fassung, 2 50 kg Gewicht hatten und ihr Anschaffungs-
preis Frcs 85 betrug. H. 

wasser von 215 m Druckhöhe, wonach uer Wirkungsgrad der Wasser
strahlpumpe etwas über 0,17 betrageu wiirde. (Zeitschr. f. d. B.-, 
H.- n. S.-W., Bd. XL.) K. 

Einlaufsicherung bei Spiralkörben. Um das Heraus 
springen des Seiles aus den Rillen des Seilkorbes zu verhindern, 
wird an der Abwicklungsstelle des Seiles, parallel zur erzeugenden 
der Mantelfläche des Korbes, eine Rollwalze angeordnet, welch" 
so nahe an den Seilrillen liegt, dass das Seil nie überspringen 
kann. Eine derartige Vorkehrung wurde nach Zeitschr. f. d. B.-. 
H.- u. S.-W., Bd. XL, bei der 700 e starken Fördermaschine 
der Zeche „Fröhliche Morgensonne" bei Wattenseheid in An
wendung gebracht, und soll ihre Wirkung absolut sicher sein. 
Die Spiralkörbe haben 10,7 und 7 m Durchmesser. Die Rollwalze 
üher dem Korbe des Oberseiles ist an dem über der Förder
maschine angebrachten Laufkrahue befestigt. Der letztere ist zu 
diesem Zwecke festgestellt. Der Korb des Unterseiles ist mit einer 
fest verlagerten Rollwalze versehen. Die Rollwalzen bestehen aus 
auf Rundstangen aufgezogenen 80 mm Gasrohren. Sie drehen sich 
nur dann, wenn das Seil während der Förderung in's Schleudern 
geräth. K. 

Literatur. 
Katechismus der Markscheidekunst. \' on 0. Brat

h u h n, Oberbergamts-)larkscheidcr und Lehrer an der kg!. Berg
akademie in Clausthal. Mit 174 in den Text gedruckten Abbil
dungen. Leipzig, Verlagsbuchhandlung von .T. J. Weber, 1892. 
Preis 3 ::llark. 

::IIit dem vorliegenden Werkchen entspricht der Verfasser 
desselben in den Hauptzügen nicht nur den Anforderungen des 
Markscheiders, sondern er behandelt darin auch noch jenen Theil 
der allgemeinen Vermessungskunde, welchen der :\larkscheirler 
bei Ausübung seines Berufes benöthigt und beherrschen muss. 

Der ganze Stoff wird in 10 Abschnitten bearbeitet und 
finden wir im I. Abschnitte das Wichtigste aus der mathemati
schen Geographie, über Magnetrichtung und ihre Veränderung. 
allgemeine Regeln beim Messen und bei den Darstellungen der 
Vermessungen, Coordinatensysteme, allgemeine Vermessungs
methoden. Der Il. Abschnitt bespricht das Messen und Abstecken 
von Linien, der III. die den Messinstrumenten gemeinsamen 
Theile; der IV. Abschnitt den Theodolithen und die Vermessung 
mit demselben. Im V. Abschnitte werden die Magnetnadelinstru
mente, im VI. der ::lfesstisch, im VII. das Höhenmessen, im VIII. 
die Ausführung der Vermessungsarbeiten des Markscheiders, im 
IX. die Tachymetrie abgehandelt, nnd im X. Aschnitte als 
Anhang einige Bemerkungen über den mittleren Fehler der 
Einzelnbeobachtung eingeschaltet. Die beigegebenen deutlichen 
Figuren ergänzen den Text ganz zweckmässig. 

Ein alphabetisches Register bildet den Schluss dieses nett 
ausgestatteten Werkchens, bei dessen Bearbeitung wir nur den 
Wunsch nach einer anderen Form, als der eines Katechismus, 
auszusprechen hätten; doch dürfte diese Form auch manchem 
sich in die Elemente der Markscheidekunde einführen Wollenden 
ganz willkommen sein. V. Waltl. 

Amtliches. 
Der Ackerbauminister hat den k. k. Bergcommissär Ferdinand 

Hohn zum Revierbeamten in St. Pölten und den Bergbaueleven 
Jacob Vindic zum Adjuncten im Stande der Bergbehörden er
nannt. 



Beilage zu Nr. G llrr „Oesterr. Zeitschrift fiir ßerg- urnl Hiittenwesen". 

Der Gr11be11bra11d i11 Ptibran1 a1n 31. ~lai 1892. 

Der in seinen Folg-Pn iibrraus Ycrl1rere11tle Gr11lw11-
1Jra11d lmteh im :.!!J. L:rnf,;-Fiillort<• dl';; '[ariasehachtes, 
einem der fi Ilaupteinhaue des im Ucmeintlc!!·ehiete der 
t:ltadt llirkenberg bei l'i'ilJr:un gclcg·enen iir:11.·ische11 und 
mitgewcrkseliaftliehen Berghanes :rnf ~ilher und Blei, au,:. 

Dil'ser Bergbau n•rfiigt :lllf:~er dem 111U111 tiefen 
:\fari:1s1·had1tl~ iiber den 1U9!t 111 tiefen Ad:dhertsehacht, 
iiber den !l~ll 111 tiefen Fl':lnz .Josefsch:u·ht, iihcr 1lc11DJ:.!111 
tiefen Annaschacht u111l iiher den !IOH 111 tiPforr Prukop
schaclrt unu h:iben die Tagkriinzl' (füintlungcn,1 dieser 
Schlichte folg·ci1de llöhcncuten ober dem adrintisehen Meere: 

Prokop . 
'Iaria 
Ad:1lbert 
A nn:t 
Franz Josef 

fd-l 111 

f> :l4 lll 

fi:\1111 
fi27 III 

Das von diesen 5 seigeren (senkrechten) Jiaupt
~chiichten heherrschte Terrain h:1t eine Länge von 1G::!O111 
und eine Breite rnrr !li'>O 111, somit eine Fliiehenaus1kh111111µ: 
von 1 f>4 !/(/. 

Bei der mittleren Tiefe rnn 1000 111 berechnet sieh 
der euhis1·lw Inhalt des Bergh:nws auf l/1!.·111::. 

Von den f1 Ilauptschiichten aus ~ind die vun Siitl 
nach Nord streirhrJHlen nnd vorherr:;ehend steil nach 
Osten vertliichrnden Erzgiingc 1lc;; He\'irre,;; in :3~ Hori
zo11ten (Liiufen) durch sog;enannte Querschliigc, ~owie durch 
sogenannte Au;;riehtungs,.:ehliige, wcll'he ihrer Xatur nach 
in horizontal geführte Strecken und tonnliigige, d. i. dt>m 
Vertliichen der C:iinge naeh µ:efiihrte Sclriichte (A htt~11fc11 
und r eberhühen) zerfallen. :lll(!!'eschlossen und werden 
diese Giingc ober den ersterc11 von letztere11 aus n:ieh 
und nach firstenmässig abgebaut. 

Die Liinge der Quer- und AuF-richtungssehHige be
trägt auf allen Liiufen zusammen IJei 4001.-111. 

An der Einmündung der ~uersehlii;.:·1• in 1.lie lfanpt
scl.iächtc befinden Rieh die Füllorte, \'Oll welchen au:; dir 
Fiirdcru11g der Erze zu T:1ge und der rnm Tage ein- 1 

gelassenen Betrielism:üerialien und H1·quisitt•11 zu ihr1•11 
Bt•stimmu11;.:·,..ork11 hcwerk;;telligt wiru. 

llil' ll:rnpts1·hiid1t.c mit den Quer- und A11,..ril'l1t11nµ:s
"l'hliiµ;e11 bilden l'in Xctz rnn u11tcrci11:11ulc1· 1111<1 mit dt•r 
Atmosphiire 1·om1111111icierc11dcu ltiihren, in welt"ht•n die Luft 
11al'h 'las,.:gahc der php•ikalisl'lH'n <:esctze u111l der ,·ur
h:rn1le11en V e11tilatiu11,;ci11ril'ht1111gen eirculirt. 

Die \\'cttcrf'iihrnu;„~: (Lufteireulation) bt eine natür
liche m11l beruht auf der ,·ei·schiedenen llülicnl:lge der 
)lii11dung·e11 tler Ilaupt!"rhiil-hte u111l auf der unglei('hcn 
Tempel':ltur der Luft in der UruLc un1l oLer Tag:s. 

llie Temperatur der Luft in 11er Grube h;;t ziemlil'h 
l'011stant uml lietriigt nach zahlrl'iehen )less1111ge11 in tler 
Tiefe vun :WO 111 + 1:l° C , von (j(j( l m + 1G 0 (' , von 
\100111 + ::!::oc und vu11 lOU0111 + :.!-1°C'. Die mittler!' 
.lahre,;tcmper:itur von l'l-il1r:11n uhl'I' Tags hetriigt + 7° C 
hei einem 'laximnm vun + :12° C und einem 'Iinimnrn 
von - ::!u° C. 

\"orherrselwnd ist die obertiig-ig·e Lnfttl'mperntur 
11ie1lriger und selten hiiher als die nntcrtiig·ige, mitunter ist 
die erstl're g·leieh der letzteren. 

D:trnarh ist es n:ttiirlieh, da:;s di1' Lurt dem Berg
baue 1lurl'h 1lie Schiit'hte mit tief g·l'le;;1·11<·r 'liintlung z~
striimt und ihn durch die Schäd1tc mit lwehgelcgencr 
'lündung \·erlässt. Xaturgcmäss cntwichlten sieh daher 
die Sehfichte Aclalbert, Anna und Fra11z Josef als ein
ziehende 11nu die Sehiichte Prokop unu ~Iaria als aus
zichcutlc Wettersd1iiehte. 

In der Urnbc wird diese natiirliehe Wettcrfiilrr1111g 
<lurch \\' ette11hiircn un1l \\' etteraLsl'l1liis:<e regulirt un<l 
durch die ,·on <lcn Bohrmaschinen :rnsstriimernle compri
mirrte Luft, ,;uwie riieksit-htlieh der exponiertesten, mit einer 
wirksamen Communication noch nicht versehenen, im lland
hetriebe stehenden Orte durch ll:tndYcntilatoren und Wettcr
lutten unterstützt. 

In Folge der n:1tiirlichrn V erhii ltnis~l' 1111<1 g-etrotTe11e11 
Einricht1111g·en dureh,;triimcn frische \\' etter mehr oder 
weniger intensh· alle ljrubcnriiume, ~o das~ 1ler Betrieb 
des grossartigen Berg·b:rnes ,·ur dem GrnlJenliranuc wegen 
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1\1 :1.ngcli; an guten W cttem niemals gestört wurde und 
daher auch kein Anlass war, eine künstliche Ventilation 
der Gruhe einzuführen. 

Nach dieser kurzen Beschreib1111g des Grube11baucs 
und der W ctterführung wird zur Dar~tPllung der Ereignisse 
beim Grubenbrand vom 131. :\Iai 18!J:2 geschrittc11, zum Vcr
st:irnlniss der Entstehung und raschen Ausbreitung des Brandes 
aber noch eine Beschreibung des Ausbaues des Mari:i.!'iclmchtes 
und seiner Füllorte vorausgeschickt. 

Der bis zum Niveau des 132. Laufes in den Dimen
flionen von li m Länge und 2 m Breite im Grauwaeken
i;:m<lstein niedergeteufte, mit Einrichtungen zur Förderung 
und Fahrung versehene :\lariaschacht ist in Abständen 
Yon circ."l 1,5 m mit Ilolz ausgezimruert und befanden sich 
vor dem Brande auf die ganze Tiefe des Schachtes Yer
theilt in demselben circa 800 aus starken, behauenen 
IJiilzern im Gevierte hergestellte, im festen Gestein auf
rnhen<le Gczimmer, welche zum Einbau der erwähnten 
Einrichtung, zur Förderung und Fahrung und zur ~icherung 
g·egen Uestcini;ablii;;un~rcn nothwcnclig sind. 

Ausser diesen Gezimmern befanden sich im Maria
schachte noch zahllose andere Holzbestandtlieile, welche 
in keinem lihnlichen Schachte entbehrt werden können. 
Es sind dies die „Einstriche~ zur Unterabtheilung des 
Schachtes für die Förderung und Fahrung, die :iFilhrungs
l:dtcn der Fiirderschale"', die „F:L11rbiihncn u, die „ Fahrten~', 
die nothwendigen Bretterverschalungen , die llolzl1est:md
thcile der maschinellen , Einrichtungen für die Fahrung 
(„Fahrkunst") u. s. w. 

Im Ganzen dürften im Mariaschad1te an die 800 Fest
meter Holz eingebaut gewei::en sein, welches z'.1m '!'heil 
mit Fettstoffen bedeckt war, da solche zum Schmieren 
der „Fahrkunst" benützt und dabei unvermeidlich ver
zettelt werden. 

Die Füllorte eines Schachtes sind an der Längenseite 
desselben auf den Läufen :rngelegt und uestehen aus drei 
getrennten Räumen. 

Der oberste Raum liegt im füve:rn des Laufes und 
steht mit diesem, sowie mit dem Scliachte nnmitteluar in 
Verbindung. 

Der mittlere lfaum dient als Vorrathsraum für die 
gewonnenen Erze, welche im obersten Haume anlange1.1 
und nach der Sortierung aus diesem in jenen gestürzt 
werden. Zn diesem Zwecke ist letzterer von ersterem 
durch eine feste, jedoch mit Sturzöffnungen versehene 
Decke getrennt und in mehrere Fnterabthcilungen getheilt, 
aus welchen hölzerne Sturzlutten in den untersten, zum 
Füllen der Fi"1rderwage11 hestimmt!-n, mit dem Seh:1ehte 
gleichfalls unmittelbar cummuniciercnden lfaum führen. 

Der mittlere Raum steht mit dem Schachte nicht 
unmittelbar in V erbindnng, sondern ist gegen denselben 
ahgemaucrt. 

Bei der Herstellung der Fiillorte werden alle drei 
Räume gleichzeitig und communiciereml im festen Gestein 
ansgesµrengt und erfolgt die Tr1·1111ung der drei Wiume und 
die Eintlteilung, sowie Ausstattung derselben erst spiiter. 
Dabei wird dt·r unterste1 sowie der mittlere Raum durch 
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Gewölbemaurrn eingewiilbt und der letztere dureh Zwischen
mauern in die nothwendigen Abtheilungen getheilt. 

Der Boden 1les obersten Haumes wird mit eisernen 
Platten belegt und an den nothwcndigen Stellen mit 
den erwiihnten Sturziiffnungen versehen, welche mit 
eisernen Gittern bedeckt oder mit eisernen Fiillcylindern 
ausgestattet werden. - Auch werden die erwiihnteu hiil
zcrnen 8turzlutten eingebaut. 

Ober dem :2!J. Laufe des :\l:i.riasehachtes firnlet noch 
kein Abbau statt, <las betreftcn<le Fiillort wird daher noch 
verhältnissmiissig wenig benützt und war vor dem Brande 
noch nicht definitiv, sondern nur proYisorisch aus
gebaut. 

Der unterste Raum (Keller) dieses ~9. Laufs-Filllortes 
ist bereits überwölbt und war auch schon mit den höl
zernen Sturzlutten ausgestattet. 

Der mittlere Raum (Sturzraum) ist zwar gegen den 
Schacht schon ahg·ernauert, die Abtheilungen waren jedoch 
vorliiufig nur durch Bretterwiindc von einander geschieden. 

Vom obersten Raum (Füll- oder Manipulationsraum) 
war der mittlere R:rnm durch einen auf Balken ruhenden 
Bretterboden getrennt, wckher zum Thcil mit ch;erncn 
Pl:itten gedeckt und mit ~ Sturziilfoung:en versehen war. 

Davon war eine mit einem eisernen Gitter, die zwcik 
mit einem eisernen Füllcyliuder ausgestattet. 

Dieses Füllort wurde im J:inner 1892 gereinigt und 
der Keller gegen den Schacht mit Brettern verschalt. 
Gegen die Fahrkunst war der Fiillraum, welcher der 
Natur der Saehe gemäss von den am Laufe hesehäftigtcn 
Leuten bei der An- uncl Ausfahrt betreten wer11en muss, 
wie auf den übrigen Liiufcn durch eine Thür ahp;e
schlossen. 

Auf Grnnd der behördlichen Erhebungen und gericht
lichen Untersuchungen Hisst sich der Gang der Ereignisse 
heim Grubenbrande wie folgt darstellen: 

Am ßl. Mai 18!1:2 betraten 4 Bergarbeiter um 11 Uhr 
Yurmittagfl da,; :2!l. Laufs-Fiillort des .Mariasclmchtcs, um 
\'Oll da mit der Fahrkunst auszufahren. 

Die zur Fahrkunst führende Thür war zu dieser Zeit 
vom Wiirter noch nieht geöffnet, wesshalb die 4 Arbeiter 
im Füllorte warten mussten. 

Einer derselben, Namens Ki-iz, wechselte den Docht 
seiner Grubenlampe und warf den alten, noch Lrenncndcn 
Docht weg. Dieser fiel durch den Fiillcylinder in den 
Sturzraum und muss mit dem Holzwerke tk~selben iu Be
rührung gekommen sein. Da dieses Ilolzwcrk, wie alles 
Holzwerk im Tief- und Mittelbaue des Mariasehad1tcs, sehr 
truckcu und iiherdies ·dureh den Anprall der gestiirzten 
Mineralien zerfasert und aufgeschicfcrt war, ist c;; durch 
den Prwähntcn Doeht in's Glimmen und später in Brand 
gcrathen, welcher schliesslieh die Schachtzimmerung er
griff, an ihr und an clen erwiihnil'n Sclunicrmatl•rialien 
reichliche X ahrung fand und sich mit dem W ettl•rzuge 
nach au fwlirts fortpflanzte. 

Die gPnannteu ,1 ßergarueitcr betraten nach ihrer 
AngaLc um 1 

2 12 Uhr die Fahrkunst und dilrften etwa um 
12 Uhr 10 Minuten ~achmittags ober T:1gs angelangt sein. 



Nach ihnrn fuhren 1111(·h :l lkrp:arl1citer vom :!~l. Laufe 
zu Tage und bemerkten im Fiillurte nicht:; . .-\m 7. Laufr 
hl'g'('.gnetcn sie drn ZUI' X;w)11nittags:;ehil'ht l'i11f;tJ1rl'llllCn 
llerglcutcn, welche dl'n Brand am :!!I. Laufr bereits rnt
wiekelt fanden und dahrr wieder ausfuh1·e11 und nach drr 
Ausfahrt die )leldung erst:ittetcn. 

na clic Fahrzeit vom :!fl. bis zum 7. Lauf oder um
gekrhrt circa :10 l\linuten lwtriigt, mus;; vom Zeitpunkte, 
zu wclehcm der erwiilmte l>ol'ht wep:grworü•n wurck, bis 
zum Zritpunkte der Entstehung des hellen Ilrandeg, Wl'it 
mehr als eine Stunde wrgangen sein; derselbe hiitte daher 
bei einer rechtzeitigen )leldung gewiss 11och hint:rngehalten 
werden können. 

Indessen wurde der Gruhenhctricb;;leitung die Meldung 
er!.'t um 1 n1r HO .\linuten Xaehmittags rrstattct uncl 
konnte der Brand, weil bereits m1zugiinglil'h, zu dic8rr 
Zeit ni!'ht mehr unsl'hiidli<"h g·ernacht werdc>n. Er vrr
hreitde sich im neg·pntheile ungemein rasch im )[ari:l
sch:whte nach anfwiirt!.' und ergriff das llolzwcrk hi:,; zum 
18. Laufe, d. i. :rnf eine Uingc von 58ll 111, :rnsserdem reid1-
liche Nahrung findend an dem Schmiermatcrialc der Fahr
kunst und des FördersPiles. 

Im G:mzen geriethen :m die :lflO Festmeter Holz in 
Brand~ doch war die Verbrennung Pine nur unvollkommene, 
weil die in Betra('ht kommenden Sauerstoffmengen flir eine 
vollkommene V erhrcnnung nicht :msrcil'htcn. In Folµ:e 
dessen entwil'kelten sich ungeheuere :Mengen von V er
brennungsg:tscn, welche zum grosscn Theile aus dem über
aus giftigen Kohlenoxyd bestanden und für die in den 
(;ruhen hcfindliche .\lannschaft verhiingnissvoll wurden. 

Diese V crhrennungsga,;c verhrcitctcn sich niimlich 
enorm schnell in fast nlle firnhcnriiume, weil ~ie durch 
den engen llariasch:tcht keinen gcniigcnde11 .Abzug finden 
konnten und der Wetterzug im Bergbau :un l"ngliickst:lge, 
an welchem eine Tngestemper:itur von + :!-! ° C (gleich 
dm· Grubentemperatur im Tiefbaue) herrschte, weniger 
stark war. 

Von der Raschheit der Verbreitung der Verbrennungs
gase kann m:m sieh einen Begriff maehcn, wenn man sieh 
folgende Thatsaehen vor Augen hiilt : 

t:m 1 Chr Xaehrnittags stand das :!D. Laufs-Füllort 
des ~fariaschachtes bereits in Flammen, wenigstens konnte 
zu dieser Zeit de1· Laufsteiger in dasselbe nicht mehr vor
dringen, weil der Querschlag damals schon. mit Ranch 
erfüllt war. Cm :! l!hr, also kurze Zeit nach der )leldung 
ober T:1g, m:tchtcn die V erbrcnnungsgase schon den circa 
:1;-io 111 entfernten Fr:mz Joscf.-ehaeht unfahrbar, um :! 1:'2 

l 'h1· erfüllten sie bereits die 8trecken des circ:i 550 m 
entfernten Adalbertschachtes und um 3 Chr machten sie 
sich schon 11m :!8. Laufe des circ:1 GOO 7H entfernten Prokop
sl'hachtes fühlbar. 

Nur das Revier des circa S:!O m entfernten Ann:i
schachtes blieb zum grnssen Gliil·ke nol'h durch liingerc 
Zeit rauehfrei, wcsshalli :lUch von hier aus das )leiste zur 
Bettung der in :11len 5 Sehäehten zur X:1cl11nitt:igsschicht 
angefahrenen S:l5 Bergleute unternommen werden konnte. 
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llcr Verlauf und Erfolg der i;:ofort na<'h dem Bekannt
werden des Brandes vcr:rnla!.'sten Hettung·sarbeiten hei den 
einzelnen Rehii<'htcn war folgende1·: 

1. Beim Fr:rnz Josefschachte w:Lr die Förd1·r1111g für 
die Xaehmittag·ss(·hicht vom :!G. Laufe aus cing·cril'htct, 
wo die Bühnen zum Anschl:igcn der Förderwagen g-eleg't 
W:lren. 

<HcichzPitig mit der .\lehlnng um 1 1. ~ Fhr kam :rneh 
~chon die X:u·hrieht :111s der Gruhe, dass am :!5. Laufe 
starkl'r föuwh zu .verspüren sei. Es wurde sofort je11e 
M:rnnschaft, welche eben :rngefahren und vom ::;charhte 
:rns nol'h zu avisieren war, zur schnellen Ausfahrt auf
gefordert. 

Bis :! l'hr ging die :Mannsfahrt gut von statten, dann 
kamen jedocb mit der Förderschale Kopfbedeckungen ohne. 
Leute zu T:igr, und musste :rngenommen werden, wie sicl1 
spiiter auch als richtig herausstellte, dass Letztere hei der 
Auffahrt wahr~eheinlich in die Tiefe stiin~tcn. Sodann wurde 
kein Zeil'hen mehr ans dieser Crube gcg-cbcn und die sich 
meldende Rettungsmannschaft konnte wegen der Rauch· 
gase nur mehr liis zum 10. Lauf hinabkommen, von wo 
sie eilig wieder emporgehobl•n werden musste. 

E;; wurde dann die Schale lePr eingelassen, um em
zelnen Leuten noch GelPgcnheit zur lfottung zu gehen. 
Dieselbe sticss jedoch am :! 1. Laufe auf ein Hindernis;;, 
das erst am 1. Juni beseitigt werdrn konnte. Es war ein 
wahr:>eheinlich von einl'm V erungliickten ausgeschlagenes 
Stiick Holz, welches das Fahrtrum absperrte. 

Das Unglück wurde aber dadureh nicht vcrgrössm·t, 
cla um diese Zeit "Niemand mehr einfahren und jenen 
Leuten llilfe bringen konnte, 1\ie etwa in den entlegensten 
Orten noeh am Leben Rein mochten. 

l"m 1 ~;: l'hr musste jeder Versuch zur Rettung im 
Franz .Josefschachte :rnfgegcben werden. 

Wer von der Belegmannschaft dieses Revieres nicht 
die ersten Warnungsrufe vernehmen konnte, oder dil•sc, 
wie es leider auch der Fall war, nicht ernst nahm, war 
verloren. 

nie Grösse des Fnglüekes in diesem Hcviere drückt 
sich in den Z:ihlen :ms: Von clen zur ~achmitt:1gsschicht 
:rngefahren(•n 1ii 1 )fann verunglückten 100. 

:!. Beim Aclalbertschacht langten die llrandgasc um 
2 1. 2 l'hr :in. 

Hier konnten die Arbeiter von Beamten und .-\uf
sehcrn noch um 2 Uhr aufgefordert werden, t;o schnell 
als möglich zum Annaschachte zu eilen und daselhst die 
Fahrkunst zum Ausfahren zu hcniitzen , da bei der bc
grcittichen llast, mit welcher von vers<'hicdenen llorizonten 
die Fü1·derschalcn im Ad:ilbcrtschachtc zur Ausfahrt ver
langt wurden, die Befürchtung gerechtfertigt war, dass 
durch den Adalbertschacht nicht Allen llilfc gebracht 
werden könne. 

\Y er dieser Aufforderung Folge leistete, kam auch 
glii('klieh zu Tage, doch unterschätzten :luch hier manche 
die (;rössc der Gefahr und fanden in Folge dessen 

1 den Tod. 



Im Adalhertsehatl1tc k:unen liereits von :~ 1"11r an 
Betüuhtc zu Tage, welche von der einfahrenden Hettung,.;
mannsd1aft auf 1l1~r ~!'hale g1•halten werden mussten. 

Cm i'> Uhr klemmte sfrh die S!'hale am :U. Laufe 
und konnte erst mit Gewalt frei gemal'ht werden. 

Es meldete sich jedoeh weiter Kiemand mehr zur 
Am;fahrt. 

In dieser C:ruhcnahtheilung verloren von 1 i .t Ein
gefahrenen !li) das Leben. 

::. Im l'rokopseh:tl'hte w:ll"en die Gase, wie gc,;:1gt, 
111n ;; Uhr sehon am ::?8. Laufe wahrzunehmen. 

t; m d ie.-e Zeit wa rcn die Stras,;en ulierha lh 1ll's 
1 i. Laufes noeh frpj, wiihreJHl die Casc untl'r diesem 
Laufe bereits auftr:1ten. 

Hier konnte da,; zur ~:1ehrnitt:1gssehi1·ht :rngeJ'ahrene 
·und ,·om Br:uule zuerst in Kenntni~;; gek1\mnwne ...\uf
sid1t,.;pcrsonal noch 1lic nwistt·n Leute vur dl'r 1lrnhendcn 
l:efahr warnen u111l zur .Ausfahrt im _\nna,;eha,·hte an
halten, da cll'r l'rokopsd1:1eht als :rn,;ziehl'nder "'cttl'r
sehaeht zur Hettung 11id1t hcnutzt werd1·n kon11tl'. 

l'm :i 1 i Chi· Ahemls war es nocl1 miiglich, ::? ~lann 
mm 13. Laufe - wenn auch stark lietiiuut - heram;
zuhringen. 

4. Im Annasehachte kamen die Br:rndg-:1,.;e g-lciehfalls 
auf verschiedenen llorizuntPn 1111gleiehzeitig :111. :-\u war 
z. II. um : ·~ 7 Uhr _.\l1rmls unter dem ::?::?. Lau1"1• noch 
kein Hauch; wiihrellll c1· :un ::? l ., 17. nnd 1-L T .:rnfr 1lie 
ßaue erfüllte' um 1 ~·' rhr war 1ler ::?~. lllHl ::?~I. Lauf 
noch zicmlieh rau,·hfrei, am ::?I. Laufe jrdoeh ;;ab c,; nm 
1liesc Zeit ,;;ehon Bcwusstlo,;;r. 

Anf einigen Erzstrnsscn wurde 110eh um 1 ·d Chr 
ruhi;; ;;earhcitet und mussten die Leute ern><tlich ermahnt 
werden, die Arbeit zu verlassen. 

Mit llnth und Todcs\·erachtung wurden aueh die be
reits h:ilh mit l:aud1 erfüllten Strecken tlurcheilt, um zu 
den Erzsti·assen zu gelangen, wu sich noeh "\rlieiter be
fanden; hiebei fand der :-iteig-er Anton l'esek den Tud. 

Uie Fahrkunst und die Fiinlermasehinc waren vom 
Beg-inne der 1\atastrophe an ununterhruehen in Thiitigkeit 
uni! hrachten den weitaus griissten Theil 1kr Beleg·1111g 
des Anna-l'rokopfeldes und alle, welche sieh von )lari:t 
und .\da!Uert hiehe1· flüchteten, zu Tage. 

Bis 7 l'hr Ahcnds konnten noch Betiiubtc in den 
Streekrn und Fiillorten :rnfg-esucht werden , nach i Ehr 
wurde auch hier kein Lehernlcr mehr g-efnnden und mus;;ten 
dann, da die Rettun;;~mrnnnschaft der hüchstcn Gefahr 
ausgesetzt war, und bei der Rettung ausser dem genannten 
~teiger Anton Pese k auch noch dir Z.imnwrhiiuer Anton 
iluticky, Josef Vondru~ka und Adolf Schöffe!, 
sowie der Bergversctzcr Franz S 1 ;i m :t ihren Tod gefunden 
hatten, die Rettungsversuche eingestellt werden. 

Hie letzten fü•ttungs,-er:;;uche wurden noch um ~litter

nacht vorgenommen; da jedoch um diese Zeit die Rcttungs-
111:tnnschaft grüsstentheils schon bei der Einfahrt anf der 
Förderschale im Förderwagen hewm;stlos wurde, musste 
jeder weitere V ersuch aufgegeben werden. 

Im Anna-Prokopfelde fanden von ß:!G )[:um der 
~ al"hmitta;;shele;;nng .J. 5 den Tod. 
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;"1. Im )[ari:i,.;chaehte konntt• zur l{ettung· 11t•r )lann
schaft gar niehts unternommen werden, d:t die Rauehga~e 
glcieh ,Jen Rch:1eht erntllte11 urnl in kiirzt~ster Zeit hei1h1 
Fiirderscl1alcn in Folge Alischmelzens dc1· Seile und auch 
l'arti<'n de;; Fahrkun"tgcstilngcs g-leichfalls in Folg·e Ah
sehmelzens in den :-\ch:tcht fielen. 

rne gefiihrlil'hstcn Strecken und llauc siilllich vom 
)(ariaseh:whte, welche in die von die,.;ern Schachte :1us
gehend1•11, zn allererst mit Yerbrennungsgasen erfiillt ge
wesenen (Ist- und "-est'I'ICrschlilgc einmünden, waren zum 
Glücke sclnrnch belegt. 

Im Ganzen fanden von den in allen r1 Schiichtcn zm· 
X:u-hmittags,.;chicht angefahrenen 8:l5 Bergleutrn :ll 8 in 
d,•n Brawlga:;cn unmittelbar ihren Tod mul gingen auch 
die in der (~rulie gewesenen D Pferde zu C:r1111dc. ])ic 
Berµ;ung· der Ll'i1·hcn dauerte bis !1 •• Juni, da sieh t!ic 
Wl'ttcr in 1ler <:ruhe nach 1lcrn Erlöschen des Brandes 
nur langsam besserten. 

Eine Leiehe wurd1• erst am ::?::?. September aufgefunden. 
t'lie lag auf l'i11clll eisernen F:1hrknn,.;t-An;;glrichgcrii!':te 
zwischen dem 18. 111ul 1 !I. Laufe 1ks ~laria;;1·hachtes, mit 
tle:;scn Heconstruetion im :-leptember begonnen wnrt!e. 

Yun den i"> 1 i geretteten Leuten wurden li!) in a,.;phyc
tischem Zustande zu Tage gebrncht, letztere aber alle von 
den .\erzten wiedrr in's Lehen gerufen. 

Xnr einer die,.;er Leute starb am !l. Tap;e n:tch der 
Rettuup; an Lnng·rnentziindung. 

Die Brandkatastrophe forderte daher ,; 1 !I Opf1•1·, 
welche sieh auf tlic ei11zd11c11 lloriznnte (Liinf1·) und Tiefen 
vertheilen, wie aus dem nachstchcuuen Verzcil'hnis:;e zu 
ersehen ist. 

Verzdchniss 
der Todten auf tlen einzelnen Horizonten. 
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llie Stellen, wo die Yernnglüekten auf den oben 
angeführten Horizonten gefunden wurden , ,.:ind von der 
k. k. Berghehiirde auf eigens zn diesem Zwecke angefertigten 
(irubenk:lrten nach Angabe der Ll•nte, \Wkhe beim _.\uf
suchen und Bergen der Leichen besehiiftigt waren , ein
gezeichnet worden. 

Diese<: ruhen karten erliegen beim Ae kerl •au-"'linisterium 
und i,-t daran• zu ersrhen, dass die \Y etter am t:'n:.diick.-
tage im g·anzl'n Bergbaue bis :m die entlegen„ten Orte 
dureh llie llrandga"e ve1·giftet wurden. 
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Ausser <ler Adion zur l:ettung der _.\rbeiter und 
Bergung der Leichen, an welcher Action sieh B<'amte, 
Aerzte, Aufseher und Arbeiter mit aufopferungsvol\em )Juthe 
betheiligten. ist zn beri<·hten über die Aetion. welrhe zur 1 

Lüsclrnng de~ Brande" nnd zur künstlichen Yentilation des 
mit Br:mdga~e11 erfüllten Bergb:rnes unternommen wurde. 

(;rwiss ist, dass man ~ich wird zufrit>1le11stellen 
miissen, wenn >'ieh cli<' \Yiederherstcllung des "'Iariasehachtes 
und seiner Einrichtung nicht über d:is .Jahr 18!1;~ hinaus
zieht und im Kostcnpunktr derart gestaltet, dass darauf 
nicht mein· als 100 000 tl aufzuwenden >:incl. -

Dir Betriebs>:törnng war in der ersten Zeit n:wh dem 
Grubenbrande eine vollständige und konnte erst vum 
14 . .luni angefangen, allmiihlich wieder behoben werden. 
X:lC'h Zulass cles Zust:indcs !lPr <~rubenwettcr wurde von 
diesem Tage angefangen dir Belegung der 1 ;rulJe suc
ce,.;sive wrstiirkt, abe.r erst im .Juli wieder :111f den alten 
Stan1l ~:ehrarht. 

In Folge dessen, .-owie in Folge der Adionsunfähig·
keit iles )[ariasch:ll'htes musste eine Riickwirknng- auf die 
Erzproduetion in der W ci,;e eintreten, <lass im .Jahre 18!1:? 
die priiliminiertc Ziffer drr Erzproduetiun nicht zu er
reiehrn war. Diese ungünstige füickwirkuug: auf clic 
Produetionsföhigkeit des Werkes wird erst ganz zu be-
heben :>C'h1, bis der )[ariasehacht in seiner ganzen Tiefe 
wieder beniitzbar ist. -

Dass die lleschriinlrnng der Productionsfähigkeit des 
\Yerkes. suwie 1lic Auslage für die Wiederherstellung des 
:\Iariasrhaehte;; auch eine Beschränkung der Ertragsfähig
keit cles Werke;; zur Folge haben wir<l, ist selbstwrständ
lich. cbensu da;;;; der Werksertrag wenigstens im .Jahre 18n2 

Betreffend 1lie Lü:;chung des Brandes ist anzuführen, 
das:> e,.:, wie bereits erwiihnt, nicht mehr miiglieh war, zum 
Feuerherde zu gelangen und <lie Ausbreitung de;; Feuers 
mit dem '1i" etterznge nach olwn zu ,·erhindern. Die Lii~ch-
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action musste sich daher darauf beschriinken, die Zimme- · 
nrng in der Fürder- und Fahrkunstabtheilung de" "'laria
schaehtes vom Tage aus mit \Yasser zu lJerie;;l'in, um 
den Brand wenigstens gegen den Tagkranz ck;; f'chachtes 
1•inzmliimmrn. Dieser Artion ist es jedenfalls zu danken, 
dai's dir Sehnchtzimmerung· rnm 18. Laufe aut\riirts uieht 
mehr vom Brande ergriffe11 wurde und lt·tzt<Tl'r :1m 
1. .Juni ltereit" als erloschen :mzusehen war. 

1 :rneh durch jene unrnrhcrgesehenen Auslagen g-cschmiilert 
werden wird, welche in Folge des llrandunglitckes zur 
Durehfiihrung der Hettungsarbeiten, Bergung und Be
stattung· <ler ( lpfer, :rngenblickliehen Linderung der trost
losen Lage ihrer Hinterbliebenen, Entschii<ligung der 
Bergarbeiter für die unfreiwilligen Feierschichten wiihrend 
ller Betrirh,.:t'tiirung· u. s. w., vom Werke bestritten werden 

Die Beinigung des ausgedehnten Brrg·baues von den 
Br:mdgasen konnte nur langsam erreicht wrrclen, ubwoh 1 
1ll'r Wetterzug 1l11reh die nach dem Branclr l1esunder,.; des 
Xaehts eingetretene Altkiihlung der Tage;;temperatur. sowie 
<lurch den Einbau einer . .\rt von Exha11st11ren in die 
:rnsziehendeu SchHehte )[aria und Prokop uut1Ti<tiitzt 
wurde. 

:-'o kam es , !\:iss noch am aehten Tage naeh 1lem 
Brandr hei der Aufsuchung und Bergung der Leirben mit 
gros,.;er \'orsirht vo1·gegangen werden musste. -

Wenn ,·ün den Folgrn des Br:mdungliiekes ge;;prochen 
werden soll, so ist n•r Allem zu erwiihnen 1lie g;rut'i'e Zahl 
von :\Ienschenopfern, welche dassrllw forderte u11d 1lie 
traurige Lage, in welche die Ilinterblielwne11 die,.;er Opfrr 
versetzt wurden. 

Weiters ist zu erwiihnen der :-'eh:ulen, welehen da~ 
Werk erlitt und der Aufwand, welelwr nothwellllig "ein ! 
wird, um den Sehaclrn wieder gut zu maehen .. 

Dieser Schaden zerfällt in einen unmittellJaren und : 
in rinen mittelbaren, und hesteht ersterer in der Y cr
nichtung des Ausbaues un<l der Einrichtung- in rinem 
Theile <les Mariasrhachtes, letzterer in der Betl·iebsstörung 
und zeitweisen Beschriinkung der Prudurtionsfiihigkeit 
des Werkes. 

Die Wiederherstellung des 11ariasehaehtes in den 
friiherrn Zustand gestaltet sieh schwierig. zeitr:rnben<l und 
kostspielig und ist vorläufig der Zeitpunkt <ler Vollendung 
dieser Wiederherstellung, sowie cler Kostenaufwand noch 
nieht genau festzustellen. -

lllUSStl'U. 

Die"e _\ n>'lag·en helaufen sich bis jetzt wie folgt: 

. .\uszahlung an Jie Hinterbliebenen im Betrage> 
eines einmonatlichen Lohnes der Vernn· 
glückten . . . . - . . . - . . 

BegraJ,ni;;skostenbeiträge zu Handen der Hinter-
bliebenen _ . _ . . . . . _ . . _ _ _ 

Abgeschrit·bene Yorschüsse der Verunglückten 
Bergungskosten . 
Auslagen für :Särge . . . . _ . . . _ _ . 
Begrabnisskosten _ . . . . . . . . . . . 
Remunerationen und Reisekosten auswärtiger 

.\erzte . . _ . . . . . 
Auslagen fö.r Desinf~ction des Bergbaues . . 
~lateriah-erhrauch der Dampfexhaustoren . . 
Lühne der .\rbeiter für unfreiwillig versäumte 

Schichten . . _ . _ . . . . . . . 

Zusammen .. 

tl kr 
=---=----= =--==--:=-==::: 

~q411 30 

:1833 42 
3 493 52 
!l 8;'.°J8 2ü 
i 33i 82 
i 307 

1 
4ö 

558 20 
3 935 .in 
4UW 

72 932 -!-! 
111 ti!Jl 91 

Hüc-k;;ichtlich der Hegräbnisskosteuheiträge ist zu be
merken, cla;;.;;. diese, obwohl sie in gleicher Höhe den 
Hinterbliehenen t'tatutengernäss aus der Bruderlade ver
abfolgt wnr<len, trotz der auf Werkskosten vorgenommenen 
Be~treitun;: der Begräbnisse aus dem Grunde vom Werke 
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nochmals ausgezahlt wurden, weil die l Iint<·rhliebenen in 
die Lage ve1'5etzt werden mussten, für die ihnen aus 
Anlass des fürchterlichen l-ngliickes erwachsenen besonde
ren Auslagen ohne Sehiidigung ihrer Existmz aufzukommen. 

Weitere Auslagen in der Hiihe nm eirca 4GOO fl 
stehen dem Werke bevor fiir die Denkmale, welche nm 
demselben den bei den Rettungs:irbeiteu zu Gr11 nile ge
gangenen waekeren ~lii1111ern insbesondere und den heim 
Hrande um das Leben gekommenen heklagenswerth<'n 
Bergleuten üherhaupt, ge,;;etzt werden sollen. 

Wird schliesslich die Lage der nach <len wrnn
g-lückten Berg-leuten hinterhliPhP.nen :!8i"1 Witwen und 
!160 'raisen in Betracht gezogen, so i~t a11z11fiihren, dass 
diese Lage dureh dif' Anweisung der statutcnmibsigen 
Versorgungsg;euiisse im jii hrliehen (;p;;;:1 mmtl1etrag-e von 
circa 48 UOO fl an die bezugslwrcchtigtcn :!8r1 Witwen 
und 'j ~-! \Yaiscn aus der v•Jm Staate su bvcutioniertcn 
Werkshrudcrlade, sowie durch tlie Yerthcilung der nm 
Ihren ~fajestiiten dem Kaiser nml der Kaiserin, von den 
durchlauehtigsten Herren Erzl1erzol!·e11 und von zahlreichen 
anderen Wohltl1ätern eingel:rngten :-;penden im Betr:igc rnn 
mehr als 2uu UOU fl an die :?~;1 Witwen, an 1 D herliirftigc 
sonstige Angehörig:e (Eltern uml Ue,;chwist<'l'.' <lcr Y rrun
gliickten und au l'i 1 !I bedürftige Waisen dcrselhcn so viel 
als miiglif'!1 gemildt•rt wurde. 

Der Zukunft muss iibcrla~~en hleihen, die d11rC"!1 den 
entsetzlichen (Jrnbcnbraml verursachten Folgen n:1eh und 
nach rnllstiimlig zu sanieren u111l eine ilhnlif'he Katastrophe 
wirksam zu ,·crhindern, wa" mit allen zu ( :<'hotc stel1rrnh;11 
~littelu angrstrPht wird. -

Dieser D:1rstellung werden st·hlie~slid1 die (;utachten 
der anliissliel1 des (Jruhenhralllle,; ,·on <ler Jkhiirde l!.'f'

legentlich der Pin~chlägigen Cnter:'luehun,!!· hestellt<'n 8ach
,·ei·stäudig·en, niimlich der Berg·aka1ln11ie-l'r„f<·s~111·pn Oher
bergrath .Johann llrabäk u11d 1:nstaY Zieg·elhcim, 
dann Oherhergrath Carl A. ~f. Ballin!!.' iu Pi·ihram ihrem 
Yollen \Yortlautc naeh, wie folg·t, lwig:efiigr. 

1. Gutachten der vom Gerichte bestellten Sachverstän
digen Hrabak und Ziege/heim über den im Maria· 
schachte am 31. Mai 1892 ausgebrochenen Grubenbrand. 

Der Birkenberger Be1·ghau wfrd dnreh die Erdwiirmc 
rnntiliert. Den Impuls zu dieser Yentilation gföt (fiir die 
südliche Grubenabtheilung-) <lic Höhellllifferenz zwischen 
den Mündungen des ~l:triaschachtes einerseits 1111<1 des 
Adalbert- mit dem Franz .Josefsehachtc andererseits. Durch 
diesen Impuls wird die Bewegung der Grubenluft zu dem 
höher gelegenen Mariaschaehte hinaus angeregt: hiedureh 
gelangen auch die durch die Erdwiirme betlcutend tauf 
etwa 24° C) erwärmten Luftsehichte11 der tiefen Horizontr 
in den Mariasehacht, erwiirmen denselben 1111<! die hie
durch entstehende warme Luftsiiule ;;teigt natur~·emiiss 

( ,·ermöge ihrer minderen Diehte1 in die Höhe, wii lu·eml 
gleiehzeitig durch Atlalhert und Franz .Josef kiilter<· Luft
sünlen in die Grube eindringen. 
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Derselbe \"organg tlcr Yentilation besteht in 11;lcicher 
Weise :rneh in der niirdlichen Birkenberger (;ruhcn
alitheilung mit dem Annaschachte als Wettercinziehschachte 
und dem Prokopischachte :il;; dem Ausziehschachte. 

l liese sogenannt<· „ 11atilrliche V cntilation" genilgte 
und entsprach ..-ollkommen für den Birkenberger Bergbau 
seit seiuem Bestehen, wie dies indess auch hei :111dereu 
Erzlwrgbaucn fast a nsnahmslos der Fall ist. 

Als am :n. Mai 189:l, circa Mittags, am 29. Lauf 
des ~lariaschaclitcs, und zwar im Füllorte (zwischen dem 
oben gelegenen Manipulationsr:tume und dem unten g·c
legenen Füll- oder Kellerr:mmc) ein Brand entstand, 
theilte sich tlcrselhe durch drn h(iJzernen Fussboden des 
Manipulationsraume,; sofort der Sehaehtzimmerung mit 
und konnte sirh, da der Schacht hiesellist und in dl'll 
Tiefhorizonten überhaupt nieht feucht, wenn nicht ganz 
trocken bt, sehr rasch n:wh aufwHrts verbreiten. Bei 
diese1· ,. erhrennung, welche in Anlwtracht der :rn Sauer
stoff tlr1111 do<'h iir111crc11 (; rubenluft, sowie wegen des 
partiell nm·ermeidlieher Weis<~ iiltercn und durch die 
Gr11he11l11 ft ang-egritfenen Zimmcrung.·sholz<'s eine sogenannte 
,, 11 111· o 11 k um m e n t··· war, <'ntst:wden in eolossnler 
~lenge \'erhre111111ng·sga:>e, welche vcrh1iltniss111ilssig· sehr 
vil'I H:uwh und Kohlenoxyd enthielten. Der an <len 
1-'ehachtulmen und an der Zimmerung haftende Gruben
schmand 111igchte sich als feiner Staub dem Rauche bei. 
Diesfü< Gemisch rnu Rauch, Gas nnd Staub (Asch<•) nahm 
ein ung<'lwneres Yolumen ein, f'iir welches der Mariaschaeht 
(ab :o;chornstei11,1 viPI zu <'nµ; war, ,;11 dass die Haneh
masse g<~zw1111i!·1·11 \\·:ir 1:111sser tlur<"11 d<·n Schad1t hin:111f1, 
in alle lic11achl1:11'trn Winme 1'Stre<·keu1 zu dring<'ll u11d 
allmiihlieli die ;!':lllZ<' Ornhe zn füllen. 

Dies musste umsomchr eintreten. als <lPr natilrliche 
Wetterzug au <lie><cm heissPn Tag·e sehr flau war (e~ war 
die atmo,;phiirisch<' Temprratur :!4° C im Schatten, also 
gernde so gross wie die Gruhentc111peratur in der Ticfe'1, 
somit der eindringende Hauch auf kein wesentliches Hin
dernbs stiess. Aus demselben (:runde kam. der Ra11el1 bald 
mwh bis in die benachbarte nördliche Anna- und Prokopi
grubenalitheilung'. Da <las hlutverg·iftend wirkende Kohlen
ox.nlgas, welches in rclati,· und absolut sehr grosser 
)Jengc sic·h entwickelte, nahezu cli<' gleiche Dichte (0,9'i'1 
mit der :ttmosphiirischen Luft hat, so drang dasselbe mit 
dem Rauche in allen Tiefen in die Grub(•nriiume ein und 
verursaehte \'Ornehmlieh die Verluste au )lenschcnleben. 

Die Füllung der Grubenriiumc mit Hauch muss schon 
sehr liedeutentl rnrgcschritten gewcs<'n sein, als man im 
:\lariaschaehte durch Wasserzulritung liings der Schaeht
zimmerung zu lösehen begann. ~Jan war niimlic h (wie 
rnrausgesetzt werden muss) der Ansicht, dass durch 
reichere Befeuchtung der Sclrnchtzimmerung, welche in 
den oberen Horizonten ohnehin feueht ist, keine wesent
liche Abkühlung bewirkt, und dass insoweit einige Ab
kühlung· doch eintreten und der Wetterzug tlurch den Maria
seh:1cht hiedureh Yerringert werdc•n sollte, dieser UmstaJHl 
dadurch mehr ab p:iralysiert werden werde, dass mittelst 
drr einznleitencleu Diimpfnng des Feuers die sich hildende 



V erhrenn11ng-;;g:is- und Hauch menge vermindert, somit durch 
das Lösclwn das Cngliick gnnz p;ewit:s nicht vergrösscrt 
werdl'n könne, wohl aher ein grosser Thcil des Schaehtes 
und vielleicht noch :mclerc Objectc gerettet uncl überhaupt 
ein noch gTösscres "Cngliick vermieden werden würde. 
lliitte man (anstatt zu löschen) den )l:1riasch:1eht :im Tag
krnnze n•rdiimmt, so hütte man das Feuer vielleicht gar 
nicht g·pdiimpft, denn die Verbrennungsg-ase wlircn anstatt 
durch die Sch:tchtmiindnng dureh andere höchst zahlreich 
vorhandene Communicationrn cntwiehcn. Die H:rnchverbrei
tung ":tre hiehei die miiglichst p;rösste g·cwcsen. Das Ver
diimmcn (V erdceken) des )Jariaseh:ichtcs hiitte somit zweifel
los noch sehlimmere Folgen gehabt, als die vollständige 
1':1ssivität. 

Bei vollstlincligcr P:issivitüt wi\rc der Sclmcht trotz 
s1·iner Feuchtigkeit in den oheren llol'izontcn w:1hrschein
licher Weise (und miig·liehcr "'eise w:ircn noch mehr Ob
jectc ab der Schacht selbst) ,-ollstiindig :rnsg·ehrnnnt und 
wiire die Ausfiilhmg der nrulwnriiume mit Hauch etc. 
kaum wesentlich wrmindert worden; die g:rnze Katastrophe 
wiirc n:t<'h aller Wahrscheinlichkeit der Urfü;sc und viel
leicht :iueh der Dauer nach potenziert worden. 

Wndureh und in wekhcr 'V eise der llrand entstanden 
i,:t, liisst sich nach unserem Ermessen bis heute nicht ent
~el1eiden.*) 

Der Pi'ihramcr Bergh:m gilt in der g:Lnzen (·ivilisirrten 
Welt in jedel' Bcziehu11g· ab ein )lustcrbergbau; speciell 
am Entstehungsorte des llran<les war auch nach allen 
Zeugm1:rnf:~:1gen Alles in der besten Ordnung; und mit 
Rücksicht auf den Umstand, dass der hetrctfonde (~fl.) 

Lauf ni<·ht im Ahh:rnc steht, war <las Füllort de:-;selhen 
mit peinlielwr ~orgfalt grreiuigt und der Kellerraum gegen 
den Schacht vollstiindig abgrsperrt. 

Von irgend einem Yerselrnldcn oder auch mir von 
einer Vernachlässigung der Grubenverwaltung kann dem
nach keine Rede sein. 

Die anerkannte )lustergiltigkeit des Pi-ibr:uner llcrg
baucs t1etrifft nicht hloss clie speciell bergmiinnischen Ein
richtungen, sondern auch :1llc Ililf~worrichtungen aus dem 
llcreichc des )laschinen- und Bauwesens. 

Die Förderung geschieht mittelst vorziiglieh con
struierter und betriebssicherer Stahldrahtseile in Förder
gestellen (Schalen), welche bis auf die llodenbrctter ganz 
:rns Eisen und Stahl soli<l construiert und mit einer he
wlihrten Fangvorrichtung (fiir den Fall des Seilrisses) Yer
sehcn sind. In gleicher Weise sind auch die Forderungs
maschinen , die W asserhaltungsm:ischinen und die zwei 
bestehenden Fahrkünste Ue eine für clic beiden Gruben
abtheiluugcn) mit aller Zweckmlissigkcit dem gcgenwiirtigen 
St:rndpuukte der Wissenschaft entsprechend eingerichtet. 

Die Umstiinde der llr:indentstehung sind nach Ort und 
Zeit durch übereinstimmende und glaubwürdige Zeugen
aussa::cn so weit festgestellt, dass das Feuer an einem 
nach Lallrm Ermessen unzugiinglichen Orte, nämlich unter 
dem Fussboden des Füllortes am 2fl. Laufe, entstand, dass 

*) Seit der Verfassung des Gutachtens wurde die Art der 
Entstchun"' des GruheuliranllL•s festgestellt, wie aus der voraus
gehenden Darstellung der Ercigni~se zu ersehen ist. 
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eine halbe Stunde vor der :\littagszeit noeh gar nichts 
davon zu bemerken war, <l:1ss aber eine halbe l'.itunde 
nach der )littagszeit das Feuer bereit;; in starker Vchcmrnz 
vorgefunden wurde. 

Genauer bezeichnet dauerte das Intervall zwis<"IH'n 
den heiden angegebenen )fomenten durch diejenige Zeit, 
welche erforderlich war, um auf der )l:iriaschiiehtcr Fahr
kunst vom 2fl. Laufe zum 7. Laufe aufzusteigen und vom 
7. zum ~9. Laufe abzusteigen; denn die am l' nglikkstagc 
vom 2fl. Laufe auf die Falirkunst gestiegenen drei llliucr 
(ausscr 5 Ilnndstösscrn), wclehe Yon dem Feuer noch nichts 
bemerkt h:1ben, begegneten den sie ablösenden Kameraden, 
welche den Brand bereits sehr entwickelt antrafen, eben 
am 7. Laufr. Das bezeichnete Zeitinterv:1ll dauerte nach 
Angabe der Maschinenwesensleitung (übereinstimmend mit 
den sonstigrn Aussagen) normal 3;~ und 3;~, zusammen 
GG )linuten. Inzwischen ist in dem Füllorte des ~!). L:rnfes 
befugter und bekannter Weise Xiem:md gewesen, und ist 
bisher nicht die gering„,te Spur dm· Entstehungsursache 
des Brandes vorhanden.*) Oh in dirscr Zeit ein abgeworfener 
hrennender Cigal'l'enstumpf oder ein glimmendes Docht
stiickchcn oclcr dergleichen den Brand zu erzeugen im 
Stande gewesen, ist allgemein nicht zu br:mtwortcn; 
denn es kiime hiehei darauf au, auf welchen Gegenstand 
solch ein brennendes, heziel11111gsweise glühendes Stückchen 
zu liegen gekommen würe. 

Die "\ ussagen der V erhörten enthalten in die.;er Br
zir.hung die auf Erfahrung gestützten A ng:ihen. Jnshc
sondere würde in einem FiillortsYorrathsraume durd1 den 
iiherall :rnflicgenden mincmlischcn Staub die Mitthcil ung 
des Brandes wesentlieh verzögert, eventuell ganz ver
hindert werden, indem ein glimmender Gegenstand unter 
solchen gewöhnlichen Verhältnissen in der Regel auslöscht, 
bevor er zündet. '''*) 

Die )föglichkeit des Anziindens und W citerbrenncns 
wäre unter anderen als den oben g-emeinten gewühnlichen 
Yerhiiltnissen (wie bei zufü \ligcm V orh:mdenscin leicht 
entzündlicher Gegcnsfä1Hlc im Fülltrichter nnd bei unglück
lichem Zusanmwntretfen :uHlcrer Zufälligkeiten bezüglich 
des Verhaltens deR glimmenden und zündenden Gegen
standes) immerhin denkbar, :1ber unter den durch die 
Zeugenaussagen dargestellten, beziehungsweise den Zeugen 
bekannten Gmstiinden ist einerseits die Entstehung des 
Feuers andererseits die rasche Verbreitung desselben un-

' begreiflich. 

Der Luftzug durch den Sch:lCht konnte in dem ge
"'Cbenen Falle nicht anfachend wirken, clenn tlerse\he w:ir 
"' an dem üngliickstage wegen der herrschenden :LtmosphH-
rischen Hitze nicht hedcutrnd , und :rnsserdem war der 
Haum , in welchem das Feuer entstand , n:ich den aus
nahmslos übereinstimmenden Angaben gegen den Schacht 
vollständig abgesperrt. 

*) Sielte die vorhergclwnde Anmerkung. 

"*) Auf die Frage über die Wirkung des D,,n:iniitpulnrs 
glauben die Gefertigten. <la dieselbe etwas für diesen F.111 ganz 
Imaginäres betrifft, weiter nicht eingeben zu müssen. 



In Betreff der Frage: 11 W;1s war nach Anshrnch des 
Hranrle8 gemiiss faehmännischer Erfahrungen vorzukehren !I" 
hemerken wit· das Folgende: ·-

In Anbetracht, dass hci dem l'i'ibramcr Bcrgb:rnc 
(sowie bl'i allen iihnliehcn Bcrgbancn) die „n:itiirlirhc" 
Ventilation (durch die Erdwärme) seit dem Bestehen cl!'s
selbcn stets hinreichte und somit (abgesehen von kleinen 
llan<h·entilatoren zum localcn Gelmi.uehe für clie Grube) 
künstliche V cntilationsvorrichtungcn, als völlig enthehrlich 
nicht vorhanden waren; femcr in .Anbetracht des rm'. 
stan<les, dass von dem :.\lomentc an , da das Feuer ent
dcC"kt wurde, an Vorkehrungen in der Gruhc (Absperrung 
des :.\Iariaschachtes in den einzelnen zahlreichen 1 fori
zontrn u. dcrgl.) wegen de,; rapid siC'h verhrcitendcn 
Rauches und hicmit wegen de1· l:nzng:lnglichkeit der be
treffenden Orte nicht zu denken war: hlieb als einziges 
füttel das Löschen des Feuers durch den Schacht von 
oben übrig. 

In welchem Zeitmomente dic'ses Löschen dureh Wasser
zuleitung Hlngs der Scha<'htzimmeru11g am cntsprechcndstcn 
einzuleiten gewesen w:lrc, darüber können die Ansichten 
vcri\chierlrn sein, und sie sind es eben auch. 

~Jan könnte hiefiir theoretisch etwa dcnjeniµ:en Zeit
punkt hezeichnen, von wclehem :rngefangen die Ifottung 
der '[annsch:tft nur mehr mit eigener höchster Lebens
gefahr verbunden w:lr, aber dieser Zl'itpnnkt war bei den 
äm;scrst complicierten V erh:lltnisscn der Birkenbcrger 
Gruben und bei der durch tlas l:nglüek erweckten Be
stiirzung schwer zu erfas:;cn. 

Ja nunmehr, naehdem es vorbei ist, erscheint auch 
diese F1·age an dieser Stelle als irrelevant. 

Eines ist sicher: dass man Alles unternommen hat, 
was man nach hestem \Yissen und f:Pwissen unter1wh111cn 
zu sollen glaubte; es g-ibt hier, ahg-es<'hPn von dem be
wussten o<ler unbewussten, jecloeh bisher niC"ht erforschtl·n 
Verurs:tc'.hcr *) des Ung:lüekes - keinen Schuldigen, wohl 
aher viele Be<lauemswc'rthc. 

Z i c g e 1 h e im m. p. 11 r a h :\ k m. p. 

2. Gutachten des von der Bergbehörde bestellten Sach
verständigen Ba II in g über den am 31. Mai 18 92 1m 

Mariaschachte ausgebrochenen Grubenbrand. 

IIcrr k. k. Obrrbcrgr:1th C:trl ß a 11 in g, k. k. Berg
akadc•mic-l'rofessor in l'ribram, wurde der Erhebung :1ls 
Hachvrrstlindig-cr beigezogen und hat über Ersuchen des 
C'ommissionslcitcrs nach der am 20. und HO. Juni und 
am 4. Juli 18!.l:! mit demselben geptlogcnen llerathung 
dieses Gutachten in Beantwortung der nachstehenden 
Fragen abgegeben, wie folgt: 

*) Wie aus <ler vorausgegangenen Darstellnnir des Sachver
haltes zu ersehen ist wurde <lcr Urheber Lies Unglückes nad1träg
lich eruiert. 
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.1. W clehc Ga;;;c und in wclchcr )fcngc entstehen 
bei unvollkommener Verbrennung von lnfttrorkcncm Holzc!I 

n. Können SiC'h von dem in den Schiichten nnd in 
den Strecken des l'i"ihramc1· lkrgbanes nngcflogencn Erz
st:mb solche sehiiclliche G:tsc cntwiC'kelt haben:> 

C. Kann der in den Grubenstrecken sich vorfindende 
Anflug von Kiesclguhr :lls Hiickst:rnd des vorkommenden 
Dynamits schildliehe Gase entwickeln :i 

Auf diese Fragen ist Folgendes zu crwidem: 
Ad A. Die <lureh unv11llkommcne V crhrennung von 

lufttrockcncm Ilolzc in Generatoren erzeugten Gase- sind, 
wie die belrnnnt gewordenen Untersuchungen ergehen 
lwbcn, sehr verschieden ; als Mittel jener Untcrsuchunµ:en 
kann -- - dem (;cwirhte naeh - die folgrndc proccntischc 
Zusammensetzung· :mgenommcu werden: 

Sfü-kstoff 
Kohlcm•iiurc 
K1>hle111lxydgas 
Wasserstoltg·:1s . 

55,f> o ;o 
o)•) ()O" 
--, - , 0 

:!l,:!O/o 
l „ o/ ,„, u 

llic 'lenge des (;a;;cs liisst sich :rnniihcrud in fol
gender Weise Prmitteln : 

Lnfttrockcrn's Holz besteht im Mittel aus 
K11hlcmstoff -J oo/0 

<'h<'miseh gebundenem Wasser 40° ·0 

llyg"l'oskopischem W:tsscr . :!OO 0 
~~~~~~~~....::..~-

Bei der unvollkom111cncn V crbn•nnung entweicht das 
hygroskopische Wasser als Dampf. 

:!:! Gewiehtstheilc Kohlensilure enthalten fi,O 
:! 1 ,, Kohlenoxydgas !l, 1 

demnach beide zusammen 15,1 

( ;ewichtsthcilc Kol1lcnstoff; es können demnach aus 

100 C:cwichtstlteilcn Holz 1~~ i = :!,64mal Gase von dc1· 

oben angegebenen Zusammensetzung erzeugt werden, das 
heisst 100 Gewichtstheile lufttrockcnen Ilolzcs ein Gas
gemenge liefern, welches bestehen wird aus: 

Stickstoff . 145,:! 
Kohlensiiure 57 ,O 
Kohlcnoxydgas ö5,!) 
Wasserstoffgas ~,4 

....::..~~~~~~~-'-~-

Z 11sam111 c n :!ö 1,5 Gcwichtstheilcn. 

Ausscrdem werden 52,8 Gewichtsthcile Wasser ver
dampfen. 

Be<lcutcn die hier bcreehnetcn Gewichtscinhl'itcn Kilo
gr:unmc, so entsprechen denselben die folgenden Volumin:1: 

Weil l 11t 3 Stickstoff 1,:!56 ~·9 

'l'I 1 „ Kohlcnsiiurc 1,%6 '.'1 

,., 1 ,. Kohlenoxyclgas 1,251 ., 

und 1 ., Wasserstoffgas 0,08~1 ., 



wiegen, so hat. d:1s Gnsgr111e11gc ciu \'olr111H'11 rn11, 
und zwar: 

der Stickstoff 
die Kohlensäure 
das Kohlcnoxydgas 
d:u; Wasserstoffgas 

Zusammen 

llrl,6m:1 

29,0 :-
44, 7 ,, 

::8,2 " 

Da 11un 1 l W assrr Lei dem Ausströmen des Dampfes 
in'!; l•'reic lG~l:I l Dampf liefert, sind jenem Uasg('meng·c 
noch 8~1,4111~ Dampf beigcmc11gt. 

Ein Festmeter Tannenholz wiegt im Durcl1sel111itt i'134 l.·.11 
" ,, Fichtenholz „ „ „ 4 G4 „ 

Kiefcmholz „ .1 ,
1 

(j 71 „ 

somit werdrn erzeugt bei unvollkommeuer V erhrc11n11ng- rn11 

einem Fl'~tmctcr Tannenhol:i: 
,, Fichtenholz 

Kiefernholz 

] 2 14 /1 III :; 
1U55,tj :
Hi26,5 .. 

U:1s, 1111d es mif;cht sich dicse11 G:ise11 :111 D:1111pf bPi rn11 

rii11'm Festmeter Tannenholz 
Fichtenholz 

„ Kiefernholz 

.lj''j,4 "'" 
-114,S ,, 
5!Hl,8 ,, 
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kohlenstoff) uicht ansgef:chlosseu. Der Dampf des Kohlen· 
sulfids verursacht llustrnreiz, Schwindel und Betiiubung, 
welche Uebel jedoch bei längerem Aufenthalt in frischer 
Luft bald verschwinden. 

Ad C. Der in den Grubenstrecken sich vorfindende 
Antlng von Kieselguhr des verbrannten Dynamits k:inn 
keine schiidlichen Gase mehr entwickeln ; sehr feine, 
namentlich n:ich dem Abbrennen des Dyn:uuits iu der 
Grulicnlnft eine Zeit la11g schweben bleibende Thrilchen 
von Kieselguhr können jedoch, bevor sie zum ruhigen 
Absetzen kommen, iihnlich wie 8trassenstaub beliisti;.?:en. 

Dr. Paul 11 s m. p., 
k. k. Oherhergcommissär. 

Carl n a 11 i II g m. p., 
Ant. ~[an n s f e 1 d m. p., 

Schriftführer. 

Auf die mir vom Herrn Commissionsleiter gestellte 
Frage, welche ~lengc Uas sich bei dem ~fariasehacht
brandP entwickelt 11:1.t, m·nn der Bercl'hntml!' die un\"011-
kommene Verbrennung rnn circa 80 111:1 llulz, hievon hei
l:iutig· ~1u 0 

0 Ficl1tenholz und 1u0 
0 T:umenholz zn Uruntle 

~elel!:t werden1 iiussere ich mich, wie folgt: 

\'011 den :mgeg<'henen Ilolzarten wurden wrbrmmt: 

Fic-htc11h11lz 
Tannenholz 

Zusammen 80111 3 

Sonach sind die Producte drr um·ollkomme1w11 \'er- I>en oben :insg-cwiescnrn Ziffern gemiiss wurden dem· 
hn•11111111g· in Summ:1 dem rulumen nach \'Oll Pincm Fe„tnwtcr ll:tl'h t•11twiC'k«'lt: 

Tannenholz 
Fichtenholz 
Kiefernholz 

1 G~ll,!.l III :i 

14rn,4 .. 
2126,ß :-

Ad B. Aus dem in den Sehiichten und in den Strecken 
angetlog·encn Flugst:mb können sich krine Rtiekgase ent
wickeln, weil es an Sauerstoff mangelt ; wenn jedod1 1lie 
Zinnnerung auch an jenen Stellen in Brarnl g-erathen ist, 
wo der A~:11liertig:111g 1len Schacht durchsetzt, f:O wiire 
in der im Schachte vorhanden gewesenen Atmo,;phürc 
durch unmittelb:m~ Einwirkung fester Kohle (\·erkohlten 
Holzes) auf die den Uang fiillt>mlcn Schwefelerze eine 
Biluung minimaler Mengen \'on Kohlensulfül (:.;ehwefrl-

\' 011 dem Fichtenholz 
Tannenholz 

Zusammen 

lfül 868 18 mB 

13 53512 " 

119 404,0 m3 

das ii;;t einhundert neunzehntausend vierhundert und vier 
Cuhikmefor G:1se und Dämpfe. 

Ich muss jedoch bemerken, dass hiebei noch eine 
be1lentende Menge anderer Yon den hrenrn'ndcn Schmier
i:ilen herriihrender (;ase beig-enJCngt war, 1lerc11 Volumen 
aber :rnch nnr :mniihcrnd anzugeben nicht möglich ist. 

Dr. Pan I u s m. p., 
k. k OhcrhPrg<'ommis,;iir. 

Carl B a 11 i n g m. p., 
A nt. ~l an n s f c 1 d m. p., 

Schriftführer. 
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Die fü1tstclnmg der Blei-. Zink- unu• Eisenerzlagerstätten in Oberschlesien. 
Eine Besprechung „·on H. Höfer. 

(S('hluss von Seite l:l) 

Wir haLen als eine zweite Miiglichkcit der ersten 
Erz:1Ll:tger11ng in der ohcr~chle:-:isl'hcn Tria~ die Hypothese 
aufgestellt, dass die dermaligcn Lag-erstiittcn ur;;priin~
lich ~edimenfäre Anreicherungen waren, durch deren 
Cmlagerung die jetzigen Lagerstätten enManden sind. 
Auch dicrn Idee, welche sich Einern bei Durchsieht der 
l'rofile, so z. ß. jener von Pie t s c h 7

) iiber ein fast tiötz
artiges Yorkommen veriiffcntlichten, anfdriingt: wurde 
~chon früher von G. W. in der Zeitschrifr des Uber-
8ehlesischen Berg- und H iittenmännischen Y ereines 188il, 
S. 213) ausgesprochen. Dem gegenüber können die Structur
Verhiiltnisse der Lagerstätten nicht mehr als G egenbe
weis yorgebracht werden, da ja der Typus der Sediment
lagerstätte durch die naehtriigliche l ·mlagerun_g verwischt 
werden konnte. Den Einwand, den A 1 t h ans überhaupt 
gegen die Annahme rnn Sedimcnt-Erzlagerstiittcn erhebt: 
„Es ist wohl kaum anzunehmen. da.-<s ein Meer rn colos>':.llc 
Metallm:1S8en hintereiuander ahge;;ctzt habe, wcuigstens 
sind bisher in Erzlagerstätten \On solcher Miichtigkeit 
noch nirgends sicher ursprüngliche Meere.•absätze •1aeh
gewiesen worden", ist auch im rnrliegeuden Falle nicht 
entscheidend, weil man thats:1ehlieh Erzlagerstiittcn rnn 
grüsserer Mächtigkeit, als die der oberschlcsisehen Zink-

') Texttafel 111 der Preuss. Zeitschrift f. ß.-, II.- uml Salinen
we~cn, 181.'3. 

erze, kennt, welche man gewohnt ist, als sedimentären 
l'rsprnngcs anzusehen: ich erwiihue nur die Eisencrz
lliitze am Siidufor des Oheren Sees, das K upforkicslager 
des Hammclsberges u. a. m. ") Es sei ferner herrnrge· 
hohen, dass in den friilieren Zeitaltern der Erdge;i<"hichtc 
das Meerwasser reicher :i.n gelii:;ten Metallen Rein musste, 
da ja seit jener Zeit ein wesentlicher Thcil durch die 
Präcipitation in Gestalt rnn Einsprengungen und Lager
sfätten aus-er Circulation ge,etzt wurde. reherdies sei 
noch auf die leichte Wanderfähigkeit der Blei- und Zink
erze hingewiesen , welche nur durch ganz besonders 
günstige \"erhältnisse behoben werden konnte, wesshalb 
ihre ursprünglichen Sedimentla~erstiitten in der Regel 
zerstört wurden. 

Damit eine A usfällung einer Substanz miiglich ist, 
mns.;_ ihr entweder das Liisungsmittel entzogen werden 
oder es muss ein Iteagens dazu treten, welche~ eine in 
dem rnrhandenen Liisung:>mittel unllisliche V crbindung 
bildet. Die .Ausseheidung der Erze im letzteren Sinne 
hängt somit von 2 Factoren ab, und zw. 1. von einer 
vorhandenen Metalllösung und 2. rnn dem Fällungs
mittel : fehlte letzteres: so konnte auch bei einer reichen 

•) In jün~P-rer ZP,it wollen zwar Einige auch die Eisenerz
lager des Oberen Sees als metamorphe Bildungen erklären, doch 
warden mir hieför keine zwingenden Gründe bekannt. 



l\fetalllaugr keine A u.;;scheidung stattfinden; war es im 
l'ebersehussc nirhanden, so musste sämmtliches Metall 
präcipitirt werden. Das Bitumen war zu Beginn der 
Ablagerung des Dolomites im [ebersehusse yorhanden, 
unJ zwar derart, d:1ss es ja theilweise bis heute noch 
verLlieb. Es mussk somit damals der ges:11nmte Metall·
gehalt des 1\Ieerwasscrs. soweit dies die Diffusion und 
Striimung gestattete, ausgeschieden werden. Es ist desshalb 
ganz gut denkbar, dass zu jener Zeit sich eine mächtigere 
erzreiche A hlagernng- bilden konnte. Durch diese wurde 
jedoch die Bitumenlagc imrner mehr überdeckt und 
konnte als Heagens sehlie;;slich nicht mehr wirken. Jene 
günstigen Erzbildungsrnrhältni~se konnten ein zweites 
Mal eintreten und es entstand die obere Erzlage im 
Dolomite. Ce ]Jerdies konnte in geringer :\[enge auch eine 
l!'leiehsam ununterhrochene Erzausscheidung als feinste 
lmprügnation erfolgen, weil ja der Dololllit, soweit dies 
aus den unzersetzten Resten gcurtheilt werden darf, 
urspriinglieh bitumenhiiltig war und immer wieder neue 
Meerwassermengen zuflossen. 

Waren die :\[ctallc als Sulfate in Liisung, was ins
hcsondere für das Zink sehr pl:rnsihel er~cheint, so wurden 
sie durch das Bitumen zu ~ulfiden redncirt. Diese lim
wandlung erlitten auch andere. z. R. Calcium-Sulfate, 
welche etwa rnrlrnndene :\lctallcarbon;1te als Sulfide nieder
geschlagen halwn wiirdcn. [nter allen l!mstiinden wurden 
somit, so lange das Bitumen reducirend einwirken konnte, 
Metallsullide lßlcndc, niciglanz und Markasit) ausge
schieden. Auf dic,;e Erzlager wirkten nach der Ablagerung 
des Dolomites his in die Gegenwart lufthiiltige Wasser, 
wodurch die Sultide wieder oxydirt wurden und sich 
in Beriihrunl!' mit dem Dolomite in Metallcarbonate um
setzten. Die hiebei entstandenen leichter löslichen Ca SO~ 
und 1\Ig S0 1 wurden gcliist, somit im Dolomite bei dem 
primüren Erzlager Hohlräume geschaffen und vorhandene 
Kliiftchcn erweitert. Ein Theil der entstandenen (Ca Mg) 
SO~ wurde durch das Wasser weitergeführt, das 
~chwcr lüslicLc Ca SO~ konnte sich auf diesen Wegen 
in den Hohlriinmen des hüngcndcn Dolomites unter giin
stigen \. crhiiltnisscn abscheiden , wie auch thatsilchlich 
ein derartiges Y orkommen aus den Dolomitschichten der 
Rleischarlei- und Samuelsglück-Grube von li'. Römer 9) 
beobachtet wurde. Ein anderer Theil der Calcium- und 
Magnesium-Sulfate würde in dem Wasser, welches nun 
keinen freien Sauerstoff mehr enthielt, durch das Bitumen 
zu Sulfiden rcducirt werden, wobei ein Theil ihres Sauer
stoffes mit den fc:<tcn oder Hüssigen Kohlenwasserstoffen 
in VerlJindung trat, Asphalt bildete, während ein anderer 
'I'heil sich mit dem Kohlenstoffe zu C02 verband, die 
auf das während der l"mwandlung der Metallcarbonate 
ent8tandene (Ca Mg) C00 lösend wirkte und dadurch 
zur neuerlichen Hohlraumhildung beitrug. .Führten die 
vom Tage eindringenden Wasser halhgebundene Kohlen
süure, so wurde durch diese die Erweiterung der Hohl
räume befördert. 

Wird ein ursprüngliches Erzlager rnrausgesetzt, so 
waren bei seiner Cm g es t alt u n g die Processe der 

~) Geologie rnn OLerschlesien, S. 557. 
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Oxydation und der Reduction gleichsam ·zeit 1 i eh ge
trennt. Nimmt man jedoch im Sinne Ca r n a l l's eine 
urspriingliche Er'-':rnrtheilung im Dolomite und eine nach
trägliche Concentration an dessen Cnterlage au, so waren 
diese Processe räum 1 ich getrennt, da im Dolomit die 
Oxydation und Lösung der Metallverbindungen, an seiner 
Basis (beim Vitriolletten) jedoch die Heduction erfolgte. 
Erstere Voraussetzung wäre insoweit einfacher, da 
der Transport der Metallcarbonate entliele, also der ganz 
offenen Frage über die Löslichkeitsverhältnisse der Car
bonate auR dem Wege gegangen werden würde. Wir 
halten dcsshalb dafür, das die von einem Anonymus G. W. 
zuerst aufgestellte und von R. A 1 t h an s nur fliichtig 
erwähnte Hypothese: Die sulfidischen Erzlagerstiitten des 
obcrschlesischen Muschelkalkes sind umgelagerte Erzlager, 
für manche Vorkommen eine weitere Beachtung verdient. 

Anderseits kt.innen die zerstreut in den oberen Lagen 
des Dolomits und auch in den höheren Triasgliedern vor
kommcuden sulfidischen und oxydischen Erze nur ganz 
gezwungen anf tief liegende primilre 1<;rzlagerstätten be
zogen werden, um so weniger, wenn zwischen beiden 
Vorkommen wasserundurchlässige Lettenbildnngen liegen 
und der für das Aufsteigen der Wasser vom Vitriolletten 
bis in den Keuper nothwcndige hydrostatische Ucber
druck schwerlich anzunehmen sein dürfte. Die Voraus
setzung der urspriinglichen Imprägnation und nach träg· 
lieber iirtlicher Coneentration durch Infiltration ist jeden· 
falls naturgcmiisser. Dieser Vorstellung entspricht auch 
besser das rnn Fr. R ü m er 10) gegebene Bild von den Erz
vorkommen: „ Im Allgemeinen aber erscheiucn die Blei
und Zinkerzlagcrstütten Oherschlesiens sehr l1üufig als 
metallreiche Regionen des dolomitisehen Neben
gesteins, ohne dass sieh eine bestimmt begrenzte Lager
stätte kennzeichnet." 

Es wäre noch eine theoretisch interessante Frage 
zu erörtern, welche bezüglich der oberschlesischen Sulfid
lagerstätten die Forscher bisher entweder gar nicht auf
warfen oder nur streiften, nllmlich: Haben sieh aus den 
circulirenden Metalllaugen die Erze in vorhandenen 
Hohlräumen niedergeschlagen, oder wurden letztere gleich
zeitig durch den Erzpräeipitationsprocess geschaffen? 
Während man bis vor Kurzem es fiir ähnliche Bildungen 
als selbstverständlich hielt, dass sie nur in einen prä
existirenden Hohlraum geschaffen werden konnten, ist 
in neuerer Zeit insbesondere in der nordamerikanischen 
Literatur die Vorstellung aufgetaucht und weiter ent
wickelt worden, dass ein solcher Hohlraum nicht vor
handen sein musste, dass sich gleichsam das Erztheilchen 
an die Stelle des in Lösung gebrachten Kalktheilchens 
gesetzt hat : kurz gesagt, es wurde ein Vorgang ange
nommen, den man im Kleinen bei Krystallen eioe Ver
drängungspseudomorphose nennt. Die Frage lässt sieh 
auch so stellen: Sind die sulfidischen Erzlagerst..iltteu 
Hohlraumausfüllungen oder metamorphe Lagerstätten? 

Dr. K o s man n 11) hält die untere sulfidische l<~rz
lage für eine Kluftausföllung zwischen dem Sohlensteine 

10
) A. a. 0. 

11) Oberschlesien, sein Lanu und seine Industrie, S. 97. 
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und dem Dolomite, also ftlr einen Lagergang; in diese 
Contactkluft ergoss sich das aus Spalten aufsteigende, 
Metalle führende Quellwasser. Treten wir der Frage 
näher. 

Diejenigen Lagerstätten , in welchen die Blende 
stalactitisch oder Rph!iroidisch, Dolomitbrockcn einhüllend, 
ausgebildet ist, werden voraussicl1tlich widerspruchslos für 
eine Hohlraumausfiillnng erkliirt werden müssen. Auch 
bei den übrigen Blende-, sowie bei den reinen Illeiglanz
lagcrstätten musste vorausgesetzt werden, dass Kliifte 
oder überhaupt Hohlräume vorhanden waren , in welchen 
die Metalllauge tliessen konnte. Wir sehen ;UJeh 
in der schon einmal erwähnten Fig. :1 , Taf. XVII, 
der lehrreichen R. A 1 t h an s'schen Arbeit, dass die 
Bleigl:mzausscheidnngen nach einer Seite hin sich aus
keilen und als taube Klitftehen fortsetzen. Wenn also 
auch ans den genannten Gründen nicht gezweifelt werden 
kann, dass die Hohlraumbildung dem Erzabsatze voran
ging, so muss anderseits wieder erinnert werden , dass 
bei dem Processe der Abscheidung der Metallsulfide, theils 
in Folge der Einwirkung freier Kohlensäure auf den 
dolomitischen Kalk, theils auch wegen Bildung von 
lCa Mg) S04, eine Vergrösserung der vorhandenen Hohl
räume stattgefunden haben muss. Der Hohlraum war 
jedoch stets schon vorhanden, bevor das Erz ausgefällt 
wurde, wir müssen somit die sulfidischen Erzlagerstätten 
der oberschlcsischcn Trias zu den Hohlraumausfüllungen 
zählen. 

Kehren wir nun der Referentcnptlicht ent-
sprechend zu der Abhandlung A 1 t h a n s' 
zurück. Er erkennt. wie seine litcr:uiscben Vor
gänger, in den Galmcilagcrstlitten mct:imorphc rul-· 
dungen, welche durch Oxydation der Blende u. s. w. 
gebildet wurden. Bezüglich der Entstehung der Eisenerze 
schliesst er sich ebenfalls Ca rn a 11, Web s ky und R 11 n ge 
an, welche diese Erze als Rückstände der aufgelösten, 
eisenschüssigen Dolomite erklärten. 

Das Alter der oberschlesischen Erzlagerstätten hält 
R. A 1 th ans für vormioeän, bemerkend, dass die Um
bildung der Lagersfätten auch noch heutigen Tages 
andauert. 

Die bisher auszugsweise gegebenen Mittheilungen 
dürften ausreichen, um zu beweisen, dass R. Alt h ans' 
sehr werthvolle Ahhandhmg ein vortreftlicher Führer im 
Gebiete der triadischen Erzlagerstätten Oberschlesiem; 
ist; sie ist eben so reich an iihersichtlich· geordnetem 
Beobachtungsmaterial, als sie auch anderseits die eben 
so interessanten als auch schwierigen theoretischen Fragen 
erörtert. Die erstere A htheilung wird überdies noch 
bereichert durch vortreftlich ausgeführte Karten, Profile 
und instructive Ortsbilder (diese ..-on C a r n a 11 her
rührend) und hätten wir bei letzteren nur noch ge
wünscht , dass auch einige Bilder der Blendelagerstätten 
aufgenommen worden wären, da dieser Typus es doch 
vornehmlich ist, um welchen sich die theoretischen l'nter
suchungen zumeist drehen. Soweit uns die Literatur über 
das oberschlesische Erzgebiet bekannt ist, fehlen in 
derselben überhaupt instructive Bilder 'ion dem Zink-

blende-Vorkommen ; jene von Pie t s c h 12) gegebenen sind 
zu generell, zu wenig erläutert. 

Bevor wir unsere Betrachtungen iibcr die triadischcn 
Blei-Zinkerzlagerstätten Oberschlesiens schlicsscn, seien 
noch kurz einige Eigenthiimlichkeiten der iibrigen analogen 
Erzvorkommen Mitleleuropas hervorgehoben, wodurch 
gewisrn Aehnlichkciten festgestellt werden, die geeignet 
sind, unsere Schlussfolgerungen zu stützen und zum 
Thcilc auch ausserhalb Oberschlesiens als zulässig er
scheinen zu lassen. 

Es ist eine sehr bemerkenswerthc Tbatsache, dass 
die Blei- und Zinkerze sowohl in der alpinen, als auch in 
der germanischen Triasprovinz auf gro~se Erstreckungen 
bin n i v e au best ii n d i g - im weiteren Wortsinne -
auftreten und, soweit meine Erfahrungen reichen, stets 
den Schwefelkies als ~I a r k a s i t ausgebildet haben, 
während in den eigentlichen Erzlagerstätten der Pyrit 
stets zu fehlen scheint. Diese F.igcntliümlichkeit, zu deren 
Erklärung vielleicht Yielc ~Iarkasitanalyscli führen , im 
Vereine mit dem rmst:mdc, dass der einbrechende Blei
glanz entweder frei von oder arm an Silber ist, liisst 
es rlithlich erscheinen, eine eigene markasitische Blci
Zink-Formation aufzustellen, wol1ei bemerkt sei, dass 
Br c i t h a 11 p t die hiehcr gchiirigen triadischcn Erzvor
kommen in sduer „Paragcncsi,;" nicht berücksichtigte. 
Die weite Verbreitung dieser genannten, regclmiissig 
auftretenden F.rzcombination dürfte die Aufstellung einer 
eigenen neuen Formation rechtfertigen, welche der bary
tischen Blei-Zinkformation anzureihen wäre, da jene, 
wenn auch gewöhnlich in geringerer ~leuge, meist auch 
Baryt fiihrt. 

Im unteren ~l u s c h c l k a 1 k c treten die Blei- und 
Zinkerze nicht allein in Oberschlesien, sondern als natur
gcmässe Fortsetzung im Krakauer Gebiete und in Polen 
unter gleichen geologischen Verhältnissen auf. 

Im unteren Mus c h e 1 k a l k, dem oherschlesischen 
Niveau fast vollends entsprechend, findet sich ferner 
im siidlich11,n Schwarzwald und in der l'm1?:ebun/.\" von 
ßasel eine 0 125 m starke Dolomit- oder Kalkbank, welche 
Bleiglanz eingesprengt hat, wobei hemerkt wird, da;;s 
über und unter dieser Bleiglanz führenden Bank eben
falls, doch erzfreier Kalk u11d Dolomit vorkommen. 

Im oberen Mus c h e 1 kalke treten die Zink- und 
Bleierzstöcke von Wiesloch und Bonndorf in Baden auf. 
In der germanischen Trias kommt ßlcigl:mz auch in
mitten des Keupers, und zwar an der Basis des G y p s
k e u per s als Einsprengung in der sog. Steinmeq~el
bank, eine harte, kalkige, knollig ausgebildete Lage, in 
Franken und Schwaben ;·or. 

Am bemerkenswerthesten ist jedenfalls das Auf
treten der Zink- und ßleierzlagerst.'itten in der oberen 
a 1 pi n e n Trias, und zwar in einem Ni mau ('1i' ctterstcin
kalk), welches knapp unter jenes des deutschen G~·ps
keupers zu liegen kommt. Diese Erzrnrkommen Rind 
beachtcnswerther Weise bisher nur in der mediterranen 

") Texttafel 111 der Prenss. Zcitschr. f. ß.-, II.- u. Salinen
wesen, lS~:). 
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Aushildung der alpinen Trias, und zwar sowohl in den 
südlichen, als auch in den nürdlichen Kalkalpen ange
troffen worden, in ersteren fast liings ihrer ganzen Er
streckung: denn wir finden diese Erze in Abhau ge
nommen beim Como· und Carda-Sec, in den \"ice111inisehen 
Alpen mecoaro), im Ampczzancr (;ehictt·, in dem Clcbirge 
zwischen dem Drau- und C:aillhalc. in den karnischen 
Alpen, in den Karawanken vom Singcr- his zt1m l~rsula-· 
bergl\, in den Sannthalcr .\ lpcn, liis zum Wachcrgebirgc 
der unteren Steiermark und .luhan11is1hal in Krain reichend. 

In den Xordkalkalpen sind Bleizinkerze zum Thcil 
in ,\ hhau genommen, zum '!'heil als unhauwiirdigc Ein
sprengungen bekannt, so am ltosskt•gel in der l 'mgclrnng 
von Xa~sereit, H:rnschenberg, Lerm11s, Innsbruck, im 
\\" cttcrstcingebirgc, an der Zugspitze etc. 

Ccber:ill folgen iiher dem erzf'iihrenden W ettcrstcin · 
kalke hier und da, wie c.; ~chcint, in ~einer obersten 
.\ htheilung eingelagert, die Raihler Schichten , welche 
etwa mit dem deutschen < :ypskeupcr gleichzustellen sind~ 
da heide Myophuria Kcfcrslcini, Corbula l:osthorni u. 
s. w. führen. 

llic alpinen Bleiglanzvorkommen :;ind ferner mchrcren
orts am;gezeichnct durch das Auftret1·n des Gel bhleierzcs 
(\\"ulfenit), und zwar sowohl in den siidlichen, al:; auch 
in den Tiroler Kalkalpen. Berücksichtigt man die Lage 
dieser genannten Triasgebietc, so findet man die lllci
Zinkerzvorkommen einerseits in den Kalkalpen, anderseits 
im südlichen Theilc der germanischen Triasprndnz . wo 
sich letztere der alpinen ! beziehungsweise karpathischcn) 
nil.hcrt, auftretend, wiihrend <lie genannten Erze uiirdlich 
vom Main und Prcussisch-Schle·Üen thei ls gänzlich fehlen 
oder wenigstens nur ganz Yereinzclt und nieht niveau
bestiindig auf'!reten. Die weithin anhaltende Nirnaubestän
digkeit in mehreren Stufen der rnrsehiedencn mittel
europilischen Triasgebicte kann fiiglich nicht anders 
crkliirt werden, als dass diese Xiveaux Rchon l.>ei ihrer 
ursprünglichen Bildung erzfiihrend waren; die nur 0,25 m 
mächtige Bleiglanz- oder Dentalienbank zwischen dem 
Schwarzwalde und Basel und die Steinbank im Gyps
keupcr seheiuen solche ursprüngliche I mprägnations-Flötze 
oder -Lager darzustellen, die höchst wahrscheinlich auch 
andernorts als primäre Lagerstätten yorhanden waren. Jeden
falls beweisen sie, dass nur zu gewissen Zeiten des Trias
alters innerhalb einm1 bestimmten Gebietes eine Abschei
dung von B 1cig1 an z, und zwar ans Meerwasser, statt
gefunden hat: letzteres wird dadurch erhiirtct , dass 
Aämmtliche genannte Blei-Zinkerzvorkommen marinen 
Schichten :rngchören. Dass diese Ausscheidung auf 
chemischem Wege vor sich ging und die Blei- und Zink
erze nicht etwa bloss eingeschwemmt wurden, geht aus 
ihrem Vorkommen im Kalk oder Dolomit und häufig 
fernab von jeder Küstenbildung hervor. Die grosse Dichte 
dieser Erze war einem weiten Transpurt durch Wasser 
abträglich. Ferner crhiirten sie die Anschauung, dass 
ursprilnglich Metallsullide, nicht Carbonate ausgeschieden 
wurden. 

Die primären Erz-Imprägnationen wurden jedoch 
dort, wo es zur Bildung abb:rnwürdiger Lagerstiitfrn 

kam, umgelagert, die Erze wurden gelöst, wanderten und 
setzten sich in der 1\ähe ihrer Heimat wieder zur Huhe; 
durch letzteren Umstand konnte die Niveaubeständigkeit 
im grosscn Ganz<'n bis zur Gegenwart erhalten bleiben, 
obzwar in verschiedenen ~~rzreviercn weitreichende Quer
spalten auch zu weiten Wanderungen einluden. Dass 
viele der dermalen bau würdigen Erlagerstiitten secretionärer 
Entstehung, also Hohlraumausfüllungen sind, beweisen ihre 
Structur- und Lag-crungsYCrhältnisse. Dass der Bleiglanz 
innerhalb des Wettersteinkalkes wanderte, wird aueh 
schlagend dadurch dargethan, dass sich in den Riidlichen 
Kalkalpen wiederholt Bleiglanzkiirner auf Steinkernen 
und Ahdriicken ller Versteinerungen des Wetter.;tein
kalkes vorfanden. Diese konnten ihre Schalen doch erst 
verloren haben, nachdem der sie umgebende Kalkhrei 
zu Kalk:;tein erhärtet war, und dann erst war die An
siedlung der kleinen Bleiglanzpartien in dimmn ge~chaffenen 
Ilohlriiumcn möglich. Diese Funde lassen uns im Kleinen 
auch erkennen , dass es sich bei ihrer ßildung nicht 
um eine V crdriingungsmctamorphose handeln konnte, 
bei welchen Thcilchcn um Thcilchen der Kalksehale 
des Petrefactes von solchen des Bleiglanzes ersetzt wurden, 
da letzterer nur zum geringen Theile den Hohlraum 
zwischen Steinkern und Abdruck ausfüllt. Dieser Hohl
raum war entweder in seiner Gänze vorhanden, ltovor 
sich der Bleiglanz hildete, oder es lief nehm1 dem 
Process, welcher die Aulliisung der Mollnskenschale be
wirkte, ein zweiter einher, der die Blciglanzpriicipitation 
bedinµ;tc. 

\\' elchcr Art diese l'roccsse waren, können wir nur 
vermuthen; sehr wahrseheinlich spielte a11ch hier das 

·Bitumen, welches sich nicht bloss in Oberschlesien, sondern 
auch in alpinen Blei- und Zinkerz!:tgerst:itten, wie auch 
zu Wiesloch vorlindet, eine wichtige Rolle. Die An
reicherung der Erze in bestimmten Schichten oder in 
der Scharung derselben mit Klüften Hisst sich vielen
orts naturgemiiss auf den ursprünglichen Bitumengehalt 
der nun erzführenden Bänke oder auf Aenderungen in 
der Wasserdurchlässigkeit beziehen. Die Processe wären 
dann dieselben gewesen, wie sie friiher erläutert wurden, 
wozu bemerkt sei, dass auch das Anhydritvorkommen 
von Illeiberg und andernorts diese Annahmen weiters · 
bestätigen würde. War mit der Erzabscheidung auch 
ein Freiwerden von Kohlensäure und in Folge dessen 
eine Erweiterung des Hohlraumes verlrnnden, wie dies 
für Oberschlesien als sehr wahrscheinlich erläutert wurde, 
so wird bei Successionsstudien eine besondere \' orsicht 
nothwcndig, um nicht das Aelteste für das Jüngste und 
umgekehrt zu halten. Während andernorts in Gängen 
sehr häufig die Bildungsfolge: 1. Bleiglanz, 2. Blende, ) 
3. Kalkspat oder Dolomit ganz sicher festgestellt wurde, 1 
wurde von Raibl das Uegentheil behauptet : wesshalb 
eine Revision der letzteren Succes:;ion als sehr wiiuscbens
wcrth erscheinen muss. Feber die erwähnte, bei 
kalkigem oder dolomitischem Nebengesteine mögliche 
Erweiterung des Hohlraumes während seiner Ausfüllung 
behalte ich mir vor , später eingehender zu be
richten. 



Dio voranstehonden Betrachtungen und Sehliisso sind 
ontweder theilweise oder in Gänze auch auf andere in 
vor- oder naehtriadischen Kalken auftretende Blei- oder Blei
und Zink-Erzlagerstätten (T)'pus Raibl nach v. G rod de e k) 
zu iibertragen: es sei hier nur darauf verwiesen, ilass 
wir an verschiedenen Orten in Belgien und in der weiteren 
Umgebung von Aachen die Blei-Zinkerze an der Sohle 
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des Kalkes gegen den undurchlässigen Schiefer - also 
wie in Oberschlesien - finden, und dass der Meilen lange 
Y erwurf „ J\Iiinstergewand" erst dann erz führend wird, 
wenn er - am Breininger Berge - die Kalke durch
setzt , aus welchen die Erze stammen miissen, da er im 
produetirnn Steinkohlengebirge , trotz der Kuhlenfliitze 
als günstige Präeipitatoren, erzleer ist. 

StoJz"s ~Iitnehmer für Streckenförderung mit schwebendem Seile. 
Hiezn Fig. 5, 6 un<l 7, Taf. V. *) 

Der Gabelhalter 11, welcher wie bei der bekannten 
englischen Construetion exeentriseh zu der l\litnehmer
gabel steht, steckt fest am Wagen. Der mit der Zinke z 
rnrbundene Ausleger a ist auf dem Fortsatze des Gabel
halters drehbar. An die Zinke z1 ist unten ein horizon
taler unrunder Ring r angemaelit, welcher auf dem Aus
leger mittelst zweier Nasen 11 11 1 durch in dem letzteren 
am1!'("esparte Fiihrungsnuthen in der Gabelebene gefiihrt 
ist. Auf dem Fortsatze des Gabelhalters ist ferner eine 
Ilerz~eheibe s aufgekeilt, g·egen deren Wubte w uJ der 
Ring r durch die Spiralfeder f gepresst wird. Die Deck
scheibe r, verhindert da;; Abheben des Hinges r von dem 
Ausleger und sehtitzt gleichzeitig die Construetion vor 
Staub und Schmutz. 

Das zwischen die Zinken lose eingeführte Seil logt 
sieh auf den Ausleger und bewirkt ein Verdrehen des
selben um dio Achse des Gabelhalter~ in der Richtung 
de.<i Zuges, an welchem Vordrehen auch der Hing r 
mit der Zinko .: 1 , vermöge der :m demselben ange-

*) Taf. V liegt. der vorhergehenden Nr. (j hci. 

brachten Filhrungsnasen n n1 , theilnehmen muss. Dabei 
stemmt sieh der Ring gegen den vorderen Wulst der 
anfgckeilton Herzscheibe s , wodurch die mit demselben 
verbundene Zinke z1 gegen die .Zinke z vorrückt und 
das Seil festklemmt. Durch Zurückführung des Auslegers 
in die normale Stellung (senkrecht zum Seile) wird das 
Seil wieder lo~e und kann den Wagen verlassen. Das 
Loslö<cn des Seiles erfolgt sclbstthätig , und zwar in 
gleicher Weise , wie gelegentlich der Besprechung der 
neuen Fiirdcranlagc mit schwebendem Seile auf den 
,._ Kramst a'sehen Gruben bei Konradsthal in Nr. Mi 
dieser Zeitschrift, .Jahrgang 1891, beschrieben wurde. 

Die Verdrehung des Auslegers ist nicht bedeutend 
und beträgt nach jeder l{ichtung hin etwa 120, wobei 
die Gabelzinken um circa 5 mm gegen cinande1· rücken. 
Der engste Theil des Gabelspaltes ist um 1 /2 bis 1 111111. 

griisser als der 8oildurehmesser. 
Der 8to1 z'sehc, in Deutsehl:md patcntirte Mit

nehmer ist zwar complieirter und theuerer als die ein
fache englische Gabel, soll sieh aber trofflieh bewilhron. 

K. 

Abraharnson-Pumpe mit schwingendem Kolben. 
Hiczu Fig. 8, 9 und 10, Taf. V. *) 

Das eylindrische, feststehende Gthänse der Pumpe 
ist unten mit dem Saugrohrstutzen S, oben mit dem 
Druckrohransatz lJ versehen. Oberhalb des el"steren sind 
die Saugventile s s1 , unterhalb des letzteren die Druck
ventile d d1 angeordnet. Der zweiflüglige schwingende 
Kolben K, welcher sieh an die Wandungen des Pumpen
gehäuses luftdicht ansehliesst, hat eine hohle Nabe, deren 
Hohlraum durch eine Scheidewand in zwei gleiche Theile 
getheilt ist. Die eylindrisehe Nabenwand des Kolbens 
ist kreuzweise durchbrochen, und zwar derart, dass die 
diametral gegeniiber liegenden Räume B ll durch die 
Höhlung r r, die Räume R1 R1 hingegen durch die 
Höhlung r 1 r 1 mitsammen eommunieiren. Hiedureh wird 
der ganze zwischen den Saugrnntilen s s1 und den Druck
ventilen d d1 sieh befindliche Gehäuseraum für die Pumpen
wirkung nutzbar gemacht, so dass die Lieferungsmenge 
der Pumpe unter gleichen Verhältnissen doppelt so gruss 

*) Taf. V liegt der vorhergehenden Nr. 6 bei. 

wird, als bei einer gewöhnlichen doppeltwirkcnden FIUgol
pumpo mit durchbrochenem Ventilkolben \A 11wei1 er
Pumpe oder dergl.). Bezeichnet D den inneren Durch
messer des Pumpengehiiuses , B dessen innere Breite, 
d den Durchmesser der Welle und ? den Schwingungs
winkel des Kolbens, so ist die Licferung:>menge 111 dieser 
Pumpe bei einer einfachen Kolbenschwingung 

m =;, (D2-d2) B _ 't_. 
2 360 

Boi einer gewöhnlichen, doppeltwirkenden Flügelpumpe 
ist die Lieforungsmenge wegen des Vorhandenseins einor 
festen, nicht durchbrochenen Zwischenwand, welche den 
Saugraum von dem Druckraume trennt , nur halb so 
gross. Da bei der Abrahams o n - Pumpe der Wa~ser
druek auf den Kolben von oben ebenso gro3s ist wie 
von unten, so erfährt die Drehachse keinen Druck und 
kann sieh nicht durchbiegen. Die Pumpe wird in 
eilf Grössen, von 1 t bis 10 l \V asserlieferung pro Hub, 
angefertigt. K. 
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Italiens Bergwerks- Ullll Hiittenproduction im Jahre 1891. 
II. Hlltteu, Salinen, Fabriken etc. 

1. Bergbau. Werth Anzahl 

Werth Anzahl Tonnen Lire der 
Tonnen Lire der Arbeiter 

Arbeiter Roheisen, 8 Hochöfen 11930 1 576 044. 211 
Eisenerz 216 486 2 767 187 2 269 Stabeisen 152 668 39 982 293\ 

11395 
Manganerz 2 429 64 595 127 Stahl 75 925 197438291 
Ku~fercrz 53 059 2 829 334 2 050 Blei 18 500 5 698 OOOl 900 
Zinkerz 120 685 12 720 605) 10 ~ 59 Silber l.·g 37 600 6 orn oool 
Bleierz .'!O 2B3 5984231} ;J - Gold 

" 
283,96 834 199 167 

Silbererz 2006 1973484 1278 Kupfer u. Legierungen . 5 977 11216143 1 287 
Golderz . 7 729 466 378 440 Quecksilber 330 1782000 GO 
Antimooerz . 782 :323 219 357 Antimon 218 188 570 28 
Quecksilbcrcrz . ., '? 574 Sce~alz. 347274 3 067 777 2 271 
Eisenkies IU868 270 988 458 Quellensalz 9 258 2ö6 948 139 
Mineralkohlen 289 28ö 2 205 851 2 38ö Haffinirter Schwefel . 59 396 8399745 B4B 
Schwefel 3;)9 528 44 ;)25 -!;)6 3f1 813 G emahlencr 

" 
~l;j 21;) 13 596 644 927 

Steinsalz. 3128;) 379 450 367 Petroleum . 813 372 242 55 
Asphalt, Mastix, Bitumen 28180 678 900 719 . Asphalt, Mastix u. Bitumen 9 375 330 100 133 
Erdöl 1155 348100 251 1 Alaun . . . . . . 1029 lO<HOO] 

10~) 
Mineralwiisser :l 586 28 335 7 Schwcfelsaurcr Alaun . 859 85 540) 
Allumit 4 000 19 200 7 51 Borsäure . . . . . 1 77ü 887 5001 524 
Graphit 2 415 32 965 ö7 Borax . . . . . . 2056 1 33ö 4001 
Torf . ;;9 272 731 719 1 382 

1 

Steinkohlen-Briquctts . ö26 150 18916900 534 
Holzkehlen- „ . 17 855 1580 950 Ul7 
(Statistica miueraria de! Rcgno d'Italia.) F '· 

Bergwerks· nnll Hiitten1H'o<luction Belgiens 1891. 
t Wcrth Frcs , Resehäftigt waren im Jahre 1891 bei den K oh 1 e n-

Stcinkohlcn . 19 G7 5 644 *) 24 7 -154 000 ! werken 118 983 Personen (u. zw. männliche 86 557 
Eisenerze 202 204 1 1 72 700 1 in der Grube ' 21 554 über Tag' zusammen 108 111; 
Illeicrzc . 70 8100 weibliche 3691 in der Grube, 7181 Hber Tag, zu-
Zinkerze. 14280 1053400 j sammen 10872): bei den Metallbergbauen 1527 
Pyrit. 1 990 19 100 / Personen (u. zw. männliche 940 in der Grube, 545 iiber 
Manganerze 18 4~18 254 600 Ta<1' zusammen 1485 · weibliche 42 iiber Ta(J') · bei 

~' ' 0 ' lfoheisen (j8-112G 38H18000 den Eisenhochöfen 2827, in den 1'~isenhtitten 
Stabeisen 4n:180 72602000 16227, in den Stahlhütten 3124, in den Zink-
Stahl 206305 29111000 hiitten 4103, in den Bleihütten 546 Arbeiter. 
Zink . 85 999 48 271 000 
Blei . 12 G98 3 895 000 
Silber l.:g 33 050 5 562 000 

In Betrieb standen 19 Eisenhütten mit 2 8 Hoch
iifcn: G-! Eisen-Tiaffinirwerke mit 485 Puddel-, 214 Gliih
und 212 anderen Oefen; !I Stalilhiitten mit ö Martinöfen, 
12 CouYertern, :3li Gliihiifen; 11 Zinkhütten mit 307 De
stilliröfen; :l Bleihütten mit 1 G Hoch-, 3 Flammöfen und 
4 Treibherden. 

*) Hennegan 14 250 34.0t, Namur 546 537 t, Lüttich 4878767 t. 

Im Jahre 1891 ereigneten sich 389 Unglücksfälle, 
welche 323 Tödtungen und 135 schwere Verwundungen 
zur Folge hatten; hievon entfallen 183 Unglücksfälle mit 
156 Todten und 66 Verwundeten auf die Arbeit in der 
Grube und 197 Gngliicksfälle mit 167 'l'odten und 
69 Verwundeten auf die Arbeit über Tag. Durch schla
gende Wetter wurden 6 Unglilcksfälle mit 32 Tödtungen 
und 4 Verwundungen herbeigeführt. (Nach Annales des 
Mines, I, 1893.) 

~littheilungt>n ans dem ehcmischen Laboratorium der österr. Alpinen Montan-Hesellschaft 
in Neuberg. 

Von Hanns v. Jüptner. 
I. 

Eine neue Methode zur Ermittlung der Brennstoff-Zusa.mmens.etzung im Grossen. 
Schon mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass / Durchschnittsproben (etwa lg) bezieht, was bei der 

sich die Elementaranalyse der Brennstoffe auf sehr kleine grossen Variabilität in der Zusammensetzung selbst einer 
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und derselben Kohlensorte naturgemäss Fehler verur
"achen muss. Wenn es nun auch keinem Zweifel unter
liegt, rass eine richtige Durch@cbnittsprohe bei Kohlen 
recht gut zu erlangen ist, so kann doch nicht geleugnet 
werden, dass dies nur mit Aufwand von ziemlich ,-iel 
Miihe und Zeit gelingt und dass es bei Holz flberhaupt 
kaum zu erreichen ist. l:nter diesen l"mständen dürfte 
eine leicht durchführbare Methode, die Elementarzusam
mensetzung der Brennstoffe im grossen Maassstabe, das 
ist also entweder am Orte ihrer Verwendung selbst, 
oder doch in eigens hiezu eingerichteten Verbrennungs
apparaten, zu ermitteln, um so wilnschenswerther sein, 
als es bei Holz ganz unmöglich ist, die richtigen Durch
f:ChnittsprobEm zu erhalten und weil schon mehrere hier 
durchgeführte Heizversuche einen bedauerlichen Mangel 
an Uebereinstimmung zwischen der thatsitchlichen Zu~am
mensetzung des Yerwendeten Brennmaterialcs und den 
Resultaten der Elementaranalyse erkennen lies;;en, wo
runter nothgedrungen auch die Oenauigkeit der Heiz
versuche leiden musste. 

Bei der Elementar:rnalyse werden die Brennstoffe 
in einem eigenen „ Verbrennungsofen" verbrannt und 
ihre Verbrennungsproducte (Kohlensäure und Wasser) 
gewogen. Bei der Genauigkeit der Gasanalyse (die im 
Bedarfsfalle auch noch gesteigert werden könnte) lag 
nun der Gedanke nahe, die gewöhnlichen Feuerungen 
(in welchem Falle Brennstoffanalyse und Heizversuch 
gleichzeitig ausgeführt werden können) oder einen 
eigens zu diesem Zwecke construirten kleineren Ofen 
als elementaranalytischen „ Verbrennungsofen" zu beniitzen 
und ans den Resultaten der in so grossem Maassstabe 
ausgeführten Verbrennung die Zusammensetzung der 
Kohle abzuleiten. 

Der Vorgang ist nun folgender: 
1. Der G eh a 1 t an h y g r o s k o p i s c h e m W a s s e r 

muss in einer eigenen Probe direct bestimmt werden. 
Da man zu dieser Bestimmung einerseits eine ziemlich 
grosse Probemenge verwenden kann , andererseits aber 
auch der Feuchtigkeitsgehalt einer und derselben Kohlen
gattung unter den nämlichen Verhältnissen nur sehr 
geringen Schwankungen unterworfen ist, überdies die 
Probe leicht auch mehrfach ausgeführt werden kann, 
so bietet es keine Schwierigkeiten, den durchschnittlichen 
Nässegehalt des Brennstoffes mit genügtmder Genauig
keit zu ermitteln. (Es möge erwähnt werden, dass es 
sogar Decimalwaagen gibt, die bei 50 kg Belastung 2 g, 
also 0,004-°Jo der Belastung noch deutlich angeben.) 

2. Der Aschen geh a 1 t des Brennstoffes kann 
entweder ebenfalls an besonderen Probenmengen bestimmt 
werden, oder aber (was, wo es thunlich ist, vorzuziehen 
wäre) er wird unmittelbar beim grossen Verbrennungs
versuche ermittelt. In letzterem Falle bestimmt man 
einerseits das Gewicht der verheizten Kohle, anderer
seits das Gewicht des gebildeten Rostdurchfalles. Letz
teres bedarf jedoch einer Correctur, da der Rostdurch
fall stets einen Rückhalt an um·erbrannter Kohle besitzt. 
Zur Bestimmung dieses Kohlenstoffrückhaltes muss nun 
allerdings 'iOm Hostdurchfalle eine Durchschnittsprobe 

genommen und diese vollst.'lndig verascht werden. Der 
hiebei sich ergebende Gewichtsverlust wird als K oh 1 e n
s toff in Hechnung gesetzt. 

3. Jener K oh 1 e n s toff antheil, welcher als Flug
russ abgeschieden wird, ist im Allgemeinen so gering, 
dass er ohne erheblichen Fehler vernachlässigt werden 
kann. Soll er dennoch bestimmt werden, so geschieht 
dies nach bekannter Methode. 

4. Es bleibt jetzt nur mehr übrig, die in die Gas
zusammensetzung übergehenden Bestandtheile des 
ßrennstoffos zu ermitteln. Es sind dies (wenn von dem 
Gehalte der Kohle an Stickstoff und verbrennlichem 
Schwefel abgesehen wird) der Rest an K oh 1 e n s toff, 
der d i s p o n i b 1 e \Y a s s erst o ff und da~ sogenannte 
„c h e misch geb u n d e n e Wasser". 

Das V e r h ä 1 t n i s s z w i s c h e n de m v e r g a s
t c n Kohlenstoffe und dem disponiblen 
W :t s s erst o ff c zu ermitteln ist sehr einfach , wenn 
man die Zusammensetzung der V crbrennun~sgase genau 
kennt, was zu erreichen keinerlei Schwierigkeiten besitzt, 
wenn nur durch genügend langes (mindestens einstün
diges) Ansangen derselben eine richtige Durchschnitt..;
probe erhalten wird. Man zerlegt niimlich die Gasbestand
theile (in Volumprocenten ausgedrückt) in ihre Elemente, 
wobei man sich der nachfolgenden Werthe bedient: 

1 Vol. C02 besteht aus 1 ' 2 Vol. C2 ( Dampf) und 1 Vol. 0 2 

1 „ CO ,1 ,, 112 „ C2 ( „ ) „ 1/ 2 „ O~ 
1 „ CH 1 ,, 2 ,, Ci( „ „ 2 ,, II:i 
und findet zunächst einen Th e i 1 d c s d i s p o n i b 1 e n 
Wasserstoffes der Kohle (wenn die \·erbrennung 
unvollständig war) als freien Wasserstoff und als Methan; 
wir wollen ihn als w1 Volum- 0,

1

0 bezeichnen. (~s ist w 1 = 
H2 + 2 CH,.) 

Ferner haben wir den gesammten v e r gaste n K oh-
1 e n s toff des Brennmateriales (C1 Volum-0/o) im C02 , 

resp. l'O und CH1 der Gase enthalten [C1 = 1 ~(CO~ + 
C'H 1)], während die Summe des freien, sowie des in 
C02 und CO enthaltenen S au erst o ff es aus der zu-

tretenden Verbrennungsluft stammen muss. (Wir bezeich-

nen sie als 0 1 = 0 2 + C02 + -~O. ) 
Aus dem Stickstoffhalte (n Volum- 0 

0) der Gase ist es 
leicht, die Gesammtmenge des zutretenden 
S a u erst o ff es zu berechnen : sie beträgt nämlich: 

21 
o„ = 79 n = ü,2658 Yolum- 0/ 0 

und i;;t, wenn der verwendete Brennst-0ff überhaupt dis
ponible~ Wasserstoff enthielt, stets grösser als der 8auer
stoffgehalt der Gase selbst. Die Differenz (o„ - o,) 
repräsentirt jene Sauerstoffmenge, welche sich mit w„ = 
2 (o„ - o,1 Volum- 0 

0 di11poniblen Wasserstoff des Brenn
stoffes zu \v a.sser verband. 

Da nun - wie aus dem Vorstehenden ersichtlich -
das Volumen des in den Gasen enthaltenen Kohlenstoff
dampfes 

Cl = 1 /~ (CO~ + ('0 + CH,) = 1 ,'~ 1 rnn - (n + 02)] 



Voh1m- 0
/ 0 ist (worin CO:i, CO, CH, und O:i den Gehalt 

des Gases an Kohlensäure, Kohlenoxyd, 1\Icthan und freiem 
Sauerstoff in Yolum- 0 

0 darstellen), so ergibt sich das Vcr
hiiltniss des \'crgasten Kohlenstoffes des Brennmaterials 
zu seinem disponiblen W asscrstotrc (in Dampfvolumen 
ausgedrückt) wie folgt: 

vergaster Kohlenstoff Ci 

disponibler Wa!lBerstotf w, + w„ 
r :i (L'O:i + CO + CH,) 

H:i + 2 <'H~ + 2 (o„ - o,) -
1
, 2 [100 - (n + OJ] 

H:i + 2 CHt + 2 (o„ - o,) 

1 lass d:t:; \" olumcn des Kohlenstoll'cJampfos eine Fic
tiun ist, braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden. 

Cm nun zu GewichtsverbiLltnissen übergehen zu 
kiinnen, braucht man die Werthe c r und w = w, + 
w„ nur mit dP.m Gewichte eines Kubikmeters dieser 
(; ase zu multipliciren. 

1 m 3 Wasserstoff wiegt bei 0° Temperatur, 7 GO 11w1 

Barometerstand, bei ,15° Breite und am Meereshori
zonte 0,08!l52:-l !.:g. 

l"m das Gewicht eines Kuhikmctcrs hypothetischen 
Kohlenstoffdampfes unter den gleichen Bedingungen zu 
ermitteln, miissen wir uns eines kleinen Kunstgriffes 
bedienen. 

2 Volumen Methan bestehen aus 1 Volumen 
Kohlenstoffdampf und 4 Volumen Wasserstollgas. 
2 m 3 Methan (CH, J wiegen 1,·1 il0040 leg 
die darin enthaltenen 1 111 3 Wasserstoff 

wiegen J X o,o8!l52il = 
somit muss 1 m 3 hypothetisches C-Gas 
wiegen. 

o,.%8002 „ 
l ,07 l!l-181.·9 

Zu einem sehr iilmlichen Werthc wären wir auch 
gekommen, wenn wir das Gewicht eines Kubikmeters 
Wasserstoff (0,08!)52:~/.:y) mit dem Atomgewichte des 
Kohlenstoffes (nach L. M cy er und K. Se u b c r t 
C = 11,!!7) multiplicirt hätten; wir hätten dann 

.das Gewicht YOn l 11(1 hypothetischem Kohlcnstoltgas 
unter den oben angeführten Bedingungen gefunden 
zu 1,071590 J:g. 
Noch niiher kiimen wir dem ersten Werthc durch An
wendung dca von C 1 a r k e berechneten Atomgewichte~ 
(L' = ll,!J7:16), wodurch wir für das Gewicht von 1 m=: 
Kohlenstoffdampf erhalten hätten 17071!) 13 lc.<J. 

L"nter Anwendung obiger Zahlen erhält man für 
das G c w i c h t s Y er h ä 1 t n i s s zwischen vergastem 
Kohleustoffe und disponiblem Wasserstoffe den Wcrth: 
•·ergaster Kohlenstoff 1,07101:1 e1 c

1 

d. "bl ,... = 1 l,!)732 1spom er „·asserstoff 0,08!152:3 w w 
c 

oder sehr angenähert = 12 _ __!. 
w 

5. l"m nun die Elementarzusammensetzung der 
Kohle vollständig ermitteln zu können, ist nur noch 
eine A ngahe nöthig, welche gestattet, entweder d i c 
S um ru c ihres Geh a 1 t c s an K oh 1 c n s toff und 
disponiblem Wasserstoff, oder (was ja dassclhc ist) 
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ihren Gehalt an chemisch gebundenem Wasser oder 
endlich ihren Kohlenstoffgehalt zu bestimmen. 

z) Die E r m i t t 1 u n g d e s K o h 1 e n s t o f f g c h :Li
t es des Brennstoffes gelänge nur auf dem Wege der 
gewöhnlichen Elementaranalyse, bietet somit in unserem 
Falle keinerlei Vorthcil, wesslrnlb wir davon absehen. 

~) Die Bestimmung d c s Geh a 1 t es d c s 
ß r c n n s t o f f c s a n K o 11 1 e n s t o ff u n d d i s p o n i b-
1 cm Wasserstoffe zus a mm e 11 ist weit einfacher 
zu erreichen , da es hiczu nur erforderlich ist , die 
Sauerstoffmenge zu kennen, die theoretisch zur voll
ständigen Verbrennung eines Kilogramms desselben hin
reicht. Bezeichnen wir dieselbe mit r, l.:g , so sind die~ 
(da 1 111 3 Sauerstoff unter den mehrfach erwähnten 
Bedingungen 1,429()8 /c9 wiegt, also 1 kg Sauerstoff 

1 
den Haum von 

4
-
2

„·- - = O,t)!)!l7fl m 3 oder fast genau 
1, ~·08 

von 0,7111a einnimmt) 0,7r.111 3 pro Ilcg oder 70r.111° 
pro 100 leg Kohle. 

Da nun ein Theil des Kohlenstoffes (im Rostdureh
fallc , als l<'l ugruss) nicht zur V erb renn ung gdangt 
(wir wollen ihn mit x bezeichnen), so haben die in 
den Gasen enthaltenen .Mengen an Kohlenstoff und dis-

32 8 
poniblcm Wasserstoff auch um "r = ~-~ i<. = 

3
x lcg Sauer-

stoff weniger zur Verbrennung nöthig und wir linden 
mm die theoretisch zur vollständigen V crbrcnnung des 
verg:u;tcn Heizstoffes erforderliche Sauerstoffmenge zu 
70 (r; - r;1 ) m:1 pro 1001.:y Brcnm;toff. 

Da nun in 100 m:; cler trockenen Gase (aher inclu
sive ihre,; durch Verbrennung de~ disponiblen Wasser
stoffes entst:mdenen Wassers) nach dem oben Ge
sagten er 11(J Kohlenstoffdampf und w = Wi + w~ m3 

Wasserstoffgas cuthalten sind, welche zu ihrer vollstän-
w 

digen Verbrennung 2 c1 + 
2 

m 3 Sauerstoff erfordern, 

so mussten von 100 l.·g Brennstoff vergast worden sein: 
70 (r;-r,i) 

Kohlenstoff -- ----- -- - . 1 071!)13 c Im 
2 Ci + r/2 W ' r ;;1 

70 (r, - r,i) 
disponibler Wasserstoff. · · - 1--- . 0,089523 w leg. 

2 Cr + /2 W 

Es beträgt somit der Gehalt des Brennstoffes an: 
70 (r, - "r) 

Kohlenstoff c = , 11 - . 1,071 !) U3 c 1 + x Gcw. 0/0 2 Cr + ;2 W 

. • 70 (a-r.1) , _ • 
d1sp. \\ asscrstoff h = , . U,Ot-i!la:! ;I w ,, „ 

2 Cr + 1:'2 W 

Asche (dircct bestimmt) A „ „ 
hygroskopisches Wasser (direct bestimmt) \V „ ,, 
chemisch gebunaencs Wasser: 

wr = 100 - [~0 (r. -=-- a1
) c1,011Drn ci + 

. 2 c, + 1.'2 w 

+ 0,089523 w) + x + A + W] „ ,~ 
Summa . 100 Gcw.-0 / 0 

Bei den vorstehenden Berechnungen ist sowohl der 
Schwefel-, als der geringe Stickstoffgehalt der Brenn-



stoffe unberücksichtigt geblieben. Auf ersteren wird 
unten zurückgekommen werden, letzterer reducirt einfach 
die Menge des „chemisch gebundenen Wassers" om sein 
Gewicht. Der Stickstoffhalt der wasser- und aschenfreien 
Brennstoffe beträgt im Durchschnitte 

bei Holz . 
,, Torf . 
,~ Braunkohle 
„ Steinkohle 
„ Anthracit 

etwa 
1,00 'o 

2,0" 
0,5 " 
0,8" 
Spur 

Da die Bestimmung des Flugrusses ihre Schwierig
keiten hat und nicht allzu genau ausfällt, soll nun 
untersucht werden, welche Fehler durch Vernachlässi
gung der Flugrussbildung hervorgerufen wurden. Zu 
diesem Zwecke wollen wir die in dem Aschenfall gefun
dene Kohlenmenge mit ;<.,, die Menge des Flugrusses 
mit ;<.,, bezeichnen, so dass 'l. = ;<., + ;<.„ ist. 

Wir gelangen somit zu den Ausdrücken: 

Disponibler Wasserstoff: 

70 [r, - 8 
(x., + ;<.„)] 

h = 3 
------ . 0,089523 w = f. w. 

w 
2 c1 + - -

2 

Vergaster Kohlenstoff: 

70 [r, - ~ (;<., + ;<.„)] 
1,071913 . C1 

12. f. C1 • 

Gesamm t-K ohlenstoff: 

70 r, - 3 (;<., + ;<.„) [ 8 1 
C ----- - ------------ • 1,071913 C

1 
+ ;<., + ;<.„ 

w 
2 C1 + 

2 
12 fc! + x., + ;<.,,. 

Vernachlässigt man nun ;<.„ , so wird f um 

8 
70. 3- ;<.„ 
----- . 0,089523 

') w 
- C1 + 2 

lG,67096 
= --- -;- 'l.„' 

2 C1 + 2 

d. i. um den 
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w 
2 C1 + 2 

;<.„ 
3 
8 r, - (;<., + x,,) 

ten Theil seines wahren W erthes zu gross. 
~un haben wir im Mittel für die Yerschiedenen 

Brennstoffe : 

Brennstoffe 

Mittl. Gehalt 
von 100 kg 

Brennstoff an 

Zur vollst. Verbrennung: 
theoretisch nüthiger 

Sauerstoff, kg 

Kohleu· d' H -... <l , 
stoff • 18f' ' für <len c. mr en • Total · 

'~' [ ·!I - d1sl'· H,· 
~~~~~~~-·-;.~-'---'-~~~ 

50,0 fl,7 1133,35 : 5,60 i_138,9i'1: Holz, wasserfrei . . . 
„ mit ~0 °,, H, 0 . 

Torf. wasserfrei . . . 
., mit 20° 0 H, 0 . 

Braunkohle, wasserfrei 
„ mit 20", 0 H, 0 

jSteinkohle 
Torfkohle . 
Holzkohle. 
Cokes . . 
. .\nthracit . 

411,0 0,56 106,68 4,48 111, 16 ' 
60 0 1.30 1 160,U2 I0,40 170,42 
43.3 l.Uu 114,fül 8,40 122,69 
ti7.0 1,90 178,69 15,20 193.89 
5u.o 1.50 133,35 12,00 , 145,35 
81,ü 4,110 216,03 : 32,00 248,03 
15.0 ~Ot 1,03 1 - 2()(),U3 
\J3.11 248,01 . 248,03 : 
85.1_1 227,70 ' 1227,70 i 
91.5 2.4 244,ü:-3 : 19,20 '263.23 

Man findet sonach, wenn 'l.„ vernachlässigt wird, 
den Gehalt an disponiblem Wasserstoff zu hoch um den 

_-)-- ____ !'_._;-- - - fachen Betrag ~. Werthes bei Holz, trocken, 
:J:.,11.- (z, + z„) 

Y.„ 
---------

41,59- (z, + z„) 
~ mit 20°,'0 H., 0, 

x„ 
--------

~ lj3,91 -(z, + z„) 
~ Torf, trocken, 

x„ 
----------

~ -:16,UI -(z, + z„) 
„ mit 20°. 0 H, 0, 

"I.,, 
------- -----

~ , 
72.71 -(z, + z„) 

, Braunkohle, trocken 

z,. 

54,51 - (,., + '„) 
~ ~ 

x„ 

98.01 - (z, + z„) " " 
, Steinkohle, 

"/.„ 

98,71--(z~+-;,,) 
„ Anthracit. 

(Fortsetzung folgt.) 

---- ---- ---

E i n g e s e n. d e t. 
Sehr geehrte Redaction! 

In Nr. 45 Ihrer geschätzten Zeitschrift befindet sich eine 
Notiz über .Formsteine aus Cement znm Abteufen von Schächten 
im wasserfäbrenden Gebirge", welche mir Veranlassnng zu einigen 
Bemerkungen gibt, um deren Wiedergabe in einer der nächsten 
Nummern ich ergebenst bitte. 

In der angezogenen Notiz wird das neue Verfahren, welches 
jedenfalls zu den interessanten Neuerungen auf dem in Rede 
stehenden Gebiete gehört, als etwas vollkommen Fertiges, von 
der Erfahrung Geprüftes hingestellt. 

Dies ist nicht ganz richtig, insofern, als das Verfahren in 
wirklich wasserfübrendem Gebirge und in grösserer Teufe, auf 
welche es hier doch besonders ankommt - denn in den oberen 
Teufen stellt sieb die Mauernng zweifellos billiger - die Probe 
bis jetzt nicht bestanden hat. 

In Saarbrücken, wo das Verfahren zuerst und bis jetzt fast 
allein angewendet worden ist, ist von einem b. ~nders we.sser· 
führenden Gebirge, wie dies der Bergmann in Westphalen beim 
Kohlenbergbau und in Sachsen beim Salzbergbau zu überwinden 
hat, gar keine Rede, und können die dortigen Ausführungen für 

3 
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die Zweckmässigkeit und Zuverlässigkeit des ''erfahrens nicht 
als Beweis angeführt werden. Trotzdem sind dem Verfahren auch 
an dieser giinstigen Stelle ganz erhehliche Schwierigkeiten hegegnet, 
welche allerdings schliesslich überwunden worden sind. 

In de':" Salzschachte von Leopoldshal! dagegen , wo es sicl1 
nur um mässig wasserführendes - nicht, wie Herr W a 1 t J sagt, 
um sehr wa.qserreiches - Gehirge handelt . ist der endgiltige 
Erfolg noch sehr zweifelhaft, ohglcich die Teufe nicht sehr 
bedeutend ist. Der beste Beleg dafür ist, dass die Verwaltung 
den weiteren Ausbau de~ dortigen Schachtes in eisernen bearbeiteten 
Tubbings fortsetzt. 

Bei dem CAmentausbau in Leopoldshall ist zum ersten liale 
die Auskleidung mit einer doppelten Wand von Formsteinen, ganz 
wie Herr W a 1t1 dies beschreibt, angewendet worden. Trotzdem 
erwies sich die Auskleidung nach dem Absperren des Wassers 
undicht. da der Wasserdruck durch die .Masse der Steine hin
durchdrang. Ein Versuch, die innere Fläche nach Ablassen des · 
Druckes nochmals zu verputzen, missglückte ehenfa!ls. 

Jetzt wird nun die innere Steinschichte herausgenommen 
und soll durch eine neue ersetzt werden. Der Erfolg dieser lfaass
regel muss noch abgewartet werden. 

Man ersieht daraus, dass das Verfahren noch keineswegs 
sich bewährt hat; ja es gibt viele erfahrene Bergleute, die dem
se\hen jede Aussicht auf Erfolg absprechen, namentlich im Salz
bergbau in grösserer Teufe mehr zu leisten, wie gute JIIauerung, 
viel weniger, dem hewährten Eisenanshau Concurrenz machen 
zu kiinnen. 

Wie Herr Wa 1t1 unter diesen i·mständen einen Kosten
vergleich zwischen einem Verfahreu, welches für wasserführendes 
Gebirge noch gar nicht erprobt ist, und anderen hewährten 
Methoden macheu kann, nr~tehe ich nicht. Auch scheinen mir 
geradP. bei den Kosten, die Herr W a 1t1 aniriht, Irrthümer unter· 
laufen zu sein. Denn gerade in der Stassfurter Gegend wurde 
mir von einem praktisch sehr erfahrenen Grubendirector, der 
schon viele Schächte unter schwierigen Verhältnissen abgeteuft 
hat, kürzlich noch ,·ersichert, dass in ~einen Schächten llauerung 
in allerhester Ausführung nicht mehr kosten würde, wie Cement
anshan. 

Die angegebenen Kosten für den eisernen Ausbau s1·lwinen 
auch auf älteren Grundlagen zu heruhcn; es ist dabei nicht 
herücksichtigt, das~ gerade der Preis für hearbeilcte, verschraubte, 
eiserne Tuhbings im letzten Jahr sehr heruntergegangen ist; die 
Kosten stellen sich heute auch nicht mehr annähernd so hoch, 
wie dort angegeben. Es wurde die" dadurch möglich . dass die 
Anskleidungsmethodc als die heste und sicherste in den letzten 
.Jahren angewandt wurde - die grossc Mehrzahl der neueren 
Schächte ist so ausgebaut worden - und dass der grosse Bedarf 
es ermöglichte, dass sich bedeutende Fabriken mit grossartigen 
8pecialeinrichtungen für die Herstellung versehen konnten. 

Zum Schlusse möchte ich noch darauf hinweisen , dass bei 
der Heurtheilung auch noch andere Factoren, z. B. unter Anderem 
der Zeitbedarf bis zum Wasserabschluss, berücksichtigt sein wollen. 
Gerade beim Zeitbedarf ist da,; neue "\'erfahren gegen den 
Eisenansban sehr im Nachtheil, denn erstens dauert der Ausbau 
länger und zweitens müssen die Cemenltubbings mindestens 4 bis 
5 Wochen stehen. bevor man die Wasser abschliessen kann. In 
dieser ,g-anzen Zeit laufen daher die Kosten für Wasserhaltung, 
Löhne, .Gehälter, General-Unkosten etc. ununterbrochen fort. 

Ich verzichte auf die Ausführung weiterer Details, da ich 
fürchten muss. Ihren kostbaren Raum zu sehr in Anspruch zu 
nehmen, in der Hoffnung, dass das Gesagte genügen wird, das 
neue Verfahren auf seinen wahren Werth zu prüfen. 

Mit Hochachtung 
Düsseldorf. Riemer. 

:Mit der Publication meiner Abhandlungen über "Formsteine 
aus Cement zum Ahtenfen von Schächten im wasserführenden 
Gebirge" in Nr. 29 dieser Zeitschrift ( 18~2), sowie der verglei
chenden Kosten dieser und anderer Abteufmethoden in Nr. 45 
derselben Zeitschrift, verfolgte ich keinen anderen Zweck, als 
die fachmännischen Kreise auf dieses Verfahren, das auch Herr 

R ie m er als interessante Neuerung auf diesem Gebiete bezeichnet 
aufmerksam zu machen. 

Die veröffentlichten Kostenvergleiche sind die mir bis 
jetzt bekannten und der praktischen Berechnung entnommenen 
Resultate über diese Methode. Da. mir ungünstige Ergebnisse 
über dieselbe, sowie billigere Oiforte von Tubbings oder Mauerung 
nach dem Einlangen der angeführten Daten aus der Praxis nicht 
bekannt waren und auch die Urtheile hervorra~ender Zeitschriften 
über diese Methode entschieden günstig JautP,ten, so hatte ich 
keinen Grund, diese für die Anwendung dAs neuen Verfahrens 
nur ermuthigend sprechenden Ziffern der Oeffentlirhkeit vorzu
enthalten. 

Dass man solche Neuerungen nicht gleich Anfangs unter 
den schwierigsten Verhältnissen anwenden wird und daher auch 
zuerst im - nach Herrn R i e m er - günstigeren Gebirge des 
Saarbrückner Revieres dieses Verfahren versucht hat. ist natür
lich; übrigens bezeichnet auch die .zeitschr. f. d. Berg-, Hütten
u. Salinenwesen im preussischen Staate" die vom Cacilienschachte 
der Steinkohlengruben .Serlo" bei Saarbrücken durchfahrenen 
Schichten, welcher Schacht ebenfalls mit solchen Cementsteinen 
ausgebaut wird - übereinstimmend mit meinen Angaben - ah 
sehr wasserreich. 

Die Hindernisse heim Abteufen der Schächte im Saar
brückener Revier und in Leopoldshall, welche der Herr EiusenJer 
angibt, dürfen nicht überraschen. da jede Neuerung ihre Kinder· 
krankheiten durchzumachen hat, welche aber später behoben 
werden können. Ich verweise hier auf die Hindernisse, die sich 
der Einführnng des Pli t s c h'schen Gefrien·erfahrens wietlerholt 
e11tgegenstelltell, sowie auf den U wstand, dass Gesteins:irbeiten 
bei starkem Wa~serzudrange überhaupt nur mit grossen Schwierig
keiten ausführbar sind. 

In ersterer Gegend sind diese Schwierigkeiten, wie Herr 
R i e rn er selbst anführt, auch überwunden worden. Sie waren 
bespielsweise im Hermannschachte auf dem Bildstock durch 
einen Irrthnm hervorgerufen, iudem, wie das Saarbrückner Blatt 
~Der Bergmannsfreund" angibt, die Löcher für die L.J·eisen
förmigen Einstriche anstatt vertragsmässig nur 230111111 in den 
Stein einzugreifen, so dass dahinter noch ein Cementsteinrand 
rnn 12U 111111 geblieben wäre, durch die ganze Steinstiirke durch
gehauen wurden, wodurch die Undichtheit ar. den Einstrichen 
und das Zu~itzen des Wassers erklärlich wird. _ 

In Leopoldshall ist man ebenfalls nach Angabe des Herrn 
R i e m er noch gegenwärtig mit der Behebung der Schwierig
keiten durch Einziehen der inneren Stoinschichte beschäftigt. 

Die einfache Berufung auf den Ausspruch erfahrener Berg
leute. welche dem neuen Verfahren jede Aussicht auf Erfolg ab
sprechen, kann wohl nicht als Beweis für die Unbrauchbarkeit 
der Methode hingestellt werden; unerklärlich bleibt dabei, dass 
man, wenn man schon im Vorhinein von dem bewährteren Eisen
ausbau uud der gewöhnlichen JIIauerung überzeugt ist, dann 
überhaupt zu einer Neuerung greift. 

Wie bereits erwähnt, waren mir ungünstige Ergebnisse über 
diese Methode nicht bekannt und es wäre sehr erwünscht ge
wesen. wenn Herr R i e rn er hier an Stelle des einfachen Hin
weises auf ganz allgemein gehaltene Aeusserungen von Fach
leu teu ebenfalls vergleichende Werthe über die Kosten der ein
z0Jnen Ausbauarten geh1·acbt hätte, aber mit blossen allgemeinen 
Bemerkungen kann der Yorwurf von Irrthümern in meiner Kosten
angabe. die, wie oben angegeben, ebenfalls der praktischen Be
rechnung entnommen sind, nicht begründet werden. 

Was den Eisenausbau anbelangt, für welchen sich der Herr 
Einsender als Vertreter einer Firma, welche sich mit der Er
zeugung von Tubbings als Specialität beschäftigt, begreiflicher
weise so sehr erwärmt, so best.reite auch ich es nicht, dass sich 
diese Methode allgemein bewährt bat und viele Schächte mit 
diesem Ausbau ausgestattet wurden, aber desswegen ist nicht ein
zusehen, dass etwas Nl\ueres uicht versucht werden sollte, welches 
ja noch billiger und dabei ebenso praktisch oder noch praktischer 
als Eisenausbau und diesem daher berechtigte Concurrenz zu 
machen im Stande sein kann. Weiters ist es nicht unmöglich, 
dass das Sinken der Preise der einzelnen Tubbingsbestandtbeile 
im letzten Jahre dnrch die niederen Eisenpreise überhaupt ver-



anlasst wurde. und dass die Eisenpreise in nächster Zeit wieder 
eine Steigerung erfahren können. 

Was die Bemerkung namentlich über Zeitaufwand betrifft, 
so kann derselbe wohl erst in zweiter Linie in Betracht kommen, 
denn Hauptsache ist die Sicherheit des Erfolg~s und erfahrungs
mässig ist es besser, solche Arbeiten nicht zu forciren. Die 
übrigen von Herrn R i e m er gehegten Bedenken, bezüglich 
Kosten der Wasserhaltung etc., können wieder durch aodere 
Vortheile des neuen Verfahrens paralysirt werden. 

Da das Urtheil des Herrn R i e m er über diese neue Aus
baumethode nach dem khalte Feines Eingesendet ein eutschieden 
ungünstiges genannt werden mu~s, andere Urtheile aber, wie 
jen•s der oben citirten preussischen Zeitschrift, "dass wegen der 
gering~n Zahl von Fugen und der eigenthümlicben Gestalt der
selben, der Ausbau mit Formsteinen aus Cement im wasser
reichen Gehirge den Vorzug vor dem gewiihnlichen Mauerwerk 
verdient•, jenes der rSaarbrückner Zeitung", nach welchem "es 
sich nicht verkennen lässt, dass man es hier mit einer totalen 
Reform des Scliachtausbaues zu thun hat", und 1las Urtheil tine~ 
weiteren Organes des dortigen Revieres ~Der Bergmannsfreund", 
~dass der Hauptrnrzng bei der Anwendung des Cementsteiuaus
baues in tler Erzielung einer hohen Leistung, welche etwa 
doppelt so gross ist, als beim Sehachtausbau mittelst Back
steinen etc.~, welche Urtheile aus praktischen Erf.hrungen 
resultiren, zu Gunsten der neuen Methode sprechen, so glaube 
ich , dass es Herrn R i e m er nicht gelungen ist, mit seinem 
Eingesendet das neue Verfahren auf seinen wahren Werth 
zu prüfen, und dass diese A bteufmethode verdient , auch 
weiterhin noch die Aufmerksamkeit der· Fachwelt auf sich zu 
lenken. 

Leoben. ''- Wal tI. 

Notizen. 
Sh'eckproben mit schwedischem Stabeisen, welches im 

Franche-Comti-herde (a) und im Lancashircherde (b) dargestellt 
wurde. Die Probestangen besassen 19,9 (a) resp. 19.8 (b) 111111 

Durchmesser und einen Querschnitt von 311 111 und 307,9 mm: 
deren Ela~ticitätsgrenze war 11.25 und 11,37 und die elastische 
Verlängerung 0,0468, resp. 0,0570; die Festigkeit betrug 28.29, 
resp. 28,58 l.·,q per 111111" und die Verlängerung in Längenprocenten 
heim Reissen 36,0, resp. 45,7 auf 100 mm Länge und 24,7, resp. 
35,3 auf 200 mm Länge. Im Bruch zeigte a ein Zusammenziehen 
\'On li~,-± 0 

0 und b ein solches von 67,6°,1
0 • Demnach war die Probe 

b derjenigen a in jeder Beziehung überlegen. (Jern.-Kont. An., 
1892.) X. 

Schwere und leichte Eisenbahnschienen. ·Von einem 
Comite englischer Ingenieure wurden die Vorzüge der neuerlich 
eingeführten schweren Bahnschienen gegenüber den leichten fol
gendermaasseu präcisirt. Die ersteren erhalten einen grösseren Kopf. 
welcher eine breitere Unterlage für die Räder und mehr Material 
für die Abnützung darbietet, daher die Schiene länger in Ver
wendung bleiben kann; sie besitzen auch einen breiteren Fuss, 
welcher nicht so bald in die Schweller eingedriickt wird und 
diese unbrauchbar macht. In Folge dessen wiederholen sich die 
Reparaturen, welche stets möglichst rasch und dabei doch sehr 
sorgfältig ausgeführt werden müssen, weniger oft, z. B. nnr nach 
je 5 statt 3 Jahren, was von grosser Wichtigkeit ist. Die A p
pretur der schweren Schienen kann nicht merklich theurer sein 
als die der leichten. Die grössere Arbeit, welche die Herstellung 
und die .Manipulation mit denselben verursacht, ~·ird durch die 
Vortheile der selteneren Auswechslung. der grösseren Breite und 
Stabilität und die längere Dauer der Verbindungen weitau~ über-
wogen. (.Iron", 1892, Nr. 1029, S. 297.) H. 

Xeue Verwendung des Aluminiums. Y. v. Si lieh in 
Meiningen erzeugt Schreibstifte für Schiefertafeln aus Aluminium, 
welche sich nicht abnützen, nie zugespitzt zu werden brauchen 
und nie abbrechen. Das Metall soll sehr reine Zeichen auf der 
Schiefertafel hervorrufen, welche sich mit einem feuchten Schwamm 
vollkommen fortwischen lassen. Es ist nur ein etwas grösseres 
Aufdrücken des Griffels nöthig. - Eine andere, von der eben er
wähnten sehr abweichende Verwendung des .Aluminiums besteht 
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darin, dass zum Schutze der Füsse gegen Feuchtigkeit ein Alu
miniumblatt in die Schuhsohlen eingefügt wird. (Annales indu-
strielles, Nr, 2. 189'3.) E. 

Wetterblenden ans Hummi werden bei einem Gruben
werke zn Oelsnitz für Bremsberge und Strecken benützt, weil 
sie einen guten selbstthätigen Verschluss herbeiführen. (Sächs. 
Jabrb.) K. 

Zur ''erhütung des Entgleisens der Förderwagen wurden 
bei der neuen, 1060 111 langen Kettenförderung auf der Grube 
„Kronprinz" bei Saarbrücken zu beiden inneren Seiten der Lauf
schienen auf die ganze Bahnlänge eiserne, 150 111111 hohe Leitungs
schienen ang.:-ordnet. Durch diese Einrichtung soll das Entgleisen 
der Wagen vollständig verhütet werden. (Zeitscbr. f. d. B.-, H.-
u. S.-W., Bd. XL.1 K. 

Goldprotluction rnn Witwatersantl. Die Goldproduction 
tlieses Gebietes i~t in stetiger Zunahme begriffen und bat im 
Decernlier 18\12 mit 117 748 lJnzen (:16öU1li2 kg) die höchste 
Ziffer erreicht. Nachstehend folgt eine Zusammenstellung, die 
Goldproduction in den letzten 4 Jahren betreffend, welche am 
deutlichsten die rasche Entwicklung des südafrikanischen Gold
berghaues von Witwater,mnd erweist: 

Jänner 
Februar 
März. 
April 
Mai . 
Juni. 
Juli. 
August 
September 
Octobcr . 
November 
Decemher. 

Total 

lTnzen Unzen Unzen Unzen 
1889 1~90 1891 1892 

2+ !l81i :\5 (18(1 ;,;; 2U9 84 560 
25 803 ;:ö 810 !iO 072 86 li49 
28 7ll:°> 37 li81J 52 4~1:2 93 244 
2~ 1.'{.f :is :iso 56 31;0 9,j 562 
38 298 ::s 844 :"i4 670 99 436 
:11 272 37 41:2 55 86u 103 252 
3:2 407 :)9 4:"i2 54 9~0 lUl :180 
:12 142 42 861 5!1 070 10~ 322 
34 3fül 4,-, 4tl7 li5 601 107 850 
31 !114 .f5 250 72 793 112167 
:10 116 4ö 797i 73 39;1 106 794 
3!1218 5u 352 80 3U 117 748 

. :Jt-:2 36.f 4!14 '392 728 7!>2 1 215 864 
oder in Kilogramm 

11 8!H.5 F1 375,ö 22 6li4,2 37 813,3 
(.Tournai des )line,.;, 189:). Kr. ;3.) E. 

Gewinnung von \"ulcanischem Schwefel. Ein Verein eng
lischer und amerikanischer Capitalisten beabsichtigt (nach nlron", 
1892, Nr. lu2H, S. 281'), den Schwefel, der im Krater des unge
fähr 7U km südwestlich von Pucbla gelegenen, 5400 m hohen 
Vulcanes Popocatepetl in grossen ~Iengen vorhanden sein soll, 
nebst dem in der Nähe hetindlichen Eis zu gewinnen und dnrcb 
eine elektrische Bahn zu Thal zu bringen. Schwefel wurde von 
dort schon friiber in geringen Mengen entnommen und zur Fabri
kation \'On Sehie~spulver fiir die mexikanische Armee verwendet. 

H. 

Literatur. 
Bergrechtliche Entscheidungen des deutschen Reichs· 

gericbtes \'Oll 1879 bis 1892. Herausgegeben von H. Dauben
~ p eck. Reirhsgericbtsratb. Verlag von Franz V a h l e n in Berlin, 
1893. 

:\Iit dem vorstehenden Werke bietet der durch seine Ab
handlungen zum Bergschadenrechte bestens bekannte Verfasser 
eine Sammlung von bergrechtlichen Entscheidungen, die, unter 
mehr als 200 aus den Entscheidungsgründen gezogene Rechts
sätze eingereiht, der Hauptzahl nach entsprechend den Titeln 
des preussischen Berggesetzes sehr übersichtlich zusammengestellt 
sind. Die Lösung der den einzelnen Entscheidungen zu Grande 
liegenden Rechtsfälle basirt selbstnrständlich zumeist auf den 
Bestimmungen der jetzt geltenden deutschen Berggesetze, vielfach 
aber auch auf gemeinem und älterem Bergrechte, so dass dem 
Leser unwillkürlich die grosse Mannigfaltigkeit deutscher berg
rechtlicher Verhältnisse früherer Zeit vor sein Auge tritt. Besonders 
reichhaltig sind in der Sammlung vertreten die Entscheidungen 
über die Rechtsverhältnisse der Mitbetheiligten am Bergwerk 
(Nr. 35 bis 67), sowie über die Rechtsverhältnisse zwischen Berg
bautreibenden und Grundbesitzern, und zwar betreffend die Gruntl
abtretung (Nr. 68 bis 77) und die Bergschäden (Nr. 78 bis 168). 

4 
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Bei der engen Yerwandtschaft des österreichischen mit dem 
deutschen Bergrechte sind diese bt>rgrechtlichen Entscheidungen 
des höchsten deutschen Gerichtshofes auch für unser Bergrecht 
von grossem Werthe. sowohl für die Lösung einzelner Fälle, als 
für die Entwicklung der Rechtsbildung im Ganzen; insbesonders 
soll in dieser Beziehung auf die zahlreichen Entscheidungen zum 
Bergschadenrechte verwiesen werden, das, in unserem Berggesetze 
bisher sehr lückenhaft geregelt., nunmehr auf Grund eines bereits 
vorliegenden Regierungsentwurfes einer Ergänzung entgegensieht, 
welche in den wesentlichen Grundsätzen mit jenen der geltenden 
deutschen Berggesetze übereinstimmt. 

Das Studium der "bergrechtlichen Entscheidungen" ist so nach 
Allen, welche sich für hergrechtliche Fragen interessiren. Lestens 
zu empfehleu. J. Schardinger. 

Goslars Bergbau bis 1552. Ein Beitrag zur Wirthscbafts
und Verfassungsgeschichte des Mittelalters von lJr. C. Neu h ur g, 
Privatdocenten der Staatswissenschaften an der kg!. Universität 
München. Hanno,·er, Ha h n'sche Buchhandlung, 1892. 

welcher mit Ansprüchen auf den Berghau hervorgetreten war, 
die Stadt durch kriegerische Kundgebungen ond Ueberfalle beun
ruhigte. Kaiser Carl Y. suchte zwar die Streitigkeiten zu beheben, 
allein nach der Schlacht bei Mühlberg am 24. April 1547, nach 
welcher die Stadt nun auch den Zorn des Kaisers und seiner 
Bundesgenossen durch schwere Opfer beschwichtigen musste. 
begann die Bedrängung derselben durch ihren erbitterten Gegner 
Herzog Heinrich nur um so heftiger und 1552 wurde die Stadt 
gezwungen , sich ihm ganz zu unterwerfen. Bald darauf erliess 
der Herzog eine Bergordnung, welche die Grundlage für die neuen 
Betriebs\'erhältnisse unter herzoglicher Verwaltung bildete. 

Der zweite Th eil des Buches bespricht den Betrieb, die Verfassung 
und \" erwaltung des Bergbaues in der eingangs bezeichneten Zeit
periot!e. In den einzelnen Abschnitten dieses zweiten Theiles werden 
die Eigenthums- und Rechtsverhältnisse der :i.ltesten und späteren 
Rammelsherger Bergbaugenossenschaften und der Stadt Goslar. 
dann der technische Betrieb des Bergbaues und der Hütten. die 
Yerfa~sung der Berg- und Hüttenleute, die Organisation und 
\~erwaltung und schliesslich die Organisation ;les Gerichtswesens, 
nach Jeu nrschiedenen Bergordnungen uud Bestimmungen ein
gehend Lelcuchtet. :'\[it ungeschwächt anhaltendem Interesse folgt 
der Le~er den formvollendeten und mit mustergiltiger Uebersicht
lichkeit an einander gereihten Darstellungen des Yerfassers. 
welche uns belehren, dass die Geschichte des Goslarer Bergbaues 
starke Abweichungen ,-on de1:jenigen andererer Berghaudistricte 
zeigt, was zum Theile durch die nat iirliche Beschaffenheit des 
dortigen Erzvurkommcns. noch mehr aber durch die besonderen 
Schicksale beding-t war, welche der llergbau erlebt hat. Während 
an anderen Orten der Eintlnss des Ilegalherrn sich im Ganzen 
in gleichmässiger Weise :;eltend macht und hiednrch eine gewisse 
Stetigkeit der Entwicklung bewirkt wird. führte in Goslar das 
&llmählicbe Sinken der kaiserlichen }facht zu einer Vergebung 

Verfasser fand bei Durchforschung des Goslarer Archivs 
eine gro~se Anzahl Urkunden vor, welche von älteren Geschichts
schreibern des Rammelslierger Bergbaues nur sehr wenig henützt 
worden waren, was ihn ,-eranlasste, auf Grund derselben manche 
in frühtren Werken enthaltene Angaben richtig zu stellen unrl 
damit, sowie durch Benützung anderer, inzwischen erschienener 
Arbeiten, auch seinerseits einen Beitrag zur Geschichte seinf'l' ; 
Vaterstadt unrl des Harzer Bergbaues zu liefern. Dass seine 
Darstellung nur his zum .Jahre 155~. dem Zeitpunkte der Rück
f'rwrrhung der Regalrechte durch die Herzöge \'oll Braunschweig, 
anRgedehnt ist, erklärt sich daraus, dass mit diesem .Jahre die 
eigenartige Entwicklung des Goslarer Bergbaues ihr Ende fand, 
wai. ~ich u. A. auch dadurch äusserte, dass an die Stelle des 
einheimischen Bergrechtes ein. der säcbsischen Ilergorduunir nach
gebildetes trat. 

. der Regalrechte, welche dann nicht in gleicher Schärfe gegen
' über den Cnternehmern ausgeübt wurden. Eine weitere Besonder

heit zeigt sich darin. dass in Goslar clie capitalistische Productions
weise sich liereits friiher geltend machte. al~ an anderen Orten. 
der Eigenliau schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrlmoderts 
~tark ~esdmunden war und auch die Lehnhäuer schon damals 
stark zuriickgedrangt waren. }Jas Besitzrecht der Inhaber der 
GrulJPnautheile ist ein vollkommeneres als sonst, da nor einige 
Abgaben im X amen des Regalherrn vom Rohertrage und von 
den Hütten erhoben wurden. Da dieser nicht auch Territorial· 
herr i:<t. entwickelt sich die Corporation der Wald- und Bergleute 
in se\hstständiger Weise: als dieselbe aber ihren Höhepunkt 
eneicht, liricht das Yerhängniss über sie herein. indem da~ 
ueherha ndnehmen der Gruben wässer, gegen welche keine genügenden 
Hilfsmittel ~u Gehote standen, und das sich hier, wo nur ein 
Lager abgebaut wurde, auch die zahlreichen kleinen Gruben aof 
einen kleinen Raum zusammendrängten, immer fühlbarer machte. 
An :5telte der Corporationen tritt der Territorialherr, die Stadt 
Goslar, w~lche alle Regalrechte in ihrer Hand Yereinigt und nach 
50jährigem Bemühen des Wassers Herr wird. Allein die nun 
angebahnte Entwicklung ist nicht von langer Dauer, denn der 
Herzog ,-on Braunschweig, angelockt durch die hohen Erträge 
des Goslarer Bergbaues, erhebt Ansprüche auf denselben, welche 
zu Streitigkeiten und Gewaltmaassregeln führen, die zu Gunsten 
des Herzogs entscheiden. Der Bergbau selbst blühte daon weiter 
ond behielt bis heute seine Bedeutung, so dass er nicht nur alle 
Berg"·erke Deutschlands an Alter, sondern auch eine nicht geringe 
Zahl dersellien durch die Höhe und Stetigkeit seiner Erträge 

Das 365 Seiten füllende Buch zerfällt in 2 Haupttheile. 
von welchen der •'rste die äusscre Gt·schichte de:< Hammelslierger 
Berghaues bis 155~ liehandell. 

In demselben berichtet der Yerfa~s"r ülier clie Entdeckung 
d~r E;.i:lagcr im Harze und insbesondere über jene in dem zwei 
Kilometer von Goslar liefinrllichen Ranunelsuerge; diese Entdeckung 
reicht in die zweite Hälfle des 10. Jahrhunderts zurück: wie bei 
allen alten Berglianen ist diesellie in das Gewand der ::-Jage ver
hüllt, deren Ursprung wohl insoferne richtig ist, als ein Zufall 
die, wahrscheinlich in grosser Ausdehnung zutage liegewle Lager
stätte auffinden liess. Ou der Bergbau anfangs vom Kiinige 
gemeinsam mit Gewerken oder durch die königliche Guts1·er
waltnng auf eigene Rechnung und Gefahr betrieben wurde. ist 
nicht mehr sicherzustellen. So Yiel scheint aber erwiesen. dass 
gelernte Berg- und Hüt1 enarbeiter, die aus 1''ranken heran
gezogen worden waren, die ersten Arbeiten auf dem Rammelsberge 
vornahmen. Im Jahr 1157 soll Kaiser Friedrich L den Bergbau 
an eine Gewerkschaft abgetreten haben, an der er selbst theil
nahm und die aus der Stadt Goslar und einigen geistlichen 
Stiften bestand. Verfasser führt nun mit Bezug auf eine Reihe 
von Urkunden die Geschichte dieser Gewerkschaft und aller 
späteren Genossenschaften, darunter der Corporation der Wald
und Bergleute (montani et silvani), sowie des Bergbaubetriehes 
derselben vor, wobei insbesondere die Rechtsverhältoisse rler Stadt 
Goslar ond die hervorragende Rolle, welche ihr in allen geschilderten 
Ereignissen zufiel, eingehendere Erörterung finden. 

In Folge des hauptsächlich dnrch Wassereinbrüche herliei
geföhrtcn Verfalls des Bergbaues zu Ende des 14. Jabrhonderts 
drohte die Corporation der montani et silvani unter einer schweren 
Schuldenlast zu erliegen, was neue Besitzänderungen herbeiführte 
indem das Berghoheitsrecht an den Rath von Goslar überging'. 
Ausführlich bespricht non der Verfasser das Bergrecht aus der 
Mitte des 14. Jahrhunderts in einem Capitel, welches über Ver
fassung, Verwaltung, Organisation und Betrieb des Bergbaues 
zu jener Zeit eine Fiille interessanter Anfschlüsse bietet. 

Zur Zeit der Reformation wandte sich Rath und Stadt \'On 
Goslar entschieden der neuen Lehre zu, was mit einen Grund bildete, 
dass der katholisch gebliebene Herzog Heinrich von Braunschweig, 

übertrifft. Ernst. 

Amtliches. 
Der Ackerbauminister hat den Magazineur Wenzel Jen i

c e k in Pfibram zum Materialcontrolor und den Steiger Ferdinand 
Go t "' i r t h in Brüx zum vierten Kohlenexpedienten ernannt. 

Der Ackerbauminister hat den Bergbaueleven Jacob Vi d i c 
zum Adjunkten im Stande der Bergbehörden ernannt.*) 

*) In Nr. 6 war der Name unrichtig angegeben. 
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Die Fortsehritte dc•r Elektrotechnik im Berg- und Hüttenwesen. 
(Hiezu Fiir. 1 

Kraftübertragung. Die zur Zeit der elektro
technischen Ausstellung in l<'rankfurt a. M. versuchte 
Kraftübertragung Lauffen-Frankfurt auf 17 5 km Distanz 1) 

hat den gehegten Erwartungen vollauf entsprochen und 
wird allgemein als der Haupterfolg der Ausstellung an
gesehen. Bezüglich des Nutzeffectes wurde von der Prü
fungseommission eonstatirt, dass im Mittel von 140 e, 
welche die Turbine in Lauffen zur Zeit der Versuche 
lieferte, 103 e oder 73,5°1o als Stromarbeit in Frankfurt 
zur Verfügung standen. Die mechanische Nutzleistung 
des Elektromotors in Frankfurt wurde, so weit uns be
kannt, zwar nicht direct bestimmt, doch liiflst sieb die
selbe ermitteln, wenn von der genannten elektrischen 
Nutzleistung der Umsetzungsverlust im Elektromotor iu 
Abzug gebracht wird. Wird dieser Verlust, so wie für 
die Dynamo in Lauffen erhoben, mit 9,6°/0 angenommen, 
so resultirt eine m e eh an i sehe Nu t z 1 eist u n g v o n 
!l3,1 e, entsprechend einem procentuellen NutZeffecte von 
ßG,5° ·0 • Eine ausführliche Darstellung der in Frankfurt aus
geführten Messungen und ihrer Resultate wird im Ver· 
Jage der Firma J. D. S au er 1 ii n u er in Frankfurt a. M. 
erscheinen. 2) 

Hat sonaeh auch der Lauffen-Frankfurter Kraft-' 
ttbertragungsnrsueh den Nachweis erbracht, dass die 
Uebertragung bedeutender Efleete auf weite Distanzen 
mittelst transformirter Wechselströme möglich ist, ao sind 

') Siehe 1liese Zeitschrift, :Sr. 15 und 38, Jahrg. 1892. 
') Bayerisclw.~ lntlu~trie- nnd lll'Wt'rlielolatt, 18~2, :Sr. 2:i. 

bis 4, Taf. VI.) 

doch andererseits die Kosten solcher Anlagen derartig 
grosse, dass eine Rentabilität nur dann zu erwarten steht, 
wenn der Preis der Betriebskraft am Verbrauchsorte, 
welcher hauptsächlich durch den Preis des Brennstoffes 
be~timmt wird, ein aussergewöhnlich hoher ist. 3) So hat 
es, wie Zeitungsnachrichten melden, jene grosse Gesell
schaft, welche sich die Aufgabe gestellt hat, einen Theil 
der ungeheuren Wasserkraft der Niagarafälle auszunützen, 
und welche zu diesem Behufe eben jetzt Wasserwerks
aolagen \'Oll bisher noch nicht dagewesenem rmfange 
zur Ausführung bringt~), vorläufig aufgeben müssen, die 
gewonnene Kraft mittelst des elektrischen Stromes auf 
weite Distanzen, insbesondere auch nach der Stadt 
Buffalo zu übertragen. Man wird sieb zunächst darauf 
beschränken, die nächste Umgebung des Niagara-Falles 
mit Kraft und Licht zu versehen. 

Für Grubenzwecke ist bisher vornehmlich nur Gleich
strom zur Anwendung gelangt, was in der gri"tssereu 
Betriebssicherheit der Gleichstrommotoren, sowie in dem 
in Betracht kommenden, relativ geringeren Entfernungen 
seinen Grund hat. Im Nachstehenden sollen einige ueuere 
Anlagen besprochen werden. 

Im königL Skiokohlenwerke zu Zauekerode in 
Sachsen, wo die erste elektrische Grubenbahn eingerichtet 
wurde, steht seit zwei Jahren auch eine elektrische 

") Siehe diese Zeitschrift, 1892, Nr. 13. 
•) Siehe diese Zeitschrift, 18~2, Xr. ~:i. 
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Kettenbahn im Betriebe. b) ber ober Tags helindliche 
Elektrogenerator dieser Anlage liefert bei 880 Touren 
pro Minute einen ~trom von 20 Ampi·re und 410 Volt, 
welcher durch den Schacht auf 265 m Länge mittelst eisen
armirter Bleikabel, sodann jedoch auf 1120 m Länge 
mittelst gewöhnlicher Kupferdrähte von 5 mm Stärke, 
welche auf Porzellanisolatoren gespannt und mit einem 
Gummiband isolirt sind. zum Elektromotor geführt wird. 
Der Antrieb der Kettenbahn geschieht vom Elektromotor 
au8 mittelst zweier Riementriebe und eines conischen 
Zahnradrnrgeleges. Der Wirkungsgrad dieser Kraftüber
tragung wurde bei mittlerer Belastung mit ß5°/ 0 er
hoben, wobei jedoch auf die Verluste in dem doppelten 
Riemenvorgelege, welche sich auf 7 bis 8°/0 belaufen 
dürften, nicht Rücksicht genommen ist. Der ganze Kraft
verbrauch stellt sich bei mittlerer Belastung auf 6,5 e. 
Die Anlagskosten hetrugen einschliesslich der Dampf
maschine und <1er Vorrichtungen zur Kettenförderung 
rund 11 290 fl. Die jllhrlichcu Bclriebskoten stellen sich 
bei einer Tagesförderung vou 500 Hunden auf 320 m 
Förderlilnge bei 8,4 mA usteigen der Bahn auf rund 44 50 ti 
oder rund ~: kr pro Hund. 

Die bereits im .Jahre 188!.! im Oppelschachte zu 
Zauckcrodc von :-.; i e m e n "' untl Ha 1" k c eingerichtete 
elektrische Grubenhahn fnnctionirt heute noch zufrieden
stellend und wurde in jüngster Zeit mit einer neuen 
elektrischen Locomotirn ausgerüstet , bei welcher ver
schiedene der älteren Construction anhaftende Milngel 
beseitigt Rind. Diese Förderbahn befindet sich in dem 
220 m unter Tags angelegten 5. Hauptquerschlage des 
Oppelschachtes und besitzt eine Länge von i 50 m. Tlig
Iich werden circa 800 Hunde i1 450 kg Nutzlast gefördert. 
Die Förderkosten betragen pro Hund 1,6 kr oder auf 
einen Nutz-Tonnenkilometer redocirt, rund 5 kr. Gegen
über Pferdeförderung resultirt jährlich eio Gewinn von 
1800 ß. Der Xutzeffect der elektrischen Kraftübertragung 
wurde durch eine Reihe yon Versuchen mit 50°, '0 fest
gestellt, und zwar einschliesslich der Verluste in der 
Locomoti \·e. 

Ceber die Vortheile und Nachtbeile der elektrischen 
Grubenbahnen im Vergleiche mit Kette oder Seil ohne 
Ende Ragt unsere Quelle Folgendes: Die elektrischen 
Grubenbahnen bedürfen nicht unbedingt zweigeleisiger 
Strecken, lassen das Streckenprofil für die Fahrung frei 
und gestatt"D leichter die Anlage l·on Zwischcnst.ationen: 
hingegen gestatten Ketten- und Seilbahnen besser das 
Be"fahren rnn Bahnen mit wechselndem Gefälle und sind 
im .Allgemeinen auch leistung8fiihiger als elektrische 
Grubenbahnen. Es liisst sich daher sagen, dass die l''iir
derung mit elektri~cher Locomotirn fiir kleinere und 
mittlere Fiirderlängen und Fiirdermengen vortheilhafter ist 
und in sehr \·ielen Fiillen anstatt der bisher Ublichen 
l'ferdefiirdernng angewendet zu werden Yerdiente. Die 
Fiirdcrung mit Kette oder Seil ohne Ende empfiehlt sich 
ausser für die Förderung auf geneigter Ebene auch für 

') Auszugsweise a11>• einem im Jahrhnche fiir <la~ Be111:- und 
Hüttenwesen im Königreiche Saehsen pro 1892 ersrhiene11t•n Auf
~:itze 1!1·~ B„rgn·rwaJtpr..: :u. (i l'orgi in Za11rkem1IP. 

die horizontale Förderung, und zwar bei grösseren 
Förderlängen und Fördermengen. 

Die mannigfachen Vorzüge der elektrischen Gruben
bahnen scheinen in letzterer Zeit in der That wieder 
mehr erkannt zu werden, da vor Kurzem mehrere der
artige Anlagen auf in- und ausländischen Gruben, so zu 
Bleiberg 6) in Kärnten, zu Maries in Belgien und auf 
den Gruben der Greensido Mining Company , Cumber
land, England, zur Ausführung gelangten. Die Locomo
tiven der letztgenannten Gruben 7) sind von der Electrio 
Power and Traction Company in London erbaut. Sie 
bewegen sich in engen Strecken auf Geleisen YOn nur 
55 cm Spur, wesshalb es nicht möglich war, die Motor
welle parallel mit den Laufachsen anzuordnen. Zur Reduc 
tion der Geschwindigkeit dienen drei Zahnradvorgelege, von 
welchen das eine aus einem conischen RJtderpaare besteht. 
Der Motor arbeitet mit 200 Volt Spannung und leistet 
bei 1000 Umdrehungen pro Minute ca. 15 e. Die Lll.ngll 
der Förderbahn ist 1200 111; Zu- und Ableitung des 
Stromes erfolgen mittelst blanker, an der l.<'irste der 
Strecke geführter K upfordrilbte , gegen welche die an 
der Locomotirn sitzenden Contactrollen mittelst Federn 
gedruckt werden. Diese Anlage ist besonders desshalb 
interessant, weil die nöthige Betriebskraft von einer in 
der Nähe der Grube befindlichen Wasserkraft geliefert 
wird, welche mittel~t des elektrischen Stromes· nicht allein 
die erwähnte Grubenbahn, sondern auch verschiedene 
Maschinen zur Förderung und Wasserhaltung, sowie die 
ober und unter Tags befindlichen elektrischen Lampen 
betreibt. 

Weitere Kettenforderungen mit elektrischem Antriebc 
befinden sich in Deutschland im Steinsalzwerke zu 
Schm.idtmannshall, in der Steinkohlengrube Hohenzollern 
und im Braunkohlenbergbau zu Meuselwitz im Alten
burgischen. l.Jeber letztere Anlage hat Bergdirector 
A. Z i e gen spe c k in Altenburg eine Beschreibung ver
fasst, der wir das Nachstehende entnehmen : Die elektrisch 
betriebene Kettenbahn befindet sich im Schachte II der 
Mariengrube. Der Elektrogenerator ist ober Tags , der 
Elektromotor in einem gewölbten Raume nächst dem 
Füllorte des Schachtes aufgestellt: beide verbindet ein 
160 m langes gummiisolirtes Kabel von 38 mm 2 Kupft"r
querschnitt, das an Porzellanknöpfen im Fahrschaehte 
verlegt ist. Der Generator liefert bei 780 Umdrehungen 
pro Minute einen Strom von 120 Volt und 110 Ampi·re 
gleich 13 200 Watt, was rund 18 e entspricht. Die l<'iirder
kette besitzt dermalen eine Länge von 1000 m, kann 
jedoch, da der Motor gegenwärtig kaum die Hälfte der 
vorgenannten, vom Generator gelieferten Energie ver· 
braucht, noch auf das Doppelte verlängert werden. Der 
Antrieb der Kettenscheibe geschieht vermittelst einer 
Riemen- und zweier Zahnradttbersetzungen. Der vom 
Generator gelieferte Strom speist ausser dem Motor der 
Kettenbahn noch :? Bogen- und '.? 1 Glühlampen, welch 
letztere theils in der Separation ober Tags, theils unter 

") Vgl. Yereins-llittheilungen, Beilage znr Oesterr. Zeitschr. 
f. B.- u. HättenwPsen, 1892, S. 72.: 
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Tag:,; zur lleleucht ung des Füllorte:> und des Maschinen
raumes untergebracht sind. Als Vorzüge des elektrischen 
Betriebes werden in der Quelle bezeichnet: Geringer 
Raumbedarf im Verhältnisse zur Leistung, keine Wärme
entwicklung, geringe Leitungskosten, bequeme Anbrin
gung der Leitungen, hoher Nutzeft'ect selbst bei sehr 
grossen Entfernungen und einfache und sichere Hand
habung der Kraftübcrtragunl'!:. 

Auch in Oesterreich hat sich der elektrische Betrieb 
in den Bergwerken bereits cingebiirgert. So wurde in 
jfingster Zeit im ärarischen Julius l\"-8chachte bei Briix 
eine Kettenhalm mit elektrischem Betriebe rnrschen. 
welcl1e dem Yernehmen n:wh vollkommen zufrieden
stellend functionirt. Ferner besitzt der Steinkohlenber"'b:m 

" Mirösehau in Böhmen einen elektri,,:ch betriebenen Vor-
gelegehaspel ~), der Annn-Schiteht bei ßrilx eine elektrisch 
betriebene Rotationspumpe und die neuen Pluto-Schächte 
bei Bruch besitzen zwei elektrisch angetriebene Schiebe· 
bühnen. Ein weiterer elektrischer Haspel ist seit Kurzem 
im Zieglerschacht bei Nürschan in Böhmen im Gange 
und bewährt sieb vollkommen. In dieser Grube wird 
ferner in nächster Zeit eine grössere Kraftvertheilungs· 
anlage mittelst Elektricität für Zwecke der Fördernn"' 

"'' Wasserhaltung und Ventilation in Betrieb kommen. 

Ein einfacher Haspe 1 mit elektrischem Betrieb 
wurde von der Firma 8 i e m e n s und Ha 1 s k e in Wien 
für eine Grube in Steiermark construirt. Derselbe besteht, 
wie Fig. 3, 'faf. VI, zeigt, aus einer gusseisernen Platt
form a, worauf, durch eine Holzunterlage b isolirt, der 
Elektromotor c sammt Vorgelegs- und Treibkorbwelle 
montirt h;t. \' on den Treihkörben ist der eine tix, der 
andere YerstellLar: eine Fus~brcmsc d, welche durch die 
~c?raube e lixirt werden kann. dient zur Arretirung: 
.f .'st der Anl11SSwiderstand mit dem Re\·ersirhebel g, · wo-
1111t gerade so. wie bei der Coulissenumsteuerun"' einer 
D~mpfmaschine, in der Mittelstellung die volle Absp~rrnng, 
bei der Verschiebung des Hebels in die extremen Stel-
1 ungen aber allmllhlieh die Yolle Wirkung in dem einen 
oder dem anderen Sinne herbeigeführt wird. Motor und 
Widerstandskasten werden in soliden Sehutzgehäusen 
untergebracht, damit sie bei Nässe nicht ~chaden nehmen. 
Wo erforderlich, können derarti"'e Haspel auch auf Tra-

• 0 
Yersen mont1rt werden. 

Von der vorgenannten Firma wurde ferner in 
letzterer Zeit eine fahrbare und desshalb für Gruben
zwecke besonders geeignete R o t a t i o n s p um p e für 
300 l Leistung pro Minute auf 30 m Höhe bei 400 111 

Rohrlänge zur A usfiihrung gebracht. Die Vorrichtung ist 
in l<'ig. 1, Taf. VI, dargestellt. Der Motor a, Sie m e n s"sche 
Type S Klj, ist für 470 \'olt Betriebsspannung construirt 
k . ' ann aber auch für jede germgere, ernntuell für eine 
noch höhere Spannung eingerichtet werden : er liefert 
die zum vollen Betriebe der Pumpe niithige Kraft rnn 6 e 
bei 1150 Touren. Mit dem Mot-0r in axialer Richtung 
direct durch eine elastische Gummikuppelung b verbunden, 
befindet sich eine doppelte Centrifugalpumpe c, deren Con-

") Siehe diese Zeitschrift, 1~92, pag. 51:-l. 
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struction es ermöglicl1t, llie ansehuliche Druckhöhe von 
30 m bei verminderter Tourenzahl zu erreichen. d ist 
der Anlasswiderstand zur Verhütung einer zu grossen 
Stromstiirke beim Anlassen und zur Recrulirun" der 0 0 

Tourenzahl : ein Bleehkastcn e schiltzt den Elektromotor 
gegen mechanische Reschiidigung und ~fü;;;e. Der Wagen, 
auf welchem der Motor. die Pumpe und der Widerstand 
montirt sind. ist l .\l 111 lan~ und 0.8 111 hreit, die Spur
weite seiner Wider ist 0,52 m: für Grubenzwecke wird 
die Construction den bestehenden Geleiseanlacren ancre-

• ~ 0 

gepasst. damit der W a~·en leicht n:ich jedem beliebigen 
Punkte der G ruhe gebracht werden kann. Zu erwähnen 
w!lre noch . dass die Pumpe einen freien \Y asserstrahl 
von 2:-l ·111 Wurfhöhe liefert, daher dieselbe auch als 
Feuerspritze verwendet werden kann. Das Gewicht des 
ganzeu Apparates bctr!lgt ca. 1000 lc.q. 

Von der Firma E a s t o n & Anders o n in London 
wurde eine elektrische Abte u fp um p e construirt 9), 

welche in Fig. 4, Taf. VI, in einer Seitenan~icht abge
bildet ist. Es ist o der Elektromotor , welcher mittelst 
des Schneckenradantriebes L und eines weiteren Zahn
radrnrgeleges c die gekröpfte Welle d einer Triplex
pumpe bethi!.tigt. Das Ganze ist auf einen schmiedeisernen 
Hahmen montirt, welcher an einer Kette im Stihachte 
aufgehängt und nach Erforderniss ge>enkt wird, wobei 
natiirlich auch eine Verlängerung der Steigleitung e e 
stattfinden mm s. Die Pumpe liefert minutlich 1, 7 m J 

Wasser bei ~O m Druckhöhe. 
In welch vortheilhafter Weise sich die elektrische 

Kraftübertragung zur Erleichterung des Bergbaubetriebes 
im Horhgehirge verwenden Hisst, zeigen die im Staate 
Colorado der nord:uneri k:mi~chen l'. nion be~tehcnden An-

' lagen. 1"; nie 1:ruhen der Bergstadt Aspen sind in 
mannigfacher Weise mit elektrischen Einrichtungen ver
,-;eben , filr welche die Betriebskraft in den wilden Ge
birgsbächen des Districtes gewonnen wird. Die Virginius
grube bei Ouray , welche nahe dem Gipfel des Berge;; 
Sneftler, über der Schneegrenze, in 12 700 Fuss Seehöhe 
liegt, besitzt zwei Pumpen. einen Haspel, einen Ventilator 
und zwei Puch werke. wofür die nüthige Betriebskraft 
rnn ca. 250 e einem 4 engl. Meilen oder 6.4 km ent
fernten Wassergefülle entnommen wird. Die Spannung 
des elektrischen Stromes beträgt 800 Volt: die Leitungs· 
drähte werden vom Thale aus durcb. eine unwirth\iche 
Gegend auf 8tangen bis zur Grube geführt. Welch 
grossen W erth der elektrische Betrieb besitzt, erhellt 
daraus, dass bis zur Inbetriebsetzung der Kraftüber
tragung die Frachtkosten - der Transport zu den 
hochgelegenen Gruben wird mit Tragthieren bewirkt -
etwa 5 fl pro 100 k.q betrugen. 

Cnterirdische Wasserhaltungen mit elektrischem Be· 
trieb werden bl'reits ziemlich häutig angewendet. Eine 
grössere derartige Anlage w1,1rde jüngst im englischen 
Kohienwerke bei Oldham ausgeführt. 11 ) Der ober Tags 
befindliche Elektrogenerator liefert einen Strom rnn 

") Tbe lron and Cual Trades l!.evi~w. lti92, pag. -!5~. 
'") The Iron and Coal Trades Review vom 28. Ort. 1St12. 
") The Jron and f'oal Trades Revi~w vom :21:'.i. Oct. 18!:12 
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rl~U Volt un<l -18,5 Ampi>re, welcher in durch Lutten 
geschützten Bleikabeln durch den 120 m tiefen Schacht 
und 750 m lange Strecken zum untertägigen Elektro
motor geführt wird. Der letztere liefert bei 400 Um
drehungen pro Minute 35,4 e und bethätigt mit Hilfe 
eines Seiltriebes und eines Zahnradvorgeleges mit Winkel
zähnen eine Doppelplungerpumpe, welche pro Minute ca. 
21. 2 m 3 Wasser auf 43,3 m rnrticale Höhe hebt, was einer 
Nutzleistung \'Oll 24,0 e entspricht. Der Nutzeffäct dieser An
lage ist, wie eine genaue L"ntersuchung gezeigt hat, ein sehr 
gilnstiger, indem derselbe für die elektrische Transmission 
an und für sich, d. h. zwischen Generator- und Motor
welle gemessen, 86, 1°. 0 erreicht, während sich die Nutz
leistung in gehobenem Wasser im Verhältniss zur Nutz
leistung der Betriebsdampfmaschine noch auf 49,20/o be
läuft. Die einzelnen Verluste vertheilen sich, "ie folgt: 

Verlust im Generator. 5,670, 0 
,~ in den Leitungen 2,62 „ 
„ im Motor . 5,61 „ 
„ in den Pumpen . 25,50 „ 
„ durch Reibung· in den Steig-

rohren . 11,40 „ 
Xutzleistung im gehobenen Wasser . 49,20 „ 

.. ---- -
Zusammen 100,00°, 0 

Eine Pumpenanlage von ungefähr gleicher Grösse 
befindet sich in der North Seaton Colliery in England. 12) 

Dieselbe unterscheidet sich von der vorbeschriebenen 
]1auptsächlich durch die Art der Verbindung des Elektro
motors mit der Pumpe. Während nämlich im früheren 
Beispiele die Ccbertragung mittelst Seiltriebs und Zahn
radvorgelege erfolgt, geschieht dieselbe in der North 
Seaton-Grube vermittelst eines Schneckenradantriebes, 
wobei 720 Touren des Motors auf einmal auf 30 Touren 
der Pumpe reducirt werden. Die Schnecke ist aus 
Schmiedeisen , das Schneckenrad aus Phosphorbronze 
hergestellt. 

Ein schwieriges Capitel für den im Bergfach ar
beitenden Elektrotechniker ist die Herstellung e 1 e kt r i
s c h e r Sc h r ä m- und B oh r m a s chi n e n. Es steht 
zwar zu hoffen , dass die Elektrotechnik gerade auf 
diesem Gebiete noch bedeutende Erfolge erzielen wird, 
indem ja das W eiterbesehen oder die Wiederaufnahme 
so manchen Bergbaues in erster Linie Yon der raschen 
Erschliessung der Lagerstätten und der Verbilligung der 
Gewinnung abhängig ist. Da ferner die Bohrmaschinen 
mit Pressluftbetrieb trotz aller Anstrengung in Bezug 
auf billigere Arbeit doch nur geringe Erfolge aufzu
weisen haben, so müsste eine leichte und leistungsfähige 
elektrische Bohrmaschine, welche bei hohem Nutzeffecte 
und einfachstl"r Zuführung der Betriebskraft ihre Ver
wendbarkeit nicht nur in forcirt betriebenen Querschlägen, 
sondern auch in Vorrichtungsstrecken und im Abbau zu 
erweisen Yermöchte, zweifellos bald zu den werthvollsten 
Hilfsmitteln der Bergbautechnik gerechnet werden. 

l~eber die auf der Frankfurter elektrotechnischen 
Ausstellung exponirt gewesenen Stossbohrmaschinen von 

") The Mining Journal, 1891. pag. !J86. 

94 

S i ll m e n s und H a l ti k e und der Th o m 11 o n Ho u s t o n
C o m p an y liegen Nachrichten über Betriebserfolge aus 
der Praxis noch nicht vor. Bezüglich der letzteren 
Maschine, welche auf der wechselnden Wirkung mehrerer 
Solenoidwindungen auf einem Eisenkern beruht, verlautet 
jedoch, dass dieselbe schon nach kurzer Betriebszeit sehr 
warm und dadurch betriebsunfll.hig wird. 

In Amerika, wo die hohen Löhne der Verwendung 
maschineller Hilfsmittel Vorschub leisten und die günstigen 
Flötzverhältnisse entgegenkommen, stehen in manchen 
Kohlengruben e l e kt r i s c h e Sc h r ll mm a s chi n e n 
im Betriebe und ist eine solche, von der Th o ms o n 
Ho u s t on - (' o m p an y construirte Maschine in Fig. 2, 
Taf. VI, abgebildet. Sie beruht auf dem Principe des 
Mehrfachbohrens, d. h. eine Anzahl nebeneinander liegen
der Bohrer, im vorliegenden Falle 9 Stück, werden rnn 
einer Dynamomaschine , welche sich in einem Gestell 
Yorwärts bewegen kann, gleichzeitig in Rotation Ycrsetzt. 
Da aber zwischen den Bohrern kleine Kohlenstege stehen 
bleiben, so sind zwischen je zwei Bohrern noch Schneide
stangen vorhanden, welche, in vor- und rUckwärts
gehende Bewegung versetzt, dazu dienen, die genannten 
Stege zu entfernen. Bei jedem Eingriff arbeitet der 
Apparat einen Schram von 900 mm Breite und 1500 mm 
Tiefe bei 100 mm Höhe aus; die Dauer eines Eingriffes 
beträgt 3 Minnten; nach vollendetem Eingriff wird der 
Motor sammt den Bohrern znrilckgefilhrt und der ganze 
Apparat um seine Breite seitlich Yerschoben. Der Trans
port des Apparates von einem Abbau in den andern 
erfolgt auf einem kleinen Plateauwagen; während der 
Arbeit braucht die Maschine nicht befestigt zu werden, 
da ihr Gewicht, welches ca. 725 kg beträgt, sie am 
Zurückgleiten hindert. 

Die Brüder L. & C. A t k i n so n überreichten dem 
englischen Institute der Civilingenieure im Jahre 1891 
eine speciell Yon den Anwendungen der Elektricität im 
Bergwerksbetriebe handelnde Schrift, welche im Schosse 
des genannten Vereines eine sehr lebhafte Discussion 
herYorrief und wobei insbesondere die Zulässigkeit des 
elektrischen Betriebes in Schlagwettergruben sehr ein
gehenden Erörterungen unterzogen wurde. 13) Ueber die 
Möglichkeit einer Z ü n d u n g von Sc h l a g wettern 
durch Commutatorfunken sagen L. & C. A t k ins o n Fol
gendes: „Die Commutatorfunkcn sind bei geregeltem Be
triebe so klein und werden durch die Metallmassen 
des Collectors derart abgekühlt, dass sit1 die zur Ent
zündung eines explosiven Gasgemenges nöthige Temperatur 
von 900 bis 11000 nicht hervorbringen können. Um 
jedoch auch gegen die bei nicht sorgfältiger Wartung 
möglichen Funkengarben geschützt zu sdn , ist es 
nöthig , den Commutator luftdicht einzuschliessen und 
sollen die betreffenden Gehäuse aussen Abkühlungsflächen 
besitzen. Im Allgemeinen ist es sicherer, nicht nur den 
Commutator, sondern auch die Armatur nach aussen ab
zuschliessen, doch bringt dies wiederum den Nachtbeil 
mit sich, dass ein grösserer Raum entsteht und sonach, 

13) Durch Revue univer.Jelle des Mines etc., T. XVII, S. 206 
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falls doch ein Eindringen von Gasen stattfindet, das 
Gehäuse unter Umständen zerstört werden könnte. Letz
terer Umstand ist jedoch nicht von besonderer Bedeutung, 
da das Arbeiten in gasreicher Atmosphäre nicht gestattet 
ist, resp. der Motor in einem solchen Falle abzustellen 
sein wird. Die an den Umschaltern vorkommenden Funken 
können leicht durch Anbringung sogenannter Neben
schlüsse vermieden werden. Alle Leitungen müssen in 
Schlagwettergruben gut isolirt sein." Gegen Kurzschlilsse 
und Funkenbildung im Falle einer Beschädigung der 
Hauptleitung empfehlen L. & C. At k ins o n ihr Sicher
heitskabel. H) 

A 1 bio n Sn e 11 , der Chefingenieur der Electric 
Power and Traction Company in London, gab mit Bezug 
auf diese Ausführungen L. & C. At k ins o n's seinen An
schauungen dahin Ausdruck, dass er sich durch Experi
mente überzeugt habe, dass gewöhnliche Commntator
funken Schlagwetter nicht zu zünden vermögen , dass 
ferner gegen abnorm a 1 e Feuererscheinungen au den 
Bürsten die Einschliessung der letzteren, ernntuell der 
ganzen Armatur einen hinreichenden Schutz gewähre. 
Zu den Leitungen verwendet Sn e 11 in nassen Schächten 
und Strecken übersponnene und in Ozokerit getränkte 
Bleikabel. In druckh11ften Strecken erweisen sich jedoch 
die Bleikabel zu starr und ist es dann besser, eine Iso
lirung von vulcanisirtem Kautschuk zu verwenden. Nach 
Prof. Lu p t o n muss man zwischen eigentlichen Schlag
wettergruben und solchen Gruben, in welchen Schlag
wetter nur sporadisch auftreten, unterscheiden. Während 
für die letzteren Gruben die vorgeschlagenen Sicherheits
maassregeln ausreichend erscheinen, dürfte dies nach An
sicht des Redners bei gasreichen Gruben nicht der Fall 
sein. Ein weiterer Redner führte zum Beweise dessen, 
dass die Collectorfunken der Dynamomaschinen Schlag
wetter nicht zu zünden vermögen, an, dass auf den 
Petroleumschiffen, wo explosive Gase sehr häufig sind, 
eine Züudung derselben durch die Beleuchtungsdynamo 
noch niemals vorgekommen ist. 

Die Anscl1auungen der meisten Redner, welche sich 
an der vorerwähnten Discussion betheiligteu : stimmten 
darin überein, dass der elektrische Betrieb in Schlag
wettergruben bei Anwendung der als nothwendig erkannten 
Vorsichtsmaassregeln dann zulässig erscheint, wenn die 
Anlagen sorgfältig bewacht werden. Bezüglich der 
Verwendung von Elektromotoren zum Befriebe von 
Schrämmaschinen wurde jedoch darauf aufmerksam 
gemacht, dass letztere Apparate an den gefährlichsteu 
Punkt~n der Gruben, nämlich in den Abbauen, arbeiten 
und desshalb bei r orhandensein YOn Schlagwettern 
filr den elektri~chen Betrieb weniger geeignet sein dürften. 
Von den meisten Hednern wurde anerkannt, dass der 
elektrische Betrieb für den engfüchen Steinkohlenbergbau 
eine grosse praktische ßedeutung besitze und sich gegen
über dem Pressluftbetriebe, sowohl in Bezug auf den 
Nutzeffect, wie hinsichtlich der Anlagekosten, gilnstiger 
gestalte. 

14) Siehe diese Zeitschrift. 18~1:2, Xr. 3~. 

E 1 e kt r i s c h e Be 1 euch tun g. Es ist ein Haupt
vorzug der elektrischen Kraftübertragung, dass mit der
selben an jeder beliebigen Stelle, wo sieh Leitungen be
finden oder Zweigleitungen hingeführt werden können, 
die elektrische Beleuchtung combinirt werden kann. That
sächlich finden wir auch bereits in den Gruben, welche 
elektrischen Betrieb besitzen, die Maschinenräume und 
Füllorte etc. elektrisch beleuchtet, wodurch in Folge der 
grösseren Helligkeit. des Lichtes die Sicherheit des Be
triebes nicht unwesentlich erhöht wird; auch kommen 
die sonstigen N achtheile des Oellichtes, nämlich seine 
Feuergefährlichkeit und sein ungünstiger Einfluss auf die 
Qualität der Wetter, in Wegfall. 

Was die tragbaren, elektrischen Glühlampen mit 
primären oder secundären Stromquellen betrifft, so ist, 
wie bekannt, bereits eine Heihe von Constructionen ent
standen 15), welche, bezüglich Gewicht und Leistung, den 
au eine gute Sicherheitslampe zu stellenden Anforderungen 
entsprechen würden. Leider hat es sich gezeigt, dass die 
Angaben der Fabrikanten dieser Lampen in der Praxis 
nicht immer zutreffen und dass insbesondere die Accu
mulatorlampen eine derartig sorgsame Behandlung er
fordern, dass ihre Verwendung als Grubenlampe für den 
currenten Betrieb noch ausgeschlossen erscheint. Ein
facher in der Behandlung Rind im Allgemeinen die tragbaren 
Lampen mit primären Stromquellen (galvanischen Ele
menten), doch sind letztere noch zu wenig dauerhaft und 
zu theuer. 

Signal wes e n. Die Verwendung von Telephonen 
und elektrischen Signalvorrichtungen in den Gruben ist 
in sichtlicher Zunahme begriffen und werden besonders 
neue Gruben in dieser Beziehung mit allem ~öthigen 
ausgerüstet. Zum Betriebe von Signalvorrichtungen für 
Gruben dürften sich die He 11 es e n'schen Trocken
elemente, welche seit einiger Zeit von der Firma 
Siemens & Halske in Wien fabricirt werden, am 
besten eignen. Diese Elemente sind fast völlig constant, 
besitzen eine elektromotorische Kraft von 1,415 Volt 
bei nur 0,067 Ohm innerem Widerstand und cig·nen 
sich desshalb besonders zum Telegraphen- und Telephon
dienst. Ihr grosses Erholungsvermögen garantirt eine 
lange Dauerhaftigkeit; ein weiterer Vorzug dieser 
Elemente ist der, dass sie keine Flüssigkeit enthalten 
und völlig geschlossen sind, daher alle L"ebelstände der 
nassen und offenen Elemente, als das leichte Ansetzen 
von Staub und Schmutz, sowie von Krystallen oder 
Salzen an der Aussenseite der Gefässe, Versagen in 
Folge von Verdunstung etc. entfallen. Oer Preis eines 
Elementes mittlerer Grösse von 1,36 /.'!/ Gewicht ist 2 ft. 

Elektrometallurgie. Ein dem Siemens'schen 
Verfahren IG) ähnlicher Proccss zur directen Gewinnung 
des Kupfers aus seinen Erzen ist jener von Dr. Ho e p f n er 
in Giessen. Lrtzterer unterscheidet sich jedoch von dem 
ersteren dadurch, dass statt einer Eiseusulfatlösung eine 
Eisenehloridlösung als Auslaugeßüssigkeit benützt wird. 

1 ~) Siehe diese Zeitschrift, 1892, Nr. 38. 
16

) Siehe diese Zeitschrift, 1892, Nr. 8. 
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lm r ebrigeu ist der Verlauf des l'rocc8ses dem des 
S i e m e n s' ~chen Verfahrens sehr ähnlich, daher auf die 
Beschreibung des letzteren verwiesen werden kann. Die 
Apparate zum II o e p f n e r'scheu Verfahren waren auf 
der elektroteclmischeu Ausstellung in Frankfurt cxponirt; 
Näheres über praktische Verwendung dieses V erfahrcns 
ist Li:;her noch uicht bekaunt geworden. 

Ei11 ProLlcm, dessen Liisung vielfach versucht 
wurde, besteht in der Elektrolyse des gc8chmolzenen 
Kochsalzes zur Gewinnu11g \"011 Chlor einerseits und 
Natrium, beziehungsweise Aetznatron andererseits. Das 
in solcher Weise dargestellte Natrium, sowie nicht minder 
das Chlor könnten selbstredend vortheilhaftest verwendet 
werdeu. Indessen sind die Schwierigkeiten bei der Elektro
lyse des geschmolzenen Salzes nicht unbedeutende; 
denn das Chlornatrium kocht schon bei einer Temperatur, 
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welche wenig höher i~t, als sein Schmclzpuokt, d11hcr 
man das Natrium nicht rein, sondern immer mit grö3seren 
Mengen von Salz gemischt erhält. l•'erner ergeben sich 
auch bei der Durchführung des Processes verschiedene 
Schwierigkeiten, da das geschmolzene Salz das Material 
der gewöhnlichen Schmelztiegel stark angreift. 

Ein Erfinder in Sheffield hat ein Patent auf Ver -
besserung von Stahlgüssen mittelst Hindurehleitung des 
elektrischen Stromes durch das Metallbad genommen. 
Der Strom wird während oder nach dem Giessen dureh
gcleitet, wobei eioe solche Anordnung der Moleküle er
zielt werden soll, welche eine Verdichtung und ein Fester
werden des Metalles zur Folge hat. 17) 

P. 

1 ;) 1'hc lron antl Coal TradcA Review vom 2ll. Aug. 1892. 

)fitthc>il1111gP11 aus dt•m 1'11t•mischt•11 Lahoratorium tlt•r österr. Alpinen Montan-Gesellschaft 
in Xeuherg. 

\'011 Hanns v. Jüptner. 

I. 
Eine neue :Methode zur Ermittlung der Brennstoff-Zusammensetzung im Grossen. 

(:f.'ortsct.-.nng 1·011 S. K7.) 

Hieraus geht hervor, dass die Vernachlässigung 
der Flugrussbildung nur dann zulässig ist, wenn die
selbe verschwindend klein oder die Summe desselben 
und des Kohlenstoff-Irnckhaltes der Asche (u. zw. ins
besondere letzterer \Yerth) so gross ist, class dieselbe 
den \Y erth von '1/ „ 1; weit übertrifft. Ersteres kommt bei 
Rostfeuerungen bei genügendem Luftüberschusse liäufig 
vor und findet man dann den disponiblen \Y asserstoff 
je nach der Xatur des Brennmaterials um etwa 1--i°lo 
seines \Y erthcs zu hoch; was um so weniger in die 
Waage fällt, als gerade dort, wo der Gehalt an dispo
niblem \Y asscrstoff am grüssten ausfällt, der relative 
Fehler am kleinsten ist, und umgekehrt, so dass der 
Fehler unter den erwiesenen [ruständen den disponiblen 
Wasserstoff bei sämmtlichen Brennstoffen um etwa 0,03 
bis 0,0-! Gewichtsprocent der Kohle zu hoch finden lässt. 

Je höher der \Ycrth Yon x., + x., steigt, desto un
genauer wird die Bestimmung des disponil.Jlen \Y asser
stoffes ausfallen und wird endlich für x., + x„ = 52,11 
liei trockenem Holz, -l l ,6~l bei Holz mit 20° 0 Feuchtig
keit, 63, 91 bei wasserfre:em Torf, 46,01 für Torf mit 
~0° 0 Wasser, 72, 71 fiir wasserfrcie Braunkohle, 54,51 
fiir Braunkohle mit 211° 0 Xiissegehalt, 93,01 für Rtein
kohle und :18, 71 ° 0 fiir A 11thr<.1cit vollkommen unvcr
liis8lich. 

i:'o hohe \Y crthc knmmcn jedoch nie ror und der 
in der Praxis kaum zu erreichende !llaximalwerth für 
x., + x.,, diirfte (bei (;a;;gencratoren) etwa ~0°, 0 cles 
Brennstotlgewichfe,; sein. In diesem Falle betr:igt der 
Fehler etwa 3 hifl llJ'l 0 des disponiblen \Y asserstoffes, 
d. h. die Menge desselben wird um :~ bis 10°/0 seines 
wahren Werthes oder um 0,12 bis 0,30°/0 des Brenn
stoft~~cwichte,; zu ho1·h gefunden. ( D;c~e Angahcn beziehen 

sich somit auf den durch Vernachlässigung des l!'log
russes möglichen Maximalfehler.) 

Helativ, d. h. in Bezug auf sein eigenes Gewicht, 
ebensogross und in demselben ~inne ist der Fehler, der 
durch V crnachliissigung des Flugrusses bei der Bestim
mung des vergasten Kohlenstoffes gemacht wird; 
absolut ist derselbe jedoch natürlich ebensovielmal grösser, 
als der Brennstoff mehr Kohlenstoff als disponiblen 
Wasserstoff enthält. 

Die Bestimmung des G es am m t- K o h 1 e n s t o ff es 
zeigt hingegen weit kleinere Fehler. Während nämlich 
der Gesammt-Kohlenstoffgehalt in Wirklichkeit 

[1;- ~ (x, +x„)] 
0.7 - ---- . 1,07191 C1 + x., + x.„ 0: 0 be-. w 

2 ('] + 2 
trägt, wird er bei Vernachlässigung YOn x.,, um x.„ -

8 
0,7 X „ Y.„ „ 

X 1,0i l!l 13 . e1 , oder etwa um 

( 1,03.c1 '1 
l 1 - ------;-J )(.' 

c + 
l 4 

nahezu nm 
\\' X,, 

fnnden. 

x.„ 
-! e 

1 + 
w 

• "1-, • also 

kleiner ge 



Die Menge des c h e m i s c h g e b u n de u e n 
Wassers endlich wird natttrlich einerseits zu Folge 
des Fehlers bei Bestimmung des Gesamrntkohlenstotfes 
zu gross: andererseits aber zu Folge des Fehlers bei 
Bestimmung des disponiblen Wasserstoffes zn klein ge
funden. 

Die nachfolgenden Beispiele . welche sieh auf eine 
und dieselbe Kohle beziehen und eine Flugrussbildun~ 

von 0, 1. 2 und 3° 0 (letzteres ist der bisher ermit
telte Maximalwerth) zur Voraussetzung haben, zeigen 
die Grilsse dor bei Berechnung der Rrcnnstoffzusam
mensetzung durch Y ernach Hissigung des FI ugrusses rnr
ursachtcn Feh'cr. 

Die Berc1·hnung der ;l,usammcn8etzung des Brenn
stoffes erfolgt auf eine einfachere Art, als nach den 
oben entwickelten Formeln. 

Zusammensetzung der Kohle: 

Kohlenstoff ( c) 
disponibler Wasserstoff (h) 
ehern. geb. Wasser (W1) 

hygroskop. „ (W) 
Asche (A) 

12,00°:0 

2,00" 
10,00 „ 
8,00" 
8,00 ,. 

Summe 100.no 0 
0 

Der Rostdurchfall hätte pro 100 l~!J Kohle ent
halten: 

Asche 
Kohlenstoff (x,) 

8,00 ky 
1,00 " 

Summe 9.00 k_q 
Die filr diese Kol1le tlworetiseh zur vollst:indi

gen Verbrennung erforderliche Sauerstoffmenge betriigt 
208,00°/0 des Kohlengewichtes. Es ist somit: · 

A = 8,00°/o x, = l,00°io 
w == 8,00 " 'J = 208,00 " 
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Fiir cme Flugrussbildung· Yon 

haben wir somit: 
vergasten (' 

oo/o 10 0 

71° ,, 7()0 0 

•)u 
- ü 

Zu;:ammensctzung der \"erlm:nnungsga;:e: 

() o, 0 1 u 0 2 u 0 

Kohlcmiiure \"olum- 0 / 0 !l,7(i \1.75 \l,'j.1 

Sauerstoff „ „ 10,5\1 10/>\t lO.i"10 
Fl.tick;;toll' „ 10:1;;, 70.fi(i 79,G7 

30 0 

:-J 'JI 0 

\l, 73 
10,59 
'i!l.6~ 

:-\umme 1011,oO 100,0U 1011,011 1110,00 

(Bei Bereehnun:-:· obiger Yerhrcnnung~g·ase w1H·dc zur 
\"ereinfaehung der I:eclmungen ein Luftiibcrsehuss gleich 
der bri der \"erhrennung tliatsil(•hlich verbrauchten Luft
menge angenommen.' 

Die x, = l,(Jl)O/o Kohlenstoff, welche in den nost-
~ 

durchfall gingen. hätten zu ihrer Verbrennung ;J x, = 

2,67 °/0 Sauerstoff erfordert; da dieselben, nun nicht. 
zur Yerbrennung gelangten, wurden auch nicht i;, son-

8 . 
dern nur i; -

3 
1., 0 

0 ~auerstott' erfordert. das ist 

205.:13° 0 des Kohlengewichtes. Hiemit hatte sich sowohl 
der ,·crgaste Kohlenstoff (c 1 ) als der disponible Wa~ser
stoff in dem Verhiiltnis;;e n~rbunden. in welchem der 
:'\auerstoff in der l'02 und in dem, durch Verbrennung des 
disponiblen Wasserstoffes entstandenen Was~er rnrhan
den ist. Der ~auerstotlgehalt der Kohlensäure ist dem 
Volumen nach gleich dem Kohlensiiurevolumen selbst, 
nämlich in unseren vier Beispielen 

ll 0 u l 0 '" 2 0. 0 :1 o, 0 

0,7G \"ol.- 0 
0 , ~1.7r1 \"ol.- 0 

0 , 0,74 Yol.- 0 
0 • \l,73 Vol.- 0.' 0 • 

Die Menge des mit dem disponiblen Wasserstoffe 
verbundenen Sauerstoffes hingegen berechnet sich in 
folgender Weise: 

21 
Dem N-Gehalte der Gase entspricht an Sauerstotfo„ = ... 

79 
n 21.18 Volum-' ,'

0 ~l,18 Volnm- " ~l,18 Volum-0 „ 21.18 Volurn- 0 '„ 

2U,:1~ ~ Die Gase enthalten an Sauerstoff 0 1 = CO, + 0, = . . 20,:35 ~ ~0.34 21.1,33 
Es sind somit mit dem disp. Wasserstoff in Yerbinqnng ge· 

w 
treten (o,, - o,) = 2 = . . 

Der verbrauchte Sauerstoff vertbeilt sich somit 
zwischen Kohlenstoff uud Wasserstoff nach den Pro
portionen: 

( w1. -( 8.".·. ~ 002 + 2 j · 002 - i; - 3 ;<.l) • X 

für den vergasten Kohlenstoff und 

( C02 + ; j : ~ = ~i; - : x1 j : y 

für den disponiblen Wasserstoff. 

Dem x Sauerstoff entsprechen nun 
8 

x Kohlenstott; 

während dem v Sauerstoff 
1 

y Wasserst-Off entspricht. . 8 . 

Hienaeh berechnen sich die obigen Beispiele wie 
folgt: 

u.83 Volum-0
/, 11,84 Volum 0 

0 0,~5 Voluru-°/o ll,8li Volnrn° 0 

8 
3 X -

23,66 :?H,63 23,61 :rn,il9 
Vergaster Kohlenstoff: 

3x 
C - t: - - 70,08°'0 70,89° '0 70,83° '0 70,77°,'0 ' .,- 8 -

Gesarnmt-Kohlenstoff: 

h= 

r 
'r;
\. 

8 



Chemisch g-ehnndencs Wasser: 

W1 = 100-(A 
+ w + c + h) 
-::-:: 100-16-
-(c + h) = 84 -
- (c + hJ = 10,02° 0 10,08°/0 10,12°/0 10,16° 'o 

Die durch Vernachlässigung der Flugrussbildung 
l1ewirktcn Fehler sind also - wie vorstehende Beispiele 
zeigen - ziemlich klein und werden dadurch noch 
verringert, dass der Flugruss nicht allein aus Kohlen
stoff be»teht, sondern auch Wasserstoff enthält. 

Aehnlich und auch ungefähr ebensogross werden 
die Fehler, wenn mlln die Zusammensetzung eines Brenn
stoffe;; aus der Zusammensetzung der daraus gewonne
nen Generatorgase berechnen will und hiebei die Theer
bildung \·ernachlässigt, doch ist diese Art der Berechnung 
zu Fol,!!'e ihrer minderen Genauigkeit weniger empfeh
Ienswerth. 

Enthält die Kohle erhebliche Mengen Schwefel, so bleibt 
nichts lihrig als den Gehalt an verbrennlichem Schwefel 
in mehreren eigenen Proben zu ermitteln und für den 
durchschnittlichen Schwefelgehalt (SJ bei Kohlen 8.72 X 

0,077:1 S = O,G7J S kg Sauerstoff, für Cokes aber 
7.18 X 0,077:l S = 0,555 S kg Sauerstoff von dem 
irgendwie zu ermittelnden Gesammt - Sauerstoffbedarf in 
.Abzug zu bringen. Diese Correctur gründet sich darauf, 
dass Kohlen Fe 82, Coke;i aber Fe S enthalten , welche 
sich zu Fe 0 und S O~ oxydiren. 

·r) Ein letztes )fittel endlich, um die Zusammen
setzung der Kohle aus der Gasanalyse zu berechnen, 
bietet die dir e c t e Bestimmung des Wasser g e
h a 1 t es der Rauchgase. 

Zieht man mm ""assergehalte dieser Ha;ie den 
\r assergehalt der zugetretenen Verbrennungsluft, der 
sich ja aus dem Stickstoffgehalte der Gase mit Zugrunde
legung rnn Hygrometer- oder Psychrometer - Beobach
tungen leicht berechnen lässt, ab, so entspricht der 
Rest dem hygroskopischen und chemisch gebundenen 
und dem durch Verbrennung des disponiblen Wasser
stoffes entstandenen Wasser. Die Gewichtsrnrhältnisse, 
in welchen diese, sowie der vergaste Kohlenstoff zu 
einander stehen, lässt sich aus der Gasanalyse leicht 
berechnen und da der Procentgehalt des fraglichen 
Brennstoffes an allen diesen Bestandtheilen zusammen
genommen [nämlich 100 - ( A + x.,)] ebenfalls bekannt 
ist, hat es auch keine Schwierigkeit, die Procentgehalte 
an vergastem Kohlenstoffe, an disponiblem Wasserstoffe, 
sowie an chemisch gebundenem Wasser einzeln zu er
mitteln. Die Art dieser Berechnung ist - nach dem schon 
friiher Gesagten - so einfach, dass ein weiteres Ein
gehen darauf überflüssig erscheint. 

Wird bei der Berechnung der gebildete Flugrnss 
("A-„:1 vernachlässigt, so entstehen hiedurch eben so ge
ringe Fehler, wie bei der früher erwähnten Art der 
Berechnung. 

Was nun die eigentliche Versuchsanstel-
1 u u g anbelangt, so erfolgt die Bestimmung des zur 
vollständigen Verbrennung nöthigen Sauerstoffquantums 
nach der Art der bekannten Bert hie r'schen Brenn
werthbestimmungen. Während diese Methode zur Bestim
mung des ßrennwerthes rnn Kohlen völlig ungenügend 
ist , gibt sie in urnierem Falle recht befriedigende Re
sultate, da ja bekanntlich zwischen dem Bleiregulus
Gewichte zweier Proben nur O, 1 g (ent.sprecbend 
0,00773 lcg Sauerstoffbedarf pro 1 l.:g Kohle) Differenz 
vorhanden sein soll. Wägt man, statt wie gewöhnlich 
1 g, 5 g de3 Brennstoffmaterials ein , so steigert sich 
hiedurch die Verlässlichkeit der Probe noch ganz erheb
lich, um so mehr, wenn man mindestens 4 bis 6 Proben 
gleichzeitig ausführt und daraus das Mittel nimmt. 

Wie gering übrigens auch bei grösseren Differenzen 
im Gewichte der ßleireguli der Fehler in der Bestim
mung des zur vollständigen Verbrennung nötbigen 
Sauerstoffes wird, zeigen folgende , auf Fohnsdorfer 
Stuckkohle bezllgliche Proben : 

Gewicht des Blei- Zur Ver-: 
brennoncf. 

Ein- regulas in g von 1 kg . 

Brennstoff waage -------------- Brennetof-
direct er-· per 1 .'l fes erfor-

g der liehe 
mittelt ' Brennstoff Sauerstott'-

1 
menge ky 

1 

Fohnsdorfcr Stückkohle l,OU 21,98 21,98 1,69,0 
1 l,00 22,31 1 22,31 1,72,5 

" ~' ! 

" " 
5,00 110,30 22,06 1,7069 1 

" - 5,UU 109,38 21,88 16910 
i 

" 
5,00 111.59 2:.!,79,, 1,72;; 

" 
5,00 111,36 22,68 1.7216 i 

" " 
5,00 111,68 22,34 1,7269 

" " 5,00 1115,42 23,08 1.7841 1 

" " 
5,00 110,09 22,02 1,70,1 

" " 
5,00 112,52 22,50 1,i30a 

~litte! . . · 1 - 1 22,36451 l,72109 1 

Die bei vorstehenden Proben verwendete Kohle war 
g-anz fein zerrieben; gröberes Pulver lieferte zu niedrige 
Resultate, wie die folgenden Zahlen lehren : 

Gewicht d. Bleiregalas Zur Ver· 

1 
brenunn~ 

Bciläutigc Korngrüsse Ein- iu Grammen von t kg ., 

des untersuchten 
- - ---- Brennstof- 1 waagc 
direct er- per 1 g fee erfor- 1 

Brennmaterials g derliche 1 

mittelt Brennstoff Sauerstoff-
menl!:e kg 

1 

Reiskorngrüsse . 1,001 21,38 
1 

21,38 1,6521 i 
" " " 

1,00 20,25 20,25 1,53;0 
1 

" " " 
5,00 98,97 Hl,79, 1,53,ll 

1 .. „ 5,00 94,03 18,RO 1,4537 
1 

" " " 
5,00 109,73 :.!l,!:15 1,6961 

1 

" " " 
5,00 108.05 21,61 1,670; 

1 

.Mittel . . . 1 - 1 20,63231 1,58973 

Grüsse . . . . . 5,00 100,68 20, 14 1,556; 
Erbsen- und Bohnen-1 1 1 

Die Sauerstoffmenge erhält man durch Multiplica
tion des auf 1 g Brennstoff reducirten Bleigewichtes 
mit dem Factor 0,0773. 



Die erste Tabelle, welche sich ebenso wie die zweite 
auf ein Stück Fohnsdorfer Stückkohle bezieht 1 weist 
immerhin noch recht erhebliche Differeuzen im Gewichte 
der Bleireguli aus. Wenn nun auch nicht geleugnet werden 
kann, dass die Re r t hie r'sche Probe theils wegen des 
unvermeidlichen Anhängens von Glätte am Bleikönig, 
theils wegen der Möglichkeit von Bleiverlusten durch 
in der Schlacke eingeschlossene kleine Bleikügelchen 
oder selbst durch Verdampfung ungleich weniger genaue 
Resultate gibt, als beispielsweise die Silber- oder Gold
probe, so scheint es doch, als ob die in der Zusam
menstellung ersichtlichen Differenzen im Gewichte der 
Bleireguli weit weniger auf die mögliche Ungenauigkeit 
der Probe, als auf ungleiche Zusammensetzung des 
Probematerials zurückzuführen wäre. Wie schon erwähnt, 
wurden die sämmtlichen vorstehenden Bert hie r'schen 
Proben rnn einem etwa faustgrossen Stückt! F o h n s
d o rf er Kohle abgeführt und wurde das erforderliche 
Probenmateriale nach entsprechender Zerkleinerung ohne 
vorhergehende Mengung eingewogen. Von demselben 
}lateriale wurde nun gleichzeitig, u. zw. ebenfalls 
absichtlich ohne jedes Vermengen, eine Reihe von 
Proben zur Bestimmung des Wasser- und Aschengehaltes, 
der Gas- und Cokesausbeute eingewogen , welche die 
untenstehenden, recht erheblich von einander rnriirenden 
Werthe ergaben. 

Von der Ausführung von Elementaranalysen der 
einzelnen Kohlenproben wurde, theils wegen der Um
ständlichkeit dieser Bestimmungen, theils aber auch, 
weil die ausgeführten Bestimmungen zum vorläufigen 
Nachweise der ungleichmässigen Zusammensetzung selbst 
innerhalb eines und des nämlichen Kohlenstückes hin
reichen, ab~esehen. Immerhin beabsichtigt der Verfasser 
diese Untersuchungen fortzusetzen und hofft hiedurch 
Aufschlüsse über den Zusammenhang zwischen Rleigewic ht 
und Kohlenzusammensetzung zu erlangen. 

Die erwähnten Untersuchungen der Kohlenproben 
ergaben: 

skopi- Gas· 
Kohliger 

Brennmaterial 

hygro·1 

sches gie \Jigkei t 
Wasser! 

Rück- • .\sehe 
stand 

-- 01"_1 __ 0,--o-~l--o,:_o_ -~I --0-,0-: 

Fohnsdorfer Stückkohle 8,49 
8,02 
7,77 
7,63 
6,87 
9,13 
8,17 
7.24 

28,57 
29.07 
27,95 
28,41 
31,67 
29,76 
28,81 
31,90 

53,85 
53,57 
54,79 
54,15 
52,:n 
53,27 
53,21 
51.54 

9,09 
9,34 
9,49 
9,81 
9,15 
8,94 
9,81 
9.32 

n 

n 

n 

n 

n 

" 
~ 

oder an 

n 
n 

n 
~ 

n 
n 
n 

lhttel. 

trockener 
Nr. 1 

" 2 
,, 3 

" 4 

. . , 7,91 1 29.52 1 53.33 1 9,37 

und aschenfreier Kohlensubstanz : 
82,42°/01 
82,64 „ 
82,74 „ 
82,56 „ 
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Nr. 5 

" 6 
,, 7 

" 8 
Mittel 

83,98° 0 

83,03" 
82 102 r 

83,44" 

Ist nun auch die grösste Differenz zwischen den 
ermittelten Sauerstoffmengen (0,0931 kg oder etwa 5,2° 0 

des Sauerstoffbedarfes) ungefähr doppelt so gross, als 
die Maximaldifferenz zwischen den Gehalten an trockener 
und aschenfreier Kohlensubstanz 11 1 76 oder 2,3°1o dieses 
Gehaltes), so erreicht nicht nur die Differenz in den 
Mengen des koh!igen Destillationsrückstandes (2,85 oder 
5,2°/0 des kohligen Rückstandes) ersteren Unterschied, 
sondern derselbe wird noch weit übertrotfän durch die 
Differenzen zwischen den ermittelten Gasgiebigkeiten 
(3,95 oder 12,30/o der Gasgiebigkeit) und gerade diese 
letzteren W erthe sind (da sie ja vom Wasserstoffgehalte 
der Kohle abhängen) von besonderem Einflusse auf die 
Menge des zur vollständigen Verbrennung der Kohle 
erforderlichen Sauerstoffes. 

Die Bestimmung des Flugrnsses, sowie des etwaigen 
Theeres ist eine ziemlich missliche Sache. Sie lässt sich 
allerdings - wenn auch nicht allzu genau - durch
führen, doch wurde oben schon gezeigt, dass durch 
Vernachlässigung dieser \Yerthe nur unerhebliche Fehler 
hervorgerufen werden. 

Auch die Wasserbestimmung der Gase hat ihre 
Schwierigkeiten. Die Gase müssen zunächst durch Fil
tration über Glaswolle oder Asbest von mitgerissenem 
Russ oder Asche etc. befreit und dann muss das Wasser in 
geeigneten Absorptionsgefässen (Chlorcalciumröhren etc._1 
zurückgehalten und gewogen werden. Um nun vorzeitige 
Condensation des Wasserdampfes etc. zu verhindern, 
muss die Gasleitung inclusive der Russ- und Staubfilter 
auf ihrem ganzen Wege vom Ofen bis zu den Wasser
absorptionsgefll.ssen auf einer 1000 C übersteigenden 
Temperatur erhalten werden , was gewiss umständlich, 
ja in manchen Fällen geradezu unausführbar ist. 

Was schliesslich die Gasanalysen anbelangt, so 
muss bei denselben eine möglichste Genauigkeit zu er
reichen getrachtet werden. Hiezu empfiehlt es sich zu
nächst, während des Versuches nur wenige Gasproben 
anzusaugen, von denselben aber mehrere Analysen aus
zuführen, um so die unvermeidlichen Beobachtungsfehler 
möglichst zn compensiren. Ceberdies ist die Auswahl 
solcher Gasanalysenapparate unerlässlich , welche YOn 
vorneherein recht genaue Resultate zu erlangen gestatten. 

In Fällen , in welchen die Brennstoffuntersuchung 
in einem eigens hiefür eingerichteten Ofen - also in 
einer eigens hiefür bestimmten „Heizversuchsstation" -
ausgeführt wird (in welchem Falle auch weit genauere 
Resultate erzielt werden können) 1 ist es zweckmässig, 
für die Gasanalysen einen eigenen Raum (ein kleines, 
„gasanalytisches Laboratorium", d. i. ein nach Norden 
gerichtetes Cabiuet) zu bestimmen und denselben mit 
einem Gasanalysenapparat von B u n s e n , R e g n an lt, 
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Frank land oder Anderen, die gestatten, die volum
procentische Zusammensetzung ,·on Gasen auf 0,01 
Volum- 0 

0 genau zu ermitteln, zu versehen, während 
man in solchen Fällen, in welchen die Analyse bei 

einer beliebigen Feuerung ausgeführt werden soll . al'f· 
einfachere, wenn auch weit weniger genaue Ga;;analy~en
apparate hingewiesen ist. 

(Schluss folgt.) 

Longwo1ih's Rahmenhammer. 
Von Julius v. Hauer. 
(Hiezu Fig. 5 , Tafel VI.) 

Dieser mittelstRiemenumsetzung betriebene Hammer'), 1 stange befestigten Kolben enthält und durch fünf Canäle 
welcher rnn Samuels o n & Comp. in Banbury gebaut mit dem oben und unten offenen Kasten 9 in Yerbinduug 
wird, ist durch die Einrichtung zur Hegulirung der steht. In diesem befindet sicl1 ein Schieber, welcher durch 
Stärke der Schläge bemerkenswerth. Nach Tafel VI, Auftreten auf den nahe tlem Boden befindlichen Hebel 
Fig. 5, welche den Hammer im Verticalschnitte darstellt, lilt' mittelst weiterer l:'msetzung abwärts bewegt werden 
besteht dessen Gerüst aus zwei Ständern, an welchen kann und für gewöhnlich durch den Druck der Feder i 
sich Ansätze a zur Führung des Fallblockes befinden. auf den Hebelarm lt' in der höcbsten Stellung erhalten 
Die Ständer sind oben durch den mit horizontalen Seiten- wird. Bei dieser Stellung sind alle fllnf Canäle geschlossen. 
platten aufliegenden uud festgeschraubten Cylinder h, die im Cylioder h unter dem Kolben befindliche Luft 
sowie durch den Bolzen c \·erbunden. An der Triebwelle kann nicht entweichen, der Niedergang erfolgt aw lang
befindet sich eine Doppelkurbel, deren Zapfen den Block samsten und es ergibt sich der schwächste Schlag. Je weiter 
d bewegt, welcher auf einem bei e drehbaren Hebel der Hebelarm /, niedergetreten wird, desto weiter geht 
gleitet und diesen in Schwingung versetzt. Durch zwei der Schieber in g abwärts und desto mehr Austritts-
an der Welle e befestigte Arme, zwei Zugstangen und canllle werden entblösst, welche die Luft auf einem immer 
ein Querhaupt wird die Bewegung an die Büchse f und griisseren Theil des Niederganges ausströmen lassen, 
von dieser durch die eingeschlossene Luft auf einen daher die Stärke des Schlages zunimmt; ihr Maximum 
Kolben übertragen, an dessen Stange unten der Fall- erreicht dieselbe bei der tiefsten Stellung des Schieberii, 
block befestigt ist. indem dann alle Canäle offen sind. 

Am Cylinder f sind oben und unten Luftlöcher Am ('ylinder b befinden sich nahe unter dem Deckel 
angebracht, um zu Ende des Auf- und füederganges Oeffnungen, durch welche Luft ein- und ausströmen 
Luftkissen zu bilden, welche die Stösse beim Hubwechsel kann, so dass die Spannung ober dem Kolben stets 
mildern. Beim Aufgang de.3 Cylinders f entweicht anfangs, nahezu gleich der atmosphärischen bleibt; am Boden sind 
wllhrend der Kolben noch seine tiefste Stellung einnimmt, zwei nach oben sieb öffnende Ventile an_gebracht, durch 
etwas Luft durch die unteren Löcher; sobald diese den welche beim Aufgang Luft eintreten kann. Sind die 
Kolben erreichen, wird die Luft unter demselben Yer- Ausströmungscan!ile für die Luft durch den Schieber !/ 
dichtet und ein sanfter Anhub erzielt. theilweise gedeckt, so wird die Luft beim Niedergang 

Beim Niedergang des Cylinders f strömt zuerst comprimirt, die dazu verwendete Arbeit jedoch beim 
Luft aus dessen oberen Oeffnungen, bis diese Yom Kolben Aufgang wieder zur Hebung des Hammers abgegeben, 
überdeckt sind: dann wird die Luft im obersten C~·lin- daher ~ich theoretisch kein Verlust ergibt. Der Gang 
derraum yerdichtet und die Bewegung des Kolbens ohne ist leicht zu reguliren: durch Auftreten auf den Hebel 
Stoss umgekehrt. und baldiges Loslassen desselben kann man den Hammer 

Zur Regulirung der Stärke der Schläge dient der wenige und auch nur einzelne Schläge verrichten lassen. 
untere Cylinder b, der gleichfalls einen an der Hammer- Derselbe wird mit Fallgewichten ,-on 5 kg bis 500 l.·y 

und für Hubzahlen von 50 bis 500 in der Minute aus-
') Engineering, 1892, 53. Band, S. 419. geführt. 

}'örclerung mit Seil ohne Ende. 
lJiese kon.mt in cer nHeren Zeit in Deutschland 

},ä1 figer als sonst zur Anwendung, und zwar sowohl bei 
der Horizontal-, als auch bei der geneigten Förderung. 
Nach ,.,~ächs. Jahrbuch" 1892 wurde auf dem Bürger
schacht e lI bei Zwickau ein 280 m langer flacher Brems
lerg zur Förcerung mit endlosem Seile eingerichtet; 
ebenso ai:ch ein Bren:sberg auf der Grube Deutschland 
zu Oelsnitz. Auf der Ab1heih.mg Maybach bei Saar
brücken wurde nach „z. f. d. B.-, H.- u. S.-W. ", Bd. XL, 
gleichfalls eine eolche Blemsbergförderung eingeführt, 
wobei zur Verbindung der Wägen mit dem Seile eine 

Seilklemme angewendet wird, welche sich von der von 
J u c h o angegebenen Seilkatze dadurch unterscheidet, 
dass das Festklemmen der beiden charnierartig Yerbun
denen Klemmhälften auf dem Seile nicht mit Schrauben, 
sondern in beqnen::erer Weise durch einen Keil erfolgt. Zu 
dem Zwecke ist die eine Hälfte der Klemme mit einem 
angemachien Querbolzen versehen, welcher beim Zu
sammenklappen der beiden Theile durch ein Loch in 
der zweiten Hälfte durchgebt. Das Festklemmen erfolgt 
durch Eintreiben eines Keiles, welcher in das im Vor
kopfe des Querbolzens ausgesparte Keilloch eingesteckt 
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Poech: Fortschritte in der Electrotechnik. (Fig.1- 4.) 

fahrbare Rotationspumpe von Siemens u. Halske. Elektr. Haspel von Siemens u. Halske in Wien . 

Fig.1. e Fig.3. 

Flg.2. 
Fig. 5. 

Elektr. Abteufpumpe 
von Easton u. Anderson, London. 

~L :'\Z' ehe k.k.Hof- erlag -- m1d l'ni:versi läts-Buchhandlung in Wien . Tecbn arl.Anst V c~ Höll er Wien 
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wird. Die Befestigung ist leicht anzulegen und zu lösen 
und soll durchaus zuverlässig sein. Die Verbindung der 
Wägen mit der Klemme erfolgt durch eine Zwieselkette, 
welche seitlich an der Iet:.teren befestigt ist. - Auf der 
Zeche Bern eck wurde eine Tagförderung mit Seil 
ohne Ende ausgeführt, mittelst welcher die Kohlenwägen 
..-om Schachte nach der 800 m entfernten Eisenbahn
Yerladebühne transportirt werden. Gegen die letztere zu 
hat die Bahn ein Gefälle von 1: 4 7 bis 1 : 13 und ist mit 
drei Krilmmungen angelegt, von welchen die stärkste 
einen Radius von 30 m besitzt. Die Förderung erfolgt 
in Zügen von je 10 Wagen mit Conducteurwagen. Die 
Verbindung des letzteren mit dem Seile geschieht mittelst 
Klemmbacken, welche durch eine Schraubenspindel zu
sammengepresst werden. Der Conducteurwagen besitzt 
nebstdem eiue kräftige Bremse und ist noch mit zwei 
Hemmeisen versehen. Die Betriebsmaschine ist am Schachte 
aufge.stellt. Die Führung des Seiles erfolgt in ilblicher 
Weise, mittelst horizontal liegenden und schräg stehenden 
Rollen. · 

Aueh zum Rangiren der Eisenbahnwagen innerhalb 
des Werkgeleises wurde das Seil ohne Ende eingeführt, 
und zwar beim Wilhelms c h acht I des Zwickau
Oberhohndorfer Steinkohlenbauvereines. Das Seil lauft 
neben den Geleisen und wird durch Tragrollen und 

Leitscheiben geführt. Bei Weichen sind in den Schienen
strang ausgesparte Gussstücke eingesetzt, welche das 
Seil in schräger Richtung durch die Schienen leiten. 
Die Verbindung der \Yägen mit dem Seile erfolgt mittelst 
Hilfsseilen, welche einerseits am Wagen angehakt, an
dererseits mittelst einer Backenzange am Seile befestigt 
werden. Zum Antriebe wird eine 12pferdige Förder
maschine benützt. 

Eine neue Seilbahn wurde in der letzten Zeit auch 
bei dem Steinkohlenbergbaue „Bockwa - Hohndorf-Ver
einigt-Feld" bchufs- Verbindung der beiden Schächte und 
zum Anschluss an die bereits bestehende Seilbahnanlage 
in Betrieb gesetzt. Sie dient zur Förderung der Wasch
berge von der Aufbereitung, und der Grubenberge vom 
Schachte nach den Haldenplätzen, gleichzeitig aber auch 

1 

zur Zuführung des Grubenholzes von dem Haldenplatze 
I nach den Schächten. 

1 

lieber die neuerrichtete Streckenförderung mit einem 

1 
unter der Streckenfirste geführten Seil ohne Ende auf 
der Zeche „Consolidation" wurde in dieser Zeitschrift 

1 

bereits berichtet. 

Die Zahl der in der neuesten Zeit in Deutschland 
'1 ausgeführten Kettenförderungsanlagen ist gleichfalls eine 

sehr bedeutende. K. 

Notizen. 
Vergleichtmde Versuche mit einem Guibal'tJchen und 

einem Kley'schen Ventil11tor. Die Steinkohlengrnbe "Heinrich" 
hei Saarbrücken besitzt zwei grosse Ventilatoren , w~lche die 
Ventilation der gleichen Grnbenräame za besorgen haben und 
gegenseitig zur Reserve dienen. Der eine Ventilator ist ein 
G u i li a !"scher. mit 11 m Durchmesser nnd 3 m Flügelbreite, der 

Versuch 

andere ein K le y"scher, vom 9 m Durchmesser und einer Flügel
breite von 1.8 m am Umfange und 2,7 m am Einlaufe. M.it den 
beiden Ventilatoren wurden vergleichende Versuche bei nahezu 
gleicher Umfangsgeschwiudigkeit angestellt , deren Hauptergeb
nisse nach Z. f. d. B.-, H.- und S.-W., Bd. XV, in der folgenden 
Zusammenstellnng angeführt sind. 

1 2 i 1 

K l e y 

3 - l' 2· 3' 
~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-

\

--- _G~ i b_~ 

Tourenzahl des Flügelrades (n) in der Minute _ 
Angesaugte Wettermenge pro Minute . 
Erzeugte Depression (b), 111111 (W.-S.) . 
Indicirte Leistung der Maschine (N,), 
Nutzleistung der Maschine (N,), 

N 
Indicirter Wirknngsgrad , x: -

3ti,2 1 40 
m8 2556,9 2727, 7 

. e 
. e 

32 3ö 
41,9 ' 50,3 
18,2 1 21,8 ' 

0,!3 0,43. 

45,41 42 : 50 54,l 
3144,9 2399,7 !2566,8 2832,3 

47,2 22,5 1 29,25 40 
63,35 32.~ i 42,7 58,6 
33,0 12,0 : lti,7 25,2 

O,ö3 0,37' 0,39 0,43. 

Ferner berechnet sich der Coefti cient für die 
nD 

Steigerung der Tourenzahl 

c 1 ) = O.ülS-3 Vb.-
·und der genäherte manometrische Wirkungsgrad K = c• 
1 

Sonach wäre im Durchschnitte beim G u i b a 1 · beim K l e y 
der indicirte Wirknugsgrad . . . . . = 0,46 0.40 
der genäherte manometr. Wirkungsgrad = 0.57 0,47 
und zur Eruugung der gleichen, im Bereiche der Versuche 
liegenden Depression wö.rde der Kley'sche Ventilator durch
schnittlich eine um circa 11° 0 grössere Umfang~geschwindigkeit, 
als der G u i b al'sche Ventilaror erfordern. In Anbetracht der 
auJfallend grossen Abweichungen der Resultate, wäre eine Wieder
holung der Versuche sebr angezeigt nnd äusserst erwünscht. K. 

Eine in 10 Stunden construlrte LocomotiTe. Die eng
lische Ostbahn - Gesellschaft (Great :Eastern Railway Co.) hat 
kürzlich in ihrer Fabrik zu Stradfort, unter der Leitung des 

') Vergl. nGni bal'scher Ventilat.or mit Einlauf-Conusen~, 
diese ~itschr .. 1888, S. t)il 

1,29 1.34 1,33 1,46 1,52 1,41 

' ..... = 0,60 0,&6 0,57 0,47 0,43 0,50 
Chefs der Anstalt, H. Ho i den, eine Locomotive sammt Tend~r 
in 10 Stunden fertiggeslellt. Es waren dabei 137 Maschinen
schlosser beschäftigt, von welchen 85 an der Locomotive. 52 an 
dem T_nder arbeiteten. Die Arbeit begann um 9" 8' Vormittags, 
am ,n• 47' waren alle Theile bereit, worauf sofort zur Montirnng 
geschritten wurde, welche 4" 37' in .Ansprach nahm. Um G' 55' 
stiess die Locomotive an der Spitze eines Güterauges den ersten 
Pfiff aus und fahr direct nach Peterborough. Der Anstrich der 
Locomotive trocknete während der Fahrt. (Annales industrielles 
vom 29. Jänner 1893.) E. 

Oberharzer Erze untersuchte Prof. Dr. W. Ha m p e auf 
ihren Sb- nnd As-Gehalt; ersterer schwankt in Bleiglanz zwischen 
1 

4 -
1 

• 
0

.·0 , während As in lUOg nur qualitativ nachweisbar war. 
Der Bleischweif ist nicht Sb - reicher, als der andere Bleiglanz.. 
Wesentlich ärmer an Sb, jedoch reicher an As als Bleiglanz ist 

4 
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Zinkblende, Schwefel- und Kupferkies. (Chem. - Ztg. , 1893, 
8. 60.) N. 

Die .Methoden der unterirdischen Orientirung und ihre 
Entwicklung seit 20CO Jahren hat Prof. Dr . .Jiax Schmidt in 
einer leichtfasslich und anziehend geschriebenen Broschüre be
sprochen, welche das 15. Heft der von der Gesellschaft Urania 
in Berlin herausgegebenen Sammlung populärer Schriften bildet. 
(Preis 60 Pfg.) N. 

.Metall· und Min11ralproductlo11 in Canada im Jahre 1890, 
1 8 9 u 

B e n e n n u n g 
Menge 

Kohle . tons ;3 117 661 
Eisenerze 
Gold , 
Kupfer 
Xickel 

" /lj :")11 
. ounces 6-1 04li 

lhs G 013 671 

Erdöl . . barrels (circ':i) 
Asbest • . . . tons 
Werth der Gesammtproductiun über-

haupt . . . . . . . . . . . 
Werth d. Ausfuhr für Mineralien und 

Mineral-Producte . . . . . . . . 
W erth der Einfuhr . . . . überhaupt 

1-135 'i42 
695 oou 

!J 860 

für Minerdlien u. l d t 1 f. Kohle 
Mineral-ProducteJ arun er 1 f. Stahl u. Eisen 

Werth der Einfuhr für Eisen, Stahl und deren Fabri
kate im Jahre 1891 . . . . . . 

Werth in 
Dollars 

6 296110 
155 380 

1149 775 
902050 
!;133 232 
820100 

1260 240 

19 331 688 

5 81.J7 541 
24412 327 
8154 504 
8 -173 741 

L-l 835 493 
Werth der Gesammtproduc1ion an Mineralien und 

Mineral-Producten im Jahre 1691 . . . . . . . 20 :16:-; ~tOl 
1The Iron and Coal Trades Review, Janner 189:1.) V. W. 

Gold hn Breunerit von dem Hohen Rapp bei Pregratten 
beschreibt Dir. E. D o e 11 (Verb. k. k. geol. Reichsanst., 1892, 
Nr. 14). Eine erbsengrosse Halbkugel rnn Gold auf Breunerit und 
mit diesem an.sgeföllt: Apatit, Magnetit, die~e in Kryställcben, 
und Talk sind Begleiter. Das Stück dürfte aus Serpentin stammen, 
der aus Tbonmagnesia-Hornblende hPrvorgegangen zu sein ~cheint. 

N. 
Grosse Panzerplatte. Die Geecbützstände an beiden Enden 

des im Ban begriffenen neuen englischen Kriegsschi:ft"es Ramillies 
werden mit Armirnngen aus je 22 Panzerplatten versehen. Eine 
dieser in Sbeflield bei Cammell & Co. gewalzten Platten ist 5.18 m 
lang, :.!,03 111 breit. u.-!6 111 dick und wiegt im fertigen Zustande 
518fJOkg. (.Iron", 1892, Nr.1003, S. 297.) H. 

t;'nterseeische Telegraphenkabel. Nach .Iron" (1892, 
Xr. 999, ~- 2011 waren Anfangs 1892 auf der ganzen Welt 
:!3395.lfm submarineTelegraphenkahel,davon ~-1-15.lfm in staatlichem 
und :20 950 im Besitze von Prirntgesellscha1ten in Verwendung, 
nebstdem noch eine Anzahl kürzere und längere Linien im Bau. 
Von den staatlichen Leitungen besitzt Grossbritannien 744, Frank
reich 736, Deutschland :291 und Italien :WO Mm. Denfachland er
tbeilt gegenwärtig keine Concessionen mehr für Privatkabel, welche 
in Grossbritannien, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Dänemark 
und der Argentinischen Republik vorherrschen. H. 

Norske ertsforekomster. Af J. ll. L Vogt. Unsere Leser, 
welche der norwegischen Sprache mächtig sind, seien hiemit auf 
3, in verschiedenen Jahren erschienene Heftehen aus der Feder 
des Prof. J. Vogt aufmerksam gemacht, welche folgende inter
essante Erzl&glf!rstättenstudien enthalten: 1. Jernertser m. m. ved 
yngre granit og syenit. 2. Ertsforekomster ved grenstengange. 
3. Den Thelemark-Saetersdalske ertsformation. 4. De selverts
ferende gange ved Svenningdalen. 5. Titanjern-forekomsterne i 
noritfeltet ved Ekereund-Soggenda 1. 6. Varaldseens kisfelt. Tillaeg 
till 3. 7. Foldalens kisfelt. Die Red a c t i o n. 

Literatur. 
A.llgemeine chemische Mineralogie von Dr. C. D o e lt er, 

o. Professor der Mineralogie an der k. k. Universität Graz. Mit 
14 Figuren im Text, 277 gr. 8° Seiten. Verlag von W. Engel
m an n, Leipzig, 1890. Preis i llark. 

Dem Verfasser verdankt die Wissenschaft viele werthvollt' 
Untersuchungen über die Mineralsynthese; es ist de~~halh mit 
Freuden zu begrüssen, dass er sein specielles Studiengeuiet , die 
chemische Mineralogie, monographisch bearbeitete und die weit
zerstreute Literatur kritisch zusammenfasste. 

Das vorzügliche Buch beschäftigt sieb i.;ach einer kurz1:n 
orientirenden Einleitung mit der Krystallocbemie. in welchem 
Abschnitte insbesondere die dermalen noch nicht abge~chlosscnen 
Fragen über Isomorphismus und Isodimorphismns in ihrer ge
schichtlichen Entwicklung besprochen werden. Die qnalitati\"e 
und quantitative chemische Analyse der Mineralien sowohl auf 
nassem als auch auf trockenem Wege, sowie auch unter Zuhilfe
nahme des Mikroskopes werden eingehend abgehandelt und an 
Beispielen erläutert. Die nächsten .\bschnitte beschäftigen sich 
mit der Synthese und Umwandlung der Mineralien und deren 
Bildnng in der Natur, sowie mit ihrer chemischen Zusammeu
setzung und Constitution. 

Wie dies bei der Erstauflage eines Werkes fast unvermeii.1-
lich ist, haben sich auch in dem rnrliegenden mehrere unwesent
liche Irrungen eingeschlichen, wo\•on wir einige hervorheben 
wollen. Die Sideritlager~tätte rnn Eisenerz ist unzweifelhaft palän· 
zoisch und nicht archäisch. wie der Verfas~er meint; für sie 
kann auch nicht die Sedimentbildung so unbedingt angenommen 
werden, wie dies n o e lt c r will, da hiedurch das \' orkommen von 
Primärdrusen in der Lagerstätte nicht erklärt werden kann; damit 
fallen auch die für diese Sedimentirung vorausgesetzten chemi
schen Vorgänge. Der Begriff Fahlband ist gegen die ursprüng
liche und übliche Vorstellung zu weit gefasst und würde einem 
Imprägnationsßötze im Allgemeinen entsprechen. Während ferner 
auf S. 229 die Ausscheidung des Raseneisenerzes dnrrh Verdunsten 
der Kohlensäure des Eisencarbonates erklärt wird, wird ;! Seiten 
später dieser Vorgang der chemischen Wirkung der Pflanzen 
zugeschrieben. Diese Bemerkungen sollen dem hoben Werthe des 
Bnche3 durchaus nicht abträglich sein, welches nicht bloss für 
Mineralogen, sondern auch für Bergmänner, die sich mit der 
Genesis der Lagerstätten Leschaftigen . überaus willkommen sein 
wird. H. Höfer. 

Studien üher chemisch-analytische und mikroskopische 
l"ntersuchungen dt'S Manganstahles. Yon Te t s k ich i 
Mukai ausTokio(Japan). Verlag vonCraz undGerlach in 
Freiberg. 

Herr :\[ u k a i, ein japanischer Marineofficier, besuchte durch 
einige Jahre die Bergakademie in Freiberg, wo er sich insbe::on
dere den Fächern, welche Professor L e de b ur tradirt, widmete. 
In dem Laboratorium dieser Schule führte er die chemischen 
1"ntersucbungen de~ :\fanganstahles durch, welche er später dnrch 
am Pnlytechaiknm zn Charlottenburg bei Professor M arten s ausge
führte mikroskopische Untersuchungen ergänzte. Die untersuchten 
.Stahlsorten sind d~utscher Provenienz und enthielten 12,3% Mn, 
bezw. 10,6''/0 Mn. Die 3. Probe ist fälschlich :Manganstahl genannt, 
da dieselbe nur O.ö0

., Mn führte. . 
Der Verfasser bemüht sich, die Ursache zu entdecken. 

welche eine plötzliche Abkühlung bei llanganstabl dadurch 
hervorruft, das~ sie aus einem brüchigen, ungewöhnlich harten 
:\Iateriale eine Stahlsorte von be1nerkenswerther Zähigkeit macht. 

1. Das specilische Gewicht von Mangaustahl im plötzlich 
abgeschreckten Zustande ist scheinbar grösser als jenes des 
langsam abgekühlten Stahles, während das Gegentheil bei den 
meisten anderen Stahlsorten der Fall ist. Die Dichte des 120/oigen 
Manganstahles war durch die plötzliche Abkühlung nicht merk
lich beeinflusst. Das specifische Gewicht des 10,6° "0igen Mangan
stables stieg von i,909 anf 7,971 durch Abschreckung. Die 
Dichte dieser letzteren Probe ist wohl etwas grösser als gewöhn
lich bei Kohleasto:ft"stahl. 

2. Die Härte des abgeschreckten Manganstahles ist grösser, 
als die bei langsamer .Abkühlung erreichte, sowie gewöhnlich 
bei Stahl. Die Härte wird doch durch den Härtungskohlenstotf 
verliehen. Das will sagen, dass der abgeschreckte Stahl einen 
grösseren Pr.ocent8atz '\'"OD Metall enthält, mit welchem der Här
tungskohlenstoff legirt ist nud durch welches hauptsächlichst 
die Härte des Eisens veranlasst wird. 
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Abgeschreckter Manganstahl nimmt an Härtung unvergleich
lich weniger zu, als gewöhnlicher Kohlenstoffstahl. Der Härte
grad kann durch die Analyse festgesetzt. das Verhältniss zwischen 
der harten Masse und der Muttermasse (mother mass) kann 
mikroskopisch beobachtet werden. 

3. Der Gehalt an Cementkohlenstoff ist im Manganstahl 
ziemlich gross. Es ist die Rolle des :Mangans, welche immer in 
verschiedenen Fällen beobachtet wurde, die Menge Jes chemisch 
gebundenen Kohlenstoffes zu vermehren. Aber Mangan erhöht 
nicht allein den gebundenen Kohlenstoff, besonders vermag es · 
den Kohlenstoff in seiner Form als Carhidkohlenstoff, als nicht 
härtenden Kohlenstoff zu überführen. Je mehr Carbidkoblenstoli" 
im Eisen, um ~o ";eicher ist die Qualität. 

4. Das charakteristische Aussehen des Manganstahles sind 
die parallelt>n dunklen '!'heile an seiner Oberfläche, welche von 
der Muttermasse umgehen sind. Diese Erscheinung ist oft bei an 
Mangan reichen Erzen beobachtet worden. Es ist besonders zu 
bemerken, dass die parallelen Theilchen hervorragend an Mangan 
reiche Partien sind, die bei gewöhnlichem Stahle nicht beobachtet 
werJen können. 

5. Das Korn differirt in einem Stücke. u. zw. je nachdem 
Jer Stahl abgeschreckt oder langsam abgekühlt wurde. Die Körner 
im ersteren Falle sind grüsser. Diese Beobachtnng ist selten bei 
gewöhnlichem Stahle oder Eisen gemacht worden. Im Gegentheile, 
die Strnctur des abgeschreckten gewöhnlichen Stahles ist feiner, 
als jene des langsam gekühlten. Diese Eigenschaft muss als für 
.Manganstahl charakteristisch angesehen werden. 

ö. Die Zähigkeit unJ Geschmeidigkeit des abgeschreckten 
.Manganstahles kann nicht dem Kohlenstoffe zugeschrieben werden. 
weil der Kohlenstoff in gewiihnlichen Stablsorten die gleiche Wir
kung haben könnte. So viel kann gesagt werden. dass, wenn 
rasch abgekühlt (abgeschreckt), das Verhältniss des Härtungs
kohlenstoffes zum Carbidkohlenstoffe grösser ist. Das macht den 
Stahl härter. Mangan hält den Kohlenstoff in der Form des 
nicht härtenden Elementes zurück. Die Zähigkeit muss anf die 
moleculare Gestaltung , weJche durch Beobachtung des Gefüges 
geprüft wird, znriickgeführt werden. Es ist nicht bestimmt, ob 
dies dem Mangan zugesehriebeu werden kann. 

Das knrze, mit Fleiss an~gearbeitete Büchlein M u k a i's 
beherrscht fast die ganze deutsche, französische, englische und 
amerikanische Literatur des Manganstahles. Xach einer Einleituug, 
in welcher viele, bis nun von den verschiedensten Experimenta
toren durchgeführte \'ersuche Erwähnung finden, kommt der 
Verfasser auf die Materialien zn sprechen, die seiner Arbeit zu 
Grunde liegen. 

Im~- Abschnitt bespricht Mukai die chemisch-analytische 
Untersuchung seiner Stahlsorten. Die gewählten Methoden werden 
ausführlich behandelt. Bei der Kohlenstoflbestimmnng bebt der 
Verfasser besonders hervor. dass nach Prof. A. Ledebur vier 
Modificationen dell Kohlenst-0ffes unterschieden wei;,den, u. zw. 
Carbid-, Härtungs·, Temperkohlenstoff und Graphit. M u k a i 
t!llgt , dass man, wenn man die Lehrbücher der Chemie, Eisen
analyse u. a. m. betrachtet, stets nur zwei Kohlenstoll'ormen ange
geben findet. Ich will durchaus nicht in Abrede stellen, dass die 
meisten Bücher nur von zwei Kohlenstoffsorten sprechen. doch 
gibt es heute liereits Werke mehrerer Autoren (Tunner, Frid. 
Reiser. Ho w e etc.), auch diverse Artikel in technischen 
Zeitschriften, welche mehr als zwei Kohlenstoffniodificationen 
behandeln. 

Im 3. Theile ist die mikroskopische Untersuchung- heschrie
ben. Betreffs der Anfertigung der Proben für die mikroskopische 
l'.nt.ersuchung muss ich mir die Bemerkung erlauben, dass es 
aus den Tafeln nicht zu entnehmen ist, ob die beiden zus:nnmen
gehörigen Figuren einer Stahlsorte (schwach geät~t,. star~ geätzt) 
von ein und derselben Flät:he sind; wahrschemhch ist, dass 
man es mit zwei verschiedenen Stöcken einer Stahlsorte zu 
thun bat 'll·äs die Beurtheiliing erschwert. Gewiss würden die 
Bilder v~tändlioher sein, wenn man jene beiden Flächen zur 
Beobachtung heranzieht , welche vom Schneidewerkzeug bei der 
Herstellung geliefert werden. Die Structuren dieser- zwei Flliehen 
würden ziemlich übereinstimmend sein · und gäben gute Bilder 
zur· Vergleichung verschieden bearbeiteter ·Flächen. 

tor Allem ist das Buch, in deutscher Sprache von einem 
Jape.ner geschrieben, Interesse erweckend. Viele österreichische 
Montanistiker kennen den Verfasser und Manchem wird die 
Tiefe . seines Wissens und seine Intelligenz aufgefallen sein. 
Wenn ein Ausländer in deutschen Landen ~eine Fachbildung 
holt oder zu erweitern sucht und weun er in einer ihm fremden 
Sprache die Resnltite seines SpP-cialstudiums niederlegt und uns 
Deutschen in unserer Muttersprache in der Form wiedergibt, wie 
sie das vorliegflnde Büchlein aufweist, dann mnss man nicht 
allein das Buch seines Inhaltes wegen begriissen , sondern 
muss die Arbeit auch als einen Tribut der Dankbarkeit gegen 
die deutschen Lehrer, gegen die deutsche Wissenschaft anerkennen. 

Das Schriftehen hat Mn k a i ~seinen lieben Eltern in Dank
barkeit und Verehrung gewidmet". Die Ausstattung der etwas 
über 2 Druckbogen starken, mit 5 Tafeln versehenen Broschüre 
ist vorzüglich. F. T o 1 d t. 

Magnetische 
Declinations · Beobachtungen zu .Klagenfurt. 

Von F, Seeland. 
Monat De cem her 189 2. 

__E_eclination zu ~_l_ag_e_n_fu_rt __ 
1
_an_f_re_m_d_e_n_S_tationen i 

1

Tag 

1 

1 

! 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10 . 

,.,. 
' 2· 9• 

9° +Minuten 

42,7 i 47,0 ! 42,0 
42,7 : 46,0 42.0 
42,0 46,0 1 41.3 
42,7 47,0 4U,6 
46,7 45,4 40,0 
43,4 43,4 41,3 
42,0 44,7 41,3 
42,0 43,4 41,3 
42,0 45,4 42,0 
.u,o 45,4 41,3 

46,u 42,0 

Min. 

43,9 ! 5,01 0,7 
43,6 4,0 u,o 
4:U 4,7 0,1 
43,4 6,4 0,0 
4-1,0 6,7 -1,9 
42,7 2,1 -1,7 
42,7 3,4 -0,8 
42,2 2,1 o,o 
43,l 3,4 -0,4 
42,9 4,1 -0,3 

. 43,3 4,0 -0,l u., 42,0 
12. 42,0 44,0 41,3 42,4 ' 2,7 -0,3 
13. 44,0 47,4 ~ 36,6*) 42,7 lu,s -0,4 ! 

14. 4~.7 46,0 40,6 43,l 5,4 0,2 
15. 42,7 44,7 40,6 42,7 4,1 o.3 
16. 42,0 44,0 4U,6 42,2 3,4 0,3 
17. 42,0 44,0 ! 40,6 4~.2 3,4 0,3 
18. 41,3 44,0 40,6 42,0 3,4 0,1 
19. 42,7 45,4 41,3 43,l 4,1 0,4 
20. 42,0 44,0 40,6 42,2 3,4 0,2 
21. 42,0 45,0 40,6 42,5 4,4 0,0 

! 22. 42-,, 44,7 40,0 42,5 4,7 0,3 
23. 41,3 46,7 40,0 42,7 6,7 0,2 1 

24. 40,6 44,0 39,3*) 41,3 4,7 -0,3 
25. 42,7 46,7 42,0 43,8 4,7 -0,3 
26. 42,7 48.0 42,7 44,5 5,3 -0,2 
27. 42,0 47,4 43,4 44,3 5,4 -0,3 
28. 42.7 44,6 : 41,3 42,9 ' 3,3 -0,4 
29. 42,0 46,7 ' 39,3 . 42,7 7,4 -0,9 
30. 43,4 46,7 42,7 44,3 4,0 -0,2 
31. 43,4 36,6*} 42,0 ; 40.7 6,8 -0,4 

; lillel 1 42,5 45,2 41,0 '42,9 ! 4.til-0,2 : 

t 
•O 2: ...... = „ 
f:! .s 

:.::: ~ := s 
Minuten 

6,56 ' 
6,32 
5,73 
6,24 
4,30 
6,77 
6,02 
7,58 
6,50 
7,04 1 
4,87 

+ 

53,33 
52,13 
51,871 
51,27[ 
48,27i 
51,40 
49,53 
51.801 
51,80 
51,6u'. 
52,lOi 

7,0i ' 45,901 
6,45 ' 48,63· 
6,61 ' 51.17' 
6,11 51,97 
4,37 53,()()' 
7,49 52,97 
7,23 52,50 
7,38 53,00, 
7,29 53,03' 
6,49 52,17 
7,13 52,40'. 
5,81 51,93 
7,05 52,27 
6,90 53,03 
7,30 52,90 
6,97 52,77' 
7,11 52,60 
6,20 ! 52,37 
5, i'i j 53,00 
6,50 1 52,27 
6,55 1 51,74, 

nie mittlere magnetische Declination in Klagenfurt 
war 9° 42,9'; mit dem Maximum 9u 44,5' am 26. und dem Mini· 
mum 9° 40, 7' am 31. 

Die mittlere Tag es v ar ia ti o n betrug 4,9', init dem Maxi· 
mum 10,8' an1 ·13. und dem Minimum 2,1' am 6. und S. 

Am 13„ 24. und 31. waren Störungen. 
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A 11 k -.i. n d i g u. 11 g· e n. 

,, 

~ 
Adolf Bleichert & Co., , 
Leipzig-Gohlis und Wien, 

Jir,r'ern seit 21 Jailren als alleinige Specialitä.t 

Drahtseilbahnen 
nach ihren vorzügL Lewährten, patentirten 

Constructionl'n. 
(;eher 660 Anlagen Illit ca. 700 OOOm Länge 

eigeuer Au:üiihruug. 
lllS" Anschläge und Projeote durch -all 

Generalvertreter für Oesterrelch·Ungarn: 
Ingenieur .JULrUS SCHATTE, 

'\VIEX, IV., Thereelanumgaeee Nr. 31. 

EWART'S 

~ 
"' ~„ tb 

Q „_ 
~·;; 
i::: "'-

i5. :p 
tb ... -. „"' Q <') „ 0 

<> i::: 
0 „ 
. Q „ 

tb 

Zerle~bare Ilniv. -Treibketten und Kettenräder 
flir Elevatoren, Transoortenre, sowie Kraftiioertragnngen 

otferirt in bekannt bester Ausführung unter Garantie 

~ Emil Fiscl1l ~ 
Technisches Bureau, WIEt lt, Wienstrasse \r. rn B. 

Intern. Telephon-Anschluss Nr. 5127. 

PRAG, PEST. BRÜNN, TRIEST. 

·.r„t,,.Y:,_J-_d;..t.,.!-t.,.:t.;t;~1;.r.,.t.t-t.t. .t. x.t.x.~:t.,.t.t-t..t~t.t.t.:t-.,.t_"'t_..j.,,t 

Aufschluss von Gruben, 
_ Flnanzlrung, Begutachtung von Bergwerken, 
- maschinelle Bohrarbeiten, Ankauf von Erzen 

Eich h o ~be;~Berlin N. W. 21. J 

---.,--~"' 

~Sof~rnqudf djrn 
Steinbrecher tBacken

quetschenl, Schleul.ermüh
le', KuRelmuhlen. Koller
RänRe. Pochwerke. Coaks
un11 Kohlenbrecher. sowiP. 

diverse andere 

Br11d1- 11. Pulrrri)ir11m-
"ilsclii111·n • 

haut als ~pecialitilt tli1· ~la,;ehincnfalorik \"Oll 

H.R.Gläser in \l~ien 

,fiti(i111111tli<•lu• .lpplll'llft' 

X., Ouellen
Rasse 107. 

+ 
+ + 
+ + 
+ 

z11r t1·t·lin. Casanalyse. Photometer. Pyrometer. Calorl- '!e
meter, Schmelz•, Emallllr- und Vera&chungs-Oefen. - + 

Heizvorrichtungen aller Art. + 
Chemisch~ Herde in Eisen- und Holz-Constrnction. t 

Kata! 0 ge unj Special-Preimrze:chnisse z~ Dienten. t 
~~;;~,~~~t~-~t;i~T~+~T~T~-~T~+~Tt-H=:~~~i~t~i~T;T:;;~~~~~~~;t 1-·----..... -·1 

I A.w~.~ ~.~0~1!.~a~' 1 
• Metalle, Bergwerks- und Hüttenproducte. 
1 Ein- und Verkauf von Erzen aller Art. 
: Speclalität: 
1 Mangan-, Chrom-, Zink-, Blei- und Antimonerze. 
~:HlillllllllilllliAISJIHllHli111111al 

Drahtseilbahnen 
Trauport'fOll Kohlen, Enen, Steinen, Sand, Torf, Brettern Scheithou erc. 
Dralat.ell&GI'• fllr Berg·, Btra.ae•n· uad Gruben-Bahaen, 

Dnr.haeU-Tnul•mlaatoa.•• '11.Dd Kabellelhl•l'•n 
mr Uebcrtraguog der Betriebskraft . 

..... Rundseile, Bandseile und Kabel --
aus Eisen, Srahl uod Kupferdraht 

für Au&üir;e, Bremsberge, Grubenbcforderuog, Eiseobah.osc:hraokco uod 
Signale, elektrische Lci1uoge11. 

Isolirte Kabel und Drähte 
für alle elektrotechnischen Zweeke, 

Masohinen·, Drahtseil- und Kabel·Fabrik Th. Obaeh, 
Wien, llL, Pauluegaaae 3. 
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INHALT: ::5chiess\•ersuche mit Explosi1·s Favier. - Su.-ialpoliti:.:che Cm:<ehau. (IV. ltuartal 189~.) - füttheilungen ans dem chemi
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Schiessversuche mit Explosivs Favier. 
:Mitgethcilt Yon Hugo Rittler in Segengottes. 

In den ~lonatcn Juni bis October des vorigen Jahres 
wurden in dem Versuchsstollen am Ferdinand - Schachte 
in Segengottes (Mähren) umfangreiche Versuche mit 
Explosivs Favier vorgenommen, die im Hinblick auf den 
sehr gefährlichen Kohlenstaub , mit dem wir es im 
hiesicren Reviere und insbesondere auf der Segengottes-o 
Grube zu thun haben, sehr befriedigende und bemerkens-
werthe Resultate ergeben haben. Der Gmstaud , dass 
dieser Sprengstoff yon ausne?mend hoher Sicberhe·i·t ?ei 
uns in Oesterreich noch wemg bekannt und gewurd1gt 
ist, wird die Veröffentlichung der ?isher noch nicht ganz 
abcreschlossenen Y ersuche rech tferhgen. 

0 

Meine Absicht ist es. durch diese Zeilen die Auf
merksamkeit der Fachleute auf diesen Sprer~gstoff zu 

lenken. 
Die Socicte fran~aise des poudre3 de suretL~ stellte 

uns eine crrössere Partie der in ihrer belirischen Fabrik 
erzeugten ° ExplosiYs FaYier zur V crfügung u?d dirigirte 
auch einen maitre mineur hieher~ welcher bei den ersten 
Versuchen in dem Versuchsstollen und später in der 
Grube intervenirte. Es wurden yier Sorten dieses Spreng
stoffes geliefert, und zwar: 

Fa y i er Nr. 1 • bestehend aus 88 °, v salpeter
saurem Ammoniak und 120 0 Binitronaphtalin in wcissen 
Patronen. FaYier Antigrisou Nr. 2, bestehend aus 
900 '0 Nr. 1 und 10° 

0 
- Ammoniumchlorid in rothen 

Pat~onen. Beide :-:;orten, insbesondere aber Xr. :? Anti-

grisou wurden als sehr sicher gegenüber Schlagwettern 
und Kohlenstaub declarirt. 

Die beiden nächstfolgenden Sorten sind für ober
tägige Sprengungen und Gruben ohne Schlagwetter und 
Kohlenstaub bestimmt, und zwar: Fa vier X r. 3, be
stehend aus 920;0 salpetersaurem Ammoniak und 8°/0 

Binitronaphtalin in blauen Patronen, und Fa vier Nr. 4 
mit 95,5° 0 salpetersaurem Ammoniak und 4,5°. 0 Binitro
naphtalin. 

Für uns hatten in erster Linie die zwei Sorten 
Xr. 1 und Xr. 2 besonderes Interesse; Favier Nr. 3 
wurde nur nebenbei probirt, FaYier Nr. 4 in der oben 
angegebenen Zusammensetzung gar nicht. 

Die gelieferten Patronen der drei erstangeführten 
Sorten haben einen Durchmesser von :? 5 mm und 30 mm, 
bei einer Länge von lOU mm, und wiegen 55 g, bezw. 
i' 5 g. Sie unterscheiden sich rnn allen anderen Patronen 
Yerwandter Sprengstoffe dadurch , dass die Masse zu 
einem festen Hohlcylinder zusammengepresst ist, in 
welchen mehlige Substanz eingefüllt ist. Zum Schutze 
gegen das Anziehen von Feuchtigkeit ist der Hohl
cylinder mit einer doppelten Lage yon paraffinirtem 
Papier sehr sorgfältig umwickelt. 

An jenem Kopfende der Patrone , woselbst die 
Sprengkapsel einzuführen kommt, liegt unter der durch 
rothe Farbe besonders markirten Papierumhüllung ein 
kreisrundes Mctallhl:ittcltcn mit einer Oeffnung und nach 
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einwärts gehenden Zinken: die Kapsel wird in diese 
Oetfnung eingefügt und in der l'atrone festgehalten. 

Wenden wir uns vorerst zu einer näheren Betrach
tung der Eigenschaften des Favier-Sprcngstoffes, die -
ich will es gleich vorausschicken - so a u s nehmend 
g ii n s t i g s i n d , d a s s d i c s e m S i c h er h e i t s
c x p los i v die regste Sympathie und die 
eifrigste Förderung entgegengebracht 
wer d e n so 11 t e. 

Seiner Zusammensetzung nach besteht das Explosiv 
Favicr aus ganz ungefährlichen Stoffen , denn das 
Binitronaphtalin ist als solches ganz unemplindlich gegen 
Stuss und Schlag und das salpetersauere Ammoniak 
entzündet sich nur bei sehr vehementen Schlägen: die 
Mischung beider Stoffe ergibt ein Product von etwas 
grösserer Empfindlichkeit, die mit dem Grade der Fein
heit des pulverisirten Gemenge:> zunimmt. 

Kaeh den im vorigen Jahre in l\larehienne (Belgien) 
durchgeführten Cntersuchungen von E. La r m o y e 11 x 
und L. Namur 1) wird das feinpulverisirte Antigrisou 
Favier bei einer Dichtigkeit von 0,7 bis 0,9 mit einem 
Knallsatze von 0,4 bis 0,5 !} zur Explosion gebracht, 
während die eomprimirte Masse bei einer Dichtigkeit 
rnn 1,0 einen Knallsatz vo_n o, 75 !} , bei 112 einen 
solchen vun 1,75 ff, bei 1,25 schon 2 g und bei 1,45 
I>ichtigkeit sogar 5,0 .'/ Knallsatz erfordert. 

Der Grad der Explosionsfähigkeit des feingepulverten 
Sprcn;.'."slotTcs und dessen Emplindlichkeit sind sonach 
we~enllich höher, als jene des zusammengepressten Spreng-
mittels und sinken bei letzterem mit der Zunahme der 
Dichtigkeit rapid. 

Bei Heriitellung der Patronen mit Ilohlcylindern 
aus cumprimirtcm , dichtem Sprengstoffe scheint vor 
Allem der Zweck verfolgt worden zu sein, das Anziehen 
rnn Feuchtigkeit zu Yerhindern oder abzuschwächen: 
allerdings mag durch die Compression der Masse di& 
8prengwirk urig nicht unwesentlich erhöht werden~), 

a11dererseits wird aber der Grad der Explosionsfähigkeit 
hernbg-edriickt, was die Anwendung von st..~rkerem 
Knallsatz der Kapseln zur Folge hat. 

Das Explosiv Favier aller Gattungen 
istganzunempfindlichgegen Schlag, Stoss, 
D ruck, lt e i b u n g, Licht und F 1 am m e. 

Ganze Patronen, dann Theile der comprimirten 
und der mehligen Substanz wurden auf einem Ambosse 
mit schweren Zuschlaghämmero bearbeitet, ohne zu 
ziinden oder zu explodiren. Ganze Patronen von Favier 
~r. l unter ein Schlagwerk mit einem Bär von 600 kg 
gebracht, explodiren bei 1 m Fallhöhe nicht, bei Patronen 
Fa\·ier Nr. 2 Antigrisou wurde die Fallhöhe auf 1 1/ 2 m 

') Experiences sur !es explo~ifs de Securite par E. La r
m o y e u x et L. Namur, ingenienrs au corps des mines. Liege 
40 rue Beckman 40. Paris. C. Borani 9, rne des Saints-Peres. 

') JJie Vensnchc von E. Larmoyeux und L. Namur in 
der eben citirten Schrift scheinen das Gegentheil zn beweisen, 
denn einige Experimente mit comprimirter, nachher aber wieder 
pnlverisirler Masse, welche er:;t mit '"!.g Knallsatz zündete, er
gaben in dem Proliirmürscr ein\'n geringeren Eft'ect. als die feine, 
mehlil!'e Mas~e. 

erhöht, ohne Explosionen herbeizuführen. (Versuche vom 
30. Juni 1892 im hiesigen Hüttenwerke.) Die Wider
standsfähigkeit gegen Schlag ist hier grösser gefunden 
worden, als bei den ähnlichen Versuchen von E. L a r
m o y e 11 x und L. Namur 3), welche für gepulvertes 
Antigrisou eine Maximalfallhöhe von 3,45 m bei einem 
ßärgewichte von 62,5 /c9 angeben. Die Explosion trat 
aber bei diesen Versuchen nur gerade an der Stelle 
ein, wo der Schlag erfolgte, also partiell. Patronen von 
Favier Nr. 2 Antigrisou wurden in Bohrlöcher eingeführt 
und mittelst eines an Hebeln befestigten Ladeschwengels 
von einem versicherten Standpunkte aus mit vehementen 
Schlägen bearbeitet, ohne zu explodiren. Sehr interessant 
und bemerkenswerth sind die äusserst rigorosen Versuche, 
welche mit dem Sprengstoff Favier in Bezug auf seine 
Vngefährlichkeit bei der Handhabung und beim Trans
porte im Jahre 1887 von der kgl. belg. Generalinspee
tion für Fortificationen und fiir das Geniecorps abgeführt 
und in einer Schrift der Socit"~te frarn;:1ise des poudres 
de surete 4) veröffentlicht wurden. Unter Anl\erem wurden 
mehrere Patronen auf ein Eisenbahngeleise gelegt, 
welches ein mit 10 000 !.·g beladener Waggon von 
4 580 l.·y Eigengewicht mit einer Geschwiudigkeit von 
2(i km pro Stunde pa.'lsirte; weder Entziindung, noch 
Explosion trat ein. 

Ein Gemenge von Quarzsand und Sprengstoff in 
einem ci~crnen Mörser mit einem eisernen Stössel zer
richen, C\ploclirte nicht. Die Prllfungscommission kam 
nach z:1hlreichcn anderen Versuchen zu dem Schlmise, 
dass clie Ilandhabunµ: und der Transport 
d e s E x p 1 o s i v s F a v i e r a 11 f E i s e n b a h n e n k e i n er
l e i G e fa h r i n v o l v i r t. 

Patronen auf glilhendes Eisen oder auf ein in voller 
Gluth befindliches Kohlenfeuer gelegt, explodiren nicht: 
sie zertliessen und brennen mit schwacher Flamme, die 
aber sogleich erlischt, wenn die Patronen aus dem Bereiche 
der Flamme oder Gluth gebracht werden. Dasselbe tritt 
ein, wenn Patronen direct an die Flamme einer Lampe 
gebracht werden. Mehrere Patronen in Abständen von 
je 5 crn nebeneinander gereiht, von welchen eine zur 
Entzündung gebracht wird, explodiren nicht mit dieser, 
sondern es werden die nächstliegenden nur zerrissen. 
Seitlich an die Patrone, also an den comprimirten 
Hohlcylinder befestigte Sprengkapseln Nr. 6 vermögen 
keine Explosion herbeizuführen. 

Kurz und ohne Gebertreibung, - man 
kann die Patronen Fa vier allen erden k
l ich e n, in der Praxis gar niemals vorkom
menden Beanspruchungen ohne Misserfolg 
aussetzen. 

E i n e w e i t e r e , b e s o n d e r s s c h ä t z e n s w e r
t h e Eigenschaft ist die, dass das Explosiv 
Favier nicht gefriert. Wer mit Nitroglyeerinprä-

a) A. a. 0„ S. 3U und 4u. 
') Note snr !es explosifs Favier a l'occa.~ion tl.e la regle· 

ment.ation generale des substances explosives. Societe frani;aise 
des pondres de surete. Paris. rue de Pro'l"ence. 
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paraten zu thun hat, wird diese Eigenschaft ganz be
sonders zu wiirdigen wissen. 

Die hier und anderwärts abgeführten Versuche 
zur Prllfung der eben angeführten Eigenschaften haben 
nach jeder Richtung glänzende Resultate ergeben und 
die Bestätigung erbracht, dass die II an d h ab u n g, 
der Transport und die Aufbewahrung des 
Explosivs Favier ganz ungefährlich sind; 
d a s s e l b e g i 1 t v o n d e r F ab r i k a t i o n. 

Unter der Sonne ist aber nichts 'iollkommen und 
so dttrfen wir es nicht verschweigen, dass dem Explo
sh· Favier einige, wenn auch nur wenige, minder gute 
Eigenschaften anhaften. Vor e r s t geh ö r t h i eh er 
die Begierde, Feuchtigkeit aufzunehmen, 
wodurch die Sprengkraft beeinträchtigt. selbst ganz auf
gehoben wird. Der Sprengstoff ist so hygroskopisch, 
dass Patronen, welche einige Zeit ohne Hülle einer 
feuchteren Luft ausgesetzt sind, ganz unbrauchb11.r werden. 
Es wurde aber schon im Vorhergehenden ern ähnt, dass 
die Compression der Masse und die doppelte Hiille Yon 
paraffinirtem Papiere vollkommenen Schutz gegen das 
Anziehen Yon Feuchtigkeit gewähren. Diese Hülle ist 
sehr solid angefertigt und kann nicht so leicht entfernt 
werden. Die Hülle darf nicht beschädigt werden, dess
gleichen dürfen Patronen nicht angebrochen werden, 
um als Hälften zur Verwendung zu kommen. t:nYer
sehrte Patronen wurden durch mehrere Wochen im Freien 
liegen gelassen, ohne Einbusse in der Explosibilität und 
der Sprengkraft zu erleiden. Dasselbe wurde bei längerer 
Lagerung in der Grube beobachtet. Bei der gänzlichen [jn
gefllhrlichkeit des Sprengstoffes wird man aber, abge
sehen davon, dass die Umhüllung vollkommenen Schutz 
gegen Feuchtigkeit bietet, stets trockene Räume für die Auf
bewahrung zur Yerfügung haben können. Herr H. Loh
m a nn in Neunkirchen hat übrigens gezeigt, dass selbst 
äusserlich verletzte Patronen, eine halbe Stunde in 
Wasser gelegt, mit Sprengkapseln Nr. 6 zur Explosion 
gebracht wurden. 6) Die Sache mit der Hygroskopicität 
ist also nicht so arg und fatal ! 

Bedenklicher ist der gerin~ere Grad 
der Zünd- oder Explosionsfähigkeit dieses 
Sprengstoffes, der die Anwendung von 
stärkeren Kapseln mit einem Knallsatze 
von 1 q Ge wich t erheischt; grössere Dichtigkeit 
des Spr~ngstoffes erfordert, wie wir gesehen haben, noch 
stJirkeren Knallsatz. 

1) Siehe: Weitere Yersnche bezüglich der Schiessarbeit in 
Schlagwettergr;ben, angestellt bis Jänner 1891 in der Yersuch~
strecke zu Grabe König bei Neunkirchen" in der Zeitschr. für 
das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen im preus~. Staate, XXXIX. Bd., 
4. Heft. 

Die Versuche rnn E. La r m o y e u x und L. N am u r 
in der rnrhin citirten Schrift: „Experiences sur les ex
plosifs de securitc\ S. 5, ergeben zwar, dass Kapseln mit 
3 ·~ .<! und 1 g Knallsatz bei 14°i0 Leuchtgas mit Kohlen
staubstreuung und ,·> 7 ° Temperatur keine Zündung er
geben , wohl aber bei 2 g Knallsatz ; immerhin kann in 
besonders kritischen Fällen selbst auch bei 1 g Knall
satz durch diesen eine Zündung herbeigeführt werden. 
Bei den hierortigen Versuchen mit Antigrisou trat dieser 
Fall niemals ein, aber ein kurzes Aufflammen oder Auf
blitzen beim Abthun des Schusses, welches offenbar von 
der Sprengkapsel herrührte, war häufig zu beobachten. 
Dieser Gegenstand fordert besondere A ufmerk~amkeit 
und bedarf noch der eingehendsten Priifung, welche 
unsererseits nicht unterlassen werden wird. 

Wir gelangen nun zur Feststellung der Brisanz 
des Explosivs Favier. Hierorts konnten keine theoreti
schen Versuche angestellt werden, weil die hiezu erfor
derlichen Apparate mangelten ; wir beschränkten uns 
in Folge dessen auf die praktische Erprobung. die in 
letzter Instanz die maassgebend..ste ist. 

Nachnahmen von LS bis 2,2 m mächtiger Firsten
kohle in Aufbrüchen 'iOn 4 m Breite, bei welchen die 
Wirkung ..-on Wetterdynamit genau bekannt war, er
geben mit FaYier Nr. 2 Antigrisou wesentlich günstigere 
Resultate. Es steht ausser allem Zweifel, dass das Anti
grisou dem Wetterdynamite überlegen ist. Favier Nr. 1 
wurde hier im Yergleiehe zu Meganit I beim Quer
schlagbetriebe in Verwendung genommen und ergab 
gleiche, wenn nicht günstigere Resultate in Bezug auf 
den Yortrieb und den Verbrauch. Die Ueberlegenheit 
des Antigrisou gegenüber Wetterdynamit ist ganz natür
lich, denn alle Wetterdynamite Yon dieser oder jener 
Zusammensetzung büssen durch die Herabminderung des 
Nitroglyceringehaltes in Folge Beimengung von zur 
Vergasung bestimmten Stoffen an Brisanz ein. Es 
tritt ein oftenbarer Arbeitsverlust ein. Die Schussgase 
bei den Versuchen in der Grube waren nicht lästiger, als 
bei Wetterdynamit und Meganit. 

Die Yersuehe auf den Effect der Faviersprengstoft'e 
von E. Larmoyeux und L. Kamur. welche in der 
bereits angeführten Schrift derselben niedergelegt sind, 
wurden im Probirmörser und in Bleiblöcken vorgenom
men und haben fast ganz correspondirende Endresultate 
ergeben, u. zw. stellt sich das Stä.rkeverhllltniss zwischen 
Grisoutite (Magnesiumsulfat - Wetterdynamit) und Favier 
Nr. 2 Antigrisou wie 1: 1.95 und jenes der Grisoutite 
zu Fa vier Nr. 1 wie 1: 2.5 ftlr 2 1.' 9 g des Explosi'is 
und 1 : 2,4 für 5 g des Explosh·s im Probirmiirser. 

(Schluss folgt.) 

Socialpolitisclle Umschau. 
(H'. Quarfal 1892.) 

Der \"erlauf und Ausgang einzelner Arbeiicrstrikes 
\'On grösserer Bedeutung im Herbste des Jahres ltHl2 
wurde bereits im Berichte fiir das Ill. Quartal dieses 

Jahres *) berührt; die Darstellung eines weiteren Aus
st.'lndes - jenes der deutschen Kohlenbergleute von 

*) Sieh~ Nr. :,1, .falirg. 18!"1'.2. 1lil'~rr Z1·itsehrift. 

l* 
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Saarliriicken und Hliein\and-Westphalen - der zu Ende 
des Jahres begann, muss einem splltercn Berichte vor
behalten bleiben. 

Filr die politische Arbeiterbewegung sind von Inter
esse der Parteitag der deutschen Socia\demokraten zu 
Berlin und eine Delegirtcn - Confcrcnz ihrer östcrreichi
~chen Parteigenossen in Wien. 

Der Pa r t e i t a g d er d e 11 t s c h e n S o c i a 1 d e m o
k rat i e fand am 1 G. November zu Berlin statt. Von 
den auf demselben gefassten Resolutionen Yerdient zu
nächst Erwähnung jene über die Mai - Feier für das 
.Jahr 18(13: sie lautet: „Im Anschluss an die auf dem 
Briisseler Congress angenommene Hesolution beschliesst 
der Parteitag der (\eutschen Socialdemokratie: 

„Als Tag der Feier gilt der 1. Mai. An diesem 
Tage dcmonstrirt die classenbewusste deutsche Arbeiter
schaft mit den classenbcwnsstcn Arbeitern der ganzen 
Welt für den Achtstundentag und die internationale Hege
ltmg der Arheiterschutz-Gesetzgehung im Sinne der be
kannten Pariser Resolution. 

L"m die Feier zu einer einheitlichen und dadurch 
in ihrer Wirkung nach aussen zn einer möglichst impo
santen zu gestalten, beschliesst der Parteitag, dass, wie 
im Voi:jahre, so auch in Zukunft die Leitung der Feier 
der politischen Organisation der Partei zufällt. 

Als die würdigste Form der Feier erachtet der 
Parteitag die Arbeitsruhe. Da jedoch weder durch die 
Beschlilsse des internationalen Congresses zu Paris, noch 
durch die des Congresses in Brüssel die Arbeitsruhe zur 
unbedingten Pflicht gemacht, es vielmehr den einzelnen 
Nationen überlassen wurde, den gegebenen Umsfänden 
gemllss zu handeln; da ferner die Art der Feier durch 
die jeweilige Geschäftsconjunctur in erster Linie mit
bestimmt wird , beschliesst der Parteitag, eine für alle 
Zeit giltige Norm nicht zu schaffen, sondern die Be
stimmungen über die Art der Feier den jährlichen Partei
tagen zu überlassen. 

Mit Hücksicht auf die zur Zeit herrschende wirth
schaftliche Misere , die einen geschäftlichen Aufschwung 
bis zum nächsten Frühjahr als völlig ausgeschlossen er
scheinen lässt, hält der Parteitag die Proclamirung der 
allgemeinen Arbeitsruhe für den 1. Mai 18!13 als un
durchführbar und be3chliesst daher, die Feier am Abend 
des 1. Mai ahzuhalten." 

Eine weitere Hesolution beschäftigt sich mit der 
Stellungnahme der Partei zum Staatssocialismus, welche 
Stellungnahme hauptsächlich dadurch provocirt wurde, 
dass einer der angesehensten Führer der deutcheu Social
demokratie, G. v. V o 11 m a r, sich iift'entlich dahin aus
gesprochen hatte , es sei nach seiner Meinung für die 
Socialdemokratie kein Grund vorhanden, den Gedanken 
des Staatssocialismus an sich mit besonderem Eifer zu 
bekämpfen, da eine Hcibe von l\Iaassregeln zur stufen
weisen Anbahnung einer besseren Gesellschaftsorganisa
tion von der Socialdcmokratie angestrebt wird , welche 
man ganz wohl als Staatssocialismus bezeichnen könne. 
Als Staatssocialismus ist nach ibm der Grundsatz zu 
rnrstchen, dass der bestehende Staat nicht bloss eine 

Organisation zu politischen Zwecken sei 1 sondern dass 
sich seine Souveränität auch auf das wirthschaftliche 
Gebiet in dessen vollem Umfange erstrecke, so dass 
dem Staate nicht nur die Regelung des ganzen Ver
hiiltnisses zwischen Arbeitern und Unternehmern zusieht, 
sondern dass auch die F ebcrführung beliebiger Th eile 
der Giitererzeugung unter die Oberleitung und selbst 
in den unmittelbaren Betrieb des Staates in seinem 
Refugniss liege. 

Dem gegenüber wurde von anderer Seite*) ausge
führt, dass der Staatssocialismus als das System der von 
der herrschenden (beispielsweise monarchischen) Staats
gewalt durchgeführten Verstaatlichung der wirthschaft
Iichen Betriebe zu fiscalischen Zwecken zu betrachten 
sei, das den Staat an die Stelle der Privatunternehmer 
setzt und damit die Macht der ökonomischen Ausbeutung 
und der politischen Bedriickung in einer Hand vereinigt. 
Die Socialdemokratie dagegen strebe die Verstaatlichung 
des wirthschaftlichen Getriebes in einem Staate an, dessen 
Gewalt dem Proletariat dienstbar gemacht ist; die ein
zelnen Fälle der Verstaatlichung sollen nicht dazu dienen, 
die bestehende Productionsweise zu stutzen, sondern auf 
ihre Aufhebung hinzuwirken; die Production des Staates 
für den eigenen Consum soll nicht thunlichst ausge
schlossen werden, sondern vielmehr in erster Linie stehen. 
Eine derartige Verataatlichung werde keine Verstaatlichung 
zur fiscalischen Ausbeutung sein; denn die bis dahin 
Ausgebeuteten werden dann den Staat , also auch den 
Fiscus in ihrer 1 fand haben. 

Die angenommene Resolution des Parteitages l!lsst 
über die Stellung der Partei zum Staatssocialismns keinen 
Zweifel; sie lautet: „Der Parteitag erklärt: Die Social
demokratie hat mit dem sogenannten Staatssocialismus 
nichts gemein. Der sogenannte Staatssocialismus, inso
wett er auf Verstaatlichung zu fiscalischen Zwecken hin
zielt , will den Staat an die Stelle der Prirntcapitalisten 
setzen uncl ihm die Macht geben, dem arbeitenden Volke 
das Doppeljoch der ökonomischen Ausbeutung und der 
politischen Sclaverci aufzulegen. 

Der sogenannte Staatssocialismns, insoweit er sich 
mit der Socialreform oder Verbesserung der Lage der 
arbeitenden Classcn beschäftigt , ist ein System von 
Halbheiten , da:i seine Entstehung der Furcht vor der 
Sucialdemokratie verdankt. lt~r bezweckt, durch kleine 
Concessionen und allerlei Palliativmittel die Arbeiter
classe der Socialdemokratie zu entfremden und diese 
dadurch zu lilhmcn. 

Die Socialilcmokratie hat nie verschmäht, solche 
staatliche Maassregeln zu fordern oder - falls von 
anderer Seite vorgeschlagen - zu billigen, welche eine 
Hebung der Lage der Arbeitcrclasse unter dem gegen
wärtigen Wirthschaftssy.stem herbeiführen können. Sie 
betrachtet solche Maassregeln aber nur als kleine Ab
schlagszahlungen, die ihr Streben nach der socialistischen 
Neugestaltung des Staates und der Gesellschaft in keiner 
Weise beirren. Die Socialdemokratie ist ihrem Wesen 

'') "Neue Zeit", .fahrg. 18fll/9;~, Nr. 49. 
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nach revolutionär , der Staatssocialismus conservativ. 
Socialdemokratie und Sfaatssocialismus sind unversöhn
liche Gegensätze." 

Der Congress beschloss weiter die Beschickung des 
im Jahre 1893 in Zürich geplanten internationalen 
Arbcitercongresses. Dagegen wurde die Beschickung eines 
von dem englischen Trades-Unions-Congre5se zu Glas
gow angeregten internationalen Gewcrkschaftscongresses 
zur Berathung über die Verwirklichung des gesetzlichen 
Achtstundentages *) abgelehnt, da Angesichts des inter
nationalen Arbeitercongresscs zu Zürich, der gleich seinen 
Vorgängern zu Paris und Brüssel die Angelegenheit des 
Achtstundentages erörtern wird , kein Grund vorliege, 
noch einen besonderen internationalen Gewerksehafts
congress einzuberufen; die Frage des gesetzlichen Acht
stundentages sei eben auch eine wesentlich politische 
Frage, da dieselbe nur auf dem Wege der Gesetzgebung 
geregelt werden kann; es seien also die politischen 
Arbeiterparteien daran mindestens ebenso intcressirt, als 
die reinen Gewerkschafts-Organisationen. 

Von ßedeu tung ist endlich die Stellung der Partei 
gegenüber dem Gewerkschaftswesen, den Boycotts und 
der Controlschutzmarke. Die bezügliche Resolution lautet: 

„In der Frage des Genossenschaftswesen steht die 
Partei nach wie vor auf dem Standpunkt , dass sie die 
Gründung von Genossenschaften nur da gut heissen kann, 
wo sie die sociale Existenzermöglichung von , im politi
schen oder gewerkschaftlichen Kampf gemaassregelien 
Genossen bezwecken oder wo sie dazu dienen sollen, 
die Agitation zu erleichtern, sie von allen äusseren Ein
flüssen der Gegner zu befreien. Aber in allen diesen 
Fällen müssen die Parteigenossen die Frage der Unter
stützung davon abhängig machen, dass genügend Mittel 
für eine gesunde finanzielle Grundlage zur Verfügung· 
stehen und Garantien für geschäftskundige Leitung und 
Verwaltung gegeben sind, ehe die Genossenschaften in's 
Leben gerufen werden. · 

Im Uebrigen haben die Parteigenossen der Grilndung 
von Genossenschaften entgegenzutreten und namentlich 
den Glauben zu bekämpfen , dass Geno~enschaften im 
Stande seien, die eapitalistische Productionsweisc zu be
einflussen , die Classenlage der Arbeiter zu heben , den 
politischen und gewerkschaftlichen Classenkampf der 
Arbeiter zu beseitigen oder auch nur zu mildern. 

Der Boyott ist für den politischen und gewerk
schaftlichen Kampf der Arbeiterelasse eine Waffe, die 
nur unter der activen Theilnahme der grossen, heute 
noch nicht organisirten Massen wirksam in Aussieht auf 
Erfolg und nur in den Fällen in Vorschlag gebracht werden 
kann, in welchen es sich um Fragen handelt, an denen 
weite Arbeiterkreise mit tiefgehendem Interesse betheiligt 
sind, insbesondere auch um eine Zurückweisung von Be
strebungen, welche eine politische Schädigung der Arbeiter
classen bezwecken. Unter keinen Fmständen aber darf 
der Boyeott zu einem Mittel der politischen oder wirth
sehaftliehen Vergewaltigung werden zu dem Zwecke, die 

*) Siehe Nr. 51, Jahrg. 1892, dieser Zeitschrift. 

politische Gesinnung oder persönliche U eberzeugung zu 
strafen, oder die iiussere Bekundung einer politischen 
l\Ieinung oder deren Bethiitigung zu erzwingen. 

Die Control- oder Schutzmarke hat den Zweck, 
dem Käufer einer \V aare zu zeigen , dass bei deren 
Herstellung die jeweiligen Forderungen der betreffenden 
Gewerkschafts - Organisation in Bezug auf Lohnhöhe und 
Arbeitsbedingungen erfüllt werden. Dabei ist es völlig 
glcichgiltig, ob diese Waare von eimir Arbeitergenossen
schaft oder vo.n einem Privatunternehmer hergestellt 
werden. Nur in diesem Sinne, als eine der Waffen im 
gewerkschaftlichen Kampfe , kann die Control- und 
Schutzmarke die Unterstützung der Parteigenossen bean
spruchen. Da sie zur Erreichung ihres Zweckes aber wie 
der Boyeott die Thoilnahme und Sympathie der breiten 
Massen rnraussetzt , so kann sie nur bei Artikeln in 
Frage kommen, die hauptsiichlich von dor Arbeiterelasse 
consurnirt werden. 

Die Parteigenossen haben gegen die Controlmarke 
sieh in allen den Fällen zu erkliiren, in welchen ihrer Ein
filhrung der Gedanke zu Grunde liegt, mittelst derselben 
den gewerkschaftlichen Kampf iiberthissig zu machen, 
oder wenn sie als dircctes Zwangsmittel dazu dienen soll, 
jungen oder schwachen Organisationen Mitglieder zuzu
führen oder zu erhalten. Diese Verwandlung der Control
marke in eine Art Prämie führt nur zur politischen 
Heuchelei um augenblicklicher Vortheile willen , zur 
moralischen odor materiellen V crgewaltigung Einzelner 
und schliesslich zur völligen Demoralisation und Auf
lösung der gesammten Organisation." 

Ein letzter Beschluss des Parteitages endlich ging 
auf die Einbeziehung der Arbeiterinnen in die gewerk
sr,haftliehe und wo möglich auch in die politische 
Organisation. 

Ansehliessend an diesen Bericht über den Parteitag 
der deut•ehen Socialdemokratie soll hier gleich .aneh der 
von ihren i:is terreiehischen Parteigenossen abgehaltenen 
Dclegirteneonferenz der socialdemokrati
s e h e n La n des o r g an i s a t i o n e n i n 'N i e n gedacht 
worden, obzwar sie, weil auf den G. Jiinner 1898 fallend, 
nicht gerade in den zeitlichen Habmen dieses Berichtes 
fällt. Die Conferenz war von den Vertrauensmännern 
der Landesorganisationen der Partei beschickt. Ihr erster 
Besehlm:s betraf die Mai-Feier und lautet: 

„Angesichts der politischen Rechtlosigkeit der Arbeiter
schaft Oesterreiehs und entsprechend den Beschlüssen des 
Brüsseler Congresses und des Wiener Parteitages erklärt 
die Conferenz: Die Feier des 1. Mai als internationale 
Demonstration für den Achtstundentag, für die Erkämpfung 
politischer Rechte und die internationale Solidarität dos 
Proletariats wird im Jahre 1893 in Oesterreich ebenso 
begangen, wie in den früheren Jahren. Die Parteieonfe
renz findet an den Parteibeschlüssen, betreffend die Mai
feier, trntz der mehrfach gellusserten Bedenken nichts zu 
ändern. Die Beschlüsse der deutschen Parteigenossen 
sind für uns nicht maassgebend, da die politischen Ver
hältnisse Oesterreichs von jenen Deutschlands total ver
schieden sind. Als würdigste Form der Feier ist die 

2 
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Arbeitsruhe anzustreben. Ueberall sind am \'ormittag 
des 1. Mai Volksversammlungen, Abends Feste zu ver
anstalten, die der Bedeutung des Tages entsprechen." 

Weiter wird den Landesorganisationen empfohlen, 
für eine Vertretung auf dem Züricher Congress zu sorgen. 
Die anderen Beschlüsse betreffen hauptsächlich Organi
sationsfragen. 

Mit dem J3escbluss, die Mai-Feier mit der Arbeits· 
ruhe , wie bisher, zu verbinden, weicht die Taktik der 
österreichischen Socialdemokraten wesentlich von jener 
der Parteigenossen iu Deutschland ab, welche, wie oben 
erwähnt, die Mai-Feier auf den Abend dieses Tages 
beschränken. Zur Begründung dieser Einschränkung 
verweist die deutsche Socialdemokratie in ihrer Resolu
tion auf die zur Zeit herrschende wirthscbaftliche Misi~re; 
seitens der österreichischen Parteigenossen wird hin
gegen zur Begrlindung ihre~ abweiclumden Beschlusses 
die totale Verschiedenheit der politischen V crhältnisse 
Oesterreichs gegenüber jenen von Deutschland als maass
gebend erachtet. 

Diese nrschiedene Taktik in Bezug auf die Mai
Feier in beiden Ländern wird seitens eines der hervor
ragendsten l!'Ubrer der deutschen Socialdemokr:itic, August 
ß e b c 1, als erkliirlich, wenn auch nicht als unbedingt 
berechtigt anerkannt. *) Indem er zunächst betont, dass 
mit der Mai-Feier~ welche auf dem internationalen Ar
beitercongress in Paris vom .Jahre 188!.l angeregt und 
beschlossen wurde , keineswegs , wie später unterstellt 
wurde, beabsichtigt war , eine Art Kraftprobe zwischen 
Bourgeoisie und Arbeiterclasse zu veram1talten, d. i. die 
erstere zu zwingen, den Achtstundentag und die andern 
Forderungen der Arbeiter zu gewähren, dass der Zweck 
derselben vielmehr dahin ging , durch einmlithiges und 
gleichzeitiges Eintreten der Arbeiterschaft aller Länder für 
eine Forderung, von der alle iibcrzeugt waren, dass sie 
ohne internationale Regeluug schwerlich Aussicht auf 
Erfolg habe, dem Gedanken der Solidarität der Arbeiter
classe aller Länder Ausdruck zu geben, - endlich dass 
in Rilcksicht auf diesen Zweck die Art der Kundgebung 
den Arbeitern der einzelnen Länder überlassen und so
nach die allgemeine Arbeitsrahe als solche Kundgebung 
weder bei diesem Congresse , norh Rpäter acceptirt 
wurde, - weist er nach , dass dementsprechend auch 

*) Siehe nNeue Zeit", Jahrgang 1892;~1:1, Nr. 14. 

die Art der AusfUhrung dieses Beschlusses in den ein 
zeinen Ländern thatsiichlich eine sehr verschiedene war. 
Weder in England, noch in Deutschland und Frankreich 
kam seither die Absicht einer allgemeinen Arbeitsruhe 
am 1. Mai zum Durchbruch; vielmehr war Oesterreich 
das einzige Land, in dem die l\fai-Feier eine allgemei1umi 
Bedeutung und einen Charakter erlangte, den sie nirgends 
sonst hatte. Sie wurde hier aus einer internationalen 
Demons.tration fiir eine gemeinsame J<'orderung der Arbeiter 
aller Culturländer zugleich zu einer Demonstration und 
einem Protest gegen das Unterdrückungs- und Entrcch
tungssystem , dem die Arbeiter Oesterreichs weit mllhr 
als die Arbeiter jedes anderen Landes in Europa, 
Russland ausgenommen , unterworfen seien. \Viihrend 
insbesondere fiir die deutsche Arbeiterpartei, welche mit 
Hilfe des allgemeinen Stimmrechtes sich zur stiirk::iten 
politischen Partei aufgeschwungm1 hat , blosse Demon
strationen werthlos erscheinen, sei für die politisch recht
lose und unmiindige iisterreichische Arbeiterpartei die 
l\fai-Feier die einzige flelegenheit, durch die sie als 
Classe ihren Enmuth iiber die bestehenden Verhiiltnis;ie 
zum Ausdruck bringen kann. Die grossen Arbeiter 
massen seien hier noch indifferent; sie sehen in dtm 
Socialdemokraten die ersten Menschen, die sich für sie 
intcrcssiren; die Mai-Feier riittele sie aus ihrem Stumpf
sinne auf, wie ein religiöses Fest. Es iiberwiegen hier 
noch gegeniiber den Fabriksarbeitcrn die kleingewerb
lichcn Arbeiter; diese sind freier und ihre Meister nach
giebiger; dill vielen kirchlichen Feiertage lassen einen 
Feiertag mehr nicht als ein V erbrechen am Cnternchmcr
prolit erscheinen, wie anderwärts , umsomehr , als :weh 
die bürgerlichen und adeligen Kreise den -1. l\lai noch 
als Festtag behandeln. Endlich sei die österreichische 
Bourgeoisie nicht jene selbstbewusste , rilcksichtslose 
Classe, wie namentlich jene Norddeutschlands und des 
Rheinlandes. Aber, so sehr alle diese und andere Ver
hältnisse das bisherige Vorgehen der österreichischen 
Socialdemokratie hinsichtlich der Mai - Feier erkliirlicb 
erscheinen lassen, so bleibe es doch fraglich, ob bei dem 
jetzigen wirthschaftlichen Niedergang diese Taktik auch 
fernerhin aufrecht erhalten werden soll. Hartnlickiges 
Festhalten an einem Beschluss, weil er einmal gefasst 
wurde und friiher durchführbar war , wäre ein Fehler, 
und in der Politik sei nach Ta 11 e y ran d ein Fehler 
schlimmer als ein V erbrechen. 

(Schluss folgt.) 

Mittheilnngen ans llem chemisclten Laboratorium der österr. Alpinen Montan-Hesellschaft 
in Neuberg. 

Von Hanns v. Jüptner. 
(Fortsetzung von Seite 100.) 

II. Bestimmung des Aluminiums in Ferroaluminium. gehalt besitzt, genügt - wie aus Nachfolgendem her-
Zur Bestimmung des Aluminiums in Ferroalumi- vorgeht - eine weit einfachere Methode: Man löst die 

nium etc. wurden mancherlei Methoden mitgetheilt, die Metallprobe in Schwefel- oder Salzsäure , scheidet die 
jedoch alle mehr oder weniger complicirt sind. Zur Kieselsäure wie gewöhnlich ab, fällt in einer Partie der 
Untersuchung des Ferroaluminiums nun, wie es im Handel Lösung nach vorhergehender Oxydation Thonerde und 
vorkommt, und das ja einen recht erheblichen Aluminium- Eisenoxyd und Phosphorsäure mitsammen durch Ammo-
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niak , titrirt in einer zweiten Partie das vorhandene 
Eisen , das als Eisenoxyd berechnet wird , bestimmt in 
einer dritten Partie den Phosphor (als P2 0 5 berechnet) 
und erhält so aus der Differenz den Aluminiumgehalt. 

Von käuflichem Ferroaluminium wurden J 2·162 q ' . 
eingewogen , in verdünnter Schwefelsäure gelöst, zur 
Trockne eingedampft , mit verdünnter Schwefolsäurc 
aufgenommen , in einen Literkolben filtrirt , zur Marke 
aufgefüllt, gut gemischt und hievon mehrmals je 100 c1113 

abpipettirt. 
100 cm 3 wurden mit Salpetersäure oxydirt, mit 

Ammoniak gefällt und filtrirt; nach Wiederlösen des 
entstandenen Niederschlages wurde, um alles Mangan 
zu entfernen , die Fällung und Filtration noch dreimal 
wiederholt, endlich der Niederschlag gut ausg·ewaschen, 
µ:etrocknet, gegliiht und als Al~ 0 3 + Fe2 0 3 + P2 O,, 
g-ewogen. Er wog 0,5a!rn !] oder 140,9020:0 der Ein
wage. 

Fiinfmal je 100 cm 3 der Ferroaluminiumlösung 
wurden mit Zink vollständig reducirt und darin d3J1 
Eisen mit Chamäleon titrirt; 

100 cm 3 

100 " 
100 " 
100 ,, 

Eisenlösung benöthigten 27,25 cm 3 Chamäleon, 
„ 

" 
" 

,, 
„ ,, 

100 ,, „ ,, 
oder ·im Mittel 

Es betragen somit die 

+ 0,08·1 cm 3 

+0,134" 

27,08 
" 

„ 
27,30 

" " 27,10 
" 27,10 ,, „ 

27,166 cm 3 Chamäleon. 

Abweichungen vom Mittel 

- 0,086 cm 3 Chamäleon, 

- 0,066 " " 
-0,066 „ " 

oder im Mittel + O, 10\J cmz und - 0,073 cm 3 Chamäleon, 

oder, weil 1 cm 3 Chamäleon 0,012\Jlü 9 Eisen entsprach, 

lOO = + 0,3314°/0 Fe oder + 0,473°/0 Fe:i 0 3 
4,2462 

+ 10 X 0, 109 X 0,01291 X 

10 X 0,073 X 0,01291 X 100 
----- --- = - 0,221\JOfo Fe oder - 0,317°.'0 Fe2 0 3 • 

4,2462 

und 

Da diese Abweichungen bei der Differenzbestimmung 
des Aluminiums auch demselben, aber negativ genommenen 
Thonerdegehaltc entsprechen, so liegt die mittlere Fehler
grenze der A luminiumbcstimmung 

zwischen+ 0,5:~27\J X 0,473 = 0,2520°/ 0 Ah1minium 
und „ -0,5327nx0.317=0,16730, 0 „ 

In 300 cm 3 der Lösung endlich wurde der Phosphor
gehalt nach bekannter Methode (Fällen mit molybdän
sanerem A mmon und directcm \\'iigcn des gelben Nieder
schlages) bestimmt und zu O,OO!J l(io, 0 , entsprechend 
0,0210°, 0 Phosphorsäure gefunden. 

Wir haben somit 

Eisen = 82,59880/o mit einem möglichen Fehler von 
+ 0,3314 bis - o,22rno/o, 

ferner: Eisenoxyd 1l7,998°1o, 
PhosphorsäPre 0,021 n 

Summe 11s,01g°lo. 

Aluminium= 12,230°/0 mit einem milglichen Fehler von 
- 0,2520° 0 bis + O,tß730/o. 

Die Bestimmung wurde mit einer Einwage von 
ti,St 08 .'/ Fcrroaluminium wiederholt, wobei die Probe 
in II Cl gelilst wurde, und ergab in 100 cm 3 (1/10 ) 

der Lösung, Thonerde + Eisenoxyd + Phosphorsäure 
= 0,9685 .<J = 141,582°1o. 

Die Titration des Eisens erfolgte wieder in je 1/ 10 

der ursprünglichen Lösung , in der Art, da.~s dieselbe 
nach rnllständiger Oxydation zu l<'e~ 0 3 mit Ammon im 
Ccberschusse gefällt, filtrirt, gut ausgewaschen und vom 
Filter herab in Schwefelsäure gelöst wurde ; das Filter 
wurde verascht, in concentrirter Schwefelsäure gelöst 
und zur ersten Lösung hinzugefügt. Die Titration er
forderte für jedes Zehntel der Eisenlösung 44,0, 43,9 
und 43,9, also im Mittel 43,9 cm 3 Cham!lleonlösung. 

Es betragen somit die Abweichungen vom Mittel 
+ 0,01 - o,o3 

-0,03 Thonerde = 140,902 - 118,019 = 22,883%. 
oder durchschn. +-0107 und - 0,03 cm 3 Chamäleon oder 

+ 0113210/o Fe entsprechend + 0,1890/o Fe2 0 3 

Und somit 
+ 10 X 0,07 X 0,01291 X 100 

-- --------------
6,8408 

und 10 X 0,03 X 0,012\Jl X 100 - 6-,-8,ü)s ____ - -- - 0,0566 „ „ „ 0,081 „ „ „ 
. So~it betrligt die mi!tler~ Fehlergrenze der A~u~i- l h~~t ~es Ph?sphorgehaltes von ~em bei seiner Bestimmung 

nmmbeshmmung , wenn wir wie oben wegen der h.lem- moghchen J< ehler absehen, zwischen 
+ o,5:-l279 x 0,189 = 0,100°/0 und zwischen - 0,5327\J X 0,081 = - 0,043°1o Aluminium. 

Man hat somit Eisen = 82,!)0'19°1o mit einem möglichen Fehler von + 0,1321°1o bis - 0,0566°,10 und daraus 
Eisenoxyd . 118,435°/0 

Phosphorsäure (in 500 cm 3 Ferroaluminiumlösnng wie oben bestimmt, 
wobei jedoch zur Entfernung des II Cl ebenfalls mit N H3 gefällt 
und der ausgewaschene Niederschlag in H N03 gelöst wurde) . 0,0211° '0 (entsprechend 0 100920/q P) 

Summe . 118,4561 °lo 
'J honerde = 141,582 - 1181

11561 23,1259°, 0 und daher 
,- luminium 12

1
3600, 0 (mit einem mittleren Fehler zwischen - 01100 und + 010430/o). 
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Aus beiden Bestimmungen berechnet sieh der dureh-
:;ehnittliehe Aluminiumgehalt mit Berücksichtigung der 
Ein wage wie folgt: 

·1,:!-lli2 X 12,230 
ß,8408 X 12,3()0 

11,0~70 

= ;) 1,9:3102()0 
= 84,5522880 -- ---------

1 :3ß,48il:l HO 

Aluminium (Mittel) = _ _J._Bti,48:3:ll IO = 12,:nu0
/ 0 , 

11,087 

Der mi ttlerc Fehler dieser Bestimmung aber be
rechnet sich wie folgt : 

~ x o,~52 :-:-:-_: 0,:)01 
:l X O,Ui7 = 0,501 

1,005 
1,005 

~littlerer Fehler der 1. Bestimmung-=-: 
5 

= tJ,2tll 0/ 0 

1 X U, lUO = O, 100 
2 X 0,043 = 0,086 

0,186 
. ' . 0,186 . ' 

Mittlerer l• ehler der 2. ßeshmmunp- = 
3 

- = + O,Oh2° 0 

1,2162 X 0,201 
G,8,108 X O,lHi2 

ll,8534862 
0,-12412flli 

1,2776158 

~1ittlcrc1· Fehler des Durehsehnittswerthes 

1,2776158 -= + · ·· --- = + Ü l l:JO 
11,087 - ' 

Zur Controlc wurde in demselben l'rohc111aterialc 
dafl Aluminium nach der nachfolgenden, hei der Aluminium
Indu:>tric-Actiengcsellschaft in Neuhausen in Anwendung 
stehenden Methoden bestimmt: 

Man löst circa 5 ,q der Substanz in verdünnter 
Schwefolsiiure, dampft die Lösung zur Trockne, nimmt 
mit wenig Schwefelsäure auf und verdünnt in einem 
Messkolben auf :lOOcm :i. Hierauf filtrirt man durch ein 
Faltenfilter, reducirt 100 cm 3 des Filtrates mit Eisen· 
draht, neutralisirt mit kohlensaurem Natron und giesst 
dann die Flüssigkeit zur Ueberfilhrung des Eisens in 
Ferrocvaukalium in ein kochendes Gemenge von Cyanka
lium ~md Actzkali (auf je 1,q der Substanz 50 cm 3 

200/oige Kalilauge und 40 cm:1 200/oige Cyankalium
lösung). Das sich hiebei ausscheidende lfüenoxydhydrat 
Jiltrirt mau entweder durch ein glattes Filter und wäscht 
vollkommen aus, oder man verdünnt auf 500 cm3, 
filtrirt durch ein Faltenfilter und versetzt 300 cm 3 des 
Filtrates (entsprechend 1 g ursprünglicher Substanz) in 
einer Porzellanschale mit salpetersaurem Ammon (dem 
l1/2 fachen der Aetzkaliummenge ). Man erhitzt circa eine 
Stunde, filtrirt dann die 'l'honerde, welche nicht gallert
artig und leicht auszuwaschen ist, auf einem Saugfilter, 
und wäscht aus, bis eine Probe des Filtrates nach dem 
Ansäuern keine Reaction auf Fcrrocyankalium mehr gibt. 
Zur Controle und Prüfung auf Alkaligehalt kann man 
die geglühte und gewogene Thonerde mit Wasser und 
Salpetersäure auskochen, mitAmmoniak alkalisch machen, 
filtriren , auswaschen , glühen und nochmals wägen. 
Sollte der Niederschlag nicht rein weiss erscheinen , so 
kocht man mit coneentrirter Salzs!iure aus und titrirt 
etwa in Lösung gegangenes Eisen mit Zinnchlorür und 
.Jodliisung (oder nach nigerircn mit .Jodkalium mit Na
tri11rnhypersullit1, ~iimmtlirhe Hcag-entien mfo,~en Relbst
verständlieh auf einen Thoncrdegchalt untersucht und 
ein solcher i;1 A breclrnung gebracht wcrdc11. 

Die Bestimmung ergab 12,6-1°,'0 Aluminium. 

Beobachtung der magnetischen Declination bei der k. k. ßcrgdirection zu P:fibram im 
Jahre 1892 

M o n a t 

mit einem Schablnss'schen Uecliuatorinm. 

Absolutes monatliches Mittel der Ablesungen 
i:t i 

·3 1 

Mittlerer Werth der absoluten 
Beo\Jachtungen 

___ V_o_r_----- -Na~h-----[, --- ---- ------------ ___ 8 ___ 1 _12=-a:--6- -- -~ 2 
' Im 1 ,; : 

Mittel Maximum Miuimum ~ i 
Mittag Uhr 'E i 

I ---0---i--~---: 0 
1 

I - (J \ I ---(1-,---.--1 Q i I -Q-.=-.--- ~---1 1 Q- 1 =;; i 

\ Jänuer 10 ! 2,7 10 : 3;8 1 10 
1 

3,2 10 B,O 
1 

9 5\l O LO- 1,2 10 - 4,9 10 - 2,3 3,7 
: Februar . 10 1 1,8 1 10 3,2 · i 10 2,5 10 1 9,0 

1 
9 ' 47,0 10 - 0,3 10 - 4,5 10 - 1,8 4.~ : 

März 10 i 0,6 ! 10 3,ti \ 10 i 2.1 10 i 8,IJ i 9 54,11 9- 57,8 lll - 5,6 10 - 1,2 7,8 
1 April 10 i 0,7 ' 10 4,3 10 2,5 10 11,0 i 9 ' 51,0 9 - 57,3 10 - 6,3 10 - l,\l 9,U 

: ~~i 18 : u }8 t,g ', i8 li ~'.6 18 ' l~"g : ii 1 ~g:g § = ~~:~' fä-= ~:;\ fä -= ~:l ~:~ 1 

, Juli \) 59,6 10 3,4 : 10 l/> 10 10,0 9 54,0 9 - 5ti,6 10 - 4,7 10 - 1.4 8.1 
, August 10 1 0,7 10 2,7 10 1.7 10 12,0 U 53,G 9 - 5li,9 10 - 5,6 10 - 0,2 8,7' 

September. 10 1,9 10 1,8 10 1,8 10 9,8 ' 9 1 54 ~ \) - 57,9 10 - 5,3 9 -5~,5 7,4 
October . \1 58,2 10 U,2 \ 9 59.~ 10 

1 
5 6 : \) 56,0 D - fi6,:j 10 - 2,2 !) - 58,l 5,7

1 : November 9 ! 58, l 10 •, 59 6 : !J 58,9 10 3,0 [ \) 5t:i,O \) - 56,):! 10 - 0,7 9 -58,5 3,\,1 . 
December \l ' 57,4 9 : 58,2 1 9 ! 57,8 10 1,0 i 9 , 55,0 9 - 56,2 9 - 58,8 9 -57,8 2,ti i 

Ja~r~rcl~~~;nitt im 10 ! 00,4 --;! 02,5 !--;-i ~ --\--1--i 11 ----1 
Im Jahre 1891 . 1 

' 10 9,2 . . 1 • i . . 1 

,\buahme . .- -. -i-.- -. - -:- --7]""-. -i-.-i-. -1--. -· --.--1 1 
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Geographische J.age der Reobachtnngsstation: Nördliche Breite 49° 41' 11", östliche Länge 31° 40' 47". 
Tägliche Beobachtungszeit: 8, 9, 10, 11, 12 Uhr Vormittags, 3, 4, 5, 6 Uhr Nachmittai;s. 

Abnorme Losungen: 

Am 2!l . .Tänner, 10 Uhr Früh: 100_ 4': 3 Uhr Nachmittags: lo~ -13'; 5 Uhr Abends : 10° - 11'. 

" 
13. Febrnar, 8 

" 
9°- 56' j 12 

" 
Mittags: 10° - 04': 6 

" " 
9°-47'. 

„ 13. April, 8 „ 9° -- 51': und blieh den ganzen Tag urn 7 unter der normalen Lesung. 
„ 18. Mai, 9 ,. 9°- 56' j 12 Uhr :\littags : 10°-14': 6 Uhr Abends: 10"- 4'. 

27. .Tuui, 9 
" 9°- 50': 12 lQO- 12' j 6 100_ 2'. 

12. August, 9 9° - 56' ;' " " n " 
ü 12 10°- 07'; 3 Nachm. 10°-12'. 

ßpobnchhrng tfor meteorologischen Elemente. 
Durchschnittswcrthe aus den tiiglichen ßeohachtungen. 

Seehiihe -
503,83111, 1 

VODI Boden= Mil tlcrer Max. Min. Mittler1; Max. Min. 
Gesammt-

6,3m, 1 Mittlerer 
1 

Regenmesser v. 
Boden=l.2m ' 

Nied1 rschlag 
. ------- ------ - ---- -------- ------- -- - ------------------------ - ---- ------· ·------- -- Dunst- 1 J<'enchlig· i 

1 1 1 

Rewöl-
Zeit Barometerstand in 711711 Temperatur in o C. druck 1 keit 1 

mm 
knng 

mm i in U/ ! 
. 0 1 

1 i 1 : 
1 -18,81 1891 111i,:m 73Q,6 700,0 + 7,3 + 34,0 i G,::I 76.4 ! 6,1 503,8 ! 1 

1S!l2 71G.21 728,fi 69:-1,2 +'i,ü +3li,O -17,0 li.2 
1 

74,1 ' 5,8 ü22,:1 
1 

1 : i 1 

Josef Sc h m i tl, k. k. Oberruarkscheider. 

Metall. and Kohlenmarkt 
im Monate F c b r u a r 1 8 9 3, von W. F o lt z. 

Aucl1 in diesem Monate Hisst sich über den Metallmarkt 
ebensowenig Giinstigcs bPriehteu, wie in den vorhpro-ehenJen. 
Noch nirgends zeigen sicl1 neue grüsscre Arbeiten w~lche anf 
die Umsätze belebend eiDwirken könnten. Demgemäs~ bleibt anch 
11ie Dewcgang in den Preisen eine sinken1lc nml clie ah nnd zn 
doch hcmerkbaren Anlänfe zn cinrr Besserung halkn nicht la1we 
Slancl. llesomlers tief gesunkPn ist 131ei, während in den ührio-;n 
l\[ctallcn die A hschwlichung eine weniger empfindliche war. Als 
hervorragendes Moment auf dem Kohlenmarkte ist die endlich 
erfolgte Gründung des .Kohlen·Syndicates in Rheinland-Westphalcn 
hervorzuheben. 

Eisen. Der heimische Eisenmarkt hat seine rDhige Haltung 
bewahrt, doch hat sicl1 im Lanfe des Monates eine kleine 
Des8erung der Nachfrage bemerkbar gemacht. Die Einfuhr aus 
Deutschland, beziehungsweise die Anbote ans Deutschland siDcl 
insbesondere in Böhmen wieder dringender geworden und haben 
das Eisencartell veranlasst, die Relations-Stationen, für welche 
\1illigere Preise notirt werden, zu vermehren, nnd nicht mehr 
ausschliesslich Grenz-Stationen, sondem auch im Inneren des 
Landes gelegene Punkte hiefür zu wählen. Als solche werden 
Kolin, Jnngbunzlau, Randnitz nnd Laun bezeichnet. In Commerz
eisen hat sieb der Absatz etwas gehoben und ist öberhanpt eine Zu
nahme des Bedarfes zu bemerken. - Die deutsch-österreichischen 
Mannesmannröhrenwerke haben mit der Antwerpener hydro-elek
trischen Gesellschaft einen wichtigen Vertrag abgeschlossen, 
wonach die erstere G~sellscbaft das gesammte Ilöhrennetz für die 
Antwcrpener Hochdruckleitung zu liefern hat und sollen die 
Rohre mit 20, 14 und 10 cm Durchmesser, für eine Beanspruchung 
rnn 5 at Druck geliefert werden. Bei den vorgenommenen Proben 
verschiedener Röhrensysteme soll das ~lannesruann'sche die besten 
Resultate geliefert haben. Den eigentlichen Aufschwung des Marktes 
erwartet man mit dem Eintritte des Fröhjabres, da im heurigen 
Jahre doch schon einige Bestellungen für die Wiener Verkehrs
anlagen zn gewärtigen sind. Znm Monatsschlusse notiren: a) Ho 1 z. 
kohlen-Roheisen aL Hütte: Vordernberger, weisses tl47,50 
bis tl 48,50, Jnnerberger, weisses tl 47,5U bis tl 48,50, Kärntner, 
weisses tl 47,50 bis tl 48.50, detto halbirtes 8 49 bis t1 51, 
detto graues tl 53 bis fl. 55, detto Bessemer 8 53 bis fl. 55 ; ferner 
ab Wien : Obernngariscbes, weisses fl 44.50 bis fl 45,50, detto 
graues fl 46,50 bis fl 47,50. b) Cokes-Roheisen ab Hütte: 

Scbwcchafor und Donawitzer, wcisscs ß 45,GO his fl 4li,50, detto 
hall>irtes lt 48,50 bis tl 49,50 , dctto graues lt r, 1 JiO bis tl G2,50, 
detto ßcsscmer fl Gl,50 bis lt 52.!"iO, Kärnhrnr, weisses ft -,
bis fl -,- , det.to hal\Jirtes fl -,- bis fl -,- , dctto graue~ 
tl -,- bi~ tl -,-, detto Bessemcr ft -,- bis tl -,-, Mähriscl1-
0strauer, weis~es lt 42,5U bis fl 44,50, detto graues fl 43.50 bis 
tl 45,:"iU, detto Bessemer fl -,- bis tl -,-, Döhmisches, .weisses 
fl -,- bis fl -,- ; ferner loco Wien: Schottisches, graues 
tl -,- bis fl -,-, detto Dessemer fl 57 his tl 61, detto Coltncss 
fl 6 l bis fl 63, englisches Cleveland, graues fl -,- his II -, -, 
Clarence fl 43 bis fl 45. c) Ingots: ßessemer kärntnerische und 
steirische ab Wien fl 80 bis fl 90. Eisen-Ra ffi n ade je nach Pro
venienz loco Wien : Sfabeisen 6 113 his 6 127, Schloss- und Dachblech 
II 155 bis ß 157,50, Kesselblech fl 165 bis fl 185, lleservoirblech 
tl 137,50 bis 6 155. Verzinkte Bleche fl 235 bis II 275, Weisshlech 
per Kiste ß 30,50 bis 6 -,- , Träger pro Tonne tl IOü bis 
tl 110. - Der deutsche Eisenmarkt ist noch immer in nicl1t 
besonders günstiger Lage, zumal der ansserordentlich strenge 
Winter den Frübjahrsbedarf noch immer nicht eintreten lässt, 
von dem man sieb einige Anregung zur Besserung erwartet 
und die Exportverhältnisse sich immer schwieriger gestalten. Nach 
dem Jahresberichte der Handelskammer zn Essen ist die Ursache 
des Rückganges im Exporte zum grossen Theile den hoben 
Frachten in Deutschland zuzuschreiben. Es stellen sieb die 
Frachten für Roheisen in Deutschland auf 25 bis 30°/0 der Pro· 
ductionskosten, in England aDf 9°,'„, so dass England in dieser 
Beziehung schon mit M 10 im Vortheile ist. Bei Schienen, welche 
derzeit in England circa M 80 franco Bord, also unter dem 
Gestehungspreise in Deutschland notiren , beträgt, wegen der 
billigen Fracht, diese Differenz sogar M 12. - In Rhein 1 an d
W es t p h a 1 e n kam endlich die lange geplante gemeinsame 
Verkaufsstelle für Hämatit- und Giesserei-Roheisen zu Stande, dir 
den Werken wohl den Verkehr mit den Kunden frei lässt, welcher 
dagegen die Bestätigung und Rechnungsabfertigung allein zusteht. 
Der VerbaDd hat die Preise für Hämatit-Roheisen und Giesserei
Roheisen Nr. 1 mit M 62, jene für Giesserei-Roheisen Nr. 3 mit M 55 
festgesetzt. Die Halbzeug herstellenden Werke sind gut beschäf
tigt, soweit sie Flusseisen erzeugen. Stabeisen wird mit :!II 110 
bis M 115 bezahlt, Bleche geben srhwacl1 und notiren M 140 bis 
M 145 für Schweisseisen-, .M 125 bis M 130 för Flusseisenblech. 

3 
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- Nach dem dem Hönler Bergwerks- und Hüttenvereine patcntirten ganz aufgehört, die übrigen Gebiete werden von belgischen und 
Verfal1ren zur Entschwefelung des lloheiscns sind im letzten englischen Schienenwerken unsicher gemacht. Für Roheisen konnte 
lluartale 1892 12-!000 t Roheisen entschwefelt worden. - Im nur Jurch ausgiebige Preisermässigungen die englische Concurrenz 
Siege r 1 an de sind die Preise für Puddelroheisen um! Stahl- geschlagen werden. Diese Verhältnisse führten zn ganz wesentlichen 
eisen abermals hiH auf :M -l3 gesunken, womit die Erzeugungs- Betriebseinschränkungen. Walzeisen wird frei Verbranchsstellc 
kosten nicht mehr gedeckt werden. Auch die Blechwalzwerke l\I 127,50 bis M 130 notirt. In den letzten Tagen haben sich die 
klagen. wenn auch etwas besser beschäftigt, über den ungenügenden Verhältnisse jedoch etwas gebessert und ist auch der Export in 
Preis von l\[ 12U für die Tonne. - Der oberschlesische Zunahme begriffen. - Von besonderem Interesse ist die von dem 
Markt ist im steten Niedergange begriffen, indem der Mangel an Vereine deutscher Eisen- und Stahlindustrieller veröffentlichte 
ßcschäftigung noch nie so gross war, wie eben jetzt. Iu Folge Ermittlung der Roheisenerzeugung Deutschlands einschliesslicb 
dessen sind auch die Yorräthc, insbesondere an Walzeisen, sehr Luxemburgs. Dieselbe betrug für die einzelnen Bezirke, in welche 
beträchtlich angewachsen. Der Export nach Russland hat fast der Verein getheilt ist 

Nordwestliche Ostdeutsche Mitteldeutsche Norddeutsche Süddeutsche Südwestdeutsche Zusammen 
Grup11e 

1891 2 036 403 481 605 21595 158 021 804 970 949 425 4452 019 t 
1892 2 073 812 468 782 24 230 155 825 975 335 1095018 4 793 002 t 
Zn- oder Abnahme + 1,8 - 2,5 + 12,2 - 1,4 + 21,1 + 15,3 + 7,6% 
Na.eh den einzelnen Sorten wurden erzeugt: 1842167 t (1 747130 t die Production wirklich abgenommen hat, so lässt sich die Zu-
18!.JI) Puddelroheisen und Spiegeleisen. 3Vl 819 t (384 19G t) nahme der Yorräthe nur ans dem ungenügemlcn Absatz erklären. 
Besscmcr-Uoheisen, 2 OUG 400 t ( 1 704 27~11) Thomas-Roheisen, Die Zufuhren in England und Frankreich betrugen in der ersten 
630 617 1 (616 414 1) Giesserei-Roheisen. Die Einfuhr an Hoheisen Monatshälfte 6227 t, die Ablieferungen 4592 t, der Vorrath am 
hctrug 2rn1 :-lOli t (gcg-en 244 8fi2 t 1891). dagegen betrug dic!Ausfuhr J:;. Februar liO 142 t gegen 58 507 t Ende Jänner und 55 745 t 
an: Eisenhahnschienen 113 712 t (142 845 t), Platten aus schmied- zu Jahresbeginn. Zudem soll in Frankreich ein alter Syndicats-
Larem Eisen 58 O:-lti t (64 157 1), groben Eisengusswaaren 20 964 t vorrath von 3300 t aufgetaucht sein. Dagegen wird gemeldet, 
(22 597 t), Roheisen 113 3!.Jl t (l 11 154 t), Stabeisen Hl!J 063 t dass die Anaconda-l\line erst im April ihren Betrieb wieder anf-
(193 252 t), Walzdraht 187 375 t (167 471 t), Brücken- und Brücken- nehme, so dass von ihr vor Ende Juni keine Ablieferungen zn 
bautheilcn 7 296 t (6 554 1). Nach den ziffermiissigen Ermittlungen erwarten sind. Gmb's, welche bis ,!; 46. O. O gestiegen warrn, 
des Verc•ines deutscher Eisen- und Stahlgewerbetreibenden belief schliessen zu f 45 . 11 . 3 bis f 45. 18. 9, 'l'hough cake 
sich die Roheisenerzeugung des deutschen lleichcs im l\louat ;i' 48. 10. 0 bis f 49 . 0. 0, best selected .t' 49 . 10 . 0 bi:1 
Jänner 1893 auf373 li4lt (gegen 408 375 t Jänner un1l 391 35:-l t .f' 50 - 0 . 0. - Hier war Kupfer bei etwas billigeren Preisen 
Dccembar 1892). - Der englische Eisenmarkt ist in nicht lebhafter gefragt. Durch die Wiedereröffnung der Schifffahrt 
besomlers giinstiger Lage. Wenn auch in G 1 a s g o w seit Mitte konnten die Gebote niedriger gehalten werden. Trotz alledem 
.Jänner eine starke Specnlation dl'n Preis in die Höhe trieb, sind die Umsätze noch wenig befriedigend, da weder die Messing-
so blich das eben nur Spcculation und noch dazu eine solche, fabriken, noch auch diejenigen für elektrische Artikel einen beson-
welche zur Gesundnng des llarktes keineswegs beiträgt. Der l\larkt dcrR ausgiebigen Verbrauch aufweisen und die Hauptconsumenten, 
war d:.her zn l\Jonatshcginn in yiJlJigcn Stillstand gcrathl'n. die Patroncnfabrikcn, derzeit ziemlich unbesclüiftigt sind. ?rians-
Während 45 sh 3 d Cagsa für Warrants bezahlt wurden, notirt feldcr wurde mit ilI 101.i bis )[ 107 franco Wien gekauft, während 
man per 1. März 42 sh. llla.n hofft nach Aufhören der "Schwänze", liest selected M 9!.J ab Hamburg erzielte und gewöhnliche Elek-
dass au!'h die Ablieferungen in Connals Lager ihr Ende erreichen. trolytsortcn M 1U7 bis M 108 ab Hamburg notirten. Die biesigen 
Cassanmsätze waren auch um ~litte des Monates von geringer Notirungen des Vormonates haben sich fast unverändert erho.lten. 
ßcdeutung, doch stieg der Preis auf 47 sh 6 d. Gegen Ende des B 1 e i ist in London abermals wesentlich im Preise gewichen. 
Monates endlich fand kein einziger Cassa-Abschluss ofticiell statt, Die Lage des Artikels ist eine umso trostlosere, als ein Ende 
doch scheint unter der Hand der Ausgleich bedeutender Posten vor- der Abwärtsbewegung niel1t zu ersehen ist. Die Zufuhren betrugen 
gekommen zu sein:, um in Comials Lager geworfen die Warrants im Jänner 12li53t (gegen 14342t 1892), der Export 43071 
zu ven·ollständigen. In den letzten 'l'agen erreichte diese Bewe- (gegen 5149 t), während in der ersten Februarhälfte bereits 
gung ihren Hi'1hepunkt, indem Warrants auf offenem Markte bis wieder 102 82!J Block (gegen 141878 Block im Jänner) eingeführt 
51 sh, unter der Hand his 53 sh bezahlt wurden. Der Umsatz wurden. Die Preise wichen auch für spanisches von f \:!. 12 . 6 
an einem Tage belief sich auf 50 000 t für Lieferung Anfangs bis J;' 9. 15. 0 auf f 9. 7. 6 bis J;' 9 . 8. 9, für englisches von 
?rlärz. Connals Lager dürfte um 15 OOUt zugenommen haben. Der f 9. 17. 6 bis r 10. 0. U auf J;' 9. 10. 0 bis f 9. 12. 6. Es 
Schlusspreis fiel rasch auf 41 sh 6 d, was dem thatsächlichen dürfte der früher für undenkbar gebaltene Fall eintreten, dass 
WPrt}ic entspricht. Hicmit scheint diese hedn.ncrliche neneste Blei in London .t' 9 . O . O notirt. - Hier kamen helangreiche 
Dlüthe den Speculation erstorben zu sein. - In Be 1 g i e n trachten Verkäufe von inländis~hem Bleie vor, wodurch das Geschäft in 
die Werke unter allen Bedingungen wenigstens ihren Betrieb aufrecht ausländischen Sorten etwas ruhiger wurde, zumal die Consumen-
zu erhalten, was hei dem schlechten Geschäftsgange nur mit Mühe ten nunmehr ausnahmslos für das I. Semester des laufenden 
und Opfern gelingt. - Der am er i k an i s c h e Eisenmarkt ist .Jahres vollkommen gedeckt sind. Die Preise auf dem hiesigen 
ziemlich fost. Roheisen ist mässig begehrt, jedoch fest. In Stahl- Markte schwanken zwischen ß 15,25 bis fl 15,50 vier Monate 
schienen wurden für Lieferung im laufenden Jahre hcreits 325 000 t Ziel ~ür grüssne Posten, spaniscbes Blei, franeo Triest gestellt, 
verschlossen. Im Jahre 18H2 wurden 9157ü00t Roheisen (gegen ca.lcuhrt noch darnntcr. 
!-i 279 870 t 1891) erzeugt. Mit Ende 189~ blieben im Vorrathe Zink. Für dieses Metall ist die Tendenz anhaltend eine 
506 ] }(j t (gegen 5U6 3~3 t 1891). gleich ungünst.ige wie für Kupfer. Gegenüber der anscheinenden 

Ku p fc r. Gegen Mitte des Monats trat plötzlich eine Hausse Absicht der Hütten, die Preise zu halten, macht sich mit mehr 
ein, welcher allerlei Ursachen unterschoben wurden, und da Erfolg die entgegengesetzte Haltung bei den Händlern bemerkbar, 
damit die Wendung in den Witterungs\'erhältnissen zusammen- indem die Offerte immer billiger werden. Die Londoner Notirun-
fiel, welche eine Wiederaufnahme der Arbeiten erhoffen liess, so gen gingen in Folge dessen auch von anfänglichen f 17. 5. O 
hrae:hte man den aufstrebenden PrPisen einiges v~rtrauen ent- bis J;' 17. 7. 6 bis auf r 16. 17. 6 bis r 17. 0. 0 zurück. 
gegen, welches zu lebhafterer Kauflust Anlass gab. Doch auch Gegen ~lonatsschluss hob sich der Artikel ein wenig und schliesst 
diesmal zeigte sich die llcsserung von kurzur Dauer, zumeist für schlesisches Zink mit f 17. 0. 0 his f 17. 2. 6. Im Jänner 
wohl desshalb, weil der matte Consum ein kräftiges Eingreifen wurden in London 36741 (gegen 3911 t 1892) importirt und 
ausschloss. Man spricl1t davon, dass die Convcnt.ion zwischen 943t (7341) exportirt. - In Oberschlesien war der :Markt 
den grossen europäischen und amerikanischen Kupferproduccntcn anfangs flau, dann trat stärkere Nachfrage auf, die jedoch in 
ein günstiges Ergelmiss hatte, indem dieselben nicht einmal die Folge der Londoner Nachrichten wieder vollkommen aufhörte. 
ihnen gezogenen Productionsgrenzen ausnützten; die Prolongirung In dieser Zeit kamen einige Posten aus zweiter Hand zu M 35 
dieser Convention ist also nicht unwahrscheinlich. Wenn aber zum Abschlusse, während die Hütten eine zurückho.ltende Stellung 
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einnahmen. Um Mitte des Monats wurden für prompte Lieferung 
Ia. Marken mit M 36 ab Breslau, für Lieferung März M 35,80 
gehandelt. Die Werke haben in Folge der schlechten Preise Ver
handlungen angeknii11ft, um einen Minimalpreis festzusetzen. 
Als diese Verhandlungen bekannt wurden, begann der Consum 
sowohl , als auch die Speculation sich für den Artikel mehr zu 
interessiren und kamen grössere Schlösse zu 111 36,60, bezw. 
ll 36,30 ab Breslau zu Stande. Auch die zweite Hand hatte 
höheren Ahsatz und bessere Preise zu vei-.i:eichnen. Dagegen liegt 
das Ex1iortgescbäft gänzlich darnieder, in Folge dessen die Vor
räfüe rasch zunehmen. Jn Walzzink behaupten sich die Preise 
bei etwas gebesserter Nachfrage. - Hier liegt das Geschäft 
in Zink ziemlich darnieder. Auch dem beimischen Markt kann 
nur durch einen besseren Consum Hilfe gebracht werden. Die 
Abschwächung der Preise gegen den Vormonat beträgt circa 50 kr 
pro 100 k.Q und notiren: W. H. G i es c h e's Erben ft :12.50 bis 
II 23, Hohenlohe tl 21,50 bis ft :!l,75 und B. 22,25 bis ft 22,75 
für Ja inländische Marken. 

Zinn ,leidet unter der ziemlich allgemeinen Geschäftslosig
keit und sucht man nun dnrcl1 allerlei Stimmungsberichfo künst
lich eine ßem•gung hervorzurufen. So spricht man von der 
Schlicssung einer Mine in Dakota, dass ferner wegen einer 
neuen amerikanischen, mit Anfang .Juli in Kraft tretenden Zoll
bill in nächster Zeit grosse Posten nach Amrrika gehen würden. 
Die Statistik zeigt aber die gegenwärtige Lage nicht in diesem 
J,irhte kähnPr Hoffnungen. Mit Ende Jänner 18(13 betrugen die 
Vorrätbe lti 7901 gegen 14 304 t Ende Deccmhrr 1892. Der 
Markt schliesst mit .1' 92 . llJ . 0 bis ,r !)2 . 12 . 6 für Straits 
und J;' 9.'3. 0. U bis ,r !J3. 2. 6 für Australzinn. - In Am
s t erd am war der Markt anfänglich still, dann etwas belebter, 
doch konnte sich die Besserung nicht behaupten. Es schlicssen 
Banka boll. ft 55'/,, Billiton holl. B. 55, Straits holl. fl 55. -
Hi er war der Markt recht stetig, doch haben sich die Preise 
durch die Verhilligung der Fraclltsätze in Folge EröJfoung der 
continentalen Wasserstrassen eher ermässigt. Zum Monatssehlusse · 
notiren: Banka, Billiton und Straits zu gleichen Preisen B. 116 
bis ft 116,50, nur englisches und sächsisches Zinn sind um tl 1 
bis ft 3 pro lOOkg theurer, 

A n tim o n war in London gut gefragt und erhielt sieh der 
Preis stetig auf J;' 41 . 0 . 0, wozu recht hefrie<ligende Umsätze 
stattfanden. - Hier scheint. der Zwis~henhan<lel sich verpflichtet 
zu fühlen, unfor englischer Parität abzngeben und kamen Gebote 
bis zu B. 47,50 vor. Die erste Hand dagegen bleibt zurückhaltend 
und gibt nur zu B. 50 ab, was der dermaligen englischen Notirung 
von .E 41 ziemlich gleichkommt. 

Q u eck s i l b er bat sieb endlich ein wenig erholt. In den 
ersten Tagen des abgelaufenen Monats befestigte es sich ein 
wenig, indem aus zweiter Hand nur geringe Mengen ausgeboten 
wurden, so dass unter Roth s chi 1 d's Preis vop .E 6 . 5 . 0 nur 
kleine Posten am Markte zu finden waren. In Folge dessen 
scheint Rot b s chi l d mehrere grössere Verkäufe gemacht zu 
haben, worauf er den Preis auf .E 6 . 7 . 6 erhöhte, während die 
zweite Hand zu·.$ 6 . 6 . 6 bis .E 6 . 7 . 0 abgibt. Um Mitte des 
Monats trafen die ersten Zufuhren dieser Saison an spanischem 
Quecksilber etwas später als sonst ein und beziffern sieb auf 
11 499 Flaschen. Im Jänner wurden l lt.i5 Flaschen (gegen 6HH 
J<'lasrlum 1891) eingeführt. 4578 Flaschen (gegen 242li Flaschen) 
exportirt. Für die ersten 2 Monate der Saison vom 1. December 
bis 31. Jänner betrug in London die Ein f u h r aus: 

Spanien Qt. Vertrag) 
" anderes 

lt.alien . . . . 
Oesterreich . . 
Californien etc. 

1893 1892 189l 1890 1889 
5 oou 14 999 10 000 >tj 

47 204 
1 630 1 750 1 342 2 400 2 300 : 

700 "' 
25 360 250 ::r 

1 ti55 7 110 1 .'389 17 399 13 454 "' 
die Ausfuhr 10332 4334 12560 10759 7785 t:1 

- I d r i an er Quecksilber notirte bis nach Mitte des Monats 
unverändert .E 6 . 5 . 0 pro Flasche und .E 18 . 6 . 6 pro 100 kg 
in Lageln loco Wien , wozu befriedigende Umsätze stattfanden, 
erhöhte sodann seinen Preis auf .E 6. 7. 6, bezw . .$ 18. 14. 0, 

welcher Preis auch zum ~lonatsschlusse, bei völlig geräumten 
Lagern, besteht. - Die ca 1 i fo r n i s c h e n llinen lieferten im 
Jänner nach St. Francisco ab: 

1893 189t 1891 1890 
2 343 1 701 1 560 92'3 

1889 
1276 

1888 
1 961 Flaschen. 

K oh I e. Drr heimische Kohlenmarkt hat sich zwar etwas 
abgeschwächt, ist aber immerhin noch in zufriedenstellender 
Lage. Wenn auch der Verkehr naturgem:iss an Lebhaftigkeit 
eingehässt hat, so siml die Umsätze <loch immer noch entsprechend 
uml erreichen in einigen Revieren, namentlich dem Ostrauer, 
eine ansehnliche Höhe, so dass die Förderung gpregelten Abzug 
findet. Auch für die nächste Zeit ist hierin keine Aenderung zu 
hefiirchten, da neu0'Stens grössere Schlüsse auf 8pätere Lieferung 
zu Stande gekommen sind. In Hausbrandkohle ist der Bedarf 
noch immer befriedigend; auch in Industriekohle lassen sich An
zeichen zunehmenden Bedarfes wahrnehmen. - Im nordwcst
b ö h mischen Braunkohlenreviere war der Verkehr durch den 
in Bräx ausgebrochenen Strike der Bergarbeiter kurze Zeit ge
hemmt. Die mit Rüeksicht auf die ausseror1lentlich hohen 
Löhne völlig gerechtfertigte allseitige Ablel~nung der ~orderungen 
fülirte zu einem„ raschen Ende des S,tr1kcs. __ Vorubergehe~de 
Störuno-en erlitt der Versandt durch ~chneesturme und eme 
Da111m1~utschung auf der Aussig-Teplitzcr Dahn, doch waren beido 
bald behoben, so dass sich der regelmässige Verkehr wi~der ent
wickeln konnte. ])a auch die Elbe gegen Monatsende frei wurde, 
ist für die nächste Zeit auch starke Abfuhr zu Wasser zu er
warten. Zum Monatsschlusse notircn die in Wien zum Consume 
gelangenilen Kohlensort~n: Pilsner Revi_er: St~ckkohle II - 1-:- b!s 
II-,-, Ostrau-Domhrau-Karwiner Revier: Stuckkohle fl_ l,lo bis 
fl 1 18 Würfelkohle II 1 15 bis ft 1,18. Nusskohle II 1. 10 l11s II 1, 12, 
Kl~inkohle ft 0,86 bis ft

1 

0.92. Schmied kohle gewaschen II 1,22 bis 
ft - - dctto un~ewaschen ft - - bis ft - ,-, Cokes t1 1,60 bis 
fl l 9

1

0. )Iährisch-Ross
1

itz-Zbescha~-Oslovaner Revier: Schruiedkohle 
I ti. 1 3ti bis ft UO, detto II ti 1, 17 bis II 1,22, Cokes ft 1,45 
bis ß i.75. Preussisch-oberscblesisches Revier: Stück- und Würfel
kohle I tl 1 18 bis fl 120 detto Mittel ft 1.15 bis II 1,18, detto 
II tl ] 05 b

1

is ft 1 OS 'N~sskohle I ft 1,18 bis ft 1,20, detto II 
fl l,U5 

1

bis fl 1,08, 
1

Kl~inkohle T tl 0,93 bis fl 0,98, detto II II ~,86 
bis B. 88. B rau n k oh 1 e n. Leolmer Gla_nzkohle : Stnck
kohle tl - _ bis ft - -, Kiillach - Lankow1tzer Stückkohle 
B. - - bi~ II - - d~tto Würfelkohle t1 -,- bis B. -,-, 
Trifa

1

iler Stückkohie fl -,- bis II-,-. Böhmisch-Dux-Bräxer 
Becken: Stückkohle fl 0,80 bi~ II 0,~5, loco B_ahnhof. ,- Der 
deutsche Kohlenmarkt hat sJCh bei nmfangre1cherem 'erkehre 
etwas befestigt, wenn auch die Preise noch un~änstige ~>lieben. 
Zur wesentlichen Consolidirung des Marktes Je.doch wird das 
endlich zu Stande gekommene Syndicat der r h e 1 n i s c h - wes t
p b ä] i s c h c n Zechen wesentlich beitrage~. ~~r 0Aus~aucr . und 
dem Gemeinsinne ist es zu verdanken, dass 96 /, /0 sammthchcr 
Zechen, welche 900/

0 
der Gesammtfö~derung repräsentircn, ~em 

Svndicate für 5 Jahre beigetreten smd, so dass <las Syn<l1cat 
g~gen 32 OGO 000 t Förderung vertritt. - Im Jahre 1892 wurden 
in den Niederlanden 4 117 962 1 (gegen 4 014 102 t 1891) aus 
Deutschland eingeführt. Cokes sin~ sta~k begehrt, da ~e. Ab
nehmer in Folge des December-Stnk~s 1m Sa'.Lr-. un_d rhem1sch
westplüilischen Gehietc etwas vorsiehhger b~zu~hcl~ Ihrer. Versor
gung mit Cokes geworden sind. Um abe~ d1; -~,°:r•Lthc mch~ an
wachsen zu lassen wur1le im Februar erne 2o ,„1ge Product10ns
eirischränkang ein~ehalten. Das Syndicat versandte. im .T ahre 1892 
-! 025 U53t (gegeu 3 937773 t 1891). - Der b e lg Ische Kol~len
markt leidet unter !rrossen Vorräthen und nur der grossen Zuruck
haltung und Vorsicht der Zechen~esitze.r, w~lche n_1üglichst 1~·enig 
fördern ist ·es zu danken, dass die Preise mcht starker gewichen 
sind Die Industrie tritt zwar mit ihrem De<larfe bereits heran, 
aber. Vorräthe wie z. B. in Borinage von 850 UOO t (gegen 
600 000 t im Vorjahre) sprechen ein gewichtiges Wort. . Cokes 
werden Frcs 12 bis Frcs 12,50 gehalten. - Der eng 11 s c b e 
Kohlenmarkt ist ebenfalls in ungünstiger Lage, 1la d1•r Verkehr 
ein beschränkter bleibt. Die Betriebseinschränkungen können der 
übh·n Situation auch nicht völlig abhelfen. Dass bei den fort
gesetzt weichenden Preisen der Export zunimmt, ist nicht zu 
verwundern. Im Jänner wurden 2 124 821 t gegen 1 9U2 264 t im 

3* 
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Jahre 1891 ausgeführt, deren Werth .:f 1072368 gegen 
.l' 1 173 757 Leträgt. Diese Ziffern kennzeiclmen <lie Lage wohl 
am deutlichsten. Zum Monatsschln~se notiren in Canliff: l\faschinen
brand Nr. J !I sh \1 d his 10 sh 3 <l, Nr. II 9 sh 3 <l bis 9 sh Gd, 
llaushran<l 13 sh bis 13 sh li <l, Patcntcokes 21 sh bis 22 sh, 
gewöhnlicher Cokes 17 sh li <l bis 18 sh 9 <l, Ilochofoncokes je 
nach <!ualität 14 sh 3 <l bis 17 sh. 

Berichtigung. 

In <ler Pnhlication "Der Gnibenhran<l in Pfilmnn am 
31. Mai 18!12" kommen folgemle Stellen vor: 

Seite 9 <ler ßroschüre un<l Seite 3 <lcr ßeilagc <ler „Oesterr. 
Zeitschrift fiir ßerg- und Hüttenwr.sen", Nr. 6, vom 11. Februar 
1892 die Stelle : 

"Im Ganzen geriet h e n an die 390 Festmeter Holz in 
Brand", 
un<l S. 29 <ler Broschüre, sowie S. 9 <lcr genannten ßcilage die 
Stelle: 

"wenn der Berechnung die unrnllkommcne Verbrennung 
von eirca 801118 Holz n. s. w." 

Obwohl die Diffcr!•nz der Ziffern in dies~n beiden Stellen 
sich durch die Stylisirung derselben ( <ler zweiten Stelle durch 
ihre Stylisirung im Zusammenhange mit den Vor- und Nachsätzen) 
von seihst aufklärt, erachtet es !las Ackerbauministerium fiir 
nothweudig, um allen Missverständnissen vorzubeugen, folgende 
Berichtigung zu veröffentlichen. 

Der Berga.ka.demieprofessor Oberbergrath Carl A. l\I. B a.11 in g 
hat sein Gutachten iiher die Menge tler heim Grubenbrande ent
wickelten Brandgase kurze Zeit nach dem~elhen ahgegrbcn und 
dahei lediglich die ihm vom Commissionsleiter gestellte Frage 
beantwortet. Dabei wurde ihm von Letzterem tlie Ziffer von 
RO 111 3 Holz genannt. 

Als es tlie V crhältnisse späterhin zuliessen, wnrtle von den 
frchnischen Ressorthea.mten in Prihram tlie genaue Bercchnuno
<ler im :Uariaschaehte cingehaut gewesenen Holzmasse vorgenommP7i 
und hat sich demnach .Folgentlcs heransg1~stell t : 

Der in den Dimen8ioneu ~am abgeteufte. 11111111 tiefe 
llariaschacht. enthielt rund 8UO Sehachtgc\•iere ans je 
IR rnrr.111 (mcl. tler Bühnlöcher gemessen) ~U,'20 c111 Bau-
holz a 0,7:.! m•, daher . . . . . . . . . . . 576 mß 
Bauholz. 

Die 4 Führungslatten aus 13/is cm starkem Holze auf 
1100111 Sehachttiefe ergehen rnntl . . . . . . . . 75 „ 

Für Fahrten, Versehalungeu, Bühnen, IIolzbcstautl-
theile bei der Fahrkunst etc. rechneten sich 11,074111" pro 
1111 tler Scba.chttiefo von 1100 111, daher im Ganzen rund 82 „ 

Zusammen . -:- 7;}3111 3 

Holz. 
Es berechnet sich daher pro 1111 der Sehachttiefe ein 

Quantnm von 0,1i6 m" eingdiauten Holzes, und da 580111 <lrs 
Schachtes ausgebrannt sind, das Quantum des in ßran<l gcrathenen 
Holzes mit runtl 390111 3 (Festmeter). 

Wie viel davon wirklich verbrannt ist und mehr oclcr weniger 
verkohlt in die Tiefe fiel, lässt sich gegenwärtig noch nicht 
feststellen, da der Scbaeht bis über tlen 30. Lauf herauf mit 
Holz, Kunstgestängen, GesfoinswändPn etc. angefüllt, aber er~t 
bis zum 23. Laufe abwärts gewältigt ist. 

Es dürfte sich aher wohl herausstellen, dass weit mehr als 8011t'; 
Holz verbrannt sind, woraus folgt, <lass auch tl;lS Vulun1en der 
entwickelten Brandgase ein weit griissercs gewesen sein <lürfte, 
als vom genannten Sachverständigen berechnet wur<le. 

Die geehrte Redadion wircl crsul"ht, die vorstehende Berich
tigung in die nächste Nummer <ler nOestcrr. Zeitschrift für ßerg
und Hüttenwesen" aufzunehmen. 

Wien, 24. Februar 1893. 
Der k. k. Ackerbauminister 

Falkenhayn m. p. 

Not i 21 e n . 
Die General - V ersannnlung tles Vereines deutsehe1· 

}'abriken feuerfester Productc fand am 1. März in Berlin 
statt. Von den Vorträgen und technischen Angelegenheiten, tlio 
zur Besprechung gelangten, seien hervorgehohen: Ueber Aus
führung und Deutung der chemischen und mechanischen Analyse 
feuerfester Thon. (Prof. Dr. H. Se g er). Welche deutschen 
Silicat-Steine genügen de11 höchsten Anforderungen der Siemens
l\Iartin-Oefen '? Weiche chemische Zusammensetzung sollen gute 
Chamottesteine für Kalköfen zeigen~ Neuerungen an Ziegel
maschinen untl Thon schneidern (Civ. - Ing. L. 8chme1 z er). 
Ueber <len Bra.ud feuerfester Producte mittelst Clcneratur-Gas
feuerung, in den verschiedenen Ofen-Systemen (Civ.-Ini:;-. (;eorg 
l\lendheim). Welche Erfahrungen sind mit Anwendung des 
Ringofen-Systems zum Brennen feuerfester Producte gemacht 't 
Neuere Methoden der Heizwerthbestimmung mit Experimenten 
(Prof. Walther Hempel). N. 

l>ampfbagger fUr Abraumarbeiten wirtl auf dem Braun
kuhlenbergwerke ß r ü h 1 (Berg-R. Brühl· Unkel) verwendet. Derselbe 
ist fahrbar und läuft auf einem Schienengeleise parallel zum 
Stosse. Das Abgraben und Aufnehmen tler Erdmassen bewirkt 
eine verstellbare Eimerkette, welche in die auf einem Parallel
geleise aufgestellten Kippwagen ausstürzt. Zum Antrieb dient 
eine 15 e Dampfmaschiue. Die Durchsclmittsleistuno- soll in einer 
lOstündigen Schicht 750111 3 betragen. Die hiednrch :i-zielte Kostcn
crsparniss wird mit 2U°lo angegeben. (Zeitscbr. f. d. B.-, JI.- u. 
S.-W., Btl. XL.) K. 

Wärmeleiter. Nach Hepwarth kann man den Substanzen 
welche gegen Wärmeverluste bei D;tmpfkesseln etc. angewendet 
werden, die nachstehenden Coefficienten beilegen: Haare 11 4 
Jute 13,2, Sägespäne 14,2, gebrannte Magnesia. 14 7 Gyps 35'./ 
Asbest 47,9 und feinen Sand liti,3. (Le .Marbre, 1892.) x.'-' 

Preisaufgaben. Der Verein zur ßeförderung des Gewerbe-, 
fleisses iu Berlin schreibt mehrere Preise ans, wovon folgende· 
unsere Leser intcressiren diirftcn: 1. Fiir eine Untersuchung der 
gebräuchlichen Eisenanstriche eine silheme Denkmünze und 
3000 l\I. (Liisungstermin 15. No\". li<94.) 2. Der :'tlagncfornus tlcs 
Eisrns: gohlcne Denkmünze und 30UU :u. ('l'erruiu 15. Xo\'. 1893.) 
Naheres ist aus <l.en Verhamllungen dieses Vereines, 1893, 1. Heft, 
zu entnehmen. N. 

Eisenbahnschwellen aus alten Laufschienen. Der Schienen
fuss der abgeworfenen Laufschiene, wird entsprechend der Spur· 
weite mit schwalbcnschweifförmigen Ausschnitten versehen, in 
welche die Bahnschienen eingeschoben werden. Die Verbindung 
der einzelnen Schienen erfolgt durch Laschen und Schrauben. 
. .\.uf diese Weise wurde anf der ßerginspection "Grund" (Oberharz) 
ein Thcil der Holzschwellen ersetzt. (Zeitschr. f. B.-, H. u. S.-W.) 

K. 
Neues Verfahren zur Herstellung von .Mefalldriihten. 

Ingenieur J. Goffin berichtet über dieses, von M. B. Moun
ta in in dessen Fabrik zu Castleford in Yorkshirc seit etwa. 
11 

4 Jahren angewendete Verfahren.*) Es dient dazu erstlich ein 
Hohlcylintler mit horizontaler Achse, der in der l\[inutc 500 bis 
600 Touren verrichtet und in einer seiner beiden verticalcn 
Stirnwände eine centrische Oeffnung enthält, durch welche das auf 
einer Rinne zugeführte geschmolzene !lretall einfliesst. Dieses wird 
<lurch die Fliehkraft gegen die Umfa.ngswand gedrängt uncl erstarrt. 
als Ring von z. B. 0,38111 äusserem Durchmesser, ;{8111t11 Dicke 
und 8U 111111 ßreite =der axialen Länge des Hehültcrs. Der Ring 
wircl hierauf in einem Kopfwalzwerk mit horizontillen Walzen, 
cleren untere durch hydraulischen Druck stellhar ist, bis auf 
eine den Drahtdurchmesser noch etwas übersteigende Dicke -
für Drähte von 1,6 111111 bis auf 2111111 - gestreckt, dann mittelst 
Circul:lrschere zu einem schraubenartig gewundenen Streifen von 
2,3 111111 ßrcite und der ohigen Dicke von 2 111111 geschnitten, end
lich auf einer Ziehbank mittelst. weniger Durchgänge zum fertigen 
Draht umgewandelt. (Auf welche Art der gestreckte Ring, der 
ein endloses ßand von grösserer, im gegebenen Beispiele von 

0,38 . 3,142 . ?J = ~2,6111 Länge bildet, vom Kopfwalzwerk znr 

'~) Revue universelle, 1892, 20. Bd., S. 27. 
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cheere rort.geleitet wird, ist in der Beschreibung nicht angegeben.) 
Nach d~esem Vorgang können Drähte in sehr grosscn Längen 
angefertigt werden, was für deren Verwendung zu Teleo-raphen
und Tel11phonleitungen u. s. w., dann zur Drahtstiftenfab~-ikation 
vortheilhaft ist, welche dabei weniger häutige Unterbrechungen 
durch Auflegen neuer Drahtringe erleidet; der Erfinder erzeugt 
cnrrent Drähte von 30 bis 35 ~·g Gewicht in einem Stück. Die 
neue Methode vermeidet den grössten Theil des Ziehens , verur
sacht geringere .Kosten _(für !lessin~.draht um 12'., °fo weniger) 
n~d crf?rdert. erne kle,rnere .. Werkstatte, als die bisherige; sie 
eignet sich mcht nur f~r Drahte aus Kupfer, Messing, Phosphor
hronze und anderen Leg1rungcn des Kupfers, sondern wird voraus-
~ichtlieh auch fiir solche aus Stahl anwendbar sein. H. 

ßasbcher Process. 0de1 s tj er n a empfiehlt in J ern.-Kontorets 
Annaler auf das Eindring.lichste die schleunio-e Einführung des 
basischen Stahlprocesses in Schweden, um ~it dem Auslande 
concurrenzfähig zu bleiben. (Jcrn.-Kont. An., 1892.) x. 

Literatur. 
J,ehrbuch 1ler Mineralogie für Studierende und zum 

Selbstunterrichfo. Bearbeitet von Dr. F. K 1 o c km an n, Pro
fessor 1ler l\Iineralogie und Geologie an der kg!. Bergakademie 
zu Clausthal. Mit 430 Textfiguren, 467 Seiten. Verlag von F. 
E 11 k e in Stuttgart, 1892. Preis lI 12. 

Nachdem die deutsche Literatur bekanntlich ganz vortreff1iche 
Handbücher, die in ihrem allgemeinen Thcile vorwiegend für 
Studierende an H?c.hschulen geschrieben wurden, besitzt, wie jene 
von Naumann-Znkel, Tschermak, Bauer, so könnte das 
vorliegende Buch ::IIanchem als überflüssig er,;cheinen · doch zeichnet 
es sieh bei einem grossen stofilichen Reichthnm d~rch die Kürze 
der Fassung und durch mehrere Ergänzungen aus, WP-lche in den 
anderen Lehrbüchern entweder gar nicht, oder nicht in diesem 
Maasse berücksichtigt sind. In letzter Hinsicht sei erwähnt dass 
da~ Buch die El~mente der Krystallberechnnng aufgenomme~ hat, 
he1 der Beschreibung der einzelnen Mineralien ihr Vorkommen 
hc.sonders berücksichti!?t~ ~n einem eigenen .Anhange die nutzbaren 
Mrncrale und deren w1cntigsten· Verwendungen zusammengestellt. 
vorführt (worin wir einen Versuch erkennen, der mit vollem Rechte 
eine weitere Ausbildung verdient), und in ~inem 2. Anhano-e eine 
tabellarische Uebersicht (Bestimmungstabelle) der hä;figeren 
Minerale gibt. 

.. Ma~cher Leh.:er dürft.e mit der Reihenfolge der Capitel aus 
padagogischen Grunden mit dem Verfasser nicht vollends ein
verstanden sein, wie z. B. damit, Jie Zwillingsgesetze vor den 
Krystallsyst?men abzuhandeln,. wodurch die .Auffassung wesentlich 
erschwert wird; doch halten wir diesen Einwand nicht für wesent
lich, da ja die Reihenfolge der A bschnittc nach dem Ermessen 
des Lehrers gewählt werden kann und der Studierende sich in 
diese Anordnung rasch hineinfinden wird. 

Bei den Krystallgestalten werden stets die Bezeichnun.,.en 
von Weis s, Na u 111 an n und Mi 11 er ange.,.eben in der speciellcn 
Mineralogie jedoch nur jene von Na u m a n°n an~ewendet welche 
den meisten Studenten fasslicher als jene von Mi 11 e r ~ind. 

Auf S. 50 wird auch der Beweis für s = ~ gegeben der 
rn-1 ' 

gewöhnlich in den Lehrbüchern fehlt; mittelst ähnlicher Drei-
ecke lässt er sich einfacher und kürzer erbringen. · 

. Sowoh! die lineare, als auch die sphärische Projection wird 
bei den c1~zelnen Krystallsystemen an einigen complicirteren 
~or~en c1:lautert; es würde sich empfehlen, diese Projectionen 
1~. emem eigenen Abschnitt, der den Krystallsystcmen zu folgen 
h_atte, zusammen zn fassen; denn durch die Betrachtung vieler 
Krystallgestalten und der Ableitung ihrer Zeichen hat sich die 
Vorstellungsgabe des Lernenden mehr entwickelt so dass er die 
Projectionen auch leichter erfassen kann. ' 
w ~ehr prä~is? si~d die op~ischen Eigenschaften abgehandelt, 

obe1 wohl e1111ge ~ urkcnntn.1sse. aus der Optik vorausgesetzt 
~erden. Ehcnso enthalt auch die Mrneralchemie alles Wesentliche 
ernschliesslich dem mikrochcmischen Verfahren, in klarer Weis~ 
~usammengefasst und bringt die Löthrohrreaction übersichtlich 
m einer Tabelle. 

Dem Vorgange T scher m a k's folgend , widmet auch das 
vorliegende Buch eigene Abschnitte den Lagerstätten und der 
Entwicklung der Minerale, was nicht bloss die Volls'. 1'.~lgkeit 
einer allgemeinen Mineralogie llrheischt, sondern namentlich auch 
das Interesse an diesem Studium befördert. 

Die spccielle Mineralogie folgt den bekannten G rot h'schen 
Tabellen; es werden nicht bloss die häufigeren .Minerale abge
handelt, sondern auch die selteneren kurz gekennzeichnet, so 
da~s die~es vorzügliche und solid ausgestattete Lehrbuch nicht 
bloss Studierenden, sondern auch Vorgeschrittenen und Sammlern 
sehr willkommen sein wird. H. Höfe r. 

Friise· und Schleifnraschinen. Von Th. PregH Stutt
gart 1892. Verlag der J. G. Co t t a'schen Buchhandlung Nach
folger. Preis M 6. 

Das bezeichnete Werk soll den ersten Band eines grösseren 
Werkes "Neuere Werkzeugmaschinen für die .Metallbearbeitung" 
bilden, welches bestimmt i;;t, eine Uebersicht der Fortschritte 
auf dem Gebiete des Werkzeugmaschinenbaues zu geben. Es muss 
als ein glücklicher Gedanke bezeichnet werden, dass gerade mit 
den Fräse- und Schleifmaschinen, deren Entwicklung ebenso wie 
ihre gesteigerte Anwendung in neuerer Zeit, eine besonders hervor
ragende und das neuere Werkzeugmaschinenwesen charakteri
sirende gewesen ist, der Anfang gemacht wurde. Wir finden in dem 
Buche mit 260 Seiten Text und 520 Figuren die genannten 
und damit verwandten Maschinengattungen, wie Räderschneid
maschinen, Walzen·Rift'elmaschinen, Sandstrahlgebläse in grosser 
Menge, für die ver>chiedensten Zwecke dienend, beschrieben und 
alle wesentlichen Neuerungen berücksichtigt, wie es von dem 
Verfasser, als langjährigem Berichterstatter für Ding 1 e r's poly
techn. Journal, zn erwarten war. Der Beschreibung der Fräse· 
maschinen geht eine Abhandlung über die Wirkungsweise der 
Fräsen in ihren verschiedenen Formen , insbesondere auch der 
hinterdrehten Fräser voran, ebenso wie den Schleifmaschinen 
eine Betrachtung iiber die Leistung des Schleifrade~ voraus
geschickt wird. Auch finden wir .Angaben über Geschwindigkeiten 
und Kraftverbranch. 

Wenn auch die Zahl der vorgeführten Einrichtungen kaum 
etwas zu wünschen übrig lässt, so wäre doch an manchen Stellen 
eine etwas eingehendere Erklärung recht angenehm gewesen, ins
besonders mit Rücksicht auf Studirende, fiir welche das Werk 
ja auch bestimmt sein soll. Vielleicht liesse sich in einer zweiten 
Auflage dies einrichten, wobei dann auch einige Härten im SW 
und Druckfehler welche offenbar übersehen wurden, verbessert 
werden könnten. 

1 
Auch wäre eine mit Rücksicht auf den laufenden 

Text geeignetere .Anordnung, sowie ein grösserer :Maassstab für 
manche wohl allzuklein gerathene Figuren sehr angenehm, die 
meist recht genau die l!nelle errathen lassen, selbst wenn nicht 
die höchst gewissenhaften Liter.\turnachweise gegeben worden 
wären. Dabei will ich keineswegs verhehlen, dass durch diese 
Aenderungen wahrscheinlich der Preis des Buches merklich über
schritten werden müsste. 

Der Druck ist wie es von Co t t a wohl nicht anders zu 
erwarten war, als ~ehr gelungen zu bezeichnen. :Mit angenehmer 
Erwartung kann man den folgenden Bänden des Gesammtwerkes 
entgegensehen. Haussner. 

Amtliches. 
Hauptmilnzamts-Praktikantenst.clle. 

B~ dem k. k. Hauptmünzamte in Wien ist eine Praktikanten
stelle mit dem Adjutum jährlicher 600 fl zu besetzen. 

Bewerber, welche die bergakademischen oder chemisch-tech
nischen und mechanischen Fachstudien mit gutem Erfolge absolvirt 
und das 30. Lebensjahr nicht überschritten haben, haben ihre 
mit den diesbezüglichen Zeugnissen belegten, eigenhändig ge
schriebenen Gesuche unter Nachweisnng ihres Alters, ledigen 
Stande~. des bürgerlichen Wohlverhaltens, der Staatsangehörigkeit 
sowie kr'.iftiger, gesunder .Körperbeschaffenheit Lis zum 18. März I. J. 
bei der Direction des k. k. Hauptmünzamtes in Wien einzubringen. 
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A. n k ft n d i g u n g e n. 

C. W. J11li11s Blan~ke & Uie .. ! 
:Maschinen und Dampfkessel-Armatnrcn-Fahrik, 

Niederlage: Wien, 1. Bezirk, Cetreidemarkt Nr. 2, 
halten reichhaltig assortirtes Lager von 

Armaturen für M ascllinen, Dmn1>fkesscl, Dampf- und "\\rasscrleitungen, 
Manometer, r =i Pulsometer 

Ventile, ' 
Condensationstöpfe, :._i , Dampfpumpen, 

Injecteure, ~ = Ijuftcom1n·essoren, 
Elevatoren, ~ V 

Hartbleiarmaturen, iSl :c a ~u um p u In p e n, 
Wassersc hieberJ Fiiterpressen. 

Licfernn[ in bewährter Gnte zn billi[en Preisen. Zcichnnn[en nnd orrcrte anr Wansch zn Diensten. 

Leipzig-Gohlie und Wien, 
liefern seit 21 Jahren als alleinige Specialität 

D rahtse i 1 bahnen 
nach ihren vorzügl. bewii.hrten, patentirten 

Constructionen. 
Ueber 850 Anlagen mit ca. 700 000111 Lii.nge 

eigener Ausführung. 
llS" .&Dachll.ge und Projecte dnrch "all 

Oeneralvertreter fUr Oe1terrelch-Ungarn: 
Ingenieur JtJLIUS SClllATTE, 

VVIEN, IV., Thereelanuma;aeee Nr. 31. 

Drahtseilbahnen 
zum 

Transport TOD Kohlen, Erzen, Steinen, Sand, Torf, Brettern Scheitholl: elc. 

Dr&Jab•U.llse fllr Berg-, Btra„en• nnd Graben-Bahnen, 
DrahueU-Tranemieelonea unll KabeUe1t11ugen 

zur Ueberiragung der Betriebskraft. 

_..Rundseile, Bandseile und Kabel ---
aus Eisen, S1ahl und Kupferdraht 

für Au&üge, Bremsberge, Grubenbeförderung, Eisenbahnschrankeu und 
Signale, elektrische Leitungen. 

I8ollrte Kabel wid Drähte 
.für alle elektrotechnischen Zwecke, 
Maschinen-, Drahtseil- und Kabel-Fabrik Th. Obach, 

Wien, III., Pauluegaeee 3. 

AT ENTE 
in allen Ländern besorgt das beb. conc. Privil.-Bureau 

von Theodorovic & Comp., 
StephansplRtz 8 Wien, 1., Jasomirgottstrasse 2. 
Berlin N. W., Lnlsenstrasse 32, neben dem 

kaiserl. Patentamte . 
Seit 1877 im Patentf. thäüg. 
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Wechsel und Kreuzungen für (lrubcnhahnen. 
Von J. Rösch1 Obersteiger in Kohlgrube bei Wolfsegg. 

(Hiczu Taf. VIf.) 

Es stellt sid1 oft als wllnschenswerth heraus, die 
Querstrecken, hc801Hlers wenn deren Länge fiO m über
steigt, ~chon während der A usrichtuno- mit einem von 
der Hauptbalm au~gehen<lcn Geleise ;;1 ,·ersehen, um 
die Förderung zu erleichtern und deren Leistung zu 
erhüben, den Vortrieb der Strec!rn zu beschleunigen, 
das Zuschleppen des Holzes für die Zimmerung anf eine 
grössere Entfernung zu '•ermeiden, endlich um bei blii
lrender Sohle den in die Strecke eingetriebenen Tegel 
wieder schnellstens nachnehmen zn kiinnen. 

Doch stellen sich dem Einbau einer solchen nur 
' durch kurze Zeit zu verwendenden Bahn folgende Be-

denken entgegen. Das Rinlegen des zugehörigen Wechsels 
erfordert erstlich die Wegnahme einer grö:>seren oder 
kleineren Ecke, wodurch die l<'ir . .;t an der Hauptbahn 
erweitert und , besonders wenn sie na~s und brüchig 
ist, die Herste1lung und Erhaltung einer um so stärkeren 
Zimmerung nothwendig wird. Ferner muss beim Einlegen 
eines gewöhnlichen Wechsels <ler eine Schienenstrang 
der Hauptbahn abgehackt werden und ~ind fiir das 
Herzstück grossc breite Schwellen einzuziehen. Le~t mau 
statt eines W eehsels eine W endeplatte , um die Weg
nahme eines Eckes zn vermeiden , so erfordert eine 
solche Platte nicht nur grosse Sorgfalt bei ihrer Anfer
tigung 1 viele zeitraubende Vorarbeiten und kostspielige 
Hilfsmittel, wie einen starken Rahmen aus gezimmertem 
Holz, eine Bühne aus Pfosten etc. , sondern es müssen 
beim Einlegen derselben selbst beide Schienenstränge 
des Hauptgeleises zcrstiiekelt werden. 

Hat das Ort sein Ziel erreicht, oder ist die w:ts 
immer für einen Kamen habende Arbeit in der Rtrecke 
beendet und wird der \Y echsel oder die W endeplatte 
wieder abgetragen. so bleiben doch die grosse Ecke mit 
ihrer Zimmerung, die abgehackten Schienenstlieke etc. 
zurück, als lJebclstii.nde, welche sich für die ganze 
Dauer der Grube nicht wieder gutmachen lassen. 

Um diese Ucbelstände zu vermeiden und eine Bahn 
auch in die en"'ste Querstrecke rasch und billig ein-

" . "' führen zu können. hat der Verfasser emen „ eehsel er-
dacht der allen Anforderungen entspricht und den 
Name~ Ba 1 an c i er - K 1 et t er - \Y e eh s e 1 erhalten 
soll. Derselbe bat sieh als so vortheilhaft erwiesen, 
dass im Braunkohlenrevier Wolfsegg in einem Zeitraume 
von 18 Monaten 2 5 Stück solcher \Yeehsel (hier unter 
dem Kamen R ö s c h wechsel bekannt) in Verwendung 
gebracht wurden. 

· Balancier-Kletter-Wechsel. Das Charak-
teristische der Einrichtung ist, dass die beiden W eehsel
schienen um eine in deren mittlerer Länge befindliche 
verticale Achse drehbar sind. Es ergeben sieh dabei 
folgende Vortheile: 1. Der Wechsel benöthigt keine 
Herzsttleke, keine Unterbrechung des Hauptgeleises und 
keine Zwangschienen. 2. Die Spitzschienen schmiegen 

. sich genau an das Wech8elgeleise; vertieale und seit
liche Stösse, wie solche bei ßefahrung von gewöhnlichen 
Weichen vorkommen, sind vermieden und in Folge 
dessen grösste Sicherheit gegen Entgleisungen erreicht. 
3. Die Herstellungskosten sind sowohl hinsicbtliel1 der 
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Anschaffung, als auch der Legung (des Einbaues) und 
der Erhaltung wesentlich geringer. 4. Die Construction 
ist in allen Grössen und Radien bis zur Normal-Spur
weite durchführbar. 

Die Construction ist durch Fig. 1 und 4 (Taf. VII), dann 
zum leichteren Verständniss in schiefer Projection durch 
Fig. ~l dargestellt. Die Wechselzungen Z1 und Z2 sind 
dem Radius entsprechend gebogen, aus starkem Schmied
eisen, 1 "/2" stark, hergestellt und um je eine in der Mitte 
angeschweisste Oese 0 drehbar (siehe auch Fig. 2 und 3). 
Sie haben die Aufgabe, den Hund von den Schienen 
des Hauptgeleises emporzuheben und der Zweigbahn 
zuzuführen; sie laufen anfangs (von a bis ['1, welcher 
Theil die K 1 et t erz u n g e heissen soll) 30 cm lang 
gerade auf der alten Schiene fort, beginnen mit scharfer 
Schneide und verdicken sich bei 11, wo der Hund die 
alte Schienenrichtung zu verlassen hat, bis auf die 
Höhe des Spurkranzes der Hundcrilder, daher der Hund, 
ohne die untere Schiene zu berühren, das eine Geleise 
verla:isen und dem anderen folgen kann. 

Damit diese Stucke Z1 Zt sich fest an die alten 
Schienen anschmiegen und richtig deren Kronen treffen, 
sind sie nach Fig. 2 und 3 winkelig geschmiedet; die 
Schneiden a (J, welche die Hunderäder aufnehmen, ruhen 
auf den Schienen und die abwilrts gebogenen 'I'heile 
legen sich seitlich fest an dieselben an. Das (foleise in 
der Kreuzungsstrecke ist als eigentliche l<'ortsetzung des 
Wechsels dem Hadius entsprechend gebogen und um 
die Spurkranzhöhe über das Ilauptgclcise zu legen. 
Nun steht dem Hunde kein Hindemiss im Wege, in die 
neue Bahnrichtung einzulaufen. 

Der auswärtige lange Strang Z1 (Fig. 2 und 5) 
des Wechsels hat an seinem starken Ende einen ent
sprechenden Ausschnitt in der Höhe der zu iibersteigen
den Schiene und legt sich mit dem vorspringenden 
Theil f auf die Schiene des Hauptgeleises. Um beide 
Wechselschienen Z1 Z2 gleichzeitig bewegen zu können, 
sind an denselben mittelst loser Schrauben die Verbin
dungsschienen V1 V2 aus schwachem Eisen befestigt, 
welche unter den Schienen des Hauptgeleises liegen und 
am Kreuzungspunkte entsprechend eingetieft sind , wie 
Fig. 9 zeigt. Zum bequemeren Umschlagen des Wechsels 
kann man einen Quadranten Q (Fig. 1) aufstellen, 
welcher in der Verlängerung eines der Verbindungsstücke 
V1 V2 oder längs eines Schwellers anzubringen ist. Um 
ein Oeffnen des Wechsels mit aller Sicherheit zu ver
hindern, wird der Quadrant Q nach Fig. 1 an jenem 
Ende des Wechsels angeschraubt, welches am meisten 
dem seitlichen Druck der Hunde ausgesetzt ist. Zur 
Verminderung der Reibung der Hunderäder an den ge
bogenen Schienen gibt man der Weiche eine um 1 cm 
grössere Spurweite, als der einfachen Bahn. 

Es genügt jedoch auch folgende noch einfachere Ein
richtung. An die Wechselschiene Z 1 (Fig. 1) schliesst 
sich bei D eine Platte, welche mit einer Oeffnung für 
einen Durchsteckbolzen versehen ist , der in eine von 
zwei Bohrungen der Schleifplatte P3 eingreift und da-

durch den Wechsel iu llincr seiner beiden Stellungen 
f:sthält. 

Für grössere Radien, von etwa 3 rn an, zur Be
fahrung mit ganzen Ziigen, wo man keine Weiehen
stucke mehr schmieden kann, werden an die betreffon
den t:chienenstücke die Kletterzungen (l!'ig. 6), die 
Drehungs- (Fig. 7) und Verbindungsplatten angeschraubt, 
das Ende der langen Wechselschiene Z 1 entweder für 
die untere zu iibersteigende Schiene ausgehackt oder 
man lässt, um die Tragfähigkeit der Schiene nicht zu 
vermindern, das Wechselstiick Z 1 mit ganzer Schienen
höhe das Geleise übersteigen. 

Der Balancier-Kletter-Wechsel zeigt nun folgende 
Vortheile. Er stellt sieh in der Anfertigung billiger als 
alle anderen bisher im Gebrauche befindlichen, erfordert 
keine Raumerweiterung und macht insbesondere das 
viele Schienenrnrhackcn entbehrlich. Er ist sehr leicht 
und schnell glllegt oder wieder abgetragen und lässt 
sich ohne Störung der Förderung, ja sogar wlthreud 
derselben einbauen, da keine Schienen fortgenommen, 
zerstückelt und wieder ergiinzt werden miisson. Bei den 
gewöhnlichen Wechseln kann der l~adius nie so klein 
genommen werden , als lJeim beschriebenen , weil der 
Hund bei einem kleinen Bogen, so oft er eino offene 
Stelle, wie zwischen Herz- und Wechselschieno, anliinft, 
aus dom Geleise steigt; bei diesom Wechsel lindet der 
Hund keine solcho Stelle vor, er hat also keino Gele· 
genheit, vom führenden W oehsolg-elciso allzu weichen. Ist 
dor Wechsel geöffnot, so steht das gorade alte Geleise 
clor Fürderung unrnriindert offen. 

In der Grube cmpliohlt sich clic bcschrillbcnc Con
struction besonders bei Strockonkrouzcn_, deren l•'irst 
sehr nass und brilchig ist; sie ist namentlich bei Ans
richtungsbauen am Platzo, da dio Grube nicht schon 
vom Beginno an durch Wegnahme ..-on Ecken vorun
staltet wird und grosse I~rhaltungskoston vorursacht. 
Man kann mittelst cinlls solchen Wechsols sofort in die 
engste Strocke Bahn einlegen. l\fit 2 gleichen (2 rochten 
oder ::! liu ken) ßalancier-W echseln ist es möglich , von 
dem Hauptgeleise weg in 2 sich gerade gegenüber
stehende Querstrocken gleichzoitig Rahn einzulegen, indem 
man nach l<'ig. 8 dio beiden Wechsel entgegengesetzt 
anordnet. 

I<'ür Tagbahnen, so Halden-, Schotter-, Ziegel- und 
Holzbahnen, empfehlen sich diese Wechsel besonders, da 
sie sehr leicht vor- oder rückwärts, Schweller um 
Schweller geschoben und umgelegt worden könnon, ohne 
an dem Hauptgeleise eine Aenderung oder Zerstllckelung 
vornehmen zu mlissen. Dieselben lassen sich abtragen, 
ohne die Förderung zu hindern und ohne eine Spur von 
ihrem Bestehen zurückzulassen oder an dem alten Go
Ieise eine Wiedervervollständigung erforderlich zu machen. 
Ein :Mann legt den Wechsel leicht, baut ihn ebenso 
leicht in dei· möglichst kilrzesten Zeit wieder aus und 
überträgt ihn mit f!eringer Mühe an einon anderen Ort. 

Eisenbahnkreuzung. Wenn die Richtungen 
zweier Bahnen sich schneiden, so benützt man die soge
nannten Eisenbahnkreuze, welche abor aus vielen Stücken 
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zusammengesetzt werden müssen ; bei deren Anlage muss 
genau der Winkel aufgenommen werden, unter welchem 
sieh die Strecken treffen , ferner ist eine solide Biihne 
aus einem starken Bahmen und Pfosten erforderlich, 
damit das Eisenbahnkre;iz ein genaues, gleichmässiges 
Ruhebett erhält und es ist dasselbe im richtigen Winkel 
zusammenzustellen, wenn sich die Strecken schief treffen. 
Endlich werden die Kreuze bald schadhaft, indem durch 
das Hi11iiberrollcn der Hunde die Schrauben, Nieten 
und Nägel lose werden und Entgleisungen leichter ein
treten, besonders bei blähender, unrnhi ger Sohle. 

Die vom Verfasser construirte Kreuzung , der 
Ch a r nie r · W c c h s e 1, benöthigt keine kostspieligen 
und zeitraubenden Vorbereitungen, er vermeidet die 
t:cbelständc der gewöhnlichen Eisenbahnkreuze nnd 
macht insbesondere das Zerstücken von Bahnschienen 
entbehrlich. 

Die Construction des Charnierwcchsels zeigen Fig. 10 
bis lB, letztere in schiefer Projeetion. Er besteht aus 
zwei gewöhnlichen Grubenschienen A von 0,8 m Länge, 
an deren einem Ende a die über den Steg beiderseits 
vorragenden Theöle des Kopfes weggenommen sind und 
aus zwei drehbaren Grubenschienen B rnn t,2 m Länge, 
an deren Steg bei l beiderseits Platten angenietet sind. 
Diese fassen das Endstiick von A zwischen sich und 
sind mit demselben durch einen Schraubenbolzen ver-

bunden, der nicht fest angezogen wird und daher das 
Aufdrehen von A gestattet. Es ergibt sich daraus die 
Nothwendigkeit, den Wechsel um die Höhe der zu 
übersetzenden Schiene höher zu legen , indem die Basis 
der kreuzenden Schiene auf die Krone der gekreuzten 
zu liegen kommt. An den l~nden o der umzukippen
den Schienen sind an der Aussenseite Platten an· 
genietet, welche sich beim Niederlegen des Wechsels 
seitwärts an die knapp anstossenden Schienenstränge 
der weiteren ßahri legen und dem langen Weehselstlieke 
eine feste richtige Lage geben. Um das Durehsenken 
der 1,20 m langen Schienen B beim Befahren mit 
schwerbeladenen Hunden zu verhüten, sind unten an 
dieselben eiserne Füsse 11 von gleicher Höhe mit der 
iibersetzten Schiene befestigt, welche sieh auf eine 
Cnterlage b (ein Brett oder eine Schwelle) stützen. 
Zwei Flael1eisen V1 V2 verbinden beide langen Sehienen
stüeke. Je nachdem das eine oder das andere Geleise 
befahren werdrn soll , wird der Wechsel , gehoben oder 
niedergelegt. 

Selbstverständlich kann ein solcher Charnierwechsel 
sehr leicht und unter jedem beliebigen Winkel gegen das 
Hauptgeleise gelegt und rasch wieder abgetragen werden, 
ohne das Hauptgeleise verletzen zu müssen. Er bietet 
die gleichen Vortheile wie der vorbeschriebene Balaneier
Klettcr-W echsel. Heide sind einfach und billig auch in 
der kleinsten W erkssehmiede anzufertigen. 

Social1lolitische Umschau. 
(IV. Quartal 1892.) 

(Schluss von Seite 110.) 

Zur gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung wäre der 
d r i t t e C o n g r e s s d e r ö s t e r r e i e h i s c h e n B e r g
u n d H il t t e n a r b e i t er i n B r ti x anzuführen , zu 
welchem das Fachorgan der österreichischen Berg· und 
Iliittenleute auf den 25. und 26. December eingeladen 
hatte. Gegenstand der ßerathungen sollte die Lage der 
Arbeiter, die Fachorgauisation und Fachpresse, sowie die 
Bruderladereform sein. Einern Berichte desselben Blattes*) 
über diesen Congress ist zu entnehmen , dass derselbe 
von 62 Delegirten beschickt war, von denen die Mehr
zahl auf die Braunkohlenreviere des nordwestlichen 
Böhmens , nur wenige auf die böhmischen Steinkohlen
reviere und Pi'ibram, sowie auf die steierischen Kohlen
reviere entfielen. Die bisherige Organisation der Berg
leute weist 24 Fachvereine auf, von welchen , ausser 
jenen für Köflach, Voitsberg und Wies in Steiermark, 
alle anderen für böhmische Bergbaubezirke bestehen. 
Das Vertrauensmä nnorsystem konnte nur in wenigen 
Revieren eingeführt werden. Das Forterscheinen der 
Fachblätter („Glück auf!" und „Nazdar") war zeit
weilig in Folge mangelnder Unterstützung seitens der 
Arbeiter und mannigfacher Behinderung sowohl seitens 
der Behörden , als auch von socialdemokratischer Seite 
in Frage gestellt; gegenwärtig erscheinen beide Blätter 
in Brüx. 

*) Siehe "Glück auf!", 189J, Nr. 1 und 2. 

Von den Resolutionen , die der Congress fasste, 
verlangt die erste, ausser einer Erweiterung der politi
schen Rechte, die Abschaffung der Aeeordarbeit und die 
Einführung des llfinimallohnes; die zweite Resolution be
schäftigt deh mit dem , in diesem Berichte noch aus
führlicher zu besprechenden Gesetzentwurf betreffend die 
Arbeitsbücher, Lohnzahlungen und vorzeitige Lösung des 
Dienstverhältnisses u. s. w. beim Bergbau und lehnt diesen 
„Zwangsgesetzentwurf" vollständig ab. Eine dritte Reso
lution geht auf Vervollständigung der Fachorganisation, 
Gründung eines Agitationsfondes, dessen Verwaltung den 
Leitern der Fachblätter anvertraut wird , endlich auf 
Einführung von Landeseonferenzen und einer Reichs
conferenz der Vertrauensmänner aus den einzelnen 
Bezirken , von welchen die letztere jährlich stattfinden 
soll; ihr würde die Verwaltung der Organisation und 
der Fachbllltter unterstehen. Die letzte Resolution end
lich , die gefasst wurde , spricht sieh dahin aus , dass 
von der Bruderladereform ganz Umgang genommen 
werden soll ; die bestehenden Bruderladen sollen soweit 
aufrecht erhalten bleiben, als sie zur Befriedigung der 
Ansprüche ihrer Mitglieder von einer bestimmten Alters
grenze an zu dienen bestimmt sind ; die hiefür etwa 
fehlenden Mittel hätten die Unternehmungen allein auf
zubringen ; die übrigen Bergarbeiter wären weiterhin 
nur mehr gegen Krankheit und Unfall, gleich den 
anderen Industriearbeitern zu versichern. 
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Ein neues Arbeiterschutzgesetz auf bergbaulichem 
Gebiete ist für Oesterreich beabsichtigt mit dem seitens 
der Regierung bereits im Jahre 18\lO in Ausarbeitung 
genommenen und nunmehr im Abgeordnetenhause einge
hrach ten G es et z e n t w u r f, w o m i t B es tim m 11 n g e n 
ü b e r A r b e i t s b ü c h e r 11 n d Z e u g n i s s e f. ü r 
Aufseher undArbeiter, dann über dieLoh11-
z a h 1 u n g e n , s o w i e h i n s i c h t l i c h d er v o r z e i
t i g e n L ö s u n g d e s D i e n s t- u n d A r b c i t s v e r
h ä 1 t n i s s es b e im B er g b a u g e t r o ff e n w e r d e u. 
(Nr. 514 der Beilagen zu den stenographischen Proto
kollen des Abgeordnetenhauses, XL SesRion, 18!)2.) 

Durch diesen Gesetzentwurf werden die wichtigsten 
der Rechtsnormen für daR V erhältniss zwischen gewerb
lichen Unternehmern nnd ihren Arbeitern, wie sie in 
dem Gesetze vom 8. März 1885, R. G. BI. Nr. 22, nieder
gelegt sind, auf da8 Verhältniss zwischen den Bergbau
unternehmern und ihren Arbeitern übertragen und da
durch erfährt das einschlägige neunte Hauptstilck des 
foiterreichischen Berggesetzes eine wesentliche Ergän
zung. Die gewerberechtlichen Bestimmungen über die 
Austragung von Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältniss 
sind in diese Ergänzung durch den vorstehend bezeich
neten Gesetzentwurf nicht einbezogen, doch ist auch in 
dieser Richtung eine gesetzliche Regelung, und zwar in 
dem Gesetzentwurf über die Genossenschaften beim Berg
bau*) in Aussicht genommen. 

Der erste und zweite Thcil des Gesetzentwurfes 
rn~ 1 bis 13) über die „Arbeitsbücher" und „Zeugnisse" 
kann hier füglich übergangen werden, da er an bereits 
beim Bergbau ebenso, wie bei dem Gewerbe bestehende 
Einrichtungen völlig anknilpft und lediglich gegenüber 
möglichen rechtlichen Bedenken hiusichtlich der Anwend
barkeit der einschlägigen gewerberechtlichen Vorschriften 
auf den Bergbau für die Anwendung derselben eine un
bestreitbare gesetzliche Grundlage schafft. 

Der dritte und vierte Theil des Entwurfes behandelt 
die Lohnzahlungen und die vorzeitige Lösung des Dienst
und Arbeitsverhältnisses. Im allgemeinen Berggesetze 
mangelt, wie die „~~rläuterungen" zum Gesetzentwurfe 
ausführen, eine ausführliche Bestimmung darüber , dass 
der Lohn der Aufseher und Arbeiter beim Bergbau in 
baarem Gelde zu zahlen sei. Zwar könnte man nach 
v. Scheue h e n s tue J's Motiven zum allgemeinen Berg
gesetze (Seite 367 und 371) einestheils annehmen, dass 
dies im allgemeinen Berggesetze stillschweigend voraus
~esetzt sei und andererseits ans § 2 a. B. G. sehliessen, 
dass ohnehin auch auf die Lohnzahlungen beim Berg
baue die Gewerbegesetze Anwendung zu finden haben. 
Da die Richtigkeit dieser Interpretation jedoch zweifel
haft ist, so erscheint es angezeigt , die Lücke im allge
meinen Berggesetze durch eine ausdrückliche gesetzliche 
Bestimmung auszufüllen, wobei jedoch auf das beim 
Bergbau ziemlich allgemein übliche und durch §131 a. B. G. 
innerhalb gewisser Grenzen anerkannte Institut der Werks-

*) Siehe Nr. 48, Jahrgang 1891, untl Nr. 40, Jahrgang 1892 
dieser Zeitschrift. 

fassungen, das ist der Versorgung des Arbeiterpersonales 
mit den nöthigen Lebensmitteln, gebührend Rücksicht 
genommen werden musste. 

Nebst der Lohnzahlung an tiieh erscheint in diesem 
Entwurfe der mit ersterer zusammenhilngende Abrech
nungstermin geregelt, iadem an Stelle der den heutigen 
Verhältnissen nicht mehr entllprcchenden vierteljährlichen 
Abrechnung (§ 206 a. B. G.) die monatliche Abrechnung 
als der längste gesetzlich zulässige Zeitraum normirt 
wurde. 

Endlich wurden die Bestimmungen des Gesetzes vom 
8. :März 1885, R. G. BI. Nr. 22, über die l<"'olgen der 
vorzeitigen Lösung des Arbeitsverhältnisses in einer 
den Verhältnissen des Bergbaues angepassten Weise 
reeipirt. 

Die betreffenden Bestimmungen de;i l<~ntwurfes selbst 
werden im Folgenden wörtlich angeführt : 

II 1. L o h n z a h 1 u n g e n. 
~ 14. Die Bergwerksbesitzer sind verpflichtet, die 

Löhne , worunter in diesem Gesetze auch die im Laufe 
einer Abrechnungsperiode (§ 21) gegebenen Abschlags
zahlungen (Lohnvorschüsse) verstanden sind, in baarem 
Gelde auszuzahlen. 

Jedoch sind die Bergwerksbesitzer berechtigt , den 
Aufsehern und Arbeitern nach getroffener Vereinbarung 
gegen ein im Voraus bedungenes, gewerbsmässigen Ge
winn aussehliessendes, beziehungsweise die Selbstkosten 
nicht übersteigendes Entgelt Wohnung, Beleuchtungs
und Beheizungsmateriale , die Benützung von Grund
stiicken , die für die Arbeit nöthigen Werkzeuge und 
Stoffe, dann die erforderliche Reparatu_r der Gezähe zu
zuwenden und die nöthigen Lebensmittel, wie auch Be
köstigung mit Ausschluss geistiger Getränke zu liefern 
und diese Zuwendungen und Lieferungen bei der Lohn
zahlung in Abrechnung zu bringen. Den Bevollmäch
tigten des Bergwerksbesitzers, dessen Beamten und Auf
sehern steht diese Berechtigung nur im Namen und für 
Rechnung des Bergwerksbesitzers zu. 

Dagegen darf nicht vereinbart werden , dass die 
Aufseher und Arbeiter Gegenstände ihres Bedarfes aus 
gewissen Verkaufsstätten beziehen müssen ; auch darf 
die Ertheilung von Lohnabschlagszahlungen (Lohnvor
schüssen) nicht an diese Bedingung geknüpft werden. 

Die bei den Staatssalinen bestehende Abgabe eines 
Salzdeputates an die Aufseher und Arbeiter wird durch 
die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt. 

~ 15. Die von den Aufsehern und Arbeitern in die 
Bruderlade zu zahlenden Beiträge, sowie die zu Gunsten 
der Bruderlade verfallenden gesetzlichen oder anf Grund 
der bergbehördlieh genehmigten Dienstordnung ver
hängten Geldstrafen dürfen vom Lohne abgezogen 
werden. 

Forderungen der bei den Bergbauen bestehenden 
Consumvereine für Lebensmittel mit Ausschluss der 
geistigen Getränke, sowie Forderungen anderer, bei den 
Bergbauen bestehender, die W ohlfabrt der Arbeiter be
zweckender Anstalten dürfen nur dann durch Lohn
abzüge hereingebracht werden , wenn die betreffenden 
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Vereine oder Anstalten von der Bergbehörde als gcmein
niltzig anerkannt worden sind, diese Anerkennung durch 
Anschlag in dem Vereins- oder Anstaltslocale bekannt 
gemacht und die Forderung erst nach dieser Bekannt
machung entstanden ist. 

Die Bergbehörde hat bei Anerkennung der Gemein
nützigkeit solcher Vereine oder Anstalten zugleich die 
Grenze festzusetzen , bis zu welcher die betreffenden 
Abzlige vom Lohne stattfinden dürfen. * 16. Zur Sicherung des dem Bergwerksbesitzer 
wegen der widerrechtlichen Auflösung des Dienstverhiilt
nisses gemäss § 23 zustehenden Ersatzanspruches können 
Lohnabztlge stattfinden, welche jedoch bei den einzelnen 
Lohnzahlungen nicht mehr als ein Fiinftel des fälligen 
Bruttolohnes und im Ganzen nicht mehr als den Betrag 
des vierzehntägigen Durchschnittslohnes ausmachen diirfen. 
Das Recht , zu vorstehendem Zwecke Lohnabzüge zu 
machen und die Höhe derselben muss in der Dienst
ordnung (§ 200 a. ß. G.) ausdrücklich bestimmt werden. 

Der zurtlckbehaltene Lohnbetrag ist in der von dem 
Revierbergamte zn bestimmenden Weise zinsbringend an
zulegen und zu Gunsten des Aufsehers oder Arbeiters 
sicherzustellen. Nach Auflösung des Dienstverhältnisses 
ist der zurückbehaltene Lohnbetrag, soweit derselbe nicht 
durch die Geltendmachung des obigen Ersatzanspruches 
zu Gunsten des Bergwerksbesitzers verfällt , sammt den 
aufgelaufenen Zinsen dem austretenden A nfseher oder 
Arbeiter , im Falle des Todes desselben dessen Erben 
auszufolgen. 

§ 17. A usser den in den Yorstehenden Paragraphen 
gestatteten Fällen ist die Hereinbringung oder Sicher
stellung von Forderungen jeder Art , dieselben mögen 
von wem immer erhoben werden , durch Anrechnung 
bei der Lohnzahlung oder durch Abzug vom Lohne 
unstatthaft. Insbesondere dürfen andere als die im § 14 be
zeichneten Gegenstände und Waaren YOn dem Bergwerks
besitzer den Aufsehern und Arbeitern auf Rechnung des 
Lohnes nicht creditirt werden. 

Forderungen für Gegenstände und W aaren, welche 
ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen YOD dem 
Bergwerksbesitzer den Aufsehern und Arbeitern beim 
Bergbaue creditirt wurden , können weder von dem 
Bergwerksbesitzer, noch für denselben , noch von einem 
Dritten, welcher die Forderung von dem Bergwerks
besitzer erworben hat, sei es durch Klage oder durch 
Anrechnung bei der Lohnzahlung oder in anderer Weise 
geltend gemacht werden, sondern fallen der Rruderlade 
zu , welcher die betreffenden Aufseher oder Arbeiter 
angehören. 

§ 18. Vertragsbestimmungen und Verabredungen, 
welche den Anordnungen der §§ 14 bis 17 zuwider
laufen, sind nichtig. 

§ 19. Aufseher und Arbeiter, deren Forderungen 
entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes anders als 
durch Bezahlung berichtigt wurden , können jederzeit 
die Baarzahlung ihrer Forderungen in baarem Gelde ver
langen , ohne dass ihnen eine Einrede aus dem an 
Zahlungsstatt Gegebenen entgegengesetzt werden kann. 

Soweit das an Zahlungsstatt Gegebene bei dem 
Empfänger noch vorhanden ist, oder dieser daraus noch 
bereichert erscheint , fällt dasselbe oder dessen W erth 
der Bruderlade, welcher die bei dem Werke Bediensteten 
angehören, zu. 

§ 20. Die Auszahlung der Löhne in Wirthshäuseru 
oder Schanklocalitäten ist untersagt. 

§ 21. Jeder Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, mit 
seinem Aufsichts- und Arbeitspersonale wenigstens monat
lich, bei dem Dienstaustritte aber sogleich Abrechnung 
zu ptlegen; wegen Forderungen, welche der Bergwerks
besitzer oder ein Dritter an einen Aufseher oder Arbeiter 
zu stellen hat, darf der Austritt aus dem Dienste nicht 
versagt werden. 

IV. Vorzeitige Lösung des Dienst- und 
Arbe i t s ver h ii 1 t n iss es. 

§ 22. Wenn ein Aufseher oder Arbeiter ohne 
einen gesetzlich oder dienstordnungsmässig zulässigen 
Grund (§§ 200 lit. h, 202 und 20:3 a. B. G.) vorzeitig 
entlassen wird oder wenn derselbe Kraft des ihm gesetz
lich oder dienstordnungsmässig eingeräumten Rechtes 
(§§ 200 lit. h und 205 a. B. G.) aus dem Dienste tritt, 
so ist der Bergwerksbesitzer verpflichtet, dem Aufseher 
oder Arbeiter den Lohn und die sonst vereinbarten 
Genüsse für die ganze Kündigungsfrist, beziehungsweise 
für den noch übrigen Theil der Kündigungsfrist zu 
vergüten. 

§ 23. Wenn ein Aufseher oder Arbeiter ohne ge
setzlich oder dienstordnungsmässig zulässigen Grund 
(§§ 200 lit. h und 205 a. B. G.) vorzeitig aus dem 
Dienste tritt , so ist der Bergwerksbesitzer berechtigt, 
den Aufseher oder Arbeiter durch die politische Behlirde 
erster Instanz zur Riickkehr in den Dienst für die noch 
fehlende Zeit zu verhalten oder von demselben ftlr jeden 
Arbeitstag der nicht eingehaltenen vertrags- oder dienst
ordnungsmässigen Kiindigungsfrist, höchstens aber fiir 
vierzehn Tage einen Ersatz im Betrage des täglichen 
Durchschnittslohnes zu begehren. 

§ 24. Ein Bergwerksbesitzer , der einen Aufseher 
oder Arbeiter in V crwendung nimmt, obwohl ihm bei 
Aufnahme desselben bekannt war, dass derselbe sein 
Dienstverhältniss bei seinem letzten Arbeitsgeber nicht 
rechtmässig gelöst hat, oder welcher einen solchen Auf
seher oder Arbeiter im Dienste behält , nachdem ihm 
diese unrechtmässige Lösung beklfnnt geworden ist, 
haftet mit dem Aufseher und Arbeiter dem früheren 
Arbeitgeber für den durch den eigenmächtigen Austritt 
des Aufsehers oder Arbeiters erwachsenen Schaden. 

Das Gleiche gilt von jenem Bergwerksbesitzer, 
welcher einen Aufseher oder Arbeiter zum Vertrags
bruch seinem Arbeitgeber gegenüber verleitet hat. 

Dem früheren Arbeitgeber steht das Recht zu, den 
Wiedereintritt des eigenmächtig ausgetretenen Aufsehers 
oder Arbeiters flir die noch fehlende Zeit zu fordern. 

Wie schon in den oben citirten „Erläuterungen" 
der Regierungsvorlage ausgeführt ist, sind auch diese 
Bestimmungen des dritten und vierten Theiles des Ge
setzentwurfes, ebenso wie jene des ersten und zweiten 

2 
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Theiles, in der Hauptsache den geltenden gewerberecht
lichen Vorschriften unter Anpassung an die bergbau
lichen Verhältnisse entnommen. Ob dies auch, wie die 
„Erliiuterungen" sagen , für die in den §§ rn und 24 
des Entwurfes enthaltenen Bestimmungen, betreffend die 
Lohnverwirkung im Falle eines Contractbruches und die 
Sicherstellung derselben durch Lohnabzüge zu G unstcn 
des rnternehmers, womit der Schadenersatzanspruch des 
Cnternehmers nach § 85 der Novelle zum Gewerbe
gesetz in eine Conventionalstrafe umgewandelt wird, 
zutrifft, mag hier dahin gestellt bleiben. Nahe liegend 
ist der Yergleich mit ähnlichen Bestimmungen der 
neueren Gewerbegesetzgebung des deutschen Reiches, 
sowie der Kornlle vom 24 .. Juni l 8H2 zum preussischcn 
Berggesetze (§ 80~ Absatz 2, und § 80 b, Ziffer 6). 

Der fünfte Thcil des Gesetzcntwurfei1, der den Titel 
„Rtrafbcstimmungen" führt, überweist die Untersuchung 
und Bestrafung von C ebertretungen dieser Vorschriften 
des Entwurfes der politischen Bebiirde unter analoger 
Anwendung der gewerbegesetzlichen Bestimmungen; nur 
die Untersuchung und Bestrafung wegen Unterlassung 
der vorgeschriebenen Abrechnung mit dem Arbeiter
personalc verbleibt, wie bisher, der Bergbehörde; jedoch 
kiinnen auch in den übrigen I<'illlen die Bergbauunter
nehmer gemilss § 187 a. B. G. von der Bergbehörde 
zur Verantwortung gezogen werden. 

In dem sechsten 'fheil des Entwurfes „Schluss
bestimmungen" werden die §§ 206 ~ 20~ und 2-18 des 
allgemeinen Berggesetzes aufgehoben. 

J n den Arbeiterbliittern *) wurde dieser Regierungs
entwurf sehr ungünstig beurtheilt; sich dieser Kritik 
anschliessend, erhob auch eine Bergarbeiterversammlung, 
welche zu Voitsberg in Steiermark am 11. December 
stattfand, sowie der oben erwähnte ßergarbeitercongress 

*) Siehe „Arbeiterwille", 1892, Nr. 22. 

vom 25. Dccember in Brüx Protest gegen denselben. 
Die Arbeitsbücher, die monatlichen Abrechnungen gegen
über den zumeist wöchentlichen der Fabriksarbeiter, die 
zahlreichen Lohnabzüge , wozu auch , wie bisher , jene 
für Oe\ gehören , weiter Abzüge für „gemeinnützige 
Anstalten", zu denen wahrscheinlich auch die Musik
capellen und Feuerwehren gezählt werden dürften -
Alles das bleibe beim Alten; neu sei nur Eines: das 
Recht de3 t:ntcrnehmers auf Sicherstellung gegen Contract
bruch durch Lohnabzug; das bedeute den Versuch, 
jeden Strike dem Arbeiter unmöglich zu machen; wenn 
nicht auch eine Strafe für den Contractbrnch vorgesehen 
sei, so sei dies nur geschehen , weil eine solche dann 
auch den Unternehmer hätte treffen miissen. So sei der 
Entwurf nur „eine Kette , die den Arbeitern um die 
F'iisse geschlungen werde". 

Es wird bei diesen Recriminationen übersehen, dass 
das als besonders drückende Neuerung bezeichnete Be
fugniss des Unternehmers, sich durch die Dienstordnung 
oder sonst vertragsmässig mittelst Lolmrückbehaltung 
gegen etwaigen Contractbruch zu sichern , wenn auch 
beim österreichischen Bergbau nicht allgemein liblich, 
so doch nach den geltenden Gesetzen zulässig erscheint, 
weiter da8s es als ein unrerkennbarer Fortschritt gegen
über den bestehenden Verhältnissen betrachtet werden 
muss, wenn nach dem Entwurfe andere, als die in den 
Gesetzen oder in der Dienstordnung vorgesehenen Ab
ziige und Strafen fernerhin bei der Lohnzahlung nicht 
mehr in Anrechnung gebracht werden dürfen. Hingegen 
erschiene es allerdings sehr wiinschcnswcrth , dass dio 
überhaupt zulässige Höhe der Geldstrafen im V erhiilt
nisse zum Lohn gesetzlich festgelegt oder doch, llhnlich 
wie die Höhe der Abzüge nach dem letzten Absatz des 
§ 15 , von der Zustimmung der Bergbehörde abhängig 
gemacht wiirde ' damit in dieser neziehung das hillige 
Maass nicht iiberi>chritten wird. .T. S. 

Schiessversuche mit Explosivs Favier. 
Mitgetheilt von Hugo Rittler in Segengottes. 

(Schluss von S. 107.) 

Gehen wir nunmehr auf die hierorts abgeführten 
Schiessversuche über. Die Disposition des Versuchs
stollens am Ferdinandischachte der Segengottes-Grube, 
sowie die Methode• der Ansammlung des Grubengases 
und dessen Zuführung, sind aus den diesbezüglichen 
Beschreibungen der Verhandlungen der österr. Schlag
wettercommission bekannt, so dass ich auf dieselbeu 
hinweisen kann. G) Hier soll nur in Erinnerung gebracht 
werden, dass die Explosionskammer im Vergleiche zu 
andereu derartigen Versuchsstätten mit einem Raumin
halte von 3 m 3 sehr gering dimensionirt ist. Der geringe 
Rauminhalt der Explosionskammer involvirt ohne Zweifel 
eine wesentliche Verschärfung in der Erprobung, denn 
die Expansion der Explosivgase kann in keinem Falle 

6) Ycrhan<llungen des CentralcomitcB <ler üsterr. Commission 
zur Ermittlung der zweckmässigsten Sicherheitsmaassregcln gegen 
die Explosion sehlagen<ler Wetter in Bergwerken, 4. Heft. 

in der kleinen Kammer so vor sich gehen, wie in einer 
grossen; in der kleinen Kammer wird ohne Zweifel im 
Momente der Explosion eine höhere 'l'emperatnr herrschen. 
Die Differenzen , welche sich bei der Erprobung der 
Wetterdynamite hier und in dem Versuchsstollen am 
Wilhelm-Schachte in Miihr.-Ostrau ergeben haben, konnten 
nur durch die Ungleichheit in den Dimensionen der 
Explosionskammern und einige irrelevante Nebenum
stände erklärt werden. Die Explosionskammer am Wil
helm-Schachte hat bekanntlich 7 m 3 Hauminhalt, ist also 
bedeutend grösser als die hiesige. Die Schiessversuche 
wurden mit freiliegenden Patronen vorgenommen , nur 
einige aus einer Kanone. Wir halten vorläufig noch 
daran fest, dass die Erprobung mit der freiliegenden 
Patrone die kritischeste ist, also kritischer alsl jene mit 
auspfeifenden Schüssen, obgleich von anderer Seite das 
Gegentheil behauptet wird. Auf die Temperatur in der 
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Explosionskammer während der Versuche und auf eine 
Steigerung derselben wurde yorläufig keine Rücksicht 
genommen. 

Die später zu besprechenden Resultate der belgischen 
Scl1iessYersuche bei höheren, bis zu 60° C reichenden 
Temperaturen im Explosionsraume, von denen uns jene 
der beiden Ingenieure E. La r m o y e u x und L. X a rn ur 
erst im Laufe der let.r:ten Zeit bekannt wurden 7), sind 
nicht so ganz gilnstig, wie die hiesigen, und scheint 
insbesondere die Verwendung nin Leuchtgas eine wesent
liche Verschärfung herbeizuführen , welche den Sicher
heitsgrad des Explosivs Favier herabdrückt. Es werden 
Vorbereitungen g·etroffen, ähnliche Versuche bei Erhöhung 
der Temperatur, jedoch mit Grubengas, durchzuführen. 
Es soll sich dann zeigen, ob bei den belgischen V er
suchen das Leuchtgas oder die erhöhte Temperatur als 
das verschärfende Element anzusehen ist. 

Bekanntlich ist der hiesige Kohlenstaub einer der 
~efährliehsten und hat sich bisher keines der Sicherheits
sprengmittel gegenüber unserem Kohlenstaube als voll
kommen sicher bewilhrt. Die ausserordentlichc Gefähr
lichkeit des Hossitzcr Kohlenstaubes, welche Katastrophen 
von unabsehbaren Folgen herbeiführen kann, war auch 
Ur~ache, dass auf der Segcngottcs-Grubc die Schiess
arbeit im Jahre 1885 giinzlich eingestellt und seither 

7
) In der berci ts citirtcn Schrift von E. L o r m u y c u x und 

L. Namur. 

! Explosiv-Favi e r 

i Anzahl i 

noch nicht aufgenommen wurde. Selbst die verhältniss
milssig hohe Sicherheit der W etterdynamitc \'ermorhte 
es nicht, nns zur allgemeinen Einführung der Sehiess
arbeit zu bestimmen. 

L"nser Hauptaugenmerk war demnach in erster 
Linie auf die Sicherheit des Sprengstoffes gegenüber 
Kohlenstaub gericl1tet. 

Die in der Explosionskammer frei liegende Patrone 
wurde mit einer ganz dünnen Schicht des trockensten 
mehlartigen Kohlenstaubes bestäubt, eine grössere Menge 
dieses Staubes unter und um die Patrone herumgestreut. 
Knapp vor der Explosion wurde Kohlenstaub mittelst 
eines in der Kammer angebrachten Fltigelrades aufge
wirbelt. Die Ziindung erfolgte theils durch Zündschnur, 
theils auf elektrischem Wege mit Sprengkapseln Nr. 6, 
deren Knallsatz 1 g wiegt. 

Die nachstehende , dem Schiessprotokolle entnom
mene Tabelle, nach den Ladungsmengen zusammengestellt, 
ergibt die mit Favier Nr. 2 Antigrisou und .Favier Nr. 1 
erzielten Hesultate bei Streuung und Aufwirblung von 
Kohlenstaub, ohne und bei Gegenwart von Schlagwettern. 

Ausserdem wurden mit Favier Nr. 3 10 Schüsse 
abgegeben, mit Ladungen von 130 bis 260 g mit Kohlen
staub ohne Grubengas, wovon -i Explosionen herbei
führten. Schon bei 150 .'/ Ladung traten schwache Ex
plosionen mit Cokespcrlcn auf, bei 225 bis 260 .'/ heftige 
Explosionen mit sehr starker Flammenerscheinung und 
Cokesbildungen. 

Nr. 2. - A n t i g r i s 0 u. 

Ladung Entzündung Kohlen-
1 

Post-Nr. der in Gramm erfolgte staub Grubengas Beobachtete Erscheinungen 

1 
Schüsse 

1 

1 

1 

1 

1 

1 2 55 Zünder -- Aus der Kanone mit Kohle besetzt, keine Explosion, i ..... keine Flammenerscheinung. 
2 2 75 - 1 

Zünder mit "' -- Xcinc Explosion, bei beiden Schüssen schwaches Auf-
i 2 Kapseln ..: leuchten . ... 

3 2 wo Zünder ·~ - keine Flammenerscheinung. 1 

4 2 150 ;i: n n 
bei 1 Schuss Aufblitzen. 

5 
n . "' n " 4 Jß;j n bJl - hei 1 Schuss schwaches Aufblitzen. 

" 11 

6 11 220 10 Zünder '- - bei 2 Schüssen mit Zündern Auf-
::1 " n 1 

1 elektr. ..: leuchten . : 
7 7 225 Ziindur - -

n bei 1 Schusse Aufblitzen. 
8 2 255 "" 11 

1 Zünder = - n " 
bei dem Schuss mit Zünder schwaches 

l elektr. ::1 Aufblitzen. 
9 4 275 Zünder ..., - keine Fl?rnmcnerscheinung . 

10 V 3UU 1) Zünder " bei 2 Schüssen mit Zünder Auflilitzcn ::1 --

3 elektr. 
„ " n 

bei 1 Schuss eleJdrisch schwache~ ... 
+" A ufblitzcn. 

11 "' :~ :130 Zünder "' - bei 1 Schuss schwaches An/leuchten. 
12 3 ;)75 bJl 

„ 
" 

" 
-- „ 11 

hci 2 Schüssen schwaches Aufblitzen. 
l::l 1 225 elektr, ..: •)r'J! keine Flammener.icheinong . 
14 l ;U5 

~ '0 „ n := 301 
15 

n 

"' 
, 0 " " n n 

1 225 
" 

..., 4% 
16 

n " 
„ n 

3 225 
" 

l7l ö°lo 
17 = n „ " n 

3 275 11 "' 8°/o n n " n 
18 3 275 „ - 9'/, °lo 
HJ 7 ..:::: n " n n 

275 
" 0 lO°lo " 20 2 330 

n " 11 

21 5 " ~ lO°lo 11 " " " 385 
" lO°lo n " " " 
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E x p 1 o s i v · F a v i e r N r. 1 

Anzahl Ladung Entzündung Kohlen-Post-Nr. cler Grubengas Beobachtete Erscheinungen 
in Gramm erfolgte staub ::lchiisse 

1 

l ..., 
1 1 4 llO Zünder -i 2 1 135 "' n 

1 
3 1 150 .c „ .... 

1 

4 1 HiO ·~ n i1' 5 3 lti5 
1 

n „ 
ti 2 220 " bJl 

7 7 225 5 Zünder .... 
2 elektr. "' "' 

-0 
R 3 255 Zünder i:: 

!J 3 275 2 Zünder "' 1 elektr. .... 
: ]II 3 3UU 2 Ziinder :::: 
1 1 elektr. "' 
1 

.... 
11 1 3UO Zünder ..., 

1 "' „ 
bJl 

i 12 1 3:-10 
" 

.c 
13 l 395 "' " l4 2 llO elektr. "' .... 

1 15 3 225 
" "' 1 lti 2 320 ::: 

i n "' 17 2 320 -: " 

1 

18 3 :-12U ..cl 

" 0 

19 2 450 „ t.<: 

Behufs Austrocknung des Stollens, welcher in einer 
Lössablagerung getrieben ist, dann um einige verglei
chende Beobachtungen auzustellen, wurden 2 :l Schüsse 
mit comprimirtem Schwarzpulver und Meganit Nr. 1 bei 
Kohlenstaubstreuung und Aufwirhelung ohne Grubengas 
abgegeben. Bei sämmtlichen 14 Schwarzpulversch!issen 
mit Ladungsmengen von 100, 150 und 200 g traten 
heftige Kohlenstaubexplosionen mit starken Naehschwaden 
und Cokesbildungen auf. (Perlen bis Krusten.) Bei 
Meganit 1 war von den fl Schüssen keiner explosionsfrei 
und kamen schon bei 100 ,q schwache, bei 200 !J heftige 
Kohlenstaubexplosionen mit Nachschwaden vor. Die 
Cokesbildungen waren geringer als beim Schwarzpulver. 

Fassen wir die Hesultate der hier abgeführten 
Schiessversuche zusammen, so ergibt sich l!'olgendes : 

Das Explosiv Favier Nr. 2 Antigrisou 
ist gegenüber gefährlichstem Kohlenstaub 
mit oder ohne Schlagwetter hier bisher als 
v o 11 k o m m e n s i c h e r b e·f u n de n w o r d e n. 

Ich würde gar keinen Anstand nehmen, mit diesem 
Sprengstoffe die Sehiessarbeit auf der Segen-Gottes-Grube 
wieder in vollem Umfange aufzunehmen. 

Explosiv lt'avier Nr. 1 ist ein Spreng
s t o ff v o n h o h e r S i c h e r h e i t, d e n n b e i 3 1 V e r
s u c h e n mit Kohlenstaub allein zeigte sich 
nur eine partial Je Entzündung des Staubes 
ohne ausgesprochene Explosion und bei 
14 Versuchen mit Staub und Schlagwettern 
k e i n e e i n z i g e Ex p 1 o s i o n. 

1 
Keine Explosion, bei 3 Schüssen schwaches Aufblitzen . -

- , keine Feuererscheinung. 
" schwaches Aufleuchten. --· „ 

" -
" 

keine Feuererscheinung. 
" - -- bei 2 Schüssen Auflilitzen. n " - " " 

keine Feuererscheinung. 
- n „ bei 3 Schössen mit Zünder schwaches 

Aufblitzen, bei 1 Schuss elektrisch schwaches 
A ufhlitzen. 

Keine Explosion, bei 2 Schüssen schwaches Aufblitzen. 
- „ n bei 1 Schuss mit Zünder schwaches 

Aufblitzen. 

" n keine Feuererscheinung. 

- Aufblitzen, schwache Flammenerscheinung. Nach-
schwaden merkbar, partielle Entzündung des 
Kohlenstaubes ohne eigentliche Explosion. 

- . Keine Explosion. 
- Keine Explosion, schwaches Aufblitzen. 

W°lo " " 
keine Flammenerscheinung. 

10% " " 
„ 

" 4% n " 
„ n 

401 
IO " " 

„ 
" 10% n " " " 10°/o n n n " 

Explosiv Favier Nr. 3 führt schon bei geringen 
Ladungen Staubkohlenexplosionen ohne Grubengas herbei, 
gewährt demnach gar keine Sicherheit. 

Comprimirtes Schwarzpulver und Meganit I wider
stehen dem empfindlichen und gefährlichen Rossitzer 
Staube gar nicht und ergeben selbst bei geringen 
Ladungsmengen jedesmal Kohlenstaubexplosionen mit 
starken Nachschwaden und Cokesbildungen. 

Es erübrigt nur noch auf die früher angegebenen 
Schiessversuche mit Explosiv Favier in Belgien zuriickzu
kommen. Die ersten eingehenden Experimente wurden 
bereits im Jahre 1890 auf der Versuchsstation in Mar
ehienne von dem dortigen Grubendirector Herrn M. Sou
p a r t in Gegenwart einer Fachcorumission vorgenommen. 
Die sehr umfangreichen und eingehenden Versuche und 
Experimente von E. La r m o y e u x und L. Namur 
folgten im Jahre 1892. 

Die Resultate der Sou p a r t'schen Versuche sind 
in einer Schrift veröffentlicht 8), welche eine Beschreibung 
und Zeichnung der Versuchsstation bringt. Dieselbe 
besteht aus einem gut geschiitzten Observatorium, in 
welchem sich der Gasometer und die elektrische Batterie 
befindet. Die Gasleitung und das elektrische Kabel 
gehen von hier aus in den Explosionsapparat. Dieser 
liegt vom Observatorium in geeigneter Entfernung und 
besteht aus einem, in eine Halde eingebauten Mauerblock 

8) Des Explosifs et de Ja securite de leur emploi dans !es 
mines. Note par M. Alf. Soupart, directeur du charbonage de 
Marchienne. Bruxelles, Imprimcric des traveanx publics, rue de 
'frois· THes. 
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mit einem Gussstahlmörser und einem vorgelegten, 4,55 m ' 
langen Blechcylinder von 1,55 m Durchmesser, mit 
9 m 3 Hauminhalt, welcher mit dem Mauerblock fest und 
luftdicht verbunden ist. Dieser Blechcylindcr ersetzt die 
Versuchsstrecke. Der Gussstahlmörser ist 0,80m lang, 
mit einem Durchmesser rnn 0,55 m; die Bohrung ist 
50 mm weit und 0,50 m lang. Die Liingenaxc des niech
cylinders liegt parallel zum Obserrntorium. so dass von 
hier alle Erscheinungen im Innern des C?linders der 
ganzen Liin~e nach b11obachtct werden können , wozu 
seitlich an dem Cylinder 6 Guckliicher angchracht sind. 
Rin Flügelrad zur Ditrnndirung der Gase wird von 

A ussen in Bewegung gesetzt. Oben hat der Blechcylinde 
2 Mannlöcher, welche als Sicherheitsventile dienen, und 
eine Oeffnung für das Thermometer. Diese Oetfnungen 
wurden wiihrend der Versuche mit paraföuirtem Papier 
ver"ehlosscn. Vom Kesselh:wse der Schachtanlage ist 
ci1w Damplleitung in da:.; Innere des Cylinders geführt, 
um die Temperatur nach Belieben regnliren zu kiinnen. 
Die V er,;;nche wurden mit Leuehtgas und Kohlenstaub 
von der Grube Agrappe bei Temperaturen vou Hi bis 
54° C vorgenomen. Da,;; Hes11mL' der Versuche ist ans 
der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Besatz 
Uattnag 1 

! des 

1 
Sprengstoffes 

In der Galerie! Leneht:;as 
aufgewirhelt 1 ProcL·nt 

Trmpcratur 1 Zal:l der 1 
Grai] Cel~ius 1 Versuche 1 

D c o h a c h t n n g r n 

ohne nichts 
l<'avicr Letten 

" Kohlenstaub 
Antigrison *) Kohlenstauh „ 

ohne ,. 

ohne nichts 
Letten „ 

" 
Kohlenstaub 

Kohlenstaub „ Grisnntite 

ohne 
" 

Letten niclits 
Forcite „ Kohlenstaub 

supi·rieur 
Kohlenstaub „ 

ohne „ 

Dyn;unit Nr.11 Letten nichts 

I~ 17-·~.J 
I~ 17--t~ 
u 1 (j -5-4 
]~ ~1)-;j.f 

II :iu-;17 

l~ 17-::l!J 
u 17-48 
l~ Jl-;j;j 

12 ~~,5- -;il 

u ~.J-37 

12 17--16 
l2 18-41) 
12 44-5Cl 

0 ~0-37 

12 :-li 

111 

3 
4 

lll 

lj 

l 

Einmal Entzündung (lnflammalion). 
Keine Entzündung, keine Flammcnrrseheinnng. 

Sechsmal Entzündung. 
Keine Entzündung, keine Flammenerscheinung. 
Zweimal Entzündnug hei 38° und 50° C. i 
Siebenmal Entzündung von ;\;"i''-51° C. Hie- 1 

\"Oll eine hei S0 'o• eine hei 1U0 
0 Gas. 

Keine Entzündung. j 

Einmal Entzündung. 
Dreimal Entzündung bei 45° und 46° C. i 
Zwdmal Entzündung bei ö3'' C mit 8° 0 Gas 

und bei 44° C mit 12° 0 Gas. 
Sechsmal Entzündung. 

1 Entzündung. 

*) Die Zusammensetzung ist nicht angel!"cl1en. wesshalh es nicht ganz sicher i~t . ob es dieselhe war, wfo 11ie des im 

. Jahre 189~ hier Yersuchten Antigrisou. 

Nach dieser Zusammenstellung sind die Versuche 
mit Antigrisou etwas ungiinstiger ausgefallen, als hierorts, 
indem bei einem auspfeifenden Schusse bei 12° ·0 Leucht
gas und bei einem mit Kohlenstaub und 12°10 Leucht
gas je eine Entzün_dung stattfand. Es schein't, dass der 
auspfeifende Schuss doch kritischer ist , als die frei
liegende Patrone, andererseits mu,;;s nber zugegeben 
werden , dass die Anwendung yon Leuchtgas und die 
hohe Temperatur eine wesentliche Verschiirfung darstellt. 

Dem 8 ich er h e i t s sprengst o ff e . G r i so u
t i t eist abcr das Antigrisou nach dem oben 
m i t g e t h e i 1 t e n R e s u 1 t a t e e n t s c h i e d e n il b e r-
1 e g e n , während Forcite gar keine Berechtigung hat, in 
die Reihe dieser Sprengstoffe aufgenommen zu werden. 

Die Sehiessversuehe von E. L o r m o v e u x und 
L. Na m ur 9) wurden im V 01:jahre in sehr ~ingehender 
Weise gleichfalls auf der Station in Marchienne abgeführt 
und befassten sich hauptsächlich mit dem Einflusse der 
Temperatur während der Explosion und mit der Wirkung 
des mehr oder weniger starken Besatzes bei Grisontitc 

9
) Experiences etc. 

und Antigrison. Ich entnehme der oben citirten Schrift. 
clie n:tehstehenden Schussresultate: 

Mit Grisoutitc wurden im Ganzen 54 Yersucht• 
vorg-enommen, u. zw. 21 mit Kohlenbesatz von 0, 18 111 

bis 0,023 m Liinge, mit Ladungsmengen von 210 bis 
622 .IJ bei Temperaturen bis zu 58° C und Leuchtgas 
von 11 bis 15° 0 , zumeist 14°/0 • 

Es traten 4 Explosionen ein bei einem Besatze 
von O,O:l4 m. 0,05 m, t),05 m, 0,05 111 und Temperaturen 
von 570, 580, 5ßO und f>/O. Uasgehalt 14 und 15":o· 
Die Ladungsmengen betrugen 606, 554. 52\l und 523 g. 

33 Schiisse mit Lettenbesatz von 0,10 111 his 
0 Uil m mit Ladun""smen""en von 375 bis 600 g, bei ' ~ ~ 
Temperaturen bis zu 6 io C, Leuchtgas 10 bis 14 °, ·0 • 

E~ kamen 4 Explosionen vor bei einer Re satzhöhe 
rnn O 04 O 03 O 10 und 0,10 m und Temperat.u ren 

' ' ' ' ' von 5so, 570, 320 und 3f> 0 , Leuchtgas 14°/0 und 
52:1, 544, 478 und 495 g Ladungsmenge. 

Mit A ntigrisou wurden ebenfalls 54 Schiissc abge
geben, u. zw. 22 mit Kohlenbesatz von 0,185 bis 
0,024 m Länge, mit Ladungsmengen YOn 207 bis 360 9, 
bei Temperaturen bis 62° C und Leuchtgas Yon 140/0 • 

3 
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Es wurden vier Explosionen constatirt, hei einer 
Besatzhöhe von 0,03H, 0,024, 0,025 und 0,035 m, Tem
peraturen YOn 54°, 5l1°, 5!1° und 4!"1° und einer Ladungs
menge von 320, 325, ::Ji-1 und iHi5 g. 33 Schüsse mit 
Lettenbesatz Yon 0,10 his O,O:lO n. Länge mit Ladungs
mengen yon 2üf> his :l5ü .<!, bei Temperaturen bis zu 
ß0° r, mit 140 0 Leueht1rn,;;. 3 Explosionen traten ein, 
u. zw. bei einem Lettenhc~atzc rnn O,(l-J • 1),05 und 
0,10 m, hei Temperaturen rnn fd 0, 4g 1 ~u und ;,:1° nncl 
bei Ladungsmengen rnn 320, :120 und 222 g. nie Hc
sultate mit Lettenhesatz er;rehcn keine hcrnerkcnswerthen 
Abweichungen rnn jenem mit Kohlcnhc,;;atz, was im 
Widerspruche mit anderwilrts gemachten Erfahrungen 
steht. Der Einfluss cler Besatzhiihc nncl der höheren 
Temperatur kommt zum Vorschein. 

Ein Vergleich der Y ersuche mit Hri!<outite und 
Antigrisou fällt auch hier zn Ounstcn des letzteren ans, 
indem beriieksichtigt wcrclen muss, dass das ~tärkever

hältniss zwi:-ichen Antigrison und GriHontitc wie l,fl5: l 
steht, wonach nicht das <iewieht, sondern clcr 'l\'irkungs
grad in Vergleich gezogen werden muss. 

Von diesem Standpunkte ausgehend, kommen clie 
Experimentatoren zu dem Schlusse, dass Antigrisou bei 
gleichem StärkeYerhllltnisKe grössere Sicherheit bietet, 

als Grisoutitc, denn letztere ergab fiir Ladungsmengen 
rnn 4 7l"- uncl 49;, !) schon bei 32° und :35° beidemale 
Explosionen, während Antigrisou bei einer Ladungsmenge 
von 2;,r, g foorrc8pondirend mit 497,r; Griso1itite) erst 
bei ;,;» 0 Temperatur eine ExploRion herrnrrief. Auch 
die geringere Kohlenbesatzhöhc der Explosionsfülle bei 
AntigTiKou spricht für das;;elbe. 

Es ist zu hcdauern, dass zu diesen letzteren Erpro
bungen ebenfalls Leuchtgas benutzt werden musste, 
wclehe;; in Folge seines grossen l'roeentsatzcs von H 
(!i,25f>I Gewichtseinheiten) und U~ H0 (1!l,:H54) äusserst 
empfindlich und :';ehr gefährlich war, :rnsserdem während 
der Versuchstage in seine1· Zusammensetzung yariirt 
haben mag. Nicht so sehr die Erhöhung der Temperatur, 
als die Anwendung· cles Leuchtgases hat die belgischen 
~chicsKversuche mit Antigrisou gegcnilber jenen von 
Xcunkirdten und hier ungiinstig;cr gestaltet, wesshalb es 
;:chwicrig erscheint, eine richtige Parallele zwischen 
diesen und solchen V ersuchen zu ziehen, welche mit 
<:rubengas vorgenommen wurden. 

fü; lohnt sich aber sicherlich der Mühe mit dem 
Explosiv Favicr Antigrisou weitere eingehende Versuche 
anzustellen , denn unstreitig gelJiihrt demselben in der 
Heihc der Riehcrheitssprengstoffo einer der ersten Pliitzc. 

ßergrechtliche Entscheidungen. 
Erkenntniss dEs Verwaltungsgerichtshofes vom der Experten dargethan, dass die Feststellung einer 

13. October 1892, Nr. 3075. Schutzlinie zur Sicherung· der Stadt K. gegen den Berg-

]) i e K 0 8 t e n fii r ver h a 11 d1u 11 g c n in An g e- baubetrich, in dem fraglichen Terrain fiir die Gegen-
1 e gen h e i t derl'arteien hauen in der ltcgcl wart gegenstandslos ist, und dass von ~citc der Berg 
jene Parteien zu tragen, welche die \'er- werksunternehmung nichts veranlasst worden ist, was 

sie in irgend welcher Riehtun!!' ;,1s sehultltragend e1· -h an d 1 u n g ver an 1 a s s t haben. " 

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde der 
Stadtgemeinde K. gegen die Entscheidung der Berghaupt
mannschaft Prag mm 12. Octohcr 1R91, Zahl -121!), mit 
woleher derselben die Zahlung der Kosten fiir eine rnu 
ihr angesuchte commissio11ellc Erhcl>1111g :rngolas1ct w11nle. 
als unhegriindct abgewiesen. 

G r II n de: Die Beschwerde vermeint, dass '111r 
Ers:.Ltz der Kosten clcr commissionellcn Verh:rndl 11ngcu 
zum Zwecke der Bestimmung einer Schutzlinie fiir den 
westlichen und niirdlichbn 'l'heil tlcr St:1tlt K. , iihcr 
welchen die G rubenfcldcr tler St.-Gesellschaft, bezw. tler 
P.-Gescllschaft gelagert sind~ tlarum nicht hiittc auf
erlegt werden sollen , weil tlie Stadtvertretung von K. 
in !liescr Sache nicht als Partei, sondern als ein l>ehiird
liches Organ im öffentlichen Interesse eingeschritten ist 
und weil llberdies nach tlcn Ergebnissen der V crhautl
lung nicht gesagt werden kiinne , dass das von tl!'r 
Stadtrnrtretung gestellte Begehren um Selmtzyorkchrungen 
unnöthig gewesen sei. Der \'erwaltungsgeriehtshof konnte 
die Beschwerde nicht für begründet erkennen. Es ist 
unbestritten und durch die Administrativacten erwiesen, 
dass die eommissionelle Verhandlung, für welche die der 
Stadtgemeinde K. auferlegten Kosten erwachsen sind, 
über das von tler f-:tacltgcmeinde K. gestellte Begehren 
eingt'leitd wurden. Ebenso ist durch tlas flutachtcn 

kennen liesse. Mit Riieksieht auf diesen 'l'hatbestan1l 
war nach dem Wortlaute des ~ ~ :14 a. H. (J. tlcr Ersatz 
jener Partei aufzuerlegen, welelw die V crhandlung ver
:rnlasst hat. W cnn die Beschwm·de bestreitet, dass der 
Htatltgcmeindc , bczw. der Stadtvertretung· die Qualiti
cation einer Partei zukomm1i, d:t dicselhe im öffentlichen 
Intercsso in Ausiibung ihres Wirkungskreises gehandelt 
haLe, so konnte tlor V11rn·alt1111gsgl1riehtshof dieser An
schau1111g nicht bcipHi11htcn. Dm1n es handelt sich im 
vorliegenden Falle nur darum, ob die Stadtgemeinde K. 
don Bergbehürtlcn g·eg·cniiher als Partei anzusehen war 
oder 11ieht. Diese rechtliche Qualitfoation i:ü aber der 
Stadtgcmcintle concrctcu l•':Lilcs zugekommen, tla sie an 
die competcnte Behiirclc nicht etwa hloss eine Anzeige 
orstattcto, aonderu ein ganz hestimnltll>i H~gehren stellte, 
iiber welchos des Am!es zu handeln war. Uass die Go
meiutle zu ihrem Einschreiton sich dadurch bestimmen 
liess , dass sie tlic beantragten Schutzvorkehrungen als 
im allgemeinen Interesse ihrer Gemeindemitglieder ge
boten erkannte, lindert 11ichts an der Sache, zumal die 
Stadtgemeinde K. auch als Sul~ject Yon V crmügcnsrcchten 
in Betracht gezogen werden muss. Wenn die Besehwercle 
weiter behauptet , dass die l~reignisse beim Bergbau-· 
betriebe clie Nothwen1ligkeit dieser Schutzrnrkehrungeu 
veranlassten, und sieh 11:tr:rnf beruft, dass durch behiirtl
liche l~ntseheidungen l'iir :rndcre f-:tacltgchieblthoik1 oiue 
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gleiche Sichcrllllitsmaassregcl fiir nothwcndig erkannt 
wurde, so konnte der Verwaltungsgerichtshof auch diese 
.Ausführungen nicht als der Actenl::tge entsprechend an
erkennen, da das Gutachten der Experten ganz bestimmt 
dahin lautet, da:,;s nach der vorgefundenen Sachlage die 
Sicherheitsvorkehrung sich als gegenstandslos darstellt. 
"'enn die Experten das Begehren der Stadtgemeinde 
gleichwohl unter der Voraussetzung· und für die Even
tualitiit für gerechtfertigt erklärten , dass ein \·on den 
Bergbauunternehmungen vorlii11li;..;- nicht in Angriff ge
nommen er und überhaupt nicht heah~id1tigtcr Abbau der 
zurückgelassenen , zur Zeit unabbauwiirclig befundenen 
Kohlenbänke statthahcn sollte. ~o kann in ei1~cr solchen 
Eventualifüt eine Veranlassung 1lcr eommissioncllen V cr
handlung im l"inne des )$ 2:\4 a. B. G. nicht erkannt 
werden. 

Die Ile,;chwerde war dalll'r ab unhcgTiindct abzu
weisen. 

Recursentscheidungen des Ackerbauministeriums. 
1. a) Ein hchördlich autorisirtcr Bergbau

i n g e n i e u r i s t z 11 r E r g ä n z u 11 g· u 11 d ll i c h t i g
s t c 11 u n :!; e i n c r i h m li c h ö r d 1 i c h c r s e i t :; ii h e r
t r a g· c n c n \' c r m c s s 11 n g, li c z w. z 11 r Vornahm c 
einer neuerlichen Vermessung auf eigene 
K o s t c n n 11 r d a 11 n \. e r p f 1 i e h t e t , w c n n u ~ t e r-
1 auf c n e Fehler oder ein dem Vermessen
d c n z u r f , a s t r a 1 1 e n d e s V e r s ii u m n i s s d i e 
Vornahme einer 11euerlichc11 Vermessung· 
n o t h w c n d i g m a c h t. , 
/1) E i n (' 111 d II r e h c i n c h e h ii r 11 1 i c h c V (J r r ii -
µ:ung l\etroffcn11n steht diti l\cschwcrde 
an die höhere Instanz zu. wenn fiir den 
hetrcffcnden Fall auch ,;icht a11Rdriiek
I i c h d a s B o s c h w e r d e r e c b t d 11 r c h e i n e g e
s e t z l i e h c ß e s t i m m 11 n g e i u g c r ii 11 m t i s t. 

l,um l,wceke der J<'oststcl\ung der Form und de;; 
Flächeninhaltes einer zur Verleihung begehrtem LTebor
Rchar ordnete die BerghauptmanMchaft die Vermessung 
und Verloehsteinung der diese Ueberschar 111J11lagerndcn 
K. -Grubenmaassen l his VII 1 an, welche dem behördlich 
autorisirtcn Bergbauingenieur .1. iilrnrtragen wurde. Das 
von diesem gelieferte V ermessungsopcr~t erhielt nicht 
die hergbehiirdliche Bestätigung; die Berghauptmann
schaft fand d:tsselbc fehlerhaft und unvollständig und 
beauftragte den genannten Bergbauingenieur ·auf seine 
Kosten eine neuerliche Vermessung vorzunehmen. Da
gegen brachte .J. den ){ccnrs ein, welcher von der Berg
hauptmannschaft dem Ackerbauministerium mit dem 
Antrage in Vorlage gebracht wurde, es möge in ana
loger .Anwendung des ~ 28 der Instruetion für die 
Hevierbergbeamten die angefochtene Entscheidung auf
recht erhalten werden. 

Das Ackerliauministerium fand jedoch dem Rccurse 
Folge zu gehen und das berghauptmannsclrnftliche Er
kenntniss, insoweit mit demselben dem Recurrenten 
die Kosten der angeordneten neuerlichen Vermessung; 
angelastet wurden , in nachstehender Erwägung zu be
heben. 

Von den seitens der Berghauptmannschaft gegen 
das V ermessungsoperat erhobenen Anständen seien nur 
zwei von Wesenheit. Der eine derselben, welcher darin 
bestehe, dass die Erstreckung des Grubenmaasses K. 1 
nach 13 h 12,3° mit J9,ß7 m statt nach der Verleibungs
urkundc mit 4!j,lß7 m vermessen worden sei, habe nach 
der Vermessungskarte und der Beurkundung der Ver
messung nicht als zutreffend erkannt werden können. 
\V as den zweiten Anstand betreffe, dass auf die An
lagerung der K.-Grqbenmaassen an die angrenzenden 
iiltcren Grubenmaassen keine Hiicksicbt genommen wor
den sei, so müsste bei dem Umstande, dass von den in 
Betracl{t kommenden IL- und M.-~Iaassen kein einziger 
Loch,;tein, von dem C.-,raasse nur ein Bruchstück eines 
Lochsteines vorhanden sei , eine Grenzerneuerung vor
genommen werden. Dadurch, dass .J. diese umterlasscn 
habe, sei noch nicht die völlige Unbrauchbarkeit seiner 
Yrrmessung bedingt und es handle sieb vorerst nur um 
eine Ergänzung seiner Arlieit. Sei die Grenzerneuerung noth
wcndig und hätte .T. sie gleich bei der ersten Vermessung 
rnrgenommcn , so hätte sie einen bedeutenden Mehrauf
wand an Zeit zur Folge gehabt und es sei daher nicM 
begründet, nun, da er diese Ergiinzung nachträglich V<~r
nehmcn müsse , ihm diesclhe auf seine eigenen Kosten 
aufzutragen. Sollte alier eine Corrcctur seiner c r s t e n 
V ermess1mg entweder wegen unterlaufener Fehler oder 
in Folge eines V ersiiumnisscs nothwcndig werden, dann 
habe er d i c s e Correetur auf seine Kosten vorzunehmen 
und sei dariiber hei seinerzeitigcr Liquidirung der 
Kostenrechnung über die Ergiinzungsrnrmcssung zu ent
scheiden. 

Hinsichtlich cfor Fraire , oh .J. überhaupt uncl auf 
(;rund welcher Norm derselbe berechtigt gewesen sei, 
g-c,g-en die angefochtene her;drnuptmannschaftliche Ent
scheidung zu recurriren, sei zu bemerken, dass in allen 
l•'iillen, in welchen das Hesehwcrderecht nieht ausdrück
lich ausgeschlossen sei , jedem durch eine behördliche 
Verfiigung Betroffenen die Beschwerde an 'die höhere 
Instanz zustehe , und dass daher in dem vorliegenden 
Falle J. im Sinne des * 7 , Absatz 2 , des Gesetzes 
vom 21 .. Juli 1871, n. G. B. Xr. 77, den Recurs an 
das Ackerhauministerium zu ergreifen berechtigt ge
wesen sei. 

2. Eine Freischurffixirung durch Vermell
sung „den Boden entlang" kann nicht als 
eine unzweifelhafte im Sinne des* 23 a. 
B. G. angesehen werden. 

(Entscheidung vom 15. November 18!12, Zahl 12683.) 

Die Bergwerksbesitzer St. Erben meldeten im .Jahre 
18 7 9 durch ihren Bevollmllchtigten einen Freiscburf a 
mit nachstehender Localisirung an : ,, Der Freischurf 
befindet sich in dem Waldgrunde der Herrschaft T. im 
Oi·te St., Parcellen Nr. 1022 und 1035 der Katastral
und Ortsgemeinde S. , politischer Bezirk V. , im vierten 
Reitengraben von R. aus, im sog·enannten B.-Graben, und 
ist vom zweiten dort befindlichen l\reuzc 1 :327 rn den 
Boden entlang gemessen nach Rtunde 19 entfernt. Das 
Frcisehurfzcichen steht unmittclhar beim Sehurfbauc. '' 

'1';' 
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Im .Jahre 1890 wurde von der Bergrnrwaltung R. auf 
dem gleichen Terrain ein Freischurf h angemeldet, 
welcher mit der Fixirung: „ Der Freisehurf befindet sich 
vom Zusammenstosspunkte der Parcellen VJ4 l , 1022 
und der Baehpareelle 2010 naoh Stunde G bei 10° west
licher Declination 210 m entfernt; das I<'reischurfzeichen 
steht am Einbaue", gleich dem im .Jahre 187!) ange
meldeten Freischurfe a die revierbergiimtliche Bestiiti
gung erhielt. 

Kurze Zeit darauf suchte die ßergverwaltung 
R. um Löschung des Freischurfos a an , wobei sie 
heha uptcte, dass derselbe von einem idealen , nie be
standenen Fixpunkte aus angemeldet worden sei. Der 
Bevollmächtigte der St. Erben dag-cgen bestritt diese 
Behauptung und begehrte die Liisehung des Frciscburfes b, 
da derselhc in den älteren Frcischurf a hineinfalle. 
Da eine Einigung zwischen den Parteien nicht er· 
zielt werden konnte, erkannte die Herghauptmann
sehaf't auf den aufrechten Bestand des Freischurfes h 
und aur Löschung des Freisehurfos a wegen mangel
hafter Anmeldung desselben , wobei sie insbesondere 
hervorlioh , dass in der fraglichen Freisehurfanmcldung 
gerade dem wesentlichsten Erfordernisse, der Fixirung 
des Frcischurfeinhaucs und des Schurfzeichcns, nicht ent
~prochcn worden sei, indem die J<"'ixirnng ,,1:127 m 
nach lV h den Hoden entlang gemessen" eine höch8t 
ungenaue , im \'orliegenden Falle aber eine derartige 
Vermessung wegen der entg-cgcnstehendcn Hindernisse 
iihcrhaupt gar nicht miiglich g-ewesl'n sei. Gegen diese 
Ent~eheidung brachte der Bernllmiiclttigte der St. Erhen 
heim Ackerbauministerium den Hecurs ein: diese~ gah 
demselben jedoch keine Folge, sondern bestätigte das J.erg
hauptmannsehaftliehc Erkenntni,;s . da die Freischurf
lixirung durch Vermessung „den Boden entlang", als 
welche nur eine die Entfernung dc8 FreiRchurfe-i Yom 
Fixpunkte nach dem Vertliiche11 des Terrains angehende 
VermeHs1rng Ycn; 1anden werdc11 kan11, wegen der rnzu
wrliissigkeit c:ner ~olehen V crrnes~11ng und wegen der 
mannigfaltigen Aendernngen , welche sich in der Be
schaffenheit der Tagesohertliiche erg-eben kiinnen . als 
keine unzweifelhafte im Sinne des * 2 :l a. B. G. ang-c
~ehen werden kii11no. 

:l. Ein c ab g es o n der t von der Frei f a h r 11 n g· s
Y er h an d l u n µ: vorgenommene Fnndcshc
s i ~ h t i g u n g k a 11 n a 1 s r e c h t s g i l t i g a 11 g e
s ehe n werdc11, wc1111 hei der Frcifahrung 
seihst eine Einwendung dagegen nicht 
e r h ob e n w i r d. 

(Entscheidun~ vom lG. x„1-cmher 11)9:.!, Zahl 148li!I.) 

Der Bernllmiichtigte eines Bergwerksbesitzers suchte 
um die Verleihung von zwei Grubenfelden1 an, woriiber 
die Freifahrung ausgeschrieben wurde. Vor Durchführung 
derselben stellte der Bevollmächtigte des Verleihungs
werbers beim Revierbergamte die Bitte , es möge mit 
fülcksicht darauf, dass die J<'reifahrung erst nach Ab
lauf einer liingcren Zeit vorgenommen werden würde, 
der weitere Betrieb des Gesenkes, mit dessen Hilfe die 
frei zu fahrenden Aufschlusse erzielt worden seien, ohne 
Zweck wäre und dessen lt~rhaltung in Anbetracht der 
stark zusitzenden Wässer grosse Auslagen verursachen 
würde, die Constatirung des Bestandes und der Abb·1u
wiirdigkeit der beiden l<'undpunkte, sowie die Vermessung 
der Aufschlagspunkte gleich vorgenommen werden. Das 
Iledcrbergamt willfahrte dieser Bitte und ordnete eine 
commissionelle Erhebung an, ohne dieselbe aber öffentlich 
bekannt zu machen und ohne hievon , mit Ausnahme 
des Bevollmächtigten des Verleihungswerbers, die zur Frei
fahrung selbst vorgeladenen Interessenten zu verständigen. 

Bei Vorlage der J<"'reit'ahrungsacten stellte das Revier
bcrgam t bei der Berghauptmannschaft rlen Antrag, auf die 
Zulässigkeit der begehrten Verleihungen zu erkennen. Diesem 
Antrage gab jedoch die Berghauptmannschaft keine Folge, 
sie behob vielmehr die gegenständlichen .l!'reifahrungsver
handlungcn wegen mangelhaften Verfahrens und ordnete 
deren Hcassumirung, bezw. Ergiinzung an, weil zufolge 
lit. a,1 de;; * 54 a. B. G. die Constatirung des Bestandes 
des zur Verleihung angesuchten l\linnralaufächlusses und 
die Beurthcilnng der Bauwiirdigkeit dcssellrnn die erste 
1111<1 wesentlichste Aufgabe, 1;omit einen intcgrirl!nde11 
Bestand theil der letzteren bilde, wessl1alb selbstver~tiind lieh 
allen Interessenten ohne Ausnahme 1lie Gelegenheit geboten 
werden rnii;;se, sich auch in dieser Richtung zu informiren, 
eventuell die Aeusserung abzugeben; biezu sei aber 
unerlii.s81ieh . dass im Falle der Vornahme einer abge
sonderten l<'undesbcsichtigung sämmtliche Interessenten 
von deren Anordnung verständigt und zu derselben vor
geladen werden. 

Ceber den von dem Bevollmächtigten des Ver
lcihungswerber;; eingebrachten Reeurs behob das Ackerb:1u
ministerium das berghauptmannschaftliche Erkenntnis:; 
und erkannte, dass im vorliegenden Falle von einer 
Wiederholung der Fundesbesichtig-ung abzusehen sei, <la 
das Protokoll, welches iiber die vom ReYierbergamtc 
durchgeführte Besichtigung der fraglichen Aufschlilsse auf
genommen worden , der Frcifahrungscommission vorg-e
legen, eine Einwendung gegen dasselbe aber \"Oll keinem 
Interessenten erhoben , der Befund vielmehr als richtig 
anerkannt worden sei. H-n. 

llir ~Jontan- und Minrral11ro1luetion der Yereinigten Staaten YOll Xord-Amerika in den 
.fahn'11 1889, 1890 und 1891. ':-l 

Im Anschlus8e an den im Jahrgange l 890 dieser 
Zeitschrift gebrachten Ausweis über die Bcrgbauprodnc-

*) Die im ( !riginal angegebenen Gewichte wurden in metri

sche umgerechnet uncl hiebei folgende Rednctionszablen benützt : 

1 long ton = l1Jl5,9i"J l.:y, 1 short Ion= ~107,Ui k!f, l tr. ounces 

= Uo;)IHy; 1 puuml = u,453tiky, 1;;allon=3,i8U/. 

tion der Vereinigten Staaten von Nord -Amerika im 
Jahre 1888 , soll nun in der folgenden Tabelle auch· 
die Erzeugung der Montan- und Mineralproducte dieser 
Staaten :n den l\alendcz:jahren 1889, 18 90 und 189 1 
ausgewiesen werden , welche Daten den neuesten Ver -
üffentlichungen der United States Geological Sun-ey ent
nommen sind. 
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Producte 

Mctalliscltc, 

Roheisen, Werth loco Werk 
Silber, Münzwerth 
Gold, 

11 

Kupfer, Werth in New-York 
Blei, n 11 " " 

Zink, n „ ~' „ 
Queckeilb., n n San Francisco 
Nickel, 11 " Philadelphia . 
Aluminium n 11 11 

Antimon, n n San Francisco 
Platin, n „ 11 

Zinn 

1 Nicht metalllsclte (Werth loco Werk), 
1 
' Bituminöse Kohle . 

J>ennsylvanischer Anthracit . 
Banstein. 
Petroleum 
Kalk 
Natürliches Gas 
Cement 
Salz 
Zuschlagkalkstein . 
Kalkphosphat 

1 l\Iineral wässer 
i Zinkw11iss 
i Gyps 
1 Borax . 

lllineralfarben 
Manganerz. 
Asphalt . 
Pyrit 
Baryt (roh) 
Brom . 
Co rund 
Mergel. 
Edelsteine 
Gold-Quarz, Souvenirs, Geschmeide etc. 
Flint ... 
Flussspath . 
Graphit 

>1>- ! Novaculit . 
1 Feldspath . 
1 Chromeisenerz 
1 Glimmer. 

1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 

---! l---------------------1------------1 ------
M e n g e /werth in Doll. 111 e n g e [wcrth in Doll. lll c n g e :W<'rlh in Doll.i 

7 724 844 Tonnen IU!00000011 
1 597 J:-16 Kilogr. 66 396 91'8 

49 476 n 32 886 744 
104 8!J3 282 " 26 907 809 

165 964 Tonnen 16 137 68!-l 
53 ;igu " 5 791 824 
26 .J84 Flaschen 1 1 HltJ 500 

114 G08 Kilogr. ' 1515!18 
21 531 " 97 335 

104 Tonnen ' 28 OOU 
16 Kilogr. ' 2 000 

86 744 Oli4 'l'onm·n 
4131)3 714 n 

35 Ui3 51'1 ßarrcls 
li8 474 61i8 n 

7 0011 uoo .. 
8 005 5li5 " 
li 418 iU!J Tonnen 

55!1 Olti " 
~8 42.'i 205 Liter 

15 :-193 Tonnen 
242 885 n 

3 li28 800 Kilogr. 
32 822 'l'onncn 
24 583 " 
46 !J27 
95199 ., 
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Notizen. 
Maschinentheile aus Nickelstahl. Ueucr c:ne Verwendung 

diese8 Stahles ausse1· zu Panzerplatten ist Lisher nicht viel be
kannt geworden. ougleich dessen zulässige Belastung ~700 !.·,q 
auf 1 cm• bei ~0% Dehnung, die des gewöhnlich verwendeten 
Stahles nur 1800 bis ~UOO kg bei gleicher Dehnung beträgt; er 
clürfre sich somit hesonclers für l\Iaschinentheile eignen. Commo
dore III e 1vi11 e liess claher bei 2 Schiffen cler lllarine cler Ver
einigten Staaten probeweise einen Theil der hohlen Schrauben
welle aus Nickelstahl mit einer der grösseren Festigkt:it desselben 
entsprechenden kleineren Wandstärke ausführen. Ferner scheint 
clieses lllaterial für Dampfkesselbleche empfehlenswerth. welche 
dabei nur "!:. der Stärke gewöhnlicher Stahlbleche erforder.n und 
pro Gewichtseinheit kaum mehr kosten werden, weil der Nickel
zusatz sehr gering ist und der Charge vor dem Ausgiessen bei
gemischt wir11. (Engineering und lllining Journal v. :~6. Nov. 
189i.) Nach „Iron" (1892, Nr. lll-iU, S. 540) wurde vom Bureau 
of Orclnance der \' ereinigten Staaten eine Niekelstahlkanone con-
struirt. H. 

Extractlon von Metallen. Strengtiüssige Erze werden, 
nachdem sie pnlverisirt sind, gechlort uncl 1lan11 mit einem 
C,,·irniil oder ähnlichem Lösungsmittel in Gegenwart von Sauerstoff 
oder einem Sauerstoff erzeugenden Gemisch unter Dru„k behandelt. 
Die Erze können mit Kochsalz und Salpeter oder Kochsalz u111l 
Eisensulfat oder Eiscnpersulfat gemischt und dann geröstet werden. 
Die erste Chlorirung wird in einem geeigneten Behälter aus
geführt. lllan mischt das Erz mit Wasser und einem Chlor 
erzeugenden Gemisch, wie lllanganperoxytl und Salzsäure oder 
Chlorchromsäure und 8alzsäuro oder einem Gemisch von Chlor
blci und Kochsalz, gesättigt mit Chlor otler Brom ocler dergl. 
Die Chlorirung Hollte nicht Howeit geführt. werden , um das 
l\Ictall löslich zu machen: sollte Gold in Lüsung gehen, so 
wäre dasselhe ;r,u fallen. Der · Hückstand wird clann mit 
c,·anid oder einer ähnlichen Verbindung gemischt und Sauer
stoft' unter Jlruck in den Behälter geleitet. An Stelle lies 
Sauerstoffes kann Wasserstoffsuperoxyd oder ein Hypochlorit 
oder andere tl"rartige Verhindung henutzt werden. - ln. einem 
anderen Verfahren wircl das lllaterial nach dem Chloriren mit 
C!ue1·ksilhcr hehandelt, 11111 die Edelmetalle zu amalgamieren. -
Bei riner )lodilication des ProeesHes wird die erste Chlorirung 
unterlassen uncl clas gepulverte Erz in einem Behälter mit cler 
Lösung eines C,rnnids uncl mit Sauerstoff erzeugenden Verbindungen 
behandelt. (Engl. P:it..113-!~ v. 3. Juli 1891 H. Park es, Dulwich, 
Snrrey, und .J. C'. lllo n t go m er i e, Ayrshire.) - Erze, Lesonders 
solche, welche Edelmetalle enthalten, werden mit einem Gemisch 
einer Lösung von Natrium- oder Kaliumnitrat, Kochsalz u111l 
Schwefelsäme hehanclelt. Die Metalle werden gelöst, worauf die 
Lösung, nachdem sie von clem Rückstande getrount ist, behufs 
Fällung cler ;\letallc mit Zink oder einem ancleren Fällungsmittel 
Lehandelt wircl. Der Hiickstand enthält das in dem E!"'..:e enthalten 
gewesene Sil!Jer. (Engl. l'at. 11208 v. l. Juli 1891. J. 'l'urton, 
Lonclon.) - l>as Zink wird erhalten durch Erhitzen eines Ge
misches von Sulli1l und Oxyd oder Sulfat, wobei schwefelig11 
Säure entsteht und das Zink frei wird. Das Gemisch kann 
erhalten werden clurch lliisehen von theil weise geröstetem Erz 
mit Sulfid (ßleude), oder durch Unterbrechen der Röstuug, wenn 
sie genügend weit vorgeschritten ist, ocler clurch )lischen natürlicher 
Oxyde und Sulfide. (Engl. Pat. 11563 v. 7. Juli 1891. C. James, 
Swansea, Glamorganshire. - Chem.-Ztg„ 1892, S. 1881.) 

Yergrösserter Eiffelthurm. 1Jer Vertrag über clie Liefe
rung der Eiscnbestandtlieile für den im Wembley-Park in London 
aufzustellenden 'l'hurm ist mit <ler Firma Heenan und Froucle 
zu .l\Ianchester geschlossen uncl so wird der Bau dieses Objectes 
clemnächst heginnen. 1Jer 'l'hurm wircl 350 m, claher um ungefähr 
4<i111 mehr Höhe, als der Eiffelthurm erhalten, sein Fundament 5U m 
tief in den Grund hinabreiehen. (Iron, 1892, Nr. 1041, S. 553.) 

H. 
Die schwedische Köhlerschule zu Wnnsbro führte 1891 

sechs Uebungsmei!er aus, welche zusammen 761,5 m3 Holz nach 
losem ?tlaass verarbeiteten. Das Ausbringen bestancl in 4631 hl 
= 60,8°:'0 Kohlen. 5 kleine llleiler behandelten 56,4 1118 Holz und 
lieferten 315 hl = 56,0°.„, Kohlen. Die Schule von Hagfors dagegen 
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verkohlte iu 7 .Meilern zusammen :18015 Chf. Hohl und gewann 
daraus 49 bis 58°/o, im Durchschnitt 53,6"/o Holzkohlen. (Jern.-
Kont. An., 1892.) x. 

Zündstiibc aus Torf, Moorerde etc. sollen die jetzt 
gebräuchlichen Hölzchen ersetzen und werden dadurch hergestellt, 
dass man den Torf erst mechanisch zertheilt, dann durch Waschen 
von anhaftenden erdigen Stoffen befreit und die so e rhaltenc 
Masse je nach ihrer grösseren ocler kleineren Brennbarkeit. mit 
Lehm, Kaolin oder Kieselguhr Yersetzt, um die Brennbarkeit zu 
vermindern, oder mit Harz, Fett cte., um dieselbe zu trhöhen. 
Dann presst man 1lie l\Iasse zu einem harten Körper und zer
schneidet sie in Stäbe von passender Form und Grösse. (Hosen-
k ü t t e r's Patent. Tekn. 'fölsl;rift, 189:l.) x. 

Literatur. 
Uie Bildung 1lcr Erzlagersfättcn. (1" o r m a t i o n des 

gites mdallifi>res.) Von L. de Launay, In~cnieur im 
französischen Bergwerkscorps. Professor an der Bergakademie. 
Paris, Verlag von G. l\Iasson. Preis Frcs 2,50. 

Wie fast überall hat auch in Frankreich die Erzlai;ersfatten
lehrc in den geologischen Werken bisher nicht die Berücksichti
gung gefunden , welche sie vermöge des grossen Interesses , das 
ihr Studium gewährt, und vermiige der wichtigen Polgcrungen, 
clie sie für den Rergbaubetrieh gestattet, in so hohem Grade 
verdient. Um so dankenswerther muss daher ein Werk erscheinen, 
welches ausschliesslich die>cm Gegenstande gewidmet ist, wenn 
dasselbe, einen Thcil der „Enc.vdopi·die ~cicntilique des Aide-Me
moires" bildend, auch nur die Grnmlziige cler Lehre \'On den Erz
lagcrstilttcn übersichtlich behandelt. lJas HJS Seiten füllende 
Buch ist ans den Vorträgen ucs Verfassers iibcr praktische Geo
logie an der Pariser Bergakademie entstanden 1rnd zerfällt in 
folgenile Capitel: I. Definition der Erzlagersfütten, Eintheilung 
in 3 Kategorien: Erzeinschlüsse in Eruptivgesteinen (inclusions), 
gangartige Lagersfalten (gites lilonicns), A blagrrungcn (scdiment s). 
- lI. Ursprung ue1· Metalle. Kurze Darstellung der Bildung der 
L;igerstättcn. - III. Gegenwärtige Erscheinungen, welche die 
ßiluung der Erzlagerstätten erklären können. (Vulkanische Vor
giü1ge, Fumarolen, Solfataren etc.; 'J'hcrmalquellcn. t:ev~ire: Ver
dunstung von Salzhecken und Lai:unen; chemische Nietler~chlägc; 
ßildungcn in Seen uni! 1\!ooren; Umwandlung des Pvrits in Limo
nit und in Hämatit; Einfluss des organischen Leben~ auf die Con
ccntration gewisser Substanzen u. s. w. Alluvionen; Grotten, 
Stalaktiten ; Krystallisationen etc.) Das Studium der Erzlager
stätten; Stratigraphische, petrographische und chemische Unter
suclnmg des Gesteins. - IV. Erzeinschlüsse im t.iestein. (l'latin, 
Eisen, Chrom, Nickel, Kupfer, Zinn. Gold.) - V. Gangausfüllun
gen. - VI. Erzgänge, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Aus
füllungen. - Vll. Sedimentäre Lagerstätten. 

I>en Erzlagerstätten ist <labei, wie es dem 'l'itcl ues Buches 
gcmäss sclbsh'erständlich erscheint, der überwiegend "'rössere 
'l'heil des Buches gewidmet, daher wir diesen Ausführun;en eine 
eingehendere Wiinligung zuwenden müssen. Wir finilcn darin die 
Ansichten 1lcr französischen Schule über Erzlagerstätt.en iibersicht
lich dargestellt. wie sie von Elie de B ca um o n t enhlickelt und 
von den neueren franziisischen Geologen weiter ausgebildet worden 
s'.nd. De Lau n a y geht von den primitiv im Eruptivgesteine 
mngcschlosHenen ~letal Jen aus (gitcs d'inclusions); obgleich vor
waltend nur ilie Primitivität des Maornetits iilJcr jeden Zweifel 
erhaben ist, versucht er es. dieselbe" auch für a~dcre Erze in 
Anspruch zu nehmen. während eine solche doch noch nicht all
gemein als erwiesen gilt. Daraus folgert der Verfasser , dass die 
~letallc aus der Tiefe durch vulkanische and Eruptivgesteins
Ausbrüchc, resp. durch deren N~chwirkungen Fumarolen Mofet
ten, Geysire und Thermalquellen, sowie Mineral11uell~n' herauf
gebracht wurden. Letztere enthielten die Vererzungsmittel (mini·
ralisateurs) Chlor. Fluor, l:'chwefel etc. und bewirkten die 
Liisung der in ilen Eruptivgesteinen enthaltenen Schwermetalle 
die Fortführung unil den A bsat.z in den zur Oberfüichc fiihrcnde1; 
Canälen (Erzgängen etc.). 

Unter den gangartigeu Erzlagerstätten (gitcs liloniens) begreift 
der Vrrfäss<~r ni"11t nur die Er~i:äni:c, sondern auch alle übrigen 

Erzlagerstätten, deren Bestandmassen sich in einem präexistiren
den Hohlraume finden oder die durch Snbstitution an Stelle an
derer Substanzen gebildet worden sind. Durch diese Theorie 
weicht er allen den umständlichen Erwägungen aus, die besonders 
die deutsche Schule charakterisiren. Auf Grundlage dor Arbeiten 
von A. D au b r e, e werden die durch das Auftreten von Zinn 
(als Zinnoxyd) und dessen Begleitern charakterisirten Erzlager
stätten in sauren Eruptivgesteinen als solche bezeichnet, bei 
welchen Chlor und Fluor die vorzüglichsten Vererzungsruittel 
waren. Andere mehr basische Eruptivgesteine !iAferten durch 
andere Vererzungsmittel die Blei-, Silber- und Zinklagerstätten, 
welche sich durch das Vorherrschen der Schwefelmetal'e auszeich· 
nen. Die Kupferlagerstätten sollen einen Uebergang zwischen 
diesen beiden Typen bilden. Die Zinnlagerstätten bezeichnet der 
Verfasser als Ausscheidungen (gites de di·part) aus sauren, die 
Kupferlagersfätten liingegen als Ausscheidungen aus basischen 
Eruptivgesteinen. In einem umfassenden Werke über die ange
wandte Geologie ('l'raitr d,• Gi,olngie appliqnee), welches dP.r Ver
fasser im Vereine mit Herrn E. Fuchs demnächst herauszugehen 
beabsichtigt. werden die ltier aufgestellten Ansichten voraussicht
lich eine ausführlichere Begründung und Erläuterung erfahren. 
Den structurellen Verhältnissen der Föllnni; der vorher beste
henden Hohlräume mit Erzen und mit den sie begleitenden 
Gangarten, sowie den sich daraus ergebenden Folgnungen, well'hc 
eben auf einen chemisehen Absatz aus Flüssigkeiten hinweisen, 
scheint Verfasser nicht die von Anderen betonte Wichtigkeit 
zu schenken. Er nimmt eben an, dass nur aufsteigende Mineml
lüsungen die Erze abgesetzt hätten. 

Die dritte Kategorie der Er,-.Jagerstätten, gitcs si•dimentaires, 
repräsentiren nach dPm Verfasser einerseits die mechanischen 
Absätze, d. i. unsere Metallseifen, andererseits aber auch chemi
sche Niederschläge, wie sie z. B. durch die Eisenm1,.vdabsii.tze 
charakterisirt werden; er scheint übrigens auch den Niederschlag 
1·on Schwefelmetallen ans den Seebecken für möglich zu halten. 

In der ganzen Darstellung sind die auf chemischen Speculat i · 
omm beruhenden Daten in erster Linie maassgebend; da wir 
gewohnt sind, die physikalischen nnil geologischen Vorgänge in 
die erste Linie zu stellen und die chemischen gewi11sermaass"n 
nur untergeordnet zu benützen, so ist es uns nicht leicht, uns 
mit den in de Launay's Buch vorgeführten 'l'heorien vorweg 
zu befreunden. Aber jedenfalls ist es für die Erkenntnis• der 
Lagllrstätten erspriesslicll, wenn die auf diesl'm und jenem Wego 
gewonnenen Resultate zum Vergleiche herangezogen werden uml 
dazu bietet die vorliegende Schrift vielfache Gelegenheit. 

Ernst. 

nie Prllfong und Untersuchung der Schmiermaterialien 
fllr Locomotivcn untl Elscnbaltnwngcn von 0. Rn n g e, In
genieur und Heizhausleiter 1ler k. k. österreichischen Staatshahnen 
in Prag (Nusle). Prag 1892. Preis fl 1. (Separatabdruck aus den 
„ Technischen Blä.ttern u.) 

Das Büchlein enthält Nicht.~, was nicht schon in anderen 
Aufsätzen und Monographien, speciell abAr in ß e n e d i kt'" 1 e
kanntem· Buche "Analyse der Fette etc." uusfiihrlichur und co1·
rectcr beschrieben worden ist. Wenn der Autor unter nHarzgehalt" 
auch Harzöle und trocknende Oele (Seite 19) in begreift, dann 
kann die Bestimmung desselben mit Hilfe des Burstge'schen Oel
säurcmessers absolut zu keinem Ziele führen. Apparate und Opera
tionen, de1 cn Kenntniss man hci jedem technischen Chemiker vor
aussetzen mnss, sind hier noch speciell beschrieben, wie ein auf 
einen Inhalt von 50 1118 geaichtes Glasgefäss, die einfache Pipette, 
Standmessgefö.sse etc. 

Es ist allerdings nicht für rleu technischou Chemiker, sondern. 
wie aus der Vorrede el'!lichtlicb, für den Eisenbahn· Maschinen~ 
'l'echniker geschrieben und wird als erstH Behelf dem angestrebten 
Zwecke vielfach vielleicht ent.sprechen; allein wenn man auch solchen 
ganz gut die Prüfung und Untersuchung der Schmiermittel über
tragen kann, zu literarischcll' 'l'hätigkeit auf diesem Gebiete ist 
wohl zumeist nur der technische Chemiker von l<'ach berufen. 

Prof. Ed. Donath. 
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lliltt• 11µ;•8~ilHt:haftcu, dor meiHten HaugesellRchaftcn, ßaunnt•,r· 
mllt111•r 1111d Jfanrnci•ter, sowi~ anch vieler FabrikR· nnd Reali · 

tiitm1i><-sit > er. 
Die•t1 l'arbP.n wcrc!en znw üeLäudennRtrich ve1·wendet, eiud 
iu :lfi ,·er8cloit•dr.uen Mn•te1u von 16 kr per Kilo aufwärts , in 
Kaik Jöelich, dem Oelanetriche vollkommen gleich , zu hnheu. 
1''1.tt!'!Ott~rluirtt..~11 ttnd G ·el)ru:ucbsnn\veisun:,: t:rn.ti~ 

und rrunco. 
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Wasserhaltungsanlage mit hydrun lisclter Transmission. 
Von lngm1icur Ph. Mayer. 

In Nr. 4 mm :!8. Jänner 18!1:1 dieser Zeitschrift 
befindet sich unter obigem Titel cinCJ kurze Be ;chreibnng 
einer derartigen Anlage, :m welche ich einige BCJmer
kungen kntipfe. 

Die dort angewendete hydraulische 'l'rai1smission 
gehört zu jener speciellen G attnng, welche man als 
h y d rau I i s c h es Gestänge bezeichnet, weil die die 
Kraft übertragende Wassersäule eine hin- und hergchendCJ 
Bewegung crhlilt, analog den gewiihnlichen Pumpen
gestlingen; der in diesem Falle er~eichte Vortheil besteht 
darin , dass man die Wasserhaltungsmaschine beliebig 
entfernt vom Schachte aufstellen kann und somit diesen 
von maschinellen Einrichtungen frei hält. 

Bei dem Umstande jedoch, dass bei der beschriebenen 
Anlage das hydraulische Gestänge nur halb zur An
wendung kam, sofern durch den Wasserdruck wieder 
nur ein Gestänge in Bewegung gesetzt wird, werden 
die Vortbeile des hydraulischen Gestänges nur theilwcise 
ausgenützt, indem hier gar nicht angestrebt wurde, die 
Nachtheile der Bewegung grosscr Gest.'tngsmassen zu 
vermeiden. 

Ueber die Schattenseite des hydraulischen Gestänges, 
darin bestehend, dass der Wasserverbrauch der Kraft
und Arbeitspumpen stets genau gleich gross sein 
muss , wenn nicht Collisionen beim Betriebe der Wasser
haltung eintreten sollen, war man bemüht, durch An-

bringung einer kleinen Pumpe hinwegzukommen, welche 
einen lT eberschuss von Wasser in das Gestängrohr drückt, 
um den durch Stopfbüchsen etc. eintretenden Wasser
verlust sicher zu ersetzen; aber auch dieses Mittel hielt 
man nicht für vollkommen verlilsslich, was daraus her
vorgeht, dass eine Dampfpumpe bestimmt ist, jene 
Speisepumpe eventuell zu unterstützen. Jedenfalls be
niithigt selbst diese an nnd ftlr sich einfache Anordnung 
eine beständige sorgfältige Ueberwachung. 

Durch Anwendung eines vollständigen hydraulischen 
Gestänges, also durch Aufstellung einer Wassersäulen
pumpe nächst dem Sumpfe, wäre wohl die Anwendung 
eines Pumpengestänges umgangen worden, die Nach
tbeile des hydraulischen Gestänges wären aber nur um 
so stärker hervorgetreten. 

Denn nebst der oberwähnten Schwierigkeit, den Wasser
consum genau zu regeln, kommt der weitere Nachtbeil 
hinzu, dass die grosse, unter 9ehr hohem Drucke stehende 
Wassermasse in den Gestiingröhren eine hin- und her
gehende Bewegung erhält, also bei jedem Hube von 
der Ruhe in Bewegung und umgekehrt gebracht werden 
muss; zur Vermeidung von Stössen muss der Gang der 
Pumpe ein sehr langsamer sein, wodurch die Anlage 
gross, resp. thcuer ausfällt; die Anlagekosten wurden 
noch dadurch vermehrt, dass zu einem hydraulischen 

, Gestänge, abgesehen von den Steigröhren der Pumpe, 
· l'ltets 2 Gestängröhren gehören. 
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J)i.., rorziige des hydraulischen Gcstilng·es würden 
sich also darauf re1l11ciren , die obcrtiigigc Pumpe in 
beliebiger Entfernung vom ~cha1~htc aufzustellen, die 
:;;chweren Pumpengestiinge iibcrhaupt zu nrrigehen, den 
Schacht von maschinellen Einrichtungen frei zu halten 
und hiedurch den Schacht selh;it kleiner anlegen zu 
können. 

Diese bedeutenden Yortheilc auszunützen, die Miing·el 
des hydraulischen Gestänges jedoch z11 vermeiden, giht 
die Anwendung einer gewöhnlichen h y d rau 1 i s c h e n 
'!' r ans miss i o n ein vorzügliches Mittel an die Hand. 

Eine solche Anlage besteht aus einer unterirdisch 
aufzustellenden Wassersänlenpumpe, der1m Betriebswasser 
mit dem erforderlichen lTebcrdruckc von einer ohertägige11 
Pumpe geliefert wird; die Wa~scrsäulenmasehine arbeitet 
unter einer der Höhe des Ausgnsses entsprechenden 
Hinterwassersäule. 

Die obertägige Kraftpumpe und die Wassersiiulcn
mascbine werden nur durch c in Hohr verbunden, während 
durch das Steigrohr der unterirdischen Wasserhaltung;;
pumpe gleichzeitig das verbrauchte Wasser der Wasser
säulenmaschine au•gefördert wird; selbst wenn man dM 
gleichförmigen Ganges halber sowohl 2 Kraftpumpen, 
als auch 2 'Vasscrsäulenpumpen :1ufstcllt, bedarf es 
keiner grösseren Anzahl Rühren. 

Eine solche Anordnung gestattet auch in einfacher 
Weise , sich jede beliebige He~crvc zu schaffen , wobei 
der, wenn auch bekannte Fml'ltall(l nicht unerwähnt 
bleiben soll , dass WasserAiiulcnmaschinen auch unter 
Wasser arbeiten können, daher der Gefahr des Ersiiufons 
nicht ausgesetzt sind; eine Hegulirung des Ganges der 
Wassersäulenpumpe erfolgt durch die Kraftpumpe, ohne 
dass eine Störung des Betriebes, wie bei einem hydrau
lischen Gestänge, stattfinden kann. 

Denn die etwaigen Differenzen im Gange der beiden 
Pumpenarten durch CJndichtheiten etc., drücken sich 
höchstens in einem etwas langsameren Gange der WasRcr
säulenpumpe ans, was ganz irrelevant ist, da ohnedies 
der Gang dieser nicht ein stets gleichmäRsiger sein kann, 
sondern naturgemllss nar~h der zu bewilltigcndcn Wasser
masse durch die obertägige Pumpe von Hand regulirt 
werden muss. 

Nachdem die geg1mseitige Abhängigkeit der Kraft
und WasserRllnlenpnmpe nur darin besteht, dass erstere 

das Betricbswa:>ser für 11ie zweite liefert, so lrnnn die 
obertligige K raftpnmpc, unabhängig rnn der nntcrirdischcn, 
mit einer grösscrc11, dem Umfange der Anlage ent
sprechenden Spielzahl umlaufen; schon dadurch nlll1 
durch die Anwendung des Compoundsystems würde die 
Dampfkraft in giinstigcr \V eise ansgenlltzt werden, und 
ferner würde auch die vrimiire ..\laschinenanlngc wesentlich 
kleiner, resp. billig·er herzustellen sein. 

Eine nach diesem l'rincipe ausgeführte Anlage findet 
sich im .Jahrgang· 18F6 der Zeitschrift für Berg-, IIiitten
und ~alinenwesen in l'reussen Le,chrieben; die Wasser
Rii.nlcnpumpen sind hier ohne Rotationsbewegung aus
geführt und können desshalb nur mit der sehr geringen 
Spielzahl von il bis 4 pro Minute arbeiten. 

W 1mn man jedoch auch die Wassersäulenpumpe 
mit Rotationsbewegung ausführt, so kann auch diese 
mit beliel.Jiger Spielzahl arbeiten, lediglich durch die 
Rücksicht auf die anzutreibenden Pumpen beschränkt 
und kann daher auch die unterirdische Wasserhaltungs
anlag·c sehr compendiiiR ausgeführt werden ; ferner ist 
auch die Functionirnng einer Wassersilulcumaschine mit 
J:ota tionshcwegung eine rnllkommen präcisc und verläss
liche, welche keiner spcciellcn Sicherheitsvorkehrungen 
bedarf. 

Durch eine dcrarti~~e Anlage mit hydrauli~cher Trans
mission würden daher wesentliche Vortheile geg·eniiber den 
hi~hcrig·cn '\Yasscrhaltungsanlagen erzielt, welche sich in 
Folgendem zusammenfassen lasr;cn : 

1. Kleinere Maschinenanlage, also geringere An
lagekosten. 

2. Giinstig·c Ausnützung der Dampfkraft zum 
Betriebe der obertiigigen Pumpe, wenn nicht ilbcrhanpt 
eine Wasserkraft hicfiir zur V erfiigung steht. 

3. Aendcrung der Leistungsfähigkeit der Anlage 
innerhalb der weitesten Grenzen. 

·.l. Vollkommene Betriebssicherheit. 
ö. Leichte Beschaffung einer Reserveanlage. 
(i, Frcihaltur>g des Schachtes von maschinellen 

Einrichtungen. 
7. Es wird nur ein Kraftwas~crrohr zum Betriebe 

i;1~lltst mehrerer 1111terirclischcr Pumpen benöthigt. 

8. Die Möglichkeit, die \Vaqsersäuleupumpen auch 
unter 'rasser arbeiten zu las:;cn. 

Spiro·s AllJmrat zur }lessung der von llarnpfkesi-;eln Yerhrauchtcn s11cisewassermcngc. 
Eine verlässliche Bestimmung der von den Kesseln 

im laufenden Betrieb ,·erdampften Wassermenge gewährt 
1 

mehrfache Vortheile. Man kann danach den Verdampfungs· 
werth des Brennmaterials, die Aufmerksamkeit und Ge
schicklichkeit des Heizers prilfen und den letzteren durch 
Prämien zur KohlenersparniRs aneifern ; es Hisst sich , 
erkennen, ob der Kessel nicht zu stark angestrengt if-lt, 
oh er anderseits die, seinen Dimensionen entsprechende 
Verdampfungsfähigkeit besitzt und um wie viel diese 
nach lllngerem Betrieb abgenommen hat, endlich erhält 
man dadurch die Menge Dampf, welche von den Maschinen 

oder sonf.ltig·cn Apparaten consumirt wird. Für die 
meisten dieser Zwecke ist eine länger fortgesetzte 
l\lessung der Speisewas~crmcnge erforderlich, welche bei 
dem in Fig. 1 und 2 dargestellten Apparat Yon H pi ·r o 
in folgender Art ausgeführt wird. 

Das ganze fiir llcn Kessel erforderliche Wasser 
fliesst ans einem höher gelegenen Heservoir zuerst in 
den Cylinder 0 und von dJrt zum Speiseapparat. In 
der Leitung ist ein Dreiweghahn H eingeschaltet, der 
je nach seiner 8tcllung das Wasser entweder nach C ein
odcr von dort gegen den Speiseapparat hin austrnten 
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liisst. Im Cylinder () helindet sich ein vcrtical gefiihrtcr 
Schwimmer 8, welcher an einer l:;ehnur hiingt, die iibcr 
Rollen unter die Messscheibe R. dann wieder aufwiirts 
lituft und oben befestigt ist. Jn einer Schlinge derselben 
hängt das Gewicht .<h welches den 8chwimmcr ausgleicht 
und die Schnur spannt, so dass diese beim Auf- und 
Niedergang des Schwimmers die Holle R in dem einen 
oder anderen Sinne dreht. An dem Hahn H ist eiu 
Hebel S1 bcfc;;tigt, welcher durch die Zugstange S~ mit 

einem zweiten höher gelegenen Hebel S3 verbunden ist 
(siehe Fig. a, welche den Grundriss de~ Zählapparates 
in grössercm Maassstab darstellt), an dessen Welle sieh 

Fiy. 3. 

ein l>aunH'n l1cli11dct. l :nter diesem ist wiedor ein Hchcl 
~clagcrt, von dessen drei Armen der eine vertical ah· 
wärts, die beiden anderen horizontal und entgcgenge:>etzt 
gerichtet sind. Auf den linkseitigen Arm wirkt der er
wiihnte rnn 83 aus bewegte Daumen und auf den recht
seitigen ein Gewicht, wekhes den linken Arm stets an den 
Daumen drückt. Der verticale Arm umfasst gabelartig 
zwischen zwei Kränzen eine Welle , die daher bei 
Drehung des Hebels in der Richtung ihrer Achse ver
schoben wird. Auf dieser Welle ist mit Keilnuth die 
!:olle R irnfge~teekt, welche dureh eine Frictionskupp
lung F 1 F~ mit der Spindel a2 des Zählapparates in Ver
bindung kommt. 

Wenn nun der 1-lahn fl (Fig. 1) so gestellt wird, 
dasH er den A bffuss des Wassers ans dem Cylinder 0 
gegen den Kessel zu g-estattet , so wird zugleich mit
telst Su S" und S~ der I>aumen an der Welle von 83 

(Fig. a) gehobe11, der dreiarmige Hebel durch das Ge
wicht /!;edreht , die Welle von H verschoben und die 
Kupplung F 1 F" eingerilckt. Beim Abtiuss des Wassers 
g·egcn den Kessel sinkt nun der Schwimmer im Cylin
der C, die Bolle N wird durch die Snlmur gedreht und 
der Z!ihlapparat durch J1'1 }1''2 in 'l'hiltigkeit ge~etzt. 
Dreht man den Dreiweghahn wieder zurilck , so wird /1' 1 }t''2 

und der Zählapparat ausgerilckt. Wenn man also auch 
die Drehung des Hahnes RO weit fortsetzt, dass wieder 
\\' asscr aus dem Reservoir zuffiesst und daher der 
Schwimmer steigt, so wird dadurch nur die lfolle H 
ohne den Ziihlapparat bewegt. 

Die Spindel a'2 dfö Zilhlapparates (Fig. :-3) bewegt 
mittelst Schraube ohne Ende nnd weiterer lTmsetzung 
zwei Zeiger, welche sich auf einem Zifferblatt lJ drehen. 
das zwei concentrische hunderttheilige Scillen enthält i 
eine solche befindet sich auch an der f.<'rictionsscbeibe Fi_ 
Da der W asscrbebälter C l 111" Querschnitt und die 
Scheibe R 1 m ümfang hat, so entspricht jeder Um
drehung der Spindel n 2 eine Wassermenge von l 111a 

i ''' 
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daher jedem Theilstrich der Scala auf F 1 eine solche 
von 10 l. Auf der äusseren Scala des Zifferblattes u 
zeigt jeder Theilstrich 1000 und auf der inneren 
100 000 l an. Ausserdem wird nach Bedarf auch eine 
graphische Registrirung angebracht , welche besonders 
bei variablem Dampfverbrauch von W erth ist. Die 
Welle a 2 erhält dann eine Kröpfung, welche die Coulisse l 
hin- und herbewegt ; diese trägt einen Schreibstift i', 

welcher auf dem von einem Uhrwerk gleichförmig ge
drehten Papierzifferblatt U die entsprechende Curve ver
zeichnet. 

Als V ortheile der beschriebenen Vorrichtung gegen 
die mit Flügeln oder Kolben versehenen Wassermesser 
werden folgende hervorgehoben: Genaue Messungsresultate 
auch bei jahrelangem ununterbrochenem Betrieb , da 
keine Wasserverluste und keine veränderlichen Reibungen 
eintreten; geringe Umdrehungszahl der Spindel des 

Zählapparate8 , welcher daher hei gleicllllr Li m;;etzung 
erst nach vielfach längerer Zeit (nach einem Wasser
verbrauch von 10 000 m3 Speisewasser) abläuft; leichte 
Aufstellung und Handhabung; Verwendbarkeit des Appa
rates zur Vorwärmung neben der Messung des Was.;ers, 
sowie für viele andere technische Zwecke. 

Den Spiro'schen Wassermesser liefert C. W.Julius 
Illancke in Merseburg (Geoeraldepi•t in Wien, I., 
Getreidemarkt 2) in den normalen Dimen.;;ionen yon 
1, 13 m Durchmesser und 3 m Höhe des Cylinders 0, 
318 mm Durchmesser der Rolle R und 100 mm des 
Dreiweghahnes H, wobei der Apparat fiir einen stünd
lichen Verbrauch an Wasser von G m 1 ausreicht, wenn 
dieses unter mindestens 3 m Druckhöhe zufiiesst ; er 
kostet nebst Verpackung loeo Wien 750 II und sammt 
Vorrichtung zur graphischen Registrirung 800 fl. 

II. 

Krystallisirtc Schlacken von Raibl. 1) 

Von P. Heberdey. 
Die untersuchten Stucke stammen von der k. k. 

Bleihütte in Kaltwasser bei Raibl und die Untersuchung 
bezieht sich sowohl auf das Röstgut vom Schlacken
rösten , wie auch auf die krystallisirte Bleisehlacke des 
Schachtofen processes. 

a) Xrystal.lisirtes Röstgut. 
Dasselbe stammt vom Verrösten zinkhältiger Blei

sehliebe, welche in Folge der fremden Beimengungen für 
den Röstreaetionsprocess in den Flammöfen ungeeignet 
sind. Dieselben halten 9 bis 10° 0 Zink (in der Abhand
lung wurde der Zinkhalt irrthii~lich U::it 18 ° '0 ano-e-

. 0 

geben). In dem Röstkuchen bilden sich mitunter Drusen-
räume, welche mit krystallisirten Silicaten erfüllt sind. 
Das Röstgut , welches gleich8am das Muttergestein für 
die Krystalle bildet , ist von grauer Farbe und zeigt 
den Uebergang von mikrokrystallinischer zur holokrv
stallinischen Structur. Die Krystalle selbst sind bis ;u 
1 cm lange Nadeln, welche radialfaserig, büschelförmig 
. d ' eman er durchquerend angeordnet sind. Ihre Farbe ist 

grau in's Gelbgrüne. 
Behufs Bestimmung dieser Krystalle ist zunächst 

eine quantitative Analyse des krystallinischen Röstgutes 
vorgenommen worden, welche im Mittel folgende Zu
sammensetzung ergab: Si 0 2 7,523, Pb O 59,150, Zn O 
6, 773, Fe 0 3,617 ,Ca 0 1,86:!, Mg 0 0,554,:l'b 16,170, 
S 2,500, Kohle circa 1,000. 

Aus dieser Zusammensetzung wurde folgende empi
rische Formel berechnet: 

22 Pb S + Pb76 Zn22 Fe14 Ca10 Mg, Si38 Üa02 . 
Die Dichte wurde mittelst Pyknometers mit 7 ,063 be
stimmt. 

Zur chemischen Untersuchung des krystallisirten 
Röstgutes wurden bloss ausgesuchte Krystalle verwendet. 
Die quantitative Analyse ergab wieder folgende Zahlen: 
Si 0 2 16,62°1o, Pb 0 61,500/0 , Zn 0 18,260/i, MgO 
1,99°/0, Fe 0 1,69°/0, Ca 0 Spuren, zusammen 9~),96D/o. 

1
) _Zeitscl1rift für Krystallographic etc.u, XXI, l ·2 Hell. 

Es verhalten sich hienach die Basen zur Kieselsäure 
RO: Si 0 2 = 0,2772: 0,5731 = 1: 2,07. Die Krystalle 
stellen mithin ein Orthosilieat von der Formel Pb Zn Si 0 1 

dar, und sollen angesprochen werden als ein Bleizink
chrysolith mit geringem Eisen· und Magnesiagehalt von 
der Constitutionsformel Pb10 Zn, Mg2 Fe Si 10 0 1 • Die 
Dichte der Krystalle wurde ebenfalls mit Hilfe des Pykno
meters bestimmt; dieselbe beträgt 5,214. Nach vor
genommener Messung der Winkel der Krystallo und 
Bestimmung des Brechungsexponenten diirfte das trime-
irische System vorliegen. . 

1') Xrystal.lisirte Schlacke von der Röstreductions· 
arbeit. 

In der Abhandlung wurde diese Arbeit irrthüm
Iicher Weise als Niederschlagsarbeit bezeichnet. Das 
untersuchte Stuck hat eine tiefschwarze Farbe und zeigt 
in den Drusenräumen zahlreiche lichtbraune Krystallc, 
die mehr oder weniger radial um je einen Punkt ange
ordnet sind. Die derbe Gruudmasse wie auch die Kry
stalle bestehen aus : 

1. Grundmasse: 
Kohle 
Si02 

FeO 
PbO 
ZnO 
MnO 
FeO 
Al2 0 3 

CaO 
MgO 

1,8 l 
25,!1 

1
. in H 1\03 unlöslich, 

5,26 
13,81 
19,11 
11,44 
9,12 
6,96 
3,81 
1,77 

98, 71. 
Um die Constitutionsformel dieser Schlacke bestimmen 

zu können, hat man die Menge der Eisenverbindun?, 
welche wegen ihrer Unzersetzbarkeit durch Slluren als ein 
Metasilicat angesprochen werden muss, von der löslichen 
eigentlichen Bleisehlacke in Abrechnung gebracht. 



139 

Hienacb erfolgt folgende Gruppirung der Analysen
daten: 

Unlöslicher Theil: 
Kohle 1,8 Si 0 2 4,38 

FcO 5,26 

Lüslicher Theil : 
Si 0 2 21,54 
Al2 0 3 6,96 
PbO 13,84 
ZnO 19,11 
MnO 11,44 
Fe 0 9,12 
Ca 0 3,81 
MgO 1,47 

Die Constitutionsformel wird angegeben mit: 
(Pb3 Zn10 Mn8 Fe.; Ca3 Mg2) Si1 fi Oti 2 + 2 Al2 Si 0,,. 

2. Die siiulcnförmigen, braunen Kry-
s t a 11 e: Kohle . . . 1, 12 \ 

Si 0 2 • • • 24,51 J in H N02 unlöslich, 
FeO . . . 4,98 
PbO 6,94 
ZnO 33,42 
F'eO 13,04 
Al2 0 3 10,25 
MnO 3,50 
MgO 1,70 

99,46 

Wird auch hier das in Säure unlösliche Eisen
silicat in Abzug gebracht , so erhält man folgende 
Procentzahlen der Analyse: 

Unlöslicher Theil: 

Kohle 1,12 Si 0 2 4,15 
Fc04,98 

Löslicher Theil: 

Si 0 2 

Al2 0 3 

PbO 
ZnO 
FeO 
MnO 
MgO 

20,36 
10,25 

6,94 
33,42 
13,04 

3,50 
1,70 

Es wurde versucht, die sich auf Grll'lld dieser 
Analysenzahlen ergebende Formel auf den Typus des 
Meliliths zurückzuführen, wodurch man die Formel erhielt: 

(Pb2 Zn20 Fe9 Mn2 Mg2) Si12 0 59 + 5 Al2 Si 06. 

Zufolge der Winkelmessungen besitzen die Krystalle 
die Form eines hexagonalen Prismas. 

Es scheint auch hier die Existenz eines Chrysolith
ähnlichen Orthosilicates neben einem Aluminate wahr-
scheinlich zu sein. G. Kpa. 

Ueber Dampfkessel-Explosionen. 
Wird durch Einpumpen von Wasser in einen damit 

gefüllten Kessel der Druck so weit gesteigert, dass die 
Kesselwand birst , so strömt durch die entstandene 
Oeffnung so lange Wasser aus, bis der Druck auf den 
atmosphärischen gesunken ist und die ausgedehnten Wände 
wieder ihre normale Form angenommen haben. Es er-
folgt jedoch kein Fortschleudern der Kesseltheile, daher 
z. B. die W asserdruekproben den dabei Betheiligten 
keine Gefahr bringen. Wird dagegen der Kessel g e-
h e i z t und steigt die Spannung so hoch , dass dessen 
Wand zerreisst , so entleert er sich theilweise und die 

' plötzliche, damit verbundene Spannungsabnahme hat eine 
ungestüme Dampfbildung aus dem noch vorhandenen 
Wasser zur Folge; der nun wieder hoch gesteigerte 
Druck zerstört den Kessel, dessen Bestandtheile fortge
worfen werden. Es ist besonders die Expansion des 
neugebildeten Dampfes, welche die letztere Wirkung her
vorbringt, da diese nur eintritt, wenn der Kessel einen 
expandirenden Körper enthält. 

So erklärt sieb die Heftigkeit und die verheerende 
Wirkung der Kesselexplosionen. Um zu constatiren, dass 
der Vorgang in eben beschriebener Art stattfinde , und 
dass der hohe Druck nicht bloss Risse hen-orbringe, 
wie dies von anderer Seite behauptet wurde, sondern 
die völlige Zertrümmerung bewirkt , hat Prof. William 
P. M a s o n in Troy (New-York) eine Reihe von Ver
suchen abgeführt. *) Er benützte dazu ein 15 (engl.) 
Zoll langes und l1/2 Zoll weites Messingrohr r (Fig. 1 ), 
das an beiden Enden durch eingeschraubte dicke Bronze
deckel abgeschlossen war. Dasselbe wurde halb mit 

*J Transact. Americ. Inst. Ming. Eng., .Juni 1892. 

Wasser gefüllt, an beiden Enden gestützt und im mitt
leren Theil durch eine ß uns e n'sehe Lampe erhitzt. 

t' 1,A 
1 
1 
1 

Nach stattgefun
dener vehementer 
Explosion zeigte 

~ sieh der eine Dec
~ kel d nebst dem 

d ~ eingeschraubten 
c... Tbeil des Rohres r 
~ unversehrt, der 

-----+--"-r ___ __,;_ ..l!g andere Deckel da-
' gegen war defor-
i .lJ :.ß mirt und enthielt 
' 1 kein Stück vom 

Rohr. Das letztere war besonders in der Nähe von d in 
grössere im Uebrigen in kleine 'I'heile zersprengt. Hier
aus war ~u sehliessen, dass das Rohr erst nach der Linie A B 
im Schraubengewinde gesprungen sei, wodurch die rapide 
Entwicklung von Dampf erfolgte, welch~ den grössten 
Tbeil des Rohres zerstörte wä.rend das m A B abge
rissene Stück welches dem' hohen Druck dieses Dampfes 

' nicht ausgesetzt war, unversehrt blieb. 
Zur weiteren Untersuchung des Gegenstandes wurde 

ein dem beschriebenen ofoieher Cylinder hergestellt und 
bei CD (Fig. 1) eine :Charfe Nuth etwas tiefer als die 
Schraubengewinde ein"'edreht daher nun die schwächste 

t> ' Stelle der Wand sich bei O D befand. Das Rohr wurde 
etwas geneigt, so dass alles Wasser in den Raum links 
von 0 D gelangte. Bei der Erhitzung musste das Rohr 
bei 0 D springen, nnd wenn die obige Erklärung richtig 
war, der wasserfreie Theil desselben unzerstört bleiben. 
In der That erfolgte die Trennung längs C JJ und der 

2 
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losgerissene 'rheil blieb ganz , während das Uebrige in 
kleine Stücke zertrümmert wurde. 

Es lässt sich ferner schliessen , dass , wenn die 
Grösse des Risses oder der Oeffnung unter eine gewisse 
Grenze sinkt , das Ausströmen zu langsam erfolgt, um 
den Druck bis auf den atmosphärischen sinken , und 
sohin das ganze Wasser genügend rasch in Dampf 
übergehen zu lassen; dann wird der Kessel nur aus
blasen, statt einer Explosion zu unterliegen. Um diesen 

Ausspruch zu erpro
"'<:> ben , wurde ein wie 
~ früher construirtes, 
~zum Theil mit Wasser 
~gefülltes Messingrohr 
~ (I•'ig. 2) verwendet. 
~ 
~An dem einen Ende 
~ desselben waren ein 

Bronzedeckel d, über 
demselben zwei Muffe e f festgeschraubt und zwischen 
diesen eine Scheibe aus Kupferblech .~ eingeklemmt. 
Der Raum zwischen d und e war 1/ 2 Zoll weit; die 
Muffe e und .f hatten in der Mitte Oeffnungen von 

1 Zoll Durchmesser und der Deckel d war ebenfalls 
durchlocht. Bei genügender Erhitzung wurde stets 
eine Scheibe von der Grösse der Löcher in e und .f, 
also von 1 Zoll Durchmesser aus der Kupferplatte .~ 
hinausgedrUckt, wodurch d mit der äusseren Luft in 
Verbindung trat. Die Oeffoung in d hatte zuerst 
1/ 10 Zoll Durchmesser und wurde nach jedem Ver
suche erweitert. Mit der Grösse derselben nahm auch 
die Wirkung des plötzlichen Dampfaustrittes zu , so 
dass das Rohr aus der hölzernen , dasselbe umgeben
den Hülle herausgetrieben wurde. Als die Ausströmungs
öffnung 1 / ~ Zoll Weite erreicht hatte, wurde das Rohr 
durch Anstossen an die umliegenden Gegenstände meist 
so ~tark beschädigt, dass nach jedem Versuch die Um
hilllung desselben erneuert werden musste. Die Versuche 
wurden dadurch so zeitraubend und kostspielig, dass 
man dieselben sistirte, bevor noch das Rohr explodirte. 
Es konnte aber aus denselben mit Sicherheit geschlossen 
werden, das die Explosion früher erfolgen w!lrde, als 
bis der Durchmesser der Oeffnung in d der Weite des 
Rohres r gleichkäme (wobei der Deckel d ganz weg· 
fiele). H. 

Das neue Gebläse der königl. Muldnerhlltte. 
Eine kurze Beschreibung dieses im Jahre 1888 in 

Betrieb gesetzten Gebläses wurde im „Sächs. Jahrbuch" 
für das Jahr 1892 unter Beigabe von drei grossen Figuren
tafeln publicirt. Dasselbe ist bestimmt für eine anzu
saugende Windmenge von 100 m 3 in der Minute und eine 
Pressung von 80 mm Quecksilbersäule. Der Ausschreibung 
gemliss war die Dampfmaschine als eine Verbundmaschine 
mit Condensation einzurichten und die Admissionsspannung 
mit 5 1/ 2 at Ueberdruck 1mzunehmen. Nebstdem wurde 
eine stehende Anordnung der Cylinder verlangt. Zur 
Ausführung gelangte ein stehendes ßalanciergebläse mit 
ausserhalb der Dampfmaschine (Re c e i ver - Wo o 1 f
Maschine) liegendem Schwungrade, eine Anordnung, wie 
sie auch bei uns am Anfange der Siebziger-Jahre sehr 
beliebt war, welche jedoch wegen ihrer Kostspieligkeit 
und Unbequemlichkeit in der neueren Zeit weniger be
gehrt wird. 

Der Gebläseeylinder hat 1460 mm Kohlendurch
messer und 16::10 mm Hub. Die beiden Dampfcylinder 
der Wo o l f'schen Maschine wurden mit 350 und 500 mm 
Kolbendurchmesser bei einem Kolbenhube von 1100 
und 1630 mm ausgeführt. Dieselben sind mit Dampf
mll.nteln versehen und werden, wie auch der Receiver, 
mit frischem Kesseldampf geheizt. Die Abdampfleitung 
ist so eingerichtet, dass die Maschine sowohl mit Con
densation, als auch mit Auspuff arbeiten kann; nebst 
dem sind noch Vorkehrungen getroffen~ durch welche 
im Bedarfsfalle den beiden Cylindern Kesseldampf zu
geführt werden kann. Der Hochdruckcylinder ist mit 
einer zwangläufigen Ventilsteuerung nach Patent Fr ö b e l, 
der Niederdruckcylinder hingegen mit der M e y e r'schen 
Schiebersteuerung mit getheilten Schiebern versehen. 
Die von dem Balancier aus bethät.igte Luftpumpe ist 

einfachwirkend und hat 350 m.m Kolbendurchmesser und 
700mm Hub. 

Die Lager der Balancierachse- sind durch einen 
vierbeinigen, in Hohlguss ausgeführten Piramidenstlinder 
gestützt, welcher auf der in einem Stück gegossenen 
Grundplatte aufmontirt ist. Letztere trägt sllmmtliche 
Cylinder und das eine Schwungradlager. Bei der ge· 
wählten Lagerung der Kurbelwelle, in der Höhe der 
l<,undamentplatte, wurde die Länge der Flügelstange 
5mal so gross als die Kurbel gemacht. Das stark her
vorragende Horn des schmiedeisernen Balanciers ist 
ziemlich schlank geformt. Die Kolbenstangen der Dampf
cylinder, der Luftpumpe und des Gebläsecyliuders sind 
durch W a t t'sche Parallelogramme geführt. Das Schwung
rad hat 6 m Durchmesser und wiegt 16 000 l.:g. 

Das Gebläse wurde als Schiebergebläse mit vier 
rotirenden, kegelförmigen Ringschiebern ausgefilhrt. Durch 
die Wahl dieser Gebläseart wollte man wahrscheinlich 
den Etfectverlust, welcher bei kleinen Pressungen in Folge 
des Einflusses der Ventile verhllltnissmässig gross ist, 
möglichst herabsetzen. -- Die Schieber sind an den beiden 
Deckeln des Geblllsecylinders angeordnet. Zu dem Zwecke 
ist an jedem derselben ringsherum ein niedriger, abge
kürzter Hohlkegel angegossen : Der Saugschieber dreht 
sich auf dem inneren, der Druckschieber auf dem llusseren 
Mantel des Hohlkegels. Die Mäntel des Hohlkegels sind 
mit ringsherum vertheilten Schlitzöffnungen versehen, 
welche mit jenen der Schieber übereinstimmen. Die 
Druckschieber sind sammt ihren Antriebsrädern in den 
ringförmigen Windsammlungskästen eingebaut. 

Um ein schnelles Oeffnen und Schliessen der Durch
gangsoffnungen zu erreichen, werden die von einander 
unabhängig bewegten Ringschieber nicht continuirlich 



141 

gedreht, wie es z. B. bei dem Schiebergebläse von 
1" o ss e y der Fall ist, sondern absätzig, so dass die 
Durchgangsöffnungen während der Saug-, beziehungsweise 
Druckperiode längere Zeit vollständig offen bleiben. Die 
nicht leichte Aufgabe, die Ringschieber in dieser Weise 
richtig zu steuern , ist bei diesem Gebläse vollkommen 

gelöst, aber das hiebei nöthige Triebwerk und die Ein
richtung der Schieber selbst ist so complicirt und un
bequem, dass diese neue, in Deutschland patentirte 
Schiebergebläsesteuerung in der Weise, wie sie bei dem 
Gebläse der Muldnerhütte zur Ausführung gelangte, 
kaum viel Anklang fjnden dürfte. K. 

Ein einfacher Alllmrat zur Bestimmung der relativen S1nengkraft von Explosivs. 
Von S. Whinery. 

Derselbe besteht aus einem einfachen Schmied-Am
bosR, der auf einem Richeren, ebenen Boden aufliegt und 
dessen Oberfläche mit einer Feile so viel als möglich 
geglättet wird. In demselben wird mit einem Ratsch
bohrer ein Bohrloch von 3 cm Durchmesser und 4 cm 
Tiefe hergestellt. Ferner wird ein 4 lcg schwerer Hammer 
verwendet, befestigt an einem 3 m langen und ungefähr 
3 1/ 2 cm dicken Stiel, dessen kürzeres Ende 30 cm über 
den Hammer hinausragt. Das Ende des längeren Stiel
theiles ist mit einer mit 1,:1 cm-dicken Eisenzapfen ver-
1:1ehenen, etwa 0,9 m langen horizontalen Welle ver
bunden , die in verticalen Ständern verlagert ist, so dass 
der Hammer in einer verticalen Ebene senkrecht zur 
Ambossoberftäche schwingt. 

Das jenseits des Hammers hervorragende Stielende 
wird zwischen 2 starken Drähten geführt, welche an 
einem Ständer entsprechend befestigt sind. Wird nun in 
das Bohrloch eine Sprengstoffladung gebracht, der Ham
mer genau auf die Mündung des Bohrloches gelegt, so 
wird derselbe nach erfolgter Zündung der Ladung auf 
eine Höhe emporgeworfen, welche der Menge und Kraft 
des Explosivs proportional ist. 

Die Entzündung der Ladung geschieht durch einen 
Platinzünder mit Hilfe eines elektro-magnetischen Appa
rates. Um die Wurfhöhe zu messen, ist in dem Hammer
stiel ein leichter, 25 cm langer Holzzeiger einge~chraubt, 
dessen zweites Ende geschlitzt ist und längs einem 
feinen Verticaldrahte l!luft. Auf diesen Draht gleitet 
nun ein ober dem Hammerstiel angebrachter kleiner 

Kork mit so grosser Reibung , dass er auf dem Drahte 
selbst festgehalten bleibt. Endlich ist noch eine einge
theilte Ableselatte vorhanden, deren Nullpunkt mit der 
Oberfläche des Korkes correspondirt, wenn die I.„adnng 
fertig hergerichtet ist. Nach erfolgter Zündung. führt der 
Zeiger den Kork bis zum höchsten Punkte empor, wo er 
vermöge seiner Reibung auf dem Drahte stehen bleibt und 
diese Stellung kann auf der getheilten Latte abgelesen 
werden. Nachdem dieser Draht eigentlich die Tangente 
zum Kreisbogen bildet, welchen der Hammer beschreibt 
und die wirklichen Höhen durch die Sinuse der Winkel
bögen , welche der Hammer durchläuft, repräsentirt 
werden, so sind, um die entsprechenden Zeigerablesungen 
zu corrigiren , eigene Tabellen vorhanden , aus welchen 
die Correctionen entnommen werden können. Die Ladungs
menge, welche genau abgewogen wird, beträgt bei Dyna
mit 10-20 g und werden für jede zu untersuchende 
Sorte 10-20 Ladungen vorbereitet und der Durchschnitts
werth genommen. 

Ist die Ladung hergerichtet, so wird der Platin
zünder eingesteckt, der Hammer auf die Bohrlochs
milndung gelegt, Zeiger und . Kork richtig eingestellt 
und dann die Batterie geschlossen, wodurch die Ent
zündung der Ladung erfolgt. Da durch den Platinzünder 
allein der Hammer schon auf eine gewisse Höhe geworfön 
wird , so muss diese Höhe für sieb ermittelt und als 
Constante von den Durchschnittsable'sungen des ZeigerR 
abgezogen werden. (Transactions of the American Institute 
of Mining Engineers, 1892.) V. Wal t l. 

Gold- und Silberproduction der Erde in den .Jahren 1889, 1890, 1891. 
Der jllngste Bericht des Münzdirectors der Vereinigten 

Staaten von Nordamerika, Ed ward 0. Lee c h (XX. 
Annual Report of the director of the Mint to the 
Secretary of the Treasury for the fiscal year ended 
June 30, 1892, Washington, Government Printing Office), 
enthält in gewohnter Weise eine statistische Zusammen
stellung der Gold- und Silberproduction der Erde für die 
abgelaufenen drei Jahre, nach den einzelnen Productions
ländern geordnet, in Kilogrammen und Dollars. (Seite 
166, 167: World's Prodnction of Gold and Silver. Ca-
lendar Years 1889, 1890, 1891.) , 

Der nordamerikanische Münzdirector verfügt über 
t;ehr verlässliche Quellen. Er erhält die von ihm ge
gebrachten statistischen Daten unmittelbar von den stati
stischen Bureaux der einzelnen Regierungen, auf Grund 
eines an die letzteren im Wege des auswärtigen Amtes 
versendeten Fragebogens, welcher die wichtigsten münz
und währungsstatistischen Punkte betrifft. 

Bekanntlich hat Dr. A. So et b e er in seinen be
rühmten statistischen Arbeiten die Tabellen des nord
amerikanischen Münzdirectors in eingehender Weise be
nützt; insbesondere auf dem Gebiete der Edelmetall
production wichen die Resultate So et b e e r's nur wenig 
von den durch den Münzdirector veröffentlichten Ziffern 
ab. Da die Publicationen So et b e e r's in Folge seines 
im vorigen Jahre erfolgten Ablebens nur die statistischen 
Daten bis inclusive 1889 bringen und auch die von 
den österreichisch-ungarischen Regierungen den Valuta
Enqueten vorgelegten statistischen Währungstabellen nur 
für wenige Länder das Jahr 1890 berücksichtigen, 
anderweitige umfassende statistische Arbeiten über die 
Edelmetallproduction aber seither nicht erschienen sind, 
so bietet der vorliegende Report des Münzdirectors der 
United States die neueste, die Gold- und Silberproduction 
der ganz e n Erde ziffermässig erfassende Darstellung. 
Der amerikanische Bericht nimmt als Grundlage die 

2* 
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Erträgnisse der Bergwerke, während für So et b e er 1 gleichviel ob aus einheimischen oder importirten Erzen, 
die Mengen Edelmetall, die von den H ü t t e n w er k e n, geliefert worden, maassgebend waren. 

Staaten 

Vereinigte Staaten 
Australasien . 
Mexiko 
Europä.ische Staaten : 

Russland 
Deutschland 
Oesterreich-Ungarn 
Schweden 
Norwegen 
Italien 
Spanien. 
Türkei 

' Frankreich . 
Grossbritannien 

In Kilogramm ---------------- ----------

___ 1_8 _8_9 ____ 1_G_;_89--~-d-I -1-8--91--1~--f 88~--- _SI _! 
1 b 

1890 

i e---r -----1 

49 353 
49 784 

1 053 

35 970 

2198 
74 

150 

10 
400 

97 

49 421 
44 851 

l 154 

38 345 

2104 
88 

150 

10 
185 

4 

49 917 
47 245 

l 505 

36:Ho 

2 284 
llU 

150 

10 
200 
lUl 

1555 486 
2U4 523 

1 143 985 

3212 
l!:l2 794 
52 ö51 
4 2ö7 
5 147 
8108 

51502 
1323 

80 948 
9 5~2 

1 695 5\10 
2:)8 212 

l 21164ö 

3 32ö 
182 u8ti 

5U tiB 
4180 
5 53!) 
8108 

51502 
1323 

71117 
9 075 

1 1891 

1814 642 
311 lUO 

l ~75 2ö5 

13 847 
1()2 ouo 1' 

52 598 
3 658 
5 665 
8108 

51502 
1323 

71117 
9 075 

1 Britisch - Nordamerika (Dominion of 
11925 ! Canada) . 

Südamerikanische Staaten: 
Argentinien 
Columbia 
Bolivia 
Chile 
Brasilien 
Venezuela 
Britisch-Gniana . 

~ Hollä.ndisch-Guiana 
! Franz.-Guiana 

Peru. 
Urnguay ........ . 

' Centralamerikanische Staaten . 
Japan. 
Afrika. 
China. 
Britisch-Indien 
Korea. 

Summe. 

U.149 2 50ö 2 50ö 12464 

123 123 123 14 680 14 ti8U 
5 161 5 4lö 5 224 14 725 19 971 

90 10 l 1 101 263 506 30 L 112 
2 162 2 162 2 162 123 696 123 ti9ö i 

670 670 659 - -
2 765 2 512 ! 1504 - -

~~ 1 ~~~ ; 2 ~~~ = = : 
825 825 825 - - 1 

140 104 113 68 575 65 791 i 
105 140 140 - 1 -

226 226 226 48 123 1 48 123 
780 ! 764 765 43 116 1 42 468 

12 920 1 14 877 21 366 - -
13 542 1 8 020 8 020 - 1 -
2 261 3 009 3 754 - -
1478 1 1 128 1 1 128 - -

1_85_8_0_9 _1_1_8_1 _2_5_6 ___ J_l_89 _~~4_ _I_} 991 ~_i_l_~O 532 1 
In Dollars: 

12 464 

14 918 
31232 

372 ÖliÖ 
7'1. 185 

74879 

48123 
43 28'1. 

4 479 ti49 

Summe . 123,5 Mill. i 120,5 Mill. 126,2_ Mill. 1 162,2 Mill. J 173,7 Mill. 1 186,2 Mill. 
1 kg Silber gerechnet zu Dollars 41,56. 11.·g Gold zu Dollars 664,6. 1 

Anschliessend. an die vorstehende Tabelle geben 
wir die G o 1 d p r o d u c t i o n d e r Erd e 1 8 5 1 b i s 
1891 (41 Jahre), u. zw. bis zum Jahre 1889 nach 
Soetbeer, die Jahre 1888, 1889 auch, die Jahre 
1890, 18 91 nur nach dem amerikanischen Münzdirector. 

Nach SoetlJeer 

Im Durchschnitt der Jahre 
1887 
1888 
1889 

in kg fein pro Jahr 
158 247 
164 090 
176 272 

N. d. Münzclirector 
leg fein 

165 80\J 
185 809 
181 256 
189 824 

Nach Soetbeer 

Im Durchschnitt 
der Jahre 

1851 bis 1855 
1856 

" 
1860 

1861 
" 

1865 
1866 

" 
1870 

1871 
" 

1875 
1876 

" 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

-.. 
in kg fein 
pro Jahr 

199 388 
201 750 
185 057 
195 026 
173 904 
172414 
160 678 
153 817 
148 884 
155 748 
155 982 
160 793 

1890 
1891 

Die Goldproduction der Welt nähert sich also 
wieder ihrem historischen Höchststande in den zwei 
Decennien 1850 bis 1870. *) J. M. Arnulph Fuchs. 

*) Znr Veranschaulichung des Werthes der angeführten 
Gewichtsmengen Goldes sei Folgendes bemerkt: Nach dem neuen 
österr. Wä.hrnngsgesetze vom 2. August 1892 ist der österr. Finanz
minister ermächtigt, durch ein Anlehen sich effectives Gold im Be
trage von 183 456 000 österr. Goldgnlden zu verschaffen .. Unter 
Zugrundelegung des bekannten Verhältnisses von 70 : 30 ergibt 
sich für Ungarn ein Bedarf von 78 624 000 österr. Goldgulden, 
also zusammen 262 080 000 österr. Goldgulden. Da ein österr. 
8-Gnldenstück 5,80644g feines Gold enthält, so be.:larf Oesterreich
Ungarn zur Durchführung seiner Baarzahlungen eine Gewichts
menge feinen Goldes im Gesammtausmaasse von circa 190 000 kg, also 
ungefähr clie Ausbeute des Jahres 1891. 
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~Iaschiuelle (iewinnungsarbeit in Bergbauen. 
llit den von C. Franke construirten Schräm

m:ischinen ';) hat man beim Abbau des Kupferschiefer
tlötzes in dem l\Iansfeldischen Reviere in der Bau-Ab
theilung der Ottoschlichte befriedigende Erfolge erzielt, 
ohne dass indessen die Versuche als abgeschlossen zu 
betrachten sind. 

Mit der E 11 i o t t'schen Bohrmaschine erreichte man 
auf der Steinkohlengrube Friedrichsthal bei Saarbrücken 
durchschnittlich im Monate folgende Leistungen: :x) Quer
schlag, 1. Tiefbausohle, doppelspurig im Hauptgedinge 
mit Maschinenbetrieb 17 m :i. 17 M., mit Handbetrieb 
14 m i1 70 l\I.; ~) bangender Querschlag, Saarsohle, ein
spurig mit Maschinenbetrieb 16 m :\ 45 M., mit Hand
betrieb 14 m :·l 45 M. 

Im Ganggesteine und Grauwackengebirge des Gruben
feldes der Berginspection Lautenthal bewährte sich diese 
Yaschine jedoch nicht. 

Die Eng 1 an d'sche Handbohrmaschine leistete 
namentlich beim Ausbrechen eines grösseren Raumes im 
milden Thonschiefer auf dem Bergwerke Eschweiler 
Reserve (Bergrevier Diiren) befriedigende Dienste, jedoch 
wird die Leistungsfähigkeit der Maschine nur dann 
ganz ausgenutzt, wenn 2 Mann das Drehen der Spindel 
besorgen. 

V ergleiehende Leistungen der 1<~ r ö h l ich - J ä g e r
schen Gesteinsbohrmaschine mit der Handarbeit beim 

*) Siehe rliese Zeitschrift Nr. 7, 1892. 

Abteufen des Förderschachtes von der 5. zur 6. Tief
bausohle in der Eisensteingrube Grimberg (Revier Siegen II) 
ergaben, dass bei der maschinellen Bohrarbeit nicht nur 
eine Kostenersparniss von etwa 160 M. auf das Meter, 
sondern gleichzeitig auch die doppelte Leistung in der 
Schicht erzielt wurde. Die Kosten der comprimirten 
Luft stellten sich bei~ Schacbtabteufen auf 30 M. per 
1 m, beim Ortsbetriebe auf 10 l\I., und berechnete sich 
die Gedingersparnis!l im Vergleiche zum Handbohrbetrieb 
mit 25 bis 27° 1

0 • 

Günstige Resultate erreichte man mit der maschinellen 
Bohrarbeit auch auf einigen Abbauen in der Grube 
Friedrichssegen (Bergrevier Diez), wo Sehr a m'scbe 
Bohrmaschinen und solche von der Duisburger Maschinen
bau-Actiengesellschaft angewendet wurden, indem man 
nahezu die 3fache Leistung bei ungefähr gleichen Ge
dingspreisen bei allerdings höheren Unkosten gegenüber 
der Handarbeit erzielte. 

Zur Verbindung von Druckluftleitungen mit den 
Bohrmaschinen hat man in St. Andreasberg (Oberharz) 
dünne Gummischläuche von 19 mm innerem und 24 mm 
äusserem Durchmesser verwendet, die sich leichter rollen 
und transportiren lassen und in Folge dessen auch 
haltbarer und billiger sind, als gewöhnliche Gummi
schläuche mit mehrfachen Einlagen und Umwicklungen 
von Bindfaden. ( Zeitschr. f. d. B.-, H.- u. S.-W. i. 
preuss. Staate, H. Nr. 4, 1892.) V. W. 

Notizen. 
Hrahtseile. In den Werken von George E 11 i o t & Comp. 

zu Cardiff werden Drahtseile von zweierlei Construction ange· 
fertigt. Bei der einen besteht das Seil nicht ans Litzen, sondern 
ans concentrischen Lagen von schraubenartig gewundenem Draht 
und die äussersten Lagen haben eine solche Form , dass die 
Oberfläche des Seiles ganz glatt und cylindrisch ausfällt. Es 
wird dadurch die hei gewöhnlichen Seilen ans der schrägen 
Lage der äusseren Drähte entspringende Tendenz, beim Auf
winden auf die Trommel sich nach einer, beim Abwinden 
nach det anderen Richtung zu drehen, vermieden. So z. B. werden 
bei einer der Sorten um einen Seelendraht 6 Drähte, über diese 
eine zweite I,age von 12 nnd eine dritte von 18 Drähten gewunden; 
dann folgt .eine Schicht Drähte von ttnadratischem Querschnitt 
und endlich eine solche, bei der jede Windung mit d'lr folgenden 
falzartig zusammenstösst und diese niederhält. Bei Führungsseilen 
wird ausserhalb der runden Drähte t>ine Lage angebracht, in 
welcher runde mit Drähten von einem C{uersrhnitt. der den 
Zwischenraum der runden ausfüllt, abwechseln. Bei beiden Arten 
kommen gerissene Drähte nicht aus ihrer Lage, indem sie durch 
die anderen Windungen festgehalten werden. - Bei der zweiten 
Construction sind in gewöhnlicher Art Drähte zu Litzen und 
diese zum Seil, beide aber in g 1 eiche m Sinne gedreht; die· 
selben sollen eine gleichförmigere Abnützung und grössere Dauer 
zeigen. (Iron, 1892, Nr. 1017, S. 25.) H. 

Reed's magnetischer Erzseparator besteht aus einer 
rotirenden, inwendig unebenen Trommel, in welche ein von einem 
Speisetrichter ausgehendes Rohr einmündet und die von festen 
Magneten umgeben wird. In die Trommel mündet ein zweites 
Rohr zum Einleiten eines Luftstromes, auch ist an dem einen 
Trommelende ein über Scheiben laufender Riemen angebracht, 
um die magnetischen Theile fortzuschaffen. Die Trommel kann 
auch aus Zl''ei mit den Enden an einander liegenden Theilen 
bestehen, in welchem Falle der Speisetrichter zwischen diesen 
Trommeltheilen einmündet. (Tekn. Tidskrift, 1892.) x. 

Yerwenduug des Aluminiums. Die Eisentheile des Thnrmes 
der neuen städtischen Halle zu Philadelphia erhalten einen 
U eberzug aus Aluminium, welcher bei 4645111 9 Fläche 9070A·g 
dieses Meta.lies und zur Herstellung etwas mehr als 3 Jahre er-
fordern wird. (Iron, 1892, Nr. 1039, S. 516.) H. 

Das Vorkommen von natllrlicher Soda hat G. Lunge 
(Zeitschr. f. angew. Chem., 1893, H. 1) einer eingehenden Be
spreclrnng unt~rzogen. Die Soda von Szeksti in Ungarn, die 
egyptische Trona nnd auch die indische Natursoda besitzen 
dermalen t'ür die Industrie keine Bedeutung mehr, wohl aber ist 
anzunehmen, dass gewisse amerikanische Vorkom.meu von natür
licher Soda seinerzeit den Weltmarkt wesentlich beemflnssen werden. 
Diese Natursoda ist kein Sest1uicarbonat. wofür man die Trona bis
her hielt sondern nach Ch a ta rd ein Vierdrittelcarbonat von der 
Formel Na, eo", NaBCO", 2 H,O nnd kann mit dem in v~n?zuela 
üblichen Namen Urao belegt werden. Diese~ Vorkommen m der 
Provinz .Maracaibo in Venezuela besitzt uur geringe locale Be
deutung, ebenso die mexikanischen Sodaseen. Von den nord
amerikanischen Vorkommen, üher welche Chatar d viele neue 
Thatsachen mitgetheilt hat, dürften auch nur die wenigsten zu 
einer grossen Fabrikation Veranlassung geben. So z. B. bieten 
die vielen Sodaseen im Territorium Wyoming, ferner die 
Sodaseen von Ragtown in Nevada, der ~[onosee in Mono-County, 
Californien, der Albert Lake und der Summer Lake in Oregon, 
<ler Soap Lake im Staate Washington, sowie Ablagerungen von 
trockenen Salzen in <len Staaten Nevada, Utah und Californien 
nur wenig Aussicht auf eine grössere Sodafabrikation, wenigstens 
in absehbarer Zeit. Sehr wichtig dagegen ist das Vorkommen 
von natürlicher So<la im Owen's Lake, Inyo County, Californiea, 
dessen Ausdehnung 28.500 ha~ beträgt und dessen Sodagehalt 
auf 40 bis 50 Millionen Tonnen zu veranschlagen ist. Der in den 
ab:flusslosen See einmündende Owen-Fluss fährt demselben jährlich 
200000 t reines Natriumcarbonat zu. Gegenwärtig wird diese 
ungeheure Sodamenge nur in geringfügiger Weise ausgenützt, es 
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ist jedoch kein Zweifel, dass binnen kurz oder lang der Soda
markt von hier aus erheblich beeinflusst werden wird. Die meisten 
natürlichen Sodavorkommcn befinden sich in vulkanischen Gebieten, 
allen gemeinsam ist jedoch nnr ein sehr trockenes Klima der 
betreffenden Gegend. Die auffallend rothe Färuung vieler Salz
seen soll von massenhaft auftretenden kleinen Krebsen (Artemia 
salina Leach) bewirkt werden, während in Egypten dieselbe 
Erscheinung von rothen Algen (Micrococcus) herrühren soll. 

F. K. 
Behandlung von Weissblechabfällen. Engl. Pat. 12 917 

vom 30 . .Juli 1891 des F. W. Harbord und W. Hutchinson, 
Wolverhampton. Die Abfälle werden in einem Cupolofen mit 
RobeiRen, Eisenabfällen etc. geschmolzen. Das Zinn verflüchtigt 
sich theilweise und wird in Condensatoren gesammelt. Das gc· 
schmolzene Metall behandelt man in einem basischen Bessemer
Converter oder in einem Siemensofen, für sich oder mit Roheisen, 
hehufs Entfernung des Zinns. Statt der vorläufigen Behandlung 
im CU)Kllofen können die Abfälle auch direct in einem basischen 
Ofen behandelt werden. (Chem. Zlg. 1893, S. 71.) 

Holgersson's continuirlicher Schachtofpn zum Brennen 
von Cement, Kalk etc. besitzt die Feuerungen in der Ofenwand 
oder nahe vor derselben, ein Stück äher dem durch den Ofenraum 
gehenden und die Be~chickung aufnehmenden Rost. Unten ist der 
Ofen mit zwei diametral entgegengesetzten Seitenölfnungen ver
sehen und erweitert sich plötzlich in einer bestimmten Höhe 
unter den Feuerungen, damit die Beschickung an den Ofenwänden 
nicht festsintert. Die Roststäbe liegen auf zwei Balken und sind 
gPgen die Seitenölfnnngen geneigt. (Tekn. Tidskrift, 1892.) x. 

Der höchste Blechschornstein soll sich nach "Stahl und 
Eisen" in Grossbritannien in Darwen hefinden. Derselbe wurde 
von der "Pearson and Knowles Coal and Iron Company" erbaut 
und hat eine Gesammtliöhe von 83,85 m bei einem Durchmesser 
von 8,4 111. Zu seiner Herstellung waren 3U8 Blechtafeln noth
wendig. welche in 66 Schüssen angeordnet sind. Die Zahl der 
verwendeten Nieten wird mit 1700ü angegeben. Das Gewicht des 
ganzen Schornsteines, dessen Aufstellung 11 Monate in Anspruch 
nahm, beträgt 115 t. K. 

\\'as!'lertransmission. Nach einem von R. T. Moore im 
Verein der Berg- und Maschinen· Ingenieure von Nordengland 
gehaltenen V 01irage i~t bei den schottischen Bergbauen zum 
Betriebe der Pumpen häufig Wassertransmission in Verwendung. 
Die Betriebskraft wird dabei durch eine in ein Rohr eingeschlossene 
Wassersäule an die Pumpe übertragen. Der Vortheil der Ein
richtung bestel1t in der Vermeidung des Gestänges, dann in der 
l\Iöglichkeit, Pumpen und l\Iaschine weiter vom 8chachte entfernt 
aufstellen zu können, und da<lurch letzteren für die Förderung 
besser freizuhalten, endlich kann die Anlage wegen ihres geringen 
Raumbedarfes leicht doppeltwirkend hergestellt werden. (" Iron ·, 
1893, Nr. 1049, S. 144. Ueber clie Wassertransmission siehe '" 
Haue r's ~Wasserhaltungsmaschine", S. 70-!.) H. 

Als Rostschutzmittel soll sich (nach der Thonind.-Ztg.) 
ein Anstrich mit dünnem Cementbrei gut bewähren. K. 

Die Zinnerzlagerstiitten ,·on Bolhin scheinen nach eiuer 
vorläufigen l\Iittheilung A. W. Stelzner's ~o ziemlich die ge
sammten Ziunerzvorkommen in der ~üdame1 ikanischen Cord illere 
zu umfassen, weil die in der Literatur vorkommenden Angaben 
iiber Zinnerzlagerstätten in Chile. im nördlichen Peru un<l in 
Ecuador sich bis auf eineu zweifelhaften Fall als unrichtig her
ausgestellt haben. Die bolivianischen Zinnerze sind nicht an 
Granite, sondern an Trachyte und Andesite gebunden und können 
nur aufgefasst werden als ein mit edlen Silbererzen, mit ge
schwefelten Kupfer-. Eisen-, Blei- und Zinkerzen gleichzeitiges 
Absatzproduct von Mineralquellen, welche sich zeitlich dem Aus
bruche jener cretacischen oder alttertiären vulcanischen Gesteine 
anschlossen. (Zeitschr. d. Deutschen geol. Gesellsch„ U392, S. fi31.) 

F. K. 
Elektrische Transmission. Die zur Ausnützung der Wasser

kraft des Niagara-Falles gebildete Gesellschaft hat die Lieferung 
einer Dynamomaschine von 5000 Pferdekraft, der grössten bisher 
verwendeten, und der zugehörigen, gegen Verluste möglichst zu 
sichernden Transmission ausgeschrieben, welche die von der 
l\Iaschine aufgenommene Arbeit nach Bulfalo und anderen Städten 
übertragen wirtl. Für die Anlagen sind von 5 sich mit solchen 

Ausführungen befassenden Gesellschaften, darunter \'On den in 
Zürich, Baden und Genf belindlichen, Offerte eingelaufen, über 
welche eine baldige Entscheidung erwartet wird. („Iron~, 1893, 
Nr. 1U49, S. 144.) H. 

Ausgedehnte Blei· und Silbererzlagerstätten wurden 
vor Kurzem auf der Nordseite de~ Kaukasus, im Gebiete der 
Kara-Tschai', entdeckt und von ·A. D. K o o d rat i e ff uni.ersucht. 
Bis jetzt sind 44 Erzgänge aufgefunden worden, von welchen 
11 genauer studirt werden konnten. Die Erze einiger davon 
enthalten über 70°/„ Blei (bis 74,7° 0 ), andere führen his 3,G:'i9°r0 
Silber, der Mittelgehalt sämmtlicher Erze ist 47,89~! 0 „ Blei unt.! 
0,5345°/o Silber und der Erzreichthum des ganzen Gebiet.es wird 
auf 9119 V4l,7li t Blei und 4 820 306 kg Silber geschätzt. (Rev. 
univ. d. mines, 1892, S. 362.) F. K. 

Krystallisirte Speise vom Schlackensch111elzen auf der St. 
Andreasberger Silhi>rhütte wnrde \'On Prof. Dr. W. Ha m p e he
schrieben. Nach K 1 ockmann's Messungen ist die•elbe rhombisch 
und zeigt die Krystallflächen oo P oo (100). oo P ( 110), oo P •;, 
(34U) und wahrscheinlich P (111). Die Analyse ergab: Pb 66,84, 
Cu 18,37, Sn 10,69, Sb 3,60, Fe 0,t:2, Ni 0, 13, Zn U,04 Procent, 
As um! Bi :3puren. Die ehern. Formel könnte demnach sein: 
(Ph, Cu, Fe, ~i. Zn),, (Sh. Sn). (Chem.-Ztg., 189:!, Nr. 7.) 

F. K. 

Literatur. 
Dns österreichische ßergschadenrecht unter ßeriick· 

sichtigung des deutschen Bergrechtes. Von Dr. Leo Lederer, 
Advocaten in 'l'eplitz. Berlin, Yerlag von Julins Springer, 
1893. Preis M -1. 

Der Verfasser erörtert nach einem kurzen geschichtlichen 
Räckhlicke den Begrift' des Bergrechtes und entscheidet sich 
für die Ansicht, dass das Bergrecht keineswegs dem Privatrechte 
angehiire, namentlich kein Eigenthumsrecht, sondern ein öffentliches 
Recht sei. -- Als öffentliches Recht sei es mit. dem Befugnis~e 
der Enteignung aus1?;estattet Die Lehrmeinungen \'On der Regaliföt, 
wonach die vorbehaltenen \rineralien Staatseigenthnm sind, und 
von der Freierklärung, die sie zu herrenlosem Gute macht, be
ruhen anf der Verkennung dies<'s wesentlichen Befugnisses. 

Die Enteignung finde zunächst in Bezug auf dil• in fremdem 
Grund und Boden vorbehaltenen Mineralien, und zwar ohne Ent
schädigung statt; sie komme verbunden mit der Entschädigungs
pflicht bei der Entziehung von Grundstücken zu ßerghauzweckcn 
zur Anwendung; sie nehme aber auch die Gestalt der Zufügnng 
von Bergschäden 11n, in dieser Gestalt uni.er den für tlie Grund
entziehung geltenden Vorschriften. 

Fnter Bergschäden versteht der Verfasser jede nachtheilige 
Einwirknng des Bergbaues auf die Erdoberfläche. In den älteren 
Rechts11uellen werde zwischen dem Schaden dnrch Grundentziehung 
unrl dem sonst durch den Bergbau zugefügten Schaden nicht 
unterschieden. Im allgemeinen österreichischen Beq?:gesetze be
handle ein und dasselbe Hauptstück die Gnmd- und Wasserüher
lassun11: und den Er~atz von Berµ;schäden. - Aus der angeführtrn 
Grundanschauung werden nun allerdings die Schliissc mit strenger 
Folgerichtigkeit entwickelt. 

In der Verleihung erbli<"kt der Y erfasscr das Enteignungs· 
erkenntnis~; die Unzulässigkeit jedes Abbaues, mit welchem rine 
Besrhädigong der von der Ueberlassong an den Bergbauhei echtigtPn 
ausgenommenrn Grundstücke verbundrn sein könnt1·, scheint dem 
Verfasser nicht aus dem Sinne und der Ab•icht. des Gesetzes 
(§ 17 B. G.) hervorzugehen, sondern nur durch die Forderung 
!\'lcichmässiger Behandlun!\' des Bergschadens und der Grundent
ziehung gerechtfertigt zu werden; die wohl allgemein gewordene 
Ansicht, dass auf die Vergiitung von Bergschäden nicht das 
30. Hauptst.i1ck a. b. G. B. „ von dem Rechte des Schadenerliatzes 
und der Genugthuung" Anwendung findet, biltlet nach seiner 
A ulfassnng die Anerkennung des Bergschadens als eines dem Ent
eignungsrechte des Bergmannes heizumessenden Eingriffes in 
das Grund-Eigenthumsrecht. Ueber den Anspruch auf Ersatz des 
Berg~chaden! habe nach den im öffentlichen Rechte für die Fälle 
der Enteignung bestehenden Vorschriften an erster Strlle die zur 
Erhaltung der allgl'meinen Wohlfahrt berufene Yerwaltungsbe-
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hürde, nicht die Bergbehörde 11nd nicht das Berggericht zu ent
scheiden; erst dann , wenn der Ente:gne1e einen höheren als den 
ihm durch die Verwaltungsbehörde zuerkannten Ersatz ~inklagt 
tritt die gerichtliche Zuständigkeit ein. ' 

In dem besonderen Theile werden die Bergschädrn in Grund
beschädigungen, Beschädigungen von Gebäuden und anderen An
lagen, Beschädigungen von stehenden und fliessenden Wässern 
und in Beschädigungen durch Haldenrauch und sonstige Ein'. 
wirkungen des ßerghauhetriebes eingctheilt und mit stetiger 
Festhaltung der grundlegenden Anschauung die Frage des Ersatzes 
geregelt. 

Gegenstand des Ersatzes i>t jeder wie immer geartete Schaden. 
welcher dnrch den unterirdischen oder mittelst Tagbaues o-eführten 
Betrieb des Bergwerkes dem Grundeigenthümer zugefü~t wird. 
Als einzige Form des Ersatzes erscheint dem Verfasser die Geld
leist~ng, ~eineswe.gs aber die Wiederherstellung des vorigen Standes, 
•la diese 1m E11te1gnungsrechte keinen Platz findet. Der Zeitpunkt 
der Verleihung stellt das Ausmaass der sich gegenseitig beschrän
kenden Rechte des Grundeigenthümers und des Bergbauberechtigten 
fest. Nunmehr darf der Bergwerksbesitzer nichts unternehmen 
was den bei der Verleihung vorhandenen Besitzstand des Grund'. 
eigenthümers beeinträchtigt, ohne ihm hiefür Entschädigung zu 
leisten; der Grundeigenthümer ist aber hinwiederum in der Aus
übung seiner Rechte dnrch die Ausübung der Bergbanberechtiirung 
eingeschränkt. 

Einen Anspruch auf Schadenersatz haben nicht nur die 
Grundeigenthümer. sondern alle, denen an dem beschädigten 
Grundstücke ein dingliche~ Recht zusteht; verpflichtet die Ent
schädigung zu leisten ist das Bergwerk in der Person des je-
weiligen Bergwerkseigenthümers. · 

Bei Aufführung von baulichen Anlagen verlangt der Ver
fasser die Zuziehung des Bergbanberechtigten zur vorbereitl'nden 
Bauverhandlung, damit dieser die von ihm dorch die Verleihung 
erworbenen Rechte geltend mache. also nicht bloss zur Erhebung 
Meines Anspruches auf die Einlösung des Grundes zu Bergwerks
zwecken; die Alilehuung eines wider die Bauführung erhobenen 
Einspruches gewährt dem Bergbanberechtigten das Recht zur Klage 
vor dem zuständigen Richter. Ein gleiches Recht des Einspruches 
nml der Klage steht ibm bei Anlegung von Lagerplänen, bei 
Führung von Wasserleitungen innerhalb des verliehenen Gruben
feldes zu; dagegen gebührt ihm Entschädigung, wenn er in 
seinem ßetrieb durch die Errichtung von Strassen und Eisen· 
bahnen gestört und gehindert wird. 

Die Maassregeln zum Schutze vor Gefährdung der Oberfläche 
namentlich durch Belassung von Sebutzpfeilern, be~andelt de; 
Verfasser ebenfalls nach seinem für Bergschäden gewonnenen 
Gesichtspunkte. Die Begriffsbestimmung des Bergschadens leitet 
ihn auch bei der Beurtheilung der Beschädigung stehender und 
fliessender Gewässer und der Beschädigung durch Haldenrauch 
und sonstige E~nwirknngen des Bergbaubetriebes, indem er den 
Bergbauberechtlgten nur insoweit ersatzpflichtig erklärt, als eine 
nacbtheilige Berührung des Bergbaues mit der Erdoberfläche statt-
gefunden hat. · 

Es muss nun dem Verfasser unbedenklich zugestanden 
werden, dass die Enteignung nicht nur die völlige Entziehung 
des Grundeigenthumes, sondern auch seine Beschränkung durch 
dingliche Rechte bezweckt; dies ist in der Wissenschaft und in der 
Gesetzgebung festgestellt. 

Zu Dr. Leo Lederer's Lehre von der Enteignung im Berg
rechte scheint in der Schrift des Dr. Julius John "Bergbau und 
Grundbesitz" der vorbereitende Schritt gethan worden zu sein. 
Ein abschliessendes Urtheil über diese Lehre dürfte wohl noch 
verfrüht sein. 

Manche Forderung des Verfassers des in Rede stehenden 
Buches ist in dem dem Abgeordnetenhause vorliegenden Gesetz
entwurfe "betreffend den Schutz der Oberfläche gegen Gefährdungen 
durch den Bergbau und die Ersatzleistung für Bergschäden" 
befriedigt. Auffallend ist es, dass der Verfasser auf diesen Gesetz
entwurf ebensowenig, als auf den ihm vorangegangenen und auf 
die Berichte über die Behandlong des letztgedachten Gesetzent
wurfes in den beiden Häusern des Reichsratbes Rücksicht nimmt 
wie er denn auch der in der vorliegenden Zeitschrift veröffentlichte~ 

einschlägigen Abhandlungen und G11tacl1ten, mit Ausnahme des 
Rechtsgutachtens •les Dr. Gnstav 8 c h neide r übP.f das V. Hau11i
stück des Referenten-Entwurfes dnes neuen Berggesetzes, nicht 
erwähnt. 

Diesem seinem Stillschweigen möge es beigemessen werden. 
wenn wir Bedenkrn tragen, der Bemerkung in dem Vorworte de;. 
Buches beizupflichten, dass dem Verfasser keine wissenschaftlichen 
Vorarbeiten zn Gebote standen. 

Wir stehen aber nicht an, anzuerkennen. <lass Dr. Leo 
Led erer's Ausführungen durch die einheitliche Entwicklung de~ 
Grundgedankens bis zu den äussersten Schlussfolgerungen durch 
die gewandte Handhabung des als fruchtbare Erkennt~iss ge
wonnenen Lehrsatzes in allen aufgeworfenen Fragen und durch 
den überall wahr-.tunehmenden Eifer ernster Ueberzeugung sehr 
anregend wirken. Wir meinen, dass jede künftige Behandlung de., 
Bergschadenrechtes diesen Untersuchungen wird eingehende Be-
achtung schenken miissen. Dr. Alfred Ernst. 

me chemische Zusammensetzung und der Heizwerth 
der in 01'!1terreich·Ungarn nrwendeten Kohlen. Von Franz 
Sch wackhöfer, k. k. o. ö. Professor der chemischen Technu
logie. Comm.-Verlag von Ger o 1 d und Comp. in Wien, 189:-i. 
Preis in Leinwandband 4 !I. 

Wie dies schon der Titel des elegant ausgestatteten, 88 Seittn 
umfassenden Buches sagt, behandelt es nicht bloss die Kohltu 
unserer Monarchie, sondern auch die hier mitconcurrirenden 
des Auslandes. Der Verfasser übergibt hiermit das Ergebni,5 
seiner zwölfjährigen Thätigkeit und konnte sich zur Veröffent· 
lichung dieser für den Consumeoten, wie auch Producenten der 
Kohlll gleich wichtigen Arbeit erst dann entschliesseu, als nad1 
langem Streite so gut wie endgiltig entschieden war, dass du 
analytischen Methode für die Praxis derselbe Werth zuerkannt 
werden muss, wie der calorimetrischeu. 

Das Buch zerfällt in einen allgemeinen und einen speciellen 
Theil. Ersterer beschäftigt sich mit dem chemischen Bestand d~r 
Kohle, mit ihrem Verhalten in der Hitze und mit ihrer Ver· 
witterung; daran reiht sich eine Besprechung der 4 Methoden 
zur Ermittlung des Heizwerthes und der praktischen Wärme
ausnützung; alle diese A hschnitte sind seh• klar und mit Rück
sicht auf das Bedürfniss des Praktikers geschrieben, so dass sie 
für Manchen eine sehr willkommene Recapitulation sein werden. 

Der Abschnitt: Bemerkungen zu den Tabellen, leitet in den 
zweiten Theil hinüber und gibt die vom Verfasser angewendeten 
Bestimmungsmethoden. Die Tabellen selbst sind zuvor nach Stein
und Braunkohlen gegliedert und jede dieser Gruppen wird nach 
Ländern abgehandelt. Von jeder Kohle wird eine genaue Angabe 
ihrer Herkunft (Grube, seltener Flötz) und ihrer Handelsform (Grob-, 
Würfel-, Förder- etc. Kohle) mitgetheilt, ferner ihre chemische 
Zusammer;isetzung (C, H, 0, N, hygr. H~ O, Asche, verbrennbarer S). 
ihr calorischer und Verdampfungswerth angegeben und die chemische 
Zusammensetzung auf aschen- und wasserfreie Kohle berechnet. 
Häufig sind von derselben Kohlensorte mehrere, aus verschiedenen 
Jahren stammende Analysen mitgetheilt, welche manchmal ein 
Gleichbleiben , häufig aber eine Aenderung in der Zusammen
setzung erkennen lassen. Die Zahl der untersuchten Kohlensorteu 
beträgt ans: 
Oesterreich . . . 86 Steinkohlen 38 Braunkohlen 
Ungarn nnd Siebenbürgen . 3 n 8 n 
Bosnien . . . „ 1 " 
Preuss.-Schlesien . 51 " ~ 

Den Schluss bilden Tabellen, welche die früher abgehandelten 
Stein- und Braunkohlen nach ihrem Verdampfungswerth ordnen 
und woraus der hohe Brennwerth der Rossitzer, Ostrau-Karwiner 
und Schatzlarer Steinkohlen und ihre Concurrenzfähigkeit mit 
ausländischen Kohlen hervorgeht. 

Gewiss wird Sc h w a c k h ii f e r's neuestes Werk von Berg 
und Hütte gleich gerne willkommen geheissen werden, wenn es 
auch für manche Kohlengebiete, wie z. B. für das fiötzreiche 
Fünfkirchen, einen unzureichenden Aufschluss gibt. 

H. Höfer. 
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.A 11 k ii. n d i g n. n g e n. 

Für Berg- und Hüttenwerke! 
El'ste k. k. iistcl'r.- ungal'. ausschl, lll'i , .• 

a9ade-Farben-Fabrik 

Au,gozeicilnet mit goldrneu Medailleu - Lieferant der erz· 
llerzol!:licilen uni! fürstlichen G11tsl'erwaltungen, k. k. )lilitär. 
Verwaltunj!;eu, sämmtlicber ~:isenbahncn, Industrie·, Berg· nud 
Hütt•ng~sell•chaften, der meisten Bangesellscbaften, Baunnt~r· 
nehmer 1rnd Baumeister, sowie anch vieler Fabriks· und Reali· 

tiitenl1csitzer. 
Diede Farben werden znlll Geliäudeaostrich verwendet, sind 
in :lG verschiedenen )[uAtern von 16 kr per Kilo aufwärts, ;n 
Kalk lö~lich, dem Oelan•triche vollkommen gleich, zu haben. 
l\:111~terlt.nrten n.nd Gcl1rnuchsan""7 eisung gratis 

CARL KRONSTEINER, 
Wien, III. Bezirk, Hauptstrasse Nr.120, 

hn eig<'nen llnnsf'. 

- ~:.:~ 
/ - ~ I 

/ Adolf Bleichert & Co., · 
Leipzig-Gohlis und Wien, 

liefern Reit 21 Jahren nls alleinige Specialität 

Drahtseilbahnen 
nach ihren vorzügl. Lewährtcn, patentirten 

Constructioneu. 
"Ueber 860 Anlagen mit ca. 700 OOOm Länge 

eige11er Au~fülirung. 
t .... Anaohlli.ge und Projecte durch ""29fil 
/j _ 1 Generalvertreter fär Oeaterrelch-Ungarn: 

'"""" Iugen..ieur JULIUS SCHATTE, 9--"WIEN, OV„ TO••: •••"•mg•"„ e_ N..,r.n3..-1_. ~..'Jll!~!"I' 

DrahtMeilbaltnen 
zum 

Transpon von Kohlen, Erzen, Steinen, Sand, Torf, rlrertern Scheitholz eic. 
D'l'a.hbell:i:tlge für Berg-, Btra.aaen- und Gruben-Bahuen, 

Drahtaell-TranamiHiouen uud Kabelleitungen 
zur Ucbertragung der ßctriebskrafc. 

~ Rundseile, Bandseile und Kabel ...._, 
aus Eisen, Srahl und Kupferdraht 

für Aufzüge 1 Bremsberg-e, Grnbcnbeforderung, Eisenbahnschranken und 
Signale, elektrische Leitungen. 

Isolirt~ Kabel und Drähte . 
.für alle elektrotechnischen Zwecke, 

Maschinen-, Drahtseil- und Kabel-Fabrik Th. Obach, 
Wien, III., Paulusgasse 3. 

und Crnnco. 
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i AT E NT EI 
1 in allen Ländern hesorgt das beb. conc. Privil.·Bureau E 

von Theodorovic & Comp., i 

1 Stepbnnsplatz 8 Wien, I., Jasomirgottstrasse 2.1 
Berlin N. W., Luisenstrasse 32, neben dem 

kaiserl. Patentamte. 
i Seit 1877 im Patente. thätig. 1 
1 Ausföhrliche Preiscourante gratis und franco. II 
~llOEllOE~88~~SS8S8ilöEllöE8!!1@18~~~1 

fi·iii~~~·~~~~·~···~~~·~··~· 

Uniformirungs-Etablissement „Zum rothen Kreuz" 
WIEN IV. WILHELM SKARDA WIEN IV. 

FaYoritenstrasse 28. \Valtergasse Nr. 1. 

Lieferant de~ hohen k. k. Ackerbauministeriums, der k. k. österr. Sraatsb;ihnen etc. ete., offerirt: 

SPECIALITA T: 
Livn!cn in geschmackvollster Ans· 

fühmng 

Civilkleider aus feinsten l\lodcstoffen 

Uniforn1en für k. k. Berg·, Hütten· 
und Salinen-Beamte aller Kategorien 

Uniformsorten. Fabrikation für 
särnmtliche Branchen. 

SPECIALITÄT: 
Ge,,·erkschaftsarbeiteranzüge 

(Leinen) 

Gru bcnanziige. 
lllus•rirte Preiscourants werden auf Verlangen bereitwilligst zugesandt. 
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Y l'rhesscrter W inderllitz11ngsa1)parat. 
Hiezu Fig. 1 bis 3. Taf. Ylll. 

Der rnrbesserte Winderhitzungsapparat, welchen die Als Verbrennungskammer dient die Basis tles een-
Fig. 1, :! uud 3, Taf. VJH, darstellen, wurde Mc. CI 11 r c tralen Zuges, der sich bis an den oberen, den Boden des 
und A ms l er in PiHsburgh, Pa., kiirzlich patentirt. Die olieren Zwischenraumes liildenden Gewiilbebogen erstreckt. 
Zeichnungen zeigen diese Verbesserungen an den Aus- \' on da steigl ein mittlerer Feuerg:rng. welcher • 11111 

führungen vou M a s sie k s und Cr o ok e, für, einen die Jfoiztliiehe zn erhöhen . durch radial eingesetzte 
Winderhitzungsapparat von 18 engl. Fuss Durehmesser. Wiinde in eine Anzahl Kammern gctheilt ist, wieder 
In Betrieli sind seit Jahresfrist im Ganzen lJ die~er Oefen. liis zur Ofensohle nieder. In dem unteren Thcile dieses 

In einem Berichte wird crwiihnt , dass sowohl die mittleren Feuerzuges sind Oeffnuugen angebracht, welche 
Construction des oberen Theilcs des Ofens. als auch die die Gase gleichmässig in einen iiusseren ringförmigen 
Verbindung der verticalcn Feuerziige mit dem Schorn- Zug- iiberfiihren. Im Querschnitte C C haben diese Ocß'-
stein, sowie die speciellc Lage und Einthcilung der uungen !I Zoll engl. Breite und l M Zoll lliihe , im 
Steine (Fig. 3, Taf. VIII) so ausgefiihrt ist, dass dem Querschnitte JJ ]) dagegen 18 Zoll Breite und :3 .-;cI111h 
Versetzen und Zerreissen des Mauerwerkes durch Aus- 6 Zoll Hiihe. Auch dieser äussere Zug ist durch Ycrticale 
clehnung und Wiederzusammenziehen vorgebeugt ist. Zu Wiinde in eine grosse Anzahl Kammern gctheilt , aber 
<liesem Zwecke ist der oliere Verliinduogseanal, anstatt cliese 11adialwände endigen bereits über den Oeffnungen, 
sich fortsetzende Feuerzilge zu liilden, zu einem Zwischen- welche yon dem mittleren Feuerzuge zu dem iiusseren 
raum geformt. Es bilden sowohl die Decke als auch der führen. Auf diese Weise erhält der iiussere Feuerzug 
gewiillieförmige Boden getrennte Theile des Ycrtieal auf- an seinem unteren l~nde eine ununterbrochene rund. 
steigenden Mauerwerks. laufende Eintrittskammer. Ucber dem Gcwiillieliogen i,.:t 

Der Ofen hat einen äussercn Mantel, dessen Decke ein 50 Zoll weiter Kamin angeliracht, Ycrsehcn mit 
einen abgestumpften Kegel bildet. welcher den Schorn- einem Abschl11ss\·c11til, durch welchen die Yerlire11n11ngH-
stcinaufäat.z trägt. Das innere Gemäuer ist in eine producte aligezogen werden. Cm die Verbrennung zu 
Anzahl ringförmiger und eoncentrisch laufender Feuerzüge befördern, ist an der Sohie des Ofens eine Oell'nung für 
cingetheilt. Die Com1tructeure legen den Werth ihrer Luftzutritt Yorge~chcn. Auf derseluen Sohle erfolgt auch 
V erbe ;serungen sowohl in das Arrangement dieser Feuer- der Gaseintritt. 
ziige, als auch in die Anlage des oberen Verbindungs- Cm nun den Ofen anzuheizen, wird zuniichst tli1• 
canals mul in die c~ombinilfo Anwendung dieser Anord- Abschlussrnrrichtung im 8chornstciuc geiiffnet, der -10 Zoll 
nung, wie sie die 1'ig-. 1 liis :: 11arstellt'n. w1iitc llci~sluftahz11g gcsrhlo~,;;rn 1111d \' crhrt•n1111n~~g:1s, 
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rermiscl1t mit frischer Luft. an der Sohle des Ofens ein
geführt. V 011 dort steigen die Gase im innersten /l;ug 
:rnf, fallen durch clic Kammern des Mittelznges nieder, 
treten durch die unteren Reiteniiffnungen in die iiussere 
rnntllaufende Eintritt.~kammer des iiusseren Jl;uges, und 
durch deflscn Kammern wiecler nach oben in den oberen 
Jl;wischenraum. Rind die /l;iige lii;; auf den für praktisch 
hefundeucn Grad erhitzt, so werden Gas- und Lufteintritt 
gehemmt. das \' cntil im :-\chornstein geschlossen und der 

lfoissluf:canal . welcher nahe der Sohle in den inneren 
/l;ug mündet, gciilt'net , dessgleiehcn der 8chielrnr, dureh 
welchen die kalte Luft in den oberen Zwischenraum 
eintritt. Von hier steigt nun die kalte Lnft , in umge
kehrtem Rinne als Yorher die V erlircmnungsproducte 
strömend , zur Sohle des Of'ens nieder , um durch dio 
:rnfgespdcl1ertc Wiirmc in den Kammern erhitzt zu 
werden. ('l'hti lrou Agc.) 

H. Volkmann, Chicago, III. 

Eine modernr :\nlagP z;m· FiiHung des Holtles aus Hol1khlori11His11ng rnittelst i-whwrfliger 
Silure unll Schwefel waRserHtotf'1\s. 

Von Werner Langhuth. ''') 
Mitgctheilt yom k, k. Ili1tte1werwaltcr Gustav Kr o 11 p a. 

(Hit-zu }'ig. 4, 'l'af. VIII.) 

Das Verfahren der hier zu bcsprcclumdcn Anlage zusammengefügten und rnrher getheertcn Bt·ettern gemacht 
hcruht darauf, dass durch Schwefeldioxyd das in der und mit dem Mannloch A ~Fig. 4) und dem Gasabzugs
Col<lchloridlösung enthaltene freie Chlor zerstört und rohre lJ versehen. Das Rohr H geht entweder bis libCI' 
durch Schwefelwasserstoff das Gold aus dieser Uisung das Dach oder aber mündet es in die grosse Esse der 
rnllstilndig ausgefällt wird. Der Process wird durch Anlage ein. 10,2 cm oberhalb des Bodens ist das Rohr C 
folgende chemische Gleichungen ausgedrückt: angebracht, durch welches nach der beendeten Filllung 

2 Cl + 800 + 2 H~ O = ]{
0 

SO, + 2 H CI die Flllssigkeit zur Filterpresse geleitet wird. In dem 
2 Au CJ

3 
-+ .3 H

0 
8 = Au.,- S:, + 6 H CI. Boden des Bottichs befindet sich das Rohr D, durch 

- - · welches der Niederschlag von Goldsulfid an Kehrungs-
Die Anlagen, welche zur Ausführung des ange-

Tagen ( clean-up days) in den Druckkessel geleitet wird. 
deuteten Processes dienen , sind sehr mannigfaltig und Das Rohr IJ ist ans Blei und es wird stet.~ daran ein 
nachdem sie überdies Yon der alten Methode der Gold-
ausfüllung mittelst Eisenvitriols ziemlich abweichen , so 
miige hier die Beschreibung einer solchen Anlage folgen, 
wie sie in den „ Golden Re ward chlorinations - works at 
I>eadwood 8. D." besteht, woselbst nach dem genannten 
l'rocesse bereits um mehr als 100 000 Doll. Gold ge
wonnen wurde. Die Anlage besteht zunächst aus einem 
mit Bleiplatten ausgefütterten Bottich, in welchem das 
Gold aus der Goldchloridlösung ausgefällt wird. Ferner. 
sind zwei Apparate zur Darstellung der schwefligen Säure 
und des Schwefelwasserstoffes, ein Druckkessel und eine 
Filterpresse vorhanden. In der Filterpresse wird das ge
fällte Schwefelgold filtrirt und gesammelt. 

Der F li l l bot t ich. Im Querschnitte ist derselbe 
3,05 m X :-!,65 m weit und 3,65 m hoch. In den 
Bottich künnen auf einmal 31,7 m 3 Goldchloridlösung 
eingelassen werden. Rechteckige Bottiche sind runden 
stets vorzuziehen, weil sie weniger Raum bedllrfen und 
leichter und billiger zu construiren sind. Solche Bottiche 
werden aus 5 cmigen (2'') Fichtenbrettern und :10/ 30 cm 
Bauholz gemacht und mit eisernen 8tangen verankert. 
A llc Eisenhestandtheile sind mit einer starken Asphalt
sr~hieht yerseheu. Das Bleifutter wiegt 1,36 kg pro Quadrat
zoll (0,093 m~). W cnn auch die Herstellungskosten der 
mit Blei ausgefütterten Bottiche verhältnissmässig gross 
sind, so sind solche Bottiche dennoch in Folge griisserer 
Haltbarkeit denen nur aus Holz angefertigten vorzu
ziehen, ])er Deckel cles Bottiches ist ehenfalls aus dicht 

~') Transactio11;. of 1111• A mPri1~an Inst.itnfo of Mining Engi
ll<'rrs, 1 t-H2. 

Rtück Kautschukrohr hefestigt, welches mit Hilfe eines 
Schraubenquetschhahnes geschlossen wird. /l;ur Sicher
heit ist das Bleirohr auch von innen im Bottich mit 
einem Kautschukpfropf geschlossen. Das Zuleitungs
rohr für schwefelige Säure und Schwefel wasserstoft' ist 
ein 5 cmiges (2'') Bleirohr. Es geht in der Mitte einer 
Seite des Bottichs herab und ist 10,2 cm oberhalll des 
Bodens in der aus der Zeichnung ersichtlichen Art ge
bogen. Der untere mit dem Boden parallel laufende 
Hohrtheil ist mit Yielen kleinen Oeffnungen versehen. 
Das Bohr wird in der angegebenen Höhe von 10,2 cm 
durch Stützen gehalten. Bei E oberhalb dts Bottichs 
ist das Bleirohr mit einem Ei8enrobr verbunden. 

D i e Generatoren. Dieselben sind Apparate, in 
welchen die Fällungsmittel, nämlich schweflige Sä urc 
und Schwefelwasserstoff, erzeugt werden. Die Construc
tiou beider Cieneratoren ist sehr ähnlich. Beide bestehen 
aus Kesselblech oder aus Stahlblech. Der Boden uncl 
der Deckel sind ans demselben Materiale hergestellt. 
Beide müssen auf einen Druck rnn nngefiihr 11 nt 
construirt, sein. Der innere Dnrcbme;;ser beträgt 1,22 m 
und die Höhe 0,68 m. Die Deckel beider Generatoren 
sind ebenfalls mit rt[aunlöchcrn Yersehen. Es ist nicht 
nothwcndig, den Entwickler für schweflige Säure mit 
Bleiplatten auszufüttern oder mit Asphalt anzustreichen. 
An dem Boden dieses Generators ist ein nohr mitteh!t 
Flanschen angebracht , welches mit dem Luftcompres,sor 
in Verbindung steht. Am Deckel befindet sich ein eisernes 
nasrohr, welches zum Fiillbottich geht und daselbst bei 
R mit dem nicirohr rnrlmnden i>1t. Beicle lMhren i1ell 
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Schwefeldioxyd-Entwicklers sind mit einem Hahn a und b 
versehen. In der Mitte dieses Apparates befindet sich eine 
gusseiserne Pfanne F, welche von den Seiten und vom 
Boden des Generators 5 cm absteht. In die 10,2 cm 
tiefe Pfanne wird Schwefel eingetragen. reber. der 
Pfanne hängt eine Schiissel olrnc Boden und von der 
Form eines abgestutztcn l\cgels. llicsc Lage der Schiissel 
hczweckt eine bessere Zuführung der comprimirten Luft 
zu dem verbrennenden f:chwefel und dadurch eine raschere 
( h.ydation desselben. 

Der zur Entwicklung von Schwefelwasserstoff die
nende Generator ist rnllstiindig mit Blei ausgefüttert. 
Jm Boden desselben lu~föulct sich eine Ablassvorrichtung 
zum Ausleeren des Generators und am Deckel sind zwei 
Biihren , wornn die eine mit dem Lufteompressor und 
die andere mit dem Bleirohre des Fällbottiches rnrbunden 
ist. Heide Höhren sind durch die Hähne c und d ver
schlicssbar. Oberhalb des Bodens dieses Generators ist 
in der Höhe von 5 cm ein durchlöchertes Bleihlceh ll 
angebracht. l"ntcr dem Erzeuger steht ein gut asphal
tirter llolztrog G, in welchen nach der Entwicklung 
des 1'cl1wefelwasserstoffcs der Inhalt des Generators 
entleert werden kann. Die Hcinigung des Generators 
geschieht auf die Art, da8s man den Pfropf der Ablass
iilfoung herauszieht und den Botlen~atz hera11stlicsscn 
liisst. ~onach werden durch das Mannloch mehrere Eimer 
Wasser eingetragen und der Generator so ausgewaschen. 
Nach dem Auswaschen kann der Apparat wieder mit 
einigen Stücken Bobsteines oder Einfach - Schwefeleisens 
beschickt werden, und ist so fiir neue Entwicklung von 
Schwefelwasserstoff vorbereitet. Es ist rathsam, im 
Generator stets eine grösscrc Menge Schwefeleisen vor
räthig zu haben. 

Der Dr u e k kesse 1. Ccber die beiden Genera
toren ist der Druckkessel gestellt. Seine t'onstruction 
weicht nur unbedeutend von der des Apparates zur Dar
stellung des Schwefelwasserstoffes ab. Auch die~er Kessel 
ist aus Kesselblech oder aus Stahlblech für einen Druck 
von circa 11 at hergestellt. Sein innerer Durchmesser 
ist 1,22 m und seine Höhe 1,:37 111 gross. Am Boden 
ist er mit dem Ableitungsrohre .J versehen, durch welches 
er mit der Filterpresse verbunden ist. Durch das am 
Deckel angebrachte Rohr K steht er mit dem Luft
compressor in Verbindung. Zum Verschliessen der beiden 
Röhren dienen die Hähne i und /1. Das Mannloch des 
Druckkessels ist in der Skizze mit L bezeichnet. Der 
Inhalt dieses Behälters muss so bestimmt sein, dass der 
l 0,2 cm hohe, im Fällhottich abgesetzte Niederschlag 
darin genügenden Haum findet. 

F i 1 t erpresse. N aeh vielen V ersuchen wurde 
gefunden , dass für diesen Zweck sich am besten die 
Filterpresse von .J oh n so n eignet. Dieselbe besteht aus 
24 abgesonderten •111adratischen Kammern von 2,5 cm biR 

i"1 cm Tiefe und einer I<'läehe rnn 0,61 m~ bis O,Dl m~. 
Dieselhe ist stets mit einem Asphaitanstrieh rersehen, 
welcher von Zeit zu Zeit erneuert werden muss. Das
selbe gilt für alle Höhren , die mit der Lösung in Be
rührung kommen. Am leichtesten wird dies erreicht, 

wenn man die blanken Röhren in ein Asphaltbad ein
taucht. Den besten Widerstand gegen die lttzende Ein
wirkung der Lösung leisteten eiserne mit einem Asbest
iiberzug ,,-ersehene Hiihne. 

ß es c h reib u n g des Verfahrens. ZuniiehHt 
wird der Fiillbottich so hoch mit der Goldchloridlösung 
gefüllt , dass unter dem Deckel auf eine Höhe von 
ü,3 m leerer Baum entsteht. In den Schwefeldioxyd
Erzeuger werden nun durch das Mannloch 2,27 /,;g bis 
4,54 kg Schwefel eingetragen. Die genaue , fiir eine 
Fiillung des Fällbottichcs nothwendige Schwefelmenge 
lässt sich am besten durch \"ersuche feststellen. Die 
Hähne c und d des Schwefelwasserstoff-Entwicklers werden 
geschlossen und der Hahn b geöffnet. Sodann wird der 
Schwefel angeziindet und der Hahn a theilweise geöffnet. 
Die comprimirte Luft tritt von unten in den Generator 
ein und der Schwefel fängt an zu brennen. 

Ist man sicher, dass der Schwefel nicht mehr er
lischt, so schlicsst , man das l\lannloeh und öffnet nach 
und nach den llahn 11. Es findet nun eine kräftige 
Oxydation im Jnnern des Generators statt , was leicht 
durch die grössere Wärme desselben beobachtet werden 
kann. Die entstandene schweflige Säure steigt nun durch 
die I:öhren in den Fällbottieh , wo sie durch die zahl
losen kleinen Löcher des Bleirohres eintritt und in 
kleine~ Blasen durch die Goldchloridlösung emporsteigt. 
Die Uebcrführung des freien Chlores dieser Lösung in 
Salzsäure findet ungemein rasch statt, und die gelbliche 
Farbe der Lösung wird in kurzer Zeit in eine wasser
helle umgewandelt. Hört sehliesslieh die Oxydation des 
Schwefels im Generator auf, so ist auch die Bindung 
des freien Chlores vollendet. Währeud dieses Processes 
ist ein weisser Nebel oberhalb des Fällbottiehes zu be
obachten. Nach Vollendung der hier geschilderten chemi
schen Reaetion , welcher die erste der eingangs ange
führten Gleichungen entsprechen , wird der Hahn a ge
schlossen. Der SclrwefeldioHd - Erzeuger wird beim 
Mannloch aufgemacht und ist. so zur nächsten Operation 
fiir neue Füllung des Fällbottiehes vorbereitet. Nach
dem nun in der ersten Fiillung im Flillbottiche das 
freie Chlor zerstört wurde, kann zur Fällung lies Goldes 
geschritten werden. Es werden die Hähne a, h und c 
geschlosseu und der Hahn d geöffnet und in den Schwefel
wasserstoff - Entwickler , der friiher mit Rohstein oder 
Einfach-Schwefeleisen 1md zwei Eimern Wasser beschickt 
wurde,, wird nach und nach Schwefelsäure zugesetzt. 
Sodann wird schnell das Mannloch zugemacht und eine 
starke Entwicklung von Schwefelwasserstolfgas findet 
sofort statt. Um i.:n .Fiillbottich eine stärkere Evolution 
herbeizuführen, wird der Hahn c langsam geöffnet, wo
durch der comprimirten Luft der Eingang in den Gene
rator geschaffen wird und sie dann mit dem Schwefel
wasserstoff aufsteigt und in die Goldchloridlösung tritt .. 
Das Ausfällen des Goldes nimmt weniger als eine Stunde 
Zeit in Anspruch. Die zum Ausfällen einer Botticli
Fiillung nothwcndige Schwefelwasserstoffmenge kann schon 
nach einigen Fällungen festgestellt werden. Ein kleiner 
Ueberschuss 8Chadet nicht. Es ist selbstverständlich, 

l* 
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dass naoh jeder Fällung die Lösung auf Gold unter
sucht werden muss, damit man sicher ist, dass das Gold 
auch wirklich niedergeschlagen wurde. 

Das niedergeschlagene Schwefelgold ist flockig und 
voluminös und braucht nur kurze Zeit zum Absetzen. 
In der Regel ist schon nach zwei Stunden der grösste 
Theil des Niederschlages abgesetzt und es wird dess
halb nach dieser Zeit die iiber dem Niedersehlage 
stehende Flüssigkeit zur Filterpresse abgeleitet. Zn diesem 
Zwecke werden die Hähne e und f aufgemacht , lt und 
g geschlossen. Die Filterpresse besitzt einen Satz von 
Flanellfiltern. Die Arbeit der Deeantation und der Filtra
tion braucht gewöhnlich drei bis vier Stunden Zoit, je 
nachdem das Filter neu oder alt ist. Der Fällhottieh 
ist 7 ,11 m oherhalh der Pressen aufgestellt. Ist die J<'liissig
keit in obiger Weise dem Fällhotlich abge:wgen worden, 
so wird derselbe neuerdings mit Goldehloridlösung ge
füllt und der Proeess fängt von Neuem an. 

Auf diese Art sammelt sieh der Niederschlag des 
8chwefelgoldes auf dem Boden des Fä\lbottiehes und es 
wird dann nach ein- bis zweimonatlieher Arbeit zur 
Kehrung des Bottiches geschritten. Im Fllllbottiche sam
melt !lieh der grö!lste Theil des Goldniederschlages ; 
eine Yerhältnissmiifisig kleine Menge desselben wird durch 
Filtriren der Flüssigkeit jeder Fällung in den Filter
pressen aufgefangen. Zur Ausleerung des Fällbottiches 
wird in denselben etwas Wasser gebracht und der 
Niederschlag wird durch das Kautschukrohr und das 
Mannloch in den tiefer stehenden Druckkessol ausge
kehrt. Oie Dimensionen des Kessels müssen der Nieder
~chlagsmenge entsprechen. Nach Auskehrnng des Nieder
schlages wird das Mannloch des Druckkessels geschlossen. 
Nun werden die Hähne f und g zugemacht und durch 
Oeffnen des Hahnes i wird comprimirte Luft zugeführt, 
wobei auch der Hahn lt geöffnet sein muss. Sollte die 
Filterpresse mit Niederschlag gefüllt sein , so wird der 

Hahn lt geschlossen und zum Trocknen der l\Iasse in 
die Presse durch Oeffnen des Hahnes .<J eomprimirte 
Luft so lange zugeführt , bis die Masse in der Presse 

. feste Kuchen bildet , die leicht herausgehoben werden 
können. Sodann werden die Filter ausgewechselt und 
der Schwefelgold - Niederschlag in angedeuteter Weise 
filtrirt. Der Niederschlag besteht hanptsliehlieh aus 
Schwefelgold, welches durch Schwefel, Arsen- und Anti
ruonsulfide , Schwefelkupfer , Schwefelsilber etc. verun
reinigt ist. 

In dem Chlorextractionswerke in De:ulwood werden 
diese Sulfide znnäclrnt in einem Muffelofon geriistet 111111 

dann mit Salpeter und ßorax in Tiegeln geschmolzen. 
llas hiehei resultirende Gold soll 900 bis 950 Feine 
haben. 

7-um Schlusse eriihrigt nur noch, mit einigen Wort(lll 
die znr Ausfilhrung des beschriebenen Processes noth
wendigen Chemikalien zu besprMhen. Benöthigt werden 
hiezn: F;ehwefel , nohstein und Schwefelsäure. Sollte 
Hohstein verhältnissmässig theuer sein , so kann man 
sich leicht Einfach-Schwefeleisen aus Sehmiedeh!en-Abfiillen 
und Schwefel darstellen. Ein alter Tiegel vom Ein
schmelzen der gerösteten Sulfide wird im Boden durch
löchert, mit Schmiedeisen-Abfüllon geftl\\t und bedeckt. 
Der so beschickte Tiegel wird im Schmelzofen so lange 
stark erhitzt, bis das fäsen weissgliihend wird. Sodann 
wird der Schwefel in kleineren Partien eingetragen. Das 
gebildete Einfach-Schwefeleisen sehm!lzt herab und ttiesst 
durch die Oeffnung im Tiegclbodcn heraus. Nach dem Er
starren wird os in Walnuss- bis Orangegrösse zerkleinert 
und so in den F\chwefelwasserstoff - Entwickler eingc· 
tragen. Wenn bei der Darstellung des Einfach-Schwefel
eisens rnrsichtig gearbeitet wird und dabei nicht viel 
Schwefel verdampft, so geben 5ß Theile Eisen und 
32 Theile Schwefel nahezu 88 '!'heile Einfach-Schwefel
eisen. 

Die Goldlagersfätten Yon Dürrseifcn nncl Umgebung in Oestcrreichiseh-Srhksicn. *J 
Von Jos. Lowag. 

(Hiezu Fig. 5 und (i, Taf. VIII.) 

Her ans kryst:dlinischen Bchicfern bestehende Kern Parallel mit dem Oebirgssystem nach lli" 5° streiclrnn 
des Altvatergebirges wird an seiner südlichen und öst- die Goldlagerst:itten und vertlächen mit 80 bis 85°, 
liehen Abdachung von den Schichten der Devonformation also fast saiger, gegen Nordwest; ihre Mächtigkeit 
überlagert, welche sich in unter-, mittel- und ober- wechselt von O, 1 bis 2 m und ihr Adel ist sehr unregel-
devonischen Gliedern an den Unlm ansehliesst. Das mässig vertheilt. 
nnterdevonische Stockwerk, aus Quarziten , schwarzen Die Gangmasse besteht hauptsächlich aus gelbem 
und grauen Thomchiefern und körnigem Kalk bestehend, oder braunem eisenschüssigen Quarz, welcher gewöhnlich 
führt die Goldlagerstätten. Die Quarzite, Thonsehiefer Triimmer des Nebengesteins einschliesst und häufig mit 
und Kalke, welche mit einander wechsellagern, haben Schwefel- und Fahlerzen impriignirt erscheint. Die 
das Streichen mit dem Gebirgssystem von Nordost nach Drusenräume des Quarzes sind gewöhnlich theils mit 
Hiidwest gemein. Das Yertlächen wechselt zwischen 35° mulmigem, theils mit derbem Brauneisenerze als Product 
und G0° gegen Nordwest. Die Formation ist häufig von verwitterter Schwefelkiese ausgefilllt, deren Kern nicht 
Diorit durchbrochen und in der Nähe solcher Durch- selten noch aus unverändertem Schwefelkiese besteht. 
hrüche haben die Schichten bedeutende Störungen erlitten. Hangend und Liegend der Gangmasse sind durch 

'Ö') 8iehe auch L. 8t. Haine r: Die goltlhaltigcn Lagerstätten 
bei Dürrseifen in Oest.-Schlesien. Ver.-Mitt., 1890, Nr.1~. S. 107. 

regelmässige , ablösende, häufig mit Letten gefüllte 
Kliifte von der tauben Gebirgsart abgesondert, auch 
zeigen sich deutlich ausgesprochene und scharf abge-
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grenzte Salbänder an beiden Seiten des Ganges. Eine 
besondere Charakteristik der goldführenden Gänge sind 
die auf den ablösenden Flächen des Quarzes vorkom
menden bleigrauen, moos- und banmförmigen Dendriten, 
welche einem Manganoxydate angehören diirften. 

Das Oold findet sich einesthcils in den ~chwefel
kiesen, 1111ch mit Rilber im Bleiglanz, :un gewiihnlichsten 
aber in dem, durch Verwitterung der Schwefelkiese ent
standenen Brauneisenerz: andcrntheils tritt das Edel
metall frei im Quarze eingesprengt auf, regelmässig dort, 
wo der lluarz Bestandtheile des N ebengcsteines ein
schliesst, und an den Berührungsflächen der mit dem 
8treiehen parallel laufenden Klitfte, wo es in deutlich 
sichtbaren unregelmässigen Körnern von badeschwamm
artigem, löcherigem und gezähntem A nssehen in Beglei
tung von Scbwefelkieskrystallen , welche oft stark ver
wittert erscheinen, in Nestern gruppirt vorkommt. 

Die Form des Goldes wechselt beständig vom 
feinsten Staub bis zu Körnern rnn Mohn- und Hanf
korngrösse. In den meisten Fällen ist das an Schwefel
kiese und BrauneiRenerz gebundene Gold stanbförmig, 
das frei im Quarze und an den Klnfttlächen vorkom
mende hingegen grobkörniger: jedoch kann man dieses 
nicht als Hegel betrachten, da häufige Ausnahmen 
stattfinden. 

Die Vertheilung des Edelmetalles in der Gangmasse 
ist im Allgemeinen eine sehr unregelmiissige, besonders 
dort, wo es an die den Quarz durchsetzenden und die 
Drusenrll.ume desselben ausfüllenden Butzen und Nester 
von Schwefelkies, Brauneisenerz und Bleiglanz gebunden 
ist. Hegelmiissiger vertheilt zeigt sieb der Goldgehalt 
:rn den l\lufttlächen und in den ans dunkel- bis scbwarz
geförbten lluarzconglomeraten bestehenden Salbiindern 
des Ganges. 

An allen bis jetzt bekannten 15 hiesigen Gold
lagerstätten machte ich durch z:1hlreiche Vcrsudie die 
merkwürdige Erfahrung, dass der durchschnittliche Gold
gehalt der Gangmasse vom Liegenden gegen das Han
gende zunimmt: der grösste Adel wurde stets in der 
Nähe des Salbandes oder in demselben am Hangenden 
gefunden. 

Eine interessante Eigenthiimlichkeit der hiesigen 
Goldlagerstätten ist die Sattel- und Muldenbildung der 
K luftwände im Hangenden und Liegenden des Ganges, 
welche in dem faltenbildenden Charakter des Sehiefer
gebirges bedingt ist. Die die Gangspalte bildenden 
Wände der Gebirgsart haben in Folge rnn zahlreichen, 
theils horizontal, theils vertical verlaufenden Falten oder 
Sll.tteln und den dazwischen liegenden Furchen oder 
Mulden ein nahezu wellenförmiges Aussehen. 

Diese Faltenbildungen verursachen in der Gang
masse bedeutende Störungen der Regelmässigkeit, wo
durch der Gang bald in's Bangende, bald wieder in 't 
Liegende gedriickt erscheint und einen fortwährenden 
Wechsel des Adels zur Folge hat. 

In deu horizontal, wie :weh vertical rnrlaufenden 
Mulden hat sich hauptsächlich der Goldgehalt concen -
trirt, während sich die Gangmasse au den Siittelu und 

deren Nähe weniger edel, ja sogar an vielen Stellen 
vollkommen taub zeigt. Diese Erfahrung hatten bereits 
die alten Bergleute, denn sie haben nur die den Mulden 
folgenden Striche der Gangmasse abgeb:rnt und die mehr 
oder weniger t.'l.nben Pfeiler in der Nähe der Sät.tel 
zur Sicherheit und Festigkeit ihrer bedeutenden Gruben
gebäude stehen gelassen. Es ist demnach vollkommen 
zwecklos, wenn in solchen alten Verhauen Geld, Mühe 
und Zeit Yergeudet wird, in der Hoffnung, mit diesen 
Erzen der in früheren Zeiten stehengelassenen Erz
pfeiler noch gewinnbringende Hesultate zu erzielen, denn 
solche Erze geben nicht einmal einen annähernden 
Begriff rnn dem Durchschnittsgehalte der bereits vor 
.Jahrhunderten abgebauten Massen. Nur an einzelnen 
Stellen der alten Grubenbaue wurden noch kleine, von 
den Alten übersehene Bestandtheile der abgebauten 
reichen Gangsäulen an den Pfeilern vorgefunden. So 
fand sich im vorigen Jahre in der sogenannten tiefen 
Pinge zu Dlirrseifen ein solcher übersehener 1'1wil in 
einer Mulde im Liegenden, nahe an einem Pfeiler vor, 
welcher ans gelbem, stark eisenschüssigem Quarz mit 
Drusen von gelbbraunem Branndsenerz bestand. llie 
ganze Masse war dicht mit grobem, mit freiem Aug-e 
gut sichtbarem Golde durchzogen; eine in Freiberg i. S. 
mit diesen Erzen durchgeführte Analyse ergab 2,G Unzen 
(81,q) Gold in der Tonne Erz. Eine zweite Stelle fand sil•h 
in derselben Pinge an der Firste eines stehengelassenen 
Pfeilers zwischen der ablösenden Kluft am Hangend;;al
band ; in beinahe Yollkommen weissem Quarze zeigten 
sich die ablösenden Flächen dicht mit gröberem Golde 
eingesprengt. Im alten Bau, am sogenannten Pochbnsch, 
wurde ein Pfeiler abgesprengt, welcher noch von den 
Alten stehen gelassene Erze enthielt. Dieser Gang war 
beiläufig 6 bis 8 cm mächtig und bestand aus einem 
gelblichem, mit silberhältigem Bleiglanz und Gold durch
zogenem lluarz; besonders reich hatte sich das Goltl 
im Hangenden an der ablösenden Kluftfläche zwischen 
l~uarz und pechschwarzem Thonschiefer angesammelt. rnc 
in Freiberg gemachte Analyse dieses Erzes gab: 1,G Unzen 
(50 y) Gold und 5,88 Unzen (0, 183 l'.g) Silber per Tonne 
Erz. Diese und noch viele andere rnrgefnndene Hestc der 
Goldrnrkommen geben uns zwar die Gewissheit, dass 
diese Goldlagerstätten stellenweise grossen J:eichthum an 
Edelmetall enthalten haben, aber für ein Durchschnitts
erträgniss der hiesigen alten Goldbergwerke geben die
selben in keiner Weise eine sichere Grundlage. :;;olangt• 
nicht die Sohle der alten ( :oldbergbane durch Schächte 
oder Stollenanlagen erschlossen ist und der Bergbau im 
unverritzten Gebirge dort begonnen wird, wo die Alt.en 
die Lagerstätte rnrlassen hahcn, solange ist auch an 
einen rationellen Betrieb dieser Bergwerke nicht zn 
denken. 

Eine besondere Eigenthiimlichkeit dieser Gohhor
kommeu besteht darin, dass der Gang im Liegenden 
You einer zweiten, hiichst interessanten Lagerst:itte lw
gleitet wird, welche zu dem Irrthume V cranlassung gah. 
dass man bis vor kurzer Zeit diese Cloldrnrkommeu fiir 
Lagergiiuge hielt. Vou der Liegendkluft des Ganges untl 

2 
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einer Lettenkluft am ~cbengcsteinc begrenzt, schieben 
parallel dem Gangstreichen. unregelmässige stockartige 
Massen, abwechselnd aus t_.luarz, Qnarzit oder Thon
Hchiefcr bestehend, in diagonaler Linie unter einen 
Winkel rnn 30 hi~ 40° ein. (~u:irz-. Quarzit- und 
'l'househicferstückc sind durch Kliifte deutlich yon ein
:mder geschieden und abgesondert. zeigen aber eine 
schieferige Structur, wie die Schichten des Nebengesteins. 
Die aus lluarz bestehenden ,..;tiickc oder Siinlen enthalten 
oft butzcnartige goldführende Erzmassen aus einer in
nigen V crmengung rnn Schwefel- und Kupferkiesen, 
ßleiglanz, Fahlerz nnd Brauneisenerz zusammengesetzt. 
I>iesc Erze wurden von den alten Bergleuten, wo es 
sich lohnte , durch, den lluarzsäulen folgende Schächte 
abgebaut; diese Erzvorkommen Rind aber ebenso un
regclmiissig wie unheRtiindig und erscheinen gewöhnlich 
von tauben Massen Yollst!lndig abgedruckt. 

Wichst merkwürdig erscheint aber der Einfluss, 
welchen diese stock- oder säulenartige, den Gang im 
Liegenden begleitende Lagerstätte auf den Adel des Ganges 
ausübt. Setzt im Liegenden eine Quarzsäule ein, welche 
mit goldführenden Erzen imprägnirt ist, so nehmen die 
alten Verhaue im Gange an räumlicher Ausdehnung zu; 
:111ch haben die alten Bergleute an solchen Plätzen 
keine Pfeiler stehen gelassen, was zur Annahme berech
tigt, dass die Ansbeute solcher Stellen be.11onders ergiebig 
war. Ganz anders stellt sich das Verhältniss des Ganges, 
wenn im Liegenden ein Wechsel des Vorkommens statt
lindet, d. b., wenn an Stelle des Quarzes !1narzit oder 
Schiefermassen säulenartig auftreten. An solchen Plätzen 
ist die alte bergmännische Thätigkeit nur eine geringe 
gewesen; die Verhaue hören theilweise auf, die Gang
masse zeigt sich arm oder taub und an Stellen, wo das 
Liegend aus einer Schiefersäule besteht, yerliert sich 
gewfihnlich die Füllung des Ganges mit Quarz ganz oder 
tlieilweise, die Struetur der Gangmasse verliert ihre 
Deutlichkeit und iifters setzt der Gang als eine nur 
mit Schiefer oder Letten erfüllte Kluft fort, his eine 
nach dem Schiefer folgende Quarzsäule wieder neuen 
Adel bringt. 

Diese merkwürdigen Erfahrungen zeigen , dass der 
Adel des Ganges hauptsächlich \"On den im Liegenden 
auftretenden Quarzmassen abhängig ist und von diesen 
in diagonalen Linien, welche genau der Wechsellagerung 
der Quarz-, Quarzit- oder Thonschiefersäulen entsprechen, 
hegrenzt wird. Dadurch erklärt sich auch das in geneig
ter Ebene erfolgende .Fortsetzen der alten Abbaue in 
die Teufe, welche regelmässig den beiden diagonalen 
Klüften folgen, durch welche die Quarzsäule von den 
YOr und hinter ihr einschiebenden Thonschiefer- oder 
lluarzitsäulen abgeschieden wird. 

Wenn im Liegenden des Ganges auf Quarz eine 
~chiefermasse folgt, so tritt im Hangenden, wenn auch 
nicht regelmässig, so doch hlinfig, an der Kluftwand eine 
fast saiger einsetzende , vom ~ ebengesteine gebildete 
Falte auf, welche den Gang oft derartig dem Liegend 
zu a hdriickt, dass ein Fortsetzen desselben nur durch 
eine k!Ll1m erkennbare Kluft bcmerkh:tr ist. fn solchen 

Mulden, die vor diesen :-:iitteln liegen , hatte sich der 
Goldgehalt der Lagerstätte besonders concentrirt, denn 
die alten A bbane sind an solchen Plätzen gewiihnfü~h 

sehr ausgcdelmt. 
Um die aus uurcgclmii.ssigen siiulcn:1rtigen Massen 

zus:unmengesetztc Lagerstiittc \·um eigentlichen Gange 
zu unterscheiden, gibt das verschieden:trtige Verflliehen 
der Rchichtung das sicherRte Merkmal. 'V!lhrend die 
sich von einander ahliiscnden Lagen der Gangmineralien 
fast saiger, parallel dem <:angstreichen, einsetzen, yer
lliichen die Rchichten der sllule11artigen Massen gleid1 
mit jenen der Gebirgsformation. 

Die meisten der jetzt bekannten Goldlagerstiitte11 
der hiesigen Gegend treten längs des Contac~es zwischen 
Kalkstein und schwarzen Thonschiefern auf, jedoch uicht 
allgemein. da auch viele derselben nur wieder auil
schliesslich im Hangenden und Liegenden rnn schwarzem 
Thonschiefcr begrenzt erscheinen. 

Gewiss ist es auch interessant, die Methode kcmwu 
zu lernen, nach welcher die alten Bergleute vor Jahr
hunderten die goldführenden Lagerstlltten anfgeschilrft 
und, soweit es- ihre diirftigcn technischen Hilfsmittel 
erlaubten, ausgebeutet haben. 

Wer zuerst das Vorkommen des Goldes in der hiesigen 
Gegend entdeckte und darauf den ersten Bergbau 
begann, darilber fehlt uns jede Kunde. Wahrscheinlich 
beruhte die ursprüngliche Goldgewinnung an der slld
üstlichen Abdachung des Altvatergebirges auf Tag
wiischerei in den Flm1sthälern, von welcher heute noch 
als sichere Merkmale stundenlang ausgedehnte Züge rnn 
Waschhalden zu sehen sind. Schon vor dem Mongolen
einfall im Jahre 1240 in Schlesien soll an der Opp:t 
und ihren Nebentbälern Goldwäscherei betrieben worden 
flcin. Die ersten Ansiedlungen in der damaligen Urwild
niss waren die Hittten der Goldwli.scher und Bergleute, 
denn \·iele Ortsnamen , wie Dürrseifen: Lauterseifen, 
Vogelsseifen u. s. w., deuten darauf hin. 

. Durch das Vorkommen des Goldes in den aufge
schwemmten Gebilden der Flussthäler und den grossar
tigen Gräbereien der Goldwäscher, sowie auch durch 
Findlinge goldhliltiger Mineralien und Tagesausbisse der 
Gänge wurden zweifellos die ursprünglichen Lagerstätten 
des Goldes entdeckt und allmählich ein weitausgedehn
ter Goldbergbau geschaffen, yon welchem noch die zahl
reichen Pingenzüge verfallener Schächte beredtes ZengnisR 
geben. 

Sobald die alten Bergleute an irgend einem Platze 
eine goldhaltige Lagerstätte Yermutheten , begannen sie 
mit der A ufscbürfung derselben durch Ziehen rnn 
Röschen quer llber das Streichen, bis auf das feste 
Gestein. Diese Arbeit wurde so lange fortgesetzt, hi~ 

ein abbauwürdiger Gang crschilrft war. Hunderte von 
solchen Schurfröschen, welche sich heute noch als deut
lich erkennbare Furchen rnn der Oberfläche der Hoch
und Deutschmeister'schen Waldgründe am Oelberg, 
Hohenberg und in der ~ähc von Dllrrseifen abheben, 
geben nns ein deutliches ßild rnn jenen mlihernllen und 
auRgcdehnten S<ihürföngen der alten Bergknappen. Der 
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.\hb;iu der erschilrften Gäng-e war eine Art Starssenbau 
mm Tage zur Tenfo , indem man lilng8 des i'treichens 
in gewisf!en Ahstiinden Schiichte auf den Gang schlug 
und dieselben in einigen Klaftern durchschlägig- machte, 
um den znr Fcuersetzarbeit nöthigen Wetterzug zu ge
winnen. 

Ein!ge Yon diesen alten Hauen :im HohenLcrg 
und Oelberg wurden gewältigt und bestanden aus den 
zu Tage ausgehenden Schächten, welche durch ~ bis 
7 m starke Pfeiler \'On einander g-etrennt wurden: in 
<•iner Teufe von ·i bis f> 111 war der Bau durch;;chliigig 
und zog sieh nach der Linie des Streichens als offene 
Schlucht fort, nur an den l'foilcrn fand man noch den 
Gang anstehend, well'her regelmässig gebildet. mehr oder 
weniger reich, Gold führte. Silmmtliche alte Arbeiten 
waren nach deutlich sichtbaren Spuren mit Schräm
arheit und Fcuer~etzen getriehen und selten l111tten die
~elben eine Tenfe iiher 15111, wiihrcnd der <lang auf 
der Sohle noch anstehend war. 

Die griissten alten W crkc linden ;;ich jcdoc:1 im 
Orte 1lilrrseifen seihst, n. zw. auf den Fuchsloch-. 
J'ingen ·, Mariahilf-, Barbara , Lazarns- und Buttermilch
Wingcn. ])iese Giinge sind bis unter die Wassersohle 
de;; 'l'hales abgebaut. Gros!lartigc alte Pingen, rnrhro
ehenc Stollen und die Beste Yon l'ochmühlcn und 
Wa,;1mrleitungsgräben zeigen, dass Yor Jahrhunderten 
hier ein bllihender Bergbau betrieben wurde. 

Im Jahre 188!) wurde der Stollen St. Barbara neu 
gewältigt. Derselbe ist zum grössten Theile über das 
nangstrt:ichen getrieLen und wurde in ihm bei 300 m 
ein Yon den alten Bergleuten betriebener lluarzgang. mit 
silberhältigem Bleiglanz butzenweise durchzogen, ange
fahren und znm '!'heile abgehaut; auch ein Gesenk, 14 m 
unter die Stollensohle getrieben, wnrde ausgeräumt. Eine 
von diesen Erzen in Freiberg gemachte Anal~·se gab : 8,8 
Unzen Silber und eine Spur rnn Gold pro Tonn~ Erz. 
nieser Stollen ist bis zum Feldort 5:W m lang, aber 
noeh nicht bis unter die alten l'ingen, dem zu errei
chenden Ziele, getrieben: mm gegcnwiirtigen Feldort 
bis zum Barbaragange dilrften noch 150 m zu durch
fahren sein. 

Das grüsste Dürrseifener Werk, ·•on welchem noch 
alte Karten und Pläne vorhanden sind, ist der Erbstollen 
St . .Augustin, 537 Berglachter lang, welcher die alten Baue 
in bedeutender Teufe unterfährt. Der Stollen St. Augustin 
wurde im .Jahre 1642 vom damaligen Hoch- und 
Deutschmeister, Leopold Wilhelm, Erzherzog von Oester
reich, als Besitzer der Bergwerke, angelegt und bis zum 
Jahre 1683 zur obengenannten Länge ausgefahren, wo 
der sogenannte „ weiche" oder Fusslochgang erreicht 
wurde, der im nordöstlichen Theile ~ vom Stollen aus, 
bedeutende Abhaue zeigt. Der Stollen ist der ganzen 
Länge nach quer zum Gangstreichen mittelst Feuersetzens 
und Schrämarbeit getrieben, hat 14 Lieht.schächte und 
kostete 80 000 Reichsthaler. 

Dieses gibt den sichersten Beweis , dass die alten 
Bergleute von dem Fortsetzen des Adels der Gänge in 

. die Teufe vollkommen iiberzcngt waren und allen nenon 
' Unternehmungen den Fingerzeug, da);s nur durch die 

Neugew:iltigung dieses beim :Mundloche und den Licht
schächten verbrochenen ~tollens ein rentabler Bergbau 
in Diirrseifen möglich ist. 

Die noch vorhandenen Urkunden und Berichte iiber 
den Goldhergbau zu DUrrseifen befinden sieh in dem 
Archiv des Hoch- und Deutschmeister"schcn Schlosses 
Freudenthal und stammen meistcntheils ans dem Hi., 
17., 18. nnd auch noch aus dem 1 !1 .• Jahrhundert. 

In einem Act Yom .Jahre 1606 wird von stattg-e
hahten ßcrgconfercnzen über den geplanten und zur 
Fntcrfahrung- des ~ehr goldreichen weichen Fuchsloch
ganges anzulegenden Stollen St. Augu;~tin berichtet. 

Andere Actcn enthalten Privilegienabschriften, Gut
aehten nnd llerichte. Currespondenzen mit der k. k. 
Hofkammer und das . A nsnchen um Bewilligung zur An
stellung eines Pochstcigers und Goldprobirer~. Andere 
Schriften handeln wieder iihcr Kostenvoranschläge und 
Uerechnungen, wie !weh der gewonnene Dncaten nach 
Abrechnung der Spesen zu stehen kommt. Ein Act vom 
.Jahre 167 4 enthält ln8tructionen flber den Rtollcnhau 
~t. Augustin nebst Gewinnberechnungen. 

Ein Fascikel mm .Jahre 17~1 enthält die von den 
Bergstädten Engelsberg und Wiirbenthal beim Kaiser 
angesuchte Goldbergwerks-PriYilegien-Uonti rmatioa. 

In Folge des siebenjährigen Krieges und der da
durch hervorgerufenen Noth hebt eine Verordnung des 
damaligen Hoch- und Deutschmeisters Clement August 
Herzocr rnn Baiern und seines Statthalters auf der 
Herrs:haft Freudenthal. Friedrich Philipp von W i 1 de n
s t o in , im Jahre 17 58 den Bergbau in Dürrseifen gänzlich 
auf. In dieser Verordnung heisst es, dass bei der immer 
grösser werdenden Kriegsgefahr und der Annäherung 
des Feindes das Bergwerk möchte liegen bleiben, bis 
Gott bessere Zeiten sendet. Stollen und Schächte seien 
,iedoch in gutem Zustande zn erhalten, auch sei dem 
l'farrer zu Engelsberg der Opferducaten gewährt, welchen 
er bei Wiederaufnahme des Bergwerksbetriebes erhal
ten soll. Diese Yerordnung scheint das Vernichtungsurtheil 
des hiesigen Goldbergbaues gewesen zu sein, ~onn alle 
später darauf bezughabenden Schriftstücke smd ohne 
Belang. 

In den .Jahren 185!1 bis 1867 nahm der Schuh
machermeister Benjamin 8 c h a 11 n er den Bergbau in 
Dürrseifen wieder anf, überliess den>:elben aber in Folge 
yon Geldrnrlegenheiten an den Grafen von Ch u 1 mit z in 
Breslau. Es wurde versucht, einen Schacht auf die Sohle 
der alten Arbeiten im Fuchsloch niederzubringen; das 
rnternehmen scheiterte aber in Folge des vielen Wasser
zudrancres im schwimmenden Gebirge. Im Jahre 188!l 
wurde "ich von dem Bergwerksunternebmer Julius S a l
t er y beauftragt, auf Grundlage meiner jahrelangen 
Studien und Untersuchungen der Dürrseifener alten 
Goldbergwerke das Terrain zu occupiren und mit der 
Aufsehilrfung und Gewältignng der Gruben zu beginnen. 

~ „ 
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nie gesammtcn Freischiirfe aber gingen im Jahre 18!'10 
in den Besitz der Goldkoppe Mining Company Limited 
in London über, welche bereits eine Aufbereitungsan
lage, bestehend aus einem Steinbrecher, zwei Hunting
ton l'atent-Quarzmiihlen und einer Amalgamation mittelst 
versilberter Kupferplatten, auf welche Quecksilber auf
getragen wird , eingerichtet l1at. Ob es nicht vortheil
hafter gewesen wiire, zuerst die unrnrritztc Teufe zu 

erschlietlscn und dann orst die Aufboreitungsanl;talt zu 
hauen, will ich nicht weiter erwägen. '~) 

ll'h hoffe, dass die Veröffentlichung der bei meinen 
Schurfarbeiten durch mehrere .Jahre gemachten Beob
achtungen und Erfahrungen iiber die hiesigen Goldvor
kommen nicht ganz ohne Interesse sein wird. 

'~) Soviel uus bekannt ist, wurde der Betrieb dieMer Anlage 
inzwischen wieder eingestellt. 

Die Redaetion. 

WehrYerHchhtHB am k. k. 8alzhcrge Hall 1. T. 
Von A. Haupolter, k. k. Bergverwalter. 

(Hiczu Fig. 7 bis lü, Taf. VIII.) 

1 >er g1iring1i Halzgehalt des am 1 [aller ~alzberge 

zu verlaugenden Haselgebirges macht es unmiiglich, 
t>inen vcröffneten \\' erkssatz tiinfaeh dureh eine Jfoihe 
aufeinanderfolgender Wiisserungen unter Himmel zu 
bringen; erschwert wird dies noch durch den limstand, 
dasR nur eine oder höcluitens zwei Olfonwässerungen 
gestatten, vollgrädige Soole zu erzeugen , wesshalb bei 
nachfolgenden Wässerungen, denen laistbedeckte Gebirgs
pfeiler zu Gebote stehen , fnr den Fall , als die Erzeu
gung vollgrädiger Soole bedingt ist, mit Himmelver
ätzungen nachgeholfen werden muss. 

l'.ntcr solchen Verhältnissen kann die Fertigstellung 
eines Erzeugswerkes nur dadurch erzielt werden, dass 
in mehrfacher Wiederholung nach einer neibe von 
Ulfonwiisserungen je eine Olfonsiiuberung vorgenommen 
wird, Arbeiten, welche zu ihrer Ausführung die wieder
holte Oeffnung und ~chliessung der Wehr nothwendig 
machen. Durch den unten zur Beschreibung gelangenden 
Wehrverschluss soll der jedesmalige Abschlus'I eines 
Werkes und Zutritt im einem solchen mit viel geringe
rem Aufwande an Zeit und Geld bewerkstelligt werden, 
als dies bisher möglich gewesen , wo die W erker der 
neueren Zeit am Haller Salzberge als Liegend - Damm
wehren nach Fig. 7 und 8, Taf. VIII, und ohne Pütte 
angelegt worden sind. 

Vorerst sei daher die bisher übliche Wehrzustellung 
kurz vorgeführt. 

An den rohgezimmerten 8umpfkasten S schlie:;st sich 
das W ehrfahrtl W. das aus einer Reihe dicht anein
ander gestellter Thürstöcke besteht , welche unter sich 
durch eine Lettenlage und gegen das feste Gebirge G 
durch eine 20 bis 30 cm dicke Lettenverstauchung L 
abgedichtet sind. Den eigentlichen Werksabschluss bildet 
ein durchschnittlich 2 m dicker Dammflügel D, der aus 
geworfenem 'Verkslaiste zwischen Pfostenwänden l' fest
geschlagen wird und das Wehrrohr R eingeblendet er
hält. Häutig wird noch behufs Erzielung grösserer Halt
barkeit vor der Dammbrust ein Wehrbund Jl aufgestellt. 
Dei dieser Wehrzustellung muss somit der Dammkiirper D 
für jede Offensäuberung entfernt, resp. für eine weitere 
~erie von Offenwässerungeu neu geschlagen werden. 

Der neue Wehrverschluss (Fig. 9 und 10) unter
scheidet sich von dem früher besprochenen nur dadurch, 
dass der eigentliche Werksabschluss statt durch einen 

massiven Laistdamm nunmehr dureh ein f> mm dickes 
Eiscnhlech 8 erfolgt, welches am vordersten Wehrfahrtl
'I'hiirstoeke '/' durch Verbindnngsschrauhen V hefestigt 
ist. Die l<'ugen zwisehen Holz und Eisenblech siud mit 
einem Kitte von Firnhis uud Grundkreide au:;gestrichen. 
Die einzrlnen Theile des erwähnten Thiirstockes , der 
mit dem nächstfolgenden zu einem Ganzen verbunden ist, 
sind ebenfalls fest zusammengeschraubt. fün Wehrrohr 
fehlt gänzlich , indem einfach die A blasspippe A am 
Thiirstocke 1' angeschlagen if!t. 

Der letztbeschriebenc Wchrrnrschluss kam am 
Haller Salzberge bei de1· jüngsten W erksanlagc , dem 
neuen Königsberger Werke, zur Anwendung, bei dem, 
nebenbei bemerkt, ebenfalls Himmelsverätzungen mit in 
Kauf genommen werden mussten. 

Der ersten Aufstellung dieses Wehrvcrsehh1sses 
folgten zwei Offenwässerungen, diesen, nach Entfernung 
der Eisenthilre. eine Offensll.uberung und gleichzeitig eine 
weitere Verüffnung. Sodann wurde die Wehr wieder 
geschlossen, worauf abermals drei Offenwllsserungen vor
genommen wurden. Heute ist die Eisenthilrc zum zweitcn
male entfernt und die Offensll.uberung im Gange. 

Die bis nun zweimal erfolgte An- und Abschraubung 
der Eisenthiire erforderte jedesmal nur einige Stunden 
Zeit. Die erwähnte Kittdichtung liess nichts zu wiln
schen übrig. Ein Schwitzen des Thürstockes 1' wurde 
nur an einer der oberen Ecken bemerkt, dessen Grund 
wohl im Holze selbst gelegen sein musste , da andern
falls , bei einer Ausschneidung aus dem zu Beginne 
schon aufgetretenen Schwitzen mindestens eine 'fropfen
bildung hätte entstehen müssen, zumal bei der zweiten 
Wässerungsperiode vielfach mit silssem Wasser gearbeitet 
wurde, indem eine günstige Gelegenheit vorhanden war, 
im Durchrinnen wässern zu können , resp. die sehr 
mindergrädig abgehende Soole (12 /.:,q hältig) zum grossen 
Theile anderortig verwerthen zu können. Ein Ausschneiden 
wurde um so weniger befürchtet, als vor Beginn der 
zweiten Wässerungsperiode die Thiirstockfugen neu ab
gedichtet und der gegen das Werk gelegene W ebr
fahrtltheil , insoweit die Lettenvorsfauchung gelockert 
erschien, herausgenommen und mit unmittelbar neben
befindlichem Werkslaist neu Yerschlagen worden war. 
eine Arbeit, die in zwölf Doppelschichten bewerkstelligt 
wurde. 
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Hinsichtlich des Zeiterfordernisses machte sich beim 
neuen Königsberger Werke der E mstand unangenehm 
bemerkbar, dass der sehr thonhältige Werkslaist den 
Soolenzusitz zum Sumpfe und in Folge dessen die gänz
liche Leerung des Werkes sehr beeinträchtigte , was 
übrigens bei jeder Wehrzustellungsart vorgekommen 
wäre und dem durch Vorkehrungen im \Y erke selbst 
abzuhelfen ist. 

Magnetische 
Declinations -Beobachtungen zu Klagenfurt. 

Von F. Seeland. 
Monat J ii n n er 18 9 3. 

, Tag 

9° + Minnten llin. Minnten 

1. 42,7 48,0 40,6 43,8 7A 59.5 7,72 52,30: 
2. 42,7 45,4 43,4 43,8 "}.,7 59,0 6,71 52,00 1 

3. 43,4 46,0 40,6 4;1,3 i),4 58,7 6,31' 52,971 
4. 44.0 4ti,O 42,0 4-!,0 4,0 59,3 5,a 51,!13

1

1 

5. 44,0 47,4 41,3 44,2 6,1 59,7 6,6G 52,G7 
6. 42,7 47,4 40,0 ' 43,4 7,4 58,5 6,7() i)l.i7 1 

7. 4M 46,o 42,7 44,o :3,3 58,3 , 5,94 52,00! 
8. 44,0 48,0 . 44,0 45,;-J 4,0 59,9 ' 6,95 53,9:i1' 
9. 4M 46,U : 42,0 43,8 4,0 59,3 5,96 51,17 

10. 44,7 4(i,O 42,0 44,2 4,0 59,6 6,58 'i3,(13! 

12. 4t,7 44,7 41,3 42,9 3,4 58,9 6,41 51,17~ 
11., 42,0 46,i 4U,G 43,l 6,1 ,-19,3 ö,55 51,87: 

13. 42,7 47,4 41,3 43,8 6,1 59,4 7,20 52,78' 
14. 42,0 45,4 40,6 42,7 J,8 59,l 6,51 52,571 
15. 4.2,0 43,4 40,6 42,0 2,8 59,4 7,00 52,83 
16. 42,0 45,4 41,3 42,9 4,1 59.6 7,08 • 52,97: 
17. 42.o 46,o 40,u 42,9 5,4 59.4 7,ö3 53,n' 
18. 40,6 44,0 40,6 41,7 3,4 ·.)9,(i 7.31i 53,27; 
19. 39,3 1 4(),0 411,0 41.·" 6,7 59.~ 8,10 53,671 
20. 40,6 43,4 39,:l 41,l 4,1 59,0 7,8;.l 53,03 1 

21. 40,0 45,4 40.0 41,ii 5,4 59,3 7,37 52,03 
22. 40,0 44,7 38,0 40,9 1 (),7 58,5 9,30 5:~.87 
23. 4U,3 44,7 41,3 4~,l 4,4 59,S 8,30 . 52,60, 
24. 40,ti 42,7 40,0 41,l 2,7 ;)9,3 7,26 52,57 
25. 40,0 44,7 41,3 42,U 4,7 5!1,4 7,78 52,70 
26. 40,6 45,4 42.3 42,8 4,ti 60,l 7,60 53,10 
".!.7. 40,(j 44,4 42,0 42,3 il,8 59,9 7.49 53.13 
28. 40,6 4.2,7 ' 40.6 41,3 2,1 59,9 8,14 52,50, 
29. 40,6 42,7 :-rn:3 40,9 2,4 G0,7 7,93 ' 52.40 
30. 41,3 40,(j 40,0 40,6 1,3 60, l (i, 10 5;3,13: 
31. 41,3 42,7 40,6 41,5 2,1 60,:"i 6,00 52,80! 

litlelj 41,8 45,l 41,0 42,6 4,3 59,4 7, 14 52,62 i 
Die mittlere magnetische Declination in Klagenfurt 

war 9° 42,6'; mit dem Maximum 9° 45,3' am 8. und dem Mini
mum 9° 40,6' am 30. 

Die mittlere Tages v a r i a t i o n betrug 4,3', mit dem Maxi· 
mum 7,4' am l. und G., und dem Minimum 1,:1' am 30. 

Notizen. 
Neue Schrafflrmaschine, Patent Nenhöfer. (Fig. 11, 

Taf. VIII.) Die bekannte Wier.er Firma Neuhöfer und Sohn, k. u. k. 
Hofoptiker und Mechaniker (Kohlmarkt 8), J1at sich eine Schraffir-

Im Zusammenhalte des Gesagten bedeutet daher 
der letztbesprocheoe Wehrverschluss für den Haller Salz
berg bei Herstellung eines Erzeugswerkes ein nennens
werthes Ersparniss an Geld und Zeit , und dies umso
mehr, als eine öftere Säuberungsnachhilfe . welche ohne 
Zögern bewerkstelligt werden kann , dem Oeffendurch
wlisserungsprocesse hinsichtlich des Zeitaufwandes doppelt 
zugute kommt. 

maschine patentiren lassen und in den Handel gebracht, die sich 
ebenso dnnh einfache und soli le Construction, wie durch be11neme 
und sichere Handhabung auszeichnet, indem der kleine Apparnt 
mit einer Hand vollkommen tXact geführt werden kann und eim· 
schnelle unil vielfache Aeuderung der Schratrenweit& ermöglicht. 
Derselbe kann sowohl an irgend t:in Lineal angelegt, als auch 
ohne dieses verwenilet werdf)n, da das Führungslineal· am Papier 
sicher aufliegt und mit feinem Schmiergelpapier unten übei-Logen 
ist; der Apparat functionirt in Folge des Umstandes, das~ 
das bewegliche Lineal mit Zahn und Trieb wie das Ocular eines 
Fernrohres bewegt wird, vollkommen gleichmässig und ungemein 
rasch. In die Nuth des Führungslineals A wird das bweglicht: 
Lineal B derart eingeschoben, dass die Triebschraube ll in dif" 
Zähne der an B angebrachten Zahnstange eingreift, wäh1 end au 
der Ziehkante des Lineal~ C schraffirt wird. Das Fixiren der 
Schraffenweite geschieht dadurch, <lass der Zapfen E in eines 
der kleinen Löcher auf dem Lineal ß gesteckt wird; die Schraffen
weite ist umso geringer, je näher der Zapfen gegen das rechts
,eitige Ende des Lineals B zu liegen kommt. In dieser Weise 
kann die Schralfenweite von 1.5 111111 bis O,l 111111 regulirt werden: 
~anz weite Schraffen können durch Ueberspringen je eines Zahnes 
hervorgebracht werden. Das Lineal B sammt dem anhängenden 
Schraffirlineal C kann ~tcrs leicht aus der Fiihrungsunth heraus
genommen und zusammengeklappt werden. Es ist hinsichtlich 
der durch diesen Apparat erzielten schönen gleichmässigen Arbeit 
und Zeitersparniss, sowie des geringen Preises rnn 5 fl nicht zu 
zweifeln , dass derselbe in den :!\[arkscheidereien und Zeichen-
bureaux etc. bald die weiteste Yerbreitung linden wird. -r. 

Wenner's Hochdrnckventilator, Fig. U. 'l'af. VIlI. Ver Er
finder des in Nr. 2~J d. Z.18!12 besprochenen mehrrädrigcn Hochdruck
ventilators mit ineinander gesetzten Fliigelrädern, C. Wenn" r i11 
Zürich, ist zu der in Fig. 12, Taf. YIII angedeuteten Construction 
übergegangen, welche in verschiedenen Staaten patentirt wurde. 
und welche sich insbesondere durch Einfachheit und gedrungene. 
solide Bauart auszeichnet. Der neue Ventilator besitzt, trotzdem 
er zweistufig arbeitet, ein einziges Flügelrad, welches durch eine 
llittelwand in zwei Hälften getheilt ist. Jede der beiden Rad
hälften hat ihren eigenen Auslaufraum. Der Auslaufraum der 
ersten Radhälfte FF ist mit dem Saughalse der zweiten Rad· 
hälfte J.\F

1 
durch einen gehog,euen Ringcanal \"erbunden. D1·!· 

letztere umschliesst innen den Auslaufraum R, der zweiten 
Radhälfte F F an welchem unten bei D der .\usblasehals an· 
geschlossen lst

1 
' - Di<.> Wirkungsweise dieses Ventilators ist dir· 

gleiche wie bei den Hochdruckventilatoren älteren System.
(C 1 a r k u. dgl.), von welchen er sich nur dadurch unterscb.eidet, 
dass statt zweier getrennt auf der Drehachse aufgekeilter Flügel
räder, ein einziges Doppelrad in Anwendung steht, und dass di" 
beiden Auslaufräume concentrisch in einander gesetzt sind. Wif' 
aus der Fig. 12 ersichtlich ist, ist dabei die Ueberführung de~ 
Windes in den Sanghals der zweiten Flügelradhälfte eine sanfte. 
- grelle Richtungsänderungen kommen nicht rnr. Die Construc1ion 
des Gehäuses ist sehr gelungen. Dasselbe besteht ans drei Theilen. 
Aus den beiden Seitendeckeln, welrhe die Achsenlager tragen, 
und aus dem l\Iittelstücke, an welchem unten die Fundament· 
platte und der Anschlussstutzen (Ausblasehals) fiir die Wind· 
leitung angegossen ist. Die innere gebogene Zwischenwand, welchr· 
die beiden Auslaufräume R und R, von einander trennt, ist mir 
der ringförmigen Aussenwand durch eine Anzahl radialer Rippe11 
r r verbunden und bildet mit der letzteren ein einziges Gussstück 
Die Flfü:el des Doppelrades sind stark nach vorwärts gekrümmt. 
Nach Angaben des Erfinders soll dieser neue Hochdruckveniilator 

3 
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hi;here Windpressungen zu erzeugen im Stande sein, als de~sen 
früher patentirte Ventilator mit concentrisch in einander gesetzten 
Flügelrädern, auf dessen principielle Fehlerhaftigkeit Schreiber 
Dieses in dem ohen genannten Artikel zuerst aufmerksam machte. 
Der nene Hochdruckventilator wird in 6 verschiedenen Grössen 
ausgeführt, für eine angebli<"he Lieferung von 30 bis 300 111• 

Wind in del' Minute. K. 
,. Aus.~elcl_iplat:r. 1!lit selbsttbiitig~n Weiclaen. (!>. R. P.) 

F 1g. 13, laf. l ITT. Zwischen dem Auswe1chplatze nnd den beiden 
Geleishälften GG sind offene Weichen (Schleppweichen) ww an
geordnet, welche selbstthätig durch den anfahrenden Wagen 
rechtgestellt werden. Zu dem Ende sind die beiden Zungen 
jeder Weiche zu einem Rahmen verbunden, welcher an dem 
Znsammenstoss mit dem Hauptgeleise um den Zapfen z drehbal' 
iBt. Znm Ver~tellen der Weichen dienen rlie Scheiben aa. Dieselben 
sind drehbar gelagert und mit je einem Arme versehen, welcher 
an dem Rahmen der zugehörigen Schleppweiche angreift. Der 
VOI' der Weiche anlangende Wa~en stösst mit der vorderen 
Rolle r an die Scheibe a, wodurch erstere für die Auffahrt auf 
das Hauptgeleise rPC'htgestellt wird. Wegen des schlechten Rufes 
<ler offenen Weich•·n wird man sich kaum cntschliessen. diese 
Xeuernng irgendwo einzuführen, und dies um so wenig~r, als 
sich A usweirhplätze ohne bewegliche Weichen nach dem urspriinglirh 
rnn Abt angegebenen Systeme überall gut bewährt haben. K. 

nie bei Gnlbal-Yentilatoren und lihnlichen Apparaten 
auftretenden J,uftstösse, welche heim Vorübergehen der Flügel 
an dem unteren Schieliermn1fo entstehen und ebenso lästig als 
schädlich sind . lassen sich durch geeignete Gestaltung des 
le~teren , etw;t in Form eines umgekehrten V oder M (MI), ver
meiden. Ahgeseh~n daYon, dass hiedurch die Dauerhaftigkeit des 
!?;anzen Gebildes erhöht wird, sind auch grössere Umdrehungs
zahlen und somit kleinere Durchmesser :rnwendbar. welch letztere 
~ich bei gleichbleibender Leistung auf die Hälfte vermindern 
lassen sollen. Derartige \"entilatoren mit sogenanntem Antivibra
tionsschieber nar,h Patent E. H. Wa 1 ke r in Weybridge sind in 
England um! ~ordamerika schon vielfarh nnd mit Erfnl"" im 
Be.triebe, so z. B. hei den Londoner Untergrundbahnen, f~rner 
he1 dem 72()11 ni langen Tunnel unt"r eiern Severnfluss (Great 
Western Railway ( 'omp.) und zahlreichen Kohlengruben. ('l'rans-
act. of Inst. uf _.\merie. l!ing. Eng. 1890.) H. St. 

Ueber <•in neues Zinnoberrnrkommen in Uelgien 
berichtet X. St a i 11 i er (Ann. dr \a ~oe. gi,ol. de Belg. T. XVIII, 
p. LU). Der Zinnober fand sich in einem dem unteren Kohlen
kalk angehörigen . an Crinoidenstielcn rC'ichen Dolomithlock am 
Fusse de8 Naviau-Felsen am rechten 1\Ieuseufer nördlich von Dave 
zugleich mit Pyrit und Calcit. und wiewohl die ursprünglich~ 
Lagerstätte nirhr fe,;tgestellt werden konnte, glaubt Verf. doch 
aus dem qnarzig:en Yeränderten Aussehen des Blockes auf ein 
gangförmiges Yorkommen des Erzes sch\iessen zu dürfen. Das 
Vorkommen ~oll Aehnlichkeit mit dem von Li p o 1 d beschriebenen 
ldiese Zeitschrift ]855 und 188~) Zinnobervorkommen von 
St. Anna im Loibelthal besitzen. F. K. 

Generalnrsammlnng der Salgo-Tarjliner Steiukohlen· 
bergban • Ä('tit•ngesellsclrnft. Dem Geschäftsberichte ist im 
Wesentlichen Folgende• zu entnehmen: Die Betriebsverhältnisse 
gestalteten sieh im .Jahre 18!1'2 normal; in diesem .Jahre produ
cirte die Gesellschaft ~· 645 814 q Kohle. Der l\Iehrabsatz von 
189~ gegen lf.:91 hat !"J94 t l80 q hetr11gen. Das Gesammterträgniss 
war fl 1038 364: der Vortrag vom Jahre 1891 betrog laut Gewinn
und Verlust-Conto tl 14 445. Nach Ahzug der Abschreibungen 
per fl 300 087 ergiht sich ein Reingewinn von fl 738 277, von 
welchen beschlossen wurde, pro Actie fl 21' als Dividende pro 
L892, d. i. auf 25 600 Acticn fi 7lti 81)0 zu bezahlen, und den 
Rest von fl 21477 auf neue Rechnung vorzutragen. Eine 
grosse Aufmerksamkeit war auch im verflossenen Jahre der Ver
messung, Ergänzung und Verbesserung der Anlagen gewidmet, 
eheneo den Vor- und _.\ufächlnssarbf'iten der Gruben. Die neuen 
Grubenanlagen der l.iesellschaft wurden schon im abgelaufenen 
Betriebsjahre in Betrieb gesetzt, und die Gesellschaft war in der 
Lage , den steigenden Nachfragen jederzeit Genüge zu leisten. 
Der Bericht wurde genehmigt, der Verwaltung das Absolutorium 
·~rtheilt nnd 1lie g-este\lteu Anträge einhellig acceptirt. r. 

Literatur. 
Uns Rnh1·-Steinkohlenbecken. Mit Genehmigung des Herrn 

:\linisters für Handel und Gewerbe, sowie unter Benutzung des 
amtlichen Karten- und Actenmaterials bearbeitet von Dr. Wilhelm 
Rn n g e, königl. Geheimen Bergrath und früherem Mitgliede des 
könig\. Oherbergamts 1.:u Dortmund. Mit 3 Tafeln in Schwarzdruck 
und !I farbigen Tafeln. 371 Seiten. Verlag des Berliner Lith. 
Institutes .ful. Moser. 1892. Preis: elegant in Leinwand ge-
bunden 30 M. · 

Vor wenigen Jahren Yeröll'entlichte derselbe Verfasser sein~ 
\'Orzüg\iche Flötzkarte des Ruhrkohlenbeckens mit 3 Längen
und 1-1 l.!uerprofilen: das vorliegende, sehr splendid und hübsch 
ausgestattete Buch sammt dem dazugehörigen Tafelwerke ergänzt 
jene Karte zu einer Yollständigen Monographie dieses l1ervor
ragenden Kohlengebietes, das im Jahre 1890 35 213 398 t Stein
kohle förderte. In dem rnrliegenden Werke wird auch wieder
holt auf die etw<L 80 km nördlicher gelegenen l:;teinkohlenvor
kommen von Ibbenbüren und Osnahrück Bezug genommen, welche 
in dem genannten .Jahre :2.J.:2 0981 Kohle er.i:engten. 

Das Ruhrkohlenhecken ist in seinem vorwiegend nach Ost
nordost gerichteten Streichen lOU ~·m bei einer Breite von 30 bis 
40 h11 ah; tliHzführend aufgeschlossen, eine Fläche von 1923 km" 
einnehmend, ohne dass die Grenzen gegen Norden und Osten 
festgestellt wären; hieYon ist dermalen nur eine Fläche von 
1185 /;111" in wirthschaftlicher Ausbeute. Gegen Westen, Süden 
und Südost kommt da.i Suhcarbon (Cu\m- und Bergkalk) und 
DeYon in concordanter Lagerung zu Tage. Die Ausbisse des 
flöt.diihrenden Gebirges heanspruchen 51:32 ~:m". Gegen Norden nn<l 
Osten ist <lieses in discordanter Lagernng von Kreideschichten 
(Cenoman, Turon und Senon) und den jüngsten Bildungen über
deckt. Xachdem die Kreide mit il-5° nach Norden verßächt.. 
so wer<len nach dieser Richtung die Schächte stetig tiefer, wo~ 
hei die geringe Festigkeit der Kreidegesteine und ihr grösserer 
Wasserreichthum oft bedeutende Schwierigkeite:!. und Kosten be
dingen. Jlie ll!ächtigkeit de, Cenoman, das Pecten asper, . .\mmo
nite~ \"ilrians und Ammoniü•s laticlavius führt, ist sehr schwan
kend und bei Hottrop mit 1'3 111 am grössten. Das Tnron i~t \'Cr· 
treten durch einen den Bergmann orientirenden weissen ~1fergel 
mit Jnoceramus Brongniarti und Inoceramus mytiloides und durch 
den Griinsand mit Spondylus spinosus und Inoceramus Cuvieri. 
Die lllächtigkcit des ersteren ist im West~n 4111, im Osten Dl m, 
die des ganzen :-itockwerkcs zwischen ;31111 und lO:j m. Der se
none Emscher Mergel mit BelPmnites mucronatus, Belemnites 
quadratus, lnoceramus lingua und wagenradgrossen Ammoniten 
besteht aus blaugrauen. san•lig thonigen und kalkigen glau
konit.ischen l!ergelschichten, die bisher mit 245 m grösster 
Mächtigkeit durchtenft wunlen. Die Kreideschichten führen 
i'ifter auch Sool![uelleu un<l zwischen Hamm und :\Iünst.er zahl
reiche Strontianitgänge. 

Xur im änssersten W e;trande. bei Dinslaken, wurde zwischen 
Kreide und Carhon auch Tri:ts mit ~~.5111 durchbohrt, welche aus 
rot.h- und bunt.e:efärhten sandi.!,!"en und thonigen Gesteinen , aus 
,j 111 Kalkstein und -14 111 Gnls hesteht; das Kohlengebirge dar
unter \i1;gt. ganz flach. 

lnnerhalh der Schichten Jes productiven Gebirges werden 
llleeres- und Süsswasservcrsteinerungen gefunden : das Material 
zu <len Koh\enfiiiizen haben aber ausschliesslich Land-, bezie
hungsweise Sumpfpßanzen geliefert; es ist somit das westphälische 
Steinkohlengehiet eine ausgedehnte Küstenbildung, die sich west
wärts über Aachen, Belgien, Calais, Dover bis nach Cornwa\lis 
und Schottland verfolgen lässt , welche Fliitzgebiete vermöge 
ihrer Petrefactenführung und dem übereinstimmenden Liegenden 
als ident betrachtet werden. Die westphä\ischen Steinkoh\enflötzc 
sind hauptsä"111ich aus Pflanzen entstanden, welche an Ort nnci 
Stelle lebten und keinen erheblichen Transport erfuhren, was 
durch zahlreiche aufrecht und recht11·inklig gegen die Schichtung 
stehende Baumstämme, die sich in allen Ffotzhorizonten finden, 
bewiesen wird. Solche Strünke, zumeist Stigmaria ficoides an
gehörend, werden beschrieben und auch 2, darunter einer von 
Schatzlar (Böhmen), abgebildet, bei welcher Gelegenheit der 
Verfasser auch für die Selbstständigkeit der Gattung Stigmaria 
und für die Ansicht eintritt, dass diese Pflanze im hen·orragen-
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den Maasse das Flötzmaterial geliefert bat. Sowohl di'? Stigmarien, 
als auch Sigillarien waren innen hohl und hatten ein schwammiges 
Zellengewebe, so dass sie einem Wassertransporte bal<l erlegen 
wären ; es ist somit für das Rnbrhecken (auch für Ober- und 
Niederschlesien) die sogenannte Schwemm- oder Treibholztheorie 
ausgeschlossen, für welches nur die Torftheorie eine befriedigende 
Erklärung gibt. Das Vorkommen der in der Steinkohlenformation 
auftretenden thonigen Eisenerze wird auf Raseneisenerze bezogen. 

Den Zusammenhang der productiven Formation zwischen 
dem Rnhrbecken und den Vorkommen bei Ibbenbüren und Osna
briick hält der Verfasser nicht erwiesen, ebensowenig. dass 
letztere d11n hangenilsten Gliedern des Carbons entsprechen. 

Die Flötze wnrden. ehen~o wie die älteren Schichten , nach 
ihrer Ablagerung in mächtige, nach o~tnordost streichende und 
nal'h dieser Richtung mit 3- 5° einfallende Falten durch die 
gehirgsbildende Kraft geworfrn, die naeh Nordnordwest schoh, 
und weltbe von den südlich vorliegenden Eruptivgesteinen - im 
Ruhrbecken fehlen solche gänzlich - unabh;ingig war. Die Fal
tung fand am Ende der Carbonzeit statt: nach der Faltung -
vielleicht zu Ende derselben (Ref.) - bildeten sieh <lie Verwer
fungen aller Art. 

Der Verfasser unterscheidet mit Lot t n er a Hauptsättel: 
Den siidlicbsten, den Amsterdamer und den nördliehsten. und 
4 Haupimnlden: Die Wittener, die Bochum-Dortmunder. die 
Stoppenberger und die Horst-Recklinghauser. Jede dieser Mulden 
ist dnrch viele Special-Sättel und -Mulden weiter gegliedert, 
welche denselben Verlauf wie die Haupt-SäHel und -Mulden zeigen. 

Die Falten sind ferner am steilsten im südlichen Theile in 
der Nähe des Ausbisses des Grund11ebirges und werden gegen 
Norden und Osten ßacher; der südliche Fliigel einer Mulde ist 
häufig steiler, als der nör<lliche. Die Muldrn- und Sattelflächen 
(d. s. Fläthen. entsprechend dem Einfällen der ::lluldentiefsten, 
beziehungsweise Sattelrüeken gelegt) fallPn vorwiegend nach Sü
den. Eine Ucherkippung der Mulden wurde bishH nur in einer 
Grube bekannt und scheint durch eine streichende Störung be
dingt zu sein. Die Mulden (Synclinalen) sind ziemlich häufig 
durch kleine Qnerrü1·ken in geschlossene Mulden unterabtheilt, 
die jedoch nur örtliche Bedeutung hahen und den allgemPinen 
Verlauf cler Svnclinalen nach Ostnordost nicht heirren. lm öst
lichsten Theil~ der Ablagerung macht sich bereits eine Jfpbung 
des Muldentiefäten bemerkbar, was wir dahin auffassen, dass die 
Muldenlinie hier nach Westsüdwest einfällt. 

Die Störungen (Verschiel1ungen) hedingll•n Hiihenuntcrschiede 
bis zu 700111 und sind theils streichende, theils ver11uerende; 
letztrre durchschneiden das Flötzstreichen nahezu rethtwinklig. 
Erstere sind meist Ueberschiebungcn (Wechsel), welche der Ver
fasser zwar durch Sinken des Liegenden erklärt, jedoch in der 
Principienskizze und BesC"hreiliung eigentlich als eine überkippte 
Falte mit einem ausgewalzten steileren Schenkel erläutert : hin
!!"Cl!'.en findet man später markschtiderische Zeichnungen echter 
Ueberschiebungen, welche .mit Faltenbildungen in keinem clirecten 
Zusammenhange stehen. Je steiler die Schichtens!PJlung ist. desto 
steiler steht anch der Wechsel, welcher in den meisten Fällen 
nach Süden vertlächt. 

Die selteneren streichenden Sprünge (mit nördlichem Ein
fällen) gehen im Streichen in eine kleine Specialfalte iiber. Fälle, 
dass ein von 2 streichenden Störungen begrenzter Sattelrücken 
gehoben wurde, sind bisher im Ruhrbecken nicht heobachtet 
worden ; auch hierin erkennt Dr. Rn n g e einen Beweis, dass im 
Rnbrgebiete nur Senkungen vorkamen. Die streichenden Störun

gen zeigen, wie zu erwarten_ war, am liegenden Salbande Streifen 
nnd Furchen in der Fallrichtung oder wenig von ihr abweichend. 
Bisher hat man nur 3 streichende Hauptstörungen auf weiterhin 
verfolgen können, welche sämmtlich nach Süden einfallende Ueher
schiebunge n sind, und zwar: 1. Die südliche mit 5-700 m Saiger
entfernnng ; 2. die Sntansstörnng, so ziemlich dem Amsterdamer 
Sattel entsprechend, fällt 20-40° nach Siiden und überschiebt 
um 200 m saiger. 3. Der nördliche Wechsel mit 45-50° Ver
flächen und 500 m Saigerüberschiebung. 

Die Querstörungen sind, bis auf eine, durchwegs Spriinge, 
die fast ausnahmslos steil nach Osten einfallen. manchmal auch 
aus einem ganzen Spaltenzuge bestehen, in welchem das Flötz 

treppenförmig zerri~sen ist. Die Qnerstörnngen , von welch.en 
bisher 11 bedeutendere bekannt sind, und eingehender beschrieben 
'll'erden, zeigen zuweilen Rutschfläcben und Harnische. 

Die am Westrande des Rnhrbeckens im Snbcarbon anftre
tenden Erzgänge von Li n to r f und Selbe c k zeigen dasselbe 
Streichen wie die Querstörungen im prodnctiven Ca1 bon, welche 
manchmal auch dieselben Gangarten und Erze führen, wie die 
Gänge, deren streichende Fortsetzung mit einer bekannten, eben
falls erzführenden Hauptverwerfnng <les Kohlengebirges über
einstimmt. 

Der Verfasser versucht an der Hand dreier Längsschnitte 
den ursprünglichen ungestörten Verlauf der Flö1ze mittelst des 
gut gekennzeichneten :Mausegattftötzes zu construiren; aus diesen 
Profilen entnimmt man eine sanfte Muldenbildung; das Flötz 
wurde nachträglich in der Stoppenberger Hanptmulde um 665 m, 
in der Bochum·Dortmnnder um 435m und in der Wittener um 
1350111 (saij?:er) verworfen. 

Der über 2000 m mächtige Fchichtencomplex ist concordant, 
also ruhig abgelagert worden; von den nachher gebildeten Falten 
wurden die ~ättel zum Theile weggewaschen; die F!usslänfe 
folgen stellenweise den ~törungen. 

Im Hubrhecken lassen sich sehr bestimmt 5 geologische 
Horizonte - Flötzzüge - mit Hilfe der leicht wiederzuerken
nenden Grenz- oder Leitflötze unterscheiden, und zwar sind vom 
Liegenden zum Hangenden vorhanden: 1. Magere. 2. Ess- nnd 
Flammkoblen, 3. Fettkohlen, 4. Gaskohlen und 5. Gasftammkohlen· 
Partie, welche Bezeichnungen sich auf gewisse Eigenschaften der 
Kohle beziehen, und darum nicht glücklich gewählt sind , weil 
die Kohle d esse 1 b e n F!ötzes sich im Streiehen erheblich än
dern kann; so z. B. nimmt die Backfähigkeit im Allgemeinen 
nach Osten zu. Ehenso führen die Bänke (Packen) desselhen 
Flötzes verschiedene Kohlen11ualitäten. Die Charaktere der ge
nannten Kohlengattungen wolle man in )[ u c k's Steinkohlen
chemie nachlesen. Der Gasgehalt (!er Kohlen und mit ihm die 
Schlagwettergcfobr nimmt, ebenso wie die Mächtigkeit der Kreide
überdeckung nach Norden, beziehungsweise Osten hin zu; doch 
hängt mit diesem Factor allein die Kohlenqualität nicht zusam
men, es miissen hitibei auch andere Factoren, z.B. die Verschieden
heit der Pflanzen, mi1gewirkt haben, weil der unterste Flötzzu!!; 
stets gasärmere Kohlen liefert, als die höheren'), da ferner auch 
die Bänke desselben Flötzes verschiedene Kohlen führen, wäh
rend im Sattel und iu der ::llulde desselben Flötzes die Kohle die 
gleiche Backfähigkeit zeigt. Was die Betbeiligung der F!ötzzüge 
an der Förderung anbelangt, so ist die der Ess- und Fettkohlen
partie mit 57,41°/0 die wesentlichste. 

Zur Gliederung wurden ferner folger.de geologische Eigen
thümlichkeiten benützt: Der tiefste Flötzzug enthält feste Sand
stein- und feste und harte Conglomeratschichten , welche weiter 
oben fast ganz fehlen, da hier zwischen den Flötzen ein meist 
bläl1ender Scbieferthon vorhanden ist; der tiefste Zug schliesst 
reichlicher Sphärosiderit ein und enthält Lagen von körnigem 
Spateisenerz, von Black band und Phosphorit, die weit1::r oben 
entweder nur spärlich auftreten oder auch gänzlich fehlen. In 
den obersten Horizonten tritt Cannelkohle auf, während Reste 
von !tleeresthieren sowohl in (!er mageren, als auch in der Fett
kohlenpartie vorkommen.') 

Der Verfasser beschreibt diese einzelnen, für die Flötzidenti
ficirnng wichtigen Behelfe nnd bildet auch die wichtigsten und 

1) Dass die ältesten und überdies auch noch unt~r 
gröFstem Gebirgsdrucke stehenden Flötze den Zustand der reich
licheren Entgasung hinter sich haben und ihre Kohlen sich deu 
.Antbraciten nähern, ist gar nicht befremdend, umso weniger, als 
diese Flötze zumeist in den engeren, d. h. stärker gepressten 
!tlulden abgebaut werden: so sei in dieser Hinsicht anf das Vor
kommen des cisappalachlschen .Anthracites, des appalachischen 
Semi-Anthracites und der transappalachischen Block- und bitumi-
nösen Kohle verwiesen. Ref. 

') Eine etwas schärfere Charakterisirung der einzelnen Flötz
zäge, die sich zwar zerstreut vorfindet, und insbesondere die 
Charakterisirung der Leitflötze wäre sehr erwünscht gewesen. 

Ref. 

4 
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einzelne Niveaux kcnnzeic hnencle Thicrversteinerungen ab. E~
zöglich der Pßanzenvcrsteinerungen sei hervo~gehohen, dass. die 
Calamiten, Asterophyllitcn. Sigillarien, Stigmar1en, Farne, Lepido
dendren und Nöggerathien in allen 5 :b'lötzzügen vorkommen, 
dass also während ihrer Bildungszeit dasselbe Klima herrsc~te 
und dass es nicht versucht wurcle, einr Gliederung nach den em
zelnen Pllar.zen arten clurchzuführen, cla bisher nicht nach 
:-ichicbten, sondern nur nach Schächten gesammelt wurde. 

Das specifische Gewicht. der Steinkohlens~rten des „ R~hr
heckens schwankt zwischen ] .~5 uncl ] ,-! ; lOt Kohlen benothigen 
folgenden durchschnittlichen Laderaum: l'nsortirte Förderkohle 
11,0 m8 

, 8tückkohle 12.2~ 111'', Würfelkohle 12,ß4 m'. Nuss· 
kohle l 2.!J4111 3, C:rnskohle ll,8(i 111 3• Frische Förderkohle ~iegt 
im Durchschnitte !Jl kg per l hf, was gegenüber dem Gew1cl~te 
von LH kg der anstehenden Kohle e_rner Aullockerung um 44 'i 
entspricht. Bei Feldesberechnungen wird voraus;.:esetzt, dass 1111 
Flütz 1 t \" ~rkaufskohle gibt. 

Der 2., weitau~ umfangreichere Theil hat zumeist nur ört
liches Intere~se; er schildert die einzelnen Flötzzü~e und Fl~tze, 
sucht gut charakterisirte Leitlliitze heraus nnd hcz1eht au~ diese, 
unter Berücksichtigung cler :\lächtigkeit und Art der z_~l'ISChen: 
mittel, die in verschiecleneu firuben aufäeschlossenen Flotzc, bei 
welcher Arheit selli.<tredend auch die schon früher erwähnten 
Behelfe zur Flötzidentiticirnng herane-ezogeu werden. Die F.ötz
zäge werden an der Hand \'ieler Einze'querschnitte lieschr.ieb~u, 
die vielen Aufschlüsse unter einander verglichen, das Verhaltmss 
der '.\[ächtigkeit jedes Zuges zu jener der einzelne~ hauwürdig~n 
Flötze auf Grund vieler Einzelbeobachtungen ermittelt und die 
Lagerung.~1·erhältnisse der 5 Flötzzüge eingehend besprochen,. 

Im höch~ten derselben tritt in den Schwa1·.:kohlenßotzen 
Cannelkohle schmitzenftlrmig auf, von welcher der Verfasser 
Yermuthet dass sie aus Moosen enistanl!en sein dürfte. was 
jedoch mit Rücksicht auf gewisse Lignite und lignitische Braun
kohlen nicht wahr"cheinlich erscheint. 

Aus dem 2. -Theile wäre noch hervorzuhehen, class die 
:\[ächtigkeit der bisher efächlo•senen 5 Ziige :!.35(1111, die cler 
<'ingeschlossenen bauwürJigcn Flötze (mindestens U,5 111 stark), 
<leren durchschnittlich 71 , hiichstens 91 g-ezählt n·erdcn . b9 m 
heträl!t, so dass die ~lächtigkeit. eines bebauten Flötzes durch
schnittlich 0,9111 beträgt; 2\lächtigkeitcn iiber :2 m sincl selten. 

Der 3. Theil dieses lehrreichen Buches ist den wirthschaft
licben Verhältnissen g-ewidmP.t. Daraus wollen wir unter Verzicht 
auf die historischen .Mittheilungen über den öOO Jahr.: alten 
Kohlenbergbau und die miude~tens ebenso alte Eisenindustrie, 
sowie auf die der Neuzeit entnommenen statistischen Angaben 
nur Folgendes hervorheben. Dermalen sind noch mindestens 
30 Milliarden Tonnen Kohle in dem bisher anfgeschlossenen 
Becken vorhanden welche die Erzeugung von 18!Jl vorausgesetzt, 
808 Jahre ausrei

0

chen wurden' jedoch bei einer 1 ,procentigen 
Förderungsznnahme einen Vorrath für :1:25 .Jahre, bei„ ein~r T~efe 
his nnr 1000 m für :!47 .Jahre abgehen \\·ärden. Berucks1chhget. 
man, dass die Erzeugung nicht plötzlich, sondern nur allmählich 
abnehmen wird so erhöht der Verfasser die gegehenen Zahlen 
auf 500, beziehungsweise 300 .Jahre. Bei diesen Berechnungen 
sind die gewiss vorhandenen. cloch noch nicht erscl~losse_nen und 
in Tiefen von mindestens 70U /11 gelegenen Flötze mcht rn Rech-
nung gezogen. . 

Der Ruhrbera-bau hat einerseits den Vortheil, dass er erne 
werthvolle, grosse°;.theils cokebare Kohle (über 15° '0 werde~ jetzt 
vercoket) fördert, hingegen folgende Nachtheile ~u . übern:rnden: 
Stellenweise grosser Wasserreichthum in den Kre1desch1chten; 
steile Flötzstellung und mürbe Kohle; häufig blähendes Neben
gestein; grosser Wetterbedarf (mindestens 2111" pro ~ruhenar
beiter), der theils durch saugende Yentilatoren. the1ls durch 
blasende Compressoren gedeckt "ird; in Folge reichlicher Berg
mittel sind manchmal ausgedehntere Aufbereitungsanstalten noth· 
wendig; Bodensenkungen 1) bedingen nebst anderen Schwierig
keiten auch solche gf'genüber bestehendrn Wasserläufen. 

') Dass die hiebei eintretende Volumvermehrung des Sand
steines bis 50° 0 beträgt (S. 216), därfte ein Druckfehler sein. 

Ref. 

Die Selbstkosten per 1 t verkaufter Kohle stellen sich durch
schnittlich auf 7 ~[ (:i,fi hi8 8 BI), hei einer J ahresleistun!!: des 
Arbeiters (8 Stunden Arbeitszeit, in heissen Orten 6 St.) von 278t. 
Die Verschiffung am Rhein steigt trotz seiner Uferbahnen, welche 
Verkehrswege sich eigentlich gegenseitig fördern; hingegen fiel 
die Ruhrverschiffu ng auf Olß°lo des Versandtes, da die an der 
Ruhr gelegenen Zechen schon vielfach verhaut. sind. Auf ?ia 
grosse Iledeutung der Canäle, in, besondere des Emscher wird 
hingewiesen. Der Kohlenabsatz reicht nach Holland, Belgien, 
Frankreich, in die Ileichslande und Schweiz, nach llittel- und 
Süddeut~chland, Italien, Oesterreich, und die Ver~chift'ung er
streckt sich auch auf überseeische Häfen. Die ßergbaue, welche 
über eine Dampfkraft von 250000e verfügen, benöthigen 5°.10 
der Förderung. 

Sehr bemerkcnswerth sind die Worte Run g e's über die 
Arbeiterverhältnisse , welche zwischen dem Arbeitgeber und 
-Nehmer vermitteln. 

Den Schluss dieses vorzüglichen ßuches, dessen vielumfassen
der und gründlich durchgearbeiteter Inhalt im vorstehenden Re· 
ferate nur angedeutet werden konnte, bildet ein Zechenverzeich-
niss unter Hin weis auf den Text. H. Höfer. 

Brockhaus' Conversations-Lexikou, 14. Aullage. 
Der 4. Band (Caub - Deutsche Kunst) umfasst 1Ul8 gr 8° 

Seiten und enthält als Beigaben 1:2 Karten und Pläne, 16 der 
Technik, 13 der Kunst und 5 der Naturgeschichte gewidmete 
Tafeln, abgesehen von vielen in clen Text „ein~efögten Hol~
schnitten. Dass Brockhaus stets den Bednrfmssen der Zeit 
vollencls gerecht wird, kann auch daraus entnommen werden, 
class er 38 Seiten clem "Dampf" widmet, wovon wir die Schlag· 
worte: Dampfbad, Dampfbagger, Damplbodencultur, Dampfgeschütze .• 
Dampfkessel und die Gesetze hierüber, Dampfhammer, Dampf· 
maschine, Dampfsl'hift' und Dampf~chiffverbinduogen herausheben 
wollen. Nebst vielen bei anderen Schlagworten· eingestreuten, ins
besondere auch statistischen Notizen liudet das Berg· und Hütten
wesen wiederholt eingehendere Beachtung, wie z. ß. unter den 
Stichworten: Centralvcrein deutscher Ei~en· und Stahl industrieller, 
Dampfhammer, Desintegrator, Detonator u. s. w. . . . . 

Der 5. Band (Deutsche Legiou - Elektrodiagnostik) ist 
eben so stark, wie der 4. Band und enthält 2:2 Karten und Pläne, 
~ der Kunst, 13 der Technik, 17 der Naturwissenschaft und 
:;! Verschiedenem dienende Tafeln. Die Kunsibeilagen zu beiden 
Bänden sind manchmal wahre Meisterwerke. Ein Viertel des 
5. Bandes handelt vom Deutschen Reiche, deutscher Literat.ur. 
deutschem Rechte u dgl., ist ausserordentlich reich an Karten, 
darunter auch eine geologische und eine industrielle und anderen 
artistischen Beigaben, so dass Brockhaus auf alle Deutschland 
bezüglich!'n Fragen zntreff'end Auskunft zu geben.vermag. F~rner 
sind fast 90 Seiten dem Eisenbahnwesen. !l Seiten der Eisen
er.:eugung und 33 Seiten der Elektricität gewidmet, wobei jedoch 
zu bemerken ist dass das letztere Capitel noch nicht abgeschlossen 
ist und verschi~dene Theile desselben unter anderen Stichworten 
abgehandelt werden; so z. ß. hat derselbe Baud den Dynamo
maschinen öher 8 Spalten gewidmet. 

Schon aus diesen Andeutungen dürfte hervorgehen, dass 
Brockhaus vollends der J ett.tzeit gerecht wird, wozu wir noch 
bemerken wollen, dass seine Karten, z. B. jene von Ostafrika, 
auch die netJ.esteu Entdeckungen berücksichtigen, dass er unter 
dem Schlagworte "Dännschlift'e" auch 6 vorzügliche colorirte 
Bilder von verschiedenen Gesteinen gibt, eiue Reichhaltigkeit und 
Gediegenheit bietet, die auch den höchsten Anforderungen gerecht 
zu werden vermag. Die Red a c t i o n. 

Am tli ehe s. 
Seine k. und k. Apostolische Uajestät haben mit Allerhöchster 

Entschliessung vom 19. Februar !. J. dem )laterialverwalter 
Clemens F o r b ach in Pfibram aus Anlass der von ihm erbetenen 
Versetzung in den bleibenden Ruhestand, iu Anerkennung seiner 
vieljährigen tadellosen und pflichttreuen Dienstleistung das goldene 
Verdienstkreuz mit der Krone allergnädigst zn verleihen geruht. 
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Der allgemeine Bt•rg·manm;tag i11 l\lagcnf11rt im .JahrP 189:~. 

Auf dem letzten im September 1888 zu Wien ab
gehaltenen BergmannRtage wurde beschlossen , den 
nächsten allgemeinen Bergmannstag nach drei .Jahren, 
das ist im .Jahre 189 I, in J{lagenfurt abzuhalten. Die 
Section Klagenfurt des bcrg- und hiittcnmiinnisehen 
Vereines für Steiermark und l\ärntcn bet.rnehtcte es als 
Ehrensache, die Vorbereitung·en zu diesem Bergmanns
tage in ihre Hand zu nehmen und hat dieslllben auch 
alsbald in Angriff genommen. 

Als im .Jahrll 1P88 der vorerwiihnte Beschluss ge
fasst wurde, konnte auf einen zufälligen Umstand, welcher 
sich nachtrilglich als ein gewichtiges Hinderniss erwies, 
noch nicht Rücksicht genommen werden. Es w'ar dies 
die auf das .Jahr 1890 fallende 5Qjllhrig·e Jubilllums
feier der k. k. Bergakademie Leoben , für welche 
umfassende Vorbereitungen in Leoben getroffen wurden, 
und welche den verschiedenen hieran sich betheiligernlen 
montanistischen Körperschaften und sonstigen Theil
nehmern auch materielle Opfer auferlegte. Der Wichtig
keit dieser Feier entsprechend hat sich dieselhe auch 
grossartig gestaltet; ungefähr 300 Gilste des In- und 
Auslandes fanden sich an dem SitZll jener montanistischen 
Hochschule ein, an welcher die meistem von ihlllln ihre 
fachliche Ausbildung erlangt hatten, und dadurch wurde 
diese Feier , ohne dass dieR ursprünglich beabsichtigt 
und ausgesprochen war, gewissermaassen zu einer zweiten 
Auflage des Wiener Bergmannstages. 

Es drängte sieh nun von selbst der Gedanke auf, 
dnAR iiin kurz darauf folgender, auf ilas .fahr 1 R!ll 

fallender Berg·mann~tag· kaum anf eine zahlreiche Be
theilig-nnl!,' rechnen diirfo, ebenso, dass es der Opfer
willigkeit der Gewerkschaften nnd sonstigen 'l'heilnehmer 
nnmiiglieh zug·cmnthet. werden könne, nach einer so 
kurzen Frist neuerdings die !llittlll fiir eine derartige 
\"er;rnstaltnng zur Verfiigung· zn gtclleu_ Demgemliss 
wurde alshald von maassgebender Seite der Gedanke 
:mgercgt, den lR!ller T:1g au~fallen zu lassen und nach 
einer 5jilhrigen Periode auf das .fahr 189:: zu verlegen. 

Es hlicb sonach, trotzdem nun von Seite der Section 
Klagenfurt. Milhe und Kosten für die vielfachen Vor
bereitnngen vergeblich aufgewendet waren , doch nichts 
Anderes ilbrig, als dieselben vorlitufig einzustellen und 
filr den splttoren Termin von 1893 von Neuem wieder 
aufzunehmen. 

Das ist denn nun auch geschehen und es hat sich 
das Vorbereitungseomit1\ filr füm Klagenfurter Berg
mannstag von 1893 bereits eonstitnirt, ebenso auch drei 
Subeomiti·s f'llr die verschiedenen Zweige der zn treffen
den Vorbereitungen gewilhlt. A 1 s 'I' er min f il r d i c 
Abhaltung dieses Tages wurde vorl!lufig 
die Zeit vom 14. his inclnsive 17. August 
1893 bestimmt, ebenso sind im Allgemeinen die 
Grnndzllge des Feste!! festgestellt, llbor welches seiner 
Zeit das delinitive Programm das Nilhere bringen wird. 

Wir hoffen , dass die von so vielen Seiten bereits 
bethätigte werkthiltige Unterstutznng es der Section 
Klagenfurt trotz ibrer beschrllnkten Krllf'te und Mittel 
ermii~liehm1 wercie, clie~11 Fllicr in wlil·dig-r.r Wci~c zn 
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veranstalten und durchzuführen , ebenso den Theil
nehmern, welche bei dieser Gelegenheit nach der Haupt
stadt des uralten Montanlandes Kärnten kommen werden, 
Alles zu bieten, was mit den vorhandenen bescheidenen 
Mitteln und Kräften überhaupt geleistet werden 
kann. Das kleine Land blickt als Montanland auf eine 
nahezu 2000jährige ehrenvolle Vergangenheit zuriick 
und seine N atursehönheiten sind , als tbeilweise ausser
halb der grosscn europäischen Touristenroute gelegen, 
noch vielfach nicht genügend gekannt und gewürdigt. 

Wir ricbteu an Alle, welche dem Bergmannsstande 
entweder selbst angehören, oder demselben doch nahe
stehen , die Bitte , nicht allein für die möglichst ausge
dehnte Bekanntmachung dieser Veranstaltungen Sorge 
zu tragen, sondern auch durch werkthätige Theilnahmo 
das ganze Unternehmen zn unterstUtzen, damit dasselbe 
zur Ehre des heimischen Bergmannsstandes auch g!Uck
lich und erfolgreich zu Ende geführt werden könne. 

Klagenfurt, im März 1893. 
Für das vorbereitende Comitl.•: 

F. Seeland. 

Kohlenstoffsteine heim Hoclwfenbetr-ieb. 
Ueber die Verwendung von Kohlenstoffäteinen zur 

Ausmauerung des Bodens, Gestelles und der Rast der Hoch
iifen wurde in dieser Zeitschrift bereits referirt. 1) 'l'h .. l u n g 
berichtet nun~) llber seine bei der neuen ZustellnngAart ge
machten Erfahrungen, welche zwar die anfangs gehegten 
Erwnrtungen nur zum Theil befriedigen, doch noch nicht 
als abgeschlossen zu betrnehtou llintl und bei der fort
schreitenden Verbesserung in der Herstellung des Materials 
immerhin eim1 vortheilh:ift.c Verwendung dcs~elben in Aus
Hicht stellen. 

Bei einem der zwei mit Kohlenstoffsteinen zuge
stellten Hochiifen war der 0,8 111 dicke Bodenstein nach 
wenigen Wochen nicht mehr vorhanden, während die 
Gestellwände keine wesentliche Abnutzung zeigten. Dieses 
ungllnstige Resultat ist dem TJmstancle znzmiehreiben, dass 
der ßodenstein ans kleineren prismatischen 8tiicken be
stand, durch tlcren Fugen das Jlüssige Hoheiscn nach 
und nach in solcher Meng·e sickerte, dass die 'I'hcile 
des Steines gehoben wurden und an die Obertläehe deH 
Metallbades emporstiegen, wo dieselben schwimmend zu 
bemerken waren; auch hatte das Material nicht die 
genUgende Festigkeit, um der hestilndigen Einwirkung 
der wallenden Flilssigkeit und cles Winddruckes hin
reichend zu widerstehen, wilhrend die durch das Gewicht 
des anfliegenden Mauerwerkes Yon Gestell und Hast fest
gehaltenen l'.mfangssteiue hci ihrer kleinen Obertläche 
keine Lockerung erlitten. Bei dem zweiten Hochofen 
war der Roden ans zwei gleichen Lagen von 8teinen 
grösserer Dimension hergestellt; derselbe hielt betriicht
Iieh länger au;;, doch war auch hier nach einigen 
Monaten die obere n,5 m dicke und noch schneller, 
binnen weniger als fi Monaten~ clie untere Schicht 
zerstört, zu welchem Misserfolg die damals noch umrn
Hlngliche Constrnction und obenfalls zu geringe Festig
keit des Bodensteines lieigctragen haben diirfte. Die 
Gestellwiinde dagegen hielten sich wieder gut. 

Aus den gemachten Beobachtungen schliesst .Tun g, 
tla~s bei Anwcndun:r 'erhiiltnissmllssig grosser Steine 
hmmnders eine solide Ausflihrung des Bodens anzustreben 

1
) Nach einem Yortragc von Th . .Tun g, V:~Ol, S. :j1 J ; s. 

:rn1·h 18U2, S. 149. 
') Zeitsr.hr. d. Ye1·. dP.ut. Ing., 1893, d'i. Bd., S. ~79. 

und für eine starke Verankerung des Gestelles uncl 
Bodensteines dmch Eisen Sorge zu tragen sei. Der 
gew!inschte E1·folg lässt sich dann um so mehr erwarten, 
als nach den vorn Generaldiroclor Hupe r t z in l\Iechcir
nich gemachten Erfahrungen die bei den ß I e i - Schacbt
i\fen schon 1 8G6 zuerst versuchten Kohlenstoffäteinci sich 
Hehr gut hewilhren und gegen diCI fünwirl:ung der dort. 
hcdeuteud hilheren Temperatur, sowie lle1· Sehmelzprodnctr. 
sich rnlliltii.ndig indifferent vorhalten, auch viel sciltcincit· 
uncl in gerinµ;erem 1\faasso zur Bildung YOn Ofensauen 
Veranlassung geben . als das früher zur Anfertigung 
des Tiegels verwendete Gestubbo aus 2 Th. Lehm und 
1 'l'h. gemahlenen Cokes. 

Die neueren grö;;seren St.eine sollen eine bedeutende 
FestigkPit hesitzen uncl daher schon mit O, 7 his 0,8 m 
Hiihe uncl 0,4 auf 0,-1-1! m Seitenliinge ausgeführt werden 
kiinnen; dim;elhen sind zweifolloi; ein vorzügliches Material 
für die M:rnerung der Rast und gestatteten auch, die 
Gestcllweite von den früheren 2,5 bi~ 2,8 111. auf die 
wesentlich griisserc Dimension von 3,2 bi~ 3,5 rn zu 
erhöhen. 

Wenn endlich der Kohlenstoff-Bodenstein nach kurzer 
Zeit verschwunden und au dessen Stelle eine Ofensau 
entstanden ist , so wird diese selbst, und zwar um so 
besser, je griisscr sie iiit, als Bodenstein verwendbar 
sein, indem man rings um die nach dem Ausblasen bloss
zulegende Ofensau einen enganscbliessenden Mauerkörper 
aus Kohlenstoffstein allein oder in Verband mit feuer
fostem Material auffiihrt. welcher den Durchmesser des 
früheren Bodensteines erhält, gehörig armirt wird und 
der Gestell- und Rastmauer zur Unterlage dient. In 
Wostphalen sollen schon seit .Jahren Hochiifen auf alten 
Ofensauen aufgebaut werden. Allerdings verursacht 
die erste A nlagc eines solchen Bodensteines , der ein 
(iuantum von 150 bis 200 e Roheisen enthält, bedeutende 
Kosten, welche indessen nur einmal zu tragen sind uncl 
sich viel niedriger stellen, als die einer Anlage mit feuer
festen oder Kohlenstoff-Bodensteinen. Durch stilrkere oder 
schwllchere Berieselung des Gestelles mit Wasser kann 
man mehr oder weniger KUhlung erzielen und auf diese 
Weise, wie bereits erprobt, die Sohle des Gestellraumes 
beliebig hüber oder tiefer halten. H. 
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Hit• Roheisell}ll'Oclut·tiou iu den Yer. ~taatt•11 Yoll .Kordamerika im .Jahn• HoJ9:!. 
Die Gesammtproduction an Hoheiscn für das Jahr 

1892 übertrifft, nach deu Angaben der „American Iron 
and Steel -Association", die Production von 1891 um 
877 130 gross-tons (i1 2240 lbs), steht aber geg·cn die 
Production des Jahres 1890 um 4f> 703 gro8s-ton8 zurück. 
Die Production von Holzkohlen-, Cokes- und Anthracit
Roheisen betrug im Jahre: 

1890 1891 189:! 
9 202 703 8 279 870 9 157 000 

Es ist bemerkenswertl1 , dass im Jahre 1892 die 
erste Jahreshälfte eine grössere Prodnction aufweist als 
die zweite, wilhrend in den rnrhergchcnden Jahren ge
rade das Gegentheil stattfand. Trotz der Mehrproduction 
ist also auch ein Zurückweichen der Production zu ver
zeichnen und es wird angenommen , dass ein weiterer 
Niedergang zu erwarten ist. 

Production von Holzkohlen-Roheisen 

Michigan . 
Wisconsin 
Alabama* 
Tennessee* 
Missouri . 
Ohio . 

(in gross-tons): 

184 4 21 Georgia* . 
82 126 Maryland* 
79 456 Texas'~ 

50 189 MassachusettR 
28 052 Oregon 
18 !187 Kentucky':' 

Connccticut l 7 107 Virginia':' . 
New-York l li :!38 North-Caroliua':' 
Pennsylvania. 11 810 

~) !150 
9 760 
8 613 
7 946 
7 62~ 
il 19!1 
1 72!1 

310 

Die Gesammtproduction rnn Holzkohlen - Hohcisen 
betrug: 
im .lahrr. 
1892 
1891 

] . Halbjahr 
279 !Hf> 
2f>!l 010 

~:. Ilalhjahr 
2 f> 7 'i06 
:n 7954 

:!:usammen 
:i37 ü21 
f>7G!lß4 

l'roduction von Cokes-Hoheiscn 
(in gross-tons): 

Pennsylvanien 2 701 063 Maryland':' 89 371 
Ohio . 1202 926 New-York G5 851 
lllinois !.l-:19 450 Kentucky':' 53 34 9 
Alabama* 835 840 Colorad<; . 32 441 
Virginia*. 341118 Missouri . 28 9ü8 
Tennessee* 249 892 Minnesota 14 071 
West-Virginiao;. 154 793 Indiana 7 700 
Wisconsin 92 835 North-Carolina':' . 2 598 

Die Gesammtproduction an Cokos-Hoheiscn betrug: 
im Jahre 1. Halbjahr ~. Halbjahr Zusammen 
1892 3 558 069 3 264 197 6 822 2üli 
1891 2 202 044 :3 634 754 5 836 798 

Production von Anthracit-Hoheiseu 

( i u gross· tons) : 

Pennsylvanien . 1 ·180 n32 j New-York . 
Xcw-Jerse~- 87 !17G. 

Die Gesammtproduetion betrug: 
im .fahre 

1892 
1891 

1. Jahreshälfte 

931 69\l 
!)07 053 

:!. Jahreshälfte 

865 414 
!-l590!'i5 

. 228 206 

Zusammen 

1 797 113 
1 866108 

nie Gmmmmtproduetion 
Staaten betrug- : · 

der vor~tehenden Einzel-

im .Jahre l . .Jahreshälfte 

1892 J 769 683 
1891 3 3ß8107 

:!. Jahresbülfte 

4387317 
,1 911 763 

Zusammen 

9 157 000 
8 279 870 

Pennsylrnnien nimmt die leitende Stellung in dieser 
l'roduction ein mit 4 193 80i:'J ::ross-tons oder mit nahezu 
4ßO/u der Gesammtproduction. 

l'roduction von Bcssemer-Roheisen 

(in gros~·tons) : 

Xach der lfohe der Produetion geordnet haben 
erzeugt: 

l'en ns,vl vanicn 
llliuois 
Ohio . 
\Vest- Vir)!ini:1 
New-York 
~laryland 

~lis~onri . 

2 18~1 'i:IU Color:ulo 
~OU lili 1 Kentucky 
tiil\l 18:1 l\ew-Jcr~e~

l[J-1 7~l:I Mi1111esot:L . 

1337:!:11 ~orth-Caroliua 
1-\H 224 WiR<~Ol!Rin . . 
H !lr>O 

!:114Hi 
:!4 :l57 
17 225 
14 071 

2 908 
2 800 

l>ie in der olieron Tabelle mit einem ':' versehenen 
11c11n 8iid-~taatc11 haben im .Jahre H\92 ihre - hie jetzt -
hiichstc Prod1wtion crrcieht: tliese bet.rng J'Ur die neun 
~ild-~taatm1 im .lahre 

18~0 

g·ross-tons 1 7.J.J lliO 
1891 

1 708 96t.i 
18~2 

1890167 

In den Roheisen erzeugenden Rtaaten stehen ins
gesammt 53i:l J-loeh1ifcn. Von diesen waren indessen 
wiihrend des .Jahres 1892 1111r f>0° o null während des 
Jahre8 ltl!H nur 52° 0 in Betrieb. Aus nachstehender 
Tabelle ist ersichtlich , wie sich diese J'roccntsätze -
für die Jahre 1892 und 18Hl - auf die verschiedenen 
Oefcn verthcilen. Die Tabelle weist zugleich aus , wie 
viel Oefcn in jedem der Yier .Jahresviertel im Betriebe 
waren. 

Anzahl der in Betrieb befindlichen Hochöfen für das Durchschnitt 

Oefen betrieben mit Gesarnmt- -- . --

z:1hl ,Jahr 1 erste zweite dritte vierte Anzahl in °/0 •Quartal ' (tunrtal l!uartal <1uartal 

118 1892 .J\1 ·1'1 ·U 11 44 37 
1891 55 ·11 :);~ 5:') 51 43 Holzkohle. 

;!:"J9 189.~ 164 148 1'J3 132 144 56 
1891 127 106 1i):) 162 137 53 Cokes ... 

15ü 18~!2 92 Rü ß8 69 77 50 
tR91 !J:"i !III 84 ~ti R!I 57 Anthracit . 

l* 
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Die Tabelle markirt für das J11hr 18!:1~ deutlich 
das vorher erwähnte stetige Fallen der Roheisen-Production 
in diesem Jahre durch die niedergehende Zahl der in 
Betrieb befindlichen Hochöfen. 

Die nachstehende Tabelle gibt die .Anzahl der Oefen, 
die sich in jedem Staate befindet, die aber - wie vor
her erwähnt - nur zum Theil in Betrieb waren. 

Anzahl der vorhan- Gesammt-Hoheisen.: 

Bezeichnung denen Oefen für prod urtion für das ; 
--~------- Jahr 1892 . 

'der einzelnen Staaten ~ , -~ · ,:, ~ : '· :C 
.!.C = ~ ·Ö ..c: [5 ~ in in " i 8 "'1~ilJ:lß C!lN gross tons · 0 • 

Keun Süd·Staaten . 8() iiü 136 l ~!:lü Hi7 20,64 ' 
Pennsylvanien 69 'l.'() : J.'j i2(J7 4 193 805 45.80 i 

Ohio 53 !J 
i 

t32 i 221 9D/ u::-io 1 
1 

i Illinois 19 1 
! l!J 949 '150· 10,:) 1 

Wheeling-District ~, j 9 
New-York 7 19 5 27 310 2951 3,41) 
l\füsouri . 6 2 8 57 U20 0.6 
Wisconsin 4 4 H 174 961 l, !I 
Colorado . :J 2 ;32 -141: (J.il 
Indiana 2 2 'i 'IUO U,08 ! 

Minnesota l 1 14 07 t! 0,16 ! 

New-Jersey. 12 12 87 !175i 0,96 
Neu-England 13 13 25 053! 0,27 1 

~ lllichigan. 20 20 184 421 1 2,20 
! Washington j l 

Oregon 1 1 7 6:~8 0,09 
Total . . 1259 J.'i(i llH ii:-rn / !I Jfi7 0!111 100 

Von den neun 8iid-8taaten liesitzt Alaliama ;17 Oofon 
auf Cokes und 13 Oefen auf Holzkohle. Alabama zu
nächst steht Virginia mit hezw. 20 uncl 1 :i Oefen. 

Beide Staaten zusammen verfügen somit über 61°/0 der 
Gesammt-Ofenanzahl des Südens. R. V. 

Aufschwung der Kohlenproduction in den 
Ver. Staaten von Nordamerika. 

Im Laufe der letzten zwölf Jahre hat sich die 
Production von Anthracit-Kohle beinahe verdoppelt. Die 
Production der bituminösen Kohle (Steinkohle) hat sogar 
das 2, 6fache erreicht. In short-tons (:i. 2000 Pfund) aus
gedruckt, erweisen die folgenden Zahlen den Aufschwung 
der Production: 

1880 
1890 
1891 
18fl2 

Anthracit-Kohlc llituminöse Kohle 

28 649 812 
45 600 487 
49 500000 
52 000000 

43 831 758 
95 629 026 

100000000 
110 000 000 

R. V. 

Productiou von Bessemer- Stahlingots und 
Bessemer · 8tahlschienen in den V ei;. Staaten 

von Nordamerika im Jahre 1892. 
Die grösste Production von Bessemer - Stahlingots 

hatte bis jetzt das .Jahr 1890 aufzuweisen, in welchem 
3 688 871 gross-tons fabricirt wurden. Diese Leistung 
ist aber nach der Statistik der „Amerie:m Iron and Steel
Association" von der l'rodnction im .Jahre 1892 um 
,i 72 100 gross-tons libertroffen worden. Die nachstclrnude 
Tabelle schliesst die Production von „Robert Bessemer" 
und „Clapp- Griffith" uncl ebenso die Production von 
Stahlguss in gross-tons ein. 

B c s R e m e r - S t a h 1 i n g o t A. 

T ,,. -, ~\)·! ·! . . Jal:n·slmlftc rnu2 I-
1 

:-; 1. a " 1 (' 11 .lalir„,J,;ilrtl' 
li c s a ll1 III t 11 r 0 •I 11 c t i () n i III 
--------· ----- - -

Jahre· 18!12 Jahre 1891 

i 
1 

J Pcnnsylrnnicn 1:dtl501 
Illinois 437 <1G7 

1 Ohio ·W0!1.J6 
Diverse 202111 

'l'otal . 2 1!58 !121'1 
1 Ulapp-Gri:ffith ;)tj 974 

Die Statistik für BcsHemer-Stahlingots ergibt, dass 
die Production im .Jahre 1892 diejenige von 1891 um 
219 350 t ttbertrilft. Ein verhältnissmässig kleiner Betrag 

1 
l 1G9 508 

44:-J 167 
211 036 

1 278 33:-l 
.~ 102 044 1 

30 552 
1 

2 3880U 
880 234 
411982 
480 74.J 

4 HiO 912 
67 52!> 

2 0,18 330 
605 921 
33;~ 666 
259 500 

:-J 247 417 
65 389 

ist von gekauften Blöcken ausgewalzt und nicht in die 
Statistik aufgenommen. 

B e R s e m e r - 8 t a h 1 s c h i c n c n (aller Querschnittsformen und Gewichte). 

1 

„ .:_ „ Gesammtprocluction im 1 
St a o. t e n 1. Jahreshalfto 1892 2. Jal1reshalfte 18fl2 ---------- - --- ---------------- -, 

Jahre 1892 1 Jahre 1891 
!~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~ 

1

1 

PennHylvanien ·!74 018 411 634 895 G52 849 556 1 

Illinois . . . 240 925 209 G28 450 553 364 725 
[

1 

Diverse . . . 57 49:) 65 045 122 538 25 112 1 

1 'fotal . 7 721 43li 6 8li3 307 1458743 1239 393 1 



lGß 

Die 'l'abelle zeigt, dass die Producti11n ron 18fn 
erheblich von dei:jenigen des Jahres 18D:? iibertroffen 
wurde. Dagegen ist die enorme Prodnction des .Jahres 

1890 noch um B38 74G gro>is-tons höher als die '·ou 
1892 nnd betrug im Ganzen 1 7fli ,:189 gross-ton~. 

R. V. 

ßergrechtlichr E111scheichrngen ans dem .lahm 1891. 1
) 

A. Schürfen. 
Nr.1. Prllfung der Hech tsgiltigkeit eines 

F r e i s c h u r f e s. U n r i c h t i g e A u f s t e 1 1 u n g d e s 
Schnrfzeichens und Hichtigstellung des 
Auf11chlagspunktes bei derFreifahrung. 2) 

(Erkenntniss des Verwaltungsgerichtshofe» \·orn 2. De
cernber 1891, Z. 3479. Budwinski, 18!11, Nr. 6283.) 

Nr. 2. Das R'.echt auf Streckung deH Yorbe
h a l t s f e l d e R u n d d i e D i s p o s i t i o n ü b e r d a s
s e l b e steh t a n s nah rn s l o fl j e d e m F r e i s c h ii r
f er zu und ist es irrele\·ant, ob er bloss 
in dieser Eigenschaft oder als \"erleih
w erbe r a u f tri t t. (Erkenntnis:; des Verwaltungs
gerichtshofes vorn 20. November 18!H, Nr. 3!122.) 

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde 
der Kaiser J<,erdinands-Kordbahn geg·en die Entscheidung 
des Ackerbauministeriums vom 12. .Jänner 1891, 
Z. 13 996, puncto Verleihung von Steinkohlengruben
maassen die angefochtene Entscheidung nach ~ 7 des 
Gesetzes vorn 22. October 1875, R. <i. BI. Nr. :rn ex 
1876, aufgehoben. 

Gründe: Die angefochtene Entscheidung des Acker
bauministeriums erklärt die von der beschwerdeführenden 
Kaiser Ferdinands-Nordbahn angesuchte Verleihung von 
2 Doppelmaassen unter dem Namen Hermincngilde V 
Nr. 4 und 8 aus dem Grunde für gesetzlich nicht zu
lässig, weil nach * 36 a. B. G. der Freischiirfer das 
Vorbehaltsfeld nur gegenüber einem benachLarten Frei
Fchürfer strecken dürfe, nicht aber auch dann , wenn 
der Freisehürfer selbst Verleihwerber ist; der Nordbahn 
sei also nicht das Recht zugestanden , für ihren Frei
schurf Nr. 1048 de 1872 ein Vorbehaltsfeld zu strecken. 
Wenn derselben aber auch das Recht dieser Streckung 
zugesprochen werden könnte, dürfte diese Streckung 
nicht in der Weise ausgeübt werden, dass durch das 
bezügliche Vorbehaltsfeld die gleichzeitig zur Verleihung 
erbetenen Grubenmaassen Nr. 4 und 8 überlagert werden, 
weil es nach den §§ 34, 36, 37, 46 und 115 nicht 
angehe, „ein Vorbehaltsfeld von geringerer Ausdehnung 
zu strecken, als für eine wirkliche Verleihung zulllssig 
erscheint". 

Das Erkenntniss des Verwaltungsgerichtsh9fes beruht 
auf folgenden J<~rwllgungen: Wie die Ausführungen des 
Vertreters des Ackerbauministeriums bei der öffentlichen 
Verhandlung erRehen Iiessen, stützt das Mini8terium 

1) Es ist beabsichtigt, unter au~logem Titel in Hi~k~n~t 
alljährlich eine Zusammenstellnng der, m den bekannteren .iur1stJ
schen Zeitschriften veröffentlichten bergrechtlichen Entscheidungen 
zu bringen. 

') Dieses Yerwaltungsgerichtshof-ErkenntniFs wurde ~ebst 
den Entscheidungsgründen bereits in Nr. 9, Jahrg. 189~, dieser 
Zeitschrift mitgethcilt. 

~eine Ansicht, da~s die in den ~~ :l4 und :3G a. B. G. 
dem Freischiirfer vorbehaltenen Hechte im F:llle der 
Verleihung von Bergwerksmaa8sen in der Näl1e eines 
noch nicht rnrleihnngswiirdigen Freischurfes einem dritten. 
vom Verleihungswerher ~ erschicdcnen Freischurfbesitzer, 
nicht aber dem \" crleihungswerber als Besitzer eines 
solchen Freischurfes zustehe. wesentlich darauf, dm1s 
nach ~ 36 eine eventuelle Collision zwischen d,en. begehr
ten Grubenfeldern und dem Vorbehaltsfelde de~ I• rCischurfes 
nur durch ein eebereinkommcn gelöst werden kann, 
ein solches Uebereinkommcn aber nur zwischen zwei 
von einander unterschiedenen nechtssul~jectcn denkbar 
erscheine. 

Der Verwaltungsgerichtshof war nicht in der Lage, 
diesen Ausführungen beizupflichten. - Denn der ~ B4 
erklärt den Anspruch auf die Verleihung mindestens 
eines Grnbenmaasses mit je<lem Freischnrf fiir verbunden 
und ebenso räumt der ~ iJG ganz consequent mit der 
im ~ ß:1 getroffenen Bestimmung jedem Besitzer das Recht 
ein in dem im ~ 36 erwiihnten Falle das Vorbehaltsfeld 

' . d" h zu strecken. - Es ergibt sich hieraus, dass iese Rec te 
mit dem Ol~jecte, dem Freischnrf ;;elhst Ycrlnmden, also 
dinglicher Natur sind. 

Da nun im Gesetze selbst sich keine Bestimmung 
vorfindet, welche unter I"mstiinden eine Beschr~nkung 
dieses Rechtes statuiren wiirde. :;;o rnu~s auch die Aus
übung des Rechtes dem Verleihungswerber für seine 
in der Nähe der zu verleihenden Grnhcmmaasse befind
lichen Freischilrfo zuerkannt werden. 

Es geht nicht an, der Bestimmung des l* 36, 
welche die Beseitigung crnntueller Collisionen _zwischen 
dem Freischilrfer und dem Verleihangswerber un Wege 
des Gebereinkommens für statthaft erklärt, jene weit
tragende Bedeutung, wie es in der angefoch.tenen Ent
scheidnncr und in den Ausführungen dmi Reg1erungsver
treters :eschehen ist zu geben. - Denn der l* 36 be
sagt ja 

0

nichts Ande;es, als dass der mögliche Wider
streit der Interessen des Verleihungswerbers und des 
Freischürfers durch diese selbst in bestimmter Weise 
crelöst werden kilnne, dass also der J<'reisehtlrfer zu 
Gunsten des VerleihungswerLers auf eine den letzteren 
beeinträchtigende Streckung des Vorbehaltsfeldes ':erz~ch
teu kanu. Im Hinblick auf die oben erörterte Dmghch
keit des aus den §§ 34 und 36 sich ergebe~1deu Rechtes 
erscheint es nun rechtlich gar nicht unmöglich, dass der 
Verleihimgswerber als Besitzer des Freischurfes von dem 
aus diesem letzteren Besitze ihm erwachsenen Rechte 
zu Gunsten des Verleihungsbegehrens keinen Gebrauch 
macht. 

Wenn der § 36 eine solche Rechtshandlung als ein 
Uebereinkomme~" bezeichnet, so findet diese Ausdrueks

~eise ihre Erkl!lrnng schon darin, dass in der Regel 
2 
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nach der .Mehrheit der Fälle Verleihungswerber und 
Frei;;churfbeRitzer facfüch verschiedene Personen sein 
werden. Allein ans dieser doch nur die Form, also ein 
untergeordnetes Moment hetrett'cnclen Ausdruelrnweise des 
Gesetzes kann clie Cnwirksamkeit der materiell - recht
lichen Bestimmungen der ~~ 34 unrl 36 für den gedach
ten Fall nicht gefolgert werden. Es geht dies umso 
weniger an, als ja nach ~ G4 111 die Verleihung der 
hegehrten und gehiihrenden Grubenmaasse nur dadurch 
in Frage gestellt werden kann, dass durch das begehrte 
Feld friiher erworbene Hechte Yerletzt wlirden, woraus 
folgt, dass, soweit eine solche l:echtsrnrletzung nicht 
platzgrcift, auch die Verleihung anstandslos erfolgen 
kann. 

Dieser letztere Fall trill't aber zu, wenn der benach
barte Freischiirfer !!·egcn die mm \' erleihungswerber 
projectirte r eherlagerung seines Vorhehaltsfcldes keinerlei 
Einwendung erhebt und mit dieser Rich einverstanden 
erkl:irt. 

Es wiire auch nicht einzusehen, warum der bcnaeh
harte ältere Freischiirfcr nur darnm, weil er aus einem 
anderen Freischurfo V crlcihungRwerber wurde, gegeniiher 
dem jiingeren angrenzenden Freischiirfor des Rechtes 
und des Vortheilcs rnrlustig gehen sollte, die ihm am; 
einem älteren Freischurfo nach dem Grn;ctze zukommen 
sollen. 

·wenn alier hei der i>lfcntlichcn Verhandlung auch 
darauf hingewics1111 w1mfo, dass dir, Auslegung <lcr 
~~ .'34 und :Hi --- wie sie die Entscheidung gilit -
auch der Feldersperre vorbeuge , so war dem entgegen
zuhalten, dass ja gerade dadurch, das,; auf' dem criir
terten Wege die Verleihung nrn Orulicnmamisen crmiig
licht wird, der FeldCJ·spcrrc rorgehcugt wir<l. 

Jm Hinhlick nun auf den zwingenden Wortlaut <for 
~~ ,'j4 nnrl ::n . nach welchen das Hecht znr :-ltreck1111g· 
des Vorhchalisfeldcs und die Disposition über d:1ssclhc 
ausnahms- und zweifellos jedem Frnisehiirfor zusteht und 
daHs dem <:csctzc die l'.nlerschcitlung zwischen einem 
Frcii'churfhcsitzcr, der zugleich Verleihungswcrher ist, 
nnd einem solchen. der es nicht ist, fremd ist, ko11nt<' 
der V erwaltungsgericht.l'llJOf, da hicnach auch der Bc
schwerdefiihrerin das Hecht zustand, aus ihrem l•'rei
schurfe Nr. 1048 v. 1~72 ein Vorbchaltsfcld zu strecken, 
bezw. zu Gunsten ihres Verleihungsammchemi die l:ohcr· 
lagerung desselben durch die erbetene DoppelmaaHs<~ 

Nr. -! und 8 zu gestatten, die angefochtene Entscheidung 
nicht für geRetzlich hcgrilndet erklllren. (ßndwinski, 
18!ll, Kr. ti257.) 

11. Grund- und 'Wasserüberlassung zu Bergbau
unternehmungen und Ersatz der :Bergschäden. 

Nr.:~. Befah rung un<l Besichtigung eines 
Bergbaues durch Sachverständige behufs 
II e w e i s a u f n a h m e z u m e w i g e n G e d il c h t
n iss c wegen Erirntzes von Bergschäden. 
(Wenn auch Verwahrungen des Beweis
g e g n e r s g e g e n d i e h e an t r a g t e D u r c h f ü h
r 11 n g· d e l:i z u g e 1 a s s e n e n B e w e i s e s z u m e w i-

gen Gedächtnisse durch~ 17 des Gesetzes 
vom 1 6. Mai 1 8 7 4, R. G. B 1. Nr. 6 fl. nicht 
ausgeschlossen sind, ist doch dessen 
Verwahrung, den Sachverständigen Ein
blick in die in Frage stehendeGebahrung 
mit seinem Eigenthum zn gestatten, in 
Ge mä s s h e i t der Bestimmung d c s ~ 18 8 a. 
G. 0. nicht zn beachten.) (F.rkenntniss des 
Obersten Gerichtshofes Y. 1. April 18!H, Z. 3734.) 

In der f.lachc der Schulgemeinde A gegen die Berg
bauunternehmung R wegen Ersatzes der durch den 
Bergbau an dem Schulhause verursachten Schäden wurde 
mit rechtskräftigem Bescheide des Bezirksgerichtes in F 
die Aufnahme des Beweises zum ewigen Gedächtnisse 
bewilligt und die Tagsatzung an 01·t und Stelle ange
ordnet. Bei der Tagsatzung erhob der Vertreter der B 
\' erwahrung gegen die Befahrung und Besichtigung des 
Kohlenbergwerkes durch RachYcrRtiindigc. 

Das f!ericht erster Instanz gab der Verwahrung 
statt, weil es sich um einen auf rein privatrechtlicher 
Grundlage ruhenden Ersatzanspruch handelt und keine 
gesetzliche Bestimmung existirt, welche der angeblich 
ersatzpflichtigen Partei auferlegt, dem Forderungsberech
tigtcn die Mittel zum ~~rwcisc seiner Forderung zu 
liefern. 

1; eher clen dagegen erhobenen l:ecurs der Schul
gemeinde lwh daR Oberlandesgericht in l'. den angefoch
tenen Beflcheid auf und ordnete dem ersten Richter die 
Fortsetzung- der Bcweisaufn:1hmc an, weil ein Recurs 
gegen die Bewilligung des Beweises zum ewigen Gedächt
nisse nach ~ 17 des OcsetzeH vom Hi. Mai 1874, H. G. 
BI. Nr. li~l, unstatthaft sei und der erste Bichter daher 
nm so weniger berechtigt war, iiber die Verwahrung 
des Beweisgegners von dem Vollzuge der bewilligten 
Beweisaufnahme ahzug-ehcn und weil auch , abgesehen 
hievon, die Legitimation des Beweiswerbers zur Aufnahme 
des Beweises auch unter Betretung und Besichtigung des 
gegnerischen Berg·haues begriinclet ist, wenn erwogen 
wird, cla~s nach Behauptung derselben d11rch diesen 
Bergbau Reschildig1111g-cn an den 8ch11lgchliudcn verursacht 
worden sind , dass sonach die Re•ehaffenheit dieses 
Bergbaues und die Frage, ob dadurch die Beschädigung 
an dem Hchulham1c herbeigeführt wurde, eben den 
Geg·cn:o;tand der Streitsache bildet , dass nach ~ 188 a. 
G. 0. nntcr der hier nicht bestrittenen Voraussetzung, 
dass die Streitsache sich ändern kiinne, auf Anlangen 
des einen oder des anderen Theiles durch blosse Ver
ordnung des Richters der Kunstbefund zuzulassen ist 
uud das Gesetz durchaus nicht unterscl1eidet, welcher 
Art der aufzunehmende Beweis ist, diesen insbesondere 
dann nicht ausschliesst, wenn zur Aufnahme desselben 
fremdes Eigenthum einer Betretung oder Besichtigung 
unterworfen werden muss, vielmehr die Diction, daRs 
der Beweis auf Anlangen des einen oder des anderen 
Theiles aufzunehmen ist, zu erkennen gibt , da~s jeder 
Theil berechtigt erscheint 7 zum Zweck der Beweisauf
nahme in das Eigenthum des anderen Theiles, so weit 
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dies nach jenem Zwecke not.hwendig ist, vorübergehend 
einzugreifen. 

Der dagegen seitens der BergLauunternehmung 
ergriffene Hcvisionsrceurs wurde vom obersten Gerichts
hof mit Entscheidung vom 1. April 18!)1, Z. 3734, in 
der Erwägung abgewiesen, dass die Ausnahmsbestimmung 
dm1 * 17 des Gesetzes vom lG. Mai 1874, lt n. BI. 
Nr. IHJ, auf Fälle, wo es sich um die Art. der Durch
führung des zugelassenen Beweises handelt, nicht aus
gedehnt werden kann, dass somit, ungeachtet der Cnan
fcehtbarkeit der Bewilligung des Saehverständigenbeweises 
zum ewigen Gedächtnisse dem Beweisgegner das Hecht. 
nicht benommen werden kann, Anträge in Betreff der 
Durchführung des Beweises zu stellen , dass demzufolge 
die in den, der oberlandesgerichtliehen Erledigung bei
gefügten Grilnden diesbezüglich zum Ausdruck g~langie 
Anschauung als zutreffend nicht anerkanut zu werden 
rnrmag ; dass aber die in Beschwerde gezogene zweit
riehterliche Entscheidung durch ihre sonstige rechtliche 
ßegriind ung als gesetzlich gerechtfertigt sich erweist. 
(Allg. österr. Gerichtszeitung, 1891, Nr. 20.) 

C. Das l3ergwerkseigenthum und die mit 
der l3ergwerksverleihung verbundenen Rechte. 

Nr. 4. Berechtigung der Bergbehörden, die 
DispoRition mit den nicht vorbehaltenen 
Mineralien ausserhalh des RahmenH des * 1 ::?4 a. ß. G. zu untersagen. (fäkenntniss 
dm; Verwaltungsgerichtshofes vom 21. Jänner 1891, 
z.. 277.) 

])er Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde 
dc8 V. V. und OenosRen gegen die Entscheidung der 
Bcrµ;hauptmannschaft in l'. mm 25. März 18~lü, Z. 1157, 
puncto Einleitung einer politischen Execution. als unbe-
griindet ahgewiesen. · 

G r il n de: Die :rngefoehtcne Entscheidung stiitzt 
sich auf die Erwägung, dass mit der Entscheidung des 
Ackerbauministeriums mm 22 .. liinner 1889, Z. 18 2!1.J., 

rcchtskriiftig ausgesprochen worden ist , dass der 
k oh 1 i g c 8 chi e fe r zu den vor b eh a 1 t c n e n Mine
ralien nicht zählt, dass daher eine Verwendung dieses 
Minerals von Seite des Bergwerksbesitzers nur unter 
Beachtung des * 124 a. B. G. zulässig ist. 

Da nach dieser letztcitirten Gesetzesstelle der Berg
werksbesitzer über nicht vorbehaltene Mineralien nur 
dann zu disponiren berechtigt ist , wenn der betheiligte 
Grundbesitzer binnen 4 Wochen sich über die eigene 
Verwendung nicht erklärt, so sind die Berghehörden 
nach der Bestimmung des * 124 a. B. G. berechtigt, 
jede Disposition mit derlei Mineralien ausserhalh des 
Rahmens des * 124 zu untersagen. 

Mit der ang-et'ocbtenen Entscheidung ist aher ehen 
nur ausgesprochen worden, dasi;; eine V crführung des 
gewonnenen Minerals vor Erledigung des Anspruches 
des Grundhesitzers nicht erfolgen darf und es wird. 
wie aus dem Contextc der Entscheidung sich ergibt, 
keineswegs dadurch ein Hinderniss geschaffen, mit dem 
Minerale n n t er Beachtung des * 1 2 4 zu dispo. 
niren. Das Verhot ist sachlich auf jene Mineralien 
beschränkt, welche zn einem Berg- und H11ttenbetriehc 
nicht erforderlich sind, und es liegt auch nicht vor, 
dass der Bergwcrkshesitzer in der Benützung jener 
geförderten Mineralquantität gehindert wird und gehindert 
werden soll, rücksichtlich welcher die im Gesetze fost
ge;itellte, filr den Anspruch des Grnndhesitzers ent
scheidende unerstrcckbare Frist rnn 4 Wochen von den 
Grundbesitzern nicht eingehalten worden ist. 

Da nun die im * 124 a. B. G. vorgesehenen 
Hechte des Bergwerksbesitzers in der angefochtenen 
Entscheidung gewahrt erscheinen, die freie V erfiihrun;.:
des Minerals aber derselben Gcsetzeshestimmung nicht 
entsprechen wurde, so vermochte der V crwaltungsgericht~
hof in der angefochtenen Entscheidung eine Gesetzwidrig
keit nicht zu crhlieken. (Budwinski, 18\l 1, Nr. 56!10.J 

(Seh luss folgt.) 

lletnll- ancl Kohlenmarkt 
i m l\I o n a t e 1\1 li r z 1 8 9 3 , von W. l•' o 1 t z. 

Auf dem :.'lletallmarkte hat hlo~s Eisen ei1wn A 11fsd1wu11;:
genommen, in welchem sich somit das J:'riihjah1~l("esd1äft. n•1·ht 
hoffnungsvoll irnlässt. l>agegen sind die Umsätze in den übrigen 
!lletallen aui' k1•iuem Gehiete l1elangrd„Jwr gewes"n und hatt1·11 
1lie Preise nur geringe Yerä111lernngen aufzuwl'is1m. lmuwr uod1 
hat. die Metallindustrin geringe Auflräge und seihst giiu,;lige 
)fomente, wie die Abnahme der Knpfervorriitlw 11111] 1lie Z11riil'k
haltung der Zinkhütten. waren nieht im Starnl„, ei1w anhaltende 
Preisbesserung herbeiz11l'iihren, weil der wesentlichst" Factor zu 
einer solchen. ell'ective Käufe, ausblich. ller forlwähren<le Preis
rückgang für ;\[etallhalbfabriki~te, welcher auf di<' nicht ausgiebig!' 
ßcschäfl.igung der Fabriken zurückzuführen ist, ~cheint eben 
allen Bemühungen, bessere Preise für Hohmelalle hervor
zurufen , entgegenzuwirken. Vielleicht venuag die günstige ße
wcguug in Eisen auch fördernd anf die übrigen Metall1i ein
zuwirken, wenn auch nicht zu verkennen ist, dass der in den 
letzten Tagen eingetretene erhebliche Preisfall de~ Silbers auf 
1lcu Metallmarkt von nachtheiligstem Einflusse war. 

Eisen. Endlich ist ein etwas lehlmftcrcr Zug im Eisen· 
gPsdiiftl• nicl1t uur lrni uns, sondern anf fast allen :'llärktcn 

1rnhrzu11el11ncn, weld11,r liei dem Umstand•·, dass tlil' ( :onsumfrag1· 
t•ine beständig gute blcil11. und 1lie Vorrällw al11•rortcn schwinden. 
~n g11t1·n llotrnunge11 fiir 1lic begi11111•n<le Friihjahrssaison berechtigt. 
JJie Wurke halten ihre !'reise bis nun un1·erändert, wodurch dil' 
1·erlrau„11srnllere :-;1im111u11g tles l\larktl's 1111r ~ewinnt. weil ins
lwso11tlcrc 1ler li:wischcuhan1lel 11]111„ Sorgen seine Lagm· \'el'\·oll
s1än1lig1·11 ka11n. lliednrd1 ist clcn \\'erkl'n 1•i11e ruhige unJ µ;c
sicherte l'roduction in Aussicht gestellt. ])ie hef'ric1l igenJe u11d 
zuvcrsichtlidic Lag1' wirtl da1lurch noch liefrsligt.. dass auch i11 
ßauarlikel11, Triii:rm und 'l'rnYcrscn die Nachfrage due regere 
gcwonlen ist und die Arlicit1m für die Wkner StaJtlmhn nunmehr 
ernstli~h in Angriff g1ml)mmen werden sollen. Wenn auch dio 
Ausfiihnrngsdaner immer l:in;:-er a11geset~t ~11 wenleu scheint, so 
ist damit <loch auch ei11c111 auf eine lange Hcihe von Jahren ver· 
theilten gleichmnssige11, wc11n aueh nicht. a11sscror<lentlieh gros~e11 
l\Iehrbetlarf dfo A 11ssicht erüff11et. Es scheinen sich nhor auch in 
anderen Hichtnngr11 Neuerungen yorznhereiten, die fiir unseru 
Eisenindustrie zu wichtigen l<'ürt!Prungcn werden können, darunter 
in erster Linie auf dem ( lebiete des Kriegswes„ns, in welch Pm 
in den lrtztcn .Jahrz<'hnt•'n stl 111:1n1·lll' \l'l'it.tragernlen, die~cnt 

~* 
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Imlustriezwcige zu 8tatten kommende Aenuerungen eingeführt 
wurclen. fo:u wirJ nns herich tet, J_:Jss Jic Erzeugung von Panzcm 
aus Xickebtahl, über welche amerikanische Fachschriften an's 
llärchenhafte grenzenue Berichte schon vo1· Jahresfrist enthielten, 
nunmehr auch auf einem grossen österreichischen Werke versucht 
W••ruenl sei' unu dass in Jics•m 'l'a;;en die Erprobung dieser 
Platten an Urt und Stelle vor sich gehen soll. Nach den erwähnten 
Berichten besitzen diese Panzer eine alle anderen Erzeugnisse üher
trdfände, bisher gar nicht geahnte Widerstandskraft und trotzen 
den Schüssen 1ler stärksten Kanonen. Von dem Uerüchte, dass auch 
die schon vor .Jahren lebhaft erlirter!e Frage der Einführung von 
Stahl-Geschätzc11 an Stelle der l:chatiuskanouen neuerdings auf der 
Tagcso1"lnung stehe, wollen wir nur als w„itcren Beleg fiir das oben 
Erwähnte Notiz nehmen. Bekanntlich sinu die seinerzeit mit einem 
Ueschüllw ans Xenbcrger Stahl vorgenommenen Versuche keineswegs 
ungünstig ausgefallen, uml Jaher wäre rs nicht ausgeschlossen, 
dass c.las Interes,;e für Jieses Materiale wicuer erwachen könnte, 
zumal alle anueren Heere mit Stahl-Geschiitzen ausgerüstet sintl. -
eelwr Jie Fort:,chritte des 'l'homas-Uilchrist-Processes in Oester
reich Ungarn giut der soeben erschienene Ausweis der betreffenden 
Uesell,chaf't Aufschluss. Nach demselben wurden 18!J2 auf unseren 
Werken ~!!2 7:.lt t, gegen !!24 752 t im vorhergehenden Jahre, er-
11eugt, w.ts einer Zunahme von fast !i8 OOU t entspricht.. - Noch 
lebhafter al~ in unserer Reichshälfte entwickelt sich da8 Ueschält 
in t:ngarn, wo die Eisen-Industrie in wahrhaft erstaunlicher 
WcistJ vorwärts schreitet. Unter diesen Verhältnissen 1ver1len die 
I'reiHe sehr fest gehalten, ohne jedoch vorläufig noch einll auf
strebcnuc Tendenz einzusC"hlagen. - Zum Monatsschlusse notircn 
pro IUUUky: a) Holzkohlen-Roheisen ab Hütte: Vordel'JI· 
hcrger, weisses tl 47,50 bis tl 48,5U, fonerberger, weisses tl 47,511 
hiH II 4H,5U, Kärntner, weisses II 47,iiO bis fl 48.50, detto halbirtes 
II 4U bis fl G l , detto graues tl 5il his fl 5::i, detto Bessemer II 5:-i 
bis II 55 ; ferner ab Wien : Oberungarisches, weisses fl 44 i"JO bis 
fl 45.50, detto graues 1146,50 bis fl 47,5U. b) Co k es· Roheisen 
ab H ii t t e: Schwcchatcr unJ Donawitzer, wcisscs II 45,50 bis 
II 4ti,50. tlctto hnlbirtes II 48,50 bis fl 49,i"JO, dctto graue~ II!) l,:"iO 
bis II ;"i2,;"iU, tletto ßessemer fl 51,50 bis fl ::i"2.i)U, Kärntner, weisses 
11 -,- hi~ fl -,- , detto halbirte~ II -,- his II -,- , Jetto 
l!l":LUcs II -,- bi . .; fl --,-, dcttu Bcs:icmcr 11 -,- bis fl -,-, 
llliihrisch Ost rauer, weisses fl 42,5U bis 114-1,50, Jetto graues tl 43,50 
his 1145/>0. 1letlo ßessemer ft -,- bis II - , - , Böhmisches, weisses 
fl -,- his 1\ -,- , Schottisches, graues II-,- his fl -,-, 
dctlu Bcsscmer fl 57 his II 61, Jetto Coltncss tl 61 bis II 63, 
englisches Cle,·elaml, graues II-,- bis II -,--, Clarencc tl 43 
his II 4:°>. •") 1 n g o t s: Bessemcr kärntncrisehe unJ steirische 
II FO bis H 90. E i s c n · Ra f r i n a d c je nach Provenienz 
loco Wien: :'tabeisen 11113 his 11127, Sl'hloss- und Dachblech 
1115) his II l:i7/>U. K"ssclhleeh tl lfüi his II 18:-i, Heservoirhlech 
11 1:-:17/iU his 11 L:°i;). Verzinkte Bleche II ;!:-Fl his H ~75, Weisshlech 
1wr Kis1e tl 30/ilJ l1is II - ,- , 'l'rii.gcr pro Tonne tt lO!i bis 
II 110. - llcr u e 11 t s c h e Eisl'nmarkt hat sich nicht unwesentlich 
gchesscrt, wenn auch nicht zu leugnen ist, tlass die ausliinclische, 
iusheson1lt·re die belgbche Concurrenz re!'ht stiirnnu eingreift und 
sieh iushesouuere bei ucn bedeutenden ::;ubmi~siouen cler Bahn
anstalten sehr bemerkbar macht. Dagegen hat. Krupp in Holland 
einen Erfolg erruugeu , indem er tlie Stahlsl'hicueu und Be
festigungsmittel fiir cJ..n Bau Jer Nederlandschen Zuidcr-Spoorweg
lll:uttschappy per 5:24U t zu hol!. II 5:J,40 erstand. DiH Be
lcl1ung tlc• Geschäftes in Walzeisen, welches Jurch den Beitritt 
der westdeutschen Werke zum Yerbantle wesentlich befestigt 
w11rd1~, hat einzelne Urosshändler veranlasst, die Prl'isc um 5 !II 
zu erhöhen. - Auch im Sieg er! an de macht sich die allgemeine 
llefesti.!!;nng Jer Marktlage bcrncrkliar, wenn auch !eitler constatirt. 
W1~11len muss, Jass zu Jen alten, verlust bringen1len Preisen noch 
liiui,:er laufende ~chlüssc zn erfüllen sind, so dass die Hütten 
nur fiir neue Ordres hiihcrc Preise fordern können. P11Jtlelroheisen 
notirt .U -!!!,50, Stahleisen M 43. - Der ober s r h 1 es i s c h e 
~larkt iHt fester, zumal Jcr Export uad1 Rn·slanJ in Trägern, 
Hanu- nnd Formeisen illl Aufschwunge begriffen ist und andererseits 
die Lager Jcr Händler sehr gelichtet siml, so dass auch von dieser 
::;dte griisscrc Onlres einlaufen. Die Preise haben sich in ~'olge 
dessen etwas befestigt wesshalb die oherschlesischc Gruppe des 
deutschPn WalzwerksverhandP.s rlen Preis um I\[ 5 erhöhte. - Der 
an gl i sc h u Eisenmarkt hat skh im Laufe des Monates chcnfall~ 

ein wenig Jl;ebessert, inuem Roheisen etwas reger gefragt ist 1111J 
auch c.lcr Export wicuer zunimmt. 111" Folge Jessen haben auch 
die Preise etw:1s angezogen. Auch Walzwaare und Sr·hientm linden 
besseren Absatz. Eine Belebung des Marktes ist um so wiinschen.;
werthcr, als im Jahre 1892 nur 6 Gl 7000 t Roheisen gegenüber 
7229000 t 1891, üö27U00t 1871 unu der stärksten l'roduction 
von 8 493 000 t im Jahre 1882 erzengt wurden. - In G 1 a s g o w 
wurden in der Schlusswoche Februar circa 1.00 000 t Wat'l'ants 
umgesetzt, wodurch die preistreibende Gruppe ihre VorräUw so 
ziemlich ab;.;estossen haben dürfte und nunmehr wieder georunete 
Verhältnisse. zu erwarten stehen. Die Umsätze bleiben auch he
Jcutend und schliessen Warrants zn 40 sh !l'/ .. J; Uonnals Lager· 
,·orräthe zeigeu nn::rn1ehr wieder die rcgelmii.ssigc Ahnahme von 
circa 250üt pro Woche. Hämatit Warrants schlitlssen vernachlässigt 
mit 40sh Ud, MiJJleshorougher Warrants Nr. III schliessen nach 
grossen Umsätzen mit 34 sh G J. - In B c 1 g i e n will sich noch immer 
keine Be~serung der l\larktlage bemerkbar machen, wesshalb man im 
Export mit äusscrst gedrückten Preisen sein Heil versucht. Pnddel
rohciscn ist auf Frcs -13 gesunken. - Der a ru er i k an i s c h c 
Eisenmarkt ist bei mässigen Umsätzen stätig, wogegen die Pro
Jnction in Zunahme begriffen ist. Roheisen ist ziemlich stark 
gefragt, W:dzeisen dagegen noch in fast unverii.nderter Lage. 

Kupfer. Dieser Artikel hat im abgelaufenen Monat wit 
wechselndem Glücke \'ersucht, seine Position zu behaupten. Zu 
llonatsheginn notiiten gmb bei starker Nachfrage .i' 45. 10. 0 
his ,t' 46. ll. tJ, sanken aber wieuer auf J:' 45. 5. O bis .E 45. 13. 9. 
Das Bekanntwerden des günstigen 8tandes der Cunvention hoh 
den Murkt wieder. Die entsprechenden Productionszilforn stellen 
sich folgendermaassen zusammen: 

Europa . 
Amerika (incl. Import) 

Export . 

Prouuction P1:ui1 uctio1~ V creiu_hartes 
F b ·u 18U3 Juh 1892 bis lllax1mal-

c 1 ar · Jt'chr. 1893 11uantum 
6762 t 52 ltj<! t 56 680 t 
!1255„ 84 U57„ !JH l:ll„ 
1815„ 2 l 7-.;3„ 26 667" 

Auch Jie englische 8!atistik wi"s gute Ziffern auf, indem Jie 
Zufuhren in der ersten lllärzhälftc l 76fi t. ilie Ablieferungen 
:nH1 he!rngcn, wonach Mitte Mär"' 5584:!1 gegen 57 42Ut 
Ende Februar und ::i8 507 t Enue J:inner 18U:i in Vorrath ver
hliehcn. Die Preise hoben sich Jenn auch wie1ler auf .i' 45 . 8 . !J 
bis .r 45 . 17. 6 für gmb, f 48. 0. 0 bis .1' 48. 10. O fär Tough 
eakc, J;' 49. 10. 0 bis J:' 50 . 0 . U für hest. selecterl. - Hier 
bleibt Kupfer in Folge der nicht sehr ausgiebigen Beschäftigung 
der ~[essingfabriken ziemlich lustlos, da nur wenig elfective Käufe 
zu Yerzeicl11wn waren. Das fortwährende Schwanken der Londoner 
Prei, e führt iihoruies die Consumenten dnhin, nur den dringendsten 
Bedarf zu Jecken. In Oesterreich wurden im .Jahre 1892 gegen 
800011, in Ungarn etwas über :-IUOl)q Kupfer erzeugt. Zum 
l\Ionatsschlusse nutiren: fa Elektrolytkupfer II G7, l\lansfelder 
II (j;"i, best selected II (i0,50 Japanisches fl 59, Walzplatten U 59, 
Gussblöckchen II 58 his II 59. 

B 1 e i hat sich in Lonuon 1mulich etwas gebessert, hatte 
jedoch nicht Jie Kraft, die volle Avance auch zu behaupten. 
Nachdem spanisches ßlei von J.' 9. 7. 6 bis f 9. 8. 9 zum 
Schlusse Jes Vormonates auf .t' 9 . 15 . 0 bis f 9. lü. :J gestie
gen war, hoh sich der Artikel bei starken Umsätzen weiter auf 
J:' 9 . 17 . G bis J;' 9 . 18 . !J , gab 11ber dann wieder nach unJ 
schloss in nicht so fester Position mit J;' !l. 15. 0 bis .E 9. lü. 3. 
Englisches, bis f 10. 2. 6 gestiegen. notirt zum Monatsschlussc 
.. f U . 17 . li his J:' 9 . 18 . 9. Die Zufuhren vom 1. Jänner bis Ende 
Februar 18!l:l betrngen 25 3L9t (28!:l72t), die Ausfuhren 658L t 
(940ti t). -- Hier verlief der Bleimarkt ziemlich ruhig und be
schränkte sich der Verkehr zum griissten '!'heile anf die Abwicklung 
der hestehenden Schlüsse. Neue Contracte kamen, entsprechend den 
Londoner Notirungen. zu etwas höheren Preisen zu Stande; für 
spanisches ßlei wurden II 15,50, für schlesisches fl 15, 75 franco 
Wi<Jn gefordert. Im J11hre 1892 erzeugte Oestcrreich 85 847 q, 
Ungarn 14 910 '[ Weichblei, während Jer Import eine Höhe er
reicht haben Jiirfte, wie nie zuvor. 

Zink. Auc11 dieses Uetall hat nach vorübergehender Besse
rung bis auf f 17 . 15. 0 im Preise etwas nachgelassen und schliesst 
mit. f 17. 5 . 0 his J:' 17. 7 . 6, nachdem die Hütten, durch die 
gehcsscrt.en Preise angelockt, aus ihrer bisher beobachteten Reserve 
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getreten waren. In den ersten zwei Monaten des laufenden 
Jahres wurden in London importirt 7494 t (7386 t) und 1777 t 
(1480 t) exportirt. - In 0bersch1 es i e n war der llfarkt in 
recht befriedigender Lage, wenn auch die Londoner Notirnngen 
nicht ohne Einfluss blieben, insoweit sie anf den Absatz anfäng
lich ungänstig einwirkten. Da jedoch die Hütten, zumal ein 
engerer Zusammenschluss derselhen zu erwarten steht, sehr 
zurückhaltend blieben, befestigte sich iler Markt. Der Consum 
deckte sich anfangs nur langsam, als aber gegen l\Ionatssehluss 
auch England mit stärkerem Begehr an den Jllarkt trat, hegann 
man fär kurze Lieferfristen und später überhaupt erhöhte Prei~e 
zu fordern, u. zw. M 18,40 bis M 18,50 fiir Ia lllark•·n, für 1Ja. 
20 his 25 Pfennige höhere Preise gegen das Vormonat. Da die 
Vorräthe zum grössten Theile bereits aufgebraucht. sind nnd die 
Nachfrage für prompte Waare sehr lebhaft ist, ist die Tendenz 
eine feste. In Walzzink ist ein abermaliger Rückgang der Preise 
um 75 Pfennige zu verzeichnen, da die Ausfuhr sehr zu wünschen 
übrig lässt. Der inländische Consum bleibt constant befriedigend. 
- Hier war der Markt ziemlich ruhig, da die Industrien, 
welche Zink verarbeiten, in nicht sehr giinstiger Lage sin•l. Die 
Umsätze waren nicht sehr befriedigend, dagegen haben sich die 
Preise etwas gehoben und notiren zum Monatsschlussc: W. H. 
G i es c h e's Erben fl 23, Ja. inländische Sorten II 22,50 bis II :n, 
IIa. Marken II. 21,75 bis II 22. - Im Jahre 1892 wurden in 
Oesterreich 47 921 q Zink (ohne Zinkstauh) erzeugt. Walzzink 
findet flotten Ahsatz. 

Zinn hat eine bedeutende Hausse durchgemacht, indem 
Straits von J: 92 . 5 . O bis .E 92 . 7 . () auf J: 95 . 2 . (j bis 
I 95 . 7. 6 stiegen. Der Grund dieser Hausse liegt darin, dass 
mit 1. Juli der projectirte Zoll in Amerika in Wirkrnmkeit 
treten soll. Die widersprechendsten Nachrichten iiber Aetivirung, 
iiber Aufhebung desselben beunrnhigten den llfarkt, doch scheint 
das Inslebentreten des Zolles mit dem bezeichneten Termine 
wohl die richtigere Version zu sein, da Amerika grosse Posten 
übernahm und so zum Aufschwunge der Preise in erster Linie 
beitrug. Die Speculation bemächtigte sich wieder des Artikels; 
es kamen wesentliche Schwankungen, Verkäufe amerikanisehcr 
Häuser auf die Nachricht von der Aufhebung des Zolles, dann wieder 
bedeutende Käufe nach Widerruf dieser Nachricht vor. Kurzum 
Zinn scheint in die alten, seit einiger Zeit verlassenen Bahnen ein· 
lenkeu zu wollen. Es schliessen Straits I 94 .12. 6 bis I 94. 15. 0, 
Australzinn J: 95 . O. 0 bis I 95 . 2 . 6. - In Am s t erd a 111 

war der Markt vorübergehend aus gleichen Gründen sehr h1•wegt, 
doch schlies;;t er ziemlich rnhig. Bankazinn ist iu Folge schwachen 
Angebotes bedeutend gestiegen und entfernt sich in den Preisen 
von ßilliton immer mehr. Der Export nach Amerika ist noch 
schwach, dagegen nach Deutschland und Frankreich ziernlich 
bedentcnd. Es schliessen Banka holl. II 58, ßilliton hol!. II 51.l"', 
und Straits holl. II 57. - Hier hat sich in Folge der verschie
denartigen Muthmaassungen über die amerikanische Zollbill eine 
bedeutende Erregung eingestellt. Die :Mehrzahl der Kenner ameri
kanischer Verhältnisse neigt der Ansicht zu, dass die Erhebung 
erwähnter Bill zum Gesetze nicht unwahrscheinlich ist und da~s, 
so unglaublich es auch erscheinen mag, vom Juli a.b in Amerika 
auf importirtes Zinn ein 20°1oiger Werthzoll zur Einhebung 
gelangen wird. Diese Annahme wird durch den Umstand bestärkt. 
dass auf Lieferung nach Juli weit billig<Jr, als bis zur Abgabe 
vor Juli verkauft wird. Prompte Waare notirt hier fl 121 für 
Banka, fl 119 für Billiton, fl 121,50 für A ustralzinn, fl l.20, 75 
für Straits und englisches, wogegen für Lieferung Juli-August 
leicht nm II 5 bis fl 8 pro 100 i,g billiger anznkomjllen wäre. 

Antimon hat sich bei constant sehr lebhaftem Bedarfe 
etwas gehoben und notirt nun J;' 41 . 0 . 0 bis J;' 42 . 0 . 0. -
H i er ist Regulus trotz der merklichen Preisbefestigung in Eng
land noch in gleicher Lage und von einer Besserung noch nichts 
zu verspären. Während die Producenten über Londoner Parität 
halten, um die gemuthmaassten weiteren Steigerungen in London 
zu anticipiren, sind die Händler gezwungen, nur das Nöthigstr. 
zu kaufen, da unter diesen Verhältnissen der Export gänzlich 
in's Stocken gerathen ist. Nominell gilt Regulus II 48.50 bis 
fl 49 ab Wien. 

Q u eck s i 1 b er hat! sich in London nach und nach befestigt, 
indem die zweite Hand successive von I 6 . 6 • 6 auf I 6 . 7. 0 

und I 6 . 7 . 3 ging, zu welchen Preisen regelmä8sige Umsätze 
stattfanden ; man sah sich jedoch bei fortgesetzt gebesserter Ten
denz veranlasst, nicht unter Rothschi!J's Preis von I 6. 7. 6 
aLzngeben. ~litte des l\fonats erhöhte die erste Hand auf ,i.' 6 . 10. 0, 
nachdem sie, wie es scheint. am Abend zuvor 1000 Flaschen zu 
I (j . 7 . 6 verkauft hatte. Die zweite Hand folgte und notirte 
anfänglich J.' 6 . 9 . 0, hat aber zum Monatsschlusse etwas nach
gegeben und notirt .t' 6 . 8 . O. In der ersten Hälfte März 
wurden 9501 Flaschen Quecksilber importirt, fiir die ersten 
:2 Monate Leträgt clie Einfohr in London 13 7YO Flaschen 
(gegen 11 71:i4 Flas„hen 1892). der Export 7559 Flaschen (5997). 
Für die ersten 3 Monate der Saison \"Olll 1. Decembcr bis 28. F~bruar 
betrug in London die Einfuhr aus: 

189:) 1892 1891 1890 

Spanien (lt. Vertrag) 10 999 10 UOO 20 GOO 25 001 
, anderes 47 

ItaÜen . . . . ·:2 630 2 050 2 7Y8 3 350 
Oesterreich . IJOO 
Californien etc. o-

-''l 380 

1889 
17 000 

204 
2 800 
1 300 

---l:_:l_ö_5_4_1_2_4_3_U_.2.....,.2 845 .28 951 21304 m 

die Ausfuhr . : 3 810 7 834 15 fJ31 15 236 12 264 !"! 
- I d ri an er (!uecksilher notirte conform Lomlon bis Mitte 
März I ö . 7 . 6 pro Flasche , zu welchem Preise befriedigende 
Um~ätze stattfanden. so class die Lager vollständig geräumt sind. 
Der Artikel schlicsst l1ei guter Frage I 6 .10. 0 in Flaschen und 
J: 19. 1. O pro lOOk.'/ in Lageln loco Wien. - Die ca 1 i fo r
n i s c h e n l'tl inen lieferten vom 1. Jänner bis 28. Februar nach 
St. Francisco ab : 

1893 189:.! 1891 1890 1889 1888 
2 343 *) 3 234 2 520 2 092 2 38ö 3 938 Flaschen. 

K oh 1 e. Der österreichische Kohlenmarkt verbleibt in ziemlich 
schwacher Haltung, iusbesondere in Hausbrand neigt die Saison 
ihrem Ende zu. lm Uebrigen bleibt der Bedarf an Jndastriekohlen 
ein unrnrändcrt entsprecheIHlcr. Die Werke halten ziemlich normale 
Productionen ein, so dass die Vorräthe keine Steigerung erfahren. 
Dage"en ist der Verkehr im nordwestböhrnischen Braun
kohle~reviere eiu iiusscrst lebhafter. Durch den vormonatlichen 
Strike irn Brüxer Reviere haben sich die Aafträge etwa11 an
"esammelt, so dass der ßahm·ersandt recht lebhaft blieb. Zu 
lleginn des Monats war auch die ElLe wieder ~ollkoruwen eisfr~i 
so dass das Verschil\"ungsgeschärt äusserst tlott emsetzte. Durch die 
ungünstigen Witterungsvcrhäl1nisse, welche die Rückkehr der 
Kähne etwas verzögerte, trat eine kleine ,·orüLergehemle Be
schränkung ein, die jedoch ohn~ Einfluss bli~b, , da in dieser 
Zeit dafür der Bab.nversandt starker war. Die Neuanlage der 
Brüxer Kohlenliergbaugcsellsehaft bei üssegg ha~ _his nun z? rec;it 
bcfrie<ligemlen Resultaten bezüglich der Quahtat des mit dem 
Hauptschachte in der Teufe von 32ö m ange~ahrene~ Ilanptfl~tze.s 
geführt. Der Förderschacht hat ;J:l8,6 111 erre1c!1t .. Die nordhohm1-
sche Kohlenwerksgesellschaft teuft ehenfalls emen neuen Schacht 
(Radetzkyschaeht) bei Jllaltheuern nächst ßrüx ab, welcher mit 
4,1111 lichtem Diameter ausgemauert wird. - In U n g ~ r n nimmt 
tler Kampf zwischen der kohlenverbraucheuden Ind~str1e .und. den 
Werken immer deutlichere Formen an und haben HCh die beiden 
Parteien organisirt. Die erstere fordert von der Regierung Beschaffung 
billigerer Kohle, eventuell durch Erleic?terung .. ~er Einfuhr 
schlesischer Kohle, die Werke sprechen sich naturhch dagegen 
aus schlagen aber die Freigebung des Schurfrechtes vor, wodurch 
die 'Frage ohne directe Schädigung der heimischen ~oh~eni~dustrie 
gelöst werden könnte. Der Handelsminister hat die D1rectlon der 
Staatsbahnen angewiesen' uiese Frage eingehend Zll studiren; 
man ist auf die Entscheidung der Hegierung sehr gespannt. -
Der deutsche Kohlenmiarkt ist in ziemlich ungeklärter Lage. 
Die Nachfrage für Industr ekohle ist wohl lebhaft, doch sind die 
Zechen nicht genügend mit Ordres versehen, um. voll fördern zn 
können. Zu dem ullgemeinen Missbehagen schemt auch die un
klare Haltung des Kohlensyndicates beizutragen . welches bis 
nun nur die verlustbringenden Preise fiir Gasßamm - Nusskohle 
auf .M l~O für Fett-Nusskohle auf M 110 ab Zeche, d. i. um 
circa M 5 liro Tonne erhöht, dagegen erst in den letzten Tagen 
Normalpreise verlautbart hat, an welche sich das Syndicat jedoch 

*) Bis Ende Jänner. 
3 
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nicht absolut bindet. Die zwei bedeutenden Submissionen der 
badischen und württembergischen Staatsbahnen wirbelten Yiel 
Staub und ungerechtfertigte Anklagen gegen die Werke auf. 
Bei ersterer handelte e;i sich um l:"iOOOO t Locomotivkohle und 
schwankten die Oft'ertprei~e von M l~.05 bi8 '.\[ l~,80 (wobei 
452000 t insgesammt anµehuten wurden), was einem Preise von 
M 7,50 bis M 7,60 ab Zeche entspricht, dem ein Gestehunl!spreis 
von M 7 gegenübersteht. Sämmtliche Offerte wurden trotzdem 
als zu hoch abgelehnt. Die zweite Submission umfasste UO UOO t, 
für welche ausschliesslich die Händlerfirmen oft'erirten, u. zw. 
~l l '3, welcher Preis ebenfalls nicht acceptirt wurde, angeh! ich 
weil er zu hoch sei. Man hat für beide Angelegenheiten daH 
Kohlensynd icat verantwortlich machen wollen und auch die lfor,;e 
hat sich IPider damit beschäftigt, sehr zum Nachtbeile der rnhil!Cll 
Ent" icklung der;Industrie. - Der r h ein i s c h- wes t p h ä 1 i s c h e 
Markt ist in besserer Lage, wenn auch momentan einiger Still
stand eingetreten ist, nachdem \"Or Zustandekommen des Kohlensyndi
cates sich Alles versorgte, da man höhere Preise erwartete. Bis 
nun iHt aber ausser der Yorgem eldeten Erhöhung eine solche 
der anderen So1 ten nicht eingetrettm. Sehr verstimmt hat <lie 
Versorgung der Hamburg-Amerikanischen Paketrahrt-Gesellschal't 
mit englischen Kohlen, wiewohl sie sich schliesslich doch herbti
liess, wenigstens einen Theil in Rheinland- Westphalen zu 111 7,40 

Notizen. 
Antinonnin ist der Name für das von der Fabrik Bayer 

& Comp. in Elberf~ld hergestellte und in den Handel gebrachte 
Orthodinitrokresolkalium, welches sich als äusserst wirksames 
Mittel gegen allerhand Ungeziefer, sowie gegen schädliche In
secten (Nonnenraupe) und gegen Spalt-, Hefe-, Schimmel- und 
andere Pilze bewährt )1at. Th. Stettner hat nun im Grossen 
Versuche angestellt, inwieweit sich dieses ausgezeichnete Des
infection~mitlel und Antisepticum auch znr Conservirung von 
Holz eigm,t nnd ist zu dem Resultate gelaugt, dass es überall, 
wo die· gelbe Farbe desselben nicht störend wirkt. in rnrtbeil
haftester Weise angewendet werden kann. so namentlich zur Im-
11rä.gnirung von Bauhölzern, Brettern, Balken , Bergwerkszimme
rungen, Zaunpfählen, Rebpfä.hlen, Hopfen- und 'l'ele11:raphenstangen, 
Schwellen und Holzpflaster; znr Desinficirung von Räumen durch 
Bespritzen oder Uebergiessen der Zwischenbödeumasrnn, durch 
Anstreichen der 1''usshöden, Plafonds und Wände; zur Vernich
tung des Hausschwammes; zur Verhütung von Maue1 frass durch 
Beimengung von etwa 5°/0 zum Mörtel, u. s. w. In der Regel 
genügen Lösungen \'Oll 1: 200. Das Kilo Antinonnin kostet der
malen 3 l'rfork 75 Pfennig, die Kosten der Vnwendung sind also 
ganz geringe. (~üdd. ßauzeitg., Nr. 60, 189!.) F. K. 

Amerikanisches Plattenwalzwerk. Das g1össte Platten
walzwerk der Vereinigten Stanten ("Iron", 1892, Nr. lOO:i, S. 337) 
iNt seit 1892 zu Thurlow in Pennsylvanien im Betrieb. Dasselbe 
ist ein Trio , bei welchem die stPllbare Mittelwalze '135, die 
beiden anderen 876111111 Durchmesser besitzen; die Bundlänge 
beträgt 3,'35 m. Die Stellschrauben für die <lnrch Gegengewichte 
stets aufwärts gedrückte Oberwalze werden durch eine kleine 
Dampfmaschine bewegt und nur die feine Stellung erfolgt von 
Hand. Die Mittelwalze ist durch hydraulischen Druck stellbar, 
sowie auch die Manipulationen mit den Walzstücken mit Hilfe 
von Maschinenkraft stattfinden. Durch Herausziehen von hydrau
lisch beweglichen Keilen, welche die Unterwalze stützen, lä.~st 
sich <liese um etwa 12 mm senken; man kann daher, wenn die 
in Arbeit befindliche Platte, z. B. in Folge des Bruches einer 
Kuppelnngswelle oder eines Muffes zwischen den Walzen stecken 
geblieben ist, ra~ch das Ganze lüften, die obere Walze durch 
Zurückdrehen der Stellschrauben heben und die Platte entfernen, 
deren hohe Temperatur sonst Sprünge in den Walzen hervorruft. 
Die Walzentische sind an dem vom Gerüst entfernteren End.! 
drehbar befestigt und können am anderen Ende mittelst der 
Kolben zweier hydraulischer Cylinder gehoben werden , von 
welchen der eine unten durch eine mit Steuerung versehene 
Leitung mit dem Accumulator und oben durch ein beständig mit 
Wasser gefülltes Rohr mit dem unteren Ende des zweiten Cylin
ders verbunden ist. Stellt man die Steuerung so, dass das Druck
wasser in den ersten Cylinder eintritt, so werden beide Walzen-

bis 7,50 für doppelt gesiebte Fettstückkohle zu decken. - Der 
Ru b r k oh 1 e um a r kt erfreut sich lebhafter Bewegung, indem 
die Abfuhr sehr befriedigend bei hoher Förderung der Werke 
verbleibt. - Im Saar r e \" i er förderten die fiscalischen Gruben 
im Februar 479 814 1 (gegen 483 ~52 t 1892). - Der ob er
s c h l es i s c h e l\iarkt ist bei guten Bezügen der Industrie, zumal 
auch die Kalk- und Ziegelwerke sich zu versorgeu beginnen und 
der Wassüt·versandt auf der Oder sich günstig entwickelt, in 
fo,ter Haltnnl!. - In Belgien sinJ die Käufer noch sehr 
zurückhallcnd, da man die Resultate der öffentlichen St1bmissionen 
abwarten will. Die Preise sind unbefriedigend und für Hausbrand 
um Frcs 2,- ermässigt. worclen. Cokcs werden im Mittelbecken 
nur zu Frcs 12 abgegeben. - Der e n µ: 1 i s c h e Kohlenmarkt 
ist ebenfalls in recht ungünstiger Lage und glaubt mau, dass 
die Preise wohl den tiefsten Stand erreicht haben. Bei be
schränkter Production wachsen unter den obwaltenden Ver
hältnissen die Vorräthe und belasten den J\Iarkt. Auch der Export 
Hisst viel zu wünschen ühri~. Es schliessen in Cardift': l\laschinen
brand Nr. [ 9 sh 3 d bis 9 sh 9 d, Nr. II 8 sh 9 d bis fl sh, Haus
brand 13 sh bis 13 sh il d, Patentcokes 2ü sh 6 d bis 21 sh 6 d, 
gewöhnlicher Cokes , Hochofcncokes je nach Qualität 
1.~ sh 9 <I bis 17 sh 6 d. 

tische gleichzeitig und auf gleiche Höhe gehoben, indem das 
Wasser aus dem Obertheil des ersten Cyliuders unter den Kolbeu 
des zweiten Cylimlers strömt. Lässt man dagegen das Druck
wasser ahtliessen, so sinken die Walzentische wieder herab. Es 
ist dabei die complicirte Kuppelung der beiden Tische durch 
feste lllaschinentheile vermieden. Das Walzwerk vermag Platten 
mit einer Länge bis zu 21 und einer Breite bis 3,2 m herzu
stellen. Die Betriebsmaschine treibt direct die Mittelwalze und 
hat 1,016 m Cylinderdurchmesser bei 1,524111 Hub; der grösste 
Dampfdruck beträgt 8,8 at, die Umgangszahl 80, der Dnrehmesser 
des Schwungrades 7,62 m und dessen Gewicht 51 t. H. 

AntimonglanzJvon Magurkn (Ungarn). Dieser fährt nach L. 
L ö z k a (Natnrw. Ber. aus Ungarn, ßd. 8) viele, sehr kleine, gut 
ausgebildete Quarzkrystalle, ist deru, grau und lrnt die Dichte 
4,550 Er enthält (nach 3 Bestimmungen): Sb ü9,87"/o, S 27,60, 
Pb 2,25. Cu 0, 12, Fe 0,11, Quarz 0,77~.1 ,„ zusammen 100,72. 

N. 
Bergwerksbetrieb 1''innlnnds. 1890 producirte dieaes 

russische Kronland 17840g Gold, 817,63kg Silber, 2924q Kupfor, 
134 q Zinn, 4'3 350 q Bergerze, 550 991 q Seeerze, 237 4!!5 q Roh
eisen, 22 304 q Luppeneisrn, 152 265 q Stabeisen, 23 337 q Stahl, 
40171 q Manufacturartikel und 49 !il4 q Gusswaaren. Obiges 
Quantum Bergerze förderte die einzige Eisensteingrube Wälimäki u.m 
Ladogasee mit 46 Arbeitern und einem Kostenaufwande von 
33 700 Frcs. - Die Seeerzgewinnung erfolgte aus 180 Seen in 
den Lehen Wasa, Wihorl!, St. Michel und Kuopio mit 3, ö, 46, 
resp. 131 bearbeiteten Gewässern. Die Hochöfen bezogen 442 329 q 
Seeerze, welche an Gewinnung nnd 1'ransport 446 672 Frcs kosteten; 
an den 12 Oefen, welche dieses Material verbliesen, stellten sich 
die Kosten für IOO kg zu Pankakoski nur auf 0,50 Frcs , zn 
Oravi aber auf' 9,65 Frcs. Jm Jahre 1886 wurden im Ganzen nur 
276260 q aus 71 Seen gehoben. -·- Das Kupfer- und Zinnwerk 
Pitkärauta förderte mit einer Belegschaft von 682 Mann 91 385 q 
Kupfer- und 16 37:c! q Zinnerze, von denen jene, auf nassem Wege 
behandelt, obige Kupfer- und Silbennenge ergaben. Aus 17342q 
verwaschenen Zinnerzen gewann man 225,5 q Schliech und 13 471 kg 
Zinn. Das Ausbringen aus dem Erz betrug demnach nnr 0,78°10 
Metall. Der Werth dieser drei Producte (Silber, Kupfer, Zinn) 
war 851257 Frcs. Der Totalwerth der Metallindustrie Finnlands 
betrug dagegen 25 798 W'i Frcs gegen nur 20 218 486 Frcs im 
J abr~ 1889. Davon kommen 9 539 920 (7 235 234) auf die Gold
wäschen, Gruben und Hütten, 12 583 251 (9 733 024) auf 
die mechanischen Werkstätten und Giessereien und 3674934 
(:-\ 250 228) Frcs anf die Hand werke. Nach Russland wurden 
78'~ 327 Pnd Eisen und Waaren ausgeführt. x. 

J)ie tiefsten Kohlengruben der Erde dürften die britische 
Asbton Moss Colliery mit 960,1 m und der belgische Viviers
Scbacht bei Gilly (nahe von Charleroi) mit 1039,7 m sein. (Iron 
and coal trades review, XLVI, 109.) . N. 
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Weltausstellung iu Chicago. Zu den übjecten, welche 
diese Ausstellung aufweisen wird, gehört ein uw l'ine horizontale 
Welle drehbares Rad von 76 m Durchmesser, an dessen Umfang 
mittelst. Stangen Coupes mit Sitzen fär mehr als 2000 Personen 
aufgehängt sind , welche daher bei jeder Umdrehung des Hades 
auf 76 m Höhe emporgeboben und wieder herabgelassen werden; 
ferner ein 16 Stockwerke hohes, ganz ans Aluminium hergestelltes 
Gebäude, bei welchem nur die constmctiven Theile aus einer 
Legirung jenes Metalles mit Kupfer bestehen. Der Schätzung
nach wird die elektrische Beleuchtung der Gebäude und Gründe 
der ganzen Ausstellung \!2000 Lampen erfordern, auf wekhe der 
Strom durch 4570 km Drahtleitung vertheilt wird. (Jron 18\H, 
Nr. 1044, S. 33; Nr. 1U48, S. 119 und Nr. ION S. 143.) H. 

Verhalten der t~änge in der Tiefe. Diese Frage wurde 
iru Engg. and llling. Journal wiederholt erörtert. Ueorge E. Co 11 ins 
stellt bezüglich der Gänge im Carnbrea·RP-druth Gebiete (Cornwall) 
folgende Thatsachen fest (Nr. 9, Vol. LV): 1. Die Gänge waren 
iu der Nähe des Tages nicht reich an Zinn. 2. Tm Ganzen he· 
trachtet zeigen sie keine Anzeichen auffallender Erzzunahme mit 
der Tiefe. 3. Im Dokoath-Hauptgange jed0ch ist im Allgemeinen 
eine ZuuahnH' der Ergiebigkeit mit der Tiefe erkennbar. .J. Mit 
der 'l'iefe verdrängt das Zinn das Kupfer. 5. Dieser \\"echsrl cnt· 
spricht annähernd jenem im Nebengesteine, rnn Schiefer (killas) 
in Granit. N. 

Zinkblerhei111leek1111g, Nach einer aus dem ,,Metallarlicitcr" 
in die ,Dcrg- und Hüttenm. Zeitung'· ühergan!?;enen Notiz soll 
die Unhaltlmrktiit der 7.inkblecheindeckung durch unrichtige 
Montirung und Verwendung von 11icl1t hinreichend starken Tafeln 
bedingt sein. Zinkblecheindeckungen können aber auch trotz c:uter 
Ausführung sehr bald zerstört werden, nud zwar dann, Wt!nn sie 
der Einwirkung saurer Gase oder Dämpfe ausgesetzt sind cotler 
wenn sich viel Rauch auf der Dachfläche niederschHi11:t. . .\us 
diesem Grunde soll insbesonders Lei Hüttenwerken das Zinkblech 
als Deckungsmaterial nicht verwendet werden. - Zur Deckung 
von Wohnhäusern empliehlt sich statt des verbrennbaren, spröden, 
unelastischen Zinkhleches oder des gewöhnlichen Schwarzbleches 
gut verzinktes Eisenblech weit mehr. Nach „Bayr. Ind.- und 
Gew.-ßl., 189~" sollen Deckungen mit verzinktem Eisenblech 
iiber 100 Jahre dauern (wohl unter giinstigen Bedingungen), hin· 
gegen Deckungen ruit Schwarzblech nur :!O bis 30 .Jahre, unter 
der Voraussetzung, dass die Dachfläche alle 3 bis -1 Jahre mit 
einem frischen Anstrich versehen wird. K. 

Die Goldproduction in der sUdafrlkanischen Re1rnblik 
(Wltwntersrnnd). Dem Jahresberichte des Präsidenten der 
Chamber of Mines daselbst., Li o n e 1 Phi 1 i p s, entnehmen wir 
folgende Angaben: Die Golderzeugung betrug: 

im Jahre 1890 494 810 Unzen = 15 i\88,6 kg 
1891 729 233 II = 22 ()79, l n 

II 1892 1 210 8t.i5 n ~·~ 37 ()57,9 II 

(weldie Ziffern nur wenig von uen, nach dem Journal de~ ~lincs 
in Nr. 7, S. 89 wiedergegehenen abweichen; besonders wenn die 
dort, inFolge eines Addjtionsfehlers irrthümlich mit 1215 86-! Unzen 
angeführte Production des Jahres 1892 nuf 1 21'0 864 riel1tig
gestellt wird). Für das laufende Jahr wird eine Prodnction von 
1 600 000 Unzen = 49 760 k,q erwartet. Die Zahl der Pochstempel 
stieg im Jahre 18U2 von 1540 zu circa 2035 nnd der Gold;re-halt 
des Hauwerkes fiel per 1 Tonne vor. 11.23 dwts oder 17,5y (1891) 
auf 9,873 dwts = 15,35 !f (1892). Dieses Sinken ist theils der frei
willigen Aufarbeitung gerin:ghaltigerer Erze durch einige Gesell
schaften, tlteils jedoch der ausgiebigeren Gewinnuflg pyritisclwr 
Erze durch andere zuzuschreiben. (The Standard and Diggers' 
News, Johannesburg, S. A. Hep., January 28, 18!)3. ') N. 

Westböhmlscher Bergbau-Actlem·erein. Geschliftsbe
rlcht pro 1892. Aus dem in der Verwaltungsraths-Sitzung am 
9. März vorgelegten Geschäftsberichte vom Jahre 1892 ist zu 
entnehmen, dasH die Kohlenproduction sieh im verflossenen Jahre 
a.uf 4012909q gegen 3746!J05q im Vorjahre belaufen hat. 
Die Generalspesen und Steuern abgerechnet, ergibt sieb ein Hein
gewinn von 419720fl (+ 52221 fi). In der Generalversammlung 

1) Die Redaction sagt für die gütige Zusendung dieses Blattes 
ihren besten Dank. 

wird der Vcrwaltungsratb den Antrag stellen. für A bschreibungcn 
ilen Betrag ,·on 87 202 B, für den Reservefond und fär Tantiemen 
:.!ö !)54 fl zu verwenden, ferner eine Dividende von ö" '11 im Ge
sammtbetrage von 25'WOO fl auszuzahlen, 75 000 fl in eine Special· 
reserve zum Bau ~iner neu c n Schachtanlage zu hinterlegen 
und den Rest Yon Hl-l!l-I fl auf neue Rechnung rnrzutragen. Die 
Di\'idende stellt. sich •lemnach auf 6 fl. wie im Vorjahre. 

-r-

Literatur. 
1. }'llhrer zum V. allgemeinen deutschen Hergnumns

tage. Breslau 4. bis 8. September 1892. 
2. Die Hergwerks· und Hüttenve1·wnltungen dps 

Oberschlesischen Industriebezirkes. Ein historisch-statisti
scher Wegweiser, den· 'fheilnehmern am V. allgemeinen deutschen 
BergmannstagH gewidmet nlln Oberschlesischen Lerg· und 
hüttenmännischen Ver•ine. Zusammenge~tellt und bearbeitet 
vom Geschäftsführer des Yereines Dr. H. Voltz. Dazu eine 
Karte: "Der olierschlesische Industriebezirk". bearbeitet ''On dem 
concessionirten lllarkscheider K ii n t z e 1 in Charlottenhof, sowie 
ein "Verzeiehniss der im oberschlesisehen Jndustriebezirke im 
.Jahre [X!Jl in Betrieb gewesenen Gruben und Hütten". Kattowitz 
1892. Selbstverlag des Oberschlesischen berg- und hüttenmännischen 
Vereines. 

3. Bergwerks-Hesell!ichaft Georg \'Oll Glesche's Erben. 
Aus den vielen Festgaben, welche den 'fheilnehmern an dem 

\'. allgemeinen deutschen Bergmannsta;!C dargebracht wurden, 
und von welchen mehrere in dieser Zeit~chrift bereits die gebührende 
Würdigung erhalten haben, seien hier noch weiter die drei in 
der !'eberschrift bezeichneten, durch ihren Inhalt hemerkens· 
werthcn Schriften hervorgehoben. 

1. Der „Fülll'er" hringt als Einleitung eine You Dr. H. 
Ku n i s c h verfasstA und durch Profile erläuterte kur~e Abhand
lung über den t:utergrund von Breslau, welcher durch eine Reihe 
von Bohrungen untersucht wurde, ferner ein Capitcl übe1· die zu 
den Bauten Breslaus verwendeten natiirlichen Bausteine, eines 
über das mineralogis('he l\luseum und eines über da.~ königl. 
Oberbergamt daselbst. Die Bohrungen haben erwiesen, dKSs der 
Untergrund von Breslau bis ungefähr 10 111 Tiefe aus Dammerde 
und Allul'iuru (Kies, Sand und Lehm in verschiedener lllächtigkeit 
und Lagerung) besteht„ von 10 bis 45 111 itus Diluvium (bräunlich
grauem, magerem, mergeligem 'fhon mit zahlreichen grösseren 
Geschiehen) von 45 111 bis zu unbekannter Tiefe aus oligoeänem 
'fertiär, Schichten der nordostdeutschen Braunkohlenbildung, 
bestehend aus Thon von verschiedener Farbe und Beschull'enheit, 
welche vielfach Braunkohlen in Schmitzen und meterdicken 
Flötzen führen. 

An diese Einleitung schliesst sich d(•r eigentliche Führer au, 
der \'on dem Stadtarchivar und Bibliothekar Professor Dr. H. 
Markgraf verfasst, nebst ein Pm Stadtplan<' und einer Karte 
der Umgebung, in 51 nett eingedruckten Holzschnitten d;e wichti· 
geren Bauten und Anlagen der Stadt vorfährt und Alles, was 
Breslau an Schenswerthem und Merkwürdigem besitzt, iu an· 
muthender Weise be~chreiht. 

2. Die zweite der oben genannten Spenden fährt Rich unter 
dem heschcitlenen Titel "Wegweiser" ein und war als Führer bei 
den von den Gästen des Bergmannstages beabsichtigten Werks
besuchen bestimmt. Der Leser findet aber darin weit mehr, als 
er in einem Wegweiser vermuthen würde, .nämlich nicht nur ein 
Gesammtbild des gegenwärtigen Standes der oherschlesisehen 
Montanindustrie, sondern einen geschir.htlichen Abriss von jeder 
der in· Oberschlesien belindlichen Bergwerksunternehmuugen, 
Hüttenanlagen und llaschincnfäbriken, des weiteren auch werth· 
volles, die Entwicklung dieser Werke deutlich vor Augen führendes 
statistisches Material unll, durch die beigegebenen Karten, eine 
klare Uebersirht des ganzen oherschlesischen Industriebezirkes 
uud dn dortigen Lageruugsverhältni~se. Das Buch zerfällt in 
zwei Theile, von welchen der erste die Geschichte und Statistik 
der einzelnen oberschlesischen Montananlagen behandelt. Es wurde 
dabei jeder einzelnen Verwaltung überlwisen, ihre Geschichte 
selbst zu verfassen, was allerdings zur Folge hatte, dass mnnrhe 

:~ * 
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Unternehmungen flüchtiger, andP.re eingehender besprochen er
scheinen, dagegen aber den Vortheil brachte, dass durchwegs 
Originalmittheilungen wiedergegeben werden konnten. Wir finden 
da 1.lie Geschichte von 50 Unternehmungen, unter welchen sich 
mehrere durch die Grösse ihrer Production oder durch die Vor
züglichkeit ihrer Erzeugnisse einen Weltruf erworben haben, 
zusammengetragen. Dem Fachmanne, welchen es verlangt, über 
die Borsig'schen lndustrial werke in Oberschlesien, die Donners
marckhütte und die anderen gräflich Donnersmarck'schen Werke, 
die Gleiwitzer Bergwerks- und Hiittenanlagen, die königl. Friellrichs
grube, die königl. Fricdrichshiiite in 'farnowitz, die Giesche'schen 
Unternehmungen, die Kiinigs- und Laurahütte, die verschiedenen 
Blei· und Zinkwerke n. a. m. des Näheren unterricbtet zu werden, 
bietet das vorliegende Buch die Gelegenheit, die Hauptmomente 
au.s deren Geschid1te und überdies ihre fortschrittliche Ent
wicklung kennrn zu lernen. - Der ;,,weite Theil bringt l~ 
graphische Darstellungen und 12 Zahlentabellen der mannigfachsten 
Art, die sich auf die letzten 2:j Jahre, das ist von 1867 bis 1891 
beziehen. Je zwei 'fabellen dienen einander zur gegenseitigen 
Erläuterung. Tafel Ja giht graphisch dargestellt die Production 
an Steinkohle, Ib Zahlen und Daten betreffend den Steinkohlen· 
bcrgbau; Ha die Production an Eisenerzen und den Yerbrauch 
der Hochöfen an Erzen und Schlacken, llh Daten, betreffend die 
Gewinnung und den Verbrauch von Eisenerzen. In !!;leicher Weise 
wurden die Productionen von Roheisen, Eisen·, Wal11werks- und 
Fertigfabrikaten, Gusswaaren, Zink- und Blcier1,e

1 
Rohzink und 

Zinkblech, Blei und Glätte graphisch und durch Zahlen erläutert 
vorgeführt. Die weiteren Tabellen betreffen Anzahl, Löhne, 
AHer, .Jahresverdienst c1c„ der bei den oberschlesischen Werken 
in den letzten 25 Jahren beschäftigten Arbeiter. - Zur Orientirung 
des Lesers dient ein lnhaltsverzeichniss, welclies alle in dem 
Buche genannten Verwaltungen und einzelnen Werke alphabetisch 
geordnet vorführt, und das sieh nicht nur anf die in den letzten 
Jahren in Betrieb stehenden Gruben und Hütten, sondern auch 
auf Werke und Verwnltungen erstreckt, wcfohe in früherer Zeit 
eine gewisse B,~deutung hcsassen. 

Der Oberschlcsische berg- und hüttenmännische Verein hat 
durch diese ZusammenstellunJ?; ein Bnd1 von mehr als vergäng
licher Bedeutung geschaffen und diimit einen dankenswerthen 
Beitrag zur Kenntniss eines der wichtigsten Montangebiete Deutsch· 
lands geliefert. 

:1. Die Bergwerksgesellschaft Georg von G i c s c h e's Erben 
widmete den Theilnehmcrn am Bergmannstage eine Beschreibung 
der Tiefbauanlage der Cleophas-Grube und ansserdem auch noch 
eine eigene Schrift, welche insbesondere den kunsthcllissenen 
Fachgenossen sehr beachtcmwerthe Aufsehlüsse über die Wasser
liisung auf den oherschlesischen l:nd gali11ischen Bergwerken der 
Gesellschaft gewährt. In den einzelnen Abschnitten werden, durch 
6 Karten erläutert, die Wasserlösung auf den Scharlever Zink
und Bleigruben, auf der neuen :Fortuna-Rlcier11-Gruhc hei' Beuthen
Rossberg, auf der consolidirtcn Giesche G1 nhr., auf der Jllathilde
Hlcierz·Grulie bei Chrzanow in Gali11icn , nuf der eonsolidirten 
Heinitz-Grube bei Beuthcn eingehP.nd besprochen, dann die Tief
bauschächte der consolidirten Cleoplias-Grube bei Zalenzc sehr 
ausführlich heschrieben. Ein eigenes Capitel gibt. die Zusammen
stellung der auf den Gruben der Gesellschaft eingebauten Wasser
haltungsmaschinen und ein anderes den Vergleich der Fürder
mengen, bezw. Hüttenproducte mit den gehobenen Wassermengen. 
Den Schluss bildet eiue sehr belehrende Abhandlung über die 
Beschaffenheit und Verwendungsart der ober'Schlesischen Stein
kohlen. 

Durch diese, anlässlich des Bergmannstages von tler Giesche· 
sehen BergwerksgeAcllschaft ausgegebenen Schriften. welchon ein 
hoher wissenschaftlicher Werth zuerkannt werden muss. hat die 
weithin bestens bekannte GesellAchaft üher11r.11gcnd dargel1•gt, wie 
erfolgreich sie bestrebt sei, den DetriPli ihrer Werke durch die 
Vorzüglichkeit der Einrichtungen auf der längst erreichten Höhe 
zu erhalten. Ernst. 

Taschenbuch der Elektricität. Ein Nachschlagebuch und 
Rathgeber för Techniker, Praktiker, Industrielle und technische 
LPhranstalten. Herau~gegeben vo11 Dr. llf. K r i e g, Director der 

elektrotechnischen Versuchsstation zu Magdeburg. 3. vermehrte 
Auflage mit 261 Illustrationen. Leipzig, 0. Leiner, 1892. 

Nach der Vorrede soll das vorliegende Buch dem Anfänger 
znr Delehrung dienen, dem Industriellen und Kaufmann, sowie 
den Behörden ein Rathgeber und zuverlässiges Nachschlagebuch 
und tlem Fachmanne nöthigcnfalls ein nicht unwillkommenes 
Hilfsmittel seines Geilächtnisses sein. Um dieser etwas vielseitigen 
Bestimmung gerecht zu werden, enthält das Buch zunächst 
einen tillgemeinen, die Grundlehren der Elektricität, sowie 
die elektrischen Messinstrumente behandelnden Theil, welcher 
70 Seiten umfasst. Der 2. Thcil des Werkes handelt vou den Ein
richtungen für die praktische Verwendung der Elektricität zur 
Telegraphie nnd Telephonie, zur Galvanoplastik, sowie zur elek
trischen Beleuchtung und Kraftübertragung. Ein besonderer Ab
schnitt ist ferner der Herstellung und Prüfung von Blitzableitern 
gewidmet und den Schluss des im Ganzen 445 Octavseiten um
fassenden Buches bilden Beschreibungen der gebräuchlichsten 
Motoren für elektrische Beleuchtungsanlagen und diverse 'fabellen. 

Der reiche Inhalt und die vielen, zumeist trefflich ausgeführten 
Illustrationen lassen das vor!iegendo Buch für Jedermann , dar 
~ich mit den Fortschritten der Elektrotechnik im Allgemeinen 
vertraut machen will, werthvoll erscheinen. Die äussere Ausstattung 
ist eine gute. F. Po e c h. 

Amtliches. 
Kundmachung, 

Nachdem zu den mit den Bescheiden des k. k. Kreis- als Berg· 
gerichtes St. Pölten vom 28. November 18!)2, Z. 4802/l und 
Z. 4803 auf den 10. Jänner d. J. angeordneten Tagsatzungen, betref
fend die executivc Feilbietung der dem Herrn John Nathan, bezw. 
1ler Firma Heller und Comp. mit h.o.Erkenntnisso vom l;J.Juni 1892. 
Z. 11;)7 bezw. Z. 1158 rechtskräftig entzogenen, im Bergbuche 
t!es vorgenannten k. k. Kreisgerichtes, Tom. VIII, Fol. 247, bezw. 
'1'0111. II, Fol. 232 unt! 241 eingetragenen Grubenfelder Wilhelm 
und Segen (;ottes in Rastbach bei Gföhl, bezw. dem aus dem 
)(aria- uud dem Clara-Grubeufclde bestehenden zwei liraphitbcrg
haucn 1 und Il bei Lichtenau im polit. Bezirke Krems in Nieder· 
Oesterreich kein Kauflustiger erschienen ist, und laut Berichte 
des k. k. Jlcvierbergamtcs St. Pölten keine besonderen Vor
kehrnugen zur Wahrung der öft'cntlichen Sicherheit im Bereiche 
der vorerwähnten Grubenfelder nöthig erscheinen, werden die
selben hicmit gemäHs s 25!! a. B. G. für aufgelassen und alle 
durch die Verleihung tlerselben erworbenen Bergbauberechtigungen 
für Prloschen erklärt. 

Dies wird gemäss s 2li0 a. B. G. mit dem Bemerken kund
gemacht, dass gleichzeitig die Löschung der besagten Gruben
fcltlcr im h. o. Verleihungs· und Concessionsbuche wie im Besitz
stantlsbnche des k. k. Revierhergamtes St. Pölten verfügt, und 
das k. k. Kreis- als Berggericht in St. Pölten um die Anordnung 
der hergbücherlichen Löschung derselben ersucht wird. 

Von tler k. k. Berghauptmannschaft. 

Wien, 18. Mär11 1893. 

Concurs-Ausschreibung. 

Bei der gefertigten k. k. Bergdirection ist die Stelle eines 
Mag a z i n e ur s mit den systemisirten llezügen der XI. Rangs
classe zu besetzen. 

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche bis zum 
23. April 1893 bei dieser Direction einzureichen und nebst den 
allgemeinen vorgeschriebenen Erfordernissen für den Staatsdienst 
eine entsprechende Vorbildung, K enntniss beider J,andessprachen 
in Wort und Schrift, Conceptfähigkeit, vollkommene Kenntniss 
der montanistischen Verrechnung und der für den Hüttenbetrieb 
nothwendigen .Materialien nachzuweisen. 

K. k. Bergdirection Pl·ibram, 

am 20. März 1893. 
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Zur markschei<lerischen Verwendung der Ifängcbussolc in der Nähe von Eisen. 
,. on E. Hammer. 

iur Veriiffentlichung der folgenden Kleinigkeit gibt 
mir eine Anfrage Veranlassung, die rnr einiger Zeit 
Auskunft darllber verlangte, ob mir kein Mittel bekannt 
sei, den Uebelstand der Hilfshängezeuge zur Verwen
dung der Bussole in Gegenwart von Metallen, die auf 
die Nadel wirken, zu verbessern; den Uebelstand näm
lich, dass jene Hilfswerkzeuge zwar die Centrirnng der 
Hängebussole unter dem Kreuzscheitel zweier Schnüre 
gestatten 1 aber kein Mittel bieten, die Bussole auch 
genau in derselben 'l'eufe untt~r der hctreffondcn Mark
scheideschraube anzuhängen. 

Das Hauptinstrument für Lagemessungen der alten 
Markscheidekunst, die Hängebussole, ist durch den 
Theodolit 1 im Gegensatz zu vielfaehen Versicherungen, 
ebensowenig v o 1 1 s t ä n d i g zu ersetzen, als die 
Schlauchcanalwage oder der Hängebogen durch das Luft
blasenniveau. Wo der Theodolit Raum und guten 
Stand auf Stativ, Spreize oder Arm hat und wo insbeson
dere 1 an g e Zielungen miiglich sind, wird Niemand mehr 
die Hängebussole verwenden wollen. Oft genug aber sind 

· beide Bedingungen oder eine von ihnen nicht zu erfüllen. 
Und bei kurzen Seiten, von 20 bis zu Gm und darunter, 
ist trotz aller besonderen Centrir- und Stcckhiilsenvor
richtnngen die alte Methode des Schnurziehens und der 
Hängebussole gegen den 'l'heodolit im Vortheil; die 
Bussole ver 1 an g t ja geradezu, im Gegensatz zu miig
lichst langen Visuren heim Theodolit, k n r z e Station i
rungsseiten. 

Eine grosse Bequemlichkeit hei der Hiingebussolen
messung ist, da~s man sogleich R i eh tun g s winke 1 
erhält in den (bei feineren Messungen für Dcclinations
rnriationen zu verbessernden) obsen·irten Streichrichtungen 
der Schnüre. Dieser Bequemlichkeit muss man sich aber 
begeben, wenn Eisenmassen (im Grubeneinbau) oder auf 
die Nadel wirkende Mineralien eine Ablenkung der Bus
solennadel verursachen. Die Bussole wird aber auch auf 
solchen Strecken nicht werthlos (auch wenn man von den 
umständlichen und unbequemen KrPuzsclmilrcn absieht), 
wenn man sie nur in den Kreuzungspunkten benachbarter 
Seiten aufstellen oder aufhängen kann; die o bservirten 
Streichrichtungen der beiden Seiten sind dann unrichtig, 
aber beide im gleichen Sinn und Betrag, so dass ihre 
Differenz, der Winkel der Seiten- oder Schnursohlen, 
richtig ist; mit anderen Worten , man muss dann mit 
der Bussole wie mit dem Theodolit arbeiten. Dabei ist 
aber vorausgesetzt, dass bei der Ablesung der ersten 
Seite die Nadel ganz genau dieselbe Lage zu den ab
lenkenden Massen hat, wie bei Ablesung der zweiten. 
Wenn. es sich um einen durch Sohlen- oder Firstpunkte 
bezeichneten Zug handelt, wobei eine Feldbussole (Diop
ter- oder Fernrohr-Bussole) auf ihrem Stativ Yerwendet 
oder direct auf Spreizen ~der Arme aufgesetzt werden 
kann (und sclbstver~tilndlich rnrau~gesetzt wird, dass nur 
so kurze Zielungen miiglich sind, dass sich nicht der Theodo
lit empfiehlt), so ist diese Bedingung ohne weiteres erfüllt. 
Anders bei der Hängebussole, die oft genug wegen der 
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Enge des der Messung zu Gebote stehenden Raumes 
verwendet werden muss. 

Bei Anwendung jedes der beiden Mittel, die zur 
Centrirung drs Nadelspielpunktes unter dem Kreuz· 
scheite! der beiden Schnüre zu Gebot stehen (Compass· 
sUlbchen oder besonders construirte eentrirbare Hänge· 
zeuge), ändert sieh der Abstand des Stundenringes vom 
Kreuzscheitel beim Anhängen der Bussole an die zweite 
Schnur, wenn die zwei Schnüre verschiedenes Fallen 
haben, und damit ist die Ablenkung der Magnetnadel 
an 8ehnur 1 im Allgemeinen eine andere, als an 
Schnur 2 und der Winkel (1 , 2) also unrichtig. Ist 
unter Voraussetzung der einen oder anderen der genann
ten Centrirvorriehtungen die Entfernung der Zwereh
aehse des Compasse;i unter der Haken- (Aufhänge·) 
Linie an der ersten s ii h 1 i gen Schnur li, so befindet sich, 
beim gleichen \enkrechten Abstand li, beim Anhän
gen des Hängezeuges an die zweite, unter oc steigende 
oder fallende 8chnnr, die Bussole tiefer unter 8 (vgl. 
Fig. 1) als vorher um den lletrag 

"/. = 
t= 

lt 
t = lt (sec oc - 1) = ( 1 - cos a) 

cos 7. 

oder 

o<ler 

()0 

O' \'Oll /i: 0,0 : 0 

J<'ig. (, 

u .. ··-~--. 
~ .1 

"11 a 
t = w sin~ 

cos a 2 

in Procenten von " : 
100 20° 

l,f• fj,4 

3()0 40° fJ()O G0° 

15,5 30,5 55,6 100,0. 

In den Lehrbllchern der 
Markscheidekunst ist nun 
auf den erwähnten Uehel
stand aufmerksam ge
macht (vergl. z. ß. das 
weit rnrbreitete Lehrbuch 
von Brathnhn, Leipzig 
188J , 5. Cap., Hilfs
apparate zur Verwen

dung des Compasses in Gegenwart von Eisen, wo mehrere 
beRondere centrirbare Hllngezenge nnd Compassstäbchen zur 
Centrirung der gewöhnlichen Hängebussole beschrieben 
sind); ich fand aber beim ersten Bedllrfniss, dem Uebelstand 
zu begegnen (1882), weder in Lchrbflchern, noch bei 
den Mechanikern für Markschei deinstrumente (besonders 
llreithaupt, Hildebrand) eine Abhilfe. Es liegt 
nun offenbar sehr nahe, die Trägerliinge für die genannten 
Apparate oder Hilfsapparate verilnderlich zu machen, so 
dass sie z. B. im Fall der obigen Figur an Sehn ur ( 1) li, 
an Schnnr (2) 11 - t betragen kann. 

Fllr ein Penk er t'sches Hängezeug habe ich 
etwas später die angedeutete Abänderung angegeben 
(1885 im Vortrag llber Markscheidekunst mitgetheilt). 
Man kann hier und bei allen in Rede stehenden 
Apparaten, nach Andeutung der beiden folgen-
den Skizzen , Fig. 2 und Fig. 3 , entweder 

Fig. 3. 
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die beiden Träger 
mit Auszügen ver
sehen (röhrenförmig 
oder durch Gleit· 
schienen B in Nut 
nnd Feder geführt 
und mit Klemmen 
versehen) oder besser 
diese Träger brechen 
und mit Gelenken 
versehen; bei der 

letzteren Anordnung wilrden an Stelle der drei Zirkel
gelenke (davon etwa zwei mit Klemmschrauben) auch 
zwei iiberhaupt genllgen, d. h. es wäre ein einfaches statt 
doppeltes Parallellineal genllgend. Auf beide Arten lässt 
sich offenbar die Saite des Compassstäbcheus oder die 
nntere Anszichschicne de~ Penk er t'schen Hängezeuge;;, 
die vorne in die Gabel zur Aufnahme der Bussole endigt, 
beim Anhängen des Apparate;1 an die Schnur (2) dieser 
so weit nähern, dass der Glasdeckel der Bussole ebenso 
wie es bei Schnur ( 1) der Fall wa~ , von der Spitze 
eines in S hängenden Senkels genan berllhrt wird. 

[Nebenbei mag noch bemerkt sein, dass man bei 
der Anordnung der Fig. 2 daran denken könnte, das 
Senkel ganz entbehrlich zu machen. Man hätte nur 
eine der ,-orstehenden Tabelle entsprechende 'l'heilung 
anf den beiden Trilgerscbienen anzubringen (Index mit 
der Klemmschraube verschiebbar, Strich 0° im tiefsten 
Punkt, das heisst beim weitesten Auszug u. s. f.), wie in 
der Skizze angedeutet' ist. Beim Penk er t'schen Hänge
zeug ist ja übrigens im Gegensatz zu den Compass
stäbchen die Centrirung mit dem Senkel bequem zu 
machen. l\fan kiinnte bei diesem das Senkel sogar iiber
haupt entbehrlich gemacht denken, auch für die noth
wendige Längenverschiebung der unteren Schieue: ist 
lt' die dem Steigen oder Fallen ~ (von söhliger Schnur 
aus) entsprechende Auszugsweite (senkrechte Entfer
nung der Hakenlinie von den Gabel - Bnssolenstiften), 
so ist unter der Voraussetzung, dass der erste Haken 
an der söhligen nnd an der steigenden Schnur dieselbe 
Entfernung vom Kreuzscheitel habe, die Gabelschiene 
weiter auszuziehen oder zurllckzuschieben (je nachdem 
die Schnur (2) steigt oder fällt) um 

s = h'. t 9 ~ = 11 .. sin ~, oder in Procenten von lt 
~ = . 0° 100 20° 30° 400 50° 
s = 0 '0 von lt: O,O 1516 34,2 50,0 64,3 76;6. 
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Eine weitere einfache Gradtheilung an der Gabel
auszugsehiene (rnn dem Strich 0° aus nach beiden 
Seiten gehend) würde also unter Beigabe des constanten 
Maasses für die Strecke Haken - Kreuzpunkt, die an 
siihliger E!chnur der Einstellung 0° entspricht, das 
Senkel im Kreuzpunkte vollends ganz entbehrlich machen. 
Man darf nun aber bei diesen l:cberlcgungen nicht ver
gessen, dass für die Fallwinkel x der ersten und zweiten 
Tabelle nicht das wahre Fallen der Schniiro, wie es 
init dem Gradbogen etwas über der Mitte oder dem 
ß o r c her s'schen Hängeniveau in den I\reuzpunkten 
gemessen wird, in Betracht kommt, sondern das Fallen 
des Schnurstlickes zwischen den beiden Ilaken, so dass 
an jenem Fallen erst eine entsprechende Verbesserung 
anzubringen wäre: es wird also der Gebrauch des 
Senkels vor jenen Tbeilungen den Vorzug behalten.] 

Einen kleinen Vortheil besitzt, wie noch bemerkt 
sein mag, das Penk er t'sche Hängezeug vor allen mir 
sonst bekannten „Hilt"-hllngezeugen", der unter t:mstän
den in Retracht kommt, niimlieh den, dass es beim 
Anhängen an eine Schnur am wenigsten Raum in der 
Schnurrichtung jenseits des Kreuz;;cheitels beansprucht: 
man braucht dort gerade nur den Halbmesser der Com
passbiichse: wenn die folgende Schnur sich im Streichen 
sehr stark, z. B. geradezu um G\ rnn der Wand ent
fernen muss, an der die rnrhergehende liegt, so kann 
hier ein Compassstäbchen bei gewöhnlichen M11rkscheide
schrauben u. dergl. ganz versagen. Und da man die 
P e n k er t'sche Aufhlingnng für die sonst im gewöhn
lichen Hängebügel benützte Bus~ole sich einrichten 
lassen kann, ;;o ~teht dieses sehr bequeme Instrument 
bezüglich der Kosten den Compassstäbchen kaum nach. 

Immerhin muss bci;rnfiigt werden, dass sich sei bst
verständlich die oben beschriebene Verbesserung der 
Penk er t'schen Hilfsaufliängung, die jeder ~Jechaniker 
nachträglich an fertigen kann , an j e dem Hilfäh!lngc
zeug oder Compassstäbchen anbringen lllsst. Sie ist 
sogar fllr ein solches schon längst ausgeführt, vom 
Mechaniker Hi 1 d c b ran cl (friiher Li n g k e, clann 
Hi 1 de brand und Schramm) in Freiberg. Mit Zu
stimmung und auf Wunsch des Genannten gebe ich hier 

eine Zeichnung seines neueren „ Hilfshängezeuges", das 
sich in seinem Verzeichnisse von 1888 unter Nr. 3:rn 
als Abänderung des Stäbchens nm ]{eiche 1 t (aber 
ohne nähere Beschreibung) findet (l<'ig. -! ). Ich habe 
dieses Hilfshlingezeng nebst dem genannten Verzeichnisse 
erst vor einigen Wochen für die hiesige geodätische 
Sammlung erhalten; es ist nach gcf. ~Iittheilungen des 
Herrn Hildebrand bereits vor 1882 construirt, aber in 
das Verzeichniss von 1882 noch nicht aufgenommen. 

Dem Vorstehenden braucht kaum etwas hinzuge
fügt zu werden; es wäre vielleicht gut, die beiden Press
schrauben an gegenüberliegende Ecken des Parallelo
grammes zu setzen. Die Figur i~t in 1 IG gezeichnet. 
Der Cntcrschied im Abstand des Bussolen -Anhänge· 
drahtes von der Hakenlinie l1eträgt beim grössten 
Auszug und vollständigem Niederlegen etwa 50 mm, 
so dass das Hilfsh!lngezeul!, selbst bei grosser Tonnlage 
(bis 45°) genügt. ßcim völligen Niederklappen nach der 
einen oder andern Seite befindet sich das Drahtende 
in 75, bezw. 20ilmm (Cnterschied 13cm) vou der Mitte 
des festen Hakens. 

Jedenfalls ist der strenge Fnterschied, den Prof. 
Schmidt in dem Capitel „Grubenmessungen" des 
Bauern fein d'schen Handbuches der Vermessungskunde 
(7. Aufl., 1890, 2. Ud., S. 514 bis 515) zwischen den „zur 
centrischen Aufstellung in den Winkelpunkten eingerich
teten, sogenannten VisircompitsAen oder L•'ernrohrbussolcn'; 
und dem Hllngccompass, aufstellt, hinfällig, so weit er 
„die unveränderliche Lage der Magnetnadel gegenilber 
den ablenkend wirkenden Massen oder Gegenständen" 
betrifft, wenn man nur das Hilfshiingezeug mit einer 
der im vorstehenden beschriebenen einfachen Vorrichtungen 
versieht. 

S t u t t g a r t. 

Bergreehtliche. Entscheidungen aus dem .Jahre 1891. 
(Fortsetzung von Seite 165.) 

D. Bauhafthaltung der Bergbaue und Das Landesgericht ll. erkannte auf unbedingte 
Bergbaufristungen. Abweisung des Klagebegehren!;. Bcgriindet wird dieses 

Nr. fi. Haftpflicht von Bergbaubesitzern Frthcil damit, dass nach~ 171 a. U. G. zu den 8ieher-
f ii r d c 11 d u r c h Ni c h t ein f r i c dun g. von 'l' a ir- heitsmaassregeln, zu welchen das Berggesetz rnrpllichtet, 
baue 11 verursacht c n 8 c h ad c n. (l<~rkenntniss insbesondere „die verlässliche Einfriedung aller Tagein
des Obersten Gerichtshofes vom 11. Februar 18!Jl, baue gegen das Hineimitilrzen von Menschen und Thieren" 
Z. 14 467.) gehört.· Nachdem nun durch die Aussagen der Sachver-

Am 16. August 188!1 gelaugten 26 Schafe und ständigen erwiesen ist., dass der Zugang zum fraglichen 
ein Widder des A. in einen zum Bergwerke l\J. gehörigen Einbaue nicht steil und abschllssig abfalle und daR 
uneingcfriedetcn Stolleneinbau und verendeten daselbst. Gefälle in dem Stollen ein so geringes sei, dass ein 
Der Schaden, welchen der Eigenthiimer der Schafe Hineinstürzen von Menschen und Thieren ganz aus
hiedurch erleidet, beziffert sich mit tl l!l~. Mit Klage geschlossen ist, das 17mstehen der Schafe vielmehr 
de praes. 1 7. October 188!1, Z. 1 G i-:i:3, belangte A. die dadurch herbeigeführt wurde, ·dass die Thicrc, ihrem 
Besitzer dt'S Bergwerkes M. auf Er~atz dieses Schadens. Naturtriebe folgend, sich in den Einbau gewaltsam 

l"' 
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hineindrängten , so liegt ein Verschulden des Geklagten 
nicht vor und ist das Verenden der Thiere vielmehr 
einem Zufalle, dem Naturtrieb der Schafe, eines dem 
andern nachzudrängen, zuzuschreiben, welches Verschulden 
jedoch gemäss ~ 1311 a. b. G. B. den Kläger selbst trifft. 

Geber Appellation des l\lägers linderte das Ober
landesgericht in G. das erstrichterliche Ertheil dahin ab, 
dass die Geklagten als Eigenthilmer des Bergwerkes M. 
in solidum schuldig seien, dem Klliger den angesproche
nen Schaden per fl 192 c. s. c. binnen 14 Tagen bei 
sonstiger Execution zu ersetzen, jedoch nur dann, wenn 
der Kläger den ihm rnn den Geklagten zugeschobenen 
Haupteid : ,,es sei wahr, dass am rn. Augm1t 188!) 
2li 8cbafe und ein Widder in einen zum Bergwerke M. 
gehörigen, uneingefriedcten Bergbau geri11tben und in 
demselben verendeten" abschwört. Die Grilnde dieses 
lJrtheils lauten: der erste Hichter hat das klägerische 
Begehren unbedingt abgewiesen, weil die Geklagten 
nach den Bestimmungen des Berggesetzes zur Einfriedung 
des Einbaues nicht Yerpflichtet sind , denselben somit 
kein Verschulden zur Last fällt und Kläger den durch 
einen Zufall in seinem Vermögen herbeigeführten Rchaden 
selbst zu tragen hat. Mit Hecht findet sich der Kläger 
durch diese Entscheidung in seinen Rechten gekränkt. 
Der Kliiger fährt zur Begründung seines Anspruches 
an, dass am 1 ü. August 188!) unter der Aufsicht eines 
vom ihm bestellten Hirten seine Schafe auf der Halde 
weideten, wobei es geschah, dass ~() Schafe und ein 
Widder in einen auf der Halde befindlichen. zum Berg
werke des Geklagten gehiirigcn, nicht eingefriedeten 
Stolleneinbau gericthcn und in demselben verendeten. 
Er beziffert den S<'hadcn mit II 19 2 und spricht von 
den Geklagten den Ersatz desselben dcsswegen an, weil 
Kelbe ihrer l'flicht, den l!.:inbau einzufrieden, nicht nach
kamen, abgesehen davon, dass sie bei dem (imstande, 
dass ihnen bekannt war, dass das den Einbau umgebende 
Terrain seit jeher als Weide benützt wird, vora111~setzen 
konnten und mmisten, dass der Einbau , wenn er nicht 
eingefriedet wird, fremdem Eigenthum g·cführlich werden 
kann. Die Forderung de1:1 Klilgers ist ein 8chadcnersatz
anspruch. Der Klilger hat demnach zu erweisen, dass er 
einen Schaden und in welchem Betrage er ihn erlitten habe, 
sowie dass dieser Schaden im Verschulden der Geklagten 
gegründet sei. Ein YersC'hulden ist nach ~ 1294 a. h. 
G. B. auch dann vorhanden, wenn die willkürliche 
Beschädigung nur aus Versehen, sei es aus schuldbarer 
Fnwissenheit oder aus Mangel der gehörigen Aufmerk
samkeit oder des gehörigen Fleisses verursacht wurde 
und nach * 12 9 7 a. b. G. B. wird vermuthet, dass 
Jeder, welcher den Verstandesgebrauch besitzt, eines 
solchen Grades des Fleisses und der Aufmerksamkeit 
fähig sei , welcher bei gewöhnlichen Fähigkeiten ange
wendet werden kann. Wer bei Handlungen, welche durch 
eine Verkllrzung der Rechte cineA anderen entsteht, 
diesen Grad des Flei8ses oder der Aufmerksamkeit unter
lässt, macht sich eines Vergehens schuldig. 

Die Geklagten gestehen ein, dass der Stollcneinbau 
zu ihrem Bergbaue gehöre und da1>s dieser Einbau am 

16. August 1889, dem Tage des Unfalles, nicht einge· 
friedet war. Aus dem Localaugenscheine und dem Befunde 
ergibt sich, da~s das den Einbau umgebende Terrain 
seit undenklichen Zeiten als Weide filr Ziegen und 
Schafe benützt wird. Schon aus diesem, den Beklagten 
bekannten l~mstande waren sie bei Anwendung gewöhn
licher A ufmerksamkcit verpflichtet, den Einbau einzu
frieden, da sie voraussetzen konnten und mussten, dass 
durch das Offenlassen des Zuganges zum Eingange des 
Stolleneinbaues filr das · in der Nähe weidende Vieh 
leichthin eine Gefahr herbeigeführt worden kilnnte. Diese 
Pflicht lag aber den Geklagten nicht nur nach den 
Bestimmungen des a. b. G. B. , sondern insbesondere 
auch nach ~ 1 70 a. B. G. ob, welcher Yerfügt , dass 
jeder Besitzer eines Bergbaues den Einbau gegen jede Ge
fahr für Personen und Eigenthum möglichst zu sichern 
hat, wesshitlb die Geklagten auch die Unterlassung der 
Befolgung dieser Vorschrift zu rechtfertigen haben. Der 
Umstand, dass die Sachversfändigen im Bergfache sich 
dahin am1sprachen, dass die Gefahr eines Hineinsturzes 
in die Grube absolut ausgeschlossen sei, wesshalh auch * 17 La a B. G. auf den vorliegenden Fall keine An
wendung finden kann, ist irrelevant, weil Schädigungen 
fremden Eigenthums auch auf andere Weise, als durch 
Hineinstürzen erfolgen können uud die Vorschrift des 
~ 1 70 a. ß. G. ganz allgemein lautet, sowie es auch 
unentslll1eidend ist: dass die Sachvcrstilndigen erklären, 
der fragliehe Einbau sei weder für Menschen, noch für 
Thiere gefilhrlieh, weil dieser Ausspruch in dem, dem 
Streit zu flrundc liegenden Factum seine thatsiichliche 
Widerlegung findet. A her auch durch den Umstand, 
da8s der Einbau ein längst aufgel:1s8ener Stollen sei, 
was die Sachverständigen bestiltigen, wird an dor Ver
pflichtung der Geklagten, den Einbau_einzufrieden, nichts 
geändert, da nach ~ 266 a. B. G. der Besitzer eines 
Bergbaue8 verpflichtet ist, vor dor Auflassung die zur 
öffentlichen Sicherheit nothwendigen Vorkehrungen zu 
treffen. Dass übrigens die Geklagten sich ihrer Verpflich
tung, den Einbau einznfrioden , in vollem TTmf'ange 
bewusst waren, geht daraus hervor. dass Hie den frag• 
liehen Bergbau schon einmal eingefriedet haben, welche 
Einfriedung jedoch wieder verfallen ist, und dass sie ihn 
auch dermalen, sobald ihnen der erwähnte Unfall bekannt 
wurde, neuerdings einfrieden Iiessen , was sie sicherlich 
nicht gethan hätten, wenn sie hiezu nicht verpflichtet wären. 
Die Geklagten erscheinen sonach sowohl nach don Be
stimmungen des a. b. G. ß., als insbesondere nach den 
Vorschriften des Berggesetzes ersatzpflichtig, da sich 
auch ihre Einwendung, dass der Kläger den Schaden 
durch Aufstellung eines ungeeigneten Hirten selbst ver
schuldet oder mindestess rnitveranlasst habe, als unrichtig 
herausstellte. 

Ueber die ordentliche Revision der Geklagten 
bestätigte der oberste Gerichtshof mit Erkenntniss vom 
11. Februar 18!)2, Z. 14 467, die oberlandesgerichtliche 
J<3ntscheidung mit Hinweis auf deren ßegriindung. (Allg. 
öst. Gerichtszeitung, 1891, Nr. 14.) 
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Nr. 6. Der von einer Bergbauunternehmung 
g e gen eine Eisenbahn g es e l 1 s eh a f t er h o
ben e Schadenersatzanspruch, welcher 
darauf basirt, dass der Kläger durch eine 
zur Sicherung des Bahnbetriebes er g an
g e n e behördliche Verfügung in der unbe
schränkten Ausbeutung seines Eigenthums 
g e h i n d e r t w i r d , g e h ö r t n i c h t z u r h a n d e 1 s
g er ich t l ich e n Co m p et e n z. (Erkenntniss des 
Obersten Gerichtshofes vom 24. September 1891, 
z. 11383.) 

Die Bergbauunternehmung K. J. V. in W. belangte 
mit Klage de praes. 24. September 1890, Z. 90 672, 
die L. Eisenbahngesellschaft in W. beim Landesgerichte 
in W. auf Zahlung eines Entschädigungsbetrages von 
3965 fl 19 kr. 

Dagegen erhob die Eisenbahngesellschaft die Ein
wendung des nicht gehörigen Gerichtsstandes. 

Das Landesgericht in W. hat mit Urtheil vom 
17. März 1891, Z. 17 339, dieser Einwendung keine 
Folge gegeben. Gründe: Die geklagte L. Eisenbahnge
sellschaft beruft sich zur Begründung ihrer lncompetenz
einwendung auf den § 38, Z. 2 des Einf. Ges. z. H. G. 
B. vom 17. December 1862, Nr. 1 R. G BI. ex 1863, 
und auf Art. 272 und 273 dieses Gesetzes. Diese Beru
fung ist jedoch eine verfehlte. Nach § 37, Z. 2 des 
Einf. Ges. z. H. G. B. gehören allerdings Streitigkeiten, 
welche aus den in den Art. 272 und 273 H. G. B. er
wähnten Handelsgeschäften hervorgehen , wenn eine 
Handelsgesellschaft der geklagte Theil ist, vor das 
Forum des Handelsgerichtes. Im vorliegenden Falle 
fehlen jedoch die Kriterien der Art. 272, Z. 3 und 273 
H. G. B., auf welche sich die geklagte Gesellschaft 
beruft; denn das klägerische Begehren, welchem die Ein
wendung der Unzuständigkeit dieses Gerichtes entgegen
gesetzt wird, stützt sich auf einen Anspruch, welchen 
Klägerin aus dem Titel des Schadenersatzes stellen zu 
sollen glaubt, weil sie durch die Anlage der L. Eisen
bahngesellschaft in der unbeschränkten Gewinnung ihres 
Kohlenlagers behindert wurde. Ein derartiger Anspruch 
fällt aber weder unter den Begriff eines Handelsgeschäftes 
im Sinne des Art. 272, Z. 1 H. G. B., noch unter den 
Art. 273, da aus dem Sinne und Wortlaute dieser 
Gesetzesstellen deutlich zu entnehmen ist, dass nur jene 
Geschäfte eines Kaufmannes und einer Gesellschaft, 
welche zum Betriebe eines Handelsgewerbes gehören, 
als Handelsgeschäfte anzusehen sind ; als ein solches 
Geschäft kann aber zweifellos der der Klage .der Berg
bauunternehmung K. J. V. zu Grunde liegende Sachver
halt nicht angesehen werden. Es erscheint somit dieses 
Landesgericht zur Entscheidung in der Hauptsache 
gemäss § 16 J. N. competent und war das Gesuchs
begehren der Geklagten abzuweisen. 

Ueber Appellation der Geklagten hat das Ober
landesgericht in W. mit Urtheil vom 9. Juni 1891, 
Z. 7048 , das erstrichterliche Urtheil abgeändert, indem 
es die von der geklagten Gesellschaft erhobene 
Einwendung der Incompetenz des Landesgerichtes in W. 
anerkannte. Gründe: Unbestritten ist , dass die L. 

I<~isenbahngesellschaft im Handelsregister eingetragen ist, 
und es ist zweifellos , dass sie die Geschäfte eines 
Frachtführers und einer Transportanstalt auf der im 
vorstehenden Streite in Frage kommenden Ch. N. Eisen
bahn treibt. Die Vorkehrungen nun, durch welche der 
K. J. V. im Betriebe seiner Bergbauunternehmung behin
dert zu sein behauptet und auf welche er seinen Ersatz
anspruch gründet, wurden von den competenten Behörden 
für den Bestand und Betrieb der obgenannten Bahn 
als nothwendig erachtet; die gegen die L. Eisenbahn
gesellschaft geltend gemachte l!'orderung ist daher aus 
einer, mit dem unter Art. 272, Z. 2 H. G. B. fallenden 
Gewerbebetriebe dieser Gesellschaft in Verbindung ste
henden, denselben bedingenden Verfügung entstanden 
und ist nach dem eben Erörterten nach § 38, Z. 2 
des Einf. Ges. z. H. G. B. bei dem Handelsgerichte 
geltend zu machen. 

Der Revisionsbeschwerde der klagenden Bergbau
unternehmung K. J. V. hat der oberste Gerichtshof mit 
Entscheidung vom 24. September 1891, Z. 11 383 Folge 
zu geben und in Abänderung des oberlandesgerichtlichen 
Urtheils das• erstrichterliche Urtheil wieder herzustellen 
befunden. Gründe• Der klägerische Anspruch wird 
nicht aus einem Rechtsgeschäfte der geklagten Gesell
schaft, sondern aus einer der klägerischen Gesellschaft 
auferlegten Beschränkung im Betriebe des Bergbaues 
abgeleitet. Da dem klägerischen Anspruch keineswegs 
ein Handelsgeschäft, sondern eine zur Sicherung des 
Bahnbetriebes nothwendige behördliche Verfügung zu 
Grunde liegt, mangelt im gegebenen Falle die Voraus
setzung , unter welcher allein nach § 38, Z. 2 des Einf. 
Ges. z. H. G. B., die Handelsgerichtsbarkeit als begründet 
in Betracht kommen könnte. Mit Recht hat demnach 
die erHte Instanz der unbegründeten Einwendung der 
Incompetenz keine Folge gegeben, und war demgemäss 
der Revisionsbeschwerde stattzugeben und das erstriehter
liche Urtheil wieder herzustellen. (Gerichtshalle, 1891, 
Nr. 46.) 

E. Verhä.ltniss der Bergwerksbesitzer zu ihren 
Beamten und Arbeitern. 

Anmerkung: Die Drohung, Arbeiter des Gewerbsinhabers zum 
Ausstande zu bestimmen, kündigt eine "Verletzung am Eigen
tbum" an. (~ 98, !it. b) St. G.) (Erkenntniss dee obel'!lten 
Gerichts- als Cassationshofes vom 8. Februar 1890, Z. 11 778. 
Allg. österr. Gerichtszeitnng, 1891, Nr. 24; Jurist. Blätter, 
1891, Nr. 46.) 

F. Bergwerksabgaben. 
Nr. 7. Für eine cumulative Einkommenbe

steuerung mehrerer, an verschiedenen 
Standorten betriebenen selbstständigen 
Bergbau un ternehmu ngen und die sohin er
folgende Vertheilung lediglich der 80pro
centigenTangente auf die einzelnenStand
orte dieser Unternehmungen ist im Gesetze 
ein Anhaltspunkt nicht gegeben. (Erkenntniss 
des Verwaltungsgerichtshofes vom 1. April 1891, Zahl 
1191. Budwinski, 1891, Nr. 5855.) 

Anmerkung: Erwerbsteuerpflicht der Erdwachsgewinnung in 
Galizien. (ErkenntnisR des Verwaltungsgerichtshofes vom 
7. Jänner 1891, Z. 3. Budwinski, 1891, Nr. 5555.) 

2 
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G. Oberaufsicht der Bergbehörden über den 
Bergbau und Verfahren bei denselben. 

Nr. 8. Die Senkung einer Strasse in Folge 
Verstürzung eines Tagebruches zählt zu 
den „Ereignissen im Bergbaubetriebe" 
rn222, a. B. G.). Sicherheitsvorkehrungen 
d e r B e r g b eh ö r d e. K o s t e n d e r L o ca 1 er
h e b u ng. ~) (Erkenntniss des Verwaltungsgerichtshofes 
vom 2. December 1891, Z. 3521. Bndwinski, 1891, 
Nr. 6284.) 

Nr. 9. Die Bergbehörden sind auf Grund des 
§ 2 2 2 und 2 3 2 a. B. G. zu r V er an 1 a s s u n g 
b 1i c h e r 1 i c h e r E i n v c r 1 e i b u n g e n b e r e c h t i g t. 
(Entscheidung des obersten Gerichtshofes vom 28. März 
1890, z. 3546.) 

Mit Bescheid des Kreis- als Berggerichtes zu B. 
vom 23. November 1889, Z. 717, wurde auf Grund 
der Note des Revierbergamtes in B. vom 24. Juni 18891 
Z. 3714, und über Einscl1reiten des letzteren die Ein
verleibung des Pfandrechtes für die für den nachweis
baren Schaden , welchen die Stadtgemeinde D. an dem 
ungestörten W asserbezuge , sowohl rücksichtlich der 
Quantität, als auch der Qualität des Wassers durch den 
Bergbaubetrieb erleiden sollte, an diese Stadtgemeinde 
zu leistende Schadloshaltung bis zum Höchstbetrage 
von 52 000 fl auf das dem William R. gehörige Nelson
grubenfeld sammt Bestandtheilen bewilligt. 

Ueber Recurs des William R. wurde dieser Bescheid 
mit Entscheidung des Oberlandesgerichtes in P. vom 
21. Jänner 1890, Z. 1536, abgeändert und das Sicher
stcllungsbegehren abgewiesen, weil es sich im vorliegenden 
Falle um eine pfandrechtliche Sicherstellung zu Gunsten 
der Stadtgemeinde D. handelt, das Revierbergamt in B. 
aber als gesetzlich bestellter Vertreter dieser Stadt
gemeinde nicht angesehen werden , die Berechtigung zu 
diesem Ansuchen auch aus den Bestimmungen des 
k. Patentes v. 23. Mai 1854, R. G. BI. Nr. 146, nicht 
abgeleitet werden kann , wie sich dies aus den Bestim
mungen der §§ 117, lit. b), 220, 221, 222, 224, 228, 
232, 233, 240 ebendort und ans der Vorschrift des 

') Dieses Verwaltungsgerichtshofä-Erkenntniss wnrde nebst 
Entscheidungsgründen bereits in Nr. 12, Jahrg. 1892 dieser Zeit
schrift mitgetheilt. 

§ 93 der Vollzugsvor~chrift vom 5. October 1854 un
zweifelhaft ergibt, das Revierbergamt B. aber diese Bc
fugniss auch ans einem gerichtlichen Ausspruche nicht ab
zuleiten vermag , wesshalb nach !* 77 des allgemeinen 
Grundbuchsgesetzes , da auch ein Vollmachtsverhliltniss 
hier nicht obwaltet, das gestellte Ansuchen wegen Abgangs 
der Activlegitimation deA Gesnchstellers abzuweisen und der 
angefochtene Bescheid in diesem Sinne abzuändern war. 

Ueber Revisionsrecnrs der Stadtgemeinde D. wurde 
mit Decret des obersten Gerichtshofes vom 28. März 1890, 
Z. :3546, die obergerichtliche Entscheidung abge:tndert 
und die Entscheidung der ersten Instanz wiederhergestellt, 
weil das Erkenntniss vom 2. Juli 1886, Z. 1793, laut. 
der Note des Revierbergamtes in B. vom 21. Juni 1889, 
Z. 3714, von diesem im Einvernehmen mit der Bezirks
hauptmannschaft in T. auf Grund commissioneller Erhe
bungen, betreffend die Feststellung der Maassregelu behufs 
Sicherung der Stadt D.er Wasserleitung gegen die l<'olgen 
des Bergbaubetriebes aus den N elsonschächten des William R. 
gefällt worden, weil dieses Erkenntniss in Rechtskraft er
gangen ist und weil darin der Besitzer der Nelson
grubenmaassen für jed~n nachweisbaren Schaden, 
welchen die Stadtgemeinde D. an dem ungestörten Wasser
bezuge durch den Bergbaubetrieb erleiden sollte , in 
vollem Maasse für verantwortlich erkannt und ausge
sprochen wurde, dass derselbe die Verpflichtung übernehme, 
die Stadt in dieser Richtung schadlos zu halten und 
dass dieser Passus nach Eintritt der Rechtskraft auf die 
Montanobjectc des William R., d. i. die Grubenmaassen 
Nelson, einverleibt werde. In der Erwägung, dass dieses 
Erkenntniss von den vorgenannten Behörden in Wahrung 
des öffentlichen Interesses gefällt wurde und hiezu diese 
Behörden nach der Bestimmung des § 222, sowie zur 
Veranlassung des Vollzuges nach§- 232 a. B. G. berufen 
sind; in der Erwägung endlich, dass die citirte Note 
des Revierbergamtes den maasl!gebenden Inhalt des 
geschöpften Erkenntnisses enthält und sich sohin als eine 
Urkunde darstellt, welche die Eigenschaft eines gericht
lich vollziehbaren Ausspruches einer öffentlichen Behörde 
hat, daher auf Grund derselben nach § 33, lit. d) G. G. 
die angesuchte Einverleibung des Pfandrechtes für den 
eventuellen Schadenersatz in dem angegebenen Höchst
betrage zulässig ist. (Jurist. Blätter, 1891, Nr. 41.) 

(Schluss folgt.) 

Production der Erde an Kohlen, Metallen und Salz.*) 
Von Prof. J. v. Ehrenwerth. 

Wer sich selbst mit der Zusammenstellung stati- Daten, von allen übrigen existiren bestenfalls vereinzelte 
stischer Tabellen abgegeben hat, weiss, wie schwer es Mittheilungen oder Schätzungen über einzelne Zweige 
ist, alle Zahlen zu erhalten, um mit Beruhigung die der Metallproduction. Aehnlich ist es betreffs Afrikas, 
Tabellen voll auszusetzen. Nicht einmal in allen euro- Australiens und der südamerikanischen Staaten. Und oft 
päischen Staaten existirt eine geordnete klare Statistik ; gelangt man beim Sammeln der Zahlen eines und des
und vielfach erfolgt die Publication um Jahre verspätet selben Landes zu auffallenden Differenzen und Wider
und nur. unvollkommen. Noch viel schlimmer sieht es, sprüchen, welche nicht selten in den verschiedenen Ge
die Vereinigten Staaten ausgenommen, in den ausser- wichts- und Währungseinheiten ihre Ursache haben. 
europäischen Ländern aus. Von den asiatischen bringt Wenn ich trotz dieser Erkenntniss die folgenden 
nnr Japan neuerer Zeit anscheinend ziemlich verlässliche Tabellen nach Möglichkeit voll ausfüllte, und sie nun, ob

gleich sie anfangs nicht dafür bestimmt waren, der Oelfent
lichkeit übergebe, so geschieht es, weil die weniger genauen 
oder unsicheren Zahlen doch zumeist nur untergeordnete 

*) Diese statistischen Tabellen sind auch im Separatabdruck 
durch L. N II s s 1 er, Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung in 
Leoben, zu beziehen. D. V. 
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sind und das Gesammtbild, mindestens da'! Europas, nicht Möglichkeit bei Bekanntwerden der officiellen oder augen
stören, und weil das Einsetzen derselben gewiss eher zu scheinlich richtigerer Daten durch diese ersetzt. Aehn
richtigeren Zahlen führen wird , als das gänzliche Ver- liebes gilt von den Daten betreffs der Production an 
schweigen. Da übrigens diese Zahlen durch Beisetzung Zink und Edelmetallen. 
von „s" als „Schätzung" oder von „?" als „ unverlässliche, In der Tabelle über die Bleiproduction musste 
anzweifelbare Werthe", bezeichnet sind, will ihnen nicht leider die Production von England, von ein paar Werthen 
mehr W erth beigelegt sein, als sie besitzen, und können abgesehen, nach diesen annahmsweise eingesetzt werden. 
sie von Jedem, der bessere weiss, leicht ausgeschieden und Die Literatur enthält diesbezüglich fast keine Zahlen. 
durch diese ersetzt werden. Um ein übersichtliches Bild über den li'ortschritt 

Die Zahlen für die europäischen Staaten entstammen der Production und üher die Rangstellung der verschie
zumeist officiellen Daten, die in den Fachzeitschriften denen Länder zu geben, habe ich in der folgenden Ta
wiedergegeben wurden. Dies gilt insbesondere von belle das Verhältniss der Productionen von 1890 zu 1881 
Oesterreich (Statist. Jahrb. d. k. k. Ackerb.-Ministeriums), zusammengestellt m;1d diesen Q.uotienten ·noch die Rang
Deutschland (Preussen), Frankreich, Belgien, Russland, stellung des betreffenden Landes in dieser Production 
Schweden, Italien, für die letzteren Jahre auch für Spanien zugesetzt. Die nicht bezeichneten Quotienten haben wenig 
- also von den meisten europäischen Staaten - und oder keine Bedeutung, insoferne das betreffende Land 
zum Theile auch von Grossbritannien. keine besonders beachtenswerthe Rolle spielt. 

Insbesondere sind die Zahlen, welche Kohle und Selbstverständlich sind diese Quotienten kein absolut 
Eisen betreffen, sozusagen vollständig diesen entnommen sicherer Maassstab für die Beurtheilung der Steigerung 
und verlässlich. der Production in den 10 Jahren, da ja bekanntlich die 

Für die Kupferproduction wurden häufig die Zu- Conjuncturen sich ändern. Aber insoferne die Jahre 1881 
sammenstellungen der engl. Firma M er t o n & Co. benützt, und 1890 ähnliche Conjunctur hatten, geben sie immer-
jedoch die darin oft angesetzten Schätzungszahlen nach hin einen Einblick. 
Tabelle ilber dns Verhältniss der Productionen der Jahre 1890 und 1881 und die Rangstellung der Länder in den 

neun einzelnen Erzeugungen. 

Mineral- 1 

kohlen ] 
i 

Roh
eisen 

Edle Metalle Unedle Metalle 
Land 

1 

--~--~~-----~~~~-·-------- ----~~~-------~~-

! Silber 1 Quecksilb. Blei ·· 1 Kupfer 1 Gold Zink Zinn 

Grossbritannien 
Deutschland 
Oesterr.-Ungarn 
Frankreich . 
Belgien 
Russland . 
Scandinavien 
Spanien 

1 1,2 
a 1,4 
b l,ö 
4 1,3 
8 1,2 
7 2,0 
9 1,5 
• 1,0 

10 2,3 

·I · o.95 • 
"1 3 1,6 " 
' 8 1,7 5 

1 1 ' ? )1, u)• ur. 8 0,35 10 0 2,4 1,2 ' 3 l,l ll 

1 8 1,3 0,ö e 

1,3 8 7 
4,8 :• 1,9 'i ur. 3 l,l '1" 1,6 3 1 

1,3 " 1,1 4
\
3 l,4 3 

•;, l,l 6 9 1,0 8 7 7 

" ' 1,0 4 

8 b 1,2 8 

6,0 !fi 1,8'/." 0 '!, ?1 •7 1.0 65 

0 :s l,G · 11 0 " 1,3 7 0 ~ 
1,0 
1,2 

1,2 
5 0 
• 0 

7 7 1,8 7 3 

1,0 8 
.l,l 3

' 7 1,4 9 0 1887 5 0,6 8 1,4 ' 6 

4,0 fu 1,6 8 • 0 1,0 5 2,5 7 
0,8 7 0,ö 

10 8 0 0 
8 D 1,6 9 

Italien . 0,7 101 

- '/2 1
8 1,0 '/,fi • 1,2 1 

• 0,7 3 1 1,4 • 
1,9 ' 1,1 u. 6

·' 3,4 ' 7 1,7 5
1
8 2,0 b 

s Frkr 0 
0 0 

Europa. 
Vereinigte Staaten 
Ganze Welt ·.-1· u 1,4 

1 

* 1 

l.~ 
2,2 
1,4 

1,2 
1,0 

Die Goldproduction Afrikas betrug 1890 das 5,5fache 
„ „ Australiens „ „ „ 21,02 „ 

von jener des Jahres 1881. 
In der Zinnproduction ist Asien maassgebend 

und erzeugte Banka 1890 gegen 1881 das 4 l,26fache 
Billiton „ „ „ „ 61,44 „ 
Straits „ „ „ „. 12,41 „ 
Australian„ „ „ „ 20, 7 a „ 

In obiger Tabelle bedeuten: die Ziffern links und 
rechts oben beziehungsweise die Rangstellung des be· 
treffenden Landes in dieser Production unter allen be
zeichneten Ländern in den Jahren 1881 und 1890, 

"/2 theilweise Schätzung, 
o. keine Production, 
ur. unreguläre Production, 
u. sehr unbedeutende Production, so dass das Ver

hältniss 1890/1881 ganz bedeutungslos ist, 
? die Richtigkeit des Verhältnisses wegen Unsicher

heit einer oder der anderen Zahl fraglich. 

1,5 1 1,5 1 0,9 i 
1,7 1 1 0,38 • 1 1.5 '1' 
1,7 0,94 1,1 s/2 : 

3,8 
1,7 

- 1 

-
2,2 3 1890? 
1,35 1,5 

Aus Allem ist die mächtige Entwicklung Deutsch
lands, Oesterreichs und Russlands in der Kohlen- und 
Eisenproduction , und zum Theil auch auf anderen 
Gebieten, dagegen nur unbedeutender Fortschritt, zum 
Thail sogar theilweiser Rilcksehritt Grossbritanniens 
ersichtlich , der Sieg der deutschen Concurrenz gegen 
die englische , die immer mehr sich herausbildende 
Concurrenzfähigkeit Oesterreichs gegen Deutschland im 
eigenen Lande, und die überwältigende Entwicklung der 
Vereinigten Staaten insbesondere gegenüber seinem näch
sten Rivalen England, aber selbst auch gegen Europa. 

Könnten wir auch die geistige Arbeit auf fachlichen 
Gebieten in Zahlen darstellen, wir würden bald zur Ueber
zeugung gelangen, dass sich auch da ähnliche V erhält
nisse ergeben, wie bei den materiellen Productionen, 
denen sie ja immerhin vorausgeht, und dass wir der 
Zeit entgegensehen müssen, da Amerika auch iu dieser 
die Schule Europas sein wird. Kann dies Wunder 
nehmen, wenn berücksichtigt wird , mit welcher Gering
schätzung noch vielfach in Europa der Techciker und 
seine Leistungen staatlicherseits behandelt werden? 

2• 



Land 

Grossbritannien . .·. '1 
Oesterreich . 
Ungarn 

Monarchie . 
Deutschland 
Frankreich . 
Belgien . 
Ges. Russland 
Scandinavien . • 
Spanien u. Portugal 
Italien .. 
Türkei. . } 
Griechenland und 

übrige Lii.nder 

Europa . 

Vereinigte Staaten 
Uebr. Nordamerika 1 
Brasilien .. 
Uehrig. Südamerika f 
Amerika 

Japan. } 
Indien .. 
Uebriges Asien . 

Asien. 

Afrika . 

Australien 

Welt ausser Europa 
Ganze Welt. 

Preis österr. Kronen 

Europa 
V er. 8taaten . 
Uebrige Welt . 
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Statistische Uebersioht der Produotion an Kohlen, Metallen 
Zusammengestellt und bearbeitet 

Min. Kohlen _I_ Roheisen _ Zinn Gold 1 Silbe1· Queck-1 Blei 1 K ~ 1 Zink i 
1 silber up er 1 

-- --------· ---- .. - -------'-----------'-----~---

1000 '.l.'onnen Kilogramm Tonnen 

184 734 
24260 

3244 

27 504 1 
89283 
26 337 1 
19 870° 1 
6 '.1.07° 

216 
1037 8 

376 

100 

355 664 1 

132 972 

6 ooos 

138 972 : 

10 ooos • 

10 ooos 
200B 

3 200 

1 

152 372 1 

508 036 

8 

1 2845,312 1 

1063,776 
155,200 i 

Can. 

80301' 
666 
280 

946 
4658 
1 970 

782 
746 ° 
456 
179 
18 

50 

17 835 

~~ 1 
2 lM 1 

21531 
1851 

200 1 

39 412 
88 

206 

43 970 

6 794 
35 8G3 
17 050 

ö2 913 
350 324 

71117 
24 622° 
13 ö67 
10094 
51 502° 
34428 

3 ooos 

618 461 

9 348 49 421 1,695 500 
26 4160 1,2111543 

Ven. 1 742 801• 230 460" 4os 7 913 230 274 

9 414 63 23613,371 777 
lOB 382 36 855 
3os aorn1, . 
60B 8 020 l 20 0008 

100 81 11 411 56 855 

3osj 15 392 
15& 45 767 312 033 

9 559 135 eo6 1 a 740 6651 

27 394 179 77614 359 126 1 

70 32,00 1 150 1 

550 

300 

1 Bl9 ;I 

449 i 

1 

1 

60 ooos ! 
10 210 i 

2 745 ° i 
12 !l55 1 

102 079° 
0 372° 
9412°1 
ö 780° '1 

352 
88 615 
17 768 

100B 

1500 

3 118 1 303 933 
7Ul iGl„612-

51 
Hex.8 OOOs 

950 1 
992 
275 1 

1267 1 

24 455 1 

2 306 ' 
• 1 

4 876 1
. 

2 228 ! 
63174 1 

3 050 • 

. 5osf 

102 356 

126167 
9260 

10 000 8 il3 080 

791, 182 663s /}~1µ07 i 
. l . 1 1o 240 ; . ,

11 
10.000s 

10osi 

791 I 

3 9091 
5 000 

1 

10.QOOB 15 340 

6122 

128'! 7 GOO 

rn2 791 
496 724 

300 

197 569 ! 
299 925 1 

1200 ! 
1 

29 613 li 
5485 

77 

5 5621 
139 270 

1!) 372 ' 
89 4681 

3820 

1 

1 

2871051 
72 975 1 

1 

9 653 
50 

50 
62 

9 777 

1947 1 

72 91.5 1 3 777 
Danka 1 5 257 
Dilliton 5 68Ll 
Straits 

1 
27 900 

1 38 846 
1 

.214? 1 () 805 

73 189 1 

i.JHO 2Ll4 
500 

49428 

59 205 
2600 

W er t b der Pro d u c t e i n Mi 11 i o n e n ö s t er r. 

1 248,450 
654,360 
14,770 

140,702 1 

158,1481 
276,431 

92,765 15,590 ,1 Ul,180 II 122,830 1' 143,5541 25,420 1 

254,324 3,954 49,384 151.400 :16,488 1 5,0ö2 
306,776 . ' 8,454 85,680 0,106 123,450 

Ganze Welt · 1 4 064,288 1 1 917,580 1 575,281 1 653.865119,5441 149,018 1 359,910 ! 180,1481 153,932 

Europa 
Ver. Staaten . 
Uebrige Welt . 
Ganze Welt 

Kilogramm 

992 
2120 

18 
343 

50 
147 

0,2 
19,0 

Production per Kopf Bevölkerung 

Gramm 

0,12 
0,78 
0,08 
0,12 

1,71 
2,68 
1,9 
2,9 

! 
0,01; 
0,01 • 

0,00. 

0,8 II 2,6 
0,03 
0,27 1 

Kilogramm 

0,3 
2,0 ' 
0,07 
0,20 

0,8 
1,2 

0,24 0,00 1 

0,031 
0,03 
0,04 
0,041 

Anmerkung: Wo keine bernndere Bezeichnung bei der Zahl, gilt diese für tlas Jahr 1890. Die ZiJl'ern rechts oben 
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und Salz auf der ~anzen Erde um das Jahr 1890. 
von Prof. J. v. Ehrenwerth. 

f Nickel /Antimon 1 

1 1 ! 

Salz Werth per Kopf ent-f:1;len -- - - Der L ä n ,j·,., r. 1=-E-i s e 1_1_L: h_1

1

1 e n __ 
sämmtlicher _ _ _ _ __ 

1------------ Producte -- K i 
1 

; - -~ll~mtl. 

1 '[' )[illionen 
1
P.r.oducte "'la"clic •,.,,," Einwohner t 1 '· pro \Pr:,_,~0000 

0 11 n e n Kro11e11 -- - " '' ll"ll ota '' m · 100 /, " ' .r,rn· 
1 Kohlen Roheisen1 Ksrti~~~ · 1 111 

\ wohner 1, 

l~--~~~~~~~~-i--~~~-;-~~~l~~_;_..;;;.;.;:;.;;.;;.;~~~~~~:...._~~~.;..-~~-1~~~.;,_~~ 

II 225 uuos 2 toti,941i 4 823 2 1::>2 54.u11 31-l 951i 1 as,303 32 291 10,3 [ 
;Wu 214 (J(JU 2ti:~.603 1 015 28 11,tJO auu 232 i 2H,89;"J ];) Rü6 CJ,2 

47°i 

47 ! 

434 : 
430 : 

-t 1 

74 : 

252 r (j 500' ;)(j,984 171 14 3.Ul :376 435 [ 18,918 11 247: 3,U j 

452 1 220 500 319,5f-:7 ü44 i 22 ' 7,47 676 6li7 -1-2,813 27 lVlj 4,0 1 

115 1 500 OOOs 1 :H7.JG4 1 622 : \l,J- 1 25,2U 547 -183 '. -1-9,639 ~;~ 38~ 1
1 7,!) 1 

8-J;j 352.000 a8H,810 föJO ! 51 1(1, F> 531> 408 H8,34;l ;J(, mb 7,0 

182 

21i-l-,950 a 230 127 4;1,20 2H -157 1 H, 147 il 2631 17,8 
1 101 ooos 27il.635 61 8 2,B-J 5 298179 97,18!1 ao 957, o,6 

m.;,810 5·) : 67 , :>,72 775 859 · G,7i4 n 5801 1,2 
800 l!IJO s 
442 000 

] 120 oous 

t()J,038 .JS i R . 7,52 ö8H U04 21.824 12 o:nl 2,U 
B-1-.769 1. 2 1· 0,6 ! I.F> 286 588 . iJ0,158 12 907\ 4,4 

8,472

1 

} 1} 175 8R3 1 il,753 95:11 O,Olj 

450 . 1 
1 ·8 

! 
0•32 4G4 1j44 22,Gl 7 12 575, o,;\ 

8,5 
l.i,7 
5,9 

6,2 
8,7 1 

9,6 
8,ti 
3,2 

14,1 
:),5 
4,3 
1,7 

5,ti 

iJ 810 ;iOU , 98!l 1 1 :&~ 4 849,621 !19:G , 50 ! 13,52 9 H!la 128 1 359„rno 22a 8m1: :-!,a 1· 6,2 

1 91 j / 1 2H5 OIJO 2 414,fj74 2120 147 i '38,40 !) Oli8 l.i0ü i 62,!182 2ti8 4u91 3,U 42,7 
;Can.6u6 40 UOO } l i . } 11 B18 ljü;i i 2-1-,159 :15 7:i6f U,3 1 14,8 

1 iJOO 000 4BO,:lOO f lUO i. 1, l !

1 

7 ,05 8 Hli 1 350 14,üU:G !I :">UO 0.1 1 IJ,8 
i 9 60G 210 ! 22,03ti 17 752! 0,2 8,0 

697 j 1 n~ ooo 12 8-14,974 1 120 1 76 1 22,92 as 354 765 
1 

12a,779 mn 417 o,!1 ! 26,s 

'} . I} } 1 . l :182 411..i 40,0'i2 2 332j 0,7 1 U,G ! 

11
' l 00~-~ üOOs 28-1-,4,H 12 0,12: J 0,34 il 225 818 294,558 27 OUO: u,6 0,9 

i------':"-----'------;------..;-----..;.--· _..:.l __ _,;._a_s_s_;i_5_2_t;_1 __ 4_9_1_,3_3_3+--4-3_9"""'1 ! __ o_,u_o.....:...._o_,1_ 
1 1 r 1 ouu ooos 284.451 l:G 

1 
0,121 o,3-1 44 ua u95 i 825,9ü2 :m 724 

1 :WO 00l)s (j(j,299 1,2 0, J 8 IJ,38 29 81:-1304 i Hi9,322 9 386 0,03 0,li 
1 1 1 

l~~~'~1_l_14_1~1~_a_o_o_u_oo---=-~2_il_G_,9_o_7...;._~5-63___..:~~2_,6_;__4_5,_1_u~~-s_9_5_6_1_9_4_:~~r_>,_67_9-+-_1_8~88_v~·~-o,_2~,__4_9_,4 __ 

1 G97 ; 1 u41 1

1 

a 210 ooo a 4il2,631 1 136 1 8,:i 1 3,os 1t1 21~ 368 1124,742 39a 4161 o,a 1 3,o 

j 1 G86 ! 2 633

1

7 085 500 8 302,252 343 1 18,5 i 5,ül 130 967 496 l 484,202 G17 285i O, 5 4,2 

1 8 000 i 1 000 30 P o 1 arge biet c 4 48(i 564 81 i 
1 

U,U8 0,3 

Kronen Ganze Erde l 135 454 050 i 148-1-.283 \ (i17 2851 
1 ' 
1 7,912 i l,592 : 114,:·H4 4 849,ü21 1 

1 0,7281 
1.0°40 1 

37,U50 · 2 414,674 Nach der vom Ministerium der ölfentl. Arbeiten puLlicirten 8tatistik 
1 4,848 61,200 1037,957 dis Berg· und Hüttenwesens Frankreichs Letrug 18!JO die Kohl enproduction 
1 13,488 i 2,632 212,5641 8 302.252 von 
1 

Russland 6 015 000 f gegen 6 2U7 000t0 

Spanien . 1210 000„ 
" 

10::37000„' 

- -----------------·--·- -
Vereinigten Staaten 143137 000„ 
Anthracit 50165 000„ 

" 
40 uou 000„ 

- Indien u. engl. Besitz in Asien 2 203 000„ 

1 

1 

Capländische Besitz. in Afrika 100 000„ 

1 
0,00 U,00 10,6 Australischen Gebieten 3 478 uoo„ 
0,00 0,00 19,7 Neuseeland 648 001)„ 
0,00 0,00 1,9 Tasmanien . 55 000„ 
0,00 0,00 4,8 

bezeichnen, wenn über 1 das Jahr im Decennium 1880-1890, s Ledeutet „geschätzt", ? „uuverläs8licbe" Zahl. D. V. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Die Y erstaatlichung der Steinkohlenbergwerke. 
Von Dr. Carl A.ugust Hilckinghaus. 

(Verlag von G. Fischer in Jena, 1893.) 
Besprochen von Dr. Moriz Ca s paar. 

Eine Frage von grosser wirthschaftlicher und socialpolitischer 
Tragweite hat in den letzten Jahren in der Literatur eine viel· 
seitige Erörterung erfahren; es ist die Verstaatlichung des Stein· 
kohlenbergbaues. War es vor dem Jahre 1889 dii> mögliche 
vorzeitige Erschöpföng der Kohlenhergbaue, welche durch die 
Verstaatlichung verhindert werden sollte, so war der grosse 
Arbeiterausstand im Frühjahre 1889 ein neuerlicher Anlass, 
derartige Projecte aufzustellen, von welchen man sich eine Ab
hilfe von den weittragenden Gefahren eines längeren Stillstandes 
der Kohlenförderung erhoffte. Die erste Frage ist technischer 
Natur; hier stehen sich entgegengesetzte Urtheile über die Dauer 
der Kohlenvorkommen gegenüber, die wieder durch neue Auf
schlüsse und die Entwicklung der Communicationen in grossem 
Maasse beeinflusst, hezw. aufgehoben werden. 

Die zweite Frage ist socialpolitischer Natur. Wenn die 
Verstaatlichung der Kohlenbergbaue eine Garantie gegen aus
gedehnte Arbeitseinstellungen bieten könnte, dann würde darin 
ein schwerwiegendes Argument für den Staat.~betrieb liegen. Die 
Erfahrungen, welche Preussen im Jahrt~ 1880 11nd auch in jüngster 
Zeit machte, sprechen allerdings nicht für diese Annahme und 
es haben sich gewichtige Stimmen gegen derartige socia!politische 
Experimente ausgesprochen. 

Wir hatten GelegenhP.it, in dieser Zeitschrift diesen Gegenstand 
vor drei Jahren in der Literaturbesprechung kurz zu berühren'), 
während derselbe kurz darauf von anderer Seite einer eingehenden 
Erörterung unterzogen wurde.") Die im Titel angeführte Puhlication 
beansprucht jedoch durch ihren Inhalt und ihre Haltung die 
besondere Aufmerksamkeit der Fachkreise, indem sie hinausgehend 
über das Thema der Verstaatlichung eine gedrängte Darstellung 
der deutschen Bergarbeiterverhältnisse enthält. Durch ihr Er
scheinen in deu Staatswissenschaftlichen Studien von Dr. Ludwig 
E 1 s t er ist der vorliegenden Schrift von vorneherein eine höhere 
Deachtung gesichert. 

Nach einer, den Gegenstand kurz :1:usammenfassenrlen Ein· 
leitung gibt der Verfasser eine Darstellung der Entwicklung des 
deutschen Bergrechtes, um an der Hand dessellJen den Ueher
gang des Bergbaues aus der früheren Gebundenheit in die freie 
Concurrenz als eine durch den Portschritt der wirthschaftlichen 
Verhältnisse naturnothwendig gebotene Entwicklung nachznweisen. 
Diesem historischen Theile schliesst sich das Capitel nJ<'reie 
Concurrenz und Staatsthätigkeit" an. Dieses lässt sich als eine 
kurae Gegenüberstellung der nationalökonomischen Grundsätze 
über die Vor· und Nachtbeile der freien Concurrenz und im 
Weiteren über die Aufgaben und Grenzen der wirthschaftlichen 
Thätigkeit des Staates bezeichnen. 

Der Verfasser ~teilt nun das Programm seiner Untersuchung, 
wie folgt, auf: 1. ßesitzt die Staatsthiitigkeit in ökonomisch
technischer Rücksicht einen VorL:ug vor der privatwirthschaftlir.heu 
Thätigkeit ·1 

~. Soll die Gemeinwirthscbaft an Stelle der Privatthätigkeit 
treten, weil durch letztere berechtigte allgemeine Interessen 
gefährdet werden a) durch Monopolisirung, b) durch vorzeitige 
Erschöpfung der Kohlenlager, c) aus Rücksicht auf die Arbeiter
verhältnisse zur Vermeidung von Strikes '! 

Die technisch-ökonomische Eignung des Staates, Kohlenberg
baue zu besitzen und zu betreiben, wird heute nicht mehr in 
Frage gestellt, und wird auch aus diesem Momente ein Grund 
für oder gegen die Verstaatlichung kaum abgeleitet werden. Unter 
der Ueherschrift nDie Ausbildung eines Privatmonopols im Kohlen
bergbau" (V. Abschnitt) gibt der Verfasser eine eingehende Dar
stellung der im Oberbergamtsbezirke Dortmund angebahnten 
Vereinigung der Kohlen berghaue , die den Zweck verfolgt, den 
unt.er dem Drucke aus- und inländischer Concurrenz entstandenen 

1
) Gott heim, „Sollen wir unseren Bergbau verstaatlichen?" 

Diese Zeitschr„ 1890, S. 198. 
2

) Siehe d. Zeitschr., 1890, Nr. 20 und 21, S. 224 und 244. 

Unterbietungen, welche in einer sehr geringen Rentabilität der 
Bergbaue zum Ausdruck gelangon, ein Ende zu machen. 

Die betreffenden Ausführungen 9) haben für uns nur insoferne 
Interesse , als sie neuerdings bestätigen, dass die Gefahr einer 
Vertheuerung der Kohlen aus dem privaten Besitze der Kohlen
bergbaue nicht abgeleitet werden kann, sondern dass im Gegen
theile das Staatsmonopol für die Kohlenconsumenten möglicher
weise eine Vertheuerung der Kohle mit sich bringen könnte. 

Die Ausdehnung der wirthschaftlichen Staatsthätigkeit. wird 
zwar heute mit besonderer Vorliebe auf allen Gehieten der Gross
production propagirt, doch vielfach ohne dass ihre Vertreter die 
Consequenzen dieser Richtung sich klar mach•m. Für uns in Oester
reich dürften die Erfahrungen, die wir mit dem Salze als Staats
monopol zu machen Gelegenheit hahen, die sicherste Gewähr gegen 
etwaige Verstaatlichungs-Ideen bieten. 

Die Besprechung der vorzeitigen Erschöpfung der Kohlen
lager fasst die Urt.heile, welche in dieser Frage gefällt wurden, 
kurz zusammen. ohne dass aher in den Auseinandersetzungen eine 
abschliessende Begründung für oder gegen die Verstaatlichung zu 
finden wäre. Der Verfasser hält die Verstaatlichung dann eventuell 
für nothwendig, wenn eingebende Untersuchungen eine drohende 
Gefahr einer Erschöpfung nachweisen würden, eventuell wäre eine 
Regelung der Privatunternehmungen vorzunehmen. Der Verfasser 
gibt zu, dass an eine Beschr;inkung des Kohlenbedarfes nicht 
zu denken sei, wohl aber könnte eine Einschränkung der Ausfuhr 
eintreten, die aber auch wieder Retorsionen uach sich ziehen würde. 

Unserer Anschauung nach lässt sich bei dem heutigen regen 
internationalen Verkehr der Kohle und der zunehmenden Ver
billigung der Transportkosten die Frage vom Standpunkte des 
Einzelstaates kaum lösen. Gegen den Staatsbesitz an Kohlenberg
bauen lässt sich gewiss nichts einwenden, es lässt sich aber die 
Tragweite einer l\lonopolisirung, die ja alle Staaten für sich 
conse11uent durchführen müssten, in ihrer Wirkung gar nicht 
ermessen, wenn durch dieselbe der verfolgte Zweck, eine sparsame 
Kohlenförderung, erreicht werden sollte. Ein durchgreifendes 
Privatmonopol, das durch künstliche Einschränkung der Production 
eine Vertheuerung der Kohlen erzielen würde, und zu deren 
Beseitigung die Verstaatlichung der Kob_Jenbergbaue durchgeführt 
werden müsste, hält der Verfasser für ausgeschlossen. EiM solche 
Vereinigung müsste ja international sein und wäre an Voraus
setzungen gebunden, deren Eintreffen heute nicht abzusehen ist. 
Es ist auch nicht daran zu zweifeln, dass der heutige Staat in 
der Lage wäre, boim Eintritte solcher die gesammte Volkswirthschaft 
bedrohender Eventualitäten Abhilfe zu schaffen. 

Die Thatsachen sprechen aber entschieden gegen eine solche 
Gefahr. Nachdem die Leutige Kohlenförderung thatsächlich ver
braucht wird, und die Oekonomie heim Verbrauche in jedes 
Consumenten eigenstem Interesse liegt , so ist nicht ab
zusehen , wie eine allgemeine Einschränkung durchgeführt 
werden soll. 

Den grösseren '!'heil der Schrift nimmt der Abschnitt (VIII) 
nDie Arbeiterfrage im Kohlenbergbau" ein. Der Verfasser gibt 
hier eine Do.rstellung der Bergurbeiteruewegung während des 
Ausstandes im Jahre 1R8tl und der Resultate der amtlichen 
Erhebungen über die Beschwerden der Bergleute. Ebenso wird 
ein Abschnitt den Mitteln zur Besserung der Arbeiterlage gewidmet. 
Diese Ausführungen, welche die Verhältnisse des deutschen 
Kohlenbergbaues behandeln, bieten sehr heo.chtenswerthe Details 
aus der .Denkschrift über die Untersuchung der Arbeiter· und 
Betriebsverhältnisse in den Steinkohlenbezirken" und ans der 
einschlägigen Literatur. 

Die eigentliche Frage: „Ist die Lage der Bergleute ein Grund 
für die Verstaatlichung" wird kurz behandelt und verneinend 
beantwortet. Es wird darauf hingewiesen, dass mit gleichem oder 

") Siehe darüber die Besprechung in dieser Zeitschr., 1888. 
Jahresbericht des Geschäftsführers des Vereines für die berg· 
baulichen Interessen des Bergamtsbezirkes Dortmund für 1887 
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richtig grösserem Rechte die Verstaatlichung aller Industriezweige, 
deren Arbeiter sich in ungünstigeren Erwerbs\"erhältnissen belinden, 
gefordert werden kiinnte. Der Verfasser sagt hier: "Damit würde 
man aber mit vollen Segeln auf den socialistischen Staat hiu
steuern. ~ Bisher hat der Staat als Unternehmer den Arheitern 
gegenüber keine andere Haltung beobachtet als andere Arbeit.s
geher, welche schon vor der ohiigatorischen Einführung der 
Arbeiterschutzgese1ze eine arheiterfreundliche Haltung heobachtet 
haben. Speciell der Ausstand in Deutschland im .Jahre 188!.! hat 
bewiesen, dass auch die Arbei1er iu der Anwendung der Mittel 
zur Durchführung ihrer Wünsche keinen Unterschied zwischen 
Privat- nnd Staatsunternehmen machen. Die Lösung. dass der 
Staat als alleiniger Besitzer der Kohlenbergbaue seinen Kohlen
bergarbeitern durch Betheiligung am l\Innopolgewinne eine Aus
nahmsstellung einräumen würde, deren Kosten die 1 'onsumenten 
zu tragen hätten, wird seine Schwierigkeiten nicht allein in der 
einseitigen Bevorzugung eines Theiles der Staatsbediensteten linden. 
Die Wirkung auf die wirtbschaftliche Entwicklung durch Yertheue
rung der Kohle wird um so weniger zu beurtheilen sein, je mehr 
sich die materielle Lage der uetrofi'enen Arbeiter 1lem Stande 
nähern soll, der rnn Arbeiterführern als unabweisliche Forderung 
aufgestellt wurde. 

Die Verstaatlichung aus Hücksicht auf die Lage der Arhciter 
müsste conscquenter Weise auch die Verstaatlichung der Industrie 
und der Gewerbe mit sich bringen. Eine solche lllaassregel wäre 
ein Act des Staa1ssocialismus, üher dessen Tragweite sich ~iemand 
einer Täuschung hingeben kanu. 

Die Verstaatlichung des Kohlenbergbaues wurde auch ans 
dem Grunde empfohlen, weil durch diese lllaassregel Arbeiter
ausstände hinta.ngehalten werden kiinnteu. Abgesehen davon, dass 
die 1'hatsachen dieser Annahme widersprechen, lässt sich auch 
kein stichhältiger Grund für dirselhe aufstellen, mau müsste 
deun annehmen. dass der Staat in iler Lage wäre, den Wünschen 
der Arbeiter stets Rechnung zu trogen. 

Damit stehen wir wir.der vor einer unbekannten Liisung, 
die wir früher besprochen. Eine Hintanhaltuug der Ausstände 
durch die Polizeigewalt des Staates unter Einschränkung der im 
Allgemeinen giltigen Rechtsverhältnisse ist im heutigen Rechts
staate ausgeschlossen und wäre auch ein solcher Yer~uch aus
sichtslos. 

Wäre es denkbar, dass eine Verstaatlichung ohne vollständige 
Umgestaltung unserer heutigen Wirthschaftsordnung eine rationelle 
Lösung der Arbeiterfrage bieten würde, die andererseits auch 
den vorne angeführten Anforderungen entspricl1t, dann würde 
man gewiss vor diesem lllittel nicht zurückscheuen. 

Der Verfasser der im Titel angeführten Schrift hat sich 
nicht damit begnügt, der Frage der Verstaatlichung im Allgemeinen 
näher zu treten, sondern hat, darüber hinausgehend , durch die 
Einbeziehung der Arbeiterfrage seinem Buche ein weitgehendes 
Interesse gesichert. 

Eingesendet. 
lllit Bezug auf den in der Nummer 10 dieser Zeits<'hrift 

beschriebenen Balancier-Kletter-\V echsel seien mir einige Bemer
kungen gestattet. 

Der genannte \Vochscl ist keineswegs eine neue Erllndung 
des He1Tn Riisch, nachdem dieser Wechsel bereits einige 
.Tahre bei den österr.-ungar. militilrischen Feldhahneu in An
wendung steht. Um eine einfache Abzweigung zu erzielen, hat 
man bei diesen l<'eldbalrnen meln·Pre Arten von Weichen versuchs
weise angewendet und sich schliesslich für dir, sogenannte 
Kletter-Weiche entschlossen, deren Erfinder mir zur Zeit unbe
kannt ist. Der Unterschied zwischen dem l"ei<lhahn-Klctter
Wechsel und dem Balancir-Klctter·Wechsel des Herrn Riisch 
besteht hloss darin, dass nicl1t. die ganzen Wechselzungen z, 
und z~ (Tat'. VH, Fig. 1) um eine verticale Achse drehbar sind, 
sondern bloss deren abgesonderte Enden, die man Schuhe nr.nnt. und 
dass bei ]) eine, entsprechend der Schiene des Hauptgeleises 
durchbrochene, um ein Charnicr drehbare Schienenbrücke sich 
hefindet, die man aufklappt, wenn die Curvc befahren werden 
soll, herunterklappt, wenn man in die Gerade fährt. 

Der Rösch-Wechsel i>t al~o eine kleine Vereinfachung der 
Feldbahn-Kletter-Weiche. 

Was die Vortheile der Kletter-Weichen anbelangt. so sind 
die unter 1 und 3 angeführt~n jedenfalls richtig : was den unter 
2 angegebenen Vortheil betrifft, so habe ich im Gegensatze dazu 
beim Aufsteigen der Wagen auf die Zungen immer einen verti
calen Stoss beobachtet. Ausserdem müssen die Wechselzungen 
bei a, fl und ]) schwächer gehalten sein, was zu Plattdrückungen 
und Verkrümmungen dieser Theile führt, wodurch die Stösse 
vergriissert und Entgleisungen verursacht werden. 

Diese Kletter-Weichen hat man auch bei normalspurigen 
Bahnen versuch~weise angewendet, jedoch mit einem ungünstigen 
Erfolge. Uebrigens ist aber diese \\"eiche sehr schnell und leicht 
zu montiren und für pro\"isorische Zwecke uud kleine Förderwig 
jedenfalls cmpfehlenswerth. .Taros 1 a v .J i ~ins k y, 

Ingenieur-Assistent. 

Erwiderung a.uf das vorstehende Eingesendet. 
Weit entfernt, als Erfinder gefeiert zu werden, bezeichne 

ich mich doch mit rul1igstem Gewissen und hestem Rechte als 
den Constructeur dieser in Nr. 10 beschriebenen Balaucier-Kletter
Wechsel, mit der aufrichtigen Versichernng, rnrher nie eine der
artige Weiche gekannt. zu haben. 

Lange Zeit beschäftigte ich mich in Gedanken mit der 
Schaffung eines tragbaren Wechsels, his mich endlich dringende 
Nothwendigkeit und passende Verhältnisse in 1ler ·Grube zur 
Yerwirklichung meiner Idee führten. 

Anfangs legte ich dieser Wechsel-Construction keinen beson
deren Werth bei, der Wechsel erfüllte einfach seinen Zweck. 
Nachdem sich ~päter jedoch der wabre praktische Wcrth dieser 
Weichen zeigte, ein Wechsel nach dem anderen beim hiesigen 
Werke angefertigt uud eingebaut. wurde, so setzte ich mich zu 
einer allenfallsigen Verwerthung meiner Erlinduni:- mit griisseren 
Firmen "über Feldbahnen" in Verbindung . 

.T etzt ers1 erfuhr ich, dass bereits (patentirte) Kletterweichen 
existiren. Alle schon vorhandenen Systeme haben aber für die 
Grube nicht den Werth, wie mein Balancier· Kletter - Wechsel; 
entweder beanspruchen sie grossen weiten Raum, oder sind com
plicirter, daher um~tändlicher in der Lcgung und Handhabung, 
also in einer Grube nicht so leicht verwendbar. 

Siud die Weichen fleissig gearLeitet und gehürig eingebaut 
(gelegt), so wird man beim Aufsteigen der Wagen auf die 
Zungen von einem verticalen Stos~e gar nichts merken , ist ein 
solcher wal1rnehmbar, so ist nur die schlechte Lage 1les W rcbsels 
daran Schuld. 

Was die schwachen St.eilen an den Wechselzuogen "• ß und 
bei ]) betrifft, kann ich ein etwaiges Bedenken <lagegen nur durch 
die Thatsache und Erfal1rung bannen, dass über dPn ersten hier 
angefertigten und eingebauten Weehsel in zwei .Jahren mindestens 
120 UOO q Kohle gefördert. wurden und dass derselbe in Folge 
seiner soliden Construction "lrst unlängst in ganz gutem Zustande 
neuerdings anderno11s in Verwendung gekommen ist, olmc dass 
er während seiner Functionsdauer einer Reparatur unterzogen 
werden musste. 

Ein günstiges Zeugniss für die Verwendbarkeit und Halt
barkeit dieser Wechsel spricht in den hiesigen Gruben die er
freuliche Thatsache, dass die nun \"orriithigen 28 Stiick Weichen 
oftmals für den Bedarf nicht genügen und ~clten einer Reparatur 
bedürfen. 

Die Weichen sind nicht patentirt und wurde um die gütige 
Veriilfäntlichung derselben in diesem geschätzten Blatte ersucht, 
um eine praktische Sache auch anderen Untemehmungen bekannt 
zu machen. 

Für die Richtigkeit der hier angeführten Behauptungen 
stehe ich jederzeit gerne ein und bit.te den Einsendnr, Herrn 
Jaroslav J i c 1 n s kt_, sich zur Behebung aller Zweifel und zur 
Bekräftigung meiner Hechtfertigung gefälligst an die hiesige 
Bergwerksdircction Wolfsegg weuden zn wollen, weh•be meine 
Angaben gewiss gerne als wahrheitsgetreu hestätigen wird. 

KohlgruLe, den 28. lllö.rz 1893. Josef Rösch, 
Obersteiger. 

4 
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Notizen. 
.Jacobsson's Trockenapparat für To1·r, Torfstreu etc. 

Derselbe soll zur Darstellung von Brenntorf für häusliche und 
indnstrielle Zwecke, sowie von Torfstreu und zum Trocknen von 
Sägeabfällen, Stöcken, Rinden u. s. w. dienen. Der Rohtorf wird 
mit beisser oder kalter Luft erwärmt und getrocknet, und die 
getrocknete l'tfasse in der gewöhnlichen Torfmaschine vernrheitet, 
mit einem passenden Bindemittel gemengt und in Riihrentorf zu 
unmittelbarer Verwendung geformt. Die l:lrenntorfgewinnung kann, 
wenn die aus dem Rohmaterial entweichende Wassermenge -IO°fo 
nicht übersteigt, dann ohne Rücksicht irnf Wetter und Jahres:i:eit 
erfolgen. Auch die Torfstreu verlässt den Apparat vollkommen 
fertig, das heisst fein gerieben und trocken. Der .Apparat beHtcht 
ans einem eisernen Hohlcylinder, der in drei Abtheilungm1 ge· 
schieden und deren mittlerA, grosse den eigentlichen Trockenraum 
hildet. Im Centrum der äusseren Cylindertläche sind zwei hohle 
Wellen befestigt, um die sich der Trockenapparat dreht; beide 
Wellen sind dun'h ein Umwegrohr mit einander verbu11d· n und 
durch sie wird heisse Luft in den Trockenraum gepresst. Mit 
dem Wasserdampf verlässt sie denselben durch Oell'nungen in 
den Seitenwänden und tritt zusammen mit Trockengut in die 
beiden Nebenabtheilungen, in denen sich jenes absetzt· durch 
Oeft'nnngen in den A ussenwänden endlich verlässt die J~uft den 
Apparat. Jede Cylinderabtheilung besit:i:t oine Schieberiilt'nnng 
zum Füllen und Entleeren. Zum Zerbrechen und Durcharbeiten 
rles Torfes sind im 'l'rokenraum Eisenstähc kreuzweise oder durch 
Arme an den Zwischenwänden befestigt. Die hohlen Cylinderwellen 
tragen ferner Hiemscheiben zur Rotation des Apparates , der aus 
Eisenplatten oder Holzpfosten bestehen kann. (Nach Wermliindska 
Annaler, 1892.) x. 

Ueber einige Xickelerzn1rko111mm1. Unter dieser Auf
schrift veröll'en1Jicht H. Baron Foullon im .Jahrb. d. k. k. geol. 
Reichsanst. ( 1892, K ~23) eine Hehr ein~ehende Studie über die 
l\ickclerzvorknmmen zu Riddle (Oregon), Revda (Ural). Franken
stein (Preuss. - Schlesien). Sudbury (Canada), Schweiderich hei 
Schlnckenau (Böhmen) unrl A vala (Serbien). N. 

Riihrenleitu11i:-e11 flh" Petroleum in Amerika. Von den 
Leitungen, welche <las Petroleum aus Pennsylvanien und angren
zenden Gegenden nach Chieago, Cleveland, ßaltimore. Philadel
phia und New-Vork bringen, ist die grösste diejenige, welche 
von Olean nach Saddle River lä.uft und eine Länge ,·on 480 km 
oder 63 österreichischen Meilen besitzt. Sie besteht aus zwei 
Strängen Blechröhren von 1521mu lh1rchmesser, welche auf 
einen Druck von 1-tO at probirt sind, beginnt in 457111. Seohöhe 
und ist in gerader Richtung über Berge und Tbäler, durch 
Wä.lder und Sümpfe fortgeführt. An mehreren Stellen hcfinden 
Rieb Pumpwerke zur Weiterbewegung der Flüssigkeit durch die 
Röhren. Eine Zweiglinie geht von Saddlc River über New-York 
zu den Raflinirhütten in Williamsliurg und Hunter's Point, eine 
andere Hauptlinie von der Bradforder Region nach Bayonne, von 
wo das raffinirte Oe! in grossen Mengen nach Europa. verschifft 
wird. (Iron, 1892. Nr. 995, S. 12:1.) H. 

Eine elgentltUmliche Erzlagerstätte beschreibt Herbert 
Wo o d im Eng. a. Ming. Jonrn., LTY, 1892, Nr. 26. Der Cabinet 
Hange of lfountains an der Westgrenze von Montana bildet eine 
Antiklinale aus vorcambrischen Gesteinen, deren Aufwölbung 
einstens eine Höhe von 12 OOU Fnss besessen haben soll , aber 
durch die rnn W. nach 0. vorgeschrittene Glacialerosion etwa auf 
die Hälfte abgetragen und von gewaltigen, bis 7UO Fuss mäch
tigen Schuttwällen umgehen wurde. Nahezu parallel zur Achso 
wird die Antiklinale von einer Reihe von Erzgängen durchzogen, 
deren Hohlräume (Klüfte) das Ergebniss der Spannungsauslösung 
bei dem riesigen lateralen Druck gewesen sein soll, welchem die 
Antiklinale ihre A ufwölbung verdankt. Die Gänge, von welchen 
der bedeutendste eine nicht ganz deutlich ausgeprägte gebänderte 
Strnctur besitzt. sollen durch Absätze von Thermalquellen aus
gefüllt worden sein und führen Galenit. Blende, etwas Kupfer
kies und Pyrit in einer Quarz- und Siderit - Gangart. Sie sind 
zum Theil Gold und Silber führend. Durch die während langer 
geologischer Zeiträume andauernde , besonders seit der mittleren 
Tertiärzeit und in der Glacialperiode ausgiebige Abtragung ist 
eine Aufbereitung der Erze vollzogen worden, welche der gegen-

wärtigen Ausbeutung der Lagerstätte in hohem Grade zu Gute 
kommen diirfte. Nebenbei sei hemerkt, d11ss der Verfasser für 
den Ursprunp: der beissen Quellen eine Umsetzung der mecha-
nischen Energie in Wärme anzunehmen scheint. F. K. 

Wasserstand in hoch gespannten Dampfkesseln. G. W. 
B u e k w e 11 macht. aufmerksam , dass bei hoher Dampfspannung 
die weiter vom Kessel entfernt angebrachten Wasserstandsglä.scr, 
in welchen die 'l'emperatur des Was~ers sich der äussercn nähert, 
ein zu niedriges Xiveau angeben. Oies ist der hei starker Er
hitzung: merklich werdenden Ausdehnung des Wassers im Kessel 
zuzuschreiben. So zeigte von zwei bei einem Kessel rnrhandenen 
Gläsern das eine demselben nahe befindliche einen bedeutend 
höheren St.and , als das andere durch längere Riihren mit. dem 
Kessel verbundene; liess man aber das entferntere <llas ausblasen, 
so dass es sich danach mit heisscm Wasser füllte, so erhob sich 
dieses auf denselben Stnnd, wie im anderen Glase. Wenn der 
Wasserspieg<'I im Kes~cl um h,. der im Glase um h ober der 
Einmündung des unteren Verbindungsrohres in den Kessel liegt, 
so ist h, = "'", wobei "- einen von der Temperatur im Kessel 
abhäni-:igen Coefficienten bedeutet; ist ferner der Ueberdruck in 
'·'.lf auf den cm" gleich JJ, die Temperatur des Wassers im Kessel 
in Graden C gleich t und die cles Wassers im Glase gleich der 
änsseren, so wird für 

]J -= tJ :1 ltl 15 ~() /,;y, 
t = 1110 158 18'1 HJS .210 
"'= l,OJ 1,09 1.LH 1,15 1.17 

Wenn z. H p := 15 kg nnd h = 30 c111 ist, ergibt sich 
h, = 1.15.30 = 34,5 cm, das Wasser steht also im Kessel um 
4,5 ,.„,. hfiher als im Glas. Auf clieHcn Umstand wird besonders 
bei den hohen Spannungen, welche für Mchrfach-Expausion~
masehinen gebräuchlich sind, Rücksicht zu nehmen sein, denn 
ein zu hoher Wasserstand ist zwar weniger gefährlich als ein 
zu niedriger, hat. aber doch auch die bekannten Nachtheile im 
(;efolge. (Engineering v. l:l. Jiinner 189:1, Nr. L..Jll, S. 52.) H. 

Ferrochrom von der franz. Hüttt! Assaily mit 65°/ 0 Cr 
hildet kleine glänzende Nadeln ohne ~lagnctismus (Hnll. soc. fran•;. 
min. tom. ]~, 8. 4:C1.) K. 

Veber Metacinnnberit \"Oll ldrin und dessen Parageocsis 
hat Prof. A. Sc h rauf eine eiugehenrle A rheit verö li'entliclit, deren 
Hauptresultate wir hier kurz zusammenfassen wollen. während 
bezüglich 1ler Details auf die Ahhandlung selbst (.Jahrb. d. k. k. 
geol. R-A .. XLI, 1891, S. 3-!!J) verwic~en werden muss. Metacinn
aberit ist in chemischer Beziehung ident mit Zinnober, krystal
lisirt jedoch tesseral, n. z. geneigtllächig hemier\risch. Yom Zinn
ober unterscheidet er sich iibrigens noch durch seine schwarze 
Farbe und das niedere Volnmgewicht, aber es hestehen zwischen 
beiden dimorphen Substanzen aulfallende Winkelanalogien. Bis 
jetzt wurde er nur in den neueren Tiefbauen des Josefirevieres 
;ds Seltenheit gefunden, Alles znsammen wohl kaum :300 .'!· Seine 
Bildung in Idria ist eine r e c e n t e und mag durch das Auftreten 
von Schwefelsäure in den dortig"n Bau1!n bedingt und durch die 
verhältnissmässig niedrige Durchschnittstemperatur der Strecken 
(17") wesentlich begünstigt worrlen sein. F. K. 

(~okeofen. D. R. P. Nr. füJ LH des H. Borgs im Bruch 
(Westphalen). Die in der Ofenkammer befindliche Kohlenmasse 
wird durch ein auf ihr liegendes Gewicht während der Vorcokung 
zusammengedrückt. Beim Ausdrücken und Beschicken des Ofens 
wird das Gewicht mit durch die Beschicknngsöft'nungen gesteckten 
Haken gehoben und auf einen untergefahrenen Wagen, dessen 
Räder auf Absätzen der Kammerwände laufen, gelegt. (Ztschft.. 
d. Ver. deutsch. Ing. 18!13, S. 54.) N. 

Amtliches. 
Kundmachung. 

Der bchürdl. aut. Bergbau-Ingenieur Heinrich Kowarzyk, 
mit. dem Standorte in Niedzieliska bei Jaworzno im Grossherzog
thum Krakan, hat am 23. )fär:i: 1893 den vorgeschriebenen Eid 
abgelegt. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft. 
Krakau; den 24. März 1893. 
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Vier Tage in Bilbao. 
Von Friedrich Toldt, Hütteningenieur der österr. alpinen Montangesellschaft in Kapfenberg. 

(Hiezn Taf. IX un<l X.) 

Auf meiner Rückreise von Madeira und den canari- eine Woche fttr die Besichtigung der dortigen Anlagen 
sehen Inseln nach Oesterreich im Frühling des Jahres zu bestimmen. 
1892 wollte ich nicht das in gar vieler Hinsicht präch- Bilbao ist mit der Hauptbahnlinie Paris - Bordeaux
tige Spanien verlassen, ohne ausser einer kleineu, aber lrun - Valladolid- Madrid durch zwei Bahnen verbunden, 
recht hUbschen Giesserei in Granada, nicht auch grössere und zwar führt von Zummaraga eine sehr schön ange
Anlagen, insbesondere das berUhmte „Bilbao" gesehen legte schmalspurige Gebirgsbahn dorthin, andererseits 
zu haben. 1) Zog mich dorthin doch nicht allein die Be- ist die Verbindung durch eine von Miranda abzweigende 
gierde, die vielbesprochenen Werke zu besuchen, sondern normalspurige Bahn hergestellt. 
auch das Interesse für die Stadt selbst, welche vor Es ist Jedem , welcher Hin- und RUckfahrt „per 
mehreren Jahren mein Domicil hätte werden sollen. terra" zu unternehmen gedenkt, anzuempfehlen, die beiden 

Mein Unwohlsein hinderte mich , längere Zeit in Strecken zu befahren. 
Bilbao zu bleiben ; wollte man Alles sehen , so wären Bilbao, die reizend gelegene, an Reinlichkeit und 
hiezu wenigstens vierzehn Tage nöthig. Nach vier Tagen, Schönheit der Umgebung so manche andere Stadt Uber-
welehe ich dazu benützte, das Bergrevier Matarnoros treffende, durch deu Ncrvion in zwei Theile geschiedene 
der Orcooera- Iron - Ore Company, die Hüttenwerke Ja Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, hat circa 40 000 
Vizcaya, los altos Hornos, la Iberia und eine Schlacken- Einwohner und ausser den beiden oben angeführten 
cement- und Schlackenziegelfabrik zu besuchen , war Landwegen als Hauptverkehrsader das Meer. Die Hafen
ich derart ermüdet, dass ich es vorzog, st;itt meiner verhältnisse sind allerdings nicht die besten; eine Sand
geschwll.chten Gesundheit zu schaden, vou Bilbao nach barre bei der Mündung des Nervion in das Meer er
Zaragossa und Barcelona abzureisen. schwert Ein- und Ausfahrt der Schiffe und verhindert, 

Der folgende Bericht wird erweisen, dass die kurze dass Schiffe mit bedeutenderem Tiefgang öfter wie zwei
Zeit von vi.er Tagen eben genügte, die grosse Bergbau- mal im Monat, zur Zeit der Hochßuth, beladen die kri
anlage Matamoros und die vorgenannten Hüttenwerke zu tische Stelle passiren können. Im Hafen ist wenig Raum, 
besichtigen; an dieser Stelle will ich es jedem Fachmanne, so dass die grösseren Dampfer schwer wenden können. 
welcher Bilbao besuchen wird, empfehlen , mindestens Port u g a 1 et e, der am Golf von Vizcaya liegende 

Ort, ist der Endpunkt der normalspurigen Bahn Bilbao
Portugalete und ist damit in 30 Minuten, alle vierzig 
Minuten des Tages zu erreichen. Zwischen der Brücke 
in Bilbao, dem Anfangspunkte dieser auch dem Personen
verkehre dienenden, ungemein frequentirten Bahn und 

') Von den in diesP,r Zeitschrift über Bilbao wiederholt ge
brachten Mittheilungen sei hier nur auf die grösrnren Abhand
lungen: "Die Eisenerzlager von Bill.Jao" 1888, Nr. 14 und 15, 
nl<;iniges über den sauren Bessemerprocess" (Altos hornos), ßilbao 
1892, Nr. 22, verwiesen. 
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Portugalete, dehnt sich das Industriegebiet, welches wir 
im Auslande „Bilbao" nennen, aus; hier sieht man 
Fabrik an Hütte, Werfte an Erzverladestationen, hier 
findet man Eisenwerke, Metallerzcugungs - Werkstätten, 
Maschinenfabriken , Brückenbauanstalten , Petroleum
raffinerien, Glasfabriken, Ziegeleien u. u. m. 

Auf den Rath eines Fachmannes in Madrid wendete 
ich mich sogleich nach meinem Eintreffen in Bilbao an 
das österreichische Consulat. Das Ansehen, welches unser 
Consul in Bilbao geniesst, wie insbesondere die Liebens
würdigkeit und grosse Bereitwilligkeit des Herrn Raimundo 
Re a 1 de As u a ~ welchem ich Empfehlungen an die für 
meinen Besuch in Aussicht genommenen Werke zu danken 
hatte , erleichterten mir iiberall den Eintritt. Ich bin 
unserem Herrn Consul, Herrn Dr. Ehr h a r d t, Consul 
deB Deutschen Reiches, insbesondere aber Herrn Josef 
Be c k, Director der „Ja Vizcaya" ganz besonders zu Dank 
verpflichtet; ich habe genannten Herren nicht allein für 
ihr freundliches Entgegenkommen , sondern auch dafür, 
dass ich nicht wenig gesehen habe, zu danken. 

Der Verkehr Rilbaos mit dem übrigen Europa wird 
tbeilweise zu Land, zum grössten Tbeile jedoch zu Meer 
besorgt; die Gussstahlfabrik Friedrich Krupp & Co m p. 
in Essen bat beispielsweise vier eigene und mehrere 
fremde Dampfer, welche Bilbao-Erz nach ihren Werken 
bringen und westphälische Kohle und Cokes nach Bilbao 
führen. Dieser Schiffspark ist nicht ausreichend und 
aus diesem Grunde muss der Bergbau der „Orconera
Iron - Ore Company" unvollkommen auRgenlltzt werden, 
das heisst man könnte und man wird mehr fördern, 
wenn der Schiffspark es erlaubt. Ausserdcm wird an 
andere Orte nach Deutschland , ferner nach Italien 
(besonders Terni) , England , Frankreich , Belgien auf 
dem Seewege exportirt, wilhrend dem inländischen Ver
kehre die vorerwähnten Landwege dienen. 

Die Erzlager von Bilbao sind wohl schon seit ur
alten Zeiten bekannt, wurden jedoch bis vor 1848 nicht 
mustergiltig betrieben. Viele kleine Besitzer hinderten 
sich, gegenseitig einen systematischen Abbau einzuführen, 
was auch noch dadurch erschwert wurde , dass jede 
genauere geologische Studie ü her das Vorkommen fehlte. 
1848 erschien die erste Arbeit über Bilbao von M. Co-
1 et t e, welcher zu entnehmen war, dass die sedimentären 
Schichten der Lias und der Kreide angehören. 

Die Bergbaue der „Orconera-Iron-Ore Com
p an y, Ltd." umfassen mehrere Grubenfeldn, von 
welchen ich das bedeutendste dei1ielben, „M a t am o r o s", 
besuchte. Die Bergbaue liegen über 12 km von der 
Verladestelle am Nervion entfernt und sind mit derselben 
durch eine zweigeleisige, schmalspurige Locomotiv-Adhä
sionsbahn verbunden. Diese schöne Bahnanlage hat viele 
gemauerte Tunnels, fast durchaus ein Gefalle von 1: 44, 
1,0 m Spurweite. Acht ziemlich starke Maschinen, welche 
durchwegs den Tender ~) über dem Dampfcylinder an
geordnet und eine höchste Dampfspannung von 10 at 
haben, besorgen den ausgedehnten Erztransport. Ausser 
der erwähnten Gesellschaft, an welcher Friedrich Krupp 

") Das Speisewasser auf Jem Berge ist uugemcin kalt. 

und Uomp. in Essen, das Eisenwerk „los altos Homos" 
in Bilbao, die „Dowlais Iron Company" in Wales und 
die „Consett Iron Company" in Consett bei Newcastle 
betheiligt sind, bestehen noch mehrere andere Bergbau
Unternehmen, von welchen ich nur anführe: Die „S o c i et e 
Franco - Be 1 g i q u e", ein an Bedeutung der Orconera 
Company nicht weit zurückstehendes Unternehmen, 
„Union" und „Luchana". 

Die Erzzüge , welche zwischen dem Bergbau und 
der Vcrladestelle verkehren , bestehen aus zwanzig bis 
dreissig Trichterwaggons (meist aus Holz, sehr wenige 
aus Eisen) von 7 bis 8 t Fassung; somit werden 140 t 
bis 240 t Erz per Zug bergab gefördert. 

Je nach Bedarf verkehren Züge; ich bin während 
der Fahrt zum Bergbaue , welche 30 Minuten dauert, 
drei Erzzügen begegnet. In den Wochen vor dem 14. April 
1892 wurden pro Tag 7080t Erz gefördert. 

Die Förderung der „Orconera-Iron-Ore Company" 
im .Jahre 1891 war 1087000 t; gewiss1 eine ziemlich 
hohe Ziffer, zu welcher ich noch die Gesammtförderung 
aller Berg baue dieses Jahres mit 4 000 000 t Erz bei
setzen will , um ein Bild von der Grösse der dortigen 
Anlagen zu geben. 

Im Rangirbahnhof der „Orconera-Iron-Ore Company" 
werden die Erzzüge zusammengestellt; dort kommen die 
Erze vom oberen Niveau, dem eigentlichen Abbau, auf 
zwei Bremsbergen (Plano inclinado ), auf welchen gleich
zeitig 6 bis 8 Wagen von 4 bis 5 t Fassung abge
bremst werden , zu den Fiillbänken , wo sie dann zur 
Gmladung ldic einzige zwischen dem Abbau und der 
V crladestelle) gelangen. Hieher kommen auch noch die 
Erzzüge der anderen Berg-baue und Grubenfelder, welche 
ihre Erze nicht mittelst Sei!Lahnen verführen. 

Was das Erzvorkommen anbelangt, kann man wohl 
sagen , dass man selten Aebnliches finden dürfte. Im 
Abbaufelde der „Orcoucra Company" (Matamoros) steht 
man mitten im Erzvorkommen. Oestlich sieht man eine 
Thoniiberlagerung bis zu einer Mächtigkeit von circa 
80 m, darunter reiches Erz , meist Hämatit; es ist dies 
ein Grubenfeld der Gesellschaft „ Union". Das ganze 
tibrige Gebirge, das dort zu sehen ist, ist Erz. Bohr
löcher bis zu 40 rn Tiefe waren immer im Hämatit; 
tiefer ist man nicht gegangen , somit ist das Liegende 
des Erzlagers, insbesondere der „ Vena dulce", unbe
kannt , doch wird der schieferige Sandstein , der an 
vielen Stellen ausbeisst (Hangirbahnhof der „ Orconera
Company") als Sohle des Roth- wie Brauneisenerzes an
gesehen. Die Richtigkeit der Ansicht , dass Bilbao bald 
abgebaut sein wird, lässt sich desshalb nicht beweisen, 
es kann sich dies bloss auf einige vielleicht reichere 
Erzvorkommen beschränken. Die Eisenwerke in Bilbao 
sollen ärmere Erze verarbeiten , währeud die reicheren 
dem Export zugewendet werden. 

Das Erz ist gzösstentheils Hämatit mit 50 gegen 
65°1o Eisen, enthält nicht Uber lO°lo Kieselsäure und 
nur wenig Basen. Der Schwefelgehalt steigt bis O,lD/0 , 

der Phosphorgehalt erreicht 0,03 °/0 , das Erz ist somit 
sehr reich und sehr rein. 
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Folgend einige Analysen des Erzes : 

1. Campanil 2. Orconera 3. Coucha 4. Vena dulce 
Rotheisen- Brauneisen- weich, reich. 

erz erz Rotheisenerz 
0Fe2 3 78,03 79,HS 78,29 82,24 
Si 0 2 • 5,\H 8,10 8,80 4,32 
CaO. 3,61 1,00 0,50 0,51 
MgO. 1,65 0,55 0;02 0,58 
Mn2 Os 0,86 0,70 0,74 
Al2 0 3 0,21 1,44 1,15 4,41 
SOs 0,01 0,10 0,05 0,048 
P2 05 0,03 0,03 0,02 0,050 
C02 5,00 l 
H2 0. 4,60 8,25 10,55 1 1,32 

Fe 54,62 55,97 54,80 57,54 
s Sp. 0,05 0,03 0,019 
P. 0,022 

Rubio ist ein kieselreicher Limonit folgender Zu
sammensetzung: Fe2 O, 77,85, .Mn 0 0,70, Ca 0 0,50, 
Al2 Os 1,50, Si 0~ 8,50, S 0,09, P 0,02, Glühverlust 
10,60, Fe 54,50. 

Spatbeisenstein von lichter Farbe findet sich eben
falls in grösseren Ablagerungen vor, er wird jedoch nicht 
verhüttet, da er sehr viel Schwefel enthält. Man findet 
in den Stufen dieses Erzes Pyritkrystalle , mit freiem 
Auge wahrnehmbar, in Menge. Pseudomorphosen von 
Hämatit nach Siderit, wie auch Limonit nach Siderit sind 
nicht selten und auch mitunter prächtige Rhomboeder. 

Bei der Orconera Company im Bergreviere Mata
moros habe ich nirgends eine Ucberlagerung getroffen, 
welche 1,5 m Mächtigkeit überstieg. Der Abbau ist ein 
etagenförmiger mit 20 m hohen Etagen. In l\latamoros 
habe ich drei Etagen von circa 300 m Länge gesehen. 
Bei manchen Grubenfeldern ist die Haldenfrage eine 
sehr schwierige , ja es kommt vor , dass der Abraum 
mehrere Kilometer weit verführt werden muss. 

Auf den Etagen bis zu den Bremsbergen verkehren 
neun Locomotiven. Beim gesammten Bergbaue der 
Orconera Company sind 700 bis 800 Arbeiter beschäf
tigt. Es producirt ein Mann pro Jahr lß60 bis 1553 t 
Erz oder bei 300 Arbeitstagen 4,53 bis 5,17 t pro 
Schiebt. Die Angaben über die Gestehung iler Erze sind 
sehr verschieden gewesen; am glaubwürdigsten bei dieser 
prllchtigen Förderanlage und diesem einfachen Abbau 
erschien mir der Preis von 2 sh bis 2 sh 6 d = fl 1, 16 
bis fl 1,50 pro t loco Schiff verladen. Der Verkaufspreis 
variirt zwischen 7 und 11 Pesetas, das ist fl 3, 15 bis 
fl 4,95 pro t je nach Qualität des Erzes. · 

Filr den Betrieb sind die häufig auftretenden Hegeu
güsse, welche eine Arbeit im Bergbaue unmöglich machen, 
sehr erschwerend. 

Von den Seilförderungen, welche sehr häufig ange· 
wendet sind, 11tinn gar häufig geht man unter zwei, auch 
vier Kübelreihen durch, und welche nach den Systemen 
„H od gs o n" und „B 1 eich er t-0 tto" ausgeführt, kann 
ich leider nichts berichten; es war mir unmöglich, etwas 
darüber zu erfahren. Ausser dem Erze wird noch stellen-

weise der insbesondere in einem Campanil-Vorkommen 
auftretende Kalkstein gewonnen, um den Hüttenwerken 
als Zuschlag zugeführt zu werden. Hier sei noch ange
führt, dass die bei allen Unternehmungen übliche Um
gangssprache die spanische ist; die Arbeiter sind fast 
durclnvegs Spanier und nur als Vorarbeiter sind noch 
Franzosen, Engländer, Deutsche aus der Zeit der Ein
führung der Betriebe zurückgeblieben. 

Die H ii t t e n werke sind fast alle auf einem 
Terrain erbaut, welches dem Nervion durch Anschüttung 
abgewonnen wurde; das Grundwasser ist daher in 
ziemlicher Höhe und grosser Menge vorbanden , wess
halb alle Oefen sehr hoch gestellt sind. Alle Werke 
leiden durch die hoben Cokespreise, welche allerdings in 
den letzten Jahren durch Eröffnung der westphälischen 
Concurrenz gegen die englische Kohle, welche vor Jahren 
allein eingeführt wurde, eine Herabsetzung erfuhren. 

Wäre im Jahre 1892 die Einfuhr von Kohle und 
Cokes aus Westphalen noch nicht eingeleitet gewesen, 
so hiitten die damaligen Strikes in England insoferne 
übel gewirkt , als man in Bilbao vor die Frage gestellt 
worden wäre: „Können die Hochöfen weiter betrieben 
werden, oder muss man Cokesruangels wegen eindämmen?" 
Die englischen Cokes sollen loco Werk auf ß3 bis 35 Pesetas 
pro t zu stehen kommen, das ist, den Pesetas mit 45 kr 
angenommen, fl 1,49 bis fl 1,58 pro 100kg. 

I. Hüttenwerk der Compagnie „la Vizcaya". 
(Situation Taf. IX, Detail Taf. X.) 

Diese grosse Htlttenanlage umfasst 144 Cokesöfen, 
3 Cokeshochöfen , 1 Martinhiitte mit 4 grosilen Martin
öfen , 1 Robertshiitte mit 3 fahrbaren Convertoren, 
1 Walzwerk, in welchem Eisenbahnschienen, wie sonstige 
Eisenbahnmaterialien und Fai;oneisensorten erzeugt werden. 
Das Werk enthält noch eine Puddlings- und Schweisshütte. 

Die Roh m a t c r i a 1 i e n. Der Brennstoff wird 
theils als Cokes , tbeils als Kohle aus England und 
W estphalen bezogen. Cokes, welcher nicht selbst erzeugt 
wird , kommt zum grösstcu Tbeile vom westphliliscben 
Cokessyndicat. Zur Umwandlung der Kohle in Cokes 
dienen 144 Cokesöfen, System Ca r v c s (mit Gewinnung 
aller N ebenproducte ). Diese Oefeo, in vier Batterien, 
wurden von der, diese~ Ofensystem vertretenden Gesell
schaft gebaut. Die Ko.~ten des ganzen Baues trug der 
Erbauer, indem er als EntschHdigung zehn Jahre hin
durch die Nebenproducte für sich verlangte. Nach dieser 
Zeit geht die ganze Anlage in den Besitz der „Ja Vizcaya" 
itber. Jeder Ofen wird mit 5 t chargirt. Das Ausbringen 
ist 7 4 bis 750, 1

0 • Die Vercokung dauert 43 bis 4 8 Stunden; 
somit beträgt die Gesammtproduction in 24 Stunden 270 t 
bis 2!:10t Cokes. Der Aschengehalt ist 7 bis 'J°lo. 

Der eingeführte Cokes wird bei den Hochöfen lieber 
gesehen , wahrscheinlich weil der selbsterzeugte Brenn
stoff, aller Nebenproducte beraubt, ärmer an wärme
gebenden Substanzen ist, als der vom Ausland bezogene. 

Die E r z e, welche ungeröstet zur Gichtung kommen, 
werden von der Bergbaugesellschaft bis zur Hütte ge
stellt , wozu das schmalspurige Geleise der Förderbahn 

l* 
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bis zur Erzhalde in der Hütte verlängert ist. Der Erz
vorrath beim Werke ist minimal. Als vor zwei Jahren 
die Arbeiter der Maschinenfabriken die Strikelust er
fasste 1 hielten sie die Erzzüge auf und entleerten sie 
auf der Strecke, um die Hochofenwerke derart zu zwingen, 
ihren Betrieb einzustellen. Es waren dies die einzigen 
Strikeversuche, welche bisher vorgefallen sind. Zu einem 
Stillstande der Hochöfen ist es nicht gekommen. 

Vom Bergbaue wird auch der Zuschlags k a 1 k 
in grossen Stücken von mindestens 1 dm 3 beigestellt. 
Der Kalkstein ist sehr rein, er enthält 98,0 bis 98,50/0 
CaC02 , 2 bis 1,5°1o Verunreinigungen. Vor der Gichtung 
wird er nicht verkleinert. 

Zu den Profilen der Hochöfen sei noch fol
gende Zusammenstellung gegeben : 

Hochofen Hochofen 
Nr. 2 Nr. 1 und 3 

Höhe des Bodens ilber der 
Hüttensohle . 5,00 m 5,00 m 

Aufzugshöhe . 25,00m 25,00m 
Formen zahl 6 8 
Düsendiameter 130mm 130mm 
Windpressung 220 mm bis 250 mrn Hg 
Windtemperatur 650° bis 9000 C, je nach-

dem die Apparate rein sind oder nicht. 
L ü r man n'sche Schlacken form : 

Erzeugung in 24 Stunden: . Nr. 1 100 bis 140 t, 
Nr. 2 und 3. 80 11 110 t. 

Es wird nur graues Roheisen (nach unserer C!assi
ficirung Nr. 8 bis Nr. 10) erzeugt. 

Die Hochöfen haben Rauch- und Kernschacht; 
ersterer aus gewöhnlichen Ziegeln, letzterer aus schotti
schen feuerfesten Steinen mit circa 45°1o Thonerdegehalt 
gebaut. Das Gestell und die Roste sind auch aus schotti
schen Steinen aufgeführt. Der Bodenstein ist, wie l<'ig. 11, 
Taf. IX , zeigt , mit 1 m hohen , schottischen Steinen 
bester Qualität gemauert, wäre jedoch nach Ansicht der 
dortigen Ingenieure besser aus Graphitziegeln hergestellt 
worden. Die Kühlung des Gestelles besorgen eingemauerte 
Kühlkästen, welche von drei Reihen Nothformen unter
stützt werden. Die Ofenwandungen halten ausgezeichnet; 
der eine Ofen ist bereits über zehn .Jahre im Betrieb, 
ohne die geringste Reparatur erfordert zu haben. Dies 
mag seinen Grund darin haben, dass immer nur Grau
eisen mit ziemlich hohem Graphitgehalt, bei Anwendung 
manganarmer Erze, erblasen wird. 

Gasfänge. Zwei Oefen haben einfache Par r y
sche Trichter mit seitlicher Gasentnahme; die Ga~abzüge 
sind an zwei diametral gegenüber liegenden Oeffnungen 
angeordnet. Hydraulische Cylinder, in welchen der Kolben 
auf- und niedergedrückt wird, wirken auf den Hebel, 
an welchem die Glocke hängt. 

Der dritte Ofen hat centralen Gasfang; auch hier 
ist, wie bei den anderen Oefen, auf der Hüttensohle 
ein hydraulischer Cylinder angeordnet, welcher Oeffnen 
und Schliessen des Trichters besorgt. Beide Arten der 
Gasfänge sind in den Fig. 6 bis 8, Taf. IX, skizzirt. 

Die Gasleitungen der Oefen weisen nichts Be
onderes auf, weil die Gasreinigungsapparate unbedeutend 

sind. Eine Verstaubung der Gasleituugen ist mit Rück
sicht auf die Gichtungsmaterialien weniger zu fürchten, 
nachdem gar kein staubförmiges Material aufgegeben wird. 

Der Wind wird von vier stehenden Hochofen
gebläsen, wovon drei die Societe Cockerill in Seraing, das 
vierte die märkische Maschinenbauanstalt gebaut haben, 
geliefert. Die neue Maschine, deutscher Herkunft, welche 
den Hochofen Nr. 1 allein bedienen kann, läuft gewöhnlich 
mit den anderen Gebläsen für alle Hochöfen. Diese Maschine 
ist stehend, hat den Windcylinder über dem Dampf
cylinder angeordnet , ist eine Compoundmaschine und 
liefert 950 m 3 Wind pro Minute bei 40 Touren; die 
drei alten belgischen Gebläse haben dieselbe Cylinder
anordnung, sind Expansions-Condensationsmaschinen und 
liefern zusammen 450 m 3 Wind bei 14 Touren. Die 
Maschinenanlage ist fnr die Hochofenanlage zu klein, da 
man mit der Windpressung nicht über 250 mm steigen kann. 

Alle drei Hochöfen zusammen erhalten 950 + 450 
= 1400 m 3 Wind pro Minute. Mit Berücksichtigung 
der Formenzahl, eine andere Theilung ist nicht möglich, 
kämen auf Ofen Nr. 1 und Nr. 3 510m 8 Wind~ während 
dem Ofen Nr. 2 nur 380 m 8 zugeführt würden. Die 
Production des Ofen :N"r. 1 ist am grössten, jene der 
beiden anderen Oefen soll gleich sein ; auf meine aus
dritckliche Frage wurde mir versichert 1 dass es so sei. 
Nach den sonstigen Mittheilungen sollen die Oefen Nr. 1 
und Nr. 3 die gleiche höhere Production von 110 t bis 
140 t besitzen 1 Ofen Nr. 2 nur eine solohe von 82 t 
bis 104 t aufweisen. 

Zur Be d i e n u n g der Hochöfen sind pro Ofen 
in Verwendung: 4 Brustarbeiter, 3 Gichtarbeiter, ? Erz
führer (geschätzt 3 Mann) , ? Cokesführer (geschätzt 
2 Mann) , 1 Aufzugsmaschinist, 1 Gebläsemaschinist, 
4 Flossenschlliger, somit wahrscheinlich zusammen 18 Mann 
pro Ofen und Schicht. Die Cokesofonarbeiter schaffen den 
Cokes in die 400 kg fassenden Körbe , die Locomotive 
bringt den Brennstoff in diesen Körben, zu vier auf einem 
Gestellwagen, zum Aufzug. Eine Gicht besteht aus 4000 kg 
Cokeq , 8000 leg Erz , roh , 2000 leg Kalkstein , roh, 
500 kg Schweissofenschlacke und 1 Schaufel Hammer
schlag. Das Ausbringen aus den Erzen beträgt 50°1o. 
Es werden pro Gicht 8500 kg Erz und Schweissofeoschlacke 
geschüttet, demnach 4250 kg Eisen erzeugt. 

Nachdem die Production der drei Hochöfen im 
300 

Mittel 300 t in 24 Stunden sein wird, werden --
4125 

circa 71 Gichten oder 71 X 10 = 710 Cokeskörbe von 
den Cokesöfen zu den Aufzügen geführt werden müsflen. 
Die Locomotive schiebt vier Körbe auf einmal, muss 
also in 24 Stunden circa 180mal . fahren , hat daher 
für eine Hin- und Ritckfahrt circa neun Minuten Zeit. 
Daraus ist zu ersehen, dass nicht allein die Maschine 
die ganze Zeit genügend beschäftigt ist, sondern auch, 
dass es kaum möglich wäre, von Hand aus das ganze 
Breunstoffquantum, bei der Distanz von durchschnittlich 
gewiss 100 rn, zu den Aufzügen zu bringen. Die Ge
sammtleistung der Maschine in 24 Stunden wäre nach 
Vorigem ein Gewicht von circa 700 kg ( 400 kg .Cokes
und 300 kg Wagengewicht), 71 000 m weit und das Ge-



187 

wicht von 300 /.;g ebenfalls 71 000 m weit zu schieben. 
Wir können bei Handförderung nur eine Geschwindig-

k 
700 + 300 I 

·eit von 0,5 m pro Secunde bei · 
2 

= 500 1cg 

Gewicht voraussetzen. Nachdem man solcher Art 500 kg 
142 000 m weit zu schieben bat, würde man bei zwölf
stündiger Schicht und Ausnützung YOn acht Stunden 
( 4 Stunden Huhepause ), da ein Mann diese Last während 
genannter Zeit nur 14 400 m weit schieben könnte, zehn 
Mann benöthigen. 

Erze und Kalkstein werden roh in groben Stücken 
gegichtet. Ob es nicht besser wiirr, kleiner zu kobern, 
kann ich nicht bestimmen; doch glaube ich , dass die 
grossen Stücke, welche eingetragen werden, wohl jedem 
innerösterreichischen Hochöfner auffallen diirften. 

Ob man bei der Röstung der Erze Vortheile erzielen 
könnte , ist ebenso schwer mit Sicherheit zu bestimmen. 
Nach den angeführten Analysen würde man circa l()O 0 
Kohlensäure und Wasser beseitigen ; dies besorgt nun 
der Hochofen. Die circa 5°1 0 C'ü" und ebenso viel H2 0 
geben in die Gichtgase. Vielleicht wäre es nicht un
günstig, die Erze zu rösten, um dadurch bessere Gichtgase 
zu erhalten , welche die Röstung besorgen können ; aller
dings wäre es von grösserer Bedeutung , die llberaus 
grosse Kalkmenge gebrannt zu gichten. Ich habe nichts 
davon gehört , dass ein Gasüberfluss vorhanden wäre, 
obzwar die Gase nur zur Winderhitzung und Kessel
heizung benützt werden ; wenn man den Kalkstein gebrannt 
gichten würde , möchte eine ganz bedeutende Menge C02 

wegfallen, die dazu beiträgt, die Entzündungstemperatur 
der Gichtgase hoch hinaufzusetzen und den Effect der 
Gase stark zu drücken, indem die C02 das Gasquantum 
vergrössernd mit erhitzt, und zwar nutztlos erhitzt werden 
muss. Es war mir nicht möglich zu erfragen, warum Erz 
und Kalkstein roh gegichtet werden ; einen Grund muRs 
es aber haben , weil das Rösten, resp. Brennen sonst 
gewiss eingeführt wäre, was man bei der Umsicht und 
dem Verständnisse der Betriebsleitungen aller Hüttenwerke 
in Bilbao, wovon man sieb bald überzeugen kann, vor
aussetzen muss. Ein Nachtheil bei Gichtung von ge
branntem Kalk wäre allerdings der staubförmige Aggregat
zustand eines Theiles desselben. 

Die Angabe des Gewichtes des Kalkz~schlages er
scheint etwas zu hoch; wenn wir aber berücksichtigen, 
dass wir in 100 kg Erz bei 79 leg ungebundene Si O~ 
haben , dass ferner 500 kg Schweissschlacke pro Gicht 
zugesetzt werden , wird man die Ziffer als zutreffend 
bezeichnen müssen. 

Zum \V alzensinterzusatz sei bemerkt , dass die 
Betriebsleitung von der vielleicht ganz begründeten An
sicht ausgeht, es sei besser, dieses Materiale dem Hoch
ofen zuzusetzen , als dasselbe in der Martinhütte zu 
verarbeiten , da gewiss im Roheisen wie beim Hochofen
betrieb die erwachsenden Nachtbeile unmerklich sind, 
Während sie in der Martinhütte von Bedeutung sein 
können. Abgesehen von allem Anderen , was der Zusatz 
von Walzensinter und Hammerschlag verursachen kann, 

hebe ich nur die Beeinträchtigung des Flusses der 
Schlacke hervor, in dessen weiterer Folge steht , dasB 
iiber dem Metallbade eine dicke Schlackenhaut die Re
actionen im Martinofen verhindert , die Wärmeleitung 
beeinträchtigt. 

Der Möller wird sehr selten gewechselt , obzwar 
die Erze in ihrer Zusammensetzung recht wechseln. 
Ich habe folgende Variationen in den Resultaten der Erz
analysen gesehen: E'e = 46-51 °!o , Si 02 = 7-28°/0 • 

Da die Erze gemengt zugeliefert werden, ist es schwer, 
wenn nicht unmöglich , der Analyse entsprechend zu 
gichten. Die Mengung soll diese Differenzen ausgleichen. 
Der Brennstoffverbrauch ist 100 biR 103 kg pro 100 kg 
I:oheisen. 

Winderhitzung. Beim Hochofen Nr.1 isteine 
Batterie rnn drei Co w per- L ü r man n ·Apparaten (von 
F. 1~ ü r man n gebaut) , bei den beiden andtiren Hoch
öfen sind je sechs Wh i t w e 11- Apparate angeordnet. 
TTeber die Heizfläche konnte ich nichts Näheres erfahren. 

Diameter 
Hiihe 

Cowper-Lürmann Wbitwell 

5,7m. 
20,0" 

6,7m 
12,3 " 

Die Verschlllsse sind durchaus doppelt, und zwar 
mit Schieber und Ventil. 

Die Umsteuerungsintervalle sind eine oder zwei Stun
den , und zwar bei Ofen Nr. 1 alle zwei Stunden ein 
Apparat auf Wind , zwei Apparate auf Gas; bei den 
Ofen Nr. 2 und Nr. 3 jede Stunde, und zwar zwei 
Apparate auf Wind, vier Apparate auf Gas. 

Gereinigt werden die Apparate alle ein bis zwei 
Monate , indem man mit einer kleinen Kanone eine 
Detonation abgibt; alle fünf bis sechs Monate wird jeder 
Apparat gründlich gereinigt , wozu er ausser Betrieb 
gesetzt wird. Sind die A pparete rein, so erreicht man 
900° C, die Verstaubung bewirkt ein Sinken bis 650° C. 
Alle 15 Apparate, vielmehr alle 10 Apparate auf Gas, 
werden von einer Esse bedient; sie ist ganz aus Blech, 
50 m hoch bei 2,5 m Durchmesser am Boden. 

Die Formen sind bei Ofen Nr. 2 und Nr. 3 zu 
acht Stuck, bei Ofen Nr. 1 zu sechs Stück angeordnet. 
U eher den Blaseformen finden sich noch drei Reihen 
Nothformen. Die Formen sind aus Bronze, 1,0 m lang; 
in diese wird die Blechdüse gesteckt, wobei die Undicht
heiten mit so viel Lehm, als eben nöthig, der zwiaehen 
Form und Düse eingeschlagen wird, behoben werden. Der 
Formstock ist ziemlich einfach. Director Be c k sagte mir, 
dass er diese Anordnung einem complicirten Formstock, 
wie solche dort auch schon in Verwendung gestanden, 
vorziehe. Die Kithlung der Formen und des Gestelles 
(Berieselung) geschieht mittelst Salzwassers, wesshalb Alles 
in der Nähe des Gestelles mit einer weissen Salzhaut 
überzogen ist. 

Abstiche finden alle vier Stunden statt; ein Abstich 
ist circa 300 : 18 = 16 t bis 17 t. 

(Schluss folgt.) 

2 
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Production an Mineralkohlen in 1000 t 
Ta.belle I. iusammengestellt und bearbeitet 

Land ·r lss1 in P~oce~t 1 
Europa 1 Welt 1881 

0(10 Tonnen 

1882 1883 1884 

Grossbritannien Steinkohlen . · I 56.7 156 660 159 004 16() 357 1 (jß 27:-: 

Deutschland . Steinkohlen . . , 48 688 52 llfi 55 88R 571)008 
Braunkohlen. 12 852 13234 14:-ß5 14 800s 

Summe. 
· 1 

:u,:1 61 540 ()5 351l 70 2~:1 71 8UO s 

Oesterreich-Ungarn . Steinkohlen . 7192 7 ;.394 8 087 8 071 
Braunkohlen . : 1 10106 10251i 11328 l:BOl 

Summe. li,3 
1 

17 ~98 17 fü»U 1!1415 :W37t 

Frankreich Steinkohlen . Hl212 20252 20759 1 !l 625 
Braunkohlen . 1 554 552 574 502 

' ::lumme. 
· 1 7,1 1 lU 766 ! 20804 i 21 333 20127 

1 Belgien. Steinkohlen . 6,1 1 16 874 17 591 ' 18178 18 051 

: Rusllland Steinkohlen . 
: 1 

3 472 8: 3 68os I 3 963 4 ~oos 

1 

Braunkohlen . 20s 1 2os 1 20 30s 
Summe. l <) 3492 iJ 700 R iJ 983 4 2308 .~ 

1 
1 

! 
1 Spanien Steinkohlen . 1255 1 500 ' 1 044 953 

Braunkohlen . 34 35 26 26 
i Summe. 0,4 ' 1 289 

1 
1 535 1 070 979 

1 n.u„ .· ........ Braunkohlen. 0.0 165 s: 190 s 1 214 223 
1 1 1 

Schweden ......... Braunkohlen. 0.0 147 160 Ai 172 188 

1 Uebrige europil.ische J,iinder . Summe divers. Kohlen 0,0 70 73 i 76 79 

\ Europa Steinkohlen . 
: 1 1 

2511353 ' 261 537 274276 270177 
Braunkohlen . 2iJ 878 24447 26 66D 28 070 

1 

-- 100,0 " .. 1 277 301 28(i 057 301 021 2HH ;..J26 Summe. I ;),:) 1 

1 

1 
i Vereinigte Staaten . Anthracit . 27 :-300 s: 20lQOs1 30 000 s 33 691 

Steinkohlen . 50 ooos i 58 000 8 ()/j 895 74 926 
Summe. ! 21,0 

1 

77 300 1 88 100 U5 895 s 108 617 

Canada. . Stein· und Braun· f 1 437 t GOOs 18008 1 9508 
Chile. kohlen l 1 

800s 800s 900s 1 ooos 
Uebrige Länder 100 i 150 '.lOO 450 

Amerika. 21/< 7H fj37 !10650 98 895 112 017 

China Stein· und ~r~u~- { 
a ooo 3 OQOH 3 200s 33oos/ 

Indien u. a. L. kohlen 4000 4 200 8 4 300s 4400A1 
Japan 530 :i50B 600R 65081 

Asien 

Braun- 11 

~,2 7 5;10 7 850 8100 H 350 1 
1 

Afrika Stein· nnrl 11,0 liJO s 100 8 100 8 10os! 

Australien . kohlen .•. 11 0,5 2 200 2 30U 2 400• ~ 5ros' 

Welt ausser EuropR Stein· n. Brnunkohlen 2-1,!1 
1 

SH4ö7 100 90U 10H49!1 122 967 

Ganze Welt Stein-n. Braunkohlen IOll.11 

1 

:JGG 768 mm 957 410 5lli -t-22 293 
' 1 

1 

Von Deotschlnnd der preuss. Staat Steinkohlen . 47 781 1 47 097 ;)0 51 l 51868 
Braunkohlen . 1 10 412 1 10 798 11827 i 12 05G 

Summe. ä8 193 ;;7 ,q95 62 338 6H 9~4 i 
1 

Von der öst.· nng. Monarchie 
Oesterreich Steinkohlen . (j 343 6 559 7194 1 7 191 ! 

Ungarn. Steinkohlen . 849 835 i 893 1 
880 . 

Summe d. Steinkohl. 
1 

7192 7 394 8 087 8071 

Oesterreich Braunkohlen . 
1 

8 961 8 996 
i 

9854 1 10 801 
Ungarn. Braunkohlen. 1145 1 1260 1470 1500 

I Summe d. lirannkohl. I 
1 

10106 : 10 256 i 11328 

1 

12 301 
1 

1 

! 1 
Anmerkung: s bedeutet geschätzt, '! hctleutet unverlilssliche Zahl. D. V. - Nach lllittheilung des Ministeriums für ölfäntl. 

l 0::17 000 r, Vereinigte ~tu.nten 143 137 000 t, davon Anthratit !'iO 1 fi5 000 t gegen 40 ('(){l 000 f, Indien und engl. Besitz in Asien 



m den Jahren 1881 bis 1890. 
von Prof. J. v. Ehrenwerth. 

1885 

161 901 

il8 320 
15 :!55 
7H 575 

8249 
12 044 
17 8!13 

rn :i11 
5UU 

20 Oll 

17 440 

-!. 4U0s 
40s 

J 440s 

1

, 

!ll!l 
26 

188li 

l 1)5 600 s 

;)8 U57 
1 ;) t2li 
73 lifül 

s 280 
l 2499 
2077!1 

19 454 
456 

19 !110 

17 2P.5 
-l :)t)9 

6t-
-l 5i7 

977 
u 

1 001 

lllOU To 

1887 

1H9 300s 

HO 334 
!;) 89.7 
76 233 

8 5s;1 
rn 280 
21863 

2081U 
478 

21 288 

18 379 

4 .195 
.14 

4 539 

1 021 
17 

1 038 

189 

n n e n 

1888 

173137 

65 58li 
16 774 
819liU 

!) 149 
14734 
23 883 

22172 
4:il 

22 6U3 

19218 

i) 145 
41 

ä 186 

1 015 
22 

1889 1890 1 
.. l~~-~-:-_18~0 --11890inProcent\ 

Tonnen Europa; Welt i 

179 758 184 734 

1)7 342 70 231 
17551 20051 l

l 1 679 729 51,3 1 

il93 562 
156 475 

M89:l 89282 

!l 553 9 926 
lil 836 17 '5i8 

750 037 

84484 
129 962 

24 9 1 

2ä 349 27 504 208 834 7.6 1 

2B 852 2ä 837 211484 
452 490 4 989 

24 304 26 327 216 473 7,3 : 

1987(1 20500s 183386 5,7 

(j 153 7 O(fü 4 7 017 
54 50s 387 

()207 1 7050s 47404 ~,l ,i 

1 050s 1 lOOs 10 834 
25s 25s 260 

945 
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1 037 1 075 l 125s 1 11 094 0,1 1 

:)()Os 367 390 376 

1 

2 665 0,0 i 
HJO s HKJ s 190 s Hl4 215 216 1 862 0,0 ' / 
8~ 85 88 92 96 100 841 0,0 . 

---=~,....,...,.~~-,,.=-:-.....,..,,.,,....-~~..,.,.,..,..,,..,.,,...__,~....,.,,,.,.......,...,,.~~-="""='"..,....,..,,..-~....,,,...,....,.,...,,..,.,,......;.--=.,.,...,...,...,.,,.,,..~;--~-:-~~1 
270 740 274 162 282 922 29;) 422 307 578 319 328 2 810 496 

28 34;:, , 2~ 11a ao 205 a2 563 a4 523 as 786 296 aoo , 
2HH 167 aoa 360 am 216 a2H 077 a-1.2 n17 a5s 214 a 101936 100,o 1 10,2 1 

3i,i!l2 3;)Hl 358:!6 3!1841 .:J.OOu11s 4000tls H49771 1 

fi() 35;1 fifj Gli4 ili fö(j ~8 997 H-l 54ti s !12 972 7a;) 009 ' 
--01""o""'a,...,u:...:4..,...:1 ___ __,..1.,.,.o·-=-~-11~7 r=-) --...,1,...,1=-~.,.....,.,, !....;:12 __ ___,1,...;:!,.:.H,...:' s,.:.3:.::..-.: ___ 1.,..,,~~-i.;...:;...5_1..:..1i;....· --1""";,.:.12"""°!;;..,1i;_;2_+--_1,....,.,.o""'H-l-:-=7-:su--:-t----:--:-:2~5,':':"""9 [ 

210t_is :!FiUs :!1111 2;it1Us ~li;jüs ~K21' 214J!J ! 
1 100 s 1 2( 111 s 1 : \110 s 1 .fül 1 s 1 :"il IU s 1 1illl1 ' 1 1 GUO 1 

600 ;:,11 !)11(1 1 Hiii 1 ;lt)() 1 57~ 7 222 1 

-....,1"""0"""7_7_4_:) ___ -.......,..,11.,..,11-:-i .,..,, ;,...,,5--,-....,1""'1-::1-0""'9..:..(j __ -1 ...,.a • .,;.·i-=s..:..38-----• ...,,a,.;,!1_9:...:9:.::.1i--..,.1--a.;s....;:!:.,:.17.::..'.l--!----ot-1,...,2.,..,,>:-l..:..12;.,;1-+----:2~7::-:,2~: 

a ,1110 s a ~iou s 1 3liu11, a 70t, s a ;)Ou" -i uuu s 34 1iuu i 
-l 3UI 1 s -1, iillO" -l 70U s -l Ht IÜ s -l !!0(1 R ;) uoo 8 45 4011 1 

iUll s i fiO" 80U s ' K50 B HUO s l ()()() s 7 33U 1 
-·-~H,...;li~.0~0~~~-,..,.H-::8~5(-:l~~--,!~l-:-}(~l0,..-~-......,.,!1"""3....;:5:.::.0_~~....,!l-:-1;,...;iO,.:.O-----,l~t;....lu~O,...;•J~.;.-~-,..,.H7=-:":'3~3U--:-t-~-~2°',;::--0 l 

10(1 s L;jt) s l;j() s 151J 8 200 R 2UO 1 400 1 

2 6UO s 2 7UU 8 2 8u0 s 2 900 s a 000 8 a 200 2ti 600 1 U,li ' 

119 095 117 37,-> 129 Uf:i l 4(j 238 152 7!Hi 152 372 1 240 351 1 29,8 '! 

-1.18262 -121235 442362 .17-13Vi -l!l-l!IH3 ill05tfü -13482H7 100,0 

1 ä28i!I 
12 387 

;)-l 4B3 
12 ,jf:i;-) 

;)J 54K 
12 li9ti 

;)9 4'i'5 
113208 

tH .ßi 
14 2or.. 

t>4 ;frl 
15 .fü8 

544 453 
125 622 

--- .. 1 

li7 04,:., 1)7 244 1 72 683 7il 642 7!l i-<42 670 075 
1881 i 1890 i 
in Procent 

-·---- -----
7 3'i!J 7 421 7 'i!J1i s 2n, 8 :i!n H 931 7,j 682 88.2 nu,o 

87U ,')5!1 78li 874 960 !J!J5 8 801 11,8 10,0 
8 24!J 1 H 280 S 582 9 149 i U 553 9 !J:W 1 84 483 100,0 100,0 

10 514 10 931 tt 57:i 12 860 rn St'li 15 320 11a 7uri 88,6 87,3 
- 1 530 1 568 1 707 1 874 1 !150 2 249 16 257 11,4 12,7 

' 1204.t- 12-1!)9 i ta280 14734 i Jö836 . 17578 1 129962 1100.0 100,0 

Arbeiten Frankreichs betrug 1890 die Kohlenproduction von Russland 6O150001 gegen 6 207 000:1•, Spanien 1 210 O'.lü t gegen 
2 2030001, Caphin(füch<J Bc~itznngen in Afrika 100 000, Au~tralische Ge\,iete '1478 0~0 t. Neuseeland 648 000 t. Tasmanien 55 000 t. 

(Jl:i 
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Production an Roheisen in 1000 t in den Jahren 1881 his 1890. 

Tabelle II. 

1881 
Land in Procent 

Welt 1 Europa 
1 

Weltausser : 
Europa . 21,9' 

' Ganze Welt 100 ' 
Von Deutsch- : 

land d.Pr. 
Staat . 

Von Oesterr.
Ungarn 

Oest.erreich 69 
i, Ungarn . .131 

1 

Oest.-ung. 1 j 
Monarchie 

1
100 I 

zusammengestellt und bearbeitet von Prof. J, v. Ehrenwerth. 

1 0 0 (J T o 11 n e 11 

------ ---- -- - -------- -- ---- --------·- -- ·-

1881 1 1882 
1 

1883 1 1884 18% i 1886 18t17 1 18~8 
1 ' ' 1 

1 
: 1 

1 : 1 

4 338 i 4 837 i 4 838 1 4 293 ' 4 24!:1 
'. ! 1 1 

19 840 \21 227 i21 511 i20 !J40 !19 51-1 
' ! 
~ 

2173 1 2 -!68 • 2 576 2 619 : 2 665 i 2 5ü3 
! 

2 864 309!) 

i 
380 • 436 52U 540 1 49!1 ' 
164 176 179 194 1 2lü 

i 

1 ; 

1 

-185 
235 

1 

1 

512 5H6 
191' 204 

1 

1 

612 1 

' 

544 i 
! 

699 734 ! 715 'i2U 70'l 7901 

Anmerkung: s bedeutet geschätzte, '! bedeutet unverliissliche Zahl. 

18Bi 11~ 1890 
.. _189U 1-~n Procc11~ 

18S9 1890 in lOUO tl Welt: Europa~ 

' 

a 2191 a 288 27 ~J3·l 
; 

Gl7 61i6 ;; 21.11 'i'l 
23!J 2801 2 U7H 29 

' 1 

856 !1461 7:JJ+OO 

D. V. 



Productio11 an Gold (Kilogramm) in den Jahren 1881 bis 1890. 
Tabelle III. zusammengestellt und bearbeitet von Prof J. v. Ehrenwerth. 

1881 
K i 1 

1881 bis 
in Procent 0 g r a m m 1890 L an d 

1 

1 

j 

1 

1 i 1 
1 1 

1 

Europa 1 Welt 1881 1882 1883 18R4 1885 188(j 1887 1888 1889 1890 Kilo ! 1 
1 

Russland .... , 94,4Jf 
1 

1 i 
!lö (j86 ! 

1 1 1, 

36 uoosl 36167 1 3ä 913 ! 3a 016 1 33 4521 34 900 1 il5160 in 2131 39 4121356 919 
Oesterrei eh . . . I 19 16 : 18 1 27 1 25 i 17 lö 10 35 22 203 
Ungarn .... 1 1 1 578 1 724 t 620 1 1 631 1 1 749 1? 1 784 1 1 862 1 1 80ti 1 2 215 2131 1 18100 
Oesterr.-ungar. 1 1 

1 1.'">97 1 1 G3R 1 1658 1 1 801 1 

1 

2 250 1 21531 18 305 1 :Monarchie . . 4,2, 1 740 : 1 774 ' 1 878 1816 ! 

Deutschland . . 1,0 381 1 376 1 457 1 555 i 378 ' 1 Oti5 ! 2 251 1 1 7!-!2 ' 1 958 ' 1 851 12064 
Italien 0,3 llOe 110 8 110 191 209 1~5 1 

195 : 187 1 21(j i 20ti 1 729 
Frankreich . . . 0.11 3l 105 1 400 i 200 73G 
Schweden ... 0,0 2 17 37 19 . 47 67 83 7(j 

741 
87 509 

Grossbritannien 
. 1 . 1 

! 2 2:!0 97 50 i:Hi9 
Türkei u. übrige 1 1 

1 

Liincler ... o.o: 10s1 108 IOs~ lQB 1Qsl Hl•! lQs 10~1 10 8 1 10• 100 
Europa .... t00,0 1 ~3,9 l3S 131 1 • i18 420 I i.JH 270 ' il8 lHJ ! i:J6 434 1 B6 59U 1 iHl319 3U 261 1 42 218 4a !J69 3HU 731 

Vereinigte Staaten 1 30 9 49 100 1 48 9U2 i 45140 
1 

46 34;~ , 47 848 1 52 Ci63 I 4!t G54 , 4!1 !Jl7 4!1353 49421 488 341 
Canada . . . . · ' l 5!.J4 1648 1 1600s 1435 1 1679 ! 2019 1 77:i 1 1 673 i 2 250 2022 17 (i93 
"·"w . . . . 1 1401 1 '°' , , "' I 1 780 1 ""' i 02• 1 240 1 

1 46:') ; 1 053 1 154 ta 168 
Neu-Schottland . , , '? 800 e? 80os'? 800s? 1-'0Us? 80os:? SOOs: 80UB Sn I 800Bl 7581 7 971 
Central-Amerika i 150s 15UB 151) lf)Os HiOB 131 1 226 1 22G 8 1 22ßs 226 8 1 785 
Nord-Amerika . j 33,4 ,jij U45 1 52 909 1 -l!l 128 1 50 508 1 51 781 56 5i7 53 692 ! ö-1-09.J 1 iliJ 682 1 sa 51:'1 ö28 95S 

1 

Columbia . . . ii 690 ! 5 802 [ ö 802 1 ö 802 1 3 762 . 3 7G2s a 7ß2e: 2 257 ! 2 200 8 2 2008 41039 
Vene:-.uela . . . l1 236 i il 904 : i) 022 ! 7 o:H 1 7 ü:13 f ö 020 2 9(jU 1 2 130 1 

2 7G5 ' 1 742 40 845 
Brasilien . . . . 1 0-15 1 1 116 s; 952 952 s 1 204 1 50<! 984 : 670 81los/ 800s 10 025 
Chile . . . . . 185 i 2~5 1 245B 500 5UO•i 500 : 2 3791 2 953 2 162 2 lG2 11831 
Guyana . . . . ? 500s!? 50Uej? 5oos;·! i'iOOs? 500sl 10~2sl 1 082 937 1 1 369 2 507 !1477 

lf>B : 15'3 1 140 104 1 702 Peru ... , . ? 17us, 179 1 218 : 179 i 226 170 : 
Bolivia . . . . 103 :1 1Q9s] 109•! 109e1 109 109 1 14~ i 90 1 

9()8 9Qsl 1 O(jl 
Argent. Republik 1 112 : 118 118e. irns 118•; 30 4;i : 47 ' 123 12iJB 952 
Süd-Amerika .. 1 1 6,91 11 041 1 11 973 : 12 96G 15 193 : rn 452 ! 12 175 1 11 513 !1242 1 u 649 ! 9 728 1 1 rn 932 1 
Amerika ... 40,3 64 086 1 64 882 1 62094 1 ()5 701 1 65 233 ()8 712 65 206 1 6a 336 Hl1331 1 6:1309 645 8!!0 

China ..... ? 9 ooosl ? 9 ooos: 9 OOQs 9 362 1 6 997 5 260 14 294 i 13 542 13 542~1 8 020 98 017 
Indien .•... ? 500 S ? 501) B ? 500 : 560 ' 203B 634 481 1 

1018 2 261 3 009 9666 
Japan ..... u60 i. ·1 950 s:? 500 1 296 i 21i5 1 492 564 606 i 606 :182 5 321 
Asien ... · I 

1 

6,4 10 160 1 10 450 ! 10000 1 10 218 7 41j5 i 638ti 1 15 339 1 15166 1 1() 40!.J' 114ll 113 004 1 
1 

6 771 1 Arrik11 ... · 1 ! 1,5 28081 aooo 1 aooo 1250 ' 2083 i 2 163 2 888 1 12 920 1 15 3H2 52 2751 
Australien . . 1 27,9 44 310 ' 4iJ 550 1 42 540 42 560 1 41 287 i il9 761 1 41119 1 42!.J74 1 49 784 1 4ö 767 433 652 

w 

Welt ausser 
121 8821117 634 • 119 729s! 116 f168 

1 ! 
Europa ... 76,3 121 364 117 022 124 b52 128 247 ' 142 444 : 135 879 1244821 

Ganze Welt .. 100,0 15!} 495 160 302 155 904 ' 157 8481152 502 153 612 163 8'71 167 508 . 184 662 ! 179 848 l 635 552 
Von Deutschl. d. 

1 i 1 

preuss. Staat . 210 s2 / 102 : 146 , 130 122 82 196 1 179 ' 129 1 1 1 1 

Anmerkung: s bezeichnet geschätzt, ? unverlässliche Zahl. 
(Fortsetzung folgt.) 

1890 
in Procent 
---
Europa 1 Welt 

1 

89,61 
1 

1 

4.91 
4,2[ 
0,5\ 
0,5: 
0,21 
0,1 

1 

o,o 1 

100 24,2 
30,0 

1 1 

132,7 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
7,3 

140,0 

1 

i 
7,0 

i 3.2 

1 25,5 

75,8 
100,0 

~ 
~ 
~ 
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Bergrechtliche Entscheidungen aus dem Jahn~ 1891. 
(Schluss von Seite 176.) 

H. Berggerichte. 
Nr. 10. Ue ber die Au ffo rd eru ngs k 1 age wegen 

Berühmuug eines Eigenthu'msanspruches 
an Freischürfcn ist die Tagfahrt zur 
mündlichen Verhandlung a"nzuordnen und 
gleichzeitig die entspre;chendc Frist zur 
e v e n t u e 11 e n E i n b ri n g u n g d e r a u f g e f o r d er-

L. ten Klage festzusetzen. (Erkenntniss des ober
sten Gerichtshofes vom 27. Jänner 1891, Z. 957.) 

Das Kreis- als Berggericht in Pilsen hat mit 
Bescheid vom 4. November 1890, Z. 16 711, die Auf
forderungsklage des Josef R. gegen Victor S. wegen 
Berühmung eines Eigenthumsanspruches auf ~ '8 Antheile 
von Freischürfen dem Geklagten Victor S. mit dem 
Auftrage zugestellt, er habe dieselbe binnen 30 Tageu 
mit Einrede zu beantworten oder aber in derselben Frist 
die aufgeforderte::_ Klage einzubringen, widrigens ihm 
diesfalls~ das ewige Stillschweigen auferlegt würde. 

Ueber den Recurs des Geklagten Victor S. bat das 
Oberlandesgericht in:Prag mit Erledigung vorn 2. Decem
ber 1890, Z. 29 682, den angefochtenen Bescheid dahin 
abgeändert,'Cdass';'ilber die" Aufforderungsklage de praes. 
30. October 1890, Z. 46 710, da~ mündliche Verfahren 
eingeleitet wilrde und dem Kreisgerichte verordnet, die 
Tagfahrt zur mündlichen Verhandlung anzuordnen und 
sodann seines;' Amtes zu handeln, weil gemliss Patent 
vom 1. November 1781, Nr. 27 J. G. S. bei Berg
gerichten das milndliche Verfal.Jren zur Hegel erhoben 
und in den gegenwfirtigen Proeessvorschriften keine 
Ausnahme festgesetzt ist. 

Ueber den Revisionsrccurs des Josef H. hat der 
oberste Gericht~hof mit Entscheidung vom 2 7. Jänner 
1891, Z. 957, die beiden'unterrichterlichen Erledigungen 
dahin abzuändern befunden, dass das Kreis- als Berg-

gericht über die Aufforderungsklage des Josef R. eine 
Tagfahrt anzuordnen und zugleich dem Geklagten auf
zutragen sei, bei jener Tagfahrt die Aufforderungsklage 
zu beantworten oder binnen 30 Tagen die provocirte 
Klage anzubringen, widrigens er die Auferleguug des ewigen 
Stillschweigens zu gewärtigen habe; denn nach dem § 12 
des das Verfahren vor den Berggerichten regelnden 
Patentes vom 1. November 1781, Nr. 27 J. G. S., ist 
bei allen Berggerichten nach Vorschrift des § 15 a. 
G. 0. mündlich zu verfahren und besteht hinsichtlich 
des Aufforderungsprocesses weder nach den Vorschriften 
des 7. Capitels der a. G. 0., noch auch nach dem 
Patente vom 1. November 1781, Nr. 27 J. G. S., eine 
A usnal1mll, zumal der ~ 14 des letztberufcnen Patentes 
Bestimmungen hinsichtlich des Aufforderungsprocesses 
enthält, ohne diesfalls ein anderes, als das mündliche 
Verfahren anzuordnen. Nachdem aber dem Aufgeforderten 
gcmäss § 68 a. G. 0. ein doppelter Weg offen steht, 
entweder die angeschuldigte Uerühmung zu beantworten 
oder aber die aufgeforderte Klage einzubringen , ihm 
beide Wege offen gelassen werden müssen , die im § 69 
a. G. 0. zu bestimmende Frist sich aber nur auf die 
provocirte Klage bezieht, wie dies aus der Bestimmung 
des § 70 a. G. 0. klar hervorgeht, so musste wohl 
für die Beantwortung der Bcrlihmung das mtlnd!iche 
Verfahren bestimmt, zugleich aber dem Aufgeforderten 
die Frist zur Ueberreichung der aufgeforderten Klage 
gegeben werden, welche Frist mit Riicksicht darauf, 
dass ller Belangte nach Angabe der Klage seinen Wohn
sitz in Prag hat, dieser aber in d~n Berggerichtssprengel 
des Kreisgerichtes in Pilsen, bei welchem die Klage 
überreicht wurde, gehört, mit 3.0 Tagen gemäss § 35 a. 
G. 0., bezw. gemäss ~ 3 des Gesetzes Yom 16. Mai 1874, 
R. G. BI. Nr. 69, bestimmt werden musste. (Gerichts
halle, 1891, Nr. 24.) 

Gru benfördernng mit elektrischer Locomotive. 
Am Schachte Nr. IV der Kohlengrube zu Maries 

(Pas-de-Calais) wurde eine Förderung mit elektrischer 
Locomotive eingerichtet , ilber welche folgende l\litthei
lungen *) von Interesse sein d!irften. Die Anlage ist 
auf den Betrieb mit zwei Locomotivcn berechnet , von 
welchen vorl:lufig nur eine angeschafft wurde , um bei 
Herstellung der zweiten die als nothwendig erkannten Ver
besserungen ausführen zu können. Die Locomotive sollte 
eine Nutzleistung von 10 e entwickeln, die Secundlir
mascbine auf derselben 70°/0 der von der Primärmaschine 
ober Tag abgegebenen Arbeit , 30 Amperes bei einer 
Spannung von 400 Volt liefern , welche Forderungen 
thatsächlich erfüllt sind. 

Die Dampfmaschine bat 0,4 m Cylinderdurchmesser 
nnd 0,8 m Hub und durch den Regulator veränderliche 

*) Am;zugsweise nach C. Bai 1 y, Bergingenieur zu Maries, 
Revue univ. d. min~s, 1892, 3. Reihe, 19. Band, S. 107. 

Expansion; sie verrichtet 65 Touren in der Minute und 
betreibt mittelst Riemen die elektrische Maschine, welche 
840 Touren verrichtet. 

Die Leitung besteht im Schachte aus Kupferseilen 
von 9 mm Durchmesser, die mit einer isolirenden Hülle 
versehen und alle 30 rn durch Porzellankapseln gestützt 
sind. In den Strecken ist die Leitung aus Vignolschienen 
von 6,5 kg Gewicht auf 1 m Länge hergestellt, welche 
an der First befestigt und durch Kautschukscheiben 
isolirt sind. Die Leitung erleidet keinerlei Verluste. 

Die Locomotive besteht aus der Dynamomaschine 
von 15 000 Watt, welche sich auf einem eisernen Rahmen 
befindet, der auf zwei Achsen läuft; diese empfangen 
ihre Bewegung von der Maschine durch eine Zwischen
welle und Zahnräder. Die äusseren Dimensionen der 
Locomotive sind: Länge 2,3 m , Breite o, 72 m, Höhe 
1,5 rn; der Raddurchmesser beträgt 0,4 m, das Gewicht 
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2300 kg, welchem fttr einen Maschinenführer noch 70 leg 
zuzurechnen sind. Ein leerer Förderwagen wiegt 236, 7 kg, 
und zum Gewicht des ganzen Zuges kommt noch das 
der zwei Zugsbegleiter; welches mit 110 kg angesetzt 
erscheint. 

Die Versuche wurden mit leeren VI' ageu, der erste 
mit der Loeomotive allein, auf eine ~trecke von 400 m 

Länge und 1 ° Steigung ausgeführt. Der Gesammt
widerstand des Zuges ohne Loeomotive wurde zu 0,055 
des Gewichtes gefunden, also sehr gross, was durch die 
Schadhaftigkeit der verwendeten Wagen und durch die 
Krümmungen der Strecke zu erklären ist. Die Resultate 
der Versuche über die Leistung sind in folgender Tabelle 
zusammengestellt. 

Reine Arbeit 
Zugsgesch win-

Arbeit znr Bewegung des Zuges e Wirkungsgrad in Procenten 
Versuchs- Zahl leerer der Primär- i 

------ -- -iiiit Lo~omotive-Tohn_e_Locomotive 
Nr. Wagen maschine e digkeit mit Locomotive ohne Locomotive A, ' A. m A, A 

1 0 10,86 2,5 3,1 
2 4 13,96 1,49 3,4 
3 8 16.14 3,20 10.0 

1 

4 12 17,37 2,50 10,U 

1 

5 12 18,21 3,46 14,0 
6 15 19,33 2,38 11,3 

Darin bezeichnen A1 und A0 die Arbeitsgrössen, 
welche zur Bewegung des Zuges mit Locomotive und 
des Zuges allein erforderlich sind und durch A, das ist 
die Leistung der Primärmascbine dividirt, die ent
sprechenden, in der Tabelle enthaltenen Wirkungsgrade 
ergeben. 

Bei Versuch Xr. 2 sind die reinen Arbeiton zur 
Bewegung des Zuges grösser , als es der W:1gcmzahl 
und Geschwindigkeit im Vergleich zu den anderen Ver
suchen entspricht , weil dabei vier Personen, deren 
Gewicht mit 270 kg angegeben ist, statt zwei mit 110 kg 
die Fahrt mitmachten. Auch wird bei dem geringen 
Widerstand, welchen die kleine Wagenzahl verursacht, 
der Einfluss der Nebenhindernisse grü;;ser und der 
Wirkungsgrad geringer. 

Aus den Versuchen 3 bis 6 ergibt sich , dass e;i 
für den Wirkungsgrad vortheilhafter ist, die Geschwin
digkeit als die Ladung zu steigern; nach Versuch 4 
und 5 entspricht einer Steigerung der Geschwindigkeit 
von 2,5 m auf :3,4 m, ulso um 40°/0 , eine solche der 
notbwendigen Betriebskraft A von 17,37 e auf 18,21 e, 
also um nur 5°.10 • Für elektrische Maschinen sind 
eben grosse Geschwindigkeiten vortheilhaft. Dje grösste 
Leistung wurde bei zwölf Wagen und 3,46 m Geschwin
digkeit (Versuch 5) erreicht; eine so rasche Bewegung 
könnte jedoch Entgleisungen bei den Weichen hervor
rufen und wlire nur bei langen geraden und direct 
fortlaufenden Strecken vortbeilhaft , daher es zweck
mässig erschien, die Verbliltnisse des Versuches 6 (fünf
zehn Wagen und 2,38 m Geschwindigkeit) beizubehalten. 
Der dabei erhaltene Wirkungsgrad Iiesse sich übrigens 
durch Aenderung der Transmission erhöben, indem die 
Locomotive dann bei gleicher Geschwindigkeit eine 
grössere Zahl Wägen fortschaffen könnte. 

Die beiden Locomotiven werden das Gleiche leisten, 
wie zehn Pferde, von welchen acht in Arbeit, und zwei 
für den Wechsel vorbanden sind; doch wird eventuell 
eine dritte Locomotive als Reserve erforderlich sein. 

A, ! 
T i A 

1 - 27.0 

1 

-
1.63 24,l 12,5 
3,7ti 62,0 38,6 
2,93 57,5 

1 

40,7 
1 4,07 77,0 54,5 
' 2,8 58,5 ' 43,4 
! 1 

' 

Die Anlagekosten betragen für die Einrichtung 
ober Tag, die Leitung und drei Locomotiven 54.194 Frcs; 
bei Amortisirung in zehn Jahren :"t 300 Arbeitstage 
entfallen daher auf einen Tag 18,06 Frcs; an Brenn
stoff (Brandschiefer) wird ein Metereentner in einer 
Stunde , in zehn Stunden eine Tonne zu 5 Frcs 
verbraucht. Die Löhne sind für zwei Maschinisten zu 
3,5 Frcs , zwei Gehilfen zu 2,5 Frcs und zwei Zugs
begleiter zu 1,5 Frcs, zusammen 15 Frcs, und mit 200i0 
Prämien im Ganzen 1 8 Frcs. Die Kosten der e 1 e kt r i
s c h e n Förderung betragen daher täglich 41,06 Fres. 
Bei Förderung mit Pferden dagegen sind zehn der letzteren 
nothwendig und bei :WO Frcs Ankaufspreis derselben 
erfordert die Amortisation täglich 6,66 Frcs, die Fütte
rung 27 Frcs oder, auf sechs Tage in der Woche reducirt, 
a I ,5 Frcs, und der Lohn für acht Kutscher :i. 3,5 Frcs 
nebst 200, 0 Prämie 3:3,6 Frcs; daher die tliglicben 
Kosten der Pferdeförderung sich im Ganzen 
auf 7 1, 7 6 Frcs, mithin beträchtlich höher stellen. Die 
sonstigen Ausgaben sind dabei als für Pferde und Loco
motiven gleich angenommen und nicht angeführt, ob
gleich erstere sich namentlich mit Rücksicht auf Seuchen 
unter den Pferden , dann auf Zeiten von Arbeitseinstel
lungen höher stellen können. 

Was endlich die Beförderung des Personals auf der 
Bahn betrifft, so gibt der Verfasser an , dass bei einer 
Ausdehnung der Bahn auf 2000 m die J<'ahrt hin und 
her ungefähr 1/ 2 Stunde dauern wird , während sie zu 
Fuss 1 Stunde erfordert; daher wird bei einer acht
stiindigen Schicht 1/ 2 Stunde erspart, oder 71/~ statt 
7 Stunden, das ist um 1/u mehr gearbeitet werden 
können. Diese Mehrleistung dürfte aber ähnlich wie bei 
Fahrkünsten und der Seilfabrung bei weitem nicht zu 
erreichen sein , und wenn dies der Fall wäre , würde 
anderseits der Vortbeil einer grösseren Schonung des 
Personals wegfallen , da die Arbeit nicht weniger an
strengend sein wird, als das Geben in der Strecke. 

Julius v. Hauer. 
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. Magnetische 
Declinations · Beobachtungen zu Klagenfurt. 1 

Von F. Seeland. 
Monat Februar 18 9 3. 

1 

___E_eclination_ -~u Klagenfurt an fremden Stationen 
1 

~ j-
i:I + 
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00 .$! '0 ' 
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Tag 7" 2• 9• ~.! a „ Cl) 

a, 
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E-< 
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9° +Minuten 
1

Min. Minuten ! 

1. ! 1 ; 1 1 5,89 i 40,0 1 42,7 . 40,6 41,l 2,7 59,2 1 51,80, 
2. 4().0 1 #,7 i 40,6 i 41,K . 4,7 60,t 6,98 52,90 
3. 39,3 44,7 i 41,3 '. 4~.~ . 5,4 59.~ ' 6,15 51,20 
4. 40,0 47,4 ' 43,4 43,li 7,4 60.1 7,93 52,40, 
5. 42,0 42,0 52,l *) 45,4 10, l 56,5 6,77 51,30 
6. 46,0 1 50,5 47,4*) 48,0 4,5 56,li 5,73 51,30 
7. 46,7 48,l 40,6 ~ 45,l 7,5 57,0 2,85 48,60' 
8. 40,6 1 47,0 41,3 ' 43,0 6,4 58,0 5,:17 50,Go: 
9. 40,6 46,7 40,0 42,4 6,7 58,3 3.47 51,00; 

10. 40,6 46,7 40,6 43,0 6,1 58,6 4.71 51,80i 
11. 40,0 46,7 40,6 4:.!,4 6,7 58,8 4,96 52,501 
12. 40,0 46,0 40,0 42,0 6,0 59,0 4,27 51,101 
13. 39,3 47,4 40,6 42,4 8,1 59,8 5,0<! 52,501 
14. 40,6 46,0 40,0 4:.!,2 6,0 59,9 4,15 54,50, 
15. 39,3 45,4 39,3 41,3 6,1 58,8 2,75 49,90: 
16. 38,7 47,4 40,0 4:.!,0 8,7 58,8 4,56 50,90 
17. 49,3 48,1 41,3 4ü,2 8,8 5",6 1 2,51 50.40 
18. 40,0 44,7 4· 1,0 41,6 4,7 58,5 2.98 1 50,20; 
19. 40,6 46,0 39,3 : 4:.!,0 li,7 58,8 3,73 1 51,40, 
20. 40.0 47,4 1 40,0 . 42,5 7,4 :"J8,6 :i,oo 51,20, 
21. 39,3 47,3 39.3 42,ü 8,0 59,1 2,72 51,()Q; 
22. 38,7 46,0 !~·~ • !l·~ 7,3 59,5 ' 3,47 51,90: 
23. 40,0 44,7 4,7 5!J,9 2,65 52,lOi 
24. 40,0 44,7 4u:6 i 41:8 4,7 59,9 . 2,29 51,801 
25. 39,3 46,0 40,0 ' 41,8 6,7 59,6 ; 4,00 51,601 
26. 39,3 46,7 40,0 • 42,0 7,4 60,3 : 4,61 52,301 
'J.7. 39,3 44,7 40,0 41,3 5,4 59.8 1 3,42 51,80 
28. 38,7 44,7 39,3 40,9 6,0 60,l ! 4,65 51,40 

; linel 1 40,6 1 46,l 41,0 : 42,7 1 6,4 1 59,0 4,35 1 51,50 1 

Die mittlere m a g n et i s c h e De c l in a t i o n in Klagenfurt 
war 9° 42,7'; mit dem Maximum 9° 48,0' am 6. und dem Mini· 
mum 9° 40,9' am 28. 

Die mittlere Tages v a r i a t i o n betrug 6, 7', mit dem Maxi 
mum 10,1' an1 5. und dem Minimum 2,7' am 1. Februar. 

Am 5. und 6. gab es in Klagenfurt Störungen. 

Notizen. 
Kllnstllche Krystalle von Zinnober können nach L. L. 

de K o n in e k dadurch hergestellt werden, dass in einer Lösung 
von Qoecksilbersulfid in Alkalisulfid, diese11 letztere Lösungs
mittel durch Beifügung irgend eines Reagenz (z. B. Wasser nach 
der Fo1mel Na2 S + H2 0 = Na 0 H + Na H S) zersetzt wird. 
Erfolgt die Reaction rasch, so wird amorpher schwarzer Zinnober 
alll!gefällt; erfolgt sie dagegen langsam, so kann man bis 1 mm 
grosse rothe Zinnoberkrystalle erhalten. Dieselben sind nach 
G. Ces a r o's Untersuchungen meist in unregelmässigen Gruppen 
verwachsen, selten durchsichtig und besitzen die Eigenschaften 
des natürlichen Cinnabarits. De K o n in c k's Methode eignet sich 
zur künstlichen Auskrystallisirung aller in .Alkalisulfid löslichen 
Metallsulfide. (Ann. de la Soc. geol. de Belg. T. XVIII., pag. XXV 
und XXVIll bis XXX.) F. K. 

Manganeisen siliciur vo11 der Hütte Terre-Noire von der 
Zusammensetzung 66°10 Fe, 21 .Mn, 11 Si u. 2 C, zeigt nach E. 
.M a 11 a r d.zinnweisse, glänzende, stark magnetische asymmetrische 
Krystalle in Juxtazwillingen. (Bull. soc. franc;'. min., tom. 12, S. 421.) 

N. 
Riemenscheibe rnn n~riinderllchem Durcl1messer. Die 

Aufgabe, eine Riementransmission mit beliebig veränderlichem 
Umsetzungsverhältniss herzustellen , ist durch die Construction 
von E. F. Gor d o n in eigenthümlicher Art gelöst. .Auf der 
treibenden oder der getriebenen Welle sind zwei flach kegel· 
förmige Scheiben, mit den Spitzen einander zugekehrt, aufgesteckt, 
die eine festgekeilt, die andere mit Keilnuth verschiebbar und 
durch ein Handrad beweglich. Zwischen beiden ist ein dicker 
Riemen hernmgelegt, der einen trapezförmigen Querschnitt besitzt 
und sich mit seinen nach aussen divergirenden Seitenflächen an 
die coniscben Flächen der Scheiben dicht anlegt. Wird die stell
bare Scheibe weiter von der fixen entfernt, so rückt der ge
krümmte Theil des Riemens näher an die Achse und es ändert 
sich das Umsetzun~sverhältnis~. Die entgegengesetzte .Aenderung 
erfolgt durch Annäherung der beweglichen an die feste Scheibe, 
wodurch der Riemen weiter gegen den Umfang getrieben wird; 
diese Verstellung geht, wäl1rend des Ganges ausgeführt, ohne 
Klemmung von statten. Zwischen den kegelförmigen Scheiben 
kann auf die Welle auch eine Rolle von entsprechend kleinerem 
Durchmesser lose aufgesteckt werden, auf welche sich der Riemen 
legt, wenn man, um die getriebene Welle zum Stillstand zu 
bringen, die stellbare Scheibe genügend weit ausrückt. (Engineering 
v. 20. Jänner 1893, Nr. 1412, S. ti4) H. 

Anleitung zur l 1 hotographle für Anfänger ist der Titel 
eines 254 Seiten sta1·ken, handsamen Buches von k. und k. Major 
G. Piz z i g h e 11 i, welches in kurzer Zeit 5 Auflagen erlebte und 
allen Freunden der Photographie bestens anempfohlen werden 
kann. Das an instructiven Holzschnitten reiche Büchlein kostet 
::l Mark. N. 

Grosse Brcmsanlag~. Im Bezirke von Bilbao in Spanien 
w~·rrle jüngst zur An,;hrutung eines rrichen Ei~ensteinlagers eine 
ßJ n1~anlage errich1ct, welche Llio gewonnenen Erze zur Ei~enbahn 
b1 DicselLe enthält zwei gleiche Förderapparate mit je zwei 
a1u einer gemeinschaftlichen, 7,9 111 langen nnd 0,43 m s1arken 
Welle befindlichen Trommeln von 5,02 111 Durchmesser und 
1,3:~ 111 llrei1e für die entgegengesetzt bewegten Seile. Die Welle 
ist durch drei Lager gestützt, deren_ mittleres zwischen beiden 
Trommeln auf Traversen steht. Die Trommeln sind sehr stark 
aus Eisen construirt., nur die cylindrische, aus Blech bestehende 
Umfang~wand ist mit einer Eichenholz-Verschalung als Unterlage 
für die Seilwindungen bedec:kt. Zur Hemmung dienen vier mit 
eir -1er gekuppelte, durch eine Handkurbel zu bewegende Band
bre •1sen, deren Kränze beiderseits am Umfang der Trommeln 
hef~stht sind. Jedes Band besteht aus zwei gleichzeitig anzu
zie'.. _ .. den Theilen, welche die obere und nntere Hälfte des Kranzes 
umspannen. Da sich Holz rascher abnützt, sind die Bremskränze 
aus Segmenten von Gu.~seisen angefertigt und die stählernen 
Bänder mit einem Futter aus dem gleichen Material versehen, 
welches, um genau an den Kranz zu passen, halbkreisförmig im 
Ganzen gegossen, abgedreht und, in Stücke zerschnitten. an das 
Band festgeschraubt wurde. Mit jedem Trommelpaar können 
Wagenzüge von 112 t Gesammtgewicht abwärts und, wenn zugleich 
Gegenstände zu heben sind , ·Zöge von 76 t , zu welchen anfangs 
noch das Seilgewicht von 12 t kommt, aufwärts bewegt werden. 
Die Dahn hat ungefähr lii0 Neigung; die Länge derselben ist 
nicht angegeben. (Engineering vom 6. Jänner 1893, Nr. 1410, 
S. 12.) H. 

Darstellung des Kainit und Tachyhydrlt. Wird eine 
Lösung gleicher .MengP-n von Kaliumsulfat und Bittersalz mit 
einem bedeutenden Ueberschuss von Chlormagnesium im Wasser
bade eingeuampft, so erhält man bis '/., 111111 grosse Krystalle von 
Kainit. Nimmt man mehr Bittersalz, - so entstehen Kainit und 
Cornallit. Wird eine Lösung von Cblormagnesium und über
schüssigem Culorcalcinm im Wasserbade eingedampft so erhält 
man Tachyhydrit·Rhomboeder. (Compt. rend. 1890, s.' 928.) N. 
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Tafel VIllI. 

Situationsskizze der Hüttenanlagen „la Vizcaya" und ,,los altos hornos del Desierto" in Bilbao. 
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Literatur. 
The Metollurgy or Lead aud the Desilverizntiou of 

Base Bulllou. By H. 0. Hofman, E. ll. Ph.-D. associate 
professor of mining and metallurgy in the Massachusetts institute 
of technology; member ofthe American institnte of mining engineers, 
etc. etc. The scientific Pnhlishing Co. 27. Park Place, New-York, 
1892. 

Eine ganz originelle Arbeit liegt vor, mit welcher es dem 
strebsamen Autor in seltener Weise gelungen ist, den Bedürfnisseu 
dort zu begegnen, wo sich dieselben schon seit geraumer Zeit 
fühlbar gemacht .haben. Wenn auch in diesem Werke haupt
sächlich die in den Vereinigten Staaten von Amerika üblichen 
Methoden der Bleigewinnung besprochen werdea, so ist es doch 
ein Lehrbnch der Bleihüttentechnik im eigentlichsten nntl besten 
Sinne des Wortes. Von den enropäi~cben Methoden finden nur 
diPjenigen darin einen würdigen Platz, welche auch auf die 
ameiikanischen Verhältnisse anwendbar sind. Es wird gleich 
vorausgeschickt , dass der Verfasser das meiste ans eigener 
Erfahrung und au• eigenem, auf seinen wissenscbaftlicbea Reisen 
gesammeltP.n Materiale geschöpft hat, untl es ist desshalb sein 
Lehrbuch nicht allein mit Rücksicht auf den Studirenden, 
sondern auch mit voller Berücksichtigung der Bedürfnisse des 
Praktikers geschrieben worden. 

Im ersten Theile diese11 vornehm au~gestatteten Werkes sind 
znnächst einige statistische Daten über die Bleierzeugung der 
Vereinigten ::ltaaten nnd dann der ganzen Welt enthalten. Sonach 
folgen die Eigenschaften des Bleies und einiger Verbindungen 
desselben. Nach Besprechung der Bleierze geht der Autor zum 
.Aufzählen des Bleierzvorkommens in den Vereinigten Staaten über. 
Hierauf kommt die Probenahme, ein sehr interessantes Capitel 
des ersten Hanptthei\es des Buches. Bei der grossen Verschieden
heit der bei einer amerikanischen Hütte eingPlösten silberhältigcn 
Bleierze, wie auch der Einlöser selbst, kann es nicht Wunder 
nehmen, dass man nothgedrnngen dahin gearbeitet bat, diese 
Arbeit möglichst genau und einfach zn gestalten. Es werden 
unter anderen die mechanischen Probenehmer von Br 11 n t o n nnd 
Bridgman besprochen. Nach Absolvirung der Be8chreibung 
der beiden .Apparate folgen deutliche Di~positions-Skizzen von 
Probenanfbereitunge·Anlagen, bei welchen die genannten Probe
nehmer in Yerwendnng stehen. Von der Probenahme und dem 
Znricbten des Probenmehks gebt dn Verfasser zur Beschrei
bung der Blei- nnd Silberbestimmnng in den Erzen über nnd 
macht dann noch einige Bemerkungen über den Ankauf der 
Erze, der Zuschläge und des Brennmaterials. 

Der zweite Haupttheil des Buches ist der eigentlichen Blei
gewinnung gewidmet. Derselbe zerfällt in drei Capitel, und zwar: 
l. Die Bleigewinnung in Flammöfen, 2. die Bleigewinnung im 
Bleiherde und 3. die Bleigewinnnng im Schachtofen. Bei Schilde
rung dieser drei Processe sind überall zunächst allgemeine Be
merkungen über die Bescbatrenbeit der nach einem oder dem 
anderen der Processe zu verhüttenden Erze gemacht worden. Es 
wird mit prägnanter Küru das Wichtige für die Anwendnng 
der einen oder der anderen Methode vorgebracht, so dass anch 
ein Studirender sich in diesem labyrinthischen Chaos des grossen 
Stoft'es mit Leichtigkeit auskennt. 

Proc 
Im l. Capitel des 2. Hanpttheiles werden die drei wichtigsten 

- . esse d~r Röstreactionsarbeit behandelt. in welche dann die 
nbngen, m der Regel nur Modificationen derselben, eingereiht 
werden. 

. ~im ~ärntner Processe werden als Beispiele angeführt: 
~1bl l~ Karnten, Engis in Belgien, Granby·llissouri, Sö.dwest
Missoun nnd Siidost-Hissouri. 

. ~onacb wi~ der englische Process geschildert nnd hiezu als 
~::;1?1eI~. a~gefö.gt .= Holrwell-Flintsbire nnd Stipersfönes-Sbropsbire. 
d c ~ei;;-ic als. die dntte Methode der Flammofen-Bleigewinnung 

urc ostreacttonsarbeit wird der schlesische Process in Taruowitz 
angeführt. 

Von grossem Werthe ist die am Schlosse des Capitels an
gebrachte Tabelle, welche auf alle drei genannten Processe der 
Flammofen-Bleigewinnung bezügliche Fragen sofort Auskunft 
ertheilt. 

Im 2. Capitel der Bleigewinnung wird die Construction 
der drei zur Vornahme der Röstreactionsarbeit benützten Blei
herde beschrieben. Dieselben sind: 1. der schottische Bleiherd, 
2. der amerikanische Bleiherd und 3. der Mo ff e t's Bleiherd 
(Jumho-Oefen). Nach Beschreibung der Arbe:t in den Bleiherden 
wird dieses Capitel mit der Augahe der Verarbeitung der biebei 
fallenden Schlacken und der Filtration des Flugstaubes und 
des Hüttenrauches vom Jumbo-Ofen mittelst wollener Säcke, nach 
Bartlett, abgeschlossen. Wiewohl man beim Durchlesen des Buches 
überall die Tendenz beobachten kann, dass der Autor bemüht 
ist, sehr viel Nenes zn bringen, so spricht wohl dieses Ca.pitel 
am deutlichsten \'on umfassender Benützung der P11blicationen 
jüngster Zeit, was jedenfalls nur zu rühmen ist. Nicht minder ist 
Zll loben, dass auch überall in F11ssnoten die Quellen angegeben 
sind. 

Im 3. Capitel der B\eigcwinnnng (Röstreductionsarbeit 
im Schachtofen) werden zunächst die Bleisehlacken und Zuschläge, 
sowie das Brennmaterial besprochen. Nach Absolvirung des Rüstens 
ertbeilt der Autor einige Winke betreffend die Anlage von Blei
i1ütten, Constrnction der Schachtöfen und der damit verh1II1denen 
Apparate. Sonach folgt ein wichtiger Abschnitt über die Berechnung 
der Schachtofen - Beschickung. Danach werden das Anlassen des 
Schachtofens, die Arbeiten an der Gicht und im Gestelle und das 
Ausblasen des Schachtofens geschildert, und sehr werthvolle Winke 
bezüglich der t:nregelmässigkeiten des Ofenganges, der Bildung 
der Ofenbrüche und deren Beseitigung ertheilt. Im letzten Ab
schnitte dieses Capitels werden noch die Prodncte des Scbacht
ofeuhetriebes besprochen und deren chemische Untersuchung und 
e\'entuelle weitere Verarbeitung angegeben. Auch sind hier einige 
Angaben iiber den Bleiverlust der Röslreductioasarbeit enthalten . 

Der dritte und letzte Haupttheil des inhaltlich hochinter
essanten Buches behandelt die Entsilbernng der silberb_ältigen 
Bleie. 

Dieser Theil zerfällt wieder ia drei Capilel, in welchen der 
Reihe nach folgende Entsilberungs-Processe besprochen werden. 

1. Der Patt ins o n - Process. Es wird zunächst der Apparat 
bescbriebrn uud sodann die Leitung des Processes geschildert. 
Ferner wird der Luce- und Rozan - Process angeführt und als 
Beispiel der in Pfihram benützte Apparat angegeben. 

2. Parke s' Process oder die Entsilberung mittelst Zink. 
Durch die dctaillirte Schildcrnng dieses in Amerika so oft aus
geführten Processes, wird eine willkommene Gelc~enheit geboten, 
Einblick in die Art und Weise der Vornahme desselben zu ge
wiunen. Es wird die Anlage sammt den dazn gehörigen Hilfs
apparaten bis in's D~tail beschrieben. Die Verarbeitung des Zink
schaumes wird nach F 1 a c '!i'schem Pr.icesse untl durch DejtilJntion 
angegeben; auch wird den angestrebte11 Verbesserun~en . von 
Rös in g ein gebührender Ranm gewährt. Abgeschlol!Sen wird dieser 
Abschnitt dnrch Schilderung der relativen Vortlieile beider ge-
nannter Entsilbernngs-Processe. · 

3. Der letzte Process der Scheidung des Silbers vom Blei 
ist das Abtreiben. Derselbe zerfällt in l. dentsche Treibarbeit 
und 2. englische Treibarbeit. Bei der deutschen Treibarbeit winl 
znvörderst das Wesen des Processes, der Ofen und dann die 
Leitnng des Processes selbst beschrieben. Angeführt wird auch 
der Treibherd von Plattner. Bei der englischen Treibarbeit folgt 
nach Angabe der charakteristi11cben Eigenschaften derselben die 
Beschreibnng der Oefen des Compassringes und des Testring
Snpportes und der f,eitn~g der Arbeit selbst. Zum Schlosse ist 
noch ein Vergleich beider Methoden angestellt. 

Biednrch wäre in fiüchtigen Zügen der Inhalt dieses 
414 Seiten nmfassenden Werkes skizzirt. Die ia demselben ent
haltenen 275 Abbildungen sind ganz entsprechend ansgefübrt, 
und die gewissenhafte Durcharbeitnng der Bnchstabenerk.lärnng 
lässt keinen Tbeil derselben unklar. Die Abbildungen sind fast 
dnrchweg~ cotirt, wodnrch deren Wertb nur noch erhöht wird. 
Der mit besonderem Fleisse durchgearbeitete Inhalt macht das 
Buch als Nacbschlagebnch eminent brauchbar. 

Das Werk steht durcbans anf dem neuesten Standpunkte 
der Hüttentechnik und es ist mit Rücksicht auf seine vielen 
Vorzüge sicher der Wunsch berechtigt, dass dasselbe eine weit-
gehende Verbreitnng ti.Dden möge. Gnsta v Kr o u p a. 
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Vier Taffe in Bilbao. I"\ 

r Oll Friedrich Toldt. H iitteniugenieur der österr. alpinen Montangesellschaft lll Kapfenberg. 
(Hiezu Taf. IX und X.) 

(Schluss von Seite 176.) 

Die G es :t mm t erze 11 g 1111 g wird zum Theil in Einige Dimensionen der ~fartinöfen sind aus Fig. !l 
Masseln gegossen, zum TheiI als tliis~iges Roheisrn zur und 10, Taf. X, ersichtlich. Die Oefen sind alle mit 
Hoberthiitte geführt. hohen Gewölben versehen. 

In der Roberthiitte werden , wie ich spiiter er
wähne. circa 120t his 140t Hoheisen in 24 Stunden 
verarbeitet . so dass circa :!00 t . in Masseln geformt, 
theilweise beim Werke in der Martin- oder Puddlings·· 
hiit1e weiter verarbeitet oder als Uoheisrn verkauft 
werden. Die Production des Jahres 1 S!l l war 105 000 t 
Hoheisen . wovon nahezu die Hälfte nach Italien abge
geben wurde , während der Best nach Belgien . Frank
reich, Deutschland etc. ging oder im W crke zu \V alz
producten für Spanien verwendet wurde. 

Die Martin h ii t t c enthält vier Martinöfen, welche, 
in einer Reihe an zwei kreisrunden Gussgruben ange
ordnet , sehr hoch gestellt sind , weil, wie wir früher 
bereits gesagt haben , der Grundwasserspiegel wenig 
unter der Hiittensohle anzutreffen ist. 

Aus der Situationsskizze , Taf. IX , ist die Anlage 
zu ersehen. In der Mitte jeder der beiden _Gussgruben 
ist ein für zwei Oefen gemeinsamer hydraulischer Pfannen
krahn. 

Die Martinöfen fassen 20 t Einsatz, sind zu zweien 
hasisch, die anderen beiden sauer zugestellt.. Da.~ saure 
Zustellungsmateriale ist Quarz und Thon , das basische 
todtgehrannter nnd cansfücher Dolomit. 

Die Grösse der Regeneratoren ist: 

Yolum 
Gewölbe-

Hreite Hiihe höhe Läni;-e 

Luft Hi,9 m 3 I s· 2 ~ r . 2,1 2,G 0,59 2,6 
Gas 11, 7 ms I 1

' J ?II"" 1.56 2,6 0,5!! 2,G 
Der Einsatz einer t'hargc im Lasischen Ofen, welche 

ich theilwcise verfolgt habe, war : 
1200 k.IJ Roheisen, 
8000 ,. Altstahl (~tahlabfälleJ. 

300 „ Ferromangan, 

15 500 kg zusammen 
14 700 „ Erzeugung, 

8001.·g Calo = 5,2° 0 • 

Hievun sind 20 Ingots mit circa 7 ;-)5 l•g Gewicht ge
gossen worden. Der Rtahl war ganz weich , bat sieh 
schön gegossen; die Setzung in der Coquille erfolgte 
langsam. Mit dem Hoheisenzusatz bei der Charge wird 
oft bis 10°.'0 herabgegangen. 

Das Prodnet des basischen Procc8ses wird für 
Feinbleche und H ufnägelfabrikation verwendet, während 
das des sauren Proeesses auf Träger, Schienen nnd 
Fa1;-0neisen rnrwalzt wird. 

Eine Ofenzustellung, ob sauer oder basisch, Holl 
:irht bis nenn Monate halten. Da in 24 Stunden zwei 
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basische, aber nur 1,5 saure Chargen vollendet werden, 
hält eine Ofenzustellung ,180 bis 540 basische , bezie
hungsweise :rno bis -100 saure Chargen in der gleichen 
Zeit aus. Es wiiren die;; g-cwiss ansserordentlich günstige 
Hcsultatc. Jeder Ofen hat vier Generatoren. Die Generatoren 
sind gewöhnlicher Construction nach Siemens mit 
Treppenrost. Zur \' crgasung gelangt spanische oder 
englische Stückkohle. Die englische Kohle ist rnn be
deutend besserem Effect. Nach der Angahe des Werk:>
clirectors ist der Maximalbrennstoffverbrauch für 100 !.·9 
Htahl 48 !.·g Kohle. 

Im Anschlusse an die l\Iartinhiitte uelindet sich das 
l:11bcrtswerk. Drei kleine, aul' Widern laul'ende ( 'onver
toren , rnn welchen einer im Betriebe ist , bilden die 
Haupteinrichtung cliese;; Werkes. Diese Convertoren 
laufen auf Geleisen , die an der (; ussgrube angeordnet 
sind. Im l\Iittel der Gussgrube befindet sich, wie in der 
Martinhiitte, ein hydraulischer Pfannenkrahn zur Bedie
nung von zwei l\Iartinöfen, ein solcher fUr den ]{oberts
Convcrter. Director B c c k bezeichnete diese Werksein
richtung, welche mit den Anlagen der BessemerhUtten 
(Neuberg, Prävali, Zeltweg etc.) ziemlich übereinstimmt, 
als die denkbar bequemste. Es erfordert die Einrichtung 
vielleicht ein grösseres Anlagecapital, welches aber später 
durch die bequeme Arbeit zurückgewonnen wird. 

Ein zweiter Krahn, ausserhalb der Gussgrube, dient 
zum Heben der Roheisenpfanne, um den Converter zu 
filllen, andererseit(zur Ingots- und Coc1uillenmanipulation. 

Die Roberts-Convertoren fassen 2,5 t bis 3,0 t, sind 
mit demselben l\Iateriale ausgef'Uttert , wie die sauren 
l\fartinöfen und werden vom HochofengehliiHc. also mit 
höchstens 0,4 at Windpressung, bedient. Die lllasezeit 
einer Charge ist 18 bis 25 Minuten , der C'alo 10°

1
'0 

his 11 °/0 • Trotzdem das J:ohcisen eine weite Strecke zurilck
zulegen hat, um vom Hochofen zum Convertcr zu kommen, 
wurde bei den Chargen , welchen ich beiwohnte , "·iel 
gefüttert. Nachdem in der I:ohcrtshiitte jede halbe 8tunclc 
eine Charge geblasen werden kann , wurden in einem 
Converter pro :-4tunclc 5 t bis 1.i t, oder in 24 Stunden 
120t bis 14·.I t verbraucht; das wilre allerdings die 
grösste, erreichbare Verwendung. 

Die ){obertshiitte ist erst seit kurzer Zeit in Be
trieb. l>a8 erzeugte l\Iaterialc dient zur Erzeuguug von 
Trägern, 1-lchiencn, Commerzwaare, Feinblechen, Fac;on
guss , ist jedoch zu Hufnägeln und Weissbleehen nicht 
verwendbar. Gewöhnlich wird ein Material mit 35 kg 
Festigkeit und ~5° u Dehnung erzeugt. 

Dem Walzwerke schenkte ich nur wenig Aufmerk
samkeit , weil mir erzählt wurde , dass es in kurzer 
Zeit vollkommen umgebaut werden wird, und dass das
selbe den heutigen Anforderungen , welche an dasselbe 
gestellt werden , nicht mehr entsprechen könne. Nur 
wenige Daten will ich anführen. Eine für drei Walzen
strassen gemeinsame Dampfmaschine überträgt seine 
Kraft mittelst Hanfseiltransmissionen. Auf meine speeielle 
Erkundigung wurde mir rnrsiehert, dass die zu diesen Trans
missionen verwendeten Hanfseile sich gut bewähren. Die 
Dampfmaschine he~itzt fi()Q indicirte Pferdekril ftc. 

Die Railsstrecke wird von einer eigenen Dampf
maschine vun .Jüo « betrieben. Der Kohlenverbrauch im 
Walzwerke ist: zum Puddeln 70 l.:g bis 80 l.:g, zum 
Schweissen und Vorwärmen :w leg. Die Walzwerks
producte haben sehr gut ausgesehen und auch unter den 
Schöpfen konnte ich keine mindere Waare erkeunen. 
Das Absatzgebiet fiir die \Yalzwerksproducte ist Spanien. 

Los altes hornos del Desierto. 
Dieses liedeutende Hiittenwcrk besitzt clrei :.;-rul'.lse 

Cokeshochöfon , wovon ein Hoehofen allein steht, wäh
rend die beiden anderen zu einer symmetriseh angelegten 
Zwillingsanlage comhinirt sind. Ferner ist eine grosse 
Pnddlingshiitte, eine grössere Schweisshiitte, ein moderneK 
Bes;;emerwerk , an welche!; ein l\fartinofcu gestellt ist, 
ein Walzwerk fiir Träger , Hails und Bleehe mit mäch
tigen Dimensionen angeschlossen. 

Der Situationsplan (Fig. 2, Taf. IX) gibt iiber die 
Anordnung der einzelnen Werkseinrichtungen geniigenden 
Aufschluss, um eine Besprechung übergehen zu können. 
Die Werke sind im Mitbesitze der Orconera - lron - Ore
Company und erhalten daher l:<~rze und Kalkstein von 
dieser Gesellschaft zugestellt. Was die Hohmaterialien 
anbelangt, gilt hier dasselbe , was bei der Besprechung 
der Werke „La Vizcaya" gesagt wurde. 

Hoch ö f' e n. Der in der :-\ituationsskizzc darge
stellte, alleinstehende Hochofen war im Umbau uncl wird 
mit Co w per - Apparaten rnrsehen. Das Profil der beiden 
anderen Hochiifen ist in Fig. 3, Taf. X, dargestellt. Der 
:-4chacht ist cylindrisch. nie Oefen sind Yon der Gicht 
liis zum Boden mit Blech armirt. haben keine Kühlun~ 
bis zur Formenhöhe herab; der Eisenkasten ist mit 
einer Hingmaucr umgeben , welche den Kiihlwasserring 
einschliesst. .Jeder Ofen hat acht Formen rnn 120 mm 
Durehmesscr; ~othformen sind nicht angeordnet. Die 
Formen sind aus (fosseisen. Linmaun'sche Rehlacken
formen sind rnrhandcn. 

Die Windpressung ist zwümhen 3:W und ;;50 mm Hg 
festgehalten. Die Windtemperatur erreicht 800° C. Zur 
Winderhitzung dienen je zwd Cowper-Apparate, 
welche zusammen eine Esse Yon 3 m Durchmesser am 
Boden und 60 m Hühe besitzen. 

Alle Monate wird die Jteinigung der Apparate mit 
der Staubkanone vorgenommen , eine griindliehe Reini
gung ist schwer möglich, weil zwei Apparate fnr einen 
Hochofen gerade hinreichend sind. l\Ian könnte durch 
Herstellung einer Verbindung der Heisswindleitung der 
beiden Oefen drei Apparate filr beide Oefen zusammen 
zur Windcrhitzung beniltzcn, während der vierte geputzt 
wird. Bis nun ist eine gründliche Heinigung nicht vor
genommen worden. 

Ueber die Heizfläche konnte ich auch hier nicht.~ 

erfahren. Die Apparate sind schätzungsweise 20 m hoch 
und haben einen Durchmesser von 6,5 m. Die Heiss
windleitung ist auf 900 mm lichten Durchmesser ausge
mauert. Als Gasfang dient ein Pa rr y'scher Trichter 
(Fig. 8, Taf. X). Der Gichtsatz war: 1500 kg Cokes in 
fünf Wagen, RfiOOlr,q l~rz in sieben Wagen, 500 bis 600lcg 
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Kalkstein in zwei Wagen. Die Zusammensetzung der 
Schlacke ist mir mit 35°/0 Si 0 2, 110/o bif< 18~/ 0 A\2 O" 
und 400/0 bis 450/0 Ca 0 angegeben worden. Die 
Schlacke zerfällt oft zu Staub. 

Der Brennstoffverbrauch ist 100 kg Coke~ pro 100 !.:g 
Roheisen. Die Erzeugung pro Ofen ist 80 t bis 100 t 
in 24 Stunden. Dieselbe soll für das Haffinirwerk zu 
klein sein. Wie wir später sehen werden , beniithigt 
das Puddlingswerk 26 t der Hoheisenerzeugung: der 
Rest von 17 4 t wird in der Bessemerhütte verarbeitet. 

J~s wird jedem Besucher der Werke „la Vizcaya" 
und „los altos hornos" auffallen , dass die Production 
der letzteren Gesellschaft kleiner sei, als die der Oefen 
der „la Vizcaya" ~ wo die Höhen der Oefen 20 m und 
24 m sind , die Kubikinhalte sich wie 100 : lOS ver
halten , also die Oefetr der letzteren Gesellschaft zwar 
grösser, doch aber weniger producfü· sind. Die Hoh
materialien sind ganz die gleichen; die Windpressung 
ist höher, die Formenzah\ dieselbe, der Durchmesser der 
Formen um 10 mm kleiner. Letzterer Umstand kann 
mit HUcksicht auf die Pressungsdifferenz YOn 80 mm bis 
100 mm Hg nicht ausschlaggebend sein. Auf meine 
Frage, ob das Profil entspreche, erhielt ich die Antwort, 
dass es vollkommen den Erzen angepasst sei: nichts
destoweniger kann ich mich fUr den c~'lindrischen Schacht 
von fast 18 m Höhe nicht begeistern und schreibe nur 
ihm allein die kleinere Production zu. Wird stärker ge
arbeitet , so werden unreducirte Erze vor die Formen 
kommen und einen unregelmässigen Betrieb verursachen. 
Die Bedingungen ftlr eine grosse Production rnn grauem 
Hoheisen waren sonst alle Yorhanden. Zur Bessemerei 
wird das Ei:'!en flUssig gebracht; die l'uddlingshiltte er
Mlt es in Masseln gegossen. 

Die Gichtaufzüge der Hochöfen sind, wie bei 
der „Ja Vizcaya'' Dampfaufziige, in Eisenconstruction 
:iusgcfllhrt, rnrsehcn mit einer 50pferdigen l\Iaschine. Die 
Rollen- oder Seilanordnung ist in Fig. 4 und 5, Taf. X, 
skizzirt. rne Maximalbelastung ist 1000 leg. 

Zur W i n der zeug u n g sind zwei grosse, stehende 
Gebläse , englischer Proyenienz, vorhanden. N!ihcre.s 
<larllber zu erfahrrn war mir nicht möglich. 

Die Kesse 1an1 a g e für die ganze Hiltte, die 
Puddlings- und Schweisshütte ausgenommen, besteht aus 
einer gemeinsamen, im Freien, ohne Dach , st.ehenden 
Kesselbatterie von 30 Flammrohrkesseln, wornn 13 mit 
Gichtgasen gebeizt sind. Ich habe bei Bespreelrnng des 
Bergreviers „Matamoros" hervorgehoben, dass ßilbao von 
heftigen Hegeng!lssen heimgesucht wird : trotzdem sind 
einzelne Tbeile der Werkanlage ohne Dach oder nur 
mit einem auf Säulen ruhenden Dache überdeckt, wie 
beispielsweise die später zu besprechende Bessemerhütte 
der „altos bornos", wo jede Seitenversclmllung des 
Hlittenraumes fehlt. Luftig und insoferne gesund sind 
die Hilttenrllume in Bilbao allgemein angelegt. Die Kessel 
sind oberhalb durch ein Gewölbe und ein dariiber ge
mauertes Pflaster vor den Witterungseinfl!issen geschlitzt. 

Die mit Gas geheizten 13 Kessel haben die zwei 
l<'l:mimrohre yerlilngert und an dieser Verl!lngerung den 

Feuerkasten angebracht. Ver Kesselrorkopf wird rnn 
diesem ausgemauerten Feuerkasten ganz rnrdeckt (Fig. 13 
und 14, Taf. X). Die Maximalspannung der Kessel ist 6 nt. 
Die Gasleitung zu den Kesseln hat 1,6 m Durchmesser. 
welche Dimension gewiss giinstig zu nennen ist, nachdem 
die Gasreinigung beim Hochofen nicht selir ausgedehnt 
angelegt ist. Eine mächtige Esse bedient die ganze 
Ke.~selanlage. 

Die Pud d 1 in g s h ü t t c enthält zwölf Puddelöfen 
mit Planrost und stehendem Kessel alter Construction 
mit Vorwärmraum. der es jedoch niclit ermöglicht, das 
Materiale direct aus demselben auf den Herd zu bringen. 
Man muss das vorgewärmte Eisen aus dem Vorwärm
raum nehmen und auf den Herd eintragen. Alle Puddel
iifen haben eine gemeinsame Esse YOn 2 ,O m Durch messcr 
und 45,0 m Hiihe. Der Einsatz ist 220 kg. In 24 Stunden 
werden 8 bis 10 Chargen gearbeitet. l\Ian unterscheidet 
vier Gattungen Puddelproducte. Zur Bearbeitung der Lupprn 
sind zwei Dampfhämmer von 1 t Bärgewicht und eine 
Luppenstrecke mit zwei Gerüsten und einer 80pferdigen 
Dampfmaschine vorhanden. Maximaleinsatz pro Ofen und 
Tag 2200 kg. Maximalroheisen bedarf der Hütte pro Tag 
26 400 kg. Da das Hochofenwerk täglich 200 t erzeugt, 
wird ein Achtel der Erzeugung in der Puddelhiitte yer
arbeitet. Das zum Verpuddeln benützte Hoheisen i.st dasselbe 
wie das für die Besscmerhiltte und entspricht im Bruche 
unserer Marke Nr. 9. ])ie erzeugten Hohschienen werden 
an die Paquettirung abgegeben. 

Die Schweisshiitte enthält sieben Schweissöfen mit 
Planrost , in welchen , wie auch in der Puddlingshiitt<', 
spanische und englische Kohle verbrannt wird. Ili(' 
Schlipfe des Walzproduetes werden par1 uettirt. 

Zur Weiterverarbeitung sind zwei Mitteh;trecken 
mit 50pferdigen Antriebsmaschinen und eine Fcinstrech 
mit einer 60pferdigen Maschine , auf welcher kleine 
Fai;onen durchgewalzt werden, rnrhanden. Eine Wcrk~
einrichtung, welche eine Lesonderc Erwiihnung- rnrdicnt, 
ist nicht vorhanden. Diese H!itte soll hald umgd1a11t 
werden, weil die Einrichtung den heutigen Anforderungen 
durchaus nicht mehr entsprechend ist. 

Im Maschinenhause (Fig. 17, 'I'af. X) sind, 
bis auf die Walzenzugsmaschinen , siimmtlichc Dampf
maschinen des Werkes aufgestellt. Diese Anordnung hat 
den Vortheil , dass für die Aufsicht der zehn D~mpf
masehinen bloss ein Maschinenwärter und zwei Schmierer 
benöthigt werden: da auch die Kesselanlage coucentrirt 
i~t, benüthigt man ein auffallend kleines Personale von 
nur fünf Mann fiir Maschinen- und Kesselbedienung. 

Yon den rnrhandenen Maschinen führe ich daR 
Cupolofengebläse an, welches einen Gcbliisecylinder be
sitzt, den wir in der Skizze (Fig. 15 und 16, Taf. X) 
versinnlicheu. Der Kolben bewegt sich in der Richtung 
des Pfeiles; der Schieber 8 scbliesst knapp vor Hub
wechsel ziemlich rasch den Canal a und öffnet b in 
dem Momente, da der Kolben die entgegengesetzte Be
wegung zu machen beginnt. Der Schieber ist nicht ge
dichtet , soodern nur an die Sitzfül.che, welche gut ein
gerieben ist und sieh mit der Zeit selbst einreibt, durch 

1. 
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das eigene· Gewicht angedrückt. Ich habe kein BJa:-;en 
vernommen, und der mich begleitende Ingenieur bezeichnete 
die Maschine als sehr gut verwendbar. 

Neben dem .Maschinenhause ist der G c w i c h t s
a c c u m u 1 a t o r aufgestellt, der einen Druck Yon 
40 at liefert und zur Bedienung des Bessemerpfanncn
krahnes, der Convertoren, des Coquillenkrahnes etc. dient. 
Der Druck ist veränderlich , und zwar kann das Be
lastungsgewicht geändert werden. Ceber dem Accumu
lator ist das Heservoir fiir das Wasser der Hochofen
kiihlungen angebracht. 

Ein l\I a r t in o f e n für 10 t Einsatz ähnlicher Con
struction wie jene der Vizcaya-Compagnie, deren Hegene
ratoren über der Hüttensohle liegen, ist so angeordnet~ 
dass mittelst einer etwas längeren Hinnc in die Guss
grube der Bessemerhiitte abgestochen und der Guss· 
krahn (Pfannenkrahn) mitbenützt werden kann. Die 
Armirung des Martinofens ist ungemein schwach. Der 
Ofen ist sauer zugestellt. Als lTrnsteuerung ist das alte 
Sie m e n s'sche Klappensystem gewählt. Ein ziemlich 
grosser, runder Generator , dessen niihere Construction 
ich nicht kennen lernte, dient zur Gaserzeugung für den 
Martinofen. 

Die Bes s e m er h ü t t e enthält zwei Convertoren 
für 10 t Einsatz, deren Achsen in einer Geraden liegen; 
sie sind hochgelagert, so dass die Pfanne mittelst Ele
rntor gehoben werden muss, um das Hoheiscn einfüllen 
w künnen. Die Pfannen, in welchen das Hohcisen mm 
Cupolofen oder Hochofen zur Birne g-ebracht wircl, haben 
ein Ahstichloch, durch welches das l\Jctall in die Birne 
abgestochen wird (Fig. 1 :.! , Taf. XJ. Der Boden der 
Retorte ist gestampft und kann jederzeit rasch abge
nommen werden. Zur Trocknung der Böden sind neben 
der Bessemerhiltte drei Kammern angeordnet, in welchen 
auch die Formen für Fat;onguss getrocknet werden. 

Die beiden vorhandenen C u p o 1 ü f e n sind älterer 
Construction , mit zwei um 180° versetzten Düsen ver
sehen. Ich wohnte einer Charge bei. Die erste Periode 
derselben dauerte 0, die ganze Charge 18 Minuten. Der 
Einsatz war 8600 kg lfoheisen. Da die ganze Charge 
zu heiss ging, wurden drei Schaufeln Erz gefüttert, dann 
wurde ein Moment nachgeblasen. Der Stahl hat sich schön 
gegossen , war für Schienen bestimmt und wurde mit 
Sand zugedeckt. Das Ingotsgewicht war 900 kg. Die 
Ingots kommen so rasch als möglich in den Y orroll
ofen und von dort zum Blockwalzwerk, dann zur Säge. 
Es sind drei grosse Vorrollöfen vorhanden. Die heissen 
Ingots werden in den Ofen mittelst eines hydraulisch heb
baren Tisches gebracht, welcher sie bis zur Eintragsthüre 
hebt, von wo sie dann in den Ofen geschoben werden. 
Diese Oefen werden mit denselben Kohlensorten wie die 
Flammöfen der Sehweisshlltte, jedoch mit lJnterwind 
geheizt (Fig. 18, Taf. X). Zwei Siemens -Vorwärmöfen 
sind im Bau; dieselben erhalten Glockenumsteuerungen. 

Das Blockwalzwerk kann auch zum 'l'rägerwalzen 
benützt werden. Xachdem es dem Vorrollofen zu nahe 
steht • musste rnm ". alztischc i1bcr den Oefen eine 

schiefe Ebene au,; Eisen angeuracht werden . woriiber 
der zu walzende Triiger gleitet (J<,ig. 19. 'l'af. X). Die 
,\ ntriebsmaschine ist eine 2000pferdige Rernrsir-D:unpf
rnaschinc englischer Herkunft: jene für das Schienen
uud das Blechwalzwerk ist. ebenfalls eine cnglisehe 
Heversirma:ichine von 8000 e. Diese Maschine i~t ah~ 
liegende, doppelte Wo o 1 f'sehe Maschine construirt. Der 
Condensator ist von der Maschine ganz getrennt und 
wird die Condensatorpumpe von einer eigenen Dampf
maschine in Bewegung gesetzt. Die vorerwähnte kleinere 
Antriebsmaschine mit 2000 e ist eine liegende Conden
sationsmascbine mit Hochdruck und Expansion~mylinder 
ohne Heceiv<·r. Das grosse Blechwalzwerk hat zwei 
Geriiste, deren Walzen ::1000 mm Länge~ 600 mm Durch
messer haben. 

• 
Feinblechwalzwerk la „Iberia". 

Dieses Werk, welches seinen Tagesbedarf von 30 t, 
Flammen zur Blecherzeugung von der „Ja Vizcaya" in 
hasischem Materiale bezieht , besteht aus einer Fein
blcehwal7.hütte, einer Eisenblechgeschirrfabrik und einer 
kleinen Giesserei für eigenen Bedarf ; auch für diesen 
letzteren '!'heil des Werkes liefert ,,Ja Vizcaya" das Eisen. 
Die bezogenen Flammen kommen in einen Ofen einfacher 
l'onstruction, welcher drei kleine EintragthUrcn und an 
beiden Reiten Kohlencharg-iröffnungen ohne Thüren besitzt. 

Die vorg-ewiirruten Flammen passircn die ersten 
Walzen eint~>; aus drei Geriisten hestd1cndcn. ,-on einer 
;>OOpferdigcn Dampfmaschine a11getriehene11 Walzwerkes. 
werc1<1n hier miiglichst dünn gewalzt , dann zusammen
gebogen . weiter gewalzt , erhalten eine zweite Hitze, 
werden wieder znsammcngebogen und gelangen nach der 
dritten Hitze und neun Durchgängen zur Scheere. Nach
dem zwei Flammen beim ersten Biegen zusammenlagen, 
kommen acht Bleche rnn der 8cheere weg. Die Walzen
st,'tnder des Walzwerkes haben die Triebräder zum 
Stellen der Walzen innen angebracht. 

Die Bleche von circa 0,5 mm Dicke dienen für die 
Gesehirrfabrikation. Zur Weissblechfabrikation müssen 
diese Dimensionen auf einem zweiten Drei - GerUstwaJz
werk mit einer Antriebsmaschine von 150 e , auch zu 
acht Blechen zugleich, die Walzen passiren. Diese Bleche 
werden dann auseinander genommen und zu zweien durch 
die Satinirwalzenpaare laufen gelassen. Dieses Walzwerk 
besteht auch aus drei Gerüsten , die Antriebsmaschine 
hat 150 e. Die Bleche machen Yier bis fünf Durchgänge. 

Zur Dampferzeugung dienen vier de Na y er-Kessel, 
welche aber sehr nassen Dampf liefern. Der Kohlen
verbrauch pro Stunde und Pferdekraft soll bei den als 
ausgezeichnet bezeichneten Maschinen 3 kg sein. Rechnet 
man, dass 1 l.·g Kohle nur 4 1.-,q Dampf erzeuge (gewiRs 
nicht die beste Verdampfung), so benöthigen die Maschinen 
pro Stunde und Pferdestärke 121.:g Dampf. Der Fehler 
wird nach Angabe des Werksdireetors in der Kesselanlage 
zu suchen sein. 

In der Geschirrfabrik sah ich sehr viele Sorten Geschirre 
1mfertigen, wozu eine gm~se Anzahl RlechpresHen, Falz-
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mascbinen, Börtelmascbinen, Nietmaschinen etc. vorbanden 
sind. Die Gefässe, welche hier erzeugt werden, kommen ver
zinkt in den Handel, und zwar werden sie zuerst in Schwefel
säure getaucht , dann in ein Salzsäurebad eingeführt, 
hierauf gut getrocknet, um schliesslich in ein Zinkbad 
gegeben zu werden. Nachdem das Geschirr einer lleini
gung unterzogen worden ist, was mit Hilfe eines Tuch
lappens geschieht, kommt es zur Abgabe an das Magazin. 
Die Oefen zum Glühen der noch nicht fertig gewalzten 
Bleche habe ich in l<~ig. 23 und 24, Taf. X, skizzirt. 

Nachdem die Bleche das zweite Walzwerk passirt 
haben, kommen sie zum Ausglühen in Glühkästen , wie 
solche in 1<1g. 21 und 22, Taf. X, gezeichnet sind, wo 
die Fuge gegen Lufteintritt mit Sand abgedichtet ist. 
Die Glühkästen richten sich nach der Grösse der Bleche ; 
ich habe solche für Bleche von 1, 1 m und 1,0 m ge
sehen, welche mit Rippen versehen waren. Je nach der 
Grösse der Kästen wird auch der Einsatz in dem Glüh
ofen ( Fig. 20 , Taf. X) geordnet. Von den laufenden 
Grössen haben zwanzig Kästen im Ofen Platz. und zwar 
zu vier Reihen i1 5 Stück. 

Der Ofen wird mit Kohle geheizt. Die Höhe des 
Gewölbes über dem Boden des Heizraumes ist circa 
1,2 m. Die Rsse hat 700 mm Durchmesser und 15,0 m 
Höhe. 

Zum Transporte der Glühkästen vom und zum Ofen 
dient eine Gabel (Chargirkarren), wie in l<'ig. 25, Taf. X, 
gezeichnet. Das Ausglühen dauert zwei Stunden. Die 
Temperatur, welche angewandt wird, ist circa 900° C. 

Zur Erzeugung der Bleche benöthigt man Yon der 
Flamme bis zum fertigen W eissblech pro 100 J,:g fertige 
Waare 30 kg Kohle. Diese Bleche werden verzinnt. Zu 
diesem Zwecke gelangen sie vorerst in ein Schwefel
sänrebad, welches folgendermaassen eingerichtet ist. An 
einer senkrechten, hebbaren und drehbaren Welle sind 
unter 120° C drei horizontale Arme befestigt, an deren 
Enden Gabeln zum Aufnehmen der Bleche in losen 
Buschen hängen. Diese drei Gabeln (Fig. 26 und 27, 
Taf. X) sind in gleicher Dimension vom Mittelpunkte 
der Weile angebracht , so dass beim Drehen der Weile 
die Gabeln in einem Kreise laufen; in diesem stehen 
auf der Hüttensohle, Winkeln von 120° C entsprechend, 
zwei Gefässe, in einem befindet sich Schwefelsäure, im 
zweiten Wasser, am dritten Punkte diese3 Kreises ist der 
Platz, wo die gebeizten Bleche durch neue aus'getauscht 
werden. 

Die neuen Bleche werden in die Gabel einge
hängt, die Welle wird gehoben, um 120° C gedreht, 
dann niedergelassen und es kommen die Bleche in das 
erste mit Schwefelsäure gefüllte Gefäss. Nach 5. Minuten 
wird dieselbe Bewegung der Weile vorgenommen und 
es gelangen die Bleche in das W assergefäss , während 
in die Schwefelsäure frische Buschen gelangen; endlich 
wird die Welle ein drittes Mal bewegt, die Bleche sind 
fertig und werden durch frische ersetzt; so geht der 
Betrieb continuirlich fort. Die Bleche gelangen nun in 
die Verzinnerei, wo sie in ein Bad von „Acid de Palma", 

ein aus England bezogenes , fett.ähnliches , orangegelbes 
Präparat, getaucht werden , bevor sie in das Zinnbad 
kommen. Ueber dem Zinnbad sind zwei Satinirwalzen 
angebracht, zwischen welchen die Bleche durchlaufen 
müssen, wenn sie aus dem Bade gezogen werden. Hier
auf werden die sehr schönen Bleche an die Putzerei, 
wo sie mit Bürsten behandelt werden ~ abgegeben, dort 
in Mehl getaucht, aus welchem sie spiegelblank heraus 
gelangen. Die Gesammterzeugung des Werkes ist 20 t in 
24 Stunden, daher Calo 33°/0 • 

Zum eigenen Bedarf dient eine neueingerichtete, 
geräumige Giesserei. Verarbeitet wird hier dieselbe Roh
eisenmarke der „la Vizcaya", welche wir dort in den 
Martinofen , Robertsconverter und Puddelofen wandern 
gesehen haben. 

Der Formsand, bis nun aus England bezogen, wird 
seit kürzester Zeit in Spanien gewonnen. 

Der Cupolofen ist in England erzeugt, und kann 
ich die Besprechung der Construction desshalb umgehen, 
weil der Ofen dem Kr i g a r'schen Cupolofen ganz gleich 
ist. Der Ofen hat vier Düsen , 600 mm inneren Durch
messer, 3,0 m innere Höhe und 200 mm Wandstärke. 
Drei Stunden nach dem Anfeuern bekommt man flüssiges 
Eisen, hierauf jede Stunde 2 t. 

Ein Ventilator mit 50 Touren liefert den Wind ; 
derselbe wird von einer 5pferdigen Dampfmaschine ·an
getrieben. In der Formerei bestreichen zwei starke 
Holzkrahne die ganze grosse Fläche dieses geräumigen 
Hüttenraumes. 

Schlackencement- und Schlackenziegelfabrik in l3ilbao. 

Die Hochofenschlacke bezieht die l<~abrik von der 
ganz nahe gelegenen „la Vizcaya" zu circa 90 Kreuzer 
(2 Pesetas) die Tonne. Aus der Hochofenschlacke wird 
zuerst Schlackencement erzeugt und dieser hierauf als 
Bindemittel zur Schlackenziegelfabrikation verwendet. 
Zur Schlackencementerzeugung werden drei Volnmtheile 
Schlacke mit einem Volumtheil Kalkstaub trocken ge
mengt. (Die Schlacke ist granulirt und durchgeworfen.) 
Dieses Gemenge wird mittelst Paternoster gehoben, fällt 
von da auf das Mahlwerk, wird, aus die~em kommend, 
durch ein zweites Paternoster gehobem , um in einem 
Kugelmelangeur vollkommen zermalmt zu werden. Gleich
zeitig findet eine innige Mengung der beiden Bestand
theile statt. Der aus dem Kngelmelangeur fallende Staub 
wird als fertiger Cement in Säcke gebracht und gelangt 
zum Versandt oder zur Ziegelherstellung. 

Die ganzen Operationen werden selbstthätig von 
der maschinellen Einrichtung besorgt und sind zum 
Aufgeben und Mischen zwei Mann , zur Zerkleinerung 
und Zufuhr der Schlacke wie des Kalkes , auch zum 
Ablöschen des letzteren drei Mann , zum Füllen des 
fertigen Cementes in die Säcke und den Transport der 
Säcke zwei Mann, zusammen demnach sieben Mann be
schäftigt. Man arbeitet bloss des Tages und erzeugt in 
12 Stunden ungefähr 20 t Cement. 

2 
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Zur Ziegelerzeugung sföd Pressen der „Societ<'· 
anonyme des usines de Cilly en Belgique" angewendet. 
Die Presse enthält zwölfZiege1formen und erzeugt zwanzig 
Stiick Ziegel pro Minnte. Ein Umdrehen des Tisches 
erfolgt in 36 Secnnden; die Erzeugung der Presse ist 
demnach pro Stunde 1200 Stiick, pro Tag (10 Stunden) 
12 000 Stück. Die Presse erfordert drei Mann, ein \V eib 
und einen .Jungen zur Bedienung. Den Transport und 
das Schlichten der Ziegel besorgen im Durchschnitte 
vier Mann; zur Materialzufuhr und zum Mischen genügen 
drei Mann und ein .Junge. Der Mannschaftsstand bei der 
gesammten Ziegelerzeugung ist Romit zehn Mann , ein 
Weib und zwei .Jungen. 

Die :Mischung ist vier Volumtheile trockene, durch
geworfene, granulirte Hochofenschlacke, mit einem Volum
theil Schlackencement. Das Gemenge wird mit Schaufeln 
durcheinander geworfen, von einem Paternoster gehoben, 
Yon dort fällt es auf einen oberhalb der Ziegelpresse 
irngebrachten Melangenr und von diesem in die Ziegel
form. Es muss hier n 11 r s e 1 t e n etwas nachgeholfen 

werden. Zum Antriebe der Ziegelpressen, wie der Cement
fabrik ist eine 80pferdige Dampfmaschine aufgestellt. 

Der Transport der Ziegel geschieht auf folgende 
Weise: Ein Brett, auf welches die Ziegel von der Form 
weg gehoben werden, fasst zehn Ziegel. Diese Bretter 
werden dann auf ein aus leichtem Winkeleisen herge
stelltes, etagenförmiges fahrbares Gerllste, welches zehn 
solche Bretter fasst (auf jeder Seite fünf Bretter), ge
legt und dann der Karren , bis alle zehn Bretter mit 
zusammen hundert Ziegel daraufliegen , zum Lagerplatz 
geschoben. Auf dem Lagerplatze werden die Ziegel so ge
schlichtet, dass zwischen zwei Ziegel ein Zwischenraum 
rnn 1 cm bleibt. Die Ziegel, welche schon ungemein hart 
aus der Presse kommen , werden noch zwei Monate im 
Freien getrocknet und erst dann zu Bauzwecken benützt. 
Ich verruuthe, dass diese Fabrik recht billige Erzeug
uisse zu liefern vermag. 

Die Arbeiterlöhne in Bilbao stimmen, so viel ich 
erfahren konnte, mit den steierischen Löhnen ziemlich 
überein. 

Die industriellen Cartelle. 
Ein Vortrag von M. Kauder. 

Im deutschen kaufmännischen Vereine in Prag wurde vor 
einigen Monaten von Herrn M. Kau d c'r ein Vortrag iiher die 
industriellen Cartelle gehalten, welcher sowohl durch 
die Actualität , als <lurch die Gediegenheit des Inhalte~ allge
meine Aufmerksamkeit erregte. 

Dass ein Vortrag zu Gunsten der industriellen Cartelle in kauf
männischen Kreisen, <l. h. in Kreisen, welche man als Gegner, 
wenn nicht als Feinde des Cartells zu betrachten gewohnt ist, 
gehalten un<l dort beifällig aufgenommen wurde, beweist nicht 
nur den Muth der Ueberzeugung des Vortragenden, sondern be
kundet auch Geschick und Tact in <ler Behandlung dieser Frage, 
und erwägt man, dass mit voller Offenheit über diese Yereini
gungen Licht verbreitet wurde, so d:irf man dem Vorttßgenden 
im Interesse der Sache dankbar sein und von der Wirkung des 
Vortrages selbst das Beste hoffen. 

Seit längerer Zeit schon wird in der Tagespresse erörtert, 
dass die Regierung sich mit <ler Ausarbeitung eines Cartell
g es et z e s - natürlich in dem Verbote oder der Beschränk uni?: 
der Cartclle gipfelnd - beschäftige, im Parlamente werden <lie 
l'artelle zum Gegenstand von Anfragen und Interpellationen ge
macht, selbst Handels- und Gewerbekammern . so z. B. die von 
Eger, haben an die Regier,.ng Eingaben über die Schädlichkeit 
der Ringe und Ca r t e 11 e gerichtet , ohne zu bedenken , dass 
03 doch eigenthürnlich berührt, zu sehen, dass eine Handels- und 
Gewerbekammer Ringe und Cartelle in einen Topf wirft und nicht 
einmal Kenntniss von dem einschneidenden Unterschiede dieser 
beiden Arten von Vereinigungen hesitzt. 

Dieser Unterschied besteht <larin, das~ in d u s tri e 11 e 
C arte 11 e V creinigungen g 1 e i c hart i g er g e wer b 1 ich e r 
Bern fsge noss en zum Zwecke der Regelung ihrer Pruduction 
sind , während die R i n g e Vereinigungen von S p e c u 1 an t e n 
sind , welche bald den einen, bald den an<lern Artikel durch 
Aufstapelung <lern Verkehr zeitweilig entziehen, 
um unter dem Schutze hoher Prei8e ihre Vorräthe so theuer 
als möglich an <len Mann zu bringen. Ist <lieses Manöver gelun
gen, dann kümmern si~ sich nrn die weitere Preisbewt!?:ung der 
betreffenden Artikel blutwenig. 

Die aus einem Ringe entstehenden Nachtbeile haben sowohl 
die Consnmenten, als die Produce11ten zu tragen, erstere, weil sie 

während der Dauer der Ring-Operation ihren Bedarf zu theureu 
Preisen decken müssen, letztere, weil sie, auf <lie anhaltende Preis
steigerung rechnend , ihre Production vergrössern , mit derselben 
jedoch erst dann auf den ~Iarkt kommen , wenn die Ringe ihre 
Operation beendet und die Preise wieder eine riickläufige Tendenz 
angenommen haben. 

Es wäre gewiss wünschenswerth, wenn die Gesetzgebung 
gegen die Ringe vorginge, ob sie es vermag - bei uns vermag 
- ist zweifelhaft, weil die Geset~gebung in Oesterreich eine 
ebenso selbstständige ist, als in Ungarn, ein Ringgesetz also in 
bei<len R~frhshälften Geltung haben müsste, wenn nicht in Pest 
Ringe bestehen und in Wien dieselben ver boten sein sollten. 

Aber auch <lie Durchführung eines solchen Gesetzes im In
lande würde auf Schwierigkeiten stossen, weil der Waaren-Ein
und -Verkauf zu der unbestrittensten Berechtigung des Handels 
gehört unrl weil selbst.verständlich jeder legitimirte Haudel so billig 
als möi;lich ein- und so theuer als möglich verkaufen will. 

Sind nun diese principiellen Unterschiede zwischen Ringen 
und Cartellen präcisirt, wollen wir uns ·an der Hand des Vor
trages mit den industriellen Cartellen weiter befassen. 

Der Vortragende betrachtet die industriellen Cartelle, seinen 
Erfahrungen gemäss, als eine w i r t h s c h a ft 1 i c h e No t h w e n
d i g k e i t : er ist. der Ansicht, dass diese Anschauung sich auch 
in der öffentlichen Meinung Bahn gebrochen hätte , wenn das 
Wesen derCartelle nicht in ein geheimnissvollesDunkel 
gehüllt geblieben wäre. Diese Geheimnissthuerei hat mehr ge
schadet als genützt un<l dP,n Verdacht geweckt, dass sich hinter 
deu Cartellen etwas verberge, was das Tageslicht zu scheuen 
hätte. 

Aus diesem Grunde enthüllt der Vortragende die 0 rgani
s a t i o n des Cartells, welches eine objective Kritik nicht zu 
scheuen hat. 

Die Organisation der gewerblichen Productiou ist k ein 
Novum, kein Gebilde der Jetztzeit, eine solche Organisation 
bestand durch Jahrhunderte im Mittelalter im Zunftwesen. 

Das Zunftwesen unterscheidet sich vom heutigen Cartell 
dadurch, da~s die Basis des ersteren der Zwang, die des letzteren 
die frei e V er e i n i g u n g bildet, dass der Zwang der Zünfte 
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berechtigt war durch die iw Mittelalter herrschenden geringeren 
Verkehrs- und Tanschmittel, dass die freie Vereinigung der 
Carte!le den ausgebildetcren diesbezüglichen Verhältnissen 
Rechnung trägt, dass b c i d c Organisationen den Zweck haben, 
1Iie Producenten und die Consumenten zu schützen, 
erstere vor den traurigen Folgen der Uebcrprodnction, also vor 
dem Ruin, letztere vor der Aushentnng durcl1 schwindelhafte 
Preissteigerungen. 

Welchen Segen die Zünfte zu ihrer Zeit nach beiden Rich
tungen brachten, ist bekannt, wie nicht minder, <lass sich diese 
Institution überlebte. iiherleben musste und abstarb, als die 
Verkehrsverhältnisse, <ler Geldumlauf andere Gestalten annahm 
und die Gewerbefreiheit <len Zu n ft zwang sprengte. 

Die wirthschaftlichen Verwüstungen. welche einer Ueber
produetion folgen, machen die Regelung der Production inner
halb g 1 eich artiger Berufszweige nicht allein zu einer wirth
schaftliehen Nothwendigkeit, sondern zu einer eminent m o r a 1 i
s c h e 11 Th a t. denn es ist entschieden moralischer, den wirth
schaftlich Schwäcbern an den Vortbeilen der Vereinigung theil
nehmen zn Jassen, al~ ihn im ungezügelten Concurrenzkampf um 
seine Existenz zu bringen. 

Die gewerblichen Cartelle bei uns sind 11 i c b t das Product 
<les Eigennutzes, um eventuell Reichthiimer zu erwerben, sondern 
<las Produet wirthschaftlicher Noth; in jenen Gewerben, 
in denen sich seit Jahren Unrentabilität gezeigt bat, haben sich 
auch Cartelle gebildet. 

Wie ist die Organisation <ler Eisencartelle beschaffen'! 
Dieselben streben einen Zweck au , die Rege 1 u n g ci er 

Prod uction, sie sind also reiue Prodnctions-, keine Prei S· 

e arte II e, wobei nicht in Abrede gestellt 11·erden soll, dass die 
Anpassung dpr Production an den Bedarf einen besseren Markt
preis znr Folge haben kann. Im Wege gleichförmigen Vorgehens 
wird die unnütze und schädliche Unterbietung der Verkaufspreise 
hintaugehalten, dem Zwischenhandel werden möglichst gleiche 
Conditionen gewährt, endlich wird zur Vermeidung unnöthiger 
Transportkosten jedes Verbau<lwerk auf sein natürliches Absatz
gebiet zurückgeführt. 

Die Regelung der Pro<luctiou ist in der Weist• durehgeführt, 
dass jedem Werke ein bestimmter Artikel in Pro c e n t e n des 
thatsächlichen Verkaufs11uantums zugestanden ist. 
Die Antiteile, mit welchen ein Werk an dem Verkaufs11uantum 
participirt, entsprechen der Lei s tun g s fähig k e i t eines jeden 
Werkes, welche durch ein Vertrauensmänner - Comite festge
stellt wird. 

Ist das Verkaufs11uantnm grösser als die hieför angenom
mene Ziffer, so erhöht sich der Antheil eines jeden Werkes, er 
vermindert sich, wenn sich das Verkaufsquantum ermässigt. 
Behufs gleicbmässiger Vertheilung der verkauften Quantitäten 
an die einzelnen Werke bat man entweder gemeinsame Verkaufs
stellen oder aber Controlbnreaux errichtet, wo die Besorgung 
des Verkaufes jedem Werke seihst zusteht, wobei dasselbe in 
bestimmten Zeiträumen die Verkäufe nach Gattung und Menge, 
nach Käufer und Preis dem Controlbureau zu consigniren hat. 

Das vou lleamten geleitete Controlbureau hat die rnn allen 
Werken effectuirten Verkäufe zu summiren und die Antheile 
jedes einzelnen WHkes an <ler Summe zn berechnen. Es bringt 
<lie Gasanuntresultate eines jeden :'.'!Conats allen Verbandswerken 
zur Kenntniss und weist nach. ob die Betheilung überschritten 
oder zuröckg1•bliehen ist . hiedurch die Möglichkeit <les Aus
gleichs für den nächstl'n ~lonat bietellll. 

Das Controlburean führt genaue Statistik über <lie .Absatz
Yerhiiltnisse nach den einzelnen Ausatzgebieten. controlirt die 
einzelnen Werke, ob d;e ihm seitens der Werke gemachten :'.'!Iit
theilungen richtig sind: auf das Verschweigen verkaufter 4nan
titäten sind hohe Piinalien gesetzt. 

An der Spitze des Yerbandes steht ein von demselben g1" 
wähltes Comiti-, welches die Einhaltung <ler Vereinbarung über
wacht und alle nötbigen Verfügungen zu veranlassen hat. 

Auf solchen Vereinbarungen beruhen die folgenden Cartelle: 
Das Staheisen-, das Roheisen-, das Schienencartcll, das Cartell 
der Achsenfahriken, das Eisenguss1·artell, der Draht- und Draht
stiftenverban<l, <las Bl_e~hwalzwerks· und Zinkwalzwerkscartell; 
von anderen Branchen : die Cartelle der Glasflaschen-, der Fenster
glas-. der Spil)gelglas-, der ~oda- und Schwefelsäurefabriken. 

Das Einschreiten der liesetzgebung gegen die industriellen 
Cartelle ist noch weit weniger durcht'Ührbar, als <las gegen die 
Ringe. Die Einschränkung der Cartelle verstösst gegen <lie 
hen tigen. Rechtsbegriffe. Der Staat als Eisenbahnunter
nehmcr ist bekanntlich an allen Ta r i fc arte 11 e n, die sich 
von den industriellen Cartellen durch nichts unterscheiden, 
betheiligt. Der u n gar i s c h e Fis c u s als Besitzer von Eisen
werken ist llitglied des Eisencartells, und erst vor Kurzem 
erklärte der ungarische !tlinister Dr. Wecker 1 e a11f eine Inter
pellation im Reichstage, dass ohne ihre Theilnahme an 
den Eisenc artellen die Staatswerke einfach ausser 
Betrieb gesetzt werden müssten. 

Und wenn der Staat Theilnehmer von Cartellen ist, so ist 
zur Evidenz bewiesen, dass diese 'rheilnahme k e i n e n u n g e
s et z l ich e n oder unrechtlichen Vorgang involvirt. 

. .\her anch die deutsche Jndicatur bat bereits in diesem 
Sinne gesprochen, denn der hayerisehe oberste Gerichtshof hat, 
als gegen die Vereinigung von Ziegeleibesitzern in Bayern 
gerichtliche Intervention angerufen wurde, in Uebereinstimmung 
mit der Entscheidung erster Instanz erklärt, ,dass der Zweck 
der Vereinigung - durch g e m c i n s am e Rege 1 u n g d er 
Production und der Verkaufspreise dem Rückgang 
des Gewerbes Einhalt zu thun - nicht gegen die 
guten Sitten ,-erstosse, den Vorschriften der Ge
werbeordnung nicht widersprecheu. 

Es ist zu hoffen, <lass durch die Ausföhrnngen <les Vor
tragenden, welcher volles Licht auf Zweck und Organisation der 
Cartelle verbreitete, sich die Anschauungen iibcr die Nothwendig
kcit und Erspriesslichkeit derselben klären, und den berufenen 
wie unberufenen Gegnern der Cartelle Gelegenheit geben werden, 
sieb ein richtiges Lrtbeil öber di.ese wirtbschaftlich berech-
tigte Institution zu bilden. V. Wo !ff. 
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Prodnction an Silber (Kilogramm) 
Tabellr) IV. zusammengestellt und bearbeitet 

Kilogr_amm 

1 

~881 in Procent l 
1 

_______ 

1

_'_a_n_t_l ____ -'--':--E-u_ro_p_a--,.l_w_e_1t_~1-_·_1_ss_1·_-_-_!~----~~l~88-_2_---~-----~--~--~3~~~~~-~~~1~88~4~~-i 
Deutschland 

: Oesterreich 
· Ungarn 

-lti.6 ! 186 !JHO 214 !182 ; 234 864 ! 248 115 II; 

31 360 31 0!15 32 li21i : 34 856 
17 583 16 570? 16 082 14 5li8 : 

: -O-e-st-e1-Te-i-cl-1is-c-h--u-ng-a-ri-sc_h_e_M_o_n_a-rc-h-ie---....;--l-1-.2------',---4-8-9-43__.! __ -1_7_6_ti_5_,_ __ 4_8_7_08___:, __ 4_9_4_2_4 __ j 

Italien 7,!J ? 30 000 s ? 30 000 s "! 30 000 s 31 191 ! 
Frankreich 10,0 ? 40 000 e • ? 40 000 e ? 48 4Hl ? 63 560 1 

Spanien U,5 "! öO 000 4(i 898 54 335 26 ilO l 
Russland 2,3 9 422 i 7 781 73 377 9 336 ' 

' Grossbritaunien . . 4,H HJ275 "! 18000s · 16000 ., 14000s i 
Norwegen und Schweden 1,5 H l 7li i 7 425 7 268 8 203 : 

1 Belgien. 2.\! 8 835 i '! 10 000 1 ? 11OOOs1 12ooos1 
Türkei t t,4 1 720 2 lli4 

1 

2 164 e : 1 325 1 

-----------------+---------:------,-1----~,----.....;...---~1 
401 361 i 424 915 460 207 i 463 453 1 Europa 

Vereinigte Staaten . 
Mexico. 
Canada 
Centralamerika 

100.0 15,'i 
! 1 1 i 

1034580 i, 1 126 083 1111 457 1 1 174 205 i 
()05 400 763 508 ! 711 347 1 655 868 1, 

~? 640 '' ~ 640 : ? ~? 641 ! l ~ 0 HJ i 

..10,4 

-~-o-:-~-~-~r-ik-a----------.........;--,.--~,--6-4-,2--:--1-~-:-:-~-:~--1 ~
1-t_:_:_:_:_:

7
-1~[--,.t_:_:_:_:_

2
_:_I _1_:_:_:_~_:_:_1 

Chile 122 2:-JO 12S 106 128 106 1()0 000 

1 

Pem . . . . 45 000 s : 45 909 4ö 909 s 45 909 e 
Argentinien . 10109 I' 10109 10109 10109 

1 Columbien . 1 24 OtiO 18 283 18 283 18 281i 
1 Brasilien ? 2 000 ! '! 2 000 ? 2 000 ; ? 2 000 

Südamerika . · I 
Amerika 

! Japan ........ . 
· Indien und übriges Asien . 

Asien ...... . 
. Afrika ..... . 
! Australien . . . . . 

Davon Neu Süd-Wales 

Welt ausser Europa 

Ganze Welt .... 

In Deutschland der prcussische Staat . 

18,3 1 468 079 469 084 r 589 330 1 4 76 920 

82,5 

0,8 

1,6 
u,o 
0,2 

84,3 

lOU 

210~l699 : 

22 049 1 

20 oous' 

42 049 ! 
2oos ! 

5ooos1 
? 1 

2 !160 315 1 

22 U49s ! 
20 OOOs! 

1 

4t049 
2oos 1 

2475 1 

? . 

2 .US 775 

22000s · 
20 391 

42 391 
2oos 

'! 3085 

2 312023 

23460 
20000 

43460 
238 

? 4 525 

2 156 948 2 405 039 2 459 451 2 360 246 

2 558 309 1 1 829 954 2 91 tl 658 2 828 699 

145 201 161 520 172 866 184 876 

A n merk u n g : s bedeutet geschätzt, 



in 1len Jahrrn 1881 bis 1890. 
von Prof. J, '" Ehrenwertb. 

K i 1 0 g 

i __ - - --- -------- - --

1885 1R86 1·"87 

278 941 298 46li 326 293 
36076 a5 697 aö 182 
1Hfi72 l f) 043 

1 17 665 

52 748 51 740 ä2 847 
il!J346 H3839 aa 839 
51000 46 789 ;)-Ul4 
31026 54 335 .;8111 
11164 13 273 13 ;)22 

·? 12 000 s. 10124 9 fl64 
tl 526 10 281 '! 10 975 

j '? 
lil 056 14 757 18000 

132:-l ') 1323 '! 1323 s 1 . 

-1-94136 5H-I- 927 ,;7!} 188 

1 241 578 1227140 1 28a t-t5ei 
772 670 7n4o:·rn 904 000 

i) ä 030 l ä 030 l 10868 
? 1 ? 7 57:-l 

2 01!) 2/8 ' 
1 

2 02() 203 2 20lj 29li 

240 616 240 616 rn7 468 
210000 210 000 1m1516 

47 840s !)6 246 7ä263 1 10000 ? 14440 7 :220 
9 625 9625 24061 
26411 141 141 

1 

;)20 721 ;)71 Oli8 -UH66!1 

2 ä39 ml9 2 ,;97 271 2 ()-1-9 91i3 

2H085 a2 242 • H2065 
20 ()()()8 20 ooosi 20 ooos 

-!3 085 ;)2 242 ,;2 OG5 
1274 a 165 432 

? 2ä 220 ? 2H 403 (i 422 
? ? 

l 
J 
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r a m m 

. - - ---- - ·---------- ---

ls88 

406 602 
3;-, 525 
16 693 

: 

52 218 
? ZU 8Ul 

.rn 396 
;)1 5U2 
t;; 150 

9 0-Vi 
'! 10 610 

21 UOOs 
? 1323 

(j00 753 

1 424 ::32li 
HHä 500 

92li4 l 8 422 

2 -1-:17 ;)12 

230 460 
18;) tl5 l 

7ä 263 
102:!ß 
28 874 

200 5 . 

,;ao t-<74 

2 9(;8 386 

42424 
»o OOfl s · 
- . 1 

1)2 424 
1 uous 

120 :1uR 

1889 
1 

1 

341359 
3;) 435 
17 229 

' 

52 664 
:J3 505 
80!l42 
;)1 502 
13 860 

9 522 
10 894s 
24 622 

'! 1 323 

{i20 193 

1;););)48li 
133ä828 

11 92i'i \ 
'! nooo :J 

2 912 239 
: 

2304GO 
123 695 i 

GH 575 1 

14 681 
1 

1-t 752 
.~008 

4;)2 363 

a a64 602 

:J;) 000 8 
1 

20 ooos 

,;,; llÜU 

1 ()()()8 

? 144 369 
(12 !165) 

1890 

3ö0 324 
35863 
17 050 

52 Dl3 
:!4428~ 
71147 

? 4G ouo 
la6ti7 

() 794 
10094 
24li22 

'! 1 323 

(il 1 312 

169;;5rn1 
1203080 

12 463 
'! 9 000 

2 920 043 

2H0460 
124 000 B 

6ä 7!11 
14 681 
17 6R5 

2oos 

!) •>-» !-<('0 1 
t) •>' - ' ) 

H68!i5 I 
20 ooos 

;)6 Hii3 
1 uuus 

312 033 
(15 44'.1) 

2609578 26820F~l 27088R4 :1152118 iläG4V71 :1742748 

a toa 714 a 217 008 a 288 672 a 7ii2 sn 4 1s;; rn4 4 aM uti11 

t 9ä oon 211i Qtl() 2aa (H)o 2;)(j (H 1() 260 624 

~ "unverlässliche" Zahl. 

1881 bis 1890 

Kilogramm 

2 836 046 
343 715 
166 15;j 

äO~ 870 
H24 949 
;)4;) li39 
-1-70 6111 
11-l-i'i?i2 
12-1-721) 
m 452 

lä7 892 
1;):)09 

,; 191 04:) 

12 874 210 
H 7-1-1 23-1 

64 5:-ll 
aa 9!-15 

2171:19711 

2 464 H5G 
1 ii91 524 

tHl 705 
111 li84 
l8:J 534 

11522 

4 \174 9~:) 

2!11 229 
200 m11 

491 6211 
H 7U!I 

()52 81U 

27 842 064 

aa oaa 1w 

1 

18!10 in Procent 

---- --------------

Europa Weil 

57,4 

fr~ ·' 5,6 
11,li 

~·.t) 

2,~ 
1, 1 
1,7 
4,0 
0,2 

]110 HO 
:-19,0 

lj7,2 

10,4 

11,~ 

t,:l 
ll,1) 

'i,I 

81i,11 

wo,o 



Produl'tion an Uneclu;ilbcr (Tonnen ü 1000 kg) in den .Jahren 1881 his 1890, 
'l'aliclle V. Zusammengestellt und hearheitet \'On Prof. J. , .• Ehren\H'l'th. 

1~1 ~n- frocrn~ 1 'l' (1 11 11 e 11 1881-V..:flu i'"ll in l'r„,rn\ 
L ;L II <l -- -- -

Enrupa: Welt 1881 1 lt-'82 1883 1884 t.-.:sei 188li 18t-:7 1888 1889 L-.:911 Tonnen En'"l'a · w„u 
. 1 7J,(j 1 8Hi 1 !J4!1 1 865 

: 
1 ;117 1 "'19 

1 

8pauicn 1 555 t 7115 1 667 1 564 1 li!l4 17 37L 1 :Js,:, 
1 )c"tcrrcich 3!18 409 : Jliß 499 J87 :-,41 532 541 :Jli7 :IJ2 .J-982 
Ungarn. : 1 \11 s 13 l4 l(ls \ 11 s 7 ltl III \(1 8 l IJ<! 

' '>cstr1T.-ungar. 1 
)[onar!'11ic . . 1 !J,2 l 1 i,6 408R · 422 480 50!1 4!1i ,·,43 fiJ2 551 57i 5:)0 1 ,) 084 

130 142 209 267 -ni 261 2.o!J ;139 385 44!J 
1 

tti63 
li4 lli5 167 ;ioo 69ti 

114,4 
!1,5 

I talicn . 1 6,2 
Hussland 

t 09:l t 2liÜ t 356 t 3.J.U t 128 t ü55 tW9 t 9211 t836 a 118 1 t;) 81..J-
t 09!J 1820 1 lil2 1 102 1 lt lli 1 O:H l l ti-i 1 15i !J24 i91 1 1t80\1 

160 160 160 160 11 ill 160 llill 160 160 160 1 li1JO 

1100,0 7ti,7 
]!1,5 
3.8 

Europa . . . p 00.0 48, 11 
Yercinigtc· Staaten 1 

1 
48,3 

Prru . . . . 1 il,li 

t 259 l 9Hll 1 772 l 262 1 ·~tili 1 194 1 324 1 :m l 1184 ! 1:i1 1 1-!4119 
-t 3:)2 -t 2-1!1 -t 128 H60:.! a1;!1-1 a s-19 -l l 23 -1237 H!1211 -! tl69 4(1223 

l 23.:l 
1 11111 

Amerika (Welt 1 - 1 
ausser Europa) 51,!J 

(fonze Welt . 100 

Prodnetfon an Blei 1und Glätte! (Tom1en ü IOOOkg) in tlen .Jahren 1881 bis 1890. 
Talielle VI. Zusammengestellt und licarbr·itct von Prof. .J. , .• Ehrenwerth. 

~~81 in ~r„cenl 1 T (1 n n (' n '1881-18~11) L,!111 in Pn11e111 
J, a II d 

Europa \Veit 1881 1882 181'3 1884 i."s,·, 1886 1881 1888 lHS!l 1H90 Tonnen 1:111"\'a w~11, --
Deutschland . 27,4: 1 91 2.J4 9;) H60 9-l 8o!l ~)8 SJ,1 9(i 1 ili 98 Ü(HIS 99 491 101 566 1Ot079 1 oa 000 s 1 !181 03!1 il3;6 

1 Spanien . . . 36,0 ltO 000 110 fiOO s 110 OU<J s 110 l 1(1() s , l 10 0110 s toil 942 88 340 9\) 312 sa ::iu-1 H8 615 l Otil 51:1 ;!8-18 
Grosshritannien . 20,01 67 ouo 60 0011 liO OllO B GO oou liO 000 s (j() 000 s 60 000 8 liO 000 s (j() ouo" 60 ÜÜ(IB ll07 OO!J 19,5 
Italien . 3,0' 100011 1 ~ 0l'(I 14000 1 ;) 000 ' l4i Jlil 1 7 oou t70U11 17 481 1 H lli5 17 7U8 l il-l Si 5 ;~,,"" 

Oeskrreich !l 38J 11 898 11 937 1~111 ' l 1 t..:2(i 11132 10662 10 6UU 10 520 10 :.!10 110 3i01 
Unga.rn t 26H 1 886 t ooos t 111() s i :~ aoo s t492 t 103 t 15i t 745 t 1;:)9 8 tt 7111 
Oeste1T.-ungar. 

1 1 lt 8G9 1 t:mosol ~[ona rchir . 3,5 11 652 1a 784 1:J937 1-1211 1 -1 12G l:l füU lt 765 lt 817 ta 26:> 1.2 
Belgien 2,3~ 7 ti5l 7 HllO s 8 000 H 2110 8 5,-JÖ 8 öli5 ' 8 !JOOs !l .200 s !l412 !I uoos 8;) 3"41 2.9 
Russland 0.::11 !l86 :)12 543 632 ~15 777 : 9\10 800 .·,7s GOUs 7 l!J3 11,2 

1 Frankreich . 4,51 "! l 500 ;') 000 s ;') IJUO s ;) ooos .) OUllR a 977 (j 022 () 509 ;) 372 -l 587 (j 1 .JJi7 1,6 
Griechenland . 2,71 !l 000 9 ouus 9 765 lO ()()() 8 1011uos 10 t)()() 8 10 ooos 10 oou s 10 ooos 10 ooos !17 i"t.Fi a,2 

I Schweden _ . 0,1; 382 JOü s !:!Ui 300 s ::IOU s :100~' 282 228 254 352 a 705 11, l 
1 Türkei . . . 0,0; 1008 lOOs 101) s 100 8 1 ()() s 100 s l()()s 100 8 IOOs lOOs 1 OIJO o.o 
1. Uchrige Länder . 1 u.21 .)lJÜ 8 i .iOOs, ;j()O R 1 5008 .·ioos 50UR 5()08 50os 500 s 50()8 ;) uoo IJ,l 

1 J:t1ropn . . . 100,0! 59,0 :rna 5Vi a1:>016 :n1 561 ; att 157 1 Bt l !J3-l a11'i s~,> aoJ 3!10 BHJ543 :aoau29ao7;i911a1w~o21 l{J(l,01 51.5i 
Yereinigte 8taaten 

1 19,0 toll 220 1 tO .-,1;0 la0·600 : 12Ci f:ll4 117 fül 1 tB UJ2 14:> i90 lil6 4011 1()0 l)(l(js tH-1612 1 :J;)f 541 1 ,--i 
U c br.N ordamerika l 12!1 U()O 1 2,; l)Qq 

[~natl:i ;j 1 .·, 1 
' :_ 1.:)1 

1 ~iidamerika . . ' 

1 \ • ! 
1 , Stell . • . . • 22,U 1 til ouo lt;) 11()(1 1 t.) () () lt;) 01 0 1 t;) 000 1 t;) 000 1 t;) 000 1 t;) 000 1 t:JO t IUIJ 21,0 

Afrika . . . 1 

1 1 Äm1tralien . 1 ' 1 1 

i Welt ausser . I ta 1 .:.!211 U;)5li0 2;)Ö(jÜ(I till 914 1 Europa . 41 
Hanze Welt. . , 1011 :>64 735 ii60 ri76 :>rn 161 ö7-11m 
In Deutschland 

88 31j~ r !lt • 132 rl. prenss. Staat 8485!1 R9 5511 
(Schluss folgt.) 

l~ 
0 
c;i 
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Die Gold1n·odnction der Yereinigten Staaten, Anstralasiens und Afrikas. 
Von .Jos. M . ..\rnulpb Fuchs, 

Gold11roductlon der Yereinigtt>11 Staaten in den letzten 
-U Jahren (1851, 1861, 1871, 1881, 1891) 1 in Dollars und 
Kilogramm-!. Die nachfolgenden Ziffern sind den Reports des 
Münzdirecturs der Vereinigten Staaten entnommen. Dieselben 
sind natürlich fiir dieses Productionsland als irnthentische anzu
sehen und daher auch unverändert in die Publicationen So et b e er·~. 
soweit dieselben eben reichen (l889), übergegangen. Die Summen
zift'el'n für 1851. 1861, 1871, 1881. sowie clie detail\irten An
gaben für das Jahr 1891 finden sich in dem jüngsten Berichte 
des nordamerikanischen Münzdirectors für das abgelaufene Fiscal
jahr 1. Jnli 1891 bis 30. Juni 1892 (pag. :)1. 163, 166, 167). 
Zur Vervollkommnung des Bildes von der Goldproduction der 
l:nited Staates in den leb:ten e i 1 f Jahren 1881 bis 1891 haben 
wir die st.atistischen Ausweise für die Jahre 1884 und 1889 

eingeschoben und fül' den ganzen Zeitraum eine Dar~tellung vun 
del' Vertheilung der Production auf die einzelnen Staaten und 
Territorien der Union gegeben. Aus derselben geht hervor, dass 
zwar ein gewis<er Wechsel in den Erträgnissen der einzelnen 
llistricte - wie naturgemäss - stattfindet, im Grossen und 
Ganzen jedoch in den letzten zehn Jahm1 seit 1881, im Gegen
satze zu' dem starKen Rückgange rnn 18:'>1 ab , eine gewisse 
Dauerhaftigkeit und Stab i 1 i t ä t in der Goldproduction der 
Vereinigten Staaten nicht zu verkennen ist. - Der andauernde 
Hückgang der Production Californiens erklärt sich aus den noch 
immer schwebenden Streitigkeiten zwi~chen den ßergbautreiben
den und den Gmndbesitzern . welch letztere gegen den land-

1 verwüstenden hydl'aulischen Betrieb lebhaftest protestiren. 

G o 1 d p r o d u c t i o n <l er V er ein i g t e n S t a a t e n (1_8 8 l b i s 18 9 1). 

S = Dollar, 1 kg Gold = $ G64,6. 

Staaten und Territorien 

Alaska 
Arizona 
California 
Colomdo. 
i:lüd-l>akot.a 

1851: i'i1000 000 ::.; l;eurgia 
=- 8:!, 737 ky Idahu . 

1861: -13 000 000 s Michigan 
= ti-1,701 kg Montana . 

1871: -13 äOO 000 :i; Nevada 
= (i5,J-i'l:J lry Neu-Mexiko 

Nor<l-Carolina . 
Maximum: Ül'egon 

1853 : (iä 000 000 s Süd-Carolina 
Utah 

Minimum: Virginia . 
1883 : äO 000 0110 s Washington 

Wyoming 
.Andere Territorien 

Summe. 

1 in Kilogramm. 

Goldprodnction Australaslens (Australien, 'l'asmanien 
und Neuseeland) In den letzten 40 Jahren (1 >-l5~, 1861, 
1871, 1881, 1891), Während die Entdeckung der californischen 
Goldfelder in das .Jahr 1 fW3 fällt, wurde der Goldreichthum 
Australiens 1850 und 185l erschlossen. Der st.arke Aufschwung 
der australischen Goldprorluct.ion beginnt im JalK"e 1852. Die• 
nachfolgende Tabelle, welche die 40jährige Entwicklung derselben 
veranschaulichen soll , zeigt deutlich, wie wenig dauerl1aft und 
gleichmässig die Goldgewinnung in den einzelnen Gebieten Austral
asiens war. Die .Ausbeute de~ ehemaligen Hauptproduct.ionslandes 
Victoria ist seit.1852 auf ein Vie11heil J1erabgesunken. Der gegen
wärtige Ertrag von Neu-Süd-Wales beläuft sich auf wenige!' als' :. der 
einstiglln Höhe. Neue Gebiete, zuerst Nen-Seelanrl, dann Qnet>nsland 
mussten in die entstandene Lücke einspringen. In beiden Gehieten 
aber ha.t beute die Production ihren höchsten Stand schon über
schritten. Allmählich treten Tasmanien, Siid- und \'Or wenigen 
Jahren auch West-Australien in die Lieferung des gelben ~fotalles 
ein. Aber ihr<~ Erträgnisse sind bisher noch zu gering, um dt•n 
st.arken Ausfall in deu Hanptproductionsgebieten ausgleichen zu 
können. Nichtsdestoweniger kann erfrenlicherwcisr bemerkt werden, 
dass auch die Gesammtausbeute Australasiens in den letzten 
10 Jahren eine!' gewissen CTlcichnüissiµ:keit nicht enthehrt. Sie 

1881 188.t 188!) 18!11 

D o 1 a r s 

.1 L5 000 200 ouo 1 \JOO 000 900 000 
1(160000 930 000 900 oou 975 000 

18 200 ouo 13 GOU 000 13 oou 000 12 600 000 
3 300 uou 4 2500uu 3 500 000 4 600000 
4 ouooou 3 300000 2 900 000 3 550 000 

125 000 137 000 s. letzteRnbrik 80000 
1700000 1250 000 2 000 000 1680000 

- - - 75 uou 
~ 330 000 2 170 000 3 500 ouo 2 890 oou 
2 250 UUll :3 500 000 3 000 uoo 2 050 000 

185 oou 300 000 1 ooouoo 905 ooo 
115 000 157 000 s. letzteRubrik 95 000 

1100 000 ü60 000 1200 000 1640000 
35 oou 57 000 

\ siehe letzte 

125 uoo 
145 000 120 1100 650000 

10001 ~ uoo s. letzte Rubrik 
120 000 85 000 

J 
Rubrik 

335 000 
5 000 

1 
6 0011 s. IetzteRubrik 

5 000 76 000 1067 uou 25 000 
i.1-t 700 000 

1 
30 800 000 32 ~167 00) 33175 000 

abgerund. vom 

1 

Münzdirect. a. 
il:! 800 000 

:1:!, 21 :! .t.ti,::U-l- .t.!l,3ä:l -1!1,!ll i 

bewegt sich zwischen 40-5U OUU kg. Neu-::;üd-Wales und Neu
Seeland liefern seit 1881 n;äs~ig schwankende, ansehnliche Erträge. 
Queenslands starker Aufschwung in der 2. Hälfte der 90er .Ta.hre, 
hervorgerufen durch die Entdeckung des ~lt. :'llourgan, hielt nicht 
an; allein es liefert noch immer einen ~rossen El'trag. Kur 
Victoria geht dauernd zurück. Es wäre zu wünschen, dass sich 
die Behauptung, dieser Rückgan~ erkläre sich aus allgemciuen 
wirthschaf'tlichen Gründen, durch die Zukunft rechtfertigen werde. 
Die nachfolgenden Ziffern sind clen officiellen :'llittheilungen des 
Dil'ectors der kg!. Münze \'On Melbourne, (;eorge Anderson. 
entnommen. Sie finden sich auch in den Reports der nord
amerikanischen ~lönzdirectoren. Eine grössere Zusammenstellung 
der statistischen Daten über die australis,·he Goldproduction (his 
188+) ist in S uetbee1"s „Materialien zur Erläutel'ung und ße
urtheilung der "'irthschaftlichen Eilelmetal\verh;iltnisse und de!' 
Währungsfrage", Berlin 1886, enthalten. In der nachfolgenden 
Tabelle bedeuten die Unzen nicht Feingold, sondern Brutto
gewicht. Bei der l"mrechnung in Kilogramm fein ist also nicht 
ohneweiters die Gleichung l o;; = 31,l g anzuwenden, sondern es 
sind früher Abzüge zu machen. welche nach der :Satur des 
Rohgoldes verschieden sind. Im Allg;emcinrn wircl clrr dnrch
sC"hnitt.liehe Feingehalt mit !)'i 0

. 0 Ycranschlagt , ausscrdem sind 
~·:' 
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2 1/" bis 3°,'0 Verlnst beim Umschmelzen und Affiniren anzn-1 Die Angaben in Kilogrammen rühren 11benfalls vun G. An u er-
setzen, so dass im Ganzen ungefähr 8°/0 vom Bruttogewicht in so n her. 
A hzng zu bringen sind , um den Betrag Feingold zn erhalten. 

Goldproduction Australasiens 185~ his L8!Jl 
in Unzen Rohgold. 

Productionsgebietc 1 1852 

818 751 

181i1 

465 685 
194 031 
50000 

um 

323 ti09 
730 029 
180 uuo 

1881 

149 627 
270 561 
270 !J45 

1884 1 . 188!J 1 

107 19!.J 
229 946 
30'i' 804. 

112 948 
~03 211 
740 20!.J 
120 oou 

18!11 

153 335 
251 !)!)6 
561641 

Neu-Süd-Wales . 
Neu-Seeland 
l-1,ueensland 
Süd-Australien . 
Tasmanien 
Victoria • 
West-Australien 

- - 6005 
16 975 
56 693 

833 378 

21454 
42 339 

778 61R 
33 050 

614 83!.J 
15 49;1 

28700 
48 76!.J 

576 399 1 

30 311 
2 286 535 2 U35 173 1368 942 

::-iumme. . 13 105 286 I~ 744 889 12 608 585 l l 598 119 1 L 4147 3ti0 11 83!) 7511 ll 651 lril 
In Kilogramm Feingold circa . 1 88 5B2 1 78 257 1 7-1 :171 1 .1-5 56.t 1 42 558 1 4!1 78-t 1 4 7 ':!.t:> 

Goldproduction in Süd-Afrika seit 1887. Die Entdeckung 
1ler Witwatersrand-Goldfelder in Transvaal fällt in das Jahr 1886. 
::-iie hatten einen enormen „rush" zur Folge. Johannesburg, das 
im Centrum von Witwatersrand liegt, wurde gegründet und Actien· 
gesellschaften wuchsen zu Hunderten aus der Erde. - Die Gold
production ganz Afrikas hatte bis dahin kaum mehr als 1500 bis 
2000 kg jährlich betragen. Wie rasch die Z itrern seither anwuchsen, 
zeigt die nachfolgende Tabelle. Zur Vergleichung sind dieselben 
nach mehreren Quellen wiedergegeben. - Die Aufstellungen 
So et b e e r's und des Münzdirectors der Vereinigten Staaten 
sind vorsichtiger, als tlie uer Fachzeitschriften. - Das Gold 
liegt in Witwatcrsrand in Conglomcrat-Reefs oder "Banket~", 
deren geologischer Charakter noch nicht völlig aufgeklärt ist. 
Doch scheint es eher unter dem Typus „t~uarzgold", als unter 
den Typus "Alluvialgold"' zu fallen. Diese Conglomeratlagen ver
halten sich nämlich ganz wie Gänge. Sie liegen in festem Gestein. 
(YergL S u c s a, Zukunft d. Silbers, S. 42 ff. u. 221 , Anm. 30.) 

lioltlproduction in Witwatersrand (Transvaal-Republik) 
in Unzen. 

. -r Nach dem Journal Nach ti Jf e i ni in 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

Jliach 'l'he Econo- des Mines und the seinem Aufsatze: 
· t 14 M · Stantlard Diggers "Die Goldfelder 

mis \', ·' ai, News, vergl. Oest. Südafrikas" in Tü-
15. Oct. 1892 und Zeitschr. f. B.- u. binger Zeitschr. f. 
14. Jänner 18!:13. Hiittenw., Nr. 7 d. ges. Staatswiss. 

und l:l, 189:1. 1891. 3. Heft. 

23156 34897 
208 121 230 917 
369 558 ;3132 3li4 279 733 
494 817 4!J4 810 494 801 
729 239 728 233 

1210 864 1210 865 
Summe' 3 035 755 (circa 94 512 kg). 

Gold11roduction .Afrikas (S ü tl - A fr i k a und Guinea) 
in Kilogramm (Feingold). 

Nach So et b e e r Nach dem amerik. M ünzdirector 
1886 2 200 
1887 2 900 
1888 6 800 6 771 
188!) 12 200 12 920 
1800 M~7 

·~ 21~6 
1888 bis 18!11 8umme 55 934 J.,g, 

Notizen. 
Siebeubllrgcr Steinsalz. a) vou Thortla: die sandigen 

Beimengungen wurden entfernt; b) von Vizokna: grau, mit wenig 
Erde verunreinigt. 

Na 
Cl 
Fe 
Ca 
so~ 
Mg 
H.,O 
Rückstand 

a) b) 
39,362 39,356 
60,592 60,57:.! 
0,012 0,005 
0,008 U,013 
0,007 0,017 
0,005 0,007 
0,015 0,024 
0,056 U,065 

100,U57 100,059 
Dichte . 2,205 2,186. 

(J. Loczka in Naturw.Ber. aus Ungarn, Bd. 8, S. 99-112.) N. 
nas Gies!len det• Ingots. 'lei dieser Arbeit wird bekannt

lich die Form mit dem weiteren Ende nach unten gekehrt auf
gestellt, nach erfolgtem Gusse vom lngnt ahgcstreift, der letztere 
gehoben und 1lann die Form wieder an ihren Ort zurückgebracht, 
welcher Vorgang einen für schwunghaften Betrieb sehr merklichen 
Zeitverlust mit sich bringt. R i l_e y stellt daher die Formen 11 m
g e k c h r t auf, so dass das weitere Ende sich oben befindet; der 
Ingot wird 1lirect herausgehoben und tlic Form verbleibt stets 
auf ihrem Platze. Diese Manipulation ist wesentlich einfacher 
untl hat auch den Vortheil, dass das ob e r c Ende des Ingot, 
in welchem sich die Gussblasen sammeln, das dickere ist, daher 
durch das folgende Hämmern oder Walzen am kräftigsten zusammen
gedrückt und wieder compacter gemacht wird. Eine Schwierig
keit bildet dabei das Anfassen der Ingots behufä deren Hebung ; 
verwendet man dazu einen in das flüssige Metall eingelassenen 
Ring oder Haken, so muss man mit dem Aufziehen durch längere 
Zeit warten, bis der Ingot so weit erstarrt ist, dass das Hebezeug 
nicht ausreisst. Folgende Methode hat sich dagegen nach einigen 
Versnehen bewährt. Die Form enthält 2 beim Goss derselben an 
der Innenseite gebildete Rinnen, welche, während das Metall in 
die Form einläuft, durch entsprechend construirte Beilagen aus
gefüllt werden. Nach Festwerden des Ingot zieht man diese Bei
lagen heraus und schiebt an deren Stelle die Backen einer Zange, 
welche zum Anfassen und Heben des Ingot dient. (lron 1893, 
Nr. 1050, S. 161.) H. 

Härtebestimmung von Stahl. D. R. P. Nr. 67 278 von 
C. A. Ca spe r s so n in Forsbacka (Schweden). An das Normal· 
stück und die Probirstücke wird je ein Thermometer mit Härte· 
scala gelegt nnd durch sämmtliche Stücke solange ein schwacher elek
trischer Strom geführt, bis das Thermometer des Normalstückes 
auf dessen Härtegrad sich einstellt, wonach die Härtegrade der 
Probirstücke an deren Thermometern ohne Weiteres abgelesen 
w•~rdcn kiinnen. (D, H. P. Nr. GG73;"i: Zcitsehr. d. Ver. deutsch. 
lnj!., lH93. clll-i.) N. 
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Zlnkproduction Europas uud der Vereinigten Staaten 
int .Jahre 1892 und in den let.zhorhergehenden Jahren. 
Nach der, wie alljährlich, von dem Metallhanse Henry R. M er
to n iu T,ondon für ihre Geschäftsfreunde rnrfass·cn und soeben 
versandten Zusammenstellung betrug die Zinkproduction im 
Jahre 1892 und in den letztvorhergehenden Jahren: 

Uhei11land und Belgien . 
Schlesien . 
Grossbritannicn 
l<'rankreich und Spanien 
Polen 
Oesterreich 

Engl. Tons :i 224U lbs (1016kg) 
1892 1891 18!1U 1889 

143 505 139 695 137 630 134 648 
87 760 87 080 87 475 85 653 
28 590 29 410 29 145 30 806 
18 4ti2 18 360 18 240 16 785 
4 270 3 760 3 62U 3 026 
5 020 6 44U 7 135 6 330 

287 607 ~ 7 45 283 245 277 248 
Vereinigte Staaten 77 650 71 756 59 851 52 919 

Tons. 365 257 356 501 a.43 096 33U ltii 
Mittlerer Zinkpreis ex Schift"l J:' 20 1H ,6 J:' 23 C/H f 23 51 J;' )9 612 London) ' 
Zinkimport in England laut 

der Ausweise des Board of 
Trade . . Tons 52 793 58 48 l 5ti 205 56 842. 

E. 

Grossbritanniens Eisenerzeugung im J nhrt~ 1892. 
Diese betrug nach „Bulletin of the ßritish Trade Associatiou" 
folgende Mengen in Tons, welchen die Zu- oder Abnahme gegen 
1891, mit + und - bezeichnet, beigesetzt ist. 
Roheisen . . . . 6 722 76U ( - 62 l 39 l) 
davon Frischerei- und Giesserei-Roheis~n 3 574 588 (- 263 395) 

„ aus Hämatit erblasenes . 2 727 43\J (- 391551) 
n Spiegeleisen und Ferromangan 154 883 ( + 3 278) 
" basisches Roheisen . . 265 850 ( + 30 277) 

Bessemerstahl, ganze Erzeugung . 1 524 823 (- 143 454) 
Schienen aus Bessemerst.abl . . . 544 40tl (- 128 777) 
Die Production hat daher gegen 1891 hedeutend ahgenorumcn. 
In den Vereinigten Staaten von Nordamerik;i helrng dieselhc 
im Jahre 1892: 9 3m 512 t Roheisen, 4 227 5.J.7 t ßessemerst.ahl 
und 1482082 t Schienen aus diesem Stahl. (Iron l.'-i!l3, Nr. 1052, 
S. 201 und 203.) H. 

Ueber die Beluuulluug rnn Kohlenstoß' unter· st~rkem 
Druck. Von H. Mnissan. Sättigt man Eisen mit Kohle bei 
Temperaturen von 1100 bis 3000'\ so erhält man je nach dtm 
Versuchstemperaturen verschiedene Resultate. Wurde auf 111111 
bis 1200° erhitzt, so entsteht ein Gemi~ch von amorpher Kohlt• 
und Graphit, während bei :-1011(1° ausschliesslich nur Graphit in sehr 
schönen Krystalleu entsteht. Wird das Ei~en l1ci111 Erstarren 
einem hohen Drucke ausgesetzt. so wechseln die Krysta.llisations
verhältnisse vollständig. Zur Ausführung des Versuches verwer
thete Verf. den Druck, der durch die Volnmzunabme des Guss
eisens beim Uebergange aus dem flüssigen in den festen Zustand 
erzeugt wird. Zu diesem Zwecke wurde geschmolzenes Gusseisen 
mit. einer Hülle aus weichem Eisen wie folgt umgeben: Chemisch 
gereinigie Zuckerkohle wurde in einem Cylinder aus weichem 
Eisen, der durch einen Stöpsel aus demselben Metall verschliess
bar war, stark comprimirt, dann 150 bis 200 .'/ weiches Eisen 
im elektrischen Ofen in einigen Minuten geschmolzen, der Cylinder 
mit der Kohle schnell in das 11.üssige Bad eingeführt, der Tiegel 
sofort aus dem Ofen entfernt und in Wasser getaucht. Es bildet 
sich so schnell eine feste Eisenschicht, worauf man, wenn diese 
Kruste dunkle Rothgluth hat, die Masse ans dem Wasser ent· 
fernt und an der Luft erkalten lässt. Der Metallregulus wurde 
in siedender Salzsäure gelöst, wobei 3 Varietäten Kohle hinter
blieben: Graphit in kleiner Menge, wenn die Erkaltung schnell 
erfolgte, eine kastanienbraune Kohle in sehr dünnen Partikelcben 
und eine geringe Menge einer ziemlich dichten Kohle. Zur Iso· 
lirnng der letzteren Varietät wurde wiederholt mit Königswasser, 
dann abwechselnd mit siedender Schwefelsäure und Flusssäure 
behandelt. Der Rückstand wurde hierauf, um alle leichte Kohle 
zu decantiren, in kalte Schwefelsäure vom spec. Gew. 1,8 gebracht. 
Der schwerere Theil enthielt dann nur noch sehr wenig Graphit, 

von dem er durch 6- bis 8-maliges Behandeln mit Kaliumchlorat 
und höchst conc. rauchender Salpetersäure befreit wurde. Nach 
einer letzten Behandlung mit siedender Flusssäure und weiter 
mit siedender Schwefelsäure wurde der Rückstand gewaschen nnd 
getrocknet. Mittelst Bromoform liessen sich ans demselben einig-e 
sehr kleine schwere (spec. Gew. zwischen 3 unrl :J,5) :Fragmente 
abtrennen, welche den Rubin ritzten und beim Erhitzen in Sauer· 
stoff auf 1050° zu Kohlensäure verbrannten. Diese Fragmente 
sind theils schwarz, theils durchsichtig. Die Yerhrennung im 
Sauerstoffstrome ergah KohlP,osäore; hiebei binterhlieb eine 
ockerfarbige Asche, welche oft noch die Form des kleinen 
Krystalls hatte und völlig identisch war mit der Asche, welchH 
Verf. bei der Verbrennung zahlreicher Proben schwarzer nllll 
auch durchsichtiger unreiner Diamanten erhalten hat. In ähnlicher 
\V eise wurden auch mittelst Silbers, das sich bekanntlich bei der 
Erstarrung ebenfalls beträchtlich ausdehnt, Diamanten erhalten. 
Bei seiner Schmelztemperatur löst das Silber nur Spuren Kohlen
stoff; wird es :Lber im elektrischen Ofen in Berührung mit Zucker
kohle zum vollen Kochen gebracht und dauu plötzlich durch 
Wasser abgekühlt, so· bildet sich eine äussere feste Silberschicht. 
wodurch der innere flüssige Kern beim Erkalten einem hoben 
Drucke ausgesetzt wird. Man löst sodaan in siedender Salpeter
säure und verfährt wie angP,geben, wobei eine etwas grössere 
Ausbeute von schwarzen Diamanten resultirt. Das spec. Gewid1t 
derselben schwankt zwischen 2,5 bis 3,5. Dieser Versuch ist sehr 
interessant, da er die Existenz einer Reihe von Carbonados zeigt, 
deren spec. Gewicht von rlem des. Graphits (2) bis 3 wächst. Von 
den vielen Versuchen des Yerf.'s haben nur dnige zu sehr 
kleinen durchsichtigen Kryst.allen geführt , welche alle Eigen
!!chaften des Diamanten zeigen, während in allen Fällen, sei es 
mittelst Eisens oder Silbers, die Kuhle· Varietät ·von annähernd 
dem spec. li-ew. 3 erhalten wurde, welch1.1 Rubinen ritzt, im 
Sauerstoff" verbrennlich ist. Diese Varietät ist identisch mit dem 
Carbonado oder schwarzen Dhmant. (Compt. rend. 1893 , l l(j, 
218; Cbem.·Ztg. 1893, Rep. S. 233.) 

Tetradymit von Zsnpko und l'On Rezbanya. Derselbe 
hest~ht nach .J. Loczka (Naturw. Berichte aus Ungarn, lld. 8, 
S. 99 bis 112) aus: 

Zsupkö Rezbanya 
ßi 59,77 57,42 
Tc 34,75 35,69 
s 4,18 ,!,(){) 
Fe Spur 0,19 
Cu 0,03 
Unlöslich 2,04 

98,86 99,37 
Dichte . 7,581 7,022. 

ßeiden .\nalysen ent.•pricbt die Formel: 2 Bi, 'l'ca. Hi, S,. K. 

Literatur. 
1Jie Kohlenvorräthe der europäischen Stanten, ins· 

besondere Deutschlands und deren Erschöpfung vun H. 
Nasse, Geb. Bergrath etc. Berlin 1893. Pntkamruer et 
Mühl brecht. ( 48 Seiten gr. 8° nebst einem statistischen Anhange.) 
Preis 1 Mark. 

Der durch seine vielseitigen literarischen Arbeiten rühmlichst 
bekannte Verfasser behandelt in dem vorliegenden Büchlein ein 
für den Nationalökonomen. den Techniker, wie den Staatspolitiker 
gleich wichtiges Thema., das bis nun bloss in vereinzelnten Arbeiten. 
welche zumeist nur tiie Verhältnisse bestimmter Länder berück
sichtigten, einige Betrachtung gefunden hat, dem aber im All
gemeinen - mit Unrecht - wenig Bedeutung beigelegt wurde. 
In den uns bekannten Publicationen begegnen wir zudem den 
verschiedensten Anschauungen; es werden Berechnungen gemacht 
und Calcüle angestellt, die äusserst wenig übereinstimmen und 
denen sich dann , je nach dem vertretenen Standpunkte , bald 
pessimistische, bald wieder Zuversicht erweckende und herubi
gende Argumentationen anschlie3sen. 

Die Frage des allmählichen Verschwindeus der Kohlenvor· 
rä.the der einzelnen Länder hat entschieden ihre grosse Bedeutung ; 
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in erster Linie eine ßedentung für die Kohlen producirenden 
Staaten seihst, welche sozusagen ihre Existenzbedingungen, 
zunächst ihre selbstständige Erhaltung und Entwicklung, bedroht 
sehen. Die Zeit, zu welcher uns die Sache ernstlich bescl1äftigen 
wird, ist allerdings verhältnissmässig noch weit.: gewiss aber nicht 
so weit - dies gilt in~besondere für einige Productionscentren -, 
dass wir uns dariiber leichterdings hinwegsetzen und uns mit 
der Argumentation \'ertrösten könnten : "Warum sollen wir uns 
schon jetzt die KijpfP. unserer ~echkommen zerbrechen"! kommt 
Zeit, kommt narh. his dahin werden uns längst andere llrenn· 
materialien zur V crfügung stehen" u. dgl. 

Die Kohle beherrscht heute alle unsere wirthschaftlichen 
Verhältnisse und wird rlies" Herrsclmft solange belmlten, his uns 
nicht glcichwerthige, gleich gün~tig zu beschaffende Ersatzmittel 
zu Gebote stehen werden. :\[an spricht und schreibt hent.e allerdings 
schon \"iel von der "neuen Aera" der Elektricität, der Natur
kräfte etc., die dem Dampf und somit auch der Kohle den Garaus 
machen sollen. Es hut aber noch seine Wege. bis diese neue Acra 
wirklich anbrechen wird, wie dies Professor A. Ried 1 er im 
Heptember vorigen Jahres auf dem deutschPn Bergmannstage in 
Breslau so treffend geschildert hat. Wir haben darum alle Ur
sache, die Kohle, diesen Lebensnerv alles industriellen Betriebes, 
zu Hchonen unrl dnmit haushälterisch umzugehen. Dies läge im 
Interesse der Stllaten, welche berufen wären. alle dahin zielenden 
Bestrebungen zu unterstützen 11n<l den Kohlenbergbau durch wohl· 
wollende staatliche Gesetzgebung zu schützen. Es sind in dieser 
Richtung bereits lllahnrufc zu verzeichnen -- erwähnt sei die 
Broschüre von Festen bcrg-Packisch: Entwicklung und Lnge 
des deutschen Bergbaues, Breslau, 1890 -, welche eine (nach 
11nserer Ansicht allerdings nicht zum Ziele führende) Vers ta a t-
1 ich un g aller Kohlcnberghaue anrP.gen und eine wirth
S<"haftlichc Gebahrung und Schonung der Kohlenvorräthe anstreben. 

Bezeichnend ist es, dass diese Fragen gerade jene Staaten, 
welche verhältnissmässig an Kohlen arm sind, wenig interessiren 
und dass speciell England, dieser kohlenreichstc und productivstP. 
Staat Europns, dessen Knhlenvnrräthc nahe doppelt ~o gross als 
jene Deutschlands und r.wiilfmal so gross als jene f lest.erreichs 
veranschlagt werden, die volkswirthschaftliche Bcclcutung des 
Kohlenhergbaues voll anerkannte und sich früher als alle andcrrn 
J,ändcr mit der Frage <ler Nachhaltigkei1 der Steinkohlen
förderung beschäftigte. 

R. Nasse versucht es in seiner Broschüre, die gewim1lmr<·n 
Kohlenvorräthe - vorzugsweise jene der curopäischcu Länder-· 
nach Jem dermal hckanntcn statistisch•m Materiale zusammen
zustellen. Diese Zusamme11Htellung ist. wie der Autnr <les Niiherc11 
erläutert, einigcrmaassen ~chwierig, da so viele daran!' llezng 
habende Momente (Lag<·rungsverbiilt uisse, die A ustlchnuug und 
das Vorkommen <lcr Fiiitze ühcrhauvt, Jie nach den jeweilig 
sich gestaltenden A bsnb:Yerhiiltni~sen wechselnde Grenze der 
Abbauwürdigkeit und noch viele andere die Gewinnung er
schwerende oder erloichtermle Einflüsse u. dgl.) zum grosse11 
Theile unbekannt Hind. Man kann daher nur \'Oll anniihcrndcn 
Ermittlungen sprechen, die aber immerhin besonderen Werth he
sitzen. 

Die relativ verliisslichsten Daten kijnnen selhstvcrsliindlich 
bei älter umgehenden bereits völlig aufgescl1lossenen, minder ver
lässliche bei erst in der Entwicklung begriffenen ßergh:tucn 
gewonnen werden. Bei der Berechnung der gewinnbaren Kllhlen
vorräthe wurde im Allgemeinen eine Abbautiefe bi~ 1200 111 unrl 
die Grenze der abbauwürdigen Müchtigkeit der Flötze - je nach 
den örtlichen Verhältnis~en - mit 0,4 bis l.U 111 und selbst 
darüber angenommen. 

Es wurde ancb das BraunkohlenvorkomnH·n beriick~ichtigt 
und nach dem durchschnittlichen Heizwerthc: l 1 =c 0,6 t ~tein
kohlen angenommen. 

Uns scheint es, dass die vom Verfasser angegebenen Kohlcn
vorräthe einigermaassen hoch gegriffen siud. So wird z. B. der 
Kohlcuvorrath des dermal bekannten Ruhrkohlenheckens mit 
i:IO Milliarden 'l'onnen bereclrnet, jedoch mit Rücksicht auf die 
vermeintliche Ausdehnung des Revieres im Norden und Osten 
mit 50 Milliarden veranschlagt. Das Gleiche dürfte bei Oesterreich-
1:ngarn zutreffen, wo die nicht ermittelten Ynrrät.hc in der 

Mitte zwischen denen Frankreichs und Belgiens, im Verhältnis· 
der dermaligen Förderung mit 17 Milliarden Tonnen - die 
auch nur mit Rücksicht auf das bedeutende Braunkohleuvor 
kommen in Oesterreich-Ungarn - angenommen werden. Die gewinn· 
baren Kohlenvorräthe in dem wichtigsten Steinkohlenreviere 
Oesterreichs - jenem von Ostrau-Karwin - dürften nach unseren 
Ermittlungen nicht viel über eine Milliarde Tonnen betragen, 
welcher Vorrath bei der progressiven Steigerung der Förderu~g 
der letzten .Jahrzehnte in weniger als 200 JahrP-n erschöpft sein 
wird. Im .Tnhre 1892 betrug die Fiirderung daselbst 4,,,"" Millionen 
Tonnen. 

Die Steinknhlenvorrät ]JP, Deutsehlands ermittelt R. Nass c 
wie folgt: 
l m Rnhrkol1lenhecken 50,11 lllilliardcn Tonnen 
" Saar " 10, 1 " Aachener [," 

" " Obcrschlesischcn J5,0 

Niederschlesischcn 1,11 " " K iinigreich Sachsen . 0. 1 " u. in anderen deutschen Becken 0, 1 " 

In 8umma 109,0 llilliarden Tonnen 
Hiezu Braunkohlen al~ Steinkohlen 

berechnet. 
In Summa 

Die Kohlenvorrilthc Englands betragen : 

" 
~'rankreichs 

" Oestcrrcich-Ungarns • 
Belgiens " 

Mithin die Gesammtvorräthe in 

;1, 11 Milliarden Tonnml 
112,0 Milliarden 'fonncn 
198,0 n 

" 18,0 

17,11 n 
15,„ 

deu europäischen Staaten ;jß0,11 ::llilliard<Jn Tonnen 
Grüsser als die Kohlenvorräthc llitteleurnpas sind jene Nord· 

a111erika~. die mit 684 Milliarden Tonnen Yeranschlagt wurden. 
Nach dem Durchschnitte cler Jahre 1E89, 1890 und 18Ql 

ergiht sich die uermaligc jährliche Kohlenförderung nachstehend : 

1 n llcutsdiland /Steinkohlen 70,an:. lllillioncn Tonnen 
1 Braunkohlen') 11 q.1" 

fStcinkohlen :!:i, 11 ! 0 

[ßraunkohltm ') o,,." In Frankr„ich 

In OeHterreich-l "ng11rn /Steinkoh!tm 9•11 '" 
lßrau,kohlcn') 10,,,„ 

ln Belgien 
In England 
ln Husslnnd 

(europ. u. aHiat.) · 
In Spanien 

8chwrdcn, Italien· 

Steinkohlen 20,0" 1 
Steinkohlen 184,„„ 
1Steinkohlcn 
(Braunkohlen') li,"" 

}steink;ihlen . 

,. 
" 

n 

~~.,.-~~.,..-~~--,,,..--~ 

In Summa ;1:rn„„ :\Iillionen Tonnen 
Hie Steinkohlenförderung der Vereinigten Staaten ist in 

rapidem Aufschwunge begriffen 1111d betrug: 
im .lnhrc 1870 ;13'""" Millionen Tonnen 

1880 . 71,.„„ " 
" " 1890 hereit,; . U2,„11, „ " 

hat ~ich sonach innerhalb 20 J11breu auf das Vierfache vermehrt. 
lfan kann nun annehmen, dass im Allgemeinen die Kohlen

fiirderung in den nächsten .fahren noch gesteigert wird , welche 
Steigerung jfldoch glcichmässig auf die einzelnen Länder und 
Becken nicht verthoilt werden kann. 

So viel kaun daraus ersehen werden, dass während die 
Nachlmltigkeit der Kohlcnproduction in den einzelnen Becken 
noch auf mehrere Jahrhunderte gesichert ist, andere Becken die 
Kohle viel früher Yerlieren werden, und zu diesen gehört auch 
Oesterrcich-Ungarn. So ergab sich beispielsweise der Kohlenvor· 
rath des Königreiches Sachsen mit 11. 1 Milliarden Tonnen. Die 
Förderung im .fahre 1891 betrug 4,au; Millionen Tonnen. Der 
Vorrath würde daher auf kaum 100 Jahre 1·cichen, auch wenn 
keiue Protluctionssteigorung eintreten würde. 

Wir können die Broschüre R. Nasse's jedem Fachmanne 
zum niiheren Studium wärmstens empfehlen. J. Mayer. 

') Als St.dnkohlcn mit U,li \"cranscl1lagt. 
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Zur Entwicklung der mollerncn Sprengtechnik in llen Bergwerken Oestern~iehs. 

Von Director E. Makuc. 

Es ist soeben ein Vierteljahrhundert rnrgangen, ~eit 
No b e 1'8 'frinitroglyeerin mit sehr bescheidenen AnHiitzen 
in der Sprengtechnik auftrat, um in wenigen .Jahren das 
ganze Sprengwesen 11mz11s11lrzen uncl die Welt zu erobern. 
Im Bergwerksbetriebe Oesterrcich-Ungarns kam das neue 
Explosiv zuerst beim Kremnitzer Bergbauc zu Anfang des 
Jahres 1870 zur Anwendung. 

Da die Geschichte dic~er ersten Anwendung einiges 
Interesse erwecken dürfte, will ich den :-;achvcrhalt 
auch schon darum mitthcilen . weil es wahfächeinlich 
ist, dass amuier mir keiner d~r Betheilig·ten mehr am 
Leben ist. Als kiinigl. nngarisehor Schichtenmeister in 
Rremnitz erhielt ich vom Oberstkammergrafonamte in 
Sehemnitz die nachgesuchte Erlaubniss, mich an dem 
Baue der Eisenbahnlinie Salgo-'l'arjan-Ruttka :bei Kremnitz 
betheiligen zu dllrfcn. Meine Operationen bezogen sieh 
auf den sogenannten Sohlergrunder · Tunnel bei Krem
nitz. War das Gestein trocken, so schlugen zwiilf 
Mineure wöchentlich 7 m im Hiehtstollcn bei 2,2 'III Hiihe 
Und Breite im grauen Trachyte aus; bei nassem Orte 
konnten .aber selbst die besten Piemontesen· kaum 3 m 
in der Woche leisten . .Man rieth mir, einen Versuch mit 
Dynamit zu wagen, das gerade im nassen Gesteine, wo 
das Sprengpulver nahezu wirkungslos ist, sieh bewiihrt 
habe. Es wurden sofort 100 l,'.fJ, damals :"t 2 II 40 kr, hei 
ltlahler & Eschen baeher in Wien bestellt. Alle 
l'ollkommen unerfahren , mussten wir die Zumuthungen, 
die man dem Dynamite stellen dllrfe, erst selbst erproben. 
Es wurde beschlossen , mit dem schwersten Falle zu 

beginnen und solange immer leichtere \' orgaben 1111 

machen, bis die günstigste J nanspruchnahmc sich einstellt. 
Demzufolge liessen wir tlas erste Bohrloch horizontal in 
die J\litte des Stollens 1 ut tief treiben 1111d mit 1 leg Dynamit 
laden. 

Bei Sprengpnlver wiirc absolut keine Wirkung ein
getreten und auch jetzt war an den Gesichtern des 
tinternchmcr", der Ingenieure und Arbeiter nur Skepti
cismus zu lesen. Schon die gewallige IJetonat.ion aber 
verkllnclctc uns den <1randseig11eur unter den :-;preng
stoffen nnd setzte umi in Erstaunen, noch mehr aber 
das \V und er vor Ort. Vom Bohrloche fanclen wir nur 
30 cm ilbrig, 70 cm waren sammt dem <1estein heraus
gerissen ! Die Kunde von dem Ereignisse verbreitete 
sich blitzschnell auf der ganzen Strecke; ich wurde 
von den verschiedensten Losunternehmern, Aecordanten 
und Partiefilhrcrn Tag und Nacht um leihweise Ueber
lassnng von Dynamit angegangen und konnte von der 
ersten Sendung kaum einige Kilogramm filr die Grubo 
noch retten. 

1 n einer Sohlstrasse am tiefen Erbstollen der Ludoviea
Grube wurde nun der erste Vorsueh angestellt. Bevor 
es rnrhindert werden konnte, bohrten die Arbeiter; an 
das Spren~pulver-Augenmaass gewöhnt, das in der bei
gefügten Skizzc mit c d bezeichnete Bohrloch, welchc8 
zu dem beabsichtigten Zwecke darum unbrauchbar war, 
weil es auch mit Schwarzpulver hlltte abgethan 
werden können. lJru eine wirksame Demonstration aber 
hatte es sich gehandelt, weshalb ein neues Bohrloch bei 
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n b so angeordnet ward, dass für jeden Kenner eine 
i-lpreng1mhcr - Wirkung ausgeschlossen erschien. Zur 

Skizze 
des 1. Uynamit·Hohrlocbe~ der Kremnitzer Grube, 

abgegeb1m am 1 (i. Mlirz 1 ~70 
(zugleieh 1lcr erste 1>.\·nnmitf?clnu~s bcin1 Berglmu in 

Üe8terreich-!Jngarn1. 

~prenguni;' fanden sich iiber Einladung ein: der kgl. ung. 
Bergrath und 1-\chemnitzer Bergwesen8referent Franz 
Jt a t h und tlcr K remnitzer kgl. ung. Bergverwalter .Josef 
Longer. 

Die fümyaszati es kohi18zati lapok vom .Jahre 1870 
brachten hicriiber einen Bericht. 1) Das Bohrloch wurde 
zwcimiinniHch 8 7 cm tief gebohrt und mit l l~_q Dynmnit 
geladen. Wir zündeten ohne 8chwefolfaden direct die 
Z!lndschnur an und sprangen in einen nahen Flilgelschlag. 
Die Giistc, welche das Dynamit dort zum ersten Male 
kennen lemtcn, waren !lber die imponirende Detonation 
~ehr erst:rnnt und befanden sich alsbald mit uns im 
Finstern, da die Lurtcrschiitterung alle Lichter vcrliischtc. 
A bcr nebst der Detonation konnte der aufmerksame 
Beobachter ein Oeriiusch \·ernchmen, als ob ein grosser 
Korb scharfkantiger Quarzsteinc gehoben und gesenkt 
wilrrlc. Wirklich war, alR wir Yor Ort kamen, Alles norh 
;tuf demsclhcn Flecke, doch das Beklopfen der ganzen 

Sohlstrasse lies~ keine Gänze finden; es war Alles „laut" 
nicht nur gegen die Brustseite, sondern auch jenseits der
selben , wie die Skizze zeigt. Bis auf 2 m Breite und 
2 m Länge war die Zerberstung des Quarzfelsens nach 
allen Hiehtungen gedrungen. Bergrath Franz Rath 
rief freudig erstaunt: „ Ich erkliire die Befahrung in 
Permanenz, bis die Abraumarbeit die Resultate des 
priichtigcn Rchusses uns vollstilndig zur Kenntniss 
bringt." ;; Mann arbeiteten 2 Stunden an der Ablautnng 
des Ortes. 

Es ergaben sich 5000 k,<J Bruchmasse ; das Dynamit 
hatte demnach das ;,ooofache seines eigenen Gewichtes 
gebrochen. Seither vergingen mehr als 10 Jahre, ohne 
dass viel Yon der Sache in montanistischen Kreisen ge
sprochen oder dariibcr geschrieben wurde; desto eifriger 
wurden aber an vielen Orten Versuche gemacht, Daten 
gesammelt und am 27. November 1882 konnte man der 
Jahresversammlung der 8eetion Klagenfurt des berg- und 
hiittenmlinnischen Vereines filr Steiermark und Kärnten 
umfassende Betriebsresultate von Rleiberg, wohin ich zur 
Leitung des Werkes im .Jahre 1872 berufen wurde, in 
einer vergleichenden 'fabelle zusammengefasst vorlegen. 
Der bezilgliche Vortrag i~t in Nr. 19 dieser Zeitschrift 1882 
erschienen. So hat bei uns der Eisenbahnbau dem Dynamit 
die Bahn gebrochen und die Veranlassung zur EinfUhrung 
desselben heim Bergbau gegeben; heute nach Ablauf wei -
tercr zehn Jahre scheint es mir angemessen, nachdem ich 
an der Wiege des !Jyn:units wohlmeinend gestanden, auch 
sein siegreiches Mannesalter mit zu feiern, indem ich durch 
Ergilnzung der damaligen 'l'abelle mit den Betriebsdaten de!l 
Voi:jahres einerseits den gegenwärtigen Abstand gegen das 
heute wohl iiberall abgetl•ane Sprengpulver, andererseits 
den I•'ortschritt des Dynamits se)b,t festzustellen suche. 

Vergleichende Uebersicht der l3etriebsresultat~ bei Sprengarbeiten mit Sprengpulver, dann mit 
Neudynamit Nr. l aus den Jahren lSSl und 1892. _ 

-

~ r= -· -
~ t.t.l 

Spreng- nnu Leuch tmateri ale 1 

...... ~ ·- "' 
- --- -- -- ---- -- -----

! E :a = ~.() .. 1 
1 Schmie1l-

Summe 
Feltlorle c.ler s ~ -7' -~ Hauer- ~ ... nller Freilohn jj al Rchieht1'n " !" Ziinc.ler 

1 

Kapsel kosten T,anf- nml ~ rn "' ~ Dynamit Oel Stahl Ahzüge ~ ~ ... ";::: 

Stollen8trceken ~~ 
~~ ;:>.. ~ 

E rn ::i. 

~ ----- ------- -- 1 -- -- ------ -· - - .. 

1 
Curreulmder II Zahl kg 1 Stück 1 kg II fl 11 

' 
1 1 

348) 
: 187'!. Spreng-

pulver. 511) 2·1,32 IOS67 ~Rl ,4. 275 !i22,45 Hl2,38 8 !.186,67 
i pro Meter 21,;1 1;s! l.7 : 0,53 1,02 6,68 17.62 
1 Schicht 0047 O,OHI· 0,U2ii 0, 4,R o,:·n 0,8t,7 
' n 

1 ! lHRl. Neu1lyna- 1 

1 mit l 181-1/> 1.6,81 21 :">fi9 i li 701 cl 520 ~4 918 1327,9 i fJ48 93:"i,17 13 5füJ.36 lG 932,38 ' 
' pro Meter ll,8 3,7 l,!J 47 U,73 o,;j 0,52 7,48 9,38 
1 Schicht u,084 1 u,:n 

li 039 1143 60~ 
0,0611 0.025 0, 4,3 0,63 0,78 

1

1892. 
„ 

Ne111lyna- 1 
1 

mit 1 -1127 13,HU :IG :i2l ! 1'181i7 2 :)83 1002 1 36;1,09 ~1887,62 35 057,85 
pro Meter 8,K4 ! .1,3G t,4GI :15 0,62 O,c3tl 33,3 5,30 8,49 

1 1 

n Schicht 0,11'1 
1 

0,:-IH . 1 4 O,ü7 0,04 o, 3,7 0,60 96 1 

1 
1 

1 1 

') Ueber die in den obernngarischcn llcrghanen mit 1lem 
Dynamilc im .Jahre 1>•70 gewonn••nen Erfahr11ng1m herichtete 
nnHere Zeitschrift in Nr. l l, 1871. - Der erste Bericht iiber die 
Anwendung des Uynamites in einem österreichi~chen Bergbau 

stammt von Caj. Schnableggcr, der in Raibl (Kärnten) Ver
Hnche unrchführta und hierü her in der Zeitschrift des berg- und 
hiittenmännischen Vereines in Kärnten Nr. 4, 1871 publicirte. 

Die Redaction. 
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Die vorstehende Tabelle enthält den ganzen vor
jährigen Streckenbetrieb, kann daher die Gleichmässigkeit 
und Glaubwürdigkeit grosser Zahlen in Anspruch nehmen. 
Wir sehen , dass das Currentmeter Streckenvortrieb mit 
Sprengpulver im Jahre 1873 24 fl ;31 kr, mit Neu· 
dynamit Nr. 1 im Jahre 1881 16 H 81 kr und im Vor
jahre 13 fl 80 kr kostete; man arbeitete daher zur Zeit 
des Schwarzpulvers um 10 fl 51 kr, in der ersten Zeit 
des Neudynamits um 3 fl 1 kr, oder in Procenten 
damals um 76°;'0 , beziehungsweise um 2:~% tbeurer 
als jetzt. 

Zum Ausschlage eines Streckenmeters waren bei 
Sprengpulver im Jahre 1873 noch 21,3, bei Neudynamit 
Nr. 1 im Jahre 1881 11,8, jetzt aber 8,84 Schichten 
erforderlich. 

Pro Mann und Schicht resultirte eine Leistung von 
4 7, 84 und 1 Ul mm. Die Mehrleistung pro Schicht hat 
daher um 66, beziehentlieh um 29 mm zugenommen; d. h. 
wir leisten heute gegen die Zeit des Sprengpulvers das 
2,4fache und gegen Dynamit aus dem Jahre 1881 das 
l,34fache. Zu einem Streckenmeter waren 6,8 ky Spreng
pulver, 3, 7 l.·g, bez. 3,36 7.·g Neudynamit erforderlich. 

Auch aus dem Stahlverbrauche lässt sich der günstige 
Einfluss des Dynamits auf die Förderung der Arbeit 
ermessen; man hat früher 5HO g , jetzt 380 g Rtahl 
pro Streckenmeter verbraucht. Seit 10 Jahren hat daher 
die Fabrikation des Gelatindynamits einen Fortschritt 
gemacht, dem die 1,:34fache Leistung entspricht. 

Die Elemente der Spreng·arbeit ;:ind in Bleiberg 
heute die folgenden : Fiiustelg-ewicht 1, 2 :) !.·y, IlelmHingc 
:35-40 cm, Bohrlochweite 25 mm. 

Fäustelschläge pro Minute -!8, pro ~chicht 10 flOO: 
1 cm Bohrlochtiefe ,-,_,;, 
Bohrloch 2 L 21l. 

Ein guter llüucr bohrt, ladet und sprengt in einer 
9~tiindigen Schicht 5 Bohrliirhcr mit einer durchselrnitt
lichen Tiefe von JO cm. Die Zeiten bei die5cn Arbeiten 
stellen sich wie folgt : 
für das Boliren der ii Löcher :"1 4Bm = H" :l5 min 

9 
w •• Häumen 10 ·~ .. Laden 

·~ " 
[> ,, 25 ,„ 

.. Sprengen .. ., 20 „ 1 " JO 
Abtreiben der J Schüsse 18 - l '' HO 

·~ 
„ 

" ,. 
die Ein- und A usf'ahrt - 1 h JO 

" -
Zusammen g Btunden. 

Dio wirkliche Arbeit am CTestein beträgt daher 5 bis 
höchstens 6 Stunden tiiglich. 

Fnser verehrter Meister in der wissenschaftlichon Be
gründung des Sprengwesens wird nicht iiber.,ehon, dass 
bei uns zum Abtreiben 1 1 

2 Stunden verbr:rnl'ht werden. 
„ller \Yurf ist ein Ccbel, eine Yergendung des Sprong
stoffes, ein Rchon von ferne hiirbares Zeichen einer 
unwissenschaftlichen Handhabung der Sprengarbeit," sagt 
Professor Franz V. n z i h a in der Zeitschrift des Oesterr. 
Ingenieur- und Architekten-Verein~, Heft I, 188fi, mit 
welcher Erinnerung ich ~chlies~e. 

Ein neuer Erfolg des Pötsch ·sehen (lefrierverfahrens heim Elchaehta bteufon. 
Prof. W. Schulz in Aachen bringt in Nr. ~14, 

18~)2 , des „Gliick auf'\ berg- und hiittenm. Zeitung z1; 
Essen, unter obigem Titel einen Aufsatz ilber gelungene 
Schachtabteufen unter schwierigen Verhältnissen mittelst 
des Pötsch'schen Gefrierverfahreni'I im Departement Pas 
de Calais, Frankreich, welcher interessanten Arbeit wir 
auszugsweise Folgendes entnehmen : 

Das genannte Verfahren stand im Schachte Nr. 10 uncl 
in dem 33 1 /~ 111 von diesem entfernten Zwillings;;chachte 
Nr. 101•i 9 der Gruben von Lens im obigen Departement 
in Anwendung und hatte Prof. Sc h u 1 z die Gelegenheit, 
beide Schächte zu befahren und im letzteren Scharhte 
diese Abteufmethode noch in Anwendung zn sehen. Beide 
Schlichte stehen bis rund 4 2 111 Tiefe in sehr wasser
reichem Gebirge an, und zwar folgen von oben zuerst 
wechsellagernd Schichten von Sand und sagdigen, sowie 
mergeligen Thonen, hierauf mächtigere, wechselnde Lagen 
von thoniger, weicher und fester. aber sehr zerklüf
teter und rolliger Kreide, und endlich bei 40 m Tiefe 
eine völlig wasserundurchliissige Thonschichte und unter 
derselben etwas wasserführender, blauer Mergel. 

Im Schachte Nr. 10 ging m:m bis -zum Wasser
spiegel mit Mauerung bei 6,5 m lichtem Durchmesser 
auf 4,2fi 111 nieder, teufte weiter einen gemauerten Eienk
schacht von 5,5 m lichter Weite auf 1~,f> m Tiefe ab, 
von wo nun mit Getriobezimmerung das Abteufen auf 
15, 7 m fortgesetzt wurde. Auf einer hier auftretenden, 
ziemlich festen Bank wurde nun der Keilkranz ftlr die 

gusseiserne Curnlage gologt, welche von hier an lmi 
'1,8 m innerem DurehmeHser bis -1 /11 untor Tage auf
geführt wurdo; diese Iotzton J u1 des ~chachtos wurdon 
gemauert und ruht diese l\Iauor auf dem ober;;tou Ring 
der Cuvelage auf. Nachdem m:m diese gu~stiiserno Cuve
lage vollendot hatte, wurde bis 1 ~) m weiter abgoteuft, 
dieser Sehachttheil in Eichenholzzimmcrung aw;gebaut uncl 
dann weiter mit Getriebezimmerung- niedergegangon. 
Bei 24,i'"i in Teufe ersoff und vorschlilmmtc der Schacht 
in Folge eines .Jochhruches uud beschloHs man von hier 
an das A bteufcn deg ~eh achtes nach dem P iö t s c h 'schon 
Gefrierverfahren fortzusetzen. Zu diesem Zwecko wurden 
die Pumpen herausgezogen und innerhalb der Rchacht
scheibe 8 Bohrlöcher, deren l\Iittclpuukte in ungleichen 
Abstiinden auf einem Kreise von 1 ,9 m Durchmesser 
und ausserhalh der Sch:whtschoibe 20 Bohrliichor nicdor
gestossen. S!immtliche 28 Bohrlöcher wurden 42,5 111 

tief niedergebracht, so da8s sie noch 1 1 f~ m unter der 
wa>sertragenden 'l'hons.:ihichte anstanden. llie Liichcr 
wurden mittelst eines eigenen Verfahrens durch f.;oil
bohren unter N achfiihrung einer Verrohrung abgehohrt, 
welche letztere nach dem Einhäui;-en der Gefricrriihren 
wieder ausgezogen wurden. Als GefriorHiissigkeit wurde 
Chlorcalciumlauge beniitzt und ei1rn Ammoniakkilltoma
schine System 0 s e n b r il c k bildete den Kälteorzeuger. Dio 
Lauge ~·urde mit einor Tomporatur von anfang~ - 7 ° C, 
später -lGo bis -· 17 o C in die Gofrierriihron oingeleitet 
und mit -3° C, bezw. -11,5 bis -14° C wieder in den 

1 * 
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Kälteerzeuger zuriickgepumpt. Die Dauer de,; Gefrierens 
betrug 20;~ Tage, ,icdoch wurde erst nach 227 Tagen 
mit dem Abteufen hegonnen. Die zum Oefriercn zu 
bringenden :-'chicht~n enthielten schätzungsweise ungefähr 
400: 0 \Vas:;er. 

Im Gefrierkiirpcr wurde mit ~prengarLeit abgeteuft: 
eine Sicherung der Schachtstösse war nicht niithig, da 
der Schacht schon bis rund 24 111 Tiefe :rn8gehaut und 
auch eine hinreichend starke Frostmauer zwi,;chen den 
ilussercn (;efrierrühren und den iiusseren Sch:1chtstüssen 
rnrhanden war. Xachdem man mit dem Ausbau de~ 
:-'chaehtes durch ( ;etriehezimmcrung, hölzerne und zum 
Theile auch eiserne ( 'u,·elage. den blauen Merg-el erreicht 
hatte, wurden die inneren Oefrierriihren entfernt und 
rine g-usseiserne Cu,·elage rnn 4.8 111 lichter \r cite in 
:! Absätzen rnn 22,:! 111 und 8, 7 4 111 Hiihe eingebaut. 
Der Fuss eines jeden Ahsatzcs der C'uYelage hesteht aus 
einem gusseisernen Keilkranz, der wieder auf einem 
hölzernen aufruht, und zwar wurde der hölzerne Keilkranz 
des untersten C1n·e!:ll!esatzes hei 42, 7 4 111 Tiefe, also 
circa 0,25 m tiefer \·erlegt. als die Tiefe der Bobrliichcr 
hetrug. Der naum zwischen den CuYelage1 ingen und 
den Stiis~en wurde mit Beton ausgefüllt und durch 
einen eingelegten Holzkranz der Anschluss des unteren 
(;u,·elagesatzes an den oberen bewerkstelligt. Uie Fuge 
zwischen hölzernem Anschlusskranz und Keilkranz wurde 
kalfatert. Der Anschluss des oberen Cuvelagesatze~ mit 
der oberen alten ('u,·clage, YOn welcher die unteren 
3 Hinge ausgebaut worden waren, erfolgte durch einen 
eingepassten Holzkranz. Die Fugen wurden ebenfalls 
kalfatert. 

Die cinzelaen Ringe der neu eingebauten ('11,·clag-e 
sintl :ms je lU ::;egmenten mit inneren Flanschen und 
Yerstärkungsrippen zusammengesetzt. Die Hiihe der 
Ringe i,;t 1,497 m, die de~ An,;chlussringe~ zwischea 
den beiden Cu velagesätzea 0, 7 4 8 m, die Fleischstärke im 
oberen Satze 35 mm, im unteren 40 mm. Die Verbindung 
der Segmente und. Hinge untereiaander erfolgte durch 
Schraubenbolzen, die Dichtung unter Schraubenmutter 
und Kopf mit Scheiben aus Blei uud Eisen, jene zwischen 
den Flanschen aus 3 mm starken Bleieinlagen. 

Nach Herstellung der Cnvelage wurde nun der Schacht 
auf 52,25 m durch graue und blaue Kreidemergel abge
teuft, ohne jedoch das Gebirge vorher aufzuthauen, sondern 
man Iiess die Gefrierlauge in den äusseren Röhren während 
des Abteufens fortgesetzt cireuliren. In den blauen Mergel, 
den man in dieser Tiefe erreichte, wurden nun wieder 
die Keilkränze gelegt und darauf eine Cuvelage bis 
zum Anschlusse an den bei 42. 7 4 m gelegten, hölzernen 
Keilkranz aufgeführt. Bis 52,25 m Tiefe ermittelte man 
beim Abteufen den Wasserzufluss pro Minute mit nur 
0,08 m3, der aus den durchfahrenen Mergeln stammte, 
die Wässer der oberen Schichten waren durchaus abge
schlossen. 

Xachdem man diesen 9,5 m hohen CuYelagesatz 
unter der Frostmauer beendet hatte. wurde der Ge
frierprocess uaterbrochen, das erstarrte Gebirge durch 
Einleiten von Dampf in die Gefrierröhren aufgethaut 

und letztere herausgezogen. Der Schacht erwies sich 
darnach als völlig gelungen und das Wasser der jüngeren 
~chichten abgesperrt. 

Der Schacht wurde dann weiter unter Aufführung 
zweier kilrzerer Cuvelagestiicke und gewöhnlicher Maue
rung auf eine Tiefe von 173 m (Mitte Oetober 1892) 
im ~tcinkohlengebirgc niedergebracht und betrug der 
Wasserzufluss in denselben 0,03 m 3 pro Minute. 

In dem oben erwähnten Schachte Nr. lüh" teufte 
man bis 0.5 111 über den 'Yasserspiegel auf 3,5 m Tiefe 
von Hand ab und führte von hier eine Mauer \'On 6,2 m 
lichter Weite :rnf. Nun begann man gleich mit dem 
Gefrierverfahren weiter niederzugehen und stiess 20 Bohr
löcher rnn 250 und 210111111 Durchmesser ab, deren Mittel
punkte auf einem Kreise \·uu 5, 2 m Durchmesser zu liegen 
kamen. Die einzelnen Bohrlöcher waren 0,85 m rnn 
einander entfernt. Ausser diesen bohrte man in der 
Sehachtscheibe noch 4 Bohrlöcher, winkelrecht über's 
Kreuz in 1,1 m radialer Entfernung vom Mittelpunkte 
des Schachtes. Alle Löcher wurden 42 111 tief nieder
gebracht und ragten 1:5 m in den blauen Mergel hinein, 
i!her welchen die früher angeführte, wassertragende Thon
schichte liegt. Die Verrohrung war jedoch nur bis :34 m 
Teufe nothwendig. Die Gefrierrohre hatten 130 mm1 

die Laugenzufiihruugsrohre 40 11111t \Yeite. Nach dem 
Einhängen dieser beiden Röhren wurde die Verrohrung 
der Bohrlöcher herausgezogen und mit dem Gefrier
processe begonnen. Letzterer dauerte i 5 Tage, während 
das Abbohren der 24 Löcher 54 Tage beanspruchte. 

Bis zu 35 111 Tiefe betrug der Sehachtdurchmesser 
3. 7 111. rnn 35 111 an teufte man mit 4,-l 111 Weite ab. 
Die Sehachtstösse wurden durch eingezogene und unter 
einander durch Bolzen verbundene, hölzerne Jöcher ge
sichert. In 45 Tagen wurde der Schacht bis 41, 7 5 m 
Teufe niedergebracht, also pro Tag eine Auffahrung von 
0,93 m erzielt. In dieser Tiefe wurde der erste Keilkranz 
yon 320 mm Höhe und 250 mm Breite gelegt und auf 
diesen sogleich die aus 6theiligen Hingen bestehende 
gusseiserne Cuvelage von 3,68 111 lichter Weite und 
45 mm 'Vandstä.rke in derselben Weise wie im Schachte 
Xr. 10 aufgebaut. \"(In 35 m Tiefe an wurden dieSchacbt
ulme mit Sprengarbeit unter Anwendung von compri
mirtem Schwarzpulver in St.ufen rnn 1:5 m nachgenommen. 
Im Schachtorte hcrrRchte eine Temperatur von - 4° bis 
- 5° C, in oberen Teufen circa - 7°. Die zufliessende 
Gefrierlauge hatte -:W 0 , die abfliessende -17°. Die 
Ableitung des Pulverdampfes geschah durch eine mit 
der Esse einer Dampfkesselanlage verbundene Wett.er
lutte, die Beleuchtuug des Sehachtortes durch elektrische 
Glühlichter. In jeder 6stttndigen Schicht waren beim 
Einbauen der Cuvelage 8 Mann beschäftigt und in vier 
6stündigen Schichten wurde tä~lieh ungefähr ein Ring ein
gebaut und zwischen diesem nnd dem Froststosse bet-Onirt. 
In grösserer Tiefe des Schachtes, wo eine Erweiterung 
desselben nicht stattfand, wurde der Einbau eines Ringes 
und das Betoniren in 16 Stunden ausgeführt. 

Nach Fertigstellung der Cuvelage im Schachte 
Nr. lObi• soll in diesem Schachte erst noch circa 10 m 
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weiter abgeteuft werden, bevor der Gefrierprocess unter
brochen wird. 

Dem Schlusse der interessanten Abhandlung ist zu 
entnehmen, dass einer nachträglichen Nachricht zufolge 
die Cuvelage des Schachtes Nr. lOL;, nunmehr fertig
gestellt worden und zu ihrem Einbau nur 32 Tage, 
zwei Feiertage eingerechnet, gebraucht wurden, so dass 

die t.ägliche Leistung für die völlige Herstellung des 
Schachtes 0,2 m betrug. 

In den unweit Lens liegenden Feldern der Gruben 
von Dourges wird nun abermals das Abteufen eines 
Schachtes nach dem beschriebenen Verfahren in Angriff 
genommen. 

V. Waltl. 

Statistik des Berg- und Hnttenwesens Yon Frankreich nnd Algerien für 1891. *) 

I. Allgemeines über den Bergbau Frankreichs und Algeriens. 

Frankreich Algerien 

1 
-------- ---·------ -----------

' Anzahl der 
' 

Anzahl der 1 

im Betriebe Werth an den im Betriebe Werth an den~ 
gestan- Production i Gewinnungs- gestan- Produetion Gewinnungs- 1 

(Stein- und Braunkohlen 
Eisenerze ..... 
Blei- und Silbererze} 
Zinkerze 
Schwefelkies . 
Kupfererze 

\ Manganerze . 

l
Antimonerze . 
Bitumen .. 
Schwefel . 
Graphit. . · 
Steinsalz . . 

~ § b i:: Torf . . . . . ...... . ~"' J 
~ ~ .=: ;; Eisenerze aus Tagbauen . . . . . 
..;? ~ ::i:1 e lSeesaJz. und Steinsalz in Algerien 
:z; ..c 

Total /Vorbehaltene .Mineralien . . . 
Nicht vorbehaltene Mineralien 

Summe .... 
Gegen 1890 ± . 

denen Con-
1 cessionen 

289 
63 

Ir 34 l 
5 
2 
8 

11 
22 
2 
1 

29 

') 466 1 

.1 
466 

orten denen Con- orten 
cessiouen 

Frcs Frcs 

26 024 893 344 919 419 
2 905 942 10 224 775 3 12G 999 1128 81G 

25 897 4 731620 !l 555 80884 
56 338 6 427 521 14151 1318 783 

246 827 3 412 u61 
16 8123 3 8u7u 183 585 

15 343 451582 
15 316 667 592 

2öU 626 1694 446 
6 749 1 100 360 

502 lrn 1 

234 
7 712 089 

168 3651 1937 272 
673 344 2 5ö0 645 277 965 2 5016R5 
308 565 1 6 426 797 34 6ti5 726086 

30 050 075 380 349 822 j » 15 149 77;", 2 712 068 
1150274 lU 924 714 312 630 3 227 771 

31200 349 ' 391274 5361 15 462405 5 939 839 
( + 84 OUO) j(+32 144 000) (-61000) (-482 000) 

1
) Nicht inbegri1fen 16 Gruben, in welchen man nur Vorrichtungsbau betrieben, aber nichts producirt hat. 

') Nicht inbegriffen 3 Gruben, in welchen nur Untersuchungsarbeiten ausgeführt wurden. 

Beim gesammten französischen Bergbau waren rund Belegschaften von mindestens 1000 und mehr Arbeitern 
145 500 Arbeiter beschäftigt ( + l 1000) 1), wovon sowohl beim unterirdischen wie obertägigen Betrieb. Die 
131 832, und zwar 117 642 Männer, 3989 Weiber und Anzahl der Bergarbeiter Algeriens betrug 2:300. 
10 201 Kinder unter 16 Jahren, beim Stein nnd Braun- Der Bergwerkszins für Frankreich hat insgesammt 
kohlenbergbau waren. Von den Kohlenarbeitern wurden 4 107 543 Frcs ( + 30/o), jener Algeriens 29 462 Fres 
93 962 bei den eigentlichen Grubenarbeiten und 37 870 (- 36,60fo) betragen. Von der ersteren Summe entfallen 
ober Tags verwendet; von den bei den anderen Bergbauen 3 635821 Frcs ( + 50/o) auf den Kohlenbergban, 
beschäftigten Arbeitern entfielen 9232 auf die unter- 94 934 Frcs auf Eisenerze und 376 788 Fres (- 13,5u/0 ) 

irdischen und 4409 auf die obertägigen Arbei~n. Weiber auf alle anderen Mineralien. 
wurden nur bei den obertägigen Arbeiten verwendet. 
Ausserdem waren ungefllhr 1500 Arbeiter bei den Eisen
erz-Tagbauen Frankreichs beschäftigt. 38 Bergbaue haben ---

*) Nach der vom französischen Ministerium der öffentlichen 
Arbeiten publicirten "Statistique de l'industrie min~rale" etc. 1891. 

') Die in Klammern gesetzten Zahlen beziehen sich auf die 
Zunahme ( +) oder Abnahme (-) gegenüber 1890. 

II. Die französische Stein- und Braunkohlen-Prod.uction 
1891 und 1892. 

Der Gesammtwerth belief sich in 18 91 auf 
344 919 000 Frcs ( + 33,5 Mill.). Die folgende Tabelle 
zeigt die Production nach den Beckengruppen. 

2 
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Anzahl der Production Gegen 1890 Production Gegen 1891 
1892 + oder -aJ S t c i n k o h J e n Concessionen 189! + ocler -im Betriebe t t t t 1891 

VaJcnciennes, Je BouJonnais . . . . . . 
Saint- "f:tienne und Rive-cle-Gicr, Saintc-Fov 

l' Argentii·re. Communay, lc Iloannai~< 
Alais, A ubenas, Je Vigan . . . 
J,e Creusot und Blanzy. Decizc , ~:pinac und 

Aubign_,·-la-Roncr, Bert, Ja Chapclle-
sous-Dun, Sincey . . . . . . . . . . 

Aubin, Carmaux, Rodez, Saint-Pcrdoux . . . 
Commentry uncl Doyct, Saint-t'.loy, l'Aumanee 
Brassac, Champagnac und Bour;;-La~tic, Langeac . 
Grai:-;se~~ac . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ahun, llourganeuf, Cublac, Meymac und Arg-entat 
Le Drac, lfaurieone-Tarentai>e nntl llrian1;on, 

Oisans, ChabJais und Fancigny . . . . . 

33 

44 
21 

15 
:..!I 
13 
12 
6 
7 

58 
2 

12 

13 486 000 - 725 000 

3 82:1 uOO + 236 110ll 
2 i !12 ouo + 1 :n orn 1 

1977 000 + 62 ouu 
1552000 + 99 000 
1119 oou + 4!1 ()(H) 

339 uoo + 25 uou 
249 uoo - 13 000 
205000- 4 0011 

202000 + -HI 000 
HIOOOO- 13 uoo 

9 llUO 

14699858+ 1213858 

3 557 927 - 265 on 
2 082 254 - 1O!l'i4ü 

1!:137895 - 39105 
1311602 - 240 398 
1162 829 + 43829 

334 234- 4 7tiü 
208835- 4U 1G5 
214 381-1 + 9 388 

l\1;2378- 9 622 
208 088 + 18 088 
153 785 - 14 215 168000 + 

25 5U2 UOtl - 89 oou 

Ronchamp . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Le llaine, Bassc-Loir•', Yon\·ant und Chantonnay . 

~~~~~~~~~~~~~--'-~.,.-~~~~~~~~~~..,...-,,........,,,-

Summe (Steinkuhlen) . . . . 2li 06407:1 + 5ti2 07d . 244 
Anzahl der 

Production Gegen 18fl0 Production Gegen 1891 
Concessionen 11'<91 + ocler - 1~9;2 + oder -
im Betriebe t t t t 

1891 
(Uebertrag) Summe (Steinkohlen) . . 244 

l1J B r a u n k o h 1 e n 

Fuveau, Manosque, Ja Cadiere . . . . . . . . . . 21 
Bagnols, Orange, Bane-Rouge, Barjac um! Cclas, Methamis . . 12 
Gouhenans, Norroy . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
)[illau und Tr~vezel, Estavar, Ja Cau1:ette. Sime\'Tols, .Unrat . l:..! 
La Tour-du-Pin, Hanterives, Douvres · 4 

25 502000-

474000 + 
:.!8000 + 
13000 + 
7 000 
1000 

8fl00U 

2li 000 
4 000 
1 ouo 

26 064073 + 562 073 

437 568- 36432 
28294 + :.!94 
10494- 2 50li 
684fi- 155 
1.186 + 586 

Snmme (Braunkohlen) 523 000 + 31 OUO 484 787 - 38213 
ln;;gesamrut . . 

An dieser Kohlenproduction haben sich 1891 
39 Departements betheiligt, rnn welchen 16 mehr als 
100 000 t producirten. Die Minderproduction \'On 725 000 t 
der Steinkohlenbecken Yon Valenciennes et Je Boulonnais 
im Nord und Pas-de-Calais in 1891 ist hauptsächlich 
dem grossen Strike zuzuschreiben. 

Im Jahre 1891 betrug die Anzahl der im Betriebe 
gestandenen 1''örderschächte 359, die der anderweitigen 
Zwecken dienenden Schächte 255; 38 Schächte waren 
im Abteufen begriffen. Es standen im genannten Jahre 
insgesammt 2018 Dampfmaschinen beim Kohlenbergbau 
im Betriebe ( + 17 3) , welche zusammen 114 000 e re
präsentirteo; von diesen dienten 216 mit einer Gesammt
stärke von 8200 e zur Wetterführung. 

Das Mittel der Flötzmllchtigkeit für alle in Frankreich 
im Betriebe stehenden Kohlenbassins ergibt sieb im 
Jahre 1891 mit 2,27 m. 

Dnrchschnittliche Arbeitslöhne und 
Leistungen der Stein- und Braunkohlen
Bergarbeiter. Die Summe der Arbeitslöhne in 1891 
hat 158 49::1 000 Frcs und der durchschnittliche Schichten
lohn ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht der Arbeiter 
beim französischen Kohlenbergbau 4, 1 7 Fres betragen 
( + 0,01). per durchschnittliche .Jahre~lohn pro Arbeiter 
ist 1203 Frcs (- 3,00), nnd zwar Yerursacht durch eine 
Rednction in der Anzahl der Schichten, welche nnr 288 
gegen 290 im Vorjahre betragen hat. 

ßassins 

Yaleuciennes (Norrl 
u. Pas-de-Calais) 

Saint-Eliennc . 
Alais 
Le Crensot n.Blanzy 
Aubin und Carruanii: 
Commentry 
Fnveau (Braun-

kohle 

In allen französ. 
Kohlenbecken 

2li 548860 + 523 SöO 

Schichten- Jährlic?e Lohn 
Jahreslohn 1 h Prodnction pro 

A b . o n pro . 
pro r e1ter Arbeiter em_es 1 t er-

Arbe1ters zeug
iu cler iil.-cleT- - in der'-- ter 1 

Grn- ober Gru- 1 ober Gru· i ober Koh-; 
1 be J Tags be i Tags be j Tags le 1 

Frcs . Frcs I Frcs : Frcs t / f Frcs ! 

l 331 1 007 4,83 3.28 288 1 223 5,65 : 
14091 007 4,72 3,25 298 201 6,37 [ 
14111006 4,t<4 3,01 250 L 170 7,561 
1310 1 094 4,50 3,56 311 1 183 6,67 
1 288 681 4,27 2,81 279 ' 184 5,87 . 
1102 741 3,93 2,61 296 i 197 4,98 1 

1 

1 on: 994 4,42 
1 
3,48 246 

1 
178 5.91 

1305: 94814.62 i 3,141277: 197 \ 6,09 1 

Im \' ergleiche mit 1890 ist die jährliche Production 
pro Arbeiter ohne Unterschied um 18, jene der in der 
Grube beschäftigten Arbeiter dagegen um 23 t zurück
gegangen. Die auf 1 t erzeugter Kohle entfallenden 
Löhne sind nm 0,4 7 Frcs gestiegen. 

Verkaufspreise, Import und Export der 
Kohlen. Die durchschnittlichen Verkaufspreise Ioeo 
Gewinnungsort der Hauptbassin - Gruppen stellten sich 
1891 wie folgt: 
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Frr.s Gegen 1890 
Nord und Pas-de-Calais . . Vl,32 pro lt + 2,00 Frcs 
Loire . . . . . . . . . . lii,07 " " + 1,00 " 
Gard . . . . . . . . . . 12,34 " + 0,2 l " 
Bourgo1?;nc und Nivernais . ll,79 ~ - 0.04 .. 
Tarn und Avenon . . . 12.09 .. + 0,25 
Bourbonnais . ·. . . . . 13,lYi _ + ll,93 • 
Provence (Braunkohle) . 9,:~5 " + 0,03 .. 
Andere Bassingruppen . 13,95 " + 0,47 " 

Insgesammt . . 13,25 Frcs pro 1 t; + Ull Frcs 

Der mittlere Verkaufspreis an den Consumorten 
stellte sich 1891 auf 21,61 Frcs pro 1 t (- 0,93). 

Der 1 m p ort hat im Jahre 1891 11 690000 t 
( + 87 000 t = 0,8° 0 ) betragen. Die Vermehrung ist 
durch die betrilchtliche Einfuhr von deutschen Cokes 
verursacht, wilhrend der Import aus England und Belgien 
gegen 1890 zurllckgeblieben ist. Es wurden importirt: 

llenge in 
Gegen Steinkohle Cukes Steinkohlen 

f t au~gedriickt "') 18~10 

t t 

Ans llelgien . 4 222 400 704 iOu 5 279 500 fH lüu 

" 
England 4 S.ß 500 13UUU 4 863 uoo 1 tiOU 
Deutschland . 641 ÜlHJ 602 UüO 1544 uoo + 15U 200 

" 
and. Ländern 3 900 3 900 
Zusammen . !.J 710 800 1 319 700 1lti90400 + 8i 5UO 

l:nter dem als von England importirt angeführten 
Kohlen - Quantum figuriren 4go 600 t, welche an 
Bord der französischen Schiffe consumirt wurden. Die 
Menge der importirten Kohlen machte 32° 0 des Kohlen
consums von Frankreich aus. 

Der Kohlenexport Frankreichs 1891 belief 
sich auf 906000t (-35000t=4°'0). 

Dieser Export setzt sieb zusammen aus 798 000 t 
Steinkohle, 20 000 t Braunkohle und 59 000 t Cokes 
(letztere als 88 000 t Steinkohle gerechnet). 

Die Steinkohlen und Cokes wurden vornehmlich aus 
den Becken von Valenciennes und Alais, die Braunkohlen 
zumeist aus jenem von Fuveau exportirt. Es wurden 
exportirt: 

Gegen 1890 
+oder-

t t 
Nach der Schweiz . . :276 OUO + 24 UOO 

" Belgien . . . . 264 UOü -· 38 000 
Italien . . . . 157 000 - 41 000 

~ Spanien . . . . 135 000 + 43 000 
~ Deutsebland . . . . . . . 28 U00 . - 10 Oll() 

Algerien und den franz. Colonien. 22 OOU ' -- 20 U\JÜ 
" anderen Ländern . . . . . . . . 24 000 + 7 000 

Zusammen . . . . 906 000 - 35 00J 
Der Kohlenexport Frankreichs bildete kaum 3,5o 

0 
der französischen Kohlenproduction im Jahre 1891. 

m. Erze, Bitumen, Stein- und Sudsalz. 
a) E i s e n erze. Die Production der Gruben hat 

im Jahre 1891 2906000t (+ 132000t) schmelz
wttrdiger Erze, die der Tagbaue 673 000 t (- 25 000 t) 

•) Die französische Statistik rechnet pro 1 t Cokes stets 
l .5 t Steinkohle als Ae'iuivalent. 

betragen, bei einem Durchschnittspreise von 3,57 Frcs 
pro lt einem Werthe von 12 785 000 Frcs (am Gewinnungs
orte) entsprechend. 

Die Durchschnittspreise filr 1 t stellten sich auf 
:-l,52 Frcs (- 0,03) bei den Gruben und auf 3,80 Frcs 
( + O, 15) bei den Tagbauen. 

Die Anzahl der im Betriebe gest.1ndenen Gruben 
hat 65 1± 0) betragen, jene der Tagbau-Gruppen .rn 
mit 100 Betriebscentren (- 3). 

Es wurden je nach der Art der Eisenerze gewonnen: 

Oolithische Erze . 
Brauneisenstein 

. 3 001; uuo 
71 uoo 

Brauneisenstein mit anderen 

Durchschnitts-
preise 
pro t 
2,90 
tl,45 

F.isener.i:en -gemengt . . :.!59 000 6.88 
Rotbeisenstein . . 190 000 ti,3:~ 
Spatbeisenstein 53 OOU !l,l\ti 

Zusammen . . 3 579 000 3,!)i 

Die Gruppe oolithischer Eisenerze rnn X ancy hat 
1441000, jene von Longwy 12!!4 OOOt producirt. 

Brauneis e n s t ein erzeugten zumeist die Departe
ments Pyrenees-Orientales, Aricge und Yar. Andere 
g e m e n g t e B r a u n e i s e n s t e i n e lieferten die De
partements Cher. Gard, Lot et-Garonne und Loire
Inft'rieure. 

R o t h e i s e n s t ein wurde zumeist in den Departe
ments Ardi~che und Calvados und Spatbeisenstein 
im lsi·re (5 / 0 ) und in den Ost-Pyrenäen (1 

6 ) erzeugt. 
Die Eisenerz-Production hat 7000 Arbeiter ( + 400) 

beschäftigt, darunter 2400 ober Tags. Die Gesammtlöhne 
haben 6 966 000 Frcs ( + 44 9 000 Frcs) betragen. Der 
durchschnittliche Schichtenlohn für die unterirdisch be
schäftigten Arbeiter belief sich auf 4,29 1''rcs, jener für 
die obertägigen Arbeiter auf 3,32 Frcs und jener für 
die Arbeiter ohne L'nterschied auf 3,97 Frcs. 

Die durchschnittliche Jahresproduction an schmelz
würdigen Erzen pro .Arbeiter stellt sieb auf 517 t, u. zw. 
bei den oolithischen Erzen 700, gemengiem Brauneisen
stein 318, Rotbeisenstein 260. Spatheisenstein 130 und 
Brauneisenstein 105 t. Es ist übrigens zu bemerken, dass 
die Arbeiterleistung beim Eisenerzbergbau ebenso wie 
beim Steinkohlenbergbau in Abnahme begriffen erscheint. 

Die Eisenerzproduction .Algeriens in den Gruben 
und Tagbauen hat im Jahre 1891 405 OOOt im Werthe 
von :H 31 000 Frcs ( - 7 0 000 t im W ertbe von 
600 000 Frcsl betragen. Die grössere Menge der Eisen
erze war manganreicher Rotbeisenstein im Departement 
Oran. Diesem zunächst Magnetit im Departement 
Constantine. In Algerien waren 1664 Arbeiter beim Eisen
steinbergbau beschäftigt, davon nur 459 bei der unter
irdischen Arbeit. Der durchschnittliche Jahreslohn pro 
Arbeiter stellte sieh auf 845.6 Frcs. 

(Schluss folgt_) 
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- 1000 l.:g) in clcn .fahren 1881 his 1890. 
von Prof. J. ,., Ehrenwerth. 

' 
T 0 II ll e II 1881 bi~ 1890 1890 in Proeent 

--- -- -- -- - - . - - ---------- .. -------- ------- -
1 1 ! ' ' 
1 1885 1886 1 113.:-i l1'S8 1889 18\llJ Tonnen Europa Welt 

1 
1 1 1 

1 

42161 41 870 ää 762 70 7HI ä 7 ~11:2 ;)2 127 1 487 353 i 55.3 
1 

1 

20 628 ; 211444 2081i8 21 :)84 2-1597 2-1 455 200 8~7 26,7 
4 721 4 :i'il ä v8u .j.1j(J3 4800 -Hi7ti -lß 290 5,3 1 

1 1 li5l 2 1::4 2 540 a 556 2 3fül a 1150 21 250 3,3 ' 
1 2 tiUO 2 458 1 lj/5 1 595 1 277 1 397 21 742 1.5 ! 1 
1 79U 5:15 9211 l 1152 845 s:n s 377 IJ,!I 1 

"? 2 51 H) iJ51!1 2118:! 1 2 184 11j;2;2 2 31_11) 24214 ') - 1 

,..,a 1 

: a1145s 1 ,19;) ;~g.„J 

1 

1 480 1 :129 95u 22 415 1,1 i 
5!1~ 745 8~,, 8911 8tj3 9\1~ 7 ~0-'l 1 

8111 B 371 3:-l\J :-)8:1 3115 ·)-- ;) 483 i 1 .... , .. 1 

1 

1 402 1 116 1 2:11.i 1 21:1 1 168 J:.!tj/ 12 li88 1,4 1 

100,0 

7H498 7~ 142 90 559 108 041i ~Hi 119 91 65~ 845 l:jlj 32,4 

77 450 7a 13-> 7-l 11~8 104 .Sf3H 107 4titi 118 rn:-i 747 142 41,7 
8QQ B 1 462 1 422 2 ~~5 2 54U a 1111.1 12 458 
i\10 1 14~ 1 :J;2~ 21180 1 S4:1 1 76~ 1a 962 
380 ~?:!3 ;!t1 ...... :! 2 ·"'10 a S41) -1 ;:~~u 1 ;) 3(1J 

7H 4211 7.) 9!13 (88:J\I 112 064 11 ä !_), .... \! 127 41:-- 788 "'li5 4:i.O 
il9 i rn aä 513:, 2H 1jJ7 Hl 74U 2-l 6:=i7 2•i 5:; .... :~;1a 4\fü 

41&1 a ili7 2 \14ti -l 1_164 ä ti5~ ,) 72~1 -1 t il3 
1 524 s 1 118 t:m 1 47~ 1 2211 1 11:;1) 17 i-34 

23.) 76 .·,11 ~.~i:j ~..:...:_I i .-,(! ~ t'-~I:) 
:r~.) lE<-~ 173 152 Hl3 Fd 2 ;j4S 

-lä :2!10 -lO 7;?•1 H4170 H7 1;,~:-~ il 1 ~18~ H-1?JI111 -US 5S4 }')'J 
-·~ 

12-171•• tlti 7~2 112 9t)1j 1-l!I 747 1-17 rj/l 1li1 'IJS 120744V 

10 1()0 12 21)1) 11 180 11 .'-11() t.l ~50 1 ä ;21 i) 101 l_it/7 :j.4 

ä Oit1 s {j 111 7 ;\t)5 7 G:?iJ 7 .s~::i li .)51 llO HlO 
2,-)3 lU 15~ .-.1 11_i~ 1~~ 2 ~·IG 

ä ;323 6 223 7 517 7 lj7l 7 9 ..... -) l) tj~.) ti!l.S:!-"> 2,4 

11 582 9 855 7 .'-:23 7 .)711 sn3 7 G~•I ns -109 2,6 

Lil 775 1-lä oon t:J9 -l8ri 176 7~ 179 :-Fl'J 1914.JI 
1 

1 -171 350 rjj.6 
2:11 273 2aa u2 2ao u-±5 ~S! 834 27ä -:1::.s 28'111)1) 2 a1H 5üt5 100,0 

17 4:!3 17 798 1s 41111 1" 914 21 ijtJS 21 77(1 
1 

1~0 451 

'! lw<kntet unwrlässlir:hc Zahl. 
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Pro1l11ctfon an Zink in 1l1~11 .lnhrPn 1881 hi~ 1890. 
T1Lhelll' Vill. Z11~11mnwngo~trllt nntl hcl\rlicitd von Prof. ,J. v, };hren,,-C'rt.h, 

ISS! ia l'roeent ']' 0 II II (' 11 1881-1890, IS9Q io Prfltenl 
J. II II 1] - - - - -------- -- ---

Km~a I Welt lHBl 1 1HH2 1 188:1 1 IHH4 1 lHB:i 18.'-(6 ! 1887 1 ms" 1H89 18!10 'l'onnen Kuro1·~ [ Welt 

.w,:,I 1 1 1 1 
Dcuf.schll\ntl . . . 10r; ri<lü , 1 rn 41\1 1 tti !Jll11 , l tä :1m i 1 t!I 0110 rno 900 1 rno :,1~1 1aa .·!oo laä !l'iO i ta!l 270 1 t:m !140 48.4

1 

ßelgion ... :10.71 cmHOO: 84-18<i 88 l(l\) B~\181 sa I:!~ 7!1 2-Hi : 8;", ~7ti 1 8fi H!J:I 8~ 52(i 8!14<i9 84t ;,11.:1 31,{ 
Enghmtl .. J(l,81 24 HO!l 1 2fi 001) t!l 120 t!I 7:i() ta .11;." t 1 ll(i2 ~o 151;. t7!WI a 1 :1m t!I lil 3 2fi~ 471 I0,2i 
J<'iunkr. n. S1mnie11 8.2 18 fi4(j ' 18 il<i4 UH!1:1 1 ä :"174 1;) 11,'-(:I 1fj 1 :1:.! Hi7U Ui!lfiH 17 082 1H 3~2 l fi8 82li li,Hi 
Oest..- uug. !\Ion- : 

1 

1Lrd1 ic ( OeH( err.) 1.8 4 119 i 1) :-l!Hi 4 5-19' 4 :i:l<i a !1111 a H,ß i a 611!1 4 (~ll 1 4 840 ö 5621 44-404 l ,~I 
Rne.~huul .... 2,0 4546 1 4 4511 4 H08 4 2:~11 ' 4 f,H5 4 :!III) 1 a <föu a !1111 : H70o' BG77 41 7:-16 l ,.'i: i 
Enro1m . . . . IUO,O H8,2 tt1 -120 tät O~(i 1 ~;)H il711 t it :1r11 : t.-,H H 12 ti)Ö :1:{\ 2&» 88:1 ~7~ IH."i 1 27ti 418 · ~8fi !J(j;~ 2fiHIHtll 100 Ht,4

1

1 
V11r. Stilnten . . 110,fi t7 21G t7 :1:10 ~11 s1;:1 ' a4 :wo . aa 47;, a4 510 40 7,-,5 .;o 1rn; ' äa <iliu l cm !184 am~ !-Ion 17,51 
Ne11-8iid-Walcs . ·- 1 -·-- i - - 97 214 

1 

A ndcre 11ustrnl. i 
: 

i 

1 

J.ilndrr (Victoria) '/ ~ '/ ~ 
' 

'/ 1 ~ "! 1 - '/ '! 
Australien . l,2 a 200 1 ~ a:wo, a 200 ! '! 

1 

'/ '! ' '! i ") !II 214 9 911 .. ll, l ! 
1 Weltnuss. Euro11a 1 11,81 HCHl6 ao5:iO' aarn;;i· a4:-wol aa47r,1 a4r1111 .io1:1:i ;;011Hi· ;;a7;.,7 fill!IH 402 82ll i 

Unnze Welt . • 100.11 25 7 s:in 282 n-rn 
1 

2~1 -ru 1 aoci 'i 11 t!ta ·!87 , 28!1 !12:-i : aoo 6:lt' ' att s91 , at!l 175 i a4H 161 a Ot2 701 •100.01 In Deut.Hchll\1111 11. 

1 10;) il·l:"i 1rn·m 1 1rn1;H ltil 1s2 1:~H!111 • rnos14 rno44s l 1a:l2t'u rn,;!172 I rn\1055 JlfllllRH. !-'t.l\al t 2i>fHll9 
' 

1 

J>roduction an Zinn in dPn .Jahren 1881 bis 1890. 
Tahulle IX. Zus:unmcn~esfollt. und hcarheit<·t von I'rof ,J, ,., Eh1"1m,,-e1·th. 

1 

1 GroHsbritl\1111 irn 

lSSI in l'ruru11~1- ___ _ 

Kuropa: Welt 1881 
L n n d 

T o n n " n 

1~82 1R83 1884 1°"8:-, i 1886 1 1887 IH.'\8 1889 

_ ~88~~~901 l~qo i~P~~~_J 
18!1() 1 Tonnen hropa \Welt! 

98,l H lil!"i !I :120 ' !l 2(i0 fi :i60 !l 2!J6 !11-15 !1145 !1183 'i fl 350 , \1 ß53 92 527 !18,8', 
S11ch11en ... · 11.21· ]lJ(j lüilB 1()()8 94 1 !l!I 90e 76 :-:3 62 1 62 '1:'>7'2 u.G1 
Oeeterreirh . . . 0,5 3!1 i :-14 :w 77 i 1 ·~11 42 1 32 38 1 57 50 525 U,5· 
Ruseluntl . . . . 0,2 20 l:i H 15 H: 15 8 I Fi 17 1 17e, l!:I 1 12 12 s 157 0,1: i 
Europa.·~-100,0ll 22,3 "i780 1 !14<i!I 1 H-111 j Wi46 !1:"1cl0 !1:~91 !1270 \J323' 94Hl !1777 !14081 100,0 1 JG,5! 

1 1 1 ' 1 1 ' Vereinigte Staatrn 1 • 1 • • 1 • • 1 • • • • ? 1 fl47 1 !147 ! 
BolivilL. . . . . 1 3115 1 ;j(jQ 410 1 410 1 tri~ 1 30~1 i 910 1 l 0:-10 l 550 , 1830 7262 : : 
Anaerlkn . . . . 1 O,H 30:", i il<iO 1 ·1111 ~ 10 , l:"i2 305 . 910 1 030 j l 550 1 il 777 9 20!1 1 ! t:d 
Bank11. . . . . i 445:-, 1 4470 l 43H;l 42ti0 • 4Hl 4414 i 4385 1 4320 1 4447 · ;)257 44832 
Bilton . . . . . 4 064 H 962 · a 860 ll H(jl) B 1 a 81i0 B a 860 s; .; 080 1 1) 080 4 773 ;) 68!1 44 088 
Stre.its . . . 1 t 1 504 11 !J4H ! 17 ow t 7 264 1 17 :"115 1!l 550 1 24 572 i 24 ms J 28 emi / t7 !.JOO 200 289 1 : i 
Asien . . . . . • 50,91 20 U2il 1 tO :-l80 1 t.; 272 : ~ä 3H4 i ~ä HlG t7 824 1 a4 037 1 lliJ :)98 'i iJ8 029 il8 84~289 2091 6!i,7: 

Austrollen . . . 1 2li,0 10 257 . 10 281 10 794 · H !J76 1 8 <i34 7 <i24 1 1 7 128 , 7 214 Ci 223 ' 6 805 1 83 936 , ll,'111 
Weltaus11.Euro11al 1 77,71110f,H5 a102L ZUH76 I a4770 lH!'"1(1:.l a;)/:"d 1 4207:"i 41842 4il8u2 j 4U42/j liJ82254· I 11:18,51 
Ganze Welt . . 100,o lJU31i5 404!JO 41)HH7 445lti 440:12 J;)U47 j 1)13fö ;)1165 i>il283 ;)9205 47U335 100,0 

: 1 

Anmerkung: H hcdcufot gesC"hälztc, '/ hedeulet unverlä.~Rliche Zahl. - Die vorangehende ~latistische Zueurnmtnstellung war bereils anfar,ge August 
,·origrn .fahreR vnllcndl't; ihre Pulilicnlinn verziigrrte Rich jedoch hedauerli<-h crwei~e 11UR Griinclf'n, die ri<·ht anf f::eHe dr~ YerfaFserR liegen. D. V, 
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~ 
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Notizen. 
Lal·aoid. Dieser von der Firma Hi r~ c h 1 & Co m p. in Wien, 

Reichsrathsstrasse ll , in Handel gebrachte Kitt für Stein uud 
Eisen bewährt sich nach einer Mittheiluug des k. und k. tech
nischen und administrativen Militär-Comiti:s sehr gut. Er besteht 
aus 500/o Schwefel, aus Eisen, Kieselsäure und etwas Thonerde, 
wird in geschmolzenem Zustande verwendet und haftet nach dem 
Erstarren sehr fest; er eignet sich zur Verbindung von Stein 
mit Eisen oder Stein, z. B. zum Untergiessen von Fundament
platten, Vergiessen von Bolzen, Verbindung von ganzen nud der 
Theile von gespmngenen Quadern, von ~teinernen Rinnen, Muffen· 
röhren und Stiegenstufen, zur Verkleidung von Wänden. als 
Jmprägnirungsmittel der Ziegel bei Wasserbauten statt Asphalt, 
als Isolirmasse bei elektrischen Leitungen u. s w. Der Kitt schmilzt 
hei 125" C und erkaltet rasch; die Verbindungen sind daher leicht 

· herzustellen und durch Erwärmung wieder zu trennen. (llittheil. 
über Gegenst. d. Artillerie· und Genieweseus, 1893, S. 146.) 

H. 
Zinkerzlagerstätten im Kankasus. Seit vergangenem 

Jahre hnt man im Terekgebiete auf dem Kaukasus mit der Aus
b.:>utung der daselbst befindlichen Zinkerzlagerstätten begonnen 
und sind neuerdings nicht unbeträchtliche Quanten Zinkerz zum 
Export gelangt. (Chem.-Ztg., 1893, S. 35:2.) 

Dampfhämmer TOD Massey. In "Iron· (1893, Nr. 1051. 
S. 180l rindet man die Beschreibung einiger Dampfhämmer aus 
der wohlbekannten Fabrik von B. u. S. llasse y in Openshaw, 
Manchester. Eine dieser Constructionen zeigt 2 Fallblöcke, im 
gegebenen Beispiel von je 90 J.·,q Gewicht, mit zugehörigen Dampf· 
cylindern. die an einem gemeinschaftlichen vorhängenden Gerüst 
befestigt sind. Auf dem Amboss sind Kerne für die beiden Hämmer 
angebracht, welche letztenm unabhängig von einander betrieben 
und durch Auftreten auf Hebel oder von Hand gesteuert werden. 
Diese Anordnung ist billiger als ~ abgesonderte Hämmer und 
gestattet eiue raschere Arbeit, indem das unter dem einen Hammer 
vorbereitete Schmiedestück sofort dem anderen übergeben und in 

,,tlers<~lben Hitze vollendet.werden kann, zu welchem Zwecke Kerne 
·, nlit entsprechend geformten Bahnen oder nöthigenfalls Gesenke 
anzuwenden >in<I ; es klinnen auch 3 oder noch mehr Hämmer 
1lerartig \'crbunden werden. Bei einem anderen Apparat. der zum 
Schweissen l'On Dampfkesseln dient, schliessen sich an den 
Ständer zwei lange und starke horizontale Arme, auf deren unterem. 
welcher die Stelle des Ambosses vertritt, das zu schweissende Rohr 
aufgesteckt uod der Länge nach \·erschoben werden kann. während 
am freien Ende de~ oberen Armes der Cvlinder des Hammers 
befestigt. ist, dessen Fallblock auf die 

0

Scbweissnaht wirkt. 
Bemerkenswerth ist auch ein Ho r i z o 11ta1 h am m er, der zur 
Herstellung rnn Köpfen an lan!!en Bolzen dureh Stauchen dient, 
für welche Arbeit ein Verticalhammer zu hoch gebaut werden 
lllüsste. Der liegende Amboss hat dabei eine horizontale ßohnwg, 
welche sich an der Seite, die dem ebenfalls fügenden Dampf· 
cylinder zugekehrt ist, zu einem der Form des Bolzenkopfes ent
sprechenden Gesenke erweitert: der Bolzen wird in der Bohrung 
festgeklemmt und durch den Hammerblock der Kopf gestaucht . 
.\mboss und Cdinder sind durch starke Anker verbunden. Hori
zontalhämmer ·werden auch für andere Zwecke angefertigt. da 
hei denselben bekanntlich Erschütterungen \·ermieden •sind und 
kein starkes Amboss-Fundament erfordert wird: sie eignen sich 
l. B. fiir die Verwendung anf Schi.ft'en. H. 

Jlanganerzbergbau im Kaukasus. Zur Regulirnng des 
llanganerzbergbaues auf dem Kaukasus hat das llinisterium die 
Anstellung \'On staatlichen Steigern, sowie den Bau 'l"On Yerkehrs
strassen im Schaporanschen Bezirk im Gouvernement Kutais 
\'erordnet. (Chem.-Ztg. 1893, S. 352.) 

Petroleum-Leitung. Eine Leitung für destillirtes Petroleum 
":ird vom Caspi-See bis zum persischen Meerbusen gebaut. Da 
die kürzeste geradlinige Entfernung dieser beiden Gewässer rund 
10() dentsche Meilen beträgt, wird die Länge der Leitung sehr 
bedeutend eein. Die Kosten der Anlage sind für eine jährliche Lie
~rnng Yon Petroleum im Werthe von 30 :Uill. Rubel auf 18 llill. 

Ubel >eranschlagt. (lron, 1893, Nr. 1051. S. 188.) H. 
. Feuerung mit Xaphtharilckstli.nden. Welche Bedeutung 

diese Feuerung auch an entfernteren Plätzen gewonnen hat, zeigt 

sich aus dem Umstande, dass in :lloskau augenblicklich nach den 
umliegenden Fabriksanlagen Naphthaleitungen gebaut werden, 
um den einzelnen Interessenten den Bezug dieses Heizmaterials 
zu erleichtern. (Chem.-Ztg„ 1893, S. 3:)2.) 

Weltausstellung in Chicago. Bei dieser wird u. A. ein 
Thurru von 170 m Höhe und 70 111 Durchmesser errichtet, an 
dessen l'mfang eine schraubenartiggewundene elektrische Bahn auf
wärts geführt ist. Die Construction be•teht aus verticalen Ständern 
von entsprechender Höhe, welche im Kreise angeordnet, aus Stahl 
gefertigt und durch ein Gitterwerk aus demselben llaterial ver
bunden sind. Es ist jedoch zweifelhaft, ob dieser Bau bis zur 
Eröffnung der Ausstellung vollendet sein werde. (Engineering. 1893, 
Nr. 1418, S. ~68.) H, 

Magnesit. W e d d in g mach~ in der Sitzung am ö. Februar 
d. J. im Vereine zur Beförderung des Gewerbedeisses sehr 
beachtenswerthe llittheilungen über das Vorkommen, die Ent
s1ehung, Verarbeitung nnd hüttenmännische· Verwendung des 
llagnesits, von welchem nur das obersteierische \'orkommen bisher 
von Bedeutung ist. Durch die rasche Entwicklung der Eisenin
dustrie im südlichen Theil der· Ver. Staaten, woselbst P-hältige 
Erze verwendet werden, wird der Bedarf an Magnesit steigen. 
Zum Schlusse bemerkte Reh, dass es nun in Stassfurt gelungen 
sei. eine vollends reine llagnesia aus den .Abfallaugen zu er
zeugen, welche Vy gen & Co m p. in Duisburg schon seit einiger 
Zeit mit günstigen Erfolgen zu feuerfesten Producten verarbeiten. 
Die Preisfra~e wurde \'On ihm nicht erwähnt, obzwar W e d d in g 
vordem die Preise der Stassfurter llagnesia als nicht concurrenz
fä.hig bezeichnete. (Sitzungsber. als Beil. z. d. Verb. d. Ver. z. Bef. 
d. Gewerbeß., 1893.) N. 

Elnstellnng des Betriebes rnn sibirischen Silberhfttt.en. 
Die n1ssische Regiernog hat die Betriebseinstellung der kaiser
lichen Silberhütten in Barnaub. Paulow und Lotjewo in Sibirien 
befohlen. (Chem.·Ztg, 1~93. S. ~52.) 

Grosse Locomothe. Von R. u. W. Hawthorn in Shefrield 
wurde jüngst eine in C'hica;ro zur Ausstellung kommende Loco
motive \'ollendet. welche . die grösste bis jetzt in England her
gestellte, für den Be1rieb ausgerüstet tiO 1 nnd sammt beladenem 
Tender 105 f wiegt. Dieselbe hat 4 Räderpaare, von welchen das 
vordere und das rückseitige unabhängig rnn einander durch je 
:2 Dampfrylinder betrieben werden. Der grösste Dampfdruck ist 
B.3 af, die Heizfläche des Kessels 187 111'. (lron, 1893, Nr. 1052, 
S. 200.) H. 

Pötsch's Hefrienerfahren findet in deu französischen Stein
kohleugebieten imm<-r mehr Eingang. X ach Reuman:x sollen sich die 
Kosten für einen 4~ 111 tiefen und 4 m Durchmesser besitzenden 
Schacht auf ungefähr 59 UOO Franken belaufen. N. 

Werkblel·Entsilberung durrb aluminiumhaltlges Zink. 
(D. R. P. ö4 416; Zus.-Pat. zu Xr. 562i1 der deutschen Gold
und Silber-Scheide-Anstalt rnrm. Rös~ler, .Frankfurt a. M.) Das 
Hauptpatent ist in der \\"eise abge~ndert, dass die dem Silber
gehalt des Bleies entsprechende :llenge ,·on aluminiumhaltigem 
Zink auf der Oberfläche des, auf die vorgeschriebene Temperatur 
erhitzten Bleies eingeschmolzen und durch Bewegen desselben 
von unten auf im Blei vollständig aufgelö;rt und vertheilt wird. 
(Chem.·Ztg„ 1892, S. 1%!.) 

Schmiedepressen. Die grösste bis jetzt erbaute Schmiede
presse, welche öOOOt Druck erieugt, wurde von Vickers, Sons 
and Co m p. in Sheffield aufgestellt. Eine solche von 5000 t wurde 
unlängst bei Krupp m Essen erbaut und zwei ;on je 4000 t 
befinden sich in den Werken der Gesellschaft von Chatillon
Commentn· in Frankreich und in der Hütte des Bochumer \ereines 
zu Bochuiii. (lron, 1893, Nr. 1051. S. 180). H. 

Härten \'OD Stahl. D. R. P. Nr. 66 i35 von G. F. Simon d s 
in Fitchburg (Ver. St. Am.). Um Stahl zuerst in Sole und dann, 
ohne ihn der Luft auszusetzen, in Oe! zu tauchen, ;ersieht man 
einen Kasten mit einer senkrechten . nicht ganz bis auf den 
Boden reichenden Scheidewand und füllt die eine der dadurch 
gebildeten Abtheilungen mit Sole, die andere mit Oel. llan 
führt dann eine mit Handhabe versehene Schaufel durch das 
Oel und schiebt sie unter der Scheid11wand fort in die Sole, 
wonach die Stahlgegenstände in letztere geworfen und durch 
Verschieben und Heben der Schaufel in das Oel gebracht werden. 
(Z~itschr. d. Yer. deutsch. Ing., 1893, 320.) N. 
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Aluminium wir<l nach den eingehen<len L"ntersuchungen 
F. G ö p e J"s \'On Wasser verschiedener Zusammensetzung ange
gritl"cn, am stärksten von warmem Leitungswasser, am schwächsten 
rnn kaltem clestillirtem Wasser. Die Corrosion verbreitet sich 
auch in <las Innere cles lletalles. Gegen Witterungseinflüsse 
scheint e~ widerstandsfähiger zu sein. Messing bewährte sich 
in allen Fällen ungleich besser als Aluminium. (Zeitschr. f. Jnstru-
mentenkiin<le, 1892, S. 419.) N. 

Ein Erdölspringbrunnen in Roman bei Baku schleudert 
seit einiger Zeit täglich beiläufig 115 000 q Oe! aus. N. 

Weltausstellung in Antwerpen 1894. Laut einer. dem 
Hamlel8ministerium zugekommenen Mittheilung des k. u. k. Mini
steriums <les Aeussern wurde tliesem die Abhaltung einer Welt
ausstellung im Jahre 1894 in Antwerpen amtlich bekannt ge
geben. welche zwar ein Prh'atunternehmen sein, sich jedoch des 
Patronates und cler materiellen Unterstützung der kg!. Regierung 
zu trfreuen haben wird. Das . .\ckerbauministerium hat im Wege 
der lanclwin hschaftlichen Gesellschaften und Corporationen die 
Kreise cler Interes~enten auf dieses Ausstellungsunternehmen 
behufä allfälliger Beschickung desselben aufme1ksnm gemacht. 

Literatur . 
. .\nnual Report of the Territorial Geologist, to tlie 

(sovernor of Wyoming. 1890. Loui' D. Ricketts. D. Se. 
Cheyenne, Wyoming. 

Der von tlem Territorial-Geologen L. D. Ricke t t s an den 
.Statthalter \'011 Wyoming enitattetc Bericht bespricht vorwiegend 
die bisher aufgeschlossenen und noch zu erschliessenden Kohlen
fe 1 der im Territorium, woselbst 188!.I nahezu l 't, llill. short tons 
Kohle gefördert wurden, welche Zahl jedoch mit cler weiteren 
Entwicklung cles Bahnnetzes rasch steigen wird. Die Kohlenfelder 
IJedecken eine Fläche von mindestens 30 000 l~uadrat-lliles und 
gehören theils der Laramie-, theils der Dakota-Gruppe an. Obzwar 
in clen einzelnen Becken gewöhnlich mehrere Flötze vorkommen. 
so ~ind doch immer einige hiernn so aschenreich, dass sie nicht 
abbauwürdig sind. Die im Abbau stehend<!n Flötze, Bergmittel 
einschliessend, haben .llächtigkeiten von 4 his ~U Fuss uDLI liefern 
eine ganz gute Locomotivkohle mit 1,4 bis 8°, 0 Asche uncl 5 bis 
14" 0 Wasser. Sowohl Leberschiebungen als auch Sprünge 
mit veränderlichen Sprunghöhen durchsetzen ziewlich häutig die 
Mulclen. Die Kohlen der bisher wenig erschlossenen Dakota-Gruppe 
enthalt~n gewöhnlich weniger Feuchtigkeit, verschlacken weniger 
als jene der höher liegenden Lararuie-Gruppe, und einige von 
ihnen sind auch cokebar: die im Abbau stehenden Flötze jener 
Gruppe sind selten über 7 Fuss stark. 

Diese rnrstehende allgemeine Schilderung des Kohlenvor· 
kommens haben wir zumeist der detaillirten Beschreibung der 
einzelnen Flötzaufschlüsse, welche auch dnrch :i Tafeln und 
einige Holzschnitte erläutert werden, entnommen. 

Der 2. Abschnitt dieses Berichtes ist den Ei s e n erzen ge
wit!met; das wichtigste Vorkommen ist jenes von Rothcisenerzen 
im Hart\·ille-District: das Nebengestein ist entweder flach liegender 
Kalkstein und Qnarzit ( cap rocks), oder meist steil aufgerichteter 
metamorpher Schiefer. Die Erae kommen im letzteren, ähnlich 
wie am Oberen See, als grosse Linsen, hingegen in ersterem in 
Schichten mit Gestein wechsellagernd (daher unbauwürdig) vor: 
anch auf secundärer Lagerstätte findet man das Erz in Knauern 
und Geröllen. In der Nähe des .!ufschlusses sind die Erze in clen 
Linsen kieselig, werden jedoch mit der Tiefe sehr balcl fast 
vollends reine Hämatite: in der Sunrise-Grnbe hat die fast saiger 
stehende Lagerstätte eine Mächtigkeit von circa 5U Fuss, die jedoch 
örtlich bis zu 150 Fuss anschwillt; im Streichen scheint sie min
destens 9000 Fuss anzuhalten. Stellenweise ist der Hämatit durch 
Kupfererze verunreinigt. Die geschichteten Eralagerstätten in 
den untersten Abtheilungen der Quarzite (cap rock) leitet 
Ricke t t s aus der mechanischen Zerstörung der Erzlinsen im 
älteren metamorphen Schiefer ab, in deren Nähe sie vorkommen. 
Letztere sind in drei Gruben günstig erschlossen, doch kam es 
bisher zu keiner nennenswerthen Versendung. 

Der 3. Abschnitt behandelt kun: das Vorkommen von Erd
ö 1, welches in Wyoming schon 1863 in einer Quelle gesammelt 
wurde, doch wurden erst 1885 Bohrungen unternommen. Oelalll!-

bisse sincl in 5 Grafschaften bekannt. Das Oe! ist durchwegs an 
Sandstein gebunden und gehört zwei verschiedenen Horizonten, 
der untere dem obersten Carbon, der obere der cretacischen 
Colorado oder der Dakota-Gruppe an. Der untere Horizont wnrde 
hei Popoagie (Fremont Cy.) sehr ergiebig gefunden. das Oe! spritzte 
bei seiner Erschliessung 27 111 in die Luft, und eine Bohrung 
gab täglich 600 bis lUOO Bar. Oe!, welches für Leucht- und 
Schmierzwecke vorzüglich geeignet ist. Die nächste Bahnstation 
ist jedoch 100 Miles entfernt. Der obere Horizont liefert ein 
vorzügliche~ grünes Schmieröl, meist nur durch seichte Schächte 
erschlossen, in welchen bis zu 2 Bar. täglich vom Wasser ab
geschöpft wurden. Die Bohrversuche haben hier, wie auch an 
einigen anderen Orten Wyomings, kein befriedigendes Ergebniss 
gehabt, was jedoch vielfacl'. durch die Sorglosigkeit der Unter
nehmer bedingt war. 

Im -t. Abschnitte werden kur.i: die Glauber- und Bittersalz·, 
sowie Natronseen abgehandelt und von diesen Rohsalzen mehrere 
Analysen gegeben. Einige Notizen über Zinn- und Goldseifen, 
wovon erstere belanglos, letztere aber fast gänzlich ausgebeutet 
sind. über l,luarzit und Kalkstein, Bausteine, Gyps. Thon, Asbest 
u. dgl. schliessen diesen Bericht, welcher ausschliesslich nur 
praktische Ziele verfolgt. H. Höfer. 

Amtliches. 
Se. k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchstem 

Handschreiben vom 10. April d. J. dem Sectionschef im 
k. k. Ackerbauministerium Dr. Ferdinand Edlen von Blumfel d 
in Anerkennung seiner vieljährigen, ausgezeichneten Dienstleistung 
die Würde eines geheimen Rathes taxfrei zu verleihen geruht. 

Der Ackerbauminister hat den Hüttenverwalter Johann 
K a v c i c zum Cassier bei cler k. k. Bergverwaltung Klausen 
und den Rechnungsführer Josef S te p clieser Verwaltung zum 
Hüttenmeister hei cler Hüttenverwaltung in Cilli ernannt. 

Knndmachung. 

Der berghehördlich autorisirte Bergbau-Ingenieur zu Siveric 
in Dalmatien , Moriz Weber, hat seinen Standort nach Nür· 
scban in Böhmen verlegt. 

K. k. Berghauptmannschaft 

Klagenfurt, am :21. April 1893. 

Kundmachung. 

Da die bergbücherlich vorgeschriebenen Besitzer des Oscar 
1-III Grubenfeldes in der Gemeinde Tschermich des politischen 
Bezirkes Komotau, "Theodor K oh 1 man n in Dresden und Oscar 
Gott w a 1 d in Görlitz", bezw. des letzteren Erben oder sonstigen 
Rechtsnachfolger der Aufforderung vom 20. August 1892, Z. 1055, 
dieses Grubenfeld in Betrieb zu setzen und im Betrieb zn er· 
halten, sowie auch die bisherige Betriebsunterlassung zu recht
fertigen. bisher nicht nachgekommen sind, so hat die k. k. 
Berghauptmannschaft Prag die genannten Bergwerksbesitzer zur 
ungetheilten Hand gem~s §§. t43 nnd 244 a. B. G. in eine 
Geldstrafe von zehn Gulden zu Gunsten der Vereinten Komotau~r 
Bergrevier-Bruderlade zu verfallen befunden. 

Die genannten Bergwerksbesitzer Wt!rden daher auf
gefordert, den obigen Strafbetrag hieramts zu erlegen und 
innerhalb 30 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung dieser 
.Aufforderung in das Amt.sblatt der Prager Zeitung, dem revier
bergämtlichen . .\oftrage. betreffend die Inbetriebsetzung des Oscar
Grubenfeldes bei Tschermich, nachzukommen, sowie auch die 
bisherige Nichtbeachtung der Bauhafthaltungs-Vorschriften zn 
rechtfertigen. widrigenfalls auf Verhängung einer erhöhten ~id
strafe, eventuell auf Entziehung der Bergbauberechtigung an· 
getragen werden würde. 

Yom k. k. Revier-Bergamte, 
Komotau, am 12. April 1893. 
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Auswärtiger Handel des österr.-ungar. Zollgebietes in Waaren der ~Iontanindnstrie im 
.T ahre 1892. 

r on nr. Moriz Caspaar. 
I. Ein- und Ausfuhrhandel. 

Die Ausweise iiber die Ergebnisse des ,\usscnhan
dels unserer Monarchie im Jahre ltW:? hean,prucben 
ein ganz besonderes Interesse, nachdem am 1. Februar 
1892 die neuen HandelsYerträge in Kraft getreten sind. 
Diese waren gerade für unsere Industrie rnn grosser 
Tragweite, weil Ermässigungeu der Zollsätze auf 
W1taren der Eisenindustrie ein Compensationso~ject für 
Begünstigungen auf dem Gebiete der landwirthschaft
licheu Production gebildet haben. Es wäre allerdings 
ein Irrthum. die Yolle Wirkung der HandelsYerträge 
aus den Zahlen der Einfuhrausweise herauslesen zu 
wollen. Wirthschaftliche Erscheinungen sind in der 
Regel nicht einfacher Xatur und sind ~ meist ,·erschie
dene Ursachen. welche in ihnen zum Ausdrucke gelangen. 
Ro finden wir vor Allem in den Tabellen die Wirkung 
nicht ,-erzeichnet, welche in eiuer Preisermässigung 
jener Waaren, denen eine Zollermässigung zu Theil 
wurde. zum Ausdrucke gelangt. Durch dies«;l wird die 
Zollreduction zu Lasten der Producenten mehr oder 
weniger ausgeglichen. 

Auf die Hiihe der Einfuhr üben aber auch andere 
Ursachen ihren Einfluss aus. so besonders die Lage der 
Concurrenzindustrie im .Auslande, die je nach ihrer 
Beschäftigung einen mehr oder minder grossen Druck 
auf unseren inländischen Markt ausübt. Den Einfluss 
der wirthschaftlichen Lage der eigenen Industrie auf die 

Gestaltung dM Aus;;eohandels, ihre Exportfähigkeit, der 
Grad, in welchem ihre Leistungsfähigkeit durch den in
läodi8chen Consum in Anspruch genommen ist , können 
v.-ir in Oesterreich allerdings nur auf dem Gebiete der 
Crproduction hinreichend genau ,·erfolgen, da die 
1 ndustriestatistik noch ihrer Lösung barrt. 

Wir sind also diesbezüglich zunächst auf GMchäfts
berichte und sonstige Mittbeilungen industrieller Kreise 
angewiesen. Wir wissen daher auch nicht, in welchem 
\" erhältnisse die Production der heimischen Industrie im 
engeren Sinne zur Ein- und Ausfuhr steht. 

Nich~destoweniger sind die Handelsausweise für 
uns rnn grossem W erthe , besonders seit sie in ihrer 
heutigen Gestalt erscheinen. Durch die zunehmende 
Entwicklung des Handels i. e. S., die Erleichterung und 
Yerbilligung des \" erkehres wird ja auch der Kampf 
mit der ausländischen Concurreuz auf dem Inlandsmarkte 
ein stets lebhafterer. 

Wir müssen daher die Einfuhr in den einzelnen 
Positionen genau verfolgen. Nicht minder wichtig aber 
ist für uns das Studium der Entwicklung, welche unsere 
Beziehungen zu unseren natürlichen Absatzgebieten er
fahren haben. 

Es illt dies um so wichtiger, als für unseren Export 
die Tarifstellung der Bahnen , die leider noch Yielfach 
den Durchfuhrhandel mehr begünstigt 1 als unsere Aus
fuhr, meist ausschlaggebend ist. 



Einfuhr- und Ausfuhrmenge im J'ahre 1892 nach Herkunfts-, bezw. Bestimmungsländern in Meter-Centnern. 

„ „ Gesummte Ein- und "'"'"''"' u:: 1 
1 

Benennung 
.c .c 

Ausfuhrmenge im Cf "' ""'"'" i::"' andere Shwten und ·- Cf Jnhrc ~ w ~ Gro~~-d e r »< ....; Gebiete 

/" II 

·~ ~ ~ hritan· Frank-
Italien Russ- Schweiz Türkei Ilumä- Serhien in!'l~e-

Waarcn 
1 

--- ~ 'E i;:5 Zollgehict nicn reich lanll men sammt. 

1 

. 

~< 18BJ 18!1:.l ·v r:~ 
.... lrl i:: 

1 ~ ::::::: darunter 
1 

Lignite, Braunkohlen nnd JE. 151 744 18J 377 . l:II 7uoj . 7 553 1 111 44 _<1131 Briquettcs llnrauH .. (A. li9 002 r14li G7 4RR 442 190 ;,m :liti 87-1u-i1 . 3lü !171 72 lil7 32 2Cl6 2 300 l'11·inkohlen und ßriqucttcs JE. 36 701958!:13521 294 . :32f12!J119 941 !172 :lü 4!J8 .132 2 0()5 2 479 2 ::!29 t).1(!8 
daraus . .. . . (A. 7 130 li!13 6 5:lü 671 33 HJ(J: 5 0H7874 . 538 168 5ll 727 5::! llÖ2 351 l:n 217 82!l 2116 177 

( 'okcs und llrir(l1et.tes dar- /E. 2 4tH U:l:l 2 540 001 2 52042!1 1'1 101 liU-1 1528 2 057 :.l8U nus . . ... (A. 7H4 526[ 877 44!1 180269 l-1 li72 li71 664 7 fl81 :.!683 lkO 
ßleierz IE. 2 s:rn, 3 548 2236 120 1 17\I .... . . 

A. 3ti 575' :17 841 :-J75~7 ;114 
Galmei und andere Zink- JE. 1 042] 34 809 13798 21011 

erze .... . . (A. 77 li56i 125 ö59 100 10112f1 313 1036 :23 205 Belgien 23 205 A . 
Kolmlt und Nickelerze . JE. 2488; 4 858 2078 l 489 1 ;Wl 

(A. 2 325. 1 !JH 1 !144 
Kupfererz .. IE. !J 087~ 9 U!l3 9092 

A. ' 
1 

Manganerze JE. 4 2i"121 r1189 5U87 lOU 
(A. 83 6351 37 677 16582 11 100 4108 1 172 500 1 712 2 502 Niederlande 2500 A. 

Eisenerz . JE. 6Hl 214: 716 794 1 ;13395(i .J 495 4 O!J!l 15 401 358 844 Schw('dPn 827 !H 0 l 
IA. 880 594 1 081 HJ8 ' 1 080500 n1 402 X orwo11cn 1D 772 JE. 

Spanien 11 12(j 
Schwefelkies . IK 3117 702, 322 610 1154HJ 1()(1 207 091 8pnnion 1617Bn, llel-} . . 

A . 8i) 385 68 328 38494 2fl 829 gif'n 20 301, Norweg(m E. 
1 

EiHcn und EiHenwa11ren (Z. IE. 891 741 96:-i 3:l4 l:.ni f>34243 374 478 7 242 1796 317 2 272 1108 1371 40 32~ 21 982, l'ortul!nl 12 BBB 

'f.-Clusse XXXVJII) .. A. 454 431 409 964 8 833 81518 1837 6 878 fl-5 994 35 371 4 927 18 219 47 292 57 755 61337 
Frischroheisen IJt~. 48888 47 347 14li62 31 fjtJi 1 018 Schweden 422 l .. .. A. 73 951 68 888 :H48 64 843 304 138 IOU Spanien 596 JE. 

G iesRcrciroheisen (E. 318 538 411 082 102 7176(j 307 7öl 4 537 llO 25 033 Spanien 21 718 l E .... A. 9 989, 10432 5902 2100 110 2 272 Schweden 2579 · 
Spiegeleisen JE. 1044 9 196 5 55i :1439 20U Schweden 2UIJ E. . . . 

IA . 2985 11 533 l l 2i!3 300 
Ferromang11n, Ferrosilicium IE. 3 558 ti 8117 6 566 

und Ferroaluminium . A. 3 31ti 8 851 8100 750 874 1 275 296 
Gussbrucheisen , Alteisen (R. 149 1341 

162 545 156 6117 2 722 100 615 229 105 
u. Altschienen gebrochen A. 6022 SOLI <if'49 ö37 5 083 Schweden 5083 E. 

LuppeneiMcn und IDgots . JE. 34nr 2002~ 14D37 
[A. 3473, 3 89!} 2230 l 595 

Eisen und Stahl in Stäben lE. 60 5591 62 642 57:-Hf< 2 377 545 101 2 276 
nicht fa\:onirt A. 74 fi80: 56 515 222 12598 235 J 57!1 6 982 2 49ti 861 !l 964 1153 14 151 6 274 

:Fluss- und Schweisseisen, IF 
Zaggl vertragsmässig l , 

li' 882: 
7 181 7172 

Eis!'n und Stahl in Stäben JK 17 341 14345 1 232 1157 
fu\:onirt. . . . .. IA. lfj 196 10379 13!!6 212 971 737 419 5 505 1032 

E" h h h" JE. 7045 1 3 330 '1312 
1Hen 11 nsc 1enen . . . · 1 tA. 2531 1609 

'.')51 
237 1804 173 

Blecheu. Platten i. d. Stärke JE. 27 0411 26040 25344 37-1 179 137 
von 1 mm und darüber . [A. 12 438 5 929 2Cl84 280 35li 146 144 1457 551 551 

1 

~ 
~ 

*"" 



1 Illeclie und Platten in der 
Stärke unter 1 mm . . . 

1 Bleche dressirt, verzinnt, 

1 

verkupfert , vernickelt, 
deBBinirt, moirirt u. H. f .. 

1 

Draht in der Stärke von 
2,5 mm und mehr . . . 

Draht für Drahtziehereien 
über 4 mm aufJ<~rlauhniAB· 
Achein . . . . . . . . 

1 

Draht in der Stärke von 
weniger als 1.5 mm . . 

1 

Draht goßrnisst, vcrkupfort, 
verzinnt etc. . . . . . 

1Gemeiner fE.Nr.845·85iHV.V. 

I

Eisr.nguss[A.Nr.iOO·'i'Ok „ " 
Achsen, rauh, auch ge· 

Acheuert . . . . . . . 

1 Radkränze, ß1mdagen . . 

SchmiedeiHernn n iihrcn .. 

Achen , groh , gostrichen, 
gebohrt, ahgcschliß'on, ab
gedreht . 

Sensen. 

Sicheln 

Nägel (mit AuHnahme Huf
nägel und Zwecke) . 

DrahtHtiftc . 

Gelochte und vertiefte 
Schwar:r.hlecl1e u. Platten 

W aar11n anH Scb warzblech 

Dampfkessel 

Andere geschmicdcteKcssel 

Eisenhahnräder, fertige, 
auch auf Achsen . . . . 

Geschirre aus Eisen oder 
Stahlblech, polirt u. s. f. 

Andere polirte, lackirte etc. 
Eisen· und Stahlwaaren 

Messerschmiod waaren 

lfondfoncrwall'en 

jE. 
\A. 

{
E. 
A. 

IK 
A. 

{K 

IE. 
A. 

jE. 
lA. 

(
E. 
A. 

IK 
A. 

IE. 
A. 

fE. 
IA. 
IE. 
IA. 

IE. 
A. 

\
E. 
A. 

(
E. 
A. 

fE. 
\A. 
IE. 
\A. 

IE. 
A. 

(
E. 
A. 

{
K 
A. 

{
E. 
A. 

\
E. 
A. 

/E. 
(A. 

IE. 
A. 

JE. 
IA. 
f E. 
\A. 

lllaHchinen und A ppuratc 
im Ganzen (Z. T.-C. XJ,) 

": Unedle Metalle u. Waaren jE. 
daraus (Z. T.·C. XXXIX) [A. 

Dlei und llleilegirungen, jE. 
roh, auch alt, gebrochen . \A. 

21291 
5 44!1 

H8291 
:J 038 

82271 
·I 947 1 

1 

~~ :w1: 
4 !iü7j 
1445, 

86R' 
25 Hl41 
,11 Hi!JI' 

1 923 
·154'1 

lt-! 253 
! 

10 fi731 
4"A ·J~ 1 ..... „, 
2 !1921 
:11snl 

158 
30136 

rna 
1 Hü 
1210 
8 336 

6H8 
(j ü68 
4 2:19 

626 
a 509 
3 2481 
1567· 
4 04G 
l 574 
1526 

14127 
326 
142 

23 6341 
4 502 

12 911 
1 549 
10431 

:-J'14: 

11 7111 288 304 
90 252 

324 1851 
80369 
4ii 5121 

955 

285H 
4 457 

11:m; 
2 l76 

!J 333 
R27 

1 654 

a 566 
4 060 
2 3!J3 

7:17 
26 !J58 
47 461 
l .'i86 

11 'i'83 

13 405 
3 611 

598 
3 42:! 

16() 
28 7111 

122 
1 oi r1 
u.!34 
7 407 

221 
5 674 
a 4(18 
1 !Jl8 
2 909 
1 375 
3 28!J 
] 716 
3 oag 

659 
12 436 

88 
185 

22083 
5 529 
ll 4fi2 
1618 
1 OUi 

4l!t 
2 401 

335 336 
80 231 

368 881 
85 124 
70897 

773 

1 

1 

i 
. i 
425 1 

1 

7 526, 

7871 
87G 

2 980 

: 1 

2 7021 117 
194 

3 9131 (j fll7 
565 

8 2881 1 U2ü 
377 

1654 

2 6(161 850 
2725 
2 344 

25 6771 :171 
2 065 :111 
l 3H2 

11 718 

11252( 1 88:'.> 
1 6Ti 

58fJ 

15U 
a 32;1 

882 
71!1 

IU7 

8121 J 7,j 
194 

a :·m5 

2 7:-\9 
:158 

2 ü44l l!J11 

2 9öR 
1 'i8 

12 :11!1 

184 
3 241 Ji:l)-( 
4:i32 :11u 
1 062 . 
] 261 :11 J3 

281 
113 

188 l 5iil l 2ü 'i'2:j 
11827 448 

293 152 30 150 
40 9581 3 61ü 
48 G43 tl31 

418 

177 

14:"1 

107 

:l 3!JG 
:-\ll!J 
127 

1 810 
,192 

1 !121 
2 517 

1'16 
244 

1 [H 

3!J" 

:1.14 
1 124 

542 

l )-(.J!J 

llli 

5111 

1112 

J 16 

20A 

14\Jll 

2 216 

1111 

·ii·l 
3 77;) 
1 300 
5 (j!J'j' 

G38 

l (i28 

126 
64-1 

19 8'i'5 

2il9 

1788 

482 

96 

114 
15 511 

2;9461 

:-\.JH 
J u;11 

~.WR 

:177 

335 
26!'i 

:1601 

1 
409 

361 
15!1 

11 62'i' 
2 231 

6:-\7 
977 

115 

l.J l 

li7li 

294 

~C12 

;.J4i3 

!i42 

1852 

154 

1 lO!J 
3G6 

3 :4061 

;j;-jfj 

8:·H 

li7() 

21>4 

111 ,'-:.fä 

151' 

1.178 

1 :192 

1 a:·n 
214 

2H41 
)-((J7 

338 

2 062 

D5 

.129 
22 909 

335 
4 ::168 

:1 5,j~ 

Hi2 
ö32 

162 

4 ·J-) 

5 (J.'i21 24 477 

12G 
1131 27:-\ 

1 70!11 1 :)() 

5:,'j'1 :-\02 

1 ;jü(J( 1 876 

1 7!1;°J( 2!19 

2431 ] 3741 Trirst B'i.J A. 

1671 117 
32:-\ 

18U 

6:HI 24no 

1021 2434 

D7 
283 

2 254 
6 221 

!J 132112 QQ(j 
1 488 :18 5!J3 
2 9ü61 14 691 

. 20 613 

. . 

Belgien 279 E. 

Spanien 18 407 E. 

L.:.> 
1:-:> 
CJ1 
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Schmelzversuche mit phos11horhaltigen 
Eisenerzen. 

Solche hat Kj c 11 b er g in dem kleinen Uebungs
ofen der Bergschule in Filipstad mit apatithaltigen Erzen 
von Gellivara ausgeführt. Er benutzte dazu 5 verschiedene 
Erzsorten, nämlich: 

1. mit 60°, ·0 Eisen und 
2. ,, 69" 
:3. " 65 " 
4. " 58" 
5. ,, 51" 

,, 

" ,, 

" 

" „ 
" ,, 

0 90, 
)w 0 

0,7" 
1,2 „ 
2,6 „ 
3,6 " 

Phosphor 
„ 
" 
" ,, 

Die erste und dritte Sorte sind J{otheisensteine, die 
übrigen sind Magnetite, und wurden dabei die folgenden 
recht wichtigen Hauptresultate gewonnen: 

1. U ebersteigt der Erzgehalt nicht ungefähr 1 1 / 4 °, 0 

Phosphor , so wirkt weder die verhältnissmässig wenig 
erhöhte Ofentemperatur, noch der höhere oder geringere 
Silicatgrad der Schlacke merklich auf die Hcduction des 
Phosphors; die allergrösste Menge, nämlich 90-9;J0/0 P, 
geht in das Roheisen über und nur 5-10°/0 finden sich 
in der Schlacke wieder. 

2. Wird der Phosphorgehalt ein höherer wie 1 1/ 4 ° 0 , 

so scheint eine deutliche Vert.heilung des P auf das Eisen 
und die Schlacke zu beginnen und das Verscihlacken 
derselben wächst dabei mit dem Phosphorgehalte des 
Erzes. Sowohl die Ofentemperatur wie der Sättigungs
grad der Schlacke beginnen wesentlich auf die Reduction 
der Phosphorsäure einzuwirken, und zwar um so mehr, 
je mehr P das Erz enthält. Aber bis zu einem Erzgehalte 
von 3,6°;0 P gebt doch unter allen Umständen die 
grössere Phosphormenge in das Eisen iiber. Durch hohen 
Erzsatz und basische Beschickung kann demnach bei 
einem Gehalte von 2 1,:i-3 1 ; 2 °/0 P bis 40-50°/0 von 
allem P verschlackt werden. Andererseits kann mittelst 
hoher Ofentemperatur und saurer Schlacke von der 
Phosphormenge desselben Erzes bis 95°/0 in das Roh
eisen getrieben werden. 

3. Bei einem Gehalt bis 3,6°/o P scheint eine 
\'ertliichtigung dessellJen im Hochofen nicht einzutreten. 

4. Mit steigendem Phosphorgehalte des Roheisens 
nimmt sein Kohlenstoffgehalt ab: doch scheint das erst 
einzutreten, wenn der Phosphorgehalt des Eisens 3° '0 

erreicht hat. Die aus den beiden phosphorreichsten 
Erzen erblasenen Roheisensorten enthielten im Allgemeinen 
ganz unbedeutend Graphit und waren ganz weiss mit 
grösseren spiegelnden Flächen. 

5. Auch der Siliciumgehalt des Hoheisens nimmt 
mit wachsendem Phosphorgehalt ab und wird schliesslich 
yollständig ausgetrieben, so dass ein Holzkohleneisen mit 
iiber 40/0 P gewöhnlich nicht mehr Silicium enthält wie Stahl; 
nur mit recht armer Beschickung und sauerer Schlacke 
kann man einen Siliciumgehalt von einigen Zehntel Proc. 
erreichen. 

Die phosphorreichsten Roheisensorten waren so 
spröde, dass ein leichter Hammerschlag genügte, eine 
Flosse in vier Stücke zu theilen. 

Aus diesen Versuchen lassen sich nun nachstehende 
praktische Folgerungen ziehen : 
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1. Erze mit 0,25-0,50-0, 75 resp. 1,00° 1
0 P 

und 50°/0 Fe ergeben im Hochofen ein Roheisen mit 
ungefähr 0,50-1,00 - 1,40, resp. 1,90° :0 Phosphorgehalt. 

2. Will man im gewöhnlichen Holzkohlenofen aus 
Erzen mit 60°/0 Fe ein für den basischen Martinprocess 
passendes Roheisen mit höchstens 0,60/o P erblasen, 
so hat man dazu Erze mit höchstens 0,4 °,'o P zu wählen. 

3. Zu einem Giessereiroheisen mit bis 1,0° 0 P sind 
von so 0,'0igen Erzen solche zu verwenden, deren Phosphor
gehalt 0,60,'0 nicht übersteigt. 

4. Zum Erblasen von Thomaseisen mit mindestens 
20/0 P muss der Phosphorgehalt des gleich reichen Erzes 
mindestens 1,6° 1

0 betragen, wobei angenommen wird, 
dass ungefähr 75° 0 P des Erzgehaltes ausreducirt 
werden. 

Obgleich diese Versuche nur in einem kleinen Ofen 
ausgeführt wurden~ so diirften deren Resultate den 
wirklich praktischen Verhältnissen doch recht nahe 
kommen. (Nach Wermländska Annaler, 1892.) 

x. 

Darstellung von metallischem Uran, ~f an~an und Chrom. 
Von Henri 

Da in neuerer Zeit die Darstellung von 
Metallen, wie Magnesium und Aluminium, auf elektro
lytischem Wege mit Erfolg durchgeführt worden ist, 
hat Mo iss an dieses Verfahren auch auf Metalloxyde 
angewendet I), welche nach den früheren Methoden nur 
sehr schwer zu reduciren waren. In einem aus Kalk 
hergestellten, durch einen kräftigen, elektrischen Schlies
sungskreis heizbaren Ofen wird dabei in eine Vertiefung 
Magnesia gebracht, welcher Stoff sich bei allen Versuchen 
als unreducirbar erwies, darauf der aus Retortenkohle 
bestehende Schmelztiegel gestellt und mit der Mischung 
von Kohle und dem zu reducirenden Metalloxyd beschickt. 
Ist das Metall flüchtig, so lässt man durch den Ofen 
Wasserstoffgas strömen und condensirt die Dämpfe in 
einer gekühlten Vorlage. 

Um das Uran darzustellen, welches P e l i g o t mit 
viel Schwierigkeiten und nur in geringer Menge durch 
Reduction von Uranoxyd mittelst eines Alkali-Metalles 
erhalten hatte, wird salpetersaures Uranoxyd, das sehr 
rein bereitet werden kann, stark gebrannt. Man erhält 
dadurch eine röthliche Mischung von Uran-Sesquioxyd 
und dem Oxyd U3 0 41 welche mit einem leichten Ueber
schuss an Kohlenpulver gemischt und fest in den 
Kohlentiegel eingedrückt wird. Setzt man die Mischung 
nun der Wirkung des durch einen Strom von 450 Ampere 
und 60 Volt erzeugten Schliessungskreises aus, so erfolgt 
in kurzer Zeit eine vollständige Reduction; binnen 12 
Minuten bildet sich ein Metallkönig von 0,2 bis 0,22 kg 
Gewicht. Derselbe hat glänzenden Bruch und grosse 
Härte ; wirft man ihn auf Porzellan oder schüttelt seine 
Stücke in einer Glasflasche, so entstehen durch Ver
brennung einzelner Partikelchen hell leuchtend@J Funken. 
Das so dargestellte Metall enthält 5 bis 13,5°,'0 Kohle, 
je nach der dem Erze zugesetzten Kohlenmenge , sonst 
aber keinen anderen Körper; dasselbe zersetzt bei ge
wöhnlicher Temperatur langsam das Wasser und sein 
Schmelzpunkt liegt bedeutend höher als der des Platins. 

Zur Erzeugung von metallischem Man g an wird 
Manganoxydul mit Kohle gemischt und elektrisch erhitzt. 
Bei Anwendung von 300 Ampere und 60 Volt ist die 
Reduction nach 5 bis 6 Minuten, bei 100 Ampere und 
50 Volt in 10 bis 15 Minuten beendet und am Boden 
des Schmelztiegels findet sich ein 0,1 bis 0,12 kg schwerer 

') Comptes rendus de l' Academie de.~ sciences, 1893, Nr. 8, 
S. 347. 

Moissan. 

Kuchen von Kohlenmangan. Bei vorhandenem Ueber
schuss an Kohle beträg:t der Gehalt des Metalles an 
letzterer 6,3 bis 14,6°/0 , bei einem Ueberschuss an 
Oxyd sinkt derselbe auf 4 bis 5°.10 und das Metall 
erhält sich dann in offenen Geflissen lange unverändert, 
während es bei grösserer Beimengung von Kohle in 
feuchter Luft bald zersetzt wird. Kleine in Wasser ge
legte Stücke ändern ihre Beschaffenheit binnen 24 Stunden, 
indem sie ein Gemenge von Wasserstoff und Kohlen
wasserstoff entwickeln. 

Auch Nickel- und Kobaltoxyd werden im elektrischen 
Ofen schnell reducirt; man erhielt Nickel mit 6,2 bis 
13,5° '0 Kohlenstoff und aus einem mit wenig Kohle 
gemischten Erz Kobalt mit 0,726 bis 0,741°/o Kohlenstoff. 

Das Chrom betreffend, ist die Reduction des Sesq ui
oxydes dieses Metalles durch Kohle bekanntlich viel 
schwieriger als die des Manganoxyduls. Im elektrischen 
Ofen erfordert dieselbe nur 8 bis 10 Minuten bei einem 
Strom von 350 Ampere und 50 Volt. Das Oxyd wird 
dazu wieder stark gebrannt und mit Kohle gemischt; 
es ergibt sich ein glänzender, vollkommen geschmolzener 
Regulus von 0 1 bis O 11 kg. Bei 30 Ampere und 50 

' ' 0 M. Volt wird noch O, 1 kg Metall in 30 bis 4 muten 
dargestellt. Je nach der in der Beschickung befindlichen 
Kohlenmenge enthält das gewonnene Chrom 8,6 bis 11,9°/0 

Kohlenstoff. Dasselbe adhärirt am TiegeL Es kann raffinirt 
werden, indem man das Rohproduct in grobe Stücke 
zertheilt, in den sorgfliltig mit Chromoxydpulver aus
geschlagenen Kohlentiegel bringt, mit demselben Pulver 
bedeckt und endlich von Neuem der Hitze aussetzt. 

Das angegebene Verfahren liefert in kurzer Zeit 
eine ziemliche Quantität Chrom und wäre bei vorhandener 
Wasserkraft billig durchzuführen, indem die bei den 
Versuchen benützte dynamo - elektrische Maschine nur 
1200 Francs kostete. Zu demselben kann nicht nur 
das im Laboratorium dargestellte Sesquioxyd des Chroms, 
sondern auch die natürlich vorkommende Verbindung 
Fe O, Cr2 0 3 verwendet werden, welche eine geschmolzene, 
vollkommen homogene Legirung von Chrom und Eisen er
gibt, deren Chrom leicht in Chro~at u~zu":andeln ist, 
indem man die grob gepulverte Leg1rung m em Bad von 
geschmolzenem salpetersauren Kali oder Natron bringt, 
wobei unlösliches Eisen-Sesquioxyd und chromsaures Alkali 
entsteht, das in Wasser löslich ist und durch Krystalli-
sation rein dargestellt werden kann. H. 

2 
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Zum Riementrieb. 
In einem im Hamburger Ingenieur-Vereine über die 

Leistung von Riementrieben abgehaltenen Vortrage hat 
C. Otto Gehr c k e n s, Inhaber der bekannten grossen 
Treibriemen-Fabrik in Hamburg, einige Regeln für die 
beste Ausnützung der Treibriemen angegeben , welche, 
auf langjährige Erfahrungen gegründet, mehr Vertrauen 
erwecken, als viele andere, meist einseitig gehaltene 
Regeln. 

Mit Rücksicht auf die Biegungsbeanspruchung des 
Riemens und auf den Umstand, dass bei zunehmender 
Geschwindigkeit die Spannung im losen Trum abnimmt 
(weil bei grosser Geschwindigkeit das ziehende Trum 
nicht Zeit hat, dem losen Trum die Spannung mitzu
theilen ), lässt Gehr c k e n s die durch einen Riemen über
tragbare Kraft sowohl mit dem Scheibendurchmesser, 
als auch mit der Geschwindigkeit entsprechend wachsen. 
Unter Voraussetzung einer normalen Anordnung des 
Riementriebes und einer dem Scheibendurchmesser und 
der Geschwindigkeit angemessen gewählten Riemendicke 
empfiehlt Gehr c k e n s für die Bewerthung der speci
fischen Nutzbeanspruchung (kg pro 1 cm Riemenbreite) 
eines offenen Riemens die in der folgenden Tabelle 
angeführten Erfahrungs-Coefficienten. 

Dieselben gelten für die Beziehung: 

Uebertragbare Kraft in kg= Coefficient X 
Riemen breite in cm. 

Scheibend nrchmesser 

mm 

f 
IOO 

Einfache ~gg 
Ri!lmen l IOOO 

2000 

Doppelte/ 1888 
Riemen l 2000 

Geschwindigkeit des Riemens, 
1

· 

m pro Secunde , 

bis 31 5 10 i 15 1 20 1 25 ! 
1 ' 1 1 

2 ! 2,5 j 3 1 3 
1 

3.51 3,5 i 
3 ' 4 1 51 5,5 1 6 1 6,5 : 
5 7 8 9 10 11 ; 
6 8,5 1 10 .II 12 !13 
7 10 1 12 13 : 14 15 

! ' 1 

8 ' g 10 lu !12 13 
10 112 14 !16 iI7 18 
12 jl5 20 122 125 25 

Die Anwendung des Doppelriemens wird im Allge
meinen als unvortheilhaft hingestellt, weil derselbe bei 
doppelten Kosten erheblich weniger als das Doppelte 
eines einfachen Riemens leistet. Als Grenze für einfache 
Riemen wird eine Hiemenbreite von 500 mm angegeben, 
über welche hinaus die doppelten Riemen den einfachen 
vorzuziehen sind. Doppelte Riemen auf Scheiben unter 
500 mm Durchmesser sollen nicht angewendet werden, 
weil sie kaum mehr leisten, als einfache Riemen. 

Gekreuzte Riemen sind mit Rücksicht auf die 
Verdrehung des Riemens und seine Reibung im Kreuz 
nicht höher zu beanspruchen, als offene Riemen. 

Für Halbkreuztriebe (mit angemessenem Achsenab
stand) und für gekreuzten Kegelscheiben-Trieb 
sind die Tabellenwerthe um 1/~ zu vermindern. Ebenso 
wird für Uebertragungen in's Langsame wegen der un
günstigen Biegungsbeanspruchung des Riemens eine 
erhebliche Reduction der Tabellenwerthe empfohlen ; die 
treibende Scheibe ist hiebei flach zu machen. 

Lei t r o 11 e n bei Winkeltrieben sollen mindestens 
so gross sein, wie die Riemenscheiben. Die Leitrolle 
für das lose Trum ist recht breit zu machen, damit 
sioh der Riemen auf derselben beliebig verschieben kann. 

Weil die Haarseite des Riemens , den natürlichen 
Verhältnissen des W achsthumes der Haut entsprechend, 
mehr ElasticiLJit besitzt, als die Fleischseite, soll der 
Riemen mit der letzteren auf der Scheibenoberfläche 
laufen. Einen weiteren Grund für diese natürliche Lauf
weise findet G e h r c k e n s auch in der verschiedenen 
Festigkeit der einzelnen Riemenschichten. Der festeste 
Theil des Leders soll !etwa in 1/ 3 der Dicke von der 
Fleischseite liegen. 

Der Scheibendurchmesser sollte, wenn möglich, 
mindestens die lOOfache Dicke des Riemens betragen. 
G eh r c k e n s' beachtenswerther Vortrag ist vollinhaltlich 
in der Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing., 1893, Nr. t, ab-
gedruckt. K. 

Statistik des Berg- und Hüttenwesens von Frankreich und Algerien für 1891. 
{Schluss von Seite 176.) 

Import und Export von 
wurden importirt : 

Eisen.erzen. Es Der Export belief sich auf299000t(+ 14000). 

Ans Algerien . . . . . . . . 
„ Deutschland n. Luxembnrg. 
„ Spanien . . . . . 
„ Belgien ..... . 
„ Griechenland . . . . 
„ anderen Ländern 

49000 
932 000 
403 000 
46000 
6000 
2000 

Gegen 1890 
mehr weniger 

t t 
6000 

8000 

100000 
76UOO 

10000 
Znsammen. . 1 438 (J()Q 14 000 186 oou 

(- 172 000) -------
Minderimport 172 000 t 

Der Import kommt ungefähr ~;10 der gesammten 
Eisenerzproductiou Frankreichs gleich. 

Hievon wurden 14 7 000 t nach Belgien, 7 5 000 t nach 
Deut.schland, 66 000 t nach Holland exportirt. 

Aus Algerien wurden an Eisenerzen exportirt. 
Gegen 1890 
+oder-

Nach England ........ 145 OOOt -100 000 
" den Niederlanden . . 104 UOO" 9 000 
" " Vereinigten Staaten 78 000 • 19 000 
„ Frankreich . . . 49 000 „ + G 000 
„ Belgien . . . . . . . . . 66 000 „ + 51 000 
„ Italien . . . . . . . . 2 000 „ 2 000 

Zusammen . . . . . 444 000 t - 73 000 t 
. b) .Meta 11 erze. Es standen 67 Concessionen ( + 8) 
im Betriebe, von welchen aber 7 noch keinen Abbau 
betrieben. 
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Es wurden (von vorbehaltenen Erzen) dem Werthe 
nach producirt : 

Werth Gegen 1890 
Frcs ±Frcs 

Zinkerze 6 394000 + 1641000 
Blei und Silbererze 4732 000 556 000 
Schwefelkies (Eisenkies) 3412000 + 132 000 
.A.ntimonerze . 668000 138000 
Manganerze . 451 000 + 3000 
Zinnerze . 13 uou + 13000 
Knpfererze 8UOO + 5 uuo 

Zusammen . 15 678 uoo + l lOU OOUFrcs = 
- „0' = i,J lo· 

Die stufenweise Zunahme der Blei- und Silbererz
production, welche seit 5 Jahren wahrnehmbar war, bat 
im Jahre 1891 einen Stillstand erlitten. An silberbältigen 
Bleierzen wurden insgesammt 25 900 t zu 183 Frcs pro 
1 t gewonnen. Die Production an Zinkerzen belief sich. 
auf 56 300t zu 116 Frcs ( + 15) pro lt ( + 8600t). 
Der W ertb der Bleierze ist um etwa 20 Frcs pro 1 t 
gefallen. Es standen 35 Concessionen auf silberhältige 
Blei- und auf Zinkerze im Betriebe, von welchen 2 keine 
Productlon aufzuweisen hatten. An Schwefelkies producirte 
Frankreich 24 7 000 t ( + 17 000 t und + 132 000 Frcs), 
an Kupfererzen (Fahlerz und Kupferkies) 16 t. Auf 
Antimonerze standen 12 Gruben im Betriebe und wurden 
5316 t ( + 354 t) producirt. Die bedeutendsten Antimon
erz-Gruben sind jene von Meria und Luri auf Corsica 
und die von Chazelles im Departement Haute-Loire. Die 
Manganerzproduction hat 15 000 t ( - 1000 t) betragen. 
Die bedeutendsten Gruben befinden sich im Departement 
Saöne-et-Loire. Der Preis schwankt je nach dem Metall
gehalte zwischen 15 und 98 Frcs pro 1 t in diesem 
Departement. Der Durchschnittswerth für Frankreich 
stellt sich auf 29 Frcs. Die Zinnerzproduction hat nur 
11 t (aus der Grube von Montebras) zu 1200 Frcs pro 
1 t betragen. 

Beim Metallerzbergbau waren insgesammt 7000 .Ar
beiter, darunter 4000 unterirdisch , beschäftigt. Die 
Gesammtlöhne derselben haben 5 800 000 Frcs, d. i. 
ungefähr 37°/0 des Werthes der gewonnenen Erze, be
tragen. 

Das Mehr des Imports gegen den Export von Metall
erzen hat betragen: 43 000 t an Manganerzen, 5000 t 
an Zinkerzen, 33 000 t an Eisenkies, 6139 t an Nickel
erzen, 1124 t an Silbererzen, 540 t an Zinnerzen und 7 t 
an Gold- und Platinerzen. 

Den Metallerzbergbau in Algerien betreffend, standen 
dort 1891 12 Concessionen im Betriebe, u. zw. 4 auf 
Zinkerze, 2 auf silberhältigen Bleiglanz, 3 auf Zink- und 
Bleierze und 3 auf Kupferkies und andere Erze. 
Producirt wurden im genannten Jahre 555 t Bleierze 
( + 247 t), 8070 t (- 3595 t) Kupferkies neb&t Bleiglanz 
und Zinkblende und 14 151 t Zinkerze ( + 1060 t) im 
Gesammtwerthe von 1 583 000 Frcs. Der algerische 
Metallerzbergbau beschäftigte 1400 .Arbeiter, davon 800 
ober Tags bei der .Aufbereitung und beim Erztransporte. 
Der Jahres-Durchschnittslohn pro Arbeiter stellte sich auf 
768 Frcs. Der Metallerzexport Algeriens hat betragen: 

{ 

l~ 335 t nach England 
Blei- und Kupfererze . . 13 928 1 593 n " Belgien u. anderen 

Ländern 

Zinkerze . . . . . . . 9 748 { ~ ~~~: : ~;;:::d. 
Gegen 1890 hat sich der Export um 900 t vermehrt. 

c) Bitumen, Schwefel, Graphit. Die Pro
duction an verschiedenen bituminösen Schiefern hat 
236 000 t ( + 25 000 t) zu 3,67 Frcs und an Asphalt 
24 000 t ( + 1000 t) zu 16,60 Frcs betragen. Der Geld
werth betrug 1694000 Frcs. An dieser Production be
theiligten sich 22 Gruben. Die productivsten Schiefergrnben 
befinden sich in den Departements Saöne-et-Loire und 
Allier, Asphalt wird vornehmlich im Departement Ain, 
dann in den Departements Gard, Haute-Savoie und Puy
de-Döme gewonnen. 

Auf Schwefel wurde nur in 2 Gruben in den 
Departements Vaucluse gebaut; man producirte insgesammt 
6700 t mit Schwefel imprägnirten Mergel (zu landwirth
schaftlichen Zwecken verwendet). Auf Graph i t stand 
nur 1 Grube im Departement Hautes-Alpes im Betriebe, 
welche 18 t förderte. 

d) Stein- und Sudsalz. Die Production von 
Roh- und Sudsalz hat 351000t (+ 2000t) betragen; 
der Gesammtwerth belief sich auf 6 808 000 Frcs 
(- 1258 000 Frcs). Der Preis pro t ist von 29,80 Frcs 
im Vorjahre auf 29,57 Frcs beim Sudsalz und von 
6,14 Frcs auf 6101 Frcs beim Steinsalz gesunken. Der 
mittlere W ertb stellte sieb auf 19 ,3 7 Frcs und ist gegen 
das Vorjahr um 3, 7 4 Frcs zurückgegangen. Die Production 
an Salzsoole zur Sodafabrikation betrug 151000 t. Die 
Anzahl der Grubenconcessionen auf Stein- und Sudsalz, 
welche im Betriebe standen, war 29 ( + 0). Die be
deutendste Steinsalzproduction haben die Gruben der 
östlichen Gruppe, welche auf dem mächtigen, in der 
oberen Etage der Trias gelagerten SalzvOl'kommen bauen, 
aufzuweisen; dieselben producirten 317 000 t; die Gruben 
im südwestlichen Frankreich erzeugten 34 000 t. 

Bei der Salzgewinnnng waren insgesammt 1700 Ar
beit.er beschäftigt, von welchen nur 300 beim Bergbau 
selbst und 1400 bei den Sudwerken verwendet wurden. 

In Algerien wird Steinsalz in 2 Gruben gewonnen. 
Ausserdem werden 3 Soolquellen und 14 Salzseen exploitirt, 
u. zw. in den Departements Constantine und Oran, dia 
zusammen 35 000 t Salz (Roh- und gereinigtes Salz) 
producirten. 

Die Gesammtproduction 1891 =rund 1897000 t 
(- 65000t = - 3010). Der Gesammtwerth zeigt einen 
Rückgang gegen 1890 um 13,5 Millionen Francs oder 
IO°Jo, dessen Ursache in der Baisse der Verkaufspreise 
gelegen ist. Abnahme ergab sich beim Frischerei-Roheisen 
(67 000 t) und beim Gusseisen 1. Schmelzung (11000 t), 
während Giesserei-Roheisen für die 2. Schmelzung eine 
Zunahme Yon 13 000 t gegen 1890 aufzuweisen hat. Im 
Departement Meurthe-et-Moselle, welches die bedeutendste 
Roheisenproduction Frankreichs aufweist (1 079 000 t), hat 
der Verkaufspreis des Cokes-Fischerei-Roheisens loco 
Hütte 56 Frcs (- 7 Frcs) betragen. 

2* 
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IV. Roh- und Scbmiedeisen- und Sta.hlproduction Frankreichs 1891 und 1892. 
a) Roheisen. 

1 8 9 1 1 8 9 2 

Giesserei- Giesserei-

'I Frisehmi-
a) Frischerei-

Rohei~en Gusseisen 
Roheisen 

Roheisen Zusammen und Zusammen 
b) Ferromangan 

für die !. Sebruelzung Roheisen Gusseisen 2. Schmelzung !. Schmelzung 
Erblasen mit ------ - ---- ·--

Durch- j Dnreh- [ Dnreh-

1 

Menge in 
sehnitls- • lsehnills-

Menge m weis 
Menge lsehniil1-

Menge in 
Werth 

Menge in Menge in Menge in 
Gegen 

t 
preis 

t 1 ·pro 
in preis 

t in t t t 1891 
pro t pro Mill. +oder -

1 
1 

1 t lt lt 
1 

! Frcs 1 Frcs 1 Frcs 1 Frcs II 1 

Cokes · I a) 1457 4001 61 j 34l 200 64 60 000[ 135 1867 700:120,6 1 G02 417 395 424 1997 841 + 130141 
bJ 9 10u[ 155 

Holzkohle 8 i<OO 138 1400 132 200 143 10 400

1 

VI' 10 51' 1 774 12 293 + 1893 
beiden Brennstoffen 70UI 83 13 öUO 80 5 oou 185 19 300 2,1 - 12 855 12 855 - 6445 

+ 125 5801 
1 --

i Gesammtproduction . 1476 000[ 35G 200 65 200 18~17 400 '1612936 410 053 2 022 H89 
Gesammtwerth (Mill. 1 ' 

1 
Frcs) . 

1 
91,8 23,3 9,0 

1 
1124.l 

b) Schmied eisen. 
1 8 9 1 1892 

i 
Co mm erz- 1 Commm-

1 

1 und Bleche Znsammen Schienen und Bleche Zusammen 
1 

Fa~oneisen *) Farmisen 1 ' 
Art der Erzengung --- - -l·r;;;-r~ 

- 1 Durch- 1 ii 
---------

1 
1 

Menge in 1 schnitts- M - , Werth iM . 
Menge in,Menge in M . 1 Gegen ; 

renge in 1 schnitt.s- enge 1Il i in '. enge in enge in· 1891 ' 
1 t 1 preis t 1 preis t ! .Mill. 1 t t t t ' 
1 + od.-
: pro t i pro t 1 !I 

1 Frcs Frcs 
1 Frcs Ji ! 1 

Dnrch Puddeln 588 500 i 166 1045001 229 693 000 ' 121,3 1 418 575 640 112 086 688 144 -4856; 
n Holzkohlen-

20001 8100 ! 2,3// 
i 

frischen **) . 
61001 260 335 - l(l 542 2 019 12 561 + 4461: 

n Glühen von Alt- II i 
und Ahfalleisen . 124 700 178 7600 ! 243 132 300. 24,11! - 120 010 7 453 127 463 -4837 

114 100 i ---
Gesammtproduction 719 300; 833400 

1 
418 706192 121558 828 168 : - 5 232 

1 147,7 l' 
1 

Gesammtwertb (Mill. Frcs) 121,2 26,5 1 

1 

*) Inbegriffen 800 t Schienen. 
**) Darunter 144 t Scbmiedeisen direct aus Erzen erzeugt in den cat.alonischen Frischfeuern im Der.art.ement der Ost-Pyrenäen. 

1891 standen insgesammt 64 Hüttenwerke mit 118 
Hochöfen im Betriebe (- 6 Werke), u. zw. 101 Cokes
und 9 Holzkohlen-Hochöfen und 8 mit Cokes und Holz
kohle gemischt. Die mittlere Jahresproduction eines 
Cokes-Hochofens ist von 13 000 t im Jahre 1882 auf 
18000t im Jahre 1891 gestiegen. 

Der Erzconsum hat 4 718 000 t betragen, u. zw. 
3 280 000 t einheimische, 49 000 t von Algerien importirte 
und 1 389 000 t von anderen Ländern eingeführte Erze. 
Der Brennstoffverbrauch setzt sich zusammen aus 
2 313 000 t Cokes, ;39 000 t Steinkohle und 18 000 t Holz
kohle, so dass sich der mittlere Brennstoffverbrauch pro 
1 t Roheisen auf 1246 kg Cokes, 1192 kg Holzkohle und 
1416 kg gemischten Brennstoff (unter letzteren nur 
295 kg Holzkohle) stelit. 

An der Prodnction von Gusseisen zwei t er 
8- c h m e 1 zu n g mit 533 509 t im Gesammtwerthe von 

116 533 649 Frcs betheiligten sich 1891 in Frankreich 
870 Hüttenwerke mit 40 Flamm- und 1411 Cupolöfen. 
lo Algerien standen 9 Hütten mit 16 Cupolöfen im 
Betriebe, die zusammen 554 t im Gesammtwerthe von 
155 986 Frcs erzeugten. Die Production Frankreichs hat 
eine Zunahme von 14 000 t gegen 1890 aufzuweisen, 
jene Algeriens ist stationär geblieben. 

Bei der Roheisenproductiou in Frankreich waren 
10 100 und bei der Gusseisenproduction 30 229 Arbeiter 
beschäftigt. 

Eingeführt wurden an Roh- und Gusseisen 
insgesammt 162129t (+ 38000t), u. zw. 153467t 
Frischerei- und Giesserei-Roheisen, 4990 t diverse Guss
eisenwaaren und 3670 t Maschinen-Gusswaaren, vor
nehmlich aus England, Belgien und Deutschland. 

Die Ausfuhr belief sich auf 145 4 L 2 t ( - 8 9 000 t), 
wovon 98 058 t auf Friseherei- und Giesserei-Roheisen, 
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41 369 t auf die Gusseisenwaaren und 5985 t auf 1 
Maschinenguss entfallen. 1 

Die Hauptexportländer für diese Producte waren 
Belgien (72 :118 t) und Deutschland (31 093 t) ~ worauf 
tlil' Schweiz, Spanien, Algerien und andere Länder folgen. 

W!ihrend die Production des durch Puddeln und 
r.liihen von Alt- und Abfalleisen erzeugten Schmiedeisens 
um 9000, bezw. 1000 t gegen 1890 zugenommen, zeigt 
die durch Holzkohlen-Frischen erzeugte Menge eine Ab
nahme von 2000 t, so dass die ganze Mehrproduction 
8U00 t beträgt , während dagegen der Gesammtwerth 
sich um 300 000 Frcs vermindert hat. Die Durchschnitts
preise von gepuddeltem Commerzeisen und Blechen sind 
im Mittel um 1, bezw. 8 Frcs gesunken, dagegen sind 
dieselben durch Gliihen von Alt- und Abfalleisen erzeugten 
Producte um 3, bezw. 10 Frcs gegen 1890 gestiegen. 

Es standen 1891 143 Hüttenwerke (- 16) mit 
619 Puddelöfen, 41 Frischherden und 642 Glühöfen im 
Betriebe (um 9, 4 und 61 weniger). Die Gesammtzahl 
der beschäftigten Arbeiter hat 29 04 7 betragen. Der 
Brennstoffverbrauch setzt sich zusammen aus 1 140 777 t 

1 8 9 1 

1 1 

Commen-
Schienen und Bleche 

Fa~onstahl 

Steinkohle und 10 703 t Holzkohle. An Rohmaterialien 
wurden consumirt: 905 319 t Roheisen, 189 921 t dirnrse 
Eisen (Zaggeln, Alt- und Abfalleisen) und 400 t Eisenerze. 

Die bedeutendste Production - 39°. u der Gesammt
production Frankreichs - hat das Nord-Departement 
mit :J2J 000 t aufzuweisen. 

Die Ausfuhr an Schmiedeisen überwiegt um rund 
88000t die Einfuhr. Erstere hat 196271, letztere 
108 431 t ( + 19 000) betragen. 1890 war die Ausfuhr 
2Hl 300 t. 

c) S t a h 1. D i e H o h s t a h 1- P r o d u c t i o n hat 
744484t, u. zw. 471789t <+ 40041) an Bessemer
nnd 2 7 2 6 9 5 t ( + 21 08 5) an Martinstahl-Ingots betragen : 
hieran betheiligten sich 34 Werke mit 22 Bessemerherden 
und 7 3 Martinöfen. Die meisten Stahlwerke verarbeiten 
den erzeugten Rollstahl selbst, die Werke im Departement 
Meurthe et-~foselle, welches in der Rohstahl-Production 
an der Spitze steht, liefern indessen ungefähr die Hälfte 
ihrer Production an andere Werke zur Y erarbeitung. 

Die Production von 1891 und 11'92 an vcr
a r bei t et e m St a h 1 zeigt die folgende Tabelle. 

1 8 9 2 

• l'ommerz-
Zusammen Schienen uud Bleche Zusammen ' 

Fa(onstabl 1 

1 Art <le~ Stahls 
------ - ------ -- --------- --- ----------

. i~;: . :~ ~ . ·~:: . i~ ~ . . . . : Ge en ! 
Menge !ll ~ ~Menge rn ~ ~Menge m ~ ~ Menge m -§~,~!enge lll Menge lll Menge m Menge m 18i 1 i 

t -;; -~ t ~ ·"' l 1 ""'·"' 1 t ' ~ c ', 1 1 1 f 1 1 + d : :~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ -- : 0 . - i 
i-~~~~~~~---;.~~~"-----!;--~~~~..!-~~~~4--~~-'";;;_~~~---!-'"~~..;.-~~-+~~---~~~ 

1 [Frcs Frl's 1 IFrcs Frcs'; 1 : 

, f Bessemer- ' 1 ' 

f,11,;s"tahl l stahl . . 2U7 70ll 144 133 1011 IR3 47 5uo' 260 388 3UU tj6,G 22R 263 146 U33 41 207 421 503 + ;n 20:1
1 

Martin~tahl 4 700 168 141 300 418 iU 1011 31.2 216100 81.8 3 221 131-141 64 088 198 750 .- 17 350 
i 212400 1145 274400 3114 lli 6UO 291 60-1-100 1 IHA 231484 E7-17-1, lll 295 620253 ,-+-15-8;>--3: 

- ! - lllUO 344 J900i414 1600J 5.9i - 12135 3823 159581- 42! 

Zusammen . 

Pu<ldel- un<l 
Sclnniedstahl 

Cement:;tahl . 
Tiegelguss
stahl 

1500 77ti - - l 50U 1,1 1 
- 1295 2 1297

1

- 203: 

diverse 
Stähle 1- 12 OUll 898 10111829 12 100 ! 10,9 - 10 Stil 131 10 992 '- 1 lOS\ 

1 : 1 Stahl durch 
Gliiheu von 
Alt.stahl er
zeugt 

1 
__ -__ : __ 

1 
__ 4_4_00_..,..

1 

2_' 6_1_
1 
__ l_Ot_1..,.i _26_5_

1 
__ 4_500--'i_l,_2_: ___ 

1 
__ 5 _33_3_

1 
__ 1_2....;5...;3-1 __ 6;;...;>.;.,;" 8--l) i + 2 0861 

290001589 5 100 418 34100 19,1: - ---1-2....;9_l_;i2.;;.4.1_..;..5_;2.:.;09:...i 34 833 :+ 733 Zusammen . 1 

1, Gesarnmtprotluetion 
----1 
212 400 ! 3U3 4011 122 iUO: 

Gesammtwerth 
1 (Millionen Frcs) . 30,8 lOU,d 36,4 

1 

Die Production an verarbeitetem Stahl im Jahre 1891 
hat gegen das Vorjahr um 5 7 000 t zugenommen. Diese Mehr
production bezieht sich einzig auf die Producte der 
Bessemer- und Martinöfen, die anderen Sorten geben die
selbe Gesammtmenge wie im Vot:iahre. Der Durchschnitts
preis des Bessemer- und Martinstahles ist in Bezug 11uf 
Schienen und Bleche um 5 Frcs, in Bezug auf Commerz
und Fai;onstahl um 14 Frcs pro 1 t gegen 1890 gestiegen. 
Die diversen Stähle haben insgesammt gleichfalls eine 
geringe Preissteigerung erfahren. 

Es standen in 1891 insgesammt 90 Stahlwerke im 
Betriebe. Ausser den bereits erwähnten 22 Bessemerbirnen 
und 73 l\fartinöfen standen 4 7 Puddel- oder Frischöfen, 

ti38 500 1 1i 231484 3U7 098 116 504 655 086 :+ 16 586 
1---i1:-~~..;._~~-'-~~---'~~~_;,~~-

i 167 ,5 I! 

31 Cemeutiröfen, 50 Ticgelschmelzöfen (mit 566 Tiegeln) 
und 340 Glühöfen im Betriebe. lnsgesa.mmt waren 
22 192 Arbeiter bei der Stahlproduction beschäftigt. Der 
Brennstoffverbrauch betrug 1 051 652 t Steinkohle und 
58 714 t Cokes, so dass im Durchschnitte 1739 l'..rJ pro 
1 t verarbeiteten Stahl entfällt. An Rohmaterialien bei der 
Production von verarbeitetem Stahl wurden in 1891 
consumirt: 907 409 t Roheisen, 26 411 t Schmiedeisen 
und Abfalleisen, 20 7 68 t Stahl und 1750 t Eisenerze. 

Die Ein f u h r v o n v er a r b e i t e t e m S t a h l 
im genannten Jahre hat 11 900 (- 1000 t) , die Aus
f u h r 54 019 t (- Hi 000 t) betragen. 

3 



V. Ueta.llproduction der französischen Rohhütten 1S91. 
Der Gesammtwerth der producirten Metalle war 

:10,ri Milli<onen Francs; darunter sind 682 t silber- und 
goldhältige Kupfersteine zu 2 7 5 000 t Frcs algerischer Her
kunft nicht inbegriffen. Der gcsammtc Brennstoffconsnm 
dieser Hütten hat l(i6 000 t - fast ausschliesslich 
mineralischer Brennstoff - betragen. Beschäftigt waren 
etwas mehr als 2400 Arbeiter. 

Go 1 d. Aus den zur Verschmelzung gelangten 68 t 
ausliindischer Erze wurden '220kg <iold ( + 20) im Werthe 
von 704 000 Frcs erzeugt. 

s:i 1 b er und B 1 e i. Die Silberproduction betrug 
'i 1 303 l·!I ( + 200 kf/) im W erthe \'On 11 408 480 Frcs, 
:10 474 k.IJ wurden aus Erzen und 40 82~ !.·!/ ans silber
hältigem ausländischen Rlei gewonnen. 

Die Gcsammtmenge des aus ßleiglanz erzeugten 
entsilberten ßleies betrug 6 7 43 t (circa + 2000 t), und 
die Menge des nach der Ent.~ilbernng rnn Werkblei ver
bleibenden Bleies 28 fiOOt ( + 1200 t.). Der mittlere Preis 
des Bleies hat 312 Frcs 1 - 27) pro 1 t betragen. 

Die ausländischen Silbererze wurden im Pas-de-Calais 
rnrschmolzen. Das zur Entsilberung gelangte ausländische 
Werkblei war spanischer und griechischer Herkunft. 

Zink. Die Production hat 20596t (+ 1200t) zu 
f>02 Frcs (- 8 Frcs) pro 1 t Rohzink hetragen. Es 
wurden 44 000 t ausländischer und circa 1ono t in
liindiseher Galmei verschmolzen. 

K II p f er. Es gelangten insgesammt 17 ono t Erze 
und Kupfersteine zur Verhüttung. Prodncirt wurden 
212f>t (-200t) zu 1495 J<'rcs (-69) pro lt. 

Seit 3 .Jahren werden algerische Kupfererze ---
zumeist Kupferkies - \'Oll der Grube Kef-oum-Thohonl 
auf einem Hüttenwerke im Departement Const:mtine n~r
schmolzcn. Dieses Werk producirt silber- und goldhältigen 
Kupferstein und hat dessen Production 682 t (- 302) 
betragen. 

Antimon. Die Production \'Oll Antimon-Regulus 
und i-'chwefelantimon helief sich auf 880 t ( + 37) im 
Gesammtwerthe von 885 767 Frcs. Man erzeugte 496 t 
Antimon-Hegulus und 384 t Schwefelantimon und Antimon
oxyd. Fast sämmtliche verwendeten Antimonerze sind 
einheimischer Herkunft. Die bedeutendsten Antimonhütten 
belinden sich im Haute-Loire. 

A l um in i um. Die beiden Aluminiumwerke im Isi·re 
und in Ravoyen (erst gegen Mitte Docember 1891 in 
Betrieb gesetzt) erzeugten an Aluminium, Ferro-Aluminium. 
Aluminiumhronze und Aluminiummessing zusammen 36 t 
im Gesammtwerthe von 427 600 J<,rcs. Eines dieser Werke 
producirte als Nebenproduct auch 250 l·g Si 1 i c i um im 
Werthe rnn 6250 Frcs. Die Erzeugung des Aluminiums 
und der angeführten Aluminiumlegirungen geschah mit 
Zuhilfenahme der Elektricität, und wurden hiebei aus
ländische Mineralien verwendet. 

Nick e 1. Die Gesammtprod uction der Nickel werke 
in den Departements Reine und Seinc-lnferieure hat 
:rno t, dPr nurchschnittswerth pro 1 f 5000 Fres betragen. 

-r-

}letoll- und Kohlenmarkt 
1 m M o n a t e A p r i 1 1 8 9 3 , von W. F o 1 t z. 

Der :Metallmarkt hat sich auch im aLgelaufenen ::llonate in 
bescheidenen Grenzen gehalten und hlieh die Bewegung der Preise 
eine mässige. Die Schwankungen dPr Yalntenr·ourse machten ~ich 
dagegen empfindlich geltrnd. l'ntrr dem Drucke, der auf der 
Industrie lastet, konnte sich auch das erhoffte g-ünstige Fröhjahrs
!!:<'schäft nicht entwi<·keln. Auf dem Kohlen markte i~t die dnrd1 
1lie Jahreszeit bedingt!·, also natürliche Abschwächung eingetreten. 

Eisen. Der österreichische Eisenmarkt hat sich im auf
strebenden Frühjahrsgeschäfte weitel'!l befestigt. Der regeren Bau
thätigkeit ent.~prechend ist tler Begehr nach Baueisen ein gegen 
das Vorjahr wesentlich höherer. Fa~t alle Werke sind gut 
beschäftigt un<l war es möglich, in einigen Artikeln, wie Gas
röhren. Verbindungsstücken etc. , mit kleinen Preisaufschlägen 
vorzugehen. Roheisen ist in fester Tendenz, wenn auch englisches 
Product zu sehr billigen Preisen ausgeboten wird. Da der Consum 
aus seiner etwas zuwartenden Haltung herau~g-etreten ist, diirfte 
die Belebnng des Marktes eine nachhaltige sein und hofft man 
anf eine günstige Entwicklung des :;:ommer- und Herbstgeschüftes. 
Auch der Export nach clt>n Donan·Fiirstentl1ümern gestaltet sich 
in letzter Zeit lebhafter und i~t bei ZuMandekommen des serbischen 
Handelsnrtrages Pine weitere Hebung desselben zu erwarten. 
Yom 1. Jänner bis Ende Februar 1. J. wurden H 281 q Eisenerze 
r4S2~9 1/ 1892), sowie 1U91411 (94 ll'i']) Eisen und Eisenwaaren 
eingefüLn, tla?:eg-en 1:29 ~130 '/ ( J.">81~0 q) Eisenerz und 50 522 q 
(63 7t •7 •/) Eisen und Eisenwaaren ausgeführt. Zum Monatsschlusse 
notiren pro l(JOO.{",q: a) Holzkohlen-Roheisen aL Hütte: 
Vordernberger, weisses ß 47,50 bis fl 48,50, Jnnerberger, weisses 
11 47,50 bis fl 48,50, Kärntner, weisses 11 47,50 bis fl 48,50, detto 
halbirtes 11 49 bis 11 51, detto graues fl 53 bis fl 55 detto Bessemer 
II 53 !tis 11 55; ferner ab Wien: Obernngarisches, w~isses fl 44 50 bis 
11 -t.i_.·,c, 1lrttn ~ran es fl 46,50 bis 11 47,50. b) (' n k es. R ob c i s c n 

ab H ii t t e: Scbwechater nnd Donawitzer, weisses fl 45.50 bis 
fl 41i,50, detto halbirtes fl 48,50 bis 1149,50, detto graues fl !ll ,50 
his fl ;i2,.">0. detto Bessemer fl 51,50 bis fl 52_,50, Kärntmir, weisses 
II -.- bis fl -,- , detto halbirtes fl -,- bis II -,- , dettn 
graue~ fl -,- bis fl -,-, detto Bessemer 11 -,- bis fl -,-. 
Mährisch-Ostrauer, weisses fl 42,5ll bis fl 44.50, detto granes fl 4:·t50 
bis fl 45.;it ), tletto Bessemer fl -,- bis II-,-, Böhmisches, weisscs 
fi -,- bi" II -,- , Schottisches, graues fl -,- bis fl -,-, 
iletto Bessemer 1l 57 his 11 61, detto Coltness fl 61 bis fl 63. 
englisches Cle\'eland, graues 11 -,- bis 11 -,- , Clarence 11 43 
bis tl 45. c) l n g o t s: Bessern er kärntnerische und steirischC' 
11 80 bis 11 90. E i s e n - R a f f i n a d e je nach Provenienr. 
lnco Wien: Stabeisen fl 113 bis fl 127, Schloss- und Dachblech 
II 1511 bis II 157, Kesselblech fl 165 bis 11 185, Reservoirblech 
II 1'37,50 bis II 155. Verzinkte Bleche li 235 bis fl 275, Weissblech 
per Kiste 11 30.50 bis II -,- , Träger pro Tonne fl lOü bis 
II 110. - Der de u t s c h e Eisenmarkt ist noch immer in recht 
reger Stimmung. Von besonderem Interesse war die Verlautbarung 
des ermässigten Tarifes fiir Eisenstein von Luxemburg-Lothringen 
nal'h den nietlerrheinisch-westpbälischen Hütten, welcher, im 
:Mittel ~I 15 pro Waggon betragend, ab 1. Mai Geltung haben 
wird; doch J?;ilt derselbe nur für Stationen, an denen Hochöfen 
liegen. so dass diejenigen rheinischen Hütten, welche den Eisen
stein im Umschlagl!verkehre erhalten, leer ausgehen. Der deutsclic 
Walzwerksverband bat insuferne eine Festigung erfahren, als mehrere 
bedeutende aussenstehende Werke beitraten. Die oberschlesischr 
Groppe bat, wahrscheinlich in Folge dieses Umstande~, eine Er
höhung der Preis<' um M 5 bis 7 beantragt, wogegen die rheinisrh
wrstphälische Grnppe wegen starker Cuncurrenz der Aussenwerke 
und um diese nicht zu stärken, Stellung nahm. Dagegen sim1 
11iP Eisrn~iPSl'ereirn nm M 10 pro f fiir nangll~8 gestiegrn. Eine 
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bedeutende Unterstützung dürfte der deutsche Eisenwarkt erfahren, 
wenn der eben im preussischen Abgeordnetenl1ause eingebra('.h\e 
Gesetzentwurf über die Secundärbahnen die Genehmigung erhält, 
da die Vorlage insgesammt 48 Millionen Mark, darunter ~O Mil· 
lionen für Betriebsmittel fordert .. - Der ob e rs c b 1 es i s c h e Markt 
macht weiter.i crhehliche Fortschritte, die, vom Walzeisen ans· 
gehend, nun dem ganzen l\larkte zu Gute kommen. Der Walzeisen
markt hat sich gegen das Vorjahr wesentlich gebessert, Lis jetzt 
jedoch nur im 4uantum, nicht in den Preisen. Der Versandt 
stieg im I. Quartal um 12 UOO t. Da die Nachfrage äusserst 
dringend ist, hat man bis nun gewisse Nachlässe Leseitigt, da· 
~egen ist noch viel zu alten Bedingungen abzuliefern. Fein· nnd 
Grobblech geben so stark, dass nnr auf längere Lieferzeit ge
schlossen werden kann. Der Feinblechverband wurde bis Ende 
des Jahres verlängert. - Der b e 1 g i s c h e Eisenmarkt verhlieL 
weiter recht gedrückt. Die Werke waren schwach beschäftigt 
und ~ahen daher dem Strike der Kohlenarbeiter , der sich auf 
die Hütten auszudehnen drohte, mit grosser Ruhe entgegen, 
doch erstreckte sich der Strike nicht auf diese. Roheisen kann 
mit Francs 44 angenommen werden. - Der eng 1 i s c h e Eisen· 
m::.rkt ist recht still , nachdem sowohl Schienen , als auch 
für Schiffszwecke geringer Bedarf ist. Der Markt in G 1 a s g o w 
war zu Monat.~beginn recht lebhaft und scheint es, dass 
1lie Londoner Gruppe, welche die Preise so in die Höhe trieb, 
ihre Bestände so ziemlich verkauft habe. Von anfänglichen 
40 sh 9 d stieg der Preis bis 41 sh ' • d, ging dann auf 
40 sb 8 u zurück, während Hämatit 45 sh ·13 d, Nr. 3 Middles· 
horough Warrants bei starkem Ausgebot auf 34 sh 1 d zurück· 
i;ingen. In Mi d d 1 es h o r o u g h hatten ebenfalls die 
australischen Fallissements ungünstig eingewirkt. Die alten Auf. 
träge sind ahgewickelt und neue laufen nur spärlich ein. Im 
März waren die Verschiffungen sehr beträchtlich und betrugPn 
7ti 000 t, welche zum grössten Theile nach Deu1scbland gingen. -
Per am er i k an i s c h e Eisenmarkt ist bei schwachen Preisen in 
lustloser Stimmung und zeigt geringen Verkehr. 

Kupfer. Der Markt weist die merkwiirdige Erscheinung 
auf, dass die Vorräthe nach der officiellen Statistik beträchtlich 
abnehmen und die Preise dennoch matt sind. Bei einer Zufuhr 
von 237U t und 4818t Ablieferungen in der erste.n Aprilhälfte 
betrugen die Vorräthe )litte April 5:2 823 t gegen 55 2i 1 t Ende 
März 1893. Trotzdem sind die Preise für gmb seit )fonatsbeginn 
\"011 r 45 . 8 . 9 bis J;' 4i1 . 16 . 3 auf r 44 . 15 . 0 his et' 45 . :2 . ti 
gesunken, nachdem sie um llitte des Monats deu tiefsten Stand 
mit r 44. 13. 9 bis r 45 . 1. 3 erreicht hatten. llan begründet 
diese Bewegung mit der Lage in Amerika, wo grössere, vom 
dortigen Consnme nicht aufgenommene Vorräthe zu billigen 
Preisen nach Europa verkauft werden. Der Yerkclrr bewegte 
sich in gewohnhm Grenzen. - Hier scheint sich der Consum 
doch etwas gehoben zu haben, insbesondere für elektrische Zwecke, 
während das Commcrzgescbäft noch unbP.friedigend ist und Liefe
rungen für Militärzwecke äusserst gerin~ sind. Sollte sieb jedoch 
die Nachricht als richtig erweisen, d~ es einer canadischcn 
Schmiede gelungen sei, Kupfer wie Stahl zu härten, und dass 
dem canadischen Kriegsministerium bereits diese Erfindung rnrge
legt wurde, nach welcher vollkomwen widerstandsfähige Flinten
rohre hergestellt werden könuen, so würde für die Zeit der Einfüh
rung dieser lefrhteren Rul1re ein bedeutender Bedart:,au.trelen. Da 
das Material billiger und leichter zu bearbeiten wäre und bei System· 
änderungen die Rohre umgegossen werden könnten, wünle diese Er· 
findung vou weittragender Bedeutung sein. Xacl1dem die Peruaner 
unter den Inkas bereits Kupfer für Steinmeissel uml Werkzeuge 
härteten, das Verfahren jedoch l"erloren ging, ist es nicht ausge
schlossen, dass es abermals entdeckt wurde. - Die inländischen 
Fabriken sind derzeit nur mässig beschäftigt, was eipe verschärfte 
und allseitig beklagte Concurrenz zur Folge hat, und auch hier 
sind es nur elektrische Anlagen aller Art, welche grössere Bestel
lungen herbeiführten. Im Absatze der neuen Metalle macht sich 
das starke Zuströmen alten Materiales störend geltend. Die 
Notirungen stellen sich, theilweise dnrch den höheren Cours
stand, weniger ungünstig, als dies nach der Londoner Bewegung 
zu vennnthen wäre. und zwar notiren: amerikanisches lake 
superior, Elektrolyt und Mansfelder zwischen fl 6~ und II 65. 
Mittelsorten fl 60, Walzplatten fl 58, Gusskupfer 11. 5i. 

ll I e i hat sieb abermals etwas al1gesd1wacht, und sank von 
aufanglichen r 9. 15. IJ bis J;' u . 17 . 6 auf r 9 . 13 . 9, da der 
Verkehr ein recht Leschränkter war. Dill Zufuhren betrugen im 
I. t~uartal 1. J. 41 7651 (g<'gen 4 ~ ü94 1), der Export 986!11 
(gegen 15 086 t). Auch für die erste :.\Ionatshälfte .-\.pril waren 
die l':ufuhrcn wieder bedeutend nnd hetrugen 14ti 970 Block, da
runter 89 342 lllock australisches. Zum llonatsschlusse notiren 
spanisches Blei f 9 . U. 9. englisches J:' 9. 17 . 6. - Hi,. r 
war der Markt recht still. Die grossen Consumenten sind pro 
1. Semester durch AbschlüssJ gedeckt, der sonstige Consnm ist 
von geringer Bedeutung und dürfte er~t einige Bewegung in den 
~farkt kommen. wenn die t' •ntracte pro II. Semester zu erneu
ern sein werden. Am Monatsschlusse fand h~im k. u. k. Artillerie
Arsenal eine kleine Vergebung von circa 10 Waggons statt, 
welche zu einem, dem allgemeinen :.\Iarktpreise von circa II 15,5U 
franco Wien entsprechenden Preise otl'erirt wurden. - Im ab
gelaufenen Monate wurde auf dem hiesigen Markte ansser 
dem bisher gehandelten Pi"ibramer Antimonblei mit garan
tirtem Minimalbaite vou 20°;0 Sb (bei durchschnittlichem 
Halte bis 2~0 

0 ) eine· neue Sorte unter der Bezeichnung Ptibramer 
Hartblei mit einem garantirteu :.\Iinimalhalte von 16°/0 Sb ein
geführt , wodurch de111 Bedarfe der Schriftgiessereien im ausrei
chendsten Maasse Rechuung getragen wird. 

Zink hat sich in Folge hedeutenden Consums in England ge
hoben. \"on der Schlussnotiz des Yorwonates per J:' 17. 7 _ 6 bis 
f 17 . 10. 0 aufsteigend erreichte Zink f 17 . 17 . 6 bis 
J:' 18. O. 0. Die Nachfrage bleibt ständig lebhaft und sintl 
weitere Avancen nicht au•geschlosscn. Im I. l!uartale wurden in 
London 1~882t (gegen 10i5L1) importirt und 3055t (2364t) 
exportirt. - In U b e r s c h 1 es i e n erfuhr der Markt, nachdem 
zum Schlusse des Vormonats bedeutende Abschlüsse für aus· 
ländiscbe Rechnung zu Stande gekommen waren , eine kleine 
Abschwächung, da die Kaullust nachliess und der inländische 
Consnm zurückging .. Für prompte Lieferung wurde nichts gefor
dert, für April nur kleine Posten, wofür :M 35 notirt wurden. Die 
Eigner bleiben zurückhaltend. 1· ider auch der Consum. Erst 
Mitte des Monals drang eine besserd Stimwung durch, da für 
den Export zahlreichere A ufträgi; einlangten und insbesondere 
der heimische Consum stärker hen•ortrat und Preisaufschläge 
rnn ;111 bis 40 d bewilligte. Immerhin bleiLt aber die Nachfrage 
noch hinter der Production zurück. In den letzten Tagen trat 
eine kleine Abschwächung ein. Walzzink war auch für den 
Export recht gut gefragt. - II i er haben sich die Preise etwas 
gehoben, in Folge der grüsseren Zurückhaltung der deutschen 
Hültm und der etwas angeregt.eren Nachfrage im Inlande. Die 
Preisbesserung hält sich indess bis jetzt in mässigen Grenzen und 
notiren zum :.\lonatsschlusse W. H. G i es c b e·s Erben II 2 i,50, 
la. inländische :.\Iarken II 23 his fl 2:-l ,50. Ila. Marken fl 22 bis 
II 22,25. 

Zinn hat in Folge der starken Speculation bezüglich der 
Einfuhr in Amerika rnr dem l. Juli sich ziemlich stark behaup
tet, wenn auch die Ungewissheit üLer das Schicksal des fest
gesetzten Zolles eine bedeutende weitere Hausse unmöglich machte. 
Dagegen l1at 3 Monatwaare eine sehr scharfe Baisse dnrchgemacbt. 
Prompte Waare stieg \'on ,i' 93. 10 . 0 his J;' 94. 17. 6, schliesst 
aber ruhiger f 94. 2. 6. - Hier war der .Markt, den jeweili
gen Schwankuni:-cn in London entsprechend, etwas bewegter und 
notiren Banka II 11 ~. Billiton II 117, das mangelnde Straits und 
Australzinn II 1211, Englisches fl 120. 

A n t i m o n hat anfänglich seine etwas gebesserte Position 
behauptet, ist aber schliesslich wieder etwas i_m _Preise gewichen 
und schliesst mit f 41 . 10. O. Nach der Statistik, welche für 
Japan einen Rückgang illl Exporte au_~weist, wäre eine Bef~sti
gung der Preise bei einigermaassen stärkerer Consumfrage lllcht 
ausgeschlo~sen. Der Expo~t ~us J ~pa.n wird pro 1892 . auf 
20 480 Piculs geschätzt, gegen 30 716 Picnls 1891, 27 847 Piculs 
1890, 24 993 Piculs 18'39 und 17 12!} Piculs 18>1.8. ·- Hier 
schliesst Antimon mit II 49 ab Wien. 

Q u eck s i 1 b er hat illl abgelaufenen Monate eine Besserung 
erfahren. indem die erste Hand um Mitte des Monats von an
fänglichen r 6 . 10 . 0 auf r 6 . 15 . 0 ging, nachdem sie vorher 
einen beschränkten Posten von circa 1000 Flaschen zu f 6 .12. O 

:~ * 
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abgegeben haben dürfte. Die 2. Hand, welche anfangs I 6 . 8 . 6 
notirt hatte, stieg auf .1.. 6. 12. 6, gab aber in l!'olge sc hwachcr 
Umsätze wieder etwas nach und schliesst mit .r 6 . U . 10. In 
der ersten Hälfte April wurden bloss 600 Flaschen in London 
importirt. l<'är die ersten 3 Monate beträgt die Einfuhr 33 -!01 
Flaschen (gegen 22 634 Flaschen 1892), die Ausfuhr D-170 
l<'laschen (gegen llJ 539 Flaschen 1882). Für die ersten 4 Mo1mte 
1ler Saison vom 1. December bis 31. :März betrug in London die 
Einfuhr aus: 

Spanien (lt. Vertrag) 
anderes 

I talicn . . . . 
Oesterreich . . 
Californien etc. 

1893 1892 1891 
25 010 20 uou 25cu11 

47 
;) 630 2 550 3 548 

25 647 

1800 1889 
25 tJUl 2:10001 ".rj 

204 -
4 UOU 3 -WO ~ 

liOO 1 300 ~ 
50 13Uj =-

28 665 23 HJ7 28 M!5 29 651 28 034 <> 
die Ausfuhr 16791 12447 211942 215~0 2uum "' 
- l d r i an er 4uccksilber notirtc enl~prechend London ab MiÜe 
des Monats .J.' li. l?i. 0. Die Nachfrage war fortgesetzt bedeutend, 
so dass nur mit Mühe den Aufträgen entsprochen werden 
konnte und schliesst hei schwächerem Verkehre mit .J.' 6 . 15 . 0 
pro Flasche und .1' l(J. l). li per lOUky in Lageln loco Wien. 
- llie ca 1 i fo r n i s c h e n 111ineu lieferten vom 1. Jänner bis 
31. :März nach St. Francisco ab: 

1893 l8!J2 1891 J89u 
4 7:11*) 4 984 3 422 3 4g:1 

1889 
a 901 

1888 
7 119 Flaschen. 

Nicke 1. Der Nickelconsum ist in sehr merklicher Zunahme 
hegrift'en; die Heinnickelindustrie, die Nickelplattirung, die Ver
nicklung und neuestens die Nickelst.ahlerzeugnng nehmen immer 
st.eigende Mengen in Anspruch, des Bedarfes für die österr. 
Nickclmünzen nicht zn gedeukeu. Gleichwohl ist keine Preis
steigerung eingetreten, denn feiner Wiirfelnickel ist unverändert 
zu II 2,50 his ff 2,75 pro l kg, in England zu 1 sh 8 d pro lhs 
erhältlich. Diese auffallende Erscheinung wird durch das Ver
halt.an der Canadisch"n Nickelgrnhenhesitzer erklärt, wl'!chc im 
llinhlick auf ihre gro~~·~ Leistungsfähigkeit das grös~tc lnterc,;se 
haben, dem Nil'kcl die möglichst ansgcloreitete Vcrwemlung in 
iler Industrie zu g(•winnen und daher die Preise ahsichtlich 
niedrig halten. 

K oh 1 e. Der ii"frrreichische Kohlenmarkt blieb in gleicl1L'r 
Lage, wobei das Geschäft sich in engeren C:renzen bewegte, da die 
&Lüge für Hausbraud auf ein Minimum reducirt waren, ilagegen 
für Industriebedarf in unverändrrt befriedigender Weise anhielten, 
wodurch den Werken ermöglicht wurde, fortgesetzt in gewohnter 

*) Bis Ende Februar. 

Notizen. 
Mittheilu11ge11 aus den kgl. teclrnischen Versuchs· 

a1111talten in Berlin. Der Bericht über die 'fhätigkeit dieser 
\'ersuchsaustalten während der Periode von Anfang April 1891 
J.is Ende llärL 1892 zeigt wieder gegen das Vorjahr eine be
trächtliche Zunahme der geleisteten Arbeiten, verbunden mit 
entsprechender Vermehrung der dazu verwendeten Hilfsmittel. 
Von der mechanisch-technischen Anstalt wurden hehufs 
Erledigung von :25U Aufträgen ~477 Versuche, hauptsächlich 
über Festigkeit, mit den verschiedensten Materialien nnd 
Construc1ionstheilen, unter Anderen in grosser Zahl mit Mannes
mann'schen Röhren durchgeführt, 859 Papier- und 25:) Oelsorten 
geprüft; die chemisch-technische Anstalt hat 256 
Analysen von Met.allen und Legirungen, darunter 172 von Stahl 
und E;sen, ferner 99 von anderen anorganischen und 149 von 
organischen Materien und Tinten geliefert und ausgedehnte 
wissenschaftliche Untersuchungen angestellt, unter welchen wir 
die öbP.r die Bestimmung des Kohlenstoffes und des llangans 
im Eisen, des Kobalts, dann über Trennung des Eisens von 
anderen Elementen hervorheben wollen. In der Prüfungsstation 
für Baumaterialien kamen 1004 Anträge mit 19 750 Ver· 
suchen über Eigenschaften und Verhalten von künstlichen und 

Weise zu fordern. Die Preise haben sich in Folge dessen auch 
hehauptet und ist der Markt trotz der vorgeschrittenen Jahres
zeit als frst zn bezeichnen. - Im u o r d wes t b ii h mische 11 

Braunkohlenreviere blieb der seil Ostern sehr lebhafte Wasser
verkehr unnränLlert hestehen. Da die Schiffsfrachtl'n in Folge 
des zur \'erfiigung stehenden bedeuten1le11 S(·hill'sraumcs sehr 
billig waren, entwickelte sich der Export per Elbe in erfreulichster 
Weise. Da andererseits auch die Ziegeleien bald mit der Campagne 
beginnen, ist för die näehste Zeit sowohl für Ilahn als Wasser 
starkes Geschäft zu erwarten. Im Jahre 1892 förderten die Werke 
des Revierbergamtsbezirkes Teplitz, Brüx, Komotan 11-1ti7;)214 q, 
wovon auf Teplitz 28 O!H 576 q, gegen 29 ;);!~ :-329 q 1891, Brüx 
Sil 78!.l 914 'l gegen 812:348:-l7 q 18!)1 un1l Komotau 2 791 724 'l 
gegen :-l tJ01 818 q 1891 entlieleu. Der Bezirk ßrüx bewegt sich 

. so nach in aufsteigender, die heiden übrigen in absteigen der Linit'. 
- Jn]) e u t s c h 1 an d ist der ~Iarkt in ungiinstiger LagL1, dii• nur 
eine Einschränkung der Production ändern könnte. Der Eisenbahn· 
minister \'erhandelt gegenwärtig noch mit dem 8yndicate; dieses 
fordert :\[ 811. jener will nur :u 75 pro Waggon stiickrrlichcr 
Förilerkohle bewilligen: eine Einigung kam noch nicht Zll Stande. 
-- Der o h1· rschlesisc he Markt war ziemlich ruhi;, der Wasser
versandt wegen schwacher Nachfrage unbefriedigend. Dagegen sind 
Cokes iu sehr guter Frage und hat sich auch gegen Mouatssrhluss 
der Kohlenmarkt in Folge Activirnng der billigeren Sommerpreise 
etwas gehoben. - In Be 1 g i e n fand die maassgeliende 8uh
mission der Staatshalmen in den ersten Tagen April statt nn•l 
wurden hiebei weit niedrigere Preise als im Vorjahre gefordert, 
dagegen wurde ersehen. dass die Zeche1: sich für llinimalpreise 
gedingt hatten. Es wurJen geboten für kleine Fettkohlen Nr. ll 
Charlcroi Frcs 8 hi8 75 im :mnimum, Frcs 9,'3ll durchschnittlich; 
für hallifetle Kohle H Frcs 5.08, resp. Frcs 5,25, dto III Fres 5,71J 
im Durchschnitte, Nr. IV Frcs 7,25 und für Stücke Frcs 18. 
Die fiir den allge:ncinen Verkehr benöU1igten Kohlensorten hahcn 
in Folge dessen bereits Ermässignng(•n orfal1ren, so Hanshrnnd 
um Frcs 1,50, T111lustl'iekohle Frcs U,50: auch •lie Gaskohh•n, 
welche Frcs 12,5 J notireu, sollen nun au die Reilw komnwn. da 
die Gasanslaltcn nur Frcs 11 bieten. - l'okcs ist stark g-cfrag-t, 
di1• Einfuhr Dl'utschlauds steigt derart, dass bereits einigij Cokes
öfeu in Serding geliischt werden mussten. - Der eng 1 i s c h e 
Kohlenmarkt bt sehr still, so dass aucl1 hier die Werke ihre 
Förderung einschränken müssen. Die Ausfuhr an Kohle und 
Cokes betrug im Februar l 914401 t gegen 20i6585t 1892 und 
2 16:-l 451 t 18\1]. Znr Hebung der A usfnhr insbesonclere üher 
die Niederlande uach l>entschland hat die Betriebsgesellschaft 
der niederländischen Staatsbahnen einen Frachtnac: lass von 
:\! 15 pro Waggon g1Jwährt. Die Preise sind schwach, ducb ziemlich 
un rerändert. 

natürlichen Bausteinen, Dachpappen, 'l'honriihren, Cementen und 
l'roducten ans dens»lhen. Gyps· und Kalkmörteln u. s. "" zur 
Ausführung; auch erhielt die Baumaterialien-Sammlung einen 
wesentlichen Zuwachs. H. 

Platinfilbrender Pohdrmit. In iler Grube der Canadian 
Copper Comp. bei Sudbury • ((lntario) wurde ein graues, an dr·r 
Luft rasch anlaufendes Erz von der Dichte 4.541 gefunden, 
welches der Formel Nia Fe S,„ somit einem eisenhaltigen Polydymit 
entspricht, in welchem bis zu 11,024°" Pt, wahrscheinlich als 
Sperrylit vorhanden ist. (F. W. Clarke und Ch.. Catle t t in 
Bull. United St. Geolog. Snrvey .) N. 

Verfahren zum Ueberhitzeo des Eisens in der Birne 
behufs Erzeugung der zum Giessen kleiner Blöcke er· 
forderlicbeo hohen Temperatur. (ll. R P. ti4 950 des Charles 
W a 1 ran d und Eugene Legen i s e 1, Paris.) KurL vor oder nach 
dem Verschwinden der Kohlenstoffflamme wird ein, durch seine 
Oxydation Wärme erzeugender Körper (Silicium oder Phosphor 
oder deren Legirnngen) im Ueberschusse zugesetzt, und dann 
wird mit dem Blasen so lange fortgefahren bis der zugesetzte 
Körper \'erhrannt ist und die vor dem Zusatze vorhanden ge
wesene Flamme wieder erscheint. (Chem.-Ztg. 18D~. S. 18t:i4.) 

ßergmlinnische Ausstellung zu Gelsenkirchen. Der 
dies,iä 1:ri;.:e Yerhamlstag der \'ereine technischer Gruben heamten 
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im Oberbergamtsbezirk Dortmund ist für den 24. Juni zu 
Gelsenkirchen angesagt und wird mit einer mindestens 14 Tage 
dauernden Ausstellung ,·on Hergwerksproducten, Maschinen um] 
Gerätben, überhaupt von allen Gegenständen, welche der Berg
bau des dortigen Hezirkes gebraucht und hervorbringt., verbunden 
sein. ~Die Ausstellung hat eine Fläd1c rnu G0011111' zur Yer
fügu111; m11l dürfte r<•ichlich beschickt werd<'n. Das Bureau fiir 
1lieselhe befindet sich in clcr Buelulrnckcr1•i von ( ~arl ll c r t e u b ur g 
in Gelsenkirchen. H. 

Petroleum. Die französische Zollcommi~sion ht•stimmto den 
Zoll per 100 k_q für Leuchtöl mit 18.5 Frcs. für Hohiil mit 
1:1 Frcs und für schwere Oele mit 12 bis 13 Frcs. N. 

Yerzinnen ,·011 Eisen· und Stahlblech. (Amcr. Pat. 
-tfl6,496 des E. Norton Maywoo1l, nu<l 0. \V. Xorton, Chicago, 
III.) Das Verfahren zur Herstellung von Weis~hll'rb hestel1t darin, 
1lass man <las Blech abbeizt, es ruil geschmolzener StParinsäure 
überzieht, es <laun in p;Pscbmolzene~ Zinn taucht und ~chliesslich 
fertig macht. (Chem.· Ztg. 1892. S. 1&31.) 

Moniercementriihren (mit eingelegtem Eisen<lrahtgcwebc) 
von Zössler in Wetzlar tragen nach Bauschinger gleich 
vertheilte Lasten rnn 11 130 kq bis Vi :-140 ~"!/. während ein Stein
gutrohr schon bei 15311 ~·g bra!'h. 1Thonin1lust rie · Zt g. , 18fl2, 
S. 1132.) N. 

Gewinnm1g TOii Antimon. (D. R. P. 66 547 v. Rurlolph 
K ö p Jl & Co., UestriPh i. Rheingau.) Sdnvefelantimonhiiltige Stoffe 
werden mit Ei~enox.nl~alzen a'le;n odn in Gegenwart von Halogen
salzen, z. R Kochsalz, hehandelt, wohei unter Reductiou dPs Eisen
oxydsa!?.es zn EisPnoxydubalz und A hscheidunir von Sehwefel Anti
monoxyd in Lösung geht.. 6 Fel'L, + Sh,S„ = 6 FeCI, + ~h,CI„ + 3 S. 
Die erhaltene Lösung wird clektrolysirt, wohei an clcr Kathode 
das Antimon metallisch abgeschieden, während au der Anode 
das Eisenoxvtlulsalz wieder zu Eisenoxvclsalz rcgenerirt und von 
Neuem zur ·Aulfo~ung von Antimon b.enutzt wird. (('hem.-Ztg. 
1893. s. 35u.) 

Ursache 1ter Eisenrostbildung. Schiencnunterlagsplatten 
zeigt.en nach kurzer Zeit eine antfallen<l hohe Rosthildnng, weld1e 
nach <len Untersuchungen von S. Weinwurm durch einen 
äusserst hohen Sehwefel!!:ehalt (1.1.18°/ 0) des Eisens zu begründen 
ist. (Cbcm.-Ztg., 'i, 189:-l.) X. 

Literatur. 
Bericht des mm östPrreichischen Ingenieur- und 

Architekten-Vereine eingesetzten Comites zur Aufsteltun~ 
von Typen fDr W11Izeisen, erstattet von J oh. Bube r 1, In
spector der österreichischen Nordwestbahn. Wien 1892. Yerlag 
des Vereines. Preis 3 fl = 5 Mark. 

Der österreichische Ingenieur- un<l Architekten-Yerein bat 
in letzter Zeit den von ihm im Jahre 1882 herausgegebenen 
Typen von Walzeisen für verschiedene Constructionszwecke ~nn
mehr eine neue seln· vermehrte und verbesserte Auflage drnses 
Werkes folgen lassen. Fs ist dies der gedruckte und ausführliche 
Bericht des von diesem 'rereine eingesetzten Comites zur Zusammen
stelluni; der Typen für Walzeisen, erstattet vom Jn;:pector der 
österreichischen Xordwesthahn J oh a 11 n Bube r 1 in der Geschäfts
versammlung des Vereines am 23. April 189:!. 

Nur <lem einheitlichen Zusammenwirk•m bewährter fach
männischer Kräfte konnte es gelingen, ein Werk in so \'Oll· 
ständiger und ausführlicher Weise zusammenzustellen, das allen 
Anfordern ngen des Constructions·Ingenieurs nicht minder, als des 
Gewerhtreibenden und insbesondere der Walzwerke selbst in allen 
Richtuni;en entgegenkommt. Aus dem reichen Inhalte greifen wir 
insbesondere heraus die in natürlicher Grösse gezeichneten Profile 
aller im Hoch-, Brücken·, Schiffs-. Locomotiven- un<l Waggonban 
bis nun zur Anwendung kommenden oder zur Einführung ge
eigneten Walzeisensorten. Auch den Betliirfnissen des Bauschlossers 
ist durch die Vorführung der für Decken-. Fenster-, Geländer
etc. Constrnctionen iu Verwendung kommenden Eisensorten in mög
lichster Vollständigkeit Rechnung getr.igen. 

Begreiflicher Weise sind vor Allem die heutzutage in so aus
gedehnter Anwendung stehenden Bauträger (Traven<en) heräck
sicbtigt, dann folgen die Profile. tlie im Schiffs-. Waj?:p;on- und 

Locomotivenbau vorzugsweise Verwendung finden und scbliesslicb 
die Kleineisenprofile fär Bauschlosserarbeiten. Hierauf kommen 
die U-, Z- und T-Eisen, die Horbstej?:proflle, die Quadranteneisen, 
die gleich- und ungleichschenkligeu Winkel-, Fenster- und Thür
schlaglei.sten, Gesims- und Geländereisen etc. in reicher Auswahl. 

Yon besonderem Werthe sind die beigegebenen aorgfältig 
ausgearbeiteten Tabellen, welche für jedes Profil die einzelnen 
Dimen>ionen, die Querschnittsftäche, das Gewicht per Län!?en
einhcit nebst. allen für den Ingenieur wichtigen mathematischen 
Daten enthalten, als: 'fräg-heit.•moment, Qnerschnittsmodul und 
eine Tabelle der gleichförmig vertheilten Belastungen für Spann
weiten von l bis 10 111, abgestuft von dm zu dm. 

Durch diese ebenso umfassende als mühevolle Arbeit hllt der 
österreichische ln!?enienr- und Architekten-Verein dem ganzen 
Eisen Hrwendenden Publikum und insbesondere den Constructenren 
einen nicht genug zu würdigenden Dienst erwiesen. Von besonderer 
Wichtigkeit ist. aber dieses Profilheft für die Walzwerke, welche 
sich aus <lemselhen üher die bis non üblichen Formen von Walz· 
eisen unterrichten können. ebenso neue T_vpen mit Zuhilfenahme 
des vorhandenen Walzeninventars an~fintliir zu machen und so 
den Bedürfnissen des Marktes zu begegnen bestens in die Lage 
kommen. Wir empfehlen ihnen die Anschaffung dieses werthvollen 
Werkes auf d·1s Dringendste in der Ueberzeug-ung, dnss der Nutzen, 
welchen sie aus demselben schöpfen werden, hundertfach die 
geringe Au•lage aufwiegen wird, welche dessen Beistellnng in 
Anspruch nimmt. Wir wollen jedoch nach nicht versehweigen, 
dass die vielen Abstufungen in den Profilen an unsere Hütten
werke sehr grosse Anforderungen stellen, zu deren Befriedi!!:ung 
das Walzeninventar wesentlich erhöht werden mnss, uod zwar 
auch für Typen, die vielleicht. sehr selten oder . üherhaupt nur 
einmal begehrt werden dürften. E. Pur t scher. 

Amtliches. 
Se. k. und k. Apostolische llajestät haben mit Allerhöchster 

En1schlicssung vom ~7. April 1. J. den Vorstand dPr k. k. Berg
direction in Pribram, Oberbergrath Johann N 0 V a k, zum Hofratbe 
mit den systemmässigen Bezügen allergnädigst zu ernennen 
geruht. 

Se. k. nnd k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchs1er 
Entschliesong vom 21. April d. J. dem Zeughötenscbaffer der 
Zöptau-Stefanauer Bergbau- und Ei~enhätten-Gewerkscbaft, Felb.: 
Rot tc r in Reitenhau, in Anerkennung seiner mehr als 50jäbri
gen. einem und demselben Gewerbsunternehmen zue:ewendcten 
trP.nen und belobten Bernfsthätigkeit da~ silberne Verdienstkreuz 
mit der Krone allergnädigst zu verleihen geruht. 

Der Ackerhanminister bat den mit Titel und Charakter 
eines Bergrathes bekleideten Oberbergcommis•är Josef Sc bar
d in g er bei der Berghanptmannschaft in Wien und den im 
Ackerbauministerium in Wien in Verwendung stehenden Ober
bergcommissär Heinrich Wachte 1 zu Bergräthen, ersteren 
unter Belassung au seinem gegenwärtigen Dienstorte, letzteren 
nnter Zuweisuni; zur Berghauptmannschaft in Krakau, - ferner 
den mit dem Titel und Charakter eines Oberbergcommissärs 
bekleideten Bergcommissär und Revierbergbeamten in Leoben, 
Wilhelm Klein, zum Oberbergcommissär, unter Belassung an 
seinem gegenwärtigen Dieni;torte ernannt. 

Der Ackerbauminister bat den Oberbergverwalter Wenzel 
Po kor n y in Joachimsthal zum Haup tcassier bei der k. k. 
Bergdirection in Bröx nn<l den Bergeleven Franz Go s t i § a in 
Cilli zum Bergmeister bei der k. k. Berg- und Hüttenverwaltung 
in Joachimsthal ernannt. 

Der Ackerbauminister hat den Titular-Material-Oberverwalter 
Wilhelm Lei t h e in Idria zum wirklichen Material-Oberverwalter 
und den Bergmeister Alois von K o s chi n in Idria zum Berg
verwalter ernannt. 
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.All k ft II d i g II II g e II. 

Maschinen und DamvfkPsscl· Armaturen· Fahri k. 
Niedl'rlnge: Wien, 1. Bezirk, Cetreidemarkt Nr. 2, 

halten reichhaltig assortirtes Liger von 

Armaturen fiir M asel1in(1D, Da1111)fkessPI: Hmn1,f: und \Vasserleitungen, 
Manometer, Pulsometer 

Ventile, ' 
Condensationstöpfe, ~--- · , Dampfpumpen, 

lnjecteure, ~~ 
Elevatoren, *~ 

Hartbleiarmaturen, ~~ 

-= L11ftco1npressoren, 
_c . 

·~··- Vacnn 1111n1111 }lcn, · 
Wasserschieber) ~~~ }1ilterpressen. 

Lierernn[ in bewährter Gnte zn billi[en Preisen. Z~icbunn[en nnd Q[crtc anr Wunsch zn Dieustrn. 

Adolf Bleichert & Co., ~ 
Leipzig-Gohlis und Wien. 

. liefPrn eeit ~n Jahren •I• •lleinie;e Specialität 

Drahtseilbahnen 
nach ihren vorzü11:!. bewährten, patentirten 

Conetrnctionen. 
Ueber 860 Anlagen mit CA. 700 OOOm Länge 

Pie:ener Au•fiihrune;. 
9IS' .&.naobl&ge und Projeote dnrch -all 

8eneralvertreter filr Oeaterrelch-Unaam: 
?zurellieur .J11L?UB BOJIATTE, 

"VVIEN, IV., There•lanum11:a•ee Nr. 31. 

Draht11eilbahueu 
zum 

Tnmpon •n111 ltohlen, Erzen, Steinen, Sand, Torf, Breuem Scheitholz etc 
DTalaU.U..tl~ f6r Bers·, Strau••· uad Grabea-Bahaea, 

Dralat9•U-Traa•m.LH1o••• und Kabelleltua1r•• 
zur Uebertragüng der Betriebskraft. 

~ Rundseile, Bandseile und Kabel --9fl 
aus Eisen, S·ahl und Kupferdraht 

für Aurzü&:c, BrcmsLer~c, Grnbcnbcfordcrung, Eisenbahnschranken und 
Sit;n:\lc, elektrische Leitungen. 

I8olirte Kabel und Drähte 
für alle elektrotechnischen Zwecke, 

Maschinen-, Drahtseil- und Kabel-Fabrik Tb. Obach, 
Wien, III., Pauluegasae 3. 

Lant als Specialitiit 
clie l\Iascbinenfabrik Yon 

~oafis- 11. '."Go~frn6rrdjrr 
:--:teinhred1er 1 Backen-

1111 et,;;chen \Sc li lemlerm ii h-
1 en. Kugelmiihlen, Kollcr
giinge. \Valzenq11Pt,-e11rn. 
Pocliwerke, sowie din·rse 

andere 

Brech- u. Pulverisirungs· 
Maschinen 

H. R. Gläser, Wien 
X., Quelleng. 107 a. 

C. A. HERINC 
consu lt. Ingenien r für Berg- und II iitte nwesen, 

Drrsden, GutzkowHtra~sr 10. 
Gutachten und Anlagen f. Berg- u. Hüttenwerke. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Reilaetion: 

Ha11s Höfer, C. v. Ernst, 
n. ii. Prnft•r;sor drr k. k. Bf'r~ak:idemir. in Lpoh<'11. k. k. Ohr.rhrrgratli, Urrgwerkeprod.-Vt•rschl.-nircrtnr in \Virn. 

Unter besonderrr lllil.wirknng iler Herren: Dr. Moriz Caspaar, Oberingenieur clcr iist.crr. alpinen Montangesel19ehaft in Wien , Joseph 
von Ehrenwerth, k. k. a. o. Bergakademie-Professor in Leoben , Dr. Ln<lwig Haberer, k. k. Oberbergrath im Ackerbau-Ministerium, 
.Julius Ritter von Hauer, k. k. Oberhergrath uni! o. ii. Professor iler k. k. Rergakadcll)ie in J,eoben, Joseph Hrabäk, k. k. Oher
hergrath un<l Professor clcr k. k. Bergakademie in Pribram, Ailalhert Käs, k. k. a. o. Professor der k. k. Bergakademie in Pfibram, Franz 
Kupelwieser, k. k. Olrnrhergrath nml o. ii. Professor rler Rergakarlemie in Leohen. Johann Mayer; k. k. Bergrath nnil 011er-Jnspector dl'r 
k. k. priv. Kaisrr Fenlinands - Nordbahn. Franz Posepny. k. k. Be.rgrath u111l emer. Bergakademie - Profo~sor in Wien 111111 Franz 

Rochelt, k. k. Oherliergratlr. o. i"o. Profössor der k. k. Bergakademie in Leoben. 

Verlag der Ma.nz'sehen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitä.ts-Buehhandlung in Wien, Kohlmarkt 20. 

Diese Zeitschrift erscheint wüclr1mtlich „iJ1cn hi~ zwei Bog~n stark m11l mit jährlich min d c s t "n s z w a 11 z i g a r t ist i ~ehe n 
Beilagen. Pränumerationspreis jährlich nrit franco Postversendung fair Oestcrreich - Ungarn l~ fl ii. W. , halhjährig li II . für 
Deutschland ~.j Mark, rr.sp. 12 Mark. - Redamatimwn, wenn unversiegelt., portofrei, kiinnen 1111r l·I 'l'aµ;e 11ad1 K'l:p•~•litiun 1l1>r 

jew1•iligc11 N1111111wr herücksicht.igt. wcnlcn. 

lNHA LT: [;i>her 11ic Anlage drr Bohrlöcher hci Anwendung drr elektrischen Zündung. - Erfahrungen mit l\oh1"11zieg1•:11 in 
schwe<lisd1cn Hoehi"ofen. - Ueher Sclrlackcnreinignng. - :\uswärtiger Hamlcl <les i'osterr.-ungar. Zollgehides in Waaren 1ler 
:\lontanindnstric im Jahre 18!-l~. (Schluss.) - Die Pro<luction der Rergwerkc, Salinen un<l lliittcn 1l~s prenssischcn ~taates 
im Jahre 1891. - Eingesendet. - Notizen. - Magnetische Dcelinations-Beohachtnngen zn Klagenfurt. - Amtli„hcs. -
A nk iin<lignngen. 

reher die Anlage der HohrWehcr bl'i .\mrenclnnµ; cler elektristheu Zünclung. 
Yon Franz L. Tirmann ~ Leiter des sprengteehnisehen Bureaus der Aeticn - Gesellschaft Dynamit Nobel in Wieu. 

Versuche, die ich durchgeführt habe, um zu consfa
tircn, dass bei unrichtiger Anordnung der Sprengladun
gen sich die Kraft des Dynamits gegenseitig vollkommen 
aufhebt, haben nachfolgendes Resultat ergeben : 

Vers n c h T. Eine Stahlplatte von :rn cm im Ge
Yierte und 1 cm Dicke wurde auf Eisenbahnschienen, 
die sich auf zwei übereinanderliegenden Balken befanden, 
aufgelegt, so zwar, dass die Stahlplatte Yom Erdboden 
circa 70 cm entfernt war und der freiliegeude Theil 
derselben circa 10 cm , die Auflage links und rechts je 
fi cm betrug. Auf die ~tahlplatte wurde, in der Mitte 
cler~elben, sodann ein Weissblechbiichschen' von 6 cm 
Durchmesser, enthaltend 350 g Gelatinedynamit I, gestellt 
und das Dynamit elektrisch mit einem 1 g l\linenziinder 
zur Explosion gebracht. Mit der erwähnten Ladung 
wurde ein v o 11 k o m m e n k reis r n n d er D 11 r c h
s c h 1 a g erreicht. 

Versuch I J. Nnn wurde an einer gleich grossen, 
ehcnfalls 1 cm dicken Platte (ans gleichem Material 
wie ohen) hci gleicher Anordnung des .Versuches, analog 
wie anl' der oh er e 11 Reite der Rtahlplatte, als Spie:rnl
hild auf der n n t er e n Reite derselben eine gleich 
!>tarke Ladung (:li">O g) des gleichen Dynamits hefcstigt nnd 
darauf wurden beide Ladungen gleichzeitig mit je 1 .'/ 
l'lektris1~hen Minenziindern znr Explosion gebracht. n i e 

Stahlplatte blich vollkommen unversehrt. 
Nach der Ziindung der beiden Ladungen lag die Platte 
circa 25 Schritte vou der Sprengstelle entfernt, ziemlich 
horizontal auf dem Iloden; die als l'nterhtge verwen
deten zwei Eisenbahnschienen waren in grössere und 
kleinere Stiicke zertriimmert. 

Die Anregung zu diesen VerHuehen gab mir die 
längst beobachtete Thatsache, dass, :l oder 4 für die 
Herstellung de> Einbruches hestimmte Schiisse, wenn man 
sie beim Stollenhieh so gegeneinander geneigt abhohrt. 
dass die Minenherde (ßohrlochsohlen 1 einen Abstand rnn 
ao his 40 cm von ein~nder haben, a1;ch wenn diese l\lincn 
noch so stark geladen werden, beim Abthnn mit gle:eh
zeitiger elektrischer Zündung, lliichsen von oft mehr als 
der halben Bohrlochlänge klingfest stehen lassen. E~ 
hat sich in diesem Falle die Kraft des Dynamits 
gegen seitig aufgehoben. Ich legte nun die Ein
hrnchsbohrlücher ;io an , dass die Minenl1t•rdc ,.,;d1 
gegenseitig heriihrtcn nncl jedesmal w:1r der Einhruch 
vollsfändig gelungen. Bei ~prcngnngen 1011 IIulz- oder 
Eiscneonstrnctionen. insbesondere bei Anwendung· von 
,,angelegten L;tdungen", wird dalwr 1ll'r Vcr
theilung der Minen und dem Abstande derselhcn \'011 

einander elmnfalls die rnllsi1• ,\ 11fn11•rks:t111k1•it z11z11 
wenden sein. 
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Erfahrungen mit Kohlenziegeln in schwediselwn HochUfen. 
1 'rofessor \V i b o r g h liess den niederen Th eil eines 

Bleiofens zu Sala mit einer Masse aus Kohlenpulver und 
feuerfestem Thon auskleiden, erzielte aber ein Hesultat, 
das ihn veranlasste, die friiheren Gestelle beizubehalten ; 
bei Eisenhochöfen ist heute noch nicht entschieden, 
wie hoch man mit dieser Auskleidung gehen darf. In 
Filipstad hat man den l~ elrnng:>ofen mit solchen Ziegeln 
aus Euskirchen ein paar Fuss iibcr die Formen aus
gefüttert; der Ofen rnrblics nur 8 Tage lang apatit
haltige Erze von Gellivara, blieb gänzlich unrnrändcrt 
und selbst oberhalb der Formen war eine schädliche 
Einwirkung nicht zu finden. In Amerika und Deutsch
land geht man heute mindestens 3 m iiber die Formen 
empor, ohne bisher eine Cngelcgenheit kennen gelernt 
zu haben. Die t:rsachen der Materialzerstürung kiinnen 
mancherlei Sl,in. llir, Kohlensiiure der Ofongase kann 
ox)·ilirend wirken, wahrscheinlich liegt aber a1wh viel 
au der Erzeinwirk1111g; eine reiche Besd1ick1111g z. B. 
kann für ein Gestelle aus Kohlenziegoln zw1Jifellrnft. imin. 
A11derer:-1eits hat man mehrfach gefunden, dass beim 
Betriebe mit sehr basischer Schlacke gcwiihnliche <:estellc 
iibcr den Formen mit einer festen Kohlenmasse imprii
gnirt wurden , was vermuthen lässt, dass man Kohlen
ziegel auch über der Formenhöhe ohne füsico anwenden 
kann. Trotz hoher Gebläsetemperatur kühlt man in 
Gelsenkirchen das Gcf;telle nicht und vermeidet dadurch 
Brennstoffverlust. 

Die manganreiche und ha>:ische Beschickung r.n 
Bangbro wirkte nach 8j ii v a 11 auf alle angewendeten 
C:e.~tellmaterialien äusserst zersWrend; schon nach ein
hal~jährigcm Betriebe nahm der Kohlenverbrauch merklich 

zu und nach weiteren G Monaten war er so grosf;, da~f: 

man zu Kohlenziegeln griff. Das eine Gestelle machte 
man bis zum Kohlensack hinauf aus diesem Materiale; 
es erfüllte seinen Zweck vollständig; man blies 11 Monate 
lang ausschliesslich auf Roheisen für das directe Besse· 
mern ; der Kohlenverbrauch blieb sich gleich, das Eisen 
blieb ebenso warm wie nach dem Anblasen, was früher 
nicht der Fall gewesen war. Das zweite Gestellll 
versah man nur in seinem Boden und 3ü0 mm dariibllr 
mit Kohlenziegeln im Gewichte von nur 24ü0 leg, während 
früher 12 500 l.:g nöthig waren. Hier erblies man erst 
graues Martineisen und Alles ging gut; aber beim spiiteren 
Betriebe auf weisses und halbirtes Puddeleisen liisten 
sich mehrfach Ziegelstiicke los ; bedenkliche Zerfressungen 
wurden beobachtet und dieser Betrich musste abgebrochen 
werden. - Zum Sl~hutze d~s Kohlengestelles rnussitm 
die Form1Jn !iO mm vorgeschoLllll werden, was tforn 
B1Jtri1Jb nicht sch:ulet, und an d1Jn Abstichliiehern filr 
das ltoheisen uud die ~chl:tckc w:treu die Kohlenziegel 
gegen die Um·iihrung mit der Auss1Jnl11ft zu ~chiitr.on, 

andernfalls verliranuten sie. Zum Auwiirmt~n muss da,; 
Kohl1Jngestellc mit einem Schutr.üherzug verseh1Jn werdon, 
der aus Lehm oder einer dünnen Ziegelbekleidung be
stehen kann. Da die Gestellswitnde wenig Wasser ent
halten. so erfolgt das Anwärmen rascher und mit weniger 
Kohlen wie bei den gewiihnlichen Massegestellen. Graphit 
scheint si(•h an den Wänden des Kohlengestelles nicht 
anzusetzen, was für Bessemerwcrke rnrtheilhaft ist, 
wo sich sonst leicht Versetzungen ergeben. (.Jern-Kon. 
Annaler, 18D3, S. HI.) 

X. 

r eber Schlackenreinigung. 
Von C. A. Hering in Dresden. 

Die Hauptkunst des Hüttenmannes hesteht darin, 
das aus Err.en oder l'roducten zu gewinnende Metall 
mit geringstem Verluste und niedrigstem Kostenaufwande 
darzustellen. Die Metallrnrlm;te bei den Schmchhiittcn
arbeiten bestehen : 

a) in Verzettelung, d. h. durch mechanische Verluste 
beim Transport, auf Lagerplätzen, durch Verstäubung etc., 

b) in Verfliichtigung metallischer Theile als Flug
staub und Hüttenrauch und 

c) in V ersehlackung. 
Die wirklichen Metalh·erlnste bei den Iliittenarhciten 

sind stets viel griisscr, als der rechnerische Geschiifts
:1bschluss dafür ersi<~htlich macht, weil hci dem l~i11kauf 
der Hohproductc mehr oclcr weniger Hcmcdicn gewiihrt 
werden und die Kaufprobe an sich schon mit Metall
verlusten verbunden ist. 

Diese bewussten und unbewussten Metalhugiinge 
betragen oft mehrere l'roeente , woher es auch kommt. 
dass heutigen Tags, nachdem die Hiittenprocesse und 
Apparate ausserordentlich vervollkommnet sind, besonders 
Blei- und Silherhiltten nicht nur ohne jeden Metallrnrlust, 
sondern »ngar mit Metalliiberg·ewinn ahschliesscn. Soll'h 

1 
gfinstige Ahschliissc machen besonders solche Hutten, 
die Zuschlagsmaterialien und andere Producte mitver
arbeiten, in denen das auszubringende Metall rnrhanden, 
aher wegen des zu geringen Gehaltes nicht bezahlt, 
also auch nicht in Hechnung gestellt wurde. 

Da nun keine Zugutemachungsmethode ohne Metall
verluste geführt werden kann, so werden exacte Hütten
leute auch stets darauf bedacht sein, sich iibcr die 
wirklichen Metallrnrluste Aufschlüsse zu verschaffen, 
denn nur dann ist es miiglieh, Fehler des Proeesses :rns
findig zu machen, diese zu beseitigen oder zu verringern 
und somit in rationellster Weise 1':11 arbeiten. 

Die Metalherluste durch Verr.ettelung kann man nur 
dadureh bis 1':11 einer rninim:llen Uriissc hcrabdriieke11, 
dass man die l'rocessc mit griisstcr S:rnhcrkeit fiihrt, 
alle unnöthigcn Transporte vermeidet und filr dichte 
und gegen Wind und Wetter geschiitr.te Lagerpliitr.c 
sorgt. 

Bezüglich der durch Flugstaub und Iliittenrauch 
verursachten Metallrnrlustc und deren Vermeidung ver
wei>,:c id1 auf meine Abhandlungen: „Die Verdichtung 
d1·s Hiit1l•nra11dH•s" (Stut1gart 1 KHH), ~uwie ,,llit~ (:id1t 
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am Rundschachtofon", Ding 1 c r's Journal, 1886, 
Hd. ~61. Ich glaube, dass ich in diesen Abhandlungen 
alles Wesentliche bes•'rochen habe, wie die Metallver
luste durch Verflüchtig.•ng zu vermeiden sind. 

Die dritte Quelle des Metallverlustes liegt in dem 
Metallgehalt der abgesetzten Schlacken. Im „Speculum 
metallurgiae politissimum" vom .Jahre 1700 sagt ßal
thasar H ö s s 1 er: „Schlacken sind die unmetallischen 
Unarten, so sich in Schmeltzen vom Ertze absondern." 
Obwohl diese Erklärung höchst zutreffend ist, so entspricht 
sie doch der heutigen Sprachweise nicht mehr. Ich 
würde als Erklärung geben: Schlacken sind die pyro
chemischen Schmelzproducte, welche in sich alle feuer
bestllndigen Stoffe aufgenommen haben, die von dem 
bei der Schmelzung auszubringenden Metalle abgeschieden 
werden müssen. 

Dem Hiittenmann muss nun daran liegen, das zu 
gewinnende Metall so rasch wie nur miiglich arbeits
fähig darzustellen, also die Verschlackung der „Un:nten" 
auf kiirzestem Wege zu bewerkstelligen. Hiegegen nun 
erwachsen ihm oft nicht unbedeutende Schwierigkeiten, 
namentlich die, dass bei zu raschem Vorgange in dieser 
Richtung oft ein nicht unbedeutender 'I'heil des auszu
bringenden Metalles auch mit in die Schlacke übergeht. 
Ist nun eine solche Versehlackung bedeutend, so spricht 
man von unreinen, zu reichen, nicht absetzbaren ~chlacken. 
Solche Schlacken milssen dann zu derscllJen Arbeit 
wieder zuriickgegeben oder einem besonderen Schlacken· 
schmelzen unterworfen werden, wenn dh•sclbcn nicht 
sonst zu anderen Processen gebraucht werden können. 
Es wird aber stets im Interesse der Arbeit liegen, dass 
so unreine Schlacken entweder gar nicht oder nur in 
minimaler Menge fallen. 

Bei aller Vorsicht will es aber doch nicht gelingen. 
eine absolut reine Schlacke zu produciren, denn jede 
Schlacke enthält mehr oder weniger von dem auszu
bringenden Metall und manche auch verhiiltnissmässig 
viel, ohne dass man die Führung des Schmelzprocesses 
dafür verantwortlich machen kan~. 

Gegen manche Ursachen der Verschlackung ist 
man machtlos und daher ist die Bezeichnung „absetzbare 
Schlacke" eine sehr relative und nicht immer gleichbe
deutend mit metallarru. roter gewissen localen Verhält
nissen kann also eine metallreichc Schlacke absetzbar 
sein, die an anderen Orten mit gutem Nutzen repetirt 
wird. 

So werden z. B. Schlacken von Flammenofenarbeiten 
als absetzbar bezeichnet, die bei der Anwendung von 
Schachtöfen zurückgegeben werden ; aber auch bei 
Schachtofenarbeiten ist man gezwungen, verhältnissmässig 
recht reiche Schlacken abzusetzen. wenn durllh die Natur 
der Erze eine Schlacke gebildet wird, die vermöge 
ihrer chemischen o<ler ph~'sikalischen Beschaffenheit 
einen gut~n Thail des auszubringenden ?!Ietalles hart
näckig zurückbehält. 

Um nun die Mittel und Wege zu finden . eine 
möglichst arme Schlacke zu i;roduciren, muss rean zu
nächst alle Fmstände erwägen. unter welchen ein Thail 

des auszubringenden Metalle,; in der Schlacke zurück
behalten wird. Zn dem Zwecke muss man einen Sprung 
vorwärts thun und dann Rückschlüsse machen, d. h. 
man muss zunächst die bereits erzeugte Schlacke einer 
genauen phy~ikalischen und chemhmhen Untersuchung 
unterwerfen , wubei freilich zu beachten ist. dass eine 
erstarrte Schlac~ke in chemischer Hinsicht sicherlich 
eine ganz andere Constitution hat, als eine Schlacke 
im II iissigen Zustande. 

Die Untersuchungen haben nun ergeben, dass das 
in den Schl:wken enthaltene Metall zum Theil chemisch 
•;erschlackt, zum Theil mechanisch rnrtheilt, sei es als 
Metall, sei es als Metallverbindung, enthalten ist. 

Die chemische Ver;;chlacknng ist immer ein Zeichen 
nngen iigender l{ed.uction oder Zerlegung von in der 
Schmelzmasse vorhandenen Metallsilicaten und nur in 
den seltensten Fällen die Folge einer Oxydation. Ich 
muss hicbei bemerken, dass ich für den Zweck meiner 
Abh:rndlung nur die rcducirenden nnd prii.cipitirenden 
Schmelzungen, sozusagen die Ruhprocegse, in Discussion 
ziehe. 

Auf mechanischem Wege wird von dem auszubrin
genden Metalle etwas znriickbehalten, wenn die Schmel
zung an sich eine unvollkommene ist oder wenn zur 
Separation der metallischen Theile von der Schlacke 
nngiinstig-e 1 · mstilnde herrschen oder aher, wenn die 
metallischen Thcilcl11m d1m·h Adhiision in der ~chlacke 
verhlcihen. 

Alle Schlacken enthalten das Metall auf beide 
W eh•cn. nur in sehr rnral'hiedenen Verhältnissen, unter 
si<~h, und das ist schon ein Zeichen dafür, dass man die 
Mittel mehr oder weniger in der Hand hat, der Metall
vcrschlackung vurzuheugen. 

Dem Schmelzvorgange folgend, mus:.i man zunächst 
dafiir sorgen. dass eine Y crschlackung des Metalles auf 
chemischem W egp, vermieden wird. Dies kann nur 
dadurch geschehen, dass man das Erz einer Vorarbeit, 
wie Riisten etc., unterwirft, um das Metall in eine Form 
zu bringen . aus der es sehr leicht reducirt oder prä
cipitirt wird, also möglichst rasch direct ausgebracht 
wird. Je länger das auszubringende Metall in Zwischen
prudncten herumfährt und mehrfachen Zwischenarbeiten 
unterliegt~ um so grösser muss der Metallverlust aus
fallen. 

Dann muss man bei der Schmelzung die entspre
chenden zerlegenden Stoffe zuschlagen, welche das 
Metall rasch red uciren oder in sich aufnehmen. Schliess
lich, wenn man das auszubringende Metall in Silicatver
bindnn"" im Rohstoff hat so müssen Schmelzapparate 

" ' R d . angewendet werden. in denen eine hinreichende e uct10n 
und Zerlegung stattfinden kann , wie namentlich _grossa 
crerlumio-e Schachtöfen wo die Stoffe lange Zeit der 
0 "" ' reducirenden Wirkung ausgesetzt sind. 

Bei der \V ahl der Zuschläge ist Manches zu be
achten. Es kann z. B. ein Zuschlag alkalischer Erden 
bei kieselsäurereichen Erzen für Rieb allein eine Metall
präcipitation nicht bewirken, wenn das auszubringende 
Metall in einer schwer reducirbaren Form vorhanden 

l* 
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ist. Auch ist die reducirende \Virkung eines grossen 
Schachtofens niemals so energisch, dass aus schwer 
reducirharem Metallsilicate das Metall vollständig aus
geschieden würde. In solch schwierigen Fällen muss 
man also zu Zuschliigen greifen, welche eine kräftig 
chemisch wirkende Zerlegung der Silicate veranlassen. 

So wird in einem Rleiofen das im gerösteten Erze 
vorwiegende Bleisilicat durch zugeschlagenes oder im 
Ofen selbst erzeugtes metallisches Eisen derart zerlegt, 
das8 das metallische Eisen den Sauerstoff des Bleioxydes 
aufnimmt, metallisches Blei frei macht und sich an 
Stelle des Yerdrlingten Bleioxyds mit der Kieselsäure 
zu Schlacke rnrbindet. Wiirdc man in der Bescliickuug 
Eisen und Schwefelmcialle gar nicht haben, ;;o wiirde 
man zur Heduction des ßleioxydes unter Zuschlag von 
Kalkstein, um das Bleioxyd zu substituiren, nur die 
Kohle des Brennstoffes zur Verfügung hallen. Eine 
derartige Schmelzung wiirde nun weniger günstiger sein, 
als o!Jige. In analoger Weise wird beim Kupferhiitten
pro cess kieselsaures Kupferoxydul durch metallisches 
Eisen oder, wie es in den meisten Fällen geschieht, 
durch schwefelhaltige Stoffe, wie Kupferkies, Eisenkies. 
Gyps , Schwerspath oder :-:iodariickstände etc. zerlegt. 

Die neucaledonischen .'.\'ickelerze (Garnierit), die 
aus kieselsaurem Nickeloxydul bestehen , werden nur 
unter Zuschlag von Gyps oder Sodariickständen in 
hohen Schachtöfen rnrschmolzen , um einen möglichst 
eisen freien Nickelstein zu erzeugen. Die Zerlegung des 
Silicates wird hier also ausschliesslich durch Schwefel 
bewirkt und die Schlacken fallen hcc1eutc1ul nickcliirmer 
aus, als friiher. wo man cliese Erze clircet zu .:\Ietall. 
d. h. zu einer Legierung zu Ycrschmelzen \'ersuchte, 
was hekanntlich nicht erfolgreich gelang. 

Eine chemische Metalkerschlackung dürfte bei einem 
~chaehtofenbetrieli nur iinsserst Reiten vorkommen, weuig
,;;f@,: lwi clem ßlei-, 1\ 11pfer- 1111d Nickclhiitten!Jctricb. 
\\' enn hier chemisch ,·crschlacktes ~[ctall nachgewiesen 
wird, so rührt es wohl ausschliesslich von ungenügender 
Heduction vorgelaufener l\Ietallsilicate her. Bei dem 
Flammenofenschmelzen dagegen kann eine chemische 
Metallverschlackung sehr leicht stattfinden. 

Bei der Darstellung von Zinn findet auch im 
Schachtofen eine starke l\Ietallrnrschlackung statt. Freilich 
wird der Zinnhüttenbetrieb in einer merkwürdig primi
tiven Weise betrieben. Bei der Verschmelzung von ge
röstetem Antimonerz über dem Schachtofen findet auch, 
wenn auch nur in sehr geringem Grade, eine chemische 
Versehlackung statt. Hier liegt der Grund darin, dass 
sich antimonsaures Antimonoxyd sehr leicht mit Silicaten 
verbindet. 

Ich möchte nun nochmals betonen, da.'ls aus Metall
silicaten das .:\letal! am vollständigsten und leichtesten 
durch Zuschlag rnn zerlegenden Stoffen ausgeschieden 
wird, und je schwieriger diese Zerlegung stattfindet, wie 
bei Kupfer und .Nickelsilicat, dass man die Verschmel
zung in hohen Schachtöfen rnrnehmen muss, um der 
Zerlegung und auch der Iteduction genügen1l Zeit zu 
laRsen. 

Ich komme nun zu den l\littcln, clie man gegen eine 
m c eh an i s c h e \' ernnreinigung der Schlacken anzu
wenden hat. Wie schon gesagt, heruht der Metallgehalt der 
Schlacken zum grtissten Theil auf einer ungenügenden 
Aussaigerung metallischer Theiichen, namentlich Stein
t!Jeilchen aus den Schlacken, d. i. die gröbere Verun
reinigung, oder die Verunreinigung riihrt von Massen
wirkung und Adh!lsion her. 

Werden die 8ehlacken periodisch aus dem Ofen 
abgestochen, so sieht man beim Ausftiessen der 8chlacken 
sehr häufig brennende Steintbeilchen, die in der flii~sigen 
Schfacke herumspielen uncl nicht zur Hube kommen 
wollen. Dfose Schlacke nennt man dann stein!Jliithenreich. 
Dei diesem Spiel der Steintheilchen findet jedenfalls noch 
eiue chemische Iteaction cler Bchwefelmetalle auf Metall
oxyde statt , so dass erstere durch letztere theil weise 
oxydirt werden. Die Steintheilchen werden von einer 
Hiille schwefeliger Säure umgeben , welche durch ihren 
EmportrielJ eine ruhige Separation verhindert. Diese 
Heactionen lassen sich dadurch leicht erklären, dass, 
wie mikroskopische Cntersuchungen von Schlackendiinn
schliff'en dargethan haben, keineswegs alles füsen als 
kieselsaures Eisenoxydul in der Schlacke vorhanden ist, 
sondern dass innerhalb einer durchsichtigen Silicatmasse 
eine Unzahl von Magneteisenkrystallen suspendirt ist. 
Dieses Magneteisen ist natilrlich sehr geeignet, in der 
noch flüssigen Schlacke auf vorhandene Schwefelmetalle 
zerlegend einzuwirken und jenes oben erwähnte Spiel 
der Steinthcilchen hervorzurufen. Hicdurch erkläre ich 
mir auch den sonderbaren Fmstand: dass bei der Ver
schmelzung einer sehr schwefel- und cisenreichen Be· 
schickung eine sehr steinblütbenreiche Schlacke fällt, 
aus der sich also die Stcintheilchen sehr schwer aus
saigern. 

Eine anclere höchst eigenartige I:rsac!Je des Metall
gehaltes der Schl11cken ist in dem Emstandc zu suchen, 
dass rnn clem auszubringenden Metalle ausserordentlich 
feine Theilcheu durch Adhäsion in der Schlacke ver
bleiben. Besonders sind es edle Metalle, welche hiedurch 
in der Schlacke zurückgehalten werden. 

Diese Metalle sind oft in den Gangarten , so im 
Schiefer und Quarz , ausserordentlich fein eingesprengt, 
so dass sie mit blossen Augen gar nicht erkannt werden 
können. Kommen solche Erze zum Schmelzen, so werden 
nur di~jenigen Flimmerehen ans denselben gewonnen, 
die mit den Ansammlungsmitteln, wie Blei, Steine etc„ 
in unmittelbare Berilhruog kommen, während , wie sich 
leicht denken lässt, ein guter Theil von solchen gar 
nicht berührt wird und sonach durch Adhäsion in der 
Schlacke verbleibt. So fand ich bei einer Gekrlltzschmel
zerei, dass der Goldgehalt der Schlacken zu dem Blei
gehalt derselben ein verhältnissmässig viel höherer war, 
als clei:jcnige im Werkblei. 

Bei der Verschmelzung solcher Erze und Producte 
ist es ausserordentlich wichtig, dass diese fein aufbe
reiteten Stoffe möglichst innig mit gemahlener Gliitte, 
Treibherd u. clgl. vermengt werden , so dass bei der 
Reduction des Bleioxydes eine Unzahl kleiner Metall-
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perlchen gebildet werden, die die Beschickung und 
schliesslich cliii 8chla,•kc wie ein fcincr llegcm durch
laufen und so die fei wu Edelmctalltheilchcn miiglichst 
iu sich aufnehmen. 

Bezüglich der Adhäsion feiner Kteintbeilchen inner
halb der Schlacken ist der Vorgang ein ähnlicher. wie 
cler vorbesprochene. Es lässt sich leicht denken, dass 
ausserordentlich feine Steinkiigelchen nicht im Stande 
sind, die CohiiRion der Schlacke zu iibcrwindcn und so 
::iich separiren zu können. Eine streitige Frage ist noch 
rlie, ob in der Silicatschl:wke Schwcfelmctalltheilc 
c~hemisch gebunden enthalten sein können , ob es also 
eine Sulfosilleatbildung überhaupt gibt~ Ich miichtc 
clem nicht entgegenspreehen und halte es zumal bei 
zinkreiehen Sc~hlacken für miiglich, ll:iss ein 1'heil des 
Hadicals durch Schwefelmetalle Ycrtrcten wird. Wir 
linclen ja auch in cler Natur l\lincralien, wie H c 1vi11 
11. A., welche diese A n::iicht clurcL ihr1• d1c111ische ('unsti
fntion unterst.iltzcn. 

Hie l\littel, 11111 das A 11ssai~t1rn tler mctallisd1cn 
'!'heile :rns den Schl:tcken zu hcfiirdern , beruhen nun 
1~inestheils darin, dass man den Schl:wken einen langen 
Weg bis zum Ablluss aus dem Ofen giht. So arbeiten 
z. B. Sumpföfen recht giinstig in dieser Hinsicht. Ich 
sah in Pcsay bei Genf einen Gckriitzcofen mit einem 
sehr grossen Sumpf, in dem die Schlacke hoch aufge
staut wurde und die abfliessende Schlacke war sehr 
arm an Metall und zeigte fast nur ausnahmsweise 
Steinbliithen. Bei geschlossenen Oefen lässt man die 
~chlacke meist in eiserne Schlackent.iipfe oder Kästen 
einlaufen, in denen sich die meistens getlossencn Stcin
thcilchen zum grüsscren 'l'l.Jeil zu Boden setzen. Diese 
Schlacken werden nach dem Erkalten geschieden. 

Bei sel.Jr grossen Oefen mit starkem Durchsetzen 
setzt man vor die Oefen entweder einen grösseren eiser
nen Fangtopf oder besser einen fahrbaren Vorherd, der 
mit Gestübbe ausgeschlagen ist und ein A bstichloch en t
h!llt. Ans diesem ersten A uff:inger fticsst die Reh lacke 
am besten in grosse, pyramidale Kästen, die nach oben 
sich zuspitzen. 'Vährend nun der grösste Theil der mit 
:rn~getlosseueu Metalltheilchen sich im ersten Auffänger 
ansetzt, haben die noch nicht i;eparirten Theilchen 
( :eJegenheit, im zweiten Anffänger sich abzulagern. 
Diese pyramiclalen Kästen, welche auf Eis1mbahnwagen 
angebracht sind, werden, wenn sie vollgefiillt sind, zur 
Schlackenhalde gefahren, und :;obalcl clie 8chlackc ober
Jliichlich geniigencl erkaltet ist, wircl der Kasten abge
hoben. ~fan s ·hliig"t d:rnn mit einem Stecheisen kurz 
iihcr der Basis ein Luch durch clie Kruste, ans dem 
d:urn die innen 11od1 lliissige Schl:tcke ansflicsst. Diese 
ausflicssPnclc 8ehlacke wird nnn als miiglichst gereinigt 
:1 hgesetzt, wiihrend man die Kruste, die metallreirher 
ist, wieclcr \'enrnndct. Diese Kruste betriigt dem Gewichte 
nach immerhin noch circa 100 .. 0 der ganzen 8chlacken
masse, doch ist bei gutgeführter Rchmelznng nur noth
wendig, den Hoden der K rnste zur Schmelzung zuriiek
zugehen, cla die ~eitenw:inclc 1111d die ( llt1•rll:ic•hc cloc•h 
sc·hon zicmlirl1 rein sincl. 

Diese Separation der Stcintheilchcn geht nun kcine'
wegs bei allen 8chmclznngen leicht von Rtattrn, clcmn e~ 

kommt sehr auf die chemische Constitntion der Schlacken 
an. Vor Allem muss man darnach streben, eine specifisch 
möglichst leichte Schlacke zu profociren , da sonst der 
Cnterschied im specifischen Gewichte zwischen Schlacke 
nnd Stein ein zn geringer ist. 

In Braubach fand ich das specifische Gewicht einer 
armen 8chl:rnke auf 3,2 :-l8, während der gleichzeitig 
gefallene Bleistein (mit 8° 0 l'h) 4,975 spec. Gewicht 
hatte. Die Schlacke bei dieser Schmelzung- cntl.Jielt immer 
unter 0,5°1o Pb, war sehr diinntliissig und trotz der 
basischen Strnctur besass sie erstarrt ein glasiges Aus
sehen. Ich fand, . dass eine kalkreichere Schlacke die 
A ussaigerung cler Steintheilchen leichter yollziehen lic.is, 
als eint~ zu eisenreiche 8c·hlac•ke. Ganz besonders giinstig 
erwies sidi eine Sdtlaekc, clic mit 1 filfe rnn Rd1wer 
sµ:tth und Flu::issp:ith erblascn worden war. l li1~ Hd1l:wke 
war rast bleifrei. 

Wil~ scl1iidlich ein '.linkgehalt :rnf die J:einheit cltir 
~chlac~ken wirkt, wisscm alle Hiitl.cn, die zinkische Erze 
rnrarhci t.cn. So werden die l"rei lrnrger H ii t.tenp roee~se 
durch den l10hc11 '.linkgehalt der Erze st•hr henachtheiligt, 
indem es dort kaum miiglich ist, eine Schlacke unter 
1,50;"0 Pb zu erzeugen. Jlie nachstehenden Analysen 
eine~ Schlacke der Halsbrückner 11 iitte bei Freiberg (1) 
und einer solel1en der Braubaeher Hülte (IIJ zeigen ganz 
wesentliche Gnterschiede. Bei I sind viel weniger alka
lische Erden rorhanden als bei II. dagegen ist der 
Zinkgehalt bei I viel hi"•her. Auf diese beiden lTmstiindc 
führe ich den Grund zurück , warum bei l der Metall
gehalt an auszubringenden Metallen viel höher ist, als 
bei II. DasH der Silbergehalt bei 1 viel höher als bei 
II ist, führe ich darauf znriick, dass in Folge de;; viel 
höheren Bleigehaltes der Beschickung bei II eine weit 
grössere Aufnahme an Edelmetall stattfinden konnt.e, 
dass also die A b;;orption der Edelmetalle durch den viel 
dichteren Bleiregen im Ofen eine \'Ollständigere sein 
musste. 

Auch bei den Kupferhilttenproce-;sen ist eine erden
reichere Beschickung giinstiger, als eine ei~enreicherc : 

1 so finden wir, dass die Man<felder Rohsehlacke. trotzdem 
dass das Mas;;cnrnr!1iiltniss von Hohstein zu l:ohschl:tckt• 
(7f>: 1000) ein sehr 1111giinstigc1~ i>it, 1lorh nur einen 
Kupfergehalt von 0.2 bis o,:~· '0 enthiilt und clie<1•r 
Gehalt sc~heir.t auch zum grüsstcn Theil daher zu riihrcn. 
dass :111.- den zugeschlagenen ('onccntr:it.iunssrhl:wken 
das kieselsaure 1\ npfcroxydul 1mgeniigc1HI rcdueirt wurden 
ist, was hei clie~er Beschickung grossc Rchwierigkeif.t·n 
ltiet.et. Andere K upferhiitten, a 'e viel rni"hc·rc Kupfer
crze, aber solche mit hohem Fiscnµ;eh:Llt rnrsd111wlz1•n, 
erzeugen J:ohschlacken von \'icl hiiher<'m 1\ 11pforg11h:1Jt., 
was also ein Beweis meinrr oben :111sgcsprochcnen A 11-

sieht sein diirfte. 
l'm nun zum 8chlussc clarz11thnn, wie wi1~h!ig clic 

Schlaekcnreinigung ist, will ic~h nur :tnfiihren, clas-; tli1• 
M:rn~felder Gewerks1·h:1ft trotz ihrer sd1r armen Sdal:11•ken 

, Jwi jiihrlic•h ;i00 000 t l1etr:t)!"l'tHll'r Rehl:wkc•11procluc·tion 
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mit durchsclmittlicb 0,2 5° 0 Cu doch 1:!50 t Kupfer im 
\Yerthc \'Oll M 1 250 000 iibcr die Halde ;;tiirzt. 'Yiirdc 
die Arbeit dort einmal mit geringerer Controlc geführt 
und eine Schlacke producirt, die nur 0, 1°: 0 Cu mehr ent
hielte, so würde der Verlust gleich um circa M 500 000 
sich steigern ! 

Die Freibergcr Hütten stürzen jährlich nur etwa 
50 000 t Schlacken über die Halde. Angenommen, dass 
die Schlacken nur 1°; 0 Blei, 0,150/o Kupfer und 15,q 
Silber pro Tonne enthielten, so beträgt cloch der Metall
wcrth in den Schlacken M 215 000. 

Es ist also von grosser Wichti~keit, dass clie Hütten
werke ihre vollste Aufmerksamkeit der Schlackenreini
gnng zuwenden. Vor Allem muss darauf gesehen werden. 

1. dass aller Hchlackeniiberfluss vermieden wird, 
:!. dass die l'roecssc möglichst eingeschriinkt w•m1e11, 

11111 uben weniger Hchlacken zu producircn, 
::. tlasR fiir schwer rec111cirhare Htoffe hohe ( lt'foll 

a11gPw•.mdet werden, 
4. da!lt> man eine 111i'1glichst erdigt~ Hehl:wlrn 1irzidt, 
f1. d:u,iil bei der 8elimelzunµ; goniigeudc 1111d e11t 

1ipred11111de Zuschliige gegeben wtirden, und 
!i. da.<;s gcniigendc Vorkehrungen \'orhanden sind 

zur Separation der metallischen Thcile von cler Schlacke 
innerhalb und ansserhalh des Ofens. 

Schlacken tlcs sitibe111"ö1·mige11 Rundselrnchtol'm1~ (Pilzol'eu) 
aus dem ,Jahre 1869. 

O_, 8i 
Al 
Ca 
l\fg 
Ba 
Fe 
:Mi 
Zn 
Ph 

'Üa 
() . 
0. 
0. 
o_ 

10 
o. 
0. 

l'u (1 
-
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Snmmc 

--
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Hn i 1] ic"~n 
1 8chla~h 

Wt•rkhloi 

1 r· 
- J II 

auf llalsbrückner anf ßraubaclrnr 
Hütte Hütte 
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Answiirtiger Hantlel dt>s iisterr.-ungar. Zollgebietes in Waaren llrr ~Iontanindnstrir im 
.Jahn• 1892. 

,. on Dr. Moriz Caspaar. 
(Sch l nss von 

Die Zahlen der Tabelle sind den statistischen 
Eebcrsichtcn, betreffend tlcn au>1wiirtigen Handel des 
iisterr.-ungar. Zollgebietes im Jahre 18!12, zusammenge
stellt im k. k. HandelRministerium, entnommen. Die 
Form ist nahezu dieselbe, wie jene fiir clas ,Jahr 1~ !I 1. 
Ein bezogen wurden zum Y crgleichc clie Ergebnisse de~ 
.Jahres 18!1 l. Mit der Aufhebung der Freihafcuhl~zirke 
von Triest und Fiume entfiillt auch die hetrclfonde Colonnc. 
Dafür wurde nun die summarische Uolonne „andere Liinclcr" 
eingeRtellt, deren wichtigere Details die Colonnc Anmer
kung enthält. 

Hieher gehören nun auch die im Verkehre mit dem 
Freigebiete des Triester Hafens gehandelten W aareu. 

ßeziiglieh der , in die Tabelle aufzunehmenden 
\\'aarenpostcn mussten wir uns mit Hiicksicht auf den 
zu Gebote ;;tehenclen I::111m l!cschriinkung auferlegen 
untl nid1t nur die Details der Maschinen- und tlcr 
Metallindustrie auslassen, sondern :lllch riit~ksi1~htlich der 
Ei8enwa:1rcn eine Auswahl ircll"en. Beziig·lich dieser 
Details miis!len wir auf d:ts lieft X II der statisthwhen 
Ceber~ichten \·erweisen. Dagegen haben wir die Erze 
wiecler in die Tabe'le aufgenommen. ~') weit als miiglieh 
werden einzelne Details. die in der Tabelle nicht aw.;ge
fiihrt sind, im Texte unserer Bcsprechun)!." beriicksichtigt. 

Wir haben die Ergebnisse des ll:rndcls in den ein
zelnen W aarenposten in folgenden Beziehungen zu benr
tlu·ilen: _mit Wicksicl1t auf tfit1 \'erhiiltnilisc des Vor:jalm•s 

Seite 221i.) 

uncl mit Itiicksicht auf die Herkunfts-, bczw. Bestimmungs
länder; weiters wird zu nnterauchen sein, welchen Ein
fluss die Zollermässig·ungen auf die Grösse clcr Einfuhr 
in den einzelnen Posten ausgeiibt haben. 

Erwiihnt muss hier werden, "dass die Tabellen in 
Heft X l V der Rtatistischen l' ebersichten die fägebnisse 
der Einfuhr de; Monats Jiinner getrennt von jenen der 
Einfuhr ab 1. Februar bei solchen Tarifposten, welche 
ci11e yertrag;milssige ErmiisAigung erfuhren, ausweisen. 
Wir halJCn :111;; Haumriicksichten cl;ese Trennung nicht 
durchgeführt. Wir liemcrken, dass die Einfuhr in die.~cu 

Posten im ~lonat Jiinner eine gauz auffallend geringe 
war, welche Erscheinung sich wohl dadurch erkliirt, 
dass sich der Handel kurz vor l1:intritt der Zollermilssi
gungcn begrciflieherweise dic griisstmiigliehste Rescrrn 
:rnfrrlcg!e. Als Beispiele miigcn folglm<le Zahlen dienen. 

Es wurden cingefiilirt an l•'riRehroheison i111 l\fon:th~ 

.liinncr fJ02 '/, seit. 1. Fehrnar 41i ~4i"1 '/; an <:iestirei
roheisen im ,Jiinncr 11 7 ill'i '/, seit Fehruar ::~19 :H .t '/; 
Eisen uud St:ll1l in Stiiben nicht J"a1:unirl. im .lii111u~r 

:!fJOl r;, seit 1. Februar 5-l 817 '/· 
Dieselbe Erscheinung wiederholt sich bei :illen 

Posten , welche eine Zollermii~sigung erfahren hauen. 
Fiir um; geniigt e;:, auf diese Thatsaehe hinzuweisen. 

Wir kommen nun zur Re~prel~l11111g der Ergelrnissc 
unseres A ussenh:uidel!i. Wl~lelrn in tler Tahellti zum 
A ustl rncke gelir:ll'h t si 11tl. 
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l:111;cr Verkehr in Mineralkohlen ist zurückge
gangen, und zwar sowohl in Braun-, als auch in Stein
kohlen, nur Cokes zeigin eine Zunahme. 

Hervorzuheben ist die Abnahme der Braunkohlen
ausfuhr um 1514104 q, und zwar ans dem Grunde, 
weil dieser Export seit .Jahren eine constante Zunahme 
zeigt. Bekanntlich absorbirt Deutschland nahezu die 
gesammte Braunkohlenausfuhr, daneben hat sich aber 
doch auch ein Absatz in andere Länder~ wie z. B. nach 
Italien, der Schweiz, Rumänien, entwickelt. Der Absatz 
in die. beiden letztgenannten Länder ist wesentlich zn
rilckgegangen. 

Wir haben in unsere Ausweise neuerdings den 
Hand e 1 in Erzen aufgenommen. Es bildet die Nach
weisung dieses Verkehre~ eine Ergänzung unserer Montan
statistik und ist durch die Angabe der l:rsprungs- und 
Bestimmungsländer auch speciell von technischem In
teresse. 

Wir müssen hier besonders auf die steigende Aus
fuhr an Galmei und anderen Zinkerzen hinweisen, der 
ebenso eine steigende Einfuhr an Zink entgegensteht. 
Die Erze gehen nach Deutschland und von da wieder 
als metallisches Zink zuriick. An Bleierzen hält sich die 
Ausfuhr auf gleicher Höhe. 

Unser Export an Manganerzen hat abgenommen. 
Die Ausfuhr an Eisenerzen zeigt wieder eine Zu

nahme, die ebenso wie die gcsammte Ausfuhr auf llentsch
land entfällt. 

Von Intere!>se ist der Nachweis der 1 ·rspru11g~liinder 
unserer Eisenerzeinfuhr. Wir sehen hier ~chwcden her
vorragend betheiligt, ebenso Norwegen und ~panien. 
Der Bezug fremder Erze besonderer t~ualit:it gewinnt 
zunehmend an Bedeutung, erreicht aller immerhin wenig 
mehr als ö 0 .1 0 der Production in Ül'sterrcich. 

Eisen und Eisenwaaren. l"ntersuchen wir 
vorerst die Gcsammtergellnisse des H:mdels in dieser 
\Vaarengruppe. Einer Zunahme der Einfuhr um 71 583 q 
steht eine Abnahme der Ausfuhr um 44 467 '1 gcgen
ilber; erstere entfällt vorwiegend auf Hohmatcrialien, 
Roheisen, sowie auf Alt- und Brucheisen als Eisen
schmelzmateriale, das eine Zollermiissigung rnn 25 kr 
pro 100 kg erfuhr; letztere entfällt wesentlich auf fertige 
Waaren. In Giessereiroheisen hat die Einfuhr um 52 544 q, 
an Altmateriale um 13 411 q zugenommen. Ceber diese 
beiden Posten haben wir schon in unseren früheren 
Berichten bemerkt, dass wir es beim Giesserei-Roheiseu 
mit einem fllr die Maschinenfabriken wichtigen Hoh
materiale zu thun haben, das noch stets seine Bedeutung 
behauptet. Auf nicht fa<;onirtes :-itabeisen entfällt nur 
eine Erhöhung von 2083 q, auf Dampfkessel. und andere 
ireschmiedete Kessel eine solche von 3141 q. Der Rest 
~ntfällt auf andere W aaren. 

Die Vertheilnng der Einfuhr nach den Herkunfts
lll.ndern hat sich nicht geitndert, vorwiegend - mit 
550 1

0 der Gesammteinfuhr - participirt Deutschland, 
dan~ zunächst mit 38°/0 England. Die Einfuhr der 
übrigen Länder mit Ausnahme von Schweden, Frank
reich und Belgirn i!;t von keiner Bedeutung. 

!Jie A lmahm<1 der A us1'11hr verthcilt Hich ziemlich 
gleichförmig auf eine Heihe von Exportwaaren, sowohl 
auf Boh · und Stalleisen, als auch auf Eisenwaren i. e. :-\. 
Dieser Abnahme steht allerdings auch eine Zunahme 
in einzelnen Posten gegenüber. Wir haben es hier nicht 
nur mit einer Dcprcs~ion der gcschiiftlichen Thiitigkeit 
zu thun . einer A llnahme des Consums ilberhaupt, viel
mehr mit der wachsenden Concurrenz auf unserem aus
wärtigen ~larkte. Wir werden dieser Erscheinung bei 
Besprechung der dnzelncn Posten näher treten. Die 
Handelsrnrtriigc haben auf die Gestaltung der Ausfuhr 
darum keinen Eintluss, weil sie theils :-\taaten betreffen. 
deren Ei;;cnindu:-:tric der um~ercu iillerlegen ist, theils 
solche, in welchen wir dem W cttbewerbc ohne besondere 
Begiinstig·1mg begegnen miissen. 

Was die Vertheilung der .Ausfuhr nach Be.;timmuugs
lilndcrn betrifft, so bietet dieselbe mit wenig Aenderungen 
dasselbe Bild, wie wir es in unserem letzten Berichte 
Seite 55H, .lahrg-. 1892, dargestellt hahen. Doch können 
wir einige Besserung im Antheile der uns natnrgemäss 
zugewiesenen Allsatzgebietc constatiren. Der procentuelle 
Antheil an der Gesammtausfuhr stellt sich folgend : 
Italien 20° 0 , Deutschland Hl 0 

0 , Serbien 1-1° 0 , Hnmänien 
11°_/0 , Hussland 8°,'0 , Türkei J 0 

0 • Wir sehen eine Zu
nahme des Anthciles von Italiru, das nun an die erste 
:-itelle tritt .. llie Antheile der iihrigcn Staaten hallen sich 
wenig 1!,'eiinclert. 

1 lic Ein- und Ausfuhr 111 iler :-iammelpost Eisen 
nrnl Eiscnw:iarcn zei:d, nach den einzelnen Staaten 
gruppirt, folgende f<~rgelluissr. Eine Zunahme der Ein
fuhr weisen aus: Deutschland 18 22R 1;, England 61 455 q, 
Frankreich 3D \l4fi 11, Italien 7G7 11, eine Ahnahmc der 
Einfuhr: Husslaml ltHi8 11, wiihrcnd die ~chwciz und 
T:umiinien nal1ezn i!It~iche Einfuhr wie im Vor:jahre 
zeigen. 

In der Ausfuhr ist eine Almahme eingetreten nach: 
Dcut8chland 12\15-11/, England 47811, Russland 478'/, 
Schweiz 3107 17, Serbien GGl~l </· 

Eine Zunahme der Ausfuhr weisen auf: Frankreich 
5:li°> 'l• Italien -1865 lj, Tiirkci 5380 '/, Rumllnien 362 q. 

Beziiglich der Details der Sammelpost Eisen und 
Eisenwaaren haben wir schon auf die bedeutende Zu
nahme der Einfuhr an Giessereiroheisen und die Ursachen, 
welche dieselbe herbeiführen, hingewiesen. Die Zoller
mässigung hat jedenfalls den Bezug erleichtert , aber 
keinesfalls die gesammte Zunahme verursacht. 

In Frisehroheiseu hat die Ermiissigung keine Er
höhung bewii·kt. Der bedeutende Bedarf der Martinhlltten 
an Rpiegeleisen , l•'erromangan und Ferrosilicium hat 
die Einfuhr in diesen Materialien auf das Mehrfache 
gesteigert. 

In Luppeneiseu und Ingot ist die Einfuhr trotz der 
Zollermllssigung von 10 kr um 14 707 q zurllckgegangen. 

Nicht faronirtcs Stabeisen zeigt nur eine Einfuhr
erhöhung um '2083 q. Neu ist die vertragsmlissige Post 
Flus~- und Schweisseisenzaggcl, welche gegen nicht 
fac·onirtes Stabeisen eine Ermfö1sigung von 50 kr ge
ni~~sen (Zoll fl 2). In Fa<:onciscn ist die Einfuhr trotz 

:! * 
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der Zollermfü;sigung um 5u k1· (auf II il) um 1-lH 1 'l 
zurückgegangen. 

Eisenbahnschienen zeigen eine Abnahme vu11 ;3715 '/; 
der bedeutende Hüekgang des Bahnbaues hatte überhaupt 
den Schienenconsum stark reducirt. In „Blechen und 
Platten" zeigt nur eine Post „verzinkt unter 0,4 mm" 
eine bedeutendere Zunahme von 3052 q und muss hier 
auf die Zollermässigung YOn fl 1 hingewiesen werden. 
In Blechen von 1 mm und mehr, welche keine Begünsti
gung erfuhren, nahm die Einfuhr um 1001 q ab. 

Hier müssen wir Folgendes hemerken: Nebst den 
2ti 040 q, die in der Tabelle erscheinen, wurden ~4 000 q, 
also nahezu die gleiche Menge, für den Bau rnn Schiffen 
zollfrei eingeführt. Es übersteigt diese Einfuhr die im 
Vor:jahre um ö444 q. Für den gleichen Zweck wurden 
noch zollfrei eingeführt : 1985 q Giessereiroheisen, 4814 '/ 
Stabeisen nicht fa<;onirt, 5370 q 8tabeisen fac:onirt; die 
übrigen Waaren, welche für den gleichen Zweck einge
ftlhrt wurden, sind nicht von Bedeutung. Der gesammte 
Zollentgang beträgt ti 125435. Am empfindlichsten trifft 
diese ausnahmsweise Begünstigung die heimischen Blech
walzwerke. Es besteht zwar diese Maassregel seit 187 :3, 
doch war sie nie so fühlbar, wie in den letzten Jahren. 

In Draht zeigen sämmtliche Posten eine vermehrte 
Einfuhr. In der Stärke von 1,5 mm und mehr ohne 
Zollermässigung um 1106 q, hiezu die Yertragsmässig 
auf einen Zollsatz von ti :-3 ermiissigte Einfuhr von 
1654 'l Draht vo11 iiher 4 mm für Drahtziehereien. 

Draht von 1,5 bis o,5 mm ohne Ermässigung wurde 
um 1211 q mehr eingeführt, wiihrend Driihte unter 0,5 mm 
trotz der Ermässigung von 1 tI nur eine Zunahme von 
!H q zeigen. Bei Drähten gefirnisst, verkupfert u. s. f., 
von welchen 948 q mehr eingeführt wurden, kommt 
jedenfalls die wesentliche J•:rmiissigung der Zollsatzes 
von 8 II auf G fl und 7 ti zur <ieltung. 

Gemeiner Eiseng11ss zeigt eine Zunahme, jedenfalls 
durch die Ermilssigung auf asphaltirte Höhren, welche 
\·ertragsmilssig wie gemeiner Eisenguss mit 2 II verzollt 
werden: die Einfuhr betrug 2279 q. 

In Eisenwaaren haben sich die Verhältnisse wenig 
geändert. Einen Rückgang zeigen Radkränze rauh um 
7060 q, Achsen gescheuert um 1699 q , Eisenbahnräder 
fertig- 1tl!J1 'j, eine )fehreinfuhr: Schmiedeeiserne Röhren 
2732 q, Dampfkessel 1722 q, andere geschmiedete Kessel 
1465 q. 

Was die Herkunftsländer betrifft, so ist, wie schon 
früher bemerkt, an der Einfuhr Deutschland Yorwiegend 
betheiligt, dann zunächst Grossbritannien : dies zeigen 
sämmtliche Posten. 

nie Ausfuhr in Eisen und Ei~enwaarcn hat sich 
gegen das Yor:jahr ungünstiger gestaltet und gilt dies 
nahezu für sämmtlichc Waarenposten. Eine nennenswerthe 
Zunahme Yerzeichnen nur Spiegeleisen 8498 q, Ferro
mangan 5535 q (beide Producte ein in der Entwicklung 
begriffener Industriezweig, der einem steigenden Bedürf
nisse nachkommt): anderer gemeiner Eisenguss 15 087 q. 
Jlau- und Rrilcken-Comitructionsthcilc G296 q, gelochte 

8chwarzblechc und l'latten 12~12 '/ , Miibcl au,; Eisen 
und ~tahl 1121 fJ. 

Dagegen weisen die meisten Posten Wickgänge au:;. 
\Yenn wir hier nur eine Abnahme um mehr als 1000 </ 
berücksichtigen, milssen wir folgende W aarenposten an
führen: Frischroheisen :">066 q, Eisen und Stahl in Stäben 
nicht fac;onirt 18 1G5 q, Fai:c>n 5817 q, Blech und 
Platten über 1 mm G509 q, Draht über 1 mm 1120 '/, 
anderer gemeiner Eisengu~s roh 2265 '/, gusseiserne 
Röhren roh gestrichen 7115 q, gemeine Eiscnwaaren 
geschliffen 2324 q. Eine Abnahme zeigt auch ein fiir 
die Alpenländer wichtiger Export:irtikel, Sensen um 
14:15 q, weiter8 Waare aus :-\chwarzhleeh 187il q. Dampf
kessel 2:130 'l• Blechwaaren 1157 q. Heu- und Dnnggabeln 
4061 q, Schrauben l lüil q, Geschirre aus l~isen und 
Stahlblech, die bisher stets eine steigende Ausfuhr nach
wiesen, 15~)6 q, ebenso andere polirte Eisenwaaren 1449 '/ 
und Waffen 24 7:l q. ;;owie llandfeuerwaffen 9.!310 IJ. 
Speciell die letztere Post hängt von der Beschäftigung 
unserer Waffenfabrik in Steyr mit fremden Aufträgen 
zusammen. 

Die Abnahme Yertheilt sich nahezu auf fast sämmtlichc 
Absatzländer gleichmässig. 

Maschinen und Apparate. Die Gesammtpost 
weist eine Zunahme der Einfuhr um 4 7 282 q, die Aus
fuhr eine Abnahme um 10 021 q ans. Die Zunahme 
der Einfuhr yertheilt sich: Deutschland 21 631 'f, l~ng

land 25 185 '], Frankreich 2.Jil q: dagegen weist die 
Schweiz eine um 1322 q geringere Einfuhr auf. 

Die .Abnahme der Ausfuhr entfällt vorwiegend auf 
Deutschland mit 5033 'J, sodann auf Italien G87 '/, 
Frankreich 662 'l· Dagegen hat unser Absatz in die 
Donaustaaten nicht al:genommen und wurde eine Mehr
ausfuhr erzielt nach Serbien nm 27 50 'f, Hnmänicn um 
9il9 'J· 

Nachdem wir in unserer T:~belle das Detail der 
Maschinen-Ein- und Ausfuhr ausgelassen haben, so wollen 
wir hier den Verkehr der wichtigsten Gruppen 
skizziren. 

An Locomotiven wurden eingeführt 445 q \- 629 q ), 
an Locomobilen 24 673 q ( + 5975 q), an Maschinen der 
Te.xtilindustrie 113 762 q ( + 14 719 q), an Dresch
maschinen 23 080 'I ( + 3856 q), an Werkzeugmaschinen 
595:~ 'J ( + 3958). Zu diesen Angaben bemerken wir. 
dass die Zollcrmässigung für Locomobile 50 kr, für 
Näh- und Strickmaschinen 5 ft pro 100 k.'J beträgt. Wir 
haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass sich 
die Maschinenfabrikation den heimischen Markt allmählich 
erobert und dass dies wichtiger ist als die Steigerung 
der Ausfuhr. Dies gilt auch trotz der ausgewiesenen 
Steigerung der Einfuhr, die in Specialmaschinen der 
Textilindustrie am hedeutendsten ist. Wir sehen in einer 
Reihe von Maschinen einen 'Rückgang der Einfuhr und 
erwähnen hier Maschinen und Apparate für den Berg
bau (- 1333 q), für Metallbearbeitung (- 1867 q), 
für Holzbearbeitung (- 4699 q) und für Papierfabrikation 
\- tln:l). Unsere Maschinenausfuhr ist am bedeutendsten 
in landwirthsrhaftlichen Maschinen mit 15 096 'J und 
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dirnrsen nicht benanr.cen Maschinen. Der Rückgang 
vertbeilt sich gleichmässig auf die einzelnen Posten, 
und beträgt in Jandwirthschaftlicben Maschinen 146.'{ 'b 
Holzbearbeitungsmaschinen 1256 q, in nicht benannten 
Maschinen 10 337 q. 

Der Verkehr in u n e d 1 e n Meta 11 e n und W a a r e n 
d a raus hat sich gehoben, und zwar in der Einfuhr um 
44 696 'I• in der Ausfuhr nur um 4755 q. Es muss 
bemerkt werden , dass die bedeutende Zunahme in der 
Einfuhr nahezu ausschliesslich auf Rohmateriale ent
fällt. Wieder sehen wir Deutschland in der Einfuhr der 
Rohmetalle mit 790/o betheiligt. Hier haben wir die 
Einfuhr der Rohmetalle an Blei, besonders Zink und 
soJann Kupfer hervorzuheben. 

Der Zoll für Blei wurde nicht geändert, dagegen 
Rohzink vertragsmässig frei gegeben, und der Zoll auf 
Zink in Stangen und Platten von fl 3 auf fl 1,50, in 
Drähten von fl 5 auf fl 3 ermässigt. Die Ausfuhr besteht 
•;orwiegend in fertigen W aaren , deren Detail wir nicht 
in die Tabelle aufgenommen haben ; Deutschland ab
sorbirt die Hälfte ( 48 °;'o), die andere Hälfte Yertheilt 
sieb annähernd gleichmässig auf die übrigen Staaten, 
speciell auf die Balkanländer. 

Uie deutsche Cham o t t ein d u s tri e hat im Handels
Yertrage eine weFentliche Begünstigung erzielt, eine 
Ermässigung des Zollsatze~ rnn 50 kr auf 2 5 kr, für 
Ziegel unter 1 l.·g und ...-on tl 1 auf 7 5 kr für andere 
Chamottewaaren. 

Diese Begünstigung kam auch in einer neuerlichen 
Steigerung der Einfuhr in Ziegeln unter 5 /,·g zum Aus
drucke ( + 3192). Deutschland hat um 4692 q mehr 
eingeführt, dagegen zeigt die Einfuhr aus England einen 
Rückgang um 1203 q. Andere Chamottewaaren zeigen in 
der Einfuhr keine Aenderung. 

Die Ausfuhr hat in beiden Posten abgenommen um 
8442 q und 1973 q. Die Abnahme trifft vorwiegend 
Deutschland, theilweise auch die Balkanländer. Die Aus
fuhr nad1 Russland zeigt eine Zunahme um 1761 q. 

II. Durchfuhr. 
Die statistischen Cebersichten des k. k. Handels

ministeriums enthalten in ihrer neuen Anordnung auch 
den Nachweis des Durchfuhrhandels nach H&kunfts- und 
Bestimmungsländern. Die~ macht für uns die Kenntniss 
des Durchfuhrhandels besonders werthrnll, da wir es 
...-ermöge der geographischen Lage unserer Monarchie 
zum grössten Theile mit einer Durchfuhr aus Deutsch
land in unsere naturgemässen Absatzgebiete, die Donau
länder, zu thun haben. Es sind wesentlich jene Gebiete, 
welche unserer Grenze näher liegen: welche in Frage 
kommen, da nur für diesr sich die Bahnfracht gegen
über der Seefracht behaupten kann. Das Gleiche gilt 
auch von der Durchfuhr nach Italien. Die Durchfuhr 
von England und Belgien, welche von geringer Bedeutung 
ist, wird aus dem gleichen Gesichtspunkte zu beurtheilen 
sein. Nachdem die Durchfuhr sich auf wtmige Staaten 
beschränkt (als Bestimmungsländer kommen Gross
britannien , Frankreich gar nicht, die Schweiz und die 

Türkei nur in wenigen Posten in Betracht, als Herkunfts
länder nebst Deutschland nur England und Belgien), so 
vermeiden wir den Xachweis in Tabellenform und skiz
ziren kurz die für uns wichtigsten Momente nach der 
Stoffanordnung unserer Tabelle. 

Von Mineralkohlen wurden aus Deutschland 37 538 'l 
nach Italien, 87 131 q in die Schweiz und li5 744 q 
nach Rumänien durchgeführt. 

Erze wurden nur 2000 q aus der Türkei und Serbien 
nach Deutschland durchgeführt. , 

In Eisen und Eisenwaareu ist die Durchfuhr be
deutend: Italien erhielt 30 27 3 'l Roheisen und Alteisen, 
davon 1 7 882 q aµs Deutschland, aus den Balkanländern 
Alteisen für den Martinsbetrieb. 

Eisen und Stahl in Stäben gingen aus Deutschland 
nach Rumänien 124 618 q, nach Serbien 2~1 985 q, Bul
garien 18 643 q. Italien 999!) '/ und nach Russland 
3916. Diese Durchfuhr hat gegen das Jahr 1891 um 
60 556 '/ abgenommen. Gesammtdurchfuhr 190 083 q. 

In Eisenbahnschienen wurden 5497 q nach Rumänien 
abgesetzt. Gegen das Vorjahr hat die Durchfuhr Deutsch
lands in Eisenbahnschienen um 32 3i"'il q abgenommen. 

Bleche und Platten gingen von Deutschland nach 
Rumänien 23 iß5 q, nach Italien 1995 q und nach 
Serbien 1319 q. Gesarnmtdurchfuhr :Jf) 555 q: in Draht 
(Gesammtdurchfuhr 11 8~9) 10 697 '/ von Deutschland 
nach Humänien. 

Gusseiserne IWhren 1.zusarnmen !1828 '/ um 45 411 
weniger als 18!11) wurden von Deutschland 3206 q nach 
Rumänien, von Frankreich nach Serbien 4019 q, von 
Belgien nach Serbien 1177 q durchgeführt; Schmiede
eiserne Röhren rnn Deutschland 2079 q nach Italien 
und :-l9:)2 q nach Rumänien, eiserne Kessel 1390 q von 
Deutschland nach Rumänien. 

Achsen , Sensen und Sicheln , eiserne Werkzeuge, 
Messerschmiedereien weisen nur geringfügige Durchfuhren 
auf. Dagegen sind unter der Bezeichnung „Alle anderen 
Eisenwaaren" 171 519 q (um 89 490 weniger als im 
Vor:jahr) als Durchfuhr ausgewiesen. Von dieser Durch
fuhr ~bsorbirt den grössten Thcil Deutschlands Handel, 
und zwar nach Rumänien 95 261 q, nach Serbien 17 792 q, 
nach Bulgarien n 978 'J, nach Italien 6280 q. 

Hier sind auch Frankreich und Belgien mit 
grösseren Posten (Belgien nach Rumänien 224 7 q und 
nach Serbien 17 6 7 q) vertreten. 

Die Durchfuhr an Maschinen und Apparaten betrug 
1399461, um 716000q weniger als im Vorj~hre. Hier 
tritt neben Deutschland auch Grossbritannien als l' rsprungs
land ein. Es wurden durchgeführt: Locomotiven von 
Deutschland in die Schweiz 1016 q, nach Serbien 69ij0 q, 
Locomobilen nach Rumänien von Deutschland 5564 q, 
von Grossbritannien 2575 q. Tender von Deutschland 
nach Rumänien 1957 q. Näh- und Strickmaschinen wu~en 
von Deutschland nach Rumänien 3395 q, landw1rth
schaftliche Maschinen wurden von Deutschland nach 
Italien 1898 q, nach Russland 6352 q, ~a~h Rumänien 
42 96•q, von Grossbritannien nach Rumamen 11 278 q 
durchgeführt. 

3 
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Andere Maschinen und Apparate führte Deutschland 
nach Italien 10 589 q, nach Russland 2622 q, in die 
Türkei 1628 'i, nach Rumänien 15 762 q und nach 
Serbien 3116 'i durch. An diesem Posten weisen auch 
die übrigen Industrieländer Durchfuhren nach Russland, 
Humänit\n und Serbien aus, die jedoch 1000 q nicht er
reichen. 

Die Durchfuhr an unedlen l\Ietallen und Metallwaaren 
betrug 40 296 q. Von Bedeutung ist hier nur die Durch
fuhr an Zink Yon Deutschland nach Italien, und zwar 
11 552 q, nach Rumänien 1919 q, nach Serbien 1166 q 
und an Metallwaaren aller Art nach Italien 2354 q, nach 
Rumänien 2527 q. 

Die Chamottewaaren sind in der Durchfuhr aus den 
Thonwaaren nicht ausgeschieden. 

Die Proclnction tlcr Bergwerke, Salinen und Hütten des lH'eussischen Staates im .Jahre 1891. 1
) 

I. ::Bergwerksproduction. 
t. Mineralkohlen und Bitumen. 

Zahl der an der 
l'roduction theil-

Menge der 
Production 

in t 

Werth der 
Production 

in Mark 
527 225 051 
43 568 357 

nehmenden Werke 
Steinkohlen :i:-i.s 
Braunkohlen -l 10 
Graphit 
Asphalt 4 
Erdöl i 

Summe: j;jg 

67 ;)~8 (Jl5 
16 7~!J 9-.;1 

11 ~I i l.J-4 085 
~ 498 304 200 

84 281714 ____ 5.,..7"""1_2_41-(j9-3 

~. Mlneral~alze. 

Steinsll21 
Kainit. 

8 
li 

28:1 925 ') 1 ~87 572 2) 

3\J!J IJ07 5 li86 907 
Andere Kalisalz•: 7 617 638 6 851 !t:il 
Bitter:mlz~ 
Borazit 

3 6 421 55 ."i83 
G 150 44 294 

Summe :in ·-----=-1""'3u.,...,7,,...,...l4...,,l·----.,.l-3-~1..,..26.,..-3C""'17-

Eisenerze . 
Zinkerz~ 

Bleierzi· 
Kupfererzc 
Silber- u. Golderze 
Zinnerze 
ltuecksilbererz„ 
Kobalterz,; 
Nickelerze 
Antimon erze 
Arsenihrze . 
1ilanganer1:e . 
Wismut herze 1 
l:ranerze 
W olframerze 1 
Schwefelkies 
Sonstige Yitriol-

u. Alaunerze 

.J.-i!I'') 
91; 

l l;"i 

... 
1 

4 

3. J:rzc·. 
:1 uo:1 811 s, 

7(12 351 
14u 1~:1 
5W2.iß 

J:ll 

571) 
l '35 

2 IG9 
31i 81)(1 1

) 

l l!t 100 

2163 

;d S28 95U~) 
24 9ä :fü2 
16 003 992 
2(1;")!18085 

82 441 

36 838 
5 8(18 

IO:l 457 
727 f>9!J 

833 828 

3 582 
Summe . . 847 5 575 7~5 88 lö7~ 12 
An Arbeitern waren beschäftigt: 

!1eim ßer~haue auf 

Mineralkohlen u. Bitumen 
Mineralsalze 
Erze . . . . 

Summe 

nnter ülier Tage über
Tage männliche weibliche haupt 

207 053 68 055 6 298 281 406 
2 795 1 377 9 4 181 

41) 171 5
) 20 1!19 ") 5 481 71 851 '') 

~5ö Ul!! 8\J füll 11 788 357 438 

1
) Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und ::;aJinenwesen im 

prellilsischen Staate. XL. Band. 1. statistische Lieferung. 
') U eberdies 114 t Anhydrit im W erthe von 228 l'iI. 
3

) Ausserdem erzeugten vier Werke im Fürstenthume Waldeck 
34 987t im Werthe von 143269 M. 

4
) Ausserdem erzeugte ein Werk im Fürstenthume Waldeck 

26 t im W erthe von 4000 M. 
5

) Ueberdies waren im Fürstenthume Waldeck be\ den in 
Betrieb stehenden Erzbergbauen 168 .Arbeiter unter Tage und 
36 männliche Arbeiter über Tage , zusammen 204 Arbeiter be
schäftigt. 

1 

II. Gewinnung von Sa.lzen aus wässeriger Lösung. 
Zahl der an der llfengc der Werth der 

Produetion tlieil- Production Production 
nehmenden Werke in I in lllark 

Kochsalz (Chlornatrium) 4:2 265 54~1 6 701 713 
Chlorkalium . . . 15 ") 77 538 o;) lll 108 597 6) 

Chlormagnesium l 7 2 000 
Glaubersalz . . . . l!I 56 254 1341144 
Schwefe!saures Kali . 9 ·33 950 5 534 653 
Schwefelsaure Kalimagnesia ö lU 27!1 780 805 
Schwefelsaurc :\Iagnesia . 9 1:2 :215 137 472 
Schwefelsaure Thonerde . 6 11 834 864 3!10 
Alaun . . . . . . . 2 1 068 110 310 

Bei diesen Betrieben standen 4494 männliche und 
41 weibliche, zusammen 4535 Arbeiter in Verwendung. 

III. Hüttenproduction. 
Zahl cler an der 

Production thril-
R oh e i s ~ n: nehmenden Werke 

l\Jenge der 
P1wluction 

in t 
") Hol)lkoh lc·nrohei~en . . . . L3 
IJ) Steinkohl,·n- u.Cokesrohcisen. 
sowie Ruheisen aus gemi~chtem 
vegetahilischem und minerali-
schem Bn·nnstoffe . . 68 

Zink (Bluckzink) . 29 
B l l' i: 

a) BlockLlei . . 
li) Kaufgfötte . 

Kupfer: 

. 20 

. 4 

a) Hammergarcs Block- und 
Rosetten -Kupfer . . .. ltl 

li) Schwarzkupfer z. Verkaufe -
c) Kupferstein zum Verkaufe . li 
Si 1 her (Reinmeta!I) . . . . 18 
Go 1 d (Heinmetall) . . . . . f) 
(1uecksilher ...... -
Nicke 1 (reines Nickelmetall) 2 
ßlaufarbwerkproducte 4 
Kadmium (Kaufwaare) .. ;{ 
Zinn (Handelswaare) . . . 2 
Wismuth . . ..... 
A n t i m o n (Antimon-, Zinn-

und Bleilegirungen) . . 1 
Mangan (sarnmt Legirung1;n) 1 
l'raupräparate. 
Arsenikalicu .. 
Selen ..... . 
Schwefel (rein) . 
Schwefelsäure. 

Vitriol: 
a) Eisem·itriol. . . 
li) Kupfer\'itriol . . 
c) gemischter Vitriol 
d) Zinkvitriol . . . 
e) Nickelvitriol . . 
.() Farbenerden . . 

.·. 3 

. 4 

. 54 

. 24 
7 
2 
5 
1 
2 

:~o !YW 

3 267 515 
139147 

873/il 
2 24fj 

21236 

547 
kg 277 546 

JOO 

594 
44 

~:,11 ;2 797 
238 

165 
:n 

1 7:21 
343 82ti 

7 682 
1285 

233 
2405 

44 
1813 

6
) Darunter 3459 t Düngesalz im Werthe von 

(von einem Werke angegeben). 

Werth der 
Production 

in 1\1 
2 600 585 

172 728 847 
62 467 ö3ti 

21147 268 
570 04U 

24 411640 

172 599 
37 019 32ll 

27915!:1 

2 757 62U 
794 95!1 

9874 
43111(1 

95000 
77 m.1 

165 516 

186 llt 
1175274;-1 

205 317 
436 12(:1 

25893 
146 467 
56 ()(1(1 

143 454 

125 590 M 
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Die mittlere tiigliche Belegschaft im Laufe des 
Jahres betrug bei der Prodnction von 

männliche weibliche 
ArbC'iter 

Roheisen lR !J lL) 1 224 
Zink . 7 7:'ll l 85;) 
Blei . 2 670 25 
Kupfer ;3 127 
Silber 5Q3 
Nickel 177 5 
Blaufarben 32 
Zinn . . . 22 
Mangan 7 
Arsenikalien 3:~ 2 
Schwefelsäure 2 944 114 
Vitriol . . . 80 

Zur Roheisendarstellung bestanden 41 
Hochöfen 

zusammen 

20134 
9 586 
2 695 
3127 

583 
182 
32 
22 

7 
35 

3056 
8U 

Werke; an 

waren über
haupt vorhanden 

für Holzkohlenroheisen 17 

standen mit einer Betriebs
im Betriebe dauervon Wochen 

13 556 
n Steinkohlen· und 

Cokesroheisen . . . ;;.18_ö,_' ____ __:l.=4<>::.-_____ 7:...:9:...:8:..:6 __ _ 
Znsammen . 203 158 8542 

An Roheisen überhaupt wurden erzeugt: 
1. MasReln. 

a) zur Giesserei . . . . . 
b) zur Flusseisenbereituug (Bessemer

und Thomasroheisen. Spiegeleisen, 

Menge in 
-HO 894 

Ferromangan und Ferrosilicium) . 1 728 3u2 
<) zur Sehweisseisenberritung (Pud-

delroheisen, Herdfrisehroheisen) . 1 106 561 
2. Gusswaaren I. Schmelzung. 

11) Geschirrguss lPoteriel . . . 3 821 
b) Röhren . . . . . . . . 13 [104 
c) andere Gusswaaren . . . . 16 366 

3. Bruch- und Wascheisen 8 594 

Werth in M 
26 017 472 

88 110 540 

55 919 285 

698 77G 
1251387 
1904 405 

427 567 
Der W erth pro Tonne Roheisen stellte sich auf 

53,32 Mark. 

IV. Arbeiter-Verunglückungen. 
Bei sämmtlichen Bergwerken und Aufbereitungs

anstalten Preussens waren im Jahre 1891 361512 Ar
beiter beschäftigt, YOn denen 866 bei der Arbeit um's 
Leben kamen. Gegenüber dem Vorjahre ist die Zahl der 
beschäftigten Arbeiter um 19 608 oder 5, 73 o, 0 , jene 
der tödtlichen Verungliickungeu um 98 oder 12,700'0 
gestiegen. 

Von der G esamwtzahl der tödtlichen Verunglückungen 
entfielen 7.) 1 auf den Steinkohlenbergbau, 53 auf den 

Eingesendet. 
Löbliche Redaction! 

Herr Director C. Jl ak uc erwähnt. in seinem jüngsten Artikel: 
~Zur Entwicklung der modernen . Sprengtechnik in den Berg
werken Oesterreichs", d. Zeitschr„ Nr. 17, 1893, dass der erste 
Dynamitschuss beim Bergbaue in Oesterreich-Ungarn am 16. März 
1870 in Kremnitz abgethan worden sei. 

Ich erlaube mir Ihnen berichtigend mitzutheilen, dass ich 
damals in meiner Eigenschaft als Bergassistent der österr.-ungar. 
Staatseisenbahn-Gesellschaft in Steyerdorf im Banate vom Central
director Alfred L e c o in t e zu den Tunnelarbeiten am Buchen
berger Tunnel auf der Strecke Strelitz-Kromau der Staatseisen
bahn-Gesellschaft entsendet wurde, um daselbst die Sprengarbeit 
mit Dynamit kennen zu lernen und im Banate bei den gesell
schaftlichen Bergwerken einzuführen. 

Braunkohlenbergbau, 71) auf den Erzbergbau und 12 auf 
andere Mineralgewinnungen. 

Die Verunglitckung wurde veranlasst in 29 Fällen 
durch die Schiessarbeit, in 323 Fällen durch Gesteins
fall , in 8 7 Fällen in Bremsbergen und Bremsschächten 
(durch 8turz, Bremsapparate etc.), in 95 Fällen in 
Schächten (22 bei der Fahrung, 3!1 durch Sturz, 11 durch 
herabfallende Gegenstände , 19 durch den Förderkorb, 
4 auf sonstige Weise!, in 42 Fällen bei der Strecken
förderung, in 132 Fällen durch schlagende Wetter, in 
17 Fällen durch böse Wetter , in 20 Fällen durch 
Maschinen , in ~ Fällen bei Wasserdurchbrüchen , in 
85 Fällen über Tage und in :\3 Fällen durch sonstige 
L'rsachen. 

·v. Lohnstatistik. 
Die nachstehende Zusammenstellung gibt die Zahl 

der bei den einzelnen Bergbauen Preussens beschäftigten 
Arbeiter, die Zahl der durchschnittlich von 1 Arbeiter 
verfahrenen Schichten, endlich den pro Schicht und pro 
Jahr Yerdienten Arbeitslohn. 

Zahl 
der 

. .\rheiter 

Steinkohlenbergbau in 
Oberschlesien . . 53 49;j 

Steinkohlenbergbau in 
Niederschlesien . 16 (jlj\) 

Braunkohlenbcrgbau 
(Halle) . . 2:l 478 

Kupferschieferherghan 
(Halle). . 14 230 

Steinsalzhergbau (Halle) 3 ti52 
Erzbergbau am Ober-

harz. 3 292 
Steinkohlen bergbau 

(Dortmund) . L:l4 1)()3 
Steinkohlenbergbau 

in Saarbrücken 28897 
Steinkohlenbergbau hei 

Aachen 8 U23 
Siegen - Nassauischer 

Er.i:herghau 221348 
Sonstiger rechtsrheini-

scher Erzbergbau . ;) ~J07 
Linksrheinischer Erz-

Lergbau. 4 773 

Yon einem 
Arbeiter 

verfahrene 
Schichten 

281 

304 

294 

289 
300 

301,9 

307 

:292,3 

'305.9 

~18,2 

283,7 

284,9 

Verdienter reiner 
Lohn 

pr. Sthil'ht pr. Jahr 
in ~[ark 

2.46 G93 

2,50 759 

2,55 760 

3, 15 913 
:-:l,48 l 046 

2,02 610 

3JJ4 1086 

:~.89 1 137 

3,10 948 

2,33 648 

2,311 ti4\J 

2,25 642 

H-n. 

Der Buchenberger Tunnel, in festem quarzreichen Granit 
getrieben, sollte anfangs als Einschnitt behandelt werden, und 
wurde auch als solcher begonnen; allein nur zu bald stellte sich 
heraus , dass dies in Folge der zahlreichen Rutschflii.chen des 
Gesteines, welche viele nicht unbedeutende Abrutschungen veran
lassten und schliesslich die völlige Verschüttung des Einschnittes 
befürchten liessen, unmöglich sei. 

Man entschloss sich daher, mit einem Tunnel vorzugehen 
und begann mit dem Durchhiebe des Fistenstollens, der jedoch 
in Folge des äusserst festen Gesteins so viele Schwierigkeit.an 
bot, dass man bei einem Querschnitte von 2,8 m Höhe (9'), 
2,8m Sohlen- (9') und l,26m Firstenbreite (4') in 5 Wochen nur 
einen Ausschlag von 3 Fass (0,94m) erzielte. 

Durch die Zeit gedrängt, schritt man zur Anwendung des 
Dynamites und erzielte mit diesem in Oesterreich noch ganz un
bekannten neuen Sprengmittel in 4 Wochen einen Ausschlag Yon 

4 ' 
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1,5 Klaftern (~.8 111). daher den :ifachen Ausschlag, wie wit 
Sch war.: puh•er. 

Die~er Erfolg veranlasste meine Entsendung aus dem Banatti 
und hielt ich mich. um dieses neue Sprengmittel kennen zu 
lernen, in der er,;ten Hälfte des Monats Jänner 18iü heim 
Buchenberger Tunnel durch mehrere Tage auf. Auf Grund des 
von mir erstatteten Berichtes an die Domänendirection der üsterr.
ungar. Staafaeisenbahn-Geselhchaft wurde die Einführung des 
Dynamites bei den gesellschaftlichen Bergwerken im Banate be
schlossen. 

Am 8. Februar 1870 führte ich in G„genwart des Oherver
walters Benedict R ob a, des Oberingenieurs Ferdinand Lid 1 
von Lidlsheim und des Ingenieurs Josef Kracher im 
Gustav-Schachte in Steyerdorf die ersten Dynamitsprengungen 
in der Grube auf einem Querschlage in festem Samlstein durch. 

Ebenso führte ich am 8. März 1870 in Gegenwart des 
Ingenieurs Zechen t er am Fürst Lobkowitz Erl>stollen in Csi
klova in sehr festem Kalkstein Versuche mit Dvuamit durch. 

Ieh glaube daher mit Recht behaupten zu können, uas8 
der erste Dynamitsd1uss in der Grube in Oesterreich-Ungarn 
der am 8. Februar l.-iil 1 von mir abgethane Dynamitsprengschuss 
im Gnstav-Schacht in Stoyerdorf im Banate war. 

Engen Ritter von Wurzian, 
k. k. Bergrath unli grütl. Larisch-l'tlönnich'scher Bergdirect.or iu 

Peterswald. Oesterr.-Schle~ien. 

Notizen. 
])ie Entzündu11g1demperlliur von ex11losinm Hasge· 

mischen, also auch des Schlagwetters, hängt nach den Unter
suchung~n \'Oll F. Fre,\·er und V. Meyer von dem Umstande 
ab, ob das Ga~ sich in Ruhe oder in langsamer fünl'egung befindet; 
in letzterem Zustanlie ist die Entziindnng,;temperatur eine höhere, 
welche jedoch vom Gasdrucke unabhängig ist. (Zeitsein'. f. prakt. 
Chemie, 18!.J:i. 8. ~8.) N. 

Chicago Yersichcrungs-Verban1l. Zur Versicherung von 
Be;;ncheru der Weltau,;stellung in Chirag-o gegen Unfälle aller 
Art hat sich ein \'erhaml von li2 ller angc·sehensten Versichernngs
gPsellschaften :.;eliildet, deren Ge~a111mt\'Cr111ögen 4?"ilJ ::\lillionen 
:Mark beträgt; derselbe hat zur Sicherstellung seiner Verpflich
tungen einen F!mds von 4 :\lillionen Mark hinterlegt. Der Ab
schluss uer Versicherungen erfolgt durch jede der erwähnten 
Gesellschaften, von welchen die folgenden sich in Oesterreich
Ungarn befinden: Erste österr. allg. unfall-Versicherungsgesell· 
schaft, Internationale Unfallversicherungs - Actiengesellschaft. 
Wiener Rückversicherungsgeselischaft. sämmtliche in Wien: 
Fonciere, Pester Versicherungsanstalt in Budapest. Die zt1 
zahlende Prämie für die Gesammtreise heträgt bei 3 his 
7 Monaten Dauer 4 bi~ 7° 00 der Versicherungsfümme. H. 

Carbonado im Meteorcisen vom Canon Diablo. Durch 
Behandeln mit Säuren hat Fr i e de 1 aus dem kostbaren l'tleteor
eisen vom Canon Diablo in Arizona jene Varietät der 
Diamanten, welche m&.n als Carbonado bezeichnet, in kleinen 
Kürnern isolirt und im Rohre verbrannt. Die angewandte St1bstanz 
vom spec. Gew. 3,4 betrug 0,0156 g; es wurden daraus 0,ü569 
Kohlensäure durch Verbrennen erhalten, was 0.0155 g C ent
~pricht. (Bull. Soc. fran~. de llincral. 1892, 15, ~6U; Chem.
Ztg. 1893.) 

Eisen- und Stahlexport Kärntens und Krains im 
Jahre 1780. Nach einem Briefe !]es Baron S. Z o i s an Sa!. de 
Stocken s t r am in Stockholm vom 8. April 1781 , dessen Ab
schrift wir Herrn As9istenten Al bin Be 1 a r verdanken, wurden 
ausgeführt aus: Kärnten Krain 

Schmie<l- nnd \'erarbeitete:< Eisen 
Stahl, Stangen 

Wiener Zollpfunde 
6 200 000 1 800 000 
3 800 000 1 200 000 

llJ üOU 000 3 lJOü 000 
D. R. 

Ven·endung des mit Salpetersäure aufbereiteten 
Graphits. Wie die Chem. - Ztg. (1893, S. 438) berichtet, findet 
der nach dem Luzi'schen Verfahren (diese Ztschft. 1892, 
S. 462) aufbereitete Graphit, welcher sich als plastische }lasse 

darstellt, Verwendung zur Herstellung von Platten und Stäben 
für elektrische Zwecke oder zur Bleistiftfabrikation, zum Poliren 
von ::lprengstoffen, als Schmier- und Putzmittel, zum Ersatz für 
Holz- und Knochenkohle etr. 

Magnetische 
Declinations ·Beobachtungen zu Klagenfurt. 

Von F. Seeland. 
Monat März 1893. 

-~clinatio_n~u Klage~furt ___ an 
1 

1 

7• ! 2· ' 9• 

1 

00 

-~ ;::: 
---! 

Minnten 9° + :Minuten ; Min. 

1. 38,3 4:1,7 40,0 41,3 1 7,4 , 59,5 'l,16 49,37 i 
2. 41,3 47,4 40,0 ' 42,9 ' 7,4 59,5 4,42 51,20' 
3. 39,3 48,0 40,0 1 42,3 8,7 59,2 4,06 50,57: 
4. 40,0 5o. 1 40,6 . 43,s lo, 1 59,4 1 4,67 53,11 r 
5. 41,3 48, 7 40,U : 43,3 8, 7 59, 7 3,42 53, 13' 
6. ~.o 44.0 4o,o · 4~.o , 4,o 59,2 4,03 51,27: 
7. 40,0 44,0 40,6 ' 41,5 . 4,0 59,U 3,84 51,47' 
8. 37,3 45,4 39,3 40,7 8,1 58,3 1 4,05 51,171 
9. 39,3 45,4 37.3 4U,7 8,1 58,9 3,22 52,00 

10. 39,3 43,4 39,3 ' 40,7 4,1 59,3 4,29 5~,03 
11. 39,3 4G,7 38,4 , 41,6 5,3 59,4 1 4,14 51,83 
12. 40,0 1 4(j,7 40,0 ' 42,2 : 6,7 58,7 1,84 50,43' 
13. 40,6 46,7 40,0 42,4 ' t:i,7 59,7 3,43 51,37 
14. 39,3 4;),4 39,3 41,3 6,1 59,3 1,95 52,40: 
15. 4U,0 4li,O 39,3 41.8 6,7 59,3 3,62 50,731 
16. 37,il 4li,U 40.0 41,l 8,7 59,5 4,44 50,771 
17. 3!J,:J 4•i,4 39,3 41,3 li, l G0,2 4,10 51,97 
18. 39,3 4±,7 '39,3 ' 41,l 5,4 59,7 3,70 51,47. 
19. 38,3 4t:i,0 39,3 41,2 7,7 59,~ 1 4,26 52,37i 

~~: ~:6 !~:! ~~:~ : !f:~ ~:§ ~~:~ ! H~ ~}:~~I 
22. 38,6 46,0 40,0 1 41.5 8,0 59,2 4,65 52,87, 
23. 39,3 46,0 40,0 1 41,8 6,7 59,2 4.38 52,i71 

' 24. 38,6 1 44,7 39,3 ' 40,9 6,1 58,5 1 3,69 50,73 
! 25. 39,3 1 46,0 40,0 41,8 6,7 60,0 5,77 52,03: 

26. 38,6 1 44,7 31,4*)' 38,2 13,3 57,3 1,29 48,93: 
'J.7. 38,6 j 46,lJ 39,3 41,3 7,4 58,3 4,17 51,70' 
28. 41,3 ' 43,4 3!-l,3 41,3 4,1 57,7 ' 3,52 51,li7l 
29. 38,6 46,0 39,3 41,3 7,4 57,8 i 2,98 52,43 
30. 38,6 44,7 39,3 40,9 6,1 58,6 3,08 52,17 
31. 38,6 44,7 39,3 . 40,9 : 6,1 58,6 2,69 51,7U 

.,,.,......,...,...,,..,,..;-,~....,..,,.;.,,--...,,,.,,....,,....,,.....,,,....,,.....,.......,,....,,,......;...,,.,,,-,,,~...,,..~....,.....,,..,.~1 

litlel 1 39,4 45,8 39,3 1 41,5 1 6,9 1 58,7 3,73 I 51,59; 
Die m a g n e t i s c h e D e c li n a t i o n in Klagenfurt war 

9° 4 l,5'; mit dem Maximam 9° 43,8' am 4. und dem Minimum 
9° 38,2' am 26. 

Die mittlere Tages v a r i a t i o n betrug 6,9', mit dem :Maxi
mum 13,3' am 21i. und dem Minimum 4,0' am 6. und 7. 

Am 26. Abends war eine bedeutende Störung. 

Am tli eh es. 
Se. k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 

Entschlicssnng vom l 7. April d. J. dem Berghauptmanne Anton 
Kaut n y in Prag anlässlich der von ihm erbetenen Versetzung 
in den bleibenden Ruhestand das Ritterkreuz des Leopold-Ordens 
mit Nachsicht der Taxe allergnädigst zu verleihen geruht. 

Der Ackerbauminister hat den Hüttenmeister Ludwig Buch a 1 
zum Hüttenverwalter bei der k. k. Bergdirection in Idria und den 
Bergmeister Johann Ne m e c e k zum Bergverwalter bei der 
k. k. Bergverwaltung in Kitzbühel ernannt. 
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r eher die bosnischen Salinen. 
ron A. Rücker, k. k. Oborbergrath. 

1 Hiezu Fig. 4 his ö, Taf. XI.) 

Die Salzgewinnung in Bo;;nien und der IIcrcegowin:t 
ist uralt. Schon unter den Illyriern wurdc11 harte Kiimpfe 
geführt um die Salzwerke lici Konjica. Nach Hegicrnng;;
rath 'I' li:'t l l o c z y (Yidc Band 1 des „Glasnik", 1. Artikel) 
wohnten 300 bis 400 .J11hrc rnr Christi in der siid -
liehen llcrccgowina, in der Nähe de' Mccrcsnf'crs, niird
lich von den Bocchc die Cattaro, die Antariaten. weiter 
in's Land hinein (an der Narenta) die Ardiaecr, bcid1•8 
illyrische Stilmme, in niichstcr Nachlrarschaft. Haid be
kriegten sie sich, und schrcibt8 trab o hieriibt~r Folgendes: 
„ Die A ntariatcn waren der grösste und mächtigste illy
rische 8t:1mm. Friihcr führten sie mit den A rdiaecrn 
fort.währende Kriege we~en des Salze~. w c 1 c h es sich 
a n d e r c n n r e n z e n a u s c i n c m W a s s c r' n i c d e r
s c h l n g, welches im Friihliug aus einem Thall' 
kam. W mm man d ic~es \Y asscr au flicng n nd si•~h ruhig 
setzen liess, bekam man nach fiinf Tagen Salz. 8ie 
kamen iibcrein, dass sie diese S al in c l-l'Cmeinsam be
uiitzen würden, aber sie brachen dieses lJebercinkomml'n 
und bekriegten einander.'' 

Th ;"1 l l o e z y sagt weiter: „Fiir unsere Frage ist eo< 
von Bedeutung, dass die l'rsache der l\.iimpfe zwischen den 
\·crwandtcn illyrischen 8tiimnrnn das S :L 1 z war. llic 
Salzfrage war seit. jeher bei den alten \"i"•lkern (•inc 
der wichtigsten. Nicht nur bedurfte man des Salzes als 
Xpeise für l\lcns1•hen nnd Thicrc, sondern e~ hatte aueh. 
wie Sn i das sagt, ab II :Ln d 1• l s a r t i k e 1 eine Bedeu
tung. Die 'J'hrakcr verkauften ihrn l'roductc fiir Salz, 

und fiir die Ardiaccr, welche in nnwirthlichen f:cgenden 
wohnten, war das Salz eine Existcnzbcdiugung u. s. w." 

Von meinem Standpunkte ans kann ich mich mit 
tlcm Citate Strabo's, hetrcffenil das Ralzvorkommeu 
und die Salzgewinnung in damaliger Z!~it. nicht licfrcnnden. 
Wir kennen ja intermittircndc llucllen und B:lcllll, 
namentlich im Karatgebiete; l'bcnso ist es unzweifelhaft, 
das;; dieselben im Laufe der .fahre aushlcibcn, rnrsiegen 
kiinncn. Wir wissen aber auch, dass das Erscheinen der 
intcrrnittirenden \Yiisscr in der l!cg-cl rnn pcriodischon 
starken N iNlcrschliigen abhiingig- ist , un<l da solche 
g-eradc so gut im Herbste wie im Frühjahre stattzufinden 
ptlcgen ' ist kein n rund Zll der Annahme rnrh:mdeu, 
dass das Salzwasser n 11 r im Frühjahre zu Tage kam. 
Ebcn~o ist anz1111ch111en, dass sich iibt~r einen salzfiihrcn
lfon Bach , also über einen reinen Landeilschatz , die 
Tradition rnu Generation zu Generation fortgeptlanzt 
hiitte. So erfahren wir noch heute über die Seen, von 
wolchen 8 trab o spricht, und welche dnch viel weniger 
wichtig sind oder waren , als eine rcgelmiissig wieder
kehrende Salzsoole, von den Bewohnern der Herccgowina 
nicht nur, dass sie bestanden, sondern auch 1uanche Eiu
zcluheiten. z. B. wo die Schiffe (wohl Kiihne) der damali~en 
l'fcrbcwohncr gelandet: wir erfahren \'Oll eisernen f{ing·cu, 
:rn welchen die Schiffe angebunden wurden etc.: von einem 
f'alzsoule fiihrendcn Bach~ aber weiss Niemand zu crziihlen. 

Ebenso ist die Angabe mit l\lisstrauen :wfznfasscm, 
dass die genannten Vülkor von diesem, n n r i 111 Fr ii h-
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ja h r e fliessenden Ralzwasser nicht nur ihren eigenen 
Bedarf deckten , sondern dass sie auch noch damit 
Handel trieben. Jedenfalls konnte, wenn diese Angabe 
richtig ist, von einem einfachen Stehenlassen des Wassers 
durch fünf Tage keine Hede sein , es hätte die Soole 
unbedingt versotten werden miissen , nm in dieser 
kurzen Zeit ein halbwegs ncnnenswerthes Salzl111antum 
zu liefern. 

Die etwa G km unterhalb Konjica an den beiden 
Uforn der Narcnta noch heute bestehenden Salzquellen, 
welche triadischen i'chichten entspringen und desshalb 
geologisch unseren alpinen Ralzvorkommen entsprechen, 
sind so arm (2 kg bis 3 ky in 1 ltl) , dass sie ge
wiss nicht clas Streitobjeet waren , denn die Völker 
konnten sich ja bei der Nllhe des Meeres viel leichter 
ihr Salz aus dem Meerwasser erzeugen. 

Viel plausibler scheint es mir, dass es sich nicht 
um periodische Salzzuflüsse und schwache Salzquellen, 
sondern dass es sich um Steins a 1 z handelte, welches 
in der Gegend von Konjiea bestimmt vorkommt und 
beim Durchstich des 1 vantunnels auch nachgewiesen wurde. 
llei dieser Annahme konnte allerdings in kurzer Zeit 
(während des .Frlihjahrs) so viel Salz gewonnen werden, 
dass es nicht nur filr den eigenen Bedarf, sondern auch 
für den Handel genügte. Auch war eine Steinsalzgrube 
wohl ein Object, um welches zwei Villker sich bekriegen 
konnten. Ich meine daher, dass St r ab o nicht gut unter
richtet war, will übrigens mit meinen Zweifeln an der 
Richtigkeit der Anführungen St r ab o's den grossen 
Verdiensten dieses berühmten griechischen G eographcn 
durchaus nicht nahe treten. 

Die erwähnten Kriege der Antariaten mit den Ardiaecrn 
fanden beiliiulig 350 Jahre vor Christi Geburt statt. 
8 trab o war jedoch erst um das .Jahr G3 vor Christi 
geboren, also circa 300 Jahre nach diesen Ereignissen. 
Die Wissenschaft , namentlich aber die Hilfsmittel der
selben , waren damals durchaus nicht auf · jener 
Stufe , dass sie ihm s c h r i f t 1 ich c Quellen für alle 
seine grossen Arbeiten hätten liefern kiinnen. Er musste 
sich daher sehr oft mit der Tradition begniigen, und 
wie diese sich im Laufe rnn drei .Jahrhunderten iindert, 
wissen wir Alle. Ro mag auch allmiihlich aus einer 
periodischen Ausbeute von Steinsalz die Frilhlingssoole 
ent.~tanden sein, wozu übrigens die geringen Soolquellen 
an der Narenta mit Anlass gegeben haben mögen. 

Ich kann hier die Ansicht nicht unerwiihnt lassen, 
welche mein hochverehrter Chef, Sc. Excellenz der Herr 
Reichslin:rnzminister Benjamin K it 11 a y d e Na g y
K all 1"1, in dieser Angelegenheit ausgesprochen hat; er 
sagte: „Die Sache macht auf mich den Eindruck, als 
ob weder St r ab o, noch Sie von dieser Salzgewinnung 
der Illyrier in der Hercegowina die ganz richtige An
schauung hätten: mir scheint vielmehr, dem Wahren 
näher zu kommen, wenn mau beide Ansichten berück
sichtigt und wenn ein .Mittel weg aufgesucht wird. 

Steinsalz wurde im lrnn nachgewiesen; es ist daher 
wohl anzunehmen , dass es auf anderen Punkten der 
gleichen Formation vorkommt. Ebenso ist anzunehmen, dass 

ein grösseres Steinsalzvorkommen in mehr oder weniger 
grösserer Tiefe durch zeitweilige stärkere atmosphärische 
Niederschläge, welche durch Klüfte im Gestein eindrangen, 
allmählich ausgelaugt wurde, dass in l•'olge dessen zeit
weise Roole zu Tage kam, welche die Bewohner kannten. 
Bei der ausserordentlichen Findigkeit der Alten konnten 
diese die Austrittsöffnung , namentlich im Karstgebiete, 
leicht verdämmen , alle Niederschlagswiisser , besonders 
die vom Herbste und .Frilhjahrsbeginne, aufspeichern, 
sich sättigen lassen und im Frühjahre, wenn die Sonne 
bereits eine entsprechende Höhe erreicht und in der 
Hercegowina eine nicht seltene Wärme von 40° bis 50° ){ 
spendete, die :mfgespeicherte Soole zum Abfluss bringen, 
welche sie dann bei dem Holzmangel in primitiv ange
legten Salzgärten zugute brachten. Auf diese Weise 
schafften sie sich eine Art „ Werk", dem sie alljährlich 
die Soole entnehmen konnten. Wenn im Herbste die 
Ronne den V erdampfungsprocess nicht mehr bewältigen 
konnte , oder wenn das „ Werk" erschöpft war, wurde 
die Ausflussöffnung wieder abgedämmt und neue Soole 
für die nächste Frilhjahrscampagne angesammelt. So 
Hesse sich der alljilhrlich im Frfihjahre erscheinende Salz
bach, als auch die Angabe erklären , dass man nach 
fünftägigem Stehenlassen des Salzwassers Salz bekam." 

Mir scheint diese Ansicht so einleuchtend, dass ich 
mich verpflichtet fühle, dieselbe hie1· zum Ausdruck zu 
bringen. 

Ein anderer Punkt, an welchem die Salzgewinnung seit 
uralter Zeit (schon unter den Illyriern) stattfand, istTuzla, 
und zwar sowohl Dolnja- als Gornja-Tuzla. Frilher hiess 
dieses Gebiet 8oli (Sale, Soy, Soro); unter den Türken 
bekam es den Namen 'l'uzla. „'l'uzla" kommt von dem 
Worte Tuz und dieses heisst „S a l z". 

Das Vorkommen von 'l'uzla , welches dem Mioclin 
angehört und somit unseren karpathischen Salzlagerstiittsn 
entspricht, ist nach der Occupation in regelrechte Aus
beutung genommen worden ; ich will dariiber ausführ
licher berichten. 

ßekannt war schon vor der Occupation eine Heihc 
rnn Ralzqucllen, und zwar in Gornja- und D~lnja-'l'uzla. 
im Solin:ithal, siidlich der l\fajevica, und bei Sibo~ic, am 
niirdlichen Abhange der l\fajevica; doch wurden hievon 
nur jene in Gornja- und Dolnja-Tuzla zur Salzsiederei 
benützt; auf beiden letztgenannten Quellen waren Brunnen 
abgeteuft und hatte ersterer eine Tiefe von 18 rn und 
die Soole einen Halt von !l /.;g, letzterer eine 'riefe von 
!J rn und die Roole einen Halt von 5 /.;g Salz in 1 ld. 
Beide Quellen liegen mitten in den genannten Orten 
und haben ohne Zweifel Anlass zur Entstehung dersell.Jen 
gegeben, denn die Hlluser gruppirten sich zunächst um 
die Quellen und haben sich die Orte erst später er
weitert. 

Der bii; zur Occupation geiibte Sudprocess stand 
unter Controle der tiirkischen Hegierung und war ein 

• höchst primitirnr. Man heniitzte ovale Pfannen von 1 1, 2 m 
Durchmesser und ii c111. Tiefe, welche demrt in die Erde 
eingebaut waren, dass durch die Schtiri\ffoung auch 
der Hauch austreten musste , um ein lebhaftes Feuer, 
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wodurch eine unliebsame Erhöhung der Temperatur und 
ein Anbraten des Salzt>:; hätte erfolgen können, zu ver
meiden. Die Soole wurde von der Regierung an die 
Salzsieder verkauft und musste sich der Bezug derselben, 
beziehungsweise der ganze Sudbetrich, nach dem Zullus:;c 
in den Salzbrunnen richten: dem entsprechend standen 
in Gornja-Tuzla 12, in Dolnja-Tuzla 24 Pfannen im 
Betriebe. Der Wasserverbrauch pro Pfanne betrug im 
Durchschnitte pro Tag 10 ltl und wurden daraus in 
Dolnja-Tuzla 30 Oka = 37 1/ 2 1.:g und in Gornja - Tuzla 
70 Oka = 851.·,qSalz erzeugt. DieJahresproducli•m betrug 
in beiden Orten zu~ammen im günstigsten Falle li·100 '!· 

Her Betrieb gieng in folgender Weise rnr sich : 
.Jeden Tag Früh erschienen die Salzsieder beim Brunnen 
mit Gefässen von zusammen 10 !tl Fas1rnng; es wurde 
mittelst eines, an einem Stricke befestigten Kübels das 
Schöpfen der Soole begonnen und diese in die Gefässe 
ircfilllt. .Jeder Salzsieder trug sodann seine Soole zu seiner 
A rbeitssfüttc (Sudhiitte), setzte der,;elben bchufs Ver
meidung der Salzhautbildung das Klare eines Eies zu, 
mengte dies innig und goss sodann d~ Soolc in die 
Pfanne, worauf man mit Holz scharf heizte: es bildete 
sich an dem gerinuenden Eiweiss ein Schaum , der ab
gezogen wurde, worauf man die restliche Fliissigkeit bis 
zur Trockne eindampfte. Der gebildete ~alzkuchen, 

welcher ein schmutzig-griincs, unappetitliches Aussehen 
hatte, wurde zerkleinert und in Verschlei;;.; gebracht. 
Jede Sudcampagnc dauerte einen Tag: Friih wurde die 
Pfanne geputzt, dann gefüllt und Abends wurde Jas 
fertige Product einmagazinirt. Die damaligen Salzpreise 
waren nicht gleich, sondern wechselten mit der .Jahres
zeit; im Sommer kostete 1 Oka (1 1 

1 !.·!/) Salz ~) kr bi:> 
10 kr, im Winter, wenn das Brennholz theuerer war, 
H kr bis 16 kr. 

So lagen die Verhältnisse bei der Oceupation. Die 
Regierung widmete nun bald diesem Salzvorkommen 
lebhafte Aufmerksamkeit und veranlasste schon in dem 
.labre 187!) eine Expertise und Studien dieses Salz
gebietes; zu eingebenden Maassnahmen kam es jedoch erst 
im .Jahre 188:!. In dimrnm Jahre wurde Herr Bergratb Pa u I 
mit der geologischen Detailaufnahme des Gebietes von 
Tuzla betraut und mit dem Bohrunternehmer A. Fa u c k 
die nöthige Verhandlung wegen Niederbringung einer 
Anzahl von Bohrungen gepftogen. Die geologischen Ver
hältnisse sind in den geologischen Profilen (Fig. 4 und 5, 
Taf. XI) ersichtlich. 

Im Jahre 1883 wurde nun auf Grund dieser Studien 
das erste Bohrloch (Nr. 1) angelegt, und zwar unmittel
bar neben. dem Salzbrunnen in Gornja-Tuzla; dasselbe 
erreichte in einer Tiefe von 151 m eine 24 kg - hältige 
Soole in reichlicher Menge. Auf Grund dieses Erfolges, 
sowie eines vom Bergrath (jetzt Oberbergrath) Ai g n er 
und Obersndbüttenverwalter (jetzt Bergrath) Heu p e 1 
iiber die Anlage einer modernen Saline erstatteten Be
richtes wurde im Frühjahre 1884 die Erbauung einer 
Sudbütte in Siminhan verfügt und im Mai 1884 unter 
Leitung des Bergrathes Heu p e 1 mit der l<'undirung der 
Anlage begonnen. 

üm den Sudbetrieb jedoch nicht von einem einzigen 
Bohrloche abhängig zu machen, wurden zwei neue Bohr
löcher (Nr. 2 und Nr. 3) abgeteuft und zugleich die 
Ersehliessung des beim Krekabache , unterhalb Dolnja
Tuzla befindlichen KohlenausLisses in Angriff genommen. 
Am 25. März 1885 war der Bau der Franz Josef-Saline 
in Siminhan vollendet; der Aufschluss de;; Kohlentlötzes 
in Kreka war so weit gediehen , dass die Saline am 
genannten Tage in feierlicher Weise eröffnet werden 
konnte. Sie besass zwei Pfannen mit je 118 m~ Heiz
fläche nebst allen nöthigen N ebenlocalitäten für Dörrung 
und M:tgazinirung des Salzes, sowie den nöthigen Wohn
gebäuden für die Beamten und Aufseher. Von Arbeitern 
wurden nur 18 Mtinn aus der Monarchie herangezogen, 
während der Hest von 35 Mann aus den Einheimischen 
ausgewählt wurde, welche sieh in kurzer Zeit mit den 
Arbeiten in der Saline vertraut machten. Erzeugt wurden 
im Jahre 1885 18 510q Feinsalz. 

Allein im Juni 1885, also schon drei Monate nach 
Eröffnung der Franz Josef-Saline, begann die Soole aus 
dem Ilohrloche Nr. 1 ziemlich regelmässig von Monat 
zu Monat um 1 !.'.!/ im Halte zu sinken. Die Bohrung 
Nr. 2 hatte einen rothen Lehm (das Liegeode von 
Wieliczka) ohne einen Soolzuftus;; erreicht , daher ein 
ganz negatives He:mltat ergeben, während in Nr. 3 zwar 
eine 24 l.·.r1 haltende Soolc, jedoch in so geringer Menge 
crscbrotten war , dar-s sie nur eine 8ehr schwache und 
ungcniigende Aushilfe hieten konnte. In dieser sehr 
bedenklichen Situation mussten mit Force die Sool
aufächliissc betrieben werden: bisher kam nur immer 
Gornja-Tuzla in Betracht. E8 wurde nun auch die Er
sehlies1-Juifg des C1ebietes Yon Dolnja - Tuzla in AusRicht 
genommen , und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, 
weil die Ablagerung dort eine ruhigere und die Forma
tionsgrenze in der Nähe ist. 

Nach längeren Discussionen und Commissionen 
wurde von Sr. Excellenz dem Herrn Beichslinanzminister 
Benjamin K :'t 1 l a y vou Na g y - K :i l l ci der AufächlusR 
der Formation in ])olnja - Tuzla verfügt und noch im 
Jahre 1885 das Bohrloch Nr. 5 , und zwar ebenfalls 
unmittelbar nehen dem bestehenden Salzbrunnen in 
Dolnja-Tuzla aoge8chlagen; zugleich wurde aber auch in 
Gornja -Tuzla die Abteufung der Bohrlöcher Nr. 6, 7, 
8 und 9 angeordnet. 

Ich bemerke hier gleich , dass das Resultat bei 
allen diesen Bohrlöchern in Gornja -Tuzla ein negatives 
war; aber auch mit dem Bohrloche in Dolnja-Tuzla gieog 
es lan(J'e nicht nach Wunsch denn erst in einer Tiefe 

~ ' 
von 379 m wurden grosse Mengen 18 kg-hAltiger Soole 
erreicht; es war dies hoch an der Zeit, denn die Soole 
im Bohrloche Nr. 1 war mittlerweile auf 12 kg herab
gesunken, auch war es im hohen Grade frag~ich g~worden, 
ob ein rentabler Salinenbetrieb weiter möghch scm werde 
oder nicht. Mit dem neuen Aufschlusse nun war der 
Fortbetrieh der Saline gesichert. 

Das Bohrloch Nr. 5 wurde im Jahre 1886 auf eine 
tägliche Leistung von 1200 hl Soole investirt, und zwar 
mit einem Büttner - Kessel mit 30 m2 Heiztläche, einer 

1 • 
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doppelt wirkenden Dampfpumpe mit Schwungrad und einer 
Locomobilc nebst Plungcrpumpe in Reserrn. Die Länge 
der Leitung von Dolnja -Tuzla nach 8irninhan beträgt 
ti500m, das r.esarnrntansteigen 42111, daher der Nutz
widerstand 4,2 nt, der HeibungswiderRtand rechnungs
rniissig !:I,() at, Gcsarnmtwi<lerstand 1 ~,8 at un<l effectiver 
Widerstand 15 nt. Als Sicherheits - CoHficient wurden 
1,llti nt in Rechnung gestellt, daher die Hohrc mit 25 at 
Druckfe~tigkeit garanLirt werden mussten; diese Hohre 
lieferte das Eisenwerk \Yitkowitz, und zwar als patent
ge~chweisste, sehmiedciserne Jfohre mit 51 1111n lichtem 
Durchmesser und 4 1 ~ 111111 Wandstärke. Zum Schutze 
gegen Corrosion.wurden sie in- und auswendig mit einem 
A:o1phaltiiberzug versehen. 

Da nun Soole in hinreichender l\Iengc zur Ver
fiig1111g stan<l , diese jedoch relativ arm war, wurde 
behufä Steigerung der Salzproduction gleichzeitig ·die 
Saline in Siminhan durch Znbau von zwei Pfannen mit 
zusammen 1 i">ti m~ lleiztHiche erweitert, so dass nun im 
Ganzen :l!l2111~ Pfonnfliiche zur Verfügung standen. Mit 
Hilfe dicFcs Zubaues und der besprochenen ~oolzufüh

rung konnte die ~alzerzeugung im Jahre 18811 auf 
2:1ti1 f> '/ gesteigert werden. 

~un war wohl ein daunncler Bctrich der Saline 
gli~ichcrt, allein befriedi,!rnnd war er noch immer nicht, 
denn die Soole aus dem Fiinfer-Bohrloeh erwies sich als 
sehr unrein und hatte man in Folge dessen mit der 
Salzhautbildung \·iel zu kämpfen. Zur V crmcidung dieser 
Salzhautbildung wurden sowohl hci der Saline in Simin
h:m, als auch in Wien, und zwar im ehern. hiittcnrn. 
Laboratorium durch OhcrlJergrath Pater a rielfältige 
und eingehende Versuche rnrgenommen: da,1ci wurde 
auch con;;tatirt , dass durch Zusatz von geringen t~uanti
tätcn Salzsäure sieh die S11Izhautbild11ng vollkommen 
vermeiden lässt; allein Salzsäure und - eiserne Pfannen ! 
Jlas Problem war auf diesem Wege nicht zu lösen; all
miihlich gelang es, durch sorgfältiges Filtrircn der Soolc 
und einen Zusatz rnn Albumin die Salzhautliildung zu 
liekiimpfen, :;o dass der Betrieb wenigstens ein ziemlich 
geregelter wurde. 

Mittlerweile war aus~erhalb der St11dt Dolnja-Tuzla 
ein neues Bohrloch ~Nr. 6) ange'chlagen worden: da>
selbe erreichte bis zum April 1886 eine Tiefe von 
:lli7 111 und eonstatirtc erfreulicher Weise das \' orhanden
sein von Steinsalz , denn rnn einer Tiefe von 20!1 m 
angefangen wurden im Bohrschrnante constant Steinsalz
körner nachgewiesen. Dieses Bohrloch konnte indessen 
für die Saline nicht in Benützung gezogen werden, 
denn es hiess in allen Happorten, dass es kein Wasser, 
somit keine Soole führt. .A her Steinsalz war constatirt 
und znm Aufschluss desselben wurde ungesäumt ein 
Schacht, und zwar 40 m ö:;tlich vom Bohrloch entfernt 
angelegt. 

Das Abteufen dieses Schachtes begann im October 
1886 und war bereits Ende Juli 1887 die Teufe von 
1 nO m erreicht: eine sehr respectable Leistung, denn 
es wurden nicht nur täglich 0,7 m geteuft, sondern der 
Schacht auch gleichzeitig vollständig am~gezimmert. Bis 

dahin war kein nennenswerther W:Lsscrzufluss und wurden 
die wenigen Tagwiisscr mit einer kleinen Soolpurnpe 
gehohen: in genannter 'fcul'c wurde ahcr plötzlich der 
Wasserzudrang Ro gross , dass er mit der Soolpumpe 
und auch mit Zuhilfenahme von Wassertonnen nicht 
mehr gewiiltigt werden konnte. 

Bei der eminenten Bedeutung· der l\larstellung dl•r 
Steinsalzablagerung wurrlc der Schacht nun mit starken 
:Maschinen, und zwar mit einer ()() 1' \Yasserhaltungs
und einer 4 ll 1' Fördermaschine versehen, zur Wasserhebun)!.· 
]{ i t t in g c r -Pumpen eingchaut und nach Vollendung der 
1 nvestition im Herbste l l-188 mit dem W eiterteufon begonnen. 
Diese Teufungsarheiten waren jedoch von nur kurr.er 
Dauer; denn der Wasserandrang stieg rapid von 1\leter zu 
Meter, so dass derselbe bei lti() 111 schon ti5~ l pro Minute 
betrug. Diese Menge konnten die Maschinen und Pumpen, 
die auf 1000 l pro Minute berechnet waren, noch immer 
leicht hewältigcn, allein der f4alzgehalt war zu~leieh auf 
18 !.·!/ pro 1 hl ge,;tiegcn und bot dem weiteren Vor
gehen ein unerbittliches Halt; denn es giengen nicht 
;utr tiiglich l'fisummen (circa 1000 '/) an S:tlz verloren, 
sondern es wurde auch der .Jalabach, das einzige Nutz
wa,;,;cr des Thales, 1111gcnicssbar, daher der Betrieh des 
Ah~eufcns eingestellt werden rnus~te. 

Ein grosscr Vortheil war indessen durch das Schaeht
abtcul'cn dennoch erreicht; denn als nun das Rohrloch 
Nr. tl nntcrsucht wurde, zeigte es sich, dass dasselbe 
nicht nur hinreichende, sondern auch vollgrädige Soole 
fiihrte: es wurde ,;ofort mit einer ti P Stabilrnaschine 
:111sgcriistet und mit dem J:e~crrnir auf Nr. 5 durch einen 
IWhreustr:rng rnrhundcn. Erst jetzt war der Salinen
betrieh nicht nur g-t•sichert, sondern auch befriedigend. 
Denn w:lbrend im .Jahre 1887 nur ill 7fl8 q Feinsalz 
erzeugt werden konnten , steigerte sieh die Production 
im Jahre 1 888 mit den gleichen :Mitteln. daher nur in 
Folge der \'ollgrildigkcit der SooIC auf 4D 436 q, also 
um li4 ,:1° 0 • Was sollte abor nun mit dem 1 fi(i m tiefen, 
solid ausgebauten und invcstirten Schachte begonnen 
wcr1lcn: 

Nach den Hcsultaten des Ilohrloches Nr. tl hatten 
wir nur mehr 43 m bis auf das Steinsalzlager. 1\lit 
e in e m Bohrloche den Salinenbetrieb weiter zu führen 
war gewagt : also - von der Sebachtsoole aus weiter 
abbohren. Diese Bohrung wurde in einer etwas kecken, 
aber !!'liiekliehen Weise, nämlich ohne Einbau eines Rohr
teuchers durcbgeführt: man benützte zur Führung des 
Bohrgcstiinges die Leithölzer in der einen Förderabthci
lung und kam damit nach einigen unbedeutenden 
Schwierigkeiten auch thatsächlieh zum Ziele. Das Ver
dienst für die Durchführung dieser Arbeit gebührt dem 
derzeitigen Salinen vorstand BergverwalterJoh. G r im mc r. 
In :!0!) rn wurden nun mit der Sehachtbohrung that
sächlich die ersten Steinsalzlagen und in 221 m das 
eigentliche Steinsalztlötz erreicht und dieses bis zur 
Teufe von :W4 m rnrfolgt. 

In dieser Tiefe verunglückte das Bohrloch in Folge 
eines Scheerenbruehes, ohne da.-; Liegende des Steinsalz
lager;; erreicht zu haben. Für den ökonomischen Effect 
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wzir indessen dieses Resultat vollkommen ausreichend. 
Man hatte nun zwei . vollgrädige Soole führende Ein
baue und wusste, dass die Soole einem mächtigen Stein
salzlager entstamme , dass der Wasserzufluss ein sehr 
reichlicher war , der nicht nur für die Speisung der 
Saline , sondern - wenn nöthig - auch für andere 
Industrien mehr als genügte. Die Frage der Soolbe
sehaffung war endgiltig gelöst. Es wurde nun der Salz
schacht als Hauptquelle der Soole investirt, die Wasser
haltungs- und Fördermaschine abgetragen, dagegen zum 
Heben der Soole eine 8 e liegende Dampfmaschine und 
zur Versorgung der Saline Siminhan eine Duplexmaschine 
von W e i s s e & M o n s k i (Halle a. d. Saale) aufge
stellt, welche ausgezeichnet wirkt. 

Die Soolpumpe wurde, nachdem der Wasserspiegel 
bis 30 m unter den Tagkranz reicht , 40 m unter dem 
Tagkranze eingebaut , dagegen das Saugrohr bis auf 
250 m hinaufgeführt, um die Wässer zu zwingen, zuerst 
hinunter zu gehen , sich da zu sättigen und dann erst 
als gesättigte Soole gehoben zu werden. Unter diesen 
Verhältnissen konnte nun daran gegangen werden, die 
Salzproduetion weiter zu erhöhen. Zu diesem Behufe 
wurde zunächst die .Saline in Siminhan um zwei weitere 
Pfannen von je 100 m 2 Fläche vergrössert, ausserdem 
jedoch n n t er h a l b Dolnja - Tuzla eine neue Saline er
erbaut. Der Bau derselben wurde im Jahre 1890 be
gonnen und im Jahre 1891 vollendet. Die Soole fiiesst 
derselben im natürlichen Gefälle in einer eigenen Sool
leitung zu, und zwar zunächst in zwei Reservoire mit 
je 755 hl Fassung, aus welchen die Pfannen nach Bedarf 
gespeist werden. 

Diese Saline besitzt zwei Sudpfannen mit je 144 m2 

Heizfläche und zwei entsprechend grosse Dörrpfannen 
zur Abtrocknung des erzeugten Sudsalzes. Zur Auf
speicherung des Salzes sind vier Magazine , und zwar 
zwei im 1. Stock für das lose Salz und zwei im Erdge
schosse für das versackte Salz vorhanden. Im 1. Stock 
in der Mitte zwischen den zwei oberen Magazinen ist 
zum Vermahlen der , beim Dörren des Salzes stets ent
stehenden Salzknollen eine Mühle aufgestellt, durch 
welche ein gleichmässiges, nur feines Korn enthaltendes 
Product erzielt wird; dieses wird verwogen, in Säcke 
von 5, 10, 25, 50 und 63kg (= 50 Oka) verpackt und 
in den Handel gebracht . 

1 
1885 

1 

Production an Salz in Met.-Ctr. (Feinsalz, Grob-

Die A n a 1 y s e des G r o b s a 1 z e s v o n S i m i n h a n 
(Soole aus dem Bohrloch Nr. 6) ergab: 

NaCl . 
Na SO, 
Mg SO, 
Ca SO, 
H2 0 . 
Rückstand 

97,87%, 
0,87 " 
0,0060/o, 
0,617 " 
o,5oo „ 
0,25 " 

Den Antrieb der Salzmühle besorgt eine, im Salinen
gebäude untergebrachte 8 e Dampfmaschine , die von 
einem stehenden Kessel mit 9,6 m 2 Heizfläche mit dem 
nöthigen Dampf versehen wird. Die Salzmühle bewältigt 
die Vermahlung des .erzeugten Salzes anstandslos während 
der Tageszeit, wesshalb die Dampfmaschine zur Nachtzeit 
zum Antriebe einer Dynamomaschine verwendet wird, 
welche die elektrische Beleuchtung des Sudhauses , der 
Feuerstätte, des Salinenhofes und der Wohnung des Salinen
vorstandes versieht. Mit der nun zu Gebote stehenden 
Pfannfläehe und Soolmenge konnte auch daran gegangen 
werden, dem Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung 
nach Grobsalz gerecht zu werden. Bosnien ist ein Agri
culturland und braucht erhebliche Mengen Viehsalz, wo
zu sieh das Feinsalz nicht eignet , indem beim I..eeken 
Nüsterentzündungen durch das Eindringen der feinen 
Salzkörner in die Poren der Nüster entstehen. Es 
wurde daher die Einrichtung getroffen , dass auf der 
Saline Siminhan in erster Linie nur Grobsalz, auf der 
Saline in Dolnja - Tuzla Feinsalz erzeugt und so den 
Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung getragen wird. 
Ebenso wurde mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der 
Bevölkerung die Briquettserzeugung eingeführt ; die 
Briquetts werden vorläufig mittelst einer Handpresse 
nach Bedarf hergestellt. 

Die Salzproduetion im Jahre 1892 betrug: 

an Feinsalz . 
„ Grobsalz 
„ Briquetts 

.zusammen -

49173 q, 
25 620" 

2517" 
77 310 q. 

Die Geschichte der Entwicklung der bosnischen 
Salinen seit der Oeeupation, bezw. seit dem Jahre 1882 
spricht sich in folgenden Züfern aus : 

1886 
1 

1887 
1 

1888 l 1889 
1 

1890 
1 

1891 
1 

1892 

salz und Briqnetts) . . . 18 570 23 615 31 798 49436 53 567 49 914 59704 77 310 
1 A b "t hl } einheimische . . . . . . . . . 35 

r e1 erza fremde . . • . . . • . • • . . 18 

Die Versorgung der beiden Salinen mit Soole er
folgt dermalen einzig und allein durch den Salzschacht und 
macht sich auch bei foreirtem Betriebe ein Sinken des 
Wasserspiegels im Schachte nicht bemerkbar, was wohl 
natürlich ist, da ja bei dem früher erwähnten Wasser
zufluss von 9360 hl die Entnahme von circa 1200hl pro 
Tag nicht in's Gewicht fällt. 

42 42 51 61 51 65 96 
12 11 14 14 15 17 18 1 

i 

Es ist auch die Frage aufgeworfen worden, ob daB 
beständige Soolpumpen für die Stadt Dolnja-Tuzla keine 
Gefahr bringe. In dieser Beziehung wurde eine Berech
nung des bisher der Teufe entnommenen Salzes ange
stellt, welche ergab, dass seit dem Bestehen des Salz
sehaehtes circa 14 000 q Salz ausgepumpt wurden. Da 
nun anzunehmen ist , dass die Aufzehrung des Salz-

2 
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körpers in 2 50 m Teufe concentrisch erfolgt, so ergibt 
sich bei der graphischen Darstellung die auf Taf. XI, 
Fig. 6, versinnlichte Auslaugung, welche wohl zur Genüge 
beweist, dass für die Stadt Dolnja-Tuzla von einer 
Gefahr noch lange keine Rede sein kann. 

Der Arbeiterstand der beiden Salinen in Siminhan 
und Dolnja-Tuzla beträgt gegenw11rtig 117 Mann, wo-

von auf die einheimische Bovölkerung 96 Mann (820/o) 
und auf Arbeiter der österr.-ungar. Monarchie 21 Mann 
(18°/0 ) entfallen. Mit dieser Arbeiterschaft und mit den 
bestehenden Einrichtungen kann nun anstandslos der 
Salzbedarf des ganzen Landes gedeckt werden und ist 
somit ein Stück cultureller Arbeit im Oceupationsgebiete 
zu einem gedeihlichen Ende gebracht. 

Ueber 'Vasser- und Soolemessungen aus gläsernen Platten und llber Decimalkubicirung. 
Von August Aigner, k. k. Oberbergrath. 

(Fig. 1 bis 3, Taf. XI.) 

In Nr. 32 und 33 dieser Zeitschrift vom Jahre 1890 
wurden die Wasser- und Soolemessungen bei den Salinen 
einer eingehenden Kritik unterworfen ; es wurde die 
Schlussfolgerung gezogen, dass, wenn es sieh um ver-
111.ssliehe Messungen handelt , das Materiale um1erer 
Messapparate Glas sein müsse , dass bei vorsichtiger Be
handlung, unter Anwendung von Kautsehukzapfen, 5 mm 
dicke Platten vollkommen genügen, und dass selbst bei 
grösseren Anforderungen der Stabilität, der Mechaniker 
im Stande sei, auch dickere Platten anzufertigen. 

Seit jener Zeit sind bei der k. k. Salinenverwaltung 
in Aussee an der Anfangs-, Mittel- und Endstation der 
Soolenleitung je zwei derartige Tröge mit Platten von 
5 mm Dieke und 3 cm Durchmesser angebrachten Oeff
nungen zur Aufstellung gelangt, welche im Wechsel 
st.ehen, so zwar, dass ein Plattentrog zur Messung dient, 
während der andere bei durehfliessendem Wasser ge
reinigt wird, und umgekehrt , welche Anordnung sieh 
vollkommen bewährt. Bei der vorliegenden m ö g l i c h s t 
feinen Construetion der Platten wird jeder in der Zwischen
station eintretende Soolenverlnst angezeigt. 

Es hat sieh zum vollkommenen Abschluss und zur 
gründlichen Kenntniss über diese Messungen das Bedürf
niss herausgestellt, die Versuche auch noch auf Platten 
mit grösserer Dicke auszudehnen; Herr Mechaniker W. 
Kr a f t in Wien bat Glasplatten selbst von 15 mm Dicke 
bei Ausflussöffnungen von 3 cm Durchmesser in so tadel
loser Weise hergestellt, dass ein Hinderniss bezüglich 
der Anwendung solcher Platten nicht mehr besteht, 
selbst dann nicht, wenn es sieh herausstellen würde, 
über die Dimensionen von 5 mm dicken Platten hinaus
zugeben 1 was aber nach dermaligem Ermessen ausge
schlossen erscheint. Nachstehend sollen die erwähnten 
Messungen, und dann die Versuche mit einem vom 
k. k. Ministerialrath Friedrich Ar z b er g er erdaohten 
neuen Niederdruckwassermesser besprochen werden. 

A. Versuche mit einer Glasplatte von 15 mm Dicke 
und einer 3 cm im Durchmesser haltenden Oeffnung. 

Mittelst eines Regulators (Hebertroges) Fig. 1, Taf. XI 
wurden allmählich constante Wassermengen in den Platten
trog .A eingeleitet und an dem daselbst befindlichen 
Maassstabe b abgelesen. Diese Wassermengen flossen aus 
dem Plattentroge in ein grosses Soolenreservoi.r von be
kanntem Kubikinhalt und wurden daraus die pro Stunde 
ausfliessenden Wassermengen berechnet. In dem Platten-

troge befand sich ausser dem Maassstabe b noch ein 
Maassstab m. Der Maassstab b ist der bisher bei den 
alpinen Salinen in Anwendung stehende Druckmaassstab *) 
für 3 cm im Durchmesser haltende 5 mm dicke Messing
p l a t t e n, welcher nach Curve b, Fig. 2, Taf. XI, con
struirt ist. Der Maassstab m ist ein in mm eingetheilter 
Maassstab. Beide Maassst11be wurden so gestellt, dass ihr 
unterster Nullpunkt mit dem nntersten Rande der Aus
flussöffnung übereinstimmte. 

Aus diesen Versuchen haben sich nun die in der 
nachstehenden Tabelle I aufgeführten Resultate ergeben 
(siebe S. 255). 

Es zeigte sieb nur bei dem niedersten Drucke eine 
Minusdifferenz , welche darin begründet erscheint , dass 
die Reibung nach der 15 mm breiten Ringfläche den 
Wasserstrahl retardirt, während beim höheren Druck der 
contrahirte Strahl nur die innerste Glaskante berührt. 

Colonue 6 und 7 (Tab. I) sind die erforderlichen Druck
höhen für den Wasser- und Soolenausfluss bei einer 
15 mm dicken Glasplatte, woraus der neue Maassstab a 
und Curve a (Fig. 2) gebildet wird. 

Um nun bei gleicher Ausflussöffnung einerseits 
zwischen einer 15 mm starken -neuen Glasplatte und 
einer 5 mm starken neuen Messingplatte, und anderer
seits zwischen einer 15 mm starken neuen Glasplatte 
und einer 5 mm starken gebrauchten Messingplatte 
den Unterschied darzustellen , wurden die darauf Bezug 
nehmenden Versuche in Tabelle II zusammengest.ellt. 

Man siebt ans allen diesen Versuchen und Zusammen
stellungen, dass sich bei ein er etwas grö s s er en 
P l a t t e n d i c k e allerdings Differenzen ergeben , aber 
keinesfalls so bedeutende, als man bisher anzunehmen 
gewohnt war, dass die Differenzen von gebrauchten 
Platten in kurzer Zeit viel bedeutender steigen können, 
und wie wichtig es ist, j a w i e e s e in z i g e Be d in
g u n g e i n e s f e h l e r l o s e n M e s s e n s i s t, die Platten 
ans einem solchen Stoffe zu wählen , der weder durch 
Reibung, noch durch Oxydation oder Dhlorirung leidet, 
eine Eigenschaft, welche e b e n n u r h a r t e s Glas 
b e Bit Z t. 

Ferner ergibt sich , dass nur der innerste Rand 
der Oeffnung die Hauptstelle ist 1 welche in ihrer 
da u e r h a f t e ~ Eigenschaft eine ebenso sichere als 

*) Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Höttenwesen, Nr. 42 vom 
Jahre 1878. 
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Tabelle I 
über die Messversuche mit einer kreisrunden OeJl'nung von 30mm 
Durchmesser in einer Glasplatte von 15m111 Dicke und dem sich 
hieraus ergebenden stündlichen Wasserausfluss gegenüber dem 

bisher angewandten Maassstab. 

Bei einer Druck- Daher ergibt ' 

höhe Wirklich sich eine DiJl'e- Es erfordert daher 
- -- ----- ausge- renz gegenüber 1 am alten fl dem alten ein eine ossenes Maassstabe Wasser- Druck„ von Maass-

1 stab in Quantum quantum 
mm ±_l _-=_ von höhe von 

------
/Strich(/;t)f--:H-e kt o 1 i t er ltl mm 

10 1,20 0,90 - 0,30 1 
1 

10,5 
20 4,00 3,65 - 0,35 2 

1 

15,0 
3 18,l 

30 8,80 8,90 0,10 - 4 1 20,7 
40 12,00 12,52 0,52 - 5 

1 

22,8 
6 25,0 

50 13,80 14,35 0,55 - 7 

1 

26,7 
60 15,40 16,00 0,60 - 8 28,4 

9 30,5 
70 16,90 17,48 0,58 -- 10 32,5 

80 18,20 19,00 0,80 - 11 35,2 
12 38,2 

90 Hl,50 20,26 0,76 - 13 42,4 
1 

100 20,80 21,47 0,67 14 47,5 - 15 53,5 
110 21,80 22,55 0,75 - 16 60,0 

120 22,90 23,50 0,60 - 17 66,4 
18 73,5 

130 23,95 24.55 0,60 - 19 80,0 

140 25,00 25,53 0,53 20 87,5 - 21 95,7 
150 25,90 26,43 0,53 - 22 1104,7 
160 26,80 27,40 0,60 23 114,2 

1 

- 24 1 D!4,2 
170 i 27,62 28,30 0,68 - 25 134,5 

! 

28,46 29,17 26 144,8 180 i 0,71 - 27 155,8 
190 29,35 29,93 0,68 - 28 166,5 

1: 30,10 30.82 0,72 29 178,0 - 30 190,0 
30,90 31,62 0,72 - 31 201,0 

220 31,70 32,40 0,70 32 215,0 - 33 228,0 
230 32,45 33,15 0,70 - 34 242,5 

240 33,10 33,80 0,70 - 35 257,0 

1 250 33,80 34,50 0,70 - . 
anch verlässlich bleibende Messung verbürgt. Es ist dies 
schon dadurch erklärlich, dass, wie oben erwähnt wurde, 

. bei einem niederen Drucke sich die Minusdifferenzen 
zeigten, nachdem der Strahl noch nicht c o n t r a h i r t 
wurde und gleichsam auf der inneren Ring.fläche sich 
reibt. In dem Maasse , als er ansteigt , contrahirt er 
sich und berührt schliesslich nur mehr die Kante. Wäre 
dies nicht der Fall, so müssten sich weit grössere Diffe
renzen bei verschiedener Plattendicke ergeben. 

Aus allen diesen Thatsachen ergibt sich Folgendes : 
Soll die Zumessung der Soole zur Hütte durch tiinen 
l ä n g er e n Zeitraum constant mit dem höchst möglichen 
Grad von Genauigkeit erfolgen, also die auf den Zwischen
stationen befindlichen Strähngebrechen a ug e n b l i c k-

Tabelle II 
iiber Messversuche bei einer kreisrunden AuetlussöJl'nung von 

30 mm Durchmesser. 

1 1 
1--

2 3 4 5 6 7 8 -
1 Be i einer Wirklich ausgeflossenes Ergibt sich daher eine 

Quantum pro Stunde Differenz gegenüber Druck 

mm 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 

höhe von bei einer dem alten Maassstabe 

1 am 15 mm ls~~~n!s~a~~n1 bei bei ! bei 
1 

! alten starkenl neuen ge- 1 
Maass- Glas- M brauch. 3 4 ! 5 
i stabe platte I t~~·- Mess.- ± ± 1 ± 1 ' Jl a e platte i 
1 - - --- - ----------

Strich 1 Hektoliter Hektoliter 

1 

10,90 1,20 11,30 -0,301 - '+ 0,10 1,20 
4.00 3,65 4,10 4,30 - 0,351+ 0,10 + 0,30 
8,80 8,90 8,90 1 9,60 +0,10 + 0,10 + 0,80 

12,00 12,52 12,20 112,80 +0,52 + 0,20 + 0,80 
13,80 14,35 14,25 115,10 +o,55 + 0,45 + 1,30 
15,40 16,00 15,90 '16,80 +0,60 +0,50+1,40 
16,90 17,48 17,35 118,30 +0,58 +0,45 + 1,40 
18,20 19,00 r18;70 119,60 +o,so +0,50+1,40 
19,50 20,26 20,00 ,20,90 +o,76 + 0,50.+ 1,40 
20,80 21,47 21,20 122,10 +o,67 +o,40+1,30 
21,80 22,55 122,30 123,25 +0,75 +0,50+1,45 
22,90 23,50 23,35 24,30 +0,60 +0,45+ 1,40 
23,95 24,55 24,40 125,30 +0,60 +0,45+ 1,35 
25,00 25,53 25,40 ,26,30 +0,53 + 0,40, + 1,30 
25,90 26,43 26,36 127,26 +0,53 +o,46+ 1,36 
26,80 27,40 27,30 128,25 +0,60 +o,5o + 1,45 
27,62 28,30 28,20 /29,15 +o,68 +0,58+ 1,53 
28,46 29,17 29,10 130,05 + 0,71 +o,64+ 1,51 
29,25 29,93 29,90 :3o,85 + 0,68 +0,65 + 1,60 
30,10 30,82 30,78 131,65 +0,72 + 0,68'+ 1,55 
30,90 31,62 31,55 ·32,40 +0,72 + 6,65+ 1,50 
31,70 32,40 32,30 ,33,20 +0,10 + 0,60: + 1,50 
,32,45 33,15 33,05 33,90 +0.10 + 0,60:+ J ,45 
133,10 33,80 133.75 

134 65 +0,10 +o,65+ 1,55 
133,80 34,50 34,45 35:30 + 0,70 + 0,65'+ 1,50 
1 1 1 

li c h bemerkt werden, so geben die im Wechsel stehen
den Plattentröge (bezw. Platten) die einzige dauernd 
verlässliche Garantie , u n d nach de m d i e K an t e 
derOeffnung allein misst, so ist es sicher, dass 
sie für die Dauer im eigentlichen Sinne sozusagen st.ahl
hart und u n zerstörbar sein muss, um der Erosion 
und allen chemischen Einflüssen Widerstand zu leisten, 
und dieses Materiale ist Glas. 

Nachdem also bei höherem Drucke nur die Kante 
der inneren Glaswand misst und bei niedrigerem Drucke 
ausserdem eine Reibung der Oeffnungswand die Messung 
beeinflusst, so ist zu ersehen, dass (die Unveränderlich
keit der inneren Oeffnungskante vorausgesetzt) die 
Messung aus möglichst dünnen Platten auch möglichst 
genau ausgeführt werden kann , die Messungen aus 
längeren Röhren aber aus dem Grunde viel ungenauer 
sein müssen, weil bei der technisch schwierigeren Her
stellung derartiger Röhren aus was immer für einem 
Materiale, die Messung schliesslich doch neben dem Ein
flusse der inwendigen Röhrenwand von der inneren 
Kante des Rohres abhängig ist. Die 5 mm dicken Glas
platten können unter Rücksichtnahme der Stabilit.ät 
praktisch vollkommen genügen. 
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J3. Niederdruckwaasermesser ft.r variabel zufilessende 
Wassermengen oder Decimalkubicirung. 

Die Idee dieses einfachen Messapparates verdanke ich dem Herrn 
k. k. Ministerialrathe Friedrich Arzberg er ; dieselbe wurde 
in dem von Herrn Carl B 1 a s c h k e construirten Apparate am 

k. k. Salzberge in Aussee praktisch ausgeführt. 

Die Theorie dieses Apparates beruht auf der 
sogenannten Decimalkubicirung , um mittelst derselben 
beliebige , auch variabel zufliessende Flüssigkeitsmengen 
bestimmen zu können , indem man nur einen Theil des 
Gesammtzuflusses - in dem gegebenen Falle den hun
dertsten - wirklich misst und aus diesem die Gesammt
menge ermittelt, welche in einer bestimmten Zeit durch 
den Apparat geflossen ist. Zweck dieser Messungsart 
und der Vortheil vor anderen Methoden ist der , dass 
man die Gesammtmenge eines beliebig grossen Wasser
zuflusses durch Messung eines kleinen Theiles desselben 
bestimmen kann und somit die Messung des gesammten 
Zuflusses überflüssig wird. 

Der Messapparat , welcher hier speciell für ein 
jährliches Quantum von 600 000 ltl construirt wurde, 
besteht nach Fig. 3 , Taf. XI , in der Hauptsache 
aus drei auf einer Holzunterlage D in einer Reihe 
nebeneinander stehenden, ungleich grossen Holzkübeln A, 
B, C, deren Grösse im Allgemeinen von der Menge des 
zufliessenden Wassers abhängt. Unter Rich aber besteht 
für diese Kübel, insbesonders für A und B ein bestimmtes 
Grössenverhältniss, welches wieder durch die Grösse der 
Ausflussöffnungen in denselben bestimmt wird. 

In den Kübel A strömt die gesammte Flüssigkeit, 
deren Menge man messen will. Um in diesem Kübel 
einen ruhigen Wasserspiegel , welcher für ein genaues 
Resultat unerlässlich ist , zu erzielen , befindet sich in 
der Mitte desselben ein aufrecht stehender hohler Cylin
der b aus Holz, dessen Mantel in der Nähe des Kübel
bodens bei i rings umher mit einer, dem Wasserzuflusse 
entsprechenden Anzahl von Oeffnungen versehen ist. In 
diesen Cylinder b ergiesst sich bei a das Wasser oder 
die Soole und strömt durch die Oeffnungen bei i in den 
Kübel A. In der Wand desselben sind rings herum in 
gleichen Abständen und etwa 20 cm vom oberen Rande 
entfernt zehn Messingplatten mit je einer Durchfluss
öffnung von 8 Linien = 17 ,6 mm Durchmesser einge
setzt. Selbstverständlich müssen diese Oeffnungen 1 bis 10 
unter sich genau in einer horizontalen Linie stehen 
und v o 11 k o m m e n g l e ich g r o s s sein. Neun 
Zehntel des Kübels A werden von einer an beiden 
Enden geschlossenen Blechrinne e umfangen , welche 
dazu bestimmt ist, das aus den Oeffnungen 1 bis 9 aus
fliessende Wasser, also 90°/0 des Gesammtzuflusses, auf
zunehmen und ohne Messung durch die Abflussrinne e 
seiner weiteren Bestimmung zuzuführen. 

Die durch die Oeffnung 10 ausfliessende Menge, 
also ein Zehntel oder 10°/0 des Gesammtzuflusses er
giesst sich in den Kübel B. Dieser ist ganz analog dem 
Kübel A eingerichtet, nur ist derselbe verhältnissmässig 
kleiner und beträgt der Durchmesser der Ausfluss
öffnungen in dem vorliegenden Beispiele 2 Linien oder 

4,4 mm. Dieser Kübel ist ebenfalls von einer Blechrinne 
umgeben, welche das aus den Oeffnungen 11 bis 91 aus
fliessende Quantum , also 9 °lo des Gesammtzuflusses, 
aufnimmt und durch die Abflussrinne f ebenfalls ohne 
Messung abführt. 

Das aus der Oeffnung 101 im Kübel B ausfliessende 
Quantum, das ist 1 °lo des Gesammtzuflusses, strömt nun 
in den Kübel C, dessen Querschnittsfläche genau bekannt 
sein muss. In dem vorliegenden Falle beträgt sie 
0,1515 m2• In diesem Kübel befindet sich ein Maass
stab lc, welcher jederzeit anzeigt, wie viele Liter einge
flossen sind; aus dieser wirklich gemessenen Menge 
ergibt sich dann durch einfache Multiplication die Ge
sammtmenge des zugeflossenen Wassers, bezw. der Soole. 

Ergebniss der mit diesem Apparate ange-
s t e l l t e n V e r s u c h e. 

Bei den angestellten Ver:mchen wurde das aus den 
Abflussrinnen e und f ablaufende Flüssigkeitsquantum, 
das ist 90°1o + 9°/o = 99°1o des Gesammtzuflusses ohne 
Messung in einen grossen, genau kubicirten Behälter, in 
eine sogenannte Soolenstube, eingeleitet. 

Die aus dem Kübel B durch die Oeffnung 101 in 
den Kübel C strömende Menge, das ist 1 °lo des Ge
sammtzuflusses, wurde genau gemessen , das heisst es 
wurde der Kübel C, so oft er nahezu voll war und der 
Wasserspiegel auf dem daselbst befindlichen Maassstab k 
eine bestimmte Anzahl Liter anzeigte , ebenfalls in die 
Soolenstube entleert und die gemessene Menge jedesmal 
notirt. 

Am Schlusse des Versuches wurde nun die in dem 
Kübel C gemes1>ene Menge durch einfache Addition 
der einzelnen Entleerungen ermittelt. Ebenso wurde das 
insgesammt geflossene Quantum , welches sich nunmehr 
in der Soolenstube befand, aus der bekannten Querschnitts
fläche derselben und der Höhe des Wasserstandes be
rechnet. Da nun aus der Oeffnung 101 im Kübel B 
1° j 0 des Gesammtzuflusses in den Kübel C einfloss, so 
müsste - die absolute Genauigkeit der Oeffnungen, so
wie die vollkommene Horizontalstellung derselben unter 
sich, vorausgesetzt - die aus dem Kübel C entleerte 
Menge multiplicirt mit 100 das Gesammtquantum des 
durch den Apparat geflossenen Wassers ergeben. 

Nachstehende Tabelle über die gemachten Versuche 
zeigt eine Differenz von 2 °1o gegenüber der wirklich 
geflossenen Menge. Bei diesem V ersuche wurden in einer 
Zeit von 9 Stunden und 50 Min. im Kübel C 535 l 
entleert. Da dies 1°/0 des Gesammtzuflusses ist, so 
musste nach der Theorie das 1 OOfache desselben die 

. 525 l X 100 
Gesammtmenge, das ist 

100 
525 hl er-

geben. 
In Wirklichkeit aber flossen in die Stube 53 7 hl, 

somit gegenüber der aus dem Kübel C sich ergebenden 
Menge eine Differenz von 537 - 525 = 12 hl oder 
2,23°1o, also eine Differenz, die, wenn nicht grösser, 
wenigstens im gleichen Maasse bei jeder anderen Mes
sungsart sich bisher ergeben hat. 



257 

Zum Rchlusse sei noch hemerkt, das die G riisse der 
Oelt'nungen in Kiiheln A und B nach Maassgahe des 
Wasserzuflusses heliehig angenommen werden kaun , da 
es sieh ja doeh nur um eine Theilung in zehn 'I'hcile 
handelt und nur die G riisse cfor Oeffnnngen unter sich 
eine genau gleiche sein soll. Ehenso hängt auch die 
'C}riisse der Kübel seihst von tler .Menge des znllicsscn
den Wassers ah nnd es kiinute für die !\lessnng von 
k 1 e i n er e n Z u f 1 ii s s e n a 1 s B ru n n c n etc. der A p
parat dem entsprechend auf den dritten oder vierten 
Theil der in beiliegender Zeiclmung angegebenen Dimen
sionen red ucirt werden. 

Ganz sellistverstlindlich ist c~ , dass der Apparat 
insbe;;onderc filr Brunnen auch desto kleiner werden 
kann, je hühcr er im r crhiiltniss zu seinen horizontalen 

Dimensionen steht, unter einem je grösseren Drucke die 
Anstlussmcngeo der 10 Oeffnungen stehen, dass er dann 
auch mit einer g r ii s s er e n G e n an i g k e i t a 1 s 2 ° 0 

rn es s cu wird. Uass seine vullkomrncne llorizontalstelluu~, 
bezw. seine Oefl'nuugcn dessglcichen eine Grundbedingung 
seiner genauen ~fcssung E'ind, ist ebenfalls klar. Im Cebri
gen hängt die <1eu:rnigkeit des Messens , wie bei allen 
l'lattentrügen, in letzter Linie wieder vo11 der Genauigkeit, 

,bezw. <lern 1dcichen Durchmesser aller Ucffnungen unter
einander ab und gibt e,-; daher eine bestimmte absolute 
Grenze, über welche der beste Mechaniker nicht hinaus 
kann. D i e K c n n t n i s s d i e s e r G r e n z e n n d tl i c 
a b s o 1 n t e U 11 v e r i~ n d c r 1 i c h k c i t d e s I' 1 a t t e 11 -

m a t c r i a 1 c s i s t d a h c r A 11 es, w :i s z 11 r g e 11 a n e n 
M c s s u n f!," b c k an n t n 11 d not h w ti n d i g sei 11 m u s s. 

Kübel A Kübel JJ Kübel <' 

'.l'agcszeit Stn111l1• ?llinntc 
Ausgeflossen durch die 

Oeffnnng 
aus dem 

Kiihel B 
Wirklich 

Anmerknn~ 

l bis !:) _ _J, ~is ~'- gemessen 

in o/o in °/0 des Grsammtzugusses 

Friih 7 2U 
1 n 8 w 

n !:l 15 

" 10 i-10 

" 11 33 
Mittags 12 30 
Nachmittags . l :-m 

n 2 U5 

" 
3 

1 

07 
n 4 05 

" 
r, 10 
!I 1 f>ll 1 

!:l'" '" 
i 

!:l": 
1 

IO 

,. 1 

n 

1 

„ 
1 

" " -
" ., 

" 
II II 

" 
\J" tl 

1 

l"' '" 
1 

" 
" 1 „ 
- 1 

„ ; 

" 
n 1 

,. 1 

" 
l o, - ! 

/o -

!)fJ 
:,5 
5!i 
55 
55 
!}5 
55 
55 
55 
i-10 

1 

Die querschnilfatlache der 
Stnhc hetriigt 46,li980 m'. 1 

i 

1 

Am Sd1Juss cles Versuches, 
Hiihe,n~taml des ~Vassers m 
der Htuhe = l,lnOm. 

Daher wäre der Gesammtzullnss 
f>2 flOO 

52 500"' = 100 fdf• lil. 

52!i ·"· 100 = 1 Wirklich waren in der Stube 46,6980 + 1,lil = 
!i3,7 111 3 oder !i:l7 lil zugeflossen , dahrr eine Differenz 
537 = [1'25 = 12 lil oder '2,'2:1°/0 • 

Das )larkscheiller • .Messrall Yon Hühner, 
Markscheider in Halle. 

(Fig. 7 bis !:l, Taf. XL) 

J1er Apparat beruht darauf, die Liinge einer Rclmur 
il1m•h die Anzahl der auf <lerselben gemachten Umdreh
ungen eines Hades zn ermitteln. 

Er besteht ans eine111 Messrade 111, Taf. XI, i~ig. 7, mit 
rauher Peripherie, um die gehiirige Reibung zwischen Had 
und Schnur zu erzeugen, von rund :H,8 mm Halbmesser, 
bezw. 200 mm Umfang, das auf der Schnur hinläuft. Die 
Achse dieses Messrades m geht in eine Schraube ohne 
Ende s über, welche wieder einen Zählapparat .!" bethä
tigt, mit Hilfe dessen die Anzahl Umdrehungen des 
Messrades, bezw. die Lllnge des durchlaufenen Weges, 
die Schnurlänge, bestimmt wird. 

Der ganze Apparat wird von einem entsprechenden 
Rahmen r umfasst, der oben 2 Arme mit den Leitrollen 
/ 1 und 12 11nd den Stift /;, z11m Festhalten des Messrades 111 

au der Sehn ur trägt. 
Zum Oeffnen bei A ufoahme der Schnur dient eine 

Spiralfeder p, welche, soviel der vorliegenden Zeichnung 
zu entnehmen ist, mit Hilfe einer Schraube n gespannt 

und nachgelassen werden kann. l'm da:; Me~srad arrc
tircn zu kiinnen, ist eine Schraube a vorh:mden. 

Die Ablesung der durchlaufenen Liingen bis 10 m 
erfolgt durch den Zeiger z1 , jene für Längen von 11ber 
10 bis 250 m durch den Zeiger z2 , die Ablesung von 
Decirncter geschieht direct an der Zählscheibe z, während 
die Centimcter auf dem Messrade m ermittelt werden 
können. 

Soll der Apparat bei Beginn <ler Messung eingestellt 
werden, so wird der Zeiger für 10 111 mit dem Finger 
auf 0 gestellt, der Decimeterzeiger des Messrades auf 0 
eingerichtet, wobei ein Maximum vou 25 Umdrehungen 
erforderlich ist. 

Sollen gute Erfolge erzielt werden, so muss die 
Schnur gleichrnässig dick sein, straff angespannt 
werden und das Instrument entweder an einer 8chnur
schleife b wie ein Pendel oder am Rahmen, welcher die 
Leitrollen l 1 und l 2 trägt, nicht aber am Messrad
Rahmen selb!:it geführt werden. 

3 
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Man sucht dabei das Gewicht des Instrumentes fast 
ganz zu tragen, so dass die Messschnur weder stark 
belastet , noch in die Höhe gehoben wiril. Als gleich
milssige .Fahrgeschwindigkeit werden 0,5 m in der 
Secunde angegeben, so dass eine Länge von :10 m in 
einer Minute einmal gemessen werden kann. Von Zeit 
zu Zeit ist ein Oelen der Leitrollen niithig. 

Nach einer grosseu Anzahl der, von verschiedenen 

Seiten gemachten Versuche erreichten die Resultate bei 
sachgemässer Verwendung des Instrumentes eine Genauig
keit von 1 : 2400 bis 1 : 4800 oder 12,5 bis 6,25 mm 
bei 30 m. 

Das A biesen der Liinge geschieht nach erfolgter 
Arretirung und Abnahme von der Schnur. (Zeitschr. f. 
d. Bg.-, II.- und 8alineuwesen im preul'.ls. Staate, 1892, 
Heft4.) V.Waltl. 

Titan-Eisenerze im Hochofen. 
Auguste J. Ross i sprach am Montreal-Meeting des 

Americ. Inst. of Ming. Eng. im Februar 1. J. über die 
Verwendung von titanfiihrenden Eisenerzen im Hochofen. 
In dieser sehr eingehenden Behandlung des Gegenstandes, 
welche • mit werthvollen Analysen belegt ist, werden 
hauptsächlich die Erfahrungen wiedergegeben, die bei 
zwei Hochiifen Nordamerikas von !l und 15 t Tages
production, bei Verschmelzung von Titaneisenerzen allein, 
deren Gehalt an Ti 0 2 bis 30°/0 steigt, gemacht wurden. 
Das Geheimniss bei der Erzeugung des Roheisens aus 
titanfiihrenden Erzen besteht darin, nur so heiss zu 
arbeiten, dass das .Fe2 O~ , nicht aber Ti 0 2 und Si 0 2 , 

deren Reduction bei gleich hoher Temperatur beginnt, 
zerlegt werden. 

Nur wenn Ti 0 2 rcducirt wird, bildet es betriebs
stiirende Verbindungen, indem es mit C und N in ein 
Nitrocyanid llbergefnhrt wird, welches unschmelzbar ist, 
daher im Ofen zurückbleibt, wenn es nicht von der 
Schlacke ausgeschwemmt wird, welch letzteres nur selten 
miiglich ist, weil die Schlacke sehr strengflüssig ist und 
weil nebst diesen Versetzungen des Gestelles es die 

Hauptschwierigkeit des Betriebes IJildet, eine leichtfliissige 
Schlacke zu erreichen. Der Miiller war bei den Norton Iron 
Works in England: Erze 1000 kg. Zuschlag: Kalk G 10 kg, 
Basalt 152 bis 2031.~g, zusammen 7 62 uis 8 U:l !.·.'/· Coke 
8ü4 bis lOlGL:g. 

Hieraus berechnet sich der Cokesverbrauch fiir 100 k.'I 
Erze mit 240 bis 282 /.'.g. 

Die Analysen von Erz und Schlacke waren: 

Ti02 • 

Si02 • 

J<.,.e2 Os 
Fe 0 . 
l\In 0 . 
Al2 O"J 
MgO. 
Verlust 

Fe . 

11 m e n i t. 
'39,20°/0 Si 0 2 

5, 70 " ,' 'J'i 02 
18,59 „ ' Cll 0 

8ch1 a c k e. 

27,83°!0 
BG,18 „ 
24,31.i „ 
~l,18 „ 
o,GO „ 
1,Bü „ 

:"W,00 „ 1 Al2 ll, 
0,Go „ 'MgO 
2,89 „ FeO . 
2,80" lOU,OO°!o 

Hei dieser Zusammensetz-0,22 „ 
100,00°!o ung der Schlacke ist ein guter 
:36,34° 0 'Betrieb erreicht worden. 

F. T. 

reber <lie Darstellung von blasenfreiem Unss. 
Von Sebenius. 

Man hat angenommen, dass die Blasen auf die 
Weise entständen, dass der Metallstrahl beim Abzapfen 
in die geschmolzene Masse Luft mitführt und dass diese 
wenigstens theilwcise zurückbleibe und in d1im Bade 
Blasen bilde. nie Ansscnblasen sollen sich dadurch geuildet 
haben, dass die Luft, welche an den mehr oder weniger 
rauhen Co11 uillw!inden anhaftete, sich in Folge der hohen 
Hitze ausdehnte und in die eingefüllte Stahlmasse ein
drang. Diese beiden Annahmen sind aber sehr unhalt
bar und man findet bei näherem Eingehen , dass alle 
möglichen Gründe dagegen sprechen. Der einzige an
nehmbare nrund der Blasenbildung im Stahl ist der, 
dass das geschmolzene Metall, wie manches andere 
Fluidum, ein grosses Bestreben hat, die damit in Berüh
rung kommenden Gase zu absorbiren. Beginnt der 
flilssige, mit Gasen gesättigte Stahl zu erkalten, so 
kann er diese Gase nicht länger gelüst enthalten ; sie 
scheiden sich ab, können aber, wenn der Stahl schwer 
flüssig ist, nicht rnllstlindig an die Oberfläche empor
steigen , sondern bleiben zum Theil in der Metallmasse 
zurück. Setzt man nun, wenn das Gas die Masse ver
lassen will , die Stahlpartikel einer Kraft in einer be-

stimmten Richtung aus und die Gasblasen einer Kraft 
in gerade entgegengesetzter Richtung, ~o kann man mit 
grossem Hechte annehmen , das'> man die Blasenbildung 
im Guss los wird. Von diesem Princip gieng ich bei 
meiner pateutirteu Entdeckung ans; mein Apparat 
bestand aus einer verticalen Welle, die auf passenden 
Lagern ruhte und rnn ihnen gestutzt wurde. Auf dieser 
Welle sassen in horizontaler Richtung befestigte, sehr 
starke Rahmen, in deren Peripherie die Coquillen so 
aufgehängt waren, dass sie beim Stillstand des Apparates 
vertical hiengen, aber beim Rotiren eine horizontale 
Lage in der radialen füchtung annahmen. Durch die 
Drehung des Apparates wurde so der fliissige Stahl 
einer sehr grossen Kr:i.ft ausgesetzt, welche bestrebt 
war, denselben in radialer Richtung nach aussen zu 
schaffen, während auf die Blasen in entgegengesetzter 
Richtung eingewirkt wurde. Zwar wurden die Stahl
partikel wie die Gasblasen der Centrifugalkraft ausge
Retzt; da aber diese Kraft proportional zum Gewicht 
der rotirenden Masse und das Gasgewicht zu dem 
Stahlgewichte verschwindend klein war, so wirkte die 
Centrifugalkraft: praktisch genommen , nur auf den 



259 

Stahl, der kräftig gegen den Coquillboden gepresst 
wurde und die Blasen austrieb, welche mit unglaub
licher Haschheit an die 8tahloherflächc empor kamen. 

Ein solcher Apparat war in Nykroppa fa~t ein .Jahr 
in Gang und sollte Chargen rnn :3 bis .J Tons machen; 
ein 10 Tonsapparat war in der Aufstellung begriffen. 
Die Ausführung hatte keine Schwierigkeiten und die 
Hesultate l'ltimmtcn mit den llereclmungen iibcrein. Mit 
heissen C0<1uillen wurden alle Härtegrade dichter; alle 
Hradc rnn O, 1 bis O,ß wertlen auch bei Anwendung 
ganz kalter ('oquillen blasenfrei; bei den Härtegraden 
von O,ß5 bhi 1,0 konnten mit kalten Coquillen kleine 
Aussenblai'len bis zu 5/ 8 bis J 1 Zoll Tiefe vorkommen: 
aber auch im schlimmsten Falle konnte man immer 
32 bis 3f> °lo der in den Flossen enthaltenen Blasen 
entfernen. 

Die eentrifugirten Flossen wurden mit geringerem 
Kohlenverbrauch und Abbrand wie gewöhnlich gesehweisst 
und ausgewalzt; da sie dicht waren, brauchten sie 
gerade nur so sehr erhitzt werden, als es das Walzen 
beanspruchte. Auch der Abfall heim Schneiden und Sägen 
des ccntrifugirten Stahles war kleiner und man sparte 
bisher um 50 bis 60° '0 • Der Kohlenstoffgehalt war 
gleiebmässiger vertheilt wie sonst, und das war über
raschend : an der Oberfläche war er grösser wie im 
Kern. Der Rotator für 3 bis 4 Tons hatte 6750 M 
g-ekostet, exclusivc Triebkraft. 

Meine Methode diirfte fiir manchen Guss, z. B. von 
Zahnrädern und c11mplicirten l\Iasehinentheilen, weniger 
passen , wohl äber ganz besonders zur Fabrikation von 
Kanonen und Kanonenkugeln. (Jern-Kont. Ann., 1893, 
8. 35.) X. 

Die Kupferprodnction der Welt. 
Zusammengestellt Yon Henry R. Merton & Comp. in London. 

tln englischen Tons Feinkupfer.) 
18!12 

Algil'r ..... . 
Argentinisehc lkptihl. 200 
:\ nstra lit-11 . . . . • G fiOU 
Bolivia, l'oro. euro . 2 8li0 
C1rnada . . . . . . • 3 500 
Chili . . . . . . . 22 565 
Capd.guten Hoffnung 
Cape Co. . . . . . 5 fiOO 
Nama11ua 450 

Deutschland, Mansfeld 15 :itiO 
Andere WrrkA .. * ~ 600 

Englaud . . . . 700 
Italien . . . 2 50U 
.Japan . . . . . 18 000 
Mexico, Boleo Cu. . ö 4lfi 

Andere Werke 900 
N ewfound land, 

Betts-Cove . 
Tilt-Cove 

Norwegen, Vigsnaes 
Andere Werke '' 

Oesterrcich * 
Ungarn . . . . . . * 
Peru ...... . 

·~) Geschätzt. 

450 
1940 

785 
450 
900 
285 
290 

lfäll 
uu 
210 

7 5()() 
21511 
3 500 

HJ 875 

5 000 
90tJ 

14 250 
* 2 000 

7211 
2 20U 

li 000 
4 li.i 
l 025 

54U 
1500 

öl5 
:r: -150 

965 
285 
280 

Notizen. 

1890 188~ 
120 16U 
150 190 

7 5011 8 300 
1 000 * 12011 
:) 1150 ~ 5UU 

:!li 120 24 25U 

5 oou 5 600 
1450 „. ;;J 100 

15 800 15 506 
,, 2 11111) * 1 850 

!)35 (105 
2:200 * 3 500 

1'i 11111) 15 000 
3-150 * 3 280 

875 500 

735 1 115 
1 Ot ~) 1 500 

9:Ci l 007 
* 450 4:-35 

1210 1225 
300 :lOO 
150 275 

Anthracit wu1 de als ahhauwürdigt's Flötz hei Gerolstein 
i. d. Eifel im DeY on gefunden. ln dieser Formation i>t bisher 
nur in Englaod ein abbauwürdiges Kohlenvorkommen bekannt. 
(Chem.-Ztg., 1893, S. 439.) N. 

Elektrotechnische Bibliographie. Unter diesem Titel 
erscheint seit 1. April d. J. eine mo1:atliche ·Rundschau, die 
Titel aller in verbreiteteren Cultursprachen veröffentlichten elek
trotechnischen Abhandlungen, nach entsprechenden Capiteln ge
ordnet, en1haltend. Sie wird unter Mitwirkung der elektrot.echn. 
Gesell~chaft zu Leipzig von Dr. G. Maas im Verlage von 
Johann Ambr. Dar t h in Leipzig herausgegeben und kostet 
jährlich 5 Mark. Das 1. Heft ist 24 Seiten stark. D. R. 

l'eber die ßedeutuug der Gellivaraerze äussert sich Berg
meister S j ö g r e n dahin, dass die frühere Furcht vor demselben 
als Concurrenten der mittelschwedischen Gruben gegenwärtig 
theilweise verschwunden wäre. Jene Erze enthalten nicht unter 
0,05°fo Phosphor, während die besseren schwedischen Erze nicht 

18!.J~ 18~!1 1890 188!.J 
Russland . . . 4 300 -t 8UU 4 800 4 070 
Schweden . . . ,;, ti55 655 83U 830 
-:: IRio Tinto .. 31 :i11u

1 

:-1~1111111 :~onool 295001 
§:; 'l'harsi~ ... "ll 50U qo fillO 1r:i''lU ::iuo 0 *11 000 
= gf- Mason & Bam· '1' .J 400 f2 '' 4 1 i"iO ;; "' 5 GOO f: * 5 250 R 
-~ t:: lSeYilla. . . ·. 1 U/\11;:;; H'i5/~ 8101,..... 1 350,~ 
-~ ;E l'urtugueza . . ''.' 900 "' _ ~!10 "' . 5?~ ._~ . ?70 ü.> 

w Andere Werke."' 6 800 ::> ;:iUU * 442ti1 * (j aOO 
Calumet & H. 26 000 29 0001 26 250 21 7011 

0 5~1And.Lake·W. ~18571 2250fi 182001 170öUI 
"tc :- ·;:: Anacunda . 4i"> \U)() ~ 2U /fil 1 ~ 28 tiOO ~ 27 !'iOO ;-! 
·- ~ - cc t-.s z 5 IAml. Werke in 

1

..,., ,-

1
~ '" 

~ ~-E 1tlontana 28 MS:.::; 2!.J'i8li '5:1 2U9ti0:::::: l~IUl81_=: 
>~z Arizona .. Jti9'i9 1772.1 ...... !:"i!l,15 1441U 

Andere Staaten 7 000 8 ·115 (j :·lill ti 1168 
Venezuela , Xew (iue-

hrada . . . . . . 3 100 (j 5UO 5 ti40 5 5ö:) 
-::i~u~~~5-5~9~~-7~9~3·~o~u~-~~tiD~ti~15~~-2~ti71~2~0~5~ 

Durchschnitt 1 Chili l 
der Preise am 1 Bars i' .J;j ~l/Ö 
l. jedenMunat~Jr.. lt. Bi J 

'') Geschätzt. E. 

über 0,01 und die Mittelerze höchstens U,U:-3 bis 0,04°/0 enthalten 
dürfen. Nur Grängesherg besitze einen ähnlichen Phosphorgehalt 
wie Gellivarn; aber 1licse Ert:e werden im Inlande nur wenig 
verhüttet und meist exportirt. Anders jedoclt ist die Sache, wenn 
Gellivara dereinst durch Massenproduction die Weltpreise drücken 
sollte , was aber Vllrläufig noch nicht zu befürchten ist. Das 
Gelliva.raerz eignet sich vornehmlich zur Darstellung von Schienen, 
Balken und anderem gröberen Baumaterial , wovon jetzt noch 
importirt wird. ebenso zum Schiffhau; auch könnte Mitte.lach weden 
die reineren Erzsorten als Zuschlag henützen. nm seine guten 
heimischen Erze mehr zu schonen. (.Tern-Kont. Ann., l~!J3.) 

X. 

Productions-Statistik und Ertrag der Mansfeld'schen 
Kupfer- und SilbPrwerb im Jahre 1892. Jlem eben heraus
gegebenen Venrnltungshcrichte der „Mansfeld'schen Kupferschiefer 
hauenden Gewerkschaft" in Eisldien pro 189:.! zufolge ist das 
Jahr 1892 für den llansfelder Bergbau- und HüttenLetrieb eines 
der uugü nstigsten gewesen, welche jemals vorge
kommen sind. In erster Linie hat das fortwährende Weichen 
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<ler Silber- un<l Kupferpreise die finanziellen Ergehnisse ungiinstig 
gcMtaltet; wesentlich beeinllnsst wurden dieselben ferner durch 
die Prohibitiv-Zölle der Vtreinigten Staaten, sowie durch die 
ungeheuren Wa•serzußüsse in den Gruben und <lie dadurch 
ausserordentli<:h sch l\"ierig gewordenen Betriebsverhältuissc. Die 
Einnahmen wiesen in Folge dieser ungünstigen Umstände gegen 
das Vorjahr ein Min 11 s von '.\l 3 348 847,76 auf. Pro 'l'onne Kupfer 
wurden M 1004,73, pro Kilogramm Silber )J 1Hi,17 (- :U 15 l,30 

und - M 16,00) im .Jahre 18!);;! erzielt. Der V c rl u s t <lcr Wnke 
beträgt ll 253 Uü5,6:.!. Gefördert wurden insgesammt 49!:19ilü,4 1 
K u p f c r schiefer (llfinern) it ~l 39,57 Selbstkosten (- 21 75\:l,6 t 
+ M 1 36.) Von <lcm ans- und vorgerichteten Flöt7.fclde <lcr Gruben 
stehen gegenwärtig 4 5lii il50 111~ 1111tP-r Wasser. Da es nunmehr 
crwies~n ist, <lass die grossen Wassercalamitäten des llerghaubetriebs 
m i t d 1• m F a 11 e n <l es Wassers p i e g e 1 s i m Sa 1 z i gen Sec 
bei Ei,Jeben im Zusammenhange stehen, wurde die Trocken
! e g u n g dieses Sees von der Gewerkschaft. in Aussicht genommen. 

Die Gesammt·Prmluction an Ku p fe r-Il affin ad hat 15 446,6 t 
het ragen (inclusive ti5t l,6 1 elektrolytischen Feinkupfers), aber 
~xclusive 141.4 t aus frem<len Erzen, das sind zusammen 245,9 t 
nwhr als im Vorjahre. Die Gesammt-Production an F c ins i 1 b er 
belief sich auf 85 ~84.1~ /,·g (+ fi 471,8 kt/). Auf<len Rüstanstalten 
Eckardt - Hütte und Kapfcrhammer- Ilütte, welche zusammen 
:·l!I 4511,7 t Rohstein verarbeiteten, wurden nehcnbei Sc h w e fe 1-
s ä 11 r e, und zwar p47;1 t zu 50° B. 2 8~i"; t zn 55° B. l ~28 1 zu 60° B 
und ::! ti:-\:1 t zu ti6° B, sowie 38 t Eisen v i tri o 1 erzeugt. - Beim 
Verschmelzen von:1077t Flugstaub gewann man 14011110/,•f/ s il her
h a 1 t i g c s B 1 c i. - Da~ Meta 11 ausbring c u pro Tonne Kupfer
sd1icfer betrug im .Jahre 1892 <lurchschnittlich3{1.20~·g Kupfer und 
0. l 7li !.·.'/Silber (-- 0.~5 und- 0,004). Der SilbergP.halt pro lOU /,·y 
Kupfer helief sich im Durchschnitte auf 0.5~üky (--- 0,UOfj). - An 
Sc h 1 a e k e n fa b r i ca t e n erzeugten die vier Rohhiittcnwcrkc 
:Wu5u4 St. getemperte und gcwiihnliche Bausehlacken (--135 !.ll2St). 
4 22:1882 St. l'ftastersl'hlacken-Steine (- 625 126 St.), J85 34() St. 
Platten (-- 17ti 479 St.), 49 :)5U St. Bor<lsteine (+ 9106 St.), 
~60504 St. l!etempf'rte und gewöhnlicheBauschlaeken (- 135912 St.) 
und Hl .'{11 111" Chaussirungs - Sl'hl"cken (- :):!7(i ). An 
\'er a r b e i t et e m K n p f er pro<lucirtm die gcwerbl'haftlkhr.n 
Kupferhämmer und Walzwerke 7.U Rothenburg und El1crswal<le 
zusammen I:! 435,40 '1 Bleche aller Art, 'i5U.75 '! Kcs~clschalen, 
505,9 '/ Ke~selböden, 1607,911 Stangenkupfer und 3!l,2q quadrat
Kupferstangen (insgesammt - ~471,0 11). - Oie Messingnäpfcheu
Fabrik zu Rothenburg endlich erzeugte :-l II 13,55 '} Messing
n ä. p f rhPn und 162,.! '1 )(essingblöckchen (insgesammt 
- Hl4,4 q). . -r-

Werth der deutschen Kalisalzrördernn~. Ocr Werth 
<lersPlben his zum Jahre 18!11 l kann auf 23U ::llillionen Mark 
nranschlagt wer<len und hl•trug für 18()11 allein 17 ::llill. Mark: 
durch weitt>re Verarbeitung von etwa '' 1 der Fiir<lernng w1mlcn 
E111lerzcugnis8~ im Wcrthe von etwa :Jö l\Iill. ~Iark hergestelll. 
(Wiche 1 aus. \\"irthscbaftlichc Bedeutun;..: diemiselwr :\rhcit, 
llraunschweig, 18()3; <l. B.- u. Jf.-Ztg., 11'9.), 103.) N. 

Literatur. 
Lehrbuch tler absoluten Maasse und Dimensionen der 

physikalischen Grössen. Von Dr. H. II o v es t ad t. St 11 t t gar l 
1811~. Verlag von .Julius ::llaier. 2.)1 Seiten, Preis ti Mark. 

Dieses Werk ist ein 'fheil von K 1 e y er's "EnPyl'lopädie <ler 
gcsamwten mathematischen, technischen und exacten Naturwissen
schaften" und hat den Zweck. den Leser mit den Systemen, nach 
welchen <lie phyMikaliscl!en Grössen bezeichnet, den Einheiten, 
nach welchen sie gemessen werden, und mit deren Gebrauch ver
traut zu machen, die Umwandlung von allgemeinen Ausdrücken 
o<ler ziffermässigen Werthen in solche, die sich für die gleichen 
Grö~sen aaf ande1 e Einheiten beziehen, zu lehren, umgekehrt <lie 
Einheiten abzuleiten, welche sich für Grüssen aus gegebenen 
Beziehungen zwischen denselben ergehen u. s. w. Als Beispiel 
föhrrn wir nur ein Paar der einfachsten Fälle an. Aufgabe: Wie 
gross ist die Längeneinheit, wenn 5 Raumeinheiten gleich 135 1·111" 

sind'! Lösung 3 cm. Aufgabe: Wie ve1 hält sicl! <lie Geschwindigkeit 
von l m in der Minute zu der von 1 cm in der Secunde? 
_.\ntwort: Wie 5 zu 3. Aufgabe: Wie gross ist die Zeit, in welcher 

ein Weg von 2 ~·111 zurückgelegt wir<l, wenn <lie Geschwindigkeit 
gleich ist 250 111 pro 3 Minuten? Lösung: 2.J Minnten. Wer hci 
seinen Arbeiten viel mit solchen Rechnungen zu thnn hatte, 1ler 
wir<l sich auch für die complicirteren <lersclhen seine Praxis 
herausgebildet haben; <lie <lazu nothwen<lige Mühe untl Zeit. kann 
nun durch Studium <ler vorlicgemleo .\nleittrng, in welcher die 
Lösung nach einem bestimmtcu Schenm in mathematisch••!' Form 
~tattfindet, grossenthcils erspart werden. 8i•• eignet. sich daher 
besonders für Anfanger, wird aber auch von Fachmännern mit 
Vortheil zu benützen sein. .Je nach tlen Bestimmungsstücken, 
welche in <lie Ausdrücke für die physikalischen Grüssen auf~ 
genommen werden, wie Länge (L), '.'tlaasse (M}, Zeit ('l'), Gewicht 
(P), Kraft (S), unterscheidet man bekanntlich verschiedene Systeme 
der Ausdrucksweise. Von <lensclhen ist in <lem Werke <las L·\1-T
System, bei welchem der Betrag der ürüssen von den drei unabhängig 
Veränderlichen: Länge, llaassc und Zeit abhängig gemacht wird, 
als das weitaus gebräuchlichste am eingehen<lsten , und zwar 
heziiglich seiner Anwendungen in der Mechanik, den Lehren 
vom )Iagnetismus, der Elektrieität und der Wärme erläutert, 
während <lie anderen, wie dao L-P-'l'-, clas L-S-'1'-System und 
jene, die bloss eine o<lcr zwei unabhängig Veränderliche enthalten, 
nur kurz heriihrt werden. Der Gegenstand ist in lt'ragen und 
Antworten, Aufgaben un<l Erklärungen behandelt, welche Form 
in dieser Zeitschrift 1) bei Besprechung eines an<leren Theiles von 
K 1 e y e r's Encyclopä<lie in gewisser Beziehung bemängelt wur<le, 
doch nun einmal für <lie ganze genannte Publikation angem•mmen 
zu sein scheint. Die Bezeichnungen sin<l zwcckmässig gewählt 
un<l consequcnt beibehalten, wie überhaupt das Werk bei prak
tischtr Verwendbarkeit eine griindliche rationelle Durchführung 
zeigt und daher als Lebt·· und Nachschlagehuch empfohlen zu 
werden verdient. Julius v. Hauer. 

') hhrg. 1811:-l, Nr. 4, S. 5. 

Am tli eh es. 
Sc. k. 1111<l k. :\ po:<lul is!'he ::l!ajcstät hal•un mit A llcrhiichster Ent

sdilies:<ung mm ti.~lai 1.J. <lenll\icrhcrgrathAlois l'allauschzum 
Berghaup1111anne nnd tlcn llergTath Lu<l wig ,J a r o 1 j m c k zum Oher
bergratbe im !::itande der Bergbehür<le allergnädigst zu ernennen 
geruht. 

Se. k. un<l k. Apostolische ::llajestät. hahcn mit Allerhöchster 
Entsl'hliessung von fj. Mai 1. .J. dem_ Ohcrhergrathe Christian 
.M 1 <L d y in l'ra!; den Orden <ler ~isernen Krone dritter l'lasse 
mit Nach sieht der 'l'axe allergnädigst zu verleihen geruht. 

Dei· Aekerlmuministcr hat dem ncnl'rnaunten Berghauptma11116 
:\Jois Pallansl'h auf Grnn<l <les ~ ltj 1les licsHtzl'.~ vom 
:!!. Juli 187 l, R. G. 111. Nr. 77, Prag als :::;tan<lort angewiesen. 

Der .\ckerbauminister hat <lcn Bcrgvcrwaltl'r .lusd Bi 11 ek 
hei 1ler k. k. Bergverwaltung in Klausen znm Ohcrhergverwalter 
ernannt. 

Der Ackerhauminister hat den Ol11•rhcrgnr1\·altPr .ro~er II o z;i k 
\'!•n .ld1-ia zur k. k. llergdirection in llrilx u111l den Hergmeister 
A Jois t1 1 a s s er \'Oll llrüx zur k. k. llergdircction in ldria 
ü hersetzt. 

Kundmachung. 
I>cr hehiirdlich antori~irte Bcrghan·lngo·nieur Moriz Wer her 

hat seinen Wohnsitz und 8tand••rt znr .\nsübung s1·i11es Befugnisses 
von ::;ivcric in Dalmatien nach Niirschan bei Pilsen verlegt. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft 
Prag, am 2. Mai ISUJ. 

Kundmachung. 
Der auforisirte Bcrghauingenieur Dr. Stanislaw 01 s ze w s k i 

hat seinen ::;1an<lort von Gorlice nach Jasto verlegt. 
Von <ler k.k. Berghauptmannschaft 

K r a kau, den 10. Mai 1893. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Rrilaction: 

Hans Höfer, C. v. Ernst, 
o. ii. Professor der k. k. ßergnkndemie in J.eohrn. k. k. Oherhrrgrnth, llrrgwerksprod.-Verschl.-nireetor in Wien. 

Unter besomlern Mitwirkung der Herren: Dr. ;\loriz Caspaar, Oheringcnienr der iistcrr. alpinen Montangesellschaft in Wie~ · . .To;mph 
von Ehrenwerth, k. k. a. o. Bergakademie-Professor in LPnh1m , Dr. Lu1lwi.l?: Haberer, k. k. Ohcrhcrgrath im Ackerh~11-lfrn1ster111m . 
.Tnlins Ritfor von Hauer, k. k. Oherhcrgrath nncl o. ii. Professor 1for k. k. Bergakademie in Leoben, Joseph Hrabak, k. k. Oh.ir
hergrat.h nnd Professor der k. k. Bergakademie in Pi·ihram, Adalhe11 Käs. k. k. a. o. Professor der k. k. Bergakademie in Pi'ihram. Franz 
Kupelwieser, k. k. Oberhergrath nnd o. ö. Professor cler ß•·rgaka•lrmie in Leoben. Johann Mayer, k. k. Bergrath nnd Oher-Jn~pertor der 
k. k. pri\'. Kaisn Ferdinands - Nordhalm. Franz Posepny, k. k. ßergrat.h nnd emer. Bergakademie - Professor in Wirn und Franz 

Rochelt, k. k. Oherhergrath. o. ö. Professor der k. k. Bergakademie in Leoben. 

Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung in Wien, :Kohlmarkt 20. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einl'll his zwei flogen stark nnd mit jährlich min <lest e n s zwanzig a r t ist i s c h e n 
Beilagen. Pränumerationspreis jährlich mit franco Postversendung für Oesterr'eich - Ungarn 1:2 ft ii. W. , halhjährig li. ~ • für 
Deutschland <!4 llfark , re~p. 12 llfark. - Reclamationen . wenn nn\'ersiegelt, portofrei , kiinnen nur 14 Tage naeh Rxped1t10n der 

jeweiligen Nnmmer heriick~ichtigt werden. 

INHALT: Die Kohlenmnl1le \"On C'arpano in Istri<>n. - Das A lumininm als Reinigungsmittel fiir arnlerc Metalle. - :-;tatistik iler 
oherschlesischen Berg- nncl Hüttenwerke fiir 1las Jahr 1:::9.L - Notizen. - Literatnr. - Amtliches. -- Ankiiniligungen. 

rne Kolilt'lllllll ltlt' YOll ( 'arpano ill htrh'll. 
\'un Dr. K. Ant. Weithofer. 

1 fli1·z11 'l'af. XII.) 

nie n:ichfulgenden Zeilen sollen keineswegs An
sprnch darauf erheben, als J:esultatc eines abgeschlos
senen Studiums zn erscheinen, :,:undern mehr aphoristisch 
die ßeubachtungen gelegentlich eines rnehrmunatlichen 
Anfentlmltes auf ilem 'Verke Carpano wiedergeben. 
An und t'iir sieh ist ilicses Kohlenbecken wegen seiner 
abseitigen Lage n•n allen Verkehrswe;!"en m\d 1111be-
4uemen Verbindung mit tlcn~elben wenig· bekannt. es 
Yerdient diese Vernaehliissigung: aber um su weniger, als 
es in Yielfaeher Hinsicht, was Alter und Bcs<·h:iffenheit 
der Kohle, Art des Vorkommens, Zahl unJ Lagt'l'ungs
verhältnisse der Fllitzc etc. betrifft . herrnr!':tgendcs 
Interesse zu erwecken im St:rnJe ist. 

Tn der mont:rnistisehcn Literatur findet c~ nur 
einmal etw:is eingchenilere Besprechung, die alJer ganz 
unzureichend ist, um ein Bild seines c\uftretens zu 
geben. 1

) Die Klarlrgung der geulugischen Y crhältnbsc 
in Verbindung mit den iilirigen Küstengebieten der 
österreichischen Monarchie rnrd:mken wir ha11ptsäehlichst 
G. Stache, dessen Forschungsresul!:lte in zahlreichen 
Aufslitzen der Verhandlungen und des .Jahrh11ches der 
k: k. geul. Reichsanstalt niedergelegt. gegenwiirtig in 
eme~ u.mfassendcn Monographie ") dieser Liinder zur 
Publwatwn gelangen. Auf die,.;e ~rhriften sei bcziiglil'h 

') J,o d in, Note sur ct"rtaius romhnstiiile,: tertbir.·s <lt' 
l'Istrie et <le la Dalmatie. Annal~s Jes ~lines, Ylll. ~l:r .. T. III, 
Paris, 1883, S. 2ü9 bis 233. 

. ') G. St a <' h e, Die liburnische Stufe. Abhandl. d. k. k. geol. 
Re1cbsanst . Bd. XJIJ, 1889. 

jedes Details \·erwiesen: im Nachfolgenden sull nur eine 
lliichtiµ;c :-;kizze des geologischen Aufb:rnes dieser fle
gcnd gegeben werden. 

Die iiltestc Darstellung ist wohl die \"Oll A. Y. 
II e ,. d c n "I aus dem Jahre l8f"1H und ein l{eisebericht 
aus. dem gleil'l1e11 .Jahre rnn R. K n c r. 1 1 1 m Jahre 18 i'O 
b eschrieh T s eh e r m a k !'in neues, dem Retinit ähn
liches Erdharz :rns der Kuhle rno Carpano. '•) 

Das Werk Carpanu seihst liegt an der Nordspitze 
des sdnnalen nud langen Arsa-Meerbusen:i :in der t1uar-
11erischen Küste Istrit•ns und ist rnn der Station 
Pisinu der Istrianer Staatsbahn :141.·m entfernt. Der 
jenseits der Landzunge etwa 7 Ion weit gelegene 
Hafen Habaz i,.;t Anlegeplatz der zwischen Triest, Pola 
und Finme yerkehrendcn Dampfer. Zur Verladung der 
Kuhle he,.;i!zt das Werk - nach Verlandung des alten 
Hafens rnu Stallie - einen neuen, weiter seewärts, 
Valpidocehiu, der durch eine schmabpurige Locomotiv
IJ:1hn mit der Gruhe in Yerhindung steht. 

E,.; ist gegenwärtig das einzige Kohlenwerk . der 
einzige Bergbau überhaupt, der in lstrien in Betrieb 
steht. HauptabsatzgeLiete sind nebst Triest und Fiurne 
die italienischen Häfen der adriatischen Kiiste. 

"1 :\. 1·. lJ e y <lt> n. l>i1' genlog. \'erbältnissl' <ler Umgebung 
rnn l 'arp:1110 in htri~n . .Talirh. k. k geol. Reir·h,:rn,:talt. Bd. IY, 
lS:':id, :-;. :J-!G bis 55ll. 

'1 R. Kner, lhid .. S. ~~i . 
'1 G. T>thermak. lhi<l. Bd XX. lS:ü. :' :3:9. 
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Die geologischen Verhältnisse. 
Von Triest aus SO erstreckt sich, den meist rein 

weissen Hippurilenkalken der obersten Kreide aufgelagert, 
quer durch Istrien eine weite nach SO allmllhlich sieh 
versehmälernde Doppelmulde eines alttertiiircn Sehiehten
systems, die dann in eine einfache l\lnlde ilbergeheml, 
etwa vom Cepieh-See an sieh nach S wendet, und kaum 
1 bis 2 l.·m breit geworden, in der Niihe von Pnnta nera 
in's Meer ausstreicht. 

Die Ausfilllnng dieser Mulde besteht zu oberst aus 
einer mächtigen Folge von Nummulitenkalken, compacten 
Sandsteinen und milden Thonmergeln, unterteuft von 
einem ei"'enthiimlichen Complex theils mariner, theils 
lakustrer ," im letzteren Falle kohlefiihreuder Sedi
mente den Co s i nasch ich t c n (libumische Stufe oder 

' l . Protocän Stach e's), die in mehrfacher Rie itun~ 
1
em 

hervorragendes Interesse beanspruchen. In geolog1sc 1er 
Hinl'lieht vor Allem dadurch, dass sie eine u nunter
b rochen e Sedimentation von der typischen Kreide in's 
typische Eocän darbieten, freilich vermittelst Einschaltung 
von Aestuar-, endlich von limnischen Bildungen , den 
dunklen l\lelamidenkalken mit den zahlreichen Fliitzen; 
doch waren diese Veränderungen des damaligen l\leeres
niveaus keine plötzlichen, sondern es lässt sieh nach 
Stach e's Entersuchungen der allmiihliche Wechsel aus 
einer rein marinen Periode unter mehrfachen Oscillationen 
in eine halotropische deutlich beobachten, worauf dann 
das Meer ebenso allmlihlich vorschreitend, sein friiheres 
Gebiet vom Neuen wieder occupirt. Dabei wel'hsellagern 
die allertiefsten Horizonte der libnrnischen Stufe im 
nordistrischen Verbreitungsbezirke mehrfach mit den 
Kreidekalken, so dass hiedurch auch jede scharfe Grenze 
zwischen Kreide und Tertiär verwischt wird. 

Die liburnische Stufe selbst, durchwegs 
in mergelkalkiger Facies entwickelt, lässt sich nach 
dem vorerwähnten Vorkommen im niirdlichen Istrien 
nach Stach e in 3 Glieder scheiden : Die älteste Ent
wicklungsphase, die unteren Foraminiferen
;; chic h t e n , zeigt den in M ischfannen oder eingela
gerten Characeenbänken zum Ausdruck gelangenden 
füickzug des Meeres, welches einer Aestnar- und Lagunar
bihlung, den Co s in a schichten sens. str., die flachen 
Thäler nnd Mulden des protocänen Festlandes räumt, 
in dem sich nun eine charakteristische Süsswasserfauna 
nnd · l•'lora entwickelt, während zerstreut sich auch die 
Reste naher Landbewohner finden. Die dritte Unter
stufe, die oberen Fora mini f c r e n s c h i e h t e n, 
repräsentirt das mit ähnlichen Schwankungen und Riiek
schlägen wieder erfolgende Vordringen des Meeres, 
und sö die Verbindung mit den rein marinen Bildungen 
der nun aufsetzenden Nummulitenkalke. 

Das fortEchreitende Element sind die massenhaft 
auftretenden Charaeeenoogonien, die sich aber nicht 
nur an dem mittleren Horizonte finden, sondern als 
ßewolmer auch brackischer Gewässer, ebenso in den 
unteren und oberen Foraminiferenka\ken bankweise sehr 
reichlich auftreten. 

Wie nun einerseits die eingeschalteten Rudisten 
führenden ßänke im unteren Horizont die Verbindung 
mit der Kreide herstellen , so bilden einen wichtige1~, 
la,,.enweise schon gesteinsznsammcnsetzcnden ßestandthe1l 
d;r oberen Foraminiferenkalke Vertreter der Gattun~· 
Al\' c o 1 in a und Nu mm u 1 i t es, clie in den darauf
fol"enden Rchichten dann zur Alleinherrschaft gelangen, 
wa~ Alles auf den innigen stratigraphischen Zusammen
hang. dm· gesammten vorliegenden Schichtenserie hin
weist. 

Soll mit diesem Wenigen die hohe Bedeutung 
dieses Vorkommens in geologisch-stratigraphischer ßezie
hun"' an"'edeutet werden, so interessiren hier wegen der 
eing~sch~ltcten Kohlenflötze vor Allem das mittle.re Glied. 
die eigentlichen Cmiinaschichten, und jene Gebiete, wo 
sie, oder doch wenigstens ebensolche linmisehc Gebild~, in 
grösserem Maassstabe auftreten und sich dadurch zu emem 
hen·orra()'enden wirthsr.haftlichen Factor jener sonst von 
der Nat17r so stiefmiltterlich bedachten Gegenden anfge
sch wungen haben. 

Es ist das die weitere Gmgebnng des Stiidtehens 
Alb o n a an der quarnerischen Ktlste Istriens, mit dem 
Kohlenwerke Ca r p an o - V in es (Taf. XII, Fig. 1 u. 2). 

Zwar kommen Kohleneinlagen ilberall in den Co
sinaschichten (sens. str.) rnr, doch meist nur in geringe
rer Zahl und nicht abbauwiirdiger oder dor.h rasch 
anslässiger Mächtigkeit. An zahlreichen Punkten jen"r 
grossen istrischen Doppelmulde wurden schon Rchiirfun
gen versucht , hie und da sogar auch kleine ßane an
gelegt, doch bisher stets ohne nennenswerthen oder an
haltenden Erfolg. 

Diese Vorkommnisse aus der Gmgebung von Albon:i, 
wo sie insbesondere durch die genannten Grubenbaue 
in ans"'edehntester Weise aufgeschlossen sind, zeigen 
aber v~n dem vorhin erwähnten Schema wesentlich 
abweichende Y erhältnisse. Hier liegt nlimlich ein mäch · 
tiger Complex von Rüsswasserkalken direct i~ den 
erodirten Mulden des Rudistenkalkes ohne Vermittlung 
jener unteren marinen Foraminiferenkalk~ ein?e~ettet, 
dessen Hangendes dann normal die oberen F oramm~feren
kalke bilden Trotz der eicrenartigcn Fauna, rn der 

1 • " "' • d C · 1. •ken · kaum eine einzil!,'e Chara~tertorm es. o~ma~ee k~ 
vertreten ist muss der tiefste Abschmtt dtese1 mer 
wUrdigen sc1'1ichtenreihe als zeitweiliges Aequirnlent d~r 
"'anzen unteren Gruppe mit den R t o m a t o Psis -Hort
,., L'b . h ~t fe zonten angesehen werden." (Stach e, l urmse e ' 11 • 

S. 88.) 1 
Während demnach in Nordistrien das Meer noc l 

einen "'rossen Theil dieses Gebietes inne hatte, lagerten 
sieh i~ s!idöstlichcn Istrien nach einer vorangegangen~n 
Erosionsperiode, welche den Kreideuntergrund bereits 
dem heuti"'en Karste O'leich rnodellirt hatte - manch-. 
mal wahr~ Karrenfe!a"°er - in weiten Binnenbecken, 
welche die unregelmfissigen Mulden uncl Thiiler dieser da
maligen Karstl:mdschaft füllten, wechselnde Lagen YOll 

brannem bis fast schwarzem , liusserst bitt!menreiche?1 
Siisswasserkalk und zahlreiche Kohlenftiitze ab. Die 
Miichtigkcit dir.;ier T\:llkh!\nke v:iriirt von wenigen 
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Centimetern bis 1 bis a III' ebenso wie auch die der 
Flötze zwiRchen einem schwachen Kohlenschmitz bis zu 
1 , in seltenen Fällen selbs_t über 2 m Mächtigkeit 
schwankt. Immer ist jedoch die Grenze zwischen Kohle 
und Bergmittel scharf gezogen. Die Kohle selbst zeigt 
zwar schiefrige Textur, jedoch stet.~ ohne die Qualitiit 
herabsetzende Zwischenlagen von unreiner Kohle Kohlen-
schiefer u. dgl. ' 

Zu Tage beissen die kohlefiihrendcn Schichten nur 
an sehr wenigen Punkten aus und auch da sind es 
nur deren oberste Lagen gegen den Foraminiferenkalk · 
so im Hintergrund des Thales Yon Carpano beim Franz'. 
Schachte, im Graben von Paradiss, unterhalb St. Martin 
II. a. 0. 

Mit dem nun folgenden Foraminiferenkalk war 
jedoch kein plötzlicher Wechsel der Verhältnisse einge
treten ; die erste marine Bank zeigt sehr oft stängliche 
Korallen (C 1 ad o c o r a), bald erfolgt wieder ein Rück
,;chlag, es schalten sich mehrfach limnische Kalkbänke 
mitMelanien, sogar auch noch Kohlentlötze ein; Characecn
rcste sieht man allenthalben auch noch in den Fora
miniferenkalken vorkommen, so dMs dies als eine 
Periode des l\ampfcs um das Terrain zwischen Süss
w~sser und Mceresßuth erscheint, dessen Resultat jene 
\\ echsellagorung lakustrer, brackischcr und mariner 
Schichten bildet. Das marine Element tritt aber immer 
mehr hervor, bald treten in g-rosser Häufi(J'keit Alveo-
1
• ,, 0 

1~e~ und ~ummuliten auf, bis diese bankigen Fora
mm1ferensch1chten nach oben allmählich in lichte -
für das unbewaffnete Auge wenigstens - meist sehr fossil
arme, scherhige ~ klingende, matte Mergelkalke über
gehen, die weiters dann durch Vergröberung des Kornes 
meist ebenso allmählich dickbankigen, klotzig auswittern
den Kalkconglomeratcn Platz machen die in der Re(J'el 

• ' 0 
zum mcht geringen Theil au~ den Gehäusen von A 1 v eo-
1.i n a ovoide a und kleinen: etwas aufgeblasenen Nummu
h!en bestehen. Dabei beschränkt sich das Meer jedoch 
mcht auf das frühere Areal der Cosinaschichten, sondern 
beginnt schon mit den Foraminiferenkalkcn über die 
Uferlinien der Süsswasserbecken allerorts hinauszu(J'reifen 
und diese Foraminiferenkalke transgredirend dir~t auf 
die Kreide abzusetzen. 

l-eber jenen Conglomcraten stellen sich w~iter fast 
überall, wo die Schichtenserie nicht späterer Abrasicn 
und Dcnunation unterworfen war, mehr oder wenio-cr 
mächtig.e, fast ganz fossillecrc, blaugraue bis graubra~ne 
Sandsternbänke ein, die dann von einer rasch wechseln
den Folge von diinnschichtigen, mergeligen Thonen, 
etwas festeren Thonmergeln und Sandsteinen , dem so
genannten Ta s e 11 o , sowie oft fast nur aus den oben er
wähnten kleinen Nummuliton bestehenden Con(J'lomeraten 
'b 0 ü erlagert werden. 

Mit dem früher genannten, charakteristisch klotzig 
auswitternden Kalkconglomeraten hahcn wir die liburni
sche Stufe jedoch bereits Yerlassen und das Gebiet de1· 
ko.smopolitischen Numrnulitenkalke, des wahrscheinlich 
lll 1 t t l er e n Eo c ä n s (Parisien ), betreten. 

Die liburnischc Stufe oder das Protoeän umfas-;t 
daher nach Stach c ausser dem unteren Eociin de~ 
Pariser llcckens (Suessonien) auch noch das ]) an i e n 
der oberen senonen Kreide. 

Als dem Alter am nächsten stehend, kommen daher 
nur die untersten Eocänschichten des Graner Beckens 
in lletracht. Doch ist immerhin das mächtige Eocäntlütz 
der dortigen Cyrenenschichten offenbar etwas jünger, 
wenn 0 p pe n h c im jüngsthin auch eine Pyrgu l i fc ra
art - bisher bloss der Kreide eigenthiimlich - daraus 
nachgewiesen hat und dürfte vielleicht etwa unseren 
oberen Foraminiferenschichten - zum Theil wenigstens -
entsprechen. -

Was nun den Hau dieses südlichsten, productivcn 
Theiles der Gesammtmulde betrifft, so muss da vor 
Allem bemerkt werden, dass die tektonischen und oro
graphischen Verhältnisse der Kreide und des Protociin 
(mit den unter dem Tasello liegenden Nummulitcnkalk
bänken) fast in gar keinem Zusammenhang stehen. Er.~t 
der Tasello und die eigentlichen N umulitenconglomcratc 
beginnen auf die Cmrissc der Terrainformen bestimmend 
einzuwirken und sich derart auch plastisch zu individ u
alisiren. Kreide und Protocän nehmen meist ohne iiusscr
liche Scheidung gleichmässig an der Oberflächenbildun;: 
theil. 

So beginnt die tektonische Kohlenmulde in der 
:Kähe von Punta nera bei S. Giovanni, nahe dem Aus
gang des Arsabusens, wo die Ruinen einer alten Piraten
feste die steilen Felsklippen - ein echtes „Miramarc" 
- des oberen Nummulitenconglomcrates krönen, zieht 
- nach etwa 23" - parallel dem tiefen Thalcinschnitt 
des genannten fjordartigen Meerbusens bis etwa gegen 
den Schurfschacht YOn Roccozana , wendet sich dann 
in ihrem mittleren Theile , in welchem der. Carpano
graben fast quer auf das Streichen einen tiefen Einriss 
bildet und wo gegenwärtig der Bergbau umgeht, etwar; 
- circa ah - gegen Osten, um endlich ungefähr in 
der Höhe eines ähnlichen Durchbruches des Beckenrande~ 
durch den l\Ieerbusen von Fianona allmählich wieder in 
die frühere Richtung - sogar bis 20" - einzulenken. 
Doch besitzt diese Mulde keinen isoklinalen Bau. Während 
der rechtssinnige (westl.) Flügel meist langsam gegen 
0 einfällt, ist der Gegentliigel sehr schmal und steil. 
Die Muldenachse ist daher oft hart an den Ostrand 
gedrängt. Doch ist der Gcgenlliigel durch untertägige 
Aufschlüsse fast gar nicht bekannt, da sich die Gruben
baue bisher ausschliesslich auf dem rechtssinnigen 
Flügel bewegen. 

Sehr deutlich zeigt dieses Verhalten der südliche 
Theil. Er ist der schmalste, oft nur etwa 1 1/~ km breit 
und seine Achse verläuft, nach dem Einfallen des Tag
terrains zu schliessen, oft nur 200 bis 300 m vom Ost
rand entfernt. Der bei l'unfa nera auftretende Tasello 
verschwindet gegen Norden bald, die zu Tag anstehenden 
Schichten werden dann weiter von den unterla"'ernden 
Kalken gebildet. Cnmittelbar vor dem genannten °Scburf
schacht von Roccozana sinkt das Muldenterrain plötzlich 

l* 
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kes~elartig ab und im Grunde erscheint wieder der 
Tasello. Man muss hier daher offenbar an einen 
Querhruch denken, längs de~sen der niirdlich gelegene 
Thuil gegenüber dem Riicllichen eine ziemlich bedeutende 
relative Senkung erfahren hat. In letzterem hahcn 
Schürfungcn nur gänzlich verwitterte, sogenannte „ ver
russtc" Kohle geliefert. Gegen die See zu vcrhrcilcrt 
sich die Mulde wieder und streicht mit vollem Profil 
in's Meer aus. Wenn irgcnclwo in diesem siidlichcn 
Theil, so wäre hier noch ein Schurfvcrsuch am Platz, 
u. zw. durch einen Schacht etwa in der Niihe von 
Brovini. 

Der nördlichste l\luldcntheil hingegen ist der breiteste, 
bis 111•111. Hier scheint jedoch ein eigentlicher Gegen
flügel fast ganz zu fehlen, indem die den Krcidc).\·ehirgs
stock des Sissul :rnlagernilen Taselloschichtcn stets -
oft sogar sehr steil, bis ·10° - gegen den ersteren zu 
einfallen. Fcberdies ist offenhar dieser ganze Strnifon 
zwi~chen Si~sul und dem (lrabcn, der von der Nordecke 
der Thalehene, untcrhalh der alten lliimcrstadt Fianona 
gegen Vossila zu zieht, ahgesunkcn, Ro dass in dicl'lem 
C:raben westlich Foraminiforenschichtcn , östlich Tasello 
ansteht. na1-1 g:rnze weite Uehict hiH zum westlichen 
Muldenrand zeigt ohcrliigig, soweit sichtbar, stets rechts
i;inniges Einfallen, so das1o; sieh hiedurch, da die Kreide 
bei St. llomeniea etwa in einer Hiihc von ~80 liis :300 m 
üher dem Meere zu Tage tritt und dieselhe im Schurf
sehachte rnn Fianona :! :, ut iiiler 1lcm Ml•crc .tngefahren 
w11r1h•, ein 1 lurehsehnitt:-:verlliil'hen von etwa ;; 1 ~ 0 ergiihc 
(Taf. XII, Fig. 1 un<l Fi).!.'. 4, l'rolil <: /Jj. Wenn man al·m 
dieses gesammte Terrain als rechtssinni~en Fliigel an
sieht, so ergiht sich, dass der Muldcngrund sid1 hier 
im Norden hedeutend gelwhen h:1ben muss, womit dann 
auch nol"h der llmstand in vollem Einklange steht, dass 
am Südufer des Cepich-~ees die Kreide fast in der 
ganzen Breite der Mulde bis nahe an die vorerwähnte 
Bruchspalte rnn \'ossila von Osten nach Westen in 
riner Meerc~höhe von 51) his 110111 ansteht. Anch das 
Jt'allen in der Beckencinschniirung bei Lazarsko und 
ßolesko Selo (Fig. 1 und Fig. :;, Profil A B) ist ei11 über
aus flaches, so dass wir es hier wahrscheinlich mit einer 
Art ~alte! oder Pas1o; zwischen der tektonischen 'l'hal
mulde von Carpano-St. Domeniea und dem grm;sen 
Eocänbecken von Pisino zu lhnn hahen. 

Weiter in 's Detail der Physiographie des l!ntergrundes 
diei;es nördlichsten Muldentheilcs einzugehen, verbietet 
die geringe Zahl von bek:mntcn Thatsachen. 

Endlich bleiht noch als wichtigstes der mittlere, etwa 
nach Stunde 3 streichende Theil der Gesammtmulde übrig 
. ' m dem Rich die vereinigten (;rnben von Carpano und 
Vines helinden. ~iidlich der Thalebene von Fianona liisst 
sich die l\luldenachsc, wieder hart an den Ostrand der 
Mulde 11:edrän:rt. verfolgen: eine Reihe von kerrclförmi"'cn - ._, , , n o 
Tasellokuppeu er11eheinen ihr fast gerade aufgesetzt. 
Noch hart vor dfr grossen Querschlucht von Habaz ist 
Rie constatirhar, hier springt sie jedoch plötzlich gegen 
~ef!t ab und nimmt dann wieder ruhig und const:rnt 
ihren weiteren Verlauf. An dieser Stelle miissen wir 

dalrnr, ungefilhr senkrecht auf daR Schichtenstreichen, 
eine abermalige Querstörung annehmen, die unmittelhar 
am Nordl"nssc des BergM auf dem Alhona liegt, etwa 
hci der Capellc St. Cosmo durchzieht. 

Am schwierigsten, weil weitaus am complicirtesten 
gm;talten sich die Verhiiltnisse siidlich dieser Bruchzone. 
Vom W erkc Carpano aus gegen Ost vorgehend, fallen 
die Schichten his zum Kamin des Gliickanfschachte-; 
und noch etwas clariihcr hinaus, recht~sinnig und sanft 
gegen Ü8t ein; schon aber auf der nun folgenden 'J'er 
rassc liegt der Tascllo horizontal und macht weiterhin 
einen mehrmaligen \V cehscl von w i c1 er sinnigem 
Einfallen und s ö h 1 i g c r Lagerung Platz, his das Ein
fallen pl<itzlich sehr steil (widersinnig) wird und auf 
dem Albona überragenden Nummulitenkalkriffe his 70° 
hetrllst. local sogar iihcrkippt ist. Da,,; Riff seihst legt 
sich jed•;ch im Streichen gegen Siiden liacher, so dass es 
bei der Strassenhiegung R vom Friedhof nur mehr etwa 
20 his :_?;,o fällt ~Fig·. 1 und Fig. 7, l'rolil l K). Es !:isst 
sich daher nicht rnrkennen, dass hier das Terrain etwa 
100 bis fiOO m östlich vom Wückaufschacbte, wenn auch 
langsam, so doch constant aufsteigt, daher man von hier 
an n:.ch einem wahrscheinlich ft:when und breiten l\lulden
tiefsten schon auf das Vorhandensein des Gegentliigels 
i;chlim;sen kann. Dieser Schlu11s ist vielleicht um so 
bcrcehtigter, als 'die nach dem Tagsterrain sich als 
Muldcuachse ergehcude Linie sieh in constanter Ent
for1111u.~ von den Streichstrecken d,,„ Tiefb:111es, etwa 
dem III. llauptlauf, hiilt und iiber -dem (~egenfliigel

IJUCl'"chlag ziemlich genau mit dem in diesem ermittelten 
Mnldentief,;ten zusammenfällt. Da die:> demnach über eine 
Erstreckuug von etwa '2 1. ·~ l•m l'.!tatttindet, ist eine 
Täuschung durch etwaige loc:tle lJnregelmässigkeiten 
höchst unwahri:;cheinlich. Verfolgt man jedoch diese, das 
Muldenticfstc markircnde Linie ober Tags w11itcr gegen 
Süden, so zieht sie noch eine Strecke in gleicher Rich
tung weiter, sclmenkt aher dann gegen den Ostrand zn 
ab u11d streicht hierauf in der diesem bedeutend genäherten 
Lage fort, wie das friiher schon beziiglich des Siidtheiles 
der .Mulde crwiihnt wurde. 

Bis zu jenem steil aufgerichteten Kalkriff südlich 
rnn Alhona wiire der Bau daher ziemlich klar. Eine 
tlaehc M ultlc mit hrcitcr Sohle 1m1l anfangs sanft, mit 
variircndcn Undulationen, dann aber plötzlich sich steil 
erhebendem GegenHiigel. Dariiher hinaus gegen Ost lie
gcgnet man jedoch noch weiter einer wechselnden Schichten
folge yon Tascllo und Nummuliten- und Alveolinen· 
kalken mit widersinnig westlichem Einfallen von etwa 20° 
his to 0, die dann erst der Kreide auHagern. (Fig. f> und 
Fig. 6, Profil U-IT und /-A'.) Ob unter den hier der 
Kreide aufsitzenden Kalken auch schon Ae1pdvalente des 
westlichen Foraminifcrenkalkes auftreten, konnte bislang 
noch nieht con>1tatirt werden. 

Da nach dem beigegebenen Protile /-/\das Plateau 
ober der l\luldt1 von einer einheitlichen Nummulitenkalk
platte gebildet wird, so müssten die beiden Tasellocom
plexe zu beiden Seiten derselben einander gleichgestellt 
werden. Während aber der westliche nur wenige und 
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untergeordnete Kalkbänke eingelagert enthält, lässt das 
Gebiet des östlichen, dessen Beobachtung allerdings 
durch Schluchten und tiefe Th:deinrisse , sowie Yon 
mächtigen Schutthalden daselbst ausserordentlich erschwert 
wird, zwei griisscre und einen schwächeren Kalkzug 
deutlich erkennen und dem allgemeinen Streichen nach 
verfolgen. Berechnet man aber nach dem Einfallen 
und der gesammten in Fri1ge kommenden Sehichtenfolge 
die Mächtigkeit dieser Complexc auf beiden I•'lügeln, so 
ergibt sich für den rechtssinnigen, selbst für das Maxi
mum des iiber und unter Tags zu beobachtenden Ver
lliichens von etwa 15°, eine solche YOn 150 bis 180111, 
fllr den widersinnigen Flllgel hingegen, für da~ Minimum 
des Einfallens von 20°, eine Mächtigkeit von etwa f'>OO 
bis 800 111. Eine derartige Fngleichmiissigkeit lässt flieh 
aber nur dadurch erklären, dass man entweder auf 
widersinniger Seite eine bedeutende Einschaltung weiterer 
Schichtglieder oder ein ausserordeutlich mächtigeR Auf
thun einzelner der;;elbeu, z. B. der eingestreuten Kalk
b11uke, annimmt oder endlich au mehr oder weniger 
streichende Briiche denkt, die ein mehrfaches Absitzen 
des östlichen Fliigels veranlasst hatten. Wahrscheinlich 
dilrfteu abt1r beide Factoreu als wirksam angesehen 
werden milsseu und jene Kalkzilge wiirden dann die 
Bruchlinien markiren. Gegen Norden schneidet clann diese 
Partie an jener erwähnten Querstörung ab. Ub frei
lich der Kreideuntergrund und mit ihm die Kohle hier 
so weit gehoben ist, dass ein von RalJaz :ius nahe dem 
Meeresniveau getriebener Stollen sie noch erreicht, da
rliber kann nichts Bestimmtes angegeben werden. Jeden
falls mtlsste aber ein solcher ans der Habazer Schlucht 
gegen A llJona zu geführter Stollen bedeutend gestörten 
Gebirges mit allen seinen Folgen gewiirtig sein. 

Die Flötze und ihr Vorkommen. 
Wie bereits an friiherer Stelle erwähnt, greifen die 

marinen Foraminiferenschichten transgredirend ilber die 
lakustren Cosinakalke hinaus : dasselbe gilt jedoch auch 
von jeder einzelnen Bank der letzteren, die sich rand
lich immer wieder der Kreide auflagern. Da die l\fulden
tiefc aber noch nicht erschlo<sen i~t, liisst sich in 
Folge dessen eine Gesammtmlichtigkeit der Cosina
schichten nicht angeben. l!~ntsprccbend Obigem und einer 
auch bereits erwähnten Wal1rnehmung, dass sich der 
Muldenboden gegen N allmählich hebt, sinken die Flötze 
und damit auch die Abliauzonen im Allgemeinen rnn 
N nach S immer tiefer, derart, d:tss letztere sich im 
Vineser Grubenrevier etwa zwischen 180 bis 60 m über 
dem Meere bewegen, im Carpaneser Oberbau etwa zwischen 
110 und 20 und endlich in dem am südlichsten gele
genen Tiefbau zwischen + 40 und -10 m (l'nter
suchungshaue bis -50 m). 

Allenthalben zwischen den Biinken de3 bituminiisen 
Cosinakalkcs sind Kohlenfliitze eingeschaltet, so das1:1 
deren Zahl eine ausserordentlich grosse ist, die gegen 
die Muldenmitte zu durch die im obigen Sinne erfolgende 

. Unterschiebung neuer immer bedeutender wird. (Vergl. 
1 das Sehachtprofil Fig. 10.) Doch sind sie nur selten 

von abbauwürdiger Miichtigkeit. [n den allermeisten 
Fällen beschränkt sich letztere nur auf wenige Centi
meter. Mächtigkeiten von mehr als 1 m sind grosse 
Seltenheiten: Um nur ein Beispiel anzuführen, durchfuhr 
das - 31J1n tiefe A IJteufen am Ende der Einfallenden 
Nr. 1 !) im Tiefliau unterhalb des hier im Auskeilen 
schon begriffenen, in 4 schwache Bänke von etwa 8/~ 111 

Gesammtmiichtigkeit getheilten, sogenannten :Mittelflötzes 
3:1 Flötze nnd Sclimitzcn YOU folgenden Mächtigkeiten: 
5 - 3 - 10 - Hl - 11 - 18 - 5 - 15 
22 - 21 - 20 - 12 - 10 - lG - 18 - 20 
- 14 - 24 - 3 - 4 - 5 - 5 - fJ - 2 
2 - 7 - 1 7 - 4 -- 20 - 1 - 77 - 34 
2 cm. Das Hangendgebirge des „Mittelflötzes" ist hier 
unbekannt. 

Diese Verhältnisse weichen ganz ausserordentlich 
von dem gewöhnlichen Vorkommen jilngerer Kohlen ab. 
:Meist bat man es bei Braunkohlen nur mit einem oder 
wenigen Flötzen von d11filr meist grosser Mächtigkeit 
zu thun. X ur ab und zu findet sich eine griissere Zahl, 
so im z„yJthale beim Pass Vulcan in Siebenbürgen, im 
oberlJayerischen KohlenlJecken , bei Bovey - Tracey in 
Dernnshire, die 11 her höchstens bis in die :JO reicht. 
An der bedeutend verengten Stelle der Carpanomnlde, wo 
der „ G egenfliigelq uerschlag" dieselbe rnrq uert und die 
limnischen Cosinaschichten kaum 80 111 normale M!tchtig
keit besitzen (Fig. 8 , Profil L-1'1), wurden allein llber 
60 Flötze durchörtert, von: denen allerdings nur zwei, 
einige Meter unter dem Foraminiferenkalke gelegene, 
eine Gesammtmächtigkeit von etwa 60 cm besitzen, 
deren Abbauw!irdigkeit nur dadurch begründet ist, dass 
sie in einem Verhieb genommen werden können. 

Aehnlichc Verhältnisse finden wir sonst nur bei 
den älteren Kohlen, wobei nur an das Ostrauer, Saar
briickener und Huhrbecken erinnert zu werden braucht, 
wo die Flötzzahl oft 2- bis 300 beträgt , von denen 
viele auch kaum etliche Centimeter erreichen. 

Wie später dargethan werden wird, scheint sich 
auch eine Art anhaltenderer l<'lötzzüge in Carpano zu 
finden, ein bestimmter Schichtencomplex in der Gesammt
schichtenserie, der zumeist Fliitze bedeutenderer Mächtig
keit, wenn auch in verschiedenartiger Ausbildung, ent
hält. 

Am mächtigsten sind die Flütze fast ausnahmslos 
gegen den Muldenraud zu. Dem Verflllchen nach schalten 
sich bald Zwischenmittel ein, die immer mehr an Stärke 
gewinnen, während die Kohle im sellJen Maasse abnimmt 
und endlich auskeilt. Dies konnte :rn mehreren Punkten 
auf's Klarste beobachtet werden. (Vergleiche z. B. Fig. 9.) 

Auch wenn es Einzelnßötze sind, zeigen sie dort, 
wo sie am Muldenrand dem cretacischen Grundgebirge 
aufliegen, fast stets ein mehr oder weniger ausgiebiges, 
langsames oder auch pliitzliches Anschwellen, das Berg
mittel tritt znrttck und es entsteht so l!ings des nn
regelmässigen Kreideuntergrundes und dessen Uneben
heiten eingelagert, eine an Mächtigkeit überaus variable, 
unzusammenhängende, in Iinsenförmige Lager zerrissene 
Flötzmasse, das sogenannte „Kreideftötz". Es ist dies 

2 
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daher nur dann em einheitliches, isochron-sedimentllres 
Gebilde, wenn es - bei meist sehr geringem Ein
fallen - den auf die Kreide transgredirenden Randtheil 
eine8 l"liitzes darstellt, sonst aber eine mit jedem neuen 
stratisehe11 Element stets landwiirts etwas übergreifende An
und Uebereinanderlagerung isohypser und meist ange
reicherter Handzonen im Uebrigen vielleicht schwacher 
Flötze und Schmitzen. Ein solches pliitzliches Anschwellen 
der Handzonen rnhwacher Schmitzen ist z. ß. in Fig. 13 
dargootellt. Sein ausserordentlich unregelmässiges und 
meist nach kurzer Erstreckung bereits auskeilendes 
Auftreten in den Einrissen, Muldungen, Rinnen, Gräben 
etc. des Grundgebirges erschwert natUrlich den RergLau 
a11sserordentlieh. 

Zuweilen erweist Rich dieser Kreideuntergrund als 
wahres Karrenfeld, in dessen engen, oft metertiefen Aus
waochungen zwischen den weisscn Felsköpfen die Kohle 
eingelagert ist, wie ein solcher Schnitt sehr gut an 
einer Stelle des Leopoldilaufe~ zwischen dem ßarbimi
Bremsberg und dem gros~en Vineser Liegendquer~chlag 
z 11 sehen ist. • 

Häufig tritt, dem Grundgebirge auflagernd, eine 
conglomeratilhnliche Bildung auf, indem Kreidekalkstilcke 
einer schwarzen, kobligen Kittmasse eingebettet sind. 
Wir haben es 11iebei offenbar mit yom Gehänge in's 
Uferwasser abgestürzten KalktrUmmern zu tbun, die ent
weder durch an Ort und Stelle entstandene oder vielleicht 
dahin aJ:.1 an ein Steilufer zusammengeschwemmte Torf
masse verfostigt wurden. Auch „Terra rossa" zeigt sich 
dann oft, auf das nahe Land hinweisend. Solche Bildun
gen finden sich z. ß. im Alfonso-Stollen, im Vineser 
II. Lauf nach Durchfahrung eines kleinen KreiderUckens 
11. a. a. 0. 

Friiher baute man fast nur auf dieses „Kreideflütz"; 
erst in den letzten 1 1/ 2 Decennien schenkte man den 
„Hangendflötzen" erhöhte Aufmerksamkeit. Auch diese 
letztere Bezeiclmung trifft natllrlich nicht zu , da alle 
Flötze, sofern sie nur durch räumliche Beschränkung 
daran nicht gehindert sind, zu Hangendtlötzen werden, 
wenn sie vom Rande sich abliisen und gegen die Mulden
mitte zu tiefere Cosinaschichten zu ihrem Liegenden er
halten (Fig. fl). Oft schalten sieb unter einem „Kreideflötz" 
in flachen Vertiefungen auf grö:ssere oder geringere 
Erstreckung Cosinakalkbänke ein, so dass wir da eigent
lich keine der boiden Bezeichnungen recht anwenden 
können (etwa das Flötz der „Rettungsstreckenmulde" 
in Vines, oder das „Kreidetliitz" der „Ferdi.nandimulde" 
in Carpano ). 

Auch die „Hangendflötze" lassen an Mächtigkeit 
oft sehr rasch aus, nicht nur gegen die Muldenmitte 
zu, in welcher Richtung sie immer allmählich auskeilen, 
sondern auch in streichender Erstreckung; doch sind 
sie weitaus nicht so unregelmllssig und unverlässlich 
wie die „Kreidefliltze'·', die eben ganz von den erwähn~ 
ten Zufälligkeiten ihrer karstähnlicheu LieO'endkalke ab-
hängig sind. " 

.Nur ein Flötzzug scheint da - soweit die bis
herigen Aufschlusse wenigstens gediehen sind - eine 

allgemeinere Ausbreitung in meist abbauwUrdiger Mäch
tigkeit zu besitzen, indem er in verschiedener Form und 
Zusammensetzung und mehrfach unterbrochen sich in 
den entlegendsten Grubentheilen nachweisen lassen diirfte. 

Leider bieten die Cosinakalkc sehr wenig Anhalts
pun k te für die Dnrchfiihruug einer Flützidentification. 
Die Fossilien sind sehr spärlich und zeigen auch wenig 
Charakteristisches fiir das Detail innerhalb der Schichten
serie, der pctrographische Charakter variirt gleichmii.ssig 
in gewissen Grenzen sowohl im rnrticalen als horizon
talen Sinne und auch die Flütze selbst erweisen sich 
stets als von gleicher Physiognomie. 

Ein Versuch einer Gleichstellung gewisser Partien 
der Schichtenfolge sammt ihren Kohleneinsch!Ussen muss 
daher auf noch allgemeinere Ausgangspunkte zurllck
gehen. Nur an wenigen Punkten der Grube ist Uber 
den im Abbau stehenden mächtigeren sogenannten 
„ Hangendflötzen" auch noch das Hangendgebirge bekannt. 
Wo dieses jedoch durchfahren wurde, zeigte sich fast 
stets in geringer Entfernung ober den Flötzen der marine 
Foraminiferenkalk. So erschürfte mau im niirdlichsten 
Schurfschachte (Nr. 45) ein Hangendflötz in 156 m See
höhe, 29,5 m unter dem Foraminiferenkalk, weiter gegen 
S im Schurfschacbt Nr. 50 in 14 t,7 m Seehöhe und 20111. 
unter dem Foraminiferenkalk ; dann ist letzterer in der 
Grube zunlichst in einem saigeren Aufbruch (Nr. 5) be
kannt und 5,5111, unter ihm das Hangendftötz (15fl 111 

il. d. 1\1.), im ferneren siidlichen Verfolge durchteuft 
ihn in 12218111 der Vineser Josefi-1\faschinenschacht und 
7 ,5 m darunter das gleiche Hangendflötz; im Carpaneser 
Orubentheil liegt im Gebiete der ,,Ferdinandimulde" der 
Foraminiferenkalk unmittelbar über dem Ferdinandi
Hangendflötz, 106,5 m ü. d. M. Hierauf scheint er iiber 
3,5 km weiter südlich nirgends mehr ungefähren worden 
zu sein, bis ihn wieder der „Gegenflilgelquerschlag" im 
sUdlichsten Grubengebiete durchörtert und 4 bi~ 5m im 
Liegenden desselben das früher schon erwähnte Fliiiz. 
Innerhalb jener 3,f> km ging man nur in 2 Querschlägen 
über das 1 l:mgendflütz ein Stiiek hinaus, ohne bis zum 
Foramiuiferenkalk vorzudringen. In einem Falle (Nr. 30) 
beträgt dabei die saigere Schichtenhöhe über dem Flütz 
etwa 7 m, im zweiten (Nr. 43) etwa 10 bis 20 m. (Es 
ist kein ausgesprod1en besonders mächtiges Flütz vor
handen.) Wahrscheinlich steht man dabei aber nicht 
weit vor dem Foraminiferenkalk. 

In allen diesen Fällen hat man es mit meist 2 bis 
3 mächtigen l<'lützen zu thun, die in geringer Entfer
nung von einander liegen. Die eben genannten Flötze 
des Vineser Revieres gehiiren dabei wohl sicher ein und 
demselben Flötzzug an, der der Hauptsache nach aus 
drei bauwllrdigen Flötzen besteht, die z. B. in der Nähe 
des Schachtes und Bre31sLerges Nr. 67 von unten nach 
oben ungefähr folgendes Profil zeigen: 11 7 m Kohle, 
2,5m taub, 1,8 Lis 2,3m Kohle, 3m taub, 0,8 bis 
1 m Kohle (Fig. 11). Die südliche Fortsetzung bildet 
offenbar das sogenannte „Neuner-Flötz" und wenn weiter 
die offene Mulde bisher keines von bauwUrdiger Mäch
tigkeit geliefert hat, so hat das gewiss in den für 
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Kohlenablagerung damah; physisch ungünstigen Verhält- von circa 8 km verfolgen liesse. Es ist daher sehr wahr
nissen sein1m Grund, da wir in einer nur in geringer schein lieh, dass sich deren Spuren auch in dem vorhin 
Communicniion mit ihr stehenden Seitenmulde, der genannten Zwischengebiete finden werden, resp. dass 
~ogenannten „Ferdin:rndimulde", unmittelbar unter dem die bisher im Tiefbau als „Mitteltl/\tz·' bezeichnete 
l<'oraminiferenkalk in drei Flötzen einen ausserordent- Flötzgruppe vielleicht derselben Zeitepoche angehören 
liehen Kohlenreichthum aufge~peichert sehen. Diese dürfte. 
l<'lötze werden hier als „ Hangend- (oder Foraminiferen-, Wie bereits erwähnt, reprltsentirt dieselbe also 
oder Ferdinandi-) Fliitz", „Mitteltlötz", das hier am keine ununterbrochene Flötzbildung in verticaler und 
schwiichsten ist, und ,,Kreideflötz" unterschieden: doch horizontaler Erstreckung, sondern temporär und regional 
findet sich im Muldentiefäten unter letzterem noch ein ver;ichoben sich die günstigen Verhältnisse dieser Zeit 
viertes mächtigeres Fl/\tz von geringerer Ausdehnung. innerhalb dieses bisher erschlossenen und wahrscheinlich 
In ihrer Ge s am m t h e i t entsprechen diese wahrschein- noch weit darüber hinausreichenden Gebietes, derart 
lieh den Vineser Hangendflötzen, und das Krcidefllitz bald hier, bald dort eine bedeutendere Anreicherung 
ist hier eben nur zufällig durch die früher auseinander- ptlanzlicheu Stoffes herrnrrufend, wobei im Grossen und 
gesetzten G riinde ein der Kreide aufliegendes Flötz ge- Ganzen jedoch diese Periode eine auffallend lebhaftere 
worden. Der beiden , zusammen etwa 60 cm mächtigen Kohlenbildung auszeichnet, als dies sonst der Fall ist. 
Flötze im (legentliigelqucrschlag des Alfonsogebietes, Theoretisch, wie auch praktisch würde es gewiss 
,i bis 5 m u11ter den marinen Foraminiferen kalken, wurde von Werth sein, die geringen Kosten nicht zu scheuen 
bereits Erwähnung gethan. Auch diese markiren daher, und an entsprechenden Punkten - besonders bei noch 
so weit hier im Siiden, eine der Kohlenbildung giin;iti- unverritztem Gebirge - die, selbst wenn auch schon 
gere Periode kurz vor Einbruch des Meeres, welche findigen Hangendquerschläge oder Aufbriiche bis zum 
t-ich hiedurch schon über eine streichende Erstreckung l<'oraminiferenkalk zu treiben. 

(Schluss folgt.) 

Das .AJuminium a]s Reinigungsmittel für anclerc ~lcta1le. 

Von Knut Styffe. 

Von den bisheri:ren Anwendungen des Aluminiums 
ist keine bedeutender als diejenige zum lleinigcn ge
wisser anderer Metalle; das Eisen allein verbraucht zu 
diesem Zweck 54°; 0 der gesammten Alnmininmproduction. 
Diese grosse Beniltznng gründet sich hanptsächfü•h anf 
die ausserordentlich starke Verwandtschaft des l\fetalles 
znm Sauerst-0tfe bei hohen Wärmegraden, in welcher 
Beziehung es 1 soweit bekannt, nur vom Magnesium 
und bei sehr hohen Temperaturen ..-orn Kohlenstoff über
troffen wird. 

Die Metalle, welche man jetzt mit Alum'ininm mehr
fach rflinigt, sind, ausser Eisen und Stahl, Kupfer und 
Nickel. Alle diese Metalle haben nämlich die Eigen
schaft, dass sie in geschmolzenem Zustande ihre niedrigsten 
Oxydationsstufen auflösen , welche, wenn man sie nicht 
beseitigt, die erstarrenden Metalle, mindest.ens bei ge
wissen Wärmegraden , spröde machen und unmittelbar 
vor dem Erstarren grössere oder kleinere Gasmengen 
entwickeln, die dann nur unvollkommen entweichen 
können und die erstarrten Metalle blasig erscheinen 
lassen. Setzt man den geschmolzenen Metallen aber eine 
kleine Menge Aluminium hinzu, so reducirt dieses die in 
demselben aufgelösten Oxydule sofort, die Gasentwicklung 
hört auf und die Metalle werden ml'hr raschfliessend und nach 
dem Giessen in der Regel schmiedbar und dicht. Da 
das gebildete Aluminiumoxyd, die Thonerde, bei der 
Temperatur der geschmolzenen Metalle unschmelzbar und 
in ihnen unlöslich, auch verhältnissmässig sehr leicht 
ist, so tliesst e~ empor und wird abgeschieden. 

Beim Ressemer- und Martinprocess, auch beim 
Niederschmelzen des Eisens und Stahles im Tiegel bildet 

sich bekanntlich Oxydul , welches das g·eschmolzene 
.Metall auflöst und dadurch schwerllim:scnd und na..ch 
dem Erstarren rothbriichig wird. Während der Ab
kühlung entwickelt sich ans dem Metalle auch, 
oft unter starkem Kuchen , nicht bloss Kohlenoxyd, das 
durch die Reduction des EisenoxYCluls durch den im 
Metall befindlichen Kohlenstoff ent:~tand , sondern auch 
Wasserstoff und Stickstoff. Da diese Gase, nachdem das 
Metall dickflilssig geworden, nicht ungehindert entweichen 
können, so bilden sie in den daraus gewonnenen Flossen 
oder Güssen Blasen. Setzt man nun zu einem stark kochenden 
Metallbad von z. B. 10 t Gewicht nur 2 kg Aluminium 
hinzu , so hört die Gaseutwicklung fast augenblicklich 
auf und das Bad wird ruhig und mehr leichtflilssig, 
ebenso das G ussprod uct gewöhnlich blasenfrei. Dies ist 
heute noch nicht ganz genügend erklärlich, da wir nicht 
wissen, auf welche Wei8e die Gase im Metall gebunden 
waren. Dieselben bestehen dem Volumen nach meist auR 
Wasserstoff, können aber bisweilen auch bis 4!l 0/o Stick
stoff enthalten; die Blasen enthalten nun hauptsächlich 
H und N und nur unbedeutend, sogar kein CO. Nach 
Arnold's Untersuchungen wird das Oxyd durch Alu
minium reducirt; aber wie kann die Entbindung von 
H und N aus dem Metalle durch Aluminium so schnell 
aufgehalten -i\-erden? Vielleicht hat das im geschmolzenen 
Eisen aufgelöste Oxydul die Eigenschaft, das Vermögen 
des Metalles zum Auflösen der Gase zu vermindern, und 
dass, da das Aluminium das Bad ,·on der Oxydulver
unreinigung befreit, dieses sein ganzes Vermögen, 
diese Gase aufzunehmen, wieder erhält, und dadurch 
die im Bade befindliche Gasmenge zurückhält. Die Menge ,. 
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deR blasenbildenden Gases ist auch so gering, dass dies 
nicht hinderlich sein könnte, dasselbe so zuriickzuhalten. 

Die Eigenschaft des Aluminiums, Eisen sehr flüssig 
zu machen, wird bei sogenanntem Mitisgusse benutzt. Die 
friihere Anuahme, dass der unbedeutende Aluminium
zusatz die Erstarrungstcmperatur des Metalls um 200 
bis 300° herabdrücke und dass dies die grössere Flüssig
keit verursache, ist unwahrscheinlich, weil gewöhnlich 
der ganze Zusatz sich sofort oxydirt. \Y ahrscheinlicher 
iRt, dass die erhöhte Fliissigkeit von e:ner durch die 
Aluminiumoxydirung, zumal auf Kosten des 0 im Eisen
oxydul, verursachteu Temperatursteigerung des Metallbadmi 
herrührt. Genau lässt sich die C:rüssc einer solchen 
Steigerung zwar nicht berechnen, aber beweisen lässt 
sich doch, dass durch einen Zusatz von z. B. 0,02 o 0 Al 
die Badtemperatur höchst wahrscheinlich sich nicht ein
mal um 3° C erhöhen lässt, und desshalb die Flüssigkeit 
des Metalles nicht merklich beeinflussen kann. Der allein 
annehmbare Erklärungsgrund bleibt, dass das g-eschmolzene 
FluRsmetall durch Al mm Oxydul befreit wird, welcher 
dasselbe bekanntlich triigtlüssig macht. 

Das Aluminium ist nie in den Bessemereonvertcr 
oder l\lartinofen ' sondern entweder in die nusspfanne 
kurz vor dem Ab~tich oder während desselben in den 
Gusstrichter oder in die Coquillen zuzusetzen. Keu
hausen dagegen empfiehlt nicht den Keilenzusatz, weil 
sich dabei noch blaRenbildendc Gase entwickeln können; 
Coquillenzu~atz dürfte desshalb am sichersten ~ein. Dm; 
hat man auch zu Friedrichshiittc (0. S.) erprobt, wo 
man nur 0,004° 0 Al in den Co(t1iillen zu~etztc, ebenso 
in Schweden. Beim Erblasen von Besscrncrstalil mit 
o,rt 0 

0 C genügte ein Co1t11illenzusatz von o.1l2-0,025°1o 
AI, wahrend ein grösserer sog. Pfeifen erzeugte. l\lartin
stahl mit 0,65°/0 C wurde durch Zusatz von 0,01° 0 Al 
blasenfrei. Hier fand man auch beim Blasen iwf weiches 
Eisen mit 0,15°/0 C in Flossen von 250 mm Seitenlange 
und 400 kg Gewicht ohne Aluminiumzusatz einen Blasen
gürtel bei circa 50 mm Abstand an den Scitenflachcn ; 
setzte man dem Keileninhalt n,02° 0 Al zu, so bildeten 
sich so viele Auslienhlasen an den innen dichten Flossen, 
dass sie untauglich wurden; setzte man aber 0,04 °, 0 Al 
hinzu, BO erhielt man ein blasenfreies und sonst fehler
loses Product. 

Der Aluminiumzusatz in die Coquillen kann in kleinen 
Stücken während des Abstiches in dieselben erfolgen. 
Setzt man aber in der Kelle zu, so ist das Al mittelst 
Zange in das Bad zu tauchen und darin umzuriihrcn · . ' grössere Stücke sind zuvor zu erhitzten. 

Die Grösse des Aluminiumzusatzes hängt zu
nächst von der Menge des C ab, der sich im ßade 
befindet, dann auch von der Art, wie das Metall be
handelt und von dem Zeitpunkte, wann der Zusatz 
gemacht wird. Gewöhnlich ist anzunehmen, dass ein 
kohlenstotfarmes Metall mehr Al braucht als ein C
reicheres; ebenso Bessemermetall mehr als Martin
stahl und der Kellenzusatz mehr wie der Coquillen
zusatz. Lang 1 e y empfiehlt: für Martineisen unter 
0,5°/o C 0,016-U,03°/0 Al; für ßessemermetall mit 

0,50;0 C 0,02-0,05° 0 Al, und fiir beide Metallsorten 
mÜ 0,5 und mehr C 0,0125-0,02[> 0/ 0 Al. Neuhausen 
dagegen 1erordnet für Stahl nur 0,004-0,025 Al und 
fiir Eisen im Allgemeinen O,O 1-0, l 0

, 0 was wohl das 
l\Iaximum sein diirftc. Ein Zusatz im lJcberschnss Yer
ursacht oft eine IIant oder einen AnHug von weisser 
Thoncrde, die heim Bearbeiten Ausscnfohler verursachen 
können. Zuviel Al bewirkt auch beim Erstarren ein 
bedeutendes l\riimmen des J\Ictalles; wenn es ganz 
Llascnf'rci ist, sogar koni~chc obcrll:ichliche Vertiefungen. 

Als R<linigungsndtel dienen auch Eisenlegirungen 
mit 5-1 [1°/0 Al, aber das reine l\lctall wird im All· 
gl'mcincn doch vorgezogen, auch wenn es nur !12 biR 
!)8° 

0 
Al enthält, da der Rest fast nur ans Ki und Fe 

besteht. Eisenverbindungen benutzt man indess gern 
bei sehr kleinen Gussrnchen, weil die Aluminiummenge 
dazu allzu klein ausfallen würde. 

Im Handel bat man 2 Classen von Aluminium
Eisenlegirungen, Ferroaluminium und Stahlaluminium; 
jenes besteht nur aus Roheisen oder Abfall, und dieses 
aus Stahl und dient mehr zu feinen Zwecken. 

Nach G i 1 c h r ist kann Aluminium Mangan nicht 
rnllständig, nur theilweisc ersetzen; Al scheint nur dem 
von ~:iscnoxydul, aber nicht dem vom Schw(~fel herrühren· 
den Hothhruche vorbeugen zu können; und ein grüsserer 
Rilicium- oder Phosphorgehalt des I<'luKsmetalles scheint 
auch J\fonganzusatz zu erfordern. Jedenfalls ist Aluminium 
ein ;;tärkercs Heductionsmittel als die älteren, Kieseleisen 
und Manganeisen: es lüHt sich auch leichter auf und 
mengt sich besser mit dem geschmolzenen Flus,.;metall: 
die erforderliche Menge ist viel kleiner und kann die 
ßad wärme wenigstens nicht erniedrigen; es kann dem 
Rade \"iel später zugesetzt werden, so dass eine Blasen 
,·cranlassende Oxydirung nicht gut vorkommen kann; 
ein etwaiger Alnminiumiiber,.;chuss ist viel weniger 
schädlich. Auch der heutige Preis macht das Aluminium 
ebenso billig anwendbar wie die alten Reinigungsmittel. 

Soll ein iiberhlasenes und fast kohlenfreies Fluss
metall in der Kelle oder beim Ahstich in die Coqnillen 
wieder gekohlt werden, indem man Kalk, Anthracit oder 
llolzkohlc auflöst, so iiht der Aluminiumzusatz auch 
dadurch einen Nutzen aus, dass er sich in EiHen heftig 
auflöst, daBselhc bewegt und so den C gleichmässiger vcr
thei\t. 

Aus demselben Grunde ist ein Aluminiumzusatz in 
die Kelle bei Darstellung solcher Eisen- und Nickcllegi
rungeu rnn Nutzen, die man Xi c k e 1stah1 nennt, und 
welche g-ewiihnlich 2-50,10 Ni enthalten uud ungeachtet 
ihres hohen Pre:ses jetzt ziemlich viel zu Panzerplatten, 
Kanonen und Gegenständen verwendet werden , die be
so11ders starkes Material fordern. DaR Aluminium 
begünstigt nämlich bei seiner Auflösung in der Kelle 
eine gleichmässigere Mischung des l%iens mit dem Nickel, 
was um so nothwendiger ist, als diese J\letalle eine sehr 
geringe gegenseitige Verwandtschaft besitzen: aber die 
erforderliche Aluminiummenge soll in diesem Falle auch 
bedeutend grösser sein, als die J\fotallreinigung benöthigt, 
und gegen 6 kg pro t betragen. 
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A ucl1 bei der Erzeugung von Roh e i s eng u s s 
kann ein Aluminiumzusatz vortheilhaft sein. nicht bloss 
weil er clen Guss blasenfrei macht, sondern auch dadurch, 
das!! er wie das Silicium, aber \vcit stiirker, die Eigeu-
8chaft hat, aus dem Hoheisen den <•hemiseh µ;elmndenen 
Kohlenstotl als Graphit theilweisc auszuscheiden , und 
daraus folgt wieder, dass der Guss besonders in diiunrren 
Theilen weniger spröde und leichter bearLeitb:lr wird. 
Die hiezu erforderliche Aluminiummenge wird auf 
mindestens 0,2°/0 angegeben und ist in der Giesskelle 
gut zu vermengen. Ein Zusatz zum Boheisen wird aber 
hauptsächlich nur für solche Sachen empfoblen. die ein 
vorwiegend dichtes Material brauchen, wie Dampf- und 
Pumpencylinder etc.; ,-iel scheint das Al beim Hoh
eisenguss nicht angewendet zu werden. 

Um Kupfer beim Giessen dicht und geschmeidig· 
zu machen, wendet man jetzt auch oft dieses ~[ctall au. 
Bekanntlich bedient man siel1 dazu auch anderer ~tarker 
Reductionsmittel • wie Phosphor, Silieium und ~l:lng:rn; 
aber Al scheint vorgezogen zu werden, weil es kräftig·er 
wirkt, so dass ein bemerkenswerther l'ebersehuss davon 
nicht nüthig ist. der ausserdem viel weniger den l<'cstig
keitstJigenschafteu und dem elektrischen Leitnugsvermiig·rn 
schadet, wie die :indereu Stoffe im l1ebersehuss. Eineu 
jeden Ueberrlchuss zu nrmeiden, ist meist schwierig. 
weil die nöthige Zusatzmenge vom Oxydulgehaltc des 
Kupfers abhängt, der iu sehr \·er8f•hiedencn Urenzeu 
wechseln kauu und bis 14 ° 0 steigen soll, was 1.-t 1°/0 

Sauerstoff ent;~pricht. Oewiihulich aber ist die im Cn 
auf gelüste Oxydnlmenge viel geringer, so dass znr He
duction desselben nicht mehr Al wie 1. ~ bis 1 T:rn~cndstel 
des K upfergcwiehte8 gebr:11wht wird. Man 8etzt die:<es 
kurz vor dem Giesseu zu und eil lii,;t sich d:1ri11 heftig 
auf. Möglichst dicht miissen besonders die kupfernen 
gegos8euen flegenstiinde sein, wenn sie, wie hd manchen 
Dyn:imotheilen, die Elcktricifät gut leiten sollen. Ge
go~senes Kupfer ist zwar stets ein schlechterer Leiter 
wie gewalztes oder geschmiedetes; da aber d:ts Leitungs
vermögen des auf gewöhnliche Weise g·egossenen Kupfers 
nur :l:l 0 '0 des gewalzten oder geschmiedeten bctriigt, so 
kann dasselbe dur1~h einen Aluminiumzusatz bis auf 
70° 0 erhöht werden. 

· Ebenso kann Aluminium beim Emsclnnelzen des 
M e s sing s vortheilhaft zugesetzt werden, um es dichter 

und schmiedbar zu machen, und das bewährt sich be
sonderil beim lTmschmelzen von altem Messing oder beim 
Zusammenschmelzen rnn Messingabfällen. In diesem 
Falle muss der Zusatz aber etwas grüsser :111sfallen, du 
mehr Verunreinigungen vorh:mden sind: man braucht 1 bii! 
fJ Theile ..ll auf 1000 Messing. Damit gegossenes 
Nickel nicht undicht und spröde wird, kann man 
sich ebenfalls des Aluminiums bedienen, das man dann 
ganz wie beim Knpferraftiniren kurz ror dem Giessen 
zusetzt. Lieber braucht man dazu das Magnesiummetall, 
welches ganz passend , aber auch mehrfacb theurer ist. 
Angaben iiber die Zus:ttzgrösse des Aluminiums fehlen: 
da man aber \"Oll Magnesium o,or, --0, 12" i Ll brauchen 
soll und 1 Al ebensoviel :-lauerstotr aufnimmt wie 1 1 
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]\[:ignesinm, so wirJ mau von Aluminium nur 9
: ~ so 

viel brauchen wie rnu ~[aµ;uesium. Die Blasenverhinderung 
im Kupfer und ~il'kd dürfte ebenso erklärlich sein wie 
Leim Eisen und Stalil, nämlich durch die Reduction der 
aufgeliisten Oxyde. ferner daclurcb, da,,is diese Metalle 
in r e i 11 e m Zust:mde ein grösseres \' ermiig·en besitzen, 
(lase :rnt'zunebmen und Leim J<~rstarren zuriickzuhalten, 
al~ wenn sie rnn Oxyden verunreinigt sind. 

Aus Amerika k:1m kürzlich die l\littlteilung, dass, 
wenn beim Eisenblech· G:tlvanisiren dem Z i u k bade 
~anz wenig Aluminium, 1111r 12 .'/ pro t Zink, zugesetzt 
wird, d:ts Zink clem Eisen besser anhaftet, d11s rnrzinkte 
Riech eine gliinzeudere Fliiche erhält . und das::i, wenn 
nach :?-:lstiind. Vcrziuken diese Wirkung aufzuhören 
beginnt, mau dieselbe durch eineu weiteren Aluminium
zusatz von ·1 -· fi _q pro t Zink wieder her:>tellcn kaun. 
Die Pittsburg Heduction Co. rnrkauft zu di<lsem Zwecke 
eine Zinklegirnng, ,, füch:ird's A 111mini11mzink ", mit nur 
2°/0 AI, undhehauptet, d:iss man pro lOOOkgZink 
darnn nur 1 :!-l ff zuzusetzen brauche, um obige Resultate 
zu erreichen. Da das Zink durch den Aluminiumzusatz 
dilnnftiissiger werden soll , so soll dasselbe circ:1 20° 0 

mehr Fliiche decken kiinnen, :tls ohne Aluminium. Diese 
A ngahen sind aber bisher anderweitig noch nicht besfätigt 
worden; aber unwahrscheinlich ist es nicht. dass ge
schmolzenes Zink wie mehrere andere Metalle etwas von 
seinem Oxyd auflösen kanu, und dass diese Oxydbeseiti
gung aus dem Zinkbad dem \-erzinkeu und dem Aussehen 
des verzinkten Bleches clieulieh sein k:urn. (Jeru.-Kont. 
Annaler, 1892, S. 275.) x. 

Statistik der oberschlmüsehen ßerg- untl Hüttenwerke fiir Ilm~ .Jahr 1892. *) 

Die statistischen Ergebnisse der oberschlesischen 
Montanindustrie für das Jahr 1892 zeigen uns die fort
schreitende Entwicklung jenes industriellen deutschen 
Gebietes, welches in so mannigfacher und einschneiden
der Weise auf die Entwicklung unserer heimischen 
Industrie von Eiuftuss ist. Wenn uns diesmal weniger 
Raum gegLinnt ist , um in die Details der Statistik ein-

*) Statistik der oberschlesischen Rerg- und Hüttenwerke fiir 
das Jahr 1892 , herausgegeben vom oberschlesi~chen ßerg· und 
Hüttenmännisclien Verein. Znsammen~estellt urnl hr.arlll'itr-t vom 
Geschäftsführer de~ Vcreiot>s Dr. H. \' o ltz. 

1 zugehen, deren Form und Inhalt gegen die der Yor:jahre 
wenig abweicht, so hoffen wir , dass auch dieser ver
kürzten Besprechung Interesse entgegengebracht werden 
wird. 

I. Steinkohlengruben. 
Auf den 54 betriebenen Werken waren 7Gi'> Dampf

maschinen mit 70 7361' in Thiltigkeit, gegen 7::!2 Ma
sd1inen mit GG BH e des Jahres 1891, souach eine Zu
nahme cler Zahl um 7 ,5 ° 0 , der Pferdekräfte um ti,60, 0 • 

Von dieseu dienteu 17:! mit ~O 3G5 f! zur Förderuug, 

3 
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222 mit 49 970e zur Wasserl1altung und :371 mit 9401 e 
zu anderen Zwecken. An Arbeitern waren beschiiftigt 
50062 männliche, 4757 weibliche, in Summa 57819. 
I-Iienach ist, obwohl die Förderung um 7,i1°/0 fiel, die 
Arbeiterzahl um O,Ul 0; 0 gegen das Voi:jahr gestiegen. 

·Der Gesammtbetrag der Arbeiterlöhne belief sich auf 
40 617 202 M und entfielen im Durchschnitt auf die rniinn
lichen Arbeiter über 16 Jahre 792,4 M, auf den Arbeiter 
unter 16 Jahren 278,5 M, auf den weiblichen 2fil,2 M; 
es redueirten sieh die Liihne gegenüber dem Voi:jahre 
um :l,5 und 4,1° 0 • 

Seit langen Jahren weist die Förderung im Jahre 
1892 zum ersten Male einen R ü e kg an g auf, derselbe 
beläuft sieh auf 1298 822 t oder 7,1:! 0/ 0 • Die Gesammt-
8teinkohlenförderung betrug 1892 16 431 5il8 t gegen 
17 731 OOOt des Vorjahres, und zwar au Stiickkohlen 
:l873421t (- 2,lü/o), an Würfelkohlen 2421781t 
(+ 0,3°10), an Nusskohlen 1970125 (+ 1,00/0), an 
Grieskohlen 1234692 t ( + 0,2° 0), an Förderkohlen 
571592 t (- 0,7°1'0), an Kleinkohlen 3 806 2H9 t 
(- 0,8°/0) und an Staubkohl~n 2504114 (+ 2,10/o). 

Die auf den Arbeiterkopf entfallende durchschnitt
liche Leistung betrug 299,7 t gegen :!23,9 t im Vor
jahre und auf eine maschinelle Pferdekraft kam eine 
Förderleistung von 225,7 t gegen 2fi0,4 t des Vorjahres. 

Der \Verth der Förderung, welcher 1891 
96 005 139 1\1 betrug (im Durchschnitt ö,415 M pro t) 
ist pro 1892 auf 89 328 !l!l8 M (5,4i\7 pro t) zurück
gegangen, das ist um 6,9°/0 gegenüber dem Hiickgange 
der Förderung um 7,30/o. Der Ge s am m t ab s atz der 
Kohlen betrug 16 420 335 t, gegen das Vorjahr um 
l 214 649 t oder 6,9°io weniger , wogegen sich der 
Durchschnittserlös pro Tonne Yerkanfter Kohle um 2,5 Pfg 
erhöhte. Wird nur das wirk lieh \·erkaufte K oh-
1 e n qua n tu m in Rechnung gezogen, so ist dasselbe 
um 1249411 t = 7,7°/0 gesunken, während der Ab
satz an die Hüttenwerke sich um 86 941 t = 2,4f> 0/ 0 
verminderte. 

Was nun den Export oberschlesischer Kohlen nach 
0 es t erreich - Ungarn anbelangt, so stellen sich die 
Ziffern wie folgt: daher 

Nach 18~2 1891 Abnahme 
t t 0. 

Galizien u. der Bukowina 240 426 278 108 d',5 
Ungarn . 326 563 369 533 11, 7 
Böhmen . . . . . 391116 410 842 4,8 
dem übrigen Oesterreich 1 655 7ti7 1 917 395 13,6 

Summa . 2 613 792 2 975 778 =-13,8 
Aus unserer Statistik ist leider nicht zn entnehmen 

ob diese Einbusse des Importes oberschlesischer Stein~ 
k~hle durch den Verbrauch inländischer Kohle ausge
glichen, oder ob dieRes Minus nicht vielmehr durch den 
mangelnden Consum in Oesterreich - Ungarn verursacht 
wurde, der in der Verkehrsstockun"' des Vorjahres seine 
Regrttndung hat. "' ' 

. Die oberschlesische Montanstatistik gibt uns auch 
mtereRsante Daten lilier den Verbrauch oberschlesiseher 

Steinkohlen m einigen bedeutenderen Orten Oesterreich
Ungarns. 

So wurde oberschlesische Kohle importirt nach 
1892 lS!H Abnahme 

Wien 81964f>f 9:!8G87t 21,2°/0 

Budapest 134 794 „ 1:38 885 „ ;],0 „ 
Krakau 234tJ3 „ 59901,, G0,1 ,, 
Lemberg. 15327„ 174ü!l„ 14,2„ 
Pr es s b 11 r g 20 219 ,, [i 2 18 7 „ 61, 2 ,, 
Heichcnbcrg- 459%„ [>2075„ 13,2„ 
Ilriinn. 783ü7„ 842il4„ 7,5„ 
Jägerndorf. :J31%„ :rnS35„ 11,5,, 
Olmütz 32fi74„ 42fi40„ :!6,0„ 
Troppau. 25762„ ß8ü90,, fiO,l„ 

In den ansserdeutschen '!'heilen des oberschlesisehen 
Beckens betrug· die Produetion, und zwar im 

1892 1891 U/il 

Mähr.-Ostrauer RC\·ier 4 528112 t 4 350 408 t + 4 
Jaworznoer Hevier 626 718 „ 642 982 „ - 2,4 
Polnischen Hevier· 2 862 760 „ 2 06G 792 „ + 11,f> 

II. Eisenerzgruben. 
Auch im Jahre 1892 waren, wie im Vo1:jahre, 

56 Förderungen mit 25 Maschinen rnn :108 e in Betrieb. 
Beschäftigt waren 2534 männliche, 17:17 weibliche, in 
Summa 4291 Arbeiter mit einem LohnverdienRt von 
1 G 12 5 7 4 l\I. I1n Durchschnitte verdiente der männlfohe 
Arbeiter ilber lG Jahre 52~\17 (547,09) M, der männ
liche Arbeiter unter lG Jahre 200,40 (220,25) l\f und 
der weibliche Arbeiter 243,84 (2f>7,90) l\I. Producirt 
wurden 6±f>8:l5t Eisenerze im Werthe von :3220520 l\l 
= 4, 981\f pro Tonne Dnrchschnittswerth. Hier sank 
die Productioo nm 1,3°, 0 , die Jahresleistung sank um 
12,0± t = 7 1 

2 °lo ; der Gesammtwerth der Production 
stieg 11111 1°/ 0 und der Durchschuittswerth pro 'l'oune 
sank um 2,8 °.'o. 

m. Zink- und l3leierzgruben. 
Hier waren 38 (36) Gruben mit lü2 (17ü) Ma

schinen und 77 42 (7777) e in Betrieb; beschäftigt waren 
827 3 männliche, 284 7 weibliche, in Summa 11 120 Ar
beiter, mit einem Jahresverdienst von 6180112 l\l. 
Der Durchschnittslohn eines männlichen Arbeiters über 
16 Jahre betrug 679,17 (655,88) l\I, der eines milnn
lichen Arbeiters unter 16 Jahren 229,31 (216) l\[ und 
der eines weiblichen Arbeiters 248,17 (236,81) M, er 
stieg also um 3,5 , 6,4 und 5,00/o. Producirt wurden 
351380 (378 830) t Erze, im Gesammtwerthe von 
16064968 (19506918) M, er ermlissigte sich um 
17,6°/0 ; der Durchschnittswerth der Toune Galmei sank 
um 35,8, der Tonne Blende um 19,9, der Tonne Bleierz 
um 1212 und der Tonne Schwefelkies um 12,1°/0 • 

IV. Hochofenbetrieb. 
a) Cokeshochöfen. 

Von 40 vorhandenen Hochöfen waren 20 (30) im 
Betrieb mit 180 Dampfmaschinen von 16 558 e. Arbeiter 
waren beschäftigt: 27 44 (318G) mlinnliehe, 571 (961) weib
liche, in Snrum:i. X~15 (4147), mit einem J:ihreslohne 
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von 2 57 3 198 (2 72:1183) Mk. Der Durchschnittslohn 
eines männlichen Arbeiters über 16 Jahre hetrug 880, fl 1 
(7t1:l,72) Mk, der eines männlichen Arbeiters unter 
11) .Jahren :rn7, 7:1 (373,l:l) Mk ,· der eines weiblichen 
3G4,7H (33-1,H) Mk. 

Die Productiun an J{oheisen hetrug i 70 7fl6 ('178 tiU5) t 
mit einem Brennmaterialverbrauch pro Tonne von 1,ö8\l 
p,620); die l'rodnction sank um 1, 7° 0 , der Brcnn
materi:Llverhrauch um 1,fl 0 , 0 • Die Production an Pnddel
roheisen betrug 2fl2 88G (:ll 1 %5) t, war also Gl,21 
( t17, l :.!) 0 / 0 der Gesammtroheisen-Prodnction. Der Gesammt
productionswerth betrug 25 48\l 75G (2li 510 25G) ~[k 

und der durchschnittliche Werth einer Tonne Roheisen 
5J,14 (55,09), war sonach um 2,30 '0 geringer. Gleich wie 
im Voi:jahre hat auch im Jahre 18\l:.! die oberschlesische 
Hoheisenindustrie bei verhältnissmässig hohen Selbstkosten 
einer- und bei niedrigen Verkaufspreisen andererseits 
nahezu ohne jeden Ertrag, zum Theil sogar mit Verlust 
gearbeitet. Es zeigt sich, wie Oberschlesien immer mehr 
auf die Verhüttung nicht oberschlesischer, von 
weither zu beziehender Eisenerze angewiesen ist. Der 
Durchschnittsverkaufspreis für Puddelroheisen betrug 50 l\lk 
pro Tonne. 

b) Holzkohlenhochöfön. 

Es stand ein Hochofen durch 34 Wochen in Betrieb, 
welcher 700 t Hoheisen producirte. Zur Verhüttung einer 
Tonne Roheisen wurden verwendet: :l,72 t Erz, O).J. t 
Kalkstein und 1)5\l t Holzkohle. Der Geldwerth betrug 
70000 Mk und der Verkaufspreis für die Tonne graues 
Hoheisell 1061 für weisses 100-102 Mk. 

V. Eisengiessereibetrieb. 
Auf 25 Eisengiessereien waren 38 Cupol-) 10 Flamm

und :-l Martinöfen im Betriebe mit ;:30 Dampfmaschinen 
von 570e. Beschäftigt waren 1673 (17~9) männliche, 
rn (30) weibliche, in Summa 1692 (1819) Arbeiter mit 
einem Jahreslohne von 120712:1 (1 331 539) Mk, es 
stellte sich der Jahreslohn für einen männlichen• Arbeiter 
über 16 Jahre auf 755,13 (771,51) Mk, der eines männ
lichen Arbeiters unter lli Jahren auf 218,73 (242,74) Mk, 
der eiues weiblichen Arbeiters auf 260,:.ll (289,83) Mk. 
Die Gesammtwaarenproduction betrug 33 !>09 (37 2321 t, 
davon 7864 (7998) t Röhren im Gesammtwerthe von 
4 874 081 (5 587 701) Mk, erstere fiel um 9,o,· letztere 
um 12,8°:0 • Im Durchschnitt sanken die Preise um rund 
15-:!0 Mk und erreichten hiemit einen seit Jahren 
nicht vorhanden gewesenen Tiefstand. 

VI. Walzwerksbetrieb für Eisen und Stahl. 
n) und b) Schweiss- und Flusseisenfabrikation. 

An Betriebsvorrichtungen sind vorhanden 248 (253) 
Puddd-, 118 (121) Schweiss-. 52 (50) Glüh-, 6 (6) 
Schrot-, 8 (8) Wärm-, 6 Flammöfen, 1 Hostofen, 54 (57'i 
Dampfhilmmer, 8 Cupolöfen, 1 Bessemer-, 5 Thomas
Converter, 16 (17) Mart inöfen, 52 (62) Schweissflamm
öfen, 78 (83) Walzenstrassen, wovon 12 (14) für Hoh
schienen, 22 für Grob-, :.!,1 (22) fiir Feineisen, ö ( 6) 

für <trob-, 10 für Feinblech, 1 für Schienen, 1 für 
Schienen und Grobeisen, 1 (3) für Bandagen, 1 Universal
walzwerk, 1 Hlechstrccke; ferner 368 Dampfmaschinen 
mit 15 700e. Arbeiter waren beschäftigt 11501 (12 487) 
männliche, 54 7 (625) weibliche, in Summa 12 048 (13 092); 
die Arbeiterzahl hat somit um 8 °, 0 abgenommen. Der 
Gesammtbetrag der gezahlten Löhne betrug 9 041 707 
~9 6:rn 835) M und enttiel als Durchschnitts-Jahreslohn 
beim männlichen Arbeiter über 16 Jahre 790,4 (787,Uj, 
heim männlichen Arbeiter unter lll Jahren 302, 7 (362,:l J, 
beim weiblichen Arbeiter 313,3 (284,3'i M. Die Production 
betrug 54 109 (67 761) t Halbfabrikate zum Verkauf, 
320 611 (347 257) t Fertigfabrikate, in Summa 374 720 
(-115 018) t; erstere sank um 20, letztere um 7,7°/0 • 

Dieser Rückgang ist zu 80° 0 auf Hau p t b a h n-
1\I a t er i a 1 zurilckzuführen, bei welchem die Bestellungen 
um den dritten Theil der Gesammtproduction von 18!11 
abgenommen haben. Die J>roduction an diversem Walzeisen 
sank um 4825 t = 2°, 0 , die an Feinblechen um 1342 t 
= 4° 0 , die von Flusseisenfabrikaten um 41310t=15°. o· 
Vergleicht man die Production nur an Fertigfabrikaten 
mit dem Material verbrauche, so ergibt sich , dass auf 
eine Tonne Fertigfabrikate 1, 768 (1: 793) t Materialien 
und 2,698 (2,587) t Brennmaterialien entfallen. Der Geld
werth der Production betrug 44137 152 (51595 939) M, 
mithin der Durchschnitt pro Tonne 117,74 (124,72) M. 
Der Werth der Tonne Fabrikate fiel von 131,28 auf 
123,28 M = 6,1° 0 • 

Die Markt 1 a g e betreffend ist zu constatiren, dass 
der im Vorjahr eingetretene Niedergang des Eisenge
schäftes eine neuerliche Verschärfung erfuhr. Die all
gemeine schlechte wirthschaftliche Lage, verbunden mit 
der schärferen Concurrenz der Ausserverbandswerke, 
nöthigte schon im Februar die Herabsetzung der Ver
bandspreise von 145 auf 132,50 M. Die Geschäftslage 
besserte sich im II. und II[. Quartale und machte eine 
Preiserhöhung auf 135 M möglich ; diese Avance wurde 
jedoch im IV. Quartal durch das Auftreten der Cholera 
in Hamburg und den verminderten Absatz nach Russland 
eingebüsst und das Geschäft selbst sank auf ein bis 
dahin nicht gekanntes niedriges Niveau. Das einzige 
erfreuliche Moment bietet da~, wenn auch zu schlechten 
Preisen vermehrte Exportgeschäft vor Allem nach den 
Donau 1 ändern, nach Dänemark, Norwegen, 0 es t er
r eich - Ungarn und der Tilrkei. 

Auch für Grob- und Feinbleche war das Geschäft 
ein recht ungttnstiges. Mangelhafter Bedarf, ungenilgende 
Beschäftigung, hiezu Vergrösserung und Vermehrung der 
Betriebsstätten sind die hauptsächliche Ursache des Preis
rückganges. Die Franco- Preise für Grobblech sanken 
auf 125 M. Der Preis des Feinbleches steht bereits unter 
den Erstehungskosten. Diese belaufen sich ·auf 150 M, 
während erstere auf 116 M herabgiengen. Am allerun
günstigsten war die Geschäftslage der Stahl werk e 

1 in Folge des um nahezu 500 0 gegen die Eisenbahnbe
stellungen des Vorjahres geringeren Bedarfes. Es mussten 
.Arbeiter entlassen werden und die Schienenpreise sanken 
von 14 auf 11 M. 
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c) Draht-, Uraht!'tiftc-, Nligcl-, Kct.tcn-, S11rungfo1lern
und Röhrenfabrikation. 

Für dic;;c Waarcn waren 2 Werke mit 11 1-\ehmied
fener, 24 Gliihöfen, 288 Ketterf'euer, 5 Schwciss-, 
2 8ielp-, 2~ sonstige Oefen, 3 Hämmer, 2 Walzenstrassen, 
1088 Urahtziige und Nagelmaschinen und 8 Maschinen 
t'iir Sprungfedern im Betriebe. Beschäftigt waren 2225 
(2H!l8), wm·on 2151 (2330) miinnlichc und 74 (68) 
weibliche Arbeiter mit einem Gesammtlohne von 1 604 5:l2 
(l H-!6 357) M; der Durchschnittsvordienst eines männ-

(Schlnss 

Notizen. 
Ucr c1·st.c Hynamitschuss in einem österreichischen 

Hcrgl11uu:~. Die heitlen in dirser Zeitschrift Nr. 17 und HJ er
srhir-nen"n Mittheil1111gen ergänzen wir tlahin, dass Bcrgdireetor 
Ad. Scholz (BriixJ im .Juni 1868 im Prokopstollen hci Schatzlar 
die ersten Sprengversuche mit Dynamit durchführte und 11ieses 
neue Sprengmaterial im Herbste 186S beim Teufen des Elisabeth-
schachtes au~schliesslich verwendete. D. R. 

Colombische Ausstellung in Chicago. Die Empfangs
ränmlichkoiten und Kanzleien des Executiv-Oomites der Ingenienr
Vercine 1ler Vereinigten Staaten und Canadas und des General
Comiti·s des J ntcrnationalcn Jngenieur-Congresses hefinclen sich 
his zum Schlusse der Wellansst.ellung in Chicago in der Van 
Buren Strcet, Nr. 10, woselbst der Secrrtar Herr ]\[ax E. Schmidt 
zu Auskünften bereit ist. Ingenieure können für ihre Briefe auch 
diese Adresse l1cnützen. Die Comit.eräumlichkeiten dieser ver
einigten Gesellschaften sind innerhalb der Ausstellung in der 
südwestlichen Ecke <ler Gallerie tles Gehäu<les für Bergbau 
( ~Iines an1l Mining lluilding), woselbst. auch A nskiinfte zu l"r-
halten sind. N. 

EiscncrY.rösten in Flnmmöfen. Nach W i h o r g h ist eH 
wichtig, pnlverförmige Eisenerze rösten zu können, und das g•'· 
schicht um besten i11 Flammiifen. Es sintl oft grosse Massen von 
rri1'!1cn, ahPr schwefelhaltigt>n und ,taut.förmigen Erzen vor
hamlen, die sich im gewöhnlichen Wt>stmanofcn nicht rii-it.cn 
Jass1m und desshalh liishcr als wcrthlos galten. Prof. W i b o r g h 
hat. nun eincu ~'lammof'en construirt, 1lcr in Schweden versucht 
11·unk lkrsclhe wird mit Hochofengas gefeuert, lässt sich sehr 
leicht hchamleln und lmt ein recht gutes Resultat geliefert, so 
dass er weiter zu empfohlen ist. Vielleicht wird der Schwefel 
in tliesem Ofen ht>sser entfernt, wie im ~chachtofcu. Ausserdem 
aber bezweckt tlersclhc tlus Erzpulver zusammenznsinl.ern 1111d 
so für clen Hochofen passnntl zu machen. Diesen Zweck ahcr 
hat man bisher nur theilweise erreicht, da die Ofentemperatur 
nicht hoch i:enug w.<r; man hofft jedoch mit. einem grlisscren 
Apparatr, mit heissem Gebläse und durch passencle l':us;itze ein 
geniii:endes Sintern zu erzielen. -- In Falnn soll man anderer
seits tlen Flammofen znm Rösten der pulverförmigl'n Kupfererze 
dU1°eh einen amerikanischen rotircnden Ofen ersc(zen wollen. 
Derselbe soll sehr vortheilhaft sein, an Brennstoff sparen uncl 
das kost~pielige Vorziehen des Erzes umgehen. (Jern.-Kont. Ann., 
1893) X 

f,uurium (Griechenland) erzeugte in tlen Jahren l.81i4 bis 
IR!J2 250o00t silhcrhaltiges Blei (1800!/ Ag in 1 t Ph), :)50tJQ()I 
Manganerzl' (his Endn 18!.! 1), 5000001 geröstet"n Hmithsonit 
(Kohlengalmei; bis Ernle 18(!1); in der letzteren Zeit hetru~ die 
.J ahrespr111luction 1 :, (Jt 11) t silbcrhalliges ßlei, 1511 t 100 bis 160 000 t 
Manganerze und 311 UUtH gerösteten Smithsonit. (A. Corde 11 a: 
The Mining and Metall lndustries of Laurium t'tc. 189;-!.) N. 

I>ie Selbstcutziiuduug der Kohle. Nach C 1 u wes folgt 
aus der grossen Masse von Untersuchungen iiber diesen Geg-en
stand. dass die Sauerstolfanziehung der Oberfläche der Kohle 
und tlie dadurch bewirkte langsame Verbrennung derselhen der 
Ha.11iitgrun1l der 'l'emperaturerl1iihungen in Kohlenladungen sind. 
Inwieweit nnn die verschiedenP.u KohlenRort~n die Eigen
sc11aft besitzen. Saoerstotf aus der J,nft anfaunehmen, ermittelt 

liehen Arbeiters iiber 111 .Jahre hetrug 774,16 (732,48) M. 
Pruducirt wurden 38 500 (3fl 123)t, wovon fi150t· 
Röhren, die Production fiel um 1,6°Jo, der Absatz um 
2°;0 ; der Gcldwerth betrug· 7,2 Millionen (8,14 Mil
lionen) M. Auch das Geschäft in Drahtwaaren verfolgte 
stets eine weichende Tendenz, die Preise sanken unauf
hörlich und musste bei dem niederen Preise und hohen 
Gestehungskosten ein 'l'hcil des Absatzgebietes anfgc
gebon werden. Rpeciell die Ausfuhr nach Rumänien 
wurde durch dort errichtete Concurrenzworke geschädigt. 
folgt.) 

Verf. durch Bestimmung der noch in der Kohle in lufttrockcnem 
Zustande verbleibenden Feuchtigkeit. Je mehr l<'euchti~keit eine 
Kohle noch besitzt, um so geeigneter ist sie auch zur Absorption 
von Gasen, mithin um so i:efährlicher. Folgende praktische 
Schlüsse zieht Verf. ans allen bisher hekannten Beobachtungen: 
Die Gefahr der Selbstentziimlung der Kohle in grossen Stiicken 
ist sehr gering, sie wächst bei Abnahme der Stiickgrösse und 
ist beim Kohlenstanh am grössten. Die vergrösserte Gefahr ist 
hierbei auf dio den T,t1ftzntriit vermehrentle griissere Oberfläche 
:i:u schieben. Lufttrockene Kohle, die noch mehr als i-l "10 

Feuchtigkeit enthält, ist gefährlich ; enthält sie weniger, so ver
mindert sich die Gefahr im Verhiiltniss znr Abnahme der 
Feuchtigkeit. Her Feuchtigkeitsgelmlt der Kohle ist ein Maass· 
stab ihrer Ahsorptionsfähigkeit für Gase; je ahsorpiionsfähiget', 
um so gefährlicher ist sie. Die Gefahr wird erhiiht durch die 
c:egenwart rnn Schwefelkies in grosser ]\[enge, uicht l'twa, weil 
seiue 7.crsdzung die Kohle merkbar zu erhitzen vermag, sondern 
weil er, befeuchtet., die Kohle zert.riimmert und so der l.ull 
griisseren Zugang verschafft. Frisch geförderte Kohle sollte dem 
fönlluss der Luft möglichst entzogen werden, um- ihrer raschen 
Erhitzuug vorzubeugen. Aus demselben Grnnde ist es besser, 
keiue hohen Haufen aufzu~chütten. da- diese die Warmli zu
sammenhalten. Die Ventilation der Kohle vermehrt häulig tlie 
Entzüntlungsgefahr. Alle äussoren Wärn1c11ncllen, wie Jlampf· 
rohrc. Ke88el, Feuerzüge in der Nähe <ler Kohle, vt•rmch1-.· n 
„Jumfalls <lie Uefahr und bewirken oft eine ungemein schnelle 
'l'cmperaturcrhiihung. (.fourn. of Gaslighting, 18!:l3, 61, 58; Chcm.
Ztg. 18~1;1, Hep. S. t)~.) 

Uebor den Einfluss der Tom11crntur auf die Abbinde· 
zeit des Portlandcement.es. Go 1ine11 i machte mit siel1Pn 
Port bntlcemen ten hei verschietlen hohen 'l'em pernturcn A bhi nde
zci t· Bcstimmnngen, deren ErgP.lmiss aus folgender Zusammen
stcllnn~ ersichtlich ist. Angabe der A hbindezeitcn bei folgenden 
'l'emperaLuren und Wassermcugen: 

Temperat.11r <les Temperntnrtles 
Wasser• uutl W1tssers=2l" c. 

Nr.tler!,ufL=l6"l'. tlerLuf1=S•,''C, 
\\ras:-:ervfn·· Wasserver· 

bmuch = :rn"'„ brauch= a:!","„ 
-!!: -' __ „ 10' 

~ 10,, - I ;)"-' 
;1 2„ lu' __ h 16' 

'! 8 M' -•::1w. 
:. 2" 10' -''20' 
li 2''-' ---· l'i' 
7 2" :-JO' -''10' 

Temperatnr des WasRers 11wl iler 
Luft = 16" C, Wnsserverbru.uch 

verschieden 

:)'' -15' 
u• :-10' 

-•a.s· 
81

' 5' 
4' 5' 
"2'' _, 

- _11 --

2!1 to/o Wasserverbr. 
~:-: II 

2\) 
" 2\1,fi„ II 

:-:11,5, 
30 

" II 

Die Bestimmungen tlcr 1lritten Spalte wurden zur Conlrole 1ler 
Versuchsreihe l nach mehrmonatlicher Lagernng der Cenlf'nt
probcn gemacht; llarke :-i zeigt tlahei die Erscheinung, 1bt>'S 
gewisse Ccmenle, entgegen dem gewöhnlichen Vl'rhalten, durch 
Lagern schneller abbinden. Cement, Sand und Wasser wnrdt>n 
sorgfältig auf der erwünschten Temperatur des Ifaumes 1·nnsl.ant 
erhalten, und das Durcharbeiie11 d-s Cement.breies geschah gleich-, 
mässig nach Angahe der Normen. ('l'honind.-Ztg., 181.Ji-l, 17, 115; 
Chem.-Ztg., lB9~. Rep. S. 89.) 

Bericht über die weitere Tbätigkeit 1les Sonderaus· 
scbusses für Eisenlegirungen. Von H. W e d tl in g. Verf. beriehtel 
iiher dir. Thätigkeit rles \'OID Vereine :i:ur ßefi.irderung rles Gewerhe
tleisses eingesetzten Ansschosses für Eisenlegirungen. Es wurden 
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auf dem Hütteuwerke von Base e & Se lv e in Altena je 30 k!J 
dreier, sehr reiner, käuflicher Nickelsorten von folgender Zusam
mensetzung geschmolzen un<l in Barren gegossen. 

Nickel . . 97,R7 fl7,90 
Kobalt . 1,45 1,25 
Eisen O,-t5 0,511 
Kupfer . 0,10 0.07 
Silicium 0. 19 
Kieselsäure 
Kohlenstoff . 
Schwefel . . 
Alkalien, Kalk und 'l'honerde . 

Spur 
11,u:i 

100,11 

0,19 
Spur 

Spur 

!-J\J,91 

98,21 '','0 

1,19" 
U,25 n 

U,07 n 

n 
O,:..!-!" 
Spur „ 
Spur „ 
Spur n 

Die Analysen waren rnn l'ufah 1 und v. Kuorre gemacht 
worden. Die Gussformen hcstamlen aus Gusseisen. Sie wurden 
mit trockener Kreide ausgestrichen nud gleichrnä~sig auf 130° 
<"rhitzt. Die Tiegel Lcstanden aus gewöhnlich"r Graphitmasse, 
waren aher im Innern mit einer dünnen Chamotteschicht ausge
klci<let, welche fest augebrannt war. D~r Ofen wurde mit Cokes 
geheizt und vor dem Einsetzen des Tiegels weisswarm gefeuert. 
Der Tiegel wurde ganz in deu Cokes eingebettet. llie Tempe
ratur vor <lem Ausheben des Tiegels, der während der Schmelzung 
mit gutschliesscndem Deckel bedeckt war. war Blauhitze. Das 
Ausheben des Tiegels erfolgte nach vollendeter Schmelzung des 
Nickels zu einer wasserflü~sigen '.\lasse. Es zeigte sich jedesmal 
eine kleine Menge zähflüssiger dunkelgrüner Schlacke, welche 
mittelst Graphitschaufcl abgehoben wurde. Das Giessen erfolgte 
sofort nach Ausheben des Tiegels. Die gegosse11en Nickel11löcke 
mussten, um sie in einen später mit den Le)!irungcn vergleich
baren Zustand zu l1ringen, sogleich ausgeschmiedet werdeu. und 
zwar in derselben Hitze, in der sie gegossen waren. Es hat. 
sich herausgestellt, dass reines ~ickel ohoe .Magnesinmzusalz 
porös und ungleichmässig im Bruche. der eine grauge)he Farhe 
hat, ausfällt un<l sich nicht wohl schmieden lässt. \'ielmchr ist 
zur Erzeuguug eines brauchbaren Nickels <ler Zusatz von etwa~ 
Magnesium am ::ichlusse der Schmelzung erfonlerlich. Es wurden 
demgemäss zu allen Schmelzungeu kurz vor dem Aushelien des 
Tiegels je 4~!1 auf :lQ k.t/ Nickel eingesetzt. Ein Alnminiumwsatz 
kann das Magnesium nicht ersetzen. Wie weit die Verwendung 
e.ines manganhaltii.:eu Nickels (ebenfalls unter Zusatz rnn Magne
'ium) die Eigenschaften der Nickelharreu \'Crbe~sern kann, 
müssen weitere Untersuchungen <'rgcLcn. \'orausHiehtlich ist mit 
einem geringen Kohalt·, Eisen-, Kupfer-, Silicium- um! lllagur:.;iu111-
geh1tl1e des Nickels in der Praxis stets z.11 rei.:huen. (Verhandl. 
d. Ver. z. Uefonl. d. Gcwcrhcll„ 18!.M, li5; Chcm.-Ztg, 18~J:I, Hcp. 
~- 48.) 

Literatur. 
Cht•misclrn Technologie der la111lwirths1·hafUich1•11 t~e

wcrbe. nehst einer kurzen -A hhaudlung iibrr Minualöle eh'., rnu 
Dr. Benno Freiherrn von I' o s s an er. UmfasHrnd <lie Bierhrau" l'i, 
ZnckC'rfahri k al ion, Spiri tusfahrika t ion, EssiJ!Przeugu ni;. W ri n hcrci
tu ng, sowie die Industrie der lllineral<ilc eil". Wien, llrn"k 1111d 
Verlag derk. k. Jlof- und Staatsdrucker„i, IR!J;.j Mit!IJ!J inden'J'exf. 
gedruckten Holzschnitten, :18 Tafol11, l 7 l<'arl1endnttkhildern uml C. 
i;ross0 n photulithographiscl1cn Origiual-Dispositionsplünen, in !J8 
Druck bogen llrossf] uart. 

Bei der Jlurchsi"ht <li•?Sl'S Werkes J!CWinnt man zu11äf'11~t 
die Ul•l1erzeugung. dass das~cll11'. was richtii-:c Wahl, Ht•id1haltig
keit und Schönheit tler Illustrationen anbelangt, bisher von keinem 
anderen t.eehnolo~ischen Wn1ke iillf'rtrolfoo wnrdP,n ist; es ist rin 
glänzendes Zeugniss von der Leistungsfähigkeit der k. k. Hof· 
und 8taatsdruckerei. 

Ebenso erkennt man hald, dass das Buch durehans auf <lH 
Höhe der Zeit steht und sowohl den neuesten Forschungen der 
Wissenschaft als den neuesten Erfahrungen der Praxis Rechnung 
getragen wird; hat ja doch der Autor einen so eompetenten 
Fachmann wie Schwa c k h ö fc r zu seinem Berath~r sich gewählt. 
Das Werk ist zumeist für die mit der Steuercontrnle betrauten 
Staatsorgane geschrieben; fär diesen Zweck allein geht es jedoch 

in mancher Beziehung weit über das Ziel hinaus, denn in diesem 
Falle wäre eine relativ so ausführliche Behandlung des Capitels 
über GährungsprocessA im Allgemeinen, die Gährungserreger, 
Hefereinzucht etc., die theoretischen Erörterungen über <lie Isomeren 
der Alkohole nicht nothwendig. Die für die technische Steuer
controle nothwendigen Apparate und Operationen sind dagegen 
vollständig, klar und thatsächlich so mustergilt.ig behandelt, wie 
es bisher in keinem ähnlichen Werke der Fall war. 

Bezüglich des wichtigen Capitels über die Vorausberechnung 
der theoretisch möglichen Spiritusausbeate kann ich die Bemerkung 
nicht unterlassen, das> ich bereits vor zwei Jahren in der Chemiker
zeitung 15, Nr. 30 und 3-!, ausführlich nachgewiesen habe, <lass 
die in der Regel und auch im vorliegenden Werke zu Grunde 
gelegte Zabl vou 7l,6 Literprocenten Alkohol pro f,·!I Stärke auf 
nicht zutreffenden Voraussetzungen basirl ist und dass ich dafür 
li7,98 Literprocente abgeleitet habe. . 

Das Capitel über die Industrie <ler Mineralöle etc. ist ver
hältnissmässig am ki1rzesten gehalten und hi<•r sind die allerdingR 
bloss theoreti~ch sehr intP.ressanten uni! \'erwick„Jteren Verhältnisse 
der chemischen ZusammensetzUI:g des Erdöles und der anderen 
Mineralöle kaum berührt. Aber gerade in dieser Fassung entspricht 
es dem ;orwiegend l1cstimmten Zw ;cke am besten und wird sowohl 
dem Zollbeamten. als demjenigen, der sich überhaupt rasch ohne 
Zuhilfenahme der gerade o.uf diesem Gebiete sehr voluminösen 
::5pecialwerke urienliren will, vorzügliche Dienste leisten: 

Der Autor kann mit Befriedigung <lessen sicher sem, llaHs 
nicht nur der technisch hcsser vorgebildete :-lteuercoulrolheamte 
als auch der intelligente Praktiker ans seinem Buch viel Belehrung 
schöpfen werden, so-n<lern dass auch der Teclu ologe vom Fach 1li~scs 
wirkliche Prachtwerk" immer gerne in die H.•ml nehmen wird. 

Der P;·nis lies Werkes, 5 fl, ist beispiellos nnd nahezu un-
erklärlich billig. Prof. Ed. D o 11 a t h. 

Amtliches. 
Der . .\ckerl1auministPr hat den ßeqtcummi<~är uno.I Revier

herglll'amten in FalkenHu, Wilhelm l'okorny, zum Oberberg
commissär, unter Belassung an seinem gegenwartii;en Dienstorte, 
ernannt. 

K11ndmach1111g. 

Carl Ben II d () r r' Berghauhpt.riehslei ter in Reiger.iherg bei 
llz in ~teiermark , ist zum herghehiirdlich autorisirlen Ber,!;hau
lngeuieur mit dem ~tandortc in Heigersherg hestelll worden, 
nachdem c1· <len vorgeschriebenen Eid in dieser Eigenschaft 11li· 
gelegt hat. 

K. k. llerg-Hanptmanuschaft 

K 1 a g e 11 f ur t, am 211. Mai J R93. 

K 111111 machung. 

Uctavius Ummaue.v mul Frrderik AdnlphusPhilhr.u.ck 
in London werden als (;ewerken dn (;ewerkschaft Ma·•r1ftus
Zinnzel'he in Abertham. :-;fenrrliezirk l'lalten, hiemit anfgefordrrt., 
an Stelle deH l1isherige11 (;ewe1ksehafts·llireclors F. X. ~~ifert 
in Bärringen, <lessen Direclions-\'ollmacht. unterm 11. April 1. .1. 
hergbüelwrlil'l1 ge\iischt. worden ist, gem. ~ IH nnd 1~8 a_. B. G. 
vom t:·t Mai 1854 Nr. 14ti R. G. BI. einen Gewrrkschalts Dtrec!or, 
hezw. einen im Kronlande Böhmen wohnhaften ßevollmächtigtPn 
zu hestdlen und hinnen ;~(I Tagen, ,·0111 Tage der ersten Ein
schaltung dieser Aufforderung im Am·,hilltte der Prager Zeitung, 
anher namhaft. zu machen sowie die l\lauritius Zinnzeche gern. 
" 170 und ~ 174 a. B. u'. in der genannten Frist in Betrieb zu 
~etzen und darin zn erhalten oder gern. § 18t a. B. G. eine 
Fristuug für diese Zeche zu erwirken, widrigeus des .. Weiteren 
gern. §§ 2:-J9 und 243 a. B. G. vorgegangen werden wurde. 

Vom k. k. Revierbergo.mte 

EI bogen, am 5. Mai 18fl3. 
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·· / Adolf Bleichert & Co., -~ 
Leipzig-Gohlis nn<l Wien, 

liefern Heit 21 Jahren nl" alleinige Spe„iitliti\t 

Drahtseilbahnen 
nach ihren vorzii1d. bewährten, patentirlen 

<'onsl rnclionPll. 
Uelier 860 Anlagen mit cn. 700 OOOm Liinge 

Pig-i:rner A11~t'1ihru11~. 
llS" Anschläge und Projecte 1]11rch ._. 

Oeneralvertreter für Oeeterrelch-Unaarn: 
Ingenieur JULIUS SCHATTE, 

~lEN, IV., Therea1anumgaaae Nr. 31. 

Drah t11eilbalu1en 
zum 

Tramport •on Kohlen, Erzen, Steinen, Sand, Torf, Brettern Scheitholz cic. 
Dralat.eU.llse ftlr Berg., Btra•••n- und Gruben-Bahnen, 

Drabt.eU-Tranaml••lonen und Kabelleitungen 
zur Ucbcrtragirng der Betriebskraft. 

~ Rundseile, Bandseile und Kabel ...._ 
aus Eisen, Siahl und Kupfcnlraht 

für Aufzüge, ßremsberg:e, Grubenbeforderung, Eisenbahnschranken und 
Signale, elektrische Leitungen. 

Isolirte Kabel und Drähte 
für alle elektrotechnischen Zwecke, 

Maschinen-, Drahtseil- und Kabel-Fabrik Th. Obacli, 
Wien, III., Paulusgasse 3. 
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Die Kohlenmnldc von Cal'lmno in Istrieu. 
Von Dr. K. Ant. Weithofer. 

(Hiezu Taf. XII.) 
(Schluss von S. 2G7.) 

Störungen und Vertaubungen. 
Bezüglich Verwiirfen wurde sc~hon im A bsclmitt 

iiber die 8tratigraphie Einiges mitgetheilt, wie sich clie 
Wahrscheinlichkeit solcher, besonders im Osttliigel der 
Carpaneser Mulde nach dem Tagesterrain, ergibt. Die 
Grube selbst 11at bisher noch keine im deutlichen Maas~c 
geliefert, wenigstens nicht solche, wo mit Evidenz nach
zuweisen wilre, dass in l•'olge irgendwelcher tektonischer 
Vorgänge Tertiär- und Grundgebirge in Mitleidenschaft 
gezogen worden wilren. Natiirlich soll damit aber die 
Möglichkeit des Vorkommens solcher nicht geleugnet 
werden. Die vorhandenen Discontinuitliten im l<'lötzver
lauf dttrften wohl alle in letzter Linie auf einfache 
Flexuren zurückzuführen sein, die wohl bis zum voll
ständigen Zerreissen der Schichten fortschreiten konnten, 
jedoch stets - soweit bis jetzt constatirbar - höch
stens bis zum Grundgebirge reichen, Das Nähere hier
ilher soll in geeigneterer Weise gelegentlich bei der 
späteren Besprechung der Entstehung der Flötze aus
einandergesetzt werden. 

Wohl dllrfte die Mulde als Ganzes einem seitlichen 
Drucke ausgesetzt gewesen sein , doch scheint dieser 
nach den bisherigen Beobachtungen nur den Qstflii~ 
lebhafter afficirt zu haben. Seine auffallend geringe 
Breite wurde bereits erwähnt: die Schichten stehen steil 
und sind an der einzigen SteÜe, wo sie bisher angefo.h
ren wurden, im sogenannten Querflügelschlag, gänzlich 

z~~tzt und verdriickt. Man wird da wahrscheinlich auch 
an eine TiislOcation denken müssen~ l:ing-s der die Mulden
ticfc hier im Osten -- absolut oder relatir - gei,ienkt 
erscheint und der 08trand des Krcidobcckens in die 
Hiihe gedrückt wurde. Anders sind die Verhiiltnisse 
wieder bei Albona, wo der östliche Muldcnflilgel jene 
erwähnten Störungen aufweist. Hier scheint eine mittlere 
streichende Muldenpartie emporgcprcs8t, in Form jenes 
unmittelbar bei Albona sogar etwas iibergekippton 
Nummulitenkalkriffes, rnn dem aus west.lich der Druck 
sich wahrscheinlich in einer blosseu Synklinalbildung, 
östlich jedoch in absitzenden Brüchen ausgelöst zu haben 
scheint. Am Westflügel zeigen die Baue jedoch nichts 
mehr von den Wirkungen einer solchen stauenden Kraft, 
ausRer der allgemeinen Senkung gegen die l\fuldenmitte. 

Erwähnt sei noch, dass man iu der Grube an einigen 
Punkten, welche die iiusserstc Linie des \-ordringens 
gegen die M uldentiefe ungefähr im NS-Verlauf bezeichnen, 
auf ein „klastisches Gestein'' gestossen ist; da die 
betreffenden Baue jedoch alle unter Wasser sind, so 
steht dem Verfasser hierüber keine Beobachtung zu 
Gebote, zumal auch obertligig sich keine weiteren An
haltspunkte einer Erkliirung ergeben. Dieses „ klastische 
Gestein'' soll daher ip~o nomino wahrscheinlich als eine 
Art Heibungsbreccie aufgefasst werden und derart einen 
etwa im Streichcu liegenden Vor" urf markircn, welche 

i Möglichkeit ja nach Früherem nicht ausgeschlossen ist. 
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Einen sehr wichtigen , weil verderblichen Einfluss 
auf den Nutzgehalt an Kohle in der Grube, wie über
haupt auf den ganzen Betrieb, übt die sogenannte „ Ver
rusimng'' der l•'liitze. Sie verlieren oft plützlich oder 
nach verhältnissmii.ssig geringem U ebergang ihre feste 
Consistenz, werden bei vorgeschrittenem Stadium ganz 
mulmig, im trockenen Zustande eben dem Russe iihn
lich. Meist ist dieser jedoch von Wasser mehr oder 
weniger durchtränkt und bildet dann eine schwarze 
Schmiere. Nach der Art seines Auftretens kann seine 
Bildung nur der oxydirenden Wirkung der Atmospl1äri
lien , speciell des Sauerstoffes der Luft, zugeschrieben 
werden. Alle hiiheren Fliitze, auch wenn sie noch 
weit vor Erreichung des Tages sich schon auf die Kreide 
auflegen , besitzen meist gegen den Muhlenrancl zu eine 
solche Oxydationszone von griisserer oder geringerer 
Breite, hervorgebracht also im Allgemeinen durch die 
längs der natiirlichen Schichttliichen eingedrungenen 
Sickerwiisser. Aber nicht nur hier, gegen den 'l'agaus
his:i der Schichten, macht sich diese Oxydationswirkung 
geltend, überall in der Grube kann man die Beobachtung 
machen, dass Bisse und Kliiftc, wie sie ja in diesen 
Karstkalken etwas überaus Häuliges sind, fast stets von 
einer solchen Zone von „ Russ" begleitet sind. Sehr oft 
lä8st sich dann der Zusammenhang einer obertägigen 
Doline markscheidcri~ch genau mit einer solchen offenen 
oder geschlosscmm Kluft nachweisen. Ist sie geschlossen, 
so macht sie sich in der Gruhe durch zunehmende Verwit
terung des Gebirges, starken Wasserzudrang und in 
gewissem lJmkreirn durch jene Schmiere bemerkbar; 
bildet sie einen offenen Schlauch , so kann sie noch 
immer, besonders bei Regenzeit, wasserfiihrcnd sein, 
oder sie ist geg·enwiirtig aus was immer für Ursachen 
trocken. Man konnte da oft, z. B. in einem schwcuenden 
Aufbruche von dt>r sogenannten ,,neuen 21.ier·Strecke", 
an der „Ser-Strecke" 11. s. w. einen solchen offenen 
Canal das Fliitz saiger durchsetzend sehen, wo um ihn 
herum in einem mehr oder weniger grossen Hohlraume 
das zuerst Yerrnsste Flötz ausgewaschen und weggeführt 
wurde, während ein wal1rcr, rings begrenzter Hof der 
gleichen „Husskohle" inselartig im gesunden Flütz anstand. 

Sind mel1rere Fliitze übereinander im Abbau, so 
stimmt die Verrussnngsgrcnze bei denselben meist genau 
überein. Der Abbau geht nur his zu dieser Grenze, in
dem die verrusstc Kohle als wcrthlos in der Grube bleibt. 

Die oxydirende Wirkung des Sauerstoffes der mit 
dem Wasi;er eingeführten atmosphiirischen Luft ist klar 
ersichtlich aus einer von K Hanke in Witkowitz aus
geführten Analyse einer solchen zersetzten Kohle, gegen
über der gesunden (nach Lodin): 

Hygroskopi8ches Wasser 
Kohlenstoff. 
W asserstofl' . 
Sauerstoff' 
Stickstoff 
Schwefel. 
Asche. 

gesunde Kohle 

l,41i 1 
l,57 i 1.53; J,ij(j 

ü3,6!:1 64.~G G5,86 63,35 
5,03 4,8:j 4,8-t 4,s;1 

LU2
1 

l:~.03 11,4:) i 12,49 
1,791 1,04 l,22: 1,31 
7,54 8,:j3 8,93: 8,08 
8,84 1 8,2!1 7,68' 9,94 

l zcr,ciztc 1 
~oliJ„ 1 

. 1 

! 
1,70 

59,58 
4,60 

12,36 
], 18 
7,;J3 

14,!!6 
101,4ü , lUl,57 . IUl,Ul ;10l,f1li lltH,71, 

Es zeigt sich deutlich eine Verminderung des 
Gehaltes an C und H in Folge Bildung und Entführung 
von Kohlensäure und Wasser, sowie auch an S, gegen
über einer beträchtlichen Anreicherung von Asche. Auch 
der Gehalt an hygroskopischem Wasser ist aus physi
kalischen Gründen ein etwas griisserer. 

Aus der Natur dieser Erscheinung erhellt aber 
auch, dass Verrussung - wenn sie nicht der Rand
zone angehört - nicht immer die Grenze der Abbau
würdigkeit bezeichnet, sondern, dass sehr oft nach 
Durchiirtcrung der zerkliifteten und dadurch zersetzten 
Partie wieder gesunde Kohle anstehend gefunden 
werden kann, wie dies auch zahlreiche Beispiele darthun. 

Nicht immer jedoch ist die FlützYerrussung eine 
Begleiterscheinung von solchen offenen Klüften. Es wurde 
schon eine gewisse Anzahl der letzteren vollständig gesunde 
Kohle durchsetzend angefahren. Es dilrfte dies vielleicht 
darauf zuriickzufilhren sein , dass sie jilngeren Alters 
sind, daher die Zersetzung noch nicht platzgegriffen hat, 
oder dass das Gestein hier überhaupt zu solcher weniger 
geneigt ist, in Folge dessen das Wasser rascher vorbei
passirt und auch die Kohlen viel liinger intact bleiben, 
möglich endlich auch, dass letzteres an dieser seiner 
Stelle seinen absorbirten Sauerstoff frilher schon abge
geben hat, wenngleich dieser Annahme vielleicht die 
kurze Zeit des Eindringens und Circulirens in den 
Gesteinsklüften entgegensteht, da im Allgemeinen aus
reichende RcgenmaRsen sid1 schon nach circa 6 Stunden 
in der Grube durch das reicher zusitzende Wasser filhl
har machen. 

Solche Kltifte sind aber Crsache einer weiteren 
oft ganz ausserordentlichen Erschwerung und Gefähr
dung des Bergbaues, wenn sie nämlich wasserfilhrend 
sind. Da sie ja dann immer plötzlich, ohne jegliches 
Anzeichen angefahren werden und da das Wasser in 
ihnen zuweilen unter sehr hohem Drucke steht, so er
folgen dadurch oft die heftigsten Wassereinbrüche. 
Solche ereigneten sich denn auch schon inuen--tiefsten ~ 
wie hiichsten Horizonten. l!m nur ein Beispiel, aller
dings das bedeutendste, anzuführen, besteht anscheinend 
ein ganzes solches System von Kliifteu im nürdliclulten 
'l'heil der Grube und setzt hier vorläufig jedem weiteren 
Vordringen der Untersuehungshaue ein gewaltsames Ende, 
obzwar jenseits durch einen vo:i Tag aus abgeteuften 
Rchurfachaeht (Nr. 45) die Fortsetzung des Fliitze~ in 
schiiner Mächtigkeit nachgewimien hit. 

Etwa 102 m iiber dem Meere wurde beim Bohr
maschinenbetrieb mit dem Vineser 1. Laufe an der Kreide, 
angeblich halb in der Kohle, halb im Kreidekalk, eine 
Kluft nahe der Sohle erbohrt, die ganz ungeheuere Wasser
mengen lieferte und nur mit den griissten Anstrengungen 
durch Errichtung einer starken Wassermauer gewältigt 
werden konnte; ein hier eingesetztes Manometer zeigt bis 
zu 8 at Druck, der allerdings bei sommerlicher Dilrre so 
weit sinken kann , dass bei geöffnetem Ventil Luft ein
bläst. Es wurde hierauf ein Umbruch in's Hangende, 
etwa 50 m hinaus, gemacht, doch in gleicher Höhe 
nahe der Firste in einem Bohrloche abermals das Wasser 
erschroten. Dieser Stelle etwas weniger ausweichend, 
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trieb man die Strecke weiter, erhielt aber auch da nach 
kaum 50 m das Wasser in der Sohle und ein neuer
licher Umbruch in's Hangende lieferte es wieder in 
der l•'irste. Hierauf gab man den weiteren Vortrieb 
vorläufig auf. Etwas später, im Sommer 18!) 1, erfuhr 
jedoch eine daselbst ober der Kreide, etwa -W m höher, 
im Hangendflötz getriebene l!ntcrsuchungs- und Auf
schlussstrecke in annähernd gleicher Linie mit den frü
heren einen abermaligen bedeutenden Wassereinbruch, so 
dass man es hier offenbar mit einem förmlichen Netz 
von Klitftcn zu thun hat, das zu Z.citen ganz enorme 
Wasserquantitiiten zur Tiefe fördert. Man ist gegenwärtig 
daran , durch eineu grossen , etwa [J bis 6 km langen 
Wasserstollen das Wasser im Niveau der Hauptförder
strecke von Norden her abzuzapfen, um so die höheren 
Horizonte zu entlasten und einen Abbau der neu auf
geschlossenen Flötzpartie zu ermöglichen. 

Bildung der Flötze. 
Wie schon crwlihnt, haben wir es in der Carpaneser 

Kohlenmulde , ähnlich wie im Steinkohlengebirge, mit 
einer grossen Anzahl von Mützen rnn jedoch meist 
geringer Mächtigkeit zu thun. \Vir sind daher vor 
Allem gezwungen, einen 8ehr hiiutigen und verhältniss
mässig raschen Wechsel der physischen Verhilltnisse an
zunehmen. Wenn wir ferner Stache's Auseinander
setzungen folgen , so haben wir für die unterste Stufe 
des Protocän im änssersten Süden - Carpauo - ein 
Süsswasserbecken und im Norden das Meer. Während 
der mittleren Stufe, den Cosinaschichten s. str., erfolgt 
eine negative Niveauveränderung des Seespiegels und 
das gesammte Gebiet stellt einen grossen Binnensee vor, 
der dann in der oberen Stufe abermals, und diesmal 
in seiner ganzen Erstreckung, vom Meere verdrängt 
wird. 

Da man nun wohl die „ Tangtheorie''. bei der Flötz
bildung überhaupt endgiltig als eine abgethane Sache 
betrachten und höchstens ab und zu fiir Erscheinungen 
loealer Natur in J<"'rage bringeu darf, da ferner gegen 
eine allgemeine Anschwemmung, etwa im Sinne der von 
0 c h s c n i u s 6

) letzthin erst vertretenen „Stauwehr
theorie", die ganze Flötzlagerung spricht, ·so bleibt nur 
die Annahme einer autochthonen Entstehung übrig, einer 
solchen, die längs der Ufer ihren Haupt!!itz hatte, und 
je nach den Wasserstandsverhiiltnissen centripetal, der 
Seemitte zu, sich zu entwickeln strebte. 

Voraussetwng dazu ist nur ein flaches, an den 
Ufern daher versumpftes Seebecken und ein, zahlreichen 
oscillirenden Schwankungen ausgesetztes Wasserniveau. 
Sumpfbildungen sind ja gerade in den Karstländern eine 
sehr verbreitete Erscheinung und als zunächst liegende 
Beispiele kann da gleich an die Brackwassersümpfe des 
nördlichsten Theiles des Arsameerbusens, sowie an das 
anschliessende gänzlich versumpfte Arsathal und weiter 
dann an das Becken des Cepieh-Sees erinnert werden, 
die sämmtlieh ohne jeden Uebergang rings von steilen 

6
) C. Ochsen i u s, Ueber Kohlenbildung. Berg- und Hüt

tenm. Zeitung, 1892, J ahrg. 51. 

Karstgehängen umgebeu sind. Im Hintergrunde des Arsa
busens, gleichwie auch anderer, günstige Bedingungen 
bietenden, tieferen Buchten , wie z. B. insbesondere des 
gegen den offenen Quarnero gelegenen Porto lungo, 
häufen sieh bedeutende Mengen sogenannten Seegrases 
an, in denen sich jedoch stets in reichlicher Menge 
Harttheile rnn l'<eethieren, 8epienschulpe, Schalen von 
Cardium, Venus, Mytilus, Troehus u. a. linden. Sollten 
solche Strandanhäufnngen vegetabilischer Substanz daher 
irgendwo zur Flützbildung Veranlassung geben, so 
müssten ja auch diese Seethierübcrreste darin vorkommen, 
was 1rnscrcs Wissens jedoch noch nicht beobachtet 
wurde. 

Dails die Carpanokohle nun, trotz des undeutlichen 
N aehweiscs pttanzlicher Gebilde darin, dennoch nur im 
Süsswasser entstanden sein kann, lehrt ausser ihrem 
Vorkommen in den l i m n i s c h e n Cosinakalken das 
häufige Auftreten von meist papierdünnen Bestegen 
zwischen den Schichtfliichen der Kohle selbst, die fast 
nur aus den ganz zerquetschten, weissen Schalen von 
Planorbis und anderen Süsswasserschnecken bestehen. 

Die Mikrostructur der Arsakohle wurde von G li m
b e 1 in seinem Werke: „Beiträge zur Kenntniss der 
Texturverhältnisse der Mineralkohlen" 7) untersucht und 
ergab folgendes Resultat: „ In den durch Illeichflüssigkeit" 
(i. e. Kaliumchlorat mit Salpcter:;ilure) „aufgeschlossenen 
Theilen bemerkt man unter dem Mikroskop vorwaltend 
holzartigc Heste mit nur undeutlicher Textur, J<jpider
malgebilde und besonders häulig Jloekige Häufchen von 
'l'hon mit reichlich eingebetteten ruudliehen Scheibchen 
(wahrscheinlich Pollenexinen darstellend) und schlangen
artig gewundenen, gestreiften TWhrchen" (S. 150 ). 
Makroskopische, wohlerhaltene l'tlanzenreste treten jedoch 
äusserst selten auf; nur in der Niihe von Pisino fand 
Stach e Heste von ß an k s i a , Dry an d r a, Dry a n
d r o i des und Sa p o t a c i t es, also tropischer, immer
grüner Laubhiilzer; heute treten dici Proteaceen meist 
auf Neuholland, der Südspitze Afrikas, Westindien und 
Brasilien auf. 

Es sind diei:, ausser undeutlichen gras- odt•r sehilf
artigen Spuren, die einzigen Ueberhleihsel der damaligen 
Pflanzenwelt, soweit sie nicht zu den Kryptogamen 
gehört. 

Diesem tropischen oder subtropischen Klima ent
sprechend, wird man natürlich nicht an Bildungen, 
unseren Torfmooren ähnlich, denken dtirfen, sondern in 
den ungeheuren Cypressensiimpfen der i;üdlichen Ver
einigten Staaten und der Nordküste Südamerikas Analoga 
suchen müssen. In eingehendster Weise wurden diese 
in den letzten Jahren von der atlantischen Aufnahms
station der U. St. Geological Survey erforscht und ins
besondere von Shaler~) in mehreren Schriften behandelt. 

Die Physiographie unserer nordischen Sphagnnm
moore ist bekannt. Südlich vom Ohio oder etwa vom 
39. bis 40. 0 n. Br. erhalten diese Siimpfe jedoch eine 

7) Sitzungsber. d. kgl. bayr. Akad. u. Wissensch., math.-naturw. 
Cl., Bd. XIII, München 1884, S. 111. 

8) Unit. Stat. Geol. Surv., X. Rep., 1888-89, S. 264. 

l * 
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andere Pflanzenwelt. Das Sphagnum wird in seiner Wir
kung physikalisch von dichtem Höhricht und Schilf 
vertreten, hinter dem dann in ruhigem Wasser Wein, 
Cyprcssen, Wachholderarten und im Süden endlich zwei 
Palmen und die Mangroven ihre unentwirrbaren Dickichte 
hilden. Ganz enorm muss nach den Berichten YOn 
Kennern (siehe· z. B. die interessante Schilderung 8 h a-
1 e r's, 1. c. S. 285-2%) die hier producirte pflanz
liche Hubstanz sein. 

Aehnliche Verhiiltnisse, Sümpfe, in deren Wasser 
dann noch eine üppige CharenHora wucherte, wird man 
auch hier annehmen müssen. 

Denkt man sich nun aber, dass in einer Karstmuldc 
mit ihrem höchst unrcgelmässigen Untergrund ~olche 

Verhiiltnisse herrschen und aus irgend welcher Ursache 
eine abwechselnde Folge von kalkahsetzenden Hoch
wasserperioden und dazwischen niedrigem Wasserstand 
mit dieser reichen i::lumpfvegetation auftritt, so erklären 
sich die Vorkommnisse des Carpaneser Beckens von 
seihst . .Je nach der Höhe des Wasserspiegels wird sich 
die Vegetationszone und damit die Zone von Pflanzen
detritusablagerung vom Uför aus weiter gegen die 
Mullleumitte erstrecken und l1icr allmählich ahnehmen, 
die späteren Kohlenlager auskeilen. Gegen das Ufer zu 
muss naturgemäss stets eine Anreicherung stattfinden 
und hier wird wahrscheinlich stets, auch bei hohem 
Wasserstand, wenn nur die physischen Verhältnisse 
demselben überhaupt giinstig waren, l'lianzenwuchs ge
herrscht hahen, daher gegen den Beckenrand zu umge
kehrt selbst die K:1lkbiinke der hydrokratischen Periode 
ausspitzen und die verstllrkten Kohlenflötze sich oft zu 
einem zusammenhiingenden Ganzen vereinigen. Es ist 
dadurch ferner klar, dass diese nun förmliche Isohypsen 
liilden und man dann umgekehrt aus besonders mar
kanten Flötzen erstere und damit die Horizontale an
nähernd wieder reconstruiren kann. So z. B. erhellt 
aus den im Frilheren gegebenen Zahlenangaben über die 
Seehöhe der bezeichnenden Hangendflötzgruppe und da
mit auch des ·Foraminifercnkalkes ·und ihrer Verschnei
dung mit dem Beckenrand, ihrer Ufer 1 in i e, eine 
stetige Abnahme der Höhenlage von N nach ~. Die 
Mulde hat sich daher später erst, nach Ablagerung der 
Cosinaschichten gegen Silden zu gesenkt. Dies gilt wenig
stens für den Theil bis Carpano. Am Cepich-See tritt 
dann sogar das Grundgebirge quer über die Mulde, 
circa 100 m über dem Meere, zu Tage. Findet nach 
einem gewissen Minimalstande wieder ein Ansteigen 
des Wassers statt, so wird der Vegetationsgilrtel wieder 
~egen das Ufer zurückgedrängt, und erfolgt dies in 
Oscillationen, so entstehen dadurch jene erwähnten 
l•'liitzc, die in ihrem centripetalen Verlaufe Zwischen
mittel aufnehmen, welche endlich die im gleichen Maasse 
auskeilende Kohle ganz verdrängen. Die Zahl der 
Zwischenmittel und ihre eentrifugale Erstreckung gibt 
dann im Allgemeinen die Zahl und Intensität dieser 
Niveauschwankungen an. (Vergl. z.B. Taf. XII, Fig. 9.) 

Indem sich nun weiter eine solche Bank über die 
andere lagert und am Beckenrande dabei etwas iiber
g-reifend dem festen Grundgebirge aufliegt, wird der da
durch allmählich wachsende Druck gegen die Mitte zu -
durch die hier bedeutendere Zahl von übereinander
lagcrndcn Bänken - sich viel stiirker äussern; daher 
sind auch die tieferen Bänke viel mehr comprimirt 
worden. Als l•'olge wird dann die ursprtlnglich horizon
tale Schichtung eine Synklinale hilden. Irgend ein ter
rassenförmiger Vorsprung des Untergrundes wird weiter 
bewirken, dass sich Flötze und Kalkbänke zuerst ab
stossend daran lagern und beim Nachgeben in Folge 
des stcig;enden Druckes eine Art Schleppung an der 
Steilwand erleiden. Greift dann die Sedimentation beim 
weiteren Fortschreiten endlich über die Terrasse 
hiniiber , so werden die transgredirenden Schichten 
auf\ gleicher Ursache unter Zerrung eine immer 
schärfer werdende Flexur erleiden und bei hin
reichender Compression der tieferen Schichten endlich 
zum Riss kommen. Nach oben zu muss sich diese Flexur 
wieder allmählich verflachen. Ein Beispiel der Wirkung 
einer solchen Terrasse bietet das Sehachtprofil in l<'ig. 12, 
das deutlich auch die hohlkehlenartige Uferauswaschung 
ersichtlich macht. 

In der Grube kann sich hiedurch das vollkommene 
Bild eines normalen Verwurfes bilden, während in der 
Tliat der Beckengrund ganz intact geblieben ist. Solche 
nislocationen können je nach der :Mächtigkeit der Schichten 
und der !\eigung und Form der die jeweilige Disloca
tion bewirkenden Fiichc in allen Stadien von der sanf
testen Flexur his zum relativ mächtigen „ Verwurf" 
beobachtet werden. Sehr oft wird das Bild natürlich 
durch die verschiedenartigsten Complicationen getritbt, 
aber wo die Verhältnisse des Aufschlusses ein näheres 
Studium g"statten, haben diese bisher wohl immer noch 
als Elemente jenes Schema geliefert. Durchgreifende 
Vcrwilrfe sind, wie schon im Frllhcren bemerkt wurde, 
bisher in der Grube noch nicht mit Sicherheit beobachtet 
worden. Steile Kalkwände mit daran abetossenden 
Kohlenflötzen kommen allerdings vor, doch lassen sich 
an vielen sogar die Wirkungen des Strandwassers in 
l<,orm jener hohlkehlenartigen Auswaschungen constatiren, 
so dass neben ihnen aufgebrochene Schächtchen eine iiber
hängende Grundgebirgsnase zu durchfahren hatten. Die 
an der Wand deutlich geschleppten Flötze sind dann nur 
ein Beweis obiger Deutung. Wig. 12.) 

Wodurch jene Niveausch wankungen hervorgebracht 
wurden, gehört in's Bereich reiner Hypothese. Vielleicht 
waren es jene in dem Wort „Klima" zusammenzufas
senden Factoren , insbesondere die Niederschlagsmenge, 
die in ihrem Wechsel bestimmend einwirkten, vielleicht 
Oscillationen des Festlandes, die den Zu- und Abfluss 
derart alterirten , dass im gleichen Becken wasserreiche 
mit wasserärmeren Perioden abwechselten; da ferner 
die Abflussthäler solcher Karstbecken meist sehr eng 
und steil sind , könnte vielleicht bei Berilcksichtigung 
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jenes üppig wuchernden Pflanzenwuchses , ::m eine 
periodische Verlegung dieses Abflussweges, iihnlieh wie 
dies ja z. B. vom Tanganjika-See berichtet wird, gedacht 
werden. 

Ein Vorgang, mehr dazu angethan, dies zu ver
sinnliehen als zu erklären, ist z. B. am nahen Cepieh-
8':.le zu beobachten. Er liegt 25 m über dem M:eere und 
hat durch das langgestreckte, schmale , doch total ver
sumpfte Arsathal einen trägen Abfluss zu den Brack
wassermorästen des hintersten Arsameerbusens. Im 17. 
oder 18. Jahrhundert stand nach historischen Quellen 
mitten in dem See an seiner tiefsten Stelle, dem heutigen 
Siidufer geniihert, eine Miihlc. deren Had durrh die in 
einen Karstschlnnd einstiirzendcn Sammclwiisser des 
Thales unter dem Sissul getrieben wurde. Mit oder 
ohne menschliches Zuthun wurde nber der Schlot vcr-
8topft und der ziemlich grosse, wenn auch sehr :;;eichte 
See entstand, wie denn wahrscheinlich auch cla,; Ar,;athal 
hiedurch erst versumpft wurde. Gcgenwiirtig ist man 
nun daran, durch Abdiimmung die zur Zeit in iilren 
Mauern schon cntblösste l\liihle und den Schlot frei zu 
machen und so den See zu entwässern. Der gegen
wärtige Zustand ent.<ipräcbe demnach der Perioclci hohen 
Wasserstandes mit Kalksedimentation; da;; Wasser hätte 
sich dann allmählich Klüfte eriilfoet und so lang;;am 
oder beim Einbruch in ein vorb:rndencs griisseres Kliifte
system pliitzlich entleert , die Sumpfregctation w!irde 
sieb gegen die Deckenmitte zu ausgebreitet haben bis 
durch irgend etwas die A bzugscanäle verstopft wilrdPn 
und der See von Neuem anscl1willt; die Kohlenbildung 
wird abermals weit an den Muldenrand gedrängt. 

Doch soll dies, wie gesagt, nur zur Versinnliehung 
des Vorganges, nicht zur Erkliirung erwähnt sein. Dem 
stünde wohl schon die ungeheuere Ausdehnung unseres 
Eoeän-Beekens 1m Wege. 

Die Xohle. 
Die Arsakohle weicht in ihren Eigenschaften viel

fach von den gewühnlichen Braunkohlen ab, wie dies 
auch schon beziiglich der Form ihres Auftretens eonsta
tirt werden konnte. 

Rie besitzt einen ausgesprochenen U'ettgl:mz, im 
„Kreideflötz" mehr schiefrige, in den Hangendllötzen 
mehr bankige 'l'extur und unebenen, nicht muscheligen 
Bruch. In Stücken schwarz oder etwas grauschwarz, zeigt 
das Pulver dunkelsepiabraune Farbe. Beim Zerreiben ent
wickelt sie einen stark bituminösen Geruch und Yerbrennt 
unter lebhafter Aufblähung und intensiver Raucilent
wicklung mit langer Flamme. Beziiglich ihrer elemen
taren Zusammensetzung wurden schon an friiberer Stelle 
einige Analysen von E. Ha n k ein Witkowitz mitgetheilt; 
es wögen noch zwei von Prof. Sc h w a c k h üf er ''), 
im Jahre 1892 ausgeführte hier angesetzt werden: 

Kohlenstoff 60,94 61,58 
Wasserstoff 4,08 4,00 

") F. Schwa. c k h ii f er , Die chemische Zusammensetzung 
und der Heizwerth der in Oestcrreich-Ungarn verwendeten Kohlen. 
Wien 1893, S. 68. 

Sauerstoff 
Stickstoff 
Hygroskopisches Wasser . 
Asche 

17/>4 
1,28 
~,01 

14,15 
100,on 

19,05 
1,25 
2,02 

12,10 
100,00 

Verbrennlicher Schwefel 8,22 7,f1G 
Caloriseher \Vcrth. f1677 :J6:l5 
Verdampfungswerth !1,01 8:94 

Aus diesen Tabellen erhellt unmittelbar der ausser
ordentlich hohe Kohlenstoffgehalt, der etwa dem der 
Steinkohlen des nordwestlichen Biihmens und des Pilsener 
Beckens entspricht. Unter Braunkohlen kommt ihm nur 
der rnn Leobcncr Stiickkohle mit im Mittel 60,43° 0 

nahe. Dem entsprecjend ist auch der calorimetrische 
'Wiirmeeffcct ein sehr hoher, den der genannten biih
mischen Steinkohlen oft beträchtlich iiberragender. Arsa
kohle stellt sich hierin also ungefähr guter Kladnoer 
Wiirfelkohle gleich. Ausserordcntlich verschieden ist sie 
von dieser hingegen durch den geringen Proecntsatz 
hygroskopisehen Wassers. Dieses bildet bek:rnntlich eine 
wiciltige Charakteristik und einen hervorragenden Factor 
der Differentialdiagnose von Stein- und Braunkohlen. 10) 

Der Gehalt an solchem sinkt hei letzterer (siehe Seit w aek
h ö f e r's Tabellen) nicht unter 10°'0 und beträgt meist 
15 bis 20, selbst :30°/0 ; bei Steinkohlen jedoch in der 
Regel 4 bis 6° 0 , bei Ostraucr Kohle sogar 2 bis -i.5°/ll 
und sinkt nur IJci Rossitzer Kohle selbst unter 1 °lo 
(meist 1 bis 20, 0 ) herab. Die oben erwähnte nordwest
böhmischc Steinkohle besitzt hingegen wieder den ab
norm hohen Procentsatz von 7 bis 12° '0 • Dem gegen
über ist der Gehalt an hygroskopischem Wasser bei 
Arsakohlc mit 2°/0 ganz auffallend gering, ja nach 
Hanke im Mittel l/1:3° 0 und nach einer 1871 im 
Laboratorium der k. k. geol. Heichsan11talt in Wien 11 ) 

ausgeführten Heizwcrthbestimmung 1,3°/0 für Stückkohle 
und 1,4°/0 für Förder- und Staubkohle. Da dies nun 
aber mit der Dichtigkeit der Kohle im umgekehrten 
Verhältnisse steht, so ergibt sich aueh hieraus, dass die 
Cosinalliitze eine bereits sehr weitgehende Verdichtung 
und daher auch Veränderung im Sinne der fortsclm·iten
dcn Metamorpho~e fossiler Brennstoffe crli tten haben 
milssen. 

Da ferner nach den l!ntersuchungen von Richters 1 ~) 
Hygroskopicität und das Sauerstoffabsorptionsvermiigen 
der Kohle einander parallel geben, so kann man anneh
men, dass die Aufnahme yon Sauerstoff in Folge der 
Flächenanziehung in unserem Falle eine nur sehr geringe 
und langsame s~in werde. Nun zeigt R i c b t er s aber 
weiter, dass die spontane Entzündbarkeit vieler Kohlen 
weniger ihrem Gehalte an Doppelschwefeleisen und 
dessen Zersetzung zugeschrieben werden könne , wenn 
dieser auch mitwirkt' sondern hauptsächlich von d.em 
Grade und der Lebhaftigkeit der Sauerstoffabsorption 
abhängig sei. Dem entsprechend finden wir auch that-

10) F. 111 u c k, Steinkohlen-Chemie, Bonn 1881, S. 128. 
") Jahrb., Bd. XXI, 1871, S. 5-!~. 
"') Dingler's polytechn. Journal, Bi!. 195, 1870, S. 315 u. fi'. 

und S. 449 u. ff. 
2 
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sächlich, dass von einer 'l'emperaturerhülrnng der Kohle 
in der Grube noch nie eine Spur bemerkt wurde und 
dass auch obertägige Halden nur bei sehr grossem 
Umfange sich erst erhitzen. Bis vor einigen Jahren 
waren Haldenbrände überhaupt völlig unbekannte Er
scheinungen. Erst die durch den sehr bedeutend gestie
genen Aufschwung des Werkes sich vergrüssernden 
i\:ohlenhalden haben seit etwa :1 .Jahren Selbstentzün
dung der Haldenrnrräthe im Gefolge gebaut. Wesent
liche Bec1ingung dazu war immer Feuchtigkeit, so c1ass 
c1araus geschlossen werden kann, dass auch der Schwefel
kies mechanisch und chemisch nicht unbeträchtlich dazu 
beigetragen haben mu:-;s. Auch Richters meint, dasi> 
eine Kohle mit viel Schwefelkies unc1 geringem Absorp
tionsrnrmiigen „unter dem Ein"1!sse der Feuchtigkeit 
sich rascher zersetzen, resp. sich leichter freiwillig ent
zünden werde, als im trockenen Zustande". ( a. a. 0., 
S. 4&6). Miiglichst trockene und dichte Schüttung, sowie 
Abhaltung des Luftzutrittes, insbesondere in Folge der 
in der Halde stehenbleibenden Joche der Sturzbrücken, 
können in dieser Richtung daher als Schutzmaassregeln 
dienen. 

Der Schwefelgehalt ist nach den Analysen ein 
abnorm hoher, etwa 8°/0 • Trotzdem kann er nicht in 
seiner Gesammtheit auf vorhandenen Schwefelkies zuriiek
gefiihrt werden , sondern er muss wohl noch in irgend 
einer anderen Form, etwa in organischer Verbindung, 
auftreten. Leider ist hierüber in der Kohlenchemie 
äusserst wenig bekannt. Bemerkenswcrth ist jedenfalls, 
dass auch das rnn Tschermak 1 '1) au:-; der Kohle von 
Carpano beschriebene Erdharz, 'I'rinkerit, ähnlich dem 
'I'asmanit, einen beträchtlichen Schwefelgehalt ( 4, 7°/0 ) 

aufweist. · Seit der damaligen Entdeckung dieses in die 
Gruppe der Hetinite gchiirigen Harzes ist jedoch unseres 
Wissens kein weiterer Fund mehr gemacht worden. Jeden
falls dürfte der Schwefelgehalt kein ursprünglicher sein. 

Kalilauge, sowie ein Gemisch von Kali- und Natron
lau"c wurden selb8t nach mehrmaligem Kochen, nur 

0 ' 

ganz leicht sepiabrann tingirt. Auch oxydirende Mittel 
erzielten meist nur geringe Reactionen. Die von Wies
n er H) kürzlich angegebene Lösung von Kaliumhichro
mat mit iiberschiissigcr Schwefelsäure hinterliess selbst 
nach 14tägiger Einwi~kung und öftercm Kochen noch 
zumei;it schwarzes kantiges Kohlenpulrer, das wie nor
male Kohle unter starker Aufblähuug Ycrbrannte. Naeh 
Wies n e r's Ausführungen werden die Braunkohlen
splitter, mit genannter Lösung behandelt, schon nach 
wenigen Stunden entfärbt und hinterlassen keinen schwar
zen yerbrennlichen Rückstand. „ Dadurch unterscheiden 

·sie 
1

sich auf das Aulfalligste vo11 de~ Steinkohlen, von 
welchen selbst nach monatelanger Einwirkung von Chrom
silure die Hauptmasse der eigentlichen kohligen Substanz 
alH schwarzer Yerbrennlicher Körper zurückbleibt." L"ntcr 
dem derart behandelten Pulver von Arsakohle zeigten 

13
) G. T scher 111 a k. Ueber den Trinkerit. Jahrh. 11. k. k. 

geol. R.-A., Bd. XX, 1870, S. 279. 
") J. Wi esner, Ueber d. mikrosk. Nachweis d. Kohle. 

Sitzber. k. Akad. d. Wiss. math.-nat. Cl., Ba.;101, 1892, S.15G u. ft". 

nur wenige Splitter eine braune, kantendurchscheinende 
Färbung, die weit überwiegende Mehrzahl war schwarz. 

Die meiste Einwirkung lieferte Kaliumchlorat in 
Substanz mit Salpetersäure bei nachfolgender Behand
hmg mit Ammoniak. Es bleiben da, nebst gröberem 
Rückstande, zarte Flocken zurück, die sich unter dem 
Mikroskop als subtile, gelbliche, pellucide, ansc~ein~nd 
structurlosc Häutchen und körnige Agglomerate, v1elle1cht 
Anhäufungen von Pollenkörnern, erweisen. 

Fasst man alle die angegebenen Umstände, physi
kalische und chemische Eigenschaften der Kohle von 
Carpano zusammen, so ergibt sich, dass sie sich i11 
ihrem Verhalten in mehrfacher Beziehung und bedeuten
dem l\faasse echten Steinkohlen nähert und sich hierin 
zumeist den mesozoischen St i p i t e 11 anschliesst. 16) 

Ihre Backfähigkeit ist eine sehr hervorragende; doch 
liegen V ercokungsversuche im Grossen neueren Datums 
nicht vor. Ueber ältere berichtet L o d in (a. a. 0. S. 252), 
die in S k o f 1 e bei Divacc~a, wo frilher auch ein gering
fügiges Werk auf Cosinakohle bestand, angestellt worden 
waren. Das Cokesausbringen beträgt nach verschiedenen 
Versuchen mit Arsakohle etwa 55 bis 60°/0 • Ein 
Haldenbrand lieferte vor etwa 2 Jahren eine griissere 
Quantität unbeabsichtigten Meilercokes, der grau , von 
st:ingliger Beschaffenheit und ziemlich fest war und 
bei den eigenen Schmiedefeuern verwendet wurde. Für 
Hochofenprocessc dilrfte er jedoch wahrscheinlich zu 
schwefol- und aschenreich sein. 

DieGewinnungsmethode ist ein den Localrnr
hältnissen angepasster Pfeilerabbau. Im „Kreideftötz'' ist 
er natitrlich nnregelmiissigster Art, regelmiissiger ist er 
in den „Ilangendftötzen". Der Ver hieb der 20 bis :.:10 111, 

nach örtlichen Verhältnissen auch mehr im Geviert messen
den Pfeiler erfolgt in schwebenden 6 bis 8 m breiten 
Strassen heimwärts oder der Abförderung zu, wobei die 
tauben Zwischenmittel zum theilweisen Versatz der zu
vörderst abgekohlten Strassen verwendet werden. In 
un(J'arischen Hunden wird auf einfachen Laufbrettern, 
de; geringen Einfallen entsprechend, die Kohle bis zur 
nächst tieferen , das Feld untertheilenden Streichstrecke 
:1bgeförde:-t, hier über 8turzb!ihnen in grosse, etwa 
O 7 bis O 8 t fassende H uncle gestilrzt, bis zur Grund
strecke cLeopoldi - Lauf) abgebremst und hier durch 
Pferdeförderung zu Tage geschafft. Dei· Holz,·erbrauch 
ist ein rnrhältnissmässig minimaler' da die s.trecken in 
unzersetztem Gebirge stets ohne Zimmerung stehen, 
oder doch nur die Zwischenmittel oder nachgerissenen 
tauben Sohl- und Firstenbänke zur Errichtung einfacher 
Trockenmauern verwendet werden, und da auch die Ab
haue in Fol(J'e des festen Daches nur wenig, stellen
weise gar kein Holz erfordern. Durch di(l als theil
weiser Versatz pfeilerartig in den abgehohlten IDl.umen 
aufgeschlichteten Berge steht der alte Mann oft Jahr
zehnte lang offen. Die Wetterlösung ist eine natilrliche, 
unterstützt von den zahlreichen Kluften und Höhlen des 

")Siehe Gümbel, a. a. 0., S.156 u. ft". 
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Karstkalkes, dessgleichen die Wasserlösung ; nur aus 
dem unter der Sohle des .l!'örderstollens (Clemens-Stollen, 
+ 48 m) und z. Th. III. Hauptlaufes und Alfonso
Rtollens ( + 7 m) bis 50 m unter das Meeresniveau 
reichenden Tiefbaue muss sie selbstredend maschinell 
geschehen. Eine Folge der genannten zahlreichen Klüfte 
ist es jedenfalls auch , dass böse Wetter, überhaupt 
Grubengase bisher auch nieht in der geringsten Spur 
sich noch gezeigt haben. 

Die Aufbereitung der Kohle erfolgt bloss auf 
trockenem Wege und ergibt sich ein Stückkohlenfall 
von circa 37°/0 • Zum Zwecke der Zugntebringung der 
:-:tanbkohle wird seit einigen Jahren in der Fabrik zu 

St a 11 i e, dem alten Hafen, sehr schwunghaft die Er
zeugung von Bri•111ettes betrieben, welche in zwei Pressen 
mit verticalen Pressscheiben unter Anwendung von Pech 
als Bindemittel erfolgt. il-o wurden im .Jahre 1891 laut 
statistischem Jahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums 
173 518 'l erzeugt, wovon 8100 '/ nach Dalmatien, 
38 630 q nach Triest, 61 950 q nach Fiume und 58 405 '/ 
nach Italien Yerschifft wurden. 

Die Arbeiterzahl betrug im genannten Jahre lllHJ 
Mann; die Gesammtproduction an Kohle 821l 820 r;, 
wovoh wieder in Istrien !l356 '/, in Trie8t ~l :rno 'h 
Dalmatien .1420 rz, in Fiume 205 610 q und in Italien 
506 030 q zu Markt gebracht wurden. 

Statistik der ollerschlesisclien Berg- und Hüttenwerke fiir claH .Jahr 1892. 
(Schluss von Seite 272.) 

VII. Frischhüttenbetrieb. 
Auf zwei Werken waren 12 (8) Arbeiter beschiif

tigt mit einem Jahrcslohne rnn 500 J\f pro Kopf. Pro
ducirt wurden 3Hl (27il) t, der Absatz betrug 285 
(262]t mit einem Goldwerth von 50 ll57 (-13 651) M. 

VIII. Zinkhüttenbetrieb. 
a) Rohzink. 

In 23 Zinkhiitten mit 504 Mutfelöfen und 17 %0 
Muffeln waren 5420 (5177) miinnliche, 174R (1906) 
weibliche, in Summa 7168 (7083) Arbeiter beschäftigt. 
Der Gesammtlohnsbetrag bezifferte sich auf 4 !l31 537 
(•1 808 166) M und stellte sich der Durchi-;chnittslohn 
eines männÜchen Arbeiters über Hi .Jahren auf 8:~2,1 !l 
(841,18), eines männlichen Arheiters unter UiJahren auf 
287,77 (270,94) M, der eines weiblichem Arbeiters auf 
:H5,94 (302,40) M. Verbraucht wurden in Hütten 561187 
(568 246)t Rohmaterial, 1 018 5\:11 (978 813)t Kohle 
und 31 960 (30 726) t feuerfestes MateJ.1ial. Erzeugt 
wurden 34 588 357 (39 178 -l79) t Rohzink, 11 400 
(10 067) t Cadmium, 135 3-18 (57\:1 ß54)t Blei. Die Hoh
zinkproduction stieg um 0,8° 0 , dagegen sank der Absatz 
um ;),4° o von 89 334 t auf 86 246 t. Die Geschiiftslage 
war im ersten Semester keine ungünstige : im zweiten 
Semester mussten die Preise mangelnden Bedarfes und 
daraus folgender Anhäufung von Vorräthen halber reducirt 
werden. 

b) Ziukweissfabrikation. 

Die Jt'abrik in Antonienhütte producirtc mit 14 Oefen, 
mit 14 Muffeln, 26 Arbeitern im Jahresverdienste von 
10 176 M, 755 (883)t Zinkweiss, 21 (23)t Zinkgrau, 
8 t Blei und 119 t Rilckstände in einem Geldwerthe von 
324 325 (439 504) M. Durch Concurrenz der belgischen 
und rheinischen Werke ist auch hier ein st&rker Rück
gang im Preise zu verzeichnen , so dass eine völlige 
Einstellung des Betriebes nur eine Jt'rage der Zeit ist. 

c) Zinkblechfabrikation. 
Es waren 6 Werke mit 7 4 Schmelz-, 4 Wärmöfen, 

8 einfache, 11 Doppelwalzenstrassen und 11 Scheeren 
im Betrieb; beschäftigt waren 637 (649) männliche, 12 
(14) weibliche, in Summa 649 (663) Arbeiter mit einem 

Jahresverdienst von 458 926 (4\:13 ilUlJ M. l'roducirt 
wurden 33 266 (37 66~l)t Zinkbleche, 753 (821)t Blei 
im Gesammtwcrthe rnn 13 578 534 (17 211 765) M: 
der Durchschnitt,.;wcrth pro 1 t Zinkblech stellte sich auf 
-!02,18 (J50,4 7) M. Diese Ziffern zeigen, dass auch 
dieser Geschäftszweig sehr ungiinstig arbeitete und in 
Production und Preis beträchtlich zurückging. 

IX. Blei- und Silberhüttenbetrieb. 
Von 2 Werken mit \) (141 Sehachtschmelz-, 14 

(15) Flamm-, 9 (9) IW8t-, 4 ( 4) Treib-, 5 (2) Silhcrfeinbrenn
öfen wurden von 642 ((i75) Arbeitern mit einem Jahres
verdienst von -U!l472 (47tlO!l!l)J\f 18:1-tG (1842!l)t 
Blei, 2269 (l!l761t nliitte, 7!1ti3 (7441)lc.1; Rilber im 
Werthe von :~ 525 li92 (4 1115 14H) J\f producirt. Der 
Durchschnittswerth pro 1 t Blei und Glätte betrug 
197,03 (229,21) M, pro 1 kg Silber 119,15 (137,2!l) M. 
Es ist 8onach die Production von Blei und Glätte um 
1 %, die von Silber um 7°.'0 gestiegen, dagegen sank 
der l'roductionswerth um 12, 1°, 0 und der Dnrchschnitts
werth um 14, io 0 für Blei und Glätte und um 2,6°, 0 

für Silber. Die Bleipreise sanken unaufhörlich und der 
hiedurch herbeigeführte No t h ~ t an d der ö s t er
r e i chi s c h e n B 1 e i i n d u s tri e hatte die I! ü n s t i g e 
Folge, dass ein grösserer Theil der oberschlesischen 
Bleiproduction, statt gezwungen zu sein, den Londoner 
Markt aufzunehmen, in nächster Nachbarschaft einen 
bequemen Absatz fand. 

X. Cokes- und Cinderfa.brikation. 
Bei 15 in Betrieb gest&ndenen Cokesöfen waren 

folgende Systeme in Anwendung: Appolt <3), Collin (2), 
Dulait ( 1), liegende Dnrchstopöfen ( 1 ), Essenöfen (1 ), 
Fritsch (1), Gobiet (1), Kupolöfen (2J, Dr. Otto (4), 
Schaumburger Oefen (1), Siemens - Regenerator (1), 
Wintzek (1). Beschäftigt waren 2189 (2554) mllnnliche, 
1266 (1454) weibliche, in Summe 3455 (40S8) Arbeiter 
mit einem Jahresverdienst Yon 1 921 609 (2 052 978) M. 
Producirt wurden 850 811 (902 202) t Stückcokes, 
89 452 (86 455) t Kleincokes, 63 629 (84 298) t 
Cinder mit einem Steinkohlenverbrauche von 1 498 948 
(1 604 705)t, daher derselbe um 6,6°_ 0 gesunken. Die 

4• 
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l'ro<luction sank um G,3° 1

0 und da der Gesammtwcrth 
derselben!) !151 SlG (10 16fi H2) ]\[ betrug, so ist der
selbe um 2, l 0 :·0 gefallen. Die Lage des Cokllsmarktlls 
war in Folge der ung·iinstigcn \' erhiiltnisse der Eisen
indmitrie eine sehr µ;cdrüekte, die Preise sanken conti
nuirlich untl nur ein starker Export nach Hussland 
verhinderte ein noch unµ;iin:;tigercs Hesultat. 

XI. Schwefelsäurefabrikation. 

lagll w:tr in Folge grösseren Bedarfes zur Herstellung 
von schwef'els1turem Ammoniak eine nicht ungiinstige, die 
Preise jedoch haben sich um ein Geringes abgeschwächt. 

XII. Fabrikation schwefeliger Säure. 
J)ie Production crfolp;te in 2 Fabriken mit 32 Höst

öl'en; beschäftigt waren 109 Arbeiter mit einem J1thres
rnrdicnste von 131 104 (1:34 724) M; verbraucht wurden 
311 422 (3H 101) t rohe Blende, producirt wurden 1550 

An lletriebseinrichtung·cn waren :w l{östöfon mit ( lf>89) t und abgesetzt 14!);3 (Ui36) t. Der Productious-
87 Kilns, sowie 10 Kammern mit einem Gesarnmtinhalte werth beträgt 70 083 (78 821) M. In Folge schlechter 
Hin ·I 8 600 m:i rnrhanden. Arbeiter waren -1 !)7 ( 515) Gesehilftseonjunctur der Celluloscfabriken war auch für 
hescliiil'iiµ;t. mit einem .Jahresverdienste von .JGO 5-.11 dieses Produet das Geschäft ein ungünstiges. 
(.J4;, 5ti:i) M. l'rod11cirt wurden lO fll2 (12 177\t G0°ige, Das Gesammtbild der ungünstigen Geschäftsllrgeh-
DM>l (7~)0~) t liO"iµ;e, :J:rno (•i6'18) t G6°ig-e Siiure mit nisse der ober;;chlesischen Montanindustrie ergibt sich 
einem Wcrthc rnn 7 lil :170 (74fi 520) l\L Die Geschäfts- aus nachstehenden Ziffern: 

<:esammtprouuction in 1 Gcsa111111twerth in Mark Arbeiterzahl Arheiterlöhue in Mark 
:-;tei11kohlcn- uni! Erz:;rubcn ... 17 7ü8 791 (19 078 85U) 10'3578 !122 (118 670 :i2!i) 70 230 ( (i!J 51fü) 48 409 888 (4U 142 387) 
lfür.n- untl Stahlinunstrie . . . . !JR:i .J88 ( l 03,-; J12) 82 54ti UUO ( ;j;J li48 67li) 20 !i2:1 ( 22 7U7) 15 (i27 -140 (lll 20(i 7:10) 
Zink-, lll1•i- n11tl SilhPrfahrikation [.j;i 8()(i ( H9 7:2!"i) 5;j ü48 67ti ( li2 717 O!lO) 8 48:) ( 8 448) 5 850 651 { :) 'i71 lil6) 
('okes- n111J Cintlcrfalirikation . l 05U ti74 ( l ll8 il6U) 1l 21i0 lti9 ( 11 l!H 8:-17) 3 -155 ( 4 088) l 92 l ßU9 ( :2 O:i:2 U78) 
Fahrikation VOii so,) und so., . . 27 213 ( 28 ;\L()) 78:185'1 ( 82:-i 'l4l) 686 ( 622) 581 li45 ( 580 ]87) 
< iesammtprorluctiou . . . . . . . 19 !l8ti 972 (21 41'I 611) :2=">6 818 5:20 (285 9U!J 121) 103 3U9 {105 :-151) 72 391 233 (73 77:1 !J2HJ 

Es hat sich sonach das l~uantum der Gesammt- eines miinnliehen Arbeiters ilber 16 .Jahre im Jahre 18!)2 
production um ti,8°/0 , der Ucsamrntwcrth 11111 10::.?°lo, von 78!1,:Jti auf 7ti7,21, der eines männlichlln Arbeiters 
dill ,\rhcitcrzahl um l,8° 0 , die Arhcitsliihnc um unter 1 (i .Jahren von 2GO,:H auf 245,30 und der des 
1,8°/0 v c r min cl er t, und sank der Durchschnittslohn weiblichen Arbeiters von 25:1, 72 auf 248,89 M. 

-o-

Jlil' UrnhPI1Yl'111ilator ·.\Blage auf dl'm Salzwerk!' Hdlhron11. 
Das ~tcinsalzherg·werk II c i 1 h r o n n l1esitzt einen 

:-;ehacht von !l 'lll 1 lurchmesser mit einer \Y ctteralitheihmg 
fiir die :u1sziehcnden Wetter. Die letztere hat rund 
·I m~ Q111Jrselmitt nml ist durch eine doppelte Bretter
wand von clen iibrigen Schaehtabtheilnngcn getrennt. 
Vor eiern Ein hau des V cntilators erfolgte die Ventilirung 
der Grube durch Erwiirmunµ; des awiziehcndcn Wetter
stromes an den in der Wetterabtheilung eingebauten 
])ampfrohrleitungen einllr auf der 207 m-Sohle stehenden 
W:1sserlmltungsrnaschine. An feuehten Sommertagen musste 
die Esse der Dampfkesselanlage aushelfen. Durch eine 
anderweitige Mithenützung cler Esse konnte letztere zur 
V cntilation der Grube weiter nicht mehr beitragen. Auch 
wurde die Erwiirmung der ausziehenden \Vetter durch 
den Einbau eines Condensators an der Wasserhaltungs
maschine und durch bessere Einhüllung der Dampfzu
leitungsrohre so weit herabgesetzt: dass die natürliche 
Ventilirung der Grube nur im Winter ausreichend war 
und für die übrige .T:1hreszcit ein Ventilator mitbenützt 
werden musste. Der Ventilator hat neben der Yentilirung 
der Grube gleichzeitig noch die besondere Aufgabe zu 
erfüllen, einen Theil der ausgeblasenen warmen Gruben
wetter den Kesselfeuerungen zuzuführen, wie dies früher 
hei der natürlichen Ventilation ebenfalls geschah, und 
im Bedarfsfalle den Kesselunterwind zu verstiirkeu. Zu 
diesem Zwecke ist an das Schacht-Wettertrum ein hori
zontaler, nahe unter der Erde geführter W ctforcanal 
angeschlossen, welcher durch eine Abzwcig·1111g mit eiern 

Asehcneanalc der Kesselanlage verbunden ist. Der Venti
lator wurde vor die genannte Abzweigung in den Wetter
canal eing·ehaut 1 so dass ein Theil der von demselben 
ausgeblasenen Luft in den Aschencanal der Kesselanlage 
gelangen kann. Aus dem letzteren wird die Luft theils 
zu dlln Kesselfeuerungen gefiihrt1 theils in's Freie heraus
gelassen. Sowohl in dem Wettereanal, als auch in der 
Abzweigung sind Drehklappen angebracht, und man 
kann die ausgohlasoncn \Vetter nach der einen oder 
nach der anderen Hiehtnnµ; führen, und wenn nöthig 
den Unterwind bei den Kesselfeuerungen verstärken. 

Der von der Firma P e l z er gelieferte Ventilator 
hat 1 GOO mrn Durchmesser und ist im Hintertheile mit 
12 radial stehenden Flilgeln versehen. Der in den Saug
hals hin1Jinragende Vordertheil desselben, welcher die 
Wirkung eines Schraubenventilators abgeben soll, hat eben
falls 12 Flügel, welche mit einem dieselben einschliessenden 
Bleehcylinder vernietet sind. Der Bleehcylinder dreht sich 
in der Einmauerung mit einem Spielraume von 10 mm. 
Der Ventilator hat kein Gehäuse und auch keinen 
eigentlichen Diffusor und blast die Luft direct ans. 
Rückwärts ist in der Einmauerung ein Hohlconus ge
bildet, welcher den frei herausragenden '!'heil des Venti
lators auf circa ~/3 seiner Breite umgibt. Das Flilgelrad 
ist auf einer langen , beiderseits gelagerten Achse auf
gezogen und kann ans der Saugöffnung ganz heraus
gerückt werden, so da~s bei ausrefohendern natllrliehen 
\V etterz11ge die Grubenwetter ungehindert den Wetter-
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canal passiren können. Der Antrieb des Ventilators er
folgt von der Haupttransmission der nahe liegenden 
Steinsalzmühlen, durch ein 30 mm. starkes, getheertes 
Manila - Hanfseil, welches über Führungsscheiben zu der 
im Saugraume angebrachten Antriebsscheibe des Venti
lators geleitet ist. 

Mit diesem Ventilator wurden mehrere Versuche 
zur Feststellung des manometrischen und des mechani
schen Wirkungsgrades ausgeführt, welche in der Zeitschr. 
d. Ver. deut. Ing., l. Jg., ausführlich beschrieben sind. 
Hienach wurde bei der minutl. Umdrehungszahl n des 
Flügelrades die Differenz der effectiven Manometerhöhen 
hinter und vor dem Ventilator (h) und die in der Sec. 
gelieferte Luftmenge m wie folgt gefunden : 

n = 184 206 228 249 270 
h = 19,1 23,4 28,6 34,9 40,8 mm. (W-S) 

m = 16,0 17,0 18,2 19,2 20,5 m3 
Der manometrische Wirkungsgrad hat sich im Durch
schnitte mit 0,63, der mechanische (als Vorhältniss der 
Nutzleistung des Ventilators zu dem durch Indicirung 
der Kraftmaschine bestimmten Arbeitsaufwande) mit 0,53 
ergeben. 

l\Iit Rücksicht auf die einfache Anordnung des 
Ventilators erscheint dieses Ergebniss anssergewöhn lieh 
günstig. Hiebei ist aber zu bemerken, dass 

1. während der Versuche die natürliche Wirkung 
der Grube eine recht bedeutende war (an dem Ver
suchstage wurden folgende Temperatµren beobachtet: 
über Tag circa·- 2,5°; am Füllorte der 207 m-Sohle 
+ 6°, am Wettergesenk der 192 m-Sohle + 16,5° und 
im Wettercanal + 13,5°) und dass 

2. bei den manometrischen Bestimmungen die 
Mündungen der zu der Messstelle führenden Rohr
leitungen in der allernächsten Nähe des Ventilators, 
wo die stärkste Luftwirbelung stattfindet, untergebracht 
wurden. 

Diese beiden Umstände lassen die Nutzleistung 
des Ventilators merklich günstiger erscheinen, als sie 
wirklich ist. 

Bei der einfachen Construction des Ventilators und 
eben so einfachem Einbau haben sich in dem vor
liegenden Falle die Anlagekosten sehr gering ergeben. 
Sie betragen im Ganzen nur 2400 M. K. 

Bleiberger Bergwerks-Union. 
In dem Geschäftsberichte, welcher in der am 10. Mai d. J. 

in Klagenfurt abgehaltenen XXV. Generalversammlung dieser 
Gesellschaft zur Verlesung gelangte, wird eingangs bemerkt, dass 
im Jahre 1892 der Geschäftsgang ein regelmässiger war, sich 
jedoch in Folge des fortgesetzten Preisräckgangcs des Blei
metalles, der Bleiwaaren und Oxyde, sowie durch das dringende 
Angebot fremden Erzeugnisses am heimischen Markte zu einem 
schwierigen und wenig lohnenden gestaltete. Der Preisverlust des 
Bleies habe im letzten Jahre f 1. 7. 6, in den zwei letzten 
Jahren zusammen f 2. 17. ti pro Ton, das ist fi 3,50 pro J.,g be
tragen. Der Absatz der Gesellschaft an Blei sei jenem im Vor
jahre gleich geblieben, an eigenen Fabrikaten aber warden fast 
800q weniger verkauft. Das~ trotzdem die Facturensumme nur 
um rund fl 14 000 gegen jene des Vorjahres zuräckstehe, sei 
hauptsächlich dem abermals , und zwar um 13 500 q gestiegenen 
Absatze an Zinkerzen. in geringerem Maasse dem erhöhten Ver
kaufe von Bleiweiss, Zinkweiss und Metallgrau zu danken. 

Aus dem Betriebsberichte seien nachstehend die wichtigsten 
Angaben hervorgehoben. 

I. Bleiberger Bergbaurevier. Die Bleierzeugung im 
Jahre 1892 betrug 29 840,48 q (- 3636,04 q), die Erzeugung an 
Bleischlich 43 026 q (- 5978 q). - An Zinkerzen warden , um 
die gänstigll Marktlage auszunützen, 33 895 q ( + 9191 q) aufge
bracht. - Die weichenden Bleipreise liessen eine Zurückhaltung 
in der Bleierzgewinnung gerathen erscheinen. - An Metallgrau 
warden 710 q (+ 25 q) erzeugt. 

An der Blei.schlich - Erzeugung war Bleiberg mit 74%, 
Kreuth mit 26% betheiligt , so dass durch dill Production der 
Graben Friedrich· Romnald und Rudolfschacht und durch die 
zunehmende Ergiebigkeit der Grube Stefanie sich das Procent
verhältniss zu Gunsten des äussern Bleiberg verschoben bat. 

Die Uebersicht der Bleischlich-Erzeugnng des abgelaufenen 
Jahrzehntes gibt die nachstehende Tabelle: 

Jahr B 1 e i b er g Kreuth Summa 
Mtr.-Ctr. .Mtr.-Ctr. Mtr.-Ctr. 

1882. 
1883. 
1884. 
1885. 
1886. 
1887 . 
1888. 

. 27 890 25 470 53 360 

. 31 260 23 570 54 830 

. 32 060 23160 55 220 

. 29 310 21 750 51 060 

. 30 790 21 980 52 770 

. 32180 14 560 46 740 

. 32 090 16 140 48 230 

Jahr Bleiberg Kreuth Summa 
M.tr.-Ctr. .Mtr.-Ctr. Mtr.·Ctr. 

1889. . 32 050 17 250 49 300 
1890. . 29 950 16 840 46 790 
1891 . . 31360 17 640 49000 
1892. . 31830 11190 43 U20 
An bemerkenswerthen Leistungen beim Bergbaubetriebe sind 

zu erwähnen: 1. Einbau und Inbetriebsetzung der elektrischen 
Förderbahn am Erbstollenhorizont vum Rudolf-Schachte zu Fried
rich Romuald 2170 111. 2. Erschürfung eines Erzzuges bei Sanct 
Peter am Sonnblick. 3. Erschürfung des Erzzuges am obern 
Schieferbau. 4. Erquerung eines widersinnischen Ganglls in 
Stefanie in edlen Erzen. 5. Unterfabrung des ertränkten fünften 
Ramserlaufes durch Vortrieb des siebenten Laufes um 81 m. 

Der Aufbereitung wurden 658 973 q unterzogen und hieraus 
42 929,7 q Bleischlich, 97.1 q Gelbbleischlich, 33 895,ti q Zinkerze, 
710,6 q Metallgrau , Summa 77 633 q nutzbare Producte erzeugt, 
und zwar 6,6% Bleischlich und 5,2"/o Zinkerze, von der ganzen Be
stärzung. Die trockene und nasse Scheidung hatte aus den Roherzen 
32 860,88 q Stuferze und Schlich; 14 936,07 q Mittelerz, 77777,35 q 
Pocherz, 9268,09 q Schlämme , 10 353,28 q Zinkerze , 710,56 q 
Metallgrau, zusammen 145 906,23 q separiri uud wurden dem
nach 77,8% als taub über die Halde gestürzt.. 

Die zunehmende Schwierigkeit der Beschaffung vegetabili
schen Brennst.olfes, die hohen Frachten für Mineralkohle und die 
Beschwerden der Grundbesitzer äber Schäden durch die Rauch
gase der Amerikaner-Oefen zwangen, darauf Bedacht zu nehmen, 
die Schmelzung aus dem hochgelegenen Bleiberger Thale zu ent
fernen und an eine Eisenbahnstation zu verlegen. Es wurde 
nunmehr der Bau belgischer Flammöfen, combinirt mit dem Pilz
sehen Schlachtofen in Gailitz, beschlossen nnd begonnen. Im 
letzten Quartal des Jahres fing der Schmelzofenbetrieb in dem 
neu errichteten Werke an und wurden successive die veralteten 
Bleiberger Oefen ansser Betrieb gesetzt. Da die Neuanlage noch 
nicht vollendet ist, so können verlässliche Betriebsresultate noch 
nicht geliefert werden. 

II. B 1 e i b er g werk Mies. Die Gesammterzeugung des 
Werkes (von welchem sieben Achtel im Besitze der Bleiberger 
Bergwerks-Union sind) betrug an Blei 7921,424 q (- 276,76 q), 
an Galmei 751,8 q (- 71,5 q), an Bleischlich 13477,7 q 
(- 492,36 q), an Gelbbleierz 16,99 q (- 16,99 q}. 

3 
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Durch die vorzäglicbe Entfaltung der im vorjährigen Berichte 
erwähnten Anbrüche der Grube Helena , welche 29,6procentiges 
Hauwerk lieferte, hat in der Bedeutung der dortigen Gruben für 
den gesammten Bergbauerfolg eine auffallende Verschiebung statt
gefunden. 

Der Grubenaufbereitung wurden 197 990q Hauwerk zuge· 
stürzt und daraus 5213,73q Stuferze, 5091,26q Schlich, 
447:-:J.20 q :Mittelerze, 8664,9~ q Pocherze, 3635,30 q Schlämme, 
75, 18 g Galmei gewonnen, woraus am allerdeutlichsten die quali
tative Verbesserung der Erze hervorgeht. 

2816,UO q Schlich wurden auf Flammöfen, 8496,11 q Schlich 
auf dem Amerikaner - Ofen verschmolzen und 6821,491 q Blei 
auf Flammöfen, 1099,933 q Blei auf dem Herdofen, ersteres mit 
10,9°/0 , das letztere mit 8,1 % Verlust auf den Metercentner Blei 
gerechnet, aufgehracht. 

III. Windisch-Bleiberg. Es wurden 692,4m auf Hoff
nung und Ausrichtung ausgefahren und 14 940 q hältiges Hau
werk erzeugt, von welchem 1075,98 q Bleischlich durch die Auf
bereitung aufgebracht wurden. Zur Verschmelzung gelangten 
1092 q Schlich, welche 679,836 q Blei ergaben. 

In diesem Jahre wurde der Katharina- Stollen auf llOOm 
fertig gebracht und damit die Unterfahrnng der Grubla-Erzzüge 
erreicht. Aus dem Angeführten ist zu ersehen, dass Windisch
Bleiberg noch als Schurfban anzusehen ist. 

IV. Ri~chherg, Seealpe, Itudnikalpe standen 
ausser Betrieb. 

V. Fon de für gemeinnützige Zwecke. l. DieBlei
bergor Knappenbruderlade ergibt pro Ende 1892 beim Stande 
von fl 99 4!J5,04 einen Zuwachs von fl 15 097,29. 

2. Reservefonde für Mitglieder ehemals gewerkschaftlicher 
Bruderladen: R. Holenia'sche Brnderladreserve fi 7177,87, J. B. 
Egger'sche Bruderlailreserve fl 2881,41, Josef Kasein Bruderlad
reserve fl 1450,31, Spitznöckl Bruderladreserve fl 3369,60, Summa 
fi 14 879.19 (- II 28,71). 

3. Die Bruderlade Mies betrug Ende 1892 II. 35 125,92 
+ fl 9050,14). 

4. Bruderlade Unter-Petzen betrug mit Jahresschluss fl 2253,24 
(+ fl 142,11). Seit 1- Jänner 1893 sind beide sub 3 und 4 an
geführten Bruderladen vereinigt. 

5. a) Brnderlade Windisch- Bleiberg: Der Vermögensstand 
Ende 1892 betrug fl 6610,36 ( + fl 947,97); b) vom 1. Jänner 
1892 an wurde dem neuen Bruderladegesetze entsprechend die 
Krankencasse von der Provisions -(Altersversorgnngs·) Casse ge
trennt und die Einzahlungen des Werkes und der Arbeiter an 

Notizen. 
Verwendung von Hochofenschlacken als Fnrbma

terial. Nach einem Vortrage in einer Versammlung des Vereins 
amerikanischer Bergingenieure haben diese Schlacken bereits mit 
Erfolg als Farbcnmaterial Verwendung gefunden. Sie werden mit 
Hilfe geeigneter Maschinen zermahlen und dann zum allerfeinsten 
Pulver verarbeitet. Von Puddelschlackeu und Cinders ergaben 
letztere die besten Resultate und es bilden beide Arten eine gute 
Farbcnbasis. Wenn das Schlackenpnlver mit Leinöl vermischt und 
gemahlen wird, nimmt es eine d nnkelolivengrüne Farbe an und 
ist so uentral im Ton, dass ein Zusatz von 3-15 °/0 färbender 
Substanz es in leuchtendes Blau, Gelb oder in ein glänzendes Schwarz 
verwandeln kann. Etwa 40 °1 0 der Schlacken lassen sich auf diese 
Weise direct nutzbar machen, die restirenden 60 °; 0 werden auf 
einen Feinheitsgrad von 225 Maschen gemahlen und finden dann 
Verwendung zur Hervorbringung verschiedener Nuancen von 
Dunkelroth. Schlackenfarben yerdienen wegen ihrer Dauer
haftigkeit, Deckkraft und ihres Widerstandes gegen chemische 
Einflüsse Beachtung. Die Farben sind billig und ebenmässig 
in Feinheit und Composition. (Malerzeitung; durch B.- u. 
H.-Ztg. 1893, S. 142.) N. 

Entzinnen von Welssblech, Die zu entzinnenden Eisen
und Stahlgegenstände werden in einer Heizkammer unter Luft
abschluss bis zur Rotbgluth erhitzt, wodurch die Adhäsion 
zwischen dem Zinn und dem Grundmetall aufgehoben und eine 

diese geleistet. E~ hat sich hiedurch ein kleiner Reservefond im 
Betrage von fl 655,45 angesammelt. 

6. Kranken- und Pensions· Verein der Beamten der Blei
berger Bergwerks - Union betrug Ende 1892 fl 45 051,32 
( + 11. 1888.52). 

7. Der Bleiberger Bergrevier - Fond betrug Ende 1892 
fl 113 090,79 ( + fi 112 294,69). 

VI. Fa b r i k e n. In den Fabriken der Gesellschaft zu Sanct 
Martin (Bleche, Röhren , Folien, Plomben und Pressgeschosse), 
Federeun (au~ser Betrieb; Schrot) , Obere Vellach (Glätte und 
Minium) und Gailitz (Glätte und Schrot) wnrden erzeugt: 

Compressions- und Blei- 1892 
gusswaaren . 4807,33 q + 370,32 q 

Schrote. 5533,95" -1176,40" 
Bleioxyde . 12 032,00" + 668,50" 

Summe . . . 22 37il,28 q - 137,58 q 
Da alle technischen Einrichtungen in den Vorjahren voll

kommen hergestellt wurden, war nur zur Einrichtung neuer 
Geschoss-Caliber nach Angaben der k. k. Fachschule für Gewehr
industrie in Ferlach Anlass. 

Die Gesammterzeugung der Bleiberger Bergwerks - Union 
betrug: 

Blei 38441,704q (- 2494,497 q), 
Bleierzschlich und Stuferze 57 579,6q (- 5537,l q), 
Zinkerze 34647 q (+ 9819 q), 
Metallgrau 710 q ( + 25 q). 

Verkauft wurden: 
Block und Formblei 23 163,90 q (- 73,82 q), 
Glätte 5385,00 q (- 188,50 q), 
Minium 4922,66 q (468,5!J q), 
Sc1;1rot, Posten, Zimmergewehrkugeln 6150,85 q (- 504,35 q), 
Spitzkugeln 78,34 q ( + 9,06 g ), 
Bleibleche und Folien 2576,32q (+ 596,11 q), 
Bleiröhren und Draht 1640,03 q (- ~24,63 q), 
Bleiplomben 108,53 q ( + 41,98 q), 
Bleiweiss 1693,91 q ( + 244,54q), 
Blende und Galmei 3ü 206,99 q ( + 13 5fül,29 q), 
Metallgrau, Eisenminium 674,43 q ( + 102,63 q), 
Zinkweiss, Zinkstaub 520,55 q ( + 104,55 q), 
Gelbbleierz, Oxyd 161,92q (- 47,40q), 
Summe 83 283 ,43 q ( + 13 220,87 q). 

Der Gewinn- und Verlustconto ergibt einen Gewinn VOh 

fl 121344,27, von welchem eine 50foige Dividende mit fi 80 000 
zu vertheikn und der Rest von fl 41344,27 auf neue Rechnung 
vorzutragen beschlossen wurde. E. 

vollkommene Trennung ohne Anwendung mechanischer Mittel 
erreicht wird. (D. R. P. 66 350 v. 13. Mai 1891, William Lorenzo 
Brockway, New-York City.) Wenn die Trennung von Zinn und 
Eisen auf diese Weise wirklich möglich sein sollte, dürfte das 
Verfahren wegen seiner Einfachheit eine Zukunft haben. (Chem.
Ztg., 1893, S. 285.) 

Ueber Magnetislrung von Eisenbahnschienen. Auf der 
Strecke von Bordeaux nach Cette, wo das linksseitige Geleise für 
die von Cette kommenden, das rechtRseitige aber für die von 
Bordeaux kommenden Zöge bestimmt ist, sei eine Strecke in's 
Auge gefasst, die senkrecht auf dem magnetischen Meridian -
somit direct von Os(nach West geht. Wird eine Taschenhoussole 
auf eine Verbindungsstelle der Schiene des linken Stranges ge
stellt, so richtet sich der Nordpol gegen Cette. Wird aber dieselbe 
Bonssole auf das rechtsseitige Geleise (äber eine Verbindungs
stelle) gesetzt, so zeigt der Nordpol nach Bordeaux. Die Ver
bindungsstelle bat eine Fuge von 2 bis 10 mm; wenn die Zöge 
passiren, so wird an dieser Stelle ein sehr starker Stoss erzeugt 
und an dieser Stossstelle ensteht ein Sädpol. Die Schienen be
stehen auf dieser Bahn ans Stahl und es liegt in diesem Falle 
die interessante Erscheinung der Magnetisirung durch Stoss oder 
Erschätterung vor. Für den Bahnbetrieb därfte dieselbe nicht 
ohne Bedeutung sein. (Zeitschr. f. Elektrotechn., 1893, S. 215.) 

N. 
Drahtglasschutzhillsen fllr Wasserstandsgläser. Ver

suche, welche mit diesen von R. Schwartzkopf, Berlin N., in 
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den Handel gebrachten Gläsern vor einer grösseren Anzahl von 
Ober-Ingenieuren preussischer Dampfkessel-Ueberwachnngsvereine 
angestellt worden sind, haben ergeben, dass die genannten Schutz
hülsen selbst bei einer Dampfspannung von 30 at beim absicht
lichen Zerschlagen der Wasserstandsgläser vollkommen unverletzt 
blieben und dass von derartigen Hülsen, denen vor dem Yersuche 
absichtlich Sprünge beigebracht waren, bei dieser Spannung 
Stücke nicht fortgeschleudert wurden. Die Erkennung des Wasser
etandes im Glase wird durch diese Schutzvorrichtung nicht er
schwert. (Thonind.-Ztg. 1893, 17, 74; Chem.-Ztg., 18!l3, Rep. 35.) 

Billige Wärmeschutzmnsse. Einern Stärkekleister, be
stehend au8 einer Lösung von 4 Theilen Stärke und 100 Theilen 
Wasser, werden solange Sägespäne zugesetzr, bis ein ziemlich 
steifer Teig entsteht, welcher auf die zu isolirenden Metalltheile 
aufgetragen wird ; ist die Masse getrocknet, so kann man der 
Umhüllung einen Anstrich von Stcinkohlentbeeröl (Carbolineum) 
geben, um damit die Holzbestandtheile zu isoliren. Eine 25 111111 

starke Schicht wird den Anforderungen in den meisten Fällen 
genügen. (Monteur; durch B.- u. H.-Ztg. 1898, S. 143.) N. 

nie Verßllchtigung des Goldes, von T. K. Rose. Als 
Hauptpunkte ergaben sich: 1. Eine Zunahme im Goldverluste 
findet statt, wenn die Temperatur hoch ist; reines Gold verliert 
bei 1245° viermal Eoviel als bei 1090°. 2. Eine grosse Menge 
Gold verflüchtigt sich in einer hauptsächlich aus Kohlenoxyd 
bestehenden Atmosphäre, während im Kohlengas nnr eine geringe 
~lenge verloren geht. 3. Ein verhältnissmässig kleiner Betrag an 
Gold wird durch die flüchtigeren Metalle fortgführt; Metalle, 
welche leicht flüchtig sind , s<·heinen selbst bei den höchst er
reichten Temperaturen nicht vollständig abgetrieben zu werden. 
4. Viel Gold geht bei Legirungen verloren, welche in der 
Kapelle einen flachen Regulus bilden, während umgekehrt ein 
Kugelfönniger Regulus eine geringe Menge Gold verliert. Durch 
einen iiber den Regulus streichenden Luft- oder Gasstrom scheint 
der Verlust nicht vergrüssert zu werden, vorausgesetzt, es bleibt 
die Oberfläche des geschmolzenen Metalles erhalten. Diese Resultate 
fiih'. en zu ucm Schlusse, dass die ßedingungen, welche die OLer
llächentension des Goldregulus erniedrigen, gleichzeitig den 
Dampfdruck des Goldes erhüben. !Chem.-Ztg., lt93, S. 54ti.) 

Das Erzvorkommen a111 Umberg bei Wernberg in 
Kärnten behandelt Dr. R. Canaval in einem Auf,atze (Jalu·b. 
des natnrhist. Museums in Klagenfurt, XXII), dessen erste Hälfte 
cler petrographischen lleschreibung der Gesteine (Gneissc, Glimmer
schiefer, Amphiholitschiefer und Phyllite mit eingelagerten Kalken), 
welche uas Gehiet zusammensetzen, gewidmet ist. Die Enfährung 
am Umberge ist auf die Kalke des Glimmerschiefers beschränkt, 
u11d zwar treten die Erze (wesentlich Sphalerit und Antimonit) 
am Ausgebenden von Kalkzungen auf, die sich in den Glimmer
schiefer hinein erstrecken. Als analog werden die Spatheisenstein
vorkommen nächst Zlan am Sattel zwischen dem Drau- und 
Wei"senbachthale, sowie die Blendernrkommen des Thalgrabens 
bei Frohnleiten und auf der Taschen nächst Peggau in Steiermark 
angeführt und alle einem besonderen Erzlagerstätten-Typus zu
gezählt, den Canaval als "Erzvorkommen im Facies
w e c h s e 1" bezeichnet. Von sonstigen Erzlagerstätten Kärntens 
sollen auch jene von Moosburg am Kulmberg bei St. Veit, 
:\[eiselding und Kerschdorf bei St. Stefan hieher zu stellen sein. 

F. K. 
Die Lösung von Gold in einer Cyankaliunilösung, von 

R. C. Maclnurin. Die für die Lösung des Goldes in Cyankalium 
maassgebenden Bedingnngen sind wegen der Anwendung des 
letzteren zur Extraction von Gold aus armen Erzen gegenwärtig 
von besonderer Bedeutung geworden. Elsner drückte den Vorgang 
ursprünglich durch die Gleichnng: 7 Au+ 8 KCN + O, + 2 H2 0 = 
= 4 AuCN. KCN + 4 KOR aus, indess hat Mc. Arthur die Noth
wendigkeit des Vorhandenseins von Sauerstoff in Frage gestellt. 
Bemerkenswerth ist, dnss der Grad der Lösung des Goldes mit 
steigender Concentration der Cyanidlösung ahnimmt. Verfasser 
zeigt, dass die Lösung des Metalles hedingt ist durch die Gegen
wart von Sauerstoff und dass die Quantitäten von absorbirtem 
Sauerstoff und gelöstem Golde in dem Verhältniss 0 : 2 Au stehen. 
Weiter wird gezeigt, dass der I,ösnngsgrad mit der Stärke der 
Lösung variirt und dass er beim Uebergange von verdünnter zu 
concentrirter Lösung ein Maximum passirt. Diese Veränderung 

wird bedingt durch eine· Abnahme der Löslichkeit von Sauer
stoff in Cyankaliumlösnngen mit zunehmender Concentration. 
(Chem.-Ztg. 1893, S. 563.) 

Kohlenziegel. (Briquetts.) .Als Bindemittel empfiehlt H. 
Z i p per t (D. R.-P. Nr. 67 990) Weinheferückstände, Kühlschlempe, 
Schlempe und ähnliche Brauerei- und Brennereiabfälle, hingegen 
G. Hüttemann & G. Spicker (D. R.-P. Nr. 68284) den bei 
260 bis 300° verbleibenden Destillationsrückstand der Harze. 
Dieser· (5 bis 6°;u)' wird in !lössigem oder festem Zustande, in 
letzterem Fall in einer Schleudermühle gepulvert, mit der Fein
kohle gemengt, mittelst Dampf erwärmt und unter starker Pressung 
geformt. N. 

Ueber das Vorkommen von Manganerzen auf Gängen 
hat Edw. Ha 1 s e im Engin. and Ming. Journ., LV., 1893, S. 223, 
eine zusammenfassende Abhandlung veröfl:"entlicht, die unter Be
rücksichtigung der Verhältnisse zahlreicher Manganerzgänge der 
alten und neuen Welt zn folgenden Hauptergebnissen gelangt: 
Manganerzgänge treten in geschichteten, metamorphen,: vo lcanischen 
und plutonischen Gesteinen verschiedenen Alters auf und besitzen 
gewöhnlich eine sehr ungleichmässige Ausfüllung. In der Regel 
werden sie nur von wenig oder keiner Gangart begleitet. Häufig 
treten Manganerze auf Gold- und Silbergängen auf nnd kiinnen 
in gewisser Hinsicht als gute Anzeichen für diese edlen Metalle 
angesehen werden. Unter Wasser sind schwarze llanganoxyde 
vorherrschend, während in sonstigen Fällen Carbonate und ~ilicate 
das Uebergewicht zu besitzen scheinen. In ökonomischer Beziehung 
ist wichtig, dass lllanganerzgänge kaum zu mehr als 100 m 
Verticaltiefe hinabreichen. Ihr Streichen ist mei~t ein södnördliches 
oder gegen NO orler NW abgelenktes. Ausser in ebenen und ge
wundenen Gängen kommen Manganerze jedoch auch in Lagern, 
Taschen, Butzen oder Stockwerken vor. Manganerze kommen mit 
Eisenerzen zuweilen eng vergesellschaftet als gleichzeitige Bildung 
vor, gewühnlich aber in getrennten Lagen, Bändern, Anhäufungen 
in demselben Gange, oder auch in von einancler geschiedenen 
parallelen Gängen. F. K. 

Das Grosonwerk in Magdeburg-ßuckau wurJe gemäss 
eines unterm 22. December 189:! geschlossenen ßet.riebsiiher
lassungsvertra~es nebst allen Activen und Passiven von der Firma 
Fried. Krupp am !. Mai 1. J. käuflich übernommen. Die :b'irrua 
Fried. Krupp wird das Grnsonwerk unter Leitung des bisherigen 
Vorstandes desselben und unter Uebernahme sämmtlicher ßeamten 
und Mei~ter des Werkes weiterführen. Die frühere Gesellschaft 
wird demzufolge in Liquidation treten. 

Literatur. 
Die elektrischen Leitungen und ihr" Anlage für alle 

1Jweige der Praxis. VonJ.Zacharias. Mit 2470ctavseiten un<l 
89 Abbildungen. Verlag ,·on Hartleben, Wien. Preis II 1,65. 

Dieses nun in zweiter Auflage vorliegende Buch behandelt 
nicht allein die Herstellung der Telegraphenlinien, sondern befasst 
sich auch mit den Leitungen für Telephon-, Beleuchtungs- und 
Kraftübertragungsanlagen, wodurch es für weitere Kreise Interesst> 
gewinnt. Sind doch die Leitungen die heiklichsten Theile 
elektrischer Anlagen, bei deren Herstellung mit grosser Sorgfalt 
nach bestimmten Regeln vorgegangen werden muss, wenn anders 
nicht in Bälde bedeutende, häufig auch Gefahr bringende Mängel 
zu Tage treten sollen. Mit der zunehmenden Verbreitung der 
elektrischen Anlagen in der Indnstrie, sowie im Berg- nnd Hütten
wesen wird daher Vielen ein Nachschlagebuch, wie das vorliegende, 
ans dem das Wissenswertheste über die Herstellung und Prüfung 
elektrischer Leitungen entnommen werden kann, willkommen 
sein. Ausser der Herstellung der elektrischen Leitungen werden 
in dem vorliegenden Buche auch die hiefür nöthigen Materialien, 
namentlich die Kabel für unterirdische und subaquatische 
Leitungsanlagen, sowie die Schutzvorrichtungen gegen Blitzschlag 
und gegen l<'euersgefahr bei Starkstromleitungen, endlich aucli 
die Erd- und Blitzableitungen besprochen. Besonders ausfübrlicl1 
sind auch die zur Prüfung der Leitungen nöthigen elektrische11 
Messungen behandelt. Die klare und präcise Schreibweise des 
Buches muss ebenfalls lobend hervorgehoben werden. 

F. Poech. 

4 
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· A n k ft n d i g u n g e n. 

C. W • .J11ll11s Blan~ke &: Cie.,I 
Maschinen und Dampfkessel-Armaturen-Fabrik, 

Niederlage: Wien, 1. Bezirk, Cetreidemarkt Nr. 2, 
halten reichhaltig assortirtes Lager von 

Armaturen für Maschinen, Dampfkessel, Dam1>f- und Wasserleitungen, 
Manometer, r1- Pulsometer 

Ventile, ' 
Condensa.tionstöpf e, Dam :pfpum :P en, 

-= Luftcom1lressoren, 
:C Vacuumpumpen, 
r 

Injecteure, 
Elevatoren, ~ , 

Hart bleia.rma.turen, 
WasserschieberJ Filterpressen. 

Liefcrnu[ in bewährter Güte zn billi[en Preisen. Zcichnnn[en nnd orrcrtc anf Wunsch zn Diensten. 

~G . Adolf Bleichert & o., 
( 

Leipzig-Gohlis und Wien, 
licffrn seit 21 Jahren Rls nlleinige Specialität 

' Drahtseilbahnen 
nRch ihren vorziigl. bewährten, patentirten 

Constructionen. 
Tieber 6&0 Anlagen mit ca. 700 000"' Länge 

eigener Au"führung. 
llS" Anllchläge und Projeote durch .._. 

lleneralvertreter für Oesterreich-Unparn: 
Ingenieur .JULroS SCHATTE, 

'WIEN, IV., Therearanumgaaae Nr. 31. 

~Sof3rnqurtr ~rn 
Steinbrecher (Backen

Quetschen), Schleudermüh
len, Ku[elmühlen, Koller
gange, Pochwerke, Goaks
und Kohlenbrecher, sowie 

diverse andere 

Brecl1- u. Pulverisiruogs
Mascl1ineo 

baut als Specialität die Maschinenfabrik von 

H. R. Gläser in \!Vien ~·~s~ue0 ~ 1~;.-

Drahtseilbahnen 
zum 

Transport von Kohlen, Erzen, Steinen, Sand, Torf, Hrctlcrn Scheitholz c1c. 
DrabtaaUzllge für Berg-, Stra•aen- und Grubeu-Be.hoeu, 

Dre.hteaU-Tre.aemlaelonaa und Ke.belleitangeo 
zur Uebcrtragung der Betricbskrafc. 

_.,.. Rundseile, Bandseile und Kabel ~ 
aus Eisen 1 Stahl un<l Kupferdraht 

für Aufzüge 1 Drcmsbcr~e, Grubcnberorderung-, Eisenbahnschranken und 
Signale, elektrische Leitung1:n. 

Isolirt«> Kabel und Drähte 
fi.ir alle elektrotechnischen Zwecke, 

Maschinen-, Drahtseil- und Kabel-Fabrik Th. Obach, 
Wien, III., Paulusgasse 3. 

W~r ll~l~rt comprim. schwefli~. Säure 
in eisernen ßehliltcrn l 

------- Gef. Offerten unter„Z.1257" 
an Rudolf Mosse, Breslau. 
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Hamlbohrmaschinc System Thomas. 
D. R. P. 67123. 

Von M. Zell, Bctricbsingcnienr auf Zeche Ewald bei Herten in Wcstphalcn. 

Mit der Entwicklung der Sprengtechnik, welche 
die bcrgmiinnischen Gewinnungsarbeiten in vorher nie 
geahnte Bahnen gelenkt hat, ist Hand in Hand gegangen 
die Vervollkommnung derjenigen Gezähe und Apparate, 
welche die Herstellung der durch die Sprengarbeit be
dingten Bohrlöcher bezwecken. 

Wie auf anderen Gebieten, so ist man auch hier 
bestrebt gewesen, die Menschenkraft durch unorganische 
Motoren zu ersetzen und man hat im Laufe der Zeit 
durch vielfache Erfindungen und Verbe'lserungen Bohr
maschinen geschaffen, welche vermittelst comprimirter 
Luft oder hydraulischen Druckes die friiher mit der Hand 
erzielten Leistungen weit in Schatten stellen. 

Trotz ihrer hohen Leistungsfähigkeit wird man nicht 
Immer solche Apparate verwenden können und so beab
sichtige ich durch diese Ausfiihrungen die Aufmerksam
keit auf eine belgische, seit Kurzem erst in die Praxis 
eingefiihrte Handbohrmaschine ·zu lenken, welche überall 
dort gut am Platze sein wird, wo locale Verhältnisse die 
Verwendung der durch unorganische Motoren betriebenen 
Bohrmaschinen unmöglich m:1chcn oder wo man die 
immerhin nicht geringen rnkostcn beziiglich der Rr
zeugung nnd Fortpflanzung der motorischen Kraft um
gehen will. 

Die Handbohrmaschine System Thomas, D. R. P. 
G7123, besteht aus einer Schraubenspindel L (l<,ig. 1) 
von 45111111 Durchmesser und 1 m Liingc, welche sich 
in einer Mutter B bewegt. Diese Schraubenmutter bc-

findet sich in einem Gussrahmen und ist zweithcilig; es 
kann die eine Hälfte mittelst Hebel und Kurbel gehohcn 
und die Spindel L aus der l".\chraubcnmutter gcliist werden: 

L 

wodurch beim Umwechseln der Bohrer u. s. w. 
das lästige und mit Zeitverlust verkniipfte Zu
rückdrehen der Spindel zwcckmiissig rcrmieden 

wird. 
Eine sehr sinnreiche Einrichtungist ge

troffen , um das Vorriiekcn des Bohrers nach 
der Härte des Gesteines reguliren zu können. 

Fi~. 1. 
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Zu diesem Zwecke 
ist die Schrauben
spindel L in der 

Richtung der 
Achse cylindrisch 
ausgebohrt und e~ 

passt in dimic 
7 BohrungcinStahl

stab, welcher :rn 
beiden Enden ans 
der Spindel her
vorragt und kan
tig K Khearheitet 
ist, um uie Bohr
knarrcn und die 
Muffe mit · dem 
Bohrer aufzuneh-
men. 
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Ueber den Stahlstab K K wird nun der Pressring A 
gebracht, welcher je nach der durch die Druckschraube 
bewirkten Pressung der drehenden Bewegung des Stabes 
folgt, wie auch diese durch in Ausschnitte der Spindel L 
eingreifende Ansätze auf die Schraubenspindel selbst 
übertriigt. 

Wird die Schraubeuspindel durch die 
Fig. 2. Druckschraube so fest mit dem Stahlstabe 

(. 

lfJ „ 

verbunden, tlass beide gleicl1c Umdrehungen 
haben, so ist d:ts Vorrücken des ßohreril im 
G cstein gegeben durch die Ganghöhe der 
Schraubenspindel. Ist nun das Gestein härter 
und fester, das l1eisst, kann der Bohrer 
bei einer L"mdrehung nicht so viel bewiil
tigen, als die Schraubenspindel den Bohrer 
.-orschicbt, so iüst man die Druckschrnube 
etwas und erreicht dadurch, dass die Rpin
dcl der Drehung des ßohr.crs nur zum be
stimmten '!'heile folgt und den letzteren nur 
soweit vordrängt, als er bewiiltigen kann. 

Diese einf:whc und zwcckmfissige Ein
richtung , welche bis jetzt zur vollsten in
fricdenheit überall functionirt hat, ist inso
fern ein wesentlicher Vorzug dieser Bohr
maschine , ahi bei anderen Systemen das 
Vorrücken des Bohrers regulirt wird durch 
mitunter iimiserst complicirte Apparate, welche 
neben grosscm Yerschlcis;; der einzelnen 'I'heilc 
häufigen J:cparatu rcn unterzogen wcrtlcn 
müssen. 

Mit der Bohrmaschine zusammen wird 
ein Gestell geliefert, welches ebenfalls mehr
fache Vorzüge in sich vereinigt. Dasselbe 
besteht aus einem Untergestell und einem 
ausziehbaren Verlängerungsstück, welch letz
teres zwischen den Schenkeln die Press
schraube E (l<'ig. 2) trägt. Die Spannweite 
des Gestells lässt sich beliebig von 1300 mm 
bis 2000 mm vergrössern, da im Untergestell 
in geringen Abständen Bohrungen vorgesehen 
sind , in die beiderseits zwei kräftige , am 
Verlängerungsstück angebrachte Hebel ein
greifen. 

Der zur Aufnahme der Bohrmaschine 
dienende Gleitschlitten F bewegt sieh im 
Untergestelle und l:tsst sieh ebenfalls leicht 

1 

Durch- / T , 

und schnell yerschieben , da auch hier zwei Hebel, 
welche leicht gelöst werden kiinnen , in die Bohrungen 
des Untergestells eingreifen und den Schlitten mit der 
Ilohrmasehinc in jeder beliebigen Höhe halten. 

Zum Bohren werden Sehneekenbohrer, welche gleich
zeitig das Bohrmehl transportiren, von gewöhnlich 3G mm 
Durchmesser verwendet. Es empfiehlt sieh, bei weniger 
festem Gestein nicht unter diesen Durchmesser zu gehen, 
da sonst bei dem schnellen Vorriieken des Bohrers die 
Schnecke das Bohrmehl nicht mehr bewältigen kann. 

Die einzelnen Theile der Bohrmaschine wie des 
Gestells sind einfach und nöthigenfalls leicht zu ersetzen ; 
sie sind aus bestem Schmiedeeisen und englischem Stahl 
gefertigt und wiegt der Apparat incl. Gestell ungefähr 
50 Kilogramm . 

Beim Betriebe verführt ma.n in der Weise, dass 
das <Jcstcll horizont~ll oder vcrtical , je nach Bedarf, 
zwischen die Rtreckenstiissc, bczw. zwischen Firste und 
Sohle gepresst wird. Die Bohrmaschine wird dann in 
Uleitschlittcn eingchiingt und iibcr das dem Orts11toss 
zugewandte Vierkant eine Knarre und die l\luffe mit 
dem Bohrer gebracht. Auf gleiche Weise wird eine 
zweite ßohrknarre am anderen Ende der M:tschine be
festigt; nachdem die Schraubenmutter durch den Hebel, 
wie vorher bmiehrieben , gcliist ist , wird die Spindel 
bis Yo1· Ort vorgeschoben , die Mutter geschlossen und 
der Bohrer durch die Knarren in Botation gebracht, 
indem man gleichzeitig das Yorriicken des Bohrers durch 
die Druckschraube regulirt. 

Die Bohrmaschine arbeitet in Kohle , Schiefer und 
festem Gestein; sie eignet sieh besonders für hartes 
Gebirge. 

Auf Zeche Ewald in 'Vestphalen wurden bei der 
A uffahrung einer W ctterstreeke in mittel festem bis festem 
Sandschiefer zwei Bohrmaschinen System Thomas 
Yerwendet, und konnte ich nach vielfachen Beobachtungen 
feststellen, dass zum Aufstellen des Bohrgestells, Ein
hängen der Maschine, Einstellen des Bohrers fertig zum 
Betriebe im Durchschnitt drei Minuten, zum Auswechseln 
des Bohrers, Reinigen des Bohrloches , Einwechseln des 
V crliingerungsbohrers d urehschnittlich vier bis fünf Minuten 
erforderlich waren. 

Die Leistung stellte sich im Durchschnitt wie folgt: 

Bohrzeit in llirniten Anzahl i mcsser 

1 

c111c 
1lcr ! 1)Ps Bohr- iles Bohr-

! Joches Joches cxclnsivc inclusivc 

1 
__________ _,__K_n_:_tr-rc_n--'-l __ ,_11_111 __ 1 __ 1_11_11_1 -.;.-_N_--_-e_L_e_n_a_1_· l_1_c_i _t --::.------------·------! 

Gcst„insart Bemerknngcn ! 

: Milder Sand~c11i<'fcl' 

Mitü·lfcster Samls<'hiefer 
Sehr fester San1lschiefer 

: ;Jij ! lUOU 7 15 Reim cinfnrhcn Hamlhol1rhetrieh waren 1 

!, erforclcrlid1 Pinc Stnntle 1 

:rn 1000 1 :1 25 zwei Rtnndcn , 
:"JG 1000 19 3:-1 clrei ~tnndcn, um ein gleiches Loch ah 1 

zu bohren. 1 
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Bei der Auffahrung der Wetterstrecke auf l~wald ergaben sich folgende Leistungen: 

~-
Zahl der i::" " „ 

Monat Art dos Betriebes --------- ------- - -- :: ~ 
;g~ Arbeits- Schielt- Bcle- :: = 1 

tage ten <..'! : gung 
1 

1 ! 1 

1 

Februar 
Handbohrbetrieb 

! 
ohne Maschine ~3 1 :.!13 11 30Ji0 

Maschineller Betrieb 
Mä1·t: mit zwei Maschinen, ~2 :.!15 lJ 1m,5o 

' System Thomas. 

Somit wurden im Februar beim einfachen Hand
bohrbetriebe ohne Bohrmaschinen bei eilf Mann Orts
belegung aufgefahren pro Schicht O, 1 :18 lfd. m; im Monate 
Februar betrug die Auffahrung bei neun l\lann Ortsbele
gung und Verwendung von zwei Bohrmaschinen System 
Thomas ü,281 lfd. m pro Schicht. 

" Verbrau1·h an Dy1rnmit, "" .,~ ' 
~ aufgefahr. 

1 i:: Zündschnur u. s. w. 
Länge ·- ------- - Bemerkungen 

1 
"" kostet 
" im pro 

inclusive 

" Ganzen lleter 
1 Dynamit 

1 

Das Gedinge ist zu hochl 
1 

M 112,5 kg 3,71.:y 
36,00 222,9GM 7,31M 43,31 M gesetzt, weil man über

1 die Leistung der Bohr-
3:.!,00 246,31.:1 4.1 ky maschinc vorher nicht! 

487,8GM 8,12M 40,I:rn unterrichtet war. 1 

Diese ausserordentlich holte Leistungsfähigkeit in 
Verbindung mit der einfachen Zusammensetzung und 
Handhabung machen diese Bohrmaschine, deren Vertrieb 
in den 1-Iiinden der in Fachkrei~en bekannten Firma 
Albert Fran<;ois Serai n g in ß e 1 g i c n liegt, zu einem 
wichtigen Hilfsmittel bei der bergmännischen Gewinnung 
und werden dieselbe bald im Ilergbau einbürgern. 

Bergbauliche Verhältnisse im Kaukasus. 
Die kaukasischen 13 er g werk c haben eine grosse 

Zukunft vor sich; heutzutage sind sie noch zu primitiv 
eingerichtet, mit geringer fachmännischer Kenntniss ge
leitet und überhaupt zu wenig ausgedehnt, als dass sie 
in dem ökonomischen Leben des Landes jene Stellung 
einnehmen könnten , welche ihnen nach Maassgabe der 
vorhandenen Mineralschätze gebühren würde. Dass der 
Kaukasus in seinen Bergwerken immense Reichthümer 
birgt , unterliegt keinem Zweifel; deren entsprechende 

Ausbeutung wird jedoch durch viele Umst!tnde verhindert, 
unter welchen vor Allem der Mangel an Co mm u n i
c a t i o n s mit t e 1 n am wichtigsten erscheint. So lange 
diesem Gebe! nicht abgeholfen wird, kann die Exploitation 
der rorhandencn Bergwerke und Errichtung neuer nicht 
platzgrcifen. Ho 1 z z u fuhr und Aus f u h r ist dortzu
lande mit unglaublichen Schwierigkeiten verbunden. Es 
gibt z. B. Bergwerke, die nicht in der Lage sind , die 
vorhandenen Erze aufzubereiten, da sie, ganz von der 

l* 
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\\'elt abge.-;chnittcn, keine Möglichkeit haben, sieh das 
niithige Hilfämaterial zu verschaffen. 1) 

Kupfererz wird vornehmlich in den Gouver
nements Titlis und Eli;;ahetpol, in letzter Zeit auch im 
Kut:liser, gewonnen. Die jährliche Kupfer pro du e t i o n 
beläuft sich auf 150 000 Pud (:'t 16,:38 1.:y) ausgezeichneten 
Kupfers. Die vor einigen Jahren in Be r 1 in vorgenom
mene A n a 1 y s e des von der Firma S i e m e n s in l\ade
bek erzeugten Kupfers ergab: Cu !l!l,573°/0 , Sb 0,060°/0, 
Ag 0,0800

1
'0 , };i u. Co 0,031° 1

0 , Pb 0,027°/o, Fe 0,009° 01 
As o,o:~so 01 o 0,0590 i· 

Die I' rod u et i o n s k o s t e n belaufen sich durch
schnittlich auf 2 ,-) Kopeken per Pud Kupfererz und auf 
5,84 Hubei per Pud reinen Kupfers. ~) 

B 1 e i u n d Si 1 her erz wird ganz vernachlässigt ; 
die jährliche Gewinnung im Gouvernement Kut:1is beläuft 
sieh auf ca. 2000 Pud Erz. 

Im Gouvernement Kutais (District Artwin) werden 
8000 - 10 000 Pud Zink b 1 ende gewonnen und un
aufbereitet nach Hamburg expedirt. 

Die ll raunst eing e w in nun g (Gouvernement 
KutaisJ nimmt in den letzten Jahren bedeutend zu. Die 
Produetion des Jahres 1890 (spätere Daten fehlen) er
reichte die Höhe von 10 468 000 Pud, wovon drei Viertel 
in's Ausland ausgefilhrt werden. Der Preis in den Berg
werken variirt zwischen 4 und 5 Kopeken per Pud. Trotz 
der bedeutenden Production sind die Bergwerke in tech
nischer Beziehung äusserst vernachlässig"t. 3) 

1) Der Kaukasus !Jcsib.: circa 7u UOO km' W ä J der, ohne 
da!Jei Holzhandel und Industrie zu entwickeln. Im Gegentheil 
ist da~ Land genöthigt, fiir Petroleum k ist e n das Holz vom 
. .\.uslanue zu beziehen, und dieser Import bringt heutzutage 
U c s t erreich - Ungarn allein einen jährlichen Nutzen von 
~ llillionen Ruhe!. Dem Holzhandei unu der Industrie steht der 
~fange! an Co11Jmunicationsmitteln im Wege. Uralte Wälder harren 
der ..\.usnützun~; ihre l"nzugänglichkeit schätzt sie vor der Hacke, 
verscbliesst aber den Einwohnern eine reiche Quelle des Gewinnes. 
Diesem t'ebcl sollte rnan möglichst rasch abhelfen, besonders da 
die in die Wälder führenden Wege auch dem Berg haue sehr 
zu statten kommen würden, und die geologischen Studien 
deuten doch auf reiche. im Innern der kaukasischen Berge ruhende 
::ichätze. In Folge einer enormen Feuchtigkeit wachsen dortzu
lande die Bäume schnell. erreichen eine bedeutende Höhe und 
einen für die Industrie. werthvollen Umfang, verlieren aber 
zu viel an Härte und Intensität. Beim Trocknen zieht 
:;ich das Holz rapid zusammen und springt leicht. Die Lichtnn; 
der Wälder würde unbedingt die Feuchtigkeit des Bodens ver
mindern, das schnelle Wachsthum verhindern und die Erzielung 
eines für 1 n du s triez wecke verwendbaren Holzes ermöglichen. 
Natürlich müsste uie Regierung die in Russland gemachten Er
fahrungen im Auge behalten und mit Einführung guter Communi· 
cationsmittel sofort ein Waldschu1zge~etz in's Leben treten 
lassen. Wie in Südwestrussland die Zuckerfabriken, könnten hier 
die Bergwerke, die sich dann gewiss schnell ent
w i c k e 1 n würden. durch unbegrenzte Ausbeutung in nicht 
langen .Jahren den Wäldern einen unersetzlichen Schaden bringen. 

') Der Z o 11 auf Kupfer ist in Russland sehr hoch und 
beträgt seit dem Jahre 188ö für .Kupfer in Blechen 
3 Rubel 10 Kop. und für Kupfer in Blöcken 2 Rubel 50 Kop. 
per Pud. 

")Die Braur.steinlager im Kaukasus und am Dnjepr 
äherhiPtcn angchlfrh an Reirhthnm alles hi~ jPtzt Ilekannte. 

Der Dititrict Dage:;tan ist an Se h w e f e 1 erz reich, 
von welchem ungeachtet der primitiven Einrichtungen 
circa 20 000 Pud Schwefel erzeugt werden. ~) 

S t e i n k oh 1 e wird in den Gouvernements KutaiS 
und Kuban gewonnen, doch übersteigt die jährliche 
Produetion 600 000 Pud nicht. Diese Kohle wird theil
weise im Lande selbst verbraucht, theilweise nach Odessa 
gebracht, wo sie den Preis von 18 bis 20 Kopeken 
per Pud erreicht. Qualitativ gehört sie zu den minder 

4) In Russland ist in einigen Gegenden Sc h w e fe 1 anzu
treffen, in Folge dessen 1882 die Frage erhoben wurde, die 
Bearbeitung des russischen Schwefels durch einen 
Zoll von 3 Kop. per Pud auf ausländischen Schwefel zu 
unterstützen, aber eine genaue Untersuchung der Schwefelfund
stellen hat zu dem Schlusse geführt, dass die Belastung des 
ausländischen Schwefels mit einem Zoll sich von schädlicher 
Wirkung für die ganze chemische Industrie (deren Ent
wicklung ohnehin bisher nur eehr langsam vor sich gegangen ist) 
und selbst die La u d wir t h s c h a f t Russlands erweisen muss, 
in Folge dessen auch bisher der Roh-Schwefel z o 11 frei geblieben 
ist. Nach den von den bekannten russischen Professoren Bei 1 s t ein 
und I 1 j in gemachten Mittheilungen werden die im Innern gelegenen 
Fabriken Russlands nicht so bald in der Lage sein, den transkaspi
schen Schwefel zu benutzen, selbst wenn er dort in grossen Quantitäten 
gefunden werden sollte. Von den Fundorten muss dieser Schwefel 
erst circa 200 Werst (a 1,067 km) auf Kamee!en transportirt 
werden, bis er zur ersten Eisen!Jahustation Geok-Tepe gelangt; 
von da hat er 300 Werst zur Eisenbahn bis .Michailowsk zu 
machen und gelangt endlich per Schiff nach Baku. Ansser diesen 
Transport- Schwierigkeiten sind noch die ungünstigen k 1 i
m a t i s c h e n Verhältnisse an den Fundstellen in Betracht zu 
ziehen, welche eine Arbeit in den Schwefelgruben nur 
wiihrend einiger Monate im Jahre gestatten. Es 
ist sonach offenbar, dasR der transkaspische Schwefel nicht weiter 
als bis Bakn mit dem Da g es t a n'schen Schwefel concurriren 
kann und dass eine Verwendung desselben im Innern Russlands 
ausser Möglichkeit steht. Ja auch der Dagestau'sche Schwefel 
kann nur örtliche Verwendung finden, da er sich bei dem Preise 
von l Rubel 10 Kop. per Pud in Petrowsk oder Baku für Peters
burg auf l Rubel 70 Kop. stellen würde, indem er nach Batum 
und von hier 1>er Schiff nach Petersburg zu bringen wäre. Dieser 
weite Weg erweist sich immer noch billiger als der Weg aus Baku über 
Astrachan die Wolga hinauf nach Rybinsk und weiter. Der Trans· 
port von Schwefel wird noch dadurch vertheuert, dass derselbe 
unbedingt in Säcke verpackt werden muss, da er auf der Eisen
bahn nicht in Schüttungen befördert werden kann und er zudem 
einige llale umgeladen werden muss. Der s i c i li an i s c h e Schwefel 
dagegen wird in Schüttungen zu Schiff in directer Commnuication ohne 
Umladuug und Verpackung nach den baltischen Häfen gebracht. 
Unter solchen Umständen kommt der kaukasische Schwefel in 
Petersburg mindestens auf l Rubel 80 Kop. pro Pud zu stehen, 
während man für sicilianischen Schwefel circa 75 Kop. zahlt. 
- Der an der Wo 1 g a gewonnene Schwefel hat bis jetzt keinerlei 
Ueueutung für die einheimische chemische Production, da die 
Quantitäten, um die es sich hier handelt, allzu geringfügig sind. 
Es ist demnach nicht zn verwundern, dass die Industriellen in 
Kostroma, Jaroslaw u. s. w. ausschliesslich italienischen 
Schwefel brennen. Wenn sich im Innern Russlands Schwefel in 
genügender lfenge fände, so würden diese Fabrikanten sicher 
nicht den theueren Transport von Sicilien bis an die Ufer der 
Wolga bezahlen! In dem neuen russischen Zolltarif (Juli 1891) 
ist für den in die Häfen des Schwar.i:en und Asow'schen Meeres 
eingeführten Schwefel ein Zoll von 5 Kop. Gold pro Pud fest
gesetzt, für den über die Häfen des Baltischen Meeres und die 
Landgrenze eingeführten 2 Kop. In Frankreich, Deutschland, 
Oesterreich - Ungarn und Finnland sind roher wie gereinigter 
Schwefel zollfrei. (Vergl. Dr. D. Gravenl1off, RnR~lands ans
wärligcr Handel etr. IS!l'2. :;;, 51i ff.) 
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guten und wird niedriger als die des Dongebietes ge
schätzt. 

Die jährliche Sa 1 z pro du c t i o n des Kaukasus 
beläuft eich auf 2 Millionen Pud. 

Von G 1 au b er s a 1 z werden jährlich über 300 000 
Pud gewonnen (im Jahre 1889 370 854 Pud). 6) 

~) An den Küsten des Schwarzen Meeres befinden sich 

Im Jahre 1891 wurden aus dem Kaukasus 471;2 

Millionen Pud Naphthaproducte in'sAusland aus
geführt, davon 6,1 Millionen Pud nach Oesterreich
Ungarn. 

ungemein reiche nn\1 seltene natürliche glanhersalzhaltige 
Seen (namentlich bei Batalpaschinsk). An diesen Seen wird bereits 
gearbeitet und das Glaubersalz in Krystallform erhalten. 

Dasymeter und Luftpyrometer von A. Siege rt und W. Dürr. 
Das im Folgenden beschriebene compensirte D a e y

m et er dient zur Bestimmung des Wärmeverlustes, welcher 
bei Feuerungsanlagen durch Strahlung, Rusebildung und 
Aschenproducte entsteht, und ermöglicht daher die Con
trole iiber den richtigen Betrieb der Feuerung durch den 
Heizer. Mittelst des Dasymeters selbst wird der Kohlen
säuregehalt c der Essenluft, in Volumprocenten ausge
drilckt, gemessen und dann mittelst der ••on A. Siege r t 
angegebenen Näherungsformel 

T-t 
V= 0,65 --- 0 ·0 

c 

der Wärmeverlust in Procenten des Gesammtheizwerthes 
erhalten ; dabei ist T die Temperatur der in den Kamin 
tretenden Verbrennungsgase, t die Temperatur der Luft 
beim Einströmen in den Rost. 

Die zu untersuchende Luft wird dem Kaminfuchs 
durch ein bis in dessen Mitte eingesenktes Rohr ent
nommen; sie strömt durch zwei mit Baumwollwatte 
prllparirte Filter, dann durch einen, das Dasymeter ent
haltenden, luftdicht verschlossenen Kasten mit Glaswand 
und endlich durch ein Rohr in" die~Esse. In letzterem 
Rohr ist ein Luft~trahlapparat eingeschaltet, in welchen 
vermüge des äm:sercn r eberdruekes atmosphärische Luft 
eintritt, die Gase aus dem Kasten ansaugt und fort
führt. 

Das Dasymeter besteht aus einem zweiarmigen 
Hebel oder Wagebalken, an dessen einem Arm eine 
hermetisch geschlossene Glaskugel ...-on 3 l Inhalt be
festigt ist, während der andere ein Gegengewicht für 
dieselbe trägt. Je mehr Kohlensäure nun die durch den 
Kasten strömende Luft enthält, und je · schwerer sie 
daher ist, desto höher wird durch den .Auftrieb die 
Glaskugel gehoben und der zugehörige Hebelarm bewegt; 
an diesem befindet sich aber ein Zeiger, welcher an 
einer bogenförmigen Scala unmittelbar den Kohlensäure
gehalt c in Procenten ablesen lässt, aus welchem sieh 
nach obiger Formel der Wärmeverlust t' ergibt. 

Bei .Aenderung der Spannung der Luft im Kasten, 
z. B. in Folge eines W echseh des liusseren Luftdruckes 
oder der Temperatur, wird aber auch der Auftrieb der 
Kugel ein anderer, während deren Gewicht das gleiche 
bleibt; bei gleichem Kohlensäuregehalt wllrde folglich 
der Apparat \'erschiedene Anzeigen liefern. Fm diesen 
Einfluss zu beseitigen, ist an dem das Gegengewicht 
tragenden Ilebel:um ein F-förmiges Hohr befestigt, dessen 
!lusserer, rnn der Drehungimehse weiter entfernter 

1 
Schenkel offen ist, während der andere in einer zu 
geschmolzenen bohlen, mit Luft gefüllten Scheibe endigt. 
Im unteren Theil des Rohres befindet sich Queeksilber
Sinkt nun der Druck der umgebenden Luft, so dehnt 
sich die in der Scheibe enthaltene aus und verdrängt 
einen Theil des Quecksilbers in den äusseren Schenkel, 
wodurch der Schwerpunkt weiter von der Achse weg
gerückt und die Verminderung des Auftriebes der Glas
kugel selbstthätig ausgeglichen wird. 

Mittelst chemischer Analysen vielfach ausgeführte 
Gegenproben haben gezeigt, dass die Vorrichtung bei 
wechselnder -Spannung und Temperatur der untersuchten 
Gase stets zuverlässige Resultate ergibt. Mit derselben 
kann auch ein Z u g messe r verbunden werden, welcher 
die Zugstärke in Millimetern angibt. 

Der zweite .Apparat, das Luft p y r o m et er mit 
Compensation , ist zur Messung hoher Temperaturen in 
geschlossenen Räumen bestimmt. Die Messung gründet 
sich auf die .Ausdehnung der Luft durch Wärme. Der 
Kolben , d. i. ein Hohlcylinder aus Porzellan, wird in 
den betreifänden Raum ei~gesenkt und mit dem Apparat 
durch ein dünnes Kupferrohr verbunden. Dieses Rohr 
mündet unter eine Glocke aus Messingblech, deren unterer 
Rand in ein Bad von Paraffinöl taucht, welches die 
Glocke gegen aussen abschliesst. Letztere ist an dem 
einen Arm eines Hebels befestigt, dessen zweiter Arm 
ein Gegengewicht trägt. Durch die Erwärmung des 
Kolbens dehnt sieh die Luft im Inneren desselben aus 
und strömt zum Theil in die Glocke iiber, welche daher 
aufsteigt und den zweiarmigen Hebel dreht; durch einen 
mit diesem verbundenen Zahnseetor und ein kleines 
Zahnrad wird ein Zeiger bewegt, der an einer kreis
förmigen Scala unmittelbar die der stattgefundenen .Aus
dehnung der Luft im Kolben entsprechende Temperatur 
ablesen lässt. Der störende Einfluss der äusseren Tempe
ratur und des Luftdruckes ist in derselben Art wie 
früher durch ein im unteren Theile Quecksilber ent
haltendes U-Rohr ausgeglichen, welches an dem das 
Gegengewicht tragenden Hebelarm befestigt ist. 

Das Kupferrohr, welches den Porzellankolben mit 
dem .Apparat verbindet, kann 20-30 m weit geleitet 
und daher das Pyrometer auch in einem von der Feuerung 
entfernten Raum aufgestellt werden. 

ßeide Yorriehtungen sind patentirt und werden 
geliefert rnn Lcnuir & Forstcr in Wien, IV .. Waag
gassc Nr. fi. 

H_ 
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Uer ßesatzausstecher. 
Eine Beschreibung dieses einfachen und zweckent

sprechcndlln Instrumentes finden wir in Nr. 4, 1893, 
der Berliner Zeitschrift „ Der Compass". Der Besatzaus
stecher stellt einen Sclmeckenbohrer aus Weichmessing 
von 25 mm Weite vor, besitzt 6 bis 8 Schraubengänge 
und 2 dem Zwecke entsprechende Schneiden zum Aus
stechen. Die Liinge der 1 cm dicken eisernen Bohrstange 
ist beliebig und der jeweiligen Besatztiefe angepasst. 
Zum Drehen des Bohrers befindet sich am oberen Ende 
desselben eine Oese mit verschiebbarem hölzernen 
Krückel. 

Die Anwendung des Instrumentes geschieht auf 
folgende Weise : Die Höhe des Besatzes wird beim 
Besetzen ermittelt und auf dem Besatzausstecher markirt, 
der allen Bohrweiten von über 25 mm und auch jedem 
Sprengstoffe entspricht. Hat ein Schuss versagt, so wird 
der Besatzausstecher aufgesetzt und durch Drehen des
selben der Besatz in die Schraubengänge des Ausstechers 
eingeschraubt. V ortheilhaft ist eine Beigabe von \V asser 
in das Bohrloch. Die Bohrung wird bis zur Ladung 
fortgesetzt und die Schraubengänge während des Bohrens 
öfter gereinigt. Das Ausbohren eines Meters Lehmbesatz 

erfordert nur 5 bis 10 l\Iinuten Zeit. Ersoffene Pnh-er
ladungen werden ebenfalls ausgebohrt. Bei Dynamit und 
ähnlichen Sprengstoffen, welche Hm Wasser nicht zer
setzt werden, wird bis auf 10 cm von der Ladung aus
gestochen, eine neue Zilndpatrone eingesetzt und diese 
auf gewöhnliche Weise zur Explosion gebracht. 

Ist der Bohrlochdurchmesser ein grösserer, so erfolgt 
das Ausbohren mit 25 mm Durchmesser am besten auf 
der dem Zünder entgegengesetzten Bohrlochswand, in 
welches Ausbohrloch die 20 mm Zündpatrone eingeführt 
und ein neuer Besatz darauf gegeben wird. 

Bei Sprengpulverladung, welche noch brauchbar ist, 
bringt man einen neuen Zünder mit Pulver cm und 
besetzt wie vordem. 

Ausserdem gestattet der Besatzausstecher die Eilt
fernung von Bohrschmand und abgesprungenen Bohrer
ecken aus dem Bohrloche. 

Das Instrument, als Patent in allen Culturstaaten 
beantragt, kann ge;-en 12 Mark einschliesslich Ver
packung und Gebrauchsanweisung bezogen werden von 
Franz Kühn, Schieferbruchbesitzer zu Lehesten i. Th. 

V. W. 

Recursentscheidungen des Ackerbauministeriums. 
1. Ein m i t Hi 1 f e eines Bohr 1 o c h es c o n s tat i r t er 

Mineralaufschluss ist nicht geeignet, den 
Bestand und die Abbauwürdigkeit einer 
Lagerstätte nach den Bestimmungen des 
§ 44 a. B. G. ausser Zweifel zu setzen. (Ent
scheidung vom 7. Jänner 1893, Z. 14 241-892.) 

Auf die revierbergämtliehe Constatirung eines mittelst 
Bohrloches in 481,l m Teufe erzielten Steinkohlenauf
schlusses gesttltzt, suchte die W. B. und E. Gewerkschaft 
bei der Berghauptmannschaft Wien um die Verleihung 
von vier Doppelmaassen an. In dem bezüglichen Ver
leihungsgesuehe wurde die Gesammtmächtigkeit des er
bohrten Flötzes mit 1,35 m, das Verfllichen mit circa 
20° nach 23 bis 24 h und das Streichen der Gebirgs
schichten mit 5 bis 6 h angegeben. Die Flötzmächtigkeit 
war unter Zugrundelegung des Volumens der im Bohr
loche aufgespülten Kohle im Zusammenhange mit dem 
Durchmes3er der Bohrschappe, bezw. der demselben ent
sprechenden Fläche , das Streichen und Verfläcben aber 
mit Hilfe eines eigens hiezu construirten Apparates er
mittelt worden. Die Constatirung des Kohlenfundes er
folgte seitens des Revierbergamtes durch protokollarische 
Aufnahme der Bohrnngsresultate. 

Die Berghauptmannschaft gab dem Verleihungs
ansuchen keine Folge, weil bei einem Bohrloche die im 
§ 54 a. B. G. vorgeschriebene örtliche Erhebung nicht 
in solcher Weise und Ausdehnung vorgenommen werden 
kann, um den Bestand des angegebenen Mineralaufschlusse.-> 
und die, die Grundbedingung einer jeden Verleihung 
bildende A bbanwlirdigkeit desselben nach den Bestimmungen 
des § 44 a. R. G. ausser Zweifel zu Retzen. 

Gegen diese Entscheidung ergriff die Gewerkschaft 
den Recurs. In demselben wurde zwar zugestanden, da;;s, 
wenn nur der Wortlaut de;; ~ 4J a. B. G. als solcher 
in's Auge gefasst würde, die berghauptmannschaftliche 
Entscheidung vielleicht als begründet erscheinen könnte, 
es wurde jedoch bemerkt, dass sich die Sache ganz 
anders darstelle, wenn der Tenor und die Absicht des 
Gesetzes in's Auge gefasst und angewendet wilrden. In 
dieser Richtung sei klar, dass die erste Voraussetzung 
einer Verleihung, d. i. die Thatsache, dass das Mineral 
an seiner natürlichen Ablagerungsst.'ltte vorgefunden 
wurde, im vorliegenden Falle ausser Zweifel stehe, 
sonach - da die maassgebenden Protokolle des Revier
bergamtes vorliegen - nur auf den Inhalt dieser Proto
kolle verwiesen zu werden brauche. Etwas Anderes sei 
es mit der Frage der Abbauwllrdigkeit, welche im vor
liegenden Falle nicht (wie sonst üblich) durch Be:rngen
scheinigung der Lagerstiltte ~elbst, sondern \·ielmehr nur 
dadurch eonstatirt worden sei, resp. nur dadurch fest
gestellt werden könne , dass die Behörde, rnn der bis
herigen Praxis ab3ehend, sich mit den durch die Proto· 
kolle ämtlich constatirten Thatsachen begnügend, das 
Schwergewicht auf jenen Theil des § 44 a. B. G. lege, 
welcher ausdrücklich die örtlichen Verhältnisse als filr 
die Abbauwürdigkeit des betreffenden aufgeschlossenen 
Minerales als ma:lSsgebend erkläre. Da sich nach den 
bekannten Iocalen Verhältnissen die Abbauwürdigkeit 
des durch die betriebene Kernbohrung aufgeschlossenen 
Kohlenflötzes mit vollkommener Sicherheit f6i!t~tellcu Jasse 
uud eine Lagerst.:1tte constatirt erscheine, welche ein 
nutzbare.'! Mineral fiihre, dessen bergbauliche Gewinnung 



293 

physisch möglich sei , so sei dem Ansuchen umsomehr 
stattzugeben, als der im allg. Berggesetze noch vorh:m
dene Rest der friihcr so beliebtem Bevormundung aller 
llnternehmuugen von der fortschreitenden Wissenschaft 
längst beseitigt erscheine. 

Das Ackerbauministerium gab dem Recurse keine 
Folge, sondern bestätigte die :mgefochtene Entscheidung 
aus den in derselben angegebenen Gründen. 

2. a) Die Normirung von Freikuxcn in einem 
g c w e r k s c h a f t l i c h e n S t a t u t e i s t g e s e t z-
1 ich unzulässig. 

11) Es ist g es et z 1 ich zu l ii. s s i g , dass 11 er 
Geschäftsbetrieb einer Gewerkschaft 
durch das Statut auchaufdicErwerbung 
fremder Bergwerke und Re r g w c r k s an
t heile oder von Actien von fremden 
t:nternehmungen u. dgl. ausgedehnt 
werde. (Entscheidung vom 7. Jänner 1893, 
Z. IG 931 de 18fl~.) 

Die von der Gr. Fr. Kupfergewerks11haft in W. der 
Berghauptmannschaft Klagenfurt zur Genehmigung vor
gelegten Gewerkschaft.-istatuten enthielten zwei Bestim
mungen, welche von der Berghauptmannschaft beanst!indet 
wurden. 

Die eine derselben lautete: 

„Achtundzwanzig von obigen hundertachtundzwanzig, 
und zwar die Kuxe 101-128, welche als Ausgleich 
der geleisteten Vorarbeiten in den Fr. und W. Gruben 
als „freibauende" erklll.rt werden, sind von allen Zu
hussen und Lasten befreit, haben jedoch den gleichen 
Antheil an dem Ertrage der gewerkschart:ichen Cnter
ncbmung. Die anf diese 28 freibauenden Kuxe entfal
lenden Zubussen werden von den Inhabern der übrigen 
100 Kuxe bezahlt." 

,.Die Eigenthümer der 28 freibauenden Kuxe können 
diese ihre Begünstigung der Zubussenbefr

0

eiung auf den 
ge.;;ammten Besitz der Gr. F. Kupfergewerkschaft grund
und bergbücherlich intabuliren lassen." 

Die zweite von der Berghauptmannschaft bemängelte 
Bestimmung war jene, gemli.ss welcher der Gewerkentag 
u. A. auch entscheiden sollte 

„ über Erwerbung fremder Bergwerke und Berg
werksantheile oder von Actien von fremden [nterneh
mungen, über die hiezu erforderliche Einzahlung von 
Zubussen oder in Antrag gebrachte Contrahirung von 
A nleib"en ". 

Diesen zwei Bestimmungen wurde von der Berg
hauptmannschaft die Genehmigung verweigert ; in der 
betreffenden Entscheidung bemerkte dieselbe hiezu Fol
gendes: Die Einführung von 28 freibauenden Kuxen sei 
gesetzlich unzulässig, nachdem das allg. Berggesetz einen 
Unterschied von Kuxen, insbesondere aber Freikuxe, nicht 
kenne, sondern nach §§ 138 und 142 dieses Gesetzes 
alle Kuxe gleich seien , indem jeder Theilhaber an 

der Gewerksebaft sowohl für die Beiträge zu dem Be
triebe des Geschäftes (die ZubuHse), als auch für alle im 
Namen des Vereines gegen dritte Personen übernommenen 
Verbindlichkeiten nur mit seinem Antheile an dem gemein
schaftlichen Vermögen und jeder Kuxbesitzer mit der 
Uebernahme eines Kuxes der Gewerkschaft auch fllr die 
darauf ausständ!gen Beiträge hafte, ferner nach § 86 
der V. V. zum a. B. G. jeder Kux in seinem Antheils
werthe g 1 eich gros s sei und daher den Quotienten 
(Bruchtheil) des Antheiles am Ganzen darstelle, endlich 
weil die Kuxe als A ntheile an dem gewerkschaftlichen 
Vermögen nicht mehr, wie vor dem Erscheinen des 
a. B. G. Gegenstand des Bergbuches seien, sondern nach 
§§ 140 und 141 a. B. G. die rechtliche Eigenschaft 
beweglicher Sachen besitzen, über deren Inhaber nur 
bei der Bergbehörde eine Vormerkung (das Gewerken
buch) geführt werde, während das bücherliche Vermögen 
der Gewerkschaft, welches im Bergbuche eingetragen sei, 
nur im Ganzen yerpfändet oder sonst belastet werden 
könne, demnach einerseits die beabsichtigte grund- und 
bergbücherliche Intabulation der Begünstigung der Zu
bussenbefreiung auf den gesammten gewerkschaftlichen 
Besitz Anständen begegnen wiirde, andererseits aber bei 
dem Bestehen von freibauenden und nicht freibauenden 
Kuxen der Verkehr mit den Kuxen gehemmt und dadurch 
der Zweck der Gewerkschaft beeinträchtigt werden 
würde. 

Rücksichtlich der zweiten Bestimmung bemerkte die 
Berghauptmannschaft, dass die Erwerbung fremder 
Cnternehmungen über den Zweck der Gewerkschaft, 
welcher gemäss s 1 der Statuten in der bergmännischen 
Aufsuchung und Ausbeutung der Kupfer, Gold und 
Silber führenden Erzlagerstätten im G. Fr. und A. Thale 
in Kärnten, in der Aufbereitung und Verhüttung der 
gewonnenen Erze und in der Verwerthung der erzeugten 
Metalle bestehen soll, hinausgebe und dem Begriffe einer 
Gewerkschaft als eines Vereines zum Bergbaubetriebe, 
welcher der Aufsicht der Bergbehörde unterstehe, während 
die Aufsicht über .Actiengesellscbaften durch die polit. 
Behörden ausgeübt werde, widerspreche. 

Gegen die Nichtgenehmigung dieser beiden Statuten
bestimmungen recurirte die Gewerkschaft an das Acker
bauministerium. Dieses gab dem Recurse hinsichtlich 
der ersteren Bestimmung, betreffend die Aufstellung von 
28 „freibauenden" Kuxen, aus den Gründen der ange
fochtenen Ent.scheidung keine Folge; rücksichtlich der 
zweiten Bestimmung jedoch wurde die berghauptmann
schaftliche Entscheidung behoben, n~chdem ein gesetz
licher Anhalt.'lpunkt für die Verweigerung der berg
behördlichen Genehmigung des betreffenden Punktes des 
Gewerkschafts· Statutenentwurfes nicht vorbanden sei und 
in dem :Falle, als der Ge"·erkentag auf Grund dieser 
statutarischen Bestimmung einen der im § 1 des Ent
wurfes festgesetzten Zweck erweiternden Beschluss fassen 
sollte , die entsprechende Abänderung des § 1 erfolgen 
könne. H-n. 
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Metall- und Kohlenmarkt 
im Monate Mai 1 8 9 3, von W. F o lt z. 

Der llletallmarkt war<le im abgelaufenen Monate in erster 
Linie durch <lie australisch-englische Geldkrisis äusserst ungünstig 
beeinflusst, da diese alle Speculation~lust hemmte und den ohnedies 
schwachen Consum einschüchterte. Wiederholt einsetzende Besserun
gen vermochten nicht durchzugreifen. Einer sehr schlimmen Lage 
scheinen auch <lie Kohlenwerke entgegenzusehen. Inmitten des 
Niederganges des Geschäfts un<l der schwachen Beschäftigung der 
\V erke fanden es die Bergarbeiter angezeigt, auf dem Congresse 
in Brüssel mit 994 000 gegen luO 000 vertretene Stimmen das 
Princip der gesetzlichen Festsetzung der 8stündigen Schicht 
inclusive Ein- und Ausfahrt, sowie den Antrag mit 974 000 
gegen 12000 Stimmen anzunehmen, zu Beginn des Winters einen 
allgemeinen Strike zu insceniren, wenn <lie Staaten <len 8 Stunden
tag nicht bewilligen, wofür die belgischen, deutschen un<l iister
reichiscben, dagegen bloss <lie englischen Vertreter von Durham 
und Wales stimmten. 

Ei s e n. In Folge besserer Ernteaussichten hat sich <ler 
heimische Eisenmarkt etwas belebt, <la der landwirthschaftliche 
Bedarf aus der Zurückhaltung trat, in welcher er bisher verharrte. 
Die Bauthätigkeit in Wien und in den grösseren Provinzstädten 
bleibt jedoch weit hinter den gehegten Erwartungen zurück und 
herrscht demnach hier in Bauartikeln nicht sehr reger Verkehr. 
Stabeisen etc. erfreut sich befriedigenden Absatzes. Die k. k. Staats
bahnen haben für ziemlich kurze Lieferfristen 12 Locomotiven, 
45 Personenwagen für Localverkehr, 12 Dienstwagen und 248 
Güterwagen für 15 t Ladegewicht zur Lieferung ausgeschrieben, 
wodurch wenigstens für die nächsten .Monate einige Beschäftigung 
gesichert wird. In Ungarn ist dagegen <ler Verkehr änssel"llt leb
haft. Die Banthätigkeit in Pest ist eine ganz bedeutende und auch 
Commerzwaare findet guten Absatz. Gerüchtweise verlautet, dass 
in UngafJ! ein neues grosses Eisenwerk geschaffen werden soll, 
welches auf eigener Roheisenerzeugung hasirt. Die Leitung soll in hier
lands rühmlich bekannte Hände gelegt werden. Ueber den Geschäfts
gang im verflossenen Jahre enthält der, der küi-.i:lich abgehaltenen 
Generalverammlung der österreichischen alpinen llont.angesellschaft 
vorgelegte Rechenschaftsbericht folgende Angaben. Der Preis
rückgang, welchen die schechter gewordene Marktlage bereits vor
bereitet hatte, machte in Folge Herabminderung der Einfuhrzölle 
auf die Erzeugnisse der Eisenindustrie weitere Fortschritte und 
beschränkte sich nicht a nf das Maass der Zollherabsetzung, sondern 
gewann in Folge <les ausserordentlichen Druckes, der auf der 
concurriren<len Eisenindustrie des Auslandes und namentlich 
Deutschlands J3stete, eine noch weitergehende Ausdehnung. Die 
deutschen Werke wurden durch die dort gestörten Consumtions- und 
Exportverhältnisse veranlasst, ihre Bemühungen, in der Richtung 
nach Oesterreich-Ungarn Absatz zu finden, mit erhöhtem Eifer fort
zusetzen und fönlerten hiednrch das weitere Sinken der ohnedies 
bereits im Rückgange befindlichen Preise. Ersparungen an Produc
tionskosten konnten nur einen Theil des durch den Preisrückgang 
entstandenen Ausfalles hereinbringen; einzelne Werke, welche mit 
R.äcksicht auf ihre Ei-.i:eugnisse oder mit Rücksicht auf ihre geogra
phische Lage anlässlich der Productionseinschr.tnknng hinter besser 
sitnirte zurückgestellt wer<len mussten, hatten in Folge der durch die 
Vennindernng der Production verursachten Erhöhung der Produc
tionskosten doppelten Nachtbeil zu erleiden. Die gestiegenen Löhne, 
die verminderte Arbeitszeit, die vermehrten Leistungen für Bruder
laden, Krankencassen und Unfallversicherung blieben auf die Geste
hungskosten und den Ertrag der Werke nicht ohne fühlbaren Einfluss. 
Die hier kurz angedeuteten, wenig befriedigenden Ergebnisse, 
welche das Jahr 1892 geboten hat, gaben zu mannigfachen publi
cistischen Erörterungen Anlass. .Mit Rücksicht auf Klagen und 
Beschwerden, welche namentlich in Kärnten gegen die Alpine 
Montan-Gesellschaft erhoben wurden, veröffentlicht die Gcneral
Direetion der letzteren eine Entgegnung, welche den Zweck hat 
die Ursachen des Rückganges <ler Eisen-Industrie in Kärnte~ 
darzulegen. Durch die Abtretung der Lombardei und Venedigs 
habe Kärnten ein werthvolles Marktgebiet verloren. Je mehr 
Ungarn seine Industrie entwickelte, desto weniger konnte Kärnten 
seinen Absatz na1·h Osten aufrechterhalten. Die Ansgestaltuug 

des Eisenbahnwesens sei dem Lande nicht J?;iinstig gewesen . clu. 
es mit seinen Produrten nach Nor<len uml Nordosten Steiermark 
<lurchziehen muss, hier aber einem durch mannigfache natiirliche 
Verhältnisse begünstigten uncl überlegenen Concurrenten begegne. 
Diese Verhältnisse haben es bewirkt, dass in Kiirnten der Eisen
steinbcrgbau, sowie die Roheisener.i:eugung oiue bedeutende Ein
schränkung erfuhren uml dass eine Reihe von Eisenwerken nach 
einander zum Stillstande kam. Widerstanrlsfähig sei nur der im 
Besitze der .Montan-Gesellschaft befindliche Hüttenberger Ei-.i:herg 
geblieben. Die Gesellschaft musste gleichfafü einzelne Werke 
auflassen, um <len Betrieb zu concen1riren. Wenn dadurch lucale 
Interessen berührt wurden, so lasse sich daraus kein Schluss auf 
den Umfang <lflr industriellen Thätigkeit <ler Gesellschaft im 
Lande ziehen. Die Verwaltung weist ziffermässig nach, dass aller
dings <lie Erzeugung an kärntnerischem Roheisen in den letzten 
elf Jahren eine Abnahme erfuhr, dass dagegen die Production au 
Bessemerstahl in weit grösserem Maasse gestiegen ist. Die Gesell
schaft hat vom Jahre 1882 bis zum Jahre 18~:.! in Kärnten 
4,8 Millionen Metercentner Roheisen erzeugt, während die ehe
malige Hütteuberger Eisenwerks-Gesellschaft in der Periode von 
1871 bis 1881 run<l 5, 14 .llillionen Metercentncr prodacirte; es 
ergibt sich daher eine Abnahme von 343 000 Metercenlner Roh
eisen. Dagegen ist <lie Production von ßessemerstahl \'On 
1,33 Millionen Metercentner in der Periode 187l bis 1881 auf 
2,77 in den letzten elf Jahren gestiegen, hat sich demnach ~ehr 
als verdoppelt. Die Verschiebung habe sich zu Gunsten emes 
höherwerthigen Productes vollzogen, was dem Lan le gewiss nicht 
zum Nachtheile gereichte. Leider lasse sich nicht leugnen, <lass 
der allgemeine wirthschaftliche Niedergang der Alpenländer auch 
auf die Lage der Eisenindustrie dieser J.än<ler eine Rückwirkung 
übt. Die alpine Eisenindustrie sei genöthigt, ihren Absatz aus
wärts zu suchen und dort eine nur in beschränktem Umfange 
mögliche Concurrenz aufzunehmen. Die-Verwaltung rechtfertigt 
schliesslich die Reduction des Arbeiterstandes, welche theils <lurch 
<lie Verbesserung technischer Einrichtung ermüglicht, theils aber 
zur Erhaltung <ler Concurrenzfähigkeit nothwendig wurde Der
zeit beschäftigt die Gesellschaft in Kärnten lt530 Arbeiter; <la fiir 
weitere Betriebseinschränkungen hoffentlich eine zwingende Noth· 
wendigkeit nicht eintreten wird, so sei~n neue Arbcitcrentla>sungen 
nicht zu besorgen. Zum .Monatsschlnsse notiren pro 1000 kg: 
Roheisen. a) Holzkohlen-Roheisen aL Hütte: Vor
dernberger, weissrs Ji 4 7 ,50 bis fi 48,50, Innerberger , wei8".':1 
fi 47,50 bis fl 48,50, Kärntner, weisses fl 47,50 bis fl 48.50, detlo 
halbirtes fi 49,- bis fl 51,-, detto graues fl 53, - his fl 55, -, 
detto Bessemer fl 53 bis ft 55 ; ferner ab W i e n : Oberungarisches, 
weisses fi 44,50 bis fi45,50, dettogr.mes fi 46,50 bis ft 47,50. b)Cok es
Ro h eisen ab Hütte: Schwechaternnd Donawitzer, weisses fi 45,50 
bis fl 46,50, detto halbirtes li 48,50 bis fl 49,50, detto graues fi 51,50 
bis fl 52,50, detto Bessemer fl 51,50 bis fl 52,50, Kärntner, weisses 
fi -,- bis fl -,- , detto halbirtes fl -,- bis fl -,- , dettu 
i:raues fl -,- bis fi -,-, detto Bessemer fl -,- bis fi -,-, 
Mährisch-Ostrauer, weisses fl 42,5U bis fl 44,50, detto graues fl 43,50 
bis fl45,50, detto Bessemer fi-,- bis fl -,-,Böhmisches, weisses 
fi -, bis fl -, ferner loco Wien: Schottisches, graues fi -, bis 
fi - , detto Bessemer fl 57 bis fi 61, detto Coltness fl 61 bis fi 63, 
englisches Cleveland, graues fi -,- bis fl -,- , Clarence fi 43 
bis fl 45. c) Ingots: Bessemer kärntnerische und steirische 
ab Wien: fi 80 bis tl 90. Ei s e n • Ra f f i n a c.l e je nach 
Provenienz: Stabeisen fi 113 bis fi 127 , Schloss- und Dachblech 
fi 150 bis fi 157,50 Kesselblech II 165 bis 11 185, Reservoirblech 
II 137,50 bis fi 155. Verzinkte Bleche li 235 bis li 275, Weissblech 
per Kiste fl 30,50 bis li -,- , Träger pro Tonul! fi lOti bis 
fl 110. - Der de u t s c h e Eisenmarkt wird momentan vollstandig 
von der politischen Lage beherrscht, welche erst durch die Wahlen 
für den Reichstag <lie so nöthige Klärung erhalten dürfte, ohne 
welche Klärung die Zurückhaltung der Consumenteu nicht endet. -
Am r h ein i s c h-w est ph ä 1 i s c h e n .Me.rkte wurde Roheisen ziem· 
lieh gut abgenommen, wenn man auch bei neuen Abschlössen etwas 
billigere Preise durchsetzen will, was bei dem Umstande, dass die 
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Erzeuger mit dem Verkaufe nicht dräugen, bis nun erfolglos 
blieb. Es werden Spiegeleisen .M 51 bis M 52, Qualität-Puddel
Stahleisen M 47 bis M 48, Thomaseisen M 46 bis M 47, Giesserei
eisen Hämatit, seit 1. Mai um M 1 erhöht, M 63, Nr. III. M 55 notirt. 
In Halbzeug ist das Geschäft äusserst flott, so dass die Werke 
kaum dem Bedarfe folgen können. Stabeisen ist bis nnn in guter 
Lage, da die Abschlüsse noch für einige Zeit reichen. Dagegen 
bereikte die Erneuerung des Verbandes P.rnste Schwierigkeiten. 
Es notiren Stabeisen aus Schweisseisen M 112 bis M 117, aus 
Flusseisen M 108 bis M 112, Baueisen M 105 bis 110, Bandeisen 
M 130, Träger, welche derzeit recht flott gehen, M 90 bis M 95. 
Bleche finden, bei noch immer recht unlohnenden Preisen von 
M 120 bis M 123 für Fein- und M 125 bis M 145 für Kesselbleche, 
recht starken Absatz. Die Schieuenwerke haben durch Zuweisung 
tler Lieferung von 17-20 000 t für die Staatsbahnen für die nächste 
Zeit Beschäftigung, dagegen klagen die llaschinenfabriken über 
Mangel an Aufträgen. Die Firma Krupp in Essen hat nnomehr das 
Grusonwerk definitiv übernommen. Auf die zur Deckung der 
Kosten aufgelegte Anleihe der Firma Krupp per 24 Millionen llark 
wurden über 60 Millionen gezeichnet. - Im Sieger 1 an de ist 
der Markt nicht sehr befriedigend, da es nicht gelingt, die Preise 
über die Gestehungskosten zu heben, so dass die letzten kleinen 
Erhöhungen noch immer keinen besonderen Nntzen gewähren. 
Puddelroheisen notirt M 43 bis M 44, Feinbleche finden bei ll 120 
Grund preis ziemlich guten Absatz. - Der ober s c h 1 e s i s c h e 
Markt ist, was den Verkehr betrifft., in befriedigender Lage, doch 
hat der Preiskampf mit den westphälischen, ansser dem Verbande 
stehenden Werken es bis nnn nicht ermöglicht, im Inlande zu 
lohnenderen !'reisen zu gelangen. Dagegen ist der Export nach den 
Donanförstenthümern in Blechen befriedigend, sowie sie für Export 
überhaupt fortgesetzt so gut gefragt sind, dass seit Anfang Mai 
tlurchwcgs um M 3 bis M 4 höhere Preise durchzubringen waren. 
Deutschland erzeugte im Monate April 1893 393 365 t Roheisen 
gegen 396 821 t April 1892 und 409 399 t März 1893. - Der 
h e 1 g i s c h e Eisenmarkt ist bezüglich Roheisens sehr fest , "·eil 
dieses bei starker Nachfrage recht knapp ist. Walzeisen ist in 
unvrrämlerter Lage. Da man jedoch die Erzeugllng eingeschränkt 
hat, ist doch eine Besserung zu erhoffen. Stabeisen notirt Frcs 110 
franco Bord Antwerpen. Träger notiren hPi lebhafter Frage .Frcs 86 
bis Frcs 87,50 und suchen die Werke, bis nnn vergeblich, Frcs 88 
zu erzielen. Das Auslandsgeschäft hat einige grössere Lieferungen 
gebr.\cht, von we!l'hen jene für die llain-Neckarbahn per 4000 t 
eiserner Schwellen, sowie die Bahn Salonichi-Dedeagatsch von 
35 000 t Schwellen und 10 000 t Schienen hervorzuheben sind. -
Die französischen Hüttenwerke haben in den ersten vier 
Monaten des laufenden Jahres von den inländischen Bahnen 
73 , JO t Schienen bestellt erhalten, für welche Frcs 15U bis Frcs 162, 
je liach dem 4nantnm bezahlt. werden. - Der eng 1 i s c h e Eisen
markt ist still, die Preise bleiben unluhnend. Die Roheisenmärkte 
sintl ruhig, die Verschiffungen ziemlich befriedigend. Schwere 
Schienen werden stark gefragt.. Die australischen Verhältnisse 
haben im :\llgemeinen einen recht ungünstigen Einfluss ausgeübt. 
Weissblech bleibt in guter Frage. Der G 1 a s go wer llarkt erholte 
sich zu Monatsbeginn und. notirten Warrants bei umfangreichem 
Geschilfte .J.0 sh 7',', d. Die unsichere Lage des Geldmarktes. sowie 
die Erhöhung des Zinsfusses der Bank von England beeinflussten 
aber bald den Markt sehr empfindlich und sanken Warrants auf 
40 ~h 2'/. d. Ein weiteres Sinken ist bei diesem so tiefen Stande 
wohl nicht anzunehmen. Hämatit Warrants schliessen H sh 9 d. 
Nr. 3 Middleshorongher 33 sh 9 d. - In ll i d d 1 e s b o r o u g h 
waren die Vcrschifl'uogen per April von 81137 f recht befriedigend 
und betrugen in der ersten Maihälfte über 70 OUO t, doch haben 
trotzdem die Vorräthe an Cleveland-Roheisen um 1702 t zuge
nommen und betragen jetzt 19613U t, hiernn 'iU 188 t im ötfänt
lichen Lager. Neue Aufträge laufen spärlich ein, da der Sommer
bedarf zum grössten Theile gedeckt ist. Das Stahlgeschäft, sowie 
Walzeisen liegen still. Es schliessen Roheisen Nr. 1 37 sh, Xr. 3 
34 sh, Hämatit 43 sh. - In Amerika ist der Markt in recht 
gedrückter Lage, welche durch deu Zusammenbruch der beiden 
bedeutendsten Eisenwerke Pennsylvania Ste~l Company in Steelton 
und der Maryland Steel Compauy in Sparrows Point noch ver
Echärft wurde. Beide Gesellschaften gehörten zu den bedeutendsten 

Amerikas und beschäftigten znsammen über 7000 Arbeiter. Mau 
hofft jedoch die Schwierigkeiten der gegenwärtigen Lage zu über
winden. Stablschieneo sind hei ruhigem Verkehre io besserer 
Lage als die übrigen Sorten. 

Kupfer ist bis auf den seit Jahren nicht mehr verzeich
neten Preis von ~ 42. 18. 9 für gmb gesunken gewesen, was 
alle Voraussetznngen umstiess. Die vorzügliche Statistik , die 
neuerdings eine Abnahme der Vorräthe auswies, und zwar bei 
2798 t Zufuhren und 4603 t Ablieferungen pro erste Maihälfte, 
einen Vorrath von 50 289 f gegen 52 094 t pro Ende April 
1893, 53828 t Ende"April 189~. 59 316 t 1891 und 90 230 t 189U, 
das Nachlassen des amerikanischen billigen Ausgebotes gegen 
Schluss des Monats, sowie der mit den Frühjahrsmonaten einge
tretene fühlbare grössere Con,nm waren ol'ne Einfluss auf den 
Markt. Diese Verhältnisse drängen unwillkürlich zu der Wahr
nehmung, dass die Consumenten und Interessenten dem Markte 
gegenüber machtlos sind und der Artikel nur noch von äusseren 
politisch-finanziellen \' crhältnissen abhängt. Zu der Deroute des 
Artikels trugen wesentlich die australischen Fallimente, sowie 
die Schwierigkeiten mehrerer Londoner Speculanten bei, und schien 
es fast , als oh eine gefährliche Panik den ganzen Metallmarkt 
ergreifen sollte. Es haben sich jedoch die Verhältnisse gegen 
Monatsschluss wieder vorübergehend gebessert, um auf die Nach
richt, dass die amerikanischen Producenten die Vereinbarung be
züglich der Erzeugung und des Exportes mit den europäischen 
Werken nicht erneuern wollen, wieder bedeutend zu sinken und 
schliessen gmb f 43 . 2 . 6 bis f 43 . U . 9. Thongh cake f 4ö . 0. 0 
bis .€46.10.U, best selected f4i.15.U bis .t•48.5.0. -
Hi er setzte das Geschäft zu llonatsbeginn ziemlich befriedigend 
ein, wozu auch die Zt1röckhaltung llaosfelds beitrug. Die Preise 
blieben, bei besserer Nach frage, fiir die billigen amerikanischen 
Sorten in Folge der hohen Valutencourse ziemlich unverändert 
und schliessen: Lake snperior. Elektrolyt uod Mansfelder fl ö3 
bis fl 65 , Mittelsorten ft 60. Walzplatten fl 58 bis fl 58,50, 
Gusskupfer fl 57. 

B 1 e i ist wieder erheblich gesunken und hat, ausgenommen 
Februar 1. J. den seit Jahren nicht verzeichneten Preis von 
.1. 9 . 7 . 6 bi~ .1' 9 . 10 . U für spanisches und .ii" 9 . lU . 0 bis 
.1' 9 . 12. ö für englisches Blockblei erreicht. Der Artikel ist in 
äusserst schlimmer Lage , die sich nur dann ändern wird , wenn 
die Prodnction sich dem Bedarfe einigermaassen anpasst. Die 
Einfuhr betrug in London für die ersten vier Monate 5tl587 t 
(ö3148t 1892), die Ausfuhr 1287~t (20U59t 1892). - Hier 
wurde ziemlich viel schlesisches Blei für den prompten ßildarf, 
sowie für die nächsten Monate verkauft, da die inländischen 
Hütten für die nächste Zeit ohne Vorrath sind. Als Preis wird 
fl 15,50 franco Wien gemeldet . welcher als gegenwärtiger Markt
preis zu bezeichnen ist. 

Zink ist von aufänglichen ~ 18. U. 0 bis auf f 17 .10. U 
zurückgegan!('en, hat sich jedoch nach Klärung der Börsen-Situation 
wieder auf L 17. li. ti gehoben, doch ist in dem llarkte noch 
immer nicht der rechte Zug , von dem alle~n eine wesentliche 
Befestigung zu erwanen ist. 11: den ersten ner Monaten wurden 
in London eingeführt 16 >:'33 t (14175 t 1892), ausgeführt 4081 t 
(345lt 1892). Es schfüsst~ 17.12.6.-InOherschlesien 
erött'oete der Markt für Rohzink ohoe Kanflnst und während die 
Hütten M 35.15 his M 35,3U forderten, bewilligten die Käufer 
bloss M 35, wozu nicht abgegeben wurde. Dann besserte sich 
die Nachfrage, jedoch nur bezüglich einzelner ~orten und fanden 
befriedigende Abschlüsse für das Ansland statt, so dass sich der 
Markt befestigte, worauf der Inlandsconsum auch zu Deckungen 
schritt. Nachdem anch Walzzink, insbesondere für Export, äusserst 
lebhaft gefragt war und die Walzwerke sich ihrer Vorräthe zum 
grössten Theile entledigten , diirfte bei einiger Haltung des eng
lischen Marktes die Besserung weitere Fortschritte machen. -
Hier ist in Folge der hohen Valutencourse der Londoner Rück
gang nicht so sehr zur Geltung gekommen. Leider i~t die Nach
frage nicht liesonders lebhaft und auch in Walzzink der Bedarf 
nicht bedeutend , da die Bauthätigkeit , insbesondere in Wien, 
eine ganz minimale ist. Zum Monatsschlusse notiren: W. H. 
Giesrhe's Erben ft ~3.50, la und inländische Marken fl 23 bis 
fl :.!3,50, lla Marken fl 2~ bis fl ~~.25. 



Z i n n war ebenfalls rückgängig. Die grossen Anstrengungen 
der Haussepartei , die hohen Preise über die nächsten zwei 
lfonate zu halten und dadurch die glatte Abwicklung der Con
tracte und Verbincllichkeiten zu den hohen Preisen für kurze 
Lieferung zu sichern, mussten unter der grossen Last disponibler 
Waare, mit welcher sämmtliche Plätze beschickt wurden , zu
sammenbrechen und musste dem Artikel wieder cler natürliche 
Lauf gelassen werden. So ist denn der erwartete llloment, dass 
promptes Zinn auch dem Angebote von Lieferungswaare folge, 
eingetreten, indem gegen Monatsschluss .;!' 88 . 0 . 0 für promptes 
Zinn gemeldet wurde, während sich Anfang des Monates der 
Preis noch auf J;' 9'l . 5 . 0 stellte. Als in Folge cles billigen 
Preises die amerikanische Nachfrage lebhafter wurde, hob sich 
der Artikel wieder auf J: 90. 12. ü his J: 90. 15 . 0 für Straits, 
schliesst aber matter J: 87. 0. U. - Auch in Amsterdam 
gingen clie Preise in Uebereinstimmung mit clen ancleren Märkten 
zurück , was jedoch clie Kauflust anregte und zu grösseren Ab
schlüssen führte. Der heimische Consum tritt regelmässig auf, 
doch lässt das amerikanische Geschäft zu wünschen übrig. Es 
schliessen Banka hol!. fl 54"/4 , Dilliton hol!. fl 54, Straits 
boll. ß. 543

/,. - Hi c r famlcn regelmässige Umsätze zu etwas 
billigeren Preisen statt , doch hinclr>rte auch in cliesem Artikel 
der hol1e Coursstancl ein weiteres Zurückgehen und schliessen 
ßanka fl 116, Billiton ß 115, Austral uncl Straits fl 117 und 
Englisches fl ll'i. 

A n t i m o n ist wieder zur riickgängigcn Bewegung über
gegangen uncl hat wegen mangelnder Frage für den Consum 
langsam, aber stetig nachgegeben. Die Umsätze IJcsserten sich in 
Folge der billigen Preise gegen Monatsschluss ein wenig und 
schliesst der Artikel, mit dem tiefsten Stanclc cles laufenden 
Jahres, J: 'l9. 10. 0 bis J: 40. 0. 0. - Hier hat Antimon die 
gleiche Entwicklung eingehalten uncl war recht ruhig. Selbst 
die ermässigten Preise vermochten den Verkehr nicl1t zu beleben, 
cla eben der Consum mangelt. Regulns wurde fort.gesetzt unter 
englischer Parität bis fl 48 ausgeboten. 

Q u e c k s i 1 h er hat im abgelaufenen Monate eino eigcn
thümliche Haltung eingenommen. Hie erste Hancl notirte fortge
setzt unverändert ,i' 6. 15. 0, während die zweite Hantl langsam 
sich diesem Preise näherte, ihn gegen Mitte d(,S l\fonates sogar 
erreichte, wonach gemelclet wurde, dass die erste Hand nur un
willig zu diesem abgebe. Der Artikel war sehr fest, die zweite 
Hand hielt auf .E 6 . 14. 6, die erste unverändert .1' 6. 15 . O. 
Dass unter diesen Verhältnissen die erste Hand nicht erhöhte, 
därfte lediglich der finanziellen Lage zuzuschreiben sein, welche 
hetlcutende Speculationen momentan nicht rathsam erscheinen 
lässt. Die Statistik ist nicht sehr günstig, ungeachtet im April 
hloss 700 Flaschen importirt wurden und in der ersten Hälfte 
l\fai gar nichts zur Einfuhr g~langte. Fär die ersten fünf Monate 
cler Saison vom l. December bis 30. April botrug in J,onclon clie 
Einfuhr ans 

1893 1892 1891 1890 1889 
Spanien (lt. Vertrag) 25 010 20 000 29 993 

126 
35 001 35 000 l'rj 

" anderes 
Italien . . . . 
Oesterreich , . 
Californien etc. 

204 
4 300 3 350 4 742 5 450 3 750 "" 

liOO 1300 ~ 
55 1 127 482 50 225 J:r" 

29 3ö5 24 603 35 217 41101 40 479 '" 
<lic A U!'lfn h r 19 702 16 727 26 377 25 061 28 752 !" 
- I <l r i an er Quecksilber notirte, entsprechend dem Londoner 
Markte, unveriiodcrt J: () . 15 . O pro Flasche loco Wien , wozu 
flotter A hsatz stattfancl , so dass die Lager fortgesetzt geräumt 
siml. Die Nachfrage liess auch zu Monatsschluss nicht nach und 
schlies~t der Artikel fest mit .i' 6. 15 . 0 pro Flasche nnd 
.i' HI . 1 ·,_ 6 per 100 l·g in Lage In loco Wien. - Die ca 1 i fo r
n i s c h e n Minen lieferten vom 1. Jänner bis 3(). April nach 
Rt. FranPiseo ah : 

189'l lfäl2 
6 :-l52 *) 6 90() 

K o hie. Der 
Industrie nimmt 

1891 1890 1889 1888 
4 431 4 395 4 8U5 !J 440 Flascl1en. 

inliln1lischc Kohlenmarkt ist ziemlich ~till. Die 
wenig Kol1lr nuf uni! <leckt nur 1fon augen-

*) Bis Encle März. 

hlicklichen Bedarf, weil sie, wie die übrigen Consumenten, a1ts 
cler gegenwilrtigen Lage auf eine Ermässigung der Preise in den 
Sommermonaten hofft. Die Vorräthe nehmen in Folge dessen ziem· 
lieh rasch zu und erscheint eine weitere Abschwächung des 
Marktes nicht ausgeschlossen. Die Salgü-'farjiiner Steinkohlen
bergbau-Actien-Gesellschaft beabsichtigt auf Grund der bei Kaschau 
erworbenen Kohlenfelder eine Actien-Gesellschaft zur Ausbeutung 
derselben zu gründen. - Im n o r d wes t b ö h rn i s c h e n Braun
kohlenreviere hat sich der Markt ebenfalls verflaut. Während im 
April der Elbeverkehr äusserst flott war und die vorjährigen 
Ziffern der Verladung überschritt, indem 3115 538 q gegen 
3 010 042q oder täglich 1038 Waggons Braunkol1le zur Verladung 
kamen, hat im Mai ein Rückschlag stattgefunden. Die Ver
schiffungen nahmen ab und insbesonders der Bahnverkehr Iiess 
viel zu wünschen übrig. Zur Regelung cler Schiffsfrachten soll 
in A ussig eine Kohlenfrachtenbörse errichtet werden und hat 
der Elbe-Verein, von welchem dieses Project ausgeht, bereits die 
nüthigen Verhandlungen mit cler Reichenberger Handelskammer 
eingeleitet. Bei Eisenberg an der Dux -Bodenbacher Bahn soll ein 
neues Kohlenwerk errichtet werden. Die in Wien zum Consru 
gelangenden Kohlensorten notiren zum Monatsschlusse nach den 
officicllen Verlautbarungen : S c h war z k oh 1 e n. Pilsner Revier: 
Stückkohle II -,- bis fl -,-, Ostrau-Domlirau-Karwiner Revier: 
Stückkohle fl l,15 bis fl l,18, Würfelkohle fl 1,15 bis II 1,18, Nuss
kohle II 1,10bisfll,12, Kleinkohle fl 0,86 bis li 0,92, Schmiedkohle 
gewaS"chcn fl 1,22 bis II -,- , detto ungewaschen ß -,- bis 
fl - ,-, Cokes fl 1,60 bis fl 1,90. Mährisch-Rossitz-Zheschau-Oslo
vaner Revier: Schmicclkohlc I fl 1,36 bis fl 1,40, cletto II ß l, 17 
bis fl l,22, Cokes fl 1,45 bis II 1,75. Preussisch-oberschlesisches 
Revier: Stück- und Würfelkohle l, fl 1 ,18 bis fl l,20, dctto Mittel 
11 1,15 bis ft l,18, cletto II fl 1,05 bis fl 1,08. Nusskohle J 
fl 1,18 bis fl 1,20, dctto II ft 1,05 bis fl 1,08, Kleinkohle T 
ß 0,93 bis fl 0,98, detto II fl 0,86 bis ß 0,88. Gas-Cokes von den 
Wiener Gasanstalten fl 1,12 bis ß 1,44 loco Anstalt. Braun k oh 1 e n. 
Leobncr Glanzkohle : Stückkohle ß -,- bis ß -,-, Köflach
Lankowitzer Stückkohle fl -,- bis ß. -,- , detto Würfelkohle 
II -,- bis fl -,- , Trifailer Stückkohle fl -,- bis fl -,-. 
Ilöhmisch- Dux-ßrüxcr-Becken: Stückkohle fl 0,80 bis ß 0,85, 
loco Bahnhof. - Der cl c u t s c h e Kohlenmarkt trägt in so ferne 
ein recht missliches Gepräge, als es <lern Kohlensyn<licate nicht 
gelingen kann, das fortgesetzte Sinken der Preise hintan zu halten, 
da die Händler über bedeutende Vorräthe verfügen und clie An
bote des Syndicates überall schlagen kiinncn. Eine Besserung 
der Lage wäre nur durch Verminderung clcr Förderang zu er.i:ielen, 
welche nun um so nöthiger erscheint, als auch in Folge des tiefen 
Wasserstancles im Rheine der Schiffsversandt empfindliche Ein
busse erleidet. - In Rh e in 1 an d - West p h a l e n standen die 
verschieclenen 3ubmissionen der Bahnen im Vordergrnnde clcs 
Interesses. Auch der lange erwartete Abschluss des Kohlenbedarfes 
für clic westlicl1en Staatsbahnen mit dem Kohlensynclicate fiir clie 
Zeit vom 1. Juli 1893 his 30. Juni 1894 ist endlich zu M 8 für 
Locomotivkohlen mit 50% Stücken, mit Ausnahme derjenigen 
Bezirke, fär welche mit der englischen Concurrenz gerechnet 
werden muss und für welche M 7 pro t bezahlt werden, zu Stande 
gekommen. Hiedurch ist ein Preis fixirt, welcher, trotzclcm er 
10% billiger als die vorjährigen Gebote ist, clen Gruben neben 
regelmässigcr Beschäftigung doch noch einen, wohl sehr IJescheidencn 
Nutzen gewährt. - Der Ruhrkohlenmarkt ist in gleicher, 
oder noch schlimmerer Lage. Die vielen Feierschichten machen 
die Arbeiter bereits unruhig. Auch hier ist endlich bezüglich 
der grossen baclischen Kohlenlieferung (liOOO 1) eine Einigung er
zielt worden und wird ein Preis von circa M 11 frei Mannheim 
als clnrchschnittlicher Erlös gemeldet. Im Uebrigen ist auch cler 
Mllrkt hier sehr geilrückt. Die englischen Saar g r 11 h c n hab1m 
ihre Preise pro II. Semester 1893 verlautbart. Dieselben sincl um 
M 0,30 hie III 1,40 pro t nieilrigcr als jene des J. Semesters 1893, ins
besondere Nusskohlen zeigen 1len griissten Hiickgaug. - In 0 b er
s c h le s i cn finden clic Werke kaum Raum zur:Deponirung ilirerclnrch 
Feierschichten ohnedies beschränkten Prodnction. Die fiscalischen 
Gruhen haben his Rmle Juni zur Unterstätzung der Eisenindustrie 
clen Preis für Cokcskohlen um 5°/0 ermässigt. - In Be 1 gi e n 
sind die Versuche cler Zechen, eine Preiseiniguug zu erzielen, bis 
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nun gänzlich erfolglos geblieben. Zu Monatsbeginn gelang es <ler 
deutschen und franzö~ischen Concurrenz bei <len in Folge <ler 
letzten Bergarbeiterbewegung etwas zurückhaltenden Consumenten 
grössere Abschlüsse zu Stande zu bringen. Dagegen versucht man 
die Einfuhr grösscrer lllengen von Pres~kohlcn in Deutschland 
und hotrt man bei einigem Entgegenkommen der llahnen 15 000 
bis 20 000 t <lahin verfrach t.en zu kiinnPn. Im I. (iuartal betrug 
die Ausfuhr derselben !lt' 500 1 l(egen ö2 7tl0 1 1 :-:92, davon wohl 
grosse Posten nacl1 Frankreich. Die Preise sincl für magere 

Notizen. 
Deutscblands Gold11roduction. In clcn 5 .Jahren 188G bis 

1890 wurden zusammen 8928 kg im Wcrllw von 2-l88ö000 l\[ 
gewonnen; d1won entfielen auf !las .Jahr 1890 allein 1855 /,:y, 
welche :J 162 000 III repräscntiren. Die reichste Ausbeute lieferte 
das Jahr 1887 mit 2257 k,r1. Bekanntlich hat Deutschlaml kein 
eigentliches Goldbergwerk, aber eine ganze Reihe von Werken 
liefern das edle Metall als Nebenproclnct; ausserclem sind mehrere 
clentsche Flüsse als golclfiihrend bekannt. Es gibt Dukaten aus 
Rhein-, Eder-, Isar- und Donaugold , welche allerdings heute zu 
numismatischen Seltenheiten gehören. (B.- u. H.·Ztg., 1893, 143.) 

N. 
Dampt1laspel. 111. C. L e v et gibt im Bull. soc. incl. min., 

1892, 6. Bd., S. 813, Beschreibung uncl Zeichnung zahlreicher 
Anordnungen und Details von patentirtcn Dampfhaspeln <ler 
Fabrik von Louis Galland zu Chalons - sur - Saime, nebst Mit
theilungen über die für clie einzelnen Fälle passendsten Cor.
structionen u. s. w., welche mit Vortheil zu benützen sein werden, 
wenn es sich um den Entwurf oder die Auswahl einer solchen 
Maschine handelt. Die Umsteuerung erfolgt bei denselben mittelst 
von Hand stnllbaren Schiebers, welche Einrichtung übrigens schon 
lange bekannt und angewendet ist. H. 

Literatur. 
Tbc Mineral Industl'y, its Statistics, Technology and 

Trmle in tbe United States end otber Countries from tbe 
earliest Tlmes to the and of 1892. Vol 1. Edited by Hichard 
P. Hothwell, Editor of the Engineering an<l lllining Journal, 
New-York, Tlle Scientific Publishing Co. 1893. Preis 2 Dollars. 

Wir haben in dieser Zeitschrift bereits rnr mehr als Jahres
frist unsere Bewunderung darüber ausgedrückt, dass das in New
York erscheinende Engineering and lllining •Journal schon im 
Jänner 1892 die Montanstatistik der Vereinigten Staaten Nord
amerikas für das Jahr 1891 pnblicirte. Das genannte Journal, 
zweifelsohne eines der hervorragendsten unseres Faches in Ame
rika, hat mittlerweile in dieser Hinsicht sein Programm wesent
lich erweitert; es wollte einerseits die Montanstatistik der Ver
einigten Staaten in allen ihren Einzelheiten bringen und , um 
die Entwicklung der einzelnen Productionszweige möglichst klar
zulegen, die Statistik der früheren Jahre auHgiebigst berück
sichtigen; andererseits wollte es auch von allen Ländern der 
Erde die auf das Montanwesen bezüglichen neuesten statistischen 
Angaben, soweit dieselben bekannt wurden, zusammentragen, 
also gleichsam eine Welt.statistik für unser Fach schaffen. Dieses 
neue Programm griff weit über den Rahmen einer Wochenschrift, 
wesshalb sich das Journal zur Herausgabe eines B11ches ent
schloss , das nun vorliegt. Dass dieser über 600 Seiten starke 
Baud, der, wie dies der Titel sagt , fiir die Vereinigten Staaten 
auch die Statistik für das Jahr 1892 enthält, schon im Februar 
1893 abgeschlossen werden konnte , war nur durch eine weit
gehende Arbeitstheilung möglich, dadurch, dass nahe an sechzig 
Fachmänner, und zwar zumeist Specialisten, diesem Werke ihre 
Mitwirkung zuwendeten. Es hat heuer in Folge der Co 1 um b i
schen Aus s te 11 u n g eine um so höhere Bedeqtung, als es die 
Besucher Nordamerikas in den Stand setzt, sich rasch über die 
dortigen Produetionsverhältnisse in grossen Zügen zu orientiren. 

Dieses Handbuch unterscheidet sich von den bei uns 
üblichen statistischen Publicationen vorwiegend dadurch, dass es 
nur die Meuge und dr.n Werth cler Erzeugung, die Rchwankuugen 
des Preises auf den Hauptmärkten, die Ei.11- nncl Ausfuhr angibt, 

Fürclerkohle Frcs 5 , halbfette Frcs 7,75, gute K!'ssclkohle 
Frcs 9,7:>. - Der eng 1 i s c h e Kuhlenmarkt weist nur in Süd
wales stärkere V crschift'ungen auf. Im Inneren ist der Markt 
gedrückt und die Preise gegen <las Vorjahr um 1 his l ';, sh 
gesunken. In Carcliff notiren zum lllonatsschlusse :\!aschinenbraml 
Ja (1 sh 3 cl bis 9 sh !J cl, Kleinkohle 4 sh his 4 sh (i cl. bester 
Hausbrancl 10 sh li d bis 11 sh, Patenteokes 18 sh li d l1is 2tl sh, 
IIo<"hofcnrokes 14 sh his lli sh () cl je nach l!nalität. 

jecloch die zur Gewinnung aufgcwenclete menschliche oder maschi
nelle Arbeit und , clen amerik;mischen Eigcnthümlichkeiton cnt
sprechencl, die Arbeiterverhältnisse unberücksichtigt lässt. Hin
gegen finden wir in diesem Buche l1änfig kurze lllitt.heilungen 
über das Vorkommen der nutzbaren lllincrale in den einzelnen 
Ländern, über ihre Verhüttung ocler anderweitige Verarbeitnng. 
völlige Ahhancllung über Untersuchungsmethoclen und den einen 
ocler den anderen neueren metallurgischen l'rol'ess , zahlreiche 
Literaturhinweise uncl Nachrichten über die Marktverhältnisse. 

Diese Anclentungen über den Inhalt des vorliegenden, solid 
ausgestatteten Buchrs clürften geniigcn, um den hohen Werth 
dieses Jahrbuches für Montanstatistik, clas voraussieht.lieh von 
nun an alljilhrlich c.rscheinen wird, zn kennzeichnen. 

H. H ii fer. 

Amtliches. 
Kundmachung. 

Herr Franz Russ, Oberingenieur <ler a. p. Kaiser Ferdinnnds
Norclbahn, hat am 24. Mai 1. J. den vorsclll"iftsmässigen Eid als 
hehiirdlich autorisirter Bergbauingenieur hieramts ahgelegt und 
wird als \'Oll cliesem Tage zur Ausübung cles ßefögnisscs eines 
bergbehönllich autorisirten Bergbauingenieurs berechtigt erklärt. 

K. k. Berghauptmannschaft 
Wien, 26. Mai 1893. 

Gustav Ad. Wehrlc. 

Kundmachung. 
Nachdem die bergbücherlichen Besitzer des St. Barbara-Erb

stollens bei Waschagrün im politischen ßezirke Plan, nämlich 
der westbiihmische Bergbau- und Hiittenbetrieh zu Randen cles 
Dr. Schulte in Pilsen, clann die Firma Schäfer & ßu<len
h er g in lllagcleburg, Dr. Hermann Stock m a y c r in Stuttgart. 
uud Ludwig G w inner, Rechtsconsulent in Stuttgart, !ler hier
ii.mtlichen Autl'orderung vom 10. Dccember 1892, Z. 2131, zur 
Inbetriebsetzung cles genannten Stollens behufs Nachweisung der 
pftichtge;nässen Leistungen und zur Instandhaltung dieses Stollens 
innerhalb der prätigirten Frist nicht nachgekommen sind, so hat 
die k. k. Berghauptmannschaft in Prag auf die Entziehung dieser 
unterm 18. März 1853, Z. 957, verliehenen Stollengerechtigkcit 
mit dem Beisatze erkannt, dass nach Rechtskraft dieses Er
kenntnisses clie Löschung dieses Stollens im Bergbuche cles k. k. 
Kreis- als Berggerichtes in Eger verfügt werden wird. 

Von dem k. k. Revierbergamte 
Mies , am 22. Mai 18\!3. 

Fiir den k. k. Revierbeamt.en J. Li s k a, k. k. ßergcommissii.r. 

Im Nachhange zu der in Nr. (i, 1893, gebrachten amtlichen 
Mittheilung, dass Herr ßergcommissär Ferclinand Ho h n zum 
Revierbeamten in St. Pölten ernannt wurde, bringen wir über 
Ersuchen zur Kenntniss, dass Herr Bergcorumissär Rudolf 
P fa ffi n ge r, welcher bis dahin als Revierbeamter in St. Pölten 
fnngirte, auf sein eigenes Ansuchen zum Zwecke einer einjährigen 
Gerichtspraxis beurlaubt worden ist. Die Red a c t i 011. 

Kundmachung. 
Josef 111 o t o i1 in Krosno ist zum bergbehiirdlich autorisirten 

Bergbauingenieur mit dem Standorte in Krosno best.eilt worden, 
nachdem er den vorgeschriebenen Eid in dieser Eigenschaft ab-
gelegt hat. 

K. k. Berghaupt.mannschaft 
Krakau, clen]. .Juni 1893. 

4 
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.A 11 k ft 11 d i g u. u g e n. 

~~. 
Adolf Bleichert & Co., ~ 
Leipzig-Gohlis und Wien, 

liefern seit 21 Jahren nl• alleinige :,ipecialitat 

Drahtseilbahnen 
nach ihren yorziigl. bewährten, patentirtcn 

Constructioneu. 
UeLer 650 Anlagen mit ca. 700 OOOm Länge 

rhrener An~führnng. 
llS" AD.Bchläge und Projeote dnrch "218 

Oeneralvertreter f'tlr Oesterrelch-l'nqarn: 
Ingenieur JULIUB SCHATTE, 

"'\-VIEN, IV., Theree1anumgaeee Nr. 31. 

Drahtseilbahnen 
zum 

Tramport „on Kohlen, Erzen, Steinen, Sand, Torf, Brettern Scheitholz c1c, 
DTalataeU.tlse ftlr Berg-, Btraaaen· und Grubea-Bahnea, 
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~
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,~' 1u ca. 40 Profilen, -3 tra~sportable ~.eleise, ~ 
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~ OBENSTEIN & KOPPEL, 
~ Wirn, 1. SdJwar!rn~rrgltr. S. 1 prog, !Hnrirng11Wr 41, nra 3 Budapest, VI., Andrassystrasse 81. 
""~·~1~1-"f '.j: '.t'.f '.): '.~".f 1~:"F.f '.f* :f'.}."ft'. *'*"*~f':r-:f-:V!f~':f !f':f~ 

W~r li~l~rt 

11. 

:i 

comprim. schwefli~. Säure 
in eisl't'lll'U Ht>hliltnn: 

l-iet'. llffL·rtl'11 1111tl'r „Z. 1257" 

:1 u Rudolf Mosse, Breslau. 

~ 121B121B~~121B~~~~~i ~ 

i m !\.!b~~~ b~no. !..ß~ 1 1 
1 von Theodorovic & Comp., i :i 

1 Stepbansplatz 8 Wien, 1., Jasomirgottstrasse 2.1 
Berlin .N. W., Luisenstrasse 32 1 neben dem lll 

kaiserl. Patentamte. 1111 

i Seit 18ii im Patentf. thätig. 1 
1 Ausführliche Preiscourante gratis und franco. 1 
·-ll&illl&il121B~88121B~S8~121Bll&ilä8~· 

.-illllllllllrllll!Blll~&1116iaSS&QS&&aasaa~&a•lhfSGI 
Gold. llad. Glasgow 1883. Ehrendipl. London 1884, Gold. Med. Antwerpen 1885. 

K. u. k. Patent. 

D. e 1 t a • M e t a 11 
e„telllt rtr tN•lecbe, baullobe 11.1d llllllutrlelle Zwecke aller Art 

die österr.-un~ar. Oelta-Metall-Fabrik H. W. Becker, 

L 
Wien, I., Lotbringerstrasse Nl'. 15. 

--=•nmse•••WDHE!lileHllBHa· 

EWART'S 

Zerle~bare Univ.-Treibketten und Kettenräder 
flir Elevatoren, Transporteure, sowie Krartöbertragnnm 

offerirt in bekannt bester Ausführung unter Garantie 

~ E1nil Fiscl1l ~ 
T1·ch11ischcs Bureau~ WIE,, l\'., Wirn~lrassr \ r. l!l ll. 

Intern. Telephon-Af!schluss Nr. 5127. 

PR.A.G, PEST. BRÜNN, TRIEST. 

.t..t-t.,..t.;t.;t..t.;t._t_i; j~;l; J;,;t;j;j;.i; j; .t._i;,;l; ;t; .i. ;l; ;t, ± ;t, ~; .i; ;i; J; J, .t .i;.;t. 
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rehcr das Auftreten der t•ase in den Kohlengruben und die Bestrebungen zu ihrer 
praktischen V erwerthung. 

Von J. Mauerhofer, Bergingenielll' der Kaiser Ferdinands-Nordbahn. 
(Fig. 1 bis 20, Taf. XIII.) 

Wenn von einem Auftreten der Schlagwetter im suche nicht vollauf den gehegten Erwartungen und 
ßergbauc ~csprochcn wird, miissen wir Yor allem Anderen mussten als aussichtslos zumeist bald wieder aufgegeben 
wohl unterscheiden zwischen dem Gasaustritte aus den werden. Der Cmstand, dass wir unsere werthvollen 
anstehenden Kohlenstösscn und dem nebenlagernden Schätze in den Gruben mehr und mehr schwinden sehen, 
Gesteine welcher mit dem Zunehmen der ent- legt uns immer wieder die Versuchung nahe, ob es denn 
hlössten Flötzßäche intensiver wird und sich in stetiger nicht doch auf irgend eine Weise gelingen könnte, 
Entwicklung befindet - und dem Auftreten jener Gas- wenigstens einen Theil der uns von der Mutter Natur 
mengen, welche sich nach ihrer Entwicklung im Gruben- in leider oft zu reichem Maasse gespendeten Begleiter 
gebäude angesammelt haben und in demselben anfge- unserer Kohlenvorrätbe, die Kohlenwasserstoffgase, in 
speichert bleiben. irgend einer Weisel abzuscheiden und praktisch zu 

Das erstere Vorkommen der Grubengase ist zwei- verwerthen. 
facl1er Art, und zwar entweder ein n o r m a 1 es, indem Die anlässlich des Zusammentrittes der öst.erreichi
die Gase bei der Kohlengewinnung allmählich aus den sehen Schlagwettercommission in Berechnung gezogene 
Poren der Kohle und des Gesteines hervordringen, oder Gasmenge , welche tJiglieh im hiesigen Reviere durch die 
aber ein abnorm a 1 es, wenn sie in Gestalt von Ventilationsvorkehrungen der atmosphärischen Luft zu· 
Bläsern in hoehprocentigen Gemischen auftreten oder geführt wird , ist geradezu eine eolossale; es sei er
aber in der Art förmlicher Durehbriiche in nachhaltigster wähnt, dass am Wilhelmsehachte der Kaiser Ferdinands
Weise mit elementarer Gewalt das Grubengebäude be- Nordbahn in Polniseh-Ostran allein während 24 Stunden 
drohen. über 5000 m 3 Grubengas abgesaugt werden, welche sich 

Da das Auftreten der Kohlenwasserstoffgase in den natürlich jeder Verwerthung entziehen. 
Kohlengruben zu den häufigen Vorkommnissen gehört, Wenn an eine praktische Verwendung der Gruben
die Gasexhalationen mit dem Vorgehen in die Tiefe und gase überhaupt gedacht wird, kann es sieh nur um 
mit der Ausdehnung der Baue immer intensiver werden, jene handeln, welche bereits zur Zeit ihrer Entwicklung 
so trat bald die Frage her,·or, ob diese Gase nicht in h o eh pro c e n t i g, in Form von Bläsern austreten und 
irgend einer Weise einer praktischen Verwerthung zu- Störungen oder Sprungkliiften entströmen. Die im 
geführt werden könnten; doch entsprachen die schon Grubengebäude allmählich zur Entwicklung kommenden 
vor einigen J1thren verschiedenen Orts angestellten Ver- Schlagwetter sammeln sich, specifisch leichter als die 
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atmosphärische Luft , in höher gelegenen Punkten, als 
da sind , Auskesselungen, Firstennachfälle, bereits zu 
Bruche gebaute Felder (alter Mann) an und füllen diese 
Hohlräume, indem sie sich allmählich bis zur Ueberfluthung 
anreichern, aus, oder aber sie werden sofort nach ihrer 
Entwicklung von dem die Grube bestreichenden Wetter
strome aufgenommen, diffundirt, und zieheu, die J\föglich
keit einer praktischen Verwertbung ausschliessend, in 
gcringprocentigen Gemischen zu Tage. 

Dem Bestreben, die Grullengase zu verwerthcn, 
mussten Gntersuchungen vorausgehen, welche die Er
mittluug der Eigenschaften derselben zum Gegenstande 
hatten. Die erste zur Ausführung gelangende Erprobung 
sollte der Untersuchung des Einflusses, welchen Luftdruck
schwankungen auf eingeschlossene Gasgemische auszuüben 
vermögen , gewidmet sein ; dieselben wurden über An
regung des k. k. Bergrathes J. Mayer schon im Jahre 
188 :3 in einem V erbruehraume des mächtigen Flötzes, 
welcher bereits eine grössere Ausdehnung besass und 
dessen Rauminhalt mit über 5000 m 3 angenommen werden 
konnte, ausgeführt. Ein gutes, aus sehr festem Sandsteine 
bestehendes Dachgebirge unterstützte die Möglichkeit der 
Beobachtung und Bestimmung der von den Barometer
schwankungen abhängigen Indicationscurve. 1) 

Aehnliche Beobachtungen, welche die Einwirkungen 
der barometrischen Schwankungen auf einen Bläser zum 
Gegenstande hatten, wurden in den Jahren 1885 und 
1886 auf der Zeche Hannover II in Westphalen durch
geführt.2) 

Im Folgenden möchte ich zur Anschauung bringen, 
in welcher Weise wir die Beobachtungen anstellten, 
wobei ich mich auf Fig. 1, Taf. XIII, beziehe. 

Die aus den umschliessenden Kohlenpfeilern eines 
zu Bruche geworfenen Abbaufeldes sich abscheidenden 
Kohlenwasserstoffgase haben das Bestreben , den höchst
gelegenen Punkten zuzutliessen und sich daselbst unter 
allmählicher Anreicherung zu sammeln und so lange 
dem Hohlraum H zuzuströmen, bis sie denselben vollkommen 
ausfüllen und , auf die Linie AB heruntergedrängt, über 
den Durchhieb D nach der Westerstrecke J-V abfluthen, um 
daselbst vom Wetterstrome aufgenommen, dilfundirt und 
zu Tage geführt zu werden. Bei diesem Vorgange sei 
angenommen, dass die Luftdruckschwankungen sich nur 
innerhalb g er i n g er Grenzen bewegten. Ganz 
anders ist die Erscheinung beim Eintritte einer plötzlichen 
Luftdruckschwankung, z. B. einer Co m press i o n; die 
Beeinflussung der im Hohlraume H eingeschlossenen Gase 
ist sofort eine intensiYe und bedingt, dass die Linie 
AB entsprechend der Druckvermehrung eine Verschiebung 
nach aufwärts, etwa nach A1B 1 erfährt. Während dieses 
Vorganges findet natürlich im Grubengebäude die Gas
exhalation ohne Cnterlass weiter statt und wird mit der 
Zeit der Hohlraum H abermals bis zur Ueberfluthung, 
bis zur Linie AB angefüllt. Wenn nun das Barometer 

1
) Siehe Mow.·graphie des Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier;i, 

S. 214. 
') Zeit.sehr. f. d. 8.-, H.- u. S.- W. im preuss. Staate, 1886, 

s. 155. 

plötzlich fii 11 t, der Luftruck ein wesentlich kleinerer 
wird, werden die unter dem Drucke b1 aufgespeicherten 
Gase eine Expansion erfahren; die Folge d:won wird 
die Hinunterschiebung der Linie A 1B 1 , vielleicht nach 
A 2B 2 sein, und ein lebhaftes Austreten der Gase aus 
dem Hohlraume H nach der Wetterstrecke S wird 
insolange erfolgen, bis sich die dem niederen Barometer
stande entsprechende Expansion ausgeglichen hat und 
die Linie A ~ B 2 in die Lage von AB hinaufgeschoben 
wird. Diese Schwankungen wurden aufmerksam verfolgt 
und auf einer im alten Manne V aufgestellten, in Centi
meter eingetheilten Messlatte L an der Hand einer genau 
indicirenden Benzinlampe festgestellt. 

Aus Fig. 1 kann ferner ersehen werden, dass 
immer nur der erste Barometersturz in Folge lebhaften 
Gasaustrittes aus den Hohlräumen des Grubengebäudes 
eine Gefahr bedingen kann; denn ist wirklich einmal in 
Folge der Expansion eine Gasabfluthung eingetreten und 
die Linie AB nach A 28 2 verschoben worden und folgt 
dem steigenden Luftdrucke in kurzer Zeit wieder eine 
Depression , so wird dasselbe Maass der Expansion wie 
beim ersten Falle statthaben, die Linie A 1 B 1 einfach 
nach AB verschoben werden und kein e Gase austreten, 
da deren Anreicherung im Hohlraume H, eine viel zu 
lange Zeit bedürfend , noch nicht erfolgen konnte. 
Dieselben Erscheinungen zeigten sich auch auf anderen 
hiesigen Gruben , so jenen des Grafen W i l c z e k in 
Polnisch-Ostrau und R. v. Gut t man n in Witkowitz, 
welche mächtige Flötze im Verhiebe haben. 

Die von uns durch Monate fortgesetzten Studien 
Hessen schon damals die Idee reifen , eine Verwendung 
der entweichenden Gase anzustreben, doch mussten wir 
bald einsehen, dass der geringe Grad von Concentration 
derartig angesammelter Gasgemische , welehe zudem 
stets einer lebhaften Diffusion mit der Grubenluft aus
gesetzt sind, eine praktische Verwerthung ausschloss. 

Als vom Bergrathe J. M a y e r auf dem Wilhelm
schachte im April des Jahres 1883 die ersten Benzin
sicherheitslampen eingeführt wurden, war in fachmänni
schen Kreisen die Ansicht die herrschende , dass den 
neuen Lampen verschiedene Mängel anhaften , welche 
dazu angethan wären, ihre Verwendbarkeit im unter
tägigen, gaserfüllten Betriebe zu einer gefährlichen zu 
gestalten. Schon damals hatten wir, diesem Misstrauen 
zu steuern, das lebhafte Verlangen, die neue Lampe in 
Schlagwettergemischen erprobt zu wissen. Die ersten 
Untersuchungen auf die Sicherheit der Wo l f'schen Benzin
lampen wurden mit dem allgemein bekannten , von der 
Fabrik mitgelieferten Untersuehungsapparate in Benzin
dämpfen vorgenommen; an der zur Untersuchung die
nenden Glocke wurden von uns einige Aenderungen Yor
genommen; dieselbe erhielt auf der oberen Flliche 2 Ex
plosionsklappen aufgesetzt, dann eine steife Geradefüh
rung, um in kurzer Zeit möglichst viele Versuche durch
führen zu können. 

Es genügte uns aber diese Untersuchung noch immer 
nicht, und so wurde mit Leuchtgas und mit einem eigens 
zu diesem Behufe construirten Apparate, welcher eine 
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Reguliruug des Mischungsverhä.ltoisses wie der Geschwin
digkeit zuliess, in der Mä.hrisch-Ostrauer Gasanstalt eine 
Reihe von Versuchen durchgeführt 3), welche sich in der 
Folge auf alle zur damaligen Zeit im hiesigen Reviere 
verwendeten Sicherheitslampen erstreckte und welchen 
noch photometrische Bestimmungen der Lichtstärken 
folgten. Noch immer entsprachen diese Erprobungen nicht 
vollauf der Wirklichkeit und es war daher das Bedürfniss 
vorhanden, die Lampe in wirklichen Schlagwettergemischen 
zu erproben. 

Die Thatsache 1 dass die Gasabscheidungen in der 
Nähe von Sprungklüften und Flötzstörungen stets inten
siver sind, liess in der das hiesige Revier durch
ziehenden Hauptstörung, welche unter dem Namen der 
„saigereu Partie" bekannt ist , und eine V crwerfung der 
l<'lötze um eine Höhe von 80 bis 100 m darstellt 1 den 
geeignetsten Punkt für eine rege Gasexhalation ver
muthen. 

Bevor man zur Anlegung eines Gasabscheiders 
schritt, wollte man sich vergewissern, ob wohl das noth
wendige Gasquantum erschrotten werden könnte 1 legte 
Bohrlöcher an 1 spundete sie sorgfältig zu und beob
achtete den durch die Gase entwickelten Druck in der
selben Weise 1 wie derartige Untersuchungen, schon an 
verschiedenen Orten angestellt, den Gegenstand fach
technischer Behandlungen abgaben. t) 

Nachdem auf diese Weise im 4 m mächtigen Johann
flötze genügende Gasmengen constatirt worden waren, 
indem Gasdrücke bis 3 at beobachtet wurden , schritt 
man im unteren Theile der saigeren Partie am Wilhelm
schächter VIII. Horizonte zur Anlage einer Versuchs
strecke, über welche, bezugnehmend auf Fig. 2: Taf. XIII, 
Einiges bemerkt werden soll. 

Die Strecke S wurde aus einer auf der Sohle 
getriebenen Schwebenden, welcher die Bewetterung eines 
oberen Abbaufeldes oblag, nach Süden gegen die genannte 
Störung so weit ausgelängt, bis ein bedeutendes Sohl
steigen die Nähe derselben bemerkbar machte; am Ende 
dieser Strecke wurde noch gegen die saigere Partie ein 
Einbruch E von 2 m Tiefe ausgearbeitet 1 welcher das 
Austreten von Schlagwettern im erhöhten Maasse begün
stigen sollte; die Strecke wurde in einer Tiefe von 2 79 m 
in den bei uns üblichen Dimensionen von 212 m im 
Gevierte getrieben: eine A uszimmerung wurde nur am 
Beginne derselben als nothwendig erachtet und Iiess man 
die Firstenbank F wegen ihrer Haltbarkeit in einer 
beiläufigen Mächtigkeit von 1,5 111 angebaut. Man ent
schied sich zur Anlage eines Dammes am Kreuze der 
Streichenden S mit dem Durchhiebe D, da man ausser 
auf eine gute, nicht von Rissen durchsetzte Stelle im 
Flötze auch auf die Grösse des abzusehliessenden Raumes 
Bedacht nehmen musste, um ein genügendes Gasquantum 
zur Verfügung zu stellen. In den Kohlenstössen , der 

3) Diese Zeitschrift rnm Jahre 1&'4, Seite 589. 
') 1889 veröfl'cntlithte Bergrath J. M a ~·er rBeobathtuni=en 

über Spannungshestimmungen d<.'r Gase~, im l \'. Hefte d<'r üsterr. 
Schlagwettereommissiou, Seite 181, und llerginspectur J. Spot h 
seine Untersnchungcn über Gasdruckproben. 

Firstenbank und der aus festem Schiefer bestehenden 
Sohle wurden solide 0,2 bis 0,3 m tiefe Schlitze angelegt, 
und der Mauerdamm M, in doppelter Ziegelbreite, einen 
Innenraum von beiläufig 60 m 3 abschliessend, aus bestem 
Materiale aufgeführt; eine angeschlossene Nische diente 
zur Versteifung und wurde an deren vorderem Ende 
noch eine den sicheren Firstenabschluss bedingende 
Mauerung aufgesetzt, während Scheibenmauern auf per 
einen Seite in die Strecke S, auf der anderen in den 
Durchhieb D hineingezogen wurden. 

In den Damm M wurden zwei Rohre eingelegt, 
ein zweizölliges oben an der Wölbung, welches der Ab
fuhr der Gase dienen sollte, und ein zweites 3; ~zölliges 

in der Mitte der Brust behufs Vornahme der Druck
messungen und Ableitung der möglicherweise zusitzenden 
Wässer; das Gasrohr fand sodann über den südlichen 
Querschlag seine Fortsetzung zum Förderschachte und 
wurde in diesem zu Tage geführt. 

Im Verlaufe von wenigen Tagen zeigten die mitt
lerweile angesammelten Gase am W assermanometer in 
der Grube einen Druck von 3 bis 4 mm, welcher ober
tags bis auf 90 mm anstieg. Wir fingen an die Gase 
der Grube zu entnehmen und schritten zunächst zu den 
Lampenuntersuchungen, wobei wir uns eines in Fig. 7 
skizzirten Apparates bedienten, dessen schon in dieser 
Zeitschrift Erwähnung gethan wurde, und der, der Voll
ständigkeit dieser Abhandlung halber hier, wenn auch 
nur flüchtig, vorgeführt werden soll. 

Die Gase wurden dem Rohre G durch Exhaustirung 
mit comprimirter Luft, welche in der Leitung L 
zugeführt wurde, entnommen, wodurch mit Zuhilfenahme 
des kleinen Flügelrädchens r die Diffusion bewirkt und 
die Geschwindigkeit des Gasgemisches regulirt werden 
konnte. Die Lampen wurden sodann auf den Teller T 
gestellt und an der Führung F in die Lutte L hinein
gezogen. Dieser Apparat, welcher auch zur Demonstration 
der Gefährlichkeit der allgemein im Gebrauche stehenden 
Zündschnur und des elektrischen 1',unkens in gaserfüllten 
Betrieben diente, funetionirt in unveränderter Form heute 
noch und erstreckt sich dessen Verwendung nicht nur 
auf die eurrente, alle 2 Monate vorzunehmende Gnter
suehung der im Gebrauche stehenden. Sicherheitslampen, 
sondern auch auf jene, welche aus der Reparatur kommen 
oder, neu angeschafft, dem untertägigen Betriebe über
geben werden. 

Bald genügte das vorbeschriebene Reservoir nicht 
mehr den Anforderungen, denn das gelieferte Gasquantum 
war zu klein, die Entgasung der Kohlenstösse nahm 
bis zu einer gewissen Tiefe bald ab und musste man sich, 
da zudem der vollkommen gasdichte Abschluss der 
Mauerung innerhalb des Flötzes nicht erzielt werden 
konnte, umsomehr nach einer neuen Gasquelle umsehen, 
als in Folge der durch die häufigen linfälle in's Rollen 
gekommenen Schlagwetterfrage die Aufmerksamkeit dem 
eingebenden Studium der Grubenga.;;e und namentlich 
ihren Beziehungen zum Kohlenstaube zugewendet werden 
musste. In der Folge ergab sich an der Hand dieser 

l* 
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l<,orschungen die Auffindung der gassicheren Spreng
und Zündmittel. 

Im Jahre 1886 entschied man sich zur Anlage 
einer Tonnlage 1', Fig. 31 welche am Wilhelmschächter 
VI. Horizonte in einer Tiefe von 179 m abermals gegen 
die vorerwähnte Hauptstörung aufgefahren wurde; diese 
Einfal~ende befand sich im gehobenen Theile des 2,8 m 
mächtigen Johannflötzes 1 wurde in der Oberbank am 
Zwischenmittel M aufgefahren und unterblieb wegen 
der gut haltbaren Stösse deren Auszimmerung. Da man 
die saigere Partie in der Nähe wusste, wurde noch ein 
Streckenausbruch von 3 m Tiefe gegen dieselbe angelegt. 
Schon beim Betrieb dieser Tonnlage hatte man mit 
bedeutenden Gashindernissen 1 welche für den richtigen 
Punkt der Anlage eines Gasentwicklers sprachen , zu 
kämpfen. Es wurde der Mauerdamm D in einer Stärke 
von 1 m aufgeführt und oben an der Firste eine 2zöllige1 

mit einem Absperrhahn h versehene Rohrleitung einge
legt, welche durch eine Wetterstrecke und über den 
Querschlag· zum Schachte geführt, ihren Anschluss an 
die alte vom VIII. Horizonte zu Tage gezogene fand. 
Schon nach 3 Tagen standen uns hochprocentige Gas
gemische zur Verfügung. 

Zunächst wurden jene interessanten Versuche vor
genommen, welche die Gefährlichkeit von Funkenbildungen 
in vergasten Betrieben, wie sie bei der Bearbeitung von 
Gestein oder kiesiger Kohle mit stählernen Gezähen auf
zutreten pflegen, erwiesen. 6) 

Weiter fortgesetzte Versuche zeigten 1 dass nicht 
nur diese Funken in Schlagwettergemischen eine Gefahr 
bedingen, sondern auch jene Feuererscheinungen, welche 
beim heftigen Reiben von Gesteinen aneinander auftreten, 
wie sie im hiesigen Reviere beim Niederbrechen fester 
Hangendschichten beobachtet wurden, und zur Vermuthung 
geführt haben, dass einem Theile der häufigen, der Ursache 
nach unaufgeklärt gebliebenen Schlagwetterexplosionen 
die angeführten Feuererscheinungen möglicherweise als 
Veranlassung unterlegt werden könnten. 

Zur Zeit der Constituirung der österr. Schlagwetter
commission hatten wir bereits im mittlerweile errichteten 
Versuchsstollen seit einer Reihe von Jahren mit unseren 
Gasen Versuche der mannigfachsten Art ausgeführt, welche 
dem Studium der Gefährlichkeit blasender Schüsse und 
dem der verschiedensten Spreng- und Zündmittel gewidmet 
waren ; an der Hand dieser unausgesetzten Forschungen 
hatten sich im Jahre 1889 die heute in allgemeiner 
Verwendung stehenden Wetter d y n am i t e herausge
bildet. 6) 

.Auch zu sämmtliehen von Seite der österr. Schlag
wettercommission ausgeführten V ersuchen hat das in 
Fig. 3 zur Anschauung gebrachte Gasreservoir die noth
wendigen Schlagwetter abgegeben; dieselben erstreckten 
sich auf die im Versuchsstollen ausgeführten Erprobungen 

5
) "Entzündung der Grubengase darch Funken." Von Berg

rath J. Mayer; diese Zeitschr„ Jg. 1886, S. 379. 
6
) n Ueber Wetterdynamite und Sicherheitspatronen." Von 

Bergrath Mayer, Bd. XXXVII dieser Zeit.sehr. 

der verschiedenen Staubkohlensorten 7), das Verhalten der 
Sprengstoffe gegenüber Staub und Grubengase), auf die 
Untersuchungen 1 welche der Chemiker R. Je 11 er über 
das Diffusionsvermögen der Grubengase durchgeführt 
hatte, und auf die Thätigkeit der Lampenuntersuchungs
commission. 0) Selbst nach Einstellung der von Seite der 
Schlagwettercommission gepflogenen Arbeiten wurden noch 
unsererseits grosse Gasquantitäten zu Versuchszwecken 
entnommen. 

In diesem Gasreservoir machten sich ob stiintis 
ziemlich grossen Fassungsraumes und des verhliltnis!:!
mässig geringen Gasdruckes, der 10 mm Wasser am 
Damme nicht überstieg (obertags allerdings 80-!)5 mm 
erreichte), in ganz erkennbarem Maasse die Schwankungen 
des Luftdruckes bemerkbar. Als im Verlaufe des Jahres 
1892 die Ausrichtung des Baufeldes, in welchem sich 
die gasfilhrende Tonnlage befand , zur Nothwendigkeit 
wurde, und man zudem erfuhr, dass dieselbe zum Theil 
unter Wasser stand, musste man sich nach einem anderen 
Gasreservoir , dessen Beschreibung später folgen soll, 
umsehen. 

Die im Jahre 1885 vom Bergdirector II i lt aus
geführten Versuche, die Schlagwetter praktisch zu Heiz
zwecken zu verwenden, welche in der Folge als undurch
führbar aufgegeben werden mussten, wurden auch unserer
seits wieder aufgenommen. 

Im Verlaufe der Jahre 1888 und 1889 war im 
2,8 m mächtigen Flötze am Wiihelmschächter VI. Hori
zonte eine bedeutende Fläche zum Abbaue gelangt, 
welche, wie Fig. 4 zeigt, im Süden an die Auswaschung 
a b, in schwebender Richtung an einen Sprung a c, gegen 
Norden an einen gleichfalls in vertaubter Kohle getriebenen 
Wetterdurchhieb W stiess und dessen Abschluss gegen 
die Wetterstrecke der Kohlenpfeiler K bildete. Man 
hatte die Absicht, dieses ausgedehnte, gut abschliessbare 
Grubenfeld zu Versuchen für Heizzwecke zu verwenden. 
Zunächst wurde in der Wettertrecke W ein 2zölliges 
Gasrohr in der Weise eingelegt, dass dessen Mündung 
in den höchsten Punkt des abgebauten Feldes B zu 
liegen kam ; dann wurden in solider \V eise die Dämme 
D, D1 , D2 , D3 und D4 in den bezüglichen Durch
hieben, welche zum Zwecke der Wetterführung und 
Förderung die Verbindung der Wetterstrecke S mit 
dem Abbaufelde B herstellten, ausgeführt ; einer dieser 
Abschlüsse ist in Fig. 5 gezeichnet und bestand aus je 
2 0,5 m starken Mauerdämmen, welche inzwischen mit 
Sand, Asche und eingebetteten Bergen ausgefüllt waren. 
Am Damme D wurde, wie Fig. 6 zeigt, der Abschluss 
besonders vorsichtig bewerkstelliget. Das Gasrohr wurde 
durch die Dämme durchgezogen, zum Förderschachte 
geführt und mit der alten Röhrentour verbunden, ein 
zweites 3

1 
'4zölliges Rohr diente Beobachtungszwecken; 

7) Referat des Bergrath J. Mayer, IV. lieft d .• .\.bhandl. 
d. österr. Schlagwettercom., S. 30. 

0 ) Bericht des Bergdirectors W. Stiebe r in demselben Hefte, 
s. 218. 

9
) Abhandlung von Bergdirector H. Mull in e k im gleichen 

Hefte, S. 2ti4. 
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aus demselben wurde Gas behufs Analyse abgesaugt, 
und es wurden wieder in eelatanter Weise jene bekannten 
aneroidähnliehen Aeusserungen beobachtet, welche her
metisch abgesperrten Baufeldern bei schwankendem Luft
drucke eigen sind. 

Der thatslichliche Erfolg rechtfertigte nicht die ge
hegten Erwartungen, da der die Schlagwetter abschei
dende Kohlenpfeiler zu klein war, die e:x:haustirten Gase 
bald in C02 und H20 zerlegt wurden und zudem die 
umsehliessenden, zumeist aus vertaubter Kohle bestehenden 
Pfeiler wohl C02 , nicht aber CH~ ausschieden. 

Als im vorigen Jahre behufs Bewetterung die Mauern 
bei D und D, eingerissen wurden, zeigte eine beim Damm 
D entnommene Analyse 2,5°/0 O, 7,5°/0 CH, und 9,5% 
C02 , ein Gasgemisch, das zu Heizzwecken unverwendbar ist. 

Als aus den angeführten Gründen die Benützung 
unseres Gasreservoirs in der Tonnlage (Fig. 3) zur 
Unmöglichkeit wurde, machte man sich zu Beginn des 
vorigen Jahres über .Anregung des Berginspectors 
J. S p o th, welcher die Leitung der Polnisch-Ostrauer 
Nordbahngruben übernommen hatte, daran, am Wilhelm
schäehter VII. Horizonte in einer Tiefe von 220 m ein 
neues Reservoir anzulegen , welches auf Grund aus
geführter Beobachtungen auf ein bedeutendes Gasquantum 
sehliessen liess. 

Schon vor Jahren war vom südlichen Querschlage S 
(siehe Fig. 8) des genannten Horizontes ein Flügel
schlag Q nach Westen getrieben worden , welcher die 
Durehfahrung des Juno- und Urania-Flötzes (J und U 
der Zeichnung) zum Zwecke hatte; diesem Schlage wurden 
auch die dem mächtigen Flötze M am VI. Horizonte 
zufliessenden Wässer durch ein 12zölliges Bohrloch B 
zugeführt. Nachdem diesem Bohrloche auch eine theil
weise Bewetterung des mächtigen Flötzes ober dem 
VII. Horizonte zugedacht war, wurden die Wässer, um 
ihnen den hemmenden Einfluss auf die :heraufziehenden 
Wetter zu benehmen, in einem 2zölligen Gasrohr R an 
der Bohrloehswandung auf den unteren Horizont geführt. 
Eine Detailskizze, Fig. 9 , veranschaulicht diese Ein
richtung. Schon beim Vortriebe des Querschlages Q, 
welcher mit W etterscheider vor sich gieng, stiess man, 
namentlich bei der Querung des Urania-Flötzes (l~, auf 
ganz bedeutende Gashindernisse, die öfter entweder zu 
einer zeitweiligen Betriebseinstellung zwangen oder die 
Veranlassung waren, dass die der Sohle entquellenden 
Gase mit eigenen Glocken abgefangen und in Lutten 
separat abgeleitet werden mussten. Nachdem die Benützung 
dieses Querschlages Q erst späteren Jahren vorbehalten 
bleibt , entschloss man sich, denselben zu dämmen und 
die sich entwickelnden Gase verschiedenartiger Ver
wendung zuzuführen. Zwei Abschlüsse mussten hergestellt 
werden , der eine am Querschlage Q, der zweite im 
Bohrloche B, oben im mächtigen Flötze. 20 m vom Quer
schlage S entfernt wurde der Damm D, den Fig. 9 
und 10 im grösseren Maassstabe darstellen , angelegt, 
dessen Ausstattung in den folgenden Zeilen beschrieben 
werden soll. Nachdem Stösse, Firste und Sohle aus
gesehlitzt waren, schritt man zur Herstellung des Mauer-

dammes D in einer Stärke von 1 m, wobei der Güte 
der verwendeten Baumaterialien vollauf Rechnung ge
tragen wurde. Die durch das Bohrloch B vom VI. 
abgesümpften Wässer werden mittelst einer Rohrleitung R 
über den Querschlag Q durch den Mauerdamm D geleitet, 
wobei man anfänglich, wie die in Fig. 9 und 10 ersicht
liche Einrichtung zeigt, die Absieht hatte, diese Wässer 
durch ein angeschlossenes, mit einem Absperrhahn II 
versehenes, vertieal stehendes Rohr hinter den Damm D 
abfliessen zu lassen , um im Bedarfsfalle auf die dem 
Ableitungsrohr G entströmenden Gase einen Druck aus
üben zu können, eine Einrichtung , die sieh bis heute 
hinsichtlich des Gasreiehthumes als durchaus unnoth
wendig herausstellt. An der Sohle des Dammes D ist 
ferner ein absperrbares Rohr W eingelegt, um die dem 
Querschlage Q aus der Sohle zufliessenden Wässer zeit
weilig ablassen zu können. In der Mitte des Dammes 
ist ein w asserstandsglas wl angeordnet ' dessen zwei 
hinter den Damm reichende Röhrchen r und r' mit 
Absperrhähnen versehen sind, und welches nicht bloss 
dazu dient, sieh über den Stand des Wassers hinter dem 
Damme stets im Klaren zu sein , sondern auch um das
selbe nach Umständen durch das Ablassventil W abfliessen 
lassen zu können. Auf der rechten Seite des Dammes 
ist ein Wassermanometer M angebracht, um jederzeit den 
Gasdruck ablesen zu können ; zum dichteren Abschlusse 
wurde dem Damme D noch eine 3 m tiefe Nische N 
vorgemauert. 

Sofort nach Absperrung des Dammes zeigten sieh 
an der Mündung des Bohrloches B (Fig. 8 oben im 
mächtigen Flötze) angereicherte Schlagwetter, worauf 
man zum Abschlusse schritt. Zunächst wurde in der 
:Mitte des Bohrloches ein zweites 2zölliges Gasrohr R1 

eingefügt, welches unten mit einem die Bohrlochsöffnung 
absehliessenden Flantseh F (siehe Fig. 11) versehen war, 
welcher einen Ausschnitt hatte, der dem Wasserab
leitungsrohr R den Durchgang frei Iiess. Dieses Rohr R1 , 

welches oben hermetisch abgeschlossen ist, soll dazu 
dienen , die Wässer auch dann noch durch das Bohr
loch B abstürzen lassen zu können , wenn sieh durch 
irgend einen Zufall das Rohr R verstopfen sollte, in 
welchem !<~alle dann das Rohr W (Fig. 9 und 10) am 
Damme D das Ablassen dieser Wässer ermöglichen 
sollte. 

Die Rohre R und R1 wurden im Bohrloche durch 
ein Ziehband fixirt; ihre Abdichtung in demselben er
folgte dadurch , dass auf die Flantsehe F ein stärke
rer Lehmbelag aufgestampft und auf diesen behufs 
vollkommener Abdichtung eine 12" starke Lage von 
dickem Cementmörtel aufgetragen wurde. Diese A bdiehtung 
hat sieh recht gut bewllhrt; es wurden Undiehtheiten 
trotz des grossen Gasdruckes (der in einer folgenden 
Tabelle ersehen werden kann) nicht wahrgenommen. 
Das Gasleitungsrohr G (1'1g. 9 und 10) ist hinter dem 
Damme schief abgeschnitten, um gegen Verstopfung 
durch einen etwaigen Pirstnachfall gesichert zu sein, 
absperrbar durch den Hahn A, über den Quer
schlag S (Fig. 8) zum Fördersehachte geführt und an 

2 
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die Rohrleitung angeschlossen; 2 in der Leitung ein
geschaltete Syphons haben den Zweck, den sich abson
dernden Condensationswässern (namentlich in kalter 
Jahreszeit) den Abfluss aus der Gasleitung G zu er
möglichen. 

Wie aus einer folgenden Tabelle entnommen werden 
kann, ist der Gasdruck am Damme ein ganz bedeutender 
und übersteigt manchmal selbst 600 mm Wasserdruck; 
die Folge davon ist, dass sich die Undichtheiten der 
Mauerung sehr bemerkbar machen und ein Austritt der 
gespannten Gase durch die feinen Ritzen des Dammes D 
mit lebhaft zischendem Geräusche vernommen wird; ein 
A bsehluss, welcher einem derartigen Gasdrucke Wider-

1 

! Datum der Barometer- Druck der Gase 
1 

stand leisten wiirde, ist sehr schwer dicht herzustellen 
und können wir auf Grund der gemachten Erfahrung 
erklären, dass es sich in ähnlichen Fällen zweckdienlicher 
erweisen wird, statt einer 36" starken Mauerung 3 zwölf
zöllige Dämme hinter einander aufzuführen, jedeu einzeln 
gut zu verputzen und zu verreiben; es ist nicht aus
geschlossen, dass auch unser Damm D behufs dichteren 
Abschlusses eine Zumauerung erfahren dürfte. 

An diesem Gasreservoir, welches einen Innenraum 
von über 500 m 3 abschliesst, wurde die Aeusserung des 
wechselnden Barometerstandes beobachtet und gibt die 
Tabelle darüber Aufschluss. 

Zusammensetzung der Gase 
Volum-°fo Anmerkung 

1 
Beobachtung stand o\Jertags ------- -- -- -----·-

obcrtags 1 am Damme D 

1 19. s~pteruher 189i 7,19,0 664 57'3 
1 

749,0 663 571 1 " " " 20. 749,2 663 569 n " 21. n n 750,0 665 567 
22. n n 747,8 
23. 

" " 
749,0 

24. n 744.5 n 
747;3 26. n " 28. 745,2 683 585 n n 

29. 743,4 685 594 
" n 

7. October 
" 

738,1 700 1 li15 
:r /. n " 1 

751,4 620 
1 

525 

Ausser zu den im Verlaufe dieser Besprechung er
wähnten Versuchszwecken werden die Grubengase schon 
seit einem Zeitraume von über 2 Jahren dazu benützt, 
filr den nach Professor W i n k 1 er benannten Gruben
wetter - Analysenapparat die Heizgase abzugeben; die
selben fanden in neuerer Zeit auch eine Verwendung 
beim Orsat-Apparate, wie Fig. 12 darstellt. Durch einen 
Gasbrenner .A wird die Platinspirale P, welche den 
Zweck hat, glühend gemacht die durchstreichenden 
Grubengase iu C 0 2 und H2 0 nach der bekannten 
Formel: C H, + 4 0 = 2 H2 0 + C 0 2 zu zerlegen, zur 
Weissgluthhitze erhitzt. Die anschliessenden Rohrstücke U 
gehören einem C-Rohre an, welches dazu dient , die 
Gase über die glühende Spirale P hin- und zurückzu
nehmen ; das dritte in der 8kizze noch sichtbare Rohr R 
gehört als Hälfte einem weiteren U-Rohre an, welchem 
die Erzeugung des zur lebhaften Verbrennung erwünschten 
Wasserstoffes zufällt. 

Anfänglich liess man einen Theil der Gase ober
tags aus einem 3/~zölligen Gasrohre in's Freie entweichen; 
angezündet verbrennen dieselben mit einer bläulichen, 
kaum bemerkbaren, über 1 m hoch aufschlagenden, pras
selnden Flamme, die sehr beweglich ist und durch den 
geringsten Luftzug bin- und hergefächelt wird; nur an 
den Umrissen derselben machen sich manchmal, nament
lich bei stärkerer Bewegung, rötblichgelbe Ränder 
bemerkbar. 

Vor etwa 2 Monaten fingen wir an, uns lebhafter 
mit der Idee der Verwerthung der gewonnenen Gase 

eo, 1 0 ! CH4 1 N 
1 

' 1 

1 
' 

2,!) 0,2 1 93,GO 1 3,30 cli 
2,2 0,8 94,96 ~ 2,34 c „ .., 

" 2,7 0,7 9;n19 2,61 'O "' .... bll 
2,5 0,4 91,27 6,82 = .... 

~ ~ 
„ 

2,7 0,3 89,53 7,47 ""' ... c „ „ 
i::i .J:> 

2,8 0.2 90,00 
1 

7,00 „ Co 0 8 
..0 8 2,5 0,2 88,84 8,46 0 ~ 0 .... e 5 2,6 0,2 94,77 2,43 "" 

1 

"' :::: l:O 
i::i 

2,5 0,2 94,70 2,59 
„ c „ 
~ "' = i .., 

2,3 0,4 94,86 1 2,44 c ] 
i 

„ „ 
2,7 0,2 93,70 3,40 A ~ 
2,0 1 0,9 90,89 1 6,5f 

0 

1 

1 8 
1 ! 

zu Be 1 euch tun g s zwecken zu beschäftigen. Wir 
versuchten es anfangs mit W assergasbrennero , welche 
bekanntlich derart angewendet werden , dass über der 
Wassergasflamme ein Bogen aufgesetzt wird, von welchem 
Magnesiast.äbchen herunterhängen , deren Erglflhen den 
Leuchteffect abgibt. Diese Versuche befriedigten bei uns 
ebensowenig, wie die seinerzeit in Kohlscheid ausge
führten. 10) 

Hier möchte ich noch eines einfachen Apparates 
Erwähnung thun, Fig. 13, der sich als praktisch erwies. 
Auf einer Säule S, die auf einer Eisenplatte P befestigt 
ist, befindet sich ein um den Punkt D drehbares Gas
rohr G, welches mit einer Klemmschraube im Punkte D 
in jeder beliebigen Stellung festgeschraubt werden kann; 
dieses Rohr ist an der Seite, wo die Gase zugeleitet 
werden, mit einem Absperr-, bezw. Regulirbahn H ver
sehen , während am anderen Ende desselben die zum 
Zwecke der Beleuchtung versuchten Apparate aufgesetzt 
werden können; es zeigen die Figuren 14 und 15 die 
Verwendung dieses Gestelles beim Versuche mit l\lagne
siabrennern und gewöhnlichen Gaslampen (in der Figur 
speciell Auerbrenner). 

Nachdem es mit den Magnesiabrennern auf keine 
Weise gelingen wollte, gingen wir zunächst daran , der 
Schlagwetterftamme das Vermögen des Leuchtens zu 
geben, indem wir dieselbe „kohlten" und benutzten dazu 

10
) Zeitschr. f. d. B.-, H.- u. Sal.-Wes. , .. J. 1889, 1. Heft, 

s. 76. 
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die in l!,ig. 13 vorgeführte Anordnung. Der vorbeschrie
bene Apparat wurde mittelst Gummischlauches einerseits 
an eine Waschflasche W angeschlossen, in welcher sich 
die Flüssigkeit befand, mit der man die Kohlung der 
Gase erreichen wollte, während dessen anderes Ende 
mit dem Gasometer G, welcher als Druckrednctions
'.'Orkehrnng für die der Grube entnommenen Gase diente, 
verbunden war. Zur Leuchtendmachung der Flamme 
verwendeten wir verschiedene Flüssigkeiten, als Benzin, 
Petroleum, Theere u. dgl. 

Es wurden gutleuchtende Flammen erzielt, namentlich 
bei Benzin , welches ein schönes weisses Licht hervor
brachte , doch war der Verbrauch dabei ein derart 
grosser, dass man schon aus ökonomischen Gründen 
davon abgehen musste; die offene l!,lamme hatte noch 
eine andere unangenehme Eigenschaft; bei grösserem 
Drucke erschien sie matter leuchtend, bei vermindertem 
wurde sie durch den geringsten Luftzug beeinflusst; 
aus diesem Grunde versuchten wir es mit den verschie
densten Lampen b r e n n er n , welche uns in freund
lichster Weise von der Leitung der M.-Ostrauer Gasan
stalt zum Zwecke des Versuches zur Verfügung gestellt 
wurden. 

Da die durchgeführten V ersuche keine entschieden 
praktische Durchführung voraussehen Hessen, wandten 
wir uns wieder der farblosen Schlagwetterflamme zu, 
versuchten es abermals mit Glühkörpern und linden 
heute unsere Bemühungen vollauf belohnt. 

Der den Wilhelmschächter VI. Horizont Befahrende 
findet beute das Füllort, welches auch den Abschlags
punkt einer maschinellen Kett.enförderung abgibt, in 
weissem , magischem Liebte erstrahlen, das an Leucht
kraft die röthlicben, elektrischen Glühlampen wesentliclt 
zurücklässt, für welches mit Zuhilfenahme Aue r'scher 
Glühkörper die zugeführten Schlagwetter dp.s Mittel zur 
Beleuchtung abgeben und besteht die Absicht, diese 
Art der untertägigen Beleuchtung auch auf andere Hori
zonte zu erstrecken und so das Yorhandene Gasquantum 
möglichst auszunützen. 

Wie bereits bemerkt, ist der Gehalt an Kohlensäure 
in den verwendeten Grubengasen ein ziemlich bedeuten
der, zwischen :1 und 4°/0 schwankender, und wurde 
darum , einer möglichen Beeinträchtigung des Leucht
effectes vorzubeugen, eine Absorption derselben durch
geführt. Diesem Zwecke dient ein in l!'ig. 20 zur Ver
anschaulichung gebrachter Apparat, der aus einem O, 7 m 
hohen Rohrstutzen R besteht, welcher mit Kalkmilch 
insoweit angefüllt ist, dass das die Gase vom Gasometer 
zuführende Rohr Z etwa 0,4 m in dieselbe eintaucht, 
während das Ableitungsrohr .A unmittelbar unter dem 
aufgeschraubten Deckel D mündet; es sind hier noch 
Hähne angeordnet, von denen 11 2 dazu dient, die zugeführten 
Gase vollkommen abzusperren, während den zwei anderen 
h und hI die Regulirung der Gaszufuhr zu den Füll
ortslampen obliegt, und ist dieser Absorptionsapparat 
der Rohrabzweigung von der Hauptgasleitung unmittel
bar angeschlossen. 

Die Anordnung der Lampen soll im Folgenden in 
den Fig. 16, 17 und 18 vorgeführt werden. 

Die Zweigleitung Z, welcher die Grubengase ent
nommen werden, endet in einem in die Spitze ge
zogenen Ansatzstück , welches mit der eigentlichen 
Lampe L durch einen Kautschukschlauch !.· verbunden 
wird. Der Lampenkörper besteht, um eine gewisse 
Stabilität zu erzielen, aus einer ziemlich gewichtig 
gehaltenen, rechteckigen Eisenplatte P, auf welche die 
Lampe L montirt ist, dem Zuleitungsröhrchen r, welches 
den Kautschukschlauch k anschliesst, und einer Fixir
schraube F, mittelst welcher das Lampengestelle auf 
dem Unterlagsbrette B befestigt werden kann, zu 
welchem Behufe in demselben ein rechteckiger, derart 
dimensionirter Schlitz ausgespart ist , dass da.<> ganze 
Lampengestelle sammt der Platte P von unten durch
gesteckt werden kann, aus welchem Grunde auch der 
Kautschukschlauch k länger gehalten ist. 

Ist die Lampe derart durch die Brettausnehmung 
eingeschoben, so wird sie um 90° gedreht und durch 
die Flügelschraube F mit Zuhilfenahme einer Unter
lagsplatte u in dem Brette B, das seinerseits mittelst 
der Klammern 1 und 2 am Füllortsstosse fixirt ist, 
angeschraubt. 

Den Abschluss nach Aussen bewerkstelligt eine 
nach drei Seiten mit Glasfenstern versehene Laterne L 1 , 

welche vollkommen unabhängig von dem eigentlichen 
Lampengestelle L am Stosse S an einem Brette BI 
mittelst der Schraube s befestigt ist. Um einen mög
lichst grossen Leuchteffect zu erzielen , ist ausserdem an 
der rückwärtigen Seite der Laterne L 1 ein aus W eiss
blech angefertigter Reftector R aufgestellt. 

Nachdem durch den einziehenden Wetterdtrom nicht 
nur vom Tage aus Unreinigkeiten dem Grubengebäude 
zugeführt werden, sondern auch bedeutende Staubquanti
täten , welehe eine rege Füllortsmanipulation jederzeit 
zu bedingen pflegt, und man dadurch einen Beschlag 
der feinen Glühkörpergewebe und damit eine mög
liche Beeinträchtigung der Leuchtkraft besorgen musste, 
wurde, wie die Fig. 16 und 17 im Grund- und Aufriss 
zeigen , ein viereckiger Tuchlappen t, der ausserdem 
noch mit einem Drahtsiebe b bedeckt ist, derart in 
Anwendung gebracht, dass dadurch die untere Oeffnung 
der Laterne LI vollkommen abgesperrt erscheint: und 
die '.lufuhr verunreinigender Kohle zur Lampe hintan
gehalten wird. Diese Art der Abdichtung, wie überhaupt 
die Verwendung Au er' scher Glühkörper bewährt sich 
recht gut und brennen die anfänglich in Verwendung 
gesetzten Lampen beute, nach Ablauf von iiber 
5 Wochen, noch vollkommen ungeschwächt weiter, ohne 
dass ein Reschlag des feinen Gewebes bemerkt werden 
könnte. 

Seit dieser Zeit, während welcher die Lampen, ohne 
verlöscht worden zu sein, brennen, ist nicht ein einziger 
Cylinder gesprungen oder eine andere Beleuchtungs
störung eingetreten , wofür die von der Laterne voll
kommen unabhängige Montirung der Lampe L der 
Hauptgrund sein mag. In der Fig. 1 ~ ist eine Art der 

~· 
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Lampenbefestigung gezeichnet, wie sie im vorerwähnten 
Maschinenraume znr Anwendung kam. Auf einem an der 
Wand des Mascbinenlocales befestigten Brette B ist ein 
0,2 m von demselben abstehender Schmiedeeisenstab S 
auf die Art befestigt, dass dessen Enden rechtwinkelig 
umgebogen und mittelst der Platten p und p 1 solid an
geschraubt sind. Während der Kautschukschlauch 7.: wieder 
die Gaszufuhr vermittelt, bat die Lampe L eine Anordnung 
erfahren, dass sie mit dem Stabe S beliebig auf- und 
abgeschoben und gedreht werden kann, wobei die Stell
schraube s und die Fixirungsscbraube f in Verwendtmg 
treten. 

In ökonomischer Hinsicht dürfte die Mittheilung 
genügen , dass zur Beleuchtung des vorerwähnten 
Mascbinenlocales bis nun 2 Lampen in Verwendung 
standen , die wöchentlich 5 kg Petroleum verbrauchten ; 
heute genügt eine Gaslampe, wobei die Beleuchtung viel 
intensiver ist und lässt die erwiesene Dauerhaftigkeit 
der Glühkörper auf ein ökonomisch recht günstiges 
Resultat schliessen. 

Auch über den Verbrauch an Grubengasen und 
den photometrischen Effect dieser Lampen wurden Ver
suche angestellt und dazu Einrichtungen benützt, welche 
von Seite des Mähr.-Ostrauer Stadtvorstandes dem Ver
fasser in liebenswürdiger Weise zur Durchführung der 
Erprobungen zur Verfügung gestellt wurden. Voraus
schicken muss ich, dass bei diesen Untersuchungen ab-

sichtlich nicht neue Auer'scbe Gltlhkörper in Verwendung 
kamen , da denselben anfänglich immer ein grösserer 
Leucbteffect zukommt, der dann bei weiterem Gebrauche 
wesentlich nachlässt; es wurden Lampen verwendet, 
die schon eine Woche hindurch im Betriebe standen, um 
ein möglichst richtiges Durchschnittsresultat zu erzielen. 
Zunächst wurde mit einem Experimentiv - Gasmesser 
von Aug. F aa s in Frankfurt a. M. der stündliche Gruben
gasverbrauch gemessen und im Mittel mit 80-82 l per 
1 Stunde bestimmt; dieses Gasquantum ist ein sehr 
geringes, da eine gewöhnliche normale Flamme 150 l 
Leuchtgas verbraucht, was beinahe dem Doppelten gleich
kommt. Auch der Leuchteffect, welcher mit einem Photo
meter von B uns e n gemessen wurde, stellte sich recht 
günstig heraus; es äussero unsere Grubengaslampen 
einen Effeet von 28-32 Normalkerzen, welcher gegen
über einer guten Leuchtgasflamme, die im Maximum 
14 Normalkerzen indicirt, gerade das Doppelte beträgt. 
Neu eingesteckte Glühkörper leuchten bedeutend heller 
und steigen anfänglich in ihrer Leuchtkraft bis auf 
40 Normalkerzen. 

Mit diesen Untersuchungen, welche die Verwendung 
des Grubengases zur Beleuchtung recht günstig erscheinen 
lassen, haben wir unsere Studien, welche dem Zwecke 
einer praktischen Verwerthung der Grubengase dienten, 
vorläufig abgeschlossen. 

Ein gezimmerter Senkschacht. 
(Fig. 22 bis 24, Taf. XIII.) 

Durch das ausgedehnte, wasserreiche Terrain der Der Senkschuh A (Fig. 24) war innen 17' (5,18 m) 
Umgebung von Norway in Michigan streichen zu ein- lang und 10' (3 705 m) breit und war aus Eichenhölzern 
ander annähernd parallel zwei Erzlagerstätten, deren angefertigt, deren obere Breite 15 11 (38 cm) und deren 
südliche man 1890 durch den Harrison-Schacht zu er- untere 6" (15 cm) betrug. Auf dem Schuh ruhten, sowohl 
schliessen beabsichtigte. Da man mit einer vorher aus- mit diesem, als auch untereinander fest verbunden und 
geführten Bohrung eine mehr als 18 m mächtige Ab- Mann an Mann aneinandergereiht, die Sehachtschlösser B, 
lagerung von wasserführendem Gerölle und Schwimmsand welche aus behauenem Kiefernholze von 12" (30 cm) 
durchteufen musste, bevor man festes Gebirge erreichte, Stärke hergestellt waren. Jedes folgende Geviert war in 
da ferner ein Versuchschacht in einer Tiefe von 6 m L!i.nge und Breite um 1" (2 5 mm) kürzer als das 
einen Wasserzudrang von mehr als 700 l pro Minute darunterbefindliche, so dass bei einer Höhe von 40' 
zeigte, und wenige Jahre vorher der ungefähr 300 m (12,20 m) der lichte Schachtquerschnitt mit jenem des 
entfernte, die nördliche Lagerstätte erschliessende Aragon- Tagkranzes übereinstimmte. Der Schacht war also unten 
Schacht nur mit grossen Opfern an Geld und Zeit in weiter, um genügenden Raum für die Arbeit zu bieten 
gewöhnlicher Weise durch die wasserführenden Schichten und das Senken zu erleichtern. In den Ecken des 
abgeteuft werden konnte, so entschloss man sich zur Schachtes und jenen des Mitteltrummes waren W andruthen 
Herstellung einer Senkzimmerung. 0 1, bezw. 02 angeordnet, und zwar erstere zur Versteifung 

Der lichte Querschnitt derselben, ein Rechteck von der Construction, letztere zur Befestigung der Schacht-
13' (4,00m) Länge und 6' (1,83 m) Breite, war während scheider. 
des Abteufens in den wasserführenden Schichten in drei Die Zimmerung wurde zunächst auf ebenem Boden 
Abtheilungen geschieden (Fig. 22, Taf. XIII), deren mittlere etwa 9 m hoch abgebunden, aussen sorgfältig kalfatert 
4' (1,22 m) breite zur Förderung, l<~ahrung, sowie zur und dann mit einer 311 {76 mm) starken Verschalung D 
Aufnahme der Dampf- und Steigrohrleitungen bestimmt ausgestattet. Sodann wurde, nachdem gleichzeitig auch 
war, während die beiden Seitentrümmer bis auf den zwei K n o w l es-Pumpen und zwei 40 e Dampfkessel 
untersten Theil , welcher beiderseits genügenden Raum aufgestellt und alle sonstigen Vorbereitungen getroffen 
für je zwei übereinander angeordnete Pumpen bot, mit waren. am 2. Juni 1890 mit dem Teufen begonnen. In 
Sand erfüllt wurden, 11m das Gewicht der Zimmerung den ~rsten zehn Tagen sank die Zimmerung um 27' 
zu erhöhen. (Fig. 23, Taf. XIII.) (8,23 m). Beide Pumpen mussten nun unausgesetzt in 
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Thätigkeit erhalten werden, um die Wässer zu gewältigen, 
weshalb eine Verstärkung der Betriebskraft geboten 
schien. Zwei mobile Kessel von 35 e, bezw. 100 P wurden 
herbeigeschafft und zwei Ca me r o n-Pumpen unter den 
beiden K n o w 1 es-Pumpen aufgestellt, welche Arbeiten 
fünfzehn Werktage in Anspruch nahmen. 

Am 30. Juni konnte das Senken fortgesetzt werden, 
jedoch schon nach drei Tagen, da man um 7' (2,13 m) 
tiefer gedrungen war, zeigten sich die K n o w 1 es-Pumpen, 
die ursprünglich für einen anderen Zweck bestimmt und 
wegen ihrer Messingbestandtheile für die vorliegende 
Arbeit im Schwimmsande nicht gut geeignet waren, 
betriebsunfllhig, und zu ihrer Heparatur gingen abermals 
zwei Tage verloren. 

Nachdem man am 5. Juli die Arbeit wieder auf
genommen hatte, wurden in den folgenden sieben Tagen 
16' (4,88 m) weitergeteuft. 

Nun wurde bei 15 m Tiefe die zuströmende Wasser
menge auf 1500 Gai. (5600 [) geschätzt. Rings um 
den Schacht bildete sich eine Bodensenkung, welche 
immer grösser und grösser wurde. 

Die Zimmernng musste obertags erhöht werden. 
Dies erforderte zwei Tage, während welcher Zeit zugleich 
in der Mitte des Schachtes ein Bohrloch hergestellt 
wurde, mit dem man bei 11' (::l,35 m) auf festen Grund 
kam. In den darauffolgenden drei Tagen sank der Schacht 
um 7' (2,13 m) und sass dann an einer Ecke auf 
festem Roden. Von jetzt an erfolgte das Niedergehen 
der Zimmerung sehr schwer und unregelmässig , selbst 
nachdem dieselbe durch 30 t Eisenbahnschienen beschwert 
worden war; 18 Tage vergingen, um 14' (4,27 m) zu 
durchteufen. Um den Schacht lothrecht zu erhalten, 
musste er gestützt werden. Am 9. August endlich, bei 
einer Tiefe von 71' (21,65 m), ruhte derselbe dem 
ganzen Querschnitte nach auf festen Schiefern. Vier 
Tage später war er 2' (0,61 111) in • dieselben ein
gedrungen. 

Jetzt wurden Schienen und Sand entfernt, und die 
Zimmerung, deren Tagkranz 6' (t,83 m) unter das 
Normalniveau gesunken war, erhöht. l<~s hatte sich rings 
um den Schacht eine Bodensenkung von 23 m Durch
messer und 6 111 Tiefe gebildet. Das eine Ende des 
Tagkranzes musste um 2" (51 mm) gehoben werden, 
weil das Senken zum Schlusse nicht genau Iothrecht er-

folgt war. Nachdem die Wandruthen 0 1 ans den Sehacht
ecken entfernt, die l<'ugen auch innen kalfatert und 
einige sonstige Arbeiten vorgenommen waren , wurde 
der Schacht noch 11' (3,35 m) in gewöhnlicher Weise 
und ohne Zimmerung im Schiefer weitergetenft , was 
sehr mühsam ~n 14 Tagen bewerkstelligt wurde, da 
einerseits starke Stösse vermieden werden mussten, 
andererseits die Pumpen schon sehr defect waren und 
bedeutende Wassermengen unter dem Senkschuh hervor
strömten. 

Nun folgte eine sehr wichtige Arbeit, nämlich die 
Herstellung des wasserdichten Abschlusses (Fig. 22). 

Ein Schachtgeviert E von der Grösse des Tag
kranzes wurde 6 1/ 2 ' (1,08 m) unterhalb des Senkschuhes 
und genau senkrecht unter ersterem gegen die Schacht
stösse festgekeilt. Darüber wurden noch sechs gleich 
grosse und mit einander fest verbundene Gezimmer F 
gelegt, deren letztes mit zwanzig Bohrlöchern 0 von 
5 cm Durchmesser versehen war. Die Mitte desselben 
kam in gleiche Höhe mit dem unteren Rande des 
Schuhes zu liegen. Hierauf folgten noch drei Krll.nze G 
von zunehmender Grösse , so dass der letzte die Senk
zimmerung berührte und mit derselben fest verbunden 
werden konnte. In dem hinter diesen Schlussgezimmern 
befindlichen Raum wurde zunächst über den Keilen eine 
Lettenschicht L aufgetragen , darüber kam Beton M1 , 

sodann in der Höhe des gelochten Gevierts eine 10 cm 
starke Lage von Gerölle K und endlich folgte wieder 
Beton M 1• Bei dem starken Wasserstrome war das 
Zimmern und Betoniren sehr erschwert nnd erforderte 
18 Tage. Jedoch nach dem Verkeilen der obenerwähnten 
Oeffnungen 0, die nur zur Ableitung des Wassers während 
der Herstellung des dichten Verschlusses dienten , fiel 
der Wasserzufluss auf etwa 200 Gai. (760 l) per 
Minute. Nun wurden auch die Schachtscheider und 
Pumpen entfernt, die Zimmerung vollkommen kalfatert, 
worauf nur mehr 90 Gai. (341 l) Wasser in der Minute 
zuflossen. Ende October, also nach fünf Monaten, von 
welcher Zeit jedoch vier Wochen für die eigentliche 
Arbeit verloren gegangen waren, befand sich der 
Harrison-Schacht bei einer Tiefe von 84' (25,62 m) in 
einem Zustande, dass auf gewöhnliche Weise weiter
geteuft werden konnte. (Will. K e 11 y in Transact. 
Americ. Inst. Ming. Eng. 1892.) H. St. 

Das Wittgenstein'sche Feinblech-Walzwerk. 
(Hiezu Taf. XIII, Fig. 21.) 

Im Jahrgange 1892 d. Zeit.sehr. (Nr. 27) brachten 
wir eine Notiz über einige mehr oder weniger ge
wagte Projecte von Walzwerken, welche das Auswalzen 
von Draht in einer einzigen Hitze bei möglichster Re
duction der Handarbeit bezwecken. Ueber ein weit 
gewagteres Project, welches bereits zur Ausffihrung ge
langte und dessen Erfolg durch einen mehrmonatlichen, 
regelmlissigen Betrieb sichergestellt ist, können wir heute 
berichten. Es ist dies das auf der Ru d o 1 fs h ü t t e nll.obst 
Teplitz aufgestellte, im Juli v. J. in Betrieb gesetzte 

W i t t gen s t e i n's c h e Fein b 1 e c h - W a 1 z werk. 
Dasselbe ist bestimmt , Ingotblöcke von 400 mm Breite, 
300 mm Dicke und 600 mm Länge bei nur einmaligem 
Anwärmen der vorgewalzten Platten direct auf Bleche 
bis zu 1 1/ 9-2 mm Dicke fertig zu walzen. Diese vom 
Central-Director, Herrn C. Witt gen s t ein, behufs 
Herabsetzung der Erzeugungskosten bei der Blech
fabrikation aus Thomas- und Martinmaterial gefasste 
kühne Idee, nach welcher die sonst übliche theuere 
Platinenerzeugung ganz entfällt , wurde dem rllhmlichst 

:l 
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bekannten Allmeister des Hiittenmmichinen-Faches, Herrn 
Director A. 'I' r a p peu, zur Bearbeitung anvertraut und 
die Ausführung der J\lä r k i s c h e n M a s chi n e n b au
A n s t alt in Wetter a. d. Ruhr übertragen. Director 
T r a p p e n hat eine knappe Beschreibung der neuen Walz
werksanlage unter Beigabe einer grossen Tafelzeichnung in 
der Zeitschrift „Stahl und Eisen" (Nr. 22 v. Jg.) veröffent
licht. Diese Publication beniitzend , wollen wir an der 
Hand der Skizze Fig. 21, Taf. XIII, welche das Wesent
lichste von der Gesammteinrichtung des Walzwerkes ersehen 
lässt, die neue Fabrikationsmethode und die hiebei in 
Anwendung gebrachten mechanischen Hilfsmittel , inso
ferne dieselben in dem Originalberichte berührt werden, 
kurz beschreiben. 

Die eigentliche Walzarbeit wird von zwei ein
cylindrigen Walzenzug-Maschinen besorgt, welche wegen 
Wassermangels als Auspuffmaschinen ausgeführt wur
den. Sie sind mit Präcisions - Ventilsteuerung ver
sehen und arbeiten mit einer Admissionsspannung von 
8 at Ueberdruck. Die eine Maschine (.ilfi) treibt ein 
Universal-Triowalzwerk ( U- H') und ein gewöhnliches 
Laut h'sches Walzwerk ( W). Das erstere ist ebenfalls 
nach Laut h'schem System eingerichtet, nur ist demselben 
ein verticales Walzenpaar vorgelegt. Von diesen beiden 
Walzwerken ist immer nur eins im Betrieb, so dass 
während des Auswalzens die ganze Kraft der Maschine 
auf das eben arbeitende Walzenpaar übertragen wird. 
Die zugehörige Maschine Oll;) hat 870 mm Kolben
durchmesser und 1250 mm Hub. 

Die zweite Walzenzug-Maschine (M2) ist namhaft 
stärker; sie hat 1000 mm Kolbendurchmesser und 
1400 mm Hub. Dieselbe treibt mittelst eines mehrfachen 
Zahnradvorgeleges fünf hinter einander liegende Duo
Schleppwalzwerke, fV1 bis W~ , welche sämmtlich in 
der Achse des Laut h'schen Walzwerkes ( W) liegen 
und mit zunehmender Geschwindigkeit rotiren. 

Das Universal-Triowalzwerk hat stählerne Walzen 
mit 630 mm Durchmesser. Einen ebenso grossen Durch
messer haben auch die Walzen des Lauth'schen Walz
werkes und der übrigen Duo-Walzwerke. 

Der Vorgang bei der Walzarbeit ist der folgende : 
Der 300mm dicke Block wird auf dem Universal-Walz
werke ( U- W) zu einer Platte von 50 mm Dicke vor
gewalzt und diese mittelst eines auf Schienengeleise ge
führten Wagens der Scheere (Scli) zugeführt, auf welcher 
die rohen Enden der Platte abgeschnitten werden. Die 
noch sehr warme geradkantige Platte wird nachher in 
dem nahe stehenden Wärmeofen in kurzer Zeit auf die 
grösste zulässige Hitze angewll.rmt und gelangt dann zum 

Laut h'schen Walzwerke ( l·f'"), auf welchem sie unter 
grossem Druck in wenigen Stichen auf 5 mm dickes 
Blech ausgewalzt wird. Beim letzten Stiche schiesst das 
Blech über den horizontal gelegten Walzentisch auf den 
Rollgang R1 , welcher es den hinter einander liegenden 
Duo-Walzwerken zuführt. Nach Verlassen des letzten 
Walzenpaares hat das Blech eine Dicke von l1/2 bis 
2 rmn und eine Länge von 40-50 111 und wird vou 
dem 50 m langen Rollgange R2 aufgenommen und weiter 
geführt. Innerhalb des letzteren ist bei 2/ 3 seiner Länge 
eine Scheere eingeschaltet, mittelst welcher das aus
tretende Blech durch zwei Schnitte in 14 bis 1 7 m lange 
Stücke zertheilt wird. Die so erhaltenen Blechtafeln 
sollen so schön glatt und geradkantig sein , dass sio 
ohne weiters als Fertigproduct verwerthet werden können, 
während sie nach der ursprünglichen Abs:cht ausschliess
lich nur das Material für die Feinblel~herzeugung bilden 
sollten. 

Zur Beschleunigung und Erleichterung der Haud
arbeit ist das Walzwerk mit den verschiedensten H ilfs
mitteln reichlich versehen. ßei dem Universal-Walzwerk 
werden nicht nur die Stellschrauben der Horizontal
walzen, sondern auch jene der Verticalwalzen maschinell 
gestellt. Die Walzentische, sowohl bei dem Universal-, 
als auch bei dem Laut h'schen Walzwerk, werden durch 
hydraulischen Druck bethll.tigt, u. zw. in der Art, dass 
sie bei Auf- und Abgabe des Walzgutes horizontal liegen, 
während des W alzens hingegen .mehr oder weniger ge
neigt werden, wodurch die Handarbeit wesentlich er
leichtert wird. Auch die Oefen sind behufs bequemen 
Eintragens und Ausziehens der Blöcke mit eigenen, 
vom Director der Rudolfshütte, Herrn Sc h n e e f u s s, 
und vom Direetor der Märkischen Maschinenbau-Anstalt, 
Herrn Sc h n e 11 , ersonnenen Hilfsgerllthen versehen. 
Mittelst einer besonderen, vom Erstgenannten angegebenen 
Vorrichtung wird die aus dem Wärmeofen kommende 
vorgewalzte Platte rasch nach oben und unten gewendet, 
um den Zunder von beiden Seiten rasch und bequem 
abkehren zu können. In Folge dieser Vorkehrungen 
sind zur Bedienung des Walzwerkes nur wenige Arbeiter 
nothwendig. Die Duo-Walzwerke erfordern nur einen 
Arbeiter zum Anstellen der Stellschrauben, weil die 
Arbeiterschaft des Lau th'schen Walzwerkes das Blech 
bis zum Durchgange durch das letzte Duo-Walzwerk 
begleitet. 

Die Erzeugungskosten deH nach der neuen Fabrika
tionsmethode gewalzten , 1 1/ 2 bis 2 mm dicken Bleches 
sollen kaum so gross sein , als jene der Platinen-
eizeugung. K. 

Oesterreich isch -alpine Montangesellschaft. 
Aas dem Geschäftii und Betriebsberichte für das Geschäfls

jahr 1892, welcher tiurch den Verwaltongsrath in der XI. ordent
lkhen General-Versammlung der Actionäre dieser Gesellschaft am 
~O. v .. M. erstattet wurde, ist zilfermässig zu entnehmen, dass 
das abgelaufene Geschätt.~jahr als ein der heimischen Eisen
industrie keineswegs günstiges bezeichnet werden kann. Hatte 
schon das vorhergehende Jahr 1891 mehrfache Productions- ond 

Werthsverminderungen gebracht, so zeigen im (;egenstandsjahre 
gerade die wichtigsten Erzeugnisse mitunter recht erhohlich 
kleinere Gesarumtzilfern, während eine Zunahme der Production, 
mit Ausnahme von Martin-Ingots, nur bei weniger helangreichen 
Artikeln zu verzeichnen war. 

Eine Steigerung der Production im Vergleiche zum Vor
jahre wiesen nämlich nur die folgenden Artikel auf: 
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Martin-Ingots 
Feinbleche 
Tyres. 
Zeugwaare 
Schmiedestücke 
Drahtstifte . 
Spiralfedern 
Blattfedern . . 
W erkstätt.enarbeiten . . 
Alle übrigen Erzeugnisse haben eine 

Production erfahren, und zwar: 
Braunkohlen 
Roherze . 
Roheisen . . 
Bessemer-Ingots . 
Mittel- und J<'einstreckeise::i 
Grobbleche . . . 
Rails, Gr uhenschienen und Schwellen 
diverse Stahlwaaren. 
Draht. 
Zum Verkaufe wurden gebracht: 

59 378 q 
1899 n 
8 921 „ 
1 237 n 

8 444" 
582" 
350" 
584" 

4 228" 
Verminderung 

570 576 q 
2 476 368" 

201 246" 
44 095" 
17 749 " 
24 405" 
54 248" 
12 483 n 

11179 " 

der 

Braunkohlen 2 955 406 q 215 830 q 
+ 317135 n 

125 903" 
Eisenerze 1 582 645 „ 
Roheisen . 457 087 „ 
Halb- und Ganzfabrikate aus Eisen und 

Stahl l 080 770 „ + 75 015 „ 
Gusswaare . . . . . . 25 351 „ + 8 249 „ 
Constrnctionswerkstättcn-Arlikel 74 414 „ + 466 „ 
Diverse . . . . . . 71150. 81214„ 

Die Marktverhältnisse, welche sich schon gegen Ende des 
vorhergehenden Jahre~ wenig befriedigend gestaltet hatten, er
fuhren im Gegenstandsjahre alshald eine weitere Abschwächung 
infolge der Herabminderung der Einfuhrzölle auf die Erzeugnisse 
der Eisenindustrie und mehr noch in Folge des Andrängens der 
concurrirenden deutschen Werke, welche mit um so erhöhterem 
Eifer Absatz in Oesterreich-Ungarn suchten, als der deutsche 
Eisenmarkt in eine immer misslichere Lage gerieth. 

Der Facturenwerth der verkauften gesellschaftlichen Erzeug
nisse aller Art belief ~ich auf fl 21131808,41, was abermals einer 
Abnahme von ß 715 345,28 gege11über dem vorhergehenden Jahre 
gleichkommt. 

Aus ökonomischen Gründen unterblieben kostspielige Schurf
arbeiten, soweit dies mit Rücksicht auf die gesetzlichen Bestim
mungen geschehen konnte. In 0r1 au wurden die Vorbereitungen 
für eine grössere Tiefbohrung getroffen, welche im Laufe des 
gegenwärtigen Jahres ausgeführt wird. Grössere Bauführungen 
kamen nicht vor; auf d~n einzelnen Werken wurden nur uner
hebliche Bauarbeiten ausgeführt. In Folge eines ßrandunfalles 
musste bei der gesellschaftlichen Maschinenfabrik in Andritz 
eine neue Montirhütte mit Annexen für die Aufnahme von Werk
zeugsmaschinen erbaut werden; die Kosten fanden in der Leistung 
der Assecuranz ihre Bedeckung. · 

Der neue grosse Hochofen in Don a w i t z war während des 
ganzen Jahres anstandslos im Betriebe; die Resultate desselben 
übertreffen in jeder Richtung die gehegten Erwartungen. 

Die Erzzufuhr vom s t e i er i s c h e n Erzberge nahm, Dank 
der vollständigen Betriebsfähigkeit der neuen Zahnradbahn, während 
des ganzen Jahres ihren Fortgang. 

Aus dem Betriebsberichte ist zunächst zn entnehmen, dass 
die Anzahl der mit Schluss des Jahres 1892 zu Recht bestehenden 
Freischürfe betrug: a) auf Kohlen: in Orlau 292, in Seegraben
Münzenberg l, in Fohnsdorf 215, in Eibiswald 47, in Liescha 
3:-l, in Tschernemhl 18, znsammcn 606 Freischürfe, b) anf Eisen
s t ein: in Eisenerz 7, in Hüttenberg 51, in Mariazell (), zusammen 
64 Freischiirfe, im Ganzen 670 Freischürfe ( + 21). 

In Ei h i s w a 1 d wird die östliche Freischnrfgruppe durch 
eine von der Grube aus betriebene Strecke untersucht. Die Frei
schürfe der Bergbaue :i o 11 r ad und So 11 e n werden gleichfalls 
durch unterirdische, von den verliehenen Maassen aus getriebene 
Schläge bauhaft gehalten. In 0r1 au wurden alle Vorbereitungen 
zur Durchführung einer neuen Bohrung getroffen. In den übrigen 
Schurfgebicten waren die Schurfarbeiten auf jene Leistungen be-

schränkt, welche erfüllt werden müssen, um den gesetzlichen 
Bestimmungen zu entsprechen. 

Die Erzeugung der Kohlenbergbaue betrug 6 695 725 q 
(- 570 57ti q). 

Im Bergbaue Seegrahen wurden aus dem allen Brand· 
felde 210 976 q, aus dem alten Jandlbaue 211 046 q Kohle ge
wonnen. Die Förd.tirnng durch den Theodoraschacht wurde auf
gelassen ; der Schacht selbst zugestürzt ; dessgleichen wurde die 
horizontale Seilförderung, welche im Schutzengelstollen eingebaut 
war , aufgelassen. Die Förderung erfolgt jetzt nnr durch den 
Schutzengelschacht bis zur Sohle des Schutzengelstollens, und 
von hier mittelst Ausläufern zu Tage. 

Im Bergbaue Münzenberg wurde der Annaschacht auf 
die erforderliche Tiefe von 65 111 unter der Grundstrecke gebracht, 
wovon 59 111 in das Liegende greifen. - Das durch neu getriebene 
Strecken aufgeschlossene Kohlenflötz hat eine Mächtigkeit von 
1,5-6.4 111 und eine Kohle von sehr guter Qualität. Aus dem 
alten Tagbauhrandfelde wurden 130.414 q Kobfe gewonnen. 

In F oh n s d o r f wurde am Wodzickischachte im ersten 
Horizonte die östliche Grundstrecke um 224 m, die westliche um 
213 111 weiter getrieben und löcherte an dieser Stelle mit der 
östlichen Grundstrecke des Carl Augustschachtes. Der Förder
schacht wurde bis zur Tiefe von 71 Meter unter der Sohle des 
ersten Horizontes ahgeteuft. Im Carl Augustschachte wurde die 
östliche Grundstrecke des ersten Horizontes um 185 111, das ist 
bis zur Länge von 1102 111 weitergetrieben und löcherte hier mit 
der westlichen Grundstrecke des Wodzickischachtes. Die westliche 
Grundstrecke wurde um 314 m vorgetrieben i das Feldort steht 
in schöner Kohle. Der Zuhau des zweiten Horizontes wurde fort
gesetzt; er erreichte mit Schluss des Jahres 1892 eine Länge 
von 150 111 und wird voraussichtlich im Monate Mai 1893 das 
Kohlenflötz anfahren. 

Iu K ö fI ach wurde die Kohlengewinnung in den Bergbauen 
Franciscischacht, Pendlbau und Hödlgrnbe betrieben. Die der 
Gesellschaft aufgedrängte Einführung der achtstündigen Arbeits
zeit hat auch für den Bergbau nur ungünstige Folgen mit sich 
gebracht; die Häucrleistung ist gesunken , die Gedinge mussten 
erhöht werden und dennoch ist der Verdienst per Häuerschichte 
geringer geworden. 

Im Bergbaue Liesch a stand die westlich vom Barbarastollen 
gelegene Grubenabtheilnng in Betrieb. In dieser Abtbeilung ist 
das Kohlenflötz derart ausgerichtet, dass die Ausfahrung von 
A usrichtungsbauen entfällt. 

Die im Berg baue Fe i s t er n i t z gegenwärtig aufgeschlossenen 
Kohlenmittel werden im Laufe mehrerer Jahre abgebaut sein. 
Zum Zwecke der Aufschliessung neuer Kohlenmittel wird die 
Tiefbangrundstrecke nach Osten vorgetrieben, indem mau erwartet, 
jenseits der grossen Verdrückung, welche den östlichen Theil des 
Flötzes vertaubt, wieder Kohle zu finden. 

Die Erzeugung der Eisenstein-Bergbaue betrug: 
in Eisenerz: oberes Revier . 1093735} 

unteres „ 2 873 322 
n Vordernberg (die Zutheilung) 
„ H ü tt e u b e r g : W eissen;e 

Braunerze 
„ Neuberg: Altenberg 

Bohnkogel 
n )[ a ri az eil: Gollrad 

Sollen 

179 4481 
749170/ 

613241 
25128) 

229 P21} 
38069 

3 967 057 q 

432 807" 

928 618 n 

86 452" 

267 090" ---..,..-----5 682024q 
(- 2 476 368 q) 

Bei dem Bergbaue Eisenerz wurde im oberen Reviere 
das Maschinenhaus des Bremsschachtes Nr. IX fertig gebaut und 
die Maschine montirt. Es erübrigt bei diesem 35 m tiefen Schachte 
nur mehr der Einbau der Schalenfördernng, der Anschläge und 
der Füllbänke. Diese Einrichtungen werden im Laufe des Jahres 
1893 eingebaut werden. Damit wird die Förderanlage des oberen 
Revieres vollendet sein. Im unteren Reviere waren die Arbeiten 
an dem Aushaue der Fördereinrichtungen vorläufig eingestellt. 
Die innere Einrichtung des im Vorjahre neu erbauten Spitales 
wurde vollendet und das Spital in Benützung genommen. 

3* 
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Prodnetion der Werke der Oesterrelehiseh ·alpinen Montangesellschaft Im Jahre 1892. 

Berg- und Hlittenproducte 1892 
gegen 
1891 

1 

1 
111• m• 

Erzeugende Werke und Fabriken 1 

~~~~~~~+-~-+--::----+-~~-~~~~~~~~~~~~-1 

Torf 

Braunkohlen 

Eisenstein, roh 

n geröstet 

Roheisen, weisses und halbirtes 

n graues . 

Gusswaare 

Bessemer-Ingots . 
Martin-Ingots . 

Zusammen. 

Zusammen. 

Gussstahlkönige . 
Puddeleisen-Massel . 
Puddelstahl-Massel . 
Frischeisen . 
Frischstahl . 
Grobstreckeisen . 

Mittel· und Feinstreckeisen . 

GrobLleche aus Schweisseisen . 

6449 - 9 031 

q q 
6 695 725 - 570 576 

5 682024 --2476368 

4 898 647 - 353 337 

l 2.'.!2119 - 57 218 

577 531 -144028 

1809 650 - 201246 

82 799 - 18 379 

392 !160 - 44 095 
417 IJ26 + 59 378 
809 586 + 15 283 

47 825 - 5 730 
514 415 - 28072 
22 760 - 2534 
30888 - 9411 
10045 + 838 
32 825 + 1853 

357 546 - 17 749 

27121 - 11001 
50 465 - 13 404 
77 586 ~405 

„ Flusseisen ---l·-"""'="'::-:,-=I 
Zusammen. " 

Feinbleche . 
Rails , Grubenschienen und 

Schwellen 
Tyres 

Stahlwaaren: 

ans Bessemer- nnd Martin.stahl 

" 

Tiegelgnssstahl 
Puddelstahl 

„ Herdfrischstahl 
„ Cementstahl 

Zengwaare . 

Schmiedestücke 
Draht . 
Drahtstifte . 
Spiralfedern 
Blattfedern . 

Zusammen 

Messer nnd Sägen . 

-

21845 + 1899 

110 478 - 54 248 
25023 + 8921 

226 546 -

26 213 -
8021 -
2 585 -

10 -
263 375 -

12025 + 
23 994 + 
68936-
27 588 + 
9483 + 

21002 + 
61 

8047 

4 361 
19 
26 
30 

12483 

1237 

8444 
11179 

582 
350 
584 

18 

Buchscheiden, Mariazell. 

Seegraben, Fohnsdorf, Köflach, Liescha, Eibiswald. 

Hüttenberg, Vordernberg, Eisenerz, Neuberg, Mariazell. 

1 
1 

1 

i 

r Hüttenberg, Vordernberg, Eisenerz, Neuberg, Mariazell, Heft, Lölling ; 
1 und Donawitz. ' 

( Vordernberg, Eisenerz, Hieflau, Schwechat, Lölling, Prävali, Neuberg, 
1 

Mariazell, Donawitz. 

{ Die vorstehenden (ausser Vordernberg, lließau uud Eisenerz) und fer
ner Zeltweg und Heft. 

{ 
Schwechat, Zeltweg, Heft, Lölling, Prävali, Neuberg, Mariazell, Donawitz, 

Kapfenberg, Eibiswald, Kindberg, .Klagenfurt, Andritz. 
Zeltweg, Heft, Prävali, Neuberg. 
Neuberg, Donawitz, Eibiswald. 

Kapfenberg, Eibiswald. 
Schwechat, Neuberg, Donawitz, Pichling, Kindberg. 
Donawitz, Eibiswald. 
Donawitz, Krems, Krieglach, Klein-Reifling. 
Kapfenberg, Eibiswald, Klein-Reifling. 
Donawitz, Pichling. 1 

1 

{ 
Schwechat, Prävali, Neuberg, Donawitz, Eibiswald, 

lach, Kindberg, Klein-Reifling. -
Neuberg, Donawitz, Pichling, Krieglach. 

Pichling, Krieg- 1 

i 
i 

Prävali, Neuberg, Donawitz, Pichling, Krieglach. 

Gemeingrube, Eibiswald, Krieglach. 

Zeltweg, Prävali, Buchscheiden. 
Zeltweg, Neuberg. 

f Zeltweg, Buchscheiden, Prävali, Neuberg, Donawitz, Pichling, Ei bis· 
l wald und Kindberg. 

Donawitz, Eibiswald, Kapfenberg, Kindberg. 
Eibiswald. 
Donawitz, Klein-Reifling. 
Eibiswald, Kindberg. 

{ 
Buchscheiden , Neuberg, 

lach. 
Zeltweg, Neuberg. 
Graz, Kindberg. 
Graz, Kindberg. 
Eibi!!wald. 
Eibiswald. 
Eibiswald. 

Donawitz, Kapfenberg, Eibiswald, Krieg-

Werkstätten- nnd Kesselschmied
arbeit . 130 530 + 4 228 

f Zeltweg, Prävali, Neuberg, Mariazell, Donawitz, .Kapfenberg, Eibis-
\ wald, Krieglach, Klagenfurt, Andritz, Graz (Brückenbau). 

Am H ü t t e n berge r Erzberge wurden auch 765 q ge
schiedenen Schwerapaths gewonnen. Die nachbenannten grösseren 
Bauarbeiten wurden au~eföhrt: daR Abteufen eines Wetter
schachtes am Scharfenstein zum Zwecke der Trennung der Wetter
führung der Gruben "Seelandstollen• und „Fleischerstollen". -
Bei der Förderanlage des Bergbaues Lölling: die Verlängerung 
des AlbP.rt-Bremsberges bis zur Ebene der Röstofengicbt und die 
Anlage eines Holzplatzes daselbst. - Die Fortsetzung der Ein
wijlbung des Erbstollens im Reviere Unterer Knappenberg auf 
eine Lange rnn 75 m. 

Die zum Werke Neuberg gehörigen Bergbane Altenberg 
und Bohnkogl sind aus ökonomischen Rücksichten dazu bestimmt, 
aufgelassen zu werden. - Bei dem Bergbaue Altenberg wurden 
alle Vor- und Hoffnungsbauten eingestellt; der Abbau wird auf 
die besseren bereits aufgeschlossenen M ittel eingeschränkt. - Die 
Grube Bohnkogel wurde im .Monate October ausser Betrieb gesetzt. 

Im Bergbaue Go 11 r ad wurden zur Unterrnchung des Liegenden 
zwei in .llördlicher Richtung betriebene Verquerungen mit zu
sammen 19"' Streckenlänge angefahren. Durch diesen Bau werden 
die vier Freischürfe ges Revieres GoJ.lrad bauhaft gehalten. 
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Der Bergbau S o 11 e n wurde im Monate October bis auf 
Weiteres ausser Betrieb gesetzt. 

Von 28 betriebsfähigen Hochöfen der Gesellschaft waren 
am Ende des Jahres 15 im Betriebe; in Neuberg war 1 Ofen 
gedämmt, der zweite Ofen war ausser Betrieb; in Zeltweg, 
Schwechat, Mariazell , Aschbach und Prävali stand je ein Hoch
ofen; in Eisenerz, Hieflau und Vordernberg standen je 2 Hoch
öfen in Bereitschaft. 

In Hieflau wurden der Franz Josef-Holzkohlen-Hochofen 
und der Cokes-Hochofen neu zugestellt. Diese Arbeiten waren mit 
Schluss des Jahres vollendet. In Sc h w e c hat wird an der Zu
stellung des Hochofens Nr. 1 gearbeitet. Die Schlackenziegelei 
wurde durch Aufstellung der dritten Ziegelpresse vergrössert. 
Es wurden 2 530 000 Stöck Schlackenziegel ( + 891 OOU Stück) 
erzeugt. In Neu b e r g ist man in Folge der geänderten ßetriebs
verhä.ltnisse der Stahlhütte von der Graueisenerzeugung zur 
Weisseisenerzeugung öbergegangen. Die Steigerung der Roheisen
vorräthe hat jedoch dazu geführt, den im Betriebe stehenden 
Ofen im Monate December för einige Zeit zu dämmen. Es wurden 
217 000 Stiick Schlackenziegel erzeugt. Im G u s s werk nächst 
.Mariazell wurde die Zustellung des Barbaraofens vollendet. Dieser 
Ofen ist jetzt für das 11/,fache der bisherigen Erzeugung ein
gerichtet. In Heft standen alle drei Hochöfen das ganze Jahr in 
Betrieb. In Lö II in g wurde ein dem aufgelassenen Werke Treibach 
entnommener Winderhitzungsapparat aufgestellt und angelassen. 
In Donawitz wurde der Kalksteinbrecher in Betrieb gL~ 
bracht. Alle Betriebseinrichtungen der neu erbauten Hochofen
anlage, darunter auch die Zustellung mit Kohlensteinen, haben 
sich bestens bewährt. Die ganze Anlage kann als vollkommen 
gelungen bezeichnet werden. 

In den Bessemer- und Martinhötten waren in Be
nützung: 8 Bessemer-Converter (je 2 in Zeltweg, Heft, Prävali 
und Neuberg) und 10 Martinöfen (4 in Neuberg, 5 in Donawitz, 
1 in Eibiswald). 

In Neu b er g wurde im Monate A ugnst der Betrieb der Bes
semerhütte anf unbestimmte Zeit eingestellt, weil die Bestellungen 
von Waffenstahl, welcher bisher aus raftinirtem Bessemerstahl 

Notizen. 
Excursion der Hllrer der k. k. Bergakademie in 

Leoben. Für die lehrplanmässigen Unterrfohtsreisen des heurigen 
Studienjahres wurden folgende Programme festgesetzt : Die Hörer 
der G eo 1 o g i e, unter Leitung des Professers H ö f e r und des 
Assistenten Dr. Katze r werden in der Zeit von 7. bis 18. Juli 
das Gebiet bei Althofen in Kärnten geologisch kartiren und 
llroftliren. Die b er g m ä n n i s c h e Studienreise in der Zeit vom 
15. Juni bis 5. Juli, unter Führung der Oberbergräthe Professor 
Rochelt und von Hauer und desAdjuncten Waltl, wird~ich 
auf den Besuch der Bergba.ue Erzberg in Steiermark , Kladno, 
Brandeisl, Rappitz und Libusin in Böhmen, der Kohlenbergbane 
Miesbach und Penzberg in Bayern, der Tiroler Werke Kirchbichl, 
Hall und Schneeberg, endlich auf Raibl und Bleiberg in Kärnten 
erstrecken. Die h ö t t e n m ä n n i s c h c Excursion unter Leitung 
des Oberbergrathes Ku p e l wiese r und des Adjuncten Ha. n S/l n e r 
wird in der Zeit vom 11. Juni bis 3. Juli die Hüttenwerke in 
Neuberg und Schwechat, die k. k. Münze in Wien, die vormals 
Ga n z'schen Fabriken und die Schiffswerfte in Budapest, dann 
die Berg- und Hüttenanlagen in Resicza. und Anina im Banat 
besuchen. 

Erste böhmische Zinkhütten- und Bergbau-Gesellschaft. 
Unter dieser Firma ist mit dem Sitz in Breslau eine Actien
gesellschaft gebildet worden, welche die Zinkerzgl'nben in llerkliu, 
Holleischen und Barbara weiter betreiben und in Staab eine 
Zinkhütte erbauen wird. Bisher wurden die in Merklin ge
förderten Erze nach Ober-Schlesien versendet, wo dieselben wegen 
ihrer vorzüglichen Qualität und des Fehlens von schädlichen 
Beimengungen sehr geschätzt sein sollen. In ganz Böhmen be
stand bisher keine Zinkhütte. Sollten sich tlic Bergbaue, wie 
nach den vorliegenden Angaben gehofft wird, ergiebig erweisen, 
so könnte man als sicher annehmen, dass das neue Unternehmen 

erzeugt wurde , in letzterer Zeit zu spärlich einliefen. Dagegen 
wurde einer der vier vorhandenen Martinöfen basi~ch zugestellt; 
im Bedarfsfalle wird ein zweiter Martinofen in der gleichen 
Weise umgeändert werden. Dadurch ist man in der Lage, trotz 
der Einstellung tles Bessemerbetriebes die Leistungsfähigkeit des 
Werkes mit den vorhandenen Einrichtungen quantitativ und 
qualitativ auf der bisherigen Höhe zu erhalten. In Donawitz 
wurde in der Martinhütte zum Vorwärmen der Gusspfannen eine 
neue Einrichtung mit hydraulisch bewegtem Feuerkorbe auf
gestellt und mit gutem Erfolge in Betrieb gebracht. 

Von den Tiegel-Gussstahl-Oefen wurden abg<>föhrl: 
in Kapfenberg 7572 Gusschargen, in Eibiswald 4254 Gusschargen 
mit 135 694, resp. 62 026 Schmelztiegeln, zusammen 11826 Guss
chargen (- 1769) mit 197 720 Schmelztiegeln (- 36 9lil). 

Ueber die Production der gesellschaftlichen Giessereien, Raf/inir
werke und I<'abriken müssen wir auf die vorstehende Zusammen
stellung verwei~en. 

Bei den gesellschaftlichen Bergbauen, Hüttenwerken um] 
.Maschinenfabriken, in den Forsten und Torfstichen haben 
durchschnittlich 15 000 Persol'!.en Beschäftigung gefunden, und 
zwar bei dem Betriebe der Kohlenbergbaue 3650 Männer, 
35U Weiber, zusammen 4000; der Eisenstcinbergbaue (ausser den 
im Vordernberger Reviere Beschäftigten) 2025 Männer, 15 Weiber, 
zusammen 2040; Eisenwerke und Fabriken 835U Männer, 170 Wei
ber, zusammen 8520; der Forste und Torfstiche 425 .Männer, 
15 Weiber, zusammen 440; im Ganzen 14 450 Männer, 
550 Weiber, im Ganzen 15000 mit 14000 Familienangehörigen; 
zusammen haben also im Durchschnitte 29 000 Personen ihren 
Unterhalt bekommen. 

Die Bruderladen (Kranken- und Versorgungscassen) 
haben am Jahresschlusse ein Vermögen ausgewiesen im Betrage 
von II 2 227 716,52 ( + B :.!05 236,09). 

Die General-Versammlung beschloss von dem Gewinn-Saldo 
per II 1 629 000,85 den Reservefond mit B 100 000 zu dotiren 
und dem Fond für Pensions- und Bruderladen-Zwecke einen Betrag 
von II 50 000, weiters für Abschreibung einen Betrag von 
B 1300 000 zu widmen und den Rest von B 179 UU0,85 auf neue 
Rechnung vorzutragen. 

von gutem Erfolge begleitet sein wird. Sämmtliche Actien sollen 
in festen Händen sein und nicht auf den Markt gebracht werden. 

Am tli ehe s. 
Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 

Entschliessung vom 30. Mai d. J. dem Grubenvoraleher Josef 
Kr a in z des ßraunkohlenbergba.nes der österreichisch-alpinen 
Montangesellschaft in Seegraben, in Anerkennung seines viel
jährigen pfüchtgetrenen und opfermnthigen Wirkens im berg
männischen Berufe das silberne Verdienstkreuz mit der Krone 
allergnädigst zu verleihen geruht. 

Der Ackerbauminister hat den Kanzleigehilfen Leopold 
Je. r o l im e k znm Kanzlisten und Expeditsleiter bei der k. k. 
Bergdirection Pribram ernannt. 

Kundmachung. 

Der behördlich autorisirte Bergbau-Ingenieur Heinrich T k ä n y 
hat seinen Wohnsitz und Standort zur Ausübung seines ße
fugnisses von Prag nach Teplitz (Elisabethstrasse Nr. 11, Haus 
.Leopoldsberg") verlegt. 

K. k. Berghauptmannschaft 
Prag, am 29. ~la.i 1893. 

Berichtigung. 
In Nr. 22, S. 275, linke Spalte, lies G c g c n fl ü g e l ·Quer

s c h 1 a g statt Querllögelschlag. 
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A n k ii. n d i g u n g e n. 

Für Berg- und Hüttenwerke! 
Erste k. k. österr.-ungar, ausschI.1n·iv. 

a~ade-Far ben-Fa brik 
CARL KRONSTEINER, 

Wien, III. Bezirk, Hauptstrasse Nr. 120, 
i111 cigC'11e11 llnnse. 

Leipzig-Gohlis und Wien, 
liefern seit 21 Juhren als 11lleinige Specialität 

Drahtseilbahnen 
nnd1 ihren vorziigl. Lewiihrten, patentirten 

Constrnct.ionen. 
Ueuer 650 Anlogen mit ca. 700 OOOm Lünge 

cige11cr AuHflihrung. 
llS' Anschläge und Projecte durch "2111 

Generalvertreter für Oesterrelch-Ungarn: 
Ingenieur JULIUS SCHATTE, 

'WIEN, IV., Theree1anumgaeee Nr. 31, 

Drahtseilbahnen 
zum 

Transport TOn Kohlen, Erzen, Steinen, Sand 1 Torf1 HreUern Scheitholz cic. 
DralabeUstl.ge ftl.r Berg-, Straaaen- und Gruben-Bahnen, 

DrahtaeU-Tranamiaaionea und Kabelleitungen 
zur Uebertragu:ng der Betriebskraft. 

..... Rundseile, Bandseile und Kabel ....._ 
aus Eisen, S1ahl und Kupferdraht 

für Aufzüge, Bremsberge, Grubenbeförderung, Eisenbahnschranken und 
Signale, elektrische Leitungen. 

Isolirte Kabel und Drähte 
für alle elektrotechnischen Zwecke, 

Masehinen-, Drahtseil- und Kabel-Fabrik Th. Obach, 
Wien, III., Paulusgasse 3. 

aammt Rollmaterlal 

... baut als Specialltät .._ 

Üll!I· Bau- 11. Kunstsehloss.-Fabriks-,\d.-1 :es. 

Au•gezeichnet mit goldenen Medaillen. - ,,.Lieferant der erz
herzoglichen und fürstlichen Gntsverw11.ltungen, k. k. Militär. 
Verwaltungen, sämmtlicher Eisenbahnen, Industrie-, llerg- und 
Hüttengesellschaften, der meisten Baugesellschaften, Bauunter
nehmer nnd llaumeiijter, sowie ancb vieler Fabriks- nnd Reali-

täten\Je~it1er. 

Diese Farben werden zum Gebäudeanstrich verwendet, sind 
in JO verschiedenen l\fostern von 16 kr per Kilo aufwärts, in 
Kalk löslich, dem Oelanstriche vollkommen gleich , zu haben. 
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1~ 
1: absolvirter Bergakademiker, wird von einem grösseren 
li Braunkohlenwerke Böhmens zum sofortigen Antritte 

1

, für den Betrieb gesucht. Gehalt nach Uebereinkunft ~ L:::· ':'~·;_·;~.·~~ ~t::~~~l .. ~~s:~ ~~~- Ch>~,; J 
~·'*~~~~~·~~~~·''*~·~iiii·~~~~·~ 

Absolvirter 

Bergakademiker 
und di plomirter 

Hütteningenieur 
~(j Jahre alt, mit zweijähriger Praxis im Metallhütten- nnd 

Auf\Jcn·itungswesen, wünscht ~eine Stellung zu verändern . 
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Brech- und Pnlverisirnngs
Maschinen 

li;iut :ds S11ct•inlitiit die 1 

J\Iaschincnfahrik von 

H. R. Gläser 
WIEN, X. 
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Ueber den Kohlenbergbau in Bosnien. 1
) 

Von Bergverwalter F. Poech. 
(Mit Taf. XIV.) 

l. Allgemeines. 
Die rationelle Ausnützung der Bodenschätze bildet 

zweifellos ein mächtiges Mittel zur Beförderung des 
materiellen und intellectuellen Fortschritte~ und vermag 
man aus dem Umfange der stattfindenden Benützung 
vorhandenen Mineralreichthums einen Schluss auf den 
Culturzustand des betreftenden Landes oder Volkes zu 
ziehen. 

In gewissen Districten Bosniens wurde bereits in 
alten Zeiten Bergbau betrieben, jedoch nicht von der 
einheimischen, durch politische und religiöse Wirren von 
jeher hart bedrängten Bevölkerung, sondern von den 
Hörnern zu Beginn unserer Zeitrechnung , sowie von 
unternehmungslustigen Kaufleuten der Republik Ragusa, 
welche im 14. Jahrhunderte sächsische Bergleute in's 
Land zogen. 2) Mit dem Vordringen der Türkenheere 
verschwand auch diese Bergbauthätigkeit wieder und 
zur Zeit des Beginnes der österreichisch - ungarischen 
Verwaltung gab es im Lande nur eine primitive Eisen
und Salzgewinnung als erstes Anzeichen werdender 
industrieller Cultnr eines von Natur begabten, "jedoch in 

') Vortrag, gehalteu in <ler Fachgruppe <ler Berg· und 
II ül lenmänner <lcs Oc~terr. lrgenieur- und Archit eklen-Vereines 
vum l\l. Jänner lfüJ:i. 

') Vergl. " Die Handelsstrassen von Sei hien und flosnien 
während des Mittelalten·" von Dr. Const. Jos. J i r e c e k, Prag, 
1879, sowie Beitrag zur Kenntniss der Erzlager.<tätten Bosniens 
von Hruno W a 1 t er, In Commissiousverlag bei H ö 1 der, Wien, 
1887. 

Folge Jahrhunderte langer Knechtschaft zurückgebliebenen 
Volksstammes. 

Musste sonach die gegenwärtig im Aufblühen be
griffene Montanindustrie nach der Occupation im Allge· 
meinen erst neu begründet werden, so gilt dies speciell 
auch vom Kohlenbergbau, der ja vorher schon desshalb 
nicht bestehen konnte, weil es an Communicationen und 
Industrien völlig mangelte und der Holzreichthum des 
Landes dem ohnedies geringen Brennstoffbedarfe der 
einheimischen Bevölkerung vollauf zu genügen vermochte. 
Erst mit dem Eindringen der Locomotive, erst als 
dieses Land mit den eisernen Armen in den W eltver· 
kehr einverleibt, dem Handel und der Industrie neue 
Bahn geschaffen war, machte sich die N othwendig kcit 
geltend, Mineralkohle im eigenen Lande zu gewinnen, 
und so sehen wir, dass auch hier, wie fast auf allen 
wirthschaftlichen Gebieten, ein Fortschritt den Anlass 
zu weiteren Fortschritten bietet, von welchen abermals 
weitere Impulse ausgehen. 

Das Auftreten der Kohle in den occupirten Provin
zen ist, wie Fig. 1, Taf. XIV zeigt, ein sehr verbreitetes. 
Wenn auch abbauwürdige Lagerstätten echter Steinkohle 
bisher dort nicht nachgewiesen werden konnten und 
das Vorhandensein solcher nach unserer gegenwärtigen 
Kenntniss von dem geologischen Baue des Landes auch 
nicht wahrscheinlich ist, so beherbergen doch die sehr 
verbreiteten tertiiiren Gebirgsglieder desselben einen 
ganz ausserordentlichen Reichthum an Braunkohle, 
welche ihrer Beschaffenheit nach theils zu den Ligniten, 
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theil>1 zu den Glanzkuhlen gehört und bezii1dich Qualität 
in einzelnen Localifäten sogar der echten Steinkohle 
'ehr nahe kommt. 

Die Hauptträger der Kohle sind in Bosnien jung
tertilire , in Meeresbuchten und Binnenseeen zur Ablage
rung gelangte Bildungen. In der Neogenzeit bedeckte 
das grosse pannonische Binnenmeer nicht nur den nord · 
westlichsten Theil Bosniens , die gegenwärtig so frucht
bare Saveebene der Posavina, sondern es drang auch 
in breiten Buchten in das bereits gegen Ende der 
Eocänzeit über das Meeresniveau emporgestiegene, bos
nische Gebirgsland ein. 3) Die Sedimente dieses Meeres 
umschliessen die reichen Salzlager von D. Tuzla und 
allem Anscheine nach sind auch die, die mächtigen 
Kohlenflötze westlich von dieser Stadt, sowie jene von 
Ugljevik einschliessenden Gebirgsglieder in Meeresbuchten 
zum Absatz gelangt. 

Während der Nordrand Bosniens von den Wogen 
des pannonischen Neogenmeeres umspült wurde, ent
standen im Lande selbst in Folge fortschreitender Erosion 
und tektonischer Veränderungen Thalweitungen und 
Gebirgskessel, womit zur Bildung von Torfmooren und 
ßinnenseeen und somit auch zur Bildung von Kuhlen
flötzen Anlass geboten war. Thatsächlich sind fast alle 
die vielen jungtertiären Becken in Ccntral- und West
bosnien, sowie in der Hercegovina kohleführend , und 
zwar ist der fossile Brennstoff zumeist am Liegenden 
der J<'ormation als Glanzkohle, in den höheren Formations
gliedern als Lignit vorfindlicb. 

Das grösste und wichtigste dieser neogenen Süss
wasserbecken ist, wie aus der Uebersichtskarte, Fig. 1, 
Taf. XIV, zu ersehen, zweifelsohne jenes von Zenica
Sarajevo 1 welches bei einer Längenerstreckung von 
80 !cm eine mittlere Breite von 15 bis 20 km besitzt. 
In Nordost von triadischen Kalken, in Südwest von 
palllozoiRchen Schiefem flankirt und von diesen Formati
onen augenscheinlich durch grosse Dislocationen getrennt, 
kann seine Bildung wohl nur in einem durch Iocale 
Senkung entstandenen Binnensee stattgefunden haben 
und berechtigt die vielfach gestörte Lagerung der 
Flötze, sowie das Auftreten mächtiger Flötzausbisse 
nächst der Formationsgrenze nördlich von Zenica zur 
Annahme , dass diese Senkung auch nach Bildung des 
tertiären Schichtencomplexes noch stattgefunden hat. 
Die Formation besteht im Wesentlichen aus einer 
Wechsellagerung von Schieferthonen, mergelartigem Kalk, 
Sandstein , sowie Conglomeraten , und führt nahe dem 
Liegenden mehrere zwischen thonigen und kalkigen 
Gesteinen eingelagerte Glanzkohlenflötze, welche besonders 
bei Zenica, dann aber auch der Bosna aufwärts bei 
Gora, Kakanj-Doboj und Visoko, sowie auch an mehreren 
anderen Stellen des Bosna-Thales zu Tage treten. Zieht man 
ferner in Betracht, dass auch in Lukavica bei Sarajevo, 
bei Podlugovi und an einigen Stellen bei Gucja Gora 
nächst Travnik Ausbisse einer mehr lignitischen und 

") Vergl. Grundlinien tler Geologie von Bosnien und Herce
govina. Wien, A. H ö 1 der, 1880, S, 39. 

dessha!IJ Yoalm;cheinlich eiuem höheren Horizonte auµ;e
hörigen Kohle cunstatirt wurden, su unterliegt es wohl 
keinem Zweifel, dass im Allg-emeincn das ganze grosse 
Tertiärbecken von Zenica und Travnik bis Sarajevo als 
kohleführend angesehen werden kann. 

Das geologische Alter dieses Tertiärbeckens ist 
noch nicht sicher festgestellt. Stur nimmt auf Grund 
von Pflanzenresten an, -dass die Zenicaer Glanzkohleuflötze 
dem Horizonte der Sotzkaschichten Untersteiermarks an
gehören, versetzt daher die Bildung derselben in die 
unterste Stufe des Miocäns. Bei der grossen Mächtigkeit 
der Hangendschichten und bei dem vorerwähnten Vor
kommen lignitischer Kohlenfiötze in den oberen Schichten 
kann es jedoch keinem Zweifel unterliegen, dass die 
Bildung des ganzen Sehichtencomplexes einen sehr 
langen, vielleicht das ganze neogene Zeitalter ausfüllen
den Zeitraum erforderte. 

Dem eben beschriebenen Tertiärbecken von Zenica
Sarajevo sehr ähnlich, jedoch von wes~ntlich geringerem 
Umfange als dieses, ist jenes von Zepee-Novi Seher, 
circa :35 /.:,m nördlich von Zcnica situirt. Dasselbe liegt 
ebenfalls an der Bosna, besitzt eine in mehreren Aus
bissen zu Tage liegende Glanzkohle, ähnlich jener vun 
Zenica, mit welcher sie wohl auch die Art ihrer Bildung 
gemein haben dürfte. 

Weitere kobleführende Neogenbecken sind in den 
Flussgebieten des Vrbas, der Narenta, der Una und 
Sana 

1 
sowie in den verkarsteten Hochebenen W estbos

niens und der Hercegovina vorhanden. Im Gebiete des 
Vrbas finden wir die kobleführenden Becken von Bu
gojno, Jajce und Banjaluka, an der Narenta jene von 
Konjica und Mostar, im Flussgebiete der Una die kleinen 
Becken von Drvar, Cazin etc. , ferner an der Sana die 
bedeutenderen Kohlenvorkommen von Sanskimost und 
Prjedor ; endlich im Karstgebiete die kohlefUhrenden 
Süsswasserbildungen von Liono, Zupanjac, Nevesinje und 
Gaoko. Ausser den genannten gibt es noch eine ziem
liche Anzahl kleinerer, im Lande verstreut liegender 
Kohlenbecken , deren nähere Bezeichnung hier füglich 
unterbleiben kann. 

Hingegen sei erwähnt, dass in der Nähe von 
Grabovo an der dalmatinischen Grenze ein leider nicht 
bauwürdiges Vorkommen echter Steinkohle vorbanden 
ist, und dass ferner im Gebiete der in Bosnien sehr 
ausgedehnten Flyscbzone alttertiäre, in Bezug auf Aus
sehen und chemische Beschaffenheit der echten Stein
kohle sehr verwandte Kohlen bekannt geworden sind. 
Die bedeutendsten Vorkommen dieser Art sind jene von 
Jasenica, nördlich von D. Tuzla, und in der Majevica, 
nordöstlich von G. Tuzla, welche auch bereits in Auf
schluss stehen. Das erstgenannte Kohlenvorkommen 
wurde vor einigen Jahren vom Berghauptmanne V. Ra
d i ms k y in Sarajevo aufgefunden. 

Anschlicssend an die vorstehende Aufzählung und 
Betrachtung der wichtigeren Kohlenbecken folgen nun 
einige Analysenresultate bo~nischer Kohlen : 
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Name 

es Kohlcnlicckens 

D. Tuzla, Hauptflötz 
" Liegemlflötz 

Z enica, Hau ptflötz . 

1

: . 
11 

Hangendllötz 
Zepi!e-Novi Seher 

1 .Jajce 
· Banja\uka 
i I Konjica 

l\[ostar, Suhiclol . 
Sanskimost, Moclra . 

1 Prjedor 
Uvno, Grgurici . 
Nevcsinje . 
Fofa, Budanj 
.Tasenica, Ausbiss IV 

~ 
"' ~ 

ö 
1 C/"1 

-------- - . -
Procente 

9,1 ; 

14,0 1 

10,8 1 

17,8 
15.0 ! 

10,G ! 
10,:l 
16,3 1 

14,5 1 

9,75 
13,3 ! 
lU,2 
7,1 

2,53 

5,2 
1-J., 7 
6,5 
5,45 
7,60 

15,5 
8.8 
7.47 
9,8 
8.8 

11,8 
4,9 1 

2,55 i 
11,3 

1,95. 

Spur 
1,11 
0,59 
2,44 
0,70 

2,77 
2,33 
3,35 

0,92 
0,75 
1,27 
2,07 

4179 JC011geri1n·1 
4428 ~tufe i 

4542 l ._ 4658 ~ 
4458 "' 
4226 ; 
4U04 '~ § 
3546 rn ~ 
3862 '~ :§ 
5150 t::E 
3838 .8 
52471 ~ 1 

5486 } ..:; 
5008 
7168 1 eocän ' 

Zur Geschichte des Kohlenbergbaues in Bosnien sei 
noch Folgendes erwähnt : 

Schon im Jahre 1880 unternahm der damalige 
Centraldirector des Kohlenindustrievereines und der
zeitige Leiter des bosnischen Montanwesens, k. k. Ober
bergrath Anton Rücke r, eine regelmässige Beschilrfung 
der bereits erwähnten Kohlenausbisse bei Zenica und 
schlug im Monate Mai jenes Jahres den Frisch Gliick
Schurfstollen, im Monate November aber einen Haupt
förderstollen in nächster Nähe dieser Stadt und ihres 
Bahnhofes, den Kaiser Franz. Josef-Stollen an, welcher 
in den nächstfolgenden Jahren den Kohlenbedarf der 
Bosna-Bahn deckte. 4) Nach erfolgter Auflösung des 
zwischen der bosn.-herc. Landesregierung, welcher das 
alleinige Verfügungsrecht über das Zenica - Saraj evoer, 
sowie über einige andere bosnische Kohlenbecken vor
behalten ist, und dem Kohlenindustrievereine bestandenen 
Pachtvertrages gieng das Koklenwerk Zenica Im Jahre 
1886 in die Verwaltung der Landesregierung iiber, 
wurde aber in den folgenden Jahren nur schwach 
betrieben, da die Deckung des Bahnbedarfes dem mittler
weile entstandenen Kohlenwerke Kreka bei D. Tnzla 
zugefallen war. 

Mit Rücksicht auf den begonnenen Eisenbahnbau 
im Narentathale wurde im Jahre 1884 ein weiterer 
ärarischer Kohlenbergbau im Neogenbecken vou Mostar 
eröffnet, ein Unternehmen, welches jedoch in Folge 
aussergewöhnlich grossen W asserzudranges den gehegten 
Erwartungen nicht entsprach und desshalb im Jahre 1887 
vorläufig aufgelassen wurde. 

Zur Zeit bestehen in Bosnien ausser den erwähnten 
ärarischen Kohlenwerken nur noch einige kleine Baue 
privater Unternehmer bei Banjaluka und Ugljevik mit 
geringfügiger Production; ferner in der Hercego~"ina 

die ebenfalls unbedeutende Kohlengrube von Repovica 
bei Konjica. Endlich wurde in jüngster Zeit zur Deckung 

4) Siebe diese Zeitschrift 1881, S. 113: "Montanistische 
Reiseskizzen aus Bosnienu von A. RU ck er. 

1 

des Kohlenbedarfes der auf der Bergstrecke Sarajevo
Konjica verkehrenden Ab t'schen Zahnradlocomotive, fiir 
welche die Zenicaer und Krekaer Kohlen eine genügende 
Heizkraft nicht besitzen, der Aufschluss der bereits er
wähnten ausgezeichneten Eocänkohle im l<'lyschgebiete 
nördlich von D. Tuzla in Angriff genommen. 

Nachstehende Tabelle bringt noch einige statistische 
Daten über den bosnischen Kohlenbergbau zur Darstel
lung, um sodann zur Beschreibung der technischen Ein
richtungen vorbezeichneter beider Hauptwerke Zenica 
und Kreka schreiten zu können. 

Statistische Unten über den Kohlenbergbau in Bosnien. 

1 Proclnction ..c: 1 .:: 
1 

~ 0 c: ]\[ann----- -- - - - ~ ""' CJ i 
Jahr Zenica 1 Kreka j Diverse! Zusammen ; P. -~ ~ scbaftR- f 

------------ ------ ""'t:S s-. ~ ::1 
- a::i o~ stand I Jl[etercentner ~~~ 

1 

! 

1 

~ 1880 4996 - - 4996 2 631 16 
: 1881 50 339 -

1 

- 1 5033!:1 35 000 35 i 1882 118174 - 2 096 120 270 77 026 R5 

1 
1883 133 684 - 1 952 VJ5 636 53 592 69 
1884 151 769 - i 2 900 154 669 54 357 152 
1885 129 523 90 7421 9 826 ;230 u91 77 045 143 1 

1886 69 722 135 1 13 6281162 4021 46 974 223 004 

1 

1887 20 437 304 459! 3 783 3Hl 695 77 298 176 
1888 40 377 361859: 18 700 !420 936 106 210 194 
1889 46 583 408 019. 10 921 :465 523 101463 198 1 

1890 63 85U 522188 1 7 382 593 421 122 738 215 
1 

1R91 196 000 642 791 33 8791772 660 165 427 320 1 

1892 142 808 1 68711021 24 6781854 488 185 358 390 1 
1 

2. Da.s Xohlenwerk Zenica.. 
Ehe die Bosna das Sarajevo-Zenicaer Tertiärbecken 

verlässt, um ihren Lauf durch das Felsendefile von Vran
duk gegen Norden fortzusetzen, durchströmt sie noch 
die anmuthige, von hohen Bergen umsäumte Thalebene 
von Zenica. Zu beiden Gehängen dieser Theilweitung 
treten Kohlenflötze zu Tage und sind namentlich die 
Ausbisse am Steilrande des rechten Bosnaufers in l!,olge 
Rothfärbung des Nebengesteines durch Erdbrand schon 
von Weitern wahrnehmbar. 

Während aber das Einfällen der Schichten und 
l!'lötze am linken Bosnaufer, wie Fig. 2, Taf. XIV, 
zeigt, ein durchaus südwestliches ist und auf weite 
Strecken mit 20 bis 250 regelmll.ssig anhält, ist die 
Lagerung am rechten Ufer eine sehr gestörte und das 
Einfällen eher ein östliches, so dass man den Eindruck 
gewinnt, es habe dieser l!,lötztheil an der st.attgefundenen 
Senkung des tertiären Gebirges gegen Westen nicht 
theilgenommen, sondern er sei unter dem Einflusse der 
durch die scharf eingeschnittenen Thäler Babina und 
Kocevo markirten Bruchspalte in eine andere Lage 
gebracht worden. Wie rasch die Zerstörung der vor 
Zeiten wahrscheinlich hoch aufgethürmten Flötzköpfo 
unter dem Einflusse von Flötzbränden und der Atmo
sphäre vor sich gieng, ist jetzt noch an den sehr ausge
dehnten Rutschterrains, der Pehare am rechten und der 
Bare am linken Bosnaufer, wahrnehmbar, innerhalb 
welcher man vielfach abgerissene und thalwll.rts in Bewe-

1 • 
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gung befindliche Fliitzpartien findet, die unter Umständen 
leicht mit anstehenden Flötzköpfen verwechselt werden 
können. 

Der Bergbau bewegt sich zur Zeit nur am linken 
t:fer der ßosna, wo bisher 3 Flötze, nämlich das 10 m 
milchtige Hauptflötz, das 4 m mächtige, vom Hauptflötz 
durch ein cirea 50 m starkes Zwischenmittel getrennte 
Hangendflötz und das in Bezug auf seine Mächtigkeit 
noch nicht näher bekannte Liegendflötz nachgewiesen 
wurden. Fig. 5 zeigt das Profil des Hauptflötzes, dessen 
Liegendes ein grauer Schieferthon und dessen Bangen
des ein mergeliger Kalkstein bildet. 

Zwei Haupteinbaue, der Kaiser Franz Josef-Stollen, 
welcher das in Fig. 3 dargestellte Stollenportal besitzt, 
und der Frisch Gliick-Stollen , crschliesen das Haupt
und das Hangendflötz , während dem erst vor Kurzem 
angeschlagenen neuen Frisch Glilck-Stollen die Aufgabe 
zufällt, die im Nordwesten bis zu einer Höhe von mehr 
als 100 m über die Thalsohle aufsteigenden, in Ausbissen 
vielfach zu Tage tretenden Flötztheile zu erschliessen. 

Mit Rücksicht darauf, dass sowohl die Herstel
lung des letztgenannten Stollens, wie auch die Schaffung 
der im Projectstadium befindlichen Tiefbauanlage 
geraume Zeit erfordern werden, andererseits aber die 
rasche Erschliessung entsprechender Kohlenreserven 
geboten erschien, wurde als vorläufiges Auskunftsmittel 
im Jahre 1891 die in Fig. 4, Taf. XIV, dargestellte 
G esenkförderung eingerichtet. 

Diese Anlage befindet sich im Franz Josef-Stollen 
circa 200 m von dessen Mundloch, und besteht aus 
einem saigeren Gesenke von 1, 7 5 X 4,5 m lichter Weite 
und 20 m Tiefe, welches einen Flötzkörper von circa 
60 m flacher Bauhöhe und circa 700 m streichender 
Länge, mit einem ausbringbaren Kohlenquantum von 
mehreren Millionen Metercentnern, der Gewinnung zuführt. 
Die Anlage eines saigeren anstatt eines flachen Gesenkes 
erfolgte mit Rücksicht auf eine vorliegende Verwerfung. 

Zur Förderung dient ein von der Maschinenfabrik 
der alpinen Montangesellschaft zu Andritz bei Graz 
gelieferter Zwillingsdampfhaspel, welcher in Folge der 
bei einer angenommenen Leistung von 2000 q pro 
Schicht aus nur 20 m Teufe resultirenden geringen 
Fördergeschwindigkeit von 0,5 bis O, 7 m pro Secunde 
ein doppeltes Zahnradvorgelege erhalten hat. Die Um
steuerung der beiden Dampfcylinder von 150 mm Dia
meter und 200 mm Hub wird nicht, wie dies gewöhn
lich der Fall ist, mittel&t Coulisse, sondern durch Wechsel
räder bewirkt, eine Vorrichtung, die aber wegen des 
damit verknüpften grossen Geräusches nicht empfehlens
werth erscheint. Als bemerkenswerthe Details seien noch 
hervorgehoben, dass die Bewegung der senkbaren Auf
satzvorrichtungen, System Staus, vom Maschinenwärter 
besorgt wird und dass die Absperrung des Dampfes im 
Falle des Zuhochtreibens der Schalen selbstthätig erfolgt. 
Die Förderschalen sind mit Klauenfangvorrichtungen 
versehen; die Nutzlast der Förderwägen beträgt 500 /.'.g. 

Zur Hebung der gegenwärtig nur in geringer 
Menge zusitzendcn Wasser dient ein Eich l e r'scher 

Pulsometer Nr. G (Fig. 4) für eine .. IJ,linutlichc Leistung 
von 6001, dessen Steigrohr auf die Su,,10nsohle ausgiesst. 
Die Zuleitung des Dampfes, sowohl für den Pulsometer, 
als für den Dampfhaspel, erfolgt vom Tage aus rnr
mittelst einer Leitung von 50 mm lichter Weite; der 
Abdampf wird durch einen kleinen, rund gemauerten 
Luftschacht von 1 m Durchmesser zu Tage abgeführt. 
Die Dampfleitung ist mit Korksteineu der Firma K 1 einer 
& Bock m e y er in Mödling verkleidet, ein ausgezeich
netes Wärme-Isolatiommittel, welches trotz seines etwas 
höheren Preises doch zur Benützung empfohlen werden 
kann, da sich die halbkreisförmigen Schalen leicht und 
solid an den Leitungen befestigen lassen j auch zeigt 
die circa 200 m lange, theils ober Tags, theils in der 
Grube geführte Dampfleitung weder einen namhaften 
Spannungsabfall, noch erhebliche Condenswassermengen. 

Da der erwähnte Pulsometer nur zeitweise im 
Betriebe steht und dessen Ingangsetzung oder Abstellung 
durch einfaches Oelfnen oder Schliessen eineJ Dampf
hahnes erfolgt, so genügt zur Bedienung der beschrie
benen Förder- und Wasserhaltungsanlage ein Mann. Es 
unterliegt ferner keinem Zweifel, dass unter ähnlichen 
Verhältnissen, wie hier, wo es sich um die Kibt."~ 
kleiner Wassermengen auf geringe Höhe handelt, ein 
Pulsometer vortheilhafter ist, als eine Kolbenpumpe, 
indem der etwas geringere Dampfverbrauch der letzteren 
durch die leichtere Bedienung und die grössere Betriebs
sicherheit der Pulsometer mehr als aufgewogen wird. 

Die gegenwärtig geübte Methode beim Abhaue des 
Zenica'er Hauptflötzes wurde über Antrag des verstorbenen 
Bergmeisters H o 1 i b er eingeführt und besteht in einem 
Etagen-Querbau mit dem Unterschiede, dass der Abbau 
der durch Bergmittel abgetrennten Hangendbank nicht 
verquerend, sondern schwebend erfolgt. Wie Fig. 5 zeigt, 
ist hiebei der Vorgang der, dass das Flötz zunächst 
durch Vortrieb der Hangend- und Liegendgrundstrecken 
a a' b b' und der Wetterdurchhiebe c in Horizonte von 
10 m verticaler oder circa 30 m - flacher Höhe getheilt 
wird , worauf nach Herstellung der Hangendparallel
strecke d der Abbau der Hangendbank mittelst schwebend 
geführter Ulmstrassen erfolgt. Während dessen werden 
am Liegenden Bremsberge hergestellt und der Flötz
körper durch Ausfahrung der Abbaustrecken e, f in 
3 Etagen a 3 1 / 3 m Höhe getheilt, von welchen aus dann 
der Abbau durch horizontale Ulmstrassen heimwärts in 
solcher Weise geführt wird, dass der Abbau der oberen 
Etage dem der nächst tieferen immer um ein angemessenes 
Stück voraus ist. Dieses Distanzhalten zwischen den 
einzelnen Etagen ist nicht allein zur Verminderung des 
Druckes, sondern auch desshalb von Wichtigkeit, weil 
das zeitweilige Ausserachtlassen dieser Regel im Oberbau 
den weiteren Nachtheil nach sich zog, dass bei gleich
zeitigem Zubruchgehen nahe bei einander befindlicher 
Abbaue eine intensive Bewegung des Deckgebirges ein
trat, was wieder zur Folge hatte, dass daq in den 
Tagpingen vorhandene Wasser in die Abhaue eindrang 
und die Grundstrecktin unter Zurücklassung grosser 
Schlammmassen llber~chwe'Tlmte. 
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Die beschrich'"'e Abbaumethode braucht ziemlich 
viel Holz, da in uen Abhauen stets der Alte Mann der 
nächst höheren Etage abgefangen werden muss, zu 
welch letzterem Behufe die Sohle der Abhaue vor dem 
Zubruchwerfen mit Schwarten belegt wird. Der schwebend 
geführte Abhau der Hangendbank wird durch das auf 
Fig. 5 ersichtliche Auftreten starker Bergmittel , deren 
Hcrausnahme man sich erspart, bedingt. 

Im Jahre 1892 bescl1äftigte das Kohlenwerk Zenica 
2 Beamte, 2 Aufseher, 41 Häuer, 32 Förderer und 
,15 sonstige Arbeiter, zusammen 122 Mann. Die Leistung 
pro Häuerschicht belief sich heim Vorrichi:ungsbau auf 
12 ,0 q, beim Abbau auf 21,G 'i· 

Zur Be'3chleunigung des Stollenvortriebes steht eine 
Handbohrmaschine , System E 11 i o t, geliefert von der 
Hardy Patent Pick Company in Sheffield, in Gebrauch 
und aind damit in den mittelfesten Hangendmergeln 
recht günstige Resultate erzielt worden. So wurde bei 
der Auffahrung des Frisch Glück-Stollens 1 mit Hand
betrieb ein monatlicher Fortschritt von 17 ,G m oder 
O, 170 111 pro lfäuerschicht, bei Verwendung der Hand
lY•lfrmaschinc aber ein monatlicher Fortschritt von 24,87 111 

oder 0,227 m pro Häuerschicht erzielt. Das Gedinge 
konnte dabei von ll 1 G auf ll 13 ermässigt werden und 
stellten :sich die Verdienste noch immer günstiger als 
bei der Handarbeit. Es wurde sonach eine um circa 
f>0°/0 höhere Leistung bei einem um circa 20°. 0 ver
minderten Kostenbetrage erzielt. Diese in Fig. G abge
bildete Handbohrmaschine besitzt als eigenthümlichen 
und wichtigsten Bestandtheil einen verzahnten J<'rictions
ring 11, welcher in seinem Gehäuse durch Anziehen der 
Schraube b beliebig gebremst werden kann. Dieser ver
zahnte Bremsring bildet nun gewissermaassen die Mutter 
fiir die schraubenförmige Bohrspindel c. Stösst der 
Spiralbohrer auf ein zu grosses Hinderniss , dann gibt 
der Bremsring nach, rotirt und eine \" orwiirtsbewegung 
des Bohrers findet nicht mehr statt. Da:i Drehen geschieht 
mittelst der Hatsche d. Der Preis der )faschine ist 
circa tl 120. 

})as bereits crwiihnte, aus Fig. 5 ersichtliche Auf
treten vieler Bergmittel im HauptHötz von Zenica macht 
eine sorgfältige AuflJereituug der gewonnenen Kohle 
nothwendig. Wenn auch auf möglichste Aushaltung und 
V crsatz der Berge in der Grube gc~ehcn wird, so ist 
doch ein grosser Theil der l\ohle derart mit Taubem 
durchwachsen, dass die Abscheidung nur durch sorg
fältige Separation, nach vorangehender Zerkleinerung 
der durchwachsenen 8tiicke, erfolgen kann. Aus diesem 
r. runde wurde bereits im Jahre 1883 unter der Ver
walt1mg des Kohlenindustrievereins ein,c mechanische 
Kohlenwlische, bestehend aus einem Becherwerke, einer 
dreitheiligen Classirtrommel , rotirendem Klaubtisch, 
Setzmaschine, Centrifugalpumpe und Bergeaufzug s11mmt 
sechspfordiger Dampfmaschine installirt. Im Vor:jahrc 
wurde diese Kohlenwäsche entsprechend den gesteigerten 
Anforderungen des Absatzes erweitert und stellt Fig. 7 
die recon~truirte Aufbereitung vor. 

Das aus der Grube kommende Hauwerk wird zur 
Abscheidung der Stückkohle auf den fixen, aus in ein
ander versetzten Flacheisenstäben bestehenden Gitterrost a 
von 80 X 80 mm Maschen weite gestilrzt. Der Rückhalt 
auf diesem Rost ist theils reine, theils durchwachsene 
Stückkohle; erstere wird direct in die nebenstehenden 
Waggons verladen, letztere der Backenquetsche b über
liefert, aus welcher die zerkleinerte Kohle mit dem 
Durchfall des Rostes in das Becherwerk c und in die 
dreitheilige Siebtrommel d gelangt. Diese~ Sieb scheidet 
4 Korngrössen ab: Mittelkohle von 30 bis 80 mm, Nuss
kohle von 10 bis 30 mm, Grieskohle von 4 bis 10 mm 
und Staubkohle von 0 bis 4 mm. Die Mittelkohle wird 
auf dem rotirenden Klaubtische, welcher in der Mitte 
einen Bergetrichter besitzt, geklaubt nnd sodann in eine 
Gosse abgestreift, aus welcher sie direct in die Waggons 
gelangt. 

Zum Abstreifen der Kohle dient die in Fig. 8 
skizzirte Vorrichtung, eine Art Quirl, welcher entgegen
gesetzt dem Klaubtisch rotirt und dessen J Arme gleich
mässig die Kohle vom Klaubtisch entfernen, wodurch ein 
Arbeiter erspart wird. 

Nuss- und Grieskohle werden auf zwei neuen S k o da
schen Setzmaschinen f und g mit sclbstthätigem Berge
austrag gesetzt, deren Entwässerungssiebe die gewaschene 
Kohle dircct in die Waggons austragen. Die Staubkohle 
endlich gelangt mit der Hauptmenge der Waschwasser 
in die ausserhalb des Gebäude~ befindlichen Mehlrinnen, 
aus welchen sie ausgeschlagen und sodann vornehmlich 
zur Feuerung der Werkskessel verwendet wird. 

Die Aufbereitung besitzt eine ebenfalls von der 
Firma S k o da gelieferte 25 e-Dampfmaschinc mit selbst· 
thätig variabler Expansion, System G u h rau er. Die
selbe betreibt mittelst Riemenschwungrads lt und Haupt
transmission i i ausser den vorgenannten Maschinen noch 
clie Centrifugalpumpe J. Zur Dampferzeugung für die 
Betriebsmaschine, sowie fiir den Dampfhaspcl und Pulso
meter in der Grube dienen 2 von der Böhrnisch-mährischcn 
Ma~chinenfabrik in Prag gelieferte Doppelbouilleurkessel 
rnn je 50 m 2 Heizfläche und 6 at ßetriebsspannung. 
Vorläufig genügt ein Kessel vollkommen und steht der 
zweite in Reserve. 

Die eben beschriebene Kohlenaufbereitung erscheint 
für kleinere V erhiiltnisse desshalb geeignet, weil sie 
bei völlig continuirlicher Arbeit eine directe Verladung 
der Hauptsorten ermöglicht. Die ungünstige Lage des 
Stückkohlenroste» a im Niveau der Verladegeleisc ist 
im vorliegenden Falle durch das Stollenniveau bedingt, 
würde sich aber bei Neuanlagen leicht beseitigen lassen. 
Die Erbauung einer neuen, allen Anforderungen ent
sprechenden Kohlenaufbereitung beim Werke in Zenica 
ist für den Zeitpunkt in Aussicht genommen, wo die 
nur etwa 10 Waggons pro Schicht betragende Leistung11-
fiihigkeit der hc„tehcnden Anlage sich in der Folge als 
unzureichend erweisen wird. 

Das Werk, dessen weitere Baulichkeiten in mehreren 
Beamten- und Aufseher-Wohnhäusern, sowie Arbeiter
Baraken bestehen , welch letztere aber in diesem Jahre 

2 
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durch eine Gruppe zweckmässiger Arhciter-Wohnhiiuser 
ersetzt werden, ist mit der sehr nahen Station Zenica 
durch eine Schleppbahn verbunden, an welche auch das 
Schleppgeleise der Papierfabrik des kais. Hathes v o n 
Mus i 1, sowie jenes der im Bau begriffenen Werksan
lage der Eisen- und Stahlgewerkschaft Zenica sich 
11.nschliesst. 

3. Das Xohlenwerk Xreka bei D. Tuzla. 
Dieser Bergbau entstand im Jahre 1885, als fiir 

die neuerrichtete Saline Siminhan bei D. Tuzla der 
nöthige Brennstoff hesehafft werden musste. Mit der 
hierauf im gleichen Jahre erfolgten lnbetriebsetzung der 
Eisenbahnlinie Doboj-Siminhan eröffnete sich dieser zwar 
lignitischen, jedoch durch ihre Hcinheit ausgezeichneten 
Kohle bald ein ausgedehntes Absatzgebiet und stieg die 
Production dieses Kohlenwerkes in der aus oben mit
getheilter Tabelle ersichtlichen Weise. 

Die Situation und die geologischen Verhältnisse des
selben sind in den Fig. !) und 10 veranschaulicht. t: ehet· 
den die reichen Salzlager beherbergenden Mergel ( Fig. 10) 
folgen zunächst Schichten mit Cerithien, hierauf Sande, 
sodann die Kohlentliitze und iiber diesen nach einer 
Tegelschichte, welche das unmittclhare Ilang-cnde d1·s 
Hauptflölzes bildet, ahcrmals Sande mit Congericn. Es 
treten 2 Kohlentlütze auf, das 18 m rniichtigl.l llaupt
flötz und das 8,5 111 mächtige Licgl.lndltötz; hcidc sind 
durch ein 12 m mächtiges, sandig·cs Zwischenmittel von 
einander getrennt; das Einfallen clie~er Fliitw ist ::?U 
bis 2;,o gegen W1\-;t. 

nie ersten Bane wurden im .Jahre 1~8-1 auf die 
mächtigen Ausbisse, nächst dem Biichlein Kreka, welches 
dem Werke den Namen gab, als Tagbaue in Angriff 
genommen. Hierauf folgte der Vortrieb des Vilma- und 
des Mariannenstolleus, sowie die Anlage eines Förder
Hchachtcs bis zur Sohle des letzteren Stollens. Da-; durch 
diese Einbaue aufgeschlossene Kohlenvermögen wurde 
Reither fast zur Glinze abgebaut und sollte zur weiteren 
Flötzerschliessung eine grüssere Tiefliauanlage gcsehaffen 
werden. Nachdem jcdoc·h constatirt worden war, dass 
das Flötzstreichen nicht gl.lradlinig g-t'gen We~ten fort
setzt, sondern, wie Fig. 9 zeigt, sich µ:1·gcn Süden wcndewl, 
weit in den Höhenzug der Havna Tresnica eindringt, 
so wurde vorläufig rnn der Einleitung eines Tiefbaues 
abgesehen und statt dessen der stollenmässige Aufschluss 
der südlichen Fliitzpartie in Angriff genommen. 

So entstand hier seit dem .Jahre 1890 eine neue 
Grube mit dem Vilma 8iid-f'tollen als Ilaupteinhau, 
welcher um das Ilauptflötz hcrcits auf eine Länge von 
nahezu 800 ·111 streichend aufgeschlossen und ein Kohlen
'Illantum von mehr als 5 Millionen Metercentner für den 
Abbau vorbereitet hat. Dieser nahezu gradlinige Stollen 
besitzt ein lichtes Profil von :3, resp. 2,2 J m Breite und 
2, 7 111 Höhe; sein l'ortal ist in Fig. 11 dargestellt. Die 
Förderung ge.~chicht dermalen mit Pferden und die Ver
ladung der geförderten Kohle auf der niichst dem 
Stollcnmundloche befindlichen, das Ende einer 1,8 1.-rn 
langen Schleppbahn bildenden Hampe. 

Der A hhau des 18 m miichtigen Hauptftötzes wird 
in folgendur Weisu geführt : Am ]langenden in der 
l\littl1 und am Liegenden des FliHzcs werden in jeder 
Ahha11cta;:-e streichende ::)trecken a, h, c (l<'ig. 12 und l:l) 
von -! m Breite und 2,5 bis :; m Höhe aufgefahren und 
dieselben in Abständen von :rn m durch Querschläge d d 
verbunden. fat eine Etage in dieser Weise vollkommen 
ausgerichtet und die niichst hühere bereits abgebaut, so 
wird zum Abbau g·eschritten, der selbstredend heimwiirts 
stattfindet. Zu diesem Behufe wird zuniichst von der 
Liegendstrecke a aus zwischen zwei Querschlägen d d 
ein schwebender Aufbruch von ·.I m Breite und :1111 lliihe 
unmittelbar am Liegenden his hinauf zum Alten Mann 
gctrichen. Hobald letzterer erreicht ist, wird ein Verlag c 
hergesteilt und Versatz hereingezogen. Hierauf schiesst 
der Häuer, auf dem V ersatze stehend, die nächst höheren 
;J m Kohle herein, wobei dl.lr erwähnte Verlag nach 
Ma:rnsgabe des Fortschrcitens der Firstnachnahme nach 
abwiirts, gegen die Liegendstrccke zu tibersteJlt wird, 
l1i~ er die letztere erreicht hat. Da geniigend V crsatz 
nachrollt, ist beim Erreichen der Liegendstrccke die 
A hhaustrasse voll kommen versetzt. Nun werden rechts 
und links \'On der ersten Ahbaustras3c neue Abbaue 
angelegt und dieser Vorgang fortgesetzt, his die Liegend
bank auf eine gewisse Erstrcekung gänzlich verhaut ist. 
Hierauf beginnt der gleiche Vorgang von der l\littel
st.reeke und spiiter von der Ilangendstrecke aus, jedoch 
mit dem Unterschiede, dass man Htatt am Liegenden 
auf <lem Versatz aufbricht. Als bcquemste und vortheil
haftcste Abbau- oclcr I~tagenhiihe hat sich eine 7 .:-1 111 saigcre 
oder 18 /11 !lache Hiihe ('rwiescn. DiP hesehrichene Abbau
methode ist sonach ein lt'irstcnhau mit Versatz, und da 
der Verhau mit seitlich aneinander gereihten, schwebend 
gefiihrten Htrassen erfolgt, so dürfte diese Methode als 
„Schwehcndcr Firstulmstrasscnhau mit Versatz" zu be
zeichnen Hein. 

Der Hauptvortheil dieser iihcr Antrag des Berg
verwallers Johann Grimmer eing·efiihrten Abbau
methode besteht darin, dass in den Abbaustrnssen stets. 
Kohle in der Firste vorhanden ist, welche dem Häuer 
in Folge ihrer lmnkigcn Natur einen guten Schutz gewährt 
und dadureh eine fast völlig reine Gewinnung 
der K oh 1 e ermöglieht. Da ferner fast keine Kohle 
in den Verhauen zurilckbleibt und der Versatz alle 
Hiiume ausfüllt, so ist auch die Gefahr der Entstehung 
von Grubenbränden wesentlieh vermindert; thatsächlich 
sind Grubenbrände hier noch nicht vorgekommen. 

1lie besprochene Abbaumethode ist im Allgemeinen 
nur dort anwendbar, wo, wie im vorliegenden Falle, 
rolliger Versalz von selbst aus den oberen Etagen 
nachdringt. Ist ll1tzteres nicht der Fall, dann wird sieh 
unter ähnlichen Verhältnissen zumeist wohl der Bruchbau 
mit horizontalen oder sehwebendcn Sohlstrassen als 
vortheilhaftcr erweisen. 

Wie in der oben mitgetheilten Productionsstatistik 
des hosniscben Kohlenbergbaues angeführt ist, erzeugte 
das Werk Kreka. im Jahre 1892 ß87 002 q Kohle, 
wovon 561 79-! q oder 82°, 0 Stück-, der Best Kleinkohle 
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umfasste. In Folge dieses grossen, durch die bankige 
Xatur der Kohle bedingten Stiickkohlenfalles und der 
grossen Reinheit der Kohle ist eine eigentliche Auf
bereitung derselben nicht nöthig und wird die ganze 
Förderung zumeist clircct verladen. 

Beschäftigt waren im Jahre 18~12 : 4 Beamte, 
4 Aufseher, 76 Häuer, 50 Förderer und 77 sonstige 
Arbeiter, zusammen 211 Mann. Die Leistung pro Hiiuer
schicht stellte sieb beim Ausrichtungsl.au auf 21,4 q, 
beim Abbau auf 31,2 q. Pro Arbeiter und Schicht ergibt 
sich eine Leistung von 10, 7 q. 

4. Absatz- und Arbeiterverhältnisse. 
Die \"On den Werken Kreka und Zenica prod ucirte 

Kohle findet zwar ihren Hauptabsatz im Laude, wird 
aber auch in namhaften Quantitiiten ausgeführt. Ersteres 
Werk versorgt nicht nur die in seiner N iihe befindlichen 
Salinen, dann andere Industrien bei D. Tuzla, sondern 
auch die :luckerfabrik bei Doboj, f'Owie die k. und k. nosna
Bahn und liefert überdies alljährig auch einige Hundert
tausend Metercentner Brennstoff via Brod nach Slarnnien. 
Letzterwähnte Kohlentransporte miisscn in Bosn.-llrod 
von der Schmalspur- auf die Normalspurbahn umge
schlagen werden, was eine Spesenerhiihung von 1 kr pro 
1 q verursacht. Ein weiteres Quantum Krekaner Kohle 
wird in der Savestation Siekovac, unweit Bosn.-Brod, auf 
Schiffe der bosnischen Hegierungsschifl'fahrt umgeschlagen 
und auf diesen nach verschiedenen Savestädten verfrachtet. 
Das Werk Zenica hingc;!;cn deckt den Kohlenbedarf der 
Industrien von Zenica und Sarajern (Papierfabrik in 
Zenica, Tabakfabriken, Ziegeleien und Brauereien in 
Sarajern) und exportirt seit rnrigem .Jahre auch erheb
liche Kohlenmengen mittelst der neuerbauten Eisenbahn 
Sarajern-Metkovich nach letzterer Hafensta<lt, woselbst 
die Kohle von Kiistcndampfern aufgenommen, oder aber 
auf Barken rnrladen und nach rnrschiedcnen Hafenstädten 
des adriatischen Meeres rnrschifft wird. Durch die in 
Bälde zu gewärtigende lllbetriebsctzun~ lies neuen Walz
werke.-i in Zenica wird dor Alisatz eine weitere Steige
rung erfahren. 

Beziiglich des Bahnversandts sei erwähnt, dass für 
den Kohlentransport sowohl seitens der k. und k. Bosna
Bahn als auch seitens der bosn.-herc. Staatsbahn Sarajevo
Metkovich fast ausschliesslich dreiachsige Wagen mit 
100 q 'l'r:tgfähigkcit verwendet werden,' welche einen 
eigenen Mechanismus für die Hadialverstellung der Achsen 
besitzen und Curven von 40 bis 50 m Radius durch
fahren kiinnen. Das Eigengewicht dieser \Yagen beträgt 
nur circa 30 q, steht also zur Nutzlast in einem sehr 
günstigen Verhilltniss. 
. Was nun noch die Arbeiterverhilltnisse betrifft. so 
besteht die Belegschaft der Kohlenwerke tboils aus Ein
heimischen, thcils aus :m~ der l\lu11:1rchie zugew:mderten 
Arbeitern. Beim Kohlenwerke Kreka sind circa 70° 0 , 

beim l\:ohlenwerke Zenica cir(~a 7 5°, 0 der Belegung 
Einheimische und 30°/0 , resp. ':!.5°/0 Fremde. Von ersteren 
unterscheidet man zwar wieder Tiirken (Mohamedaner), 
Serben (Orthodoxe) und Katholiken, doch liegen alle im 

friedlichen Beisammensein ihrer gemeinsamen Arbeit ob. 
Die Mischung der Confessionen verknüpft einerseits den 
Nachtbeil häufiger Feiertage, bald der einen, Lald der 
anderen Confession, andererseits aber auch den Vortheil, 
dass man bei8pielsweisc mit den Tllrken, deren Huhctag 
bekanntlich der Freitag ist, an Sonntagen die ver$chieden
artigsten Arbeilen verrichten kann. 

Den einheimischen Arbeitern ist körperliche Tüch
tigkeit, Niichternheit und Findigkeit nachzurühmen. 
Einmal mit der Bergarbeit vertraut, stehen sie den aus 
der Monarchie zugewanderten Arbeitskräften kaum nach 
und werden auch in Bezug auf die Höhe der Löhne 
mit den letzteren gleichgehalten. Bei den Kohlenwerken 
Kreka und Zenica verdienen die Gedinghäuer fl 1,50 
bis fl 1,70, die Förderer 70 bis 80 kr und die Tag
arbeiter 40 bis 60 kr auf die 1 lstiindige Schicht. 

Siimmtliche Werksarbeiter milsscn der Wcrks
krankenrassa, die stabilen Arbeiter ausscrdem noch der 
Landesbrnderlade beitreten, welche rnn der Berghaupt
mannschaft in Sarajern verwaltet wird, und der silmmt
liche Montanwerke des Occupationsgebictes angehören. 
Der Monatsbeitrag zur Bruderlade beträgt für jedes 
Mitglied fl 1 ; die Auslagen der Krankcncassen, welche 
Zweige der Landesbruderlade vorstolll:'n nnu ebenfalls 
unter der Controle der Berghanptmannschaft stehen, 
werden durch ein rmlageverfahren hereingebracht. 

Um den Arlieitern gesunde und liillige Wohnungen 
zur Verfügung zu stellen, wurde vor 2 Jahren beim 
Kohlenwerke Kreka mit dem Baue von Arbeiterhliusern 
begonnen. Die Haustype, für welche man sich cntschiellen 
hat, ist in Fig. 14 im Auf- und Grundriss dargestollt. 
Es ist ein ebenerdiges Zweifamilienl1aus, wie solche 
zuerst lieim Kupferwerke Sinjako in Bosnien nach 
Anträgen des Bergverwalters Hudolf R 1 :i d e1~ e k erbaut 
wurden. Wie die Figur zeigt, be.;teht jl'de W uhuung aus 
einem griisseren Zimmer, einer Küche, einer ~peisen- oder 
Vorrathskammer und findet der Zugang zu diesen drei 
füiumen von einem kleinen Vorhaus aus statt. Zu jedem 
Hanse gehört ferner ein rllckwärts !Jelindliches Neben
gebäude mit Abort und Stallungen, ferner ein kleiner 
Blumengarten vor den Fenstern nnd hieran anschliesseod 
ein etwas grösserer Gemilsegarten. 

Beim Kohlenwerke Kreka wurden bisher 18 solcher 
Häuser erbaut. Weitere werden heuer bei diesem Werke 
sowie auch beim Kohlenwerke Zenica zur Ausführung 
kommen. Die Kosten eines Hauses stellen sich auf rund 
fl 2000 oder fl 1000 pro Familie. An Zins hat der 
Inhaber einer W ohnnng monatlich fl 2,50, entsprechend 
einer 30/0igeu Verzinsung des Anlagecapitals, zu ent
richten. .Jenen Arbeitern, welche ihre Wohnungen und 
Gärten in besonders gutem Znstande erhalten, werden 
jährlich l'riimien gew:ihrt. 

Die vorstehendei1 Mittheilungeu dürften den hin
länglichen Beweis erbracht hauen, dass der bosnische 
Kohlenbergbau in den Bahnen gesunder Entwicklung 
vorwärts schreitet uud bereit.'! jetzt zu einem wichtigen 
Factor in der Volk!1wirthschaft des Landes geworden ist. 
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Social1l0litische Umschau. 1
) 

(1, Quartal 1893.) 

Der Schluss des Jahres 1892 brachte ziemlich un
erwartet einen ßergarbeitcrstrike im Saar
k oh 1 e n r e v i er, der, obzwar zuniichst rasch an Aus
dehnung gewinnend und sich thcilwcisc auch auf andere 
deutsche Kohlenreviere iibertragend , doch nach wenig 
mehr als vierzehn Tagen bereits wieder vollstiindig zu 
Ende gegangen war. 

Der äussere Verlauf des Ausstandes ist in weni"'cn 
Zeilen dargestellt: Im Saarhriickeucr Revier be(J'ann der-

"' selbe am 29. December v. J., indem bei 3000 Bergleute 
von der Arbeit wegblieben. Die Zahl der A usstitndigen 
stieg bis Ende December rasch auf mehr als 15 000 
(die ganze Belegschaft zählt rund 30 000 Köpfe). In 
mehreren Versammlungen - zwei derselben waren so 
zahlreich von den W eiberu der Bergleute besucht, dass 
die Männer selbst keinen Platz mehr fanden - wurde 
die Fortsetzung des Strikes beschlossen. In den ersten 
Tagen des Jänner 1893 war die Zahl uer Strikenden 
auf circa 24 000 gestiegen; auch die Maschinisten blieben 
von ihrer Arbeit weg. Es wurde auf sämmtlichen Gruben 
statt wie bisher in drei, nur mehr in einer Schicht ge~ 
arbeitet, um die anfahrenden Bergleute besser schützen 
zu können. Hiemit hatte aber auch die Bewegung ihren 
Höhepunkt erreicht. Die 8trikenden versuchten zwar, 
durch den Vorstand des Rechtsschutzvereines der Ber"'
leute, sowie des Ausstandsausschusses mit der Grube~
direetion und den Behörden zu verhandeln und eine 
J<~inigung hinsichtlich ihrer Forderung herbeizuführen · 
da dies aber erfolglos blieb, wendete sich schliesslich ein~ 
Abordnung derselben an den deutschen Kaiser um 

' folgende Vorschlitge zu unterbreiten: Die Bergleute 
schlagen die Einsetzung einer Arbeitordnungs-Revisions
commission vor , bestehend aus zwei Bergleuten, zwei 
Bergbeamten und einem Fünften , von diesen gemein
schaftlich oder von Sr. Majestät gewählten unabhängigen 
Juristen, sofortige Beendigung des Ausstandes gegen 
Zurücknahme aller Maassregeln gegen die ausständigen 
Bergleute, Einsetzung der Gewerbeschiedsgerichte, Nieder
setzung einer Sachverstlindigen·Commission zur Prilfnn(J' 
der Betriebs- und Kohlenabsatz-Verhältnisse. Die nacl~ 
gesuchte Audienz wurde aber verweigert. Die fiscalische 
Grubenverwaltung machte am 10. Jänner bekannt, dass 
vorläufig gegen 500 Mann, die nahezu sämmtlich agita
torisch thlltige Mitglieder des Rechtsschutzvereines waren 

' für immer entlassen seien; wenn nach dem Ausstande 
vom Jahre 1889 ein Theil der damals Entlassenen gegen 
Zusicherung künftiger tadelloser Führung wieder zur 
Arbeit zugelassen worden sei, so sei bei den nachträg
lich gemachten Erfahrungen in dieser Richtung nunmehr 
eine Zurileknahme der gänzlichen Entlassung völlig awi
geschlossen; ausserdem wilrden wegen der schlechteren 
Lage des Kohlenmarktes mindestens 2000 bis 3000 der 
Ausständigen bis auf Weiteres von der Arbeit zurück
gewiesen, welche Maassregel in erster Linie jene treffen 

1 ) ~iehe Nr. H, Jahrgang 189:1 dieser Zeitschrift. 

soll, welche am längsten im Ausstande verharren. In
zwischen mehrte sich die Zahl der anfahrenden Berg
leute von Tag zu Tag; bereits am 18. Jiinner 1. .J. er
schien der Strike im Saarrevicr als viillig beendet , da 
:msser den abgelegten allo Arbeiter wieder die Arbeit 
aufgenommen hatten. Auf mehreren Schächten hatte 
übrigens die Belegschaft währnnd des ganzen Ausstandes 
fortgearbcitct, ein Beweis, wie unvollstiindig diese Ar
bciterscl1aft organisirt ist, in der neben Socialdemokraten 
auch ultramontane l'arteianhlinger, und zwar letztere 
auch im „Rechtsschutzverein" zahlreich vertreten sind. 

Zur Zeit, als der Ausstand im Saarrevier :m seinem 
Höhepunkt angelangt war, iibertrug sich die Bewegung 
auch auf das rheinisch - westphiilische und das ober
schlesische Kohlenrevier; zu weitereu Folgen kam es 
jedoch nur im erstgenannten Reviere. ßerg:irbeiter
versammlungen zu Dortmund , Essen und Gels~nkirchcn 
erklärten, dass die S:tarbergleute Gruncl genug zum 
Strike hiitten; die Versammlungen beschlossen, den 
strikendeu Kameraden zu helfen. Der Verein der Bcrg
bauunternehmer empfahl dem entgegen - was aller
dings nicht jederzeit , wohl aber derzeit mit JWcksicht 
auf die bestehende wirthschaftliche Conjunctur Aussicht 
auf Beachtung hatte - alle mehr als drei Tage ohne 
Grund von der Arbeit wegbleibenden Bergleute nach 
der Arbeitsordnung abzulegen. Der so in Aussicht ge
stellte Sympathiestrike, welcher mit der l•'ordcrung acht· 
stündiger reiner Arbeitszeit, 2r1° '0 Lohnerhöhung, Zurück
nahme der Arbeitsordnung, Selb,;tverwaltnng der Knapp
schaftscasse, Anerkennung der durch die Arbeiter frei
gewählten Knappschaffaausschiisse u. dgl. verbunden war, 
begann zunächst im Essener, dann im Bochumer Revier und 
standen noch vor Mitte Jiinner von etwa 140 000 über
haupt im rheinisch-westphlilis<l"hen Kohlengebiete bcschiif
tigten Bergleuten 22 000 im Ausstande. Weiterhin nahm 
aber auch hier ihre Zahl rasch ab und im letzten Drittel 
des Monats Jiinuer hatten, wie im Saarrcviere, alle, welche 
nicht vollständig abgelegt waren - es sollen mehr als 
2000 gewesen sein - die Arbeit wieder aufgenommen. 

Mehr als der äussere Verlauf und das Ende dicsc3 
Ausstandes, welches sich unter den gegebcneu wirthschaft
lichen Verhiiltnissen wohl erwarten liess, i ntereii>i rt d ic 
Frage, was denn die treibendeu Ursachen waren, welche 
die Bergleute des SaarreYieres, in dem die Bewe"'un(J' 

"' "' begann, bewogen, in diesen aussichtslosen Kampf ein-
zutreten. Eine Verbitterung der Arbeiterschaft dieses 
Revieres konnte allerdings schon längere Zeit vor dem 
Strike beobachtet werden. Anlass clazu gaben zunächst 
bereits durchgeführte oder erst erwartete Lohnreductionen. 
Nach einer Aeusserung des preussischen Handelsministers 
im deutschen Heichstag betrug· seit 18\lO der Rllckgaug 
der Löhne 7°,'0 , während die Kohlenpreise um 120/0 

gefallen waren. Einen besonderen Widerstand fand ferner 
die von der Grubenverwaltung aufgestellte neue Arbeiter
ordnung, welche am 1. .Jiinncr an Stelle der bisherigen 
treten sollte: dieser Wiclcrstan<l richtete sich insbeson-
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ders gegen jene Bestimmungen derselben, nach welchen 
zwischen die Häuer und Schlepper eine neue Arbeiter
kategorie, die Lehrhäuer, gestellt und die Löhne für 
Hliuer und Lehrhlluer bei gemeinschaftlichem Geding 
verschieden berechnet werden sollten. „Solche Classen 
unter den Arbeitern sind , wie die „Deutsche Berg- und . 
H iittenarbeiter - Zeitung" dazu bemerkte, nur geeignet, 
Dtlnkelhaftigkeit und Streberthum zu erzeugen , sowie 
jedes ideale und solidarische Vorgehen zu vernichten." 
Nach der Absicht der Grubenverwaltung sollen durch 
die geplante Einrichtung die jugendlichen Arbeiter mehr 
unter die Autorität der alten gestellt und die L'"nglücks
fll.lle , besonders durch Steinfall , vermindert werden. 
Weiter erregte Missmuth die Haftbarmachung der Arbeiter 
filr die vorsätzlich oder versehentlich im Betrieb veran
bssten ~chllden , endlich auch die Bestimmungen über 
uie Arbeitszeit in dieser neuen Arbeiterordnung ; die 
reine Arbeitszeit sollte nach derselben acht Stunden 
betragen; wenn zur Ein- und Ausfahrt mehr als eine 
Stunde gebraucht würde, so sollte dieses Mehr in die 
Arbeitszeit eingerechnet werden. Es wurde dem ent
gegen die alte Forderung auf Einrechnung der Ein- und 
Ausfahrszeit· in die achtstündige Schicht erhoben. 

Als die neue Arbeitsordnung den Arbeiterausschüssen, 
die bekanntlich im Jahre 1890 auf den fiscalischen Gruben 
des Saarreviers eingeführt worden waren, zur Aeusserung 
vorgelegt wurde, legte ein Theil der Ausschussmitglieder 
Mitte December v. J. ihr Amt nieder, weil sie den 
Wünschen der Arbeiterschaft keine Geltung zu ver
schaffen vermochten. Im Reohtssehntzverein der Berg
leute wurden die erbittertsten Gegner der neuen Arbeits
ordnung in den Vorstand gewählt, Leute, welche sich 
mehr durch ihre Leidenschaft , als durch besonnene 
Erwllgung zur Führerschaft eigneten, wie der zu Anfang 
des Ausstandes verbreitete , völlig sinnlose Aufruf eines 
derselben beweist. 

Der Ausstand wurde auch von den der fiscalischen 
Grubenverwaltung nahestehenden Kreisen vorausgesehen ; 
so richtete ein Artikel des „Bergmannsfreund", dem 
directe Beziehungen zur Grubenverwaltung zugeschrieben 
werden, die folgende Mahnung an die Bergleute: „ Wer 
unter den Bedingungen der neuen. Arbeitsordnung vom 
1. Jänner nicht arbeiten will , hat Gelegenheit, am 
16. December zu kündigen. Wer aber am 1. Jänner 
die Arbeit ohne diese persönliche Kündig1Jng - Kündi
gungen für ganze Belegschaften u s. w. , wie sie die 
Bildstockerversammlung beschlossen hat , gibt es nicht; 
solche Aufkündigungen sind ohne jede Bedeutung -
niederlegt, der hat für seine Person und seine Familie 
die Folgen zu tragen. Das tlberlege Jeder wohl!" Die 
„Deutsche Berg- und Hüttenarbeiter-Zeitung" fragt dazu, 
wieso die Grubenverwaltung, wenn dieser Mahnruf von 
ihr ausgehe, dazu käme, mit einem Male alles Bestehende 
und gesetzlich Anerkannte über den Haufen zu stossen? 
Gälten nicht sonst Grubenausschüsse als rechtmässige 
Vertreter? Vertraue mau ihnen sonst nicht bei Geding
abschlüssen und Sehlichtungen von Differenzpunkten ? 
Warum sollen sie auf einmal nicht anerkannt werden 

als berechtigte Kündiger ihrer Arbeiter und Beleg
schaften? Die Absicht aber sei unverkennbar: der ein
zeln für sich Kündigende hat nur die Verantwortlichkeit 
für seine Person , der Beauftragte aber für seine Auf
traggeber; der letztere kann also nicht so leicht über
redet werden, weil hinter ihm die ganze Belegschaft 
steht, nach deren Wünschen er sich richten muss. 

Es mag gestattet sein, als abschliessendes Urtheil 
über diesen Ausstand im Saarrevier die Worte eines 
(nicht der Socialdemokratie angehörigen) Abgeordneten 
im deutschen Reichstag zu citiren : 

Der Strike ist als ein frivoler bezeichnet worden. 
Aber wenn er ohne erkennbare äussere Grunde aus
bricht, dann muss doch etwas in dem Verhältniss zwischen 
Arbeitern und Unternehmung nicht in Ordnung sein. 
Die grossen Massen , die als ganz ruhige , ordnungs
liebende Leute geschildert werden , sind in den Strike 
eingetreten. Auch der unbesonnenste Arbeit.er weiss doch, 
dass ein solcher ihm ausserordentlich viele Entbehrungen 
bringen muss, und dass sein Erfolg ein sehr zweifel
hafter ist. Aus den eigenen Erklärungen der Minister 
lässt sich der Punkt herausfinden, wo das Missverständ
niss liegt. Der Strike ist ausgebrochen , sagt der eine 
derselben, bevor die Forderungen der Arbeiter fonnulirt 
gewesen sind; und der andere stellt fest, dass er wäh
rend seiner Amtsdauer noch keine Klagen aus den Ar
beiterkreisen erhalten hat. Diese beiden Thatsachen lassen 
darauf schliessen , dass die Arbeiter über ihre Rechte, 
insbesondere ihr Beschwerde- und Coalitionsrecht, sich 
noch durchaus im Unklaren befinden, dass es sich hier 
so verhält, wie bei den Soldatenmisshandlungen , die in 
Masse vorkommen und bekannt werden, ohne dass die 
Vorgesetzten eine Beschwerde erhalten hätten ; die 
Organisation des Beschwerderechtes ist mangelhaft und 
unzulänglich. Man nimmt an, es sei genügend, wenn in 
patriarchalischer Weise von oben herab das Leben und 
Treiben der Massen gelenkt wird; aber mit diesen alten 
Mitteln kommt man heute nicht mehr aus. Dass die 
Leute so leicht verführt werden konnten , daran tragen 
Unternehmung und Behörden auch einen Theil der 
Schuld. Nicht die organisirten Arbeiter sind zu fürchten, 
sondern lediglich die unorganisirten. . Die Organisation 
der Arbeiter sollte man daher als ein berechtigtes Be
streben jederzeit unterstützen. 

Diesen Worten hätte noch, wie das „Socialpolitische 
Centralblatt" j) bemerkt, die praktische Nutzanwendung 
auf die Bewegung in den beiden Kohlenrevieren beige
fügt werden sollen. Die Maassnahmen der Behörden und 
Unternehmungen haben fortgesetzt bewirkt, dass die Organi
sation der Arbeiter eine halbe, unfertige, unreife blieb. 
Sie haben durch ihre Maassregeln unfähige und unbe
sonnene Leute zu Märtyrern und Führern gestempelt, 
die in einer fertigen und reifen Organisation ihr Amt 
keinen Tag lang bekleiden würden. Sie haben die innere 
Selbstzucht der Mitglieder der Organisation dadurch ver
hindert , dass sie dieselben fortwährend nur mit der 

') Nr. 18, Jahrgang 1893. 
3 
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Frage beschäftigen: „Darf ich Mitglied sein oder nicht, 
und wenn ich es bleibe, habe ich da nicht schon Grosses 
geleistet':'" Daher das ungestüme Drängen der undiRci
plinirten, halb organisirten Massen zum unzeitigen Strike, 
daher die Widerstandslosigkeit der Führer , die doch 
wussten, dass gar kein Rückhalt vorhanden sei. Halb
organisation richtet denselben Schaden an , wie Halb
bildung. Nicht die Grubenbesitzer sind das Opfer des 
„Wahnsinns" der Arbeiter, sondern die Arbeiter sind 
das Opfer eines verfehlten socialpolitischen Systems -
und da nicht die ~eringste Aussicht auf eine Aenderung 
dieses Systems vorliegt , dürfte damit in sehr bedauer
licher, aber schwerlich zu vermeidender Consequenz die 
Arbeiterbewegung in den Kohlenrevieren bei der natur
gemässen lT ngeschliffenheit einer hart arbeitenden Be
viilkerung Aeusserlichkeiten annehmen, die den Classen
kampf in unsagbarer Weise verschärfen. 

Es erscheint wie eine wenigstens theilweise Be
stätigung der vorcitirten Ausführungen, dass auf Grund 
<les Reichsgesetzes von 29. Juli 1890, betreffend die 
Gewerbegerichte für die grossen Bergbaudistricte i n 
Preussen Berggewerbegerichte errichtet 
werden ; allerdings erging die betreffende Verfügung der 
preussischen Regierung nicht erst in Folge der soeben 
beschriebenen Ausstandsbewegung, da sie bereits im Vor
jahr ~) angekündigt worden war. 

Das Gesetz, betreffend die Gewerbegerichte 4) , war 
in Deutschland das erste Gesetz , das die Arbeiter als 
eine den Arbeitgebern principiell gleichberechtigte Partei 
in den socialen Kämpfen anerkannte , deren Interessen 
nicht mit denen der Unternehmer identisch sind und 
daher auch nicht ohne Weiteres von diesen wahrge
nommen werden können. Es ist weiter das erste Gesetz, 
das dieser Erkenntniss gerecht zu werden versucht, und 
zwar zugleich auf mehreren Gebieten. Die Aufgaben der 
Gewerbegerichte sind nämlich dreifache: sie sollen Ur
theile fällen in Lohnstreitigkeiten zwischen den einzelnen 
Arbeitern und ihren Arbeitgebern; sie fungiren weiter 
als Einigungsämter bei Streitigkeiten zwischen der Ar
beiterschaft und den Unternehmungen aus der Regelung 
ihrer künftigen Beziehungen und sie sind endlich be
rufen , über Aufforderung der Behörden Gutachten und 
Anträge iu beruflichen Angelegenheiten zu stellen. 

In Bezug auf ihre richterliche Aufgabe sind diese 
Gewerbegerichte, wie angedeutet, nur in Lohn- und 
Kündigungsstreitigkeiten competent , die allerdings -
abgesehen von den mit dem Arbeitsverhll.Itniss zumeist 
gleichfalls enge verknüpften Miethverhältnissen - das 
wichtigste Rechtsgebiet für die Arbeiter umfassen. Zwei
fellos wird mit der Verweisung dieser Streitigkeiten 
vor die Gewerbegerichte eine Menge kleinlicher Reibereien 
zwischen Unternehmern und Arbeitern nunmehr einer 
ra.~chen und sachgemllssen Lösung zugeführt. Es ist aber 
weiter ein socialpolitisch bedeutungsvoller Fortschritt, 

3) Siehe Nr. 25, Jahrgang 1892 dieser Zeitschrift. 
4 ) Die folgenden Ausführungen sind tbei!weise einer Ah

handlung: ~Die Aufgaben und die Zukunft der Gewerbegerichte" 
in Nr. :~6, .Tahrga11g 18\1:-3 '11•r .Allgemeiueu Zeitnng", ;\1iim·IM1, 
1•ntnommen. 

dass in diesen Gewerbegerichten nf.lben <len Vertreteri1 
der Arbeitgeber auch Vertreter der Arbeiter als Bei
sitzer fungiren, welche durch geheime und directe Ab
stimmung seitens aller im Bezirke durch ein Jahr be
schäftigten, mindestens 25 Jahre alten Arbeiter gewählt 
werden. Während bisher die Rechtsprechnng ein wenig-· 
stens factisches Vorrecht der besitzenden und gebildeten 
Volksclassen war, beseitigt das Gesetz über die Gewerbe
gerichte dieses Prh·ilegium wenigstens auf einem, die 
Arbeiterschaft am meisten berührenden Rechtsgebiete, 
jenem der Lohnstreitigkeiten. 

Inwieweit die Gewerbegerichte ihre Function als 
Einigungsämter zu erfüllen befähigt sind , muss die 
Zukunft erweisen; es wäre gewiss ein bedeutsamer 
Fortschritt , wenn die Arbeitsbedingungen dem Arbeiter 
nicht mehr einseitig vom Arbeitgeber dictirt wilrden, 
sondern , wie theilweise wenigstens in England , durch 
Uebereinkommen der zu grosser Gemeinschaft vereinigten 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinschaftlich festge
stellt würden. 

Was endlich die dritte Aufgllbe der Gewerbe
gerichte, das Recht, Anträge und Gutachten in gewerblichen 
Fragen zu erstatten, betrifft 1 so ist auch hier mit der 
bisher geltenden Anschauung, dass durch die bestehen
den gewerblichen Vereinigungen, die aber durchwegs 
nur von den Arbeitgebern gebildet wurden , · auch die 
Interessen der Arbeiter die nöthige l!"'örderung gauz 
von selbst erhielten , das erste Mal gebrochen , der 
Bestand gesonderter Interessen auf beiden Seiten aner
kannt und der Arbeiterschaft die Möglichkeit gegeben, 
diese ihre Sonderinteressen direct, ohne Vermittlung der 
Arbeitgeber , zu vertreten und mit diesen und den Be
hörden auf gleichem Fuss zu verhandeln , durch welche 
gemeinsame Arbeit zwar nicht die sachlichen, wohl aber 
die persönlichen Gegensätze beseitigt werden köunen. 

Seitens der prem1sisehen Regierung wurde die Er
richtung von zwei Berggewerbegerichten für die schle
sischen Bergbaudistricte (Beuthen und Waldenburg), je 
eiu solches für den westphälischen (Dortmund) , den 
Aachener (Aachen) und den Saarkohlenbezirk (Saar
brücken) vom 1. April 1. J verfügt. Zur Erleichterung 
des Verkehres der Parteien mit diesen Gerichten werdeu 
dieselben in mehrere Kammern - im Ganzen 32 -
am Amtssitz der Bergrevierbeamten der betreffenden 
Gerichtsbezirke getheilt; die Revierbeamten fungiren in 
der Regel als Vorsitzende dieser Gerichte. 

Gelegentlich der Inanspruchnahme der für die Er
richtung dieser Gerichte erforderlichen Mittel im preussi
schen Abgeordnetenhause im März 1. J. wurde die Oppor
tunität dieser Einrichtung zwar bestritten , da durch 
derartige Institutionen nur „das sehr einseitige und 
krankhafte Solidaritll.tsgefilhl der Arbeiter" gesteigert 
und die Disciplin derselben untergraben werde, schlie~s
lieh aber die Regierungsforderung doch bewilligt. 

Unter den eng 1 i s c h e n Bergarbeitern findet die 
Ansicht, dass die achtstündige Arbeitszeit durch Gesetz 
einzuführen sei, immer mehr Anhll.nger. Mit dieser Frage 
beschäftigte sich insbesonders eine Bergar bei t er-
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f'onferenz zu Birmingham am 11. .liinner 1. .1., 
h11i welcher alle Kohlendistricte Englands mit Ausnahme 
von Northumberland vertreten waren. Die Conferenz 
spmch sich mit 67 gegen 2 Stimmen zu Gunsten des 
gesetzlkhen Achtstundcn1ages für Bergwerke aus. 

Die in verschiedenen englischen Bergbaudistricten 
durchgesetzten Lohnreductionen veranlassten den geschllfts
filhrenden Ausschuss der National Federation of Miners 
die :Frage anzuregen, ob sich nicht eine freiwillige 
Arbeitseinstellung, wie sie bereits im März v. J. 5) 

durchgeführt worden war, zur Hintanhaltung von Lohn
reductionen empfehlen diirfte. Es wurde zu diesem 
Zwecke eine Conferenz des Bergarbeiterverbandes für 
Ende Februar 1. J. in Birmingham einberufen. Die 
Conferenz verwarf jedoch den Vorschlag des Executiv
ausschusses , behufs Einschränkung der Production die 
Arbeit in allen Bergwerken vier Wochen lang einzu
stellen , ebenso wie den Antrag, eine gewisse Zeit nur 
vier Tage in der Woche zu arbeiten. 

Fiir Oesterreich ist eine theilweisc Arbeitsein
s t e 11 u n g zu erwähnen, die Mitte Februar 1. J. im 
B r tl x er Br a u n k o h 1 e n r e v i e r e stattfand. Anlass 
dazu gab die Entlassung eines Arbeite.rs in Folge eines 
Streites desselben mit einem Steiger. Ungefähr 2000 
Arbeiter der Kohlenwerke um Brüx stellten daraufhin 
die Arbeit ein, indem sie die Wiederaufnahme des Ent
lllssenen und die Entfernung des missliebigen Steigers, 
überdies aber auch eine wöchentliche Auszahlung , Be
kanntmachung der Gedinge durch Anschlag in der 

0
) Siehe Nr. 24, Jahrgang 1892 dieser Zeitschrift. 

Anstaltsstube und Einfiihrung der Achbt undcnschicht 
verlangten. Obzwar auf keine dieser I<'orderungen ein
gegangen wurde. kehrten die Ausständigen schon nach 
wenigen Tagen wieder zur Arbeit zurttck. 

Wie bekannt, wurde im Jahre 1891 unserem Ab
geordnetenhause eine Regierungsvorlage 6) in Betreff der 
Erlassung eines Gesetzes, womit Bestimmungen über die 
Aufstellung von Betriebsleitern beim Bergbau getroffen 
werden, eingebracht. Dieser Regierungsentwurf wurde 
inzwischen durch den Gewerbeausschuss wesentlich um
gearbeitet und im März 1. J. vom Abgeordnetenhause 
in der Fassung, die ihm der vorgenannte Ausschuss ge
gegeben hatte, ohne Debatte angenommen. 7) Nach dieser 
abgeänderten Fassung d11s Gesetzentwurfes hat der tech
nische Betrieb eines jeden Bergbaues unter der Leitung 
von Personen zu _stehen, welche ihre Befähigung auf 
Grund einer akademischen Vorbildung und einer minde
stens dreijährigen Praxis im Bergbau nachw~isen miissen. 
Nur ausnahmsweise kann für kleinere Betriebe von 
diesen Anforderungen Umgang genommen werden_ Die 
den Betrjebsleitern unterstellten Aufsichtsorgane m!issen 
entweder eine Bergschule absolvirt oder sonst ihre 
praktische Befähigung nachgewiesen haben. Hinsichtlich 
des Umfanges der Verantwortlichkeit der Betriebsleiter, 
der Namhaftmachung derselben vor der Behörde, der 
Strafen für die Verwendung nicht befähigter PerHo
nen u. s. w. sind im Uebrigen die Bestimmungen der 
Regierungsvorlage unverändert übernommen worden. 

J. s. 
0) Siehe Beilage zu Nr. 22, .Jahrgang I8!Jl dieser Zoit~chrift. 
') Nr. 581 der Ileilag<'n zu ilen sitmographischen Protokollen 

1 des AIJgeordnetenhanses, XI. Session, 18U3. 

Ueber Wasserröhrenkessel. 
Die Dampfkessel, welche mit einer grösseren Zahl 

enger, von aussen durch die Verbrennungsluft bestrichener 
Wasserröhren ausgestattet sind, wurden von 0. K n au d t 
in der Sitzung des Bezirksvereines deutscher-Ingenieure 
zu Duisburg in einem VortragI) besprochen, welcher 
sammt nachfolgender Discussion allerdings sehr ver
schiedene Urtheile über dieses Kesselsystem zu Tage 
förderte, bezüglich deren jedoch zu berücksichtigen ist, 
dass die giinstigen darunter meist von den Fabrikanten 
solcher Kessel stammen, rl'ährend die ungünstigen be
sonders von den Ingenieuren der Dampfkessel-Ueber
wachungsvereine (bei einer früher zu Danzig stattge
fundenen Versammlung) abgegeben wurden, daher nicht 
nur als hervorragend sachkundig, sondern auch als 
unparteiisch zu betrachten sind. Die wesentlichen Ergeb
nisse der Besprechung, welche später fortgesetzt werden 
i,;oll, waren folgende: · 

Gegen E x p 1 o s i o n sind die Wasserröhrenkessel 
weniger sicher als andere; die Zerstörung an Objecten 
ist dabei eine bedeutend geringere , das Bedienungs
personal jedoch nicht minder gefährdet , als beim 
Bersten grosser Siederohre. Die Da m p f e r z e u g u n g 

') Zeitschr. des Ver. deutsch. Ing„ 1892, 36. Bd„ S. 1226. 

auf 1 m 2 Heizfläche und in einer Stunde , welche bei 
gewöhnlichen Kesseln , wenn dieselben mii.ssig ange
strengt sind , 20 bis 24 l.·g beträgt , sollte bei der 
besprochenen Art 14 bis 16, nach Anderen 10 bis 12 lcg 
und bei mangelndem Oberkessel 5 bis 6 kg nicht über
steigen. Die R e i n i g u n g der Wasserröhrenkessel er
fordert viel mehr Sorgfalt; die Rohre, wenigstens die 
unteren, müssen in möglichst kurzen Zeiträumen aus
gebohrt werden, indem sieb ungeachtet der W assercircu
lation Kesselstein absetzt. Hohe Spannung kann auch 
in grossen Kesseln genügend sicher erzeugt werden, wie 
die Schiffskessel von 4,8 m Durchmesser und 13 at 
Spannung beweisen. Der K oh 1 e n verbrauch ist vom 
Verhältniss der auf Verdampfung wirklich verwendeten 
Wärme zum theoretischen Heizwerthe des Brennstoffes 
abhängig; dieses Verhältniss beträgt während des 
laufenden Betriebes bis 80°.'0 bei gewöhnlichen, dagegen 
nicht viel über 60D/o bei Wasserröhrenkesseln. Die letz
teren erweisen sich ferner als weniger geeignet für 
grossen und wechselnden Dampfverbrauch und erfordern 
mehr R e p a rat ur e n (nach einem bei 8 7 Wasserrohr
und 780 anderen Kesseln für die Dauer von 2 Jahren 
gezogenen Vergleich 4mal so viel). 

3* 
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Gegen die Darlegungen von K n au d t, der sich 
übrigens selbst eines definitiven Urtheiles enthält, wird 
betont, dass in die obige Kritik der Wasserröhrenkessel 
alle, auch die älteren Constructionen derselben einbezogen 
sind , die neueren aber wesentliche Fortschritte, eine 
vorzügliche Wassercirculation, besseres Material und 
besser geschweisste Siederöbren aufweisen; dass die 
Wärme durch die 3 bis 4 mm dicken Wiinde der Wasser
rohre leichter übertragen wird, als durch die 20 bis 24 mm 
starken Kesselbleche (was indessen nur von sehr ge
ringer Bedeutung ist); dass die Verdampfung höher als 

Magnetische 
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Von F. Seeland. 

M o n a t A pr i 1 18 9 3. . 

Declination zu Klagenfurt an fremden Stationen 1 

1 

7• 1 2· 
1 
1 

i 
1 

9• 

41 
1 :::: 

1 ~ 
' "' „ 
1 ~ 
1 Eo-< 

+ i ~-, 
.'!+ ~~I ', ~ / 
ii: a, . 2:! ~ ~ 

1 ~ = i -~ ' ·= 1 ;:::: 

El 1 ----- ------
Minnten -9°-f--ifin~~~---1 Min. 

i 1. 38,0 
1 

48,0 41.3 • 42,4 !10.0 159,7 
~ 2. 37,3 46,0 40,6 1 41,3 1 8,7 59, 7 
1 3. 40,0 46,7 40,6 i 42,4 J 6,7 59,3 

I

I 4. 40,0 48,0 40,0 i 42, 7 j 8,0 59, 7 

62,65 53,77 
62,82 53,97 
62,33 54,20 
62,84 53,47 
64,68 54,60 
64,50 53,17 
63,21 53,90 
58,66 53,90 
60,04 53,63 
61,59 52,97 
63,12 53,73 
li0,94 52,27 
60,60 53,93 
6U,55 53,63 
60,13 53,40 
59,66 54,:a 
60 62 53,07 
59:46 54,471 
li0,17 54,27 
60,11 52,20, 

5. 39,3 4!'>,4 40,0 i 41,6 ' 6,1 60,3 
6. 38,7 50,0 41,3 1 43,3 '11,3 60,3 
7. 40,0 47,4 44,0 ' 43,8 ' 7,4 59,2 
8. 45,4 46,7 40,8 ' 44,3 5,9 59,3 
9. 38,7 45,4 40,6 ! 41,6 6,7 59,3 

10. 37,3 47,4 39,3 i 41,3 9,1 58,8 
11. 34,6 45,4 41,3 

1 
40,4 lU,8 58,9 

12. 36 6 46,7 37,3 ' 40,2 10,l 58,4 
13. 39:3 45,4 3!-1,3 1 41,3 ! 6,1 58,6 
14. 40,0 46,7 40,6 : 42,4 i 6,7 59,2 
15. 38,0 48,7 38,0 41.6 : 10,7 58,4 
16. 37,3 50,7 38,0 4:.!,0 13,4 59,1 
17. 37,3 50,0 1 4'1,0 42,41 '12,7 58,7 
18. 39,3 1 46,7 40,6 42,2 7,4 59,2 
19. 35,3 1 48,7 37,3 40,4 ,11.4 59,2 
20. 36,6 1 47,4 40,6 i 41,5 10,8 58,6 
21. 36,6 46,0 40,6 41,l 9,4 59,l 
22. 36,6 1 46,9 40,6 41,4 10,3 59,4 
23. 39,3 ' 46,7 40,6 42,2 7,4 59,3 
24. 36,6 1 46,7 39,3 40,9 10,l 59,7 
25. 34,6 i 47,4 40,6 i 40,9 12,8 58,4 
26. 36,0 1 49,4 34,0*); 39,8 115,4 59,0 
27. 34,6 47,4 39,3 ' 40,4 112,8 57,5 
28. 35,3 *)i 40,6 38,9 38,9 5,3 58,7 
29. 38,0 1 46,0 39,3 41,l i 8,0 59,3 
30. 37,3 1 48,0 1 40,0 41,8 !10,7 59,6 ' 

60,67 52,301' 
63,24 53,57 
63,09 53,53 
64,09 53,37 
ti2 48 51,87 
63',49 ·o 40 0 1 

62,58 50,53 
63,09 ' 50,53 
63,07152,07 
64,03 52,37 

i 1111111 37,8 ' 46,l 39,8 i 41,6 ! 9,3 1 59.1 1 61,95 1 53,111 

Die m a g n e t i s c h e D e c 1 i n a t i o n in Klagenfurt war 
9° 41,6', mit dem Maximnm 9° 43,8' am 7. und dem Minimum 
9° 38,9' am 28. 

Die Tagesvariation betrug im Mittel 9,3', mit dem 
Maximum 15,4' am 26. und dem Minimum 5,3' am 28. 

Am 26. Abends und am 28. Morgens waren Störungen. 

auf 12 bii; 16 k9 gesteigert werden könne ; dass die 
Flammrohrkessel bei starker Anstrengung ebenso nassen 
Dampf liefern, wie die Wasserröhrenkessel und auch 
rasch abgeniltzt werden; dass die Reinigung der letzteren 
bei den neueren Constructionen rasch ausführbar sei und 
die Wärme-Ausnützung mehr als 600/o betrage. Diese Ein
wendungen scheinen indessen nicht hinreichend begriindet, 
um den Wasserröhrenkesseln in anderen als den Fällen, 
wo es sich besonders um Ersparung an Raum und An· 
lagekosten handelt, einen entschiedenen Vorrang zuzu-
erkennen. 11. 

Notizen. 
Cannelkohle aus dem Ostrau-Karwiner Hecken. Einer 

.Mittheilung Max G r ö g e r's in der Ztschr. f. angewandte 
Chemie, 1893, Heft lO entnehmen wir, dass in den Graf Larisch
Mönnich'schen Gruben ein 1,8 111 starkes Flötz auftritt, dessen 
Kohle z. Th. structnrlos, grauschwarz, mattpechglänzend und 
spröde ist, muscheligen Bruch und die Dichte 1,27 hat. Eine 
lufttrockene Probe ergab die Zusammensetzung 1 und II ; es 
entspricht ihr die Verbrennungswärme 7308. Die Kohle sintert in 
der Gluth nud hrennt mit langer leuchtender Flamme. Mit dieer 
Cannclkohle tritt eine schiefrig struirte Glanzkohle auf, deren 
Zusammensetzung aus III entnommen werden kann und deren 
Verbrennungswärme 6792 ist I II III 
c 76,66 76,70 74.lli 
H . . . . . 5,14 5,14 4.23 
0 . . . . . 9,37 9,39 10,11 
N • . • . . 1.72 1,69 0,51 
S (verbrennlich) 0,78 0,76 0,60 
Wasser 2,12 2,12 3,35 
Asche . . . . . . . . . . . 4,21 4,20 7,04 
Die Analyse der Asche der Cannelkohle ergab: Al. Os 45,74%, 
Fej Os 7,2!:1, Mn 0 0,12, Ca 0 9,55, Mg 0 0,09°io· N. 

Ebonit· Kolbenringe. Nach Ing. Lorenz (Zeitschr. d. 
Vereines D. Ing., d. Jg., Nr. 11) werden bei den Hochdruck-Com
pressoren der pneumatischen Strassenbahn in Bern die Kolben 
mit Ebonitringen gelidert, welche nach Art der gusseisernen Kol
benringe in eingedrehten Rillen sitzen und durch ein unterlegtes, 
doppelt gewundenes und federndes Messingband an die Cylinder
waud angedrückt werden. Die so gebildeten Kolben sollen keine 
Uudichtheit und keine Abnützung der Cylinderwandung bemerken 
lassen, sind verhältnissmässig dauerhaft (3 bis 4 Monate) und 
billig. Die Einführung von Ebonit-Kolbenringen bei den Compres
soren, insbesondere bei solchen für hohen Druck, wird als ein 
bedeutender Fortschritt bezeichnet. K. 

Umhüllung von Dampfröhren. Im Steinkohlenbergbaue 
zu Valdonne im Becken der Provence wurde die Dampfleitung 
zu den unterirdischen Maschinen mit einem Wärmeschntzmittel 
umgeben , das sich verhältnissmässig gut bewährt, indem der 
Dampfverlust durch Condensation in dem 100 mm weiten und 
lOOOm langen schmiedeisernen Hauptrohr nur 0,6 kg pro Stnnde 
und Quadratmeter, oder 17°/0 der Dampfmenge beträgt. Die Um
hüllung besteht im Wesentlichen aus Stroh, welches aber, um 
nicht zu verbrennen, mit dem Rohr nicht in Berührung kommen 
darf. Um das letztere werden zuerst Ringe aus biegsamem Weiden· 
oder Kastanienholz von 10 111111 im Quadrat gelegt und auf diese 
dicht an einander schliessend Latten von 8/10 mm Querschnitt 
festgenagelt; dann werden aus Stroh gedrehte Zöpfe von 30 mm 
Dicke herumgewickelt, darüber Stroh der Länge nach fortlaufend 
20 mm dick gelegt und endlich das Ganze mit einer Hülle aus 
gebrauchtem Segeltuch, welches vor dem Auflegen getheert wurde, 
umgeben. Die Kosten des Ueberzuges betragen 5 bis 6 Francs 
auf 1 m Länge. (Nach L. Va 11 a, Bull. soc. ind. min., 1892, 
6. Bd„ S. 891.) Von Chretien wird als eines der besten und 
wirksamsten Wärmeschutzmittel das folgende empfohlen: Man 
umwickelt die Rohre 3- bis 4fach mit starkem getheerten Papier, 
welches. gnt zusammengeklebt, fast unverbrennbar und sehr 
dauerhaft ist; darüber kommt eine 3fache Lage geflochtener Binsen 
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und endlich wieder dreimal herumgewundenes Tbeerpapier. Die 
Hülle ist 40 mm dick und wird getrocknet sehr widerstandsfähig. 
(Annales des mines, 1892, 2. Bd., S. 566.) H. 

Behandlung von Erzen. Das engl. Pat. 20 521, 1891 des 
C. G. Richard so n, Toronto, Ontario, W D. First b ro ok, Toronto, 
Ontario, und E. H. Davis, Montreal, Quebeck, Canada, betrifft 
die Entfernung von Schwefel, Arsen etc. aus Erzen, die in 
einem geschlossenen Behälter, der eventuell erhitzt ist, der Ein
wirkung von überhitztem Dampf ausgesetzt werden. Die ge
nannten Verunreinigungen werdt:n hiedurch fortgeführt und das 
Erz hinterbleibt in geröstetem Zustande. Ein in dem amer. 
Pat.495212, 1893von J.F. WisswelJ(West.-~edford, }fass.) ne
schriebener Process zur Extraction von Edelmetallen aus Erzen 
besteht darin, dass man Quecksilber in eine Kochsalzlösung 
bringt und daselbe mit dem positiven Pol, die Kochsalzlösung 
aber mit dem negativen Pol einer Elektricitätsquelle verbindet, 
so dass der Strom die Salzlösung zersetzt und das Chlor an 
das Quecksilber geht unter Bildung von Calomel. Letzteres wird 
durch Behandeln mit Königswasser in lösliches Quecksilberchlorid 
übergeführt, das man mit Wasser verdünnt. Weiter behandelt 
man unzersetzte Salzlösung mit einem elektrischen Strom, behnfs 
Erzeugung von Natrinmhypochlorit, und lässt dann das Queck
silberchlorid und das Bypochlorit gleichzeitig auf das zerklei
nerte Erz ein wirken. 

Hydraulische Schachtbiihne. D. R. P. Nr. 67 269 von 
Haniel Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. Um an konischen Seil
trommeln hängende Förderkörbe unabhängig von der Förder
maschine an den Füllörtern einzustellen, sind an letzteren hy
draulisch anf nnd ab bewegbare Bühnen angeordnet, welche die 
heruntergekommenen Körbe unter Bildung von Hängeseil in Füll
orthöhe auffangen und sie, wenn der obere Korb um eine Etage 
durch die Fördermaschine gehoben wird, durch das Korbgewicht 
und unter Ausnützung des Hängeseiles um eine Etagenhöhe senken. 
Bei Förderungen ohne Hängeseil sind die Bühnen zwischen 
Förderkorb und Füllkorb angeordnet. (Ztschr. d. Ver. deutsch. 
Ing., 1893, 510.) N. 

Bretberton, Anwendung von gebranntem Kalk in 
Bleiöfen. Nach achtjähriger Erfahrung in Leadville bat ge
brannter Kalk vor rohem nachstehende Vorzüge: Nichterforderniss 
eines Zerkleinerns und directes Aufgeben zur Charge, besserer 
Schmelzgang, reine Schlaclr.e und weniger Ansatzbildung im Herde, 
grösseres Dnrchsetzquantnm bei derselben Arbeit und gleichen 
Brennstoffverbrauch. (Eng. and Ming. Journ., 1893, S. 55, Nr. 9; 
B.- n. H.-Ztg., 1893, S. 168.) N. 

Eine Wärmeschutzmasse erhält man aus Sägespänen, 
wenn man solche mit Stärkekleister als Bindemittel aufträgt. 
Nach dem Moniteur werden anf 100 Wasser 4 Stärke genommen 
und solange Sägespäne zugesetzt, bis man eine entsprechend zu
sammenhängende steife, teigartige Mas~e erhält, mit welcher man 
die Umkleidungen vornimmt. Ein Anstrich vervollständigt die 
Arbeit. (Bayr. Ind.- u. Gew.- BI., 1893, 222.) N. 

Literatur. 
Report on the Brown Coal and Lignite of Texas. 

Charakter, Formation, Occurence and Fuel Uses. By Edwin T. 
Du m b 1 e, State Geologist. Austin 1892. 

Der Verfasser ist seit Jahren bemüht, den Braunkohlen· 
bergban in Texas, der über reiche bisher unbenützte Lagerstätten 
verfügt, zu heben; er unternahm vor einigen Jahren im Auftrage 
d.es Staates eine Reise in die hervorragenderen Braunkohlenge
biete Europas, insbesondere um die verschiedenen Verwendungs
arten der Braunkohle kennen zn lernen, und nm manche derselben 
im eigenen Lande einzuführen. So bringt denn das vorliegende, von 
der geologischen Anstalt in Texas herausgegebene und an Karten, 
Plänen und Profilen reiche Buch sowohl einen Bericht über das Koh
lenvorkommen in diesem Staate, als auch viele interessante und werth
volle Mittheilungen über den europäischen Braunkohlenbergbau. 
Letztere, sowie den einleitenden Theil, der über die Braunkohle im 
Allgemeinen handelt, können wir füglich überschlagen, nm uns sofort 

dem Braunkohlenvorkommen von Texas zuzuwenden. Dasselhe 
gehört einem zur Küste parallelen Eocänzuge von etwa ö50 (engl.) 
Meilen Länge und 20U Meilen grösster ßreite an, der vom Red 
River bis zum Rio Grande Yerfolgt werden kann und bei 60000 
(engl.) Quadratmeilen einnimmt. Du m b 1 e gliedert diesen Eocan 
in 4 Stockwerke, und zwar vom Liegend zum Hangend: l. Basal, 
2. 'l'imher Belt, 3. Yegna und 4. Fayette Division, wovon die 
drei letztgenannten ftötzfübrend sind. Die Ba s a 1- Division, 
wie es scheint eine mariue Strandbildung, bl'steht vorwiegend aus 
Thon mit untergeordneten Bänken von Sand und VP-rsteinerung
führendern Kalkstein; auch grosse Gypsmassen treten stellen
weise auf. 

Die Timber Belt-Division ist zumeist ans Quarz- un•l 
glaukonitischem, häufig auch Glimmer führendem Sand zusammen
gesetzt, während der Thon zurücktritt. Lignitftötze, bis zu 
12 Fuss mächtig, sind wiederholt eingelagert, die im Nordosten des 
Staates sich 125 Meilen weit verfolgen lassen; in dieser Division 
findet sich auch stellenweise Asphalt und Erdöl. Die Sande gehen 
manchmal in Sandstein mit kalkigl"n Bindemitteln über, der 
häufig 1 bis 10 Fuss starke Concretionen . und Lager bildet, 
welche dieses Stockwerk kennzeichnen; manchmal sind auch Kalk
uud Thoneisenerzbänke eingelagert. Die Kohle ist braun oder 
schwarz (verkieseltes Holz kommt häufig in ihrer Nähe vor) 
und findet sich nur in der unteren Abtheilung (Lignitic bcds) 
dieses Stockwerkes, welche über 900 Fuss mächtig ist, während 
die obere ftötzleere (marine beds) 650 Fuss misst und nach ihren 
Versteinerungen als eine Küstenbildung anzusprechen ist. 

Die Yegna-Division, gegenüber der früheren discordant 
gelagert, besteht aus einer Wechsellagerung von Sand, sandigem 
Thon, Thon und Braunkohle, seltener Sandstein ; in ihr findet 
man auch verkieseltes Bolz, Gerölle von Quarz und Syenit. Sie 
ist eine Süsswasser- oder eine ästurialc Bildung, die mehrere, 
doch meist nnr einen Fuss starke Braunkohlenfiötzchen führt; in 
den Profilen ist nur eines mit 2 bis 4 Fuss und ein Lignittlötz 
mit 5 Fuss Mächtigkeit angeführt. 

Die F ay et te-Di v isi o n ist 30 bis 200 Fnss stark, enthält 
an ihrer Sohle eine an Muscheln und Schnecken reiche Bank 
und besteht vorwiegend aus grauem ::'andstein mit Einlagerungen 
von grauem Sand und grauem Thon ; sie ist reich an opalisirtem 
Holze und führt auch Pflanzenabdrücke; in früheren Berichten 
wurde dieses Stockwerk bereits dem Miocän zugezählt. Die Kohlen
ftötze erreichen Mächtigkeiten bis zu 15 Fass. 

Im folgenden Abschnitte werden die Profile der einzelnen 
Flützaufschliisse in der Timber Belt-Division, sowie Kohlenanalysen 
mitgetheilt; daraus geht hervor, dass am Calvert Bluff das 
Kohlenvorkommen in quantitativer und qualitativer Hinsicht am 
günstigsten ist, da sich hier ein 8 bis 12 Fuss starkes Pechkohlen
flötz vorfindet; die Rockdale Mining Co. baut im Milan County 
ein 5 Fuss nnd ein fast 10 Fass mächtiges Pechkohlenftötz, beide 
durch ein 24 Fuss starkes Zwischenmittel getrennt, ab; im süd
lichen Theile der genannten Grafschaft, fast der einzigen, in 
welcher Kohle gefördert wird, baut die Lytle Grube auf einem 5 bis 
7 Fuss starken , 32 Fuss tiefen Braunkohlenfiötze. Die meisten 
constatirten Flötzmächtigkeiten schwanken jedoch zwischen 1 und 
6 Fuss , während die Analysen mit Rücksicht darauf , dass sie 
sich zumeist auf Ausbisskoble beziehen, günstig lauten. 

Wie aus den Einzelprofilen und einigen wenigen Angaben 
entnommen werden kann, liegen die Flötze schwach geneigt und 
sind nur -selten von unbedeutenden Verschiebungen durchzogen. 

Die Ausstattung des vorliegenden, 243 :O:eiten starken Buches 
ist eine vornehme, wie man dies von den Publicationen der geo
logischen Anstalten der Vereinigten Staaten gewohnt ist. 

H. Höfer. 

Amtliches. 
Se. k. u. k. Apostolische Maj~tiit haben mit Allerhöchster 

Entschliessung vom l. Juni d. J. den ordentlichen Professor an uer 
Be1gakademie in Leoben, OberLergrath Franz Lorber, zum 
ordentlichen Prnfessor der Geodäsie an cler deutschen technischen 
Hochschule in Prag allergnädigst zu ernennen geruht. 
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A 11 k i\ n d i g u 11 g e 11. 

Für Berg- und Hüttenwerke! 
Erste k. k. österr.-ungar. ausschl. prlv. 

a.~ade-Far ben-Fa brik 

Ausgezeichnet mit goldenen Medaillen. - •Lieferant der erz
herzoglichen und fürstlichen Gutsverwaltungen, k. k. Militär. 
Verwaltrn1gen, sii.mmtlicher Eieenbabnan, Industrie-, Berg- und 
Hüttengesellschaften, der meisten Baugesellschaften, Baunnter· 
nehmer nnd Baumeister, sowie auch vieler Fabriks· und Reali· 

tiLtenbesltzer. 
Diese Farben werden zum Gebä.udeanstrich verwendet, sind 
in 40 verschiedenen Mustern von 16 kr per Kilo aufwärts, in 
Kalk löslich, dem Oelanstriche vollkommen gleich , zu haben. 
Musterkarten und Gebrauchsa.n\veisun11: 11:re.tis 

CARL KRONSTEINER, 
Wien, III. Bezirk, Hauptstrasse Nr. 120, 

hn etgc•nen llnuse. 

Leipzig-Gohlis und Wien, 
· liefern seit :u Jahren als Rileinige Specie.lität 

Drahtseilbahnen 
nach ihren vorzügl. bewährten, patentirten 

Conatructionen. 
Ueber 650 Anlagen mit ca. 700 OOOm Lä.nge 

eigener Ausführung. 
.... Anaohlll.ge und Projeote durch .._. 

Oeneralvertreter fUr Oeaterrelch-Ungarn: 
Ingenteur JULIUB BOBATTE, 

'-V'IEN, IV., Therealenumgeaae Nr. 31. 

IJlßl;il81!Eii!!!ll8kI3kI3~1!E kI3'Skk3~&&18lkI3~~WWW~ll;;l&&l!!ll~S!J81811!Bm 

1 ATENTE 
in allen Ländern besorgt das beb. conc. Privil.-Bureau 

von Theodorovic & Comp., 
Stephansplatz 8 Wien, I., Jasomirgottstrasse 2, 
Berlin N. W., Luisenstrasse 32 1 neben dem 

kaiserl. Patentamte. 
Seit 1877 im Patentf. thätig. 

Ausführliche Preiscourante gratis und franco. J 
WkI3 ~~kI3~&&&&&&&&&&~kI3Sl8-

~.,.t..t..t...t...t..t..W~.,i,..~,:l<;t;.,tot..t..t..t..1:...:t;t/ 
Feldeisenbahnen 
für Industrie-, 

Gruben- u. Bau· 
zwecke. 

-...~'"""a Kipplowriee 
von Stahl und Holz von 1/ 8 Cbm. bis 2 Cbm. Inhalt. 

.1 
Stahlschienen 
in ca. 40 Profilen -

. transporta.ble Geieise, . 

. Bäder, B.adsätze, 

~ 
Lagermetall, · · 

Bohlenen-Nägel. 

Vermlethung ganz.Anlagen f. Hand·, Pferde- u. Locomotiv-Betrleb. 
~ ORENSTEIN & KOPPEL, 
~ Jllira, 1. ~djmor!rabrrgftr. 8. 1 'rog, !Horirngoffr 41, nru 
~ Budapest, VI., Andrassystrasse 81. 
Jt~!j:".f':f~~TI~-t"ff"+T~~*°':ff=f':}:~~~~ 

und rrunco. 

Drahtseilbahnen 
•um 

Transport Ton Kohlen, Erzen, Steinen, Sand, Torf, Brctlern Scheitholz eLc. 
D'l'ahtllellstlge ftlr Berg-, BtraHen· und Groben-Bahnen, 

Drahtllell-Tran•ml••lonea. und Kabelleitungen 
zur Uebertragling der Betriebskraft. 

~ Rundseile, Bandseile und Kabel ....._ 
aus Eisen, Stahl und Kupferdraht 

für Aufzüge, Bremsberge, Grubenbeförderung, Eisenbahnschranken und 
Signa.Je, elektrische Leitungen. 

Isolirte Kabel und Drähte 
für alle elektrotechnischen Zwecke, 

Maschinen-, Drahtseil- und Kabel-Fabrik Th. Oba.ch, 
Wien, III., Pauluagasse 3. 

- . 

1''1-"".J:':~""-l:'~J~:~"':f:'~:·:1'.':J:":f:':J~-:f:~"':f."':f."*°:T~i'.'-:f'i"i'.'1-""-f"+"'!'f."-:f."'i'~+""ft"'.J:'i~ 
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EWART'S 

Zerle~bare Univ.-Treibketten und Kettenräder 
für Elevatoren, Transporteure, sowie Kraftübertragungen 

otlerirt in bekannt bester Austl1hrung unter Garantie 

iß Emil Fiscl1l ~ 
Technisches Bureau, WIEN, IV., Wienstrasse Nr. t9 B. 

Intern. Telephon-Anschluss Nr. 5127. 

PRAG, PEST, BRÜNN, TRIEST. 



.M 26. Oesterreichische Zeitschrift 1893 . 
XLI. Jahrgang. 1. Juli. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Redaction: 

Hans Höfer, C. v. Ernst, 
o. II. Pro(essor der k. k. IlergBko.demie in r,eohcn. k. k. Ohcrhcrgrath, ncrgwcrksprod.-V<'rsehl.-Direetor in Wien. 

Unter besonderer Mit.wirkung der Herren: Dr. Moriz Caspaar, Oheringenfonr der iisterr. alpinen Jlfontangr-~ellscliaft in Wien , Joseph 
von Ehrenwerth, k. k. a. o. Rcrgaka1lemic-Professor in Leoben , Dr. Lmlwig Haberer, k. k. Oherhergrat.11 im Ackerhan-Jllinisterinm, 
.Tulius Ritter von Hauer, k. k. Oberhergrath und o. ii. Professor der k. k. Bergakademie in Leoben , Joseph Hrabak, k. k. Oher
bergratli und Professor der k. k. Bergakademie in Ptihram, Ailalhcrt Kaii, k. k. a. o. Professor 1lcr k. k. Rergakailemie in Pr-ihram, Franz 
Kupelwieser, k. k. Oherhergratlt nnd o. ii. Professor der ßergaka1lemie in Leolien, .Tolmnn Mayer; k. k. Rergrath nnil Oher-Tn~pector 1lcr 
k. k. priv. Kaiser Ferdinands ·Nordhahn , Franz Poiiepny , k. k. ßergrat.lt und emer. ßergakailemie - Profe~sor in Wien nnil Franz 

Rochelt, k. k. Oherhergrath, o. ii. Professor der k. k. ßergakademie in Leohen. 

Verla.g der Uanz'schen k. u. k. Hof-Verla.gs- und Universitä.ts-l3uchhandlung in Wien, Kohlm:irkt 20. 

Diese Zeitschrift erscheint wiiclientlich einen bis zwei Rogen stark 111111 mit jährlich min 11 es t. e n s zwanzig a r t ist. i s c h e n 
Beilagen. Pränumerationspreis jlihrlich mit. franco Postversendung für Oesterreich - Ungarn 12 ft ii. W., halhjl"tlirig ß ft, fiir 
Deutschland 24 Mark, resp. 12 Mark. - Reclamationen, wenn unversiegelt, por1ofrei, kiinnen nur 14 Tage nach Expeilit.ion 1lr.r 

jeweiligen Nummer beriicksichtigt werden. 

INHALT: Die mehrstufige Comprcs~ion. - Iron and St.cel Jnst.it.ute. (Frühlings-M1!r1ing.) Tleher 1lir Fahrikat.ion hiegsamer l\frtall-
riihren. - lJntr.rsuchungen iiher 1len Einfluss des Au~gliihens aur dir. physikalisch1m Rigensd1af1en \'Oll Eist!ll· HIHI Stahl
drä.hten. - Die Stal1lproilnction in den Vereinigten Staaten im .Jahre 1892. -- Notizen. - Litera1nr. --- Ankiin1ligungcn . 

. ·--------·------- -- - -- -

Die mehrstufige Compression. 
Von A. Kas. 

Durch die in den letzten Jahren bei der Druekluft
Erzeugung zur Kraftversorgung der 8tildte gemachten 
wissenschaftlichen und praktischen Erfahrungen ist die 
Entwicklung der Luftcompressoren in ein neues Stadium 
gekommen. Während man noch vor nicht lang-er Zeit 
die Verbesserung der Comprossoren durch kilnstlir.hc 
Jt~rzwingung eines grossen volumetrischen Wirkungs
grades - unbesorgt um die Oekonom1e des Betriebes -
erreichen wollte, musste bei den Centralen der städtischen 
Druckluftanlagen das Hauptaugenmerk auf die möglichste 
Herabsetzung der Betriebskosten der Compressoreu ge· 
richtet werden, wenn· die Kraftversorgung der Städte 
mit Druckluft iiberhaupt lebensfähig bleiben sollte. Dieses 
Ziel wurde hanptsifohlieh durch rationelle Ausbildung der 
zwei s t. u fi gen Compression im hohem Grade erreicht. 
Die ökonomischen Erfolge sind hiebei so bedeutend, dass 
diese Art der Drneklufterzengung nicht nur filr die 
grossen Centralanlagen, sondern auch filr den Betrieb 
der bergbaulichen Druckluftanlagen von der grössten 
Wichtigkeit ist. 

Die Vortheilhaftigkeit der mehrstufigen Compression 
in möglichst einfacher Weise kl:ir zu machen, ist der 
Zweck der nachfolgenden Abhandlung. 

Die Verdichtung der Luft in einem Comprm;sions
cylinder erfolgt bek:rnntlich weder nach der isothermischen, 
noch nach der adiabasischen Drnckcnrve, sondern nach 
einer dazwischen liegenden Currn, welche sich je nach 
Umständen der einen oder der anderen der genannten 
Druckcurven mehr oder weniger nähert. Das anzustrebende 

Ideal wlirc solbstverstiindlich die dem gering;iten Arbeits
aufwandc entspreelrnnde isothermischc Cumpression. Dieses 
Ide:tl ist aber unerreichbar. Durch amigiebige richtige 
Kiihlnng der Luft wiihreud des Vcrdichtnngsproce~ses 

kann zwar die tha.tsiichliche Druckcurve gegen die Iso
therme mehr oder weniger verrückt werden , sio bleibt 
aber immer noch von der letzteren verhiiltnissmiissig weit 
entfernt, insbesondere dann, wenn der Compressionsgrad 
grösser ist. In diesem Falle wird trotz richtiger Kühlung 
nicht viel erreicht, weil clie beim Comprimiren der Luft 
freigewordene Wiirmemenge eine zu bedeutende ist, um 
wlihrend der kurzen Dauer der Vcrdichtungsperiode durch 
das eingeführte Kühlwasser in gehiirigem M:rnsse :1b
gefiihrt worden zu können. 

Eine grösserc Annäherung an die isothermische 
Druckcurve ist durch die stufenförmige Compression 
erreichlmr, wobei die Verdichtung cler Luft ahsiitzig in 
zwei oder mehreren Druekc~ylindern vor sich geht. Die 
von dem ersten (Niederdruck-) Cylinder angesaugte Luft 
wird auf eine durch die Cylindervolumen-Vcrhiiltni:-1se 
beclingtc Zwischenspannung vercliditet und in einen 
Zwisehenbehillter eingefiihrt, aus welchem bei der zwei
stufigen Compression cler Iloehdruckc~·linder saugt und 
die Compression vollendet. 

Da bei der stufenweisen Verdichtung der Luft auch 
die \Yiirmcentwicklung partirt ist, so wird die Ableitung 
der Wiirme durch Kühlung der Luft wührencl der nach
einander folgenden Y crdichtnngsperioden weit vollkommener 
vor sich gehen, als bei der einstufigen Comµression, und 
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ei; werden sich die Druckcurven im ersteren Falle der 
isothermischen Curve weit mehr nähern, als in dem 
letzteren. Auf diesen Vortheil der stufenförmigen Com
pression habe ich bereits im Jahre 1886 in dieser Zeit· 
schrift, gelegentlich der Besprechung des Sc o t t'schen 
Compressors, in dem Artikel : „Zur Schadlm1machung 
des schiidlichen Raumes bei Luftverdichtungil-Maschinen", 
aufmerksam gemacht. Durch fönschaltung eines Zwischen
behiilters zwischen die nacheinander folgenden Com
pressionscylinder, welche Einrichtung zielbewusst erst 
bei den R i e d 1 e r'schen Compressoren der Pariser Druck
luftanlagen zur Anwendung gelangte, hat man aber auch 
die Gelegenheit, die Luft vor dem Eintritte in den nach
folgenden Cylinder noch weiter abzukllhlen , als es 
wiihrcnd der Verdichtung in dem vorangehenden Cylinder 
miiglieh ist, wodurch die zur Verdichtung nothwendige 
Arbeit noch weiter, u. zw., wie gezeigt werden wird, in 
recht ausgiel1igcm M:rnsse herabgesetzt wird. 

Die bei der mehrstufigen Compression zur Geltung 
kommenden Verhiiltnisse lassen sich llusserst leicht ab
leiten und iihersehen, wenn angenommen wird, dass die 
Abkühlung der Luft in den Zwischenbehältern immer bis 
auf die anfiingliehe Temperatur, mit welcher die Luft in 
den ersten (N iederdruek-) Compressor tritt, herabgesetzt 
wird, was zwar allgemein nicht immer durehfllhrbar ist, 
aber unter giinstigen Umstilnden immerhin möglich sein 
diirfte. 

Ilezeiehnen p0 und v0 die Spannung und das Volu
men der Luft fiir den Anfangszustand, Pt und v1 dess
gleieben filr einen beliebigen Zwiscbenzmitand , so kann 
fiir die Druckcurvc, nach welcher bei mehr oder weniger 
ausgiebiger Kühlung der Luft die Verdichtung vor sich 
geht, das Gesetz 

Po v0 k = Pt v1 k = Const. 

als durchschnittlich geltend angenommen werden , wobei 
k der Beziehung entspricht 

1<k<1,41 

und um so mehr der Einheit sich nähert, je vollkommener 
die Wärmeableitung bei der Verdichtung ist. 

Die isothermische, in der Wirklichkeit nicht realisir
hare (Mari o t t e'sche) Druckcurvc wiirde das Gesetz 

Ptl Vo = P1 vt = Const. 
befolgen. 

Die nach dem Gesetze p v k = Const. zum Com· 
primiren des angesaugten Luftvolumens v0 von der an
fiinglichen Spannung p0 auf die Endspannung p noth
wendige Arbeit in 7.·,qm ergibt sich fiir einstufige Com
pressorcn mit 

A= - - Po Vo - -k - - 1 k [( p )k-1 ] 
k-1 Po ' 

insoferne Ptl in l.:g pro m 2 verstanden wird. 

k-1 
Wird 

k 
=a 

gesetzt, so lässt sich kürzer schreiben 

1 
A = - Po Vo 

a [( 
p. a J 
Po) - 1 . 

Filr v0 = 1, also zum Comprimiren von 1 m 3 an· 
gesaugter Luft, ergibt Rieb die nöthige Arbeit 

A = ~ Po [(tr - 1 J. 
Wird in der letzteren Formel p0 in leg/cm~ ver

standen, so liefert der Ausdruck zur rechten den Werth 
filr die mittlere Spannungsdifferenz vor und hinter dem 
Kolben filr 1 cm 2 Kolbenfläche, also die indicirte 
Spannung P;· Sonach ist auch 

P; = : Po [(~ r - 1 J „ „ „ „ . „ 1) 

Fiir die Ableitung der indicirten Spannung bei 
mehrstufigen Compressoren soll angenommen werden, 
dass beim Uebcrgang der vorcomprimirten Luft aus dem 
einen in den anderen Cylinder keine Spannungsverluste 
stattfinden, und dass die schiidlichen Räume der Com
pressionscylinder mit Kilhlwasser ganz ausgefllllt sind, 
so dass die Compressoren mit dem rnlumetrischen 
Wirkungsgrade gleich Eins arbeiten. 

„ 

ZweistiJfige Compressoren. 

.. v, .. ......... . 

Bei den zweistufigen Compres
soren , vergl. Spannungsdiagramm 
l<'ig. 1 , wird die von dem ersten 
(Niederdruck-) Cylinder angesaugte 
Luft auf eine Zwischenspannung p 1 

-vorcomprimirt, wobei dlls 
Fig I. Volumen v0 , dem betreffen

den Compressionsgesetze 
gem!iss, das Volumen 

(
Po)·

1
-v1 1 = v 0 -- k 

P1 

- .. - -- - -·--. --- -- ..... -- -- . ---- - ... v.„t-. _________ -------------- ____ . _____ . ·---4 

annimmt. Die vorcomprimirte Luft gelangt in einen 
geräumigen Zwischenbehälter, wird hier bei constanter 
Spannung auf die anfängliche (Saug-) Temperatur ab
gekllhlt nnd in diesem Zustande von dem IJochdruck
cylinder angesaugt. In Folge der Abkilhlung in dem 
Zwischenbehälter hat sieb das Volumen Yt 1 auf v1 ver
mindert, und es ist 

Pt V1 =Po Vo 

mithin das einer bestimmten Zwischenspannung p1 ent
sprechende Volumenverhältniss des Hochdruck- zum 
Niederdruckcylinder ' 

V1 _Po 
Vo P1 

Unter den vorgenannten Annahmen ergibt sich ~llr 

zweistufige Compressoren die auf die Kolbenflliche 
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des Niederdruckcylinders bezogene summarische indicirte 
Spannung, wenn für beide Compressionscylinder ein und 
dasselbe Gesetz ftlr die Druckcurven vorausgesetzt 
wird, mit 

_ 1 [ f P1 e. } f ( P Je. J l 
Pi 1 - --;;:- Po Vo l(PJ - 1 + P1 Y1 l P1 - 1 f 

wegen v0 = 11 

somit 

ist auch 2) 

Durch die Abkühlung der vorcomprimirten Luft in 
dem Zwischenbehälter auf die Anfangstemperatur wird 
entgegen der einstufigen, nach der gleichen Druckcurve 
verlaufenden Compres!iion die der Diagrammtheilflächc .6. 
entsprechende Arbeit erspart. Diese ergibt sich als 
Differenz der bezüglichen Arbeitsflächen mit 

.6. = ~ p1 (v 1
1 

- v1) {(~~Y- 1]. 
Wegen p1 v1 = p0 v0 und p1 v11 k = Po v0 k ist 

1 
Vo k-1 j 

P (v1' - v1) = Po vo lv1 iJ - lf 

Pt ~-1 l 
=p0 v0 [(-p;-) k -1

1
, 

somit kann auch gesetzt werden, wenn wieder v0 = 1 
eingeführt wird, 

_ _!__ f PtJe. _ l f ( PJe. _ l · .6. - a Po l(po lj l P1 1J ........ 3) 

Soll bei der zweistufigen Compression die summarische 
Arbeit auf die beiden Cylinder gleichmässig vertheilt 
werden, so muss 

! Po f(Pi)e. - 1 l =_!_Po f(R_)e. - 1 l 
a llPo J a l P1 J' 

daher p 

Po P1 

d. h. bei gleicher Vertheilung der Arbeit auf die beiden 
Cylinder muss der Partial-Compressionsgrad für beide 
Compressoren gleich sein. Dabei ist die Zwischenspannung 

Pt= VPPu 

und das nöthige Cylinder-Volumenverhältniss 

V1 = Po = P1 = V Po. 
Yo Pt P P 

Das Volumenverhältniss der Cylinder für gleiche 
Arbeitsvertheilung muss hienach gleich sein der Quadrat
wurzel aus dem reci proken W erthe des G esammt-Com
pressionsgrades und ist von der Art der Druekcurve unab
hängig. 

V 
Volumenverhältnisse 1 für zweistufige 

Vo 
C o m p r es so r e n. 

(Arbeit des Hochdruckcompressors = Arbeit des Nieder
druckcompressors.) 

1 

1 . 1 1 

6 8 '. 12 ! 16 ! 20 1 

1 1 1 

p 

Po 
·: 1 : 1 1 1 

01500 o,408: o,3541 o,2sn
1

o,25ol0,224! 

Die Bedingung für gleichmässige Arbeitsvertheilung 

auf die Cylinder (Pi = X) entspricht gleichzeitig auch 
Po P1 

der Uedingung für die grösste Arbeit.~ersparniss, welche 
unter den gemachten Annahmen durch die Abkühlung 
der vorcomprimirten Luft in dem Zwischeuhehälter er
reichbar ist. 

Wird das erste Differentialverhältniss der Function .6. 
(GI. 3) nach p1 gleich Null gesetzt, so ergibt sich für 
das Maximum derselben die Bedingung 

pEL Pt 8.-1 
-------- - --- - 0 

Pt e.+ 1 Po e. - ' 

das ist Pt P ----, 
Po P1 

also gerade so wie für die Gleichvertheilung der Arbeit 
auf die Cylinder. 

Bei der Annahme p1 p 

Po P1 
erhält man aus GI. 2 die indicirte Spannung 

P/ = ~ p 0 
[ (~)~ - 1 J ............ 4) 

Sollte ein einstufiger Compressor gleichwerthig 
mit dem zweistufigen arbeiten, so müsste, wenn bei 
dem letzteren vorläufig nur der in Folge der Zwischen
kühlung erreichte Arbeitsgewinn berücksichtigt wird, bei 
dem ersteren die Compression nach einer Druckcurve 
vor sich gehen, welche weit näher an der Isotherme 
liegen würde, als die thatsächlichen Partial-Druckcurven 
bei der zweistufigen Compression. Wird für diesen Ver
gleich der Exponent der Druckcurve des äquivalenten 
einstufigen Compressors mit kt bezeichnet, so erhält man 
durch Gleichstellung der Ausdrücke für die indicirte 
Spannung (GI. 1 und 4) 

k1 - p k,-__!_ l 2 k f p k - 1 l 
kt - -i{(pJ k, -

1J = k-= t l(PJ :1k -
1J 

. kl 2 k 
die Beziehung --- = -- 1 woraus sich ergibt 

kl -1 k-1 

2k ... k>l 
k1 = -k - , somit fur k k + 1 1 < . 

Die summarische Arbeit eines zweistufigen Ctim
pressors kann demnach äquivalent der eines einstufigen 
gesetzt werden , dessen Druckcurve der Isotherme ent
sprechend näher liegt. 

1 * 
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Es würden sich insbesumlere ergeben 

für 1lie Exp. k tler zweistuf. ! 1 i [ 

Compr. = Jl.l5 l,~0 1
1 1.~5 l,:::10 Ul 1 

tlie entspr. Exp. k 1 tler äc1ui· , : 1 

valenten einst u f. Compr. = · 1,070 l,091!1,1111, li:IU, 1,löf!; 

In der folgenden Zusammenstellung ist der besseren 
üebersiehtliehkeit wegen für verschiedene Compressiuns· 

grade p und für verschiedene Druckcurvcn das V er· 
Po 

hältniss der Arbeit der einstufigen und der zweistufigen 
Cumprcssoren zu der l\linimalarbeit eines idealen Com· 
pressors mit isothermischer Druckcurve angegeben. Für 
den c ins tu f i gen Cumpressur ist dieses Verhältniss 

für den 

~ == 1 

1 
--;;:- Po 

p 
Po logn p~' 

zwei s t u f i gen hingegen 

2 [ p R J a Po (PJ~ - 1 
?1 = ·-----

Po logn !.. 
Po 

Die Verhältnisszahlen 9 und 1fi 1 geben somit an, 
wie vielmal unter den betreffenden Umständen die Arbeit 
des einstufigen, bezw. des zweistufigen Compressors 
grösser sich ergibt, als bei dem idealen Compressor. 

Werthe der Verhältnisse? und ? 1 

(?1 gilt für die günstigste Arbeitsvertheilung auf die 
Cylinder) 

k = !' 1,15; 1,20, 1,25 1,30 

P 6 reinstuf. Compr.:? = 1,13: 1,16, 1,20/ 1,241 
p0 lzweistuf. Compr.: ? 1 = ,

1 

l,06[ 1,08l l'09
1 

1,11; 
1 1 1 ' 

i ' 1 1 

8 leins.tuf .. Compr.: 9
1

=f/1,15; 1,1?11,24 1,2~i 
" - ]zwe1stuf. Compr.:? = 111,07

1 
1,0~11,11 1,13; 

]! : 1 

[' 1 ' 

10 reinstuf. Cumpr.:? = 111,16; 1,22 1 1,::!7 1,32i 
"= lzweistuf. Compr.: ? 1 =111,08

1

1 1,10; 1,12 1,14
1 

• ~ 1 

= 12 leinstuf. Compr.: '{; = 1: 1,18 1,2,11,80
1 

1,851 
" lzweistuf. Compr.: ? 1 =,i1,08: 1,11 1,Bi 1,16

1
1 

i' 1 ! 

Die in Folge der Zwischenkühlung der Luft bei der 
zweistufigen Compression entgegen der einstufigen erzielte 
verhältnissmässige Arbcitscl'llparniss 

ist aus 
sichtlich. 

1 !.::.. pi - pi 1 ? - 'P 1 

'.Jt == - == --- = ----
1 ~ ~ ? 

der nächstfolgenden Zusammenstellung er- J 

Werthe~ 1 = 
pi-p/ 

bei der zweistufigen - - --

pi 
C um press i u n. 

k =1i 1,15 1,20 1,25 1 1,30 

p 
6 0,06 0,08 o,o!:l 1 0,10 

Po 

" 
8 0,07 O,O!:l 0,11 0,12 

" 
=10 0,08 0,10 0,12 0,1:1 

"=12 0,08 0,11 0,12 0,14 

Zur Bestimmung der Endtemperatur bei der nach 
einer gegel.Jenen oder angenommenen Druckcurve er
folgenden Verdichtung wollen wir, der Einfachheit und 
L"ebersichtlichkeit halber, das für trockene Luft giltige 
Mari o t t c - Gay-Lu s a c'sche Gesetz in Anwendung 
bringen. Bezeichnen T0 und T die absoluten Temperaturen 
für den Anfang- und Endzustand, so ist hienach 

_!__ = _p .".'... wegen !.._ = (Po)~ 
To Po Vo Vo P 

auch ~ = (~)k~l = [~J· 
Die grösste während der Verdichtung in dem 

Cumpressiunscylinder vorkommende Temperaturdifferenz 
ist somit bei der einstufigen Compression 

T - To = To { (:ar - 1) 

Bei der z wo ist u f i gen Compression mit Zwischen
kühlung bis auf die anfängliche Saugtemperatur erhält 
man bei der Annahme des günstigsten Cylindervolumen-

• V1 VPo b . P1 P d' T verhältmsses - = -, wo e1 - = - , 1e cmpera-
Vo P Po Pt 

turdilferenz im Hochdruck- und Niederdruckcompressor, 
gleich gross ist. Die Partial-Temperaturdifferenz ist in 
diesem Falle 

·r T -T r(P)~- 11 1 - o-- 0 lPo ~- I' 
Fiir die anfängliche Saugtemperatur 4J = 20° Celsius, 

also T0 = 293°, würden sich bei verschiedenen Druck
curven und verschiedenen Compressionsgraden diese 
Temperaturdifferenzen wie folgt ergeben : 

Grösste 'l'emperaturdifferenzen (in Cel
siusgraden) während der Luftverdichtung 
bei ein- und zweistufigen Compressoren. 
(Die bei den zweistufigen Compressoren angeführten 
Temperaturdifferenzen betreffen den Hochdruck- und den 
Niederdruckcylinder für sich und sind für beide gleich 
gross.) 
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„ t ' 1 ,)(l 1 ,)~ 1 1 .,,,, k = ,ltli ,:. ,:.a! ,,, , 

Jl (' f einstuf. Compr. T -- T0 = 
p0 

1 
lzweistuf. Compr. T, - T0 = 

__ S f einst.uf. Compr. 'l' -- '1'0 = 
'' -- ' lzwcistuf. Compr. 'l', ·--- '1'

0 
=-= 

__ tO fi>instnf. (!ompr. T - '1\, = 
~ -- tzwdstnf. Compr. 'l', - '1'

0 
=--= 

77 
~li 

!I] 
4~ 

111:~ 
-li 

lu2 
48 

121 
5;, 

\"~ . " 
62 

: 12ti 15U 
51 GS 

1 ij l 180 
G8 7!1 

171 20i"i 
71i ~H 

_ t-> feinst.ur. Compr. •r - 1'0 "-"" 11 :! 1 :-10 \~!l .'d7 
- - tzwP-istuf Compr. 'J', '1'0 = i"1;2 ti7 iH !17 : 

In dieser Zusammenstellung i„t auffallend, dass 
für die zweistufige Cumpression die Summe der griissten 
Temperaturditlennzen im Hochdruck- und Niederdruck
compressor, cliesfalls gleich dem doppelten 'J'ahcllenwerthe, 
merklich kleiner ist. als clcr griisstc Temperaturunter
schied bei clcr einstufigen Comprcs~ion. Dies wird durch 
die Kiihlung der Luft in clem Zwi>1d1enhchiiltcr vcr:ml:1;ist. 

Da hei der zweistufigen Comprcs~ion die griissten 
Temperaturunterschiede sowohl wlihrencl der beiden Vcr
dichtungspcrioden, als auch wiihrcnd dcr Zwi;.;<·hcnkiihlung 
nur klein sincl, so wird die Wiirmcent~.iehun~· bei richiig·er 
Kiihlung weit vullstiiudigcr sein. als IJci llcr einstufigen 
Compression, wo wilhrcnd der einzigen Druckperiode, hei 
mehr als doppelt so gro:<scm Tcmperafurnnterschiedc, die 
Kiihlung der Luft statllindet. l•~s werden sich daher bei 
der zweistufigen Comprcssion, seihst bei weniger sorg-

fältiger Kühlung, die beiden Partial-Druckcurven namhaft 
flacher ergeben, als bei der einstufigen Compression. 

Wird mit Riicksicht auf die grösseren, zuvor in 

Betracht gezogenen Gesammt-Compressionsgrade _I>__ an-
Po 

genommen, dass die einstufige Compression durchschnittlich 

nach der Dru~kcurrn p v1
'
3 = Const. vor sich geht, so 

kann hehufs eines nur hciliiufigen Vergleiches bei der 
zweistufigen Compression, aus dem vorerwähnten Grunde, 

für die Partial-Druckcurvon das Gesetz p y 1
'
2 = Const. 

als geltend angenommen werden, womit sich die frilheren 
Werthe von '?' '? 1 und q; 1 wie folgt untereinander reihen 
wiirdcn. 

p 

Po 

e"1rntuf. Compr. ( k = 1,3); 'P 
zweistuf. „ !k = t,2); q; 1 

l!)-".il 
,,.1-• - ' 
·~ ---
' ? 

6. \ 8 [ 10 [ 12 
---- - ---·-- ----- ------

1,24' 1,28' t,32 1,3[> 
1,08' 1,09 1,10 1,11 

0,120,1;, u,1610 118 

: 1 

Unter diesen Annahmen, wtilche durchaus keine 
Cchcrtrcihung anstreben, wilrdc die gcs:unmte Arbeits
ersparniss :m Seite der zweistufigen Compressoren bei 
den angenommenen f\nnpressionsgradcn etwa 12 bis 18°/0 

' bctrag·en. (~chlnss folgt..) 

Iron ancl Stcel Institute. 
(Frühlings-Meeting.) 

Das diesjährige Friihlings-Mceting wtmle im Gebliudc 
der „Institution of' Cidl-Enginccrs'' in London am 
24. Mai 1. .J. durch den zurücktretenden Priisidcntcn, 
Sir Frederick Ab e 1, eröffnet. Dasselbe war stark besucht, 
denn :rnsser der Vereinsleitung (die Herren Edgar 
Richards, Sir .J. Kitson, ~ir L.·Rcll. D. D:tlc, 
ll. A. Hadfield, Baucrmann, .J. Hilcy, G . .J. 
Snclus, W. Whitwell, Hobcrts-Austcn, Sir .J. 
Alleyne, J. Jeans und ß. Broughl, ziihlte man 
noch 13G .Mitglieder und 28 Besucher, die dem Vereine 
nicht angehörten. 

Der Priisident Sir Frcd. A h c 1 theilte Einiges iibcr 
die Lage des Vereines, iibcr den Einfluss der rnr
hcrrschcnden schlechten lfandelsvcrhiiltnissc mit, die auf 
ein rein technisches Institut, wie es das Iron and Stecl 
Institute ist, von bedeutendem Einflusse sein müssen, da 
durch die schlechte Geschiiftslagc eine geringere Hegsam
keit der Mitglieder, sowie ein geringeres Anwachsen der 
J\litgliedcrzahl zu Ycrzeiclrncn ist. Die Zahl der Mitglieder 
im Auslande hat weiter zugenomruen, die Beziehungen 
z\\·ischen dem Institute und verwandten V ercinen des 
In- und Auslandes sind insofcrnc giim;tig zu nennen, 
als neuerlich freundschaftliche Verbindung-cn angeknüpft 
wurden. Im Jahre 1892 sind leider 2D Todesfälle unter 
den Mitgliedern des Institutes zu rnrzeichnen, ausserdem 
sind viele Mitglieder ausgetreten, was in den meisten 
Fiillen mit der schlechten Geschäftslage im Zusammen-

hange stehcu diirftc, da doch viele Werke zum Still
stanr1e gekommen, anclerc ihren Betrieb einschrituken 
mussten. Zur Gewohnheit wurde es Mitgliedern des 
lm1füutes, wie auch l<'reunclen desselben jener Orte, welche 
bei der Wanderversammlung besucht werden, l<'onds zum 
Zwecke gastfreundlicher Aufnahme der Theilnehmer 
vorzubereiten, dem jedoch die Leitung nach Ueberlegung 
entgegentrat und eine der Localität entsprechende Taxe 
einzuheben vorschlug, womit am Herbst-Meeting des 
vorigen Jahres in Liverpool begonnen wurde, und die 
sich als Rchr rnrthcilhaft zur Deckung der Veranstaltungs
kosten erwies. 

A b c 1 erwähnt im V crlaufe seines Berichtes der 
Einladung, welche der Verein von Seite der amerikanischen 
Gesellschaften zur Ausstellung in Chicago mit der Ver
sicherung der Vorbereitung des wärmsten Empfanges 
erhalten. Nachdem das Institut im Jahre 1890 eine 
gemeinsame Reise nach Amerika unternommen hatte, 
sah die Leitung von einer Wiederholung im heurigen 
Jahre ab, umsomehr, als höchstens 60 Mitglieder zur 
Fahrt entschlossen gewesen wiircn und der passendste 
Zeitpunkt fiir eine ~o\chc ]{eiRe bei einer grösseren Anzahl 
von Theilnehmcrn schwerlich zu treffen sei; er liegt 
eben zwischen April und Octohcr. Der Verein hat nach 
Wunsch demnach nic.ht mehr gethan, als versucht, ein
zelnen re:selustigen Mitgliedern c1urch Informationen und 
A nempfehl nngen an die amerikanisch-techuischeo Gesell-

2 
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scbaften den Auf enthalt in Amerika und die Heisc an
genehm zu gestalten. 

Der in Aussicht genommene Ingenieurcongress in 
Amerika musste das Interesse des Institutes in Anspruch 
nehmen, da die Einladung einlangte, dass einzelne Mit
glieder Vorträge hiezu yorbereiten und der Verein mit 
dem „American Institute of Mining Engineers" in Fühlung 
treten wolle. 

Herr Jean s tritt vom Posten eines Secretiirs des 
Institutes zurück, nachdem er diese Stelle 16 Jahre I) 
bekleidete. In Angelegenheit des Seeretariates und der 
Redaction des Vereinsorganes wurden Aenderungen vor· 
genommen. Herr Benett H. Il r o u g h, welcher vor 
einiger Zeit Assistent im „Royal College of Sciencc" 
und zugleich einer der Berichterstatter des Fachblattes 
für fremde Zeitschriften gewesen, wurde zum Nachfolger 
Mr. Jeans' berufen. 

Dem Cassaberiehte sei entnommen, dass die Gesammt
einnahmen ~ 3627 (ft 43 524), die Gesammtausgaben 
~ 3\.142 (ft 47 304) betrugen. Das im Fonds dcponirtc 
Vermögen beläuft sich auf .:i'. 8572 (fl 102 8G4). 

Herr Frcderick Ab e 1 begriisst nach rnrgcnornmencr 
Wahl Herrn Windsor R i eh a r ds als neuen Präsidenten, 
worauf er von der Leitung zurücktritt und seinen Nach
folger einladet, dieselbe zu übernehmen. 

Herr Windsor Richards dankt für die auf ihn 
gefallene Wahl, fordert die jüngeren Mitglieder auf, 
sieb durch Vorträge und Theilnahrnc an den Discussionen 
mehr ah~ bisher am Vereinslehen zu hcthciligcn, spricht 
Hher die 'l'hiltigkeit des Vereines im verflossenen Jahre 
und theilt mit, das~ er mit den Herren Ha d fi c 1 d und 
S u e 1 u s zum Ingenieurcougress vorn Iron and Steel 
Institute delegirt wurde. 

Hierauf hält der Präsident seine Inangnrnlredc. 
„Sir Lowthian ß c 11 erwähnte einst der Nothwcn

digkeit, dass in der I'räsidentBchaft ein Mann der Wissen
schaft einem Manne aus der Praxis nachfolge nnd um
gekehrt, „ich", so sagte Herr Windsor, „zähle mich 
zu den letzteren und will daher mein Augenmerk prak
tischen Erfahrungen zuwenden und die bemerkenswerthe
sten Erscheinungen der metallurgischen Operationen der 
Eisen- und Stahlwerke besprechen". 

„Die tagende Vei;sammlung wird unter gedrückten 
und düsteren Verhältnissen unserer Industrie abgehalten. 
Das Jahr 1892 war vielleicht das ~chlechtcste, welches 
die Industrie je erlebt. Die Productionsrnengen von 
Roheisen, Schmiedeisen und Stahl sind weit unter die 
Erzeugungsquantitäten früherer Jahre gefallen und am 
füh!Larsten war der Hückgang bei der Schienenerzeugung. 
Die Schienenausfuhr war kaum halb so gross als im 
.Jahre 18\.10, wo schon die Ausfuhr des Jahres 1890 nennens
werth hinter jener anderer Jahre zuriickgeblieben war. 
Der Gesammtexportwerth fiir unsere Industrie erlitt im 
Jahre 1892 gegen das Vorjahr einen Riickgang von 
über 7 Millionen Pfund Sterling (84 Millionen Gulden), 

1) Das Iron arnl Steel Institute hestel1t seit 24 .T ahrcn-; 
Mr. Jeans hat <lnrch zwei DriWheile dieses Zeitraumes als 
Secretär gewirkt. 

welcher Rückgang inshesondere bei der Erzeugung von 
Roheisen aus englischen Erzen fühlbar wurde. Die Erz
einfuhr aus Spanien stieg auf W1/ 4 Millionen Tonnen, 
was einer Roheisenmenge von 1,8 Millionen Tonnen 
gleichkommt. Da die Gesarnrntroheisenerzeugung G,G2 Mil
lionen Tonnen war, resultiren 2G 0/ 0 derselben für die 
Erzeugung aus spanischen Erzen." Herr Windsor 
führt unter Anderem aus: 

Schottland deckt 24°,'0 des Jahresbedarfes an Erzen 
aus dem Ausland. Sud-Wales hiingt fast gänzlich vom 
Auslande ab. Cleveland besitzt grosse Erzlager phosphor
reicher Eisensteine, aber 20°/0 werden 1000 Meilen 
weit zugeführt. Lancashire und Cumberland haben in 
den letzten Jahren den l~rzbezug aus Spanien erhöht. Es 
drängt sich die Frage auf, ist der Norden Spaniens i11 
der Lage, eine jährliche Ausfuhr von :P/1 Millionen 
Tonnen Erz nach England allein jahrelang auszuhalten'? 

Da vor kurzer Zeit in unserer Zeitschrift dieselbe 
Frage gestreift wurde , wollen wir hören , was der neue 
Präsident des lron :rnd Steel Institute sagt, seine Aeusse
rung beruht gewiss auf fachmännischem Urtheil und so 
wollen wir ihn selbst sprechen lassen. 

„ Es wird allgemein gesagt, dass die bedeutendsten 
und werthvollsten Ablagerungen rasch erschiipft flein 
werden und dass viele der ergiebigen Gruhen nicht 
länger als einige Jahre noch werden Stand halten können. 
Ich besuchte vorigen Monat Ililbao und zog Erkundigungen 
von maassgebendcn Fachleuten _am Platze ein, welchen 
ich entnahm, dass mit Ausnahme der grossen ITnterneh
mungcn Orconera- lron-Ore-Company und Societe Franco
Belgc keine sehr ausgedehnten Bergbaue betrieLen wer
den. In der That, hätte man nicht das neue Verfahren 
zur Röstung der Sp!ithe, welche unter dem Rubioerz abge
lagert sind, eingeführt, so könnte die Erschöpfung bei 
einem jilhrlichen Consume von 4 l\Iillionen Tonnen in 
abmessbarer Zeit festgestellt werden; es sind aber sehr 
ausgedehnte Ablagerungen von Spatheisenstein, deren 
Liegendes, wie deren horizontale Ausdehnung noch nicht 
bekannt sind. lWstversuche in ausgedehnterem Maasse 
werden in kiirzester Zeit vorgenommen werden. Das rohe 
Erz enthält 430,·0 Fe und 25°.'0 C02 und gibt nach der 
Rüstung ein Product mit 58°/0 Fe und nur 2° 0 Wasser." 

„IWstöfen werden gebaut. Ein grosser Ofen ver
arbeitet ökonomisch 1500 t Hoherz pro W oehe. Es ist 
möglich, dass diese Manipulation mit den Erzen die 
Abbauperiode um 10 Jahre verlängern werde. Diese 
Zeitbestimmung kann sich auf die Grubenfelder der 
Orconera und . Franco-Beige nicht beziehen." 

„Grosse Ablagerungen phosphorfreier Erze gibt es 
in der Nähe von Sevilla, iibe haupt im siidlichcn Sp:rnien . 
Dieselben können von Nutzen sein, aber sie werden eine 
bedeutende Summe englischen Capitales erfordern, um 
die Erze zu heben und zu den Schiffen zu bringen , so 
dass G i l l's 2) Worte Berechtigung finden: „ l~s gibt bis 
jetzt doch nur ein Bilbao." llnter solchen Umständen 
gelangt man zum Schlusse: Wenn alle Erzlager in Spanien 

2) Herr G i 11 ist Leiter der Orconera-Company. in Bilbao. 
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erschlossen sind, wird man sich dann von den eigenen 
Erzen gänzlich unabhängig machen ;ia 

„ Die Antwort auf diese Frage wiire: „ Die W cstkiiste 
fördert 2 3/ 4 Millionen Tonnen phosplwrfreies Erz, und 
könnte die Förderung noch Yergrössern, so dass 1 1 ~ 
l\tillioncm Tonnen Hohcisen erzeugt werden könnten, 
wenn die Nachfrage rnrhandcn wiirc." 

„England ist noch immer gegen den basischen l'roccss 
recht eingenommen, was na!iirlich erscheint, weil noch 
immer genügend phosphorfrcies Erz gewonnen werden kann, 
welche Voreingenommenheit aber fällt, sobald dies nicht 
mehr clcr Fall ist: England kiinnte sich Yom fremden 
Erz ganz unabhiing-ig machen , ausgenommen für die 
Erzeugung von Ferromangan und Spiegeleisen, wozu die 
englischen Spiithe wegen ihres geringl'n Mangangehaltcs 
untauglich sind, weil man auf 10°, 0 !\In nie gelaugcn 
könnte." 

Der \' ortragende kommt nun auf den II o c h o fc n
b et rieb und die Stahlerzeugung zu sprcchcu. 

Hedner weist auf die bedeutenden l'roduetionen 
amerikanischer Hochöfen hi11. Der englische Hochöfner 
hat weniger seine Aufmerksamkeit der grosscn Production, 
sondern mehr der Oekonomic des Betriebes zuzuwenden. 

Die Herren B o 1 c k o w, Van g h an & Co m p. in 
Es t o n bauten 1877 eine Hochofenanlage, womit sie 
pro Woche circa 1000 Tonnen Hohciscn erzeugen, hiezu 
;:,o 0, 0 iges Erz und !)66 Tonnen Cokes benützend. Die 
Höhe des Ofens ist 22 111, der Kohlcnsackdurchmesser 
7 m, der Rastwinkel 72°. Der Gichtdurchmesser 4, 7 m, 
die Gicbtglocke hat einen Durchmesser von 3,35 m, der 
Gestelldurchmesser ist 3,05. Es sind G Formen von 
1 1 O mm Uurchmesser angeordnet. Die l'rc:;sung des 
Windes ist circa 300 mm Hg. Der Arbeitslohn pro Tonne 
Roheisen beträgt 1 fl 50 kr. 

Wöchentlich erreicht da,; Gichtgewicht 3500 Tonnen 
(Erz, Kalkstein, Cokes ), wozu bloss zwei Gichtarbeiter 
nöthig sind. 

Der grösste Th eil des erzeugten· Hoheiscns passirt 
einen Mischapparat und wird dann direct zum Converter 
gebracht. Die Dowlais Company, welche ßilbao-Hubioerz 
verarbeitet, steigt mit der wöchentlichen Produetion auf 
1400 Tonnen Roheisen, bcnöthigt 1160 leg Cokes pro 
Tonne Erzeugung. Die Cowper - A pparatc geben eine 
durchschnittliche Temperatur von 700°. C. Die pro Mi
nute von 2 Maschinen bei 23 Tonnen gelieferte Wind
menge ist 620 m :i. Bei so gros~en l'roductionen muss 
vor Allem auf die mechanische Einrichtung der Guss
halle Wcrth gelegt werden. Dieselbe soll ermöglichen, 
dass die Flossen rasehest aus den Beeten entfernt werden 
und diese abkühlen können, damit sie für den näch
sten Abstich bereit sind. Die Bedienung der Flossen
brech- und -Verladeapparate besorgen junge Arbeiter, 
die Kosten stellen sieb vom ßeet bis in den \V aggon 
auf 8 kr pro Tonne. Die Vortheilc einer solchen Ein
richtung liegen auf der Hand und unter diesen muss 
als der nicht unbedeutendste die '.l\liiglicbkeit herYor
gehoben werden, die Beete für die Nacht bei Tageslicht 
vorbereiten lassen zu können, wodurch dieselben besser 

und bei minderem Aufwand von Arbeitskräften herge
richtet werden. 

Ueber den Hochofenbetrieb mit kaltem 
W i n d dürften einige ältere und neuere Erscheinungen 
von Interesse sein. 

Der Hochofen Nr. 1 in Lowmoor ward im vorigen 
Jahrhundert errichtet; der erste Abstich geschah im 
August 17~l1. Der Ofen wird nur mehr kurze Zeit in 
Arbeit stehen, wesshalb wir auf die Anführung seiner 
Dimensionen eingehen wollen. Höhe 12,81 m, Koblensack
dnrchmesser 3,G6 m, Gcstelldurehmesser 1107 m, Durch
messer der offenen Gicht 2144 m, Volumen des Ofens 
8-l,25m 3 , 3 Formen Yon 7111111i Durchmesser. Die 
Pressung des Windes war 100 mm Hg , die wöchentliche 
Erzeugung 7 5-80 Tonnen Roheisen. Der Ofen wurde 
alt, die Erzlager waren nahezu abgebaut und so war 
man gezwungen, einen Ofen in einer' passenderen Lage 
zu errichten , welcher voriges Jahr in Betrieb kam. 
Dieser Ofen dürfte der grösste bestehende Hochofen 
sein, welcher mit kaltem Wind arbeitet; seine Dimen
sionen sind folgende: Höhe 24,5 111, Durchmesser an der 
Gicht 4,57 m, im Kohlensack 5,5 m, im Gestelle 2, 75 m, 
der Gichtglockc 3,35m, Volumen des Ofen 3·i7m 3• 

Der Brennstoffverbrauch ist pro Tonne Roheisen 1, 93 
Tonne Cokes. Die Erze enthalten roh 30°/0 Fe, im ge
rösteten Zustande hingegen l2°1o Fe. Der Ofen arbeitet 
gut bei einer wöchentlichen Produetion von 350 Tonnen 
Roheisen. 

Herr Windsor geht sodann über auf die Sc h weis s· 
eisenerzeugung und hebt hervor, dass der Pudd-
1 in g s pro c es s noch nicht aufzulasi;en sei, da noch 
immer 1,5 l\lillionen Tonnen Luppen in Grossbritannien 
erzeugt werden. Da das Product dieses Proeesses in 
den letzten Jahren im Institute sehr nebensächlich be
handelt wurde und sich doch eines guten Rufes erfreut, 
ja für gewisse Erzeugnisse nicht verdrängt werden 
könne, so will der Redner dabei etwa.~ Yerweilen. 
Wir entnehrpen den ganz interessanten Mittheilungen 
folgende Daten: Mit kaltem Wind erbla'!enes Roheisen 
ist immer in Lowmoor erzeugt worden. Dasselbe ent
hält 1,0-1,25°/o Si, 0,3°/0 P. Eine tiefgraue Qualitiit 
wurde in den meisten Fällen gefordert. Beim Raffiniren 
verliert das Eisen das Silicium nahezu vollständig. Der 
Phosphor wird auf einen Gehalt.. von O, 1 °/0 reducirt. 
Die Puddlcr haben nur die Pflicht, den Kohlenstoff zu 
entfernen und einen möglichst niederen Phosphorgchalt 
zu erzielen. Täglich nimmt der !\feister von jedem Ofen 
Proben , welche nach vorgenommener Prüfung ihrer 
Güte entsprechend zusammengestellt und nummerirt 
werden. Die beste Probe ist Nr. 1. Derjenige Arbeiter, 
dessen Probenummer-Summe pro Woche die geringste 
Ziffer ergibt, erhält einen Preis in Geld ausbezahlt. 
Da jedem Arbeiter Gelegenheit geboten ist , die Probe
resultate zu sehen, ja auch selust die Probe vorzunehmen, 
und eine gewissenhafte Aufschreibung der ganzen Mani
pulation zu Grunde liegt, sind Fehler in der Classi
fieation nahezu ausgeschlossen und es ist auch noch 
nicht vorgekommen, dass das Proberesultat von irgend 
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einer Seite angezweifelt wurde. Dieses System ist durch 
Jahre in Anwendung und hat sich gut bewährt. 

Ein Puddler macht 10 flitzen. Zur llcarhcitung 
der Luppen dient ein 2 1 /~ Tonncnhammcr. Die Bear
beitung des Eisens hat sehr vorsichtig zu g-eschchcn, je 
reiner das Eisen, desto mehr Achtsamkeit verlangt es, 
da sonst irn;besondere bei der Herstellung von Blechen 
Schweissfehler und Blasen sich ergeben. Schon ß u t 1 c r 
schrieb vor circa 250 Jahren in seinem „Hudibras"; so 
sagt der Redner: „Ay me ! what perils to environ thc 
man that meddles with cold iron; what plagucy mh;chiefs 
and mishaps do clog him still!" (Weh' mir! welch Ge
fahren stets umgeben die ~liinner, die beim kalten Eisen 
leben; welche Sorge, l ;nfall und Ungemach i;piirt ihnen 
im Stil!en immer nach!) 

Lehrreiche Versuche hat kürzlich Prof. A r n o 1 d 
durchgeführt. Er gab 25 /,·!} reines Schmicdeeii.;en in 
einen Tiegel und schmolz es um, als wollte er die 
enthaltene Schlacke entfernen. Das Material liess sich 
sehr gut schmieden und walzen, enthielt 99,76°1o Fe 
und 0,070/o C. Die Festigkeitsprobe ergab: :l2,5 kg 
pro mm 2 ; 50°, 0 Dehnung und 80°, 0 Contraction. Bei 
Proben für den Lloyd mit 48kg Festigkeit; l60/0 Deh
nung bei 200 mm Stablänge fand man in einer Platte 
von 6,5 mm Dicke 0,15°_'0 C, während eine den 
gleichen Bedingungen entsprechende 25 mm dicke Probe 
0,25°/0 C aufwies. Bestes Yorkshire-Eisen, 6,5 mm dick, 
zeigte 36 kg ~'estigkeit und 16°/0 Dehnung längs der 
Faser, 31 kg Festigkeit und 12°/0 Dehnung quer zur ~"'aser, 
eine Platte von 25 mm Dicke desselben .Materiales 34 lcg 
Festigkeit und 16°/0 Dehnung Hings der Faser, 31 ky 
Festigkeit und 12°/0 Dehnung quer zur Faser. Der 
Kohlenstoff ist nur in Spuren vorhanden gewesen. Das 
Resultat der Versuche war, dass man, um die Festig
keit zu erhöhen, mit der Kohlenstoffmenge steigen müsse, 
dass jedoch mit der Zunahme des Kohlenstoffes die 
Schweissbarkeit abnehme. Den Kohlenstoffgehalt hinauf
zutreiben vermag man bei tlilssigem Materiale mit Ferro
manganzuslitzcn, aber eine faserige Structur könne auf 
solche Weise nicht erzeugt werden, d. h. durch Zusatz 
von Ferromangan kann man allerdings den Kohlenstoff
gehalt vergrössern, die Festigkeit erhöhen, die Schwciss
barkeit wird aber dadurch verringert, die faserige Struc
tur zerstört. Das Metall wird härter und spröder, un
geeignet für jene Zwecke, wo weiches Eisen am Platze 
und die Anwendung mitunter bedenklich ist. 

Ueber die Fortschritte, welche der Siemens
M a r t in - Pro c es s in den letzten Jahren gemacht, 
geben folgende Zahlen Aufschluss: 

1880 1890 1892 
Anzahl der Oefen 126 320 359 
Jahres-Production 251 OOOt 1564200t ? 

Mit dem Einsatz pro Charge ist man bis auf ,10 
Tonnen gestiegen. Doch stellte sich heraus, dass dies 
zu Yiel sei, und dass für grosse Oefen der empfehlens
werthcste Einsatz 20-25 Tonnen ist. Die Construction der 
Oefen war in den meisten Fällen dieselbe, welche Herr 
William Siemens entworfen, und sind Verbesserungen 

an den Regeneratoren angeordnet worden , welche eine 
raschere Heinigung derselben geRtattcn ; so hat man 
in Blochairn einen Ofen fiir 20 Tonnen Einsatz ab
gestellt, die 1 Regeneratorkammcrn gereinigt, frisch 
ausgeschlichtct und in Betrieb gesetzt , wozu ein Zeit
aufwand von nur 3 Tagen nöthig war. 

Schlackensiickc verhindern den Eintritt der Schlacke 
in die negcncratoren. Ohne weitere Hitze werden die 

· Ingots auf Bleche ausgewalzt. In Blochairn ist ein 
Dutzend 18 'l'onnen-Ocfon in einer Heihe angeordnet. 
Vor jedem Ofen war eine Gussgrnhe. llic Ingots-1\lani
pulation hcsorgte ein Dampt'krahu. Die Arhcitcr mussten 
sich in einer heis~en dampfg;eschwiingerten A tmosphiire 
aufhalten. l\lan g·ab diese Einrichtung daher auf und 
legte eine gro88e gnteingerichtelc f:u~shallc an, in welche 
das gcscl1molzene Metall mittelst Locomotirn ge;i;ogen, 
dort in eine andere Pfanne gelhan, um ein gleich
miis:>ig·es l'roduct zu erzielen, und von einem hydrau
lischen lngotskrahn gehoben und ausgegossen wird. Die 
Co1p1illcn, welche his 8 Tonnen fassen, stehen mit dem 
weiteren Ende nach oben. nie geniigende Ahkiihlung 
der grössten Ingots (8 Tonnen), um sie anfa~scn zu 
können, erfordert ungefähr -10 Minuten. Die Ingots von 
1,2 m Liinge, 1,05 m Breite und n,5 111 Dicke werden 
von schnellarbcitcnden hydraulischen Krahncn in Soaking
pits gestellt, dort 2 1 ~ Stunden stehen gelassen, um 
ordentlich durchzuweichen, und kommen dann zur Weiter
verarbeitung. 

Herr R i 1 e y lässt die ga11zcn 300 Tonnen, welche 
pro Schiebt erzeugt werden, anstandslos Soaking-pits 
passiren, wozu noch bemerkt werden muss, dass am 
Sonntag das Werk ausser Betrieb ist und sich trotzdem 
bei der ersten Charge am Montag und letzten Charge 
am Samstag keine Anstände zeigen. 

Auf Bessemer-Convcrter und Schienen
s t reck c n übergehend , bemerkt Hedner, dass 1889 
die höchste Production mit 2 140 000 Tonnen erzielt 
wurde. 1882 war die Schienenausfuhr 1 2:l5 785 Tonnen, 
eine bisher nicht übertroffene Ziffer. 18\.12 gab M 

108 Bessern er - Convertorcn , welche 1 510 810 Tonnen 
Ingots ausgos~en. Die Schienenerzeugung war 585 831) 
Tonnen. Die neuen Einrichtungen unterscheiden sich von 
jenen Henry ß c s s cm c r 's durch bedeutende Leistung 
in Folge Beseitigung aller Aufenthalte, durch V crbesse
rungen bei der Hcr,;tellung und heim Auswechseln der 
Converterböden und die Anordnung einer seichteren 
Gussgrube. 

Der Präsident spricht nun über die Unvcrlässlichkeit 
des Hochofens, betreffend die Qualität seines l'roductcs, 
trotzdem wir den Apparat so genau kennen, insbesondere 
was den Siliciumgehalt de;; Eisens betrifft. Das Eisen 
ist öfters von zwei und mehr Hochöfen genommen worden, 
aber immer zeigten sieb Differenzen. Der Apparat von 
Capitain .Jones ist doppelt, mit 150 Tonnen fassenden 
Reservoiren in Eston aufgestellt worden und gab gute 
Resultate. Der Siliciumgehalt des Roheisens am Stiche 
des Hochofens wechselte zwischen 1 1/~ und 3,0°/0 • Der 
Mischer gab meist ein Eisen mit 2,0°, 0 Silicium. Die 
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V ortheile, die das 1\füehen bot., waren: Längere Brauch
barkeit der Converterausfiitterung und der Röden, gleich
mässigcre Chargenfiihrung und Fütterung, Gleichmiissigkeit 
des Kohlenstoffgehal1 es des Stahles und dementsprechend 
geringere Ausschussmenge. In Eston zeigten sich die 
1\lischcr beim basischen Stahl besser angewendet, als 
beim sauren Proccss. Vom Schwefel des Hoheisens 
können 50°,'0 durch Manganzusatz eliminirt werden. 

Der Vortragende geht hierauf zur Beschreibung neuer 
Werksanlagen über und wählt hierzu in erster Linie 
die Anlage des Scranton-Stahlwerkes in Pennsylvanien. 
Wir wollen auf diese Ausführungen nicht weiter ein· 
gehen , sondern \'erweisen auf die Originalmittheilung. 

„ Vergleicht man Amerika's Bahnenlänge von 17 5 000 
1\leilen (engl.) bei tiü 1\lillionen Einwohnern mit den 
17 000 Meilen Bahnlänge Indiens, deren Einwohnerzahl 
250 Millionen betriigt, so sehen wir," sagt Herr Windsor, 
„d<t$S noch genug Absatzgebiete yorhanden sind, um 
unsere Werke mit ihrer erhöhten Productionskraft ge
nügend zu beschäftigen." 

Nachdem . verschiedene Angelegenheiten berathen 
waren, welche kein allgemeines Interesse besitzen, be
gann llerr J. E. Stead seinen Vortrag: „Die Elimini
r u n g des Sc h w e f e 1 s aus de m Eisen", den wir 
in der Fortsetzung behandeln wollen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ucbcr die .Fabrikation bicgsanu'r Metallröhren. 
Von Julius v. Hauer. 

In neuerer Zeit wird der Herstellung biegsamer Soll ein l\letallrol1r hiegsam sein , so muss es aus 
Metallröhren hesondere Aufmerksamkeit zugewendet und einer grossen Z:thl kleiner Theile bestehen, welche eine 
es ist deren Anfertigungsprocess schon so weit rnrvoll- relative Drehung zulas~en, und da anzunehmen ist, dass 
kommnet., dass man ganz dichte Röhren von grosser Festig- der Querschnitt dieser Theile bei der Biegung des Rohres 
keit , für hohen nrut•k, sowie fiir die rnrschiedensten seine Form nicht ändern könne, so muss ein Spielraum 
Flü~sigkciten verwendbar erhiilt. lieber den negcnsiancl für die genannte Drehung vorhanden sein. Ein aus ab-
hat Gilbcrt R. Red g r a v e in der Society of Arts einen gesonderten, drehbar verbundenen Stücken bestehendes 
Vortrag gehalteo, dem wir im Folgenden das Wichtigste Rohr wird aber zu kostspielig, daher die gestellte Auf-
entnehmen. 1) g-ahe am besten durch ein schraubenförmig gewundenes 

Die vor A uflindung des Kautschuks Yerwendcten Band erfüllt wird. 1\fit der Herstellung solcher Röhren 
biegsamen IWhren bestanden :u1:> Leder mit Nieten aus hat sich L e v a v a s s e 11 r durch lange Zeit beschäftigt 
K upfcr oder Bronze, ferner aus Leinwand, welche mit und schliesslieh eine wesentlich vcrbesaerte Construction 
Oummi oder Firniss getränkt und über einen Dorn auf- eingeführt. In ihren Anfängen erscheint dieselbe bei 
gewunden wurde; auch hat man Schläuche ohne Naht Uhrketten und anderen Schmuckgegenständen , welche 
g-ewebt.. Erst Anfangs der Vierziger - .Jahre kam das aus schraubenförmig gewundenen 1\Ietallstreifen bestehen. 
Kautschuk zu grösserer Bcdeu11mg und wurde seither Diese enthalten vor:>pringende , der Länge nach fort.
auch als 1\latcrial für biegsame Schläuche henützt. Die laufende Hippen, die auf der anderen Seite des Metall
Fahrikation von biegsamen Röhren 11.us 1\1 e t a l 1 e n streifens als Vertiefungen erscheinen, welche die Rippe 
wurde schon lange angestrebt , wie dies die versehie- der vorhergehenden Windung aufnehmen. Die Uhrketten 
denen darauf ertheilten Patente zeigen. So hat man erhielten dadurch die Form dünner biegsamer Röhren. 
dieselben aus llachcn , dünnen Hingen• zusammengesetzt, So wurden z. B. Streifen von S - förmigem Querschnitt 
bei welchen abwechselnd die äusseren und inneren Ränder derart gewickelt, dass die Haken an deren R..'i.ndern in 
zusammengelöthet sind; sie werden dabei sehr biegsam, einander greifen. In ähnlicher Art lassen sich solche 
aber nicht sehr fest und sind kostspielig. Eine andere Ketten in beliebigen, gefälligen Formen erzeugen. 
Construction besteht darin , lange Metallstreifen nach Dieses Princip wurde später auf Herstellung grösserer 
einer Schraubenlinie zu krümmen, so dass die Windungen Röhren zur Fortleitung Yon Gasen oder Flüssigkeiten 
sich beriihren und in ihrer Gesammtheii die eylindrische ausgedehnt , für welchen Zweck es sich um eine gute 
Röhrenwand bilden. Man verwendet dazu dickeren Draht, Dichtung handelt. Man legte ursprünglich wieder Kaut
zwischen dessen Windungen an der Inneuseite diinnerer schukstreifen zwischen die Windungen des Metallbandes, 
Draht oder ein Streifen von anderem, z. ß. dreieckigem welches verschiedenartige Querschnitte erhielt, so den 
Querschnitt herumläuft; ferner hat man U-Eisen, dessen obigen S _förmigen , dann u. A. einen solchen in der 
Windungen sich über einander legen und behufs Dichtung Gestalt C\J' wobei der Metallstreifen an beiden Rändern 
einen Kautschukstreifen zwischen sich aufnehmen, der verdickt ist und die eine dieser Verdickungen sich in 
in der Höhlung des U liegt , dann Draht , zu zwei die Vertiefung in Mitte der vorhergehenden Windung 
Cylindern gewunden, zwischen welchen sich ein Kaut- einlegt. Nach vielfachen weiteren Versuchen kam L ev a-
sehukschlauch befindet. Röhren von den angeführten v a s s e ur darauf, dem Bande die beistehende 1-1_1-1 
Arten sind aber entweder nicht fest oder dicht genug, Querschnittsform zu geben, bei welcher an beiden Rän-
oder sie erfordern einen grösseren Materialaufwand und dern Canäle von ungleicher Grösse fortlaufen; der 
das Kautschuk geht bald zu Grunde. grössere Canal überdeckt stets den kleineren der vorher-

') 1 " 1"99 „. 1()(12 s 9 '8 · 1 1 N 900 "' l~ g-ehenden Windung und es ist geniig-ender Spielraum "ron, o ~- "'r. , .~li ; sie1e auc1 r. 0.1, .::i. 1, ~ ~ 
und Nr. 1022, s. 139. für die gegenseitige Verschiebung der Windungen in 

3 
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der Richtung der Achse des Rohres vorhanden, um eine 
starke Biegung des letzteren zu gestatten. Anfangs war 
dabei auch noch eine Dichtung angehracht, welche aus 
Hanf-, Wolle- oder Asbestfasern bestand und in eine 
an der Aussenwand des kleineren Canalcs hefindliche 
Nuth zu liegen kam: endlich wurde eine künstliche 
Dichtung ganz weggelassen, so dass die Metallflächen 
sich dir e c t b er ii h r c n. 

Obgleich die grössere Breite der Beriihrungsll:iche 
den Abschluss begünRtigt , erscheint es doch auf den 
ersten Blick kaum möglich , dass ein so ausgcfiihrte~ 
Rohr auch nur bei miissiger, und um so weniger, dass es 
bei 14 at und noch viel höherer Pressung vollkommen 
dicht bleibe; dies ist jedoch Thatf;ache und wäre dadurch 
zu begründen, dass bei grösserem Druck auch die Win
dungen an den Berührungsstellen stärker gegen einander 
gepresst werden, bis endlich eine Deformation eintritt; 
diese Grenze wird bei einem 1 !1111111 weiten Ifohr, welches 
aw1 einem U, mm breiten und O,o mm dicken Metallband 
gewunden ist, dann erreicht, wenn die innere Pressung 
ungefähr 110 at beträgt. Schwieriger ist die Erkllirnng, 
warum die Röhren auch bei einem Ucberdruek von Aussen 
dicht bleiben; sehliesslieh Iäs8t sieh jedoch auch dieser 
Umstand darauf zurückführen, dass die Windungen 
stärker gegen einander gedrängt werden. Einer zu
fälligen Belastung an einzelnen Stellen , z. B. durch 
Auftreten mit dem Fusse, setzen die Röhren einen be
deutenden Widerstand entgegen, was in einigen Fällen 
V ortheil gewährt. · 

Die Grösse der möglichen Biegung hllngt von dem 
Durchmesser.ab; Röhren von 0,8 und 2,5 cm Weite lassen 
sich zu Kreisen von bezw. 20 und 30 cm Durchmesser 
biegen. Die Herstellung erfolgt durch einen continuirliehen 
Proeess und eine einzige Maschine aus dem Band , das 
von einer Rolle abläuft, eine Ileihe von Walzenpaaren, 
welche demsel!Jen den erforderlichen Querschnitt geben, 
passirt und endlich von einem sich drehenden Dorn auf
gewunden wird. Die Ilohre lassen sich mit beliebiger 
Weite ausführen , welche nur durch die erforderliche 
grössere Stiirke der Betriebsmaschine beschränkt wird: 
übrigens dürften nur selten Durchmesser von mehr als 
25 bis 30 cm benöthigt werden. Sie sind durch Schrauben
kupplung leicht zu verbinden, bei deren Construction 
jedoch darauf zu achten ist, dass die Rol1renden beim 

Anziehen nicht gedreht werden müssen, da sonst die 
Windungen sich lockern und nicht mehr dicht schliessen. 

Die hei der l•'abrikation in einem einzigen Processe 
zu überwindenden Schwierigkeiten sind :tllerdings nicht 
gering. Die Bänder, welche einen vollkommen gleich
förmigen und bei diinnen I\öhren sehr kleinen Quer
schnitt erfordern, können nicht in ~ehr grosser Liinge 
hergestellt werden, und cla z11 1 m I:ohr ungefähr 10 111 

Band nothwendig sind, lassen sich sehr l:mg-e I\öhren 
nicht aus einem einzigen Band zusamrnenwinden. Doch 
kiinnen mehrere Bänder mittelst elektrischer Schweissung 
so g-ut verbunden werden, dass man doch beliebig lange 
Röhren zu erzeugen vermag. L'm den angegebenen Quer
i,;chnitt der Biinder zu erhalten, miissen ilieselhcn ihrer 
ganzen Liiuge nach an sechs ~teilen rechtwinklig ge
bogen werden , wozu i;ieh nur ein s11hr dehnbarlls 
l'llatcrial, wie das hest11 weiche Eisen, dann Kupfer und 
;\lcsi;ing eignen. A ueh erfordert das .\ ufwinden der 
Streifen auf einen llorn eine genaue l~egulirung der 
Spannung, das dichte Zusammenpassen 1ler Windungen 
und das schliessliehc llcrauszi11hcn des Dorne> aus dem 
fertigen Rohr eine hesoudcre Aufmerk;;arnkeit. 

Ilci den folgenden Durchmessern l1at 1 m I\öhre das 
beigesetzte Gewicht in Kilogramm : 

Durchmessercm 0,8 1,0 1,3 1,li 1,n 2,;, :l,2 :l,8 
Gewicht h:g .. 0,25 0,31 O,H 0,61i 0,78 1,1 1,5 1,7 

Der Durchmesser 0,8 cm ist der kleinste, mit welchem 
die Röhren ausgeführt werden,_ Die ersten beiden Sorten 
vertragen nach Proben eine Spannung von 1 !10, die 
dritte (von 1,3 cm Durchmesser) HO rit und die folgenden 
einen bis auf 105 at (bei der Röhre von 2,5 cm Durch
messer) abnehmenden llruek. In B!'zng auf Anschaffungs
preis kiinnen die Metallrohre mit denen aus Kautschuk 
erfolgreich concnrriren und die ersteren werden sieh mit 
Rücksicht auf ihre längere Dauer jcdenfal:s billiger stellen. 

Zum Schlusse sei eine andere kiirzlich erdachte 
Construction biegsamer Höhren erwähnt, bei welcher die 
Windungen des Bandes zusammengcliithet sind und in 
der Mitte dessellJen ~ine Hippe von V-förmigem Quer
schnitt fortläuft , welche die Biegung des Hohres er
möglicht, indem der Winkel zwischen den beiden Schen
keln des V sich ändert. Es fehlt jedoch noch eine An
gabe, wie diese Construction sich bewährt. 

Untersuchunp;eu über den Einfluss tlcs Ausµ:liihcns auf tlic Jlhysikalisehen Eigenschaften 
von Eisen- und Stahldriihtcn. 

Von M. Rudeloff. 
Als Versuchsmaterial dienten Drähte mit den Bruch

spannungen von 126,3, 84,7, 76,7, -15,1 und 3613 
kg, qmm, von denen die ersten drei als Seildrähte und 
die beiden anderen als Telegraphendrähte bezeichnet 
waren. Die Versuchsergebnisse führten zu folgenden 
Schlüssen: 

1. Die chemische Zusammensetzung des Materials 
erlitt durch das Glühen im Bleibade bei '175° C keine 
merkbare Aenderung. Diese trat erst nach dem Glühen 

bei 880° C hervor und äusserte sich in einer Abnahme des 
Gehaltes an gebundenem Kohlenstoff. - Nach dem Ein
flusse des r.liihens auf die Ziihigkeitseigensehaften der 
Drähte hei unveränderter Zugfestigkeit erscheint es nicht 
ausgeschlossen, dass bei niederen Wiirmegraden ein Aus
gleich in der etwa .vorhandenen ungleiehmässigen Ver
theilung ~es Kohlenstolfos stattfindet. Eine A11fnahme 
von Blei aus dem Bade konnte bei keinem der unter
suchten Drähte wahrgenommen werden. 
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2. Die Gliihdauer äusserte sich auf die Zugfestig
keit und Dehnung bei den verschiedenen Wiirmegraden 
verschieden. Ihr Einfluss tritt um so mehr hervor, je 
griisser die ursprüngliche Festigkeit des Materials ist, 
lliirfte aber für alle Flusseisendriiht.e nach 5 Minuten 
erschiipft sein. Bei J>atont-Ticgelgnssst:ihldraht macht der 
Einfluss des Gliihens ~ich in der Hauptsache gleichfalls 
innerhalb der ersten 5 Minnten geltend, reicht jc<loch his 
iiher die f:liihdauer von 10 Minuten hinaus. 

il. Mit zunehmender Glühhitze bei gleicher Gliih
daucr und n:whfolgemlcm l:rngsamcn Erkalten nimmt 
die Zugfestigkeit ab. Der Beginn <les Einflusses liegt 
bei etwa r100° C , und zwar um so niedriger, je 
grüsser die urspriingliehe Festigkeit des l\f:tterials ist, 
und ist mit etwa 1000° er:-;ehiipf't. Die Dehnung und 
Verwindungszahl nehmen mit w:Lchseniler Gliihhitze zu, 
und zwar hebt iler Einfluss im Ge:rnnsatzc zu ilem
jenigen auf die Zugfestig·kcit schon bei den niedrig 
sten Wiirmegr:ülen :rn. 11 ien:wh bewirkte ein Aus
gliihen bei nieileren Wiirmegr:ulen unter fi00° C 
lediglich eine Zunahme der 1 >ehnharkeit und rneieh
mässigkeit, so dass zu erwarten steht, class die Arbeits
fähigkeit rnrzinktcr Driihte eine ,griisserc ist, als die 
der n!cht verzinkten. Das En•lc des Oliiheintlusscs auf 
die Dehnung und Verwindnngszahl liegt lwi etwa fl00''. 
Der l'nterschied in dem Einlh1ss ilcs Oliihcns auf die 
Festigkeit, Dehnbarkeit und Gleichmiissigkcit ilussert 

sich ferner auch darin, dass bei Materialien Ycrsehiedenen 
Ursprungs die Festigkeit im gleichen Grade abnehmen 
kann, während die beiden letztgenannten Eigenschaften 
ein ganz abweichendes V erhalten zeigen. 

4. Für die elektrische Leitungsgiite konnte ein ge
sctzmiissiger Einfluss der verschiedenen Gliihhitzen zwischen 
HOO und 1200° C nicht beobachtet werden. Sie nimmt bei 
dem ungegliihten Material mit wachsender Festigkeit des 
letzteren ab. lh aber der Einfluss des Glühens bei allen 
Drähten iibereinstimmcnd nnr sehr gering war, so scheint 
die Leitungsgiite mehr von der chemischen Zui;ammen
setzung des Materials abhilngig zu sein, als yon der 
me<·hanischen Bearbeitung, nnd zwar scheinen Kohlen
stoff nnd IJesonders Mangan einen nachtheiligeu, Silicium 
dagegen einen giinstigen Einfluss auf die Leitungsgilte 
:rnszuiiben. 

:l. Der Temperatur-CoHlicient und das magnetische 
Moment des Materials nehmen mit dessen wachsen
der Festigkeit ah. Dem entsprechend bewirkt das 
A usgliihen eine Zunahme der Tcmperatur-Coiifficienten, 
uni! zwar ist die Zun:i.l1mc um so griisser, je fester das 
Material ursprilngli<~h war, d. 11. je mehr seine Festig
keit durch das Gliihen znriickging. Ihs magnetische 
Moment seheint durch das Gliihen nur in ganz geringem 
l\l:ta~se und dann im Hinne einer Zunahme beeinflrnist 
zu sein. ( Mitth. a. d. kgl. techn. Versuchsanstalten zu 
Berlin, 18n, \1, 109; Chem.-:Ztg., 1892, Rep. S. 243.) 

Hie Rtahlprocluction in den Vereinigten Staaten im .Jahre 1892. 
Von R. Volkmann in Chicago. 

Nach den Mitthcilungen der Ameriean Iron and 
Steel Association stieg die Ges:uumt-~tahlproduetion im 
.Jahre 1892 in den Vereinigten Staaten auf fast fiinf 
Millionen Tonnen, die Production de~ .Jahres 18!-l 1 um 
2G 0/ 0 iibertreffend. Die Gesammtproduction verthcilt sich 
wie folgt anf: 

Stahl gewonnen im Bessemer-Process 

" " 
im offenen Herdschmclzofcn 

Tiegelgussstahl 
Di versc Stahlsorten 

während im .Jahre 18!11 nur 
erzeugt wurden. " " 

4 lG~ 4:35 
GG!l SS!l 

84 709 
4 548 

·I !127 581 
ß !-!04 240 

Die Production an Ilessemerstahl war beinahe 
siebenmal so gross, als die Production der offenen Herd
schmelzöfen. Der Aufschwung des letzteren Processes ist 
aber nichtsdestoweniger ein sehr bemerkenswert.her nnil 
das Jahr 1892 übertrifft alle früheren Prodnctionen, 
speciell das Jahr 1891, um 15,6°/0 • Die in den drei 
letzten Jahren erzielten Qu:rntitiiten betrugen: 

Notizen. 
Morse, Silberext raelion aur Holden Smeltiu~ aud 

Mllllng Works zu Aspen, ('o. Die Erze wPrtlen getrocknet, 

1892 1891 1890 
in Gross-Tons G69 889 !"179 753 513 232 
„ Procent . rn0,50 112,DO 100,00 
Pennsylvanien geniesst in der Erzeugung von Stahl 

in Jlerdschmelziifcn den Vorrang. Zur Erzeugung des 
Gesammtquantnms waren G3 Werke in z w ii 1 f Staaten 
thätig. Zum Vergleiche führen wir nach den Angaben 
der British Iron Trade Association für dieselben Jahre 
die engliscl1e Production der Herdschmelzöfen in Gross-
Tons an: 1892 1891 1890 

in Gross-Tons 1500810 1624005 2 014- 84-3 
„ Proccnt 74,50 80,20 100 

Die englische Production im offenen Herdschmelz
ofcn zeigt also seit dem Jahre 18!:!0 ein stetiges Fallen, 
die amerikanische dagegen ein ebenso stetiges Steigen 
der Production. 

Die Production an Tiegelgussstahl kann in den 
letzten drei Jahren einen erheblichen Aufschwung yer
zeichnen; sie betrug fiir das Jahr 

1892 1891 1890 
in Gross-Tons 84 709 72 58G 71175 
„ Procent 119 102 100 

zerkleinert, in einem Stetcf..Jdtofcn mit Gasfeuerung cblorirend 
~criistet nntl mit H~·posulfit nn<l der Rnssell'schen Extralösnng 
ausgelangt. (Eug. anti Ming . .Tourn., 189?,, 8. 55, Nr. 8; B.· u. 
H.-Ztg., 18\tl, S. 168.) N. 

3* 
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Stollenrnrtriebvorrichtung. D. R. P. Nr. 67 m18 des 
F. C. Glas er in Berlin. In den beim Vortreiben lies Schildes 
im Gebirge nrn die feststehende Auskleidung des Stollens ent
stehenden Hohlraum wird vermittelst Röhren Cementbrei gedrückt, 
1ler in Behältern im Innern des Schillles erzeugt wird, die unter 
dem Drucke von Pressluft stehen. (Ztschr. d. Ver. deutsch. Ing., 
U;9::J, 510.) N. 

Ueber den Zusammenhang zwischen Erzlagerstlitten 
und tlem Gestein, welchl's sie umschliesst, äussert sich· W. 
Lindgren in einem gegen H. W. Fairbanks gerichteten 
Artikel (Eng. and Ming. Journ, 1893, S. ::l40) dahingehend, da~s 
ein Einfluss des Nebengesteines auf die Erzführung nicht be
stehe. Er stützt sich dabei namentlich auf die Thatsache, dass 
die Golderzgänge in Californien in den verschiedensten Gesteinen 
aufsetzen, was allenfalls auch schwierig mit der Latera!secretions
theorie in Einklang zu bringen ist. Er bezeichnet es als grossen 
Irrthum, für gleiche Erzgänge dieselbe Entstehungsweise anzu
nehmen nnd verspricht sich eine erfolgreiche Lösung des Problemes 
der Entstehung von Erzlagerstätten nur von eingehenden und 
genauen Untersuchungen der jeweiligen Vcrhältni~se. F. K. 

Sicherung gegen Uebertreiben der Förderschale. Direc
tor Tripier in Anzin hat eine Vorrichtung ersonnen, welche 
llie Förllennaschine nicht nnr bei versäumter Sperrung der 
Admission, sondern auch dann selbsttlüitig zum Stillstande bringt, 
wenn der Maschinist nach beendeter Förderpause diii Maschine 
in verkehrter Richtung in Gang setzt, was, wie das zuerst ge
nannte Versäumniss, das Aufsteigen der Förderschale bis zu den 
Seilscheiben zur Folge haben kann. Die Vorrichtung ist allerdings 
etwas complicirt, am so mehr, als mit derselben auch ein Servo
moteur verbunden ist, d. h. ein kleiner Darnpfcylinder, Jessen 
Kolbenstange mit dem Reversirbebel verbunden ist und rlen 
gTösseren Th eil des zur Bewegung des letzteren erforllerl ichcn 
Druckes ausübt, daher das Umsteuern der J\Iaschine erleichtert. 
Doch wurde der Apparat auf einem der Schächte ausgeführt nnd 
so weit als vortbeilhaft befunden, dass er nun auch für die 
Maschinen anderer Schächte zur Verwendung kommen wird. (Bull. 
soc. iDll. min., 1892, 6. Bd., S. R05.) H. 

Behandlung complexer schwefelhaltiger Erze. Von W. 
R. Ingalls nnd Fr. Wyatt, New-York. (Amer. Pat. 497473, 
1893.) Das Erz wird zunächst dem sulfatirendeu Rösten unter
worfen and der hiebei abgetriebene Schwefel ia Form von Schwefel
säure wiedergewonnen. Das Röstprodnct wird mit dieser Schwefel
säare und Wasser ausgelaugt, aus der Lösung das Eisen, weun 
nöthig, entfernt und sodann das Zink mittelst Natriamcarbonat 
in Form von Carbonat oder Carbonat und Hydroxyd gefällt und 
hierauf in Zinkoxyd übergeführt. Die beim Fällen des Zinks er
haltene Natriumsulfatlösung wird verdampft and der Rückstanil, 
behnfs Umwandlung in Natriumsulfid, mit Chlornatrium und 
Kohle erhitzt. Das Natriumsulfid wifd in Natriumbicarbonat um
gewandelt, indem man es in Wasser löst und die Lii;ung mit 
Kohlensäure behandelt. Der Schwefel wird in Form von Schwefel
säure wiedergewonnen. Schliessli<!h führt mau das Natrium
bicarbonat durch Erhitzen in Natriumcarbonat üher, wobei Kohlen
säure entweicht. (Chem.-Ztg. 1893, S. 797.) 

Sibirische Eisenbahnen. Rassland hat gegenwärtig 32 000 k111 
Eisenbahnen, das britische Heicl1 ebenfalls 32 000, Frankreich 
34 OUO, Deutschland 38400, gauz Europa 215 000, Nordamerika 
(Vereinigte Staa1en) 2G3 000 und die ganze Erde G:W UOU b11. 
Nach Beendigung der sibirischen Eisenbahn, deren llan 18~ll 
begonnen wurde, wird Russland bezüglich der Länge seines 
zusammenhängenden Schienennetzes den ersten Rang unter llen 
europäischen Staaten einnehmen. Die genannte Bahn scbliesst 
bei Tschelabinsk an die Uralbabn, zieht in 50 bis 55° nördlicher 
Breite quer durch Siliirieu und endigt weiter südlich in Wladi
wostock an ller Küste des Ochozkischen 1tleeres; llurch dieselbe 
werden nelien Förderung des Handels und der Industrie aus
gedehnte Waldregionen und fruchtbare Bodenstrecken der Benützung 
el'!lchlossen. Ein Flügl"l soll vom iistlichen 'l'heil znr Behringstrasse 
geführt und lladnrch eine Verbindung mit den nort.lamerikanischen 
Bahnen hergestellt werclcn. Die Länge der HauptliniP. beträgt 
4754 k111, welche \"Orläutig durch 2450 l.·111 Wasserweg auf Flüsst>n 
and dem Baikalsee nnterl1rocl1en sind ; später wird auch dieser 
durch Schienenwege ersetzt werden und die Bahn dann rund 

801JU km Länge erhallen, wodurch sieh der ganze zurückzu
legende Weg um 800 !.·111 vcrgriissert, dagegen der Verkehr er
leichtnt wird und die Gmalige Umladnng in den Schiffsstationen 
entfällt. Für die Herstellung der Anlage sind 640 000 t Scl1ienen 
sammt Zugehör, für den Betrieb 2000 Loeomotive, 3000 Personen
und ;\6 UOU sonstige Wagen arlgenommen; die Ausfiihr!lng erfolgt 
durch llen Staat untl die Kosten sind auf 87:-i Millionen Francs 
veranschlagt. Der provisorische Verkehr mit Schiff und Bahn föngs 
der ganzen Strecke soll bis zum Jahre 1902 ermöglicht werden. 
(Ueber die sibirische Eisenbahn, von Couharevitch, Ren1e 
universelle des mines etc., lfüß, 21. Bd., S. 125; 1tlittheil. der 
k. k. Geographischen Gesellschaft, 1893, S. 2U5; statistische 
Studien iiher Eisenhalmen von K e y s er, Revue universelle etc., 
189;\, 21. Bd., S. 2:-17.) H .. 

Abnutzung rnn Metallftlichen durch dagegenströmenden 
Wasserdam11f. Von J. Walter. Verf. bespricht die häufiger 
zn beobachtende Corrosion einer ?rletalltläcl1e, gegen welche ans 
geringer Entferuung WasserllillllJlf s1römt. Die Wirkung älmelt 
der eines Sandstrahlgebläses, ist aher nicht so intensiv untl 
schnell, so dass oft Jahre vergehen. bis die getroffene Stelle ganz 
durchgearbeitet ist. Bei Kupferflächen ist cler Angriff dem Ange 
nicht wahrnehmbar, nnd nimmt nur die Wandstärke an der ge
troffenen Stelle laugsam, aber stetig ab, während man beim 
Gusseisen t.liese Art. des Anfrcssens sehr leicht sieht. Besonders 
rasch erfolgt die Einidrkung des Dampfes beim Blei. Fiudet die 
Dampfcinströmuag in Kesseln mit Doppelhoden nuten statt, FO 

wird wohl auch der in llem Zwischenraum sich stets vor!indende 
Schlamm und Rost rnn clem Dampfe mitgerissen nml gegen die 
gegenüberliegende Schalcntlüche geschleudert, wodurch die zer
stiirende Wirkung beschleunigt wird. Zu dieser rein mechanisclren 
Wirkung geFellt sich noch eine chemische, indem durch die im 
Dampfe immer enthaltene Luft die blanke J\Ietallfläche oxydirt um! 
die gebildete OxyJschicht sowohl mechanisch, als tlurch Liisung 
jedenfalls leichter noch entfernt wird, als die llletalltheilchen 
selbst. Diese Art des Durchfressens von Kesselböden etc. lässt 
sich dadurch vermeiden, dass mau die vorn Dampfe getroffenen 
Stellen durch aufgelöthete J\Ietallscheiben von etwa ~00 111111 Durcl\
messer verstärkt, oder besse"r noch, indem man den DampfeintriU 
in den Zwischenraum erfolgen lässt. Dies lässt sich indirect 
dadurch erreichen , dass man ein unten geschlossenes Rohrstück 
einschraabt, clas möglichst weit in den Zwischenraum ragt uni! 
mit dncr genügenden Zahl seitlicher Oelfnungen versehen ist. 
Darch dieses einfache Mittel kann man nicht nur die Kessel 
länger dem Betriebe erhalten, sondern , was noch wichtiger ist, 
manchen Unfall verhüten. (Chem. InJ., 1893, 16,_l 7U; Clu~m.-Ztg, 
1893, Rep. 15~.) 

Literatur. 
West11hiilisclrn Kohlenformation. Von Dr. Carl J, i ~ t. 

Mit 6 Abbildungen. Preis 80 Pfg. 
Diese 3G Seiten starke Broschüre bildet tlas 126. Heft 

(6. Serie, neue Folge) der bekannten V i r c h o w -Holt z end o r ff
schen Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, 
woraus enmommen werden kann, dass sie nicht fiir speeielle 
Fachleute geschrieben ist; dod1 auch manchem cler letzteren wird 
dieser Vortrag znr rasehen u111l allgemeinen Orirntirnng über 
die geologischen Yerh:ilt.nisse des wes1 ph1ilischen Kohlenbeckens, 
des wirthschaftlich hetlentendsten des Festlandes, sehr willkommen 
sein. Die Broschüre lieht her\'or, dass dieses Becken im Jahre 188!-l 
mit 11-i 692 Arheitcrn 3:-1 702 266 t Kohle föroerte , giht an der 
Hand einiger Skizzen ein Bild von dem Vorkomnwn der Stein· 
kohlenformation und deren Fliitzen, von den Falten unc\ Vt>rwerfnn
gen, \'Oll der Beschaffenheit und den \'erschiedenen Arten der 
Kol1le unter besonderer Beriicksichtignng ihrer Verwendung, er
wähnt auch in einer für den Laien vollkommen ausreichenden WeisP 
die A ufhereitung der Kohlen und kl:irt den Consumenten über 
manche Irrthümer auf, die ~ich bei der Kohlenverwenduag ein
schleicheu kiinnen. Eiuem fahrenden Hergmanne, welcher seine 
Schritte in das Ruhr- oder westphäligche Becken lenkt, wiril 
die~e Broschüre recht willkommen sein, wenn er auch manches 
l.ängsthekannte mitnehmen muss. H. Höfer. 
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Die mehrstufige Compression. 
Von A. Käs. 

(Schluss von S. 331.) 

Wird der zweistufige Compressor durch eiue Drei· 
cylindcr-Dampfmaschinc angetrieben, wie es z. B. bei den 
Ried 1 e r'schen Compressoren der neuen Pariser Druck
luftanlage am Quai de la Gare der Fall ist, so wird 
der Niederdruckoompressor getheilt, und es dürfte dies
falls zweckmässig sein, sowohl die Dampf- als auch die 
Compressionsarbeit gleichmlissig auf die einzelnen Cylinder 
zu vertheilen. Dabei wird die Arbeit des Bochdruck
compressors nur die Hälfte der Arbeit der beiden 
Niederdruckcompressoren betragen. Wird die vorcom
primirte Luft in dem Zwischenbehälter wieder bis auf 
die anfängliche (Saug-) Temperatur abg!lkühlt, so ist 
(vergl. Fig. 1) 
die summar. Arbeit der beiden 

Niederdruckcompressoren 

und die Arbeit des Hochdruck-

compressors 

oder wegen Po Vo = P1 v1 

In diesem Falle soll 

1 f p n 1 

a Po Yo lP-1j - lJ 

d. h. e~ mu~s 

al P1 "i f( p Ja - 1 l 
1 P1 J 

1 
Po Vo l(P)n- 1l. 

a l P1 J 

welche Beziehung die quadratische Gleichung 

(P!_)2n + (P1)a - 2 (Pf= 0 
Po Po Po 

liefert_ 

Hieraus ergibt sich 
R 

P1 
Po 

------- -----

V - {- + V 2 ( p)a + 1 

Po 4 
und wegen p1 v1 = Po v0 

..... 5) 

das fragliche Volumenverhältniss des Hochdrnckcompressors 
zu den beiden ~iederdruckcompressoren 

~_!. = Po = [V 2 (R-)a + 1 _ ~J-f. 
~ ~ ~ 4 2 

Das Volumenverhältniss v1 ist diesfalls auch von 
Vo 

dem Exponenten k abhängig. Der Einfluss desselben auf v1 

ist: wie folgende Angaben zeigen, von keiner praktischen 
Bedeutung. 

Cylinder -Volumenverhältnisse für 
Yo 

zweistufige Compressoren mit getheiltem 
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Niederilruckcompressor. (Arbeit des Hochdruck-
1 

Compr. = 
2 

Arbeit der beiden Niederdr.-Compr.) 

p 6 1 8 1 10 1 12 ' 
Po i 1 

~~- - ----- ----, - 1 - ---, 

k = 1,fa: Vo = ! 0,308 0,255j 0,220 0,196/ 

120 
v. ,' ! 1 

k = , : -- = W.309 0,257
1
0,222

1
0,198 

Vo ! i l 

bei 

" 

Obzwar die Cylinder-Volumenverhältuisse von den 
frllher angegebenen , welche gleichzeitig der Bedingung 
der grössten Arbeitsersparniss in Folge der Zwischen
kühlung entsprechen, stark abweichen (für die gewählten 

3 

V 2 
Exponenten k ist im Mittel ungefähr Vi = (PoJ + o,OOß), 

Vo p 

zeigt sich in den indieirten Spannungen kein allzu grosser 
Unterschied. 

Es ergibt sieh bei gleiehmässiger Arbeitsvertheilung 

für }) = II 6 :
1 

s 11 

Po 'I . ' II! '11 

und k = li 1,15 ! 1,20 !i 1,15 1,20 
1

1 1,15 1,20 
1 

1,15 ! 1,20 

10 12 

--- -------

J 
il 1 1 

1) auf 1 Hoohd..- "· 1 N;„16...i,.-Comp,.

1 
(;:: :1 (0.408) (0.40fl) : (0.354) (o.301) · (o.3l6) j (0.3W) (ü,28!1) 1 (0,289) 

1 

il 1,902 1 1,932 :i 2,223 2,268 2,483 2,544. 2,698. 2,760. 

2) auf 1 Hoehdr.- u. 2 Niederdr.-Compr. (~J = :i (0,308) (0,309) :j (0,255) ! (0,257) (0,220) (0,.222) : (0, 196) i (0,HIK) ! 

1 p.1 · 1,910 1,948 'I 2,2451 2,290 2,so2 2,564 2,121. 2,190 • 
1 i j 

woraus zu ersehen ist, dass das Volumenverhältniss der für jeden der beiden Niederdruckcompressoren hingegen 
Compressionscylinder innerhalb ziemlich weiter Grenzen T

1 
i (p1Ja . f(P

1
)a l 

keinen bedeutenden Einfluss auf die indicirte Spannung --- = -- und T1 1 - To = To - 1 
To Po l Po J 

ausübt. Gemäss der Bedingung für die gleichmässige Ver-
Die grössten Temperaturdifferenzen in dem Hoch- theilung der Arbeit auf die einzelnen Cylinder ist nach 

druckcompressor und in den beiden Niederdruckcom- GI. 5 
pressoren sind bei dieser Arbeitsvertheilung stark von 
einander verschieden. Sie ergeben sich für die letzteren 
doppelt so gross , als für den ersteren. Fttr den Hoch- somit ist 
druckcompressor ist wegen 

T1 (PJa 
To = P1 T1 - To = To {(~r - 1} folge~:: erhält hienach für die Temperaturdifferenz die 

Werthe. 
·1 i 

bei __p__ = f 1 6 j: 8 10 12 
Po 1/ 11 

und k = 1_ 1,15 : 1,20 i! 1,15 i 1,20 1,15 

32 
64 

1,20 

42 
84 

1,15 

34 
69 

1,20 
------·------ ----- ------~ ______ __! ___ --· -

in dem Hochdr.-Compr. 
in den beiden Niederdr.-Compr. 
Für den zweicylindrigen zweistuf. 

Compressor war für den Hochdr.
und Niederdr.-Cyl. gleich : 

1'1 -To = 
Ti 1-To = i 

24 
48 

36 

Für den Hochdruckcompressor sind die grössten 
Temperaturdifferenzen bei nicht zu grossen Gesammt
Compressionsgraden so gering, dass die Kühlung ganz 
wegbleiben könnte , ohne hiedurch eine nennenswerthe 
Arbeitsvermehrung zu verursachen. Desto sorgfältiger 
sollte dann aber die Kühlung in dem Zwischenbehälter 
und in den beiden Niederdruckcompressoren durchgeführt 
werden. 

32 
63 

48 

;~ 1 ~~ 
42 55 47 62 

Dreistunge Compressoren. 

52 

45 
91 

67 

Für sehr hohe Compressionsgrade könnten , ins
besondere bei Benutzung von Dreicylinder-Dampfmaschinen 
als Antriebsmaschinen, auch die dreistufigen Cornpressoren 
in Aussicht genommen werden. Mit Rücksicht auf die 
bedeutenden Vortheile, welche die Zwischenkühlung bei 
den zweistufigen Compressoren mit sich bringt , würde 
sich bei den dreistufigen Compressoren eine zweimalige 
Zwischenkühlung empfehlen, die erste bei der Ueber
ftlhrnng iler vorcornprirnirten Lnft 11.11~ dem Nioderdrnek-
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':.c.--------

in den Mitteldruokoompressor, und 
die zweite vor dem Eintritt der 
Luft in den Hochdruckcompressor. 

Unter der Annahme, dass die 
Kühlung in den beiden Zwischen

behältern biR auf die 
Fi11. 2. anfängliche Saugtempe-

ratur des Niederdruck
comprrssors vermindert 
wird , wiirde sich das 
theoretische Spannungs-

diagramm nach l!,ig. 2 ergeben. Werden die Cylinder
Yolumina 

des Niederdruck-Compressors mit v0 

„ Mitteldruck- „ „ v1 

„ Hochdruck- „ ,, v2 

hezeichnet und die zugehörigen Partial-Compressionsgrade 

. P1 P2 P mit -, und -- , so ist für gleichwerthige Partial-
Po P1 P2 

Druckcurrnn die auf den Kolben des Niederdruck
compressors bezogene indicirte Spannung 

.• 1 1 [ {(P•)e. } {' p2)a } Pi = -~ Po Vo Po - 1 + P1 V1 'P1 - 1 + 

P2 V2 {(!Je. - 1}] .......... 6) 

wegen p0 v0 = p1 v1 = p2 v2 und Vo, = 1 

kann auch geschrieben werden 

P/' = p: [(::r + (:~r + (~:r - 3 J ... 61
) 

In Folge der zweimaligen Zwischenkühlung auf die 
anfängliche Saugtemperatur werden bei der· dreistufigen 
Compression die den beiden Diagrammfläehentheilen ..::::_ 1 

und ....:::_„ entsprechenden Arbeiten erspart, und es ist, 
wie mit Leichtigkeit aus Fig. 2 zu entnehmen ist, 

1 
[ f 'P )" .61 + 22 = a P1(v.•-v1)llP; - II+ 
1 ) f( P '\e. IJ 

P2 (V 2 - V 2 l p) - l J 

wegen Po "o = P1 v, =P2 V2 und Po vok = P1 v, ik =P2 v21 k 

Ah1 Bedingung für die gleiche Arbeitsvertheilung 
auf den Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruck
Compressor ergibt sich durch Zertheilung des Ausdruckes 
GI. 6, bezw. 6 1 und Gleichstellung der Partialwerthe die 
Beziehung p, p

2 
p 

Po P1 P2° 
3 

welche liefert Pi = v~ und P2 

Po p0 Po 

womit sich die fraglichen Volumen verhä.I tnisfle wegen 

V1 Po V2 Po --= - und --- = -
Vo P1 Vo P2 

s 3 

v~ = vp~ und \' 2- = J/l(po-)
2 

Vo p Vo P 
mit 

ergeben. 
Man erhält hienach für verschiedene Compressioos

grade die folgenden, auch in diesem Falle von der Art 
der Drockcurve unabhängigen 

Werthe der Cylindervolumenverhältnisse 

f ü r d r e i s t u f i g e C o m p r es s so r e n bei gleichmässiger 

Arbeitsvertheilung auf die Cylinder. 

R_ = ii 8 ; 12 1' 16 i 20 
Po [1 · 1 

------ -· -- -------

v. 1 = 0,50010,437 0,397 0,368 
Vo 

~~ = :10,2so!o,rn1 o,1ss
1

0,l36, 
Vo , ! 

Die Bedingung der gleichm!l.ssigen Arbeitsvertheilung 
auf die Cylinder entspricht wie bei der zweistufigen 
Compression gleichzeitig auch der Bedingung der grössten, 
durch die zweimalige Zwischenkühlung erreichten Arbeits
ersparniss, wovon man sich in einfacher Weise durch 
Untersuchung der .l<'unction .6,1 + _6. 2 , GI. 7 , auf ihr 
Maximum überzeugen kann. 

Bei Annahme der gefundemm günstigsten Cylinder
volumenverhä.ltnisse ergibt sich aus GI. 6 1 die indicirte 
Spannung, wegen 



Filr die äquirnlente Arbeit eines einstufigen Com
pressors miisste der Exponent kt der Druekenrve um 
sehr viel kleiner sein, als der l<~xponent k der Partial
druckcurven bei der dreistufigen Compression. Aus 

kt l(_PJk'k~1 -- 1l = - :3 k i(Pi\~1 -- il 
k 1 

- 1 l ~Po J k - 1 1 Po J l 
kl 3 k 

erhitlt man k-
1 - l k-1 

3k 
somit k 1 = - ----- ---

2 k + 1 
1 

1 

Dem Exponenten k = ' 1, 15 ~1,20 :1,25 1,30 ;1 '11' 
1 1 ' hei der drei!1tufigen ' 

Compr. würde 
hienacb der Ex-
ponent kt= 

1 

1 

1,045/

1 

1,058f 1,011! 1,08311,107! 
1 1 1 : 

eines gleichwerthigen einstufigen Compressors entsprechen. 

ßiebei ist, wie zuvor, wieder nur der Arbeitsgewinn, 
welcher durch die zweimalige Zwischenkühlung erreicht 
wird, berücksichtigt. 

Der besseren Anschauung halber sollen auch hier 
für einige Compressionsgrade die Verhältnisse ip" , der 
Arbeit des dreistufigen Compressors zu der Arbeit eines 
idealen einstufigen Compressors mit Mariotte'scher lJruck-

3_ Po 1 c~ Ji - 1 l 
curve, also ip" = ~ Po J 

Po logn p 
Po 

im Vereine mit dem Verhältnisse p 1 und rp filr zwei
stufige und einstufige Compressoren (letztere nur des 
Vergleiches wegen) bei verschiedenen Druckcurven 
tabellarisch zusammengestellt werden. 

Wert b e der Verhältnisse 'f>, rp' und rp" 
(? 1 und p" für die günstigsten Cylindervolumenverbältnisse.) 

k = ,! 1,15 . 1,20 i 1,25 ' 1,30 i 
----'---'---- - _. ---- -----

p 

Po 

feinst.Compr.: ti = 11,15 i 1,19 : 1,24 1,28 
8 lzweist. „ ip' = 1' 1,01 ! 1,09 ! 1,11 1,13 

dreist. „ p'' = :.1,05 : t,06 , 1,075 1,08 
:1 ' 1 

p {einst.Compr.: '? = .:11,18 • 1,24 ; 1,30 
- = 12 zweist. " rp' = r: 1,08 11,11 : 1, 14 

Po dreist. „ p" = !, 1,05511,07 , 1,09 

i 1 

p _ [eins~. Compr.: '?, =: 1,205: 1,27 j 1,34 
- -16 zwe1st. „ 'P = 11,095:1,12511,15 
Po ldreist. „ ?" I,06 : 1,08 · 1,10 

t,34 
'1,16 
.1,10 

1,40 
'1,18 
! 1,115 
i 

Jl Jeinst.Compr.: p 1,22 1,30 1,37 : 1,44 
= 20 ,zweist. „ ?' 1,105: 1,14 · 1, 165

1

1 1,19 
Po ldreist. „ p"= 107 1,09 1,11 1,12 

In der nachfolgenden Tabelle sind weiter auch die 
durch die Zwiscbenklihlang erzielten vcrhältnissmässigen 

Arheitsersparnisse der dreistufigen entgegen der ein
stufigen CompresRion angeführt. Es ist diesfalls 

' + \ p - Jl /1 II 

d/' =--= .:~, ~2 == -~---·--· i - '? -1!' 
' pi pi '? 

Zum bequemeren Vergleiche sind in der Tabulle 
auch die gleichnamigen Werthe ~' für zweistuligc Com
pressoren angegeben. 

Werthe ·i' und ·i'' filr zwei- und dreistufige 
Co m press o r e n. 

k = · t , t il 1 1,~o : 1,:~;; 1 t ,ao 

i' :-.; W h. zweist. ('ompr. = 0,07 O,O!l 0,105 0,1~ 
p

0 
' \·1" h. dreist. 0,085 0,115 J U,U O,W 

P _ 1-> W \J. zweist. Compr. = 11,ns 0, 105 i 0,1~ O, 1-! 
Po - - IY' \J. dreist. = U,105 U,13:) 1 O,lö u,lR 

P _ l'' W \J. zweist. Compr. = · 0,0!1 
-- - " l '" b d . t 1 0 12 Po 'i' . reis . „ = i , • 

P _ ->o /Y b. zweist. Compr. = O,lU 
Po - - 'f" \J. dreist. n = f 0,13 

0, 11 [ U,13:) 
0, l-!51 0,18 

1 
0.12 1 0,15 
0,16 0,195 

0,16 
o.~o 

0,17 
u,~2 

Der Arbeitsgewinn durch die Zwischenkiihlung ist 
bei der dreistufigen Compression gegen jenen bei der 
zweistufigen nicht besonders bedeutend, er betr!lgt erst 
bei sehr hohen Compressionsgraden circa 3 bis 5°/0 der 
Arbeit eines mit gleicher Druckcurve arbeitenden Ein
eylinder-Compressors. 

Die Temperaturdifferenzen in den einzelnen Com
pressionscylindern ergeben sich für den dreistufigen Com
pressor selbstverständlich bedeutend kleiner, als für den 
zweistufigen. Bei der gemachten Annal1me, dass die Luft 
in den beiden Zwischenbehältern bis auf die anfängliche 
Saugtemperatur abgekühlt wird, ergibt sieb für die 

a 

giinstigsten Cylindervolumenverbältnisse (
v1 = VPo und 
Vo p 

3 3 

V2 V(p0J2J . b . ;; = p , wo e1 P1 = ~-2 = P = vp 
Po P1 P2 Po 

die Temperaturverhältnisse 
gross, nämlich 

für alle drei Cylinder gleich 

T1 (p e. 
To = PJa, 

sonach die Temperatur-Differenzen 

T -T =T i(P\~ -11 
1 0 0 1 ) , • p, . 

Um dasselbe l\Iaass muss auch die Temperatur der 
Luft in jedem der beiden Zwischenbehälter :i.bgekilhlt 
werden. Wird wieder die anfängliche Saugtemperatur 
mit t0 = 20° Celsius angenommen, so ergeben sich die 
Temperaturdifferenzen für verschiedene Druckcurven und 
verschiedene Gesammt-Compressionsgrade nach den An
gaben der nachfolgenden Zusammenstellung , in welche 
auch die Temperaturdifferenzen für zwei- und einstufige 
Compressoren aufgenommen wurden. 
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G r ö s s t e Te m per a tu r d i ff er e n z e n (i n C e 1-
s i u s graden) während der Luftverdichtung 
h e i ein-, zwei- 11 n d dreistufige ll c 0 m press 0 r e ll. 

k= 1,rn 1,20 1,25 1,ao' 
- - ' - --------- 1 

91 121 151 1180 i 

42 ;,r-, li8 79 . 
28 :IG 4-1 , fll 

p Jeinstuf. C. T -T0 = 
= 8 

1
zweistnf. „ 'I\ -T0 = 

Po d · t f 'l' T -\ reis u . „ 1 -- 0 -

p { einstuf. C. 'l' - '1'0 = 112 l[iü 18~1: 227 
- t'> · · . t f '1' T - 52 (j 7 . 83 ~)7 i -- - (\\eIS U • „ 1 -- o -

Pu dreistnf. „ T 1 - '1'0 = ' :-rn .rn , 53 G2 

f einstuf. C. T - '1'0 = 128 175 211 268 p 
16 (weistnf. ,, T 1 -T0 = 58 1 (j 94 110 

Po dreistnf. „ 'J\ -- T0 = 38 4\1 GO 70 

{

einstnf. C. T -T0 = .: 140 ; 1 HO 241 292 · 
p = 20 zweistuf. „ T1 - T 0 = 1: 63, s:l 

1 
102 121 i 

Po dreistuf. „ 1', -T0 = 1: 41 · 53 65 7G 1 

Wird bei der zwei- und dreistufigen Compression 
:"1 conto der kleineren Temperaturdifferenzen . iu Folge 
welcher die Wärmeentziehung während der Luftrnrdichtung 
weit vollkommener, als bei der einstufigen Compression 
stattfindet, angenommen, dass bei entsprechender Kilhlung 
die Druckcurven durchschnittlich 

bei der einstufigen Compression das Gesetz p vt,:i 
„ zweistufigen ,, ,, " p vt.~ 

und „ „ 1lreistuligen „ " " p v'"' 
befolgen, bei welchen Annahmen die einstufigen Com
pressoren, welche nur des Vergleiches wegen auch hier 
angeführt werden , mit Riicksicht auf die sehr hohen 
Oesammt-Compressionsgrade äusserst gün);t1g, die drei
stufigen aber in Hinsicht auf die rnrhältnissmässig geringen 
Temperaturdifferenzen zu ungünstig beurtheilt werden, 
so Atellen sich die Verhältnisse 'f', qi' und ?", so wie 
auch die r erhiiltni.ise ·? und ·}" fiir die angenommenen 
hohen uud sehr hohen Compressionsgr:tdii wie folgt 
untereinander. 

p 
-·-,1 
Po ,, 

8 12 16 1 20 
1 ' 

eiustuf. 
zweistuf. 
dreistuf. 

Compr. 
,, 
" 

'P = 1,2811,35 
1

1,40 11,44-
-ri' = 1,09 : 1,11 '1,125, 1,14 
rp'' = 1,05 i 1,055/ 1,0G · 1~07 

1 

1 1 

0,18 '!0,20 10,21 
ip- rr' 

zwei~tt1f. C. : - i' = •.}' = I· O, 1 [i 
? 

'!1-r./' 
clreistuf. C.: ' ' 

? 
= ·}" = 0,18 0,22 :0.21 0,2G 

1 • 

Bei den zuletzt iiber die Gestaltung der Druckcurven 
gemachten Annahmen, welche die Vortheilhaftigkeit der 
mehrstufigen Comprc~sion eher unter- als iiberschätzeu, 
würde sich nach dieser Zusammenstellung für hohe und 
sehr hohe Compressionsgrade 
die Compressiousarbeit des einstuf. Compr. mit 28-440/11 

„ „ zweistuf. „ „ 9-14 „ 
„ „ dreistnf. „ ,, 5- 7 „ 

grösser ergeben als hei einem idealen , den möglichst 
kleinsten Arheitsaufw:rnd erfordernden Compressor. 

Die gegenüber der einstufigen Compression erreichte 
Arheitsersparniss würde 

bei der zweistutigen 
„ „ dreistufigen 

betragen. 

Compression 15-21 °lo 
" 18-26" 

Da die A rbeitseraparniss bei der dreistufigen Com
pression gegenüber der zweistufigen keine überaus be
deutende ist, die Einriehtung derselben aber immerhin 
complicirt und theuer wird, dürfte sieh die Anwendung 
der dreistufigen Compressoren erst bei sehr hohen Com
pressionsgraden und gleichzeitiger Benützung von Drei
cylinder-Dampfmaschinen als Antriebsmaschinen empfehlen. 

Inwieweit bei rationeller Durchführung der zwei
st 11 fi g e n Compre.:sion nnd gleiehzeitiger Benützung von 
vorziiglichea , sparsam arbeitenden, dreicylindrigen 
Antriebs-Dampfmaschinen die Betriebskosten bei grosseu 
Centralanlagen entgegen minderwerthigen Ausführungen 
reducirt werden kiinncn, gibt die neue, nach dem Ent
wurfe Prof. }{ i e d 1 er' H ausgeführte, 8000pferdige Druck
lnftanlage :im Qnni dt~ la Gare in Paris ein glänzendes 
Beispiel. Die Betriebskosten derselben werden mit bloss 
40°, 0 dei:jenigen cler alten Centralstation in St. F:irgeau 
angegeben. 

I ron and Steel Institute. 
(Frühlings-Meeting.) 

(Fortsetzung von Seite 3:15.) 

Die Entfernung des Schwefels aus dem Eisen. 
Von J. E. Stead. 

Seitdem dieser Gegensfand das erste Mal besprochen 
wnrde, sind noch specielle Experimente durchgeführt wor
den, welche den Einfluss flüssiger Oxyde des Eisens auf 
tlilssigeA schwefelrciches Eisen klarstellen sollten, worunter 
Folgendes angeführt zu werden rnrdient: In einem Thon
tiegel wird grohgepulvertes, schwefelreiches Weisseisen mit 
einem basischen Eisensilit•:it gemischt. Dieser Tiegel kommt 

in einen zweiten so , als wollte man einen luftdichten 
Y crsehluss herstellen. Der Tiegel wird dann mit einer 
Porzellanhaube, an die ein Porzellanrohr sehJiesst, 
bedeckt und in einen Cokesofen dernrt eingesetzt, dass 
das Porzellanrohr nur möglichst wenig im Feuer steckt; 
au dasselbe wird ein U-förmiges Rohr, das mit Aetz
alkalilösung gefüllt ist, geschlossen. Tritt die Erhitzung 

2 
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ein, so wird eine starke Gasentwicklung stattfinden, so
bald der Schmelzpunkt des Eisens erreicht ist, das Gas 
tritt aus dem C-förmigeu Rohr uucl verbrennt dort mit 
blauer Flamme. Die SO~ wird von der Aetzalkalilösung 
absorbirt. Nachdem der Ofen abgekühlt ist, wird die 
Absorptionsflüssigkeit auf Schwefel geprüft und der Tiegel
inhalt (Schlacke und Metall) wieder einer genauen Ana
lyse unterzogen. Die Ilesultate dieser Untersuchungen 
waren: 

Basisches Eisensilicat (Zuschlag) 

FeO . 
Fe:i O, 
Fe mit 8 verbunden 
Si02 • 

s . 
phosphorige Säure 
MnO. 
nicht bestimmt . 

rnr dem 
Versuch 

66,87 
13,14 
0,28 

16,7 
0,16 
0,11 
o,86 
1,88 

Das Metall 

nach dem 
Versuch 

56,25 
1,43 
3,95 

25,25 
2,26 
4,84 
1,86 
4,10 

vor dem nach dem 
Versuch Versuch 

Kohlenstoff 1,85 Rpuren 

vr.rwt'ndet 

1009 
pro Versuch. 

verwemlct 

Mangan . 1,09 0,05 9 MOOg 
Silicium . 0,05 V 1 pro ersuc 1. 
Schwefel . 1,83 0,586 
Phosphor 2,10 0,901 

Die Menge Schlacke und Metall nach dem Ver
suche war nicht festzustellen, weil diese so vermengt 
gewesen , dass eine völlige Trennung ausgeschlossen war. 

Das Aetzalkali hatte 0,00240/o Schwefel des ver
wendeten Eisens absorbirt. 

Betreffend die Einwirkung von freiem Schwefel auf 
basisches Ferrosilicat erwähnt St e ad, dass er Schwefel
dampf direct auf Schlacke einwirken liess. Dieselbe ent
hielt anfänglich 0,210/0 S, nach der Behandlung mit 
Schwefel 1,96°/o und nach weiterer Einwirkung 2,87D/0 • 

Daraus liesse sich schliessen, dass basisches Eisensilicat 
Schwefeldampf zu binden vermag; ob aber die Möglich
keit vorhanden ist, den Schwefel aus dem Sulphide des 
Eisens im freien Zustande zu erhalten, ist die Frage. 
In den meisten Fällen wird das Eisensulphid abgeschie
den werden und später durch Verbrennung folgende He
action eintreten: Fe S + 0 2 = Fe + SO~ ; letzteres wird 
als Gas entweichen. 

Der Vortragende kommt auf die Mittheilungen des 
Herrn Hi l gen stock in Hoerde zu sprechen. Dieser 
wiederholte die von S t e ad durchgeführten Versuche 
und kam im Allgemeinen zu den gleichen Resultaten, 
bildete sich jedoch eine gllnzlich abweichende Theorie; 
während S t e ad die Reaction des Ca 0 auf Fe S von 
der Einwirkung des bei Rothgluth übergeleiteten Wasser
stoffgases unabhängig erklärt, stellt sich Hi 1 gen stock 
die Reaction nach folgender Gleichung \-or : Fe S + Ca 0 
+ H2 = CaS +Fe+ H2 0 und also nicht FeS + Caü 
= Fe 0 + Ca S. Wir wollen hier auf die weiteren Dif-

ferenzeu der Theorien der beiden Experimentatoren nur 
theilweise eingehen. 

Herr St e ad bestritt, dass , wenn Ca 0 im U eber
schuss mit S und Fe in Berührung mit flilssigem Eisen 
und Stahl sind, der Schwefel mm Eisen oder Stahl 
nicht aufgenommen, sondern in der Schlacke zuriick
gehalten werde. Bei den vorgenommenen Versuchen waren 
50° 0 Kalküberschuss benützt worden und dabei schienen 
Hi i gen stock 's Ansichten bestätigt worden zu sein. 
Herr St e ad führte jedoch wiederholt Versuche auf nach
stehend angegebene Weise durch, weil die Resultate, die 
er frilher erzielte, mit jenen Hi l gen stock 's nicht über
einstimmen wollten. Eine Mischung von gepulYerten Fe S 
und Ca 0 in gleichen Theilen wurde in geschlossenem 
Tiegel erhitzt, bis sie zusammenfrittete. Die Zusammen
setzung dieser Masse war: Eisen 35,74°

1

1

0 , Schwefel 
14,13°/0 , Calcium 35°/0, Sauerstoff etc. 15,130; 0 , Summe 
100,000 o· 

Die ersten Versuche sind mit zwei Sorten Eisen 
durchgeführt worden. l\fan schmolz jedesmal zwei Tbeile 
des Metalles mit einem Theil der obigen Masse in mit 
Kalk ausgekleidetem Tiegel zusammen. Die Tiegel be· 
deckte man sorgfältig mit basischem l\fateriale. Die 
Hesultate waren : 

Element. 

c 
Mn 
Si 
s 
p 

Reines Kohlenstoffeisen Cle\'eland-Gusseisen 
vor nach \'Or nach 

dem \'ersuch dem Versuch 

3,95 
0,36 
0,03 
0,008 

in Percenten 
2,90 3,35 :u:JO 
0,10 0,75 0,4f> 
0,01 3,32 1,16 
0,016 0,03 0,027 

1,56 0,16 
Der Tiegel war fest verschlossen. Es hat trotzdem 

im Tiegel eine Oxydation stattgefunden , die auf ein 
energisch oxydirendes Agens zurückzufilhren ist. Die 
einzige Substanz, welche fähig gewesen wäre, Sauerstoff 
abzugeben , war die Schlacke: Diese Oxydation deutet 
darauf hin , dass das dem Eisen zugeführte Materiale 
eine Mischung von Ca S und Fe2 0 3 oder von Fe S und 
Ca 0 , in einem unbeständigen Zustande war, welch 
letztere Mischung stet~ bereit ist, in Ca S uncl Fe2 0 3 

umgewandelt zu werden. Diese Umwandlung konnte 
unter rler schwächsten Einwirkung eines reducirenden 
Agens (Kohlenstoff und Mangan ) stattfinden oder es war 
auch möglich, ähnlich wie es beim Puddlingsprocess der 

. Fall ist, dass das Fe S durch den Ueberschuss an Ca 0 
verhindert werde, in das Metallbad zurück zu gelangen. 

Bei den folgenden Versuchen ist reines Kohlen
stoffeisen auf einem Beet von Ca SO~ und bedeckt mit 
einer Schichte derselben Masse, geschmolzen worden, im 
2. Falle bestand die Masse des Beetes aus ~,'r. Ca SO~ 
und 1 r; CaO. 

c. 
s. 

1. Fall Ca SO 1 2. Fall ~,·:. CaS0 1 
1
," CaO 

vor nach 
dem Versuch 

3,95 
o,ou8 

n P e 
1,4 
0,07 i"1 

vor nach 
<lem Versuch 

rcenten 
:l,95 
0,008 

•) ~) _,._) 

o,oos 



345 

Die r ersuche wurden wieder in mit Kalk aus
gekleideten Tiegeln vorgenommen. Sie schienen zu zeigen, 
dass Ca SO,, wenn nicht mit Ca 0 gemengt, einen Theil 
seines Schwefels an das Eisen abgebe, da~s jedoch ein 
lTeherschuss an freier Base dies verhindere. 

Bei dem Versuche mit Clernland-Gusseisen war eine 
nennenswerthe Menge Phosphor dem Eisen genommen. 
Fm festzustellen, welchen Einfluss ein Gemenge von der 
annähernden Zusammensetzung Fe (Ca O):i S auf Phosphide 
des Eisens habe, die nur Fe und P, sonst kein anderes 
Element enthalten, wurden in mit Kalk ausgekleideten 
Tiegeln Schmelzungen vorgenommen und Metall wie 
Schlacke sorgfältig gepriift. Das Resultat war: 

Eisen 
Phosphor 
Unbestimmt 

vor nach 
1lem Ver~nche 

in l'ercenteu 

88,8 91,2 
10,8 8,6 

0,4 0,2 --- ---
Die Schlacke enthielt phosphorige Säure O, 11 2 ,39 

\Yäre die Schlacke flüssiger gewesen, so hätte vor
aussichtlich von ihr noch mehr Phosphor aufgenommen 
werden können. 

Bei den folgenden 3 Versuchen ist flüssiger Herd
flussstahl gereinigt worden : 

1. mittelst einer Quantitll.t der vorerwähnten gepul
rnrten und gefrittenen Masse , welche zurnr im mit 
Kalk ausgefütterten Tiegel auf Rothhitze gebracht war; 

2. mittelst derselben Masse, welche, um ihre 
Lcichttliissigkcit zu erhöhen, mit 20°, J Flussspath 
vermengt wurde ; 

3. mittelst auf Hothhitze gebrachten Ca SO~. 
Man konnte keine genilgende Hitze erreichen. um 

eine hinreichend lange Berührung des Metalles und der 
Masse zu erzielen, da das Metall in 10 bis 20 Secunden 
erstarrte. Es wurde desshalb der untere Theil des Stahles, 
welcher am Boden des Tiegels angesammelt war: zur 
Analyse genommen. 

Verwendeter 
Stahl 

Gereinigt Gereinigt 
auf auf 

J<'e(Ca O),S Ca SO 4 

in Perccnten 
Kohlenstoff 0,37 0,38 0,4tl 
Mangan 11268 0,95 0,576 
Schwefel 0,066 0,066 O, 101 

Das Ca SO~ schien sehr energisch auf den Stahl zu 
wirken, eine schwarze Schlacke bildete sich auf der 
Oberfläche. Bei einem Versuche, bei welchem Flussspath 
mit Fe (Ca O)~ S gemeinsam benützt wurde, kam eine 
Fai;ongusscharge zur Verwendung. Der Tiegel war roth
warm gemacht, bis der Inhalt in eine teigige Masse 
ilbergieng, bevor die Reinigung des Stahles begann. Das 
Resultat des Versuehes war: 

Kohlenstoff . 
Mangan . 
Silicium . 
Schwefel 

vor nach 
<ler Heinigung 

n,38 0,-1 
0,403 0,186 
0,112 0,028 
0,184 0,121 

l"ebcr das Verhalten des i':icl1wefels im basischen 
Bessemer-Process entnehmen wir H t e ad 's Vortrag einige 
interessante Angaben. Von einer Charge, deren Stahl viel 
Schwefel führte, sind während der verschiedenen Perio· 
den Proben genommen worden, welche nachstehende Zu
sammensetzung aufwiesen. 

Metall. 
2. Periode 3. Periode 

I" rsprüngl. 
1. Periode 

Entsili
cirung zu 

Ende 

Entcarlm- Entphuspho- 4. Periode 
Metall rirnng zu rirung zu Stahl 

c. 9 •'f") -,u ..... 
Mn 0,66 
Si 1,57 
s . 0,16 
P. 1,85 

Kalk. 
Magnesia 
Manganoxydul . 
Eisenoxydul 
Eisenoxyd . 
Thonerdc 
Kieselsäure . 
Phosphg. Säure 
Schwefel 
Phosphor 
Schlacken menge 

auf Procenten 

Ende Ende 
in Percenten 

2,18 0,07 
0,2 o,mi 
0,:3 0,07 
0,148 0,16 
1,9:? 1,53 

S eh lacke. 

H,3 47,0 
0,72 0,86 
t),6 .t,46 
4,38 8,23 
1,29 1,00 
0,35 0,26 

39,2 29,8 
2,61 7:83 
0,16 0,1 
1,14 3,41 

0,02 
0,06 
Spur 
0,08 
0,04 

4li, 7 
1,8 
2,51 

14,02 
4,29 
0,3 

14,9 
U,8li 

0,3li 
li,49 

Metall . 7100 11,00 27,00 

0,01 

10, 79 
9,00 
2,14 

0,36 

Schwefelgehlllt des verwendeten Kalksteines 0,054 °, 0 • 

Da in 270/o Metallgewicht (Schlackenmenge) 
0,36°. 0 Schwefel enthalten waren, was 0,097°10 Schwefel 
entspricht., ferner zugeführt wurden: 15,2°·0 Kalkstein, 
dessen durchschnittlicher Schwefelgehalt 0,0540/o betrug, 
demnach der Kalkstein 0,008°/0 Schwefel mitbrachte, 
so sind dem Metallbad 0,089°/0 Schwefel genommen 
worden, die nun in der Schlacke enthalten sind. 

Herr C. H. R i d s da 1 e stellte dem Vortragenden 
einige erwähnenswerthe Zahlen zur Verfügung. 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

Das Metall m der Pfanne 
gereinigt . 
Nach 5 Minuten Blasezeit 
Beim Verschwinden der 
Flamme 
Beim 1. Probenehmen . 
Zu Ende der Blasezeit vor 
dem Ferromanganzusatz 
Stahl, 15 Minuten nach 5. 

Schwefel 

im Metall 
in der 

8cWacke 
in Percenten 

0,1 
0,118 

0,118 
0,074 0,377 

0:071 0,391 

ausgegossen . 0,057 0,480 

Auch Dr. W e d d in g stimmt damit überein, dass 
erst beim Nachblasen Spuren von Schwefel eliminirt 

2• 
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werden, dass aher keine flüchtigen Schwef'elahscheidunµ;cn 
im Gase anzutreffen sind, sondern sich der Schwefel in 
der Schlacke wiederfindet. Nach W c d d in g tritt während 
der Entphosphorung Mangan in das .Metallbad zurück 
und veranlasst eine Entfernung des Schwefels. 

Charge 
Nr. 

HH ßeim Verschwinden 
der Lini~n des Rpec
trums. 
Beim 2. Kalkeinsatz 

18[! Nach dem Ferro
manganzu~atz 

Heim Verschwinden 
der Linien des Spec
trums. 

l~ti Heim 2. Kalkeinsatz 
1. Probenehmen 
Beim Verschwinden 
der Linien des Spee-

Mangan 

i n 

0,1!) 
0,62 

unbcst. 

0,:!4 
0,81 
unbcst. 

Phosphor ~chwcl'el 

Percen e II 

:?,070 o, 13il 
o,16:l O,Ot)7 

0,110 0,052 

2.180 ü,072 
0,718 0,04:! 
0,015 o,O:!ti 

trums • o, 24 2,::rno o,lltl 1 
Beim 2. Kalkeinsatz O, 7U 0,-183 0,0-l 7 
2. Probenehmen unhest. o,082 0,tlöli 

Diese Zahlen sagen uns, dass, nachdem Silicium, 
Kohlenstoff und Mangan au~ dem Bade entfernt sind, 
nach Einsatz des Kalksteines .Mangan in das Bad wieder 
llintritt. l~ntweder vermag der Phosphor im Ei:;en das 
durch Zufuhr rnu Ca U freigewordene Mn 0 zu redu
ciren oder es wird das Eisen bei hiiherer Temperatur und 
als überwiegendes Element eine grösserc Affinität als 
Mangan zum Sauerstoff besitzen: nur scheint die That
sache, dass Mangan nach der Entphosphorung nicht 
mehr in das Bad zurücktritt, gegen letztere Hypothese 
zu :;1prcchcn. 

Im sauren Bcs:o;cmer-Verfahren werden etwa 10° /0 

des Schwefels entfernt. 
reher das Verhalten des s(~hwefels beim sauren 

und basischen Herd verfahren zu sprechen, 11ehält sieh 
llerr St e ad als besonders wichtig· für eine spätere 

ausführlichere Studie vor. Nach Erwähnung des Hoerder 

Verfahrens von II i 1 g c n s t o c k kommt der Vortragende 
auf den Sanitcr-Process zu :;prechen, behandelt die Ent
schwefelung des Eisens im basischen l [erde nach Sa
n i t er und erwähnt nachher der unglcichmiissigen Ver
theilung des Rchwefels im Eisen. In den nachstehenden 
Querschnitten von Eisenmasseln sind an den Stellen, wo 
die Probespäne genommen wurden , die Hesultate der 
Analysen eingetragen. , 

\.. 

Basiscbcs Rolleisen. 

Mn 2.4 ° 
s 0,1'1"" 

.Mn 2.42 °/0 

S U,IO;i 0
" 

Mn ~.4~ 11
" 

s lJ, l-l II II 

------- --- - ------- __ I ___ 

Mn ~.3-l II Mn 2,40 ° 0 ~In 2.37 II 
oll II 

S 0,01i8 11 
0 s 0,07 II n :.; 0,üi!I" „ 

Mn 2, 1~1 0 ?.In 2,28 0 Mn 2,10 () 

0 II " s 0,0-!7 " 0 8 l),IJ..!-l o II s 0,114i II II 

Mn 2.2:! " Mn 2, 1'l 0 „, :\In 2, lU III 
II '" s 0,1 l:"i-1 11

, 0 s 0.04 °, 0 S UO'·'" ' ....... 0 _/ 

Hlimat it·G usseiscn. 

:.; . - 11.11:11 i " 0 

J\ohrspiinc, von der ganzen Fläche genommen, 

cr:;a hcn : 

s = o,o:J8 °, u :.; = o,O::l!l 0 
•. u· 

Im Ammhlusse an diesen Vortrag- wird von Seite 
des Secretiirs ein von Ilerrn Sani t c r vorbereiteter 

Vortrag iihcr einen neuen l'rocess der Entschwefelung
von Eisen und :-:ltahl verlesen. Wir werden auf denselben 
zurückkommen. l<'. T. 

Metall- und Kohlenmarkt 
i m M o n a t e .J u n i 1 8 9 3 , v o n W. F o 1 t z. 

IJpr \'„rlauf des Metallgeschäffos in diesem Monate hat 
ahernrnlR, wie ~dwn oft, einen Anlauf zur Be~sernng genommen, 
welche ~i..J1 jedoch nicht behaupten konnte. Die Um~ätze hlieb~n 
ziemlich normal und erfuhren von keiner Seite eine wesentliche 
Anregung. nur dass vorübergt>hend in den 'fagen der Hausse 
einige \'ersorgnngen im Kupfer und Zinn stattfanden, welche 
<len Markt aher nicht zu festigen vermochten. Der ~chluss des 
'.\lonals brachte die Preise aller Artikel des ~Ietallmarktes in's 
:::;chwanken, als in Folge der von der englischen Regierung be
schlossenen Einstellung der Silberprä~ungen in Indien, die ~o
tirn.ngen des Silbers sprnngweise zu sinken anhuben. Zur Stunde 
iit noch nicht voransznsehen, wie lange und in welchem Umfange 
dieser Preisstur.1: seine Wirkungen auf den Metallmarkt ausüben 
l\'erde. 

Eisen. Im \' ordergrund des allgemeinen Interesses stand 
die erfolgte Kündigung des Eisencartells durch die Firma Sc h ö 11 er 
& Co. Die in den Tagesblätteni verbreiteten Nachricht~n. sowie 

die der gPnanntcn Firma irnpulirten Absichten und die ahgelei
tete11 Folgerungen bedürfen einer wesentlichen Correctur um! 
muss darauf hingewiesen werden, dass das spit den Achtziger
jahren bestehende Cartell auf Kündigung Yon drei zu drei .lahre11 
geschlossen wurde. während welcher Periode eine Erhöhung der 
Production nicht gc·stattet ist. Nun ist genannte Firma die H1rnpt
theilnehmerin der I<'riedrichshütto in Rokyzan, welche 1lie Errich
tung eines Walzwerkes in's Auge gefasst hat. Um nun mit der 
neuen Hütte drm Cartcll beitreten zu können, war dessen Kün
digung ni"•thig und wird es, Ja sich die l!'irm:L hercit erklärte, 
in Verhandlungen über die Erneuerung d• s Cartells einzutreten, 
gcwi<s gelingen, das bisher mit so viel Erfolg geübte Einver
nehmen he;,,iiglich der Production der dem Verbande angehörenden 
.-\lpinen ~fontangesellschaft und den übrigen alpinen Werken <ler 
Prager Eisen-Industriegesellschaft mit den hühmischen Werken 
und Witkowitz, sowie 'reschen aufrecht zu erhalten. weil nur die 
Prodnctious-Vereinbarung und gemeinsames Vorgehen die Werke 
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in clen Stand setzen kann, der immer heftiger andrängenden 
1leutschen Concurrenz die Spitze zu bieten. Der Markt wurde 
durch clie vorbezeichnete Angelegenheit gar nicht tangirt, da in 
jedem Falle bis Jahresschluss die Verhältnisse keiner .Aenderung 
unterliegen. Die Lage des Marktes hat sich in der letzten Zeit 
zudem wesentlich gebessert. Da die heurige Ernte eine recht er
tragreiche zu werden wrspricht, steht grösserer Beclarf an Ma
schinen und Materialien in .A U!lsicht. für welche der Hanclel be
reits Vorsorge 1rifft. .Aber auch die Eisensorten für andern Bedarf 
si:ul. in guter Frage, Bauartikel in letzter Zeit ebenfalls besser 
gefragt. Insbesondere in Ungarn, speciell Budapest, herrscht die 
regste Berufsthätigkeit und erreicht der Consum an Baueisen eine 
Höhe, wie nie zuvor, so dass eine grössere .Anzahl bedeutender 
Werke daran geht, ihre Production zu erhöhen. Hierzu kommt 
noch , dass die Regierung für Bahnen grossen Bedarf an rollen
dem lllateriale, sowie in Folge umfangreicher .Auswechslung von 
Brücken, an Constructionseisen hat. Während dort für öffentliche 
Zwecke die Eisenindustrie stark beschäftigt wird, wird die hei
mische Industrie nur durch endlose Verhandlungen über die 
Wiener Stadtbahn in Atbem gehalten und auch das Jahr 1893 
scheint in dieser Sache nicht zur thatsächlichen und ausgiebigen 
Inangriffnahme der Arheiten zu führen. Zum Monatsschluss no
tiren pro lOUOkg: Roheisen. a) Holzkohlen-Roheisen 
a h Hütte: Vordernberger, weisses II 47,50 bis II 48,50. Inner
berger, weisses II 47,50 bis II 48,50, Kärntner, weisses fl 47,50 
bis II 48,50, detto halbirtes II 49.- bis II 51.-, detto graues 
II 53, - his II 55, - , detto Bessemer II 53 bis fl 55 ; ferner ab 
Wien: Oberungarisches, weisses II 44.50 bis fl 45,50, detto 
graues fl 46,50 bis II47,50. b) Cokes-Roheisen ab Hütte: 
Schwechater und Donawitzer, weisses fl 45,50 bis fl 46,50, detto 
halbirtes fl 48,50 bis fl 49,50, detto graues fl 51,50 bis fl 52,50, detto 
Bessemer fl 51,50 bis fl 52,50, Kärntner, weisses fl -,- bis II -, 
- , detto halbirtes fl -,- bis II -,- , detto irraues fl -,
bis fl -,-, detto Bessemer fl -,- bis II-,-. Mährisch-Ostrauer 
weisses II 42,50 bis fl 44,50, detto graues II 43,50 bis fl 45,50, detto 
Bessemer II-,- bis fl -,-, Böhmisches, weisses fl -, bis fl -, 
ferner loco Wien: Schottisches, graues fl -, bis II-, detto Bes
eemer fl 57 bis fl 61, detto Coltness fl 61 bis fl 63, englisches 
Cleveland, graues fl -,- bis fl -,- , Clarence fl 43 bis fl 45. 
c) Ingots: Bessern er kärntnerische und steirische II 80 bis II 90. 
Eis e n - Ra ff in ad e je nach Provenienz: Stabeisen fl 113 
bis II 127 , Schloss- und Dachblech fl 150 bis fl 157,50 Kesselblech 
fl 165 bis II 185, Reservoirblech fl 137,50 bis fl 155. Verzinkte 
Bleche fl 235 bis II 275, Weissblech per Kiste II 30,50 bis fl -,-, 
Träger pro Tonne II lüö bis fl 110. - Der deutsche Eisenmarkt 
ist in ziemlich unveränderter Lage. Die politische Situation ist 
durch die gegen Monatsende vollzogenE>n Wall'ien nicht geklärt 
und die Uebermacht der eocialdemokratischen Stimmen hat eine 
allgemeine Beklemmung zur Folge gehabt, welche auf Handel 
und Wandel schwer drückt. Die Lage kennzeichnet der Beschluss 
des Walzwerksverbandes, den Verkaufsstellen der einzelnen Gruppen 
es anheim zu stellen, im Wettbewerbe mit aussenstehenden Werken 
grössere Preiszugeständnisse zu gewähren, am besten. - In 
Rheinland-Westphalen sind die Werke den:eit noch gnt 
beschäftigt, weil sie alte .Aufträge auszuführen haben; da aber 
neue Bestelluugen nur spärlich einlaufen, dürfte die nächste 
Zeit eine recht harte werden, wenn nicht das Vertrauen an eine 
gesunde Entwicklung der innern Zustände wiederkehrt. Der Roheisen
verband wnrde bis 1. Mai 1894 verlängert. Roheisen ist in Folge 
der englischen uod Siegerländer Concurrenz auf M. 45-46 znrück
gegangen · Stabeisen ist schwächer gefragt, doch reichen hier 
noch alt~ .Aufträge für längere Zeit, so dass kein Mangel an 
Beschäftigung zu spüren und Preisabschläge nicht zu erzielen 
~ind, Träger sind sehr begehrt. Zum Monatsschlusse sind die 
Preise mit Ansnahme von englischem Giessereiroheisen Nr. III, das 
M. 5:i bis 54 notirt und von Blechen, die von M. 135 bis 145 anf 
M. 130 bis 145 gefallen sind, unverändert. - Im Sieger 1 an de 
hat die Zurückhaltung des Consnmes die Preise für Roh- und Halb
zeug völlig geworfen, und Roheisen notirt heute M. 41 bis 42 . 
.Aufträge laufen sehr spärlich ein und auch die Walzwerke und 
.Maschinenfabriken haben nur genügende Beschäftigung. - Der 
oh er s c h 1 es i s c h e Markt hat sich im abgelaufenen Monat we-

~entlieh verschlechtert. Man arbeitet an allen Werken an Aus 
föhrung der alten Aufträge und neue laufen so spärlich ein, 
dass die Ausbietungen und Unterbietnngen in besorgnisserregender 
Weise zunehmen. .Auf Walzeisen ist bis jetzt pro III. Quartal 
nur wenig verschlossen. Roheisen ist dagegen in recht günstiger 
Lage, da die Nachfrage stark bleibt und die zuletzt durchgeführte 
Preiserhöhung sich behauptet. Nnr Schiffsbaueisen weist einen 
befriedigenden Bedarf auf. - In Be 1 g i e n bleibt der lllarkt 
schwach und ohne wesentliche Aenderung der Preise, welche anf 
ein Minimum gesunken sind. Träger sind fest. Stabeisen notirt 
Frcs. 115. Träger Frcs. 110 für inländischen Consum. - Der 
eng 1 i s c h e Eisenmarkt hat sich etwas befestigt. Von Roheisen 
ausgehend, hat die bessere Stimmung den ganzen Markt ge
wonnen. Zu dieser Besserung trug vor .Allem die günstige Aus
fuhrstatistik pro Mai bei , nach welcher 46 500 t mehr als Mai 
1892 ausgeführt wurden. Auch die .Ausfuhr von Weissblech nach 
Amerika wies bedeutend höhere Ziffern als 1892 aus. Da auch 
Cokes fester notirten, stiegen die Productionskosten für Roheisen 
und veranlasst auch dieser Umstand die Hütten, im Preise fester 
zu werden. - In G 1 a s g o w belebte sich der Markt von Monats
beginn an fortgesetzt und begannen die Preise für Warrants 
bald zu steigen. Schlösse auf spätere Lieferungen versteiften den 
Markt weiter und als gegen Monatsschluss auch der Inlandsbedarf 
und für Export sich regere Kauflust geltend machten, erreichten 
Warrants bei sehr bedeutenden Umsätzen 42 sh. Hämatit, War
rents, weniger beachtet, halten auf 45 sh 3 d. - Auch in Mi d
d l es b o r o u g h, wo die Verschiffungen im Mai 99 l94t erreichten, 
halten die Werke auf höhere Preise', so dass bei stärkerer Con
sumfrage notiren: Warrants Nr. 3 35 sh, Hämatit-Roheisen 43 sh 
liis 43sh 6d. - Der amerikanische Eisenmarkt ist bezüg
lich Roheisens besser, Stahl gedrückt. Die Vorräthe haben seit 
Mai um 12 000 t abgenommen. Der Verbrauch bleibt gut. Die 
Preise sind fest, doch ziemlich nnverändert. 

Kupfer. In Kupfer war eine ausgesprochene Hausse zu 
ve!"lleichnen, welche auf die Nachrichten von dem Zustandekommen 
einer Convention zwischen den grössten europäischen und 
amerikanischen Produceuten zurückgeführt wurden. An der Spitze 
dieses Syndicats sollte Baron Hirsch stehen. Die Statistik war 
zudem pro erste Junihälfte recht befriedigend, indem in derselben 
3;;!54 t Zufuhren 4193 t Ablieferungen entgegenstanden, so dass 
die Vorräthe von 49 951 t mit Ende Mai 1893 auf 49 012 t zurück
gingen und weit hinter den Vorrätben früherer Jahre (53 965 t 
Ende lllai 1892 , 58 258 t Ende Mai 1891 und 82 041 t Ende 
lllai 1890) zurückbleiben. Die durch diese Verhältnisse unterstützte 
.Aufwärtsbewegung der Preise, welche I 44 . 15 . 0 für prompte 
und r 45 . 2 . 6 für 3monatliche gmb erreichten, gab zu manchen 
Käufen über den momentanen Bedarf Veranlassung. Amerika 
nützte natürlich die Lage sofort entschieden aus und warf ziemlich 
grosse Poeten auf den Markt. Diese übten aber einen zu starken 
Druck auf den Markt aus, der durch die Vorgänge :ur dem 
Silbermarkte gänzlich in'e Wanken kam. Die PreiFe fielen plötzlich 
und schliessen grnb I 43 . 7 . 6 bis I 43 . 12 . 6, Though cake 
.€ 46. Hi. 0 bis I 47. 0. 0, best eelected I 48. 0. 0 bis.€ 49. 0. O. -
Der h i e e i g e Markt folgte im Allgemeinen der Bewegung des 
englischen. Das Hauptgeschäft fand wieder in Elektrolytkupfer 
statt, worin auch Amerika den enropäischen Werken starke 
Concurrenz bereitet. Die Artillerie verkaufte einen Posten von 
circa 50 Waggons Altmaterial, grösstentheils Messing, wofür sehr 
gute Preise en:ielt wurden. E~ steht zu befürchten , dass dieses 
Quantum doch einige Zeit den Markt belasten, resp. geringeren 
Consum herbeiführen werde. Zum Monatsschluese notiren: 
.Amerikanisches Feinkupfer, lake superior fl 64,50, Mansfelder 
II 63,50, Elektrolyt je nach Marke fl 65 bis fl 67, Walzkupfer 
fl 58,50, Gusskupfer fl 57. 

Blei hat abermals im Preise nachgegeben und den tiefsten 
Stand mit I 9 . 3 . 9 um Mitte des Monats erreicht. Die Znfuhren 
in England betrogen im Mai, resp. in der ersten Junihälfte 244 883, 
resp. 68 915 Block, darunter 155 751, resp. 32 513 Block 
australisches. Dass solch colossale Mene;en, wie die im. Mai 
importirten, den Markt arg belasten müssen, ist klar. Nach Mitte 
des Monats hob sich der Artikel in Folge einiger Nachfrage und 
schliesst, noch immer recht lustlos, r 9 . 8 . 9 bis r 9 . 10 . 0 fl1r 
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0 panischcs, J;' 9 . 10. 0 his J;' fJ . 12. 6 für englisches Blei. In den 
ersten 5 Monaten des laufenden Jahres wurden in London ein
geführt 74 P.35 t (gegen 767091 1892) unrl 21 6'll f (gegen 300.'301) 
exportirt. - Hier wurde in Folge ermässigter Frachten viel 
schlesisches Blei pladrt und hört man von Preisen bis fl 15 25, 
ja selbst fl 15,- , was anf starke Vorräthe schliessen lässt, da 
das A usgebot zudem ein recht lclihaftes ist. Da die grösseren 
inländischen Hätten r•hne Vorrath sind und mit neuen Ahschlüssen 
rlaher zurückhalten können. beschränkt sich der Umsatz fast 
ausschliesslich auf fremde Sorten. Der Consam lässt aber 
vorderhand noch zu wänschen übrig. Als Preis ist fl 15,25 
anzunehmen. 

Zink hat sich nach einiger Abschwächung bis J;' 17 . 12. 6 
wieder erholt, immerhin h\eibt aber der Markt schwach, insolange 
nicht die Speculatiun kräftiger eingreift, wozu momentan keine 
Veranlassnng vorliegt, da die Zink verbrauchenden Industrien, 
speeiell die Ver.i:inkereien, wenig Bedarf haben. Die Einfuhr in 
London betrug in den ersten 5 Monaten 22343f (gegen 18U80t 
1892), die Au~fuhr 483tl t (gegen 4292 f lE-92). Zink schlie<st 
etwas gebessert zu .1.' 17 .15. 0 bis .i' 17. 17.6. - In Ober
s c h 1 es i e n nahm der Markt in der ersten Monatshälfte eine 
steigende Tendenz ein, welche auf bessere Berichte aus Belgien 
und England , sowie aus dem Rheinlande sich stützte, was die 
11eimischen Verbr.tucher zu grösseren Abschlüssen veranlasste, 
so dass für Juli und August grössere Contracte zu den erhöhten 
Preisen von M 35,25 bis M 31i,- zu Stande kamen. Auch die 
Aufträge aus England nahmen zu, wiewohl die Preise erhöht 
wurden. In der zweiten Monatshälfte war eine Abnahme der 
Exportordres zu bemerken nnd auch das Inlandsgeschäft sc~wächte 
sich ab, doch ist der Markt noch immer in guter Lage, zumal 
Walzzink bei auf M 44,- (von M 42,50) erhöhten Preisen sehr 
lebhaft begehrt wnrde nnd der Absatz anrh bis zum Monatsschlusse 
ein sehr grosser blieb. Im April wurden aus Schlesien 54 817 metr. 
Ctr. gegen 21 646 metr. Ctr. 1892 ausgeführt, in den ersten 
4 Monaten 189 548 q gegen 95 675 q 1892. Zu Anfang Juni betrug 
die Wochl'<nprodaction der 22 schlesischen Hätten circa 17 250q. -
Hi er befestigte sich der Markt, doch fand kein nennenswerthes 
Geschäft statt. Wie in einer iler letzten Nummern dieser Zeit
schrift berichtet, hat sich in Breslau unter der Firma "Erste 
böhmische Zinkhütten- und Bergbau-Gesellschaft" eine Gesellschaft 
mit einem Capital von über '/, Million Mark eintragen lassen, 
welche in .Merklin bei Pilsen Zinkerzgruben besitzt und daselust 
eine Zinkhütte errichten will, welche im October bereits in Betrieb 
kommen soll. Zum Monatsschlnsse notiren W. H. Giesche's Erben 
fl 23,25, Ia inländische Marken fl 23,- bis fl 23,25. Ha Marken 
fl 22,- bis fl 22,25. 

Zinn notirte zu Beginn deS' Monates bei flauer Stimmung 
.E 85. O . O. In Folge bedeutender Preissteigerung in Amerika 
stieg der Artikel auf .E 89 . 10. 0 und hat Zinn von dieser Zeit 
an eine der merkwärdigsten Epochen durchgemacht. Allgemein 
hielt. man dafür, dass die wegen des mit 1. Juli in Kraft tre
tenden amerikanischen Eingengszolles entrirten grossen Käufe für 
Amerika mit Anfang Juni aufhören werden, weil es die höchste 
Zeit war, noch rechtzeitig Zinn zollfrei nach Amerika einzuführen, 
allein die Verschilfun~ nach der neuen Welt nahm gerade in der 
ersten Junihälfte derartige Dimensionen an, dass angeblich an 
fast allen Stappelplätzen eine effective Noth an greifbarer Waare 
eintrat. Diese kam folgerichtig in den Preisen znm Ausdruck und 
notirten prompte Straits .E 88. 10. 0, während 3monatliche Waare 
auf .E 85 . 16 . 3 hielt. Erst zu Beginn des letzten Monatsdrittels 
Iiess die Spannung einigermaassen nach und waren leichter Offerte 
für prompt lieferbares Zinn zu erhalten. Es besteht die Befürchtung, 
dass mit dem Aufhören des Zinnimportes in Amerika zu grosse 
Vorräthe in Europa anwachsen und den fatalsten Druck auf die 
Preise ausüben wer.ien. - .Aach in Amsterdam war die Nach
frage sehr bedeutend und die Umsätze äusserst lebhaft, so dass 
prompte Waare Banka hol!. fl 54, Billiton holl. fl 53 1/,, Straits hol!. 
fl 54 notirten, während für spätere Lieferung wesentlich billigere 
Notirungen verlautbart wurden. Hier hob sich der Markt 
entsprechend, ohnt: in den Umsätzen eine Steigerung aufzuweisen 
und schlieasen Banka fl 116,50, Billiton fl 116, Straits fl 115,50, 
F.n1rlilll'hes fl 117,!)(). 

Antimon hat sich in Lonrlon in Folge etwas mehr Nach
frage auf .E 39. 0. 0 bis .E 39. 10. 0 gehoben. Die Speculation 
hält diesP. Preise für heachtcnswertb und versucht es in verein
zelnten Fällen, Schlüsse auf spätere Lieferungen zu machen. Die 
Eigner dagegen verhalten sich überaus reservirt und vermeiden, 
in Anholfoung besserer Preise, jede Transaction von Belang. --
Der heimische Markt bewegte sich in engen Ver kehrs11renzc11 
zu Preisen von fl 47 his49 und halt~n auch l1ier die Producenten 
zurä&k, um später möglicherweise bessere Erlöse zu erzielen. 

<c! u eck s i 1 b er hat endlich nach langem Stillstand auf 
.E 6 . 15 . 0 in erster Hand eine Avance auf J.' 6 . 17. 6 erfahren, 
nachdem Rotlrschild einige tausend Flaschen zu .E 6 . 15 . 0 ah
gestossen hatte. Die zweite Hand folgte bis .E 6 16. 6, zu 
welch~n Preisen der llarkt schliesst, ohne aber irgend welchP 
Anzeichen lebhafter Bewegung zu verrathen. Die Vorkommnis~e 
auf dem Silhermarkte berühren zudem den Export wesentlich. In 
den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres warden in Londen 
40 202 Flaschen (gegen 30 427 Flaschen) P.ingefiihrt un1l 
15 ~34 Flaschen (gegen 20 944 Flaschen) exportirt. Im .Juni 
kommt noch ein Import von 10 459 Flaschen hinzu. Fär rlie sechs 
Monate der Saison vom :H. December bis 31. lllai betrug in 
London die Einfuhr aus 

Spanien (lt. Vertrag) 
" anderes 

Italien . . . . 
Oesterreich . 
Califoruien etc. 

1893 1892 1891 1890 1889 

126 254 -
4o 009 25 ooo 35 993 45 001 a5 oool >-r:: 

4 300 4 000 5 ü92 7 750 5 100 : 
100 üOO 1 300 ,..,, 

55 1 131 482 50 5151 ::r 

44 3ti4 30 357 42 167 53 401 42 169 "' 
die Ausfuhr . 21681 221'00 31463 :U561 35051 ? 
- Idrianer Quecksilber notirte, conform der Londoner Notiz, 
.E 6 . 15 . 0 bis !litte Juni, dann .E 6 . 17 . 6 pro Flasche und 
.E 20. 3. 0 per 100 k.q ab Wien, wozu der ganze verfügbare, 
aber nicht bedeutende Vorrath aus letzter Erzeugung flott ab
gesetzt wurde. Die Nachfrage bleibt unausgesetzt sehr rege und 
ist der Markt als fest zu bezeichnen. - Die ca 1 i f o r n i s c h e n 
Minen lieferten vom 1. .Jänner bis 31. Mai nach '5t. Francisco 
ab: 

1893 1892 1891 1890 1889 1888 
7 779 *) 8 816 5 284 5 254 6 322 12 027 Flaschen. 

K oh 1 e. Der Kohlenmarkt ist in sehr ruhiger Haltung ·ver
blieben, den nur einige Strike-Versuche im Kladnoer und Brüx
Duxer Reviere belebten. Diese Strikes fanden bald ihr Ende und 
schienen mehr eine Demonstration für den 8 Stunden-Tag gewesen 
zu sein, als unmittelbare Zwecke im Auge zu haben, wozu wohl 
jetzt nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Die Industrie nimmt 
ziemlich regelmässig, aber auch fast ausschliesslich, Kohle ab . 
Die Werke haben wohl ihre Förderungen der Saison entsprechend 
eingeschränkt, dennoch sind sie genöthigt, Stöcke und Grobsorten 
zu deponiren. Mit Anfang Juli erwartet man einen bedeutenden 
Aufächwung mit dem Beginne der Lieferungen für die Znckt!r
fabriken, da die heurige Ernte eine ganz besonders reichliche zu 
werden verspricht. Andererseits haben auch die Strikes manche 
grös>1ere Unternehmungen zu rascher und umfa•sender Versorgung 
animirt. Die grossen Vorräthe in den Depots lassen aber eine 
Besserung der Preise nicht zn. - Im nordwestböhmischen 
Braunkohlengebiete liegen die Verhältnisse ähnlich, nur dass hier 
noch , in Folge des ansserordentlich tiefen W asserstaudes der 
Elbe und voräbergehend in Folge des Strikes der Versandt sehr 
zurückging. Die Fördereinschränkungen genägten wohl für die 
von den Bahnen und der Industrie begehrten Kleinsorten, Stück
and Mittelkohle mus•te dagegen fast durchwegs deponirt werden. 
Auch hier erhofft man, falls nicht der leidige Wagenmangel die 
Ausnätzung der Conjunctur erschwert, einige Belebung durch den 
Beginn der Zuckercampagne. - Zum Monatsschlusse notiren die 
in Wien zum Consum gelangenden Kohlensorten : Sc h war z
k oh 1 e n. Pilsner Revier: Stückkohle fl -,- bis fl-,-, Ostrau
Dombrau-Karwiner Revier: Stückkohle tl 1,15 bis 111,18, Würfel
kohle fl 1,15 bis fl l,18, Nusskohle fl ], 10 bis fl 1.12, Kleinkohle 
fl 0,86 bis fl 0,92, Schmiedkohle gewaschen ll 1,22 bis II - ,-, 
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rletto un~ewasc:hen lt -,- his fl. - ,-, Cokes tl l,tiü bis lt l,90. 
Mährisch-Ro~sitz-Zheschau-Oslovaner Revier: Schmiedkohle I fl 1,36 
his lt 1.40, detto II tl 1,17 bi' II l.~2. Cokes lt 1,45 bis fl 1,75. 
Preussisch-oberschlesisches Revier: Stück- und Würfelkohle I 
II 1, 18 bis fl. 1,20, detto Mittel fl l.15 bis fl 1.18 , detto II 
II 1,05 bis fl 1,08. Nusskohle I fl 1,18 bis fl 1,20, detto II 
II l.05 bis II 1,08. Kleinkohle T fl. 0,93 bis fl. 0,98, detto II 
II 0,86 bis fl 0,88. Braun k oh 1 e n Leobner Glanzkohle: Stück
kohle fl -,- bis ft -,-, Köllach-Lankowitzer Stiickkohle ft -r-,
his fl -,- , detto Würfelkohle II -,- bis fl -,- , Trifailer 
Stöckkohle fl. -,- bis fl -,-. Böhmisch-Dux-Briixer Becken: 
Stückkohle fl 0,80 bis fl 0,85, loco Bahnhof. - Der d e u t s c h e 
Kohlenmarkt ist in ziemlich flauer Stimmnng, da auch hier der 
Jahreszeit entsprechend die Industrie der einzige Abnehmer ist 
und die Händler theils stark bevorrathet sind, theils mit Recht 
annehmen , dass sie bei stärkerem Bedarfe auch später noch zu 
den jetzigen Preisen sich decken können. - Vom rheinisch
w es t p h ä 1 i s c b e n Markte ist zu erwähnen, dass die Staats
bahnen nunmehr dem Koblensyndicate die Lieferung von 
1 700 000 t Locomotivkoblen zngesprocben haben, wobei im .All
gemeinen M 8, für mindere Zechen .M 7,50 bewilligt wurden. Auch 
hier stösst man auf grosse Schwierigkeiten, die Förderungen zu 
placiren nnd fast nur Cokeskohlen geben besser. Eine allgemeine 
Einschränkung der Förderung der Syndicatswerke war nicht 
durchznbringen, da einige Werke noch grössere Abschlüsse abzu
liefern haben. Ab 1. August jedoch soll das Syndicat den Verkauf 
vollständig übernehmen nnd halft man dann auf grossere L"msätze. 
Cokes gehen so schwach, dass ab 1. Juli eine weitere Ein
schränkung der E!"l;eugung platzgreifen muss, die voraussichtlich 
30" '0 betragen wird. Wie bedeutend der Rückgang des Absatzes 
ist. erhellt daraus, dass im I. Quartale 1890 im Inlande mit 
Ausnahme von Siegen 233 OUO t Hochofen-Cokes abgesetzt worden, 
während pro III. Quartal ] 893 erst 93 000 t verschlossen sind. 
Ver Rückgang ist daraufzuröckzuföbren, dass eine bedeutendeAnzahl 
von Eisenwerken in Folge des grossen Preisunterschiedes, der 

Notizen. 
lmprägnirung von Grubenhölzern. Als Material hiezu 

wird Carbolineum benützt und will man die guten Erfolge dieses 
\'C'rfahrens in Bezug auf die Dauerhaftigkeit des Holzes auf der 
SchJe.qiengrube beobachtet haben. Es werden gewöhnlich die kie
fernen Thörstöcke nnd Eichenkappen des in Querschlägen und 
Hauptstrecken zn verwendenden Holzes damit getränkt. Die 
zuerst in Schweden bei Telegrapbenpfäblen angewendete Methode 
zur Erhaltung der Stempel und hölzarnen Säulen einer Seilbahn 
scheint sieb auch auf der Grube Kaninchenberg bei Langen bogen .· 
(Bergrevier Westlich-Halle) zu bewähl'en. Die Stempel nnd Säulen 
der Seilbahn werden :.! bis 3 cm weit eingebohrt und die Bohr
löcher mit festem Kupfervitriol gefüllt. Durch die in das Holz 
eindringende Feuchtigkeit wird Kupfervitriol aufgelöst, welches 
dann den unteren Tbeil des Holzt'll durchdringt. Durch Ver
schliessen der Löcher mittelst Pfropfen wkd das Eindringen 
grösserer Feuchtigkeitsmengen in die Säulen bei Regen verhindert. 
Von Zeit zu Zeit ist ein :Sachfüllen Yon Vitriol erforderlich. 
(Zeitschr. f. d. Berg-, Hätten- und SalinenweseP. im preuss. Staate, 
1892, Heft Nr. 4.) V. W. 

Graphit und Graphitit können nach W. Lu z i (Cbem.-Ztg.· 
1893, S. 113) ausser dnrch die Salpetersäurereaction (welche nur der 
Graphit gibt) auch durch ihrd Oxydationsproducte, erzielt durch 
wiede1 holtes anhaltendes Erwärmen mit Kalinmcblorat und con
centrirter rauchender Salpetersänre auf dem Wasserbade, sehr 
gut von einander unterschieden werden G ra p b it gibt nämlich 
ein aus dönntafelförmigen, lichtJ11rchlä~~igen Krystallen bestehendes 
Oxydat ionsprodurt, welches sich heim Erhitzen unter Hinterlassung 
eines ~ehr aufgeblabten, lockigen Rückstandes zersetzt, während 
Graphit i t als Oxyda1ionsproduct ein aus nnregelmässig gestaltetrn 
Partikeln bestehendes Puh-er liefert. welches sich beim Erwärmen 
nicht aufbläht. F. K 

Schwedens Ausfuhr (und Einfuhr) in der .Montanbranche 
b~trug 1891 in Centnem a lOIHg: Eisenerze 1 'i41 482 (4E5U), 
Zmkerze 311 6'i" ( - ) , andere Ene 90 WO (-), Roheisen 

lange Zeit zwischen Cokes und Cokeskohlen geherrRcbt hat, sie 
auf eigene Cukes-Erzeugung "erlegt hatten. - Der Ru 11rkoh1c11 
m a r kt leidet unter der allgemein schwachen Nachfrage uud den 
in Folge tiefen Rheinstandes sehr geringen Vel'l!chiffuugen. Auch 
hier steigen die Vorräthe trotz Fördereinschränkungen sehr 
rasch. - Im 8 a a r r e Yi e re förderten die staatlichen Gruben 
im Mai 481 831) t gegen 515 465 t 1892. Auch der ober
s c h 1 es i s c h e Markt hat sich verflaut, da der Absatz empfindlich 
zurückging, dem jedoch bis nun keine Abschwächung der Preise 
folgte. Da die Gruben aber ihre Förderung schon seit längerer 
Zeit ganz we~entlich eingeschränkt haben , holft man , da.ss sie 
die jetzt sich mehrenden \"orräthe ohne :Mähe bei halbweg-s gutem 
Herbstgeschäfte glatt abstossen. Im 1. <!uartale 1893 wurden in 
Deutschland 797 020 t Stein- uud 1 601 217 t Braunkohle, 
133 003 f Cokes und :22 157 t Press- und Torfkohle eingeführt, 
dagegen 2266 008 t Steinkohle, 3862 1 Braunkohle. 458 545 1 Cokes 
und 4887tit Press- und Torfkohle exportirt. In Belgien 
bleibt der Markt in Folge der anf bloss 5 Tage bescl1ränkten 
Förderung in verhältnissmässig guter Lage. Diese beschränkte 
Fördernng genügt gerade zur Deckung des Bedarfes der Industrie. 
Die Preise werden vou den Werken ziemlich fest auf Frcs !l,5U 
bis 10 für gute Kesselkohlen, Cokes auf Frcs 12,50 bis 13 gehalten. 
Die Staatsbahnen haben 451.i (JUO f Förderkohle zur Lieferung aus
geschrieben , und erwartet man, dass da~ Ergebniss dieser Sub
mission für die künftige Preisgestaltung von wesentlichem Ein
flusse sein werde. Der eng 1 i sc h e Kohlenmarkt hat sich 
etwas befestigt und ist die Lage nun nicht nur in Södwale.•, 
sondern auch in den Nordseehäfen, weniger dagegen in den 
inneren Bezirken zllfriedenstellender. In Södwales genügt die 
Zuführ kaum, um das zur Verladung nöthige Quantum aufzu
bringen. während in den innerl!n Bezirken im Maximum 5 Tage, 
meist aber nur 3 Tage gefördert wird. Für Industriebedarf i~t 
die Nachfrage gut. England e!"l;eugte 1892 auf 3403 Werken 
181 786 87 lt (gegen 18538912li1 1891). Die Preise sind ziemlich 
un \'erändert. 

630 957 (281393), Gusswaaren 2839 (6621), Schmelz- und St.ab
eisen 2 097 616 (33 918), Manufactnren 81 872 (115 606). dese
gleichen für 00 664 (123 215) Kr„ Kupfer 1166 (3796), Blei 
19~1 (15 445), Zink 231.i (19 587), andere .Metalle 3273 (5it<5), 
Schwefel 7u (44 024), Vitriol 5187 (6494), Steinkohlen, Cokes 
etc. 1394 (19 511628) hl, Steine für 4 518 506 (589 432) Kr. 
und Thone für 53 939 (2:21 ~3U) Kr. (Teknisk Tidskrift.) x. 

Zilndrnrrichtungen bei den Seippel'schen und Wolf· 
sehen Benzinlampen. Die nach oben hervorstehenden Zünd
vorrichtungen sind bei beiden Lampensystemen geändert und 
unterhalb der Flamme angebracht, wodurch das Werfen von 
Schatten '·ermieden wird. Bei der Seippel-Lampe sind diese Vor
richtungen horizontal, bei jener von Wolf vertical angebracht. 
Die verbrancbten Zündstreifen ragen nicht mehr in die Lampe 
hinein, sondern bleiben innerhalb der Zöndvorrichtung und werden 
bei der Seippel'scben Vorrichtung einfach aufgewickelt. Diese 
verbesserten Benzin-Sicherheitslampen wurden auf Zeche Fröhliche 
Morgensonne bei Gelsenkirchen verwendet. (Zeitschr. f. d. Berg-. 
Hätten- und Salinenwesen im preuss. Staate, 1892, Heft Nr. 4.) 

V. W. 
Ziehen rnn Draht. D. R. P. Nr. 67 477 von E. S z a c d t n er 

in Pressburg. Als Ziehölfnug dient ein Ringspalt. welcher von 
einer vollen Scheibe und einem sie nmgebenden Ringe gebildet 
wird, wobei Scheibe und Ring in entgegengesetzter Richtung sich 
drehen, so dass der Draht beim Ziehen eiiie Drehung um seine 
Achse erfährt. (Zt.;icbr. d. Ver. deutsch. Ing., 1893, 510.) N. 

Ueber eine Bildung v~n Magnetit und Schwef Plkie11 be
richten E. Sv a 1 an der nnd J. Lau d in (Chem.-Ztg., 1893, S. 544). 
Bei der Darstellung von Salzsäure durch Calciniren Yon Natrium
bisulfat mit Kochsalz in einem ~uffelofen wurde zu Anfang der 
Fabrikation periodiseh an der Yorder~eite des Ofens eine guss
ei~erne Schale mit Schwefelsäure angebracht, die zuweilen bi~ 
auf Rothgluth erhitzt wurde. Die Schale bedeckte sieb nach einiger 
Z~it mit einer Incrustation , die leicht abgelöst werden konnte 
und sich wesentlich ans Magnetit und Scbwefelkit>s in Pentagon
dodekaederform zusammenge~etzt erwies. Es scheint die Schwrf11-

::J • 
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säure das Eisen der Schale angegriffen zu haben und das so 
entstandene Ferrosulfat mag unter Mitwirkung des Eisenkohlen
stolfes reducirt worden sein, wobei Schwefelkies entstand. Durch 
einen Röstprocess bei der zeitweilig eingetretenen Rothglühhitze 
hat sich dann, vielleicht ebenfalls unter Mitwirkung des Eisen
kohlenstoffes, Magnetit ntben etwae Eisenoxyd gebildet. F. K. 

Erzeugung von Puddelelsen. H. Forste r, 8taffordshire, 
engl. Pat. Nr. 19118 vom 5. November 1891. Roheisen in einem 
Regenerativ- oder anderen geeigneten Ofen, der mit basischem 
oder neutralem Materiale (Dolomit, basische Schlacke, Chrom
eisenstein) ausgefüttert ist, geschmolzen, gibt ein zum Puddeln 
geeignetes, raffinirtes Eisen. Das gewöhnliche Eisen kann mit 
Eisenoxyd gemischt werden. (Chem.-Ztg. 1893, S. 70.) F. T. 

Ueber Verbesserungen in der Tornndustrie. Von Pal m
b er g. Die alten Bereitungsmaschinen, Röhren- wie Presstorf· 
maschinen sind immer mehr aufgegeben worden und mau benützt 
gegenwärtig grössere liegende Krahne , in denen der Torf gnt 
durchgearbeitet wird. Dnrch diese etwa ~ m langen und 0, 75 m 
weiten Krahue gebt eine eiserne Welle mit 14 bis 16 befestigten 
spiralförmigen stählernen Messern, und an den Innenseiten derselben 
sitzen überall feste Messer. Die rohe Torfmasse wird am obersten 
Krahnende eingefüllt und nach gehöriger Durcharbeitung durch 
eine Bodenlucke in Karren oder Wagen ausgezogen. Den so vor
bereiteten Torfbrei schlägt mau in Formen , welche gewöhnlich 
~5 Räume von 12" X 6" X 3 ' Inhalt besitzen. So geht das 
Formen mit Weibern oder Jungen rasch von Statten. Ein solcher 
Torfkrahn ist billig, verarbeitet viel und lässt die fabricirten 
Mengen leicht controliren ; der Torfbrei wird gut vorgerichtet, 
trocknet desshalb gleichförmiger nnd rascher und liefert härtere 
und weniger staubende Ziegel. Diese Methode ist für jeden Torf
brei, fetten und mageren, anwendbar; sie beansprucht jedoch 
trockene, grosse und ebene Trockenplätze und zum Betrieb circa 
5 e. Hat man verlorene Wärme Yon Herden oder Oefen zur Ver
fügung, so kann man in besonders construirten Oefen die Torf
steine mit warmer Luft oder Gasen nachtrocknen. Auf dem 
Svart&-Werk hat man dazu 4 Trockenkammern errichtet, iu 
welche die warme Loft vou den Schmelzherden eingepresst wird. 
Diese Einrichtung hat sich als zweckmässig und billig erwiesen. 
Noch sei erwähnt, dass man aus Schonen ein Qnantum rohe 
TorfmaBSe nach einer neuen Briqnettefabrik in Zeitz gebracht 
hat, um damit Versuche anzustellen. Die Briquetts wurden ausser
ordentlich schön, hart, stark und leichthandlich, so dass das 
technische Resultat ein gutes war. Die Torfindustrie Schwedens 
hat sich in den letzten Jahren bedeutend gehoben, und dieser 
Brennstoff kommt auf den Eisenwerken , besonders den Martin
anlagen, beim Trocknen der Holzmasse n. s. w. in grossem 
Maassstabe zur Anwendung. (Jern.-Kont. Annaler, 1893, S. 102.) 

1: 

Eisen und Stahl. J. Colley, Biliton, Staffordshire, nahm 
ein Patent (engl. Pat. 18 990 vom 4. November 189 l) auf den Zu
satz von metallischen und nichtmetallischen Stoffen zu geschmol
zenem 8tahl, Eisen oder anderen Metallen. Kohle und Ferromangan 
kommen in eine hölzerne Büchse, die auch mit dünnem Metall
boden veIBehen sein kann; diese wird in das Metallbad ein
geführt. Bei besseren Stahlsorten setzt man während des Processes 
Kohle, zu Ende Kohle und Braunstein zu. Man kann auf ähn
liche Weise verschiedene Stoffe Metallen zuführen. (Chem.-Ztg. 
1893, S. 70.) F. T. 

Literatur. 
Prlhodee po Ptibrami a okoli. (Führer durch Pfibram 

und Umgebung.) Mit 36 Abbildungen und 5 Karten. Von Prof. Josef 
H r ab ak. Ptibram 1893. 

Wiederholt und zuletzt bei Besprechung von He y den r e i c h's 
Geschichte des Freiberger Berg- und Hüttenwesens 
(d. Zeitschr., 1892, S. 538) wurde an dieser Stelle das Bedauern 
ausgedrückt, dass über su manchen unserer wichtigen heimiRChen 
Bergbaue, der es verdienen würde. dass seine Geschichte durch 
die ganze wechselvolle Vergangenheit bis zu seinem Ursprung 
verfolgt werde, im Grossen und Ganzen nur wenig bekannt ge
worden ist. Nun hat Professor Hrabak, dem die montanistische 
Welt schon zahlreiche und gediegene fachwisBt!nschaftliche Arbeiten 

verdankt, unter dem allzu bescheidenen Titel eines "Führers". 
eine erschöpfeude .Monographie über Pfibraw verötfentlicht und 
dadurch eine fühlbare Lücke in dPr Geschichte unserer Bergorte 
au~gefüllt. Wir be~rüssen daher sein neuestes Werk als eine wirk
liche Bereicherung der bergmännischen Literatur mit aufrichtiger 
Freude. Ursprünglich als ein touristischer Führer gedacht, erschci n t 
das Buch vorerst nur in böhmischer Sprache, auf Veranlassung 
des böhmischen Touristenclubs; allein sein reicher fachmännischer 
Inhalt, weit über den Rahmen eines blossen Reisehandbuches 
reichend, lässt die Nothwendigkeit einer raschen Ausgabe in 
deutscher Sprache empfinden, die auch. wie wir hliren, nächstens 
zu erwarten ist. 

Das ganze Werk theilt Hrabäk in drei Abtheilungcn: 1. Die 
Stadt Pfibram mit dem heiligen Berg und der Stadt Birkenberg. 
II. Die Umgebung. HI. Die Pfibramer Gruben. 

Obwohl für den Fachmann nur der III. Abschnitt haupt
sächlichstes Interesse hat, so müssen wir doch auch dem von dem 
Herausgeber im Vereine mit Herrn J. Si m 1 a verfassten 1. Ab
schnitt unsere Aufmerksamkeit widmen, denn der Anfang des
selben bildet die Geschichte der Stadt und diese ist wohl mit 
der Geschichte des Pi'ibramer Bergbaues innig verbunden. Die 
Verfasser haben hier die geschichtlichen Quellen zwar alle 
benützt, aber diese Quellen fiiessen leider sehr spärlich; sie haben 
die Sagen H ;\je k's nicht verschmäht, sie haben Stern b er g's 
Geschichte der böhmischen Bergbaue studirt, auch neuere Angaben 
gesammelt. Die Geschichtsschreiber bedecken den Ursprnng der 
Stadt und den Beginn des Bergbaues mit dem gewissen dichten 
Schleier der grauen Vorzeit; es ist aber alle Aussicht vorhanden, 
dass dieser Schleier in Kürze gelüftet sein wird. Schon in 
E m 1 e r's Registern und Confirmationsbüchern sind in letzter Zeit 
manche wichtige Nachrichten über Ptibram publicirt worden; 
noch mehr wird dies aber der Fall sein, wenn der betreffende Band 
von Celakovsky's: "Corpus juris mnnicipalis regni Bohemiae" 
zur Herausgabe gelangt. Es ist dies eine Sammlung von Privi
legien n. s. w. der einzelnen böhmischen Städte und speciell auch 
der Bergorte, also ein Urkundenwerk, - welches eine ausgiebige 
Quelle für die Geschichte der Stadt und des Bergbaues Pi'ibram 
darbieten wird, in ähnlicher Weise, wie es für Freiberg bereits 
durch das "Urkundenbuch der Stadt Freiberg" (im Codex dipl. 
Saxoniae, Tom. XII-XIV) von Dr. Hubert Ermisch, der Fall ist. 

Wie schon erwähnt, hat sich Prof. Hrabak bemüht, den 
historischen Theil besonders sorgfältig zu bearbeiten ; von seiner 
Gewissenhaftigkeit zeigt es, dass er sich auch beeilte, einen in 
verschiedenen Werken zu Tage getretenen Widerspruch über den 
Ursprung der Stadt und des Bergbaues (S. 3 und S. 115) sofort 
richtig zu stellen. Es handelt sich nämlich hiebei um das 
Dorf Pi'ibram (im Leitmeritzer Kreise), welches in manchen 
Geschichtswerken mit unserem Bergorte Pi'ibram verwechselt 
wurde; aus der Topographie Böhmens von Pa 1 a c k j (S. 76 und 
S. 268) ist jedoch die Verschiedenheit dieser beiden Orte leicht 
zn ersehen. 

In dem die eigentliche Stadt beschreibenden Theile des 
Werkes finden wir sehr interessante Daten über den Zustand 
Ptibrams in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts und den 
grossen Fortschritt in baulicher und cultureller Beziehung seit 
beiläufig 1849. Trotzdem schon früher die Bergbauproduction 
nicht unbedeutend war, befanden sich die Werksgebäude wie die 
Stadt selbst iu einem solchen Zust~ude, dass man gegenwärtig 
von einer fast ganz neuen Stadt reden kann. Im Jahre 1848 
besass Pfibram 8400 Einwohner und au Bildungsanstalten nur 
eine Bürgerschule; jetzt hat sie 13 400 Einwohner, besitzt eine Berg
akademie, eine Bergschule, ein Real- und ein Obergymnasium (mit 
einem erzbischöflichen Convict), eine Lehrerbildungsanstalt u. s. w. 
Alle diese Anstalten, zu denen noch mehrere grossartig angelegte 
humanitäre hinzukommen, sowie die zahlreichen Aemter, wie die 
k. k. Bergdirection, Bezirkshauptmann.chaft, das ltezirks
gericht u. s. w., befinden sich fast durcb1Vegs in neuen, schier 
monumentalen Bauten: kurz. Pfibram, früher zumeist nur wegen 
des sogenannten heiligen l:lerges als Wallfahrtsort bekannt, ist 
heute eine grosse, moderne, verkehrsreiche und bedeutende Stadt 
geworden. 

In innigem Zusammenhange mit der lieschichte der Stadt 
Ptibram und ihrer Bergwerke ist auch der Aufschwung der mit 
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Ptibram fast zusammenhängenden Stadt Birkenberg, auf deren 
Gebiete sich gegenwärtig die Hauptschächte des Pribramer Werkes 
befinden. Ursprünglich als eine Ansiedlwig der Pfibramer Berg
arbeiter aus wenigen armseligen Hütten bestehend, wurde Birken
berg 1689 eine selbstständige Gemeinde, die sich immer mehr 
vergrösserte, so dass sie jetzt eine ziemlich wohlhabende Stadt 
mit über 5000 Einwohnern ist. Ihre Bedeutung als Bergstadt 
wächst mit den immer grösseren, modernen Werksanlagen, welche 
dort entstehen, und der immer noch steigenden Production. 

Die Beschreibungen des heiligen Berges nnd der Umgebung 
von Pfibram übergehen wir, weil sie gewiss von Seite anderer 
Fachorgane ihre volle Würdigung erhalten werden. Doch müssen 
wir dabei auch unsererseits die gerechte Anerkennung über 
die gediegene, zumeist mit wissenschaftlichem Ernste durch
geführte Darstellung dieses Theiles aussprechen ; wir führen 
namentlich die geologische Arbeit über die silurische Zone von 
Mittelböhmen an (von Prof. K 1 e ca n da), welche die vorzüglich 
geschriebene Einleitung jenes II. Abschnittes bildet. Eine recht 
gute Karte der Umgebung (mit geologischen Einzeichnungen eben
falls von Klecanda) vervollständigt das Ganze. 

Der Schlussabschnitt "über die Pfibramer Gruben" ist der 
weitaus bedeutendste des ganzen Werkes, ja er ist wohl zu gross 
und zu ausführlich für einen allgemeinen Führer von Pfibram. 
Mit besonderem Vergnügen lesen wir gleich eingangs in einer 
Anmerkung, dass diese Schrift einen Theil des grösseren Werkes 
über das "Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Böhmen" 
bildet, welches der Verfasser im bisher unvollendeten .Manuscript 
besitzt; wir erwarten mit Ungeduld dessen baldige Herausgabe. 
Aber schon der vorliegende Aufsatz weckt in uns den lebhaften 
Wunsch, dass Prof. Hrabak sich veranlasst sehen möge , eine 
separate .Monographie der Pi'ibramer Werke, wozu er ja bereits 
soviel vorzügliches Material wie kein Anderer besitzt, in Bälde 
für seine Fachgenossen herauszugeben. 

Ueber die historische Einleitung zu diesem III. Abschnitte 
haben wir bereits einige Worte gesagt; es erübrigt noch an
znfiihren, dass der Verfasser in einer sehr gründlichen Darstellung 
die weiteren Schicksale des Pfibramer Bergbaues nach den letzten 
Quellen und Urkunden erörtert, vom ältesten "Bergbuche~ im 
Jahre 1527 an bis zu den Archivacten der Gegenwart. Unter 
Anderem bringt er bei Erwähnung der dortigen Bergakademie 
eine Reproduction des bemerkeuswerthen historischen Bildes aus 
dem Werke von Pe ith n er-Lichte nfe 1 s über die Verlegung 
der Bergakademie von Prag nach Schemuitz im Jahre 1770. 

Die nun folgenden Abtheilungen des Buches werden die fach
männischen Kreise in hohem Grade fesseln. Die Geologie der 
Pfibramer Lagerstätten macht den Anfang. Hier fährt Prof. Hrabäk 
zuerst aus, dass das Pfibramer Gebirge den beiden ältesten 
Formationen angehört; die erste (untere) Formation besteht ans 
Schiefem der Urgebirge, die andere (obere) aus Grauwacken. Dass 
der Verfasser bei seiner sonst ausserordentlich gründlichen geo
logischen Erörterung des Pfibramer Gangvorkommens das cambrische 
System absichtlich ignorirt und sich über die von anderer Seite 
aufgestellten diesfälligen Constatirungen mit augenscheinlicher 
Geringschätzung hinwegsetzt, dürfte einige Anfechtung erfahren, 
doch scheint diese Frage thatsächlich noch strittig zu sein. 

Es folgt nun die hochinteressante Beschreibung der Gänge, 
welche namentlich in dem Schoosse des Birkenberges, ein Gebiet 
von kaum 1 km' umfassend , den grossen und weltberühmten 
Siiberreichthnm Pfibrams bergen. Im Ganzen gibt es in diesem 
Gebiete 42 abbauwürdige Gänge, von denen 18, vorwiegend sehr 
ausgiebige, im Abbau begriffen sind. Das hauptsächlichste Silber
erz Piibrams ist bekanntlich der Bleiglanz. enthaltend durch
schnittlich '/8-"/, % Silber, mit Antimonit und Zinkblende als 
regelmässigem Begleiter. Die Gangausfüllungsmasse pflegt \'Or
•iegend kieselig zu sein, aber auch kalkig. oft mit selir schönen 
Calcitkrystallen; weiter findet sich Baryt, Siderit und die für Ptihram 
charakteristische Sammtblende (Goethit, Pyrrhosiderit) n. s. w. 

Am ausführlichsten behandelt der Verfasser die Werks
Einrichtungen der einzelnen Schächte und Baue, sowohl die über 
Tags wie unter Tags und die einzelnen A bbau-llethoden, wobei 
d~r erreichten grössten Teufen, des Stolzes Pribrams, wohl gedacht 
~· Dif'.ser Theil des Werkes, in seiner originellen, leichtfass
hchen Darstellung. ist geradezu ein Unicum in der bergmännischen 

Literatur und nur ein Fachmann von rler Bedeutung Hrabak's konnte 
so Eminentes leisten. Fast noch ausführlicher behandelt er die 
Aufbereitung der Erze, nur scheint es uns, als ob hier des Guten 
vielleicht zo viel gethan ware; jedenfalls sincl mathematische 
Formeln für den Zweck eines Führers nicht nöthig. Den :Schluss 
bildet die Btschreibung der Pfibramer Hüttenwerke und der 
musterhaften sonstigen Werksanstalten, Alles in der vorzüglichen 
Darstellungsweise des tüchtigen Autors. 

Am Ende des·ganzen Werkes wären uns einige statistische 
Daten über die Prodoction an Edelmetall und üher die sonstigen 
Erzeugnisse nicht unwillkommen. Aber, Dank dem Verfasser, 
er hat uns viel des Besten geboten und Alles durchweht von 
edlem, patriotischem und frischem bergmännischen Geiste. 

M ö.ller. 

Am tli ehe s. 
Der Ackerbauminister hat den bei der k. k. Berghaupi

mannschaft in Klagenfurt in Dienstleistung stehenden Oberherg
commissär Arthur Grafän St. Juli en- W a 11 s e e zum Bergrathe, 
den Bergcommissär und Revierbeamten Carl K a h 1 ich in EI bogen 
zum OLerbergcommissär, dann die Bergbau-Eleven August Ai g n er 
bei dem k. k. Revierbergamte in Elbogen und Dr. Hermann von 
Vest bei dem k. k. Revierbergamte in .Mährisch-Jstrau zu Ad
juncten im Stande der Bergbehörden, sämmtliche unter Belassung 
in ihrer gegenwärtigen Dienstesverwendung, ernannt. 

Der Ackerbauminister hat den k. k. Bergrath Jacob 
:5 c h w in g er als Revierbeamteu von Cilli nach Laibach und den 
k. k. Oberbergcommissär Dr. Alexander T o 1 d t als Revierbeamteo 
von Laibach nach Cilli überstellt. 

Der Ackerbauminister hat den Oberbergverwalter Franz 
O 1 i v a von Pfibram nach ßrüx versetzt; ferner den Cassa
Official J arosla v St u c h l zum Hüttenmeister und den Hütten
meister August Mark u s zum Bergmeister bei der k. k. Berg
Direction in Pfibram ernannt. 

Das Justizministerium hat im Einvernehmen mit dem Ackerbau
und dem Finanzministerium den k. k. Salinenoberverwalter in 
Kaczyka, Johann Fe r t s c h, zum bergbaukundigen Beisitzer und 
den k. k. Salinenadjoncten in Kaczyka Sigmund He y da zum 
Ersatzmanne bei dem Bergsenate des k. k. Landesgerichtes in 
Czernowitz ernannt. 

Der Ackerbauminister hat den Bau- und Schmiedenaufseher 
bei der k. k. Berg· und Hüttenverwaltung in Brixlegg, Johann 
Br e n ni g, zum Rechnungsführers-Assistenten bei dieser Ver
waltung ernannt. 

Dem Bergingenieur M. Przyborski in .lloravicza (Banat) 
wurde für seine literarischen Verdienste die kg!. rumanische 
.Medaille ßene Merenti 1. Classe verliehen. 

Concurs-..lusschreibung. 
Bei der k. k. Bergdirection in Pfibram ist die Cassa-.\ssi

steutenstelle mit den systemisirten Bezügen der XI. Rangsclassc 
und mit der Verpflichtung zum Erlage einer Dienstcaution im 
Gehaltsbetrage zu besetzen. 

Gesnche um diesen Dienstposten sind bis zum ~6. Juli d. J. 
bei dieser Bergdirection einzubringen und i11 denselben nebst dt>n 
allgemein vorgeschriebenen Erfordernissen, der vollkommenen 
Kenntniss der beiden Landessprachen . l<'crtigkeit im Concepte, 
die Fahigkeit zum Erla~e der \"Orgeschriebenen Dien~tcaution und 
insbesondere die .Kenntniss des ruontanis1ischeo Rechnungs- und 
Cassawesens und der einschlagigen Xormalien nachzuweisen. 

K. k. Bergdiredion Pfibram, 

am 24. Juni 1893. 
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A 11 k ft n d i g u n g· e 11. 

Für Berg- und Hüttenwerke! 
Erste k. k. österr,-ungar. ausschJ. priv. 

aQade-Far ben-Fa brik 

Ansgozeicbnet mit. goldenen Med11illen - •Liefärent. der er7 
herzoglichen und ftirstlichen Gnts,·erwdltnniren, k. k. ~ilitär 
Verwe.ltnngen, sämmtlicher J<:isenbe.lin~n. Indnstrie„ Berg- 1111d 

Hüttengesellsche.ften, der meisten Be.ngesellsche.ften, Be.nunter· 
nehmer nnd Baumeister, sowie auch vieler Fe.briks- nnd Ree.li· 

Diese Fe.rben werden zum G eLäud~e.ostrich verwendet, sind 
in 40 verschiedenen Mnste1·n von 16 kr per Kilo e.ntwlirts, in 
Ke.lk löslich, dem Oele.nstriche vollkommen gleich, zn be.ben. 
l\·Jnst.erh:nrten und Gebrn.u.chsnn,veisu.na 1:re.tis 

CARL KRONSTEINER, 
Wien, III. Bezirk, Hauptstrasse Nr. 120, 

hn t'lgt·nen llans(•. 

~ 
Adolf Bleichert & Go., 
Leipzig-Gohlis und Wien, 

liefern seit 21 Jahren als nlleinige :olpecie.lität 

Drahtseilbahnen 
n11ch ihren Yorzilgl. bewährten, patentirten 

Constructionen. 
('„Ler 81i0 Anlagen mit ca. 700 0001„ Länge 

eigener Ausführung. 
llS' A.D.Bohläge und Projeote durch ~ 

Generalvertreter fär Oesterralch·Ungarn; 
Ingenieur JULIUB SCHATTE, 

'\-VI EN, IV., ThereeJanumgaeee Nr. 31. 

Draht!!ieilbahnen 
zum 

Transport TOn Kohlen, Erzen, Steinen, Sand, Torf, P.ret·ern Schcirhulz etc. 
DT&labellztlge ftlr Berg-, Btra•••n· und Grobeu-Bahneo, 

Draht•eU-Tran•ml••loneD und Kabelleitungen 
zur U cbertragLlng der Betriebskraft. 

mc-- Rundseile, Bandseile und Kabel 'lllfl 
aus Eisen, Stahl und Kupferdraht 

für Aufzüge, Bremsberge, Grubenbeförderung, Eisenbahnschranken und 
Sign~le, elektrische LeiLU11gc:n. 

Isolirte Kabel und Drähte 
für alle elektrot~chnischen Zwecke, 

.\faschinen-, Drahtseil- ~nd Kabel-Fabrik Th. Obach, 
Wien, III., Paulusgasse 3. 

~-~~~~88S~l;;!8(I)i;ml(I)i;ml(I)Will 

1 ATENTE 1 in allen LänJern besorgt das heb. conc. Privil.-Bnreau 

I von Theodorovic & Comp., 
li Stepbansplatz 8 Wien, 1., Jasomirgottstrasse 2. 
1 Berlin N. W., Lnlsenstrasse 32 1 neben dem 
!II kaiserl. Patentamte. 

i Seit 187i im Patentf. thätig. 1 
i Ausführliche Preiscourante gratis und franco. J 
~1LlkL31LlkL3~~~9kLliLl~iLJ(I)~iLJkL3 

und lranco. 

Ein junger, tüchtiger 

Giessere i-1 ngen i eur 
wirJ für eine grosse Giesserei Böhmens aufzunehmen 

gesucht. Derselbe muss eine techuisehe Yorbildung nach

weisen können nnd mnss 1kr höluni:<chcn uncl Jeutschen 

Sprache in Wort nnd Schrift rnllkommcn milchtig sein. 

Gefällige Offerte an die Administration dieses Blattes unter 

„G. l. B. 100". 

~B&B8illlHllNlll!1EtimHHllHl!l!&l&S:lllitlBl!llHIGI 

1 uOld. Med. 61aSROWl99J. [hrendipl. London 1994, Gold. Med. Antwerpen 1995., 
K. u. k. Patent. 

De 1ta·Met.a11 
••ptlehlt flr taolmleohe, baullohe •nd latlutrlelle Zwecke aller Art 

die österr.-ungar. Oelta-Metall-Fabrik H. W. Becker, 
Wien, I .• Lothringerstrasse ~r. 16. 

euense•DHHiiSSUSll' 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Re11action: 

Hans Höfer. C. v. Ernst, 
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Rochelt, k. k. Oherhergrath. o. ii. Professor der k. k. ßergakailemie in LPoben. 
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Diese Zeitschrift erscheint wüthcntlich t>incn bis zwei Bogen stark unil mit jährlich mindestens zwanzig a r t ist i s c h e n 
Beilagen. Pränumerationspreis jiihrlich mit franco Postversendung für Oesterreich - Ungarn 12 tl. ii. W. . halbjährig li ft , für 
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Iron and Steel Institute. 
(Frühlings-Meeting.) 

(Fortsetzung von Seite 346.) 
Ein neuer Process zur Entschwefelung von Eisen und Stahl. 1) 

\'on E. H. Se.niter. 
Nacl11lem die Y ersuche der Ent~chwefelnng durch 

G Monate fortl!esetzt waren, bin ich heute in der Lage, 
nochmals Yor das Im.titut zu treten und neue Erfah
rungen, mit Zahlen belegt, Yorzubringen. In Wigan ist 
eine Einrichtung geschaffen worden, • um die \"ersuche 
durchführen zu kiinnen. Man bat das Sandbeet bis auf 
das NiYeau des festen Rodens herabgelegt. Auf dem Roden 
vor dem Hochofen ordnete man eine fahrbare Pfanne 
an, die mit Widcriibersetzung Yersehen war. Die Pfanne 
fasst bis 12 Tonnen Eisen. Die Kosten dieser Anlage 
waren etwa tl 31100. Die Pfanne wird vor der ersten 
Operation rorgewiirmt. die Mischung, welche die Reac
tion bewerkstelligen ~oll, eingetragen, und eine ~chiehte 
Eisen über dieselbe langs:1m gegossen, um zu verhindern, 
dass das tliissige Metall die ~lischung und Pfannen
ausfiitterung angreife. Ist die Reaction zu Ende. so 
wird das Metall auf das tiefergelegte Reet ausgegosseu. 

Einer Tabelle, welche eine Heihe erhaltener Hesul
tate angibt, entnehmen wir die extremsten Fälle: 
Nr.14. f'ehwefel vor:0,2i">8, nachderBehandlung0,047°,'0 

Nr. li. „ „ :O,Oi2, „ „ ,, 0,037°/1, 

Die l\o&tcn des Entschwefelungsmateriales sind 24- kr. 
pro Tonne, die ilbrigen Kosten. die ArLeit inbegriffen. 
stellen sich unter 12 kr. 

1
) Wir verwdsen hier auf unsere e~tPn Mittheilunl!'en iil1er 

Saniter·s Proress, 1\it>se Zeit•d1rift, !S!-1~. Xr. ::.i. ~. liJ4. 

. Yon Yielen Resultaten, welche auf demselben Wege 
erreicht wurden, _sei eines besonders hervorgehoben. [ n 
Dowlais enthielt das Metall O,ti4°, 0 Mn und o,.ioo/0 S, 
welch letzterer nach der Operation auf O, 134 °: 0 sank. 
Man kann daraus entnehmen, was man Yon dem Process 
zu erwarten bat. Rei grösseren Metallmengen, bei welchen 
die Manipulation nicht geniigend schnell vorgenommen 
werden kann , das Metall aus dem Ofen auch nicht 
rasch genug in die Pfanne läuft, musste die Mischung 
minder leicht schmelzbar hergestellt werden, was da
durch erreicht wurde, dass man einen Theil des Calcium
chlorids durch den schwerer schmelzbaren Flussspath 
ersetzte. Auf diese Art wird die Zeit, welche nöthig ist, 
um die !llischung zu ~chmelzen. Yerliingert. 

Hei Stahlwerken. wo grosse Mengen schwefolreichen 
Eisens auf basischem Herde nrarbeitet werden. stellten 
sich ebenfalls Yit•lc Yortheile bei Anwendung des l'ru· 
cesses heraus : 

C Si S l' 

Analyse des Eisens: 0,28 0,96 0,7!'i 
Analyse des Bade;;: Spuren 0,9:>3 OJ1;"1 

lnach dem Einsehmelzen 1 

lfn 

o,:rn 
0,22 

Analyse des Stahle,;: o, 12 ~pnrcn 0,07 o,02G 0.-1 i 

Die „ Wigan Coal and Iron Company" hat im 
)lonatc April iiber IG 000 Tonnen basischen Stahls aus 
schwefelreichem Eisen erzeugt und über 5000 Tonnen 
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davon in der Entschwefelungspfanne verarbeitet. A usser
dem haben bedeutende Mengen anderer gro&ser Werke 
die gleiche Behandlung mit Erfolg erfahren. 

Aus einer Ta!Jelle mit 25 Aualyscn, welche er
weisen, dass die Zusammensetzung des Ingotmateriales, 
das auf die erwähnte Weise aus minderwerthigem Eisen 
erzeugt wurde, derjenigen des sehwe1lischen Materiales 
gleichkommt, briugeu wir einige Angaben ; die dem 
mechanisch-technischen L:tbora!orium entnommenen Ver
such>idaten zeigten die>ielhe liehereinstimmung: 
~r. C :-ii ::; P Mn 

4 0,111 :';puren o,o 12 0,008 o,os 
ti 0,14 ., o,ou 0,004 0,21 

~· 0,075 ,, 0,52 U,00::! 0,19 
'). o.:·Hi 0,005 0,020 O.ö5 -;) " 

Der Stahl wurde fiir die feiusten Werkzeuge und 
Messerklingen ,·erwendet und ist betrefls des Leitungs
Yermiigens dem hesten Holzkohlenmateriale gleich ge
funden worden. 

Nachstehend folgen einige Zahlen , welche einer 
ausführlicheren Tahelle mit Analysen und Nesultaten 
der l<'estigkeitsuntersuchungen rnn aus ~chwefelreichem 

Eisen erzeugtem Herdtlussstahl (basisch) entnommen siud. 

Xr. C Si ::; P Mn 

1 
8 

l 2 

0,100 
o.~1;, 

0,G::!O 

Spur 

" 

o,04!-I 
O,Oö2 
<l,041) 

o,or,o 
0,070 
0,05f> 

0,57 
0,70 
0,70 

Stal1läng~ Ft»tigkeit pro 111111" !Jehunng Contraction 

18/i /.".'/ 27,8° 0 ti0,4°, 0 

" ::!ö,l " 23,0" 31,!-I" 

" 
H8,4 „ 14,0 „ 22,8 „ 

Allgemein wird von Autoritäten angenommen, dass 
(im Mittel) -l5° 0 des ~ehwefel1?ehaltes beim basischen 
Bessemerverfahren eliminirt werden: das ist zu wenig, 
um hochschwefelreiche Eisensorten fiir bessere (lualitilten 
benutzbar zu machen. 

Wenn Sani t er 's Procc!-!S angewendet wird, lindet 
eine grössere ullll energischere Ausscheidung des Schwefels 
statt, so dass Eioen mit OJ> 0 

0 Schwefel zu gutem 
Stahl ~-erarbeitet werden kann. Im basischen Conrnrter 
mulils etwas mehr Kalk als gebräuchlich mit beiläufig 
20 kg Calciumchlorid pro Tonne Metall zugegeben werden. 
Geblasen wird auf gewöhnliche Weise, ohne irgend welche 

8tiirungen erwarten zu milssen. Hicbei wird der Schwefel 
von 0,480/o im Eisen auf O, 11° 0 im Stahl, auch von 
0,20°, 0 im Eisen auf 0,025° 0 im Stahl reducirt. Wilhrend 
demnach auf gewöhnliche \V eise -15 °, 0 des Hchwefels 
beseitigt werden, steigt diese Ziffer bei Anwendung von 
Haniter's Process auf 78°,, eine Differenz, weh•he 
jener Lei schlechtem und gutem ~fahle l!leichkommt. 

S 11 c l u s iiussert sich iiber das Verfahren folgender
maasscn : „ Ich rnrfolgte auf den \\" erken der „ Wig:m 
Coal- anti lron ('omp:my" das Verfahren mit griisster 
Aufmerksamkeit, besorgte selbst das Probenehmen und 
liess in meinem Laboratorium die l'ntcrsuchungen durch
führen. Zwei Ing·ots rnn Herdtlussstahl, wieder erwiirmt, 
auf 50 mm Dicke, spiiter auf 16 mm Hundstllbe aus
gewalzt, wurden in meiner Gegenwart zerrissen. Die In
gots hatten :lO& mm 8eitenHlnge und wogtin 800 k_q. 
Zum Erhitzen aus dem kalten Zustande waren 1 Stunde 
20 Minuten, zum Aus\\'alzen 12 Durchgänge am Vor
walzgerüst, \1 Durchglinge :tm Fertiggerilst nöthig. Der 
Process besteht darin, tlüssiges Roheisen direct vom Hoch
ofen weg auf bekannte Weise in der Pfanne zu rei
nigen und hierauf in l'latten oder Masseln für die 
Puddlerei zu giessen oder das schwefelreiche Roheisen 
direct im b:lsischen Herdfl:lmmofen oder Conrnrter mit 
der durch Patent geschiltzten Masse zu behandeln.·• 

„Calciumchlorid in Verbindung mit Kalk ist das 
reinigende Material. Das kiinstliche Calciumchlorid wird 
vor der Verwendung auf Eisenschalen in einem l<'lamm -
ofen getrocknet. Bei der Heinigung in der Pfanne setzt 
m:m, wie schon erwiihnt, mitunter Flussspath zu, um 
den ProcesH zu vnlangsamen, Kalkstt1iuc linden hin
gegen Anwendung, um Kalk zu sparen und ausserdem 
auch um ein Kochen in cler Pfanne zu erzielen. Fluss
spath kann mit den anderen Ingredientien : Kalkstein, 
Kalk, Kiesabbränden in der Pfanne auch beniltzt werden, 
doch ist diese ~lischung nicht so wirksam, als weuu 
t'alciumchlorid verwendet wird." 

Zum Schlusse des Vortrages wurden clrei Beispiele 
der Entschwefeiung in der l'fanne besprochen und die 
Entsrhwefelnng im Lasischen Herdtlammofen ausführlich 
behandelt; wir wollen diese Bemerkungen :--\ n e l u s · aber 
übergehen, da sie uns, vollsWndig gebraeht, zu weit 
führen wiirclen. 

An die beiden letzten \' ortriige schloss sich e1ue 
sehr lebhafte und ausgedehnte Discnssion an. 

Selbstregistrirendes Pyrometer. 
Von Prof. Roberts-Austen. 

Als im Yoi:jahre Professor Roberts-Aus ten 2) dem 
Institute sein neu es s e 1 bs tregi s tri ren des Py r o
m et er vorführte, wurde er ersucht, weitere \'ersuche 
vorzunehmen und am niichsten Meeting iiber die prak
tische Yerwendung des Apparates zu berichten. Das ln
~trument war bei den „New Dowlais Works" in Cardiff 
in Verwendung, n. zw. hatte man die ersten \'ersuche 
damit an der Heisswinilleitung d~s Ilochofens vor-

genommen. Das Einfuhren der thermoelektrischen Mefall
legiruug in die Leitung ist von besonderem W erthe ; 
hiezu beniltzte man eine ,-on Charles Re 11 auf den 
Clarence W orks herriihrende Methode, die sich gut be
währte. Der hohe Werth die:>es Pyrometers filr die Eisen
industrie hat sich bei den Versuchen iu glänzender Weise 
erwiesen. Diagramme , welche Professor Robe r t s -
Aus t e u rnrzeigte, bestätigten dies. Eine Normalcurrn 
veranschaulichte den regelmässigen Betrieb der Wind
erhitzer. eine zweite unregelmll.ssige Curre zeigte, wie 
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es nicht sein 1mllte. In der Xormalcune war jede l~m
steuerung der Winderhitzer genau ersichtlich. Bei der 
zweiten Cnrve waren die Maassregeln. welche man ge
troffen hatte, um die Störungen beim Hochofen (Hängen 
der Gichten) zu hehehen, genau wrzeichnet , auch las 
man aus ihr eine ,·om Winderhitzer stammende Fnregel
mässigkeit ah, welche sich später als Schadhaftigkeit 
eines Ventils herausstellte. 

rnter den Yersl'hiedenen Vortheilen, welche dieser 
Apparat aufweist, auf die wir weiter nicht eingehen 
wollen , ist aher als Hauptrnrtheil herrnrzubeben , dass 
die Arbeiter unheaufsichtigt einer genauen Controle aus
;!'esetzt sind, da das Diagra111m im Bureau gezeichnet 
und die Zeit jeder Stürung, l"msteuerung etc. prilcise 
Yerzeichnet wird. 

In der diesen Mittheilungen folgenden lebhaften Dia
cussion meint Sir Lowthian Be 11, d:u;s Prof. Robert fl.
A u s t en das schlechtere der heiden Diagramme wohl allzu 
strenge beurtheile. Wenn eine pliitzliehe Aendl'rtmg der 
Temperatur in der Windleitung eintrete, werde sich dies im 
Diagramme mitunter schärfer ausdrüeken, als es in na
tura zur Geltung gelangt, da beispielsweise bei einer 
Temperaturabnahme von 1~00° auf 1000° eine scharf 
abfallende Linie die Aenderung darstellen werde, in 
Wirklichkeit jedoch, wenn auch an einer ~Helle der Lei
tung eine derartige Differenz wahrnehmbar wäre, bis 
zum Ofen hin doch immer ein Ausgleich der Tempera
turen i<tattfände. der diese Differenz vermindern wird. 

Zum Schlusse erwidernd, bemerkt Professor n 0 b er t S

A u s t e u , dass sich die Kosten für die Anbringung eine:> 
derartigen Apparates auf tl 270 belaufen. 

Ueber Puddeleisen. 
Yon John Stead. 

1Rt>8 Ja~ rnr der ,,British Associatiun" Herr WiI:iam 
Siemens eine Abhandlung iiher Puddeleisen, welche 
in der Geschichte dieses Materiales epochemachend war. 
Darin wurde gesagt, das;; die Oxydation rnn C, Si 
und anderen Substanzen des Roheisens im Puddel
process durch Sauerstoff~ der rnn Hammerschlag oder 
anderen Substanzen stamme, die mit der Charge ein
getragen werden. bewerkstelligt werden könne. Die rnn 
Siemens aufgestellte, mit Argumenten belegte und 
durch Ven;ucbe ~tätigte Theorie wurde allgemein 
acceptirt und von allen Autoren. welche die.~en Gegen
stand behandelten, anerkannt und heniitzt. 

Es kann keine Frage sein, dass die~e Theorie in 
der Praxis Bestätigung linden kann, uuter der Bedin
gung jedoch, dass das verwendete Roheisen nicht zu , 
viel Silicium enthalte und dessen Entfernung durch einen 
genügend langen Zeitraum 1 sowie duroh eine niedere 
Ofentemperatur gesichert sei. In folgender Tabelle ist 
gezeigt, dass zur Yollendung des Processes sechs Stuudeu 
nöthig waren. Das Roheisen wurde auf einem Sandbeet 
eingeschmolzen und unter einer Sehlaekendecke gereinigt. 

Probe 1 Einsatz . 4,Ö 
., 2 nach 1 Stunde 1 clJi geb. l 2.~ 

,. 2 Stunden 1 2.3 f~raph.I 2.4 
Eisenerzzusatz 

2..1 
Ei,;enerzzusa tz 

c Si 

0 0 1.5 01 
i 0 

1,01' 
O.!l6 

0,1•) 

.j 6 •• \),2[>,. 1\0-11;., 

Herr \Villiam Siemens hat hewie._-.en , dass ge
schmolzenes Roheisen auf dem Herde eines Herdtlamm
Stahlschmelzofens unter einer schützenden Sehlackendeeke. 
wie es bei obigem Versuche der Fall war, sich unte~ 
~anz verschiedenen l"msfänden gegen dasselbe Materiale 
1n einem Puddlingsofen befindet, wo es in innigem Con
tact mit Eisenoxyden ist und die Reactionen ,·iel rascher 
von statten gehen, als unter den für den Versuch ge
wählten Bedingungen. Durch obiges Experiment sollte 

bewieRen werden und wurde auch bewiesen, dasR C und 
Si ohne Flamme oder Luftzutritt aus dem Hoheisenbade 
ausgeschieden werden können. In ,·ielen Werken ist dieses 
Verfahren eingeführt worden und in manchen Werken 
zeigte sich ein zufriedenstellender Erfolg. Ein Werk 
steÜtc 30 Gaspuddelöfen neben seinen Stahlwerken auf. 
Schwierigkeiten bei manchen Anlagen Yeranlassten Sir 
William Sie m e n ~, Aenderungen in der Flammenführung 
der Oefen vorzunehmen, die rnn Erfolg waren. Leider 
konnte er sich aber nicht dem Studium dieses Processtis 
genügend hingehen , weil er damals durch seinen epoche
machenden t'fahlschmelzprocess ganz in Anspruch ge
nommen war, und leider schenkte man der C'hemie etwas 
zu wenig Aufmerksamkeit, was zur Folge hatte 1 dass 
eine Stagnation in der Entwicklung des Verfahrens filr 
eme längere Reihe rnn Jahren eintrat. 

Es liegen nur wenige .Analysen des Ei8enbades in 
den ,-erschiedenen ~tadien de.~ Proces;;es rnr und werden 
auch nur selt~n in met~llurgi;.;chen Werken gefunden. 
Wir wollen einige diei;er Zusammenstellungen dem Vor
trage entnehmen : 

Hoheisen \"Oll l\oya Scotia (Keuschottland): 

c Si p Mn 

Roheisen ge;;ehmolzen 2,31) 1,11 0,341 0,1~ 

8 1\1. nach dem F..inschmelzen 1,89 0,14 0,25 Spur 

13 '1 .. ll 
1,75 0126 0,09 

18 .. ., ., 1,57 0,2:~ Spur 

~!1 ·- 1,1 0,23 ~pnr 

-10 •• 
" 

0,16 O,O!l 0,07 

Ein anderes für Sir William Sie m c n s erblasenes 
f'uddelroheisen ergab folgende Zusammensetzung: 

Roheisen 
Luppeneisen 

1,97 
0,20 

s 
0.080 
0,011 

p 

1.16 
0,237 

Die folgenden .Analysen sind einer grossen Anzahl 
chemisch-analytiseher Ergebnisse entnommen : 

1* 
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Zusammensetzung eines 185R erblasenen 
Hoheisens (Ebbro Vale Company) 

Xaeh einer Stunde 
Nach zwei Stunden 
Luppencisen . 

Luppcneisen: 

c ~i 

Schwedit;ehes Cl.070 u 0,1 0 0 

Yorkshire lheste") 0,07 ,. O,Oti ,1 

Yorkshire •1 0,15 ., 0.21 " 
f-;talfordsbire ,. o,oti „ 0,20" 
Surahamman 0,05" 0,08 „ 

Si 

1,n 
0,41 
U,07 
U,05 

p 

0,02° 0 

0 10!1
11 

0,12" 
0,25 ,, 
0,02 •1 

0,0:!0 o 

X ach Y o s ru a er soll ein zum Puddeln bestimmtes 
Hoheisen nicht über 1° 0 Si enthalten. 

Die Analysen lehren, dass der ganze Process, mit 
füicksicht auf die praktisch erreichbare, rnllstlindige 
Entfernung des Siliciums, in weniger al11 zwei Stunden 
beendet sein kann. Auf den Werken der Herren Cr a c e 
Ca 1 ver t an d J oh n so n wurde ein Roheisen verarbeitet, 
welches 2172° 0 Silicium enthielt. 1.80 0 , also ~,'3 des 
gesammten Siliciums, waren nach 40 Minuten ver
i;chwunden. :w ~finuten später betrug der Silieiumgehalt 
0,1!17° O• 50 Minuten lang scheint die Silici11mmenge 
gleich hoch. 0.077° 0 , geblieben zu sein und während 
des Luppenmachens fiel dieselbe noch um O.tH~. Wenn 
eine gewisse Temperatur im Puddliog:>0fen erreicht wird, 
scheint die Siliciumausscbeidung aufzuhören. 

Bei manchen Ei~enwerken scheint ein hoher Silicium
gehalt des Hoheisens vorherrschend zu se·n, wesshalb 
bei dietöen Anlagen auf die Oxydation des Metalles durch 
die Flamme zurückgegriffen, d. h. vom Siemens "sehen 
Puddeln Abstand genommen wurde. 

Roheieen (Mittel aus vielen Be
stimmungen) . 

L11ppeneiseo, schlechte Qualität 

Si 

1165 °, 0 

0 1362 II 

f0,282 !l 
gute 1 ll II \01250 !l 

s 

0,13100 
0,05 „ 
0,0:1 '1 

Der H:mptunterschied zwischen der guten und der 
~chlecbten Qualit.'it scheint in einer geringen Menge Si
liciums gelegen zu sein, da8 bei ersterer mehr ausgeschie
den w11rde; diese geringe Mehrausscheidung wird der 
Flammenführung, welche die Metallberührung und damit 
die Oxydation durch die Flamme gestattet, zugeschrieben. 
])ie Möglichkeit, mit oxydircnder und rcducirender Flammo 
arbeiten zu können, insbesondero das Arbeiten mit redu
cirender Flamme während des Luppenmachens , ist von 
grossem W erthe. 

Nachstehend noch em11?."e Angaben über ein aus 
spanischen Erzen erblasenes Hoheisen : 

Si S P 
Puddelroheiscn . 1168 °/o 0,lU;lo u Ü10;'"10/o 

Luppeneisen schlecht 10,327 „ 0 )')•) 
\ ) 33 ,( :~„ „ 
l( ' 1 " 

Spur 

„ gut . 0,103 „ 0,03:.! „ Spur 
Auch hier zeigt nur der Siliciumgehalt eine Differenz, 

welcher die r erschiedenhcit in der Qualität zugeschrieben 
werden kann. 

Die Ifosultate des neuen Si cm e n s 'sehen Puddel
ofens sind vorzügliche, es wird daher nicht Wunder 
uehmen, wenn man erfährt, dass in England an vielen 
Orten ~olche Oefen gebaut werden. 

Herr Stead will mit seinem Vortrage nur dazu 
beitragen, eine Discussion über den Gegenstand zu ,-er
anlassen, in weiterer l<'olge aber die int.eressirten Kreise 
anzueifern, auch auf anderen Werken der C'hemie de.„ 
Puddelprocesse.-> mehr Aufmerksamkeit. zuzuwenden. 

Die darauffolgende 1Jiscust1ion bot noch viel Inter-
essantes. F. T. 

Die Holzkohlen-Rohrisenindo~trie in den Yereiuigkn Staaten Yon Xordamrrika. 
Von R. Volkmann in Chicago. 

Ausgedehnte Erzlager in Gegenden, welche entfernt. 
..-on den Fundorten mineralischer Kohle liegen, in deren 
nächster Cmgebung dafür aber unermessliche Strecken 
Holzbestantles zur Herstellung von Holzkohle verwerthet 
werden konnten. waren die hauptsächlichsten l"rsachen, 
dass die Erzeugun:r rnn Holzkohlen-Hoheisen, trotz der 
llitbewerbuog der Stahlindustrie und der Concurrcnz der 
billigeren Roheisensorten, eine so herrnrragende Stellung 
in der amerikanh'!chen Eisenindustrie behauptet hat. Mit 
solch günsti:ren Vorbedingungen für diese Industrie -
Reichthum an Erzen und l-ebertlus8 an Holzbe~tand -
sind Micbigan und WirnoDRio ausgestattet. ße.;iooders 
zeichnet sich Miebigan auR, das in den letzten drei 
Jahren ein \·olles Drittel der Gesammtproduction der 
Vereinigten Staaten geliefert hat. Da.~ „Department of 

the lnterior" gibt im „Census Bulletin" einen Bericht 
über die Holzkohlen - Roheisenindustrie der Vereinigten 
Staaten und zeigt deren Entwicklung durch \·ergleicbende 
1· ebersichten der Jahre 1880 und 1890. Das ErgebniRS 
der gesammelten Daten ist dass, obwohl die Anzahl der 
Oefen in dem Zeitraum von 181'0 bis 1890 ,·on 252 
auf 140 fiel, die Industrie nichtsdestoweniger ein Wacbs
thum ,-on 435318t auf 664 iült zu ..-e~zeichnen bat, 
entsprechend 52,;5° 0 • Eine gros:>e Anzahl der kleinen, 
günstig gelegenen Oefen hat man eingehen lassen un~ 
dafür weniger Oefen wieder neu aufgeführt , aber llllt 
erheblich ~ergrösserten Dimensionen , mit ,-orziiglieben 
Verbesseruuo-en in deren Ausrüstung und unter sorg
fältiger Ber~cksiehtigung der neuen Lage, zur Sieherung 
billiger Materialien. 
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Tabelle 1. 
Ver1deichencle Uebersicht cler Anzahl Hochlifen und ihrer totalen täglichen Leistungsfähigkeit für 1880 nnd 1890. 

Lanfende Anzahl der Totale tägliche Laufende Anzahl der Totale tägliche 1 

Namen der Leistnng in t Namen der Leistung in t 
Nummer für Oefen a 20:JO il für Nummer für Oefen 1' 200U ll für : StaatPn Staaten ------ - --- -- --- ----- - ·----- ---------- -- -1 

1 1880 189u 1880 1890 1880 
1 

1890 l&SO 1890 1880 1890 l&'-0 1890 ' 

Transport 2817 1 3522 , 202 128 
1 
ti 

1 
2 
3 
4 
5 
G 

Michigan 
Alabama 

25 2G 709 1216 12 ; 13 Georgia 69 84 
10 14 159 606 -.!!~ l 14 Kentucky 205 i 17 

8 3 
18 1 

Wisconsin 11 G 288 377 = , 15 Massachnsetts 53 55 5 4 
11 
8 

Tennessee 
Connecticut 
:\[issouri 
Ohio 

Hi 'i 165 193 i 16 Nortb-Barolina 39 1 15 i 

8 9 91 129 ~c-J 1 17 Oregon 12 ; 42 
7 1 
1 1 

9 3 249 12U : 1 18 Washington - 30 
13 11 434 134 "' 1 19 Maine 18 18 

9 1 

3 1 7 
- 1 
1 1 

4 : s 
5 i 9 

Pennsvlrnnia 
Marvl~ncl 
Ne\\=-York 
Texas 
Virginia 

:16 15 242 179 ..; t 20 Utah 18 -
14 7 133 112 ~ 21 Minnesota 40 . -

2 -
1 -

15 9 172 166 .; 22 Indiana 15 ' - I 
1 3 lU 130 1 ~ 23 Vermont 11 : -

7 10 
1 13 : 11 

1 -
1 -

10 12 . 24 18 1G5 ltiO Q!l 24 West-Virginia o - 29 -

1 20:2 128 f817 3522 1 Total 1 252 140 1 3326 : 3783 

Diese Tabelle zeigt den Einfluss, welchen die Cm- bestanden im Jahre 1880 im Ganzen 223 Werke, welche 
wandlung oder \'erlegung der Oefen, resp. deren Neu- für diese Industrie thätig waren. Dnrch die vorerwähnten 
bau auf die lnd ustrie ausgeübt hat. 2 52 Oefen zusammen- Veränderungen und Verlegung der Oefen nach geeigneten 
genommen ergaben im Jahre 1880 eine tot.ale tägliche Plätzen fiel aber die Anzahl derselben bis zum Jahre 
Leistung \"On 3326 t oder eine Durchschnittsleistung \"Oll 1890 auf 119. Es betrieben im Jahre 1880 194, 
13,20 t per Ofen. Das Jahr 1890 aber lieferte mit nur 1890 98 Werke je einen Ofen, 1880 29, 1890 21 
140 Oefen eine um 13, 74 ° 0 grössere Prodnction und Werke je zwei Oefen , deren durchschnittliche Betriebs-
erzielte die doppelte tägliche Durchschnit~leistung ,·on dauer im Jahre 1890 sich auf 8,08 Monate oder 24G 
27,02 Tonnen per Ofen. Die Namen des Staates haben Tage mit einer Gesammtproduction von 664 701 t be
wir in eine solohe Reihenfolge geordnet, dass die lief. Das Jahr 1880 zeigt eine Betriebsdauer von 6,44 
,~Laufende Nummer" in der ersten Spalte der Tabelle Monaten oder 196 Tagen mit einer Produetion von 
zugleich als charakteristisches Zeichen für die Höhe des 435 318 t. Während der Betriebsperiode 1890 waren die 
Werthes der Gesammtproduction angesehen werden kann, geschulten Arbeiter, welche am Ofen selbst arbeiteten, 
welche der betreffende Staat in den Jahren 1880 und sieben Tage pro Woche bei zwölfstündiger Arbeitszeit, 
1890 erzielte. DieWerthe der Productionen yonMichigan, die Platzarbeiter sechs Tage pro Woche bei zehnstündiger 
das mit „ 1" bezeichnet ist, sind die höchsten und die Arbeitszeit beschäftigt und erzielten einen Lohn von 
einzelnen Werthe für 1890 in Tabelle. 6 zu finden. 14,56 Dollars, bezw. 8,95 Dollars pro Woche. In keinem 

Eine summarische Cebersicht der Industrie ist in Jahre waren die Oefen vollzählig in Betrieb. Im Jahre 
den folgenden Angaben und in Tabelle 2 enthalten. Es 1880 st.anden 99 Werke still. 

Tabelle2. 
Uebersicht der Holzkohlen-Roheisenindustrie für das Jahr 1890, in welchem 119 Werke mit 140 Oefen bestanden. 

Anzahl der in Betrieb erhaltenen Werke . . . . . . . • . . 
Anzahl der Oefeu bei je :21.0:21 täglicher Dnrcl1schnittsleistnng 
Durchschnittsbetriebsdauer der Uefen in Tagen . . . . . . 
Anzahl der angestellten Beamten . . . . 

n n geschnlten Arbeiter . . . . 
n „ Hilfsarbeiter und Tagluhuer 

Gesammtgehälte der Beamten . . • . 
Löhne für Hüttenarbeiter . . . . . . . 

Dollars 

„ „ Hilfsarbeiter und Taglöhner . 
Kosten der verbrauchten Materialien . . 
Werth des erungten Prodnctes . . . . . 
Gesammtprodnction in Tonnen a :20uO Pfund . . . . . . . . . . . . 
Höbe des in J 19 Werken angelegten Capitals und redncirt anf ein Werk 

n 

n 

n 

Insgesammt 

84 
100 
246 
261 
824 

2490 
354 945 
421 752 
783 3119 

8 396130 
11985103 

Gti4 iul 
:20008 715 

Durcbschnittszablen 
für 1 Ofen von 27,02 1 
tägl. Dnrehschn.-Leist. 

l 
246 

3 
s 

25 
3550 
4 218 
7833 

83 961 
119 8.'ll 

6647 
ll>t: 64u 

Im Jahre 1890 waren 35 Werke ausser Betrieb: 
84 Werke würden. weun man die oben angeführte tAg: 

liehe Durchschnittsleistung \"On 27 ,02 t pro Ofen zu 
Grunde legt - bei der angegebenen Betriebsdauer 

2 
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mit 100 Oefen die Ge8amrntproduction von 06-l 701 t 
erzeugt haben. Die Zahlen der zweiten Colonne in der 
Tabelle 2 sind auf einen solchen Ofen Lezogen. 

Htlttenarbeiter und Hilfsarbeiter waren zusammen
genommen :~314 beschäftigt und verdienten in 3;, Wochen 

1 205061 Dollars. Die nachstehende Tabelle weist :ius, 
in welchen Abstufungen diese Löhne vertheilt wurden 
und wie \·iel l'roeent von der gesummten Arbeiterauzahl 
den Lohn verdienten , der in der ersten C1llonne an
geführt ist. 

T a b e 1 1 e 3. 

Uehel'!licht dn Wochenföhne der Arbeiter und Hilfsarbeiter für die ßetrieh~periode des .Jahres 1890. 

F..s haben verdient 5 Dollal'!I bis unter 6 Dollars . 
6 ... „ „ „ 

" n f „ 
„ „ ~ 7 „ „ !-J 

" „ „ 
" 9 „ „ „ 12 „ 

" " 
„ 12 

" 
„ 

" 
14 

" „ ~ „ 15 „ ~ " 
20 „ 

„ „ „ 20 und darüber 

Der grösete Procentsatz der Arbeiter, nämlich 41°/0 , 

steht somit auf einem wöchentlichen Verdienste yon 7 
bis 9 Dollars, und circa 8°;0 erzielen 12 bis 15 Dollars 
pro Woche. 

Die in Tabelle 5 angegebenen Kosten für Roh
materialien vertheilen sich auf einheimische Erze , aus
ländische Erze, auf Zuschläge und auf die diversen zu 
einem solchen Betriebe erforderlichen Materialien - für 
die Jahre 1880 und 1890 - nach Maassgabe der 

1 Anzahl der Arbeiter 1 

202 
418 

1 ::159 
881 
275 

!-17 
82 

Total. Bl4 

Percent der 
Gesammtanzahl 

6,us 
12,61 
41,Ui 
26,58 
8,28 
2,92 
2,46 

luo.uo 

1 Tabelle 4, die auch zugleich die Menge der verhütteten 
Erze und Zuschlagsmaterialien in Tonnen :'1 2000 ft au
gibt und die Menge der benüthigten Holzkohle in Bushels 
auswirft. *) 

*) 1 Bnshel (englisches Hohlmaass für trockene Waaren) 
= ::l6,348 l. In den Colonien und in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika gilt noch das kleinere alte Winchester Bu~hel von 
35,237 /; somit ist ein ame1ikanisches Bushel = O,!:lfi9 englische 
oder Imperial-Bushel. 100 Winchester Bushel = ::15,237 /d. 

Die Red a c t i o n. 

Tabelle 4. 

Materialien 

F..inheimische Erze 
Fremde Erze . . . 

1 Zuschlagsmaterial . . 
Holzkohle in Bushels . 
Diverse Materialien 

Total. 

Vergleichende Uebersicht des Verbrauches an Rohmaterialien. 

für das Jahr 1880 für das Jahr 1890 
Tonnen a 2000 

Pfnnd, respectiYe 
Bu.shels 

942 651 

116 667 
53 9ö3 228 

Materialkosten 
Dollars 

3 535 629 

100 569 
3 678 658 

88675 
7 403 531 

--------- ----------- ------- - ---
Preis pro Tonnen a 200U 
Tonne oder Pfund, respective 

Bush. Bu.shels 

) 3,i5 1295 880 
9082 

0,86 153183 
6,82 67 772 166 

:Materialkosten ' Preis pro 
Tonne oder 

Dollars Bush. 

3 607 242 2,78 
37 236 4,10 

159179 l,ü4 
4 523 320 6,67 

69153 
8 306 130 

Aus den Preisen ist zn ersehen, dass, verglichen 
mit dem Jahre 1880, nur die Kosten der Zuschlags
materialien pro Tonne gestiegen sind , während Erze 
und Holzkohlen im Preise fielen. 

aufweist. Die Production vertheilt sich auf vier Haupt
producte: 1. Heiss oder warm erblasenes Holzkohlen
Roheisen; 2. kalt erbla.tlenes Holzkohlen-Roheisen: 3. Guss
waaren ; 4: diverse Producte. Für jedes dieser Producte 
gibt die nachstehende Tabelle 5 die Höhe der Production 
und deren Gesammtwerth für die Jahre 1880 und 1890 
gesondert an. 

Der Werth der gesammten Holzkohlen - Roheisen
production des Jahres 1880 betrug 12 575 996 Dollars, 
während die um 52, 7 5°1o grössere Production des Jahres 
1890 nur einen Gesammtwerth von 1198510~ Dollars 
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T a b e 1 1 e o. 
Vergleichende rebersicht \'On Production und Productionswerth. 

ß e zeichnung _ f ur cl a s Jahr lSSu für das Jahr 18 !l 0 
---------

der Tonnen 

1 
1 Productions- , Preis pro Procent der Touneu Prod uct ions- Preis pro Procent der 

a werth Tonne Gesammt- a werth Tonne Gesammt-
Protlucte !!000 Pfuud 1 Dollars Dollars production 2000 Pfund Dollars Dollars production 

Heiss oder warm erblasenes 
Product 355 -!05 10 USO "181 28,36 81,ti4 627 661 11238 239 

Kalt erblasenes Product i9 613 2 393175 30,06 18,30 36 839 71241 
Gusswaaren ::iou 14 988 49,98 0,06 20,1 4 88U 

17.91 94,44 
19,39 5,54 
23,92 0,0:.l 

Diverse Producte Si 252 27 743 
,135 318 12 5i5 996 ' lU0,00 6ti4 7Vl 11985 103 100,00 

Aus der dritten Colonne ist ersichtlich , dass heiss welchem die einzelnen Productionen zur Gesammtproduc
oder warm erblasenes Product seit dem Jahre 1880 um tion stehen. 
36° 0 , kalt erblasenes Roheisen um 320i0 und Guss- : Von besonderem Interesse ist die Darstellung, in 
waaren um 52°'0 im Preise gefallen sind. Die 'rnrstehende welchem Maasse sich die einzelnen Staaten - in denen 
Tabelle weist des Ferneren nach , dass die gesammte , diese Industrie gepflegt wird , und durch welche die 
Zunahme der Production in den letzten zehn Jahren hervorragende Stellung derselben in der amerikanischen 
auf das heiss oder warm erblasene Product fällt, Eisenindustrie gesichert ist - sich an der Production 
während die Production des kalt erblasenen Holzkohlen~ 1 betheiligen. Wir führen dazu die Tabelle 6 an , deren 
Roheisens einen Rückgang von 53, 730/o erlitten hat. zweite Colonne „Laufende Nummer" in demselben Sinne 
Die vierten Colonnen geben das Verhältniss an , in gebraucht ist, wie in Tabelle 1. 

Tabelle 6. 
Uebersicht cler Holzkohlen-Roheisenindustrie in den einzelnen Staaten für das Jahr 1890. 

Laufencle Anzahl der Betrag des Anzahl Bezahlte Kosten der Wertb 

Nummer Namen der Staaten Werke für 
an~elegten 

der Löhne für verbrauchten der 
Capitals Arbeiter u. Roh- gesammten 

----- ----- - Arbeiter materialien Production 1880 1 1890 1880 ' 1890 Dollars Hilfsarbeiter 
1 

1 1 Michigan HI 21 5 689 iOl 675 32102~ 2 932 233 
1 

3 982 2i8 
6 2 !.labama . ~ '- 12 3 434 029 6ti6 222 969 1311 7V4 1940 875 

! 2 3 Wiscnsin. i 6 1268 331 267 129 733 1083 883 1494 775 
11 ,1 Tennessee 14 6 981 520 201 80493 4:~2 838 663 916 
8 5 Connecticut . 8 7 1068 392 117 50ti34 412 743 574 438 : 
9 6 l!issouri . 10 3 636 295 

1 

244 IU5 183 347 369 525 481 
3 i Ohio 31 10 825 094 256 tiO 661 309 235 445106 
,1 8 Pennsylvanien • 35 15 89i 808 201 37152 299 821 40144~ 
5 u Mary land 11 5 727 650 122 41487 221887 3:i3 603 
i 10 Ne"·-York 14 7 1104344 72 31089 248424 332 Uti3 

n 11 Texas . 1 3 fö 500 72 l09i5 35 000 173 ()\).) 
10 12 Virginia. 22 13 531400 101 22104 99 972 169 sao 

' 
12 13 Georgia 7 3 3-:17 275 81 6 015 60 v91 96 598 

!14\J.Hl Hb.19 Diverse Staaten 25 8 1153 3i6 239 85 544 550 930 851692 

! 223 119 120008 715 
1 

3314 
1 

1205 061 
1 

839ü130 111985103 

t: nter ,~ 14 bis 19 diverse Staaten" sind Kentucky, 
Massaehusetts. North· Carolina, Oregon, Washington und 
Maine zu verstehen. Die übrigen Staaten unter Nr. 20 
bis 24 in Tabelle 1, nämlich Utah, Minnesota, Indiana, 
Vermont und West-Virginia, haben die Holzkohlen-Roh
eisenindustrie seit dem Jahre 1880 ganz eingestellt ob
wohl Indiana, Minnesota und West-Virginia fortfahren, 
andere Roheisensorten zu erblasen. Aber auch unter den 
„diversen Staaten" ist ein Rückgang der Industrie zu 
verzeichnen. In Kentuckv fiel die Anzahl der Oefen von 
18 auf 1 und in North: Carolina Yon 7 auf 1. Auch 
Californien stellte im Jahre 1881 einen Ofen auf. der 
aber bereits wieder eingegangen ist. Demnach ist der 
Aufschwung der Industrie nur der Thätigkeit der Staaten 
unter :Xr. 1 bis incl. Nr. 13 in der Tabelle 1 zuzu-

schreiben. Diese dreizehn Staaten gruppiren sich , wenn 
man die totale tägliche Durchschnittsleistllng ihrer Oefen 
- gemäss der Tabelle 1 - in Betracht zieht, in nach
stehender Reihenfolge. Die !!laufende Nummer l" gibt 
für jedes Jahr die grösste tägliche durchschnittliche 
Leistung pro Ofen an und man erkennt , dass die 
Rangstufen der Staaten erheblich verschiedene sind, 
wenn man die Jahre 1880 und 1890 mit einander ver
gleicht. Wisconsin nimmt somit für das Jahr 1890 die 
erste Stelle ein , während es im Jahre 1880 im vierten 
Range stand. Dagegen stand im Jahre 1880 Ohio an 
der Spitze und steht jetzt mit der Durchschnittsleistung 
pro Ofen erst an eilfter Stelle. In allen Staaten sind 
die Leistungen gestiegen mit alleiniger Ausnahme Yon 
Ohio. 
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T a b e 1 1 e. 7. 
Vergleichende Uebersicht der Gröese der Oefen in den Jahren 1880 and 1890 in tliglichen Durchschnittsleistungen. 

1 

Laafende Tonnen pro I,aufonde Tonnen pro 1 

Nummer für Tag Nummer für Tag 

1 
Namen der Staaten das Jahr a 2000 Pfund Namen der Staaten das Jahr i1 2COU Pfund 

1 

1 

- - -- - ----,-- - -- -- - · 1 

l~IJ 1890 1880 i 1890 1880 18!l0 1880 ! 18!10 1 
1 

1 

1 : 1 

1 

1 ' Wisconsin 4 1 26,2 \ 62,8 New-York 6 8 11,5 18,4 1 

1 

Michigan 2 2 28,4 46,8 Mary land 11 9 9,5 16,0 1 

Texas 9 3 10,0 1 43,3 Connecticut 7 10 11,4 14,:l 1 
1 

Alabama. 5 4 4:1,2 Ohio 1 II 34.2 1 •) •) '. :.!8,-1 ' -·-Missouri . 3 5 ".!.7,7 i 40,0 Pennsylvanien 1:1 12 6,7 11,9 
Georgia 10 6 8,1 1 28,0 Virginia. 12 J;) 

1 

6,9 8,9 i 

Tennessee 8 7 lU,::1 
1 

27,6 i 
i 

1 

In den hier benützten Originalberichten des Census 
Bulletin sind keine Angaben über die Productionshöhe 
der einzelnen Staaten enthalten, sondern nur deren Ge
sammtproduction. Herr Dr. William S w e et, der V.er
fasser der Originalberichte, stellt uns diese Angaben 
freundlichst zur Verfügung. Die nachstehende Tabelle 

gibt den Procentsatz an, mit welchem jeder einzelne 
Staat zur Gesammtproduction beitrug und pro Tonne 
erzeugten Productes die Höhe der Löhne, die Kosten 
des Materials und den Werth des Productes selbst für 
das Jahr 1890. 

T a b c l l c 8. 

:T;ü~~:--/ 
1 

Prodnct I 

\ \ \ '1 , 1 Michigan 21 26 227 827 \ 34,3 1,41 12,87 17,48 ! 
' 2 Alabama 12 14 108 989 ' 16,::I 2,04 l:.!,03 17,81 
i 3 Wisconsin 6 ; 6 94 204 1 14,2 1,37 11,51 15,87 1 

1

1 
4 Tennessee 6 7 51 349 7,6 1,76 , 8,4;) 12,93 

1 i ~~::::". ii \ 1! U l~ 1 

H f :~ , ltfi U~ll : 
1

, 9 }faryland 5 7 14 450 1 2,2 2,87 1 15,35 23,10 \ 
10 New-York 9 1 9 15 949 ! 2,4 1,95 15,58 20,~:S 

i 11 Texas ;) 3 8 950 

1

. 1,3 l,23 , 9,50 Hl,78 i 
1 12 Virginien 1 13 18 7 906 l.~O 2,79 12.65 21,50 

f u ~ 191 g~:~;: Staaten ~ ~ ~ ~~~ ~:rn ~:~i i~:ii ~NJ 
j Summe und Darchschnitt 1 ll!J 140 664 701 100°j0 1,81 12,63 18,03 

Michigan, Albama, Wh1consin und Tennessee sind die leitenden Staaten rn der Holzkohlen - Roheisen
industrie der Vereinigten Staaten. 

Drahthas1wl des Cambria-Eiscnwerks. 
Von Ingenieur Uhr. 

Die Drahthaspel werden gegenwllrtig allgemein maschi- Der Haspel gleicht den gewöhnlich üblichen, indem 
nell betrieben und die Einrichtungen zum Inbetriebsetzen an dem Ende einer gelagerten Welle eine runde Scheibe 
und Bremsen derselben arbeiten oft befriedigend , aber mit radial gestellter Spur befestigt ist, worin eine An
die Art der Befestigung und Abnahme des Eisens ist zahl mit der Welle paralleler und verstellbarer Pflöcke 
oft genug eine Quelle yon Beschädigungen der Arbeiter sitzt. Diese Welle wird maschinell getrieben und kann 
und des Productes. Der Arbeiter, gewöhnlich ein Junge, mittelst Kuppeln und Bremsen beliebig iu Gang gesetzt, 
muss mit der Zange das gegen den Haspel voreilende verlangsamt oder stillgestellt werden. Aber die Welle 
Feineisenende auffangen , lanfend an denselben hin- ist hohl und ein starker Bolzen geht hindurch, welcher 
schaffen und dann um einen Pflock wickeln, worauf der ausserbalb der Welle an dem der Scheibe gegenüber 
Haspel sich dreht; ein Fehlgriff verursacht oft einen befindlichen Ende befestigt ist und sich ein Stück durch 
verwirrten Ring und nicht unbedeutende Verluste. und am Scbeibencentrum rnrbei erstreckt , so dass hier 
Haapelverbesserungen sind dessbalb in Amerika vielfach vor den Haspelpflöcken eine Hülse befestigt werden 
\·ersucht worden und die Einrichtung der Cambriawerke kann, die mit ihrer Längenrichtung die Achsenlinie d~s 
erscheint als eine ganz gelungene. Bolzens kreuzt. Die Hülse erweitert sieb gegen die 
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Peripherie trichterförmig, welche die Haspelpflöcke, wenn 
Rie möglichst nahe dem Centrum eingesteckt sind , be
grenzen. An dem fcstsitzendrn Bolzen befestigt, nimmt 
die Hülse an der Drehung· der llaspelscheibe keinen 
'l'heil. Die erweiterte lliilsenöffnung- ist gegen ein Loch 
in einem Blechschirm gewendet, der zwischen dem Walz
werk und eiern Haspel aufge;;tellt ist. Mittelst einer 
Hinne leitet man das mm Walzwerk kommende Fein
eisenende durch das Schirmloch in die Hülse und setzt 
dann den Haspel unmittelbar in nang. Dadurch wird 
das Eisenende wieder aus der Hillse gezogen, aber erst, 
nachdem das Ei~en mit einer scharfen Kriimmung um 

den zunächst kommenden Pflock des Haspels gebogen 
worden und so die nöthige Befostigung gefunden hat. 

Auf dem Cambriawerk sind zwei Haspel so auf
gestellt, dass da~ Feineisen durch eine verstellbare fünne 
abwechselnd in dieselben geleitet werden kann: während 
der eine Haspel aufwickelt, wird der andere rnm Fein
eisen befreit. So i8t keine Handarbeit niithig , um das 
Eisenende aufzufangen und am Haspel zu befestigen ; 
Niemand braucht sich dem gehenden Haspel zu nähern 
und das Aufwickeln des Drahtes erfolgt mit weniger 
Störungen. (.Jcrn-Kont. Annaler, 18!);~, S. GG.) 

x. 

llrr YrrhnmC'h an Eh;enbahnschicnen in den Y crriniµ:ten ~taatrn. 

Von R. Volkmann in Chicago. 

Die Frage, in welchem rerhältniss die Erbauung 
neuer Eisenbahnlinien zur Production von Rchienen und 
zur nrösse der Einfuhr von Schienen steht , und wie 
8ich dieses Verhi1ltniss in weiter zurückliegenden .Jahren 
gestaltet hat, beantwortet 'l'he lron Age durch die Auf
stellnng einer rnrgleichenden l'.ehersicht dieser Verhiilt
nisse seit dem Jahre 18 70. 

1 Jahr 

Anzahl <ler Production r-·h r l J'" Verbrnnch an i . a r IC IC ~m- 8 h. 
Meilen neu von Schienen fnhr von e iencn, . 
gebauter aller Arten ~chicnc:n aller an~enommcn 1 

als Summe n•n Eisenhahn- in Art in Pro<luction 1 

linien U ross-'L'ons G ross-'l'ons und Einfuhr 
i 

1 ! 

1870 6 078 553 571 cföti 387 !IO!J!fiS ' 
' 1871 7 :-179 lfü2tilD 505 538 1 l!J8157 1 

1872 ;°J 87H H92 8t!7 47il!l7Cl 1 ::ioB s:io : 18i3 . _J 0~7 794 711 2:i1 on. l 025 758 
1874 2 117 föl lllil !l(j 701i 740 967 
187:"> 1 711 707 59!1 17 364 7:.!4 963 

1 

1876 :.!71:.! 785 38:-! :.!:"16 785 ü3!l : 
1877 2 :.!HO li82 771j ;n 682 807 
1878 :.! 6'i!I 788 111 9 788 1211 
1879 4817 !l33 993 Cl9 417 1 0:·13410 
1880 ti 712 1.105 2U 2:)9 54! 1 i)64 756 

1 

1881 9 847 1646518 344 92!J 1!!91447 
1882 11569 1 :"107 Stil 200 11.1 1 7ll7 !)64 1 

1883 ti 743 1214 905 34 8lll 1 :Wl7üß ' 

11'84 3 \)24 1 0221188 2 82\J [ 02c! 917 

1 

1885 2 982 97G 978 2189 !J7!1 167 
l881i 8 018 l üllO 537 41 ;">88 1 642 1:2;"1 

1 181'7 12 878 2 13!1640 1:17 82!:) 2 277 •Hi!I 
1 

1 

1 1888 6 918 1403 7011 56 280 1459 (J80 

i 
1889 ;) 146 1fi22204 :"J 551 1 527 755 
1890 5 498 1885 307 182 1885489 

! 1891 4 262 1 307176 253 1307 429 
1892 4200 1551844 347 1 552 1!11 

1 1 
Vor dem ,Jahre 1870 ging die Erbauung neuer 

Eisenbahnlinien ausserordentlich langsam von statten, 
während in den .Jahren nach 1870 eine Periode ganz 
hervorragender Thlitigkeit auf diesem Felde markirt ist. 

Die Tabelle kennzeichnet das g-ewaltige Wachsthum der 
Production und die auffälligen :-;chwankungen in den 
Quantitäten der Einfuhr, die gegen das Ende der Siehzigcr
,Jahre und im Anfang der Neunziger-Jahrci beinahe auf 
Null herabsiukt und in den .Jahren zwischen 1882 und 
1886 unerheblich ist.. Die Ausfuhrquantität ist nicht 
bertlcksichtigt, da dieselbe als zu geringfiigig betrachtet 
wurde, um das Hesultat wesentlich zu beeinttussou. Der 
jährliche Verbrauch ist angenommen als 8ummc von 
Production und Einfuhr. 

nie 'l'ahellci zeigt, dass dio Nachfrage nad1 Sehionen 
nicht immer abhängil-(' ist rnn der Erbauung neuer 
fösenbahnlinien. Greift man das .lahr 1890 heraus, so 
findet man, dass lfJOO l\Jeilen Eisenbahnen weniger ge
legt wurden als im .Jahre 1880 , und düch war der 
Verbrauch im .Jahre 18!)0 um l30000 Tonnen höher . 
62 Meilen Eisenbahnen wurden im Jahre 18!H mehr 
ausgeführt al!> im .Jahre 18H2, und doch war der Rchicnen
verbrauch in diesem .Jahre um circ~a 1 !l;~ 000 Tonnen 
hiiher. 

Im .Jahre 1888 wurden sogar 2718 l\Ieilen neue 
Eisenbahnlinien mehr ausgeführt als im Jahre 18!"12, und 
doch betrug die Differenz in dem Verbrl\11ch an Schienen 
92 211 Tonnen zu Gunsten des .TahreN 18H2. Der Aus
hau und die Verbesserung bestehender Geleiseanlagen 
sind also in den letzten Jahren augenscheinlich ahi 
wichtiger anzusehen , als der Bau neuer Linien. I<'iir 
grosse Bauten in neuen Eisenbahnlinien ist keine Awi
sicht und die Aufträge für die Walzwerke werden daher 
für die nächste Zeit nur von den Verwaltungen be
stehender Linien kommen , welche zweite , dritte oder 
vierte Geleise zu bereits bestehenden hinzufügen , oder 
die willens sind , schwerere Profile auf ihren Strecken 
einzuführen , oder von solchen Verwaltungen , welche 
absolut nothwendig gewordene Umlegung bestehender 
Geleiseanlagen jetzt vorzunehmen gezwungen sind. 

3 
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.Frank's Schäumerapparat. 
:Mitgetheilt von Julius v. Hauer. 

z 

Der Zweck dieses für G iessereien bestimmten Apparates 
)Jc~tebt darin, einen reinen und porenfreicn Guss zu er
Lalten *J und wird dadurch erreicht, dass das tliissige 
Metall durch einen ;1,wischeu Eingusstrichter und l•'orm 
gelegenen Hohlraum strömt, in welchem die Abscheidung 
J.er Verunreinigungen stattiindet. l•'ig. 1 zeigt eine mit 

Fig. 1. 

z 

der Vorrichtuug amigestattete l<'orm im Vertical-, l<'ig. 2 
im Horizontalschnitt nach z z. Darin ist f die Form . fiir 
den herzustellenden fl uss, welche durch den Canal " mit 

Fig. 2. 

0 

-------:--· l' 

-::::=::::::--0 \?/ i 
) ' 

~· 

!..'.====·-.: :_ : ____ ==1_J 

*) Eine nähere Beschreihuug der Yorrichtung , welche im 
Deutschen Heiche unter Nr. li7 351) patentirt ist, wurde dem Ver
fa~ser gP.fälligst ühersenilPt ilurch Herrn i\lax \V~ n (] r in er (Brfflin 
S. W., York-Strasse IR), der den Vcrt.rieh hesorgt. 

Notizen. 
Die Unfallverhlltungs-Vorschrirteu tle1 Eisenwerke l<'rietl. 

von Neumann in Alarktl ],f:i l.ilienfelll {Nitll..,riisterreich) ver
dienen allge~1einc ßeacl1lung untl weitere Nachal1mung. !I 1 sagt : 
"Jeder Arhe1ter erhält heim Eintritte in die Arheit e.n Exemplar 
dieser Vorschriften und hat deren Empfang zu he~tätigen. Damit 
erklärt er gleichzeili~, dass er sich mit dem Inhahe desselben 
hckannt machen und darnach handeln wird. u N. 

Grosse Kohlenblöcke, Die Kohlen- untl Eisenwerksgesell
schaft von Georges Creek in Westvirginieu hat zur A usstellnng 
\'Oll Chicago einen Block Steinkohle von 7 t Gewicht gesendet. 
Noch grüsser, und zwar 12 t schwer ist !las Stück Cannelkohle, 
welches von ilcu Ahram·Gruhen bei Wigan in Englanil ausge
~tellt ist. Die Ausarbeitung desselben erforderte !l Monate Zeit 
und soll 1000 Pfnnll gekostet haben . (lron, 18!1'1, 41. Bd., S. 251 
und ~67.) H. 

Mineralstatistik Griechenlancls 1888 bis inclusive 1892. 
Das Finanz-Ministerium Griechenlands bat ~elegcntlich der Welt
ansstellung in Chicago einen Bericl1t iiher die lllinr.ral-Jndustrie 
Griechenlands veriiffentlicht, welchem fnlgentle Zahlen entnommen 
werden können : 

dem Hohlraum 1· in V crbiudung steht. Dieser greift in 
beide Formkästen ein, ist cylindrisch gestaltet, unten 
ausgeruudet und enthält einen aus Sand bestehenden 
und gehörig getrockneten poriiseu Schwimmer s, der :in 
der Unterseite ausgehöhlt , vertical beweglich ist und 
anfangs mit seinem unteren Hantle auf' dem Ahsatz 
;1,wischeu dem cylindrischen und dem halbkugelförmigen 
Theil des Haumes r aufliegt. In den letzteren milndet 
der YOm Eingusstrichter a. kommende C1mal , und zwar 
tangential , um dem l\fet.all eine rotirendc Bewegung zu 
ortheilen und dadurch die Abscheidung der fremden 
Kürper zn begünstigen. Der Schwimmer s Yerscbliesst 
bei seiner tiefsten Stellung die zur Form f laufende 
Hinnc c. 

Wird nun das Meta II eingegosRen, so füllt dasselbe 
;1,11erst den llntertheil des Baumes 1· und driugt auch in 
die llöhlung· des Schwimmers , in welche die specifisch 
leiehteren Hchlacken , Sandtheile 11. s. w. aufsteigen, 
während die Luft durch die Poreu des Schwimmers 
entweicht und mit den sonstigen l•'ormgasen vermischt 
austritt. Ist der Druck der l<,IU:;sigkeit hinreichend ge
stiegen , so hebt sich der Schwimmer s uud öffnet den 
Canal c, welcher nun das Metall in die I<'orm gelaugeu 
lllsst. Da dies erst erfolgt, wenn der Rp.um r gau;1, ge
fällt ist, wird das Angiessen -so erleiclitert, dass der 
Einguss stets vollgehalten werden kann und das Metall 
einem constauten Drucke ausgesetzt ist. 

Die Schlacken können auch bei plötzlicher Unter
brechung des Giessens nicht in die Form gelangen, 
weil bei abnehmendem Druck der Schwimmer wieder 
sinkt und die Oeffnung der füune c abschliesst. Z:un1 
Einformeu des Baumes .,: und des tangential in denselben 
mündenden Canales werden entsprechende Modelle 1 zur 
Herstellung des Schwimmers ein Kernkasten gebraucht. 
Das Verfahren ist für flegenstände von beliebiger Grösse 
und fiir jede Art von Metallen anwendbar. 

Werkt.lei 
Galenit 
Hämatit (Oligist) 
Galmei. . . . 
Blende (Sphalerit) 

. l\[auganerz . . . 
Baryt sillwrhältig 
Lignit 
Schwefel . 
Magnesit . 
Gyps 
Mühlsteine 
Schmirgel 

;Ponzzolan - Erde 
Chromit .. 
Meersah: ... 

- . . .. 
' .Jnhrcs·Erzeugnng in Tonnen 

1888 1~89 : 18!10 
1 

1891 

14 5431 rn 5s7. 14 208
1

1

13 242! u ~26 
2 ti20 1330 l 240 1 350 l 170 

123 44l :134 340 2117 509; 180 245 244 405 
3~ 5051 27 625 30 744 . 25 8u4 25 300 
10 9uo: 5 400 2 3l0' 2 540 2 :~95 

1471:) 10660 l:-l547 1H5:l 11 7lti 
2 927 l 3:jß 4 581 
/j 500 3 !100 3 1:)00 
1 670 l 55~ 2 044 1 53;~ l 525 

:-suo 1 200 8 734 4 339 2 228 
Sö 85 98 95 100 

18 200 11 503 9 698 l:i 701. lU 299: 
2 222 2 222 11 111 936 H79 

28 !!55 47 928: 44 284 14 727: 10 809, 
212: 595' 800 200 1 470j 

17 500 19 455 18 000 19 77t" 21 660 
J 1 : 

Ueber die Erzeu~ung von J,ignit sind in Jen .fobren 1890 
und 1891 in dieser Tabelle keine Zahlen angegeben, hingegen 
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~Dthält. der Bericht die lllittheilunc:. 1lass die Kohlenproduction 
, er Grube von Kymi auf 600U Tonnrn und ienP von Oropos auf 
~500 'l'onnpn gestiegen i<t. Es kann somit heic:cfügt werden 
,dass di•• Kohlenproduction des Jahres 189~ ruimlestens ~51,Ü 
ronnr.n hetragen habe. K-r. 

Untersuchungen iiber das Eisen \'Oll (hifak. Bezug
nehmend auf die Mittheilung Nordens k i ö 1 d's über den gleichen 
Gegenstand berichtet H. Mo i s sa n über die Untersuchung mehrerer 
~.rohen des Eisens von Ovifak, welche zu folgenden Resultaten 
lubrte. In einer der Proben fand sich 8aphir, in drei amleren 
a.morp~e ~\ohle. ~.wei .Proben enthi.elten aufblähenden Graphit und 
eme ernz1ge gewohnhchen Graplnt. In keiner der untersuchten 
Proben fu.nden ~ich schwarze oder durchsichtige Diamanten. (Cumpt. 
rend. J R93, 116, 1269; Chern.-Ztg. 1893, Rep. S. 170.) 

. Der Löthaln-Mel11s11cr Glashafen - 'fhon genieHst wegen 
serner Feuerbeständigkeit einen weitgehenden Ruf. Die 50 Jahre 
best~henden .Löth~i~-Mei ssncr Thonwerke (Inhaber R. Hühle) 
zu Lolln-(Me1ssen) m Sachsen versendet kostenfrei eine gcschmack
v?ll ausgestattete. Broschüre, welche werthvolle Anweisungen über 
die. Anwendung ihres. Thones giht, tlie überdies auch ein allge· 
memcres Interesse besitzen. N. 

Ein verhängnissvoller llergsturz. Die neue Aufbereitungs
anlage der Lungauer Gold- und Silbergewerkschaft über deren 
Eröffnung. wir in Nr. lO der Verein~-.Mittheilungen 'vom vorigen 
Jahre berichteten, wurde am 4. Juh 1. J. von einem schweren 
Unglücksfalle betroffen. Gesteinsmassen von ansehnlichen Dimen
sionen, welche sich 20 111 oberhalb des Aurhereitnngsgehäudcs 
plötzlich loslösten, zerstörten in einem Auµ:enblicke Jie ganze 
Ostseite desselben, in welcher ein 'fheil der Schlammw:i..,chc 
sarumt den Amalgamatoren untergebracht war. Ein schwerer 
Schlag für die thätigc Gewerkschaft! 

Literatur. 
Beiträge zu1· Kenut.niss 1for Gesetze 11er MinHalbil

dung in Schruelzmnssen und in den neon1Icanlschen Erguss
~estelnen. Von J. H. L. Vogt. Erstes Heft. Christiania, Cammer
mayer's Verlag, 18U2. 

Diese erste Ahtheilung eines gross angelegten Werkes he
handelt die Gesetze der Mineralbildung in trockenen Schruelz
flüs~en und bespricht i?shes_u?dere die Mineralien der Olivingruppe, 
Augit, hexago,ales Kalks1hcat und Wollastonit Enstatit und 
eine dimorphe, mono- oder asymmetrische Ny Si 0. -Varietät Hyper
sthen und eine neue dimorphe, mono- oder asymm~trische l'c Si 0. -
Varietät ('?), Rhodonit, Magnesiaglimmer die. Mineralien d~r 
Melilithgrnppe, Anorthit„ Granat, :::;pincll u~d Magnetit mit Haus
mannit und .l'tlagnoferrit, Eisenglanz, Korund, Cuprit, metallisches 
Kupfer aus Silicat.~chmelzlösung ausgeschieden llfonosnltidc von 
('~, .M11, Fe, Z!i und deren i,s01?orphe Mischun~en, sowie Apatit. 
Em besonders mteressantes Capitel ist der Eigenschaft der 'fhun
crde-Ueberschiisse, clie Ausscheidung der Silicatminera.lien zu ver
zögern, gewidmet. Es ist nicht möglich, im Rahmen eines kurzen 
Referates auf den näheren Inhalt des von grosser Sachkenntniss 
des Autors zeugenden Buches einzugeben. Es sei namentlich 
~üttenmännern zum Studium empfohlen, sie werden darin über 
ihnen bekannt.e Erscheinungen vielfach Aufklärung und anregende 
Belehrung linden. Dr. Fr. Katze r. 

Uer oberschlesische ..\ rbeitergarfon. Ein Garten hau-Leit
faden für dfo oberschlesischen Berg- und Hüttenarbeiter. Von 
H. Köche 1, gräll. Obergärtner in Siemianowitz bei Laurahötte. 
Verfasst im Auftrage des Oberschlesischen berg- und hütten
männischen Vereines und von diesem seinen Mitgliedern zur 
Einföhrnng empfohlen. 

Auf Anregung des Herrn Regierungspräsidenten von Bitter 
s~t.zte der Oberschlesischc berg- und hüttenmännische Verein 
~ine ~igene Commission für Arbeiterwohlfahrts-Angelegenheiten 
em; diese glaubt, und zwar mit vollem Rechte, ihren Zweck nebst 
Anderem auch durch die Herausgabe von volksthiirnlichen Schriften 
z_u erzielen, welche die Vervollkommnung des Hauswesens der 
Arbeiter zu behandeln haben So cr.;cllien bereits vor einem Jahre 
ein Büchlein: „ üie tüchtige Arheiterfrau", auf wclclH·S wir unsere 

Leser aufmerksam machten , und heute liegt uns ein zweites: 
„ Der oherschlesische Arbeitergarten" vor, wclt-hes zweifelsohne 
dieselbe freundliche Aufnahme und Yerhreitung, wie das erste 
verdient. Es behandelt in klarer, leichtfasslicher :5prache auf 
R2 Seifl>u: Die Anlage und Einrichtung des Gartens, die Budcn
hearbeitung, den Anbau der Gemüsepflanzen, das Beerenohst, die 
Ob;;tbäunHl, bespricht auch den Schutz nützlicher Viigcl, die 
Zucht von Blumen und Ziersträuchern und die \'ertbeilnng der 
Gartenarbeiten auf die einzelnen Monate. 

Das Büchlein , welches wir wärmstens empfehlen, kostet 
gelmnclen bei Bezug von 1 bis ~4 Stücken 70 Pfg . von 25 bis 
49 Stücken 68 Pfg, von 50 his 99 Stöcken ()5 Pfg etc. Be
stellungen sind an den Buehdruckereihcsitzer .1. Praruor in 
Laurahütte, 0.-S„ zu richten. 

Der Oherschlesische herg- und hüttenmännische Verein, 
welchPr eine so vielfache und segensreiche Tbätigkeit entfaltet, 
\•erdient für sein Streben , das Hauswesen des Bergarbeiter~ 
möglichst behaglich und geordnet zu gestalten, gewiss allseits die 
vollste Anerkennung. Die.Redaction. 

Am tl i ehe s. 
Seine k. und k. Apostolische .'.l!ajestät haben mit Aller

höchster Entschliessung vom 24. Juni d. J. dem Oherhergrathe 
Alois Wasu1er in Klagenfurt anlässlich der von ihm erbetenen 
Versetzung in den bleibenden Ruhestand taxfrei den Orden der 
eisernen Krone dritter Classe allergnädigst zu verleihen geruht. 

Seine k. und k. Apostolische Majestät hahen mit. Allerhöchster 
Entschliessung \·om tl. Juni <l. J. den Bergrath Friedrich 
Z e c h n er zum Obcrliergrathe im Stande der ßerghehörden aller· 
gnädigst zu ernennen geruht. 

Kundmachung. 
Der hehördlich autorisirte Bergbau-Ingenieur .Johann La z a· 

r u w i c z hat seinen Standort von Zliescbau in Mahren nach 
Nürschan in Bohmen verlegt. 

Von der k. k. Berg h a u p t man n s c h a ft 

W i c n, am 4. Juli 1893. 

Concurs-Ausscbrelbung. 
Zwei ßergelevcnstellen im Status der alpinen Salinen·Yer

waltnngen mit t.leru Adjutum jährlicher II tiUU. eine1· au8seronlent.
)i('hcn Zulage von II 100 und dem unentgeltlichen Genu8s" eines 
entsprechend eingerichteten Zimmers in einem ära1;scheu GPhäude, 
insoweit ein solches vorhanden ist. 

Bewerber müssen die vollständigen hergakademiHcl1en Studien 
mit gutem Erfolge absolvirt haben, den legalen Nachweis einer 
zu jedem Dienste beim Salzberg- und Sndhüttenwe•en befähigenden 
Körperbeschaffenheit, über ihr hiirgerliches Wohlverhalten, sowie 
darüber beibringen , dass sie der Militärpräsenz - DienRtpllicht. 
Genüge geleistet haben, oder vom Militärdienste befreit siml. 

Die Gesuche sind binnen vier Wochen beim k. k. Finanz
ministerium einzubringen. 

Dei dem k. k. Hauptmünzamte in Wien ist eine Praktikanüm
stelle mit dem Adjutum jährlicher fl 6110 zu besetzen. 

Bewerber, welche die Lergakadcmischen oder chemisch-tech
nischen und mechanischen Fachstudien mit gutem Erfolge ahsol
virten, der deutschen Sprache in Wort und Schrift vollkommen 
mächtig sind und welche das 30. Leben•jahr nicht überschritten 
haben dürfen, haben ihre mit den dieshezöglichen Zeugnissen 
Lelegten, eigenhändig geRchriebenen Glll!ucbe un.t.er Nachweisung 
ihres Alters, ledigen Standes, des bürgerlichen Wohlverhaltens, 
der Staatsangehörigkeit, sowie kräftiger, gesunder Körper· 
heschaffenheit bis zum 31. Jnli 1893 bei der Direction des 
k. k Hauptmünzamtes in Wien einzubringen. 

Die persönliche Vorstellung der Bewerber ist erwünscht. 

Wien, am 5. Juli 1893. 

·l 
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Für Berg- und Hüttenwerke! 
Erste k. k. österr.-ungar. ausschl. pl'iv. 

a9ade-Far ben-Fa brik 

Ausgezeichnet mit goldenen Medaillen. - Lieferant der erz
herzo11;1icben uud fürstlichen G11tsverwaltu~1en, k. k. Militär. 
Ve1·waltuu11;en, sö.mmtlicher Eisenbahnen, Industrie-, Berg· und 
Hüttengesellschaften, der meisten Baugesellschaften, Bauunter
nehmer nnd Banmeister, sowie auch vieler Fabriks· nnd Reall-

tätenbesitzer. 
Diese Farben werden zum Gebäudeanetricb verwendet, sind 
In 40 verscbiedenen lllnstern von 16 kr per Kilo aufwärts, iD 
Kalk löslich, dem Oelan•triche vollkommen gleich , zn haben. 
Musterko.rten und Gebrnuchso.nweisun2 i;::re.tis 

CARL KRONSTEINER, 
Wien, III. Bezirk, Hauptstrasse Nr.120, 

hu elK"•·nen lln11s1•. 

~-~ 

Adolf Bleichert & Co., 
Leipzig-Gohlis und Wien, 

lidern Heit. 21 Jahren ule nlleinige 8peciCLlitiit 

Drahtseilbahnen 
nnch ihren Yorzügl. bewiihrten, p11tent.irt.en 

Const.ructiouen. 
Ueher 6&0 Anlagen mit ca. 700 000 "' Lünge 

eigener Ausföllruug . 
.... Anaohlllge und Projeote durch -all 

Oeneralvertreter fUr Oeaterreloh-Ungarn: 
Ingenieur Jl7LIUS SOB:ATTE, 

"'1IEN, IV., Therea1anum11aaae Nr. 31. 

~~~~~~~~~! 
1 - o r~--h_t _s_e .i. fli a-h~e n-~ ·1 

~ 1.11111 Transport von KohlP11, Fr1.en, Str.inen Sa111l Torf , 

! 
i' Slig<'klöt1.e11. Brettern, Sd1eitholz ~tc. ' ' 1 

! Drahtseilzüge für Berg-, Strassen- und Gruben-Bahnen. 1 : 

i!1 ~ängebahnen ' 
!l1 fur Handbetrieb 111 Fabriken und Magazinen. 1 

4t ::· Drahtseil-Transmissionen und Kabelleitungen i 
.a.l !I zur lJeber. t.1·11gung der Betriebskraft nach Fabriken 
"W"{- i' von entfernthegen<len W11sserkrii.ften 

~I
I Drahtseil- Fähren und Brücken 

~ 
ilbar FlüsH•' und weite Schlucllten. 

1 Maschinen-Fabrik TH. OBACH 4-b 
1

, _ _. Wien, IU., Paulusga.aee 3. 1 (ti ••••• „.„ ............ . 
r:!c==§@§§§§§'f§f!f!E'..JE!r#Jj§J§§i§Ji§J~ 

Chemische und physikalische Instrumente, 
Geräthschaften und Atlparate, 

chemisch reine 

ll Reagentien und Präparate, 
m sowie alle Lehrmittel fiir ilen natnrwissensch.aftlichen Unter- ~ 
l!J riebt, liefern in anerkannter Güte zu billigen Preisen 

rn w. J. Bolarbeck'S Nachfolger, m 
rn WiEN, ~ l 
ffi I., Kii1•11ttw1·st1•asse 69. ffi Wi§J§§Jj§Jj§J§JFJEli§Jr=§§§§§§@r#J~ 

1111d fr:tlll'O. 

r-,c=cc.=.·,~~o.='"=-~~"~---~-o~~-- -=- --------="! 

1 SCHLEUDER-
! MÜHLEN ,, 

Steinbrecher (Backen-
11ue1sch.), KuRelmüh· 

len, KollerRänRe. 
1 Pochwerke. Walzen-
! Quetschen. Coaks- und 
1 Kohlenbrecher 
li sowit·: tliverse andere 

\1\ Brech- und Pulverisirungs-Maschinen 

l~~:~~~~!~:"~~~~I~N 
Yerlag von l'EIWINANH ENKE in S'l'U'l'THAR'l'. 

-- ------ ---------------- -- -- . ---------------- -------------------==----

Hannnuch üor anor[anischon · Ghomio. 
l'nter llitwirkung vou Dr. Benedict Dr. Gadebusch, 
Dr. Haitinger, Dr. Lorenz, Prof. Dr.Nernst.lDr.Philipp, 
Prof. Dr. Schellbach, Prof. Dr. von i:sommaruga, 
Dr. Stavenhagen, Prof. Dr. Zeisel herausgegeben von 
Dr. O. Dammer. Drei B:lnt!r. III. Bd. gr. 8. geh. ;!;, M. (Ban1l II 

heli111let. si..J1 im llru1·k nnt! ersd1rint in Kiir1.e.) 

~ Verlag von Bawngllrtner's Buohhandlung, Leipzig. ~ 
EI. 1 ~\ 

Zn he7.ieheu ilnrch :dir Sorti111entslmchhan1llnngen. ~ 
j!)i Die neueren Cokesöfen EI; 
'®' unt.r•r Bc1·ü11k•ichtigu11g 1 ~ all Pr neueren _.\ rhaiten 1111<1 Studien über die fn•sil1•11 Rrenu· 

~~ 
Ht.olt'e und ihre trockene Destillation ,·on 1 :®, Dr. E. F. DÜRRE, 

(®) 
(®) Professor an uPr kg!. Teehnisehan Uocltscltule zn ACLchen. r@' 

1 40, Mit 46 Textabbillluugen und 15 Tnfeln in Folio. ~ 
Preis in Leinwand geb. 14 Mk. = 8 ft 40 kr. ; (!\. Dies ne.ne wichtige Werk ueR bekannten llPl'l'll Verfassers '@) (!), 

EI 
urnfäsHt nlle Xeuernngeu, die sich innerhnlb der letzten 

~ 
~ 

10 Jallre.auf <l1•m hoch wichtigen Gebiete der CokeRfrLbrikation 
vollzoi:en haben und berullt auf einem sorgfültigeu u111l gründ· 

~ (@ liehen Studium aller einschlägigen Parentsehrit'ten. sowie eiuer 

lEI 
grosHen AnzCLhl vnn prnktischen Ausführungen uud Anlngen. @J 
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Beiträge zur chemischen Untersuchung des Stahles. 1
) 

Von Leopold Schneider, Adjunct am k. k. General-Probiramte. 

E. Die Schwefelbestimmung. 
Der Schwefel wird nahezu ausnahmslos als schäd

licher Begleiter des Eisens im Stahle augesehen. 
Nach Egg c r t s bewirken 0,04 °, 0 Sehwefel im Stahle 
bereits Rothbruch, bei 8chweisseisen schon 0,020/0. 
Es ist daher erklärlich, dass man bei der Bestimmung 
des Schwefels das grüsste Gewicht auf die Genauig
keit der Hestimmungsmcthode legt. Die in Deutsch
land allgemein ilbliche besteht im Wesentlichen darin, 
dass man den Stahl durch Kochen mit Salzsäure liist 
und das hiebei entweichende Schwefel wasserstotl'gas durch 
geeignete Absorptionsflilssigkeiten auffängt, oxydirt und 
den Schwefel als sch wefelsauren Baryt bestimmt. Zur 
Aobsorptiou benützt man Bromsalzsäure, Ammoniak mit 
nachfolgender Behandlung von Wasserstofümperoxyd, 
alkalische Bleiliisungen , ammoniakalische Silberlfomng 
oder eine verdilnnte Clrnmiileon liisung. Von allen 
verdient die letztere den Vorzug. Sie belästigt nicht 
durch entweichende Dämpfe, und durch Kuchen mit 
Salzsäure orhält man eine klare Lu.31lng, welche den 
Schwefel zu Schwefelsäure oxydirt enthält und aus 
welcher derselbe durch Chlorbarium vollkommen genau 
gefällt und bestimmt werden kann. 

Das Filtrat nach der Filllnng des schwefelsauren 
Baryts kann zur Bestimmung eiues etwa vorhandenen . 

1
) Siehe diese Zeitschrift, 1892, S. -!6, 235 und 471; ferner 

1893, S. 16. 

Arsengehaltes im 8tahle in der Art benützt werden, dai!s 
man dasselbe mit Schwefolwasserstoffwasser ~·ersetzt und 
liingere Zeit in der Wärme digerirt, um das Arsen :tls 
Schwefelarsen zu fällen.~) 

Nachdem die Fällung des Schwefels als schwefel
saurer Baryt aus den stets geringen Mengen der Ab
sorptionsflüssigkeiten keinerlei Fehlern unterliegt, so 
konnte eine Ungenauigkeit in der Bestimmung des 
Schwefels nur in der ersten Operation, in der Auflfiirnng 
des Stahles gesucht werden. Es war daher zu prüfen, 
erstlich ob kein Schwefel im Rückstande verbleibt und 
zweitens ob der entstandene Schwefelwasserstoff :rnch 
vollständig aus der Lösung ausgetrieben werden kann. 

Bei der Auflösung des Stahles bleibt stets ein 
geringer Rückstand von Kieselsäure und Zersetzungs
producten der aml dem Kohlenstoffe des Stahles sich 
bildenden Kohlenwasserstoffe. Durch eine Reihe vou 
Jahren wurde sowohl dieser IWckstand, als auch der 

2) Die Gegenwart von Arsen hehintlert die Bestimmung des 
Phosphors im Stahle nicht, sobald tlie aaf Seite 471, 
Jahrgaag 1892 dieser Zeitschrift besprochenen Vorschrifteu für 
die Bestimmuag des Phosphors eingehalten werden. Die Arsen
säure wird nur aus neutralen oder sehr schwach sauren Lösungen 
durch molybdänsaurcs Ammou gefällt. Bei der daselbst be
sprochenen Bestimmungsmethode wird jedoch die Füllung der 
Phosphorsäure aus einer circa 20°/0 Salpetersäure haltenden 
Lösung vorgenommen. Aus einer derartig angesäuerten Lösung 
fällt Arsensäure durch molybdänsaures Awmou selbst bei stunden
langem Erwärmen auf 80° C nicht. 
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viel bedeutendere Rückstand, welcher bei der Auflösung 
von weissem oder grauem Roheisen erhalten wird, auf 
einen etwaigen Gehalt an Schwefel geprüft und gefunden, 
dass dieser Rückstand keinen Schwefel enthält, sobald 
man genügende Mengen Salzs!iure zur Auflösung ver
wendet und nach beendeter Gasentwicklung die Lösung 
eine hallie Stunde lang im Kochen erhält. 

Die zweite Frage kann nach den bisherigen Er
fahrungen in der analystischen Chemie vorwegs nicht 
mit aller Sicherheit beantwortet werden. V o 1 h a r d H) hat 
durch seine Untersuchungen dargethan, dass Schwefel
wasserstoff aus wässerigen Lösungen selbst durch Stunden 
langes Kochen nicht vollständig ausgetrieben werden 
kann, anderseits tritt bei der Auflösung des Stahles der 
gllnstige Umstand ein, dass eine reichliche Entwicklung 
von Wa~serstoff die Austreibung des Schwcfelwa~serstoffes 
fördert. Um den experimentalen Nachweifi der voll
kommenen Entbindung des Schwefelwasserstoffes aus der 
Aufliisungsflilssigkcit zu versuchen, wurde die stark salz
saure Liisung unter Zugabe von Salpetersiiure und 
einigen Tropfen Chlorbarium eingeengt und die zurück
gebliebene wenig saure Eisenchloridlösung mit heissem 
Wa8ser verdünnt. Der hiebei verbleibende geringe Rllck-
8tand wurde auf einen Gehalt von schwefelsauren Baryt 
geprUft. In keinem der vorgenommenen Versuche konnte 
Hehwefelsaurer Baryt nachgewiesen werden. 

Bei grossen Mengen Eisenchlorid in der Lösung 
ist jedoch die Bestimmung sehr geringer Mengen schwefel
sauren Baryts nicht verlässlich. Schwefelsaurer Baryt 
ist in Eisenchloridliisungen etwas liislich, daher sehr 
geringe Mengen desselben der Beobachtung entgehen. 
Bei der directen Bestimmung des Schwefels im Stahle 
durch Oxydation mit Königswasser und Fällung mittelst 
Chlorbaryums tritt noch überdies der einer genauen Be
stimmung hinderliche Umstand hinzu, dass der schwefel
saure Baryt nicht rein füllt. Man erh:ilt stets einen Llass
gelblichen Niederschlag, welcher beim Glühen rothbraun 
wird. Viel fach urtheilt man nun aus dem Aussehen des 
gegltlhten Hückstandes, dass durch eine derartige Fällung 
zu viel Niederschlag erhalten wurde, indem man den 
schwefelsauren Baryt durch Eisenoxyd verunreinigt er
kennt. Man löst daher dasselbe durch kochende Salz
säure und erhält zwar einen schön weissen Niederschlag, 
aber nur ein um so schlechteres Hesnltat der Sclrn·efel
bestimmung. Mit dem schwefelsanren Baryte fallen 
n!lmlich selbst aus stark salzsaurer Lösung stets geringe 
Mengen schwefelsauren Eisenoxyds mit. Dasselbe v~r
ändert die Farbe des Niederschlages im wasserh!lltigen 
Zustande nur wenig. Der Niederschlag ist jedoch seinem 
Gewichte nach zu gering, und zwar wegen des geringeren 
Aequivalentes des Eisenoxydes. Glttht man nun denselben, 
so entweicht die Schwefelsäure, welche an Eisenoxyd 
gebunden war; der Niederschlag wird rostbraun und 
sein Gewicht noch geringer. Dadurch, dass man endlich 
dieses den schwefelsauren Baryt verunreinigende Eisen
oxyd durch Kochen mit Salzsäure in Lösung bringt, 

8) Fresen i u s, Zeitschrift f. analyt. Chemie, 187ß, S. 341. 

wird wohl der Niederschlag weiss und rein, der Abgang 
bei der Bestimmung des Schwefels jedoch nur noch 
vermehrt. · 

Nachdem der directe experimentale Nachweis nicht 
mit voller Sicherheit vorgenommen werden kann , so 
wurde auf indirectem Wege ein etwaiger Rückhalt von 
Schwefel in der Lösung zu bestimmen versucht. 

Würde Schwefelwasserstoff nach vollendeter Auf
lösung und halbstilndig langem Kochen in der Auflösungs
tlilssigkeit zurückgehalten, so müsste dieser Rückhalt der 
Fllissigkeitsmenge proportional sein. Es wurden nun 
mehrere Schwefelbestimmungen von ein und derselben 
Stahlsorte mit wesentlich verschiedenen Mengen des 
Lösungsmittels au~geführt und die hiebei erhaltenen 
Resultate verglichen. Aber auch die aus den unten fol
genden Versuchen hervorgegangenen Hesultate zeigen so 
minimale Unterschiede, dass die Fehlerquelle, welche der 
Sch wefelwasserstoffrückhalt des Liisungsmittels verursacht, 
sehr unbedeutend genannt und in der Praxis vollkommen 
vernachlilssigt werden kann. 

10 Gramm ein und desselben Stahlmusters wurden in 
a) 50 cm:1 concentrirter Salzsäure, 
b) 200 cm 3 verdünnter Salzsäure im Verdtlnnungsver

h!lltniss von 1 '!'heil Säure und 2 '!'heilen Wasser, 
c) 300 cm 3 verdilnnter Salzsäure desselben Verdiinnungs-

gradcs gelöst. 
Nach vollendeter Auflösung wl1rde 1, 2 Stunde im Kochen 
erhalten und schliesslich durch den Apparat von Schwefel
wasserstoff vollkommen gereinigte Luft durchgesaugt. 
In allen 3 Fällen wurde das entwickelte Gas durch 
2 U-förmige Röhren mit dem Inhalte von je 20 cm:; 

Chamäleonlösung geleitet, die Absorptionsflüssigkeit nach 
vollendeter Uisung des Stahles mit Salzsäure kurze Zeit 
gekocht, um das frei gewordene Chlor zu vertreiben und 
aus der hefssen wasserhellen Lösung die Schwefelsäure 
durch Chlorbarium gefällt. Die hiebei erhaltenen Hesul
tate waren: 
a) 4 7,!) 1119 Baryumsulfot entsprechend 0,06[> 0 

0 Schwefel 
b) 46,!) rng „ „ 0,064°/0 ,, 

c) 46 „ „ „ O,OG:l°lo „ 
Schliesslich sei noch bemerkt, dass es nicht noth

wendig ist, beim Beginne der Operation die in dem 
Apparate befindliche Luft durch Einleiten von Wasser
stoff zu verdrängen. Vielfache vergleichende Yersuche 
haben stets das gleiche Hesultat ergeben, ja diese Ope
ration birgt die Gefahr in sich, dass durch das Ein
leiten von nicht vollkommeu gereinigtem Wasserstoff 
geringe Mengen Schwefelwasserstoff in die Apparate 
gelangen. 

F. Die Siliciumbestimmung. 
Vor kurzer Zeit wurde von einer aus den Herren 

Tilden, W. Chandler Roberts-Austen und 
1'. T u r n er bestehenden Commission der British Asso
ciation for the Advanccment of Science t) tlber den Ein
fluss des Siliciums im Stahle Bericht erstattet. Dieser 

~) Jahresb·ericht. ü. <l. Fortschritte i. <l. Chemie, L888, S. 2G31 i 
D i u g 1 e r's polytechn. Journal, Dd. 268, S. Gil, 269 und 289. 
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Bericht umfaRst in wenig Worten die gesammten Erfah
rungen über den Einfluss des Siliciums im Stahle. Demnach 
bewirkt ein Zusatz von einigen Hnndertelprocenten des 
Siliciums, dass der Stahl ruhig in die Formen ftiesst. 
Der Stahl wird jedoch durch die~en Gehalt schon roth
briichig. Ebenso zeigen schon einige Hundertelprocente 
Silicium ihren Eintlnss durch Verminderung des Dehnungs
vermögens. Aus diesem Grunde ist es in den meisten 
Fiillen besser, wenn in weichem Stahle kein Silicium 
entlrnlten ist. Es handelt sich mithin auch hier, sowie 
bei der Bestimmung des 8chwefels im Stahle, um die 
Ermittlung sehr gering-er Mengen dieses .Elementes, 
wesshalb auch diese Bestimmungsmethode vor allem in 
Bezug auf ihre Genauigkeit ins Auge zu fassen ist. 

Zur Bestimmung des Siliciums wird die von der 
Schwefelbestimmung rnrbleibende Lösung des Stahles in 
Salzsä nre rnrwendet. Bei dieser A utlösung bildet sich 
kein Siliciumwasserstoff, sondern sämmtliches Silicium 
clcs Stahles wird zu Kieselsäure oxydirt. Silicinmwasser
stoff ist füichtig, es wilrde daher die Bildung dieser 
Verbindung einen Verlust durch Verftiichtigung von 
Silicium bedeuten. Zahlreiche vergleichende Versuche, 
wobei silieiumhältiges Eisen sowohl in Salzsäure als auch 
in Salpetersäure gelöst wurde, haben ergehen, dass es 
ftlr die Genauigkeit der Bestimmung die•es Elemente;; 
gleichgiltig ist, ob die Auflösung in Salzsäure oder in 
Salpetersäure vorgenommen wird. Cm die Kieselsäure 
aus der salzsauren Lösung des Stahles abzuscheiden, 
wird gewöhnlich die Lösung zur Troekniss eingedampft, 
der Rilckstand mit Salzsäure oder Königswasser wieder 
aufgenommen und von dor hiebei abgeschiedenen Kiesel
säure abfiltrirt. Diese Art und Weise der Kiesolsäurc
abscheidung birgt jedoch Fehler in sich, welche selbst 
bei scheinbar sorgfältiger Manipulatio'n die Grösse von 
ein Zehntelprocent und darilber erreichen können. Um 
die Kieselsäure vollkommen abzuscheiden, muss dieselbe 
aus der in Wasser löslichen l<~orm in eine unlösliche 
Form, das ist in eine wasserfreie oder wasserarme Ver
bindung, verwandelt werden. Um dieses zu erreichen 
wird die Eisenchloriirlösung so stark erhitzt, dass eine 
theilweise Zersetzung derselben eintritt. wodurch zur 
Wiederauflösung grössere Mengen Salzsil{1re nothwendig 
werden. Nun ist aber sowohl dio bei 1100 C abge
schiedene, noch wasserhältigc Kiesels:iure ~ als auch die 
schwach gegllihte Kieselsäure in Salzsilure sehr merklich 
liislich , daher jede Bestimmungsart, bei welcher die 
Wjederautlösung des Eisens durch Salzsäure bewirkt 
wird, verwerflich ist. 

Ueber die Löslichkeit der Kieselsäure in Salzsäure 
und Schwefelsäure geben folgende Versuche Aufschluss. 
Die zu den folgenden Versuchen verwendete Kieselsäure 
wurde aus Wasserglaslösung durch Abdampfen mit Salz
säure und Erhitzen über einer Asbestplatte abgeschieden, 
dann mit Salzsäure ausgekocht und endlich mit Wasser 
vollkommen ausgewaschen. Ein Theil dieser Kieselsäure 
wurde mit 200 cm 3 Salzsäure von der Dichte 1,12 eine 
Stunde gekocht und die in Lösung gegangene Kiesel
säure durch Eindampfen in einer Platinschale bestimmt. 

Es waren 0,008 g Kieselsäure in Lösung gegangen 
Die bei diesem ersten Vorsuche unlöslich z11rüekgebliebene 
Kieselsäure wurde neuerdings mit der gleichen Menge 
Salzsäure 2 Stunden gekocht. Das Filtrat von diesem 
Lösungsversuche enthielt 0,007 g Kieselsäure. Schliess
lich wurde die zu den 2 Versuchen verwendete Kiesel
säure mit 200 cm3 verdünnter Schwefelsilure vom Ver
dünnungsverhältnisse 1 Theil Säure und 2 Theile Wasser 
eine Stunde gekocht und sodann abfiltrirt. Die Schwefel
säure wurde mit iibcrschiissigem Chlornatrium versetzt 
und zur 'l'roeknis~ gedampft. Im Rilckstande verblieben 
O,OO 15 g Kieselsäure , welche durch Kochon mit ver
dünnter Schwefelsäure in Lösung gegangen waren. End
lich wurden 4 !l Stahl in Salpetersäure golost, einge
dampft und bis zur Yölligen Zersetzung des salpeter
sanren Eisenoxydes erhitzt. Das Eisenoxyd wurde durch 
Kochen mit 300 cm 9 verdünnter Salzsäure von dem oben 
erwähnten Verdiinnungsgrade wieder in Lösung gebracht. 
Die im Rückstande verbliebene Kiesels1iure entsprach 
einem Gehalte von 0,02° 0 Silicium im Stahle. Das Fil
trat dieser l\ieselsitnroabscheidung wurde mit der ent
Rprechendon Menge Sehwofelsllure versetzt und bis zum 
beginnenden Entweichen der Schwefelsäure eingedampft, 
sodann mit Wasser verdünnt und kurze Zeit gekocht, 
um das schwer liisliche, schwefolsaure Eisenoxyd voll
ständig in Löstmg zu bringen. Die hiobei erhaltene 
Kieselsäure entsprach einem Gehalte von O, lfl"/0 Silicium, 
welcher durch die erste Art der Silieinmbestimmung 
der Beobachtung entgangen war. Der gesammte Silicium
gehalt des Stahles betrug demnach 0,21°/0 • Eino Wieder
holung der Bestimmung durch Eindampfen der Stahl
liisnng mit Schwefelsäure ergab 0,22°/0 Silicium. l\lan 
ersieht demnach ans diesen Versncl1en, dass jede Auf
lösung des Rilckstandos nach erfolgter Abscheidung der 
Kieselsäure durch kochende 8alzsli11re zu vermeiden ist. 
Die durch Salzsilnre in Lösung gehende Kioselsäure
menge betrilgt für je 100 cm" circa .J mg. Derartige 
:Mengen yon Halzsänre kommen jedoch in Anbetracht 
der grossen Eisenmongen, welche bei der Bestimmung 
des Siliciums im Htahlo zur Analyse verwendet werden, 
häufig in Gebrauch. Die Liislichkeit der Kieselsäure in 
Salzsäure gibt wohl auch bei anderen Kioselsiinrehe
stimmungen Anlass zu Fehlern und diirfte auch die Fr
sache dor von manchen Chemikern bei Silicatanalysen 
angeführten sogenannten kleinen Kieselsiinre sein; sie 
bedingt jedoch bei diesen Untersuehnngen keine so 
grossen Fehler, weil der nach dem Eindampfen ver
bleibende Rückst.and leicht löslich ist, daher keine 
nennenswerthen Salzslturemengen in Verwendung kommen. 
Anderseits ist auch die verlangte Genauigkeit der Kie>el
siiurebestimmung nicht so gross, wie bei der Untersuchung 
des Stahles. 

Fiir die genaue Siliciumbestimmung im Stahle wird 
demnach die von der Schwefelbestimmung verbleibende 
salzsaure Lösung des Stahles nach Zugabe von ent
sprechenden Mengen Schwefelsäure eingedampft und 
schliesslich bis zum beginnenden Entweichen von Schwefel
säure erhitzt. Den Rilckstand kocht man kurze Zeit mit 
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Wasser bis zur völligen Lösung des schwefelsa uren Eisen
oxydes und filtrirt durch ein kleinos Filter von ausge
waschenem Papier. Das Filter kann ohne vorhergehendes 

Trocknen dircct im Platintiegel verascht werden. Nach 
dem Wägen der Kieselsäure . wird dieselbe durch einige 
Tropfen Flusssäure auf ihre Reinheit geprüft. 

Zur Schlagwetterfrage. 
Mitgetheilt von E. Homann, k. k. Bergcommissiir. 

1. Die Verwendung der Elektrioität in Schlagwetter- Temperatur hervorzubring·en, um die Entziindung eines 
gruben. explosirnn Gasgemenges herbeizuführen. At k ins o n s, 

Unter dem Titel „Electromining machinery with welche auch diese gventualitllt in's Auge fassten und 
special reference to tlie application of' elcctricity to coal sorgfältigst studirten, schlagen vor, derselben dadurch 
cutting, pumping and rock drilling" unterbreiteten L. 11. C. zu begegnen, dass man entweder die ganze Armatur 
A tkinson 1) schon im Jahre 1891 der Institution of ci.-il mit dem Collector und den Biirsten, oder nur den Collector 
engineers ein Memoire, in welchem sie verschiedene und die Bürsten in einem möglichst hermetisch gesrihlos-
mittelst Elektricitilt betriebene Bergwerksmaschinen zum senen Gehäuse einschliesst und auf diese Art die gefähr-
Gehrauche empfahlen. Bei Mittheilung der erzielten Hesul- lichsten Restandtheile der Mascl1ine von der die letztere 
tate kamen dieselben auch auf die Gefahren zu sprechen, umgebenden Atmosphäre isolirt. Dagegen wurde einge-
welche nach Ansicht Vieler die Verwendung eines c 1 e k- wendet , dass diese Anordnung wohl hei kleinen Motoren 
tri s c h e n Motors bei Anwesenheit eines explosiven möglich sei, bei Maschinen von grösseren Dimen,;ionen aber in 
Gasgemcnges in Folge der hiebei möglichen Funken- Folge der hicmit rnrbundenen mangelhaften Ventilation 
bildung in sich berge. Dieselhen bemerkten bierflber der Armatur und des Collectors nicht angewendet werden 
Nachstehendes: Bei Verwendung eines gewöhnlichen, bis könne. Es handelt sich hiebei in erster Linie um die Herstel-
zu [iOO Volt arbeitenden Motors, dessen Bürsten an dem Jung eines bestimmten Verhitltnisses zwischen der sich ent-
Collector ordentlich angebracht sind, sei eine Funken- wickelnden Wärme und der ausscn herrschenden kühleren 
bildung nicht wahrnehmbar; allerdings könne eine solche Temperatur, wobei der Anordnung der Armatur in elektri-
hei lange andauerndem Gange der Maschine oder in scher und magnetischer Beziehung die grösste Aufmerk-
Folge von Schwankungen in der Spannung eintreten, Ramkeit zu schenken ist. Mit Hilfe von Vorsichtsmaassregeln, 
doch würde auch in diesen Fällen die durch die Funkenbil- durch welche dieser Bedingung cntsproclien wurde, gelang es 
dung bedingte Temperatursteigerung nicht gcniigcn, um ex- A t k in s o n s obige Methode mit dem gleichen Erfolge und 
plosive Gemenge von Leuchtgas und Luft oder von Gruben- ohne Schwierigkeiten bei 40- bis 45pferdigen, wie bei 
gas und Luft zur Entzündung zu bringen. L. und C. At- kleinen 1 pferdigen Motoren in Anwendung zu bringen. Es 
k ins o n argumentiren hicbei folgendermaas~cn: Die Tem- wnrde ferner die Einwendung erhoben, dass das explo
pt'ratur, "~eiche nöthig sei, um obige Gase bei gewöhn- sive Gasgemenge auch in die Schutzhillle eindringen und 
liebem Drucke zur Explosion zu bringen, könne für ein daselbst zur Explosion gebracht werden könne. At
Gemengc von 1 Volumen Leuchtgas und 5 Volumen Luft k i n so n s bemerken dagegen, dass ein Elektromotor in 
oder für ein Gemenge von 1 Volumen Grubengas und einer explosi.-en Atmosphäre voraussichtlich kaum länger 
!l,·1 Volumen Luft mit 900 bis 11000 C angenommen als 2 his ß Stunden zu functioniren haben werde, und 
werden: die Bildung des Kupferoxydes durch Verbindung dass es im Hinblicke darauf, -dass die schiltzende Hülle 
des Kupfers mit dem Hauerstoffc der Luft erfolge bei einer hermetisch angefertigt sei, nicht wahrscheinlich sei, dass 
Temperatur von ungefähr 700° C. In der Thatsache nun, dass wlihrend dieser Zeit daselbst ein explosives Gemenge in ge
unter normalen Verhitltnissen die Bildung dieses Oxydes fährlichcr Menge eindringen könne. Sollte aber nichtsdesto
weder am Collector, noch an den Enden der Bürsten wahr- weniger eine undichte Rtelle vorhanden sein, so wiirde in 
zunehmen ~ei, wollen die Genannten den Beweis erblicken, dem Falle, wenn das Mengungs,·erhiiltniss des G rnbeugases 
das8 die sich an diesen Punkten entwickelnde Temperatur in der Luft 3 bis 4 Procent erreicht hätte, die Verbrennung 
nicht genüge, um ein explosives Gasgemenge zur Ent- beginnen, es würde hiebci Kohlensäure entwi~kelt und 
zündung zu bringen und dass daher die V crwendung hiedurch eine Entzündung der Gase hintangchalten werden. 
eines elektrischen Motors, normale Verhältnisse vorauR- Für den Fall, als es zeitweise doch nothwcndig werden 
gesetzt, selbst in einer mit bedeutenden Gasmengen ge- sollte, längere Zeit hindurch in einer explosiren .Atmosphäre 
schwängerten Atmosphäre keine Gefahr mit sich bringe. arbeiten zu müssen, wäre nach Vorschlag At k in 8 o n s 
Bei weiterer Verfolgung dieser Frage drängt sich nun die am Motor ein mit Kohlensäure angefiillt~r Stahlcylinder 
Erwägung auf, dass nicht immer mit normalen Verhlllt- anzubringen, aus welchem diese mittelst eines Rohres in 
nissen zu rechnen ist, dass vielmehr Fälle eintreten können, die Umhüllung der Armatur geleitet werden kann : das 
in welchen, sei es durch Verriickung oder Abnützung Vorhandensein von 14 Procent Kohlensäure soll genÜgen, 
einer Riirste, der Contact mit dem Collector unterbrochen um die explosivsten Schlagwettergemenge unentziindlich 
und biedurch die Bildung einer Funkengarbc veranlasst zu machen. lmAllgemcinen gebenA t k ins o n s der eben be
wird , welche geeignet sein kann, eine gentigend hohe schriebenen Methode gegenüber jener, welche nur in einer 
--·Yficsappareils cle mine mus par l'electricitt- nal'h E. M a ~ 5 0 11 : L' mhiillung des Collectors und der Bürsten besteht, den 
Revue nnil'erselle, 'l'. XVI!, Nr. 2. Vorzug, dieselben bemerken jedoch, dass gewisse Um-
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stände die N othwendigkeit ergeben könnten, auch diese 
letztere Methode in Anwendung zu bringen. Ihrer An
sicht nach handelt es sieb hiebei vor Allem darum, 
das Volumen der eingeschlossenen Gase auf das noth
wendigste Maass zu beschränken und allen Oeffnungen, 
durch welche die etwa entstehenden Flammen entweichen 
kiinnten , eine genügende Länge zu geben, um deren 
Temperatur unter den Entziindungspunkt herabzusetzen. 
Wiirde der Collector in einer cylindrischen oder in 
tiiner dieser ähnlichen Umhüllung eingeschlossen werden, 
so wäre allerdings das Gasvolumen zu Beginn der Inbe
triebsetzung des Collectors auf ein bestimmtes Maass 
begrenzt, bei längerem Betriebe und einer etwaigen 
Abnützung des letzteren könnte jedoch der den Gasen 
dargebotene Haum in unzulässigem Verhältnisse vergrösser.t 
und hiedurch eine ernste Gefahr heraufbeschworen werden. 
In Erwägung dieser Umstände wurden von At k ins o n s 
Vorrichtungen cornbinirt, mit deren Hilfe dieser Raum 
stets begrenzt und das eingeschlossene Gasvolumen 
stets constant bleiben kann. Eine grössere Schwierigkeit 
bildet nach Ansicht der Genannten die Liisung der 
l•'rage, die Funkenbildung an den Commutatoren oder 
lnterruptoren zu verhindern, beziehung;;weise dieselbe 
in ihrer Wirkung unschädlich zu machen. In dieser 
Absicht brachten Atkiusons folgende Anordnung an: Die 
Enden des Elektors wurden mit einer Widerstandsspule, 
die mit geringer Selbstinduction ausgetattet war, in 
steten Zusammenhang gebracht , um auf diese Art das 
Andauern des Stromes in den ersteren selb!!t im Falle 
einer Unterbrechung des Hauptstromes zu sichern. In 
gleicher Weise wurde der Commutator derart angeordnet, 
dass die Elektorspulen noch \'Or einer Unterbrechung 
des Stromes in den Stromkreis gebracht waren. Ueberdies 
wurde der Interruptor an seiner innere» Seite mit einer 
Widerstandsspule yersel1en und der Commutator gleich 
dem Collector gegen den Zutritt eines explosiven Gas
gernenges durch ein hermetisch abgeschlossenes Gehiluse 
geschützt. 

Bei Anwendung all dieser Sicherheitsvorkehrungen, 
welche im Vorstehenden Erwähnung gefunden haben, 
halten At k ins o n s särnmtliche Gefahren , welche mit 
der Verwendung von Elektromotoren in Schlagwetter
gruben verbunden sein können, für beseitigt und damit 
auch alle dagegen erhobenen Einwendungen für entkräftet. 

Sn e 11 sprach bereits im Jahre 1888 in einem vor dem 
Midland Mining Institute gehaltenen Vortrage seiue Ansicht 
dahin aus, dass unter normalen Verhältnissen die Funken, 
welche aus den Bürsten eines Motors entstehen, nicht 
geeignet erscheinen, eine Explosion von Schlagwettern 
zu veranlassen, da deren Temperatur in Folge des Con
tactes mit den vorhandenen grossen Metallmassen eine 
zu geringe sei, um die Entzündung eines Gasgemenges 
herbeizuführen. Sn e 11 suchte dies auch auf experimentalem 
Wege nachzuweisen. Derselbe operirte hiebei mit einem 
Holzgehäuse von 6 Fuss Länge und 1 Quadratfuss 
Querschnitt, in welchem ein kleiner Elektromotor und 
eiu Gasindicator angebracht war. Das eine Ende des 
Holzgehäuses war verschlossen , das andere mit einem 

lose aufgehängten Deckel versehen ; an dem geschlossenen 
Ende war ein Ifohr angebracht, welches zur Zuführung 
des Gases (bei den Experimenten wurde Leuchtgas rnr
weudet) diente, Robald das Gehäuse nach Angabe des 
Indicators mit einem explosiven Gemenge gefüllt war, 
wurde der Motor in Bewegung gesetzt, die Länge der 
Funken zeitweise vergrössert und ebenso auch da~ 

Mengungsverhältniss zwischen Gas und Luft von Zeit 
zu Zeit verändert. Wie S n e l l behauptet , soll selbst 
bei sehr grossen Funken das Gasgemenge nicht zur 
Explosion gebracht worden sein, bevor nicht der Corum11-
tator und die Bürsten auf eine erhiihte Temperatur ge
bracht waren. Dieser letztere Umstand verdient jeden
falls Beachtung. 8 n e l I wilrdigte denselben insofernc, als 
er, ohne zwar die Verwendung elektrischer Motoren in 
Schlagwettergruben absolut zu verdammen, doch die 
Aufstellung eines ungeschiltzten Motors in einer explo
siven Atmosphäre als gefährlich bezeichnete. Als bestes 
Mittel , sich vor jeder Gefahr zu schlitzen , nannte 
derselbe die Anordnung· einer ausgiebigen Ventilation, 
welche selbst unter den schwierigsten Verhältnissen anH
reicht, um die Bildung von Gasansammlungen hintanzu
halten. Die von A t k ins o n empfohlenen Vorrichtungen 
hält Sn e 11 für sehr zweckmässig, er fürchtet aber die 
Gefahr, welche in Folge einer mangelhaften Constrnction 
oder einer zufälligen Beschädigung derselben entstehen 
könnte. Derselbe lenkt die Aufmerksamkeit auf den 
Collector von Da v i R und Stokes, welcher den Vortheil 
besitzen soll , dass er die Begrenzung des den schlag
wetterhältigen Gemengen zugänglichen Raumes erleichtert; 
doch soll mit dessen Anwendung der Nachtbeil ver
bunden sein, dass die Leitung der Maschine schwieriger 
gestaltet wird. Der Collector ist auf einer Eisenplatte 
fixirt, die auf der Motorwelle aufgekeilt ist; die 
Theile desselben bilden einen hohlen Cylinder, in dessen 
Innerem die Bitrstentrliger an einer sich um die Ver
längerung eines Zapfenlagers drehbaren Hillse befestigt 
sind. Die cylindrische Kammer des Collectors ist durch 
eine Scheibe und einen Ring derart verschlossen, dasR 
einerseits eine Verschiebung des Collectors während 
des Ganges der Maschine unmöglich ist, andererseibi 
letztere nicht in Betrieb gesetzt werden kann, bevor 
nicht obiger Ring ordentlich angebracht ist. Kleine 
Fenster gestatten die Beobachtung der Funkenbildung 
und die Regulirung der Lage der Bürsten, ohne dass 
es nöthig wäre, die Kammer des Collectors zu öffnen. 

Ein entschiedener Gegner der Einführung der Elek
tricität, bezw. elektrischer Motoren in Schlagwettergruben 
ist F o r bes , welcher dieselbe geradehin als unklug 
bezeichnet. Derselbe gesteht zwar zu, dass bei einem 
normalen Gange der Maschine l<'unkeu kaum wahrnehmbar 
seien, derselbe gibt aber zu bedenken, dass solche in 
zahlreichen l<"'ällen dennoch auftreten und, wie wohl you 
Niemandem bestritten werden dürfte, die Entzündung \'On 
Schlagwettergemengen herbeiführen können. Wenn L. und 
C. At k ins o n behaupten, dass die Elektromotoren durch
schnittlich kaum länger als 2 bis 3 Stunden im Betriebe 
stehen dürften, so sei dagegen zu bemerken, dass sie 
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während der übrigen Zeit doch nicht aus der Grube 
geschafft werden und dass sieb während dieser Zeit in 
der Umhüllung Gase ansammeln können, welche im 
:Momente der Inbetriebsetzung des Motors eine ernste 
Gefahr schaffen wilrden. Die Unscbädlichmachung der 
(;ase durch Einführung von Kohlensäure hält F o r h es, 
inbesondere mit Jfocksicht darauf, dass die rechtzeitige 
Einführung derselben aus irgend einem Grunde seitens 
der Arbeiter verabsäumt werden könnte, fitr undurch
führbar. Nach l!' o r bes' Ansicht wäre die Verwendung 
elektrischer Motoren in Schlagwettergruben nur dann 
zulässig, wenn die Möglichkeit einer l~unkenbildung 
überhaupt ausgeschlossen erscheine. Derselbe verweist 
hiebei auf den elektrischen Motor von Te s 1 a, welcher 
weder einen Colleetor, noch Bürsten besitze und bei 
einem recht zufriedenstellenden Nutzeffecte obiger Be
dingung Geniige leiste; allerdings habe bei diesem 
Motor in Betracht zu kommen, dass er nicht einen Strom, 
sondern zwei Wechselströme erfordere und daher mit 
einem besonderen Dynamo versehen sein müsse. 

Im Gegensatze zu Forbes ist Walker der An
sicht, dass die Funken, welche sich am Collector bilden 
kiinnen, nicht gefährlich seien. Derselbe hält es für 
miiglich, dass die in Rotation befindliche Armatur in der 
N äbe des Colleetors eine Art Depression herbeiführe, 
durch welche das Gas abgehalten und wodurch eine Be
riihrung der sich etwa bildenden ]!'unken mit diesem 
unmiiglich werde. Der Atkinson'schen Umhüllung legt 
W a 1 k er keinen W ertb bei; als bestes Mittel, sich gegen die 
aus der l!'unkenbildung resultirende Gefahr zu schützen, 
bezeichnet derselbe gleich Forbes die Verwendung 

von Motoren mit Wechselströmen oder eine derartige 
Construction der Maschine, dass die Temperatur der 
sich am Collector bildenden Funken stets unter dem 
Entzündungspunkte herabgesetzt bleibe. Nach den von 
ihm und Mord e y durchgeführten Experimenten soll 
zur Entzilndungeines Gasgemenges ein Funken von 10 Arnp. 
und eine Spannung von 2 Volt notbwendig sein; würde ei; 
also gelingen, einen Motor zu construiren , bei welchem 
die Spannung der Funken zu den Bürsten stets geringer 
wäre, als 2 Volt, so könnte die oben bezeichnete Gefahr 
als beseitigt erachtet werden. Um dies zu erreichen. 
empfiehlt Walker die Verwendung gross dimensionirter 
Motoren, welche mit schwacher Spannung gehen. 

Von grosser Wichtigkeit bei Verwendung der }i~lek
tricität in Schlagwetterbetrieben ist die sorgfältige Aus
wahl und die gewissenhafte Ausführung der Legung und 
Zusammenfügung der K ab e 1. Die Gefahren , welche 
durch die Conductoren entstehen können, sind zweifacher 
Art: die Gefahr einer Explosion im Falle eines Kabel
risses und die Möglichkeit der Enfzllndung der Zimmerung 
durch dieselben. Sn e 11 verwendet in feuchten Gruben, 
ferner in Schächten und Hauptstrecken ilberhaupt Blei
kabel , welche mit geflochtenem und mit Ozokerit 
imprägnirtem Hanf umwickelt sind; in brüchigen Strecken 
zieht derselbe jedoch Isolatoren• von vulcanisirtem Kaut
schuk, durch welche der Conductor biegsamer gemacht wird, 
vor. In gewissen Strecken 'brachte S n e J 1 die Conductoren 
unter der Sohle an, in anderen"liess er sie von Isolatoren 
tragen , in vielen befestigte er· sie einfach an der Zirn-
merung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Recursentsclrnidung des Ackerbauministeriums. 
a) Die Dauer der Schurfbewilligung ist von 

Datum zu Datum, d. i. von dem (mit dem 
Tage der Priisentation des Gesuches um 
d i e s e 1 b e z u s a m m e n f a 11 e n d e n) A u s s t e II u n g s
d a tu m der Sehurfbewilligungsurkunde 
his zu dem im nächstfolgenden Jahre 
w i e d er k ehre n d e n, g) e i c h b e n an n t e n K a-
1 ende r tage, welcher in die Dauer der 
8 c h u rfb e w i 11 i g u n g eben f a II s ein zur e c h n e n 
kommt, zu berechnen. 

b) Nach §31 a. B. G. können jüngere Frei
schürfe, welche in ältere Freischürfe 
fallen, nicht als ipsoju:re ungiltig erklärt 
werden, doch steht dem älteren Frei
schürfer das Recht zur Ausschliessung 
der jüngeren Fr e i schürfe zu. (Entscheidung 
vom 18. April 1893, Z. 3245.) 

Die Gebrüder 0 besassen auf Grund ihrer Schurf
bcwilligung 95 Freischürfe, welche von ihnen theils 
selbst angemeldet, theils durch Kauf erworben worden 
waren. Diese Schurfbewilligung war am 13. Sep
tember 1890 auf die Dauer eines Jahres „ vom heutigen 
Tage (13. September 1890) bis 13. September 1891" 
ertheilt und it:t letzterem Jahre über ein diesbezügliches 

Ansuchen bis 13. September 1892 verlängert worden. 
Nachdem am 14. September 1892 ein Gesuch um aber
malige Verlängerung der Schurfbewilligung beim Revier
bergamte nicht eingelaufen war, verfügte letzteres die 
Löschung derselben , und zwar laut Urkunde mit dem 
Löschungsdatum vom 14. September 1892 und gleich
zeitig auch die Löschung der auf obiger Schurf
bewilligung basirten 95 Freischürfe. Hievon erhielt der 
Vertreter der Gehr. 0 am 23. September 1892 die Ver
ständigung. Allein schon am 19. September 18 9 2 hatte 
derselbe beim Revierbergamte „auf Grundlage der de 
dato 18. September 1892 noe der Gebr. 0 erbetenen 
Schurfbewillignng" dieselben 95 Freischttrfe wieder ange
meldet. Inzwischen war ihm jedoch ein anderer Schürfer 
bereits zuvorgekommen; am 13. September 1892 hatte 
nämlich A bei dem Revierbergamte um Ertheilung einer 
Schurfbewilligung angesucht und unter Einern auf Grund der
selben 49 Freischürfe angemeldet. Die erbetene Schurf
bewilligung wurde ertheilt und die Anmeldung von 
42 l!'reischllrfen bestätigt, während bei 7 Freischürfen 
diese Bestätigung verweigert wurde. 

Am 24. September 1892 langte nun beim Revier
bergamte eine Eingabe der Gehr. 0 ein, in welcher die
selben darauf hinwiesen, dass die am 13. September t 892 
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angemeldeten 42 Freischürfe des ..A in ein Gebiet fallen, 
welches am UL September 1892 noch durch die Frei
Nchiirfe der Gebr. U gedeckt war, dass die Freischürfe 
des ..A daher nngiltig seien und zu Folge einer Ent
licheidung des Ackerbauministeriums auch nach Löschung 
der O'schen Freischürfe keine Giltigkeit erlangen, wess
halh das Ansuchen gestellt werde, die 42 Freischürfe 
des .A zu löschen. Der Vertreter des A machte dagegen 
geltend, dass die O'schen Freischiirfe wohl vielleicht am 
13. September I 892 noch bestanden haben dürften, dies 
aber bereits am 14. September 1892 nicht mehr der 
l<'all gewesen sei, da mittlerweile die C'sche Schurfbe
willigung gelöscht worden sei. Da nun die Verlängerung 
einer bereits abgelaufenen Schurfbewilligung gesetzlich 
unstatthaft sei und jede Freischurfanmeldung nur für 
die Dauer der ertheilten Schurfbewilligung, auf welcher 
der Freischurf begründet ist, giltig bleibe, so seien mit 
jener Schurfbewilligung auch die 95 Freischürfe er
loschen. Der Vertreter des A stellte sonach die Bitte, 
es möge die Eingabe der Gehr. 0 zurückgewiesen werden, 
weil ihre Schurfbewilligung vom 13. September 1890 
verfallen und gelöscht worden sei, daher die Richtigkeit 
und Priorität der von .A angemeldeten Freischürfe durch 
die auf Grund einer nach dem 13. September 1892 
von den Gehr. 0 erworhenen Schurfbewilligung etwa 
erlangten und bestätigten l<'reischürfe nicht angezweifelt 
werden könne. 

Der Act wurde nunmehr von dem Revierbergamte 
gemäss § 4, P. 17 des Gesetzes vom 21. Juli 1871 H. 
G. B. Nr. 77 der Berghauptmannschaft mit dem Antrage 
in Vorlage gebracht, im Hinblicke auf eine J<~ntscheidung 
des Ackerbauministeriums vom Jahre 1877, wonach ein 
ungiltig angemeldeter Freischurf auch dann nicht giltig 
werde, wenn später die Löschung des älteren:Frei
schurfe3 erfolge, auf die Löschung de!' mit den O'schen 
Freischürfen identisch localisirten 30 Freischürfe des A 
zu erkennen. Die Berghauptmannschaft trat jedoch diesem 
Antrage nicht bei, sondern gab dem Ansuchen der 
Gehr. 0 um Löschung der von A am li:l. September 1892 
angemeldeten Freisehürfe mit nachstehe~der Begründung 
keine Folge: 

Das Ansuchen um Löschung der Freischürfe des A 
werde von den Gehr. 0 damit begründet, dass die am 
13. September 1892 angemeldeten Freischürfe in ihre 
an diesem Tage angeblich noch aufrecht bestandenen 
eigenen älteren Freischürfe fallen, somit weder an sich 
giltig seien, noch nachträglich Giltigkeit erlangen konnten. 
Es sei nun allerdings richtig, dass 37 der ~·on A am 
1 :3. September 18 9 2 angemeldeten l<'reischürfe (wovon 
jedoch 7 nicht bestätigt wurden) mit 37 jener Frei
lichlirfe der Gehr. O, welche vom Revierbergamte gelöscht 
wurden, identisch seien. Da jedoch Schurfbewilligungen 
uicht für ein Jahr und einen Tag, sondern nach § 16 
a. B. G. nur für ein Jahr Giltigkeit besitzen, so sei die 
Schurfbewilligung vom 13. September 1890 nicht erst 
am 13., sondern bereits am 12. September 1892 er
loschen und konnten sonach die von A am 13. Sep
tember 1892 angemeldeten Freischürfe mit den an 

diesem Tage bereits erloschenen Freischürfen der Ueur. 0 
in keiner Weise mehr collidiren. Aber selbst auch dann, 
wenn die heischürfe der Gehr. U am 13. September 18~!2 
noch nicht erloschen gewesen wären, hätte die Berghaupt
mannschaft auf die Löschung der Freischürfe des A 
nicht erkennen können, weil der § 31 a. B. G. jüngere 
Freischürfe, welche in ältere Freischiirfe fallen, nicht als 
ipso jure ungiltig erkläre, sondern dem älteren Frei
schiirfer nur das Recht zur Ausschliessung der jüngeren 
Freischürfe einräume. Da dieses Einspruchsrecht an den 
Besitz der Freischürfe gebunden sei, bezw. mit dem 
Aufgeben desselben erlösche, können die Gehr. 0 dieses 
ihnen zugestandene Recht , nachdem ihre älteren l<'rei
schürfe vor Geltendmachung desselben gelöscht worden 
seien, nachträglich nicht mehr geltend machen. 

Es habe daher das Ansuchen der Gehr. 0 als im 
Gesetze nicht begründet abgewiesen werden müssen. 

Gegen diese Entscheidung brachten die Gebr. U 
beim Ackerbauministerium den Recurs ein. Dieses gab 
demselben keine Folge, sondern bestätigte das ange
fochtene Erkenntniss unter nachfolgender Abänderung 
der in demselben angeführten Gritnde: 

Der von der Berghauptmannschaft in erster Linie 
angeführte Grund der Abweisung des O'schen Ansuchens, 
dass nämlich die Schurfbewilligung der Gehr. 0 vom 
rn. September 1890 nicht erst am 13., sondern schon 
am 12. September 1892 erloschen sei, dass sonach die 
von A am 13. September 1892 angemeldeten Freischürfe 
mit den auf jener Schurfbewilligung beruhenden .l<'rei
schürfen der Gebr. 0 nicht mehr in Collision kommen 
konnten, erscheint nicht zutreffend; denn es entspricht 
sowoh(der .bei~Fristenberechnungen im Allgemeinen be
obachteten Uebung, als auch dem liberalen Geiste des 
allg. Berggesetzes, dass :auch bei Schurfbewilligungen 
die sogenannte verlängernde Berechnungsweise ange
wendet werde. Es ist daher die Dauer der Schurfbe
willigung von Datum zu Datum, d. i. von dem (mit dem 
Tage der Präsentation des Gesuches um dieselbe zu
sammenfallenden) Ausstellungsdatum der Schurfbewil
ligungsurkundc bis zu dem im nächstfolgenden Jahre 
wiederkehrenden, gleichbenannten Kalendertage, welcher 
in die Dauer der Schurfbewilligung ebenfalls einzu
rechnen kommt, zu berechnen. Hienach bestand die in 
Rede stehende Schurfbewilligung der Gehr. 0 sammt 
den darauf basirten Freischürfen am 13. September 1892 
noch aufrecht und war , wie dies seitens des Revier
bergamteR auch geschehen ist, erst mit Ablauf dieses 
Tages zu löschen. 

Hingegen erscheinen die im recurrirten Erkenntnisse 
angegebenen Gründe, welche die Berghauptmannschaft 
bestimmt haben , selbst unter der Annahme des auf
rechten Bestandes der O'schen Schurfbewilligung, bezw. 
der darauf beruhenden Freischürfe bis inclusive des 
13. September 1892 dem Ansuchen der Genannten um 
Löschung der A'schen Freischürfe keine Folge zu geben, 
vollkommen zutreffend, indem die Gehr. 0 gegen die 
Giltigkeit der am 13. September 1892 angemeldeten 
A'schen Freischürfe erst am 24. September 1892 Be-

~· 
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schwerde eingelegt hatten, also nachdem ihre auf die 
mehrerwllhnte Schurfbewilligung basirt gewesenen Frei
schilrfe bereits gelö~cht waren , sich daher zur Be
grilndung ihres An1mchens nur mehr auf ihre am 
1 !J. September 18!J2 angemeldetlm Frei8chürfo berufen 

konnten, bei dom Umstande jedoch, dass die.,;e gegenüber 
den Freischürfen des A als die jiingeren rrRcheinen, 
mit ihrem A llfmchen auch au8 diesem nrunde abgewiesen 
werden mussten. 

II--n. 

Heziehung:Pn zwisehen tlPr drnmischen Zmmmmensefaun~ 1111tl tlem physilrnlisclw11 
( 'harakter tles Htahlcs. 

Von Willi.am R. Webster in Philadelphia. 

Die Versuche sind mit 500 Proben (basischem 
BesHemer- und basischem MartinHtahl) der l'ottstown 
Iron Company gemacht worden, deren Kohlenstoffgehalt 
zwischen 0,07 und ü,18° 0 schwankte. 

Der Verfasser bringt die Resultate seiner Proben 
in Diagrammen, deren Abscissen die Zugfestigkeit, deren 
Ordinaten der Mangan-, bezw. Phosphorgehalt sind. Ueber 
einer AhsciHsenlinie o liegt die Phosphorordinate, unter 
derselben die Manganordinate. Die v-Linie hat in gleichen 
Abständen von einander die Kohlenstoffgehalte in O, 1 °lo 
aufgetragen. Wir haben demnach eigentlich zwei durch 
die Kolilenstoft~Abscisse getrennte~ selbstständige Dia
grammblätter. Reines Eisen ohne Kohlenstoff, Mangan, 
Phosphor gäbe eine J<'estigkeit von 26,7 kg pro 1 mm~. 
Von dieser Annahme ausgehend, ist die ganze Tabelle 
zusammengesetzt. 

Auf 0,01°/0 C ist die Festigkeitszunahme 0,56 leg 
pro 1 mm 2• Der Phosphor beeinftnsst koblenstoffreichen 
Stahl mehr, wie kohlenstoffarmen. 

ßei 0,07 bis 0~08°1o C veranlasst 0,02°1o Phosphor eine 
l<'estigkeitszunabme von 0,5 6 kg, bei O, 15 °lo C hingegen 
1,1 leg. Ist der Procentgebalt des Mangans zwischen 0,2 
und ü,3, so zeigen sich grössere Verschiedenheiten 
in der Festigkeit, als wenn Mangan zwischen 0,5 und 
0,6°10 schwankt. Im ersteren Falle ist der Festigkeits
zuwachs pro 0,1 Mangan 2,f1 kg, im letzteren Falle 
o,ß5 kg pro 1 mrn2. 

Silicium ist in diesen Stahlsorten so weinig, dass 
dieses Element als 11nbeeinftussend betrachtet werden 
kann. Schwefel blieb unberücksichtigt. 

Die Linien des Phosphors sind Gerade, die des 
Mangans Curven, und werden bei zunehmender Mangan
menge der Verticalen näher, d. h. lllangan bcieinftusst 
die Festigkeit eines Stahles bis zu einer gewissen Grenze 
günfltig. 

Wie bekannt, ist die Temperatur, mit welcher das 
Material die Walzen verlässt, von besonderer Bedeutung 
für die schliessliche Festigkeit desselben. Die Schwierig
keit in dieser Beziehung steigt mit der Länge und mit 
der Abnahme der Dicke. Es ist diesem Umstande die 
grösste Sorgfalt zuzuwenden. Der Vortragende bringt 
eine weitere Tabelle, worin- die Festigkeitszunahme der 
Stahlsorten mit den verschiedensten Gehalten von Kohlen
stoff, zwischen 0,07 und 0,17°J'o, Mangan zwischen 
0,11 und 0,65°/0 , Phosphor zwischen 0,005 und 0,1°10 

in Berücksichtigung dieser Beimengungen angeführt ist. 
Die gezeichneten Diagramme beziehen sieb auf basischen 
Bessemerstahl. Jene für basischen Herdflussstahl werden 
ziemlich gleich ausfallen, die Festigkeiten aber vielleicht 
um 1,4 leg pro mm 2 höher sein. 

Auch W e b s t er empfiehlt auf das Wärmste die 
Anwendung des Mikroskopes, welches uns einmal die 
Gesetze verrathen wird , dem diese ganzen Geheimnisse 
unterliegen. 

Später findet sich noch eine Tafel , die über den 
Einftuss der Dicke Aufschluss ertbeilt. (Transact. Americ. 
Inst. Mining. Eng. 1892.) F. 'l'. 

Die Knappschafts· Berufsgenossenschaft Deutschlands im .J ahrc 1891. *) 

Nachstehend beabsichtigen wir in kurzen Ztlgen 
einen Ueberblick über die Entwicklung der deutschen 
Knappschafts - Berufägenos!lenschaft im Jahre 1891 zu 
geben , wobei wir den durch Vermittlung des Reichs
Versicherungsamtes in ßerlin auf Grund der officiellen 
Berichte des Genossenschaftsvorstandes amtlich publi
cirten Ergebnissen folgen. Zum Vergleiche stellen 
wir die entsprechenden Ziffern des Jahres 1890 daneben. 

Die Knappschafts - Berufsgenossenschaft umfasst in 
acht Sectionen mit der gleichen Anzahl von Schieds
gerichten für das Gebiet des gesamrnten deutschen 

':') Ueber frühere Jahre sieh1; diese Zeitschrift lR\:J~. 

Reiches die den landesrechtlich bestehenden Knappschafts
verbänden zugehörigen Betriebe. Den Umfang der Ge 
nossenschaft veranschaulicht die nachstehende Zusammen
stellung : 

Zahl der Betriebe . • . . 
" „ versicherten Personen 

Mithin durchscl111. pru lletri··h 
Gesammtlohnbetrag . . Al 
Mithin dnrchschn. pro Kopf M 

1890 18!.Jl 

189~ 
:ms :1so 

:{llJ 
358 %8 540 

901 

~ 075 
4~1 lil7 

~03 
38\! U'IO 866 

923 
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Die Anzahl der Betriebe ist in clcn vier Jahren 
188G/90 um 2il4, clas heisst im Durchschnitt jiilnlich 
um f>8, dagegen von 1890 zn 1891 um 183 gewachsen; 
die~ clcr dur!'hschnittlich beschäftigten versicherten Per
sonen in den .Jahren 188G,'90 um 54 67il 7 im Jahres
durchschnitt um 13 lili8, und von 1890 zu 1891 um 
22 757 Kiipfe. Der Rückgang in der Durchschnittszahl 
cler in jerlem einzelnen Betriebe beschiift.igten Arbeiter 
erklärt sieh zur Geniigc aus der crl1cblichen Zunahme 
der Betriebe selbst, da wohl anzunehmen ist, dass die 
neu hinzugekommenen nicht gleich zu den umfang
reichsten Betrieben zählen, nöthigt also nicht zu der 
Annahme, dass im Durchschnitt eine Einschriinkung des 
Betriebes stattgefunden habe. 

Die in der L.usammenstcllung aufgeführten Lohn
beträge sind die nach den Lohnlisten der einzelnen 
Betriebe ermittelten Jahreslöhne , wie sie der Umlage
bcrcchnung zu Grunde gelegt sind. Dieselben decken 
sich nicht völlig mit den wirklich gezahlten Liihnen. 
Es kamen dabei einerseits die höchsten Löhne nicht 
voll zur Anrechnung, vielmehr werden die 4 ~fark für 
den Arbeitstag überschreitenden Lohnbeträge nur mit ein 
Drittel angesetzt, und andererseits werden die niedrig
sten Löhne für jugendliche Arbeiter und ungeschulte 
Anfänger, sofern sie hinter dem amtlich festgestellten 
Satze des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Arbeiter 
zurllckbleibcn, durch die0 cn letzteren Betrag ersetzt. 
Da aber beide Abweichungen nur die höchsten und 
niedrigsten Ziffern eliminiren, den Durchschnitt dagegen 
nicht wesentlich beeinflussen, und da die Fehler zudem 
in entgegengesetzter Richtung wirken, sich al~o grossen
theils ausgleichen , so wird man die sich ergebenden 
Schlussziffern auch als ein ungefähre~ Bild der wirk
lichen Lohnbewegung in der Montanindustrie ansehen 
können. 

Da die eigentliche Thlitigkeit der auf Grund der 
l T n fal 1 rnrsichcrnngsgesetzc errichteten Bern fagenosscn · 
Rchaften auf dem Gebiete der Entschädigungsleistung für 
durch ßctricbsnnfall erlittene V crletzungcn liegt . so 
gehen wir nachstehend znniichst eine kurze Fcbcrsieht 
der unfallstatistisehcn Daten. Zur Erläuterung bemerken 
wir, dass unter die llnf:tllycrsiehcrung nur diejenigen, 
als cntrnhlidignngspflichtig bezeichneten Iletricbsunfülle 
fallen, welche eine Erwcrusunflihigkcit von mehr als drei 
Monaten (13 Wochen) oder den Tod des Verletzten zur 
l<'olge gehabt haben. Die Bcrnfägcnossenschaft hat jcdoch 
statutarisch die Meldung siimmtliclier, in den ihr ange
hiirigen Betrieben vorgekommener Unl:ille rnrgeschriebcn 
und wir geben auch diese Ziffern wieder , wiewohl sie 
vielleicht nicht ganz vollständig sind. Als dauernd ist 
eine Erwerbsunfähigkeit angesehen~ die llingcr als sechs 
Monate währt, als voriibergehend demuaeh lliejcnige, 
Welche liinger als drei , aber nicht liinger als sechs 
Monate angedauert hat. -

~0-- 1891 

Y.ahl tfor \'Crsic11erten Per~onen . :1!)~ 380 4'!1 137 

" " 
ang~mehleten Betriehs-

nnfolle 28 87~1 ;i:~ '128 
Zahl der entschäcl igungspfl ichtigcn 

Unfalle 3 40:~ 4 oo:i 
Yon clen angemeldeten Betriehsun-

fallen waren also nicht entschä-
1ligungspßichtig 25 476 29 ;)23 

Von clen en tsch:icl i gu ngsp flieh ti gen 
llnfälleu hatten ile11 'l'o1l znr Folge 824 97i 

clanernde viillige Erwerbsunfa!Lighit 480 33:i 

" 
theil weise l_ lifi 2 o:-n 

vorübergehende 4:"12 GG2 

Die relative Zunahme der Fnfälle ergibt sich ans 
folgender Tabelle : 

A nf je 1000 versicherte Personen 
entfallen Unfälle überhaupt . . 

entschädiguugspttichtige Unfälle 
Von den angemeldeten Betriebsun

fällen waren nicht entsclüi.digungs-
pflichtig . . . . . "/„ 

Von clen eutsclüidigungspttichtigen 
Unfällen hatten den Tod zur Folge 0

/ 0 

ilauernde völli.gc E.rwcrbsunfühigkeit 0 "I 
" the1lwe1se n " 

vorü hergehende " „ 1 

l~!lu 1891 

72,-!!J 
8,:,4 

88,2 

::!4.2 
14, l 
48,.i 
13,~ 

79,ßl 
9,5 l 

88,u 

24..l 
8,4 

:,o,7 
lli/1 

Nach der l"nfallsursachc gruppircn sich die ein
zelnen l!nfällc wie folgt: 

Der Unfall g~schah 

an Motoren , 'l'rausmissionen unil 
A r!Jeitsmaschincn 

an Dampfkesseln 
durch Explosion von Sprengstolfon 

" glüheo1lc und ätzende Stolfo, 
giftige Gase . . . . 

1lurch Zusammenhruch , Einsturz, 
Herabfallen \'On Gegrmstiirnlen . 

1lnrch Fall von 'l'rcppen uucl Leitern 
in flruhcn rtl'. . . . . 

an Fahrstül1len, A ufzügcn cte. . 
heim Auf- nnil A hlaclen ocler 'J'ragcn 

\'Oll Gegensfä1Hle11 
heim Transport mit Fnhrwerkeu 

01lcr Eisenliahnen 
ans sonstigen Orünilen 

15;l 4,[1 
1;1 1 0„1 

17715,2 

1:,:1 4/1 
1 

i:no j;-ig,1 
1 

:118 9.:1 
lö2 4,8 

4114 l 1,8 

:197 11,7 
296 8,7 

11891. 11;11 1 

1 

2:11 G,8 
]!I 0,!"1 

l81i 4,li 

229 1 G,7 

15!"1'i :18,9 

~1;:1 1 !l, 1 
194 „.~ 

:.:11 ; li-1,8 

3119 7,7 
:1113 9, l 

Die in den Nebencolonnen verzeichneten Proceu t
zitl'ern geben in der vorstelrnnden TalJelle das\' crhiilt!!it18 
der einzelnen l:ufallartch zu der Oesamwtzitfor der 
ent;;ehiidigungsµftichtigen lTnfälle des .Jahres an. 

Nach Geschlecht und Alter lassen sich die Unfälle 
dahin ordnen: 
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Unter- den 1Jnf':tllv"' 'r,t.z1en 
licfanclcn sich 

Erwad1~c11e ~liinner 

,, Franen 
ZuHarnmen Erwacl1HE1ln 
.TngcnolL l'er;<mwn nüinnl. Gc8d1lc"11h 

n wcibL " 
Z11~an11nrn jngm11llirhe Personen 

rniinnliC'hc 
w<>ihliche 

l S~Jll 

?.2!)7 
20 

?.?.17 
81) 

86 
?.?.8?. 

20 

18!11 

.18!):) 
;-17 

?,~:-12 
7~ 

1 
7:1 

:-rn1;7 
?.8 

Als jugendlil'he Personen sind vorstehend solche im 
Alter bis zu 16 Jahren bezeichnet. Da zu einer gleichen 
Trennung der versicherten Personen nach Alter und 
Geschlecht das Material leider nicht vorliegt, liisst sich 
:weh die relative Hlinfigkeit der Unfälle fiir die ein
zelnen Gruppen nicht feststellen und ]iahen wir daher 
von !ler A ngabc von Verhiiltnisszitfern, die ohne solche 
Vergleichung nur irreführen kiinnen, ganz nbznsehen 
vorgezogen. 

In den siimmtlichen auf die linfallstatistik bezllg
lichen Ziffern wird jeder einzelne Verletzte als beson
derer rnfall geführt, so dass also ein nmfaugreicheres 
!Tngliick, welches gleichzeitig mehrere Personen verletzt 
hat, in die entsprechende Anzahl von Einzelunfällen auf
gelöst erscheint. 

Das allmähliche Anwachsen der Zahl der entsehii
diguugsberechiigten Unfallverlctzten und Angchiirigen der
selben stellt die folgende Tabelle dar: 

' 

1 
Aus clem Vorjahre übernommene Ent-

sch ii.digu ngs berechtigte 
Im Laufe des Jahres hinzugekommene 

Ent8chäcligungHherecl1tigte 
i:csammti:ahl der Ent-<chii1l ig-ungs· 

lierechtigttn 

Zahl der Berechtigten , welchen ge-
währt wurlle: 

Cnrkostencntschiidignng, hezw. freie 
Cur. 

Unfallsrente . 

Es wurden gewährt: 

ßecr<ligung;;ko8ten 
Ren1cn an hinterhliehene Witwen 

Kinder 
n n " 

Ascemlenten 
Ahfindnng hei Wieclerverl1eiratnng 

1ler Witwen 

Tm Falle clm· KrankcnhaushPhancllung 
wurden gewährt: 

Tient.·n an Ehefrauen 
Kinder 
Asceudenten . 

1 

18!JO 
1 

7016 

H03 

] II -II !J 

1 !)63 
7 ;i:-rn 

880 
2 22;1 
(j 178 

185 

lG!J 

824 

2 l\J?.. 1 24 

1891 

fJ 2:,0 

-lUO:i 

1?. 25;) 

1 !l!"1() 
!I cHi4 

1028 
;~ li8l 
7 ;, lü 
~42 

171 

!1s,-, 
24-17 

~8 

Entsprechend de!' stetigen Zunahme der c11t8chiidi
g-u11g~Lerechtigten Personen ist natiirlich aneh clie Summe 
der gezahlten J•:nt.K!~häcligunµ-en \'Oll .ln.hr zu .Jahr ge
w:u·h"1•11. 

Das Niihcre hieriibcr ergibt die folgenue lTcbcr
sicht: 

: an Unfall verletzte, hezw. fiir 1lin;;1~lhcn: 

Koslcn des Hcil\'Crfahrens _ 
Unfallsrenten 

bei Todesfilllm1 : 

Beerdignngskostcn. 
Renten an hintcrhlichcn" Witw"n . 

Kin1l1~r 

n Ascc111lcntrn 
.Abflndu;;gcn an Witwen 

wührencl der Krankcnhanshchandlnng: 

Renten an Ehefrauen 
n Kinder 

" n Ascendcnten . 
Cur· und Pflegekosten an Krankcn

hiiuser, 
Ablindnngcn an Ansliindcr. 
insgc8arnmtc Entschädigungen . 

SG 5!l?i 68 'i'fJl 
1 !"iMl 5711 1!171i447 

:j:i füJS 
:n!11:,o 
li!i-1 77!) 
28 Jii?. 
!II 2U2 

22 881 
·12102 

1 4:14 

li!J 4ri7 
40:, :ir,o 
842 !117 

?.7 liOli 
fJ8 7fül 

21i5M 
41i 231 

l 04li 

197 179 22s u5n 
80 4 57li 

3 O:J!l G21 ~ 8o:i !177 

Indem wir nunmehr zu einer Ilctrn.ehtung der 
Finanzverwaltung der Berufsgenossem1chaft und ihrer 
Ergebnisse iibergehen, geben wir zuniichst in den nach· 
stehenden Tabellen : 

A. eine Gebersicht der gesammten rech111111gs
mii.ssigcn Ausgaben, narh ihren IJ:111ptrubrikc11 g·eurdnct; 

JJ. eine V ergleicl111ng dieser A nsgahepositionen in 
derselben Heihenfolge, in welcher dieselben ansgetlrikkt 
sind, in Procenten: 

a) der Gesammtausgabcn; 

1) der ordentlichen Ausgaben (mit Ausschlnfis der 
Organisationskosten 1111<1 der Hiicklagcn in den 
Reservefonds); 

1 '. eine l"cbcrsicht tlcr Einnahmen tlcr Berufü
genossensehaft. 

A. 

Ausgaben 

Örganisationskosten . . 
Rücklagen in clen Reservefon<ls . 
Zusammen ausserordentliche A nsgalwn 
V er waltungskosten . 
Unfallvcrhiitungskostm1 . 
lfostcn cler Unfalluntnsuchuug urnl 

Entschädigungs - Fest8tellnng 
SchiedBgerichtskostcn 
Entschädigungen . . 
zn~ammen ordentliclw Ansl(ah1!n 

1 Aus~ahcn iiherlianpi . 

18!.JU 
llfark 

-- J8~ l -
llfark 

:2 447 1i96 2 283 5SG 
2 447 li9G 2 28:1 58ü 

218 297 - 24.J li74 
14 711 2.J 494 

80 342 
:1:i s17 

?. 0:)~) li21 
:l 40G 788 
;) 8!14 -184 

108 Hl:l 
.j;2 143 

?. 8U5 977 
4 22:-, -121 
lj iil19 007 



R. 

Organisationskosten . . . 
lUicklagen in clen Reservefontls . 
Zusammen ausseronlentlichc Ausgaben 
Verwaltungskosten . 
Unfall 1·crh üt ungskosten . . 
Kosten cler Unfallun tersnchung und 

E11tsclüül.igungs-Feststellung . 
Schiedsgerichtskosten . 
Eutschätligungen 
Zusammen or1lentliche Ausgauen 

(), 

Einnahmer. 

ßeslancl am .fal1rcsanfaug . 
Umlage von clcn Betriebsunternchmern 
Strafgclcler . 
Zinsen 

l8!:JU )T8\JL 
" -b. 1-;;-· --h 

41.~: 35,l 
41,8: 35,l 

;J.7 . li,-1 3,8 5.8 
U,3 U,5 11,41 O,li 

IA 2,4 1,712,5' 
U,5 U,!:J U,ö 1,0 

52,3 ;89,8 58,4 !Jo, l . 
58.2 ; - 64,9 . - 1 

1890 
Mark 

:·.li () 165 
5 !Jli7 269 

1~9 
4056 

1891 
Mark 

500 972 
li 49.'i 262 

17U 
5 732 

1 

Sonstige Eiunahmen . 4 777 5 50"1 
Summe. -.-llj 3;"i5 456 

Es hetru;..;· :1m SchlttHse des Jahres 1890 

der ( !aHscnhestand 
der Hescn·efonds 

1\1 500 !172 
"12134712 

17 01J7 640 - i 

1891 

198 ti:l2 

14 824 810 

Wie sich aus diesen Zusammenstellungen ergibt; 
wird die l'mlage alljährlich in etwa dem vollen , zur 
Deckung der Ausgaben, einschliesslich der füicklagen 
in den Reservefonds, erforderlichen Betrage eingehoben, 
und es Lleibt ausserdern ein Bestand von etwa einer 
halben Million Mark in der Casse, welcher in früheren 
Jahren zu dem Zwecke mit der Umlage ausgeschrieben 
worden ist, um als Hetrielisfonds zu dienen. 

Einer näheren Specialisirung und Vergleichung 
werden schliesslich noch die Verwa1tuugskosten bcdiirfcn. 
Wir geben daher nachstehend : 

I. Eine Zusammen;;tcllung dcri:elbcn in ihren ein
zelnen Bestandtheilen; in einer J'crneren Colonne sind 
ihnen dann noch . diejenigen J\o8ten zugesetzt, 
'ivelchc im weiteren Sinne gleichfalls hieher gerechnet 
werden können , weil sie den Verwaltungskosten jeden
falls niiher stehen als den Entschädigungen , nämlich 
die Unfallverhiltungskosten und die Kosten des Fest
:,;tellungs- und schiedsgerichtlichen Verfahrens ; 

II. eine Y ergleichung clcr V erwaltuugskosten im 
engeren Sinne nach verschiedenen Maassstäben; 

III. eine Vergleichung der V crwaltungskostcn im 
weiteren Sinne und 

l V. der Entschädigungen nach denselben Maass
stäben. 

1. 

\'er w a 1 t n n g s kost. c 11 

Gehalte 
Reisekosten und Tagegelder 

, Zusammen persönliche Verwaltungs· 
ko,;ten . 

Localmicthe. Heizung. Holenchtnng 
Schreibmaterialien, Drucksachen, 

lnl"Cntar . 
Porti , luscrtions- und P11blications

kosten . 
:-'onstige Ausgaucn 
Zusammen sächliche Verwaltungs· 

kosten . 
Zusammen Verwaltungskosten im 

engeren Sinn~ . 
Dazu uneigentliche Verwaltungs-

kosten . 
Znsammen Verwaltungskost~n im 

wtdteren Sinne . 

II. 

r 

An Verwaltungskosten im cni.;erc11 .. , 
Sinne entfielen 

aur jeclen ßetrieu . 
au[' _jriJe Yersicher(e l'erson 

' anf je liJUO lllark anrechnungsrühi.e:er 
Lühno . . 

r auf jeden angemeldeten Unfall 
auf jl'cl!•n entschiidigungspHid1I ig"n 

Unfall . 

III. 

An Verwaltungskosten im wcilcren 
Sinne cntJielen 

auf ,it:den Betrieb . 
auf jede versicherte Per~on 
auf je IUU•J Mark anrcehnungsfahii.;cr 

Löhne . 
auf i•~tlen augcmcl1lcten Unl'all 

1 auf ·jeden entschiidigungsplli!'.ht igen 
Uul'illl. 

Ir. 

An Entschädigungen 

entfielen 

auf jeclen Betrieb . 
aur jc1le versicherte Person 
auf ,ie 1000 ~fark anrechnungsfahiger 

Llihne . 
auf jeden angemeldeten \Jnl'all 
auf ,ietlen entschiiclignngspflichtigen 

Unfall. 

JHUIJ r JH!Jl 
l\Iark ::llark 

lOS .fä) U5 368 
:1:103li 34 5UJ 

141454 159 887 
9 ~18 11819 

18 03~ 1 17 7!J4 

25 !J3:2 :12 0;34 
23 6()1 2;1111 

7li 843 84 788 

218 297 244 675 

UH 870 174 770 

:m lü7 419 445 

. -- -, 
LR!JO 
.Mark 

1891 
Mark 

115,38 
U,5,j 

(),(jj 

7,5ö 

li-1, 15 

]fülil 

2\lark 

lR'i, l!J 
11,87 

18!10 
2\Iark 

l til 7.1:1 
7,li8 

R,05 
11J5,94 

8!19,0!:1 

117,U~ 
U,5R 

0,0:1 
7,30 

liJ,OU 

1.~u1 

)Jark 

~IJ~, [.J 
II, 9() 

l,08 
l:.!,56 

104,lil-\ 

JS!Jl 
~lark 

1 836,ö L 
9,U4 

!J,18 
113,51 

()50.30 
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Magnetische 
Declinations · ßcobachtnngcn zu Klagenfurt. 

Von F. Seeland. 
Monat Jllai 189:1. 

1 1 
]. 3i),:l 1 :,2, 1 42,0 4'l, l 16,8 fJ9,3 ti:,,01 52,2:1 
2. :-m.:1 1 5~.o 4U 4:1,5 H,7 59,o ' 62.23 57,i;1' 
3. :-lti,6 48,0 ·17 ,4 44 ,u Ll,4 58,2 62,95 50,87 i 
4. 3!1,3 50,7 42,U 44,0 11.4 58,7 64,31 51,27/ 
!l. ;ltj,IJ ' ·111,6 ili'J,:1 :l7,3 5,:1 57,'.!. (i3, 18 48,!1:11 
ti. :1\3 40,0 :1ti,ll ;17,1 4,7 55,!J i 64,9() 51,~:1, 
7. :14,fi 42,IJ 1 :19,3 38,ti 7,.t 5:,,7 ' 1)3,78 51,,111 
H. ;1!1,;1 4'.!.,U :-18,7 40,0 ;u ;,4,6 , ti-t,4:, !'iO,H7i 
!J. :-18,0 ·18,7 3!U ·12,u 1o,7 55,8 1 62,3ti ;,o,9:l 

lu. M~.7 48,11 ' 40,li 42,4 !J,:\ 5fi,7 i G3/l7 ·1!l,80 
' 1 J. ;3!1,;1 -17.'i :18,7 ·11.8 8,7 5G,7 62,tlli ~!1,:,71· 

12. 411,(J ·17,l 4t,:-I ·12,!J 7,4 5ti,8 1i:1,:1!1 ;,11,117 1 
LI. :1R,7 4!J,4 40,li ·12,!J 10,7 57,3 ti:l, 1 ti : 511,:111 
14 3i,:I fi0,7 ·lü,ti 42,!I 1:-l,4 57,7 ti'.!./i•I ' :"il,17

1 

15 :1ti,li 48,fJ :11,11 :\!l,;°J 8,0 :t/,7 tH,Gll 49,(iO, 
1 16. :10,0 *) •14,11 1 :\5,3 3ti,fi , 14.0 57,(J 62,!J8 , 50,ti71 

17. :12,7 4ti,7 :15,;1 38,2 14,11 5!J,;1 ti:-l,2fi fi2,ti7 
, 18. :12,7 4ti,O :H,O ;)7,ti 13,:1 fi!J,:I ti2,7:l f>ll,:,(11 
1 ~~)·. :10,tJ 42,7 :1\:1 ;Jti,U 12,7 5!1, l ti2,li7 , :> L,O:I 

;i 1,:1 4:),4 :14 ,lJ :11;,2 12, 1 :>8.fi ()'.>,811 :>1,()11 
1 21. :12,7 44,0 1 :-\ti,6 :17,8 11,;1 5'l,5 till,ti4 ;,11,2:1 

22. :1:!,tJ 44,U ;\ti,0 :-17,3 12,U f>!l,:-1 !i2,(Jlj 51,liO, 
23. :·H ,;1 40,ti :14,ti 35,5 !J,3 fi8, l li0,4o •19,:H 
21. 3o.o 42,0 :-1ti,O :-rn,o 12,11 58,5 1;2,:n 1 fiO,<n! 
25. 3;1,:1 44,0 :-15,3 :17,:1 10,7 58,9 li2,40 ' 51,·IOi 
26. :iO,o 42,7 ~ :-lli,O 3li,2 12,7 58,6 ti2,l4 511,27

1 

1 27. :-ll,:1 42,0 . :15,:J :36,2 ll 1,7 58,3 (j l,98 50,17 
1 28 :12,7 42,0 , 3li,O :iG,9 !1,3 58,3 64,51 5U,73. 
i ~9: :iO,O 1 40,fi 1 :-lti,ti :15,7 10,6 57,3 lil,!'.i1 49 1;:1 
' ;IO. 29,:i 4fl,7 3:-i,3 37, l 17,4 S8,!l ' 62,28 5Ü7i 
! 31. 011,7 43,:t :n,::i :-l6,3 J~.7 58,5 62.32 4!1,21, 

l lillelj .)4,1 : 45,.1 :l7,5 , .19,0 ,10,9 1 57,9 62,79 i 5U,tfö 

Die mittlere rnagnetiscl1e Declination in Klagenfurt 
war 9" :rn,11'; das Maximum 9" 44,0' am :1. nnd 4., <las lllinimum 
!J" .15,7' am 2!.I. 

Das lllittel rl•)r Tagesvariation war 10,!J', mit dem 
Maximum 17,4' am :-10 und dem lllinimum 3,3' am 8. 

A 111 } lj. Morg1)ns war ciuc Stiirnng. 

Notizen. 
Nutzbnrmacl11111g der Schlncke. Engl. Pat.. 18 559 vom 

!!8. Octoher lR!Jl. SPhlacke, z. ß. Hochofenschlacke, winl mit 
mehr oder wenig•~r l'ortlandccmcnt, je nach ihrem Kalkgr.lialtc, 
gemengt, trocken <lnrch hcdcutemlen Drnck in Formen gepresst 
und diese Stiicke an der Luft liegen gelassen. Eintauchen in 
Wasser ist mit.unter von Vortlwil. Diese Producte kiinncn zu· 
l'tl;Lsfcrnngen, Drainröhren, Bausteinen etc. verwcntlet wertlen. 
(Chcm. Ztg. 189a, S 70.) F. 'l'. 

ßauxitlagcr. In Alabama nnd Gcorgia, Vereinigte Staaien 
von Nordamerika, wurden weit ausgedehnte Lager von Bauxit 
entded\t und deren Abbau behufs Gewinnung von Aluminium 
bereits begonnen. Das lllineral enthält 40 bis 48"/0 Aluminium, 
während der Gehalt des gewöhnlichen 'fhones nur 33° 

0 
beträgt. 

(Iron, 1893, 41. Bd., S. 340.) H. 

nie Werlo:cugfahrik ,·on Hlau & ('011111. hat vor Kurzem 
ihr reid1haltigPs, illustrirtcs Preisv„rneiclmiss ausgegeben, 
welches rnn ihr kostenfrei (Wien, XVII„ ff<LUptstrassc 123) zn 
hl'.-.iehen isl. N. 

Literatur. 
A rlwikn tll'r St•clion mr Mineralogie, t<colog·ic 111111 

l'aliioutologie des Nat11rwisse11schal'tliche11 Vereines fiir 
Steiermark, 1893. 

Es werden hier <ler Uell'entlichkeit \·ier <lankcnswerlhc Jki
trä~e zur geologisch„11 l\enntniss Steiermarks ühergc\Jcn. An 
erster ::itolle bespri..!1t l'rol'. ]Ir. H. Ilocrn e" die l\ohlenah
lagerungcn \'Oll Radel1lorf, Stranitzen und Lnhnitzcngmhcn hei 
ltöfschach und von St. Briz bei Wiillan in Untersteiermark u111l 
gelangt zu tlern eine ältere Ansicht hesfäligenden Ergehniss, dass 
die \'on S 1 ur so hcnaPntcn "Schichten von Sotzka und Eibiswald" 
mehrere Glietlcr von vcrschic<lenem geoloJ;ischen All.er 
umfassen, wesshalh die dermalen iihliche Bezeichnung Sotzka
~chichtcn" aufzugeben sei. Ein 'l'heil derselben gehiirt en~iesencr
wl'isu <ler Kreideformation an, audcrc könnfrn vielleicht jiin).!:el' 
(cociln) sein. Die Schichten von Sagor und 'l'rifail sind oligociln, 
die Kohlcnuihlnngen \'Oll Eiuiswahl-Wies unfermiociln und hahen 
mit dPn Sofzka·Schi"htcn nichts zn thun. Jrnlcssen hcdiirfcn 
diese HPsnltate noch cler Besfatigung durch weitere IInter
suchungen. An zweiter Stelle hchandclt. SI. J, o v r c k o v i (; 
die Zoisit- u11<l :l.oisif·flranat ,\mphiholite hei Denf.sch·La11dslierg 
am Osf.ahhaugo der l\oralpe. Hie <lritfo Arheit ist ein Bericht 
iil1t·r die gculo):isclw l>nrchl'orsehung lies Baclwrgehirges von 
C. )) oe 1 f er. Das Guhirge winl als ein „gang!'lirmiges Jllassiv 
von t; ranit ', lllllJ.!:Cucn v1111 ei1H:m ~lanlel \'Oll Hchiefern, hezeichnct, 
was hcsagen soll, <lass es aus ei11er Anzahl \'1111 Gängen uml 
Apophysen e11fsfanden z11 <l•·nk<:n isl. Was <len kn·stalllnischen 
Hi:hi••f'crmanfd anht·langt., so s1Jll das, was 8 tu r 11~d Rolle als 
(; neiss lic;wichnd hat f e11, z11111 allnrJ;rüssten Thcil ( ;!immerschiefor 
zum 'l'heil Phyllit. llllll zum '!'heil Granit sein, so dass grösser~ 
lllassen \'OH l:neiss nur am sii<liistlichcn 1:chängc 1111 I an <len 
untersten '!'heilen lies (Jd1irgcs, keineswegs ah<Jr in der Grnnit
nühe vorkämen. -- lli•J letzte A rheit. des Biindchcns: Zur Kennt
niss der Eklogite 11ncl ..\ mphiholgesteine des Bachergehirges von 
J. A. l p p c n cnt.hält )H:trographischc Beschreihungcu drcier Eklo-
gite und mehrerer Amphibolite. JJr. I!', K atze r. 

Amtliches. 
Heine k. 1111tl k. Apostolische Majestät haben mit All<·rhlicbstcr 

Entschliessuug vom 4. Juli d. J. dem Beri;director der Oester
reichisch·A lpiuen l'llontangesellschaft, l•:mil Se d 1 a c z e k in EiHen
crz, das Ritterkreuz tlcs Franz Josef·Ortlens allergnädigst zu ver
leihen geruht. 

Kundmachung 

hdreffeml die Feststellung eines Schutzkreises gegen Schur!~ 
untl llrrghau - Unternehmnngen für die l\laria 'l'heresia- und 
Joscf's·Heil•ttH•llen i11 Andersdorf im politischen ßczirke Sternberg. 

Vom k. k Revierbergamte in Brünn 

wird hicmi}: öffentlich bekannt gegeben , dass in Folge des an
standslosen Ergebnisses der im Sinne des § 18 a. Il. G. am 
10. X<wernber 18!12 unter Beiziehung aller Interessenten an Ort und 
81cllc vor1?;enommenen Verhandlung im Einverständnisse mit der 
k. k. Bezirkshauptmannschaft in Sternberg mit Erkenntniss vorn 
10. llecemher lSH<! rechtskräftig entschieden wur1len ist , dass 
zum Schutze der l\Iaria Theresia- und .Josefs-Heil•Jlicllen in Anders
dorf im Steuer- nnd politischen Bezirke St~rnberg innerhalb eines 
Kreises, dessen Centrnm der Mittelpunkt des auf Parcelle Nr. 102/l 
tler Gemeinde Andersdorf gelegenen, eylindri,·chen, die l\Iaria 
'l'heresia·'!nelle fassenden Bassins ist und dessen Hadins 300 111 

misst, keinerlei Schurf- oder Berg hau betrieb stattlintlen darf. 

ll r ii 11 n, am 30. Mai 1893. 
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Magnetische Scheidung von Eisenerzen in Nordamerika. 
Mitgetheilt von Hugo Stefan, k. k. Bergmeister. 

(niezn Fig. 1 bis 4, Taf. XV.) 
Wiihrcnd noch vor nir.ht allzulanger Zeit boi den 

Eisenlierglmuen Nordanrnrikas ausser der Handscheidung 
keiuerlci weitorgeheude Aufbereitung zu finden war 1), wird 
derselben heute bereits gro8se Aufmork:;amkeit gewidmet 
und besouders die magnetische Scheidu"ng gewinnt immer 
grössere Bedeulung. Dieselbe hat hisher (October 1892) 
iu den Staaten New-York, Pennsylvanien, Virginia, Nord
Caroliua und Michigan Eingaug gefunden. Im .Jahre 18\l l 
wurden in Nordamerika zusammen 110 000 t Handelserz 
auf ausschliesslich nassem und 100 000 t ;rnf mag·nefoichem 
Wege erzeugt. 2) 

Auf der Tilly Foster-Grube, wo man zu Beginn 
des Jahres 18!10 die magnetische Scheidung oiufiihrte 3), 

hat mau damit u:wh neueren hierUbor vorliegenden Daten 
auch im J:thre 18!11 zul'riedenstollende lfosultate er
reicht, trotzdem dio iirtliclum Betriehsverhilltnisse immer 
fWhwieriger wurden. Einerseits lllU8sten die zur Ver
arlJeitung gelangenden alten Haldenvorrilthe aus wach-
8tmder Entfernung herbeigeschafft, die 8chlärnme hingegen 
immer weiter und weiter weggefill1rt werden, andererseits 
stellte sich bei trockener Jahreszeit Wassern1augel ein, 
welchem IJeg;egnet werden musste , da man magnetische 
Scheidung mit /';uhilfenahme von Wasser anwaudte. Mau 
erbaute desshallJ il ){esenoirs nnd hebt uun die Abfall-

') „Die Kohlen- und Risenlagcrst:itten Nonlanwrikns" von 
Hans Höfer, Wien 1878. 

2
) Siehe "The Iron and Coal Tra.des Review", October 

1892. 
") Dies~ Zeitschrift, 1892, S. 425 und 632. 

wässer zurück, so daRs ein täglicher W assorersatz von 
12 000 Gai. ( 450 ld) genilgt, um den Bedarf der Anl'
bereitung, welcher 240 000 Gai. (9000 lil) in 10 Stunden 
betriigt, zn decken. Die Schlilmme worden durch einen 
kriiftigen Wasserstrom his iu die eutferntesten Klilrsiimpfc 
geleitet. Ein Regenfall you :l2 mm liefert uun Betriebs
wasser für 6 Woehen. Nachstehende Zahlen gestatten 
einen Scihluss auf die BetriebflergchniRfle der er:iteu 
2 .Jahre: 18\10 18!.Jl 
Verarbeitet Roherz :rn 204 t :14 fil [1 t. 
Hierawi erzeugt t Handeh1erz 
1 t Handelserz aus Roherz . 

Kosten für 1 f 
/';nfuhr und ZerklCJincrung 

Roherzes . 

t230Gt 1:10Glit 
2,70 f 2,li[1 f. 

Handelserz. 
des 

Kosten der Scheidung sammt Reparatur 
der Maschinen 0,90 „ n,93 „ 

Neuauscb:iffuug von Wagen . 
Abfuhr der ~chlilmme 
A ualysen . 
Kuhle. 

„ 0,09 „ 
0,03 ,, 0,07 " 
0,02 „ 0,03 „ 
0,57 „ 0,43 „ 
2,10 $ 1,99 $ 

(fl 4,liO) (fl 4,:36) 
0/

0 
Fe im Roherz. 27,17 27,38 

Handelserz . 49/14 49,44 " " „ „ „ in den Rilckstäudeu 10,04 11,00 
Zahl der Arbeitstage . 2 38, 7 208,8 

Von der Zeit, da die Anlag-e im Jahre 1890 in 
Betrieb gesetzt wurde, bis zum 1. J!inner 1892 wurden 
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78 9lr1 t Roherz verarheitet, wovon GO 827 t von alten 
Halden und 1 H 088 t von der Grube herriihrten. Die 
t:es:unmtmenge· der bis zum 1. Jilnuer 1892 von der 
'l'illy Foster-Grube versandten aufLereiteten Erze (Con
<~entrats) betrug 27 4G2 t. 

lTm die magnetische flcheidung nutzbringend zu ge
stalten, muss der Zerkleinerung des Erzes, die einen grossen 
'!'heil der (Jestehungskosten in Anspruch nimmt, ganz he
so11dere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der noth
weudige Zerklcinerungsgra.d muss vorher für jedes Hoh
<~rz durch V ersuche ermittelt werden, bevor man die ent
sprechenden l\faschincn zu wählen vermag. Obgleich 
man eine miiglichst vollkommene Trennung der mag
netischen 'J'heilchen von den nichtmagnetisclien durch 
weitgehende Zerkleiuernng erreichen kiinnte, so wird 
dies doch im Allgemeinen unvortheilhaft sein, unter 
Anderem weil es zu hohe Kosten verursachen würde 
und ein zu feines Korn bei den Hochöfen nicht ge
wliascht wird. l\fau wendet desshalb besser ein ver
hiiltnissmilssig grobes Korn an, bekommt dann nach der 
ersüm magnetischen Behandlung allerdings eine grössere 
Menge , beispielsweise den 4. Theil des Hohmateriales 
als Mittelproduct, erreicht dafllr aber den Vortheil, eben 
nur das letztere weiter zerkleinern zu milssen, um es 
für die Scheidung geeignet zu machen. Was die Form 
tler Körner betrifft, so werden gerundete Körper zur 
magnetischen flcheidung geeigneter sein , als flache und 
schiefrige. Zur Erzeugung eines runden Kornes soll sich 
;iehr gut die Sturtevant-l\fiihle eignen, wie sie auf der 
Crotou-Grube, N.-Y., mit Erfolg in Anwendung steht, 
nachdem man daselbHt vorher mit mehreren anderen 
Typen von Zerkleinerungsmasebinen nicht die gewllnsehten 
Erfolge zu erreichen vermochte. 

Diese Mtihle (J<'ig. 1 und 2, Taf. XV) besteht aus 
einem eylindrischen Gehäuse .A, welches auf einer guss
eif;crnen J<'undarnentplatte festgeschraubt ist. Dieses Ge
liiiuse A wird aus dem äusseren l\fantel a und dem 
inneren, concentrisch angeordneten nitter a 1 gebildet. 
Der H:rnm innerhalb dieses Gitters bleibt ständig mit 
dem durch den Fiilltriehter v eingetragenen l\fahlgute 
m-flillt. Das gemahlene Erz tritt durch das Gitter in 
dun Haum zwischen diesem und dem Mantel a und ver
lilsat durch die Lutte c die Mühle. Das Gitter ist aus 
einzelnen 'J'heilen zusammengesetzt, so dass abgenutzte 
8tiicke leicht und rasch ersetzt werden können. Die 
Oetfnungen desselben sind 1//' (6 mm) weit, 3 1/ 2 " (89 mm) 
laug und ~ / 16 " ( 14 mm) YOn einander entfernt. 

Zu beiden Seiten dieses Gehäuses A ragt je ein 
rasch rotirender Cylinder B in d:1.sselbe. Jeder der 
letzteren besteht aus zwei Theilen e, bezw. j, von welchen 
dor letztere (bushing) leicht ausgewechselt werden kann, 
wiihrend der erstere an einer starken Weile g befestigt 
ist. Diese ruht in zwei Lagern , zwischen denen sich 
die Antriebscheibe befindet. Die beiden Hohleylinder B 
sammt Antriebsvorrichtung lassen sich in derselben Grund
platte, worauf das Gehäuse A festgeschraubt ist, in 
Nuten parallel zur Drehungsachse auf 2

1 
(61 cm) Länge 

hin- und herschieben, so daRs sie mit Leichtigkeit aus 

demflelben gezogen und schadhafte Bestandtheile rasch 
und einfach ausgewechselt werden können. Die rotirenden 
Cylinder reichen während des Betriebes 1 1/ 2 " ( 38 rnm) 
in das Gehiluse A und überdecken auf r>/B" (IG 111111) 
das Gitter a 1 • Wenn die vordere ringförmige L•'liüihe 
derselben abgenützt ist, so muss durch Verschieben des 
Cylinders obige Stellung wieder erreicht werden, was 
etwa alle fi Stunden erforderlich wird. Die Abniitznng 
betrllgt in 20 Stunden ungefähr "fs" (16mm.). Bei 20" 
lichtem Durchmesser der Cylinder ist die Waadstilrke 1&/~ 11 

( 41 mm). Bei l\faschinen dieser Griisse kann die Drehung 
der beiden Wellen in dem gleichen Sinne erfolgen, bei 
kleineren Mühlen hingegen ist CH besser, wenn dieselbe in 
entg·egengesetzter Hichtung stattfindet. Das Entweichen von 
Staub aus dem Apparate wird durch Anwenclnng einefl 
saugenden Ventilators vermieden. 

Das zu mahlende Gut wird in Stucken von 70 mm 
Grössc eingetragen. Die Miihlc muss fortwährend g·cfiillt 
erhalten bleiben. Das in den rasch rotirenden Cylindern 
B enthaltene Material nimmt an der Drehung theil, was 
bei dem im Geh!luse A befindlichen nicht der Fall h1t. 
In Folge dessen tritt ein gegenseitiges Abreiben und 
Zerkleinern des Mahlgutes ein. Es wirkt hiebei Gestein 
auf Gestein. Die Cy!iuder unterliegen nur au dom vordernn 
kreisförmigen Rande der Abnützung, da die inneren 
J<'lüchen durch das daran fösthaf'tende Gestein ge
schützt sind. 

Durch Aenderung der Umdrehnngsgeschwindigkeit. 
kann anch eine kleine Aenclerung in der Korngröf!se dtis 
Eudprocl uctes bewirkt werden, ohne das nittor iintlern 
zu miissen. Durch Versuche wurde festgestellt, dass bei 
einer 20"-l\filhle und 870 Touren in der Minute ein 
Product erzeugt wird, von welchem 80°/0 dnrch ein 
zwiilfmaschiges Sieb (12 l\fasehen auf 1" engl.) hindurch
gehen, wilhrend bei einer Geschwindigkeit von 9f>O 1 hn
drehungen dieselbe Menge durch ein 14nmsehiges Sieb füllt. 

Eine lfi" (Hi:! cm)-Miihlc ist im Stande, 90 mm gros;ie, 
eine 20" (51 cm )-1\fiihle 114 mm grosse Erzstiicke zu 
zerkleinern. Auf der Croton - Grube werden mit einer 
20"-l\filhle in einer Stunde 24 t gut gerüstete Erze von 
70 rmn auf 2 mrn zerkleinert, wobei der Kraftbedarf' 
9G e betrllgt. 

Die Reparaturkosten werden mit weniger als 6/R Cents 
(1,4 kr) per 1 t Concentrat angegeben. 

Es ist eine bekannte Thatsache, dass ein Zer
kleineruugsapparat, welcher unter gewissen Yerhilltnis;ien 
vorziiglieh arbeitet, unter anderen vielleicht weniger 
günstige Leistungen aufweisen wird, und muss clesshalb 
jede sieb irgendwo bewährende Construction als Fortschritt 
aufgefasst werden. Es sei desshalb gestattet, hier noch 
auf einen anderen , neueren Zerkleinerungsapparat hin
zuweisen, welcher bisher zwar noch nicht filr Eisenerze 
Anwendung fand, jedoch in Cemeatfabriken zum Mahlen 
sehr harter Zeuge mit Erfolg verwendet wurde uncl 
unter UmstJinden auch für die Erzzerkleinerung brauchbar 
sein dürfte. 

Es ist dies die Cummiags-Miihle (Fig. :J, 'J'af. XV). 
Die Skizze zeigt die Anordnung flir Zerkleinerung von :18 mm 
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bis 50 mm grossen Stücken. Der bewegliche Theil der 
Maschine hesteht aus zwei kurzen, parallel iiber einander ge
lagerten Wellen a und h, die in je 2 Lagern c d, bezw. ef 
ruhen. Die untere Welle trägt an ihrem äusseren Ende 
die 12" (H05 mm) breite Antriebscheibe 9 und zwischen 
den beiden Lagern die Frictionsscheibe lt. Dieselbe ist 
am Umfange mit einem Ilolzbelagc versehen und kann 
durch lieben und Senken des Lagers d mit Hilfe von 
Schraube und Handrad beliebig in und ausser Berührung 
mit der auf der oberen Weile befestigten Frictionsscheibe i 
gebracht werden. Das innere Ende der oberen Welle 
trägt eine tellerförmige Scheibe /,; rnn 36" (914 mm) 
Durchmesser, welche an den der Abnützung unterworfenen 
Flächen mit auswechselbaren Platten l m 1 sowie am 
Umfange mit einem starken Hinge n versehen ist. 

Der unbewegliche Theil der Miihle besteht aus dem 
l<'iilltrichter o und dem an die Tellerscheibe an
schliessendcn Gehäuse p 1 welches das zu mahlende 
Material aufnimmt und an dem der letzteren gegenüber 
helindlichcn Hande eine auswechselbare Platte q trägt. 
Sowohl diese, als auch die hiemit correspondirende Platte 
l der rotircnden Scheibe sind gerieft und je nach der 
Beschaffenheit des zu verarbeitenden Materiales und der 
zu erzeugenden Korngrösse 1/ 8 " (3 mm) bis 3/ 8 " (B mm) 
von einander entfernt. Um diese Entfernung nach Bedarf 
regulireu zu können, lässt sich die obere Welle sammt 
den daran befestigten Maschinentheilen mit Ililfo von 
Suhraube und Handrad in den Lagern verschieben. 

Das Material wird durch den Ftllltrichter o ein
getragen, zuniichst durch die mit 1000 Touren per Min. 
sich bewegende Scheibe gebrochen, Hodann zwischen die 
Platten 111 und '/ geschleudert, wo es soweit zerkleinert 
wird, bis es zwischen denselben hindurchfüllt. Hierauf 
gelangt es durch die Lutte r auf Cla~sirsiebc; die hier 
bleibenden Riickstiindc werden in den Trichter zurück
geworfen. 
. Die Leistung etwas kleinerer Maschinen, als die 
soeben beschriebene, wird bei Verarbeitung sehr harter 
Cemcntklinker, bestehend aus 25 mrn grossen Stiicken 
mit 20 t per Stunde, der Kraftbedarf mit 50 e, die 
I:eparaturkosten mit $ 10 (fi 22) im Monate angegeben. 

Im Allgemeinen verlangt man in Amerika von 
einem Zerklcincrungsapparate, dass hei Bm1rbeitung eines 
Materiales mittlerer Festigkeit und Hilrte Yon der 8tlick
grösse des Grubcnklcins auf 1

,'1a" (1,5 mm) Korngrösse, 
bei 20 e Erzeugung per Stunde, nicht mehr ali; 125 e 
erforderlich seien 1 und dass die Reparaturkosten der 
.Maschine zusammen nicht mehr als 2 Cents ( 41 12 kr) 
per 1 t betragen. 

Zur Anreicherung mancher Erze auf magnetischem 
Wege eignet sich auch die Zuhilfenahme von Wasser, 
welches dann sowohl lösend und waschend wirkt , als 
auch den Fall (Gravität) der Theilchen Yermindert. Bei 
der Behandlung sehr staubiger Erze ist die Anwendung 
von Wasser wesentlich nothwendig, insbesondere wenn 
der Staub zum grossen '!'heile aus Apatit besteht, welcher 
den Erztheilchcn anhaftet, bei trockenem Processe mit 
denselben fortgetragen wird und in das Concentrat gelangt. 

Unter Wasser wird der Staub wcggewaschcn, wodurch das 
Erzeugniss 2 bis 3° 0 Fe mehr und bedeutend \Veniger I' 
enthalten wird, als bei trockenem Proce:;se. 

Eine neuere Construction eines solchen Apparate:; 
ist der Chasc -·Separator. Wig. 4, Taf. XV.) Derselbe 
entstand durch Vervollkomnmung des LoYett- Finney
Separators, welcher auf der Weldon - Grube, N. J., 1m 
Betriebe war. 

Der Hauptsache nach besteht diese Maschine au;; 
3 parallel gelagerten , walzenförmigen J<jlektromagneten, 
a, b, c, von geringerem Durchmesser (10 c11t oder weniger; 
und beliebiger Länge (gewöhnlich 90 cm). Diese Elektro
magnete bestehen aus einem Cylinder aus weichem Eisen, 
in welchem der ganzen Länge nach zwei Vertiefungen 
von etwa 1 Quadratzoll ll!terschnitt nach einer Schrauben
linie au~geschnitten sind. Dieser Eisenkern hat also die 
Form einer dop1>elgängigen Schraube. Die Vertiefungen 
enthalten Windungen aus Kupferdraht oder -band, durch 
welche der elektrische Strom geleitet wird, und zwar in 
den beiden Gilngen nach entgegengesetzter füchtung. 
Es entstehen hicdurch zwei nach einer 8chraubenlinie fort
laufende, einander entgegengesetzte Pole. Mit einem geringen 
Kostenaufwande können auf diese Weise starke, auf der 
gesammten Oberfläche wirkende, beliebig lange Magnete 
erzeugt werden. Ucber die Magnete wird noch eine dünne 
Schntzhiille aus Messingblech gegeben. Zwischen den 
Magneten a und b ist noch eine Reihe abwechselnd 
positiver und negativer Pole horizontal angeordnet. Ueber 
diese, sowie die eben erwähnten Magnete a und b führt 
ein Rand d hinweg, das durch eine Walze ein Bewegung 
gesetzt und durch eine andere l gespannt erhalten wird. 

Das anzuroichernde Erz geiangt aus dem -Fülltrichter 
g iiber die ltolle lt auf da!! Band d, nähert sieb dem 
Magnet a, wo ein grosser Theil des Tauben abgeworfon, 
währernl das übrige Gut unter der Reihe abwechselnd 
positiver und negativer Pole hinweggefflhrt wird. Die 
Kiirner nehmen dabei eine kollernde Bewegung an, 
wodurch abermals ein Tbeil abfällt, welcher jedoch schon 
mehr Eisen enthält und ein Mittelproduct bildet. Die 
reichsten Kcirner gelangen bis zum Magnet b , werden 
hier von dem anhaftenden Schlamme durch einen aus 
dem Rohre ,i kommenden Wa8serstrom befreit und auf 
die magnetiRche Walze c gehoben, von wo sie auf einem 
darüber ge~eblungenen Bande lc an einen beliebigen Ort 
getragen werden. Länge und Breite des Ap1:aratmi lassen 
sich ganz nach Bedarf wählen. 

Die Leistungsfähigkeit eines magnetischen Separators 
lässt sich nicht unmittelbar au8 dem Eisengehalte der 
Riickstände beurtheilen; denn dieser wird sehr davon 
abhängen, wie viel Eisen das Roherz in nichtmagnetischem 
Zustande, z. B. als Sesquioxyde, Silicate oder Sullide, 
enthalten hat, obgleich auch diese Verbindungen und 
insbesondere die Sulfide manchmal etwas magnetisch sind 
(der Pyrrhotin sogar immer). Der Verlust an Eisen in 
Form von magnetischem Oxyd in den Rückständen wird 
selten über 3 bis 4°Jo Fe steigen. 

Das Hauptaugenmerk muss daher vielmehr darauf ge
richtet sein, dass es gelingt, ein möglichstgrobkörniges Roh-

1 * 
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erz mit Hilfe des magnetischen Separators zunächst in 
mehrere bestimmt charakterisirte Zwischenproducte zu tren
nen, deren jedes nach seiner Art weiter behandelt werden 
kann. Betragen doch die Km1ten der Zerkleinerung das 

Vier- bis Fünffache der magnetischen Sortirung und 
beanspruchen die Zerkleinerungsmaschineu einen betrllcht
lichen 'l'heil der Anlagekosten. (Transact. of Americ. 
Inst. Ming. Eng., 18fl2.) 

Geologische Skizze des oberbaycrischen Kohlenreviers. 
Von Heinrich Stuchlik, Berghau-lngenieur. 

(Himrn Fig. 5 und li, Taf. XV.) 

Von der ohcrbayerischen Actiengesellschaft fiir .l\lurnauer Mulde im Suden die kleineren Penzberger 
Kohlenbergbau wurde ich im .Jahre 18()0 mit der geogno· und Peissenberger Mulden im Norden. 
RtiRehen Dur11hforschung de:; hiesigen Kohlenreviers be- Wir hetonen diese GMetzmässigkeit, welche sich in 
traut. Das Hochland zwischen dem Inn 1md Lech, <lern dem allmählichen Diminuendo des Faltenwurfes mit der 
Tegern-, Starnherger-, Kochei- und 8taffel-8ee war mein Entfernung vom A11:-1gangspunkte der Druckwirkung zu 
Aufnahmsgehiet. Die im Maassstahe 1: 50 000 angefor- erkennen giht unJ worden in der Folge darauf zurilck-
tigle geologis('IW Ka>tti, welche 11in 20 Q11adratmeil1111 kommen. 
umfa1;sendes, conpirtes Terrain darstellt, für dessen g8 ist ferner ein11, allen hiesigen Bergleuten sehr 
Mappirung ein Wegnetz von 500 Meilen zurlickgelcgt wohl bekannte ThatHache 

1 
dass die llaushamer Kohle 

wurde, helindct ~ich irri Bmlitze der Gesellschal"t. hesser als die Mieshacher 
1 

bezw. die Eschelsbacher im 
llm1 reg11 Interesse, wclcheR die neuere Literatur der Stiden des westlichen Revieres hesser alri die l'cissen-

Frage der Gehirgshildung und der EntRtchnng der. herger im Norden desselben ist , woselhst die faltende 
fmii;ilen Brennstoffe ahermalR entgegenhringt , rnranlasst Kraft bereits abgeschwächt und geringer war. 
mich, auf einige hcachtenswerthe l<~r;icheinungen im Ein sehr verlibisliches Beweismaterial hiet'iir· liefern 
hiesi1nm Kohlenreviere hir:znweisen. die BeHultate der von Dr. B u n t e geleiteten Heizversuch-

<:erno hcniilze ich die Gelegenheit, um auch allen Htation l\lilnclwn, welche sich die lfnterl'mchung der för 
llenjenigen, welche mich uei meinen Arbeiten in irgend den i;iiddeiitlichen Consum wichtigsten Brennmaterialien 
einer WeiHc unterHtlitzten, meinen verbindliclu-1ten Dank zur Aufgahe machte. 
iiffentlich abzustatten und die;i namentlich dem Herrn 
Obcrhergdireetor Dr. W. v. G il m b o I, dessen ausführliche 
Werke 111;d persönliche Unterweisungen mich hier in das 
Htudium des vielblätterigen Buches der Natur einftlhrten 
und mir die Bahnen fltr meine Untersuchungen ebneten. 

I. La.gerungs-Verbä.ltnisse. 
Wa.~ die StauungflhypotheRe Gesetzmässiges iihcr 

GchirgHhildung gelehrt, hat sich an den giganti8chen 
Falten unseres Kohlengebirges llnrch den Bergbaubetrieb 
zum Theil mit tiherraschender Genauigkeit bestätigt. 

I>as oberbayerische Kohlenrevier gehört einem jener 
isoklincn Faltungssysteme an, welche lllngs der convexcn 
Heile des Alpenbogens in den tertiilren Sedimenten viel
fach lieohachtet werden, und welche gleichzeitig mit den 
jUngeren l<~ruptivgesteinen an seiner coneaven Seite ent
standen sind. Während die nach Norden blickenden 
Köpfe der Antiklinalen zumeist fehlen 1 weil sie einst 
woggcwai>chen oder durch Gletscher abgeschliffen wurden, 
sind die Synklinalen in jenen, fiir ihre Entstehungsweise 
RU deutlich i;prechenden Formen erhalten geblieben, 
welche die nach Silden geneigten Kohlenmulden des 
Hevieres aufweisen. Die grössten derselben befinden sieh 
im Allgemeinen dem Gebirge zunächst, im Süden , also 
an jener Seite, an welcher die faltende Kraft, die so
genannte alpine Seitenpresirnng, während ihrer neogenen 
l'hai;e am meisten zur Bettung kam. 

So sind im östlichen Reviere der grrn1sen Haus
hamer Mulde im Süden die kleineren Miesbacher und 
Aner l\Iulden im Norden vorgelagert (Fig. 5 und 6, 
Taf. X V) ; im westlichen Reviere folgen der grossen 

Die verschiedenen Brennmaterialien wurden daselbst 
geprüft: 

1. hinsichtlich ihres absoluten und theoretischen 
lfoizwerthei;, und zwar nach Du l o n g ; 

2. hinsichtlich ihres effoctiven oder praktischen Heiz
werthes , und zwar: a) bei verschiedener Construction 
der Feuerherde, b) bei verschiedenen llimensioncn der 
Roste ' C) bei verschiedenen Luftmengen ' d) bei ver
schiedenen Zuggeschwindigkeiten , e) hei verschiedener 
Form und <Jrösse der Rrennstoffe , f) bei verschiedener 
Beschickung der. Roste ; 

3. hinsichtlich ihrer Vercokungsfähigkeit und anderer 
wichtiger. Eigenschaften. 

In der beigefügten Tabelle sind die mit den Kohlen 
der oberhayerischen Aetiengesellsehaft erhaltenen Resultate 
zusammengestellt. Wir beschrllnken uns auf d:is Ergebniss 
einer einzigen Versuchsreihe und bemerken, dass die 
Kohle von Penzberg der sildlichsten aller dortigen 
Mulden entnommen ist , welche ungefähr in die Mitte 
zwischen den Nord- und Südrand des Reviers zu liegen 
kommt. Die nördlicheren Penzberger Mulden waren noch 
nicht aufgeschlossen, als diese Kohlenproben ausgeführt 
wurden. 1) (Siehe Tabelle auf folgender Reite.) 

Die angeführten Zahlen beglaubigen sonach die 
übrigens unbestritt.ene Thatsache , dass der Kohlungs
process in den sildlichen Kohlenfeldern des Reviers am 
weitesten und in den nördlichsten am wenigsten vorge-

1
) Dr. B u n t e, Jahresbericht pro 1879 der Heizversuch· 

station lllünchen. 
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Chemische Znsa.mmensetznng 

- -C [ H- j~;~-f~:s:er/ Asche i Summe 

' ' 1 1 

i ! : 
1 ' 

Vercokung 
- ----- -- -- -

/
Flücht. i 

Cokes Bestand- , Summe 
j theile 1 
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Beiz
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i " 1 57:il " ; 
1 1 
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5599 ,. ! f>21!1 ,, 
512.'J 

" 
515:-i " hn3 " 

100.00 !J22ii WE 

! " 
111 iesbarh 49.S::l :-J,93 '20,41 ~ 15,82 1 10,UI IOU,UO 51.12 48,88 

r4~!l~ 
4tj2~ ,, 45il1 

l4-l94 " 100,00 4:102 WE 

schritten ist. Die mittleren Gebiete weisen Zwischen
werthe auf. 

Mit Jliicksicht auf die interessanten Beziehungen 
zwischen Kohlenqualitilt und Grösse der Schichtenstiirung 
zeigt das oberbayerische Kohlenrevier eine gewisse lTeber
einstimmung mit nordamerikanischen Kohlendistricten, in 
denen das in Hede stehende Gesetz mit besonderer Schärfe 
zum Ausdruck gelangt , wesshalb ich nicht verfehlen 
will, darauf hinzuweisen. In seinem Werke „Kohlen- und 
Erzlllgerstlltten Nordamerikas" berichtet Prof. I-1 ö f er, 
dass die ausgedehnten Anthracit- und bituminösen Stein
kohlenlager Pennsylvaniens alle der Carbonformation an
gehören und erläutert an der Hand von Profilen und 
Analysen in sehr eingehender Weise, wie die Kohlen
qnalitn.t mit der lntonsitll.t der 1<'11.ltung 1:1teigt und ab
nimmt. Stets tritt der Anthracit nur in solchen Fällen 
auf, welche in milchtige Falten geworfen wurden , ver
bunden mit Ueberkippungeu und anderen Anzeichen 
gewaltiger Störungen , was im Osten _des Laudes , in 
den Becken bei l'ottsville, der l!'all ist, deren Anthracit 
durchschnittlich einen Gehalt an fixem Kohlenstoff \'Oll 

920/o bis 87°, 0 hat. 
Im mittleren Gebiete, beim Alleghany-Gebirge , wo 

die Schichtenfaltungen bereits kleinere sind, findet sich 
lediglich Seruianthracit mit einem Gehalt an fixem 
Kohlenstoff von 77°10 bis 73%, und westwlirts davon 
liegen die l!,l'lder der bituminösen Steinkohle, deren Gas
gehalt um so grösser und deren Gehalt an fixem Kohlen
stoff um so geringer wird, je mehr sich die Schichten
wellen verlieren, und je weiter mau sich vom Gebirge 
entfernt, so dass er allmilhlich von 680/0 bis zum Ohio, 
woselbst die l!'lötze ihre ursprilngliehe, nahezu horizontale 
Lagerung bewahrten, auf 49°/0 herabsinkt. Sehr wichtig 
ist hiebei das gleiche Alter der Flötze. Ueberall zeigt 
sich der innigste Zusammenhang zwischen Kohlen
qualität und Intensitilt der Schichtenstörung , welche 
beide durch die gleiche Ursache , eine Seitenpressung, 
entstanden sind , die neben der Schichtendeformation 
auch eine chemische Verwandlung der Fliitzsubstanz, 
ein rascheres Fortschreiten des Kohlungsprocesses in 
dem zusammengestauchten Faltensystem unter der ver
griisserten Druckwirkung zur Folge hatte. 

n 
4797 i ' n 

Diese auch in anderen gefalteten Kohlengebieten 
als dynamische Metamorphose bekannte, geologische Er
scheinung lässt nach allen vorangegangenen Erörterungen 
ungezwungen auf lihnliche Vorgllnge und VerhilltnisRe im 
h i c s i gen Kohlenreviere schliessen, und es w il r e des s
halb gewagt, das Alter unserer Kohle nach 
ihrer blosscn Beschaffenheit zu bemessen, 
weil auch der Möglichkeit vollkommen Haum gegeben 
ist, die d i ff er i r ende K oh 1 e n q u a 1 i t II t der ver
s chic denen Mulden von der alpinen Reitcn
p r es s u n g a b z u 1 e i t e n. 

Neben dieser Thatsache erscheinen mir für die 
Beurtheilung und Erklilrung der hiesigen LagerungH
verh1lltnisse, namentlich des von Sild nach Nord dimi
nuirenden Faltenwurfes , Prof. H ii f e r's Versuche auf 
dem Gebiete der dynamischen Geologie be;mnders bc
achtenswerth. Dieselben lehren, dass horizontale Schichten, 
auf welche ein fortgesetzter seitlicher Schuh wirkt, sich 
zu einem Faltensystem zusammenstauen , welches ein· 
seitig gegen die Druckrichtung geneigt ist. Charakte· 
ristisch ftlr die Prof. Höfe r'sche Deformationscurve 
sind die grossen, llbcrkippten S-förmigen 
Falten, welche mit der Entfernung von der 
D ruckse i t e immer k 1 e i n er werden und zuletzt i u 
zickzackförmige Knickungen llbergehen 
ein Bild, welches mit dem grossen Faltungssysteme der 
Natur im Gebiete der oberbayerischen Molasse im Ver
gleiche mit den Hesultaten anderer Forscher (Da u b r c e, 
Re y er etc.) die meiste A eh n 1 ich k c i t z e i g t. 

Zum Schlusse meiner Betrachtungen über deu 
tectonischen Bau des hiesigen Kohlenrevieres glaube ich 
noch jene streichenden , zwischen den langgestreckten 
Mulden gelegenen Fa 1 t e n v er wer fu n g e n erwilhnen 
zu müssen , wie solche zuerst L o r y in den Alpen 
Savoyens und der Dauphilll~ als Failles bis auf eine 
L!lnge vom 180 hn verfolgte. Sie machen sich zwischen 
den Mulden durch das Fehlen der symmetrisch rllck
lliufigen Schichtenfolge (ab c - c b a) kenntlich und 
bilden nicht etwa wasserführende oder mit Geriille er
füllte Klllfte , sondern bestehen aus fein gefältelten 
Schichtenpartien, die leicht in kleine, allseits von Rutsch
fülchen begrenzte Stnckchen zerbröckeln. Durch ilas s ii d-

2 
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1 ich e, also dem Schube rngewendete Verflllehen der 
Faltenverwerfungen herrscht mit den Versuchen Prof. 
H ii f e r's volle llcberein~timmung. Diese Ueberschiebungen 
erreichen auch im hiesigen Koblenreviere oft eine nam
haf!e Erstreckung·. So konnte ich die zwiscben der Mies
bachn und Haushamer Mulde gelegene, nach Westen bis 
in das Peissenberger Gehiet , wo ihr die Ammer mit 
einem Theile ihres Laufes angehört, immer wie<ler bis 
auf eine Länge von mehr als 801.:111 und in den Yer
schiedensten Faltungsgraden nachweisen. 

II. Flötzidentificirung. 
Zu jenen Problemen , deren Lüsuug im hiesigen 

Kuh lenre\'iere s1ets \'Oll Neuem eine A nziehung~kraf't 
ausüben wird, gehiirt die Frage der Fliitzideutifieiruug. 

Um sich in dem Uhaos des 2000 m mäehtig;en 
Sehiel1teneomplexes der oligociinen Molasse leichter zu 
orientiren , will mir nachstehende Gliederung· derselben 
einfach, naUirlieh und vom Standpunkte des praktischen 
Bergmannes am Lcquemsten erscheinen. 

1. Die C y re n en-8c h i eh tcn, einebrackischo Lito
ralbildung, welcher in Ocsterreich die oligoeänen Rotzka
schichtcn SteiermarkR am niiehsten stehen. 

2. Die bunte Mulas~rn, eiue tiefere, fliHzlcere 
Facies der vorigen. 

B. Die Den t a 1 i e n u n d C y p r in e n- Schi c h t e n, 
eine marine Bildung der Kilstcnzone. 

4. Die m a 11ganhä1 t i g e 11 H chic h t e n ohne 
organische Einschliisse, eine Ablagerung der Tiefsee. 

Die kohlenf!lhrende Molasse besteht auRschliesslich 
aus den Cyreuen-Hchichteu. Die ilhrigen Schichtenglieder 
bilden zusammen die flötzleere Molasse. 

In den vielfachen Analogien, welche sich zwischen 
diesen vier verschiedenen , in einander 11 hergehenden 
Facies und den Sedimenten der heutigen Meere in 
Bezug auf die petrographischen Merkmale und die 
organischen Einschliisse, trotz der Btattgehabten gcotecto
nischen lfowcgung des Kohlengcbirgmi, seiner Senkungen 
und Faltungen, ziemlich unverschleiert zu erkennen gelien, 
findet die obige Eintheilung ihre wissenschaftliche Be
griintlung. 

Neben den angefiihrten Faeies kommen in der 
oberbayerischen Molns8c noch quarzige 'l'riimmergesteine 
vor, welche ~ich durch ihr fremdartiges Material von 
den Uhrigen Molassesehichtcn deutlich unter~ehciden, 
über das ganze Kohlenrevier verbreitet und an hestimmte 
Niveaufl gebunden Bind. Die~e glaube ich ah! L e i t
s r~ h i c h t e n f ii r d i e F 1 ii t zi d c n t i f i c i r 11 n g he
trar h ten zu kiinnen. Da sie nur wenige Horizontale 
bilden, waren die Bedingungen zu ihrer Entstehung auch 
nur zeitweise vorhanden. Ich erachte die willkllrliche 
Deutung einstiger Vorgänge in tler Natur ni1·ht als 
meine Aufgabe. Xachdem jedoch die sich gegenwärtig 
abspielenden N aturprocesse mehr oder minder nur Wieder
holungen aus frilhere11 Zeitperioden sind, bin ich geneigt 
die Anschauung zu vertreten, dass die Entstehung dieser 
Leitsebichten auf :.rrossP, ausscrgewühnliche llcbcrschwem
mungen zurückzuführen ist, bei welchen durch die Flutheu 

des Hochwassers q u a r z i g es D et r i t u s m a t e r i a 1 
von Norden her (vom bayerischen Walde) bis in die 

·oligociine Seichtsee am Fusse der Alpen eingeschwemmt 
und nicht allein hier, sondern auch iiber die flachen, 
im Inundationsg·ebiete gelegenen Kilstonstriche mit ihrer 
iippigen Torfmoorvegetation abgelagert wurde. 

Mit Hilfe der quarzigen Leitschichten, zu welchen die 
Conglomerate der Bausteinzone und die sogenannten 
G 1 a s s an de gehören , lassen sich die Flötze des ober
bayeriscl10n Kohlenreviers in vier Gruppen g·liedern. 

Fllr die ldentificirung der Fliitze innerhalb einer 
und derselben Gruppe gibt die g 1 ci ehe M ä eh t i g
k e i t der zwischen den Flützen befindlichen Schil~hten am 
häufigsten A nfächlusH. l' et r e f a c t e n sind im Allgemeinen 
keine verlässlichen ldentificirnngmittel. Rie kiinnen wohl 
auf kürzere Entfernungen, insbesondere, wenn sie durch 
das massenhafte Auftreten in einer Schichte auffallen , für 
deren Jdentitiit maassgebeud sein oder neuen anderen 
Merkmalen als weitere Beweisgriinde ebenfalls ßeriick
sichtigung finden. Ihr vereinzeltes Vorkommen ist in
dessen nicht von Bedeutung. Die mit den Flötzen sich 
vorfindenden Mollusken sind fast ausnahmslos solche, 
deren heutige Nachkommen und Verwandte als Pflanzen
fresser in flachen, sumpfigen Kiistengebieten, auf dem festen 
Laude, im Bereiche der Ebbe und Fluth, im SUss- oder 
Brackwasser und in 'l'iefon _bis höchstens 30 m unter 
dem Wasserspiegel leben. Fiir ein specielles Fliitz oder 
eine bestimmte geringmilchtige GestPinslagegilJt es jedoch 
keine eigentlichen Leitfossilien. 

Ebenso wie bei vorhandenen oder bei fehlenden 
paliioutologischen Aehulichkeiten in der Restimmung der 
Flütze mit grosser Vorsicht zu verfahren ist, bewährt 
es sich, auf andere Begleiter der Kohle, auf die soge
nannten Stinksteine, die Cerncmtmergel oder die bituminösen 
und thunigen Zwischenmittel nicht unbedingt zu vertrauen. 
Denn sie keilen sich ebenso wie die J<'liitzc oft nach 
allen Richtungen lenticular aus , oder vertreten sich 
gegenseitig und kiinnen unter Umstiinden als Aeqnirnlente 
angesprochen werden. Ahi vergeblich erweisen sich end
lich alle Versuche , welche auf irgend einer Be~chaffen
heit der Kohle, der Asche, auf dem Rchwefelgehalt oder 
auf sonstige anderwiirts brauchbare Behelfe basiren. 

Fassen wir zusammen , was sich nach der Summe 
aller hishrrigen Erfahrungen und Beobachtungen :ms 
dem Charakter der Kohlenablagerung filr die Flütz
identiAcirung im hiesigen Kohlenreviere ergibt, so können 
wir allgemein sagen, dass innerhalb engerer G ranzen, 
z. B. im Gebiete mehrerer, kleiner, benachbarter M nlden, 
die verschiedenen paläontologischen und petrographischen 
:Merkmale, insliesondere bei einem '/, u s a mm e n h a 1 t e n 
a 11 er 1" a c t o r e n , in der Hegel befrietligende Kriterien 
fllr die l<'liitzidentificirnng Lieten ; aus diesem Grunde er
fordern sie beim Bergbaubetrieb unsere beständige Be
achtunl:('. Einen weiteren Ueberliliek, eine 
0 r i e n t i r 11 n g il b er das ganze Revier gestatten 
sie jedoch nicht und gewinnt es den Anschein, dass 
für die Lüsung dieser A nfgabe die q u a r z i gen Lei t
s chic h t e n am besten geeignet sind. 
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Diesel's Wärmemotoren. 
Von Julius v. Hauer. 

(Hiezu J<'ig. 7 und 8, Taf. XV.) 

In einer unlängst erschienenen Broschüre 1) gibt Cylinder b una c bei jedem zweiten Doppelhuh, und 
Ingenieur Diese 1 die Berechnung und C'onstruction zwar in h und c abwechselnd, so dass in b beim 1., 
von Wärmemotoren, bei welchen atmosphärische Luft 3., 5 ... Doppelhuh derselbe Vorgang erfolgt, wie in 
durch Verbrennung eines Brennmaterials Würme em- c heim 2., 4., 6 ... Doppelhub und umgekehrt. 
pfängt und diese in Arbeit umgesetzt wird. Bei den Der Kolben a saugt beim Aufgang atmosphärische 
vorgeschlagenen Einrichtungen wird der feste, flilssige Luft, deren Temperatur g-leich 20° C angenommen iRt, 
oder gasförmige Brennstoff in einen Cylinder, welcher comprimirt dieselbe beim Niedergang auf 2,88 at und 
einen Kolben enthält und mit der eventuell früher cum- druckt sie in den als Hcservoir dienenden Hohlraum des 
primirten Luft gefüllt ist, eingebracht und entzündet. Maschinen-Gestelles, wobei zugleich War;ser eingespritzt 
Die Verbrennung kann derart geregelt werden, dass wird, daher dieser erste Theil der Luftverdichtung hei 
während der~elben der Druck , das Volum oder die constantcr Temperatur stattfindet. Der Münchkolben b 
Temperatur der Luft constant bleiben. sangt bei seinem ersten Niedergang Luft von 2,88 at 

Die theoretische Behandlung dieser Fälle, bei aus dem Gestelle und verdichtet sie beim Aufgang auf 
welcher rl:ts durch Verbrennung entstehende Gasgemenge 250 at, wobei ihre Temperatur auf 800° steigt; bei der 
sehr nahe richtig als reine Luft betrachtet werden kann, höchsten Kolbenstellung wird der Brennstoff~ Kohlen-
ergibt als vollkommen::;te Methode die Verbrennung pul ver, cingefiihrt, das sich bei dieser hohen 'l'llmperatur 
bei c o n s t an t c r 'l' e m p e rat 11 r. Die Luft wird dabei sofort von Reibst entzündet und zu Anfang de> zweiten 
zuerst auf hohen Drnek comprimirt, der Brennstoff zu- Niederganges clie friiher angegehcne Wirkung hervorruft. 
geführt und cntzllndet; die entwickelte \Yiirme wird Die Zuleirung des Kohlenpuh'ers ist derart geregelt, 
Rofort in Arbeit umgesetzt und diese an den sich zurilck- dass wiihrend dessen V crhrennung der Kolben einen 
hewegcnden Kolben übertragen, daher die Temperatur Weg von 0,027 m zuriieklegt, wolmi d:c Spannnng des 
des Gasgemenges sich nielit erhöht. Nach derVerhrennung Gasgcmenges von '.!i"JÜ auf 1'9,8 at ah- und das Volum 
folgt Expansion und weitere Arbeitsabgabe an den von 0,0008 auf 0,00224 111 3 zunimmt, die Temperatur 
Kolben. Bei einer höchsten Spannu11g der compriruirtcn unrnriindert gleich 800° bleibt. Bis zu Ende des Kolben-
Luft von 2 50 at und einer Temperatur derselben von niedergauges cxpandiren dann die Gase und besitzen 
8000 C ergibt sieh der theoretische Wirknng~grad gleich scbliesslieh ein Volum von 0,0191111 8 , eine Hpannung 
0,73, d. h. es werden 0,7:l der vom Brennstoff erzeugten von -1,38 at und eine Temperatur von 22:l 0• Beim fol-
Wlirme iu Arbeit umgesetzt, während nach Z c u n c r ~) p:enden Aufgang strömen dieselben in den Raum ober 
die besten Compound-Dampfmaschineu mit geheizten dem nun abwärts bewegten Kolben a und oxpandiren 
Mänteln und Receiver nur 0,072, also. 1,'10 der ohigen weiter bis auf atmosphärische Spannung; gleichzeitig 
Ziffer erreichen. Wenn nun auch die Wii.rmemotoren sinkt deren 'I'empcratur wieder auf :W 0 und wächst das 
wegen Unvollkommenheit der A usfiihrnug kein so giln- Volum rnn O,O Ull auf 0,05:1'.l 111 3 (gleich dem des 
stiges Resultat erzielen sollten, so erwartet der Verfasser Cylinders n ). Der Kolben von a sll11iebt endlich heim 
von denselben doch mindestens den 6- bis 7 fachen nllchsten Aufgang das Vlirbrauchte Uasgcmcngc in's 
Wirkungsgrad der Dampfmaschinen. Freie. In den angefiihrtcn Volumen sind die schädlichen 

Das crlii.utertc Princip des lllotors · liisRt Hich co11- Räume nicht einbezogen. 
structiv in verF;chiedener Weise verwirklichen und als In der folgcnde11 Tabelle gehen wir zur leichteren 
Beispiel dafür gibt die Abhandlung den Entwurf einer Fehersicht die wiihrencl zweier Doppelhube in den 
Maschine von 100 indicirten (', deren Anordnung durch ~ Cyliudern stattfindenden Vorgänge, wobei der Kolhen-
die Skizz_e Fig. 7 , Taf. XV, dargestellt, doch nicht als auf- und Niedergang mit A und N bezeichnet Rind. 
endgiltig zn betrachten i!lt und nach Umstllnden zu ilndern Sie zeigt, wie die Functionen der Cylinder b und c mit 
sein wird. Die l\lasebine enthält drei Cylinder a b c, einander abwechseln. 
davon einen a mit Scheihen-, die beiden anderen 1i c "=,_......,,........., ..... .......,.....,.,...._ __ ....... ~ .... _....,_.,._ ........ -.---------·----------,.._,....„_ """"-

1 1 Cylindcrci 1 1 mit Mönchkolben, welche sie 1 stets entgegengesetzt zu a 
1

. c y 1 incl c r b c y 1 in tl c r ,.
1

, 

hewegen; durch eine gemeinschaftliche Schwungradwelle ohen unten 
Rind die drei Kolben gekuppelt. Der Kolbendurchmesser 1 1 

heträgt bei a O,i1236, bei h und c 0,1940 111, der Hub A Ausblasen A Ansau~en N Vcrhrennung N Ansaugen a.' 
in'H Froie I' frischerLurt u. Expansion dem Gestell ' 

bei allen O ti4 72 ·m die Tourenzahl 300 in der Minute 
' ' . , . N Uebcrstrii· ·- N Colnpression A Üeh~rstrÖ~ . A. Compressio~ 

und die Kolbengcsehwindigkeit G,4 72 m. Drn l• unctwnen mung aus b, 1 in das Ge- mnng nach a, 
des Cylindcrs (~ wiederholen sich bei jedem, die der Expansion i _stell _ _ Expansion 

1) Theorie <und ('on~truction eines rntioncllcn Wärmemotors 
zum Ersatze der Dampfmaschinen und der heute bekannten Ver
brennun!('smotoren. Von Rudolf D i c s e 1 , Ingenieur. 96 Seiten, 
13 Textfiguren und :1 'fufeln. Berlin 1893, Verlag von Julius 
Springer. 

') Thermo<lynaruik, }. Bd., S. 386. 

A Ausblasen iA Ansaugm1 N Ansangen iLu.s N Vcrbren--
in's Freie ! frischer Luft dem Geste]\ nung und i 

!1 N--Üehei~t.ri;:--iN CompressionlÄ Corupression A ~:~:::ti;ö~ 1 

1 

mung a.us c, 1 in das Ge- , mung nach · 
Ex pans1on 1 stell a, Expans. 1 

1 1 . 
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Z11r St e 11er11 n g sind Doppelflitzvent.ile gewählt, 
weil diese l:inger dicht bleiben; Rie werden mittelst un· 
runder Scheiben, die sich an riner gemeinschaftlichen 
Steuerwelle befinden, geöffnet und durch Federn geschlossen. 
An den Cylinderu b und c befinden sich oben je ein 
~aug- und ein Druckventil für den Eintritt der Luft 
aus dem Gestell und den Austritt der Gase in den oberen 
Haum des Cylinders a, welcher noch oben ein Druck
rnntil ffir das Ausströmen der expandirten Gase und 
unten ein Saug- und Druckventil zum Ansaugen frischer 
Luft und Ausblasen derselben in das Gestell enthält, 
daher im Ganzen 7 Steuerventile erfordert werden. Diese 
sind hei der Oeffnung und Schlies;.;ung nur einem 
mässigen Druck ausgesetzt, die Stangen derRelben sind 
ahwärts gerichtet, die Stopfbiichscnkammern zum Schutz 
der Federn und sonstigen Theile gegen Hitze und Staub 
mit Ocl gefüllt und die Druckventile der Cylinder b 
und c derart angebracht, dass sie bei der Verbrennung 
von der Stichflamme nicht getroffen werden. 

Das Kohlenpulver wird in den oben offenen Be
hälter A (Fig. 7) gefllllt und vertheilt sich in die auf 
den Cylindern b und c befestigten Kästen B, welche 
cl ie durch Fig. 8 in grösserem Maassstabe dargestellte 
Einfilhrvorrichtung enthalten. Diese besteht aus 
dem Hahn H, welcher mit einer zu seiner Achfie paral
lelen ~uth versehen i;.;t, und den Ventilen v und v1 , 

welche sich beide nach unten üffnen und im richtigen 
Moment durch entsprechende Umsetzung von der l\laschiue 
hewegt werden , zu welchem Zwecke :m t' eine Stange, 
an r 1 eine durch die Stange von v geführte llfllse an
geschlossen ist. Eine zweite Hillse lt l:lsst sich gegen 
die erste verschieben und feststellen, so dasi; die Grösse 
des (in der Zeichnung schwarz angedeuteten) ringför
migen Raumes, der das Kohlenpulver aufnimmt, und 
die Menge des letzteren regulirbar ist. llei der höchsten 
1-'tellnng- des Ventiles v1 ist dieses geschlossen, der Raum 
unter lt mit Kohlenpulver gel"iillt. Nun wird v1 bis zur 
gezeichneten Stellung abwärts bewegt, wobei das Pulver 
:rnf v herabfällt, dann v1 geschlossen und v geöffnet; 
die Kohle fällt weiter in die eben unter v voriiber
gehende Nuth des Hahnes H, wird von diesem fortge
flihrt und nach einer halben Cmdrehung in den Cylinder b 
(beziehungsweise c) geschüttet, wo sie sich entziindct. 
nie Breite der unteren Oeffnung im Hahngehäuse ist so 
hemesscn, dass das Ausschiltten der Kohle gerade so 
lange dauert, als der Niedergang des Kolbens von a 
(l<'ig. 7) iiber die 0,027 111, wiihrend welcher die Ver
brennung stattfinden soll. Durch diese Einrichtung ist 
ein mehrfacher Abschluss des Verbrennungscylinders 
gegen aussen hergestellt und einem Entweichen der hoch
g-espannten Luft vorgebeugt. 

Die Kurbelwelle bewegt einen Regulator, der bei 
zu rasehem Gange die Vorrichtung zur Oelfnung des 
VentileR v1 ausriickt, flo daRs kein Brennstoff in die 
Cylinder b c füllt und die Geschwindigkeit abnimmt. 
Der gleiche Zweck wird vollkommener erreicht, wenn 
man den Regulator auf die Hülse lt (Fig. 8) wirken 11isst, 
so das8 diese hei schnellem Hang tiefer gestellt und hei 
edem 11 ub weniger Kohle hiuabgefiihrt wird. 

Eine merkwiirdig kleine Ziffer stellt sieh theoretisch 
für den Brennstofl\·erbrauch bei jedem Doppelhub heraus; 
der:;elbe ist gleich 0,000624 !.:g oder etwa o, 7 bis 0,8 c111.:; 

Kohlenpulver mit Hiicksicht auf dessen Zwischenräume, 
und nur diese g-eringe Men~e itit abwechselnd in die 
Cylinder b und 1: zu schaffen. Rei 300 Huben in der 
l\Ünute und der Leistung von 100 t! ergibt sich der 
theoretische K o h l e n v e r h r 3 n eh f ii r 1 i n d i c i r t e 
P f erd e k r af t u n d St 11 n d c gleich 

60,300. O,OOOli24. O,Ol = 0,1123 kg. 
Da ferner 1 kg Kohle bei vollständiger Verbrennung 

7800 \Värmecinheit1m entwickelt 11 n<l das mecha
nische Wärmefü1uiv11lent 424 ml.:g betriigt, so entspricht 
dem Verbrauch von 0,000624 leg pro Hub oder 
5 . 0,000624 = 0,00312 leg pro Secunde eine Leistung 

0,00312. 7800. 424 = 10320 mlrg ::--c lß7,6 e, 

und da die reine theoretische Leistung nur 100 e beträgt, 
so folgt für den theoretischen Wirkungsgrad dor eingang,; 
angeführte Werth 100: UH,ö = 0,73. 

Das Cylindervolum a beträgt nur ungefähr 1 / 4 von 
dem einer gewöhnlichen, das Gleicl1e leistenden Dampf
maschine, zu welcher, wenn flie eine Compoundmaschine 
ist, noch der Hochdruekcylinder kommt; dafür sind bei 
dem beschriebenen Wärmemotor zwei Verbrennungs
cylinder erforderlich. Uebrigem1 kann man die Anordnung 
auch noch variiren, die Zahl der Cylinder grösser oder 
kleiner nehmen, indem man die nothwendigon Functionen 
anders auf dieselben vertheilt. Die hohe Tourenzahl ist 
nach den Berechnungen des Verfassers principiell vor
theilhaft , die Kolbengeschwindigkeit von 6,4 7 m findet 
derselbe nicht aussergewöhnlich gross und für den 
Wllrmemotor sehr gllnstig. Die Steuerventile werden nur 
bei jedem zweiten Doppelhub geöffnet, wodurch ein 
langsamerer Gang derselben ermöglicht ist; die Steuer
welle verrichtet halb soviel Umdrehungen, als die Kurbel
welle. Nur clie Ventile am Cylinder a :sind bC'i jedem 
Doppelbub zu bewegen, daher der Ersatz derselben durch 
Hchieber empfohlen wird. 

Auch die Hähne H beschreihen lflO l!mdrehungen, 
daher auf jede der letzteren 0,4 Secunden entfallen. Es 
könnte Bedenken erre~en, oh die~e Zeit filr dns 1-'piel 
der Ventile v und v1 hinreicht. DieselbC'n werden nach 
einander geöffnet, die Kohle muss werst durch die 
Kammer ober dem Ventil r, dann rnn diesem his in 
die Nuth des Hahnes fallen; die beiden Fallhöhen he
tragon nach der Zeichnung ungefähr O,O-l 111, daher die 
Zur!icklegung derselben die Zeit 

V2. 0,04 ' 
t = 2 -- - - = O, 18 ~ecunden 

!J,809 
erfordert. Wegen der Bewegungshindernisse wird jedoch 
diese Zeit bedeutend grüsser, und f:ollte sie die zur 
Verfügung stehende von 0,4 Secunden iibersteigen, so 
mlisste die Construction der 8tcuerung geändert werden. 

Da die hohe, bisher noch nicht realisirte Compression 
der Luft wenigstens anfänglich Schwierigkeiten in der 
Au!;führung und eine Herabsetzung des WirkungsgradeR 
besorgen lässt, bespricht der Verfasser des Näheren auch 
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eine leichter durchführbare Abweichung von dem voll
kommenen Processe. Bei clerselben wird die atmosphärische 
Luft nicht zuerst unter constanter Temperatur (mit 
Wasserkiihlung) , sondern direct bis zur Erreichung der 
höchsten Temperatur verdichtet und dadurch die erfor
derliche Maximalspannung vermindert ; diese beträgt 
dann bei 8000 nur 90 statt 250 at. Das Cylindervolum 
wird dabei nur 1,4mal grösser als beim vollkommenen 
Processe und der theoretische Wirkungsgrad noch immer 
gleich O,G8G. Diese Abänderung wird daher als Grund
lage fllr die A usf'iilirung empfohlen; sie gewiihrt auch 
den Vortheil, kein Kilhlwasser ..:u bedilrfen. - Eine 
andere Modification besteht darin, die Luft im Cylinder a 
nicht ganz bis auf atmosphärische Spannung, in dem 

ohen hereclmctcn Beispiele nur bis 1,62 at, expandiren 
zu lassen; dadurch wird das Cylindervolum auf ungefähr 
3 / 1 der sonst erforderlichen Grösse reducirt und der 
Wirkungsgrad nur bis auf O,G54 vermindert. 

Bezüglich del" Einrichtung des Motors für f 1 U s s i g e 
und g a s förmige Br0nnstoffe, sowie noch anderer 
Gegenstände, sei auf die Abhandlung seihst verwiesen, 
welche eine gewiss sehr beachteuswert.he Anregung gibt. 
Es wäre zu wünschen, da~s diese auf fruchtbaren 
Boden fallen uud Anlass geben miige, durch Versuche 
zu prüfen, inwiefcrne die vorgeschlagenen Motoren 
den günstigen Erfolg , den ihnen die 'I'heorie mit 
Recht in Aussicht stellt, in der A usf'ilhrnug zu erreichen 
vermögen . 

.Zur Schlagwetterfrage. 
Mitgetheilt von E. Homann, k. k. Bergeonunissiir. 

(Hiezu Fig. 16 !Jis 23, 'fäf. XY.) 
(Fortsetzung von Seite :-WO.) 

L. und C. At k ins o n 1) haben ein Gruben -Sicher
heitskabel comtruirt, durch welches die Möglichkeit einer 
Funkenbildung bei einem durch Gesteinsfall oder dgl. 
veranlassten l\abelbruche hintangehalten werden soll. 

In den Fig. 16, 17, 18, Tafel XV, r;tellen A und A 1 

die zwei Pole der Erzeugenden und JJ und B 1 die zwei 
Pole des Motors dar. Jeder dieser Pole ist durch ein 
Drahtpaar verbunden. L L 1 bezeichnen den Haupt-, M M 1 

den Nebenconductor. Sowohl am Haupt-, wie am Neben
conductor sind schmelzbare Drllhtc 0 und S angebracht, 
welche in den Rtromkreis eingeschaltet Rind. J> P stellen 
den Stromunterbrecher dar. Sollte der Hauptconductor 
L brechen, so wird so lange keine Funkenbildung wahr
zunehmen sein, so lauge der Ncbencondu~tor M in Con
tiuuitllt bleiht und der Strom in Folge dessen nicht 
unterbrochen ist. Da aber dann der Gesammtstrom den 
Nebenc~onductor passiren muss, so wird der Draht S zum 
Schmelzen irebracht, hiedurch das Niederfallen eines 
Gewichtes JV bewirkt und der Strom sofort geöffnet 
werden. Durch Hinzufilgung eines Widerstandes R lt1 

in dem Nebenconductor kann die Einrichtung getroffen 
werden, dass auch die plötzliche Stromunterbrechung 
ohne Funkenbildung vor sich geht. Im Momente des 
llruches werden der Haupt- und Nebencouductor in Contact 
gebracht, es erfolgt eine plötzliche Stromsteigerung im 
Nebenconductor, durch welche das Schmelzen des Drahtes 
B bewirkt wird. 

Bei Versuchen, welche mit derartigen Kabeln vor
genommen wurden, sollen sich dieselben sehr gut bewährt 
haben. 

Was die Anordnung der Kabeln anbelangt, so 
gehen At k ins o n s von nachstehenden Grundsätzen aus: Ist 
die Firste gut, so können die Kabeln auflsolatoren aus Thon, 
welche an der Firste befestigt sind, angebracht werden ; 
ist die Firste gut, jedoch zu zufälligem GeRteinsf'alle 
geneigt, so sind Kautschuktriiger vorzuziehen, welche 

') Revuo universelle, T. XVIII, Nr. 1. 

bei einem etwa vorkomrnendrn Gesteinsfalle nachgeben 
und ein Senken der Kaheltheile gestatten ; bei Rehr 
brüchiger Firste empfehlen At k ins o n s, die Kabel unge
fähr 15 Cm. unter die Sohle zu rnrsenken, um sie auf 
diese Art vor allen Eventualitäten zu schlitzen. 

Eine andere Vorrichtung, welche gleich der vorigen 
den Zweck verfolgt, einou Kabelbruch in 8einen Wir
kungen unsch!ldlich zu machen, wurde von H. J. Ch a r
l et o n und Cons. erdacht. 2) Das Princip, auf welchem 
diese Vorrichtung beruht, besteht darin, dass ein kleiner 
Thcil des auf- und absteigenden Stromes durch die ganze 
Lilnge des I\::tbels zwischen dem Erzeugungsdynamo und 
dem Motor in abgesonderten Drähten (von den tlbrigen 
Leitungsdr11hten isolirt) geführt wird , dass ferner diese 
Drllhte derart angeordnet werden, dass sie bei Eintritt 
eines Unfalles (wie Gesteinsl"!illc 11. dgl.) nur einzeln 
einer Beschädigung ausgesetzt sind und in diesem Falle 
ohne ,. ede l•'unkenhildun•~ die Hemmung des Gesammt-. ,.., 
stromes bewirken. Dies soll auf nachstehende Weise er-
zielt werden. In einem concenlrisehen Kabel wird einer der 
Drl1hte des inneren Conductors von den anderen Drähten 
isolirt durch das Centrum geführt und von diesen spiralförmig 
umwickelt; im ilusseren Conductor dagegen wird einer 
der Drl1hte isolirt lllngsseitig des Hauptkabels geführt. 

Fig. 19 zeigt die Art der Anordnung; A ist der 
concentrisehe Hauptkabel, JJ der isolirte Draht, welcher 
einen Theil des llussereu Conductors bildet. In der Nähe des 
Erzeugungsdynamos werden die zwei isolirten Drähte u?1 
die Solenoid-Bobine, J<,ig. 20 B, herumgeführt, so dass sie 
zwei Ströme von oo)eicher Stärke bilden, welche in entgegen
gesetzter Richtm~g laufen , sich gegenseitig neutralisiren 
und so lange sie gleich bleiben, auf den Eisenkern A keine 
Anz

1
iehung ausllben. Hört einer dieser beiden Ströme auf 

oder übersteigt die St.Jlrke des einen jene des anderen, 
so liussert sich eine anziehende Kraft, welehe den 
Eisenkern A niederzieht, wobei das Contactstiick F die 

") Iron and Coal Trades Review, 1892, S. 515. 
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zwei Begrenzungsstiicke G Leriihrt und fiir den Strom 
einen Weg um das Solenoid R iiffnct.. Der Kern des 
letzteren zieht die Armatur K, welche das Stübchen 1) 
an seinem Platze hält, an, dieser kommt hiedurch 
aus seiner Lage und hewirkt so das Hemmen des 
Stromes. Im Falle der Verletzung eines Kabels wird der 
Mi1teldraht sofort, n. zw. noch hernr der andere, i;piral
f'iirmig angeordnete Draht einer g·riisseren Spannung aus
gesetzt ist, reisscn. Die Wirkung hievon wird darin Le
stehen, dass ein Polenoidstrom unterhrochen und da~s 
in l•'olge der hiedureh veranlassten Stiirnng des Gleich
gewichtes zwischen den zwei entgegengesetzt wirkenden 
Krllften der Kern angezogen und das Hemmen des 
Stromes herbeigeführt wird. Wllrde der isolirte, einen 
'l'hcil <les Hiicklcitcmul uetors bilclcncle Draht zerrissen 
werden , so wiirde clcr Effoet der gleiche sein, indem 
auch in diesem Falle einer der Solenoidstriimc unterbrochen 
werden wllrde. Das Gleiche wird dann eintreten, wenn 
aus irgend einer Ursache mehrere l>riihtc des positiven 
oder negativen Conductors rcissen oder verletzt werden 
und in Folge dessen ein griisscrer Thcil des Htromcs 
um das Solenoid l:rnfon wlirde, aJ:.i gewöhnlich. 

Als Vorthcile dieses Systemes werden hezcichnct 
clie Einfachheit seiner A norcluung, die J',uvcrliissigkeit in 
scincr Wirkung im Falle der V crlctz1mg eines l{abels und die 
geringen Kosten, welche mit scincr Einführung vcrbundcn 
sind. 

2. Schla.gwetterindica.toren. 
Nach Ansicht C 1 o wes' :1), welcher im .T:thre 1891 

iiber diescn Gegenst.irnd vor der Jtoyal 8ociety in London 
einen Yortrag hielt, nehmen gcgcnwilrtig unter den 
Hchlagweiteri1111icatoren der elektrische Apparat von 
Li v eing und die Pie 1 e r'Hche Alkohollampe den cr:;tcn 
H:wg ein. Wie dersclhe jedoch bemerkt und wie <lies 
auch bcrcit:-1 zu wicderholtcnmalcn von anderer Heite 
betont wurde, besitzen aher auch diese Nachthcilc, ,·011 
welchen der gewichtigKte der ist, dass dicsclhen nicht 
auch zu Leuchtzwecken verwendet werden kiinncn. 
Zahlreiche Versuche wunlen hercits gem:wht, welche den 
Zweck verfolgten, durch entsprechende Construetion 
der Hieherheitslampe diese glciel1zcitig fiit· die Bclench
tung und filr die lnclication nutzbar zn machen; bisher 
mit geringem Erfolge. Wie ich bereits in meinen letzten 
Mittheilungcn erwilhnte 1), :.rlaubt C 1 ow es in der von 
A s h w 0 r t h vcrl1e8sertm1 II e p p l e w h i t e - n r a y
L am p e eine Lampe gefunden zu haben, durch welche 
oLigcs l'rohf!'m gcliist crscl1cint. nicselhe wird lJc
kanntlich mit Henzolcn gespeist. ~I ittclst einer feinen 
Sclmrnhenvorrichtung ist es möglich, die flamme derart 
zu reduciren, dass sie jener eines ll1111se11-Brcnncrs gleich 
wird, hl'i normaler lliihe des llochtes dagegen besitzt 
die }<'lamme groi;se Leuchtkraft. Die Lampe soll sich 
auch in bewegten G:1ss!römcn volhitändig indiflerent ge
zeigt haben. !Tm die l'roccdur der l'riif1111g ilcr Sicherheits-

:
1
) Supplement to the iron am! coal 1 rades review, 25. Sep

tember 1891. 
4

) Vergl. dic:;e Zeitschrift Nr. :10, 1892. 

lampen auf ihre ~~mplindlich keit als Schlagwettcrindicatoren 
leichter zu machen, wurde, wie ich gleichfalls bereits mit
thcilte, von C 1 o wes ein eigener Apparat construirt, welcher 
das leichte und rasche Hervorbringen von Gasgcmengcn 
in \'crschiedcnen Mengungsvcrhältnisscn, die ökonomische 
V crwcndung des die Stelle cler Schlagwetter vertretenden 
kilnstlieh erzeugten l\fothan;; und clic Miiglichkeit gewähr
leisten soll, 1lic Lampenflamme unter analogen Bedingungen 
prllfen zu kiinnen, wie sie in Schlagwettergruben be
stehen. 1") Dieser Apparat hat clic Form eines cubiscben 
Ochiluses, in welches das auf gewöhnlichem chcmischen 
W eg·e hcrgcRtellte und gercinigte l\fothan :rns einem 
Uasometcr zugeführt wird. Die Kammer hat einen Fas~ungs
raum von 9f> 220 cm:1 

Zur flcrHtellnng ei1wR '/, "fo Clas haltcntlcn Gmneng-es wnrilen 47(j 1·111" 

" 1 " 95~ " 
" ~ " 1904 " 

" " :i " 2851i " 
4 :iAOB „ 

" fi " " 471.iü ,, 

Methan eing·efiihrt. Einc Heihe von V er~uchen ,hei welchen 
diese Mengungsverhiiltnissc in Anwendung kamen, machte 
den Verbrauch von nur Hi I Methan erforderlich , eine 
Quantität, wclche hinter cleu bei clcn Lisherigen derartigen 
Versuchsmethoden verbrauchten Gasmengen weit z11rilck
hleilit. Die von As h wo r t h modificirte Hepplewhite
Gray-Lampe soll sich bei ihrer Erprobung in obigem 
Apparatc ah~ sehr empfindlich erwiesen haben, indem 
bereitll bci Anwesenheit von 0,5 °/0 Methan eine Aureole 
von 7 mm wahrnehmbar war, wclchc in Gegenwart grösserer 
Gasmengen immer schärfer und ahgcgrcnzter wurde 11ncl 
in einem 5o:0 igen Gasgcmcnge dio lliihe \'Oll :lO mm er
reichte. Allerdings soll die A 11rnole bci Anwesenheit 
geringer Gmnnengcn etwas verschwommen gewesen Hein, 
stet:-1 soll aber se!Li;t das geringhiiltigstc nasgemenge 
cine Aureole gegeben babcn, welche auch von ungeiihten 
Beouachtern leicht wahrgenommen wcrden konntc. 

Weitere V ersuche , welche rnn C 1 o wes in dem 
vorerwähnten Apparate durchgcf'iihrt wurden, führten 
deuselben zur Erkenntniss, dass auch die Wasserstoff. 
ff am m c mit Bticksicht auf ihre grostic Empfindlichkeit 
in gashiiltigen Gemengen zur Sehl:igwetterindicatiou vor
theilhaf't verwendet werden kann. ';) Diese Wahrnehmung 
wurde bereits im Jahre 1881 von M a 11 ad und Lo Ch a
t e 1 i o r, dessgleichcn auch von Pie l c r gemacht; die Schwie
rigkeit, Was~crstoffgas in einem tragbaren Apparate zu 
erzeugen, zwang sie jedoch auf die Vorzligc, welche 
d11r 'Vmiserstoffflamme al:i lndicatorHamme innewohnen, 
zu verzichten. Die Leichtigkeit, mit welcher gegenwärtig 
mit wcnig lJnkostcn (·omprimirter Wasserstoff in leichten 
Stahleylinclcrn erzeugt werden kann, gestattet es naeh An
sicht C 1 o wes', jcde Sicherheitslampe mit <licHem Gase 
zu versehen und dieselbe derart zu einem empfindlichen 
Hchlagwetterindicator zu transformiren. Zu 1liesem Zwecke 
wird die Lampe an der ~eite des Dochte.~ mit einem 

L) Supplement to the Tron am! coal tmdes review, ~5. Sep
tember 18!:11. 

") Re\'Ue universelltJ, T. XIX, Nr. 3. 
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engen Kupferrohr versehen, welches das Oelreservoir 
passirt und an seinem unteren Ende mit Hilfe eines 
Schlauches mit einem Ilecipienten , der mit rompri
mirtem \Y as~erstoffgase gefilllt i.;t, verhu nden werden 
kann. Lässt man da~ Gas aus dem Hccipienten ausströmen, 
so entzilndet sich dasselbe an der Lampenflamme, welche 
man hierauf durch Niederschrauben de~ Dochtes zum 
Erlöschen hringt. Im Falle der Anweslrnhcit von Gasen 
wird sich oberhalb der Ilydrogenllamme eine Aureole 
bilden, welche bereits bei Vorhandensein rnn 0,2:1 °. 0 

Rchlagwetter deutlich wahrnehmhar ist. Nach beendigter 
l 'ntersuchung wird der Docht wie lcr anfgeschranht, der
selbe entiiindct sil\h an der \Va~i;er . .;toft'flamme, worauf 
der an der (faszuföhrnng angebrachte Hahn geschlossen 
wird. Der Rccipient, welcher :1.11r Aufnahme des Wasser
stoffgases dient, besteht in der fü~gel aus einem kleinen Stahl
cylinder von 7,li2 cm Durchme~ser und 20,:!2 cm Länge; 
~ein Gewicht hetrligt 1,81 /.'.g. Vollständig gefüllt enthält 
er 0,112 m 3 Oas. Die Gasznfilhrung wird mittelst eines 
Hahnes oder Ventiles regulirt. Die in der Lampe zur l•:in
fiihrung des \Yasserstoflgases angebrachte Oelfnung schliesst 
sich mittelst eines automafüchen \' ent.iles. Bei Durch
filhrnng der Versuche wurde die Flammenhiihe auf 
10 111111 adjustirt. Bei Anwesenheit von 0,2f> 0 i0 !lfoth:tn 
zeigt sich eine Aureole von 17 mm lliihe, welche bei 
0,50 0;0 auf 18 111111, l1ei 1°/0 auf 22 111111, bei 2°10 auf 
:H mm und bei 3°/0 auf 52 111111 stieg. In einer :10/r 
Methan haltenden Atmosphäre verHchwand 1lie Spitze der 
Aureole in dem Metallcylinder dtir Lampe. Zur Bestim
mung grösserer GaHmengen wird daher die llydrogen
flamme unbrauchbar, in diesem Falle wird jNloeh die Oel
flamme geniigen, um genaue Indirntionmi zu gehen. Die 
Bestimmung sehr geringer Gasgehalte kann durch \'er
grösserung der Flamme erleichtert werden; so g·:1b eine 
~uf 15 111111 adjuslirte Flamme bei Anweflen1rnit von 0/> 0;0 
Gas eine Aureole von :J8 mm Höhe und bei Anwesen
heit von 1 Ofo Gas eine solche von 50 mm Höhe. 

Der unbestreitbare Vortheil der Verwendung der 
Wasserstoffgas-Lampe besteht einerseits darin, dass sie 
eine nicht leuchtende Flamme besitzt, wel~~he sofort auf 
die nothwendige Höhe gebracht werden kann, wodurch 
es auch ermöl!,·licht erscheint, die lliihe der Aureole 
nach Bedarf zn steigern . andererseits aher auch darin, 
dass die C:efohr des Erliisehens der Flamme in Folge des 
Niederschrauhen" de:-; Dochtes als au:-;geschlossen be
trachtet werden kann. 

Ch es n e a 11, welcher als Mitglied de8 von der 
französischen Scblagwettercommission zur Untersuchung der 
verschiedenen Lampensysteme eingesetzten Subcomil(·s Ge
legenheit hatte, sieh mit dem Studium cler Schlagwetterindi
catoren eingehend zu beschilftigcn, empfiehlt als solchen 
eine von ihm conRtruirte Lampe, welche g-egenilber den 
gewöhnlich gebrauch~ en Typen nicht allein grösscre 
Clenanigkeit, sondern atH•h grössere Sicherheit gewähren 
Roll. 7) Dieselbe ist eine Alkohollampe nnd besteht der 
HauptF;ache nallh aus dem die Basis bildenden Lampen
topfo, welcher an seinem oberen Theile behufs Zuführung 
frischer Luft mit einem doppelten Drahtnetzkranze ver-

7) Ann~lcs des mincs, i:i. Lirf„ 18!)2. 

sehen ist, ans eiuem Blechcylinder, der das Dnchtrohr 
umgiht und als Schutz dient, aus einem eisernen Drahtnetze 
mit 1 !Hi Maschen pro Quadratccntimeter und von 140 ·111111 

llöhe, welches auf dem Blcchcylinder aufruht und den 
Schutz vervol!Ht.ändigt, endlich anr. einem den oheren 
Thcil der Lampe umgehenden Kiirass1i, welcher mit 
einem Beobachtungsfenster versehen ist, das ans einer 
mit einer Ceutimeters!'ala versehenen Glimmerplatte gti· 
bildet wird. Das Charakteristische de1 Kiira~stis besteht 
darin, dass er an 8einer Basis mit einem ringförmigen Dia
phragma rnrsehen ist, welches auf der Flantsche des Netzes 
aufliegt und derart den unteren Theil des K iirasse'l voll
stiindig vcrschlie~st, so dass die iiussere A tmosphiire 
niemals direct zu dem Drahtnetze gelangen kann. 
Zwischen diesem Diaphrama und der Flantsche des 
Drahtnetze~ ist eine Amianthscheibe eingelegt, welche 
den Zweck hat, die l~rhitzung des inneren Theilc;; der 
Lampe zu vermindern, wenn letztere in ga~rciche Gemenge 
gebracht wird. Am Scheitel des Kilrasses sind Oeff
nungen angebracht, welche von einemlhen Rahmen umgehen 
werden, der es verhindern soll, da~s rit.schhewcgte W ctter· 
ströme das Drahtnetz treffen. Ein beweglicher B:thmeu, der 
ans einem mit einer Oeffnung versehenen Blticheyl inder 
besteht, schiitzt daii im Kilrasse angehrachte Reuh:whtungs
fenster gtigen lehhaflc Luf'lstriime und hincfort aur diese Art 
die Rildung rnn Ni11:lerschlilgen an der Innenseife der 
C:limmerp!atte; in gleicher Weise wird auch der froher 
erwähnte, zur Zuführung der Luft dienende Draht
netzkranz gegen die etwaige Einwirkung der Luft
ströme durch einen bewl'glielum Hahmcn ge11ehiltzt. lliese 
letztere Vorrid1t11ng ~estattet e.~, die Lampe rasch be· 
wcgtcn Wetterstriimen von 8 his 10 m (; cseh wi ndigkeit 
:wszusetzen, ohne dass damit die Gefahr des Erlö:.iehens 
der Lampe Yerlrnndem wäre. Dmi Gewicht der gefiillten 
Lampe betriigt Ltfi(J .'/· Chcsneau hat die Wahrneh
nrnng gemacht, dass die gewöhnlichen Pielerlampen, wenn 
sie mit viel B:rnmwolle angefüllt sind, nur wil.hrend gan1. 
kurzer Zeit Aureolen geben, weil der Alkohol nur Rehwcir 
im Dochte aufsteigt und die Flamme mit dem Verkohlen 
des letzteren niedriger wird. Dic;ier Umstand veranlas.;te 
ihn, hei seiner Lampe nur eine geringe Menge rnn B:rnm
wolle in Verwendung zn bringen, welche, an dem unhiren 
Ende der znr Jfog11lir1111g dnr Fl:unmcnhiilw dittne11de11 
8ehrauhe angehracht., lediglich den Zweck rnrf'olgen iioll, 
zn verhindern, dass der Alkohol in dem l•'allt\ wtmn die 
L:1mpe nmge,tiirzt wird, 8ich nach a11sse11 l'rgiesiit. 

Die Lampe wurde in 3· bis 8°'0 igen Gasgeme11gen, 
sowohl hei ruhiger Atmosphäre, wie auch in rasch he
wegten W etterströmcn erprobt und Roll Hieb hiehei sehr 
1!,'Ut bewährt haben. Ch es n ca 11 beobachtete weiters, 
da~s die Höhe der Aureole je nach der Beschaffenheit 
und dem Fltichtigkeitsgrade cles verwendeten AlkoholR 
bedeutend variirte. 80 gab beiRpidsweise eine gewöhn
liche Pielerlampc bei einem Gasgehalte von 1,-t 0 / 0 bei 
V crwendung von 
W . . lk l l 880{CcntcsimahLl-l . :\. I 40 WI e111i;-e1sta o 1u von koholomctcr 1 cm~. urco o von 111111 "w 

- H5° n „ n 8U n 

„ 95 ° n n „ " 55 „ n 

n " 90° " 7;) " 
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C h e Rn e au bemerkt, daAH bei seiner Lampe die besten 
Resultate mit einem Methylalkohol erzielt wurden , der 
bei einer Temperatur von 15° Centigraden im Gay
L u s s a e'schcn Centesimal-Alkoholometer 92,5° oder bei 
einer Temperatur von 200 Centigradcn 93° zeigte. 
Ch e K n e au stellte ferner darüber Ver1mche an, ob 
nicht durch 'l.:ugabe metallischer Salze zum Alkohol die 
Heinheit der sich bildenden Aureolen erhöht werde. Der
Aelhe constatirtc, dass durch 'l.:usatz von Natrium, Lithium, 
Thallium, Haryum, Strontium, Kupfer, llori-;äure u. dgl. 
die Alkoholflamme allerdings eine lebhafte Färbung 
erhält und in gleichem Maa8se auch der Glanz der Aureole 
erhöht wird, dass jedoch hiebei die Sichtbarkeit der 
letzteren nicht nur nicht \'ergrössert, sondern in vielen 
Filllen sogar vermindert wird. Eine Ausnahme hievon 
soll das Kupferchlortlr bilden, welches in Alkohol leicht 
löslich ist , in bestimmten (Luantitäten zugesetzt, der 
Alkoholflamme insbesondere an den Rändern eine grüne 
und der Aureole eine grllnlichblaue Färbung gibt und 
bei ziemlich gfoiehem G11rnze beider die Reinheit der 
letzteren wesentlich erhöht. Um das Kupferchlorilr im 
Alkohol löslich zu erhalten, ist es, wie Ch es n e au 
hcmerkt, vortheilhaft, letzterem eine kleine Quantitlit 
ChlorwaHserstolfä!lure zuzusetzen. Die Reinheit der Aureolen 
wird um so grösser, je grösser die Menge des zugesetzten 
('hlorilrs ist; eine zu gros8e (luantitil.t ftlhrt jedoch eine 
1üarke Salzablagerung am Dochte herbei , welche die 
Regulirung desselben bccintrlichtigt. Im Allgemeinen 
gentlgt es, einem Liter Methylalkohol 2 cm 3 (ungefähr 
:lO Tropfen) einer ges:Lttigten Lösung von in eoncentrirter 
Ch lorwasserstoff~ilure krystallisirtcm Kupferchlorilr zuzn-
8etzen. l\Iit Hilfe dieseA Metallsalzes soll es möglich sein, 
die Aureole bereits bei Anwesenheit ganz geringer 
Mengen von Schlagwettern (O, 1-0,2°/0) wahrnel1men 
zu können. Rei einem Gal'gehaltu von 0,5°/0 soll man 
bereits Rchr deutlich constatiren können, dass die Aureole 
aus einem conischen, blau und leicht griinlich gefärbten 
'I'heile gebildet wird, dessen ~pitze von einem weisslichen 
Scheine umgehen ist, welcher gleichsam eine den blauen 
Conns Uberhöhencle Haube darlltellt und dessen Intensität 

Notizen. 
En"t1!ilberu11gskessel. (D. R P. 65 l2U6. E. Ho n o 1 d, Stol

berg, Rheinland. Fig. ~4 , Taf. XV.) (' ist der Entsillwrnngs
kessel, der durch die Zwischenwände /) und H in drei A h
theilungen getheilt wird. In die cr"tc lliesst ans dem Kessel A 
1las Zink. geht um die S!'heidewand /J aufwärts in die zweite 
A htheiluni;-, in welche von L aus das silberhaltige Blei einHiesst. 
Hiebei nimmt das Zink das Silher aus dem Blei auf und Hirsst 
über die Oberkante von Ji' durch die Rinne r; ah, während das 
entsilberte Blei zu Boden sinkt, nm die Scheidewand },' herum
goht und l;ei H abHiesst. (Chem.-Ztg„ 18U3, S. 71.) 

Eine Ausfilhru11gsfo1·111 des unter Nr. 55 70711ate11tirte11 
Sicmens-Martin-Ofent1. Die Oefen des Patentes 55 707 haben 
den Nachtheil, dass die Deckgewölhe der unter dem Herd liegenden 
Wärmespeicher iihermässig stark auszuführen sind, weil die 
Auflager des Herdes sie dircct belasten. Um diesem Uehel~tantle 
abzuhelfen, werden die Auflager nicht mehr anf die Wärmespeicher 
S (Fig. 25, Taf. X V), sondern auf besondere Ei~enträger c ge
setzt, die ihrerseits nur auf dem senkrecht stehenden Mauerwerk 
d der Wärmespeicherwände und der bis äher die Deckgewölbe 

nach oben zu rapid abnimmt. Bei einem Gehalte von 
0,5 bis 2,5°1o Schlagwetter sticht der Conus vom Scheine 
sehr deutlich ab; von 20 / 0 an beginnt die Alkoholflamme, 
welche an der Basis gelbglllnzend ist und in ihren höheren 
Partien unmerklich in's Grilne übergeht, sich mit einer 
sehr undeutlichen Form eines flachen Kegels über die 
Drahtnetzflansehc zu erheben. Bei einem Gasgehalte von 
2°/0 und darllber setzt sich die Aureole aus 3 Theilen 
zusammen: gelbe Alkoholßamme an der Basis, blauer 
Uonus in der Mitte und Schein am Scheitel; in dem 
Maasse, als der Gasgehalt zunimmt, wächst auch die 
Ilöhe dieser :1 Theile. Bei einem Gasgehalte von Uber 
2,5° 0 ist die Spitze des Conus etwas weniger leicht zu 
unterscheiden , indem der Schein bereits den Scheitel 
des Drahtnetzes einnimmt; bei 3°/0 beriihrt die Spitze 
des Conus den Scheitel des Netzes, der Schein hat 
bereits das Innere desselben vollständig eingenommen, 
die Alkoholflamme wird immer leuchtender, sie ist gelb 
und grünlich-gelb gefärbt und hat bereits eine Höhe 
von 25 mm. Bei einem Gehalte von Uber :3°/0 breitet sich 
der blaue Conus immer mehr aus, indem er der cylindrisehen 
Form zustrebt und sich fortschreitend mit dem Scheine 
vermengt; weiter verdunkelt sich der bl:urn Conus und 
der Schein a.llmäblich, so dass man bei 4°/0 nur mehr 
die Alkoholtlamme wahrnimmt, welche an der Basis gelh 
ist, eine runde, griine Spitze hat und mit eine!' blauen 
Grenzlinie au~gestattet ist. Diese Flamme hat !Jei 4 0

1 0 

eine Höhe von 45 bis 50 mm, sie erhebt sich bei 5
7
50 '0 

bis auf 80 111·111 und steigt bei einem Gehalte von 5,5 
bii> 5,75°1o bis an den Scheitel; von diesem Momente 
an versehwindet im Drahtnetze jegliche l•'lamme, das 
Gemenge brennt mit einer sehr blassblauen Flamme im 
Drahtkranze fort, um nach Verlauf einiger Secunden 
zu erlöschen. 

Ch es n e au hofft, das8 Reine lndic:ttorlampe mit 
Riick~icht auf die Vorzüge, welche dieselbe sowohl was 
die Sicherheit, als anch die Genauigkeit der na~indication 
anbelangt, besitzt, bei ihrn Verwcndnng in Schlagwetter
gruben gute Dienste leisten werde. 

(Fortsetzung folgt..) 

lwchgefiihrten lllittelwand lJ aufliegen. llie Deckgewölbe b sind 
somit vollkommen entlastet, die Wärmespeicher freistehend, gut 
zugängig und reparaturfahig ohne Demontage des Herdes A. 
Weitl'r kann man iu den entlastotcn Deckgewölhen die Züge 
derartig anorilnen, dnss sie den Eintrittsöffnungen der Zuführungs· 
Canäle diagonal gegenüherlicgen, um die grösst.mi\gliche Au~
nut.zung des Gitterwerkes der Wärmespeicher zu erreichen. I•'erner 
wird die Anordnung getroffen, dass entweder nur die von den 
äusseren oder auch die von den inneren Wärmespeichern auf
steigenden Züge allseitig frei liegen. (D. R P. 64 235 vom 
2~. October JR91. Heinrich Schoenwaeldcr, Friedenshütte 
bei Murgenroth, 0.-S.) 

Uas Bohrloch bei l'aruchowit.z (Oberschlesien) hat im 
verflossenen llfai bereits 2000 111 'l'iefe mit 7 c111 Durchmesser 
erroicht, und wird nach durcl1gefiihrteu Temperaturmessungen 
weiter geteuft werden. N. 

Mit Gusstlchflammen wirkender Erhitzungs- und 
Schweissflammofen (D. R.-P.) des A. Mühl e in Firma J. Brandt 
& G. W. von Nawrocki, Berlin. Jn den Herd des Ofens ragt eine 
Brücke, die oberhalb Eintritts-, unterhalb Austrittsöffnungen an
geordnet hat. Diese Brücke hat den Zweck, die zuströmenden 
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Gase nicht schon beim Eintritte, sondern erst heim Verlassen <les 
Herdes mit <len kühlen, frisch eingetragenen, unter <lenselhen 
dcponirtcn Einsatzstücken in Berührung zu bringen un<l <lerart 
eine Abkühlung des eintretcn<len Flammenzweiges zu verhindem. 
Jler Ofen Hisst jede Anor<lnnng von Wärmespeichern zu. (Chem.-
Ztg. JR9:-J, S. 70.) F. T. 

Kanonenrohr. Ein hervorragendes Erzeugniss <ler Bethlehem
Werke in l'cnns.vlvanien, das eben vollendet un<l z11r Ausstellung 
in Chicago gebracht wurde, ist ein Rohr von 18,9 111 Länge 
un<l 0, 15 111 Weite, aus einem 40 'l'onnen-Jngot <lurch hydrau
lisches Schmie<len hergestellt. Nach der Ausstellnng wird dasselbe 
zurückgeseutlet und , in 2 '!'heile zerschnitten, zur Anfertigung 
von zwei Kanonenrohren mit je 9,45 111 Länge verwemlet wer<len. 
Eine Krnpp"sche Kanone von J;U t Gewicht nn<l 0,5 111 Bohrung, 
welche mit einer Ladung von nahe 32U kg Pulver Geschosse 
von J ,2 111 Länge und 1180 k!J Gewicht entsen<let, wurde in 
Baltimore golandet und soll ebenfalls fiir obige Ausstellung be-
stimmt sein. (Iron, 1893, 41. Bel., S. 251 und 288.) H. 

Oberir1lische un1l 11nte1·irdische Wirkungen eines ßlitz
sh-nl1les ist ein Aufsatz (Leopoldina, XXIX, 1893) betitelt, in 
welchem 0. Hoppo in Clausthal zum Ergebniss gelangt, <lass 
weniger dio Höhenlage eines Gegenstandes, als vielmehr die Be
schaffenheit des Bodens (Wasserreichthum, Vorhan<lensein guter 
Elel1tricitätsleiter) unter der Gewit t.erwolko clas BcHt.rebcn zum 
Ausgleich zwischen dieser und der Erde, also die Hlitzentstehung, 
begünstigt; ferner <lass es cmpfehlenswcrth sei, <lie im Gebäude 
oder in unmittelbarer Nähe desselben vorhan<lonen Metallmassen 
mit <lern lllitzablciter gut leitend in Verbindung zu bringen; un<l 
endlich, dass bei Gewittern in Eisenst.rängen <ler Gruben vielleicht 
durch Influenz elektrfache Spannungen hervorgerufen werilen und 
zu plötzlichom Ausgleich kommen können. l<'. K. 

Zunahme 1ler Alumi11i11111-Pro1luctlo11. Die franziisische 
clektrometallnrgische Gesellschaft lmt IH90 lli 81!1, L8!1l 2 l 2lli 
und 189<! 108191 '·'!! Aluminium, ictztere im Werthe von üOO OOtJ 
Francs erzeugt. (Iron, 1893, 41. ll<l., S. 34~.) H. 

Literatur. 
Ausnlhrliches Haiulbuch 1ler Eisenbilttenkunde. Gn

winnung und Verarbeitung des Eisens in theoretischer und prak
tischer Beziehung unter besonderer Berücksichtigung der <leutschen 
Verhältnisse. Von Dr. Hermann We d <l i ng, königl. preussischem 
gehoimon Bergrath. Braunschweig, Druck un<l Verlag von Friedr. 
V i e weg & So h n , 1H93. 

Erster Ban<l , zweite Lieferung : A 11 g e m c in o Eisen
h ii t t e n kund c. Anscbliessend an die in dieser Zeitschrift Nr. 3 
von 18!)2 auf Soite 38 erschienene ßespreclmng der ersten Lie
ferung des ersten llandes soll nun die der zweiten Lieferung 
folgen, obwohl dieselbe den 1. Band nicht, wie urspriinglich be
absichtigt wnr, abschliesst, sondern der Schluss einer 3. Lieferung 
vorbehalten ist.. Die vorlicgen<lo Lieferung enthält nur den:Schlnss 
des zweiten Buches (Ueber <liePrüfung des Eisens), u. zw. clie Lehre 
von der chemischen un<l von der mikroskopischen , ·mithin den 
2. und 3. Hauptabschnitt, währen<l das 3. Buch <lcr 3. Liofcrung 
vorbehalt.en bleiht. 

Dio Prüfung <les Eisens auf chemischem Wege wurde unter 
theilweiser Mitwirkung des Herrn Dr. Tu fa h 1, Assistenten tles 
Eisenprobirhiboratorinms in Berlin, gearbeitet, der nach W e 11-
d in g' s Ausspruch (Vorrede, Seite II) nicht nur als ausgezeich
neter Analytiker in weiteu Kreisen bekannt ist., sondern anf 
dessen Wirksamkeit zum grossen Theile auch die günstige Ent
wicklung des Berliner Eisenprobirlaboratoriums beruht. 

Nach Voraussendung einer kurzen Betrachtung über <las 
,,Eisen als Element" folgen lange Abhandlnngen über die Be
stimmung der Bestandtheile des technisch verwertheten metalli
schen Eisens und sind die Bestimmungsmethoden bezüglich des 
Kohleustoffes, tles Siliciums, <les l\Iangans, <los Schwefels, des 
Phosphors, des Kupfers, des Nickels und Kobalts, des Chroms 
und Vanadins, des Aluminiums, des Arsens, Antimons und Zinns, 
des Wolframs, des 'l'itans der Reihe nach besprochen. Diesen 
Einzelbestimmun1rnn folgt eine Zusammenstellung iiher den Gang 
einer umfassenden Analysl>. 

Für die Bestimmung jedes einzelnen <lieser Stoffe findet 
man eine grössere Anzahl verschiedener, mehr oder minder 
gebräuchlicher Methoden angeführt und sin<l, was besonders 
werthvoll erscheint, am ~chlusse der Betrachtungen über dlo 
einzelnen angeführten Bestimmungsmethoden noch Vergleichungen 
über den Wcrth derselben beigefügt, welche offenbar den im 
Eisenprobirlaborntorium in Berlin gemachten Erfahrungen ent
nommen sind. 

Wie aus clen einleitenden Worten auf Seite 600 Lei Bestim
mung der Men~e <les Kohlenstoffes zu ersehen ist, gibt es no<"h 
keine Methode zur ausreichend genauen Mengenbestimmung vo11 
Härtungs- un<l Carbidkohle und unterblieb desshalh die Aufnahme 
der gebräuchlichen Metho<len. Da jedoch auf Seite 67 etc. der 
1. Lieferung eine grössere Anzahl von Bestimmungen dieser bei· 
<len Koblenstoffarten angeführt erscheinen, so wäre es wünschens
werth gewesen, doch die dnbei in A nwendnng gebrachten Me
thoden, wenn auch kurz, zu berühren und zu besprechen. 

.Jenen Betrachtungen sind <lann noch Methoden über <lie 
Bestimmung der Gase im Eisen, sowie endlich auch Methoden 
über die Bestimmung des Eisens selbst beigefügt. 

Im 3. Abschnitte sind die Methoden <ler Bestimmungen hin
sichtlich der Bestandtheile der Eisenerze, der Zuschläge und 
Ofcnfutterstoft"e, cler Schlacke, der festen Brennstoffe, sowie die 
Bestimmung <les speciliscbon Gewichtes und die Untersuchung der 
Ofengase aufgenommen. In <liesen Betrachtungen sind sowohl 
eigentliche Proben zur Ermittlung einzelner Be~tan<ltheile , wie 
analytische Bestimmungsmethoden enthalten. 

Die Untersuchungen über d11s Kleingefiige des Eisens <lurch 
<las lllikroskop sin<l vollständiger als alle früheren <liesbcziiglichen 
Veröffentlichungen, in<lem die Methoden zur Herstellung <ler 
Schliffe, <lie Arbeit des Aet.zens mit. vel'!lchie<lenen Reagentien, das 
Anlassen und die Photoi;raphie, sowie <lie Beurtheilung der Et·
scheinungen in entsprochen<ler Weise belmntlelt sind. 

Das 2. Heft reiht sich so würdig an das l. au, dass das 
möglichst baldigo Erscheinen des 3. Heftes von jedem l<'achmanno 
auf das Freu<ligste begrüsst werclon wird. 

Jo'. Kupelwiesor. 

Amtliches. 
Se. k. und k. Majestät haben mit A llerhüchstcr Entschliessung 

vom Hi. Juli d .• T. <lern Director des k. k. Hauptmünzamtes, 
Regiernngsrath l<'ranz Ritter Pech an von 1' r ä g o n her g, den 
'l'itol und Charakter eines Hofrathns und <lem Vice-Jlirector des 
Hauptmünzamtes, Bcrgrathe Josef M ü 11 er, den Titel nn1l 
Charakter eines Regicrungsrathes, bei<len mit Nachsicht cler Taxe, 
ferner dem Ingenieur des Hauptmünzamtes Demotor P et r o v i t s 
und dem Kammer-1\Ic<lailleur, l\Iünz- und Me<laillengrnveur A ntou 
Schar ff das Hitterkreuz des Franz Josef-Ordons, endlich dom 
l\Iünz- und Me<laillengraveur An<lreas No u deck das goldene 
Ver<lionstkrcuz mit der Krone allergnä<ligst. zu verleihen geruht. 

Concurs-Ausschreibuug. 

Im Status <ler 11lpinen Salinenvcrwaltungen ist eino ßerg
vr~rwnltersstelle in der IX. Rangsclasse, eventuell oiner Material
Rechnungsführersstello in der X. llangsclasse zu besetzen. 

lllit jeder diesor Stellen ist cler Bozng <les gesetzlichen 
Gehalt.es uu<l <ler Activitätszulago, der Genuss einer Nalural
wohnung, der Bezug des systemisirt.on Su.lzcleputates, unrl lliner 
bestimmten Menge Brennmaterials gegen nmässigten Dezugspreis 
nach den diesfafü hestehenden Vorschriften und die Verpflichtung 
zum Erlage einer Dienstcaution im Gehaltsbetmgo verbunden. 

Bewerber um eine dieser Stellen haben ihre Gesuche unter 
Nnchweisnng der allgemeinen Erfordernisse, der vollstiin<lig mit 
gutem Erfolge zurückgelegtou hergaka<lemischen Studion, der bis
herigen Verwen<lung im ~oolenbergbau und Sudhiit.tenbetriebe, 
dann mit der Angabe , ob und mit welchem Beamten bei den 
alpinen Salinenverwaltungen sie verwandt oder verschwägert 
sind, im vorgeschriebenen Dionstwego dem Finanzministerium 
binnen vier Wochen vorzulegen. 
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Für Berg- und Hüttenwerke! 
Erste k. k. österr,-ungar. ausschl. priv. 

a~ade-Far ben-Fa brik 

Ausgezeichnet mit goldenen Medaillen - „ Lieferant der erz
berzoglicben und fürstlichen Gnt••erw•ltnugen, k. k. lllilitii.r 
Verwaltungen, sii.mmtlicher Eisenbahuf·n, Iudnstrie-, Berg· und 
Hüttengesellschaften, der meisten ßnugesellRchaflen, ßaunnter
nebmer und Baumeister, sowie e.nch vieler F11.biikR- nnd Reali-

tii.tenheRi t> er. 
Diese Farben werden zum Gebii.udeanstrich verwendet, sind 
In 40 verschiedenen Muste1 n von 16 kr µrr Kilo aufwii.rts, in 
Kalk lös lieb, dem Oelanstriche volllcommeu gleich , zu haben. 
l\lusterhn.rten 11nd Gel>rnuchsnn\vei!-tun~ e::-rn.tis 

CARL K.RONSTEINER, 
Wien, III. Bezirk, Hauptstrasse Nr. 120, 

hn eigt•uen llanNt>. 

-~~ 

Adolf Bleichert & Go., -
J,eipzig-Gohlis und Wien, 

licfrru Reit !11 Jahren alH ullcinige Specialität 

Drahtseilbahnen 
nach ihren vorziigl. bewiL11rten, patent.irtcn 

Constructionen. 
Uebcr 860 Anlagen mit ca. 700 OOOm Länge 

eigener A11•fiihr11ng. 
BS' AnachlU.ge und Projeote durch~ 

Oeneralvertreter fUr Oesterreloh-Ungarn: 
Ingenieur JULIU8 SCHATTE, 

-WIEN, IV., Theree1anumgaeee Nr. 31. 

@. Verlag von Baumgärtner'• Bnohhandlung, Leipzig. e • • 
(@; Zu beziehen durch alle Sort.imcntsh11chhan1ll11n"en. r®l a " • 
~ Die neueren Cokesöfen ~ 
~ unter ßerücksichtigung @) 
·.~J 1dlcr neueren _.\rheiten 11n1\ Stu•lien ül1cr die foHsileu Brenn· ~ 
; stolt'e und ihre crockenc Dcstillntion von i~ 
~ Dr. E. F. DÜRRE, ~ 
(S) Professor an <ll'r kgl. Tecbnisch~u Hocltsch11le zu Auchc11. (®) 

~ :l". :tt~r!I~ ·:~~~i~~~~~"fee~'. ~:~!~~l~1~e~ ~~.}'olio. ;~ 
·~ ~ ~i Die:; neue wichtige Werk des bekannten Herrn V•l'i'R.B8<'1'8 
0 

11mf1<:;st ulle Xe11c1·1111i::1m, die sid1 innerht11lJ <lcr letzten (®, 

'& 10 Jal1re 11111 dem hochwieht.igeu Geliiete der Cokc•fllhrilrnt.ion ~ 
·~ vollzo,,;en halien 1111d ue.rnht u11t' einem sorgfaltigeu uuil i::riiud- ~(®', 
·'.@ lich<'n S1.11di1111111ller einschliigigcn Pa1eut•chrifteu, Howie Pinor 
@ grossen _.\nzahl von praktischen A11srühruugcn uml Anlagen. 

r~P.io~~~.~r:.~~;~i! 
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1 8iigcklötzcu, Brettern, Srheitholz et.c. ' ~ 
1 

Drahtseilzüge für Berg-, Strassen- und Gruben-Bahnen. 1&. 
, ~ängebahnen r.-

i1 für llI<llllhetri~b iu Fabriken und MAgazincu. 11-
~ 1 Drahtseil-Transmissionen und Kabelleitungen 1a. 

! 
zur UeLcrt.roguug der Bctriebekrat't nach Fahril,en ('r 

von .entferntliegcudeu Wusserkräflen {I-
I Drahtseil - Fähren und Brücken 1 ... 
1 üh~r Flüss•• und weite 8chl11cbten. r., 
,~ Maschinen-Fabrik TB. OBACB ft fP !L .. _ . Wien, IIJ., Panlnagaaae 3. (1-•• ..-~„.„„ •• 

und l'runcoa 

Otto'sche Drahtseilbahnen 
verbesserten patentirten Systems. 

ll 

Ueber 550 Anlagen 
ausgeführt. 

Prä.miirt auf allen 
Ausstellungen. 

llie:;c Bahnen liieteu 
1las einfachste und 
billigste Transport

mittel für griisscre 
lll asscn lici den 

schwierigsten 
Ter rainverhältnissen 
um! wcruPu in belie
bigen Längen uni! for :.1 
die grössten Steigun
gen unter Garantie 

fiir Sol iilität , 
u. Leistungsfähigkeit itj 

au~gl'fiihrt durch ,-
·-

J. POHLIG 
i11 Cöln (fri'il1er Riegen) n. Brüssel. :ti 

Hc~te ]{eforenzcn üloer auRgct'ührle griisscrc A11lngc11, "o\\'ic 
Zeichnungen nll!l l'ro8pecte strhen z11 Diensten. 
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Bei.;t.immnng; tler in der llrnl,enlnft enthaltenen Menge schlagender Wt\tter. 
Anszngsweise liearbeitet nach Leo Poussigue, Direetor der Kohleng-r11bm1 zn Ronehamp. 1) 

(Fig-. ~l bis 15. 'J'af. XV.)') 

Seit November 18!.ll ist in den Kohlenwerkcm zn 
lfouchamp ein speciellcr Dienst zur Ermittlung ilex Ge
haltes der flrubenluft an ;mhlagenden Wettem, sowie 
zur Priifung cler Luft in alten Banen, in Hohlriiumen 
an der First, in Kliiften nnd Bchilchten eingeführt. 

Der ßerghan zu Honchamp hat 5 A btheilungen, 
deren jede ihre abge,onclertc Ventilatior• Lesitzt und in 
mehrere Felder zerfallt, von denen wieder jedes 8einen 
eigenen W etlerstrom uncl f\einc eigene Wetterstrecke 
enthiilt, r-;11 dass die Felder lliner Abtheiluug nichts gemein 
lmben , al;; die llanpt-Einziehstreekc und den Hchacht, 
auf welchem der Ventilator steht. 'l'iiglicl~ wird die Luft 
beim letzten Abbaustoss jedes Grubenfeldes, in der Haupt
Amiziehstrccke jeder Abtheilung, dann von Orten, die 
eirlll specielle Ueberwachnng erfordern, sowie die im 
V crsatz und alten Banen enthaltene untersucht. 

Das Nehmen der Luftprohen. An Orten, 
wo regelmiissig täglich Probe genommen wird (an den 
hr.chsten Stellen der Baue, in clen Jfauptwcttcrstrecken 
11. s. w.), verwendet man dazu Flaschen von 1,5 l Inhalt, 
mit Oeffnung oben und unten ('l'af. XV·, Fig. 9) , welche 
an bestimmten Punkten, wo sie den Verkehr nicht stiiren, 
in cler Mittelhiihe der Htreeke so postirt werden, dass der 
W ctterstrom gegen die untere Oeffnuug trifft. Am folgenden 
'l'ag wird die Flasche verschlossen und nach Ersatz durch 

') Bulle1in so1·. i1111. mineral~. 1R!l2, G. Btl .. S. 249. 

') 'faf. X\' liegt tlt'r rnrhergeh<'nuen Nummer :~0 1li1•ser 
Zeitsehrif1 bd. 

eirlll neue entfernt .. lede Flasche triigt die Bezeichnung ihrtis 
Aufstellungsortes und des Tages. an welchem die l'rolie 
genommen wurde. Hind nur zcitwl'isc Proben zn nehm1111 
oder kann die Flasche am hetreffent1eu Orte nicht dauemd 
verbleihen, so wird si!l mit Wasser gefilllt dorthin ge
bracht, entleert, dann verschlossen und fortgetragen. 

Ist die Luft aus einem Hohlraum an <ler 
First. einer Spalte 11. s. w. zu entnehmen, so wird an 
der Flasche ohen mittelst Stöpsel ein Hahn b!lfe~tig-t~ 

an den sich ein d!inuer l\:rnt:mhuks1·hl:rnch an~ehliesst. 
Die Flasche wird mit Wasser gct'iillt, miigliehst naho zu 
dem gcnanute11 fürnm gebr:wht, der Schl:inch in tleuselbo11 
eingeführt und der Stöpsel der unteren Oeffnung· der 
Flasche entfernt, welche sich, indem das Wasser ausläuft, 
mit Luft fnl\t. Zweekmllssig ist es, auch hei der unteren 
Oeffnung· einen Hahn anzubringen. Roll eucllich <lie Luft 
im V c r s atz untersucht werden, so lil~st man bei Her
stellung deR letzteren stellenweise eine K:unnrnr von :2 111. 

:4eitenliinge und Hiihe frei und rnrbiudet dieselbe durch 
ein Kupferrohr mit der niichst hiihorcu Htrccke. Die 
Probe wird danu mittelst einer kleinen l'nmpe genommen. 
welche die Luft ans dem Kupferrohr ausaugt und in 
die J<'lasehe dritekt. 

F n t er s u c h u n g R m c t l.J o d e. Der Vorgang lwi 
ITntersuchung der Luftproben grilnifot sieh darauf, d:t8R 
ein <lemenge rnn Luft und Grubongas bei einem gu
wissen Gehalt an letzterem entziindhar wircl. Na<·h L 11 
Chatelier beträgt dieser Gehalt 6,1°/0 , woh11i das in 
eine Eprouvette gehr:whtr G1•men1?:e nur in der ~iihe 
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des Zllndhölzehens, bei etwas griisserem Gehalte aber 
vollsllindig verbrennt. Man mischt nun der zu unter
suchenden Luft allmählich immer mehr Grubengas bei 
und versucht zu cntzUndcm; gelingt dies bei einem Ge
halte des Gemeng-es von x0 n an zugesetztem Orubengas, 
so sind in der untersuchten Luft G, 1 - x0/ 0 Ornbenga~ 
vorhanden, da der brennbare Thcil der schlagenden Wetter 
ohne praktisch merklichen Fehler als Gruhenga.8 betrachtet 
werden kann, nachdem W asserstoft' nur in geringer Menge 
(Mehstens 1°/0 nach directer Bestimmung) und Sumpfgas 
gar nicht darin vorkommt. 

ßei den Untersuchungen wird das in Fig. 10, Taf. XV, 
ll:ugestclltc Glasrohr verwendet, welelrn~ unten offen und 
verengt ist, um es mit dem Danme'n versehliessen zu 
kiinnen. Das obere stark verengte Stuck ist in Zehntel 
Kubikcentimer getheilt; dasselbe fasst 20, der untere 
weite Theil 200 cm 3• 

Untersuchung des Probegases. VorUnter-
1mehung der Grubenluft muss erst das dabei zu ver
wendende Probegas geprllft werden. Die Flasche (~,ig.11) 
in welcher sieh rlasselbe befindet, erhiilt einen Kautsehuk
sWpsel, durch welchen die Hohre r und r 1 gesteckt sind; 
r geht von einem höher gelegenen Wasserbehälter aus 
und enthält einen Hahn, r 1 ist mit einem Schrauben
Yentil (Fig. 12) zur Regulirung des Gasaustrittes ver
~ehen und mit dem engen Kupferrohr t rnrbunden, 
welches in einen hölzernen, mit Blei verkleideten 
Wassertrog (Fig. 13 und 14) eintaucht. In letzteren 
Figuren sind c und d zwei Cnterlagbretter, von welchen 
J zur Aufstellung der Proberohre a, c als Stlitze für 
ein solches während der Probe dient; t das Kupferrohr, 
1.: ein Trichter zur Ueberfnhrung des Gases lllH! einem 
der verwendeten Gefässe in ein anderes, e zwei Glas
fenster an den gegenüberstehenden Wänden des Wasser
behiilters zur Beobachtung des Wasserstandes in dem 
Proberohre a. Der Wasserspiegel im Behälter muss mit 
der am Proberohre befindlichen Marke für 200 cm 3 

gerade in gleicher Rühe stehen. 
Iim die Priifung auszufllhren, wird das Proberohr 

ganz mit Wasser gefilllt und mit dem otlenen Ende 
llber das unten aufgebogene Kupferrohr t (Fig. UJ 
gebracht, wobei man darauf zu achten hat, dass keine 
Luftblasen eintreten. Oeffnet man nun den Hahn in 1· 

und das Yentil in r 1 1Fig. 11), so strümt Wasser in 
die Flasche und rnrdrängt :lUS derselben nas' welches 
durch t in d:is Proberohr n (Fig. rn) gelangt; dieses 
wird behufä richtiger Ablesung so weit gehoben oder 
gesenkt, dass das Wasser in und :rnsser demselben gleich 
hoch ;;teht. Auf diese Weise bringt man ein Volum GM, 
z. B. 14 rm :~ in das Proberohr. Das Kupferrohr ist eng, 
damit nach Schluss des \'entiles in r 1 mügliehst wenig 
Ga.~ nachstriimt. Dann liisst man so viel gcwiilmliche 
Luft nach n eintreten, dass der W a.~serspiegel auf die 
Marke von 200 cm 3 sinkt. Das Proberohr wird nun 
indem man es mit dem Daumen geschlossen hält, au~ 
dem Wasser gezogen und umgedreht, so dass das Gas 
au!l dem dllnnen Theil desselben anfäteigt; dann wird 
es Lehufs gehiiriger :Mit1chung des O:L~gcmenges hin- und 

hergesehwenkt, wieder umgekehrt und rasch ein brennendo;i 
Zilndhülzehen einige Centimeter tief eingetaucht. 

Wenn eine Entzlludung stattfindet, welche sich 
nur wenig in das Glas hineinzieht, so befindet sieh das 
Gas an der Grenze der Entziindbarkeit. Geht rlie Flamme 
bis zum Boden des Proberohres, was auf vollstitndige 
Verbrennung cleutet, so wird der V cr1rnch unter Ver
wendung geringerer Mengen nrubenga;i so lange wieder
holt, bis von zwei aufeinanderfolgenden, im Gaszusatz 
um 0,2 rm:1 differirenden Proben die eine eine Entzilndung 
Yeranlasst, die andere nicht. DaR Mittel beider ergibt die 
Grenze der Entzündbarkeit. Tritt endlich gar keine Ver
brennung ein , so geht man in gleicher Art vor, doch 
unter Vermehrung des Gaszusatzes. 

Es sei z. B. die Mischung, deren Volum 200 cm~ 
beträgt, bei dem Gehalt YOn 14, 5 cm:; :rn Gas brenn
bar geworden. Da hiebei die Mischung G,1 °,1o oder 
200. li,1 . ------= 12,2cm8 remes Grubene-as enthält, welche 

100 G 

in den 14,ri cm 3 des zu untersuchenden Gases vorhanden 
waren , so beträgt der Gehalt des letzteren an reinem 

12,2 ' 
Grubengas 100 -- = 84 1° 0 • 

14,5 ' 1 

Das Probegas muss mindestenR zweimal t.ilglirh ge
prüft werden, da seine Zusammensetzung sieh durch 
Wechsel der Temperatur und Liislichkeit llndern kann, 
welche Aenderung allerdings nur sehr gering ist. Bei 
den Dimensionen des Hohres a muss ferner das Probe
gas genug eoneentrirt sein, damit nicht mehr als :W cm:: 
desselben erforderlich sind , um die Luft im l~obre ent
zündbar zu machen; die;; ent."lprieht einem Gehalte des-

200. 6, l 
seihen an reinem Grubengas von -- - - -=~ G l 0 

0 • 
~o 

Fasst das Hohr n nur 100 cm 5 , so muss dieser Oehalt 
wenigstens 30,5°/0 betragen. 

Leuchtgas ist weniger gut als Probegas Yerwendbar, 
weil es häufig unrein ist; auch enthält es hrennb1tre 
ßest:rndtheile, welche sich beim Aufsteigen in feinen 
Blasen aus dem Kupferrohre t im Wasser liiseu, wo
durch die Entziindbarkeit geringer wird. AehnlichPR 
tritt auch beim Grubengas ein, daher man stets iu 
gleicher Art manipuliren soll, um immer die gleiche 
Menge zur Aufllisung zu bringen: dies winl bald erlernt., 
wenn die gleichen Operationen 1 :iO- bis :!OOmal tiiglich 
durehzufilhreu sind. Das W asserbeeken mus:'l miigliehst 
gross sein, damit die Lösungskraft des Wassers nur 
lang~am abnimmt, auch soll die Temperatur des Loeales, 
wo dasselbe sieh befindet, nicht stark nrlluderlieh sein. 
Ste~ ist aber die ~- bis 3malige Priifung- des (hses 
r!ithlich. 

Da.~ Proberohr darf rnr dem Entzlinden de;; G:1ses 
nicht zu lange geschüttelt werden, weil e~ sonst durch 
die Hand erw:lrmt wird mul im Moment, wo man dessen 
Oelfnung frei m:wht, eine kurze rasehe Ansatrön11111g 
erfolgt und die Entzllndung rnrhindcrt, welche sonst 
h!ltte eintreten kiinnen. D:ih~r ist es :111ch g-ut, das G:L"l 
erst etwail n:wh dem Uetfoen des Hohrc~ rn entzUudeu. 
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so dass die Spannunghn sich ausgleichen, ohne dass die 
ä URSere Luft Zeit hätte, cinz111lringen. 

Was nun die U n t c rs u c h u n g de r H r u b c 11 l u f t 
~elbst hetrifft, so ist zu unterscheiden , ob dieeelbc ent
ziindbar ist oder nicht, über welchen l'mstand mau in der 
Praxis in der Hegel uricntirt ist. 

l'rüfung dcrnichtentziindbarcu Gruben
luft. t;m diese auszuführen, wird in das Proberohr 
zt1er~t Probegas und dann ,;ovicl Gruhen\uft eingc\as~en, 
dass <las Gemenge :!00 cm~ betriigt. Yoru Probegas ist 
weniger zn nehmen, als ftir die Entziindbarkeit eines 
( :eme•Jgcs mit reiner Luft nothwcndig wäre, z. B. 
12 cm 3 , wenn im letzteren Falle 13 cm:: erforderlich 
wären. Zum Füllen des l'ro\Jerohres dient die Transport
tlasclrn (Fig. ~l), nachdem mau an der unteren Oelfnung 
dl'rselbcn n:1ch .Fig. 15 cineu Hahn /1, an der oberen 
ein Schrauben\'Cntil und ein diinncs l\upferrohr s an
gebracht hat. Das aufgebogene untere Ende des letzteren 
wird wie t in Fig. 13 unter das Proberohr a gebracht 
und durch Einlassen von Wasser mittelst des unteren 
llahnes lt (Fig. 15) die Luft nach a {Fig. 13) verdrängt. 
Nun wird die Mischung wie friiher bei Priifung des 
(~rubengases vorgenommen und die Eutziindung versucht. 
Tritt dieselbe ein, so wiederholt man den Versuch unter 
\' ermindcrung der Grubengasmenge auf 11,6, 11,4 cm 3 

u. s. w., und erfolgt z.B. bei 11,·i cm 5 nol·h Entziindung, 
bei 11,2 nicht mehr, so lie,zt die Grenze der Entziind
harkeit bei 11,~ cma Gehalt an l'robegas. 

Aus diesen Ziffern ist in folgender Art die in der 
Grubenluft befindliche Menge Grubengas zu bestimmen. 
Seien in 20ll c111:1 eines :m der Crenze der Entzündbar
keit befindlichen Oemcngcs von reiner Luft mit 
Probe g a s q cm:• des letzteren , und in 200 c111 s eines 
an derselben Grenze stehenden Gemenges von Gruben-
1 u f t m i t Pro b e g a s v cm ö nm diesem enthalten ( obeu 
war beispielsweise q = 13, r· = 11,:3), so ersetzt der 
nasgehalt der Grubenluft q - t cm' Probegas. Nun 
hewirken q l'lll 3 Probegas die Entzündbarkeit ebenso wie 
12,2 cm~ reines Grubengas, daher in '1 Probegas 1 ::?,2 

r; - c 
reines Grubeng:Ls oder in q - lJ des ersteren -- - 12,2 

'l 
des letzteren enthalten sind. 

Diesl' Menge bildet einen Theil der Gruben
luft, deren V lllum in ::?l)O cm• des C:t>menges 2tl0 -
rcm·' bcträ,zt, dither der flehalt /' ,-on tU1lc111 
(; r u b e n l u f t a n e i n e m G r u b e n ;; 11 s )!!eich ist 

q l' 12,2 .. 
f' = } 01) - - - CIW. 

:WO- V q 
Sind z. B. q = 1;3 cmJ Probegas in 200 cm:; Gemenge mit 
reiner Luft nothwcmdig. um dieses entziindbar zu machen, 
und v = 11, c111'1 in einem eben solchen Gemenge mit der zu 
untersuchenden Luft, so enthalten 100 Theile des letzteren 

V= 100 _1~_=-:-_!_!,? 1:,2 -
200 - 11,3 13 - - o,Sf> 

Theilc reines Grubeng11s. 

Fiir den praktischen Gebrauch ist es zweckmässig, 
Tabellen der fiasgehalte anzufertigen, welche keine grosRe 
Ausdehnung erhalten, da in obiger Formel nur zwei ver
änderliche Grössen 'J und c erscheinen. Fiir jeden der 
vorkommenden Werthe von q' ist eine Tabelle nnth
wendig, in welcher die möglichen Werthe von v und 
daneben die entsprechenden von V :mgcfilhrt sind. 

Prüfung der entzündbaren Grubenluft. 
Zu die~er wird wieder das Proberuhr n benützt, ein 
Quantum der zu untersuchenden Grubenluft eingelassen, 
durch gewdbnliehc Luft das Volnm :lllf 100 cm '1 ergänzt 
und entziindet. (Dieses Volum ist auf dem l'roberohr 
durch einen S~riok kenntlich gemacht.) Der Versuch 
wird unter Verminderung der Menge eingelassener Gruben
luft so lange wiederholt, bis die Grenze der Entzündbar
keit erreicht ist. Tritt diese ein, wenn das Gemenge 
6,1 cm 3 Grubenluft enthält, so ist letztere reines Gruben
gas. Sind dagegen z. H. 20 cm" Grubenluft zur Er
reichung jener (~renze nothwendig, so enthalten diese 
li,1 cm 3 , daher 100 Tbeile Gruhcnluft 30,5 Theile 
Hrubengas. In diesem Falle wird daher kein l'robe
gas hcnöthigt. 

Da der engere Theil des l'roherohres nicht mehr 
als die im letzteren Beispiel angenommene Menge von 
20 cm 3 Gruhenluft fasst, so können auf diese Art nur 
Gasgehalte von 100 bis 30,5° 0 herab ermittelt werden. 
Filr Gehalte von 30,5 bis 6, 1°,'o benützt man eine nach 
Zehntel-Kubikcentimeter graduirte Röhre, mittelst welcher 
die in das Proberohr a einzuführende Menge Grubenluft 
gemesflen werden kann. Oder man ,-errnindert den Gas
gehalt dieser Luft auf 1 '5 , indem man in eine mit 
Wasser gefüllte, mit der Mündung iu den Wasserbe
hälter getauchte Flasche mittelst des Proberohres a erHt 
200 cma Grubenluft und dann 4mal 20ll cm:1 reine 
Luft eintreten lässt: diese Mischung kann höchstens 
30 5 
- '- = G,l 0 

0 Grubengas enthalten, sie ist daher nie h t 5 , . 

entzündbar und ihr Gai<gehalt lässt ~ich nach der eben fiir 
solche Mischungen angegebenen Methode untersuchen. 
Die gefundene Gasmenge ist mit 5 zu multipliciren, um 
den Gasgehalt der Grubenluft zu erhalten. 

In dem Original ist noch ein naturgeruäss compli
cirtcrcr Apparat beschrieben, welcher bei Untersuchung 
der Oase au:,i alten U:rncn gebraucht wird, wenn dieselben, 
wie dies in der Grube St. Charles zu Ronchamp der Fall. 
einige J>rocente mehr Kohlens.1ure uud weniger S:tuerstoll' 
enthalten, als die gewöhnliche Luft. Dieser Apparat 
stimmt im Principe mit denen ,·on 0 r s a t und Co quill i o n 
überein. Endlich wird der zu Ronehamp eingeführte Dienst 
für Wetter-l'otersuchungen, deren Methode sieh sehr 
gut bewährt, detaillirt angegeben. 

II. 



reller ~ehmicdt•n' Pressen oclcr Walzen des FlllRRIUetallef:. 
Von Prof. Angström. 

Zunächst gilt es der Frage, wie die starken und 
Rchwad1en Bliicke, die gegcnwilrtig in der Hegel darge
stellt werden, am passendsten zu behandeln sind, um 
:u1s ihnen fertige Prod ucte oder Stoffe zur weiteren 
Bearbeitung zu gewinnen. Fiir ein wirksames Schmieden 
weis;; man erfahrungsmilssig, dass das Hammergewicht 
mindestens zehnmal so gross wie das Rlockgewicht sein 
muss. Cntcr solchen limständen konnte der Dampf
hammer nnr bc:m A usschmieden der Bliicke zur An
wendung kommen, aber bald erreichte man die Grenze, 
wo auch das nicht mehr ausführbar war. Fiir 10 bi8 
:10 t schwere Bliicke wiiren hinreichend ~chwere Hämmer 
nicht zu be>'chaffen, da die schwersten nur 100 t wiegen 
und diese kosten schon so viel, dass eine Vergriisscrung 
nicht in Frage kommen kann. Seihst die grosscn eng
lischen Werke scheuen die Ausgaben fiir 100 t-Hiimmer, 
und der schwerste in England vorhandene Hammer 
wiegt nur 50 t. 

lt;t der Ilammer für den :wszuschmiedenden Gcgcn
stan(l zu le:cht, so durchdringt die Wirkung dm; Hammer
schlag·es nicht ;lcn ganzen, in der Bearbeitung helindlichen 
Ucgcnsü11ul: die Wirkung heschriinkt sich :1uf die obere 
und untere Fliil'hc des lllockes, wclclrn mehr gestreckt 
werden wie der mittcre 'J'hcil. Ein <:cgcnstand von 
urspriinglich quadrati:;chcm l~ucrHclrnittc erhiilt so beim 
A mircckcn concav gebogene V crtical:;eitcn, und dies um 
su mehr, je weniger das Hammergewicht dem Block
gewicht entspricht. Diese ungleiche ~chlagwirkung ist der 
Qualitiit der darzustellenden flegcnstilnde schiidlich, da 
sie nicht clie Festigkeit erhalten , die sie durch gleich
förmige. Bearbeitung erlangen könnten. 

In einer hydr:iulischen Presse dagegen wirkt der 
Druck auf alle 'l'hcile des behandclten Geg1mstandcs gleich
förmig. Die Zweckmiissigkeit, den Dampfhammer Lei der 
Bearbeitung g-rosser Eisen- und 1-'tahlmasscn durch 
lwclraufüchc l'resscn zu ersetzen, ist jetzt auch ausscr 
z'wuil'el gcsetit. Das durch Pressen crieugtc l 'roduct ist 
yon besserer Qualität, crhiilt eine griissere Festigkeit 
und kann mit crhiihtcr 8icllllrheit angewendet werden. 
Bei clcr Darstellung von fertigen l\laschinenthcilen aus 
Flul'smetall kann m:in demnach daraul' rcclrncn, mittelst 
Pressen festere, dichtere und gleichförmigerc l'\achen zu 
erhalten, wie mit dem Dampfhammer. l'nd dies gilt 
auch von solchem Materiale, das durch Walicn oder 
auf anclerc Weise weiter hearbcitet werden soll. Das 
f'chmicden mit gewiihnlieh zu leiehtcn lliimmern :;chadet 
der Qualität des Materiales, wiihrend das Pressen, die 
ganze Masse beeinftnsscnd, auch mit Hiicloiicht auf die 
weitere Bearbeitung dasselbe vorthcilhaft hebt. 

Ist der Druck der Presse zu klein, so bleibt dieselbe 
stille stehen und es erfolgt gar keine Bearbeitung, wiihrend 
ein leichter Hammer das l\fa.terial fortwährend, aber nur 
oberllilchlich und damit schädlich bearbeitet. Ausscrdcm 
hcanspruchcu die Pressen geringere Anlage- und Betriebs
kosten wie der Dampfhammer. Die kleineren Kosten ver-

anlassen in England jetllt an Orten die Anlage von 
Hchmicdepressen, wo man friihcr von gleich starken 
Jfammcirn abs:<h. I:nd rücksichtlich der Betricbsani>gahen 
versichert man bestimmt, dass eine Presse hei µ:leichem 
Dampfverbrauch das doppelte Gewicht an fertigem l'roduct 
liefert, wie ciin Hammer. 

Bei der llearbcitung von schweren llliickcn zu Con
structionstheilcn oder zur weiteren Behandlung hesitzt 
clic 1 'n•ssc einen ausgesprochenen \' urzug vor dem 
Ilammcr; sie liefert eine bessere Arbeit, braucht weniger 
Anlage- und Betriebskosten und arbeitet rascher. 

Wasserkraft verbilligt natiirlich den Betrieb noch 
mehr. Was die Bearbeitung de~, aus grossen ßlöek1m 
erhaltencin Materiales betrifft, so dilrftc Hau- und Protil
eisen, Draht u. s. w. am besten durch Walzwerke her
zustellen sein , während Hammer- und Walzwerke sich 
iur Gewinnung von feineren Stangen Werklleugstahl 
eignen, wenn die Bearbeitung in jedem Falle nur mit 
der festen Absicht erfolgt, ein clichtes, feines und festes 
Korn zu erlangen. Zur Llarstellunµ; gewisser ::lorten 
Schmiedeisen können auch Pressen sich ciignen, da der 
Htahl durch starke Pressung eine fcinkiirnige, harte und 
zähe Textur erlangt. Besonders cingcirichtcte Walzwerke 
sin1l ium Verwalzcn rnn grossen Bliicken vortbeilhaJt; 
nur wenn Bliickc auf einmal iu fertigen M:uichinen- oder 
GeLäu<letbcilen zu rnrarficitl'n sind, hat man Pressen 
aniuwendcn. Da die \Yalllcnspuren von einfacher und 
symmetriHchcr Form sind, so iihcn sie auf dm; Materi:il 
einen gleich förmigen Druck aus, das mithin glcicbmiissig 
bearbeitet wird. 

In der l'roductionsfähigkcit iibcrtrifft das Walzwerk 
die Pressen, und zwar im Allgemeinen um das Dreifache; 
andererseits aber sind auch die Anlagekosten eines Walz
werkes mit seinen gebriiuchlichcn hydraulischen Ililfsappa
ratcn auch dreimal so gross, wie die einer 8chmiedcipresse. 
Im l!ebrigcin soll' einci hydraulische Presse in dl'r Schicht 
50 bis 80 t Material fiir die weiterci Bearbeitung dar
stellen können. Klciinere Eisenwerke, die ein Waliwerk 
nicht voll beschäftigen kiinnen, diirften desshalb eine 
hydraulische Presse iwcckmiissig zur ersten Bearbeitung 
der Bliickc anwenden könnrn , und das um i>o besser, 
ah; eine Presse ansserdem bcnutzhar ist, um am; den 
Blöcken einen 'l'heil fertiger '!'heile direct darzustellen. 
Für die erste Bearbeitung sind also Pressen und 
Walzwerke anwendbar; die \Yahl dabei ent~cheidet die 
verlangte Productionsgrösse, die erforderliche Anlage
summe, auch die Frage, oh eine directe V erarhcitung 
zu Maschinen oder Gehäudethcilcn beabsichtigt werden 
kann. Ist letzteres nicht der Fall und die l'rocluction 
nicht gross, so sind die Pressen die passendsten Arhcit~
maschinen, für grosse l'roduction dagcg~n mit nur vor
bereitender Bearbeitung die Walzwcrke. Was die l\faterial
hehandlung betrifft, so sind Presse 1111d Walzwerk dem 
Dampfhammer vorzuziehen. Zum Fertigstellen des durch 
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Pressen oder Walzen vorbearbeiteten Materiales kiinnen alle 
drei Arbeitsmaschinen, aber unter verschiedenen Umständen 
zweckm!l.ssige Verwendung finden: 

die Pressen zur Darstellung von Maschinen- uud 
Coustrnctioust.heilen aller Art; . 

das W a 1 z werk zur Production von Bau-, Profil
und Drahteisen, und 

das H am m er w er k Zlllll Schmieden verschiedener 
Eisen- und Stahlsorten von feineren Dimensionen. (Jern-
Kont. Annaler, 189'3, S. 48.) x. 

Mineralpro1lnction von Neu-Süd-Wales. 

Gold . Kilogramm 
Silhr.r n 

Kohle 'J'omwn 
Alanner<lc. 
Cukes 
Zinn. 
Kupfer. 
Antimon un<l Oxyd 

" Wismuth 
Silber, sillierhiiltiges Blei un<l Erze . 
llfangan 

" Eisenoxyd 
Zink . 
Blei (roh) . 
Kalkstein (Zuschlag) 
Alnmit. 

" Opal . . Kilogramm 
Kobalt Tonnen 
Cha.motte 

" Kalk. 
" Marmor. Paquct. 

Bausteine . 
" Stone ( Allast)? Tonnen 

Schleifsteine Stücke 
Schiefer 

" Vcrscl1ieclcno Min~ralil'rl . Tonnen 
Zusammen . 

(Eng. am! Ming .• Tonrn. Vol. LV, Nr. 20.) 

1 8 9 1 
Wert b 

Menge 

4 370 
2112 793 

4102 294 
40 !1!12 
307!13 

929 
4,0 

151) 135 
1 140 
1 

233 
222 

1 

194 
75 237 

1 

715 

1,06: 
17 1 

1 416 1 

li35 ! 

4 735 
619 
471 

31234 
801 

in 
Dollars 

2 241530 
674 2'i0 

87139~0 
390 800 
172 3li'> 
669 815 
595 975 
110 285 

2500 
17 423 695 

1700 
2170 

13110 
10125 

326 785 
9440 

2 350 
275 

4790 
12 88!'i 
26 025 

3 565 
1555 
1755 

16080 
31977 805 

1 8 9 2 

Menge 

4 471 
!:1994 

3 841 237 
75 380 
8 025 

740 
14,2 

135 481 
16 

460 
452 

72 
105 015 

834 
19 
7,7 

36 
4.09 

2478 
227 

!)3 

Wert h 
in 

Dollars 

2 845 8!JO 
284 420 

'311 945 
tiSO 39i 
442li0 

764 970 
572 795 
7a400 

5 4ll0 
12 104 7li0 

23'i 
4 34'i 

25 275 
3 630 

4li5 155 
16 420 
10 000 
5 550 

400 
4110 

14190 
1380 

5 790 
25 2-H 715 

V. W. 

Zur Schlagwetterfrage .. 
Mitgetheilt von E. Homann, k. k. Bergcommissiir. 

(Hiezn Fig. 16 bis 23, Taf. XV.) 
(Fortsetzung von Seite 388.) 

Rin anderer Iodicator wurde wn Mur da y in 
Gatesbead on Tyne in Vorschlag gebracht. 7) Derselbe 
soll hiusichtlich der Empfindlichkeit jede derzeit im 
<:ebrauche stehende lndicatorlampe fibertreffen und im 
Stande sein, die Gegenwart von O, 1°/0 Schlagwetter 
anzuzeigen. In seiner Wirkung beruht der Apparat auf 
2 durch eine Hebelübersetzung mit einem lndicatorzeigcr 
in Verbindung stehenden Platindrähten , durch welche 
durch Niederdrücken eines an der Handhabe des 
Gehäuses angebrachten Knopfes ein momentaner elek
trischer Strom durcligefilhrt werden kann. Die Einrichtung 
ditrfte am besten zu verstehen sein, wenn wir sie mit 
einem Differential-Metallthermometer vergleichen. Einer 
der Platindrähte wird durch einen Cylinder von der 

;) The Jron and coal tratles revisw, 1892, S. 570. 

äusseren AtmoRphäre luftdicht abgeschlossen, w!lhrend 
der andere Draht von einem Drahtnetzciylinder umgebrn 
und derart der äusseren Atmosphäre ausgesetzt ist. Durch
lauft der elektrische Strom die Dr!ihte bei reiner Luft, 
so tritt keine Abweichung des Indicatorzeigers ein, weil 
beide Platindrähte gleichmässig erhitzt und in Folge dessen 
auch gleichmässig gedehnt werden; sind jedoch Schlag
wetter vorbanden, so ruft der der äusseren Atmosphilre 
ausgesetzte und durch den elektrischen Strom erhitzte 
Platindraht in den ihn umgebenden Gasen eine V er
brenmmg hervor, welche dessen Temperatur derart steig11rt, 
dass er expandirt und eine Abweichung des lndicator
zeigers bewirkt, welche der in der Atmosphäre vor
handenen Schlagwettermenge entspricht. Das ZifferlJlatt., 
an welchem der Zeiger spielt, ist graduirt; um das 
Instrument vollständiger zu machen, ist auch eine Allarm-

2 



glockc angebracht, welche mittel8t einer Vorrichtung bei 
verschiedenen Proccntsiitzcn von ClaH zum Ertönen gebracht 
werden kann. Der Apparat besitzt die Form eines kastcu
J'i\rmigen Gehiiuses, welches an seinen heiden Enden mit 
1Jrabtnetzen versehen ist, durch welche die Luft frei 
zuströmen kann; die Vorderseite ist mit Glas ausge
kleidet, nm das Zifferblatt, ohne das Gebäuse öffnen zu 
müssen, jederzeit in Augenschein nehmen zu können. 
Die Gefahr, dass in einem explosiven Oasgemenge durch 
die erhitzten Platindriihte eine Entzilndung liervorgerufon 
werden könnte, r-:oll im Ilinhlieke auf die vorhandenen 
Drahtnetzhlillen, \'Oll welehcn die Driihtc umgeben Rind, 
ausgesclilosscn sein. Der Zweck des A pparn tes ist in 
erster Linie, die In<lirntion jener Oasmcngen zu ermiig
lichen, welche mittelst Sicherheitslampe nicht mehr wahr
genommen wcrd<"n kiinncn; sein llauptvorthcil soll darin 
bestehen, dass die lndiPation direct crfolg·t und von 
jeder wie immer g·eartctrm Calculation und Rehiitzung 
imahhiingig ist. 

\rie ich in meinem letzten Beriehtc H'1 mittheilte, 
hat L e Chate 1 i er ein V erfahren in Vorschlag gebracht., 
durch welcl1e3 man unter Nutzharmaehung des l\laasses 
der I~ntzilndlichkeitsgrcnzc explosiver C:asgemenge in 
der Lage sein soll, deren Mengung s v c r h ii 1 t n iss 
mit absoluter (len:rnigkeit zu hcstimmen. Die Zweifel 
weleben die Richtigkeit dicHes Verfahrens auf manehe~ 
Seite begegnete, hcwogen den Clcnannten, sich nc11erlic1h 
mit dem ~tndiurn diCHer Frage zu bcsehiiftig-en :•), um 
eine andere Methode zu ergründen, durch welche einer
seits eine Controle fiir die Hichtigkeit des vorerwähnten 
Verfa!JrenR hergestellt, andererseits aher auch die Oe
nauigkeit dieser letzteren ausser Zweifel gesetzt wcrdCJn 
sollte. L c Chate 1 i er glauht diesc•s Ziel durch ei1w11 
Apparat erreicht zu haben, hci welchem unter Benlitzunl!; 
des hercits von 1\1. Co CJ 11i11 i o n empfohlenen Verfahrens, 
zur Verbrennung drr Gasr eine in W eissgluth versetzte 
Metallspirale zu verwcndc~n, das Hauptgewicht darauf 
gelegt wurde, alle Fehlerquellen zu brscitig-en oder 
wenigstens miiglichst abzusehwllehen. 

Dieser Apparat (Fig. 20, 'l'af. XV) besteht aus einem 
geschlossenen Gchilnse, welches gleichzeitig als Ver
brennungs- und als l\fesskammer dient. Die Cireulation 
des zu analysirenden Ccmenges wird durch die Be
wegung eines im Innern der Kammer angebrachten und 
mit Quecksilber µ;efiillten Fläsrhchens bewirkt, welches 
zu dem Zwecke, um den Druck des eingeschlossenen 
gashiiltigen Gemenges me;;sen zu kiinnen, mit einem, 
ein Luftmanometer darstellenden, offenen Rohre in Ver
bindung steht. Der l'Jati11draht, durch welchen die Ver
lirennung herheigefiihrt werden 8oll ist am unteren 
'!'heile der Gaskammer n. welche '1Jehufs I:egulirung 
der Temperatur und Vermeidung von Temperatur
s?hwankung~n in ein mit Wasser gefülltes Bcsrnoir b 
~~geü~~ch~- ist, an zwei isolirten Conductoren befestigt. 

') Vergl. uiesc Zeitschrift, 1N92, Nr_ 33. 

") 8111· Ieuosa:;e uu grison parß.LcChatelier. Annales 
1les minl'~, 1892, 10. Lief. 

Beim Experimentiren ist nach Angabe L e C h a t e-
1 i c r s folgendermaassen vorzug·ehen: Bei offenem Gaszu
fiihrnngshahn wird zunilchst an der Manometertheilung 
jener Punkt abgelesen, bei welchem das Quecksilber 
"tl'hen bleibt; wir hezeiehnen denselben mit li. Hierauf 
wird die vorhandene Luft durch Heben des mit Queck
silber gefüllten Flllsehehens vertrieben, der Hahn wird 
mit dem Recipienten, welcher das zu analysirende Gas
gemenge enthält, in Verbiudung gebracht, worauf nach 
Senken des Flllsebcliens die Gaseinströmung beginnt. Ist 
dieselbe vollendet, so bestimmt man nach Herstellung des 
'l'emperaturgleichgewiebtes, wozu circa 5 Minnten er
forderlich sind, ·mit Hilfe eines Thermometers, welcher 
in d:1s ·wasscrreservoir eingetaucht wird, die Temperatur 
und liest an der l\fonometertheilung den derzeit herr
sc1hcnden Druck ( li 1) ab. Beieiehnet man nun den atmo
RphiiriHelwn Druck mit II, Rn ist der Druck des gas-
hiiltig-en n cm enges . 

[' = If + h1 - h. 
llie Verbrennung des Gemenges erfolgt, wie hereits 

erwiihnt, d ureh einen Platindraht, welcher mittelst eines 
clcktriHchen StromeR in Wcissgluth rnrsctzt wird. Die 
Anordnung dieses Drahtei> und seine 'I'emperatur üben 
auf diP Schnelligkeit der Verhrrnnung einen grossen 
Einfluss aus. Ein spiralförmig gewundener Draht ist 
wirksamer, als ein geradliniger, wesshalb auch in der 
Hegel ersterer gewühlt wird. Die Spirale muss sich am un
terPn Th eile der V crbrennungskammer befinden, damit der 
durch die Erwärmung herrnrgebrachte KreiRlauf das ge
s:immtc G:ts mit der Spirale in Berührung bringt. Die 
Verhrennung ist selbstverständlich um so schneller, je 
hPisser die Spirale ist; ihre Temperatur muss zwischen 
rnoo und 1600° liegen. Ausserhalb dieser Grenzen wird 
entwecler die Verbrennung zu l:rngsam erfolgen oder es 
könnte ein Sehmelzen der PlatinRpirale eintreten. lTm 
eine vollständige Verbrennung des GasPs herbeizufiihre.i, 
l!Cniigt es, die Spirale durch 15 Secunden in Weissgluth 
zu erhalten. Ist die Verbrennung vollendet, so wird nach 
Herstellung des Tepiperaturgleichgewiehtes, wozu nun 
circa ~ 0 Minuten erforderlich sind, die Temperatur mit t 1 

und d10 Höhe des Quecksilbers im Luftmanometer mit li. 
notirt. Aus der Verminderung des Druckes li1 -/12 de~ 
gashältigen Gemenges, welches auf eonstantem Volumen 
erhalten und hinsichtlich des Sehwankens der Temperatur 
corrigirt wird . sehliesRt man auf das Verhiiltniss der 
Yorhandencn Sehlagwetter. Das Schwanken im Drucke 
oder im Volnn:en resultirt aus der Condensation des 
Wasserdampfes. welche der Verbrennung der Schlag
wetter folgt. Wenn dieser Dampf in gasfiirmigem 
Zustande verbliebe, wiirde hinsichtlich des VolumenR 
keine Aenderung eintreten, denn 1 l\folekiil Kohlen
wasser-toffgas und 2 Moleküle Sauerstoff geben nach drr 
Verbrennung 1 Molekill Kohlen~liure und 2 Molekille 
Wasser. Bei gcwiihnlicher Temperatur aber eondensirt 
sich dieses Wasser und die Verbrennung jedes Moleküles 
Kohlen wasserstoffgases führt die Verminderung einer 
doppelten Zahl Moleküle in der gesammten Gasmenge 
hervor. Die V crbrennung von 10/0 Sel1lagwetter führt 
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sqnach eine 20,'0 ige Verminderung des Volumens l•dcr 
des Druckes des nemenges herrnr, je nachdem man lllli 
eonst:rntem Drucke oder bei constantem Volumen operirtc. 
Her Jlruck J>, das Volumen V, die Temperatur 
'/' ,..--- t + ~7:-l ullll die Zahl l\lolcküle N eines gas
hiiltigcn C:cmcngcs sind durch dil~ Beziehung: 

PV= JLV'l' 1) 
rnrhunden, in wcleher R eine Constantc bedeutet, dio 
von den angenommenen Gewichtseinheiten abhängig ist. 
Nach bewirkter VcrLrennung wiirdc sich - da das 
\' olumen constant ireblieben ist - obige Beziehung 
ändern in 

p1 ,. = HNl'J't . 2) 
Zieht man :!) von 1) ab und dividirt man die so er
haltene Differenz durch 1) so erhii.lt man 
l'-- p1 N'J' __ Nt T1 'l'- 'J't N -Nt('J'11 ., 

z· ----s '!'- - - 1' + ~i\' . T J ·• J 

8ulistituirt man die Grösl"en J> und P 1 durch ihre "'ertho 
P = Tl+ 111 - lt 
p1 = II + li~ -- lt 

u11d l'iihrt man die Proportion fiiL· 100 von Schlagwetter 
ein x Volume11 cm 

1V-- Nt 
x = t/~ - -.. Y - , so erhält man 

X = 
1 

( /1t -11~ __ t - t, \t + :!7:J 
l'l [f + ''t - lt t + :!7:3 1tt + 27:;' 

:r\aehdem die Werthc fiir t ullll 11 in der l'raxis kaum 
t + 27;) 

um 1 11 clifferiren dürften, so kann dor Ausdruck 
tt + 273 

ohne cinon wesentlichen Irrthum zu begehen, gleich 1 
gc~etzt werden. Zur Hmitimmung der Grössc x geniigt 
es daher, nachstehenden Ausdruck zu nohmcn: 

( 111 - /i., t - tt 1 
X:-:-: lf.:JLll + lil ~ 11 - t + 273)' 

hei welchem übrigens in den mebtcn Fällen ohne bedeu
tenden Nachthcil fiir d'e Genauigkeit- auch der zweite 
Klammerausdruck unberücksichtigt bleiben kann. 

Vors1:che, welche belrnfs Bestimmung des Dosirungs
~erhii.ltnisscs explo~iver Gasgemenge nach der oben 
beschriebenen Methode durchgeführt wurden, sollen über
einstimmende Resultate mit jenen gegeben haben, welche 
bei Zugr1111delegung des l\faas,cs der Entzilndlichkcit;;
grenzc erzielt wurden. 

III. Sicherheitslampen. 
Eine neue ~icherhcit.ilampe wurde rnu J.H Bi eh a r d s 

in 'Vilkes Barres in Pennsylvanien construirt.1') Die
selbe unterscheidet sich rnn den gewöhnlichen Sicherheits
lampen nur dadurch, d:1ss das die Lampentlamme über
höhende Drahtnetz emporgehoben werden kann. Der 
Vorlheil dieser Lampe soll darin bestehen, dass es mit 
II ilfo obiger VPrrichtung möglich ist, dem Arbeiter in 
jenen Fällen, in welchen der Drahtnetz-Schutz entbehr
lich erscheint, ein besseres Licht zur Verfügung zu stellen. 

10
) Thc Iron and coal trades revicw, 1892, ::;. ~ 5. 

In ga:;reiclwn Grubcnthcilcn wird da:-; N~tz g-esenkt und 
üher der Flamme befestigt; treten die Gase in g-cfahr
licher Menge auf, so kann die Flamme mittelst einer 
zu diesem Zwecke angebrachten \' orrichtung rasch zum 
Erlöschen gebracht werden. Die Leuchtkraft der Lampe 
~oll 2- bis 3mal grösser sein, als jene der Davy-Larnpc. 
Darüber, ob und mit welchem Erfolge die eben beschrie
bene Lampe in der Praxis Eingang gefunden hat, i:-;t 
bisher nichts bekannt. 

Von grosser Wichtigkeit für die Sicherheit m 
Schlagwettergruben ist die Frage des W i 0 der a 11-

z ii n d e 11 s d er S i e h e r h e i t s 1 a rn p e n im Falle des 
Erlöschens derselben in der Grube. In der Lösung 
dieser Frage sieht Gof fi 11 11) gleichzeitig auch eine 
theilweise Lösung des Problems des Lampenverschlusses 
in dem Sinue niimlich, als der Arbeite,r bei Vorhanden
sei11 einer entsprechenden Zündvorrichtung nicht so häufig 
in die V crsuchung kommen würde, die Lampe gewaltsam 
zu öffuen. Wie derselbe bemerkt, sind es aber nicht 
allein Gründe der Sicherheit, sondern auch Gründe der 
Ueko11omie, welche die Construetcure veranlassen sollten, 
dieser Frage ein regeres Interesse entgegenzubringe11. Bei 
Vorhande11sein entsprechender Zündvorrichtungen würde 
nämlich nicht allein die Sicherheit in der Grube in der 
oben angedeuteten Richtung weseutlich erhöht werden, 
sondern es würde hieraus auch in;;oferne eine Ersparniss 
resultiren, als die Nothwendigkeit des Auswechselns der 
erloschenen Lampor. entfallen wiirde und in Folge dessen 
die Zahl der in Gebrauch :;teilenden Lampen und damit 
der Aufwand au lleleuchtungsmateriale wesentlich reducirt 
werden könnte. Nichtsdestoweniger ist die Zahl der 
Vorrichtungen, welche bchufs Erreichung obigen Zweckes 
bisher in Vorschlag gebracht wurd1m, eine sehr beschränkte. 
Eine dor ersten ,. orriehtungen dieser Art stammt vo11 
Dura n t und II u b er t. Das l'rimip der Anordnung 
besteht dari11, dass in das Innere der Lampe zwei isolirtc 
l\Ietallspindeln geführt werden . an welchen ein dünner 
Draht aus Platin oder aus einem 1111dernn Metalle ange
bracht ist. Au ihrem unteren Theile sind die Spindeln 
mit :! Kniipfcn rnrsehen, welche mit einer Batterie oder 
einem Accumulator in Verbindung gebracht werden können: 
der <lazu dienen soll, den Draht in \Yeissgluth zu ..-er
setzen und hiedurch die Entziindung des Lampendochtes 
herbeizuführen. Dieser Apparat kam voriiucrgehend in 
einer Grube von Borinagc in V crwcndung, fand jedoch 
trotz seiner Einfachheit kci11c Verbreitung. :-lein haupt
silchlichster Naehtheil besteht darin, dass in der Grube 
eine grösscre Anzahl von Batterien vorhanden sein muss 
und dass die Arbeiter gezwuugen sind, sich behufa \\'ieder
anziindens der erloschenen Lampen von ihrem Arbeitsorte 
zu entfernen. 

Grössere Verbreitung fand der Zündapparat von 
l\I o r i und l{ h o d c s, wclcl1cr sich von dem vorigen nur 
durch einige constrnctirn Y erhesserungcn unterseheidot, 
im Uebrigen aber dieselben Xachthcile besitzt, wie dieser. 

11 ) Note sur le rallumagc des lampes de suretc dans los 
mines par J. Goffin: Rernc n11i1·crsellc, T. X.nII, Nr. l. 
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Wolf und Catrice verfielen anf den fledanken, 
die Ziindvorri<'htung in der Lampe selbst anzubringen 
nnd die Entzündung des Lampendochtes mit Hilfe von 
Zündkapseln, welche auf Papierstreifen angebracht waren, 
bczichung-sweise mittelst Zündhölzer von einer leicht 
entzilndlichen chemischen Composition herbeizuführen. 
Die Construction dieser beiden Apparate - meines 
WiRsens die einzigen, welche sich in der Praxis dauernd 
Eingan;.\· rnrsehafftcn - ist hinlänglich bekannt, so dass 
ich von einer Besehreilrnng derselben hier wohl Umg·ang 
nehmen kann. 0 o ff in gibt dem Apparate von Ca tri c e, 
welcher, wie er liemerkt, die !<'rage des \Vicderanziindens 
der Bil"herheitslampcn in ebenso glücklicher als voll
sf.ii11diger Wei~e liist, unter allen derzeit bestehenden 
\' orrichtungen die8er Art weitaus den Vorzug. Den 
Wo 1 !"sehen Apparat verwirft G o ff' in vollständig, nnd 
zwar hauptsiichlich ans dem Grunde, weil dcrselbo nur 
hei Lampen in Anwendung gebracht werdon kam1, 
wolchc mit fliichtigcn Brennstoffen (wie heispielsweisc 
Benzin) gespeist werdon, diese Substanzen ahcr, wcgon 
1ler ihnon innewohnenden Gefahren in 8chlagwettergruhen 
iil1crha11pt nicht in Vcrwondung komwen sollten. 

In einem liingeren Berichte, welcher die Besprechung 
11 1'r im .Jahre ll'~ll in Frankfurt a. M. rnram;tallc!en 
elektrischen Ausstellung zum Gegenstande hat, unterzieht 
E. M a s so n 1 ~) auch die c 1 e k tri s c h e G r u L e n
h e 1e11cht11 n g, insbesondere die tragbaren elektrischen 
Lampen neuerer Constructiun, unter diesen ha11ptsHchlich 
die Lampe von l' o 11 a k und jene der Accumulatoren
Fahriksactiengcsellschal't von Hagen (Hagener Lampe) 
einer nilhcren Betrachtung. Olme auf die Eiuzelheitcn 
dic:<es fü•richtcs einzugehen, soll im Nachstehenden nur 
daf! Wichtigste aus demselben mitgetheilt werden. Die 
I' o 11 a k-Lampo Lestlht bekanntlich aus einem (fohäuse, 
in welcl1em eine Fecundiirbattcric von zwei Elementen 
1111ter~ cLrarht ist. Die G liihlampc sclb:;t ist am oberen 
Tl1eile des (;cl1ii urns, und zwar :im Deckel dessclhen, 
welcher überdies die 8tromconductorcn trilgt, angebracht 
11nd "ird durch ein cylinderfiirmiges Glas nnd eine 
~lctallha11!1e gcscl1iitzt. ?llit Ilill'e des Gchiin~edcekels 
wird a1.1ch der Contact mit den Znlcitungsklcmmen des 
At·c1:m11lators bewerkstelligt. ller Vl'rschluss 1lcr Lampe 
1·rfulgt 111it Hilfe 1 on 4 Sehraulie11liolzen, wel1•he das 
<:chäu~c und die ~letallh:111hc durchsetzen und 111itfclst 
Schraubenmuttern :rngezogcn wrrdcn können. In dem 
<:ehiinsedrnkel ~ind Uanlllc angebracht, in wclclw behul's 
llerstclluug des Contactes mit den Accumnlatorklcmmen 
zwei ~pindeln eingeschaltet werden. Nachdem einer der 
Conductoren der Gliihlampe mit einer Accuruulatorklemme 
in stetem Contactc steht, so geniigt es, um die Lampe 
zum Leuchten zu bringen, .in einen der vorerwähnten 
l'anille eine Nadel einzuführen, um auf diese Art einen 
zweiten Contact herz11stellen. Das Gehäuse ist aus Hart
gummi und nach Ansicht M a s so n's gegen Stösse u. dgl. 
unzulänglich geschiltzt. 

A11eh bei der Hagener Lampe befindet Hich die 
Glühlampe am oberen Theile des Gehäuses, und zwar 
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gleichfalls am Deckel desselben, dieselbe ist jedoch nur 
von einer Washaube 11nd einem Querarme geschützt, 
was den Vortheil hat, dass in der Grube wenigstenR 
die Firste hinlänglich beleuchtet wird. Das Gehäuse ist 
wie lici der Po 11 a k-Lampe aus Hartgummi, jedoch wie 
bei der St e 11 a-Lampe durch eine Metallhitlle gesehützt. 
Der Gehäusedeckel wird mittelAt Charniere festgehalten, 
so dass ·der Contact zwischen dem Deckel und den 
Accnmulatorklcmmen durch einfachen Druck hergestellt 
wird. Das Anziinden der Lampe erfolgt auch hior mit 
Hilfe einer Nadel, welche jedoch den Contact nicht durch 
sich selbst bcwerks:elligt, sondern nur dazu dient, zwei 
benachbarte l'untactstücke einander zu nähern. Der Accn
mulator (System 'I' 11 d o r) enthält einen gclatinö.'en Elek
trolyten , durch welchen die Lampe gegen Corrosionen, 
aufsteigeude Salze u. dgl. geschützt Wl'rden soll. 

Um zwischen den bisher gebräuchlichsten elek
trischen Lampen hinsichtlich, deren Verwendbarkeit im 
Gruhenbctriebe \'ergleiche anstellen zu können, lasse ich 
im Nachstehenden eine von M as s on ein11m Artikel des 
1 'rofessors Hllhulz 1 ::y entnommene Zusammenstellung folgen: 

La 111 I' e 
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,\n1111111lal11re11-

Fabrik (llagt•11) 
~wan 

'~lcll;L 
' Brrgucl 
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kg 
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' - 1 ,.)--~,, 

2,:17 1 
~.6 U,8 (~) 

1,ti-1,.J l 
2,!.l 11 

fJ,:1 
!I ('!) 
5-(j 

lU 

~. r l11kn-

~ ~ f,ichles 
"B :;; lsilüt. cle~ 

....:; ""' (Ki.rzc) 

fl-1!1 
)0 ('.'I \ 1 , 

l~ IJ,7_: U, 0 
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Wie M as so n bemerkt, nnterschcidon i:;ich die deutschen 
von den englisd1cn Lampen im l'rincipe dadurch, dass 
die (;liihlampc hei ersteren oberhalb des Gehiluses, bei 
letzteren seitwärts desselben ang·ebracht h:it. Im Fallo 
die Lampe nid1t - wie dies bei der lfagener 
Lampe zutrifft - dnrch eine Metallhaube geschützt wird, 
hat die erstere Anordnung allerdings den Vortheil für 
~ich, dass das Licht weiter au.~strahlen kann und da-;>! 
in Folge dessen die Beleuchtung der Grubenräume ins
besondere gegen die- Firste zu eine be-;~c•·e wird; c; 
darf aber auch nicht unbeachtet bleiben, dass hei ditJser 
Anordnung die <Hiihlampe den aus dem Gesteinsfalle, 
Stiissen 11. dgl. rc;;ultirenden Gefahren in hüherem Maassc 
au~gesctzt ist, wie bei einer seitlichen Anordnung der 
Lampe. 1 m Allgemeinen scheint M a s so n den englischen 
Lampen den Vorzug z11 geben, und zwar haupt
sächlich a11s dem Grunde, weil dieselben einerseits ver
möge ihrer Construction sowohl gegen äussere, als auch 
gegen innero Einwirkungen grössere Widerstandsfähigkeit 
zeigen, leichter in Stand zu halten und zu reinigen sind, 
als die deutschen Lampen , audererseits aher autJh hin· 
sichtlich ihrer Gebrauchsfähigkeit im praktischl'n Gruben
betriebe diesen zum Mindesten nicht nachstehen. 

Die Frage iiber die Ursache der schiidlichcn 
E i n w i r k u n g d e s G e b r a u c h e s d c r S i c h e r h e i t s-

' ") Glück auf, 11. November 1891. 
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lampe auf das Augenlicht der Bergarbeiter 
hat bisher noch keine endgiltige Lösung gefunden. u) Be
kanntlich vertritt Dr. Court in Staveley die Ansicht, dass 
die ürsache des häufigen Auftretens von Augenkrankheiten 
(insbesondere von Nystagmus) bei den Bergarbeitern in der 
Lampe selbst zu suchen sei , wlihrend Dr. Sn e 11 in 
Rhefficld hiefür die Stellung der Arbeiter bei Vollfilhruug 
der Arbeit verantwortlich machen will. Am 28. Juli 1892 
gelangte in der ophthalmologischen Section der ßritish 
Medical Association inNottingham ein Aufsatz Dr.Cour t's 
zum Vortrage, in welchem derselbe neuerlich bestrebt 
ist, auf Grund der Resultate der von ihm gepflogenen 
Erhebungen den Nachweis für die Richtigkeit seiner 
Ansicht zu erbringcn. 15) Dr. Court weist hiebei zunächst 
auf die von ihm bei verschiedenen Gruben Englands 
durchgef'ilhrten lJntlmmchungen hin. So habe er bei 
2 Gruben Staveleys unter 597 Arbeitern, welche mit 
der Kohlengewinnung beschäftigt gewesen scion (ein
schliesslich der Strcckenhäuer, Schrämmer, Fllller und 
Versctzer), 207 , das sind 'J4 3/~ 0 / 0 , mit A i1genkrank
heiten behaftet gefunden; unter 376 Abbauhliuern, 
Streckenh!luern und Schrämmern habe er 172 Fillle von 
Nystagmus (45 3/~°lo) nachgewiesen. In einem anderen 
]<'alle habe er gefunden, dass von 524 Arbeitern, welclw 
mit 8icherheitslampen arbeiteten, 164 an Nystagmus, 
127 an Hcmeralopie (Nachtblindheit) und 61 an Photo
phobie litten, während unter 573 Arbeitern, welche mit 
offenen Grubenlichtern arbeiteten, nur :32 Fälle von Ny
stagmus (darunter 29 bei Arbeitern, welche frilher mit 
Sicherheitslampen gearbeitet hatten), 12 Fälle von Hemera
lopie und 1 Fall von Photophobie zu constatiren gewesen 
sei. 1 n Durham habe er unter jenen Arbeitern, welche 

14) Vergl. rliese Zeitschrift. 1892, Nr. ;12. 
1 ~) 'l'hc Jro11 anti 1·oal trades r"Yiew vom ,-,.August. lfül2. 

offene Grubenlampen rnrwendeten, nicht einen einzigen 
Fall von Nystagmus btiobachtet, während unter jenen 
Arbeitern, welche Sicherheitslampen beniitzten, nahezu 
ein Drittel aug-enleidend gewesen sei. Als einzige und 
wahre Ursache obiger Krankheiten bezeichnet Dr.Cour t 
das ungenügende Licht der Sicherheitslampe , durch 
welches die Augen nicht nur übermässig angestrengt, 
sondern auch in Folge des Scheines der Lampe in 
anderer Hinsicht irritirt werden. Die Ansicht Dr. Sn e 1 l's, 
wonach die Hauptursache der Krankheit in der Stellung 
des Arbeiters beim Schriimmen und in der hiedurch be
dingten Richtung der Augen nach oben zu suchen sei, 
verwirft Court, wobei derselbe insbesondere auf die 
Thatsache hinweist, dass sich bei Arbeitern, welche voH 
Schächten, in denen mit Sicherheitslampen gearbeitet 
werden musste, an Gruben übertraten, in welchen mit 
offtmern Lichte gearbeitet wurde, vom Tage des lTeber
trittes an das Augenlicht stetig besserte, obwohl die 
Beschäftigung der betreffenden Arbeiter und damit deren 
Stellung bei der Arbeit die gleiche blieb. 

In weiterer Folge besprach Dr. Court die M a r
s au t-Lampe, welche zwar, wie er sagt, grosse Sicher
heit gewähre, hinsichtlich der Leuchtkraft aber , welche 
nur drei Viertel jener eines gewöhnlichen Grubenlir,hteR 
gleichkomme, Vieles zu wilnschen Ubrig la~se. 

Am Schlusse seiner Ausführungen bemerkte derselbe, 
dass als Resultat seiner Forschungen der Grundsatz auf
gestellt werden könne, dass mit zunehmender Leuchtkraft 
der Lampe die Zahl der Augenkrankheiten abnehme. 
Um die zwischen Court und Sn e 11 bestehende Con
troverse zum Abschlusse zu bringen, wur•1e zur Durch
führung weiterer Untersuchungen ein Comite bestellt, 
durch dessen Arbeiten hoffentlich eine definitive Lösuug 
der Rtreitfrage herheigefUhrt werden wird. 

(Fortselznng folgt.) 

Metall- und Kohlenmarkt 
im M b n a t e J u 1 i 1 8 9 3 , von W. F o 1 t z. 

Die Ycrheeren<len Wirkungen des Silbersturzes kamen zu 
Deginn <los Monate8 zn sehr deutlichem Ausdrucke, indPm alle 
führenden Metalle verflantcn unrl das Mi8strauen des Cousnmes 
noch weiter zunahm. Die 1mergische Haltung der amerikanischen 
:Silherminen·Bl'sitzer hat jedoch eine Panik, welehe auszubrechen 
drohte, aufgehnlten, so dass <ler Markt, wenn auch nicht lebhaft., 
so doch wenigsten.~ nicht. mehr so aufgeregt schliessl. A ul' dum 
Kohlenm:Lrkte fordert der !lrohe11d1! grossc Ausstan<l tlnr englischen 
Arbeiter des Mittelheckc118 Interesse. Im Allgemeinen helindet sich 
der Markt., der .fahr»szeit entsprechend, Yollstiindig in tler todtcn 
:;e.ison. 

Eise 11. Der iisterreichisclw Eisenmarkt. hat. sich in Folge 
tler günstigen Ernteberieht.e weiters hefestigt urnl erfreuen sid1 
insbesondere die Grossisten rerht befriedigenden Verkehres in 
Commerzeisen. Dagegen nehmen die billigen Offert.e)n Stahei~"n 
aus Deutschland kein Ende, so dass sich der Vcrlmml zn einllr 
Reduction der Preise in den Orenzhezirken entschliesse11 mus~te. 

Die Concurrenz <ler ausser den Verbänden in Dentsehland stehen· 
den w„rke, welelw immer wieder mit Offerten in OestPl'J'Cid1 "in
hrechen, da sie in ihrem Lande trotz der Unterbiet.ungen nicht 
genügend Absatz finden, wird auch diesmal die heimischen Werke 
zn energischer Abwehr zwingen. ·Es ist. nur zu betlauern, Jass 
durch solche Actionen der heimische gesunde M.a1 kt ernchiittcrt 
wird, da einerseits der Consum zurückhaltender un<l andererseits 

doch manches Werk gezwungen wird, nöthigen Fe.lies unter die 
Cartellpreise zu gehen, um alte Verhindungen nicht zu verlieren. 
Im Allgemeinen ist ahor, wie erwähnt, de.s Geschäft. in Walzeisen 
ein befriedigendes, wenn man die l1errschende Jahreszeit beriick
sichtigt. Dagegen ist die Maschinen-Industrie in nicht sehr guter 
Lage, d:1 sich der Mangel an ßaut.hätigkeit e.nch hier empfindlich 
fiihllmr mad1t„ Viel Stauh wirbelte 1lie V crgebung der von der 
lmyerisdum un<l iisterreicl1ischen Regierung gemeinse.m zu erhauen
den Jnnhrücke bei Braunau an eine hayerische Firma e.uf und 
veranlasste ein«' genaue Darlegung des .Jt'11lles, oft'enhar von ofß
ciiiser Seite, in den Tageshlät.tern, wonach oben die ausländische 
Firma liilliger oH'erirt hat, als dfo ilsterreichjschen Anstnlten. Die 
Waggonf'ahriken sind ausserol'llent.Iich schlecht beschäftigt, was 
bereits zu bedeutenden Arhciterentlassungen führte. TTeher d11s, 
Oesterreich ganz besonders hctrefl'ende , russische Scnsengesehäft 
erhält die "Killnische Zeitung" folgende interessante Zuschrift nus 
Pd.crshurg: Gewisso russische Enverhsgrupprn schr1~icn seit Langem, 
nnd in 1lrr letzten Zeit ganz besonders laut, nach Rrhühnng der 
Ei11ful1rziille zum Scl1utz verschiedPnPr russischer Industriezweige. 
:-lin hetlenkcn nicht, <lass nntor ITmstämfon <ladnrch wesentlich 
audere Ergebnisse gezeitigt wer<lcn kiinnen, als die erwarteten. 
Als Beweis für die Richtigkf'it <licser Behauptung miigen die nach
stehenden Angaben dienen, welche di>n „Petcrsb. Wjd." iiher den 
Rückgang der russischen Sensenanfertigung eutnowmon sind,, 
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trotzdem dieser Industriezweig durch fortgesetzt gesteigerte Ein
fuhrzölle seit langen Jahren geschützt wurde. J,aut den einschlägigen 
Zifferangabcn des Landwirthschafts-Ministeriums wurden in Russ
land in den Sechziger-Jahren rund 600 000 Sensen und Sicheln 
hergestellt, doch inzwischen sank dieser Erwerbszweig allmählich 
anf Null herab, da die russischen Sicheln nichts taugten und gar 
keinen Vergleich mit den aus 0 es t erreich bis 1880 zollfrei 
eingeführten Sicheln und Sensen aushielten. Bis zu diesem Zeit
punkt fanden alljährlich etwa 180 000 Pud österreichischer Sensen 
willige Abnehmer in Russland. Da wurde ein Einfuhrzoll von 
15 Kop. Metall auf das Pud Sensen bestimmt, aber 1881 wurden 
trotzdem 42 000 Pud Sensen mehr als bisher eingeführt.. Mau 
erhöhte 188~ den Zoll auf 0,55, dann auf 0,90, später auf 1,20 
und schliesslich auf 1,40 Rop. Metall das Pud, aber fortschreitend 
mit dem Scht1tzzoll stieg auch cli" Einfuhr. Der russische Land
mann blieb den ausländischen Sensen treu, weil die im Lande 
gefertigten nichts taugten, und die einheimische Sensenindustrie 
sank mit jedem .Jahre mehr. Ende der Achtziger-Jahre wurden 
vier bis sechs Millionen Stück Sensen nach Russland eingeführt, 
dank der Unthätigkeit der russischen Fabrikanten. Die Herstellung 
guter Sensen erfordert bekanntlich ungemeine Genauigkeit bei 
der Arbeit, und die "Petcrsb. Wjd." meinen nun, ein solches penibel 
genaues Arbeiten läge nicht im russischen Charakter. Schutzzölle 
helfen eben nicht immer!" Zum Monatsschlusse notircn per lOOOkg: 
Roheisen. a) Holzkohlen-Roheisen ah Hütte: Vor
dernberger, weisses fl 47,50 bis fl 48,50, Jnnerberger, weisses 
fl 47,50 his II 48,50, Kärntner, weisses fl 47,50 bis fl 48,50, detto 
halbirtes fl 49,- bis II. 51,-, detto graues II 53,- his II 55,-, 
detto Bessern er 11 53 bis II 55 ; ferner ab W i o n : Oberungarisches, 
weisses fl 44,iiO bis II 45,50, detto graneR II 46,50 bis II 47,50. 
b) C ok es- Roheisen ab Hütte: Schwechater und Donawitzer, 
weisses fl 45,50 bis fl 46,50, detto halbirtes II 48,50 bis fl 49,50, 
detto graues 1151,iiO bis II 52,50, detto ßesscmer fl 51,50bis1152,50, 
Kärntner, weisses fl -,- bis fl -.~, detto halbirtes fl -,- bis 
ft -,- , detto graues ft -,- bis II -,-, detto Ilessemcr II -,
bis ff-,-, Mährisch·Ostrauer, wcisses 1142,50 bis II 44,50, dctto 
graues II 43,50 bis II 45,50, detto Ilcasemer II-,- bis II -,-, 
llöhmisches, wcisses fl -,--- bis ft -,- - ; ferner 1 o c o Wien: 
Schottisches, graues fl -,- bis II-,-, dctto ßesscmer II 57 his 
II 61, detto Coltness fl 61 bis fl 63, englisches Cleveland, graues 
fl-,- bis fl-,-, detto Clarence fl 43 bis II 45. c) Ingots: 
Bessemer kärntnerische und steirische fl 80 bis II 90. E i s e n
R a ff in ad e je nach Provenienz: Stabeisen II. 113 bis II 127, 
Schloss- und Dachblech 11150 bis fl 157,50, Kesselblech fi 165 bis 
fl 18fi, Rcservoirblech II 137,50 bis 11155. Verzinkte Bleche II 235 
bis II 275, Weissblech per Kiste II 30,50 bis II-,-, 'Träger pro 
Tonne fl 101) bis fl 110. - Der deutsche Eisenmarkt ist in 
etwas gebesserter Lage und hotrt man, nachdem die Annahme der 
Militärvorlage die allgemeine Situation geklärt hat, auf ein durch
greifemleres Fortschreiten der Besserung, zumal die deutsche 
Handelsbilanz für die ersten fünf Monate eine sehr günstige zu 
nennen ist, da die Einfuhr um 2% gesunken, die Ausfuhr um 
nahezu 10% gestiegen ist. Leider haben die vorerwähnten Unter
hietungen der ausser dem Walzwerksverban<le stehenden Werke 
denselben gezwungen, die Preise für Schweisseisen auf 111 105, 
Flusseisen auf M \J5 herabzusetzen. Als günstiges Moment sind 
die grossen Vergebungen von Eisenbahnwagen hervorzuheben. -
Der rheinisch-westphälische Eisenmarkt leidet in erster 
Linie unter den Unterhietungen der Aussenwerke, cla hiedurch 
der Consnm in seiner zurückhaltenden Stellung nur befestigt 
wird. In Roheisen ist der Verkehr recht st.ill, zumal die Walz
werke im Juni meist inventircu und bei der gedrückten Lage 
noch weniger aufnahmen, als in anderen Jahren. Halbzeug geht 
auf alte Abschlüsse ziemlich befriedigend, 1vährend in Stabeisen 
der Consum sehr zurückhaltend ist, da sich immer eine Partei 
findet, welche die Erneuerung des Verbandes bezweifelt. Hiednrch 
werden aber die Vorriithe in zweiter Hand etwas gelichtet, so 
dass bei einiger Besserung der Marktlage wenigstens nicht allzu 
viele Vorräthe den Markt belasten. Träger sind lebhaft zu .ll1 90 
his M H2 gefragt. - Im Sieg er 1 an d e ist der Markt still und 
kommen neue Abschlüsse nur schwer zu Stande. Die Vorräthe 
:m Roheisen sind nicht bedeutend. Feinbleche sind noch immer 

in gedrückter Lage und die Preise wieder unter die Gestehungs
kosten gesunken. Es notiren: Spiegeleisen M 50 bis M 51, weiss
strahliges Puddeleisen, Stahleisen M 41 bis M 43, in Westphalen 
gewöhnliches Puddeleisen 111 42 bis M 43 , weissstrahliges und 
Stahleisen M 45 bis M 47, Thomaseisen M 44 bis M 45, Luxem
burger Eisen für Puddelzwecke Frcs 44 , für Thomaszwecke 
Frcs 45; Giessereieisen: Hämatit .llI fi3, Nr. I M 62, Nr. III .llI 5:1, 
Luxemburger M 43, englisch Nr. III frei Ruhrort M 53. - Der 
ob e r s c h 1 es i s c h e Markt ist bezüglich Roheisen sehr fest, da 
die Walzwerke fortgesetzt recht lebhaft beschäftigt sind und 
sowohl Guss- wie Stahlwaaren besser gehen. Puddelroheisen ist. 
am M 2 bis M 3 gestiegen. Da die Erzeugnisse der Walzwerke 
sehr billig notiren, ist die Kauflust eine rege. Insbesondere aber 
ist die Besserung der Lage dem ausscrordentlich starken Geschäfte 
nach Russland zuzuschreiben. Die vom oberschlesischen Walz
werksverbande für Stabeisen durchgeführte Ermässigung von 
i'll 13.~,50 auf 111 127,50 ist Weniger der Entwicklung des oher
schlesischen Geschäftes, als vielmehr der allgemeinen Lage des 
deutschen Walzwerksverbaades und seiner Action gegen die Aussen
werkc zuzuschreiben. Die Ausfuhr nach Russland war eine Folge 
der bevorstehenden und nun thatsächlich 11inge1retenen bedeuten
den Zollerhöhungen. Feinbleche werden seit einiger Zeit weniger 
lebhaft gefragt, ebenso Grob- und Schiffsbleche. - Deu~schlancl 
erzeugte im I. Semester 1893 2 3~7 538 t (gegen 2 396 l27 t) Roh
eisen. - In ß e 1 g i e n bleibt der Markt fortgesetzt still, zumal 
die Ausfuhr in Folge der Entwerthung des Silbers sehr zurück
gegangen ist. Die Preise für Puddeleisen sind gewichen und 
notiren Luxemburger Frcs 43, belgisches, bestes Frcs 53, 
gewöhnliches Stabeisen Frcs 110, bestes Frcs 125, Träger Frcs 105 
his Frcs 11 () , Bleche Frcs 125 bis Frcs 215, je nach (lualität 
Feinbleche Frcs 155 bis l<'rcs 160. - Auf dem franz-Osische~ 
Eisenmarkt sind die Preise rückgängig. Die Hochöfen im ßezirktl 
von Longwy und Nancy haben im zweiten l!uartale nahezu :1000001 
Roheisen erblasen, welches zu Preisen von Frcs 45,24 für weisses 
und Frcs 48,25 für graues Puddeleisen, Frcs 56,50 für Giesserei
eiscn I guten Absatz findet. - Der eng 1 i s c h e Eisenmai kt verharrt 
in zuwartender Haltung, weil man noch nicht weiss, wohin die 
Lohnstreitigkeiten der Kohlenarbeiter führen werden. Wenn diese 
Bewegung auch nur für kurze Zeit die Arbeit in den Gruben 
von Northumberland und Durham unterbricht, dürfte in Folge 
Cokesmangels eine ganz wesentliche Einschränkung der Eisen
Hzeugung zu verzeichnen sein. Die Lage des l\farktes ist nach 
den Exportziffern pro Juni eine gesunde und bessere, indem 
2\J60001 Eisen und Stahl exportirt wurden, gegen 2150001 im 
Juni 1892. - In Glasgow eröffnete der .lllarkt mit 41 sl1 5 d 
bis 41 sh 9 d für m. n. Warrants, Hämatit-Warrants 44 sh 9 d. 
.lllittc Monats war der Markt bei der drohenden Gefahr des all
gemeinen Ausstandes der Kohlenarbeiter recht fest und erreichten 
m. n. Warrants 41 sh 11 '/, d, Hämatit 44 sh 10 d, schliessen aber 
wieder, nachdem 41 sh·7 d erreicht wurden, mit 41 sh 10'/, d, 
bezw. 45 sh. - Middlesborongh hielt, trotz sehr geringer 
Verschiffungen, recht fest auf den Preisen, doch ist das Geschäft 
sehr beschränkt, da die todte Saison dem Höhepunkte entgegen
geht. Die Werke halten inzwischen wegen des drohenden Aus
standes zurück. Roheisen Nr. 3 notirt 35 sh, Nr. 4 33 sh 6 d, 
Hämatit-Bessemer 43 sh 6 d. - Der am er i k an i s c h e Markt 
ist ziemlich unverändert und bleibt das Geschäft gedrückt. 

Ku p f er. Jllit dr.m Momente, da sich Silber etwas im Preise 
erholte, begann auch Kupfer wieder fester zu notiren, doch war 
die Besserung nicht von langer Dauer, da Gerüchte über finan
zielle Schwierigkeiten einiger Londoner Häuser den Markt wieder 
stark irritirten. Wiewohl die Statistik pro halben Juli oine Ab
nahme der Vorräthe von 499551 mit Ende Juni, bei 46761 Zu
fuhren und 4878 t Verschiffungen, auf 49 753 t anfwies , konnte 
der Markt sich doch nicht erholen , da forcirt realisirt wurde, 
zumal Amerika mit bedeutenden Jllengen lake superiore an den 
Markt trat. Die Preise sind denn auch gegen Ende Juni um circa 
1 Pfd. Ster!. gefallen und notiren grob .!: 42 . 5 . 0 bis .i' 42 . 12 . 6, 
Though cake .!: 46 . G . 0 bis.!: 46 . 10. 0, best selected .!: 47 . 0 . 0 
bis .!: 47. 10. 0. - Der hiesige Markt litt unter den abnor
malen Coursverhil.ltnissen , sowie dem aussergewöhnlich geringen 
Wasserstande der Elbe, welener die Zufuhr per Wasser unmilg-
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lieh machte und hiedurch das in Folge der hoben Couri;e trotz 
des Rückganges in London theuere Product noch vertheuerte, was 
die Consumenten zu äusserster Zurückhaltung veranlasste. Es 
wurden daher auch einige Posten Altmaterial aufgenommen. Die 

Messingindustrie ist nun endlich befriedigend beschäftigt und 
sind die Preise etwas lohnender geworden. Die Notirungen sincl 
ziemlich unverändert. 

H 1 e i hat mit dem Sturze des Silbers im !'reise angezogen, 
weil die Nachricht verbreitet wurde, die grösste Grube im Broken 
Hili-Bezirke in Australien sei in Folge der Entwerthung des 
Silbers zur Einstellung des Betriebes gezwungen. Diese erzeugte 
pro Jahr circa 500000/•g Silber und 80000 t Blei und ist bei 
noch tieferem Stande des Silbers in der Lage, noch reichlichen 
Gewinn abzuwerfen. Die amerikanischen Minen dagegen haben 
ihren Betrieb lediglich aus dem Grunde eingestellt, um den Con
gress zu veranlassen, ein weiteres Sinken des Silberpreises mög
lichst zu hindern. Als Silber in der Baisse einhielt, begann auch 
Blei, das mittlerweile auf .E 10. 7 . 6 gestiegen war , wieder im 
Preise zu weichen und schloss , nachdem es bis .E 9 . 17 . 6 für 
spanisches und ;E 9 . 17 . 6 bis .E 10. 0. 0 für englisches Block
blei gesunken war, in recht flauer Stimmung ;E 10 . 0 . 0 bis 
.i' 10. 2. 6, rP.sp. ;E 10. 2. 6 bis ;E 10. 5 . 0. Die Einfuhr im 
ersten Semester betrug in London 92 548 t gegen 93 021 t, die 
Ausfuhr 26 335 t gegen 53 482 1 , die Lage des Artikels bat sich 
neuestens entschieden geLesscrt. - H i er fanden zu Beginn 
der steigenden TendP.nz dtls Londoner Marktes grössere Geschäfte 
statt und wurden bis fi 16,50 bis 16,75 zu dieser Zeit gefordert, 
doch erfuhr der Markt bald wieder eine Abschwächung, die nur 
aus dem Grunde nicbt so bedeutend war, weil die hohen Devisen
course ausgleichend eintraten. Es notirte Blei mit fl 16 franco 
Wien für Prima-, fi 15,25 für Secunda-Marken, doch hat es sieb 
auch hier in den letztPn Tagen wesentlich gehoben. 

Z in k notirte zu Monatsbeginn schwächer, bis ;E 17 . 12 . 6, 
hob sich in Folge besserer allgemeiner Tendenz des Marktes bis 
.J:' 17 . 15. 0, um gegen 1ilonatsschluss wieder auf .J:' 17. 10. 0 
bis .J:' 17. 12. 6 zu sinken. Die Einfuhr betrug in London im 
ersten Semester !. J. :.!6 966 t gegen 23 63'1t 1892, die Ausfuhr 
5521 t (5025 t 1892). Während der Hausse fanden grössere Ab
schlüsse in schlesischem Zinke statt , für welches hohe Preise 
bezahlt wurden, hörten aber auf, als die Notiz den Culminations
punkt von ;E 18. 2. 6 für specielle Marken erreicht hatte. -
Der o h e r s c h 1 e s i.s c h e Markt war recht fest. Zu lllonats
beginn war bei starker Frage aus England , welcher Preise von 
1'1 l'i,40 bis 1tI 17,50 entgegengehalten wurden, der Verkehr 
noch nicht sehr entwickelt. Das Inlandsgeschäft \Jlieb beschränkt. 
Bald jedoch kam in das Exportgeschäft ein flotterer Zug und 
wurden die vorerwähnten Preise willig L• zahll. Die Ausfuhr ist 
mehr als doppelt so gross, als im ersten Semester 189~. In Folge 
der starken Verladungen lichteten sich die Lager beträchtlich. 
Als in London die .Abschwächung der Preise eintrat. war aur 
dtlm schlesischen Markte bloss eine Stagnation der Preise, später
hin wohl auch des .Absatzes zu verspüren , zum Theil auch 
dessbalb, weil die Hütten sehr zurückhaltend wurden, da sie für 
das voraussichtlich bald in Fluss kommende Inlandsgeschäft 
Waare reserviren wollten. Zinkbleche sind in sehr guter Frage, 
der Export ist bedeutend. - Hi c r hielten sich die vormonatlichen 
Preise, trotz des Londoner Rückganges, da 11ptciell Giesche-Zink 
an diesen festhielt und andererseits auch die Devisencourse ihren 
Einfluss geltend machten. Der Bedarf ist aber ein limitirter und 
dürften die Vorrätbe in der Zwischenhand und bei den Werken 
in Zunahme begriffen sein. Zinkbleche erfreuen sieb, der Saison 
entsprechend, guten Absatzes, doch lässt die Bautbätigkeit im 
Allgemeinen viel zu wünschen übrig. 

Z i n n ist. nach der Krise des vergangenen Monats ziemlich 
unverändert geblieben, doch macht sich eine grosse Knappheit 
in prompter Waare geltend , was wohl seinen Grund in den 
fräheren, ziemlich grossen Verschiffungen nach Amerika hat. 
Lieferungswaare war lebhaft begehrt. Straits notirten anfänglich 
;E 83 . 10 0 bis .J:' 82 . 10 . 0 und schliessen ;E 83 . 5 . 0 für 
prompte, f 82. 10. 0 fiir Lieferungswaare. Die Vorräthe betrugen 
Ende Juni 1. J. 17490t gegen 133[181 1892 und 17969t Ende 
.l\Iai 1893. - In A ms t erd am waren die V trhältnisse unver
ändert, wie im Vormonate, während am hiesigen Platze starke 

Schwankungen zu verzeichnen waren, da die Noth an prompter 
Waaro eine Spannung der Preise herheiführte und Notirungen 
für spätere Lieferung ganz bedeutend von denjenigen für promptes 
Zinn abweichen. Die Kauflust war iibrigens äusserst gering und 
notiren zum Monatsschlussc Banka fl 115 , Billit-On fi 113,50, 
Straits fi 115,50. 

An t i m o n ist ebenfalls durch den Preisfall des Sill.Jors 
und der hiedurch bewirkten allgemeinen Baisse getroffen worden. 
Bei geringer Frage sanken die Preise von .E 39 . U . 0 bis 
;E 38. O . O, was einem Sinken um .i.' 4. 0. 0 seit Jahresbeginn 
gleichkommt. - H i e r bewegte sieb das Geschäft nur in den 
engsten Grenzen zu Preisen um. fl 48. . _ . . 

Q u e c k s i 1 b er, vorn Preisfalle rles Silbers lil erster Lm1e 
getroffen, war den ganzen Monat hindurc.h sehr vernach.lässig!, 
da fast gar keine Umsätze stattfanden. Die erste Hand hielt bis 
zum 1ilonatsschlusse auf ;E li . 17. 6 , die zweite Hand auf 
;E 6. 15. O bis ;E li. 14. (j his .J:' 6. 13. 0 und sank in den 
letzten Tagen sogar bis ;E tl . 9 . U. Im ersten Semester wurden 
49 619 Flaschen (58122 Flaschen 18~2) importirt und 17 501 Fla
schen (22 832 J<'laschen 1892) exportirt. Für -die sieben Monate 
der Saison vom 31. December bis 30. Juni betrug in London die 
Einfuhr aus 

1893 1892 1891 1890 1889 
Spanien (lt. Vertrag) 44 570 47 194 47 993 50 242 49 334 >:zj 

" anderes l 2li 254 
Italien . . . . 5 050 4 500 6 343 8 200 5 700 "' 
Oesterreich . . 100 liOO 1 300 "' 

515 '"' Californien etc. ____ 55 __ 1_1_3...,l_.,...4;;.,8:-:5=---::-::-~50;:--=-~ =i-

49 675 53 051 54 821 59 092 57103 '" 
die Aus fu b r . 23 733 24 !J26 35 758 38 894 36 289 :::' 
- I d r i an er Quecksilber notirtc his in die letzten Tage des 
Monats der ersten Hand in Lonclou gleich .E (:) . 17 . 6 pro Flasche, 
bezw. r 20. 3. 0 per 100 kg in Lageln :i.b Wien, wozu jedoch, 
der Saison entsprechend, nur sehr bescheidene Umsätze stattfanden, 
und wodurch es gelang, die Lager zu fourniren, um dem voraus
sichtlich le\Jhaften Herbstgeschäfte genügen zu können. Zum 
Monatsschlnsse notiren Lagcln ;E 19 .11. 0pro100/cg uncl Flaschen 
;E 6 . 13 . 6 pro Stück Joco Wien. - Die ca 1 i f o r n i s c h e n Minen 
lieferten im ersten Semester nach St. Francisco ab: 

1893 1892 1891 1890 1889 1888 
10 168 *) 10 428 6 205 6 139 7 940 13 936 Flaschen. 

K oh 1 e. Da die Ernte begonnen hat, ist der Verkehr in Kohle 
sehr wesentlich gesunken, so dass die meisten Werke ihre För
derungen noch mehr einschränkten und ihre Depots, mehr als 
erwünscht ist, füllten. Bei der allgemeinen Geschäftsstille ist der 
Bedarf der Industrio ein ganz minimaler und daher von dieser 
Seite kein~ merkliche Anregung zu erwarten. Die Zuckerfabriken 
dürften demnächst mit ihren Bezügen beginnen, doch ist es noch 
fraglich, ob sie die Hoffnungen auf grosse Abnahme erfüllen, da 
die Ernteberichte nicht mehr -so günstig als vordem lauten. Auch 
auf eiern n o r d wes t \J ö h rn i s c h e n Markte war es recht still, 
da man auch hier den Beginn der Ernte verspürte und anderer
seits der Wasserstand der Elbe seit Anfang des Monats weit 
unter das Normale gegangen war, so dass die Elbeverladung 
gänzlich sistirt werden musste. Dies veranlasste die W erkc zu 
den grössten Fördereinschränkungen nnd trifft sie empfindlich, 
da diese Situation sonst erst in der zweiten Hälfte August ein
trat und demnach fiir heuer eine weit längere Pause in den Ver
schiffungen eintreten wird, als frühere Jahre. Mitte des Monats 
war die Elbe 0,8 m unter dem Normale. Die Bezöge der Zucker
fabriken sind bis nnn nicht so belangreich, als anfänglich er
wartet wurde. Nach vollendeter Ernte dürfte durch den Bedarf 
der Ziegeleien etwas mehr Bewegung in den Markt kommen. 
Zum Monatsschlusse notiren die in Wien zum Consurn gelan
genden Kohlensorten: Schwa r zk oh 1 e n. Pilsner Revier: Stück
kohle fl -,- bis fl- 1 - 1 Ostrau-Dombrau-Karwiner Revier: Stück
kohle fl 1,15 bis 111,18, Würfelkohle fl 1,15 bis fl 1,18, Nusskohle 
fi l, 10 bis fl 1, 12, Kleinkohle fi 0,86 bis tt 0,92, Schmied kohle ge
waschen fl 1,22 bis fl -,- , detto ungewaschen fl -,- bis 
fi - ,-, Cokes ß. l,60 bis fi l,90. Mährisch-Rossitz-Zbescbau-Oslo-

*) Bis Ende Mai. 

3* 
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vaner Revier: Schmiedkohle I 81,:·)6 bis 8 l,-10, dett.o 11 II l, 17 
bis II l ,:.!:!, CukeH II 1,45 bis II 1,75. l'reussisch-uberschlesisclws 
Revier: 8t1ick- u111l Würfelkuhle l II 1,18 bis fl l,!;!O, detto 
Mittel fl l,l5 bis fl 1,18, detto l1 II 1,05 his fl l,U8. Nusskohle l 
fl 1,18 hiH fl 1.,20, detto 11 fl l,Oii bis ll 1,08. Kleinkohle T 
II l),!:ß his fl 0,98, detto II II 0,86 bis fl 0,88. Gas·Cokes von 
den WicncrGasanstaltenfl 1,1~ bis 111,44, locoAnstalt. Braun
k oh 1e11. Leolmer Glanzkohle: Stückkohle II -,- bis II -,-, 
Kötiach-Lankowitzer Stückkohle fl -,- his ll -,-, detlo Würfel· 
kohle tl -,- bis fl -,-, 'l'rifailer Stückkohle lt -,- his 
fl -,-. Böhruisch-Dux-Brüxer Becken: Stückkohle fl 0,8U his 
fl 0,85, loco Bahnhof. - Der dP-utsche Kohlenmarkt verblieb 
bis gegen Monatsschluss in gedrückter Haltung, bis sich in den 
letzten Ta.gen der Verkehr im Bahngeschäfte etwas hob nnd JCcht 
lebhaft wurde. - Der rheiniseh-westphälische 2\farkt wies 
ei 11 cn kaum hefriedigenden Verkehr auf und liessen die Preise 
zu wünschen übrig. Im lI. l{uartale l·"B:I wurden 1tiglich 10 ;!00 
bis l07tJÜ Waggon-, Kohle gefördert, was die vorjährige l'rotluction 
bedeutend überscl1reitet. Demnach sah sich das Kohlensymlicat 
veranlasst, ~ur endlichen 8anirung des lllarktes eine 15°/11 igc 
Fönlcn•inschrünkung anzuortlnen , indem es gleichzeitig den 
alleinigen J\ohlenverkauf ab l. August übernimmt. ]Ja dem Vor
stande das Hecht eingeräumt wurde, die l<'önlerbeschrii11k1111g aul'
zuhel11•n. sobald die Absatzverhältnisse dies gestatten, ist von 
der ganzen Maassn•g('l das Bcsto zu holfon. Auch der Cokcsmarkt 
ist in recht schlimmer Lage, zumal miL L. Octoihcr :-:11;0 ('okeHiifen 
11011 in Betrieb komnwn sollen, welche tiiglich a11 tiO Waggons 
erzeugen wer1kn lla das 8yndicat. pro Jnli die Erzeugung 11111 
:-iU" 

11 
1•i11schrä11ken musste, weil man sit:l1 in ~icg1•11 z11 Ab

sd1JiissP11 xei1wer cntschliesst., kann man absdwn. wie 1.risk tlie 
\' crhall nisse im Ilcrhslc werden künnen. - llnr R 11 h r k oh 1 e n-
111 a r kt ist in ;:;leichcr J,age. Der Vnrhhr ist. zwar nichl. helang
los, 1loch besd1riinkt er sirh von1·if·gend aul' die/\ hwkldnng von 
Ahschliissen, tlie anl' lange Fristen hinaus, manche bis .Juli IR!l.J 
zn Stamfo kamen, als tlie Idee 1lcr <;riindung 1l1·s l\ohlensy11-
1liea\.l's aurtauchtc. !Ji„ Zechen haben daher mit 1wuen /l 11flriig1•11 
sl'hr \l'l'nig zn thun. Zudem hield tlie z1rnilu Hand, 11·1)iche iil1er 
stark1? Yorräthe, inshcsond„rc in Nusskohlen, vcrfli;:;t, zu sehr 
hilligcu l'n•ism1 aus. ,\uch tlie \'crxchill'ungen lassen wegen 1les 
niederen wa~scrstandcs im Hhcine Zll wünschen iihrig. lm 

Notizen. 
llcbt'r dt'n Einllnss von Vcr1111r1•inig11ngc11 unf .li1111for 

hat Prof. Hoher t s - :\ 11 s t e n 11111 i'assendc Untcrsnchungcn ange
stellt, die zu folgcndPll 1Ia11pl.ergcb11isscn gnfiihrt. hahcn: IJer 
Einfluss gHringer l\lcn~en fre1mkr Jo:lenwnte auf Kupfer, sowie 
anr andere llletalle hängt wesentlich von ihren Alomvolumen ab, 
worüber i111lcH~en mechanische l'riifungcn allein keineu genügenden 
A11fschl11ss gehen. Bt•im Eisen hat sich 1licshcziiglich das Studium 
d1·r thermi~chcn Vc1äntlernngen bewährt und zur Unfrrxcheidung 
zw1•ier allolropischer l\lodilicationen geführt. Auch hnim Knpfoi· 
~dwinen :! Modilicationen zu b1•st.chcn, «la das spcc. liewicht des 
eleklr11lytischen Kupfers H,~, <les gcwiihnlichen Kupl'crs aher 
H !) lietrügt und die ahsolnle l"osligkeit. des MetaJIPs ausser
ordcnllich verschied1?n ist. Enthält Kupfer an Beimengungen hloss 
A rsc n, so wird sf'ine J<'es1.igk1•it. nii:ht heeintiusst, selbst. wenn 
der Arsengehalt 0 f> Procent orrl'icht. Eine Beimengung von 
W i s m u t h verursacht., dass die Legirung einen doppcltnn .Er
starrungspunkt besitzt, nämlil'h den wahren der Legirung unu 
einen zweiten, welcher dem de" Wismuths sehr nahe kommt. Es 
hlciht. nach dem J<'est werul'n cler l\lasse der Lcgirung ein Thcil 
des Wismuths noch fliissig, wodurch die Ausbildung einer stark 
krystallinischen Struct u1· begüustigt wird. Ganz reines Kupfer 
~cheint zu weich und zu dehnhar zu ~ein, wesshalh von der 
Gewinnung von völlig reinem Kupfer zu anderen als zu elek
trischen Zwecken abgesehen werden kann. (Chem.-Ztg., 189:-:1, 
Nr. :fa) F. K. 

Corrosion de!! magnetischen Stahles. Thom. A 11 d r o w s 
wies in ~9 Versuchen übereinstimmend nach, dass der magnetisirte 
Stahl von Kupferchlorid stärKer corrodirt wird, als der unmag
netische und erklärt diese Thatsache damit, dass die elektrischen 

II. l!uarlale 1893 wurden im Oherbergamtsbezirke Dortmund 
!J 04:l 74:! I (g11gcn 8 418 u:IH t 189:!) gefordert und bliehen im 
Vorrath mit I•:ndc Juni 189il l !JO :!l'i' t (17-1581 t lH!I;!). -
J 111 Saar r c v i "r e förderten <lie 8taatlichen Gruben im Juni 
tJ;"JO!J~UI (g"g1·114!.144~0t l\lai 1893). - Der oberschlesische 
lllarld ist. in gleicher Lage. Trotz :dlH l"iirdereinschränkungeu 
s•eigen die Vorräthe in Folge geringen Absatzes in beängstigender 
Weise. Auch Cokes sin1l bei starker Ucberproduction vernach
lässigt. -- 1 n Be 1 g i e n ist der Markt, weil die V crdingnng der 
Staatsbahnen zu für uie Werke so günstigen ßedingungen zu 
Stande kam, recht fest. Die jetzt bewilligten Preise entsprechen 
uenjenigen der l!'rühjahrsverdingung und erhält der l\larkt hiedureh 
eine gewisse Stetigkeit. Es werden nun in Borinage J<'rcs 7,f,IJ 
für Siaubkohlen, Fres !J,[iO für feine Kcssolkohle und Frcs 11.50 
für Förderkohle ·gefordert. Cokes notiren in Charleroi Frcs l l 
bis Frcs ll/Jt), in Lütt.ich Frcs ll,5tJ bis F1·cs l\! fiir gewöhnliche 
und Frcs l:.!,50 bis Frcs J.J fiir halhgewaschene Cokns. l\lan er
w1utct sowohl in Kohle als Cokcs für die nächste :!:eit grosse 
A bsd1liisse, da tlcr Cunsum die Verdingung abwartete. --- Der 
Kohlenverhrauch der f r il n z ü s i s c h e n .Eis1rnhahnen bei rug im 
Jahre 1891 :-l ~UtJ UCO 1, darunter 401J 0011 t Presskohlen. ·-· l>Pr 
c i1 gJ i sc h e Kohle111111u·kt concentrirte alles Jnt.,resse au!' sich. 
JJie Kohlengrnl1onlwsilzer lllittclenglands, welche trotz der nicht 
l1el'rietlignmlen l'rei•;c noch immer die alten hohen Lühuc hezah'.ten, 
sahen sich genüthigt, <Ion Arbeitern eine ~5 11/0 ige I,ohnherabsetznng, 
hei Nichtannahme hedeul.ende Fördereinschränkungen uml Ent· 
Jassungen, welche circa IRO 00 J Arbeiter bctroffon hätten, an zu· 
kiin1Jigcn. Oio bishur staUgehabten Abstimmungen der Arbeiter 
in tlen einzelnm1 Bc~.irken lassen es fast zweifellos ·n-scheinen, 
dass die Furdernnµ: dl'r Besitzer abgelehnt wird und ein allgemeiner 
Strike, der gegen :füUOOtl lllann vereinigen dü1·fte, ausbricht, der 
griissle Ausstand seit. .Jahren. Die Grubenhositzer fördern wohl und 
sammdn Vurriithe, dio µ:egen St'chs Woehl'11 vorhalten sollen. Die 
J'n~isc sl«?iµ:en inzwisdwn. Ha jPuoch di" Arbeiter vou Northum
berland, IJ11rha111, Siid-Wall's u111l Maumonlshirn den Strike nicht 
unlcrstiit~.„n wullnn, ist wenig An~sicht auf Erfolg, z11111al <lie 
Vurrät he hei tl1?n \\' 1·1·ken sehr hedeutcnd sind. Die l'reisc giinl, 
lwi der Ungewissheit 1ler J,age in stei~ellller Tendenz unu momentan 
mu· nominell. 

Striime, welche sich im magnetischen 81.ahle zwisrhen den Polen 
und dem Cent.rum cles Magneten ent.wiPkcln, eine lehhalle che
misdrn Wirkung bedingen. (l'ruc. Royal Society, IW12, Nr. ill5, 
8. 114.) N. 

Schachtofen Zlllll Rfü1t.m1, lh'enncn 11n1l ncducircn. 
(IJ. H.-1'.) Von Aug. ]) a 11 b c r in lloc:l111m. llersclbe dient für Kalk, 
Cement, Uyps, Charnotte, Dolomit, auch zum Rrduciren von 
Erzen und kann mit ·11i1 ccter odor rnit Uasfeuerung versehen 
werden. Die im Ofen erzeugten Gase werden an der Gicht durch 
Oetl'uungen am Umfange entnommen und zn Feuerungen geleitet.. 
Der Boden wird durch einen mehrtheiligcn dehnlmren Ahrutschungs· 
conus gchil1lct. und ist in seinem obersten 'l'heil mit Luft
einlas,klappen versehen. Die Lnft.zufiihrnng ist. genau regulirbar. 
lJie H11tsd1cn bei den A 11szichötl'11ungen sind V crlängerungen 1les 
BodPnconus, sind mit Rostspalten versehen und onnöglichen der
art din A hso111Jernnµ: der Aschr, vom Brenn(Hüst)gut.. llif' Form 
1les ( JJ'cns ist ein Kcgelstutz. ll:wischen Kern- und Rauhgemäucr 
ist ein Hingcanal, der durch Einlassdüsen mit. dem Ofeninnern 
vcrhunden ist.. Soll der Ofen mit Gas geheizt worden , so lässt 
man das Gas in den Hingcanal, von wo es rlnrch die Düsen in 
den Ofen tritt. ]);i sich der Ringcanal am Schachtr, hoch hinaul'
zieht, nimmt er einen grns~en Thoil der vom Ofeninnern ah
gegehencn Wärme (Str.•hlung) wieder in den Ofen zurück. Yer
schieclene Details sind in uer Patent~cluifl besonders beschrieben. 
(Chem.-Ztg., 18!J3, S. 70.) F. '1'. 

Fellen aus Aluminiumstahl, Von einer der grosscn Feilen
fahriken in Amerika werden diese Werkzeuge gegenwärtig aus 
einem Stahl gefert.igt, welcher eine geringe Menge Aluminium 
enthält. Das Material wird dadurch weicher, so dass die Zähne 
viel glatter und reiner gebaut. werden können, und andererseits 
erhält dasselbe durch den folgenden Process eine grössere Härte 
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und Zähigkeit, da.her solche Feilen mehr leisten und weniger 
verschmiert werden als die gewöhnlichen. (lron, 18!1'1, 41. Bd., 
S. 2'11.) . II. 

Ucbcr die Erdiihorkommcn i111 Dc11art. San Rafael 
in der Provinz Mm11loza hat H. Zn her (Bol. da la Acad. 
Nacional de Cicnc. de Cordoha, XII, 1~!12) ein (iutachton ahge
i.;ehcn, lleRs1·11 Hanptrrgelmisse foli.;ende siml: Die Ertlül fiihrcntlen 
::'chichtcn gehören chenso wie jene von Cacheubt der obct·en 'l'rias 
an. Sie sintl von tertiären Trachyternptionen mehrfach durch
brochen, wodun·h der Zusammenhang der Erdüllagerstätte gestört 
und eine llmänderung des Erdiils znm 'fheil in Asphalt hewirkt 
wurde. Das Terrain ist demnach zu einer induRtriellen Verwerthuug 
des Erdöls n i c h t geeignet.. F. K. 

Feiten & Guillcaume, die bekannte DrahlsPillirma in 
Mühlheim a. Bh., hat vor Kurzem in Wien (XI., 8immeringer 
Uauptstrasse 57) und in ßmlapest. Zweigni„dcrlassuugen erriehtet. 

Literatur. 
.\.1101·ganiscbe Chemie. Einführung in die Grundlehren der 

Chemie nebst kurzem J,pitfaden zur anorgani~ch-chemischen 'fech
nolngie unter besonderer Berücksichtigung der l\letall urgie. Ein 
Repetitorium zum Gebrauche an techniscr1en Fach>chulP-n und 
Realschulen, ~owie fiir stutlir~nde Techniker des Berg·, Hütten
untl l\lascbinenwesHus. Von Dr. W. Bor c h c r s, Lehrer an der 
rheinisl'h westphälischen Hüttenschule zn 1>1tishurg. Mit "J.7 Ab-
1.iildungen in Holzschnitt. Braun~chweig, Harald Br 11h11, 1893. 
!'reis geheftet lll 6,50, gehnnden M 7,50. 

Der Verfasser des vortrefflichen Buches: Elek t.ro-netallurgie 
bat. in der rnrliegenden Schrift auf Hß Seiten ein Compendium 
geliefert, welches zur ersten Einführung in das G1•biet der anor
ganischen Chemie und ihrer techniRchen Anwendungen be-timmt ist. 
Demgemäss sind die theoretischen Erörterungen auf' das Nothwen
tligste beschränkt und durchaus leicht. fasslich und tlie Abhiltlung 
und Beschreihung der dem chemischen Experimental-Unterrichte die
nenden A pparat.e weggelassen. Jn dieser Richtung und was die 
A nswahl nnd die Beschreibung der aufgenommenen Verbintlnngen 
anbelangt., wird das Büchlein g-ewisR zur Erreichung des ange
strebten Zwcck€S vollständig geeignet sPin. Dagegen ist die Zahl 
der Abhildungen, da es sich ja auch um die Einführung in die 
anorganisch-chemische Technologie und MPtallur1de handelt, eine 
etwas zu ~parsam bemessene 11111] sind dieselhen zum Theil nicht 
richtig gewählt Das Princip d"s RegenPrativsyslcms winl an dHr 
vorgefiihrlcn Zeichnung des „neuen" Siemen~of'ens. d1·r verhältniss
mässig llol'h noch sel1encr angetroffen winl ,. grwiss nichl. klar 
genug demonstrirt und ebenso ist es nicht recht. erklärlich, warum 
von allen 11bjeeten rler Sodafabrikation nur der griisstentheils 
von dem Rcvolrerofcn schon 1·erdrängte Handschmelzofen be
schrieben ist. 

Von diesen übrigens unwesentlichen Mängeln ahgesclwn, wird 
vorlirgender Lci1faden \vic Keiner der rnir bekannten als Lehr
behelf der anorganisch-technischen Chemie fiir Herg· und lliitten
schulen, Gewnheschulen und andere technische Mittelschulen 
geeignet sein um! in dieser Beziehung trotz der gro~sen Lehr
bücherliteratur eine thatsächlich bestehende Lücke ausfiillen. 

Prof. Eu. llon a th. 

Handbuch derSrhwefclsliurefnbrikation, Von llr. Konrad 
W. J ur i s c h. Privatdocent an der königlich technischen Hoch
schule in Berlin. ~lit ilU in den Text getlruckten A blii!Jungen. 
8tuttgart, Verlag von Ferdiuantl E n k e, 189:-t 

~)ie Schwefelsäurefahrikation ist einer jener Zweige der 
chemischen Technik, welcher speeiell für den Metallhüttenmann 
von nahezu derselben Wichtigkeit ist. wie für den technischen 
Chemiker. Willtrend nun die sonst gebräuchlichen Lehr- und 
Handbücher der chemischen 'l'echnologie dieseu Gegenstand in 
der Regel doch in zu geringer Ausführlichkeit behandeln, ist 
Lu n g e's mustergiltiges "Handbuch", das erst vor Kurzem in 
wesentlich erweiterter zweiter Auflage erschien, wohl zu aus
führlich, um in kürzerer Zeit einen Einblick in diesen nahezu 

ältesten und hoch entwickelten Theil der chemischen Grossindnstrie 
zu verschaffen. Darrh vorliegende~. im Ganzen die richtige Mitte 
einhaltendes Buch ist desshalh thatsärhlich einem mehrfach ge
fühlten Be•lürfnisse abgeholfen worden. 

Es wäre jedoch zweckmässiger gewesrn , wenn in der Be
handlung der e.iazolnen Absch11it1e mehr Gleichmässigkeit vor
handen wäre. ~o z. ll. ist der Zusammensetzung der verwendeten 
Pyrite, der Statistik*) der Pyritgewinnung u. s. ·w. ein verhäl1niss
massig zu grosser. Raum gewidmet. gegenüber dem Aliscbnitt 
über den Bau der Pyritöfen und d~s Kammersystems seihst, der 
an und für sich in seiner Ausdehnung der ganzen Anlage des 
Werkes nach sonst entsprechen würJe. Sonst ist der Stoff, zumeist 
unter Benützung einer hinreichunJen Anzahl vou Illustrat.ionen, 
präcise und bündig behandelt, und sind dabei nicht nur des 
Verfassers eigene Erfahrungen, sondern auch die Ergebnisse der 
Arbeiten Anderer nach der sorgfältigst lienützten Literatur hiu
reichend ausführlich d•rgelegt. 

Eine entsprechend eingehendere BeRchreibung der Ver
werthung der Pyritabbrände in dem Capitel über die Nebenzweige 
der Schwefelsäurefabrikation, bezüglich welcher JJur'1:linweise auf 
andere Quellen enthalten sind, würde wohl ganz gut in den 
Rahmen des "Handbuches· hinein gepasst haben. 

Es sei dem Met.allhüttenmanr•e, für welchen die metallurgische 
Schwefelsäure ja von Wichtigkeit geworden ist, hiemit auf das 
Beste empfohlen. Prof. Ed. Donat h. 

*) Ich kann nicht umhin, mich bei dieser Gelegenheit auch 
über die jetzt häufig anzutreffonde Einfügung breiter statistischer 
Zusammenstellungen iu technische Lehrbücher oder Aufsätze aus
zusprechen. Den Warth statistischer Betrachtungen speciell für 
den Praktiker wird Niemand in Abrede stellen; aber sie gehören 
nicht mitten in die Erörterung der technischen Details des 
Fabrikationsprocesses hinein, dessen Uebersicht dadurch zerstört 
wird. Die Veranlassung zu diesen Bemerkungen ist gewiss nicht 
das vorliegende treffliche Hueb, sondern der Umstand, dass häufig 
jetzt in unserer Fachliteratur mit technischen Titeln versehene 
Ahhandluugen und A ufsätl:e erscheinen, die weit. eher in eine 
Zeitschrift für Statistik etc. gehören. Ed. D o 11 o. t h. 

Amt 1 ich es. 
Das Justizministerium hat im Einvernehmen mit dem 

Al'kerbauministerium den k. k. Bergcommissär und Revierberg
heamten in Kuttenberg, Emil Schneider, zum bergbaukundigeJ1 
Bei-itzer bei dem Bergsenate des Kreisgorichtes in Kuttenherg 
ernannt. 

Der Ackerbauminister hat den Maurermeistn Jo)lef Vita c e k 
zum Hütten-Magazineur bei der k. k. Berg-Direction iu Pfibram 
ernannt. 

Concurs-Ausschreibnug. 
Zu besetzen sind: Mehrere Bergelevenstellen im 

Status der k. k. galizischen Salinenverwaltungen und jener in 
Kaczyka in der Bukowina. mit dem Adjutum jährlicher fl 5UO, 
evcn tuell II öOO. 

Die delinitive A urnahme in den Staalstlicnst erfolgt erst 
nach 11injähriger in jeder Hinsicht befriedigender Probepraxis 

Die Bewerber hal1cn in ihren Gesuchen die Staatsangehörig· 
keit, das Alter, dl'n Stand, das Wohlverhalteu, 1lie physische 
Eignung zum Gruben- und Sudhüttendienste, dann die mit gut.em 
Erfolge ahsolvirten berg- und hüt.teumännischcn Stu1\ien 0.11 einer 
k. k. österreichischen Bergakademie, wie auch die Kenntniss •ler 
deutschen und der Landessprachen nachzuweis'ln und anzu.!;ehen, 
ob und in welchem Grade sie mit den Beamten der, der k. k. gali
zischen Finanzlandesbehörde un1erstehenden :::laliuenverwaltungen 
und Salzverschleissämter verwandt oder verschwägert. sind. 

Die Gesuche sind binnen vier Wochen heim Präsidium det· 
k. k. galiziscben Finanz-Landes-Direction in J,emberg einzubringen. 

Lemberg, am 27. Juli 1893. 
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A n k i'a. n d i g u n g e n. 

C. W • .J 11 l l 11 s H 1 a1 n •~ k e &: tJ i e. , 1 . i 

Maschinen und Dampfkessel·Armatnren-Fahrik, 
Niederlage: Wien, 1. Bezirk, Cetreidemarkt Nr. 2, 

halten reichhaltig assortirtes L::i.ger von 

Armaturen für Maschinen, Dmn1,fkessel, Dampf- mul \Yasserleitungen, 
Mano~eter, ~~ Pulsometer, 

Ventile, ~· S?.:: D f 
Condensationstöpfe, ~~ r. - amp pumpen, 

Injecteure, :r - = Luftcmnpressoren, 
=L 

Elevatoren, =c V 
Hartbleiarmaturen, ~i acuuin IJUIIl }Jen, 

Wasserschi eher) Filterpressen. 
Liefernn~ in bewährter GfitB zn billi[Bn Preisen. Zeicbnnn~en nnd Offerte anf Wunsch zn Diensten. 

. ~ 
Adolf Bleichert & Go., 
Leipzig-Gohlis und Wien, 

· lief•rn seit 111 Je.bren nlR nllcinige Specie.lität 

Drahtseilbahnen 
ne.ch ihren vorzügl. bewährten, patentirten 

Constructionen. 
Ueber 860 Anle.gen mit ce.. 700 OOOm Länge 

eii:ener AuRführung. 
llS" .A.11mohlll.ge und Projeote durch ~ 

Generalvertreter fUr Oesterrelch-Unnarn: 
. - -· · Ingellleur Jtl'LIUB SCHATTE, 
~'WIEN, IV., Theree1anumgaeee Nr. 31. „ ' ~ 

r~~ 

(®; Verlag von Baumgärtner'e Buchhandlung, Leipzig. % • • ~ %u beziehen <lurch 1Lllc Sortimentsbucbhe.mllungen. ~ 

~ Die neueren Cokesöfen ~ 
r1!i' unter ßct'ücksichtigung @) 
@) aller neueren Arheiteu nncl Studien über die fossilc11 Brenn- @J 
~ stoffc und ihre trockene Destillation \'Oll ~ 
r®': Dr. E. F. DÜRRE, • 
~ Professor an <!er kg!. Technischen Hochschule zn Aache11. ~ 
@J 4°. Mit 46 Textabbildungen u1ul 15 Tafeln in }'olio. @l 
@J Preis in Leinwand geb. 14 Mk. = 8 fi 40 kr. @J 
@) Dies neue wichtige Werk des bekannten Herrn Verfassers @) 
~ umfasst alle Xeuerungeu, clie sich innerh11lb der letzten r~ 
@i 10 .fahre auf clcm hochwichtigeu Gebiete der Cokesfe.hrikation @) 

vollzo,:en he.hen utrd beruht e.nf einem sorgFiiltigc11 uncl griind- @) 
~ liehen Studium aller einschlägigen Pe.tentschriften. sowie einer @) 
~ grossen Auziihl von pre.ktischen Ausführunge11 und Anlagen- ~ 

C. A. HERINC 
consult. Ingenieur fiir Berg- und Hiittenwesen, 

Dresden, Gutzkowstrassc 10. 
Gutachten und Anlagen f. Berg- u. Hüttenwerke. 

Sägeklötzen, Brettern, Scheitholz etc. ; 

Drahtseilzüge für Berg-, Strassen- und Gruben-Bahnen_ : i 
:S::ängebahnen 1 

für He.nclbotrieb in Fe.briken und Magazinen. 
Drahtseil-Transmissionen und Kabelleitungen 

ATENTE 
in allen Ländern besorgt das heb. conc. Privil.-Bureau 

von Theodorovic & Comp., 
Stepbansplatz 8 Wien, 1., Jasomirgottstrasse 2. 
Berlin N. W., Luisenstrasse 32 1 neben dem 

kaiserl. Patentamte. 

zur Uebertre.gnng d~r Betriebskre.ft nach Fe.bri~en ! 
von entfernthegenden Wasserkräften 

1 Drahtseil - Fähren und Brücken 
über Flüsse und weite Schluchten. 

Maschinen-Fabrik TB. OBACR II! 'fbl Wien, IIJ., Pauluega11ee 3. tla. II) Seit 1877 im Patentf. thii.tig. 
-~~~ ~~ '4:' i Ausführliche Preiscourante gratis und fro.uco, 1 

y Y Y * y yy „ ..... „ ~IJE8B~~~~~~S8ll'J688SB~CEU!B 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Reclaction: 

Hans Höfer, C. v. Ernst, 
n. ii. PrnfPsenr cler k. k. Rergo.kndemfo in LPnhf'n. k. k. OhPrhPrgrnth, Brrgwerksprnd.-VereC"hl.-nirrrtnr in \\.if'ln. 

Unter hesomforer Mitwirkung der Herren: Dr. Mnriz Caspaar, Oheringcmienr der 1isterr. alpinen l'tfontangesellschaft in Wien . Joseph 
von Ehrenwerth, k. k. a. n. Bergakademie-Professor in Lcnhen , Dr. L111lwig Haberer, k. k. Olrnrhergrath im Ackerhan-Ministerinm. 
Jnlins Ritter von Hauer, k. k. Oherhergrath nrnl n. ii. l'rofessm· 1lcr k. k. Tiergakademie in T,eoben . Joseph Hrabäk, k. k. OhPT
hergrath und Professor der k. k. Tiergakademie in Pi"ibram, Aclalhert Käs. k. k. a. n. Professor iler k. k. Bergalrnclemie in Pi'ihram. Franz 
Kupelwieser, k. k. Oherbergratl1 nnd o. ii. Professor cler Hc'rgaka1lemie in Leoben. Johann Mayer, k. k. Berg•ath nncl Oher-Tnspector der 
k. k. priv. Kaisc'r FPrclinands - Norclhalm , Franz Posepny, k. k. Rergrath nncl emer. Rergakarlemie - Professor in Wien nni1 Franz 

Rochelt, k. k. Oberhergrath, o. ii. Professor cler k. k. Bergakaclemie in Leoh~n. 

Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung in Wien, Xohlmarkt 20. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen bis zwei Bogen stark nnd mit jährlich min cl es t e n s zwanzig a r t ist i s c h e n 
Beilagen. Pränumerationspreis jährlich mit franco Postversendung für Oesterreich - Ungarn 12 fl ii. W. , halbjährig li fl , für 
Deutschland 24 Mark , resp. 12 Mark. - Reclamationen, wenn unversiegelt, portofrei , können nnr 1 t Tage nach Expedition der 

jeweiligen Nummer berücksichtigt werden. 

TNHA LT: A llgcmeiner Bergmannstag in Klagenfurt. - Zur Schlagwetterfrage. (Fortsetzung.) - Der Schurflian auf silherhaltigcn 
Bleiglanz in WelkiL bei l'tliihlhausen in Böhmen. - Druckverlust in Was~er-, Lnl"t- untl Dampfriihren. - Fort~chritle in 
cler Nickelclarstellung. - Notizen. - Literatur. - Amtliches_ - Anküncligungen. 

Allgemeiner Bergmannstag in Klagenfurt. 
-·-4••-·-

:, - IWf=-:-~1 
1 1~z ~ ~; ~ 

1

1

11

enn diese Blätter in die Hände der Leser gelangen, so sind in der durch ihre geschichtliche 
1 „ , Vergangenheit, durch unvergleichliche landschaftliche Vorzüge und durch die gc\\·innende Art 

c=~---- und Sitte ihrer Bewohner ausgezeichneten Hauptstadt Kiirntens Berg·lcute von Nah und Fern 

versammelt, um einige Tag·e in gemeinsamem Bcrathen und \Virken zu geniessen. 

Von altersher waren es die reichen Gruben Kärntens, "-eiche die l\Linner vom Hammer und 

Schlägel aus aller Welt herbeilockten: so ist es denn nicht zu verwundern, dass die Kunde von der 

bevorstehenden Aufschlicssung der viel versprechenden Funclstätte des allgemeinen Bergmannstages Hun

derte mit der, trotz aller Mühe des Berufes, trotz mancher häuslichen Sorg-c und sonstigen Beschwen.le 

des Lebens nimmen·erliischenclen Lust am Wandern nach clem gepriesenen Lande rührte. 

Ist auch nur ein kurzer Zeitraum der Vereinigung der Berufsgenossen gewidmet, so hat doch 

Jeder einen guten Theil der Ausbeute an erhebenden Eindriicken, an neuen Erkenntnissen, ge\\·onnen aus 

wissenschaftlichem Vortrage und aus g-cselligcm Gedankenaustausche, an Festesfreude und an Genuss lang

entbehrter und neuerworbener Freunde zu erwarten_ 

Den Männern, welche mit Eifer und Sorgfalt die Feier dieser Tage vorbereitet, den Gönnern, 

welche sie durch bereitwillige Zm\-cndungen gefordert, der gastlichen Stadt und ihren freundlich g·esinnk11 

Bewohnern sei Anerkennung und Dank gezollt. 

Allen, die zum Bergmannstage in Klagenfurt \'ersammelt sind, 

Glück auf! 
Die Redaction, 
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Zur Schlagwetterfrage. 
Mitgetheilt von E. Homann, k. k. Bergcommissir. 

(Hiezu Fig. 16 bis 23, Taf. XV.) 
(Fortsetzung von Seite 399.) 

IV. Ventilatoren. 
In Frankreich wurden vor nicht langer Zeit einige 

neue Ventilatoren in A nwcndung gebrachtJU), von welchen 
ich einzelne erwähnen will. Ein Ventilator wurde von 
G e n esse. H er scher & C o m p. nach Angaben des 
Professors , S er construirt und steht bereits in vielen 
Gruben Frankreichs und des Auslandes in Verwendung. 
Das Rad wird durch eine kreisförmige Plattseheibe von 
2 m Durchmesser gebildet, an welcher 32 gebogene 
Flügel fixirt sind, deren Höhe 0,44 m beträgt .und 
deren Breite mit der Entfernung vom Centrum nach emer 
bestimmten Curve abnimmt. Das Rad bewegt sich in 
einem spiralförmigen Gehäuse. Die Saugöffnungen saugen 
die Luft in einer mit der Grube in Verbindung stehenden 
Aspirationskammer an; die Spira.le endet i? ei?en Diffu
seur weleher den Zweck hat, die Schnelhgke1t zu ver
mindern und die auR den l•'lligcln aU1itretende Luft in 
Druck umzuwandeln. 

Der Ventilator von Fa r c o t wird in Decazeville 
uml Campagnac verwendet. Die beweglichen Schaufeln 
werden durch ein vlllticales Diaphragma in zwei Theile 
cretheilt und zwitichen zwei Eisenblechbliltter gefasst, 
;eiche in ihrer J\litte eine Raugöffnung hesitzen. J>er 
Ventilator dreht sich nach der Richtung der Concavität 
der Schaufeln derart, dass die Geschwindigkeit der Luft 
am Umfange grösRer ist, als jene an der Speiche, in 
Folge dessen zur Erlangung einer heRtimmten Depression 
eine (J'eringere Anzahl von Touren erforderlieh ist. 

Mo r t i er liess durch ß i et r i x & Co m p. einen 
neuen volumogenen Ventilator construiren. Der Kasten 
desselben hat die Gestalt einer halbelliptischen Curve, 
deren grosse A xe horizontal ist. In der Mitte be.findet 
sieb eine Spindel , um welche sich 5 Flligel von lmsen
förmiger Gestalt drehen. Der zwischen 2 Flügeln befind
liche Haum passirt bei jeder halben Umdrehung ein 
Maximum und ein Minimum; derselbe communicirt mit 
der Admission, wenn er sich vergrössert, und mit der 
Ausströmung, wenn er sich verringert. 

S au t t e r u n d L e m o n n i e r , ferner Re a r d o n 
11 n d E n n i s constrnirten Ventilatoren, welche mittelst 
J<~lektricität betrieben werden. Pin e tt e construirte eine.n 
kleinen , tragbaren Serventilator, dessen Antrieb mit 
comprimirter Luft erfolgt. Der äussere Durchmesser des 
Apparates beträgt 0,50 m; der Motor macht 400, der 
Ventilator 1000 Touren per Minute, das producirte Luft
quantum ist 1883 l per Secunde. 

Als tragbarer Ventilator wäre noch jener von 
n a r c e not zu erwähnen , welcher in Folge seiner 
grossen Kraftleistung eine ra•che Verbreitung finden dürfte. 

Eine Commission , welche von der Gesellschaft der 
I ngenieurc Nordenglands zum Studium der Ventilatoren 

'';) J\11'·mnil'r.!! r.t ('Omptc rrlllln 1lcH 1ra\'a11X dr. la socii\11• 1!1•!! 
i11gr.11i1·11rs 1·ivil~ l8!lt1. N:wh M. F. Dujardin·Beunmr.h. 

eingesetzt worden war, gel:mgte auf Grund ihrer Ar
beiten zu folgenden Resultaten : In Gruben, welche 
einen wirksamen Querschnitt von mehr als 2 m 2 besitzen, 
sind die volumogenen Ventilatoren den deprimogenen 
inferior. Zur Bewetterung von Grubenräumen mit 1,40 
bis 1 80 m 2 wirksamen Querschnitte ist der Gnibalven
tilato; den volumogenen Ventilatoren überlegen. ßci 
Gruben mit engem ltuerschnitte sind die deprimogenen 
Ventilatoren überhaupt zu beseitigen. 

Das Luftrnlumen, welches die Ventilatoren absetzen, ist 
ftlr eine bestimmte Geschwindigkeit des Motors nicht immer 
constant. Um nun die Bewegung derart zu regeln, dass 
das abgesetzte Volumen innerhalb gewisser Grenzen con
stant bleibt, brachte die Steinkohlenwerksgesellschaft von 
Lievin tlber Vorsehlag Des a i 11 y's und Du b o i s' nach
stehenden Apparat in Anwendung. Eine !lquilibrirte 
Rcheihe, welche ilher dem aus der Gruije kommenden 
Luftstrome angeordnet ist, erleidet unter der Einwirkung 
des Stromes Verschiebungen. Wenn nun diese Bewegungen 
eine bestimmte GröRse Ubersteigen, so stellt eine Vor
richtung eine elektrischen Strom her, durch welchen der 
Gang des Motors verlangsamt oder beschleunigt wird. 

V. Sprengstoffe und Zündung. 
Auf diesem Gebiete habe ich nicht '•iel Neues zu 

berichten. Von E. Larmoyenx und L. Namur 
wurde im verflossenen .Jahre mit den Sprengstoffen G r i
ii o u t i t e und An t i g r i so u Fa v i er eine Reihe von 
Versuchen durchgeführt, deren Hesultate in dieser Zeit
schrift bereits mitgetheilt wurden 17) und welche ich daher 
hier nicht weiter berllhren will. 

Die französische Sprengstoffcommission, beziehungs
weise M a 11 a r d und L e Chate 1 i er haben bekanntlich 
eine Reihe von Sprengstoffen in Vorschlag gebraeht, bei 
deren Verwendung eine Entztlndung explosiver Gasge
menge in Folge der bei der Explosion des Sprengschusses 
herrschenden geringen Temperatur als ausgeHehlossen zu 
betrachten sein soll. Versuche, welche mit diesen Spreng
stoffen durchgeführt wurden, haben die glinstigaten He
sultate ergeben und es ist zu hoffen, dass bei zunehmender 
Verbreitung derselben die Zahl der durch Sprengschils~e 
veranlassten Schlagwetterexplosionen abnehmen wird. 
Die Gefahr der Entztlndung der Schlagwetter besteht aber 
nicht allein im Momente der Explosion, sondern aueh 
im Momonte des ZU n den s d es S p r eng s c b u s s es. 
Wie .Jan et bemerkt 1s), hat die Frage des Zilndem1 
der Schilsse seit einer Reihe von Jahren leider fast 
gar keine F'ortschritte gemacht. Die Verwendung der 
Lau e r'schen Frictiousziinder war zwar bisher im 

")Revue universelle. T. XVll, Nr. 3; vergl. diese ZeitRchrift, 
Nr. !) n. 10, 1893. 

'") Note znr J'allumage ile~ <·nups ilc mine dun~ Je~ exploi-
1at.ions gl'i~ou1 r.n~"s par· 11!. L .1 an e t„ A nnale~ <l1!~ mint>s. 
3. J.ir.f., 1893. 



C:ro~iurn und Ganzen rnn recl1t giinstigen Erfolgen be
gleitet; eine allgemeine Verbreitung haben dieselben jedoch 
his nun noch nicht gefunden. Da~ Problem der elek
trischen Zündung ist noch nicht endgiltig gelöst; die-
1mlbc beginnt zwar bereits, sich in einzelnen Betrieben 
cinzubiirgern und hat auch beim Rchachtabteufen und 
heim Vertriebe grosser Strecken bisher rt'cht gute 
Dienste geleistet, zur currenten Sprengarbeit konnte sie 
jedoch noch nicht benützt werden. Eines der wesentlichsten 
Hindernisse, welches einer weiteren Verbreitung der elek
trischen Zündung derzeit noch im Wege steht, ist das 
beträchtliche Gewicht der elektrischen Apparate, welches 
deren Transport insbesondere in Gruben mit gering
mäl'htigen Lagerstiitten, schwierig µ-cstaltet; iibcrdies be
steht aber auch die Gefahr, dass durch die Funkenbil
dung, welche insbesondere bei Strömen von stärkerer 
Spannung nicht ausgeschlossen ist, eine Entziindung der 
8chlagwetter herbeigeführt werden kann. So kommt es, 
dass die Bi c k fo r d'sehe Zllndschnur, trotz der Gefähr
lichkeit ihrer Verwendung, auch heute no!'h in vielen 
Rchlagwettcrgruben im Gebrauche steht. Wenn nun auch 
begründete Hoffnung vorhanden ist, dass die Verwendung 
der elektrischen Zündung früher oder später in der 
PraxiM allgemeinen Eingang finden wird, so muss doch 
mit obiger Thatsache gerechnet werden , und dies 
Yeranlasst .Jan et, die Mittel näher in's Auge zu fassen, 
welche geeignet erscheinen, die mit der Verwendung 
<ler Bi c k f o r d'schen Ziindschnur in Schlagwettergruben 
vcrlmndenen Gefahren nach Möglichkeit zu beseitigen. 

Bekanntlich kann bei dem Gebrauche der Bi c k
fo r d'schen Zündschnur die Entzlindung der Schlagwetter 
herbeigeführt werden: 1. Durch den glühenden Körper, 
welcher zur Zündung der Schnur verwendet wird, 2. durch 
die Funken, welche sich im Momente der Zllndung und 
während des Brenuens der Zündschnur bilden können 
und 3. durch die Gase, welche bei der Verbrennung in 
dem Falle entstehen können, wenn der Zilnder zu tief 
in die Patrone versenkt und in unmittelbare Berilhrung 
mit dem SprengRtoffe gebracht wirll. .J an et bemerkt, 
dass die letzte der erwähnten Gefahrenquellen durch 
keinen Apparat beseitigt werden kann. Seitdem das 
Abthun der Sprengschüsse in ~chlagwettergruben beson
deren Organen (Feuermännern) ilbertragen wurde, ist diese 
<lcfahrenquelle zwar weniger zu fürchten, dieselbe be
steht jedoch noch immer, und dies sollte die OruLemer
waltungen veranlassen, auf die Auswahl <lieser Organe 
die grfü1stc l'4orgfalt zu verwenden. Ebenso liisst sich 
seiner Ansicht nach auch die aus der möglichen Bildung 
einer Funkengarbc während des Brennens der Ziind
schnur resultirende Gefahr selbst bei Anwendung aller 
möglichen Vorsichtsmaassregeln nicht al1sol11t beseitigen. 
Wirks:imer kann den mit der Zündung der Ziind~chnur 
\·crbundcncn Gefahren entgegengetreten werden .. Jan et 
weist darauf hin, dasH das Ausspriihcn der Funken nur 
von kurzer Dauer ist und mit dem Vori;chrcitcn der 
Verbrennung der Zündschnur aufhört. Von welchem 
)fomente an letztere in dieser Hinsicht ungefährlich wird, 
wurde bisher mit Richerheit noch nicht fest.gestellt, doch 

kann angenommen werden, dass dies der Fall ist, 
0

sohald 
sich die Verbrennung auf eine Länge von 10 cm aus
gedehnt hat. Zur Vermeidung jeglicher Gefahr wiirde 
es daher genügen, das Anzünden der Zündschnur in 
einem geschlossenen oder doch von Drahtnetzen ge
sehiitzten Haume zu bewerkstelligen und dieselhe so lange 
dort zn belassen, bis die Verbrennung- auf 10 cm vor
geschritten ist. 

Die Zalil der A pparatc, welche behufä Errcichung
dcs obigen Zweckes in Vorschlag gebracht wurden, ist 
eine ziemlich bt>deutcndc. Eine Heihe von Vorrichtungen 
die~er Art wurde in dieser Zeitschrift bereits von dem 
Bergrathe .J. l\l a y er beschrieben 1 !•.) und ich will daher 
der Puhlication .Jan e t's nur jene ~ystemc entnehmen, 
welche in dem betreffenden Artikel l\l a y e r's keine Er
wähnung fänden. Eine Vorrichtung, welche dem von 
Bergrath M a y er beschriebenen Apparate von Mil 11 er 
ziemlich ähnlich ist, wird seit 12 .Jahren in einigen 
Gruben der Bergbaugesellschaft in Leus (Pas de Calais) 
verwendet. Dieselbe (Fig. 21, Taf. XV) hat folgende Con
struction: Das Bronzerohr T, welches zur Aufnahme der 
Zilndsclmur dient, besitzt die Gestalt eines Kegelstumpfe8 
und ist 77 111111 lang. Der Kapscltrllger ist aus Eisen 
und von einem kleinem Hohre durchbrochen, dessen Axc 
in die Verlängerung der Axe des Bronzerohres T fällt. 
Der Schlagkörper wird durch einen runden Knopf 11 

gebildet, der mittehit eines Stieles b geführt und durch 
eine Drahtfeder c in Action gesetzt wird ; mit Hilfe 
eines Hinges A , welcher an dem Stiele befestigt ist, 
kann letzterer so weit zurllckgezogen werden, bis er 
durch eine der Kerben C un<l C1 , die sich gegen den 
Rückhalt B stützen, festgehalten wird. Um die Kapsel 
abzufeuern, genügt es, auf den Griff .J.f zu drucken, wo
durch der Stiel b frei gemacht wird und der Knopf 
b, nach vorwllrts gedruckt, die Explosion der Kapsel und 
gleichzeitig die Zündung der Zllndschnnr herbeiführt. 
Um zu vermeiden, dass letztere durch die explosive 
Kraft der Zündkapsel herausgeschleudert werde, ist das 
Rohr 'l' von einer cylindrischen, mit dem Inneren des 
Apparates durch 2 Oeffnungen 0 communicirenden Kammer 
K umgeben, in welcher sich die durch die Explosion 
der Kapsel und durch die Verbrennung der Zilndschnur 
entstehenden Gase ausbreiten können. Der Apparat he
stcht aus 2 Theilen , die auseinandergeschranbt werden 
können, um derart das Anbringen der Zilndkapsel zu 
ermöglichen. Derselbe soll im Allgemeinen recht ~ut 
functioniren. 

,Johnson und Ho w a t schlugen vor, die Ziind ung 
der Zündschnur, unt~r Aufrechthaltung der Tsolirung
der Flamme von der äusseren Atmosphäre, im Innern 
der Sicherheitslampe zu bewerkstelligen. Dieselben eon-
8truirten zu diesem Behufe eine Lampe (Patent He a t h und 
Frost), welche sich bei <lcn in Anzin vorgenommenen 
Versuchen recht gut bewährt haben soll. 

Die Ziindschnur wird am unteren ~:ndc dm1 Rohres 
'l' (Fig. 22, Taf. XV), welches die Lampe durchquert, eingc-

19) Siehfl diese Zeitschrift Nr. 5 u. ff., 1889. 
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flihrt. Die Vcrbronnungsgasc des Pulvers entw1•ichen nach 
oben. IJas ohercEnde des ltobres ist mit einem Hute(/ bedeckt 
und von einem doppelten Drahtnetze umgeben, wodurch 
einerseit:; das Aussprühen von Funken und andererseits 
die Entzündung etwa vorhandener Schlagwetter verhindert 
werden soll. Die Zündung der Schnur wird mit Hilfe 
eines 1 rnm dicken Eisenstäbchens F, welches durch 2 
im Bohre T angebrachte Oeffnungen durchgesteckt und 
mit der Lampenflamme in Berührung gebracht werden 
kann, auf die Art bewirkt, dass dasselhe in g-liihendem 
Zustande mit llilfe einer unter dem Oelrc.;;errnir der 
Lampe angebrachten Handhabe mit der Zündschnur in 
Berührung gebracht wird. Die zur Einführung dM Eisen
:;tiibchens dienenden Oeffnuugcn werden, sobald dasselbe 
am; dem Hohre T getreten ist, durch ein sich automatisch 
senkendes oder durch ein an dem Stilbehen angebrachtes 
Plättchen verschlossen , wodurch jede Communication 
zwischen der \'crbrcnnungskammcr der Lampe und der 
äussercn Atmosphäre unmöglich gemacht werden soll. 

Bei einem anderen Apparate, welcher erst kürzlich 
von B o ur d o n c 1 c in Dccazeville in Vorschlag ge
hrncbt wurde, wird die Zündung der Zündschnur :wf 
pneumathichem Wege, mittelst der durch comprimirte Luft 
herheigefiihrten Temperatursteigerung bewirkt. Dieser 
Apparat (Fig. ~3, Taf. XV) ist folgendermaasscn constrnirt: 
Die Zugstange (/ trägt an ibrem unteren Ende Leder- oder 
Kautschukrnhcibcn a, welche zwischen 2 Kupferplatten b 
eingepresst sind; an ihrem oberen Ende ist sie mit einer leicht 
gewiilhtcn t:cheibe D versehen, mit deren Hilfe die Stange 
rasch hin und her hewegt werden kann. Der cylindrische 
I:aum, in welchem die Zugstange gcfiihrt wird, stellt 
ein Bronzerohr von 12 mm innerem Durchmesser, 2 mm 
Dicke und 105 mm Länge dar, welches an seinem 
unteren Ende bchufs Aufnahme des Zündschnurhälters 
F mit Schraubenwindungen versehen ist. Letzterer be
sitzt eine centrische Oeffnung 0, in welche das Ende 
der Zündschnur eingeführt wird. Zum Zwecke eines 
'•ollständig sicheren Abschlusses wird zwischen dem Bronze
rohre C und dem Zündschnurhälter F eine Kautschuk
scheihe eingefügt, die selbstverständlich gleichfalls mit einer 
centrischcn Ocffnuug versehen sein muss. Um eine Beschä
digung der Zündschnur wiihrend des Uebrauches des 
A pparatcs zn verhindern, wird dem Zündschnnrhältcr in 
seiner weiteren Fortsetzung B eine Ausweitung gegeben. 

in einer ~chlagwettergrulrn yon 1:; ~ a r d ~ in \"erwc111l11ng: 
gekommen sein. Als Hauptvorzüge derselben werden die 
leichte Reinigung, ferner der Umstand hervorgehohen, 
dass sie angeblich niemals yersagte. Einige Versuche 
sollen auch im Becken von St. Etienne durchgeführt, je
doch nicht so weit verfolgt worden sein, dass daraus 
irgend welche Schlüsse gezogen werden könnten. 

Der praktische W erth all dieser A pparatc für 
Schlagwettergruben wurde bereits von Bergrath M a y c r 
als gering hezeichnet. 1 n der That können auch die Gefahren, 
welche mit dem Gebrauche der Bi c k f o r d'schen Zünd
schnur verbunden ~ind, durch dieselben durchaus nicht als 
vollständig beseitigt angesehen werden, indem die Mög
lichkeit der Bildung einer Funkengarbc im .Momente de~ 
Zündens der Z!indschnur, wie ciugangs erwähnt wurde, 
nicht die einzige Gefahren11uelle bi!det. Auch Jan et 
ist keineswegs ein besonders begeiRtcrter Anhänger 
dieser Vorrichtungen, deren Nachtheile, unter welchen c1· 
in erster Linie die Gefahr hervorhebt, . die im Falle einer 
vorzeitigen Entfernung des Apparates von der eben 
entzündeten Zündschnur entstehen kiinntc, er nicht 
verkennt; der1rnlhe hiilt jedoch deren weitere Erprohung 
un1l Verbreitung in Flchlagwettergrnhcn so lange für 
wünschcnswerth, so lange die Bi c k f o r d'schc Zündschnur 
mangels anderer geeigneter Ziindmcthoden in der Praxis 
.Anwendung findet. 

Fm die bei der Explosion des Sprengschusses ent
stehende Flamme uni;chädlich zu machen, bringt 8 p e a k
m an eine von ihm erdachte \\'as:;erpatrone in Vorschlag~u), 
welche, wie er sa:.;t, nicht allein rnll:;tiindig· sicher, son
dern a1wh so einfach ausgeführt sein soll, dass sie von 

jedrm C:rnbenarheiter ohne Assistenz eines Aufäichtsor
ganes gehandhabt werden könne. Die Patrone ist gleich 
j cner von M i 1 es Se t t 1 e eine Zinnpatrone. Eine 
nilhere Reschrcihung der Construction derselben wurde 
von S p e a k man nicht gegeben, doch dürfte das Princip 
darin hestehen, dass der Sprengstoff in der Patrone 
fast vollstlindig von \Yasser umgehen wird und eine 
derartige Lage erhält, dass jedwede Flammenbildung 
a11Hgesch lossen bt. V ersuche, welche mit dieser Patrone 
bei einer Ladung von je ,1 Unzen Tonit vor Kurzem in den 
Bcdford Leigh-Kohlengruben :rngcstellt wurden, sollen zu
friedenstellende Resultate erg·eben haben. 

Die ehcn beRprochene Yorrichtu11g soll mit gutem Erfolge "") Thc lrun and cmLI trades review, 19. Fchruar 18!1~. 

(Schi uss folgt.) 

lll'T Schnrfhan auf Hil herhalt.igen Bleiglanz in Welka bei )Iiihlhausen in Böhmen. 
Von Theodor Sternberger, k. k. Markscheider in fiihram. 

Allgemeine :Beschreibung des Gangvorkommens und 
des Schurfbaues. 

Her \\' elki1er Schurfhau hcfindet sich im südhöh
mischen Centralgranitstock , circa 10 km vorn östlichen 
Cuniactc desselhen mit dem Urgebirge (Gneis und 
Glimmerschiefer) und '<erfolgt dermalen einen zwischen 
8 1 

2 i. bis 101// streichenden und soo nach Westen bis 
nahezu saiger fallenden Gang, dessen Mächtigkeit von 

0,1 bis O, 7 m variirt und dessen Füllung, nchst silber
haltigem C:angquarz, aus derhen Brocken, grosswürfeligcn, 
grosskrystallinischen Anhäufungen und in feinkrystallini
schen Schnüren von ßleigl:rnz im Durchschnittsgehalt 
von 0,05°; 0 Silber und 75° ·0 Blei, dann untergeordneten 
Partien von Zinkblende und endlich sporadisch auftre
tenden, an Silber reichen Fahlerzen besteht. 

nie allenthalben vorkommenden Drusenbildungen 
im Gange, dessen Salbänder stets sehr gut wahrnehmbar 
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.~ind und aus kaolinisirtem Granite bestehen, geben 
Veranlassung zu Wasserzutliissen, welche je nach der 
.Jahreszeit und den erfolgten Niederschlägen wechseln 
und in Rumma, das l1Cisst in allen Strecken per Stunde 
l1iichstens 2 111" betragen. 

Die Gangbeschaffenheit ist variabel , sowohl im 
Verfliichen, als im Streichen des Ganges: immerhin 
gewinnt der Beobachter die Ueberzeugung, dass man es 
in W elkit mit einer Lagerstätte zu thun hat, die mit 
zunehmender 1'eufe auch an Gestaltigkeit und Mächtig
keit in der Erzführung merklich zunimmt. 

Der Gang ist, bis auf 54, 7 m unterm Rasen, dem 
steilen Verflächen nach mittelst eines Schachtes und durch 
Yier untereinander angelegte Läufe, dem Streichen nach 
auf imsammen 140 m mittelst Streckenbetriebes geprilft. 

Ausserdem ist der 2. mit dem 3. Lauf durch ein 
dem Gangverftächen nachgetriebenes l 0 m tiefes Gesenke 
verbunden und es befindet sich am 4. Lauf ein nach 
151o_50 im festen Granit getriebener Querschlag, der 
den /'.:weck verfolgte, etwaige Parallelgänge zu verkreuzen. 

Zu erwähnen wären noch kleine Aushiebe (Firsten
strassen und Mittelorte), welche sich oberhalb des 2. 
und 4. Laufes befinden und schönerzige Partien enthalten 
haben sollen. 

Mehrere docimastische Proben aus dem Gange in 
Welk:'t, ausgeführt vom k. k. Hauptprobirer Dr. Gustav 
D i c tri c h in Pi·ibram, ergaben folgende Resultate: 

Reine, grobkry·sta\linische Roherze von der Sohl
strasse im 3. Lauf nahe beim Schachte 0,054°/0 Silber 
und 81°.·o Blei, detto feinkörnig 0,0430/o Silber und 
74°/0 Blei. Einige Stücke aus der alten Halde wiesen 
Silber 0,042°!0 , Blei 40/o auf. 

Reine Gangquarze vorn 3. Feldort hatten 01016°/c 
Silber und 0 Blei. Stücke vom 4. Lauf wiesen 0,075°/0 

Silber und 39°,- 0 Blei auf. Ferner wurde aus einer 
Rohlnachnahme von dem 3. Ort eine Probe genommen, 
welche 0,1500/0 Silber und 4°/0 Blei aufwies. 

Besonders beachtenswerth erschernt die durch die 
Probe bestätigte Thatsache, dass der anscheinend taube 
Gangquarz silberhaltig ist und gepocht, und auf dem 
Sichertrog geschlemmt, sich bis auf 0,56°/0 Silber an
reichern lässt. Eine Zunahme des Silbergehaltes ist 
gegen die Tiefe zu mit Hinweis au( diese Analyse 
nicht unmöglich. 

Der Schacht ist, wie erwähnt, 54, 7 m tief und 
vom Tagkranz bis 22 m vollkommen saiger, in den 
Dimensionen von 4,5 m lang und 2,5 m breit, weiterhin 
aber dem wahren Verftächen des Ganges nach mit 4,5 m 
Länge und 1,4 m Breite getrieben. 

Bis auf 6,2 m unter dem Sehachtkranz ist derselbe 
in guter solider Mauerung hergestellt, von dort an bis 
zum Schachttiefsten aber in gewöhnlicher Schachtzimme
rung gehalten. Die Sch.achtstösse sind, obwohl der 
Hchacht dem Gange nach getrieben wurde, vollkommen 
fest, was bei etwaigem weiteren Abteufen des Schachtes 
in's Gewicht fallen würde , weil vorausgesetzt werden 
kann , dass die Abteufungsarbeiten und Erhaltung des 
Schachtes ohne Anstände durchgeführt werden können. 

Beschreibung des Gangvorkommens in den vier 
Läufen. 

Der 1. Lauf ist 1912 m vom Tagkranz entfernt 
und führt in seiner Erstreckung von 20,6 m den naeh 
Hi. bis 1 O" streichenden, sehr steil nach Westen einfal
lenden Gang von drusiger und quarziger Beschaffenheit 
und 0,2 bis q,4 m Mächtigkeit mit wenigen Einspren
gungen von Bleiglanz uud Zinkblende. 

Ausserdem sind kleine Augen von Limonit und 
Malachit in dem mehr oder weniger cavernösen Gang
quarz enthalten. 

Ersterer ist die Secundärbildung von ehemals fein 
eingesprengten Pyriten, letzterer als von l<"'ahlerzen her
riihrend zu betrachten. 

Der 2. Lauf ist 25, 7 m tief und führt in der 
Länge von 16 m den nach 9h bis lOh streichenden, 
gleichfalls steil nach Westen verflächendcn Gang von 
nahezu gleicher Beschaffenheit wie am ersten Laufe. 

Der saigere Abstand von 6,5 m zwischen dem 1. 
und 2. Laufe ist wohl viel zu gering, um eine Aende
rung im Verhalten des Ganges wahrnehmen zu lassen. 

Die Gründe, wesswegen man diesen Lauf anlegte, 
werden wahrscheinlich die gewesen sein, dass man wegen 
zusitzender Wässer die weitere Abteufung im Schachte 
nur mühevoll weiter brachte (damals war schwarzes 
Pulver noch als Sprengmittel gebräuchlich) und dass 
man auf diesem Horizonte reichere Erzmittel vom kurzen 
Schachtstosse aus verfolgen konnte. 

Das in der Gegenstunde getriebene Sehachtauslenken 
ist mit Vorräthen erfüllt und konnte demzufolge die 
Gangbeschaffenheit nicht constatirt werden. 

Der 3. Lauf ist 36, 7 m vom Tagkranze aus 
eingestemmt und ist beiderseits vom Schachte 26 m weit 
vorgetrieben. 

Unmittelbar beim Schachte, in der südöstlichen 
~trecke (9h) , ist eine bedeutende Anreicherung wahrzu
nehmen. Der Gang führt auf 5 bis 6 m Streichlänge 
015 bis 0,6 m mächtige quarzige Massen, Bleiderberze 
von 8 cm Mächtigkeit mit den angegebenen Hltlten von 
von 0,054°/0 Silber und 81°,o Blei, bezw. 010430:'0 

Silber und 7 4 °lo Blei. 
Auch in der weiteren Erstreckung gegen Sttdosten 

führt der 0,2 bis 0,4 m mächtige Gang anhaltend Blei· 
glanz und schaart dem Gange circa 5 m vor dem Ortsstoss 
in taubes Hangendtrumm zu - ein Fingerzeig, dass 
die Ene:rgie der Kräfte, welche den Gang gebildet, 
auch noch weitere Zertrümmerungen und Kluftbildungen 
im Granitgebirge bewirkte, und dass man es bei weiteren 
rationellen Hoffnungs- und Aufschlussbauen wahrscheinlich 
mit Gangzügen, welche untereinander durch Veräste
lungen (Verbindungstrümmer) verbunden sind, zu thun 
haben wird. 

Und in der '!'hat kennt mau keine Localität, wo 
in einem Gebirge, einer ~'ormation · nur ein einziger 
Gang aufsetzt; immer sind es parallele Gangzüge oder 
Gangkreuze, welche gewisse Erzreviere durchziehen. In 
der Umgebung Welkas findet man obertags, so auf dem 

2 
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terge Chumelak und längs des nach Norden streichen
den Rückens, dann anf dem Berge Chlum, bei dem Dorfe 
W elki't, endlich beim Dorfe Lhota-Pechovi't Quarze die 
auf Ausbisse von Gängen hindeuten. Gleichwohl Jst es 
nicht möglich, auf Grund dieser Ausbisse auch nur an
nähernd die Streichrichtungen zu construiren. 

Positive Gewissheit über aufsetzende Gänge und 
deren Streichen können nur intensiv ausgedehnte Schür
fungen mit Schurfröschen und kleinen Schürfschächtchen 
bringen. Die Gegenstrecke am 3. Lauf ist gleichfalls 26 m 
weit vorgetrieben und erscheint im Allgemeinen gleich 
der vorbeschriebenen. 

Das Bleiglanzvorkommen ist sichtlich anhaltender 
und hoffnungsvoller als am 1. und 2. Laufe. 

Der 4. Lauf ist 4 7, 7 m vom Tagkranz entfernt 
und führt in einer I~ntfernung von 34 m nach 20h bis 
21" ebenfalls Bleiglanz und zuweilen Fahlerz im 013 
bis O, 7 m mächtigen Gangquarz. 

Es kommen Anreicherungen bis 5 m Streichlänge 
von anhaltend schönen Bleiglanzderberzen von 0,05 bis 

d
0,10 m ~äcbtigkeit, dann Zinkblende bis 0,06 m in den, 

em Bleiglanz anlagernden Partien vor, 
Der Gang bat seine drusige Beschaffenheit wie in 

den oberen Läufen beibehalten und schaart sich vor 
Ort mit einem gestaltigen widersinnig verflächenden 
llangendtrumme. 

Der nach 1511 50 getriebene Querschlag von nur 
11 m Länge hat keinerlei Aufschluss erzielt und steht 
dermalen im festen typischen Granit an. 

Während in unmittelbarer Nähe des Ganges eine 
tiefgehende Metamorphosirung des Granits allenthalben 
wahrnehmbar ist, wobei der Feldspath zu Caolin , der 
eisenhältige Glimmer aber zu röthlichen und gelblichen 
Secundärbildungen verwandelt wurden, ist in einer Ent
fernung von 1 bis 2 m vom Gange keine Zersetzung 
des Granits mehr vorhanden. 

Ausser dem vor Ort einbrechenden Hangendtrumm 
kommen kleinere Gangzwieselungen auf diesem Lauf vor 
und führt ein derartiges Trümmchen bemerkenswerthe 
ßleiglanzanreicherungen von 4 bis 6 cm Mächtigkeit. 

Auf sämmtlichen 4 Läufen sind Nachbildungen von 
Bleiglanz, so Gelb-, W eiss-, Schwarz-, Grünbleierz, nicht 
auffind bar, was umsomehr überrascht, als der Gan"" wie . "'' 1.1rwähnt, VIele Drusen beherbergt. 

Begriindung zur eventuellen schwunghaften 
Aufnahme des Schurfbaues. 

Aus der Gangbeschaffenheit geht hervor, dass der 
WelkAer Gang die charakteriRtischen Merkmale des in 
der Lagerstättenlehre G rod de k's beschriebenen Typus 
Pontgibaud in l<~rankreieh besitzt. 

Der Habitus des W elkaer Ganges ähnelt dem der 
Mieser Gänge, welche im Urthonschiefer aufsetzen*), auf-

•) Ein grosses Gangstück vom 4. Lauf in W elka wurde der 
Ptibramer bergakailemisclten Lager~tätteusammlung einverleibt. 
B_eim Vergleich mit den vorhandenen Mieser Gangsuiten springt. 
die frappante Aehnlichkeit heilier Vorkommnisse sofort. in die 
Augen. 

fallend; hier wie dort tritt in quarzigen Gangmassen 
der Bleiglanz in brockenförmigen Aggregaten auf, nur 
mit dem Unterschiede, dass der Welkaer Bleiglanz 
ach t m a 1 reicher an Silber ist, als jener von Mies. 

Die Mieser streichenden Gänge, welche gegen di1.1 
Teufe von 250 rn au Mächtigkeit stellenweise rapid 
zunehmen und Bleiglanz mit 0,02°./0 Silber führen, werden 
trotz des geringen Silbergehaltes mit Vortheil abgebaut. 

Während in vielen auf silberhältigem Bleiglanz 
umgehenden Bergbauen eine allerdings nicht gesetz
mässige und sich auch nicht immer auf alle Gänge des 
Revieres ausdehnende Zunahme des Silberhaltes mit zu
nehmender Teufe mehrfach überzeugend constatirt wurde, 
konnte man dies in Mies bis nun nicht nachweisen. 

Der mit der Teufe zunehmende Silberhalt ist wohl 
zumeist den mit dem Bleiglanz einbrechenden, mit freiem 
Auge kaum wahrnehmbaren und gleichmässig fein ver
theilten Silbermineralien zuzuschreiben welche in gewissen . ' Reg10nen der Gaugebenen zum stärkeren Absatz gelangten 
weil hiefür die Krystallisationsbedingungen am günstig~ 
sten waren, unter und ober dieser edeln Zone aber all
mählich abnehmen. 

Dass geschichtete Gesteine in l<'olge ihrer geringen 
Widerstandskraft gegen Druck und Schub für Gano·
bildungen im Allgemeinen günstigere Medien sind als d:r 
massige Granit, bedarf keiner weiteren Ausfüh;ung. In 
W elka dürften dem zufolge Gänge von solch bedeutender 
Mächtigkeit, wie eben Pi'ibram und Mies sie aufweisen 
nicht vorkommen. Andererseits muss hervorgehoben werden; 
dass die Mächtigkeit eines Ganges nicht ausschlaggebend für 
dessen Abbauwürdigkeit und Rentabilität ist, weil häufig 
sehr mächtige Gänge, in welchen das Erz zumeist in 
einzelnen Adern, Schnüren und Schwärmern vertheilt 
ist, mit grossen Unkosten (weil sodann viel Mauerung 
Zimmerung und gute Versätze nothwendig) abgebaut 
werden können. Auch spielt beim Verhaue sehr mächtiger 
Gänge die Mehrförderung tauber Massen eine gewichtig1.1 
Rolle. 

Dass Wel~i1 ausser dem hoffnungsvollen auch ein leicht 
zu verarbeitendes Gangvorkommen besitzt, unterliegt kei
nem Zweifel. Die Aufbereitung von derlei Erzen kann ohne 
weitgehende Zerkleinerung sehr vollkommen geschehen 
indem durch einfache Handscheidung in minimo 40 bi~ 
500/o des Derberzes gewonnen werden. Der Unterschied 
des specifischen Gewichtes von Quarz und Bleiglanz ist 
ein derartiger, dass durch die nachfolgende Setzarbeit 
ein abermaliges Ausbringen von 20 bis 300/0 zu erhoffen 
ist. Und selbst die Pocharbeit wird ein sehr gutes Aus
bringeresultat erreichen, weil die Pochtrübe nicht thonig 
- schlammig ist, sondern eben kantige würfelige Par
tikelchen von Quarz und Bleiglanz enthält. 

Uebrigens mache ich auf ein Verfahren aufmerksam 
die Zugutebringung sehr armer silberhaltiger Zeuge be'. 
treffend , welches von der weittragendsten Bedeutung für 
einen silberhaltigen, Bleiglanz führenden Bergbau zu 
werden verspricht. Es ist dies das verbesserte Kapuiker 
Extraetionsverfähren , darin bestehend , dass silberarme 
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Z!\llge , am1tatt i:.ie mechanh•ch anzureichern, um sie 
hiittengerecht, also einlösungswiirdig zu machen, was mit 
11nvermeidliche11 Aufbereitungsverlusten verbunden ist, 
einer chlorirenden Röstung unterzogen werden und das 
ent.'ltehende Silbersalz in Lösung gebracht wird. 

J>11rch die nachfolgende Fällung wird ein gegen
iihe1· der mechanischen Aufbereitung befriedigenderes 
A 11shringen des Silbers erzielt. 

\V elk:'ts silberhältige Quarze, die in hedeutenden 
Massen einbrechen, sind sohin nicht werthlos, sondern 
wiirden gewiss eine Bedeutung für die Prosperität eines 
etwaigen t:nternehmens haben. 

In Anbetracht des limstar11les also, dass die in 
\Velk:i erreichte Schurfhautiefo von 52 m für die inten-

sive und rationelle Aufschlies1rnng des Gangvorkommens 
weitaus ~u gering erscheint und in der Erwägung, da!ls 
die streichenden Aufschh1ssbaue sich eigentlich nur in 
kurzen Entfernungen um den Haupteinbau bewegten, 
im Zusammenhange mit der schon friiher ausgesprochenen 
Ileberzeugung, dass die Hoffnung auf eine Zunahme in 
der Mächtigkeit, Continuität und Gehältigkeit des Ganges, 
welcher bereit.~ in der geringen Tiefe so ansehnliche 
Silber- und Bleihalte aufweist, nicht unberechtigt er
scheint, wiirde es sich gewiss empfehlen , den W elkaer 
Schurfhau näher in's Auge zu fassen, ihn in jenen 
Stand zu setzen, welcher nothwendig ist, um eine klärende 
Uebersicht - das Gangverhalten betreffend- in weiteren 
Teufen und horizontaler Erstreckung zu gewinnen. 

Unw k verlust in Wasser-, Luft- und Uam pfröhrcn. 

( lhoringenieur F 1 am an t hat 1) als T-:esultat zahl
reicher Versuche folgenden neuen A usdr1rnk zur Berech
nung des Druckverlustes in geradlinigen Was s c r 1 e i
t 11 n gen a11f'gestcllt: 

(ui)1/1 
lt=4aL ffi , 

worin /1 den Verlust an Druckhöhe in Metern Wasser, 
L die Länge, D den Durchmesser der Leitung und 
C die Geschwindigkeit des Wassers in derselben, sämmt
lich in Metern ausgedrltckt, bedeuten ; a ist ein Coeffi
cient, der für neue gusseiserne Röhren gleich 0,000185, 
für gebrauchte gleich 0,000230 , dann flir solche aus 
Glas, Blei und Weissblech gll'ich 0,000130 bis 0,000155 
zu· setzen ist. Bei gebrauchten Gusseisenröhren, also flir 
<i = 0,000230, wird 

,, = 0,00092 i(Z~Y' 1 , 

während nach der alten Weis b a c h'schen Angabe 

TJ2 
lt= 0,001218 L JJ 

zu setzen ist. Für U ::-::-- 1 m wird z. B. 

hei D = 0,05 0,5 m 
nach l<' 1 am an t lt= 0,0389 0,00217 111 

nach Weisbach h = 0,0243 0,00243m; 

bei U = 1 und lJ = 0,325 m ergeben beide Formeln 
den gleichen ·w erth h = 0,0037 4 m. Höhren von weniger 
als 0,325 m Durchmesser verursachen nach Flamant's 
Regel grösseren Widerstand als nach der W e i s b a c h
schen , weitere umgekehrt ; besonders für engere Röhren 
dürfte das F 1 am an t'sche Ergebniss den Thatsachen 
besser entsprechen. 

') Annales des mines, 1893, 3. Bd., S. 196. 

Rez!ig·Iich des Druckverlustes in Dampf- und 
L u f t l e i t n n g e n wurden von Professor L e d o u x Be
obachtungen angestellt und nach denselben detaillirte 
Regeln llber die Bestimmung der Durchmesser solcher 
Leitungen entwickelt.~) Dabei ist der Ausdruck 

L U2 

z = kaD. 
beibehalten, worin z den Druckverlust in Atmosphären 
zu 10 000 kg auf 1 m 2 , L und lJ Länge und Durch
messer der Leitung in Metern, ~ das Gewicht von 
1 ms Luft oder Dampf in kg und U die Geschwindigkeit 
in Metern , endlich lc einen Zahlencoefficienten bedeutet, 
welcher sich aus Ledoux' Versuchen für Luft 

!.: = 0,0000000!:11 
ergibt. Dieser W erth wurde als Mittel der Beobachtungen 
an 3 Leitungen von je nahezu 300 m Länge und den 
Durchmessern gleich 100, 71 und 4 7 mm erhalten und 
gilt jedenfalls innerhalb der bei den Versuchen vor
kommenden Werthe von U gleich 10 und 80 m; er 
stimmt auch gut mit den Resultaten der früher von 
Stockalp er durchgeführten Versuches), mit Ausnahme 
von zweien der letzteren , welche S t o c k a l per selbst 
als unverlässlich bezeichnet hatte. 

Ft!r Dampf wurde die Ermittlung bei denselben 
Röhren, die frllher für die Versuche mit Luft gedient 
hatten , vorgenommen, und zwar bei jeder von den 
3 Leitungen an 3 Stellen, nach je 100 m Lange. Hier 
wurde 

k = 0,00000011 
gefunden, welcher Warth mit dem von Gut c r m u t h 1) 

erhaltenen !.: = 0 1000000114 befriedigende Ueberein-
stimmung zeigt. H. 

') Annales des mines, 189~, 2. lld., S. 541. 
") Revue univcnmlle des mines, 1880, 7. Bd., S. ~57. 
') Zeirachr. des Ver. deutsch Ing. 1887, Nr. 32. 
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Fortschritte in der Nickelclarstellung. 
Von D. Leval. 

Nickel wurde bekanntlich in dem GarnieritNeucaledo- 35 Schwefel und 750 leg Cokesklein. Heim f:lchmelzen 
nienR gefunden, einem wasserhaltige1:1 Silicat von Nickel- ging die grösserc S-Menge in das J\Jetall und die 
oxyd und Talkerde. DaRselbe ist kein secundäresZerlegungR- Schlacke enthielt 18°/0 SiO:i , 12 - t:l 0 

0 Fe und o,Hl 
product, weil man auch in der Tiefe keine Spur der bis 0,45°/0 Ni. 
Verbindung des Metalles mit Schwefel oder Arsen an- Aber des kostspieligen Cokesbezugcs w.egen musste 
getroffen hat; das Mineral setzte sich aus Wasser in seiner man das Schmelzen in N oumea aufgeben und jetzt ver
jetzigen Form ab. In Stufen, welche Peletard nach schmilztEngland das meiste Erz, und zwar in kleineren 
Paris brachte, finden sich auch Theile von lnsecten, die Cupolöfen, welche täglich 25-:lO t l•;rz mit ca. 20°/u 
noch heute lebenden Formen angehören. Das Mineral Cokes von der Beschickung verarbeiten. Das Ofenproduct 
erscheint im Serpentin, wo das feste Gestein mit rothem enthält 50-55 Ni, 25-:JO Fe und lG-18 S; es ist 
Thon in Berührung kommt, und wobei es Spalten und hinreichend spriide und leicht pulverisirbar. ·- Die 
Höhlungen in jenem ausfüllt, im Thon aber nie vor- folgende Coucentration kann im Reverlier- oder ßesscmer
kommt. Dieser ist ein Serpentinproduct mit allen seinen ofcn stattfinden. In jenem werden die pulvcrisirten und 
Bestandtheilen, ausserdem mit Mangan, Kobalt und Chrom. zweimal gerösteten Schwefelmetalle mit Quarzsand wieder 
Die heissen Quellen, welche diese Thone bildeten, folgen geschmolzen, um das Eisen zu entfernen. So concentrirt 
Gesteinsspalten in der Hauptrichtung NO-RW. Die man täglich 2000 !.:,17 Schwefelmetall auf sogenannten 
Thone, oft von mächtigen oolithischen Brauneisenerzlagern Concentrationsstein und verliraucht die gleiche Menge 
bedeckt, umschliessen unregelmässig zerstreute Massen Kohlen. Der Process beansprucht 8 Stunden. Die Schlacke 
kobalthaltiger Manganerze mit 2,5-3,0°lo Co und chrom- enthält noch ungefähr 2 1,'2 0/o Ni und gelangt zum 
haltiger Eisenerze, welch letztere man auch gangförmig Heductionsofen als gutes Flussmittel. Durch die erste 
in festem Serpentin antrifft. Die Nickelgänge sind sehr Concentration sinkt der Fe-Gehalt auf 2,5- :J,0°, 0 und 
verschieden, bis 8 m mächtig; stellenweise wird auch durch die zweite auf 0/>-0, 75°/0 , während die Schwefel
das ganze Gestein von kleinen Nickelerzadern durchzogen menge von mindestens 16°/0 sich gleich bleilit. 
und dann bis zu 74 m. Breite ganz abgebaut. Nur die Im ßessemerconverter erfolgt die Operation rascher; 
grösseren Gänge im festen Serpentin können unterirdisch 1000 kg Schwefelmetall vom Cupolofen bearbeitet man 
bearbeitet werden; Tagebaue, 300-600 m tlber dem mit circa 400 mm Quecksilberdruck; die Temperatur 
Meere, sind desshalb vorherrschend. Zunächst wird das steigt durch die S-Verbrennung, und zum Fe-Verschlacken 
Erz von dem rothen Thon befreit und sorgfältig in setzt man Sand hinzu, was in 1 1 

3 Stunden vollständig 
reicheres , mit mindestens 8 °io Ni, und ärmeres sortirt. erfolgt, wenn der Fe-Gehalt nicht 3 6 ° / 0 iibersteigt. Bei 
Die Anreicherung der Erze erfolgt am Gebirgsfuss durch mehr Eisen ist das Bad abzuschäumen und nach 25 l\lin. 
einfaches Waschen in nur unvollständiger Weise, um Blasen neues J<'lussmittel einzubringen, weil die Reinigung 
nicht 3-4°Jo Ni zu verlieren. Der Erztransport hinab unvollkommen wird, wenn viel Schlacke im Converter 
in die Ebene geschieht durch höchst einfache Seilbahnen bleibt. Deutet diese auf Nickeloxydaufnahme, so sticht 
in Säcken uncf beträgt täglich 7-8 t, und dann in man in Coquillen ab und der Fe-Gehalt ist unter 0,5°,' 0 • 

Karren oder per Bahn zur Küste. Gegenwärtig gelangt Nur Co bleibt im Product zurilck. Die Schlacke enthält 
das Erz nach Europa. 14-15°/0 Ni, also viel mehr wie die Flammofenschlackc, 

Die weitere Behandlung hat verschiedene Ver- und zwar als mechanisch eingemengte Partikel. Diese 
ilnderungen erfahren. Garni er wollte das Erz erst kann man theilweise gewinnen, wenn man die Schlacke 
wie Eisenerz behandeln, im Schachtofen das Metall aus- in conische Gefässe absticht, auf deren Boden sie sich 
reduciren und dann im Flammofen zu Ferronickel ansammeln. Aber man bringt Alles in den Rcductions
rem1gen. Bei Noumea entstanden zwei Hochöfen und ofen zurück. Ein Versuch, durch fortgesetztes Blasen 
bei Marseille ein Raffinirwerk mit zwei Siemensöfen. allen S vom Metalle abzuscheiden und ein Product zu 
Der Schachtofen lieferte aus 9-100/oigen Erzen ein gewinnen, das nur noch einen Heductionsprocess braucht, 
Nickeleisen mit 65-68°/0 Ni, 20,5-23,0 Fe, 115 bis scheiterte an der grossen Nickelverwandtschaft zum S, 
2,5 S, 3,5-5,0 Si und C und 1,5-2,5 anderen Stoffen; auch kann die dadurch entwickelte Wärme den Verlust 
aber im Flammofen liess sich dieses Metall wegen der derselben dureh das kalte Gebläse nicht ersetzen ; das 
äusserst starken Verwandtschaft des S zum Ni nicht kupferfreie Ni hat fast denselben Schmelzpunkt wie Fe, 
reinigen. Man musste im Schachtofen desshalb Pyrit oder erstarrt dabei schnell und versetzt die Formen. Der auf 
Schwefel zusetzen und nach der alten Methode concen- diese oder jene Weise erhaltene Concentrationsstein be
triren. Im Durchschnitt enthielt das zu schmelzende Erz steht hauptsächlich aus Schwefelnickel oder einem Gemisch 
50-55°/0 Si02 , 16-14 Fe, 8-7 Ni, 12-10 MgO, von Schwefelnickel und Schwefelkupfer, wenn er von 
3-5 AlO, 16-14 Wasser und 0. Es braucht 25 bis Haus aus, aus kieselhaltigem Erz gewonnen war, mit 
30°io Basen (Eisenoxyd oder Kalk) zum Schmelzen und nicht über 0,5°/0 Fe und ebensoviel anderen Fremdstoffen. 
zur Bildung des Schwefelmetalles ausserdem schwefel- Der Stein wird fein zerkleinert, gcsielit und im Flammofen 
reiche Zuschläge. Die Beschickung des Hochofens geröstet, der 10 rn lang und 215 m breit ist, 4 Arbeits
machte man desshalb aus t 000 kg Erz , 300 Korallen, thtlrcn au einer Längsseite hat und liOO leg Stein in 
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einer etwa 2 Zoll dicken Schicht aufnimmt. Reines 
Schwefelnickel röstet 8 Stunden lang, mit Schwefelkupfer 

. gemengt aber nur 6 Stunden. 2400 kg geröstetes Metall 
braucht dabei 2000 kg Kohlen; die Ofentemperatur 
ist dunkelroth , aber gegen Operationsschluss hellroth. 
Das Product darf höchstens 1 °lo S enthalten, wird fein 
gemahlen, gesiebt und in einem kürzeren Ofen bei 
Hellrothgluth in Posten Yon 500 l.:g in 6 Stunden ge
röstet. Hiebei braucht man täglich 3 t Kohlen. Dies 
Product besteht aus Nickeloxyd, oder Oxyden des Ni 
und Cu und muss höchstens 0,4 °1o S enthalten. 

Für die Reduction mengt man das Ox~·d erst mit 
Mehl oder anderen organischen Stoffen, um eine formbare 
Masse zu erhalten, die beim Trocknen leicht auseinander
springt, und erhitzt das Ganze dann stark mit Holz
kohlenpulver. Früher zerschnitt man den Teig in kleine 
Würfel mit 12-15 mm Seitenlänge; aber jetzt zieht 
man in l<"'rankreich runde, maschinell gepresste. 50 mm 
grosse und 15 mm dicke Scheiben vor. Vorher erfolgte 
die Oxydation im Tiegelofen und in 50- 60 k.'f fassenden 
Tiegeln, der aber sehr viel Brennstoff und Tiegel brauchte, 
und man griff zu continuirlichen Oefen. Den ersten 
bildete eine 3,5 m lange und 1,8 m weite Muffet welche 
die Flamme eines Gasofens mehrfach umzog: darin setzt 
man die Eis"ntiegel mit Ox:vd und Holzkol1le 24 Stunden 
lang einer allmählich steigenden Hitze aus, indem man 
sie am kälteren M uffelende einsetzt und nach und nach 
gegen die Wärmequellen vorschiebt. Enthalten die 'I'iegel 
ein Oxydgcmenge, so erhält man direct eine zusammen
hängende Metalllegirung: hat man aber nur ~ickeloxyd, 
so ist der Process im direct wirkenden Tiegelofen zu 
beendigen, weil das in der Muffel erhaltene Nickelmetall, 
obgleich sich sein Oxyd mit Kohle leicht reduciren lässt, 
4 Stunden lang eine Hitze von 1100-1200° braucht, 
um homogen zu werden und diese Hitze ist in der Muffel 
unerreichbar. Be8ser reducirt man im regenerativen I•'Iamm
ofen , ähnlich dem belgischen Zinkofen, nur mit an 
beiden Enden offenen Retorten. Das· Oxyd- und Holz
kohlengemenge gibt man an einem Ende auf und zieht 
es nach beendeter Reduption am anderem Ende in ge
schlossene Behälter aus, in denen es erkaltet. Ein solcher 
Ofen mit 22 Retorten kann tllglich 1500 l.:g Nickeloxyd 
oder 3000 kg Nickelkupferoxyd mit circa· 2000 kg Kohlen 
und 1 Arbeiter per Schicht reduciren. Das ausreducirte 

Notizen. 
Preiszue1·kennung. Dem k. k. Bergrathe Herrn C. ,. c. n 

Ba 1 z b er g in Ischl wurde der von der Regierung für Holländisch
Indien ausgeschriebene Preis (fi 10 000) für die beste Lösung 
der Frage üuer die Verpackung des indischen Salzes zuerkannt. 

D. R. 
Behandlung von Erzen. (Engl. Pat. 258'i vom 10. Fe

bruar 1892. J. \Voodcock, J. Sm ith nnd \V. Mr. D. Mackey, 
Leeds, Yorkshire.) Betrifft die Vorbereitung von Erzen, Oxyden 
und Verbindungen des Eisens für den Schmelzprocess. Die Erze 
etc. werden in gepulvertem Zustande mit Kohle gemischt, worauf 
man das Gemisch vercokt. Vor dem Vercoken können dem 
Gemisch Flussmittel beigegeben werden. (Chem.-Ztg. 189'i, S. 954) 

W.Laugsdorft': Beiträge zur geologischen Kennt
nis s des n ord wes tI ic hen Oberharzes, insbesondere in der 
Umgebung von Lautenthal und im lnnerstethal. (Sep. aus .Jahrb. d. 

Metall wird gesiebt, in schnell rotirenden Scheuertonnen 
polirt und in Kisten zu 100 kg Gewicht verpackt. 

Unter den grösseren Verwendungen des Nickels 
sei die zu Patronenhlilsen für kleincalibrige Gewehre 
erwähnt, welche aus einer Legirung von 20 Nickel und 
80 Kupfer bestehen. Dieselbe ist stärker als bestes 
Messing und s.ehr dehnbar; sie erträgt 28-31 leg per 
mm 2 und verlängert sich um 25-35° 0 , sogar bi8 39°, 0 , 

und zwar im gegossenen Zustande. Die Verlängerung steigt, 
je eisenreiner die Legirung ist. Durch kaltes Walzen 
erhöht sieb die absolute Festigkeit auf 60-62 l"g, 
während die Verlängerung gleichzeitig auf :J-4°/0 sinkt. 
Erhitzt man das gewalzte Metall dann angemessen, so 
sinkt die Festigkeit auf 30-40 kg per mm2 und die 
Verlängerung steigt auf 32-39°/0 • Aber diese Operation 
ist eine ausserordentlich heikle; hauptsliehlich muss dabei 
Oxydation vermieden werden, was mau am leichtesten 
erreicht, indem man die einzelnen Platten oder Bleche 
des zu erhitzenden Packetes mit dünnen Pappenscheiben 
trennt, die dann verkohlen. Erfolgt das Erhitzen fehler
haft, so verändern sich die mechanischen Eigenschaften 
der Legirung so sehr, dass bei 30 kg Festigkeit die 
Verlllngerung nur 1° 0 beträgt; sinkt jene unter 30 lr!f, 
so gilt die Operation gewöhnlich für misslungen. Die 
Elasticitätsgrenze beträgt 11-·15 kg per mm2 nach 
richtig ausgeführter Erhitzung, steigt aber bis 45 leg, 
wenn die Legirung durch das Walzen noch hart ist. 

Die jährliche Nickelproduction betrug 1878 un
gefähr 400 t, stieg 1880 auf 1200 und 1884 auf 
2000 t. Die Metallbenutzung zu Mililiirzwecken erhöhte 
1886 die Nachfrage um 400- 500 t jährlich und 1887 
betrug der \Y eltconsum ungefähr 3000 t, wovon auf 
Neucaledonien allein 2600 t entfielen. Seitdem sind die 
canadischen Sudburygruben bedeutend erweitert und 
produciren gegenwärtig in Kupfernickel. 4500-5000 t 
Reinnickel jährlich. Ausserdem ist man in Neucaledonien 
bestrebt,• die Production ebenso hoch zu gestalten, so dass 
diese beiden Gebiete in uächster Zeit 9000-10 000 t (?i 
reines Nickel liefern werden (?) - . 

1 kg raffinirtes Nickel kostete 1876 18 Frcs, ging 
auf 10 und 6 Frcs herab, 1886 auf 5150 Frcs und 
schliesslicb auf 5 Frcs; dieser Preis blieb dann fast 
unverändert. (Teknisk Tidskrift, 1893, S. 39.) 

X. 

kg!. preuss. geol. Landesanst. f. 1889. Herlin 1892. Mit einer color. 
Karte.) Im Westharz intr.rferiren nach L o ss e n das niederländische 
mit dem Hcrcynischen Faltensysteme derart, dass dns erstere den 
Südwesthar-.i;, das letztere den Südharz beherrscht. Gegen den 
Knotenpunkt zn beobachtet man eine Zunahme der Faltungs
erscheinungen und Schichtenzerreissnngen und im Knotenpunkt 
selbst wurden die Granite des Oberthales und des Brockens empor
gepresst. In der Gegend zwischen Lautenthal und Wolfshagen 
bilden die Spalten und Gänge ein System, in welchem zwei 
Richtungen: West-Ost und Südost-Nordwest vorherrschen. Viele 
dieser Spalten haben zur Tbalbildung deu Anstoss gegeben. Verf. 
fixirt 9 Spalten genauer , von welchen jene des Dölbethales. 
Bischofsthales und des Sommerberges erzföhrend sind, und gelangt 
zu dem Schlus~ergebnisse. dass zwischen Lautenthal und der 
Clausthaler Hochebene auf eine Entfernung YOn 7500 m eine 
grosse Anzahl von Falten existiren müsse und dass die Biegungs· 
stellen sich an solchen Punkten befunden haben, wo jetzt die 

3 
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plötzlichen Wechsel im allgemeinen Einfällen der Schichten be-
obachtet werden. F. K. 

Aus Norwegens Montanindustrie. Das Eisengewerbe 
ist nach wie vor äusserst unbedeutend; das Neswerk ist das einzige, 
w~lches einen Hochofen mit etwas Grubenbetrieb besitzt; ausRer
dem wnrde 1890 ein Versuchsbau zu Näverhaugen in Skjerstad 
aus~.eführt. 1890 wurden mit 31 Arbeitern 1300 t Eisenerze ge
wonnen und mit 71) ~lann 517 t Roheisen, 422 t Stabeisen und 
268 t Stahl producirt. Importirt hat man 63 228 t Eisen; der 
jährliche Durchschnittsconsum beträgt. 23 kg auf den Kopf, welchen 
das Inlantl mit kaum 1 % deckt. - Das bedeutendste Kupfer
w er k des Landes, Röros, unterhielt auf 4 Gruben den Betrieb 
mit 475 Arbeitern, welche zusammen 11 277,5 t Erze mit einem 
Kostenaufwand von l\f 400 656 förderten. Das Erz wurde in nur 
2 Oefen verschmolzen. Das sehr kiesreiche nnd etwas c1uarzhaltige 
Rohmaterial der Kongensgrnbe wird stark geröstet und auf Stein 
verarbeitet und dieser zusammen mit geröstetem Erz von anderen 
Hruben und etwas Bessemerabfällen durch ein Waterjacket gesetzt. 
Beide Oefen sind Brillenöfen mit offener Brust. ; der concentrirte 
Stein gelangt flüssig in den Bes~emerconverter, welcher 7-800kg 
Stein fasst und in kurzer Zeit Bessemerkupfer mit 97-98°1o 
Metall liefert. Das Raffiniren erfolgt dann im Flammofen, und 
man erhält fast ch1>miRch reines Kupfer. Zum Schmelzen braucht 
man Cokes und zum Raffiniren Steinkohlen. Aus 3978,53 t ver
schmolzenen Erzen erhielt man mit 76 Hüttenarbeitern und 
M 325910 Kosten, incl. III 166059 Erzkosten, 415590kg Kupfer
raffioade. - Die Production der fiscalischen Si 1 berwerke in 
Kongsberg ist seit 1886 in steter Almahme begriffen und betrug 
in der Periode bis 189U 7123-6874-5962-5347, resp. 5060 kg 
Feinsilber, und da.bei sind die Gewinnungskosten von M 646 509 
in 1886 auf M 732 170 in 1890 gestiegen. Die 8 im Betriebe 
befindlichen Gruben beschäftigten zusammen 309 Mann und die 
Pochwerke 33; in Er.i:fürderung standen jedoch nur Armen- und 
Kongensgrube mit 127 Mann, Gottes Hilfe mit 78 und Haus 
:::!ach~en mit 40 Arbeitern, welche zusammen 3 965 595 g grobes 
und gediegenes Silher und 996 062 kr1 Schliege producirtP-n. -
Eine Go 1 d gewinn u n g fand nur auf Bömmelö und nebensächlich 
auf den Silbergruben in Vefsen statt; dort wurden mit 88 Mann 
Belegschaft 20 320 !! und hier 2229 g Gold gewonnen. Der Gold
gehalt in der Tonne Erz bP.trägt au der ersten Localität 3-18g 
und an der zweiten 7,2-10 g. Auf der Dömmeloiosel arbeiten 
zwei Gesellschaften, die Oscar Goldcompagnie und das Haugesund 
Gold llini11g Syndicate. Jene hat 4 Kiesgänge in Betrieb genommen, 
von denen aber der Hodgkinsonsgang fast allein liefert. Aus 
1841 m" Gcstein~masse wurden 1898 t oder fast 40% goldhaltiger 
Quarz erhalten; 3 Analysen des letzteren ergaben 8,29-9,15 
und 9.84g Gold in der Tonne. Auf dem Pochwerk wurden 1898 t 
<!na.rz vom Hauptgang und 329 t vom Hewlettgang verarbeitet 
und ergaben 15 934 und 992g Gold; 1 t gab also 8,4 und 3,0g. 
(Norges officiellc Statistik.) x. 

Literatur. 
Die Maschinenelemente; ihre Berechnung und Con· 

struction mit Rücksicht auf die neueren Versuche. Von 
C. Ba c 11, Professor a. d. technischen Hochschule zu Stuttgart. 
2. Auflage. Stuttgart 1892, Verlag der J. G. Cotta'schen 
Buchhandlung. 

Unter Denjenigen, welche den schroffen Uebergang zwischen 
der strengen Wissenschaft und der Praxis durch ihre Arbeiten 
vermitteln und letzterer die Vortheile einer brauchbaren Theorie 
zugänglich machen, muss C. Bach an einer der ersten Stellen 
genannt werden. Er gehört jener neueren Richtung an , welche 
mit Recht hervorhebt, dass die Untersuchung der Maschinen und 
ihrer Theile nicht allein am Schreibtische durchgeführt werden 
könne, sondern dass auch stets dem Experimente, dem durch
geführten Versuche eine hervorragende Rolle zufällt. Aufgabe 
einer rationellen Theorie ist es, mit allen ihr zu Gebote stehenden 
Hilfsmitteln die Verhältnisse zu erforschen, unter welchen die 
wirklich ausgeführten Maschinen arbeiten und hieraus jene Be
dingungen abznleiten. die für eine günstige Arbeitsweise erfüllt 
werden müssen. · 

Diesen Forderungen und auch jenen, welche die Praxis hin
sichtlich der Herstellung, Montirung u. s. w. stellt, entspricht die 
zweite Auflage dP.s Bach'schen Werkes, wie kein anderes. Es 
bietet zuerst einen Abriss der Festigkeitslehre mit besonderer 
Berücksichtigung der Versuchsergebnisse, welcher zum Verständniss 
des Folgenden genügt; er ist so zu sagen ein praktischer Auszug 
aus des Verfassers grösserem Werke: Elast i ci t ä tun d Fest i g
ke i t (Berlin 1890, Julius Springer), das Allen bestens em
pfohlen werden kann, welche sich mit diesem Gegenstande ein
gehender beschäft.igen wollen. Hierauf werden die einzelnen 
Maschinenelemente abgehandelt und sei diesbezüglich nur auf 
einige grössere Capitel verwiesen, und zwar: Schrauben, Nieten 
und Nictverbindungen, die verschiedenen Theile der Transmissionen 
(Räder-, Riemen- und Seiltrieb, Achsen, Wellen und Lager), Schub
stangen-Kurbeimechanismus, Röhren und Cylinder, Abschluss
organe. Das Werk enthält über 400 Textabbildungen und einen 
Atlas mit -15 Tafeln, welche Musterconstructionen von (meist 
ausgeführten) Maschinentheilen bieten. 

Ba c h's '.\Iaschinenelemente können Jedem aurs Beste em
pfohlen werden , der sich über die Grundlagen des modernen 
Maschinenbaues näher unterrichten will; für Eisenhüttenleute ist 
noch der Umstand werthvoll, dass Bach - s;lbst ein hervor
ragender Experimentator auf dem Gebiete der Festigkeits
versuche - der Beurtheilung des :Materiales eine besondere Sorg-
falt angedeihen lässt. A. Bauer. 

Am tli ehe s. 
Der Finanzminister hat den Cilssecontrolor August Hi 1 b er 

und den )[atcrialrechnungsführer Bonaventura Ru t h zu Ha.upt
casse-Controloren im Status der alpinen Salinenverwaltungen 
ernannt. 

Aufforderung. 
Die bücherlichen Besitzer de_r Grubenfelder ,llfatheus 1, II, 

und Sr,bastian sammt Ueberscharen" bei Pritschapl, im politischen 
Bezirke Komotau, und zwar: Franz und Anton H ö n 1 in Prit
schapl und Eduard K oh n in Komotau, ferner die Erben oder 
sonstigen Rechtsnachfolger nach dem verstorbenen Ferdinand 
Fischer in Pritschapl, sowie nach dem verstorbenen Weozl 
MI ad y in Komotau werden hiemit aufgefordert, nach Vorschrift 
des § 181:' a. B. G. für diese Grubenfelder einen gemeinschaftlichen 
Bevollmächtigten zu bestellen und dessen Vollmacht innerhalb 
30 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung dieser Aufforderung 
in das Amtsblatt der Prager Zeitung anher vorzulegen, widrigens 
im Sinne des § 239 a. B. G. bei der k. k. Berghauptmannschaft 
auf Strafverhängung angetragen werden würde. 

Vom k. k. Revier-Bergamte 
Komotau, am 1. August 1893. 

Concurs-Ausschreibung. 
Im Status der ärarischen lllontanverwaltungen gelangen 

acht Berg elevenstellen mit dem Adjutum jährlicher fl 500 
bis fl 6UO, einer ausserordeutlichen Zulage jährlicher fl 100 und 
dem unentgeltlichen Genusse eines entsprechend eingerichteten 
Zimmers in einem ärarischen Gebäude, insoferne ein solches vor
handen ist. zur Besetzung. 

Bewerber, welche die vollständigen bergaka.demischen Studien 
mit gutem Erfolge absolvirten, haben ihre mit den bezüglichen 
Zeugnissen belegten Gesuche, unter Nachweisnng ihres Alters, 
einer kräftigen Körperbeschaffenheit und ihres bürgerlichen Wohl
verhaltens. sowie darüber beim k. k. Ackerbauministerium ein
zubringen, dass sie der Militärpräsenz-Dienstpflicht Genüge ge
leistet haben oder vom Militärdienste befreit sind. 

Berichtigung. 
In Nr. 30 unserer Zeitschrift vom 29. Juli 1893 ist in dem 

Artikel: „Geolog. Skizze des oberbayer. Kohlenrevieres" ein 
Druckfehler nnterlaufen und soll es auf Seite 381, Zeile 18, anstatt 
nin solchen Fällen," richtig lauten: nin solchen Fe 1 de rn." 
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Ein Besuch in <lem Ocbiimle fllr Berg- un<l HUttenwesen auf der Cllicugoer Weltausstellung. 
Von R. Volkmann. 

1. 

Keine der frilheren Weltausstellungen hat dem Berg
und Hntteuwesen ein eigenes Gebäude errichtet, keine 
war daher auch in der Lage , solche Flächenräume zur 
Verfügung zu stellen, wie die Chicagoer Ausstellung. 
Nach Abzug der Wandelgänge bietet der Flurraum des 
Geb:ludes rund 170 000 und die Gallerie 105 000 Quadrat
fuss nutzbare Ausstellnngsftäche. Das Gebände misst 350 
auf 700 J<,nss und wird durch zwei Hauptalleen , die von 
Norden nach Suden und von Osten nach Westen laufen, 
in vier grosse Innenfelder getheilt von je 94 Fnss Breite 
und 278 Fnss Länge. Die äusseren, unter der Gallerie 
liegenden Felder haben 60 Fuss Breite. · 

An der Ostseite der breiten Strasse , die das Ge
bäude für Berg- und Hüttenwesen von Süden nach 
Norden durchschneidet - auf der zuweilen eine kleine 
Viilkerwandernng stattfindet - zeigen 15 Staaten-Aus
stellungen die unermesslichen und schier unerschöpflichen 
Hilfsquellen der Vereinigten Staaten. 

Wenn wir durch das Sitdportal eintreten, empfängt 
uns an der Siidoststrecke der Hauptallee das im wahren 
8innc des Wortes steinreiche 

Colorado. Es lockt uns auf 13 Aquarellbildern 
eine Phantasierei1:1c durch das herrliche Land zu unter
nehmen von Ouray ilber Durango nach Silberton mit 
den Eisenbahnlinien Denver und Rio Grande, über High 
Bridge bei Georgetown nach Ophir Loop und der mlleh-

tigen Industriestadt Leadvillc, nach Aspentown und 
nach Aspen-Mountaiu. In einem Zeitraum von 1 7 J:thren 
habcu diese Gegenden zu dem Reichtl111m der Weli 
folgende Beitrllge geliefert: 

an Silber 278 106 525 Dollars 

" 
Gold 63 ~43 263 

" 
" 

Illei 6.'j 068 000 
" 

" 
Kohlen. 49 734 726 

" 
" 

Kupfer. 4 163 040 
" in Summe 459 015 554 Dollars. 

Den Mittelpunkt der Ausstellung bildet eine mächtige, 
fein polirte Säule von rothem Granit. Drei um diese 
Säule angeordnete und wohl bewachte Glaskästen ent
halten krystallisirtes Gold ,·on Breckenridge Co! und 
krystallisirtes Silber von Aspentown Col mit geschickt 
darüber angebrachten Vergrösserungsgläsern, so dass das 
Auge an Gold- und Silberbergen vorllberwandelt. - Um 
das werthvolle Steinmaterial des Landes zu zeigen, das 
zu Kunst· und Bauzwecken verwendet wird, umkreisen 
13 kleinere Säulen diesen kostbaren Mittelpunkt. Hother 
und grauer Granit, roh, fertig bearbeitet oder hoch polirt, 
Lavastein, grauer und blendend weisser Marmor wechseln 
in diesem Kreise ab. - Alabaster , Onyx und Marmor 
sind von Canon City gesandt und Lava von Denver zu 
Bauzwecken verwerthet. - Link!l von dem halbkrehl
förmigen Eingang , den zwei hochpolirte Granitsllulen 
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hilden, fährt Lradville freies Gold und Eureka seine Lodge, Jefferson, Me1gher lieferten die reiche Mineral
Golderze vor, pro Tonne 1362 bis 7000 oz Gold führend, Hammlung im Verein mit Golderek, dem ersten Fundort 
im Werthe von 27 253 bis 140 000 Dollars pro Tonne; des Goldes in Montana. Butte City zählt zu den griissten 
reehts vom Eingang zeigt Leadville und Gunnison County Grubenanlagen der Welt. 
seine Silbererze von 5000 bis 8000 oz pro Tonne und Dureh zwei prllehtige Mosaiksllulen von Salt-Lake 
das berühmte Aspen einen Qnersehnitt von der geologi- City treten wir in die Mineralausstellung von 
Hehen Lagerung seiner Gebirge in auserwählten Mustern. Gtah. Silber- und Bleierze kommen von Alta, Gold
Ueber den Granit thllrmen sieh 400' Quarzite, Dolomite und Silbererze stellt Comp. Floyd aus, Gold-, Silber- und 
überlagern mit 400' und von 15' Quarzit 1iberdeekt. Kupfererze werden in Marysyale gewonnen. Hier sehliessen 
Weitere 300' Dolomit werden von Erzlagern von 5 bis sich die Proben der Quellen des Salt-Lake an; die 
GO' Milehtigkeit überlagert. Ueber diesen liegen 110' gewonnenen Salze bilden einen Hauptanziehungspunkt 
blauer Kalkstein, 210' Schiefer und Porphyr mit 10' der Ausstellung. Blei-, Silber-, Kupfer- und Zinkerze 
bis 200' Mächtigkeit. - Die Canon City Coal Co. zu Rock- kommen von Mono und Gold-, Silber- und Bleierze von 
vale stellte die beste bituminöse Kohle Amerikas aus, in Ophir, mit einer Bleiglanzstufe von 3000 Pfund Gewicht, 
einer Pyramide von 2 X 4 X 25'. Das Flötz hat nur eine 780/ 0 Blei und 222 oz Silber. 
Mächtigkeit von 3' 8" und die Analyse der Kohle lautet: '30 prachtvolle Landschafts - Photographien über-
fixer Kohlenstoff= 8714, Feuchtigkeit = 679, Asche = zeugen uns, dass es zwar in 
607. Die grössten Kohlenlager befinden sieh im Süd- I da h o namenlos schön sein muss, aber keine der 
westen. Flötze von 20' Mäehtigkeit gehören der „Great Photographien gibt Aufschluss über Eigennamen oder 
Routhwestern Coal Mines at Durango, Col". Auf sechs Lage der betreffenden Landschaft, und keine Auskünfte 
Plänen stellt der Staat die geologischen Verhältnisse des über Ausbeute oder Productionen des Landes sind zu 
Landes in verschiedenen Perioden dar. finden. Bauxit, fein ausgeführte Ziegelsteine, Mineral-

M o n t an a. In diesem kupferreichen Staate sind wässer bilden den Haupttheil der Ausstellung. Braun
Eckhorn, Jetferson County und Butte City die hervor- eisenstein, Kupfererze, Bleierze von Hailey County mit 
ragendsten Plätze; die Schaustellungen der ,,Panot 800/0 Blei und 130 oz Silber und von Star Haily County 
Silver & Copper Co at Butte City, Montana" nehmen mit 500;0 Blei und 150 oz Silber zeichnen die Mineral
nahezu drei Viertel des ganzen Raumes ein. Die Ver- sammlung aus. 
einigten Staaten lieferten zur Kupferproduction der ganzen Um den Reichthum seines Landes schon äusserlich 
Welt . 325 180 000 Pfund, zu zeigen, baut 
hievon entfallen auf Montana . 164 300 000 „ Ca 1 i f o r n i e n die Fa~ade zu seiner Ausstellung 
In 13 Landschaften diesel\,Staates wurden im Jahre 1892 ganz in geschliffenem Marmor auf. Vier Marmorsäulen, 
gewonnen: halbbogenförmig überspannt, leiten in das Innere. Halb-

an Silber 22 503 555 Dollars kreisförmige Ecken, mit je drei Marmorsäulen geziert, 
„ Kupfer 19 105 465 „ springen aus den Seitenfeldern der Fafiade heraus, 
„ Gold . 2 966 570 „ und was Marmor in Farbenpracht zeigen kann, bietet 
„ Blei . 990 035 „ sich dem Beschauer dar. Aber nur zwei Schritte in das 

zusammen 45 565 625 Dollars. Innere hinein genügen, um ihn mit staunender Bewun-
Heaverhead, .Jetfersou, Silver Bow County sind die haupt- derung zu erfüllen über die Pracht der Onyxausstellung 
s!lehliehsten Producenten von Kupfer und lieferten im von „San Luis Obispo County". Kunstvoll ausgeführte 
Jahre 1892 159 212 20:3 Pfund. Dieselben Landschaften Vasen, Becher, Säulen zeigen die Farbenpracht des cali
im Verein mit Deer Lodge, Lewis und Clarke, Meagher fornischen Marmors, und in quadratischen und runden 
und Missoula gaben im Jahre 1892 25 716 197 Pfund Tafeln, mit künstlichem oder Sonnenlicht auf den Rück
Silber. Die zugleich gold- und kupferreichste Landsehaft seiten erleuchtet, zeigt der Onyx alle nur erträumbaren 
ist „Silver Bow". In den Jahren 1882 bis 1892 Phantasiegebilde. Von dem Werthe der Ausstellung und 
producirte Montana 868 853 425 Pfund Kupfer, wovon der Kostbarkeit der einzelnen Stücke bekommt man eine 
95010 auf die Landschaft „Silver Bow Montana" fielen. Vorstellung, wenn man erfährt, dass eine Seherbe von 
- Auf den Mittelpunkt der Halle richten sieh beim 10" Durchmesser mit 1000 Dollars bezahlt wird. Hieran 
Eintritt in dieselbe alle Blicke. Eine in Silber ge- schliesst sich die Marmorausstellung des Inyo County. 
gossene Statue der Gerechtigkeit schwebt mit dem Dazwischen glänzt das Oelgemälde von James W. Marshall, 
linken Fuss über einer Silberkugel und stützt sich mit dem Entdecker des Goldes am 19. Jänner 1848. -
dem rechten auf einen in Silber gegossenen Adler. Die Opalisirte Hölzer aus Bennelt, Valley Sonoma County und 
vorzüglich ausgeführte Statue ist 9' hoch; die Produc- Rubbelit (rother Turmalin) in röthlich grauer Farbe mit 
tion von Montanas Silberminen würde hinreichen, um carminrothen Blätterzeichnungen ziehen aueh die Auf-
1000 solcher Statuen auszuführen; so wurden wir belehrt. merksamkeit auf sich, ebenso prachtvolle Dendriten und 
Gel?'ossen ist das Werk von „ The American Bronze Com- 1 Zeichnungen auf Lava, Quarz und Basalt aus dem Amador 
pany of Chicago". Die „Parrot Company" stellte jede County. - Grass Valley und Nevata City sind Haupt
Pbuse des Processes in der Reduction roher Kupfererze 

1 
quellen für Goldquarz, daran reihen sieh Calaveras und 

bis zum feinsten Produ~t dar; die Landschaften Deer 
1 

Fresno County mit Goldquarz und hochfeinen Golderzen. -
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Chrom- und Manganeiseuerzo führen Sonoma und Calaver11s 
County vor. - Kupfererze stammen von Rhunaf! City 
and San Diego, aber Rhunas County glänzt vor allen 
Dingen mit Gold-, Silber- und Kupfererzen, während 
Quecksilbcrcrze von Santa Clara Lake- nnd Sonoma 
County kommen. Eine vorzügliche Sammlung von Antimon
erzen und Antimonium crudum in allen Stadien des 
Processes stellt die „Mathison Smelting Co., Smelters & 
Refiners of Antimony San Francisco" aus. Die Erze 
stammen von San Bonito County. Die Ausstellung gibt 
folgende vergleichende Daten über Gold-, Silber- und 
Quecksilberproduction des Staates. Seit dem Jahre 1848 
litifertcn die Vereinigten Staaten . 1 DOO 000 000 Doll. 
an Gold und in derselben Zeit 

California 1:no245 ooo „ 
Der Werth des seit 1848 gewon-

nenen Silbers betrug . 4 7 128 000 „ 
der Werth des seit 1848 gewon-

nenen Quecksilbers betrug . 63 234 000 „ 
Die Goldausbcute der Vereinigten Staaten betrug im 
Jahre 1892 441, 3 avoir du pois tons, im Werthe von 
32 845 000 Dollars, und für Californien 23 1/ 6 avoir du 

puis tuns, im Werthe vun 17 160 000 Dollars, im Jahre 
1880 sogar 36 1 /~ avoir du pois tons, im Werthe vun 
27 U60 000 Dollars. 

Sou t h - Da c o t a's Hauptproducte sind Gold, Silber 
und Zinn, mit den berühmten Black Hills und Deadwoud 
als Mittelpunkt. South-Dacota's Ausbeute an Gold seit 
dem .Jahre 1876 beträgt 69 000 000 Dollars und für 
das Jahr 1892 8 000 000 Dollars. - Lead City birgt 
in sich das grösste Gold producirende Bergwerk der 
Vereinigten Staaten, „Homestake Mining Co. Lead City 
S. Dacota", und stellt eine Pyramide von Golderzen 
aus, wie dieselben von 100 zu 100' Tiefe gewonnen 
worden. Eine Belegschaft von 1800 Mann fördert täglich 
4000 Tounen mit einer jährlichen Ausbeute von 4 000 000 
Dollars. - Pennington und Custer County sind die Aus
steller für Zinnerze. Cement ist ein Hauptproduct des 
Staates; die ganze Halle ist von den „ Western Portland
Cement W orks Yankton S. D." in schönen I<~ormen auR
geführt. - Drake Co. Siouxfalls stellen hochfein ge
schliffene, versteinerte Holzplatten aus , die allseitig11 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Welche Aussichten haben Schiirf'nngen im Wassergebiete der Oder oberhalb Ostraus'! 
Von Franz Bartonec, gräfl. A. Potocki'schem Berginspector in Siersza. 

(Hiezu Fig. 1, 2 und 3, Taf. XVI.) 

Die ungefähr vor einem Jahre gebrachte sensatio
nelle Nachricht, dass bei Wagstadt in Oesterreichisch
Schlesien ein mehrere Meter mächtiges Flötz erbohrt 
worden sei, gab zu vielfachen Combinationeu Veran
lassung. Es wurden dadurch alle Jene, welche frllher 
annahmen, dass die Culmschichten der Troppauer Gegend 
flötzleer seien , eines Anderen belehrt und es begann 
nun das allgemeine Schurffieber, welches sich jedoch 
vor der Hand nur in der massenhaften Anmeldung 
von Freischürfen im ganzen Culmgeb~te der Troppauer 
und sogar der Brünner Gegend ltusserte. Aber nicht 
nur in dem Culmgebiete vermochte der Wagstll.dter J<'und 
Aufregung hervorzurufen, dieselbe pflanzte sich auch 
iiber die Oder in die Flyschzone fort, in welcher eben
falls viele Freischllrfe angemeldet und _bereits angemel
dete gut verkauft wurden. 

Seit dieser Zeit ist es jedoch in Wagstadt auf
fallend ruhig geworden und das il m - Flötz harrt noch 
immer des Aufschlusses. Auch drüben in der Flyschzone 
ist ausser einem Bohrversuche bei Braunsberg und et
lichen Aufgrabungen bei Keltsch - in den exotischen 
Rlöcken der Steinkohlenformation - nichts weiter ge
schehen. 

Da sich nun die Bewegung in etwas gelegt hat, 
finde ich es an der Zeit, tiber diesen GegenRtand ein
gehender zu berichten. Zunächst lasse ich einige er
klärende Worte, die Situationskarte (Fig. 1, Taf. XVI) 
betreffend, vorangehen. 

Als ältestes Gebilde finden wir daselbst devonische 
Kalke (7) in der Gegend von Weisskirchen, welche 

sildlich unter die Culmschichten und nördlich unter daR 
Tertiär untertauchen und eine ausgesprochene Terrain
wolle darstellen, welche wiederum die l'.rsache zu der 
hier in der Nähe laufenden Wasserscheide zwischen 
Donau und Oder gebildet haben mag. Die nächstjüngeren 
Schichten sind die des Culm (6); eino mächtige Ab
lagerung von Schiefer und Grauwacke , welche sich an 
die devonischen Schichten bei Bennisch anlehnt, steil 
aufgerichtet Mulden und Sättel bildend, und bis vor 
Ostrau zu verfolgen ist. Eine abgetrennte, jedoch unter
irdisch gewiss zusammenhängende Partie befindet sich bei 
W eisskirchen-Leipnik und stösst unmittelbar mit dem l<'lysch 
der Karpaten zusammen. Das Streichen der Schichten 
ist überall sehr gut abzunehmen und ist in der Karte 
an vielen Steilen eingezeichnet. Es ist hier besonders 
hervorzuheben , dass die Partie gegen die Oderrinne, 
von welcher man doch ein südöstliches Einfallen er
wartet hätte, fast durchaus ein nordwestliches aufweist. 
Diese Thatsache würde eigentlich auf eine Discordanz 
zwischen Culm und den Ostrauer Schichten hindeuten ; 
es ist jedoch auch in Rücksicht auf die beidersoitige 
steile Schichtenstellung eine Concordanz wohl möglich, 
wie im Profile Fig. 2 dargestellt ist. An nützlichen 
Mineralien hat man in diesen Schichten trotz genauer 
Untersuchung nur Alaunschiefer südöstlich von Gross
Polom und schwache Bleierzgänge in der Fulnecker und 
Wiegstadtler Gegend gefunden , abgesehen von dem 
vorzüglichen Dachschiefer, der hier an mehreren örten 
gewonnen wird. 

Und nun zu dem Centrum der Erregung, zu dem 
W agstll.dter Bohrloche. Die ßohrung soll ergeben haben : 

l* 
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Von 

6,0!J 
8,14 
!J,ti7 
11.~3 
13,f>7 
~l,6li 
~2.i4 
24.~!1 
39,l!J 

bis 

ti,09 
8,14 
9,67 

11,2:i 
13/17 
~l.6li 
~~.7J 
~4.25 
39,19 
52,36 

Schichtenfolge 

graublauer Sandstein 
milder schiefriger Sandstein 
graublauer Sandstein 
grauhlauer Sandstein schiefrig 
graublauer Sandstein mit Schieferthun 
graubl1mer Sandstein fester 
graublauer Sandstein 
Sandstein mit Thonschicfer 
Thonschiefer 
graublauer Thonsehiefer 

Die mir zur Ansicht vorgelegten sogenannten 
Bohrproben i;tellten grössere, einige Centimeter lange, 
bis 2 cm starke Stückchen Kohle, richtiger gesagt eines 
Brandschiefers dar, welche auf mich jedoch nieht den 
Eindruck des durch einen Bohrer zermalmten Productes 
machten, vielmehr aufgelesenen Stücken des auf den 
Feldern herumliegenden Brandschiefers sehr ähnlich sahen. 
Namentlich findet man solche h!iufig oberhalb des Bohr
loches in östlicher Richtung und entstammen dieselben 
schwachen Kohlenschmitzchen , welche in den Culm
schichteu nicht selten eingeschlossen sind. Dieselben 
wurden jedoch über 10 cm mächtig nicht beobachtet 
und sind dabei noch mit Schieferblättern durchzogen. 
Solche Sehmitzehen sind auch schon früher bei Hrabin, 
Gross - Polom , Hadun u. s. w. beobachtet worden und 
bekannt gewesen. Mächtigere technisch verwendbare 
bituminöse oder Kohlenschichten sind dem Culm absolut 
nicht eigen und kann man dieses eben dadurch sehr 
leicht nachweisen, dass man auf Schritt und Tritt 
Entblössungen des anstehenden Gesteines beobachtet, an 
welchen Streichen und Fallrichtung leicht abzunehmen ist. 

Es ist daher wohl zu verwundern , dass man es 
da noch nothwendig erachtet zu bohren, wo überall die 
geognostische Schichtenfolge so leicht aufzunehmen und 
darzustellen ist. Dieser Vorwurf muss auch die Herren, 
welche Mühe und Geldopfer für eine nutzlose Bohrung 
bei Wagstadt aufgewendet haben, treffen. 

Das vielerwllhnte Bohrloch (in ~'ig. 1) liegt in einem 
schmalen Thale, welches etwa 2 km oberhalb Wagstadt 
vom Norden her in das Wagthal einmilndet. Das Bäch
lein hat bei Zeiske seinen Anfang, flieset bei der Colonie 
Pateysky vorilber und mündet, wie schon gesagt , in 
den W agbach. 

650 m nun von obiger Colonie im Thale hemnter
gemessen, hart am Bache , ist das Bohrlooh gelegen. 
Das unmittelbar dabei anstehende Gestein hat einen 
Einfallswinkel von 20° slldwestlich bis westlich und das 
Streichen schwankt zwischen 21 h und 24 h. Nördlich 
und südlich ist das Streichen etwas verschieden. 

Construirt man nach den Daten ein Profil (Fig. 3) 
durch das Bohrloch, so müsste man das angebliche in 105 m 
Teufe erreichte Flötz :no m nördlich oberhalb des Bohr
loches als Ausgebendes im Bach bette finden· man be-. ' gegnet ,1edoch dort einem echten Culmschiefer. Südlich 
des Bohrloche!! bis zum W agbache, also auf 1750 m Er
streckung, kann man ein ebensolches Profil construiren, 

von 

52,3ti 
5\:J,4ti 
ti0,75 
!il,34 
7G,65 
77,73 

10:-:l,R4 
105,lö 
105,4~ 

bis 

5H,4G 
60,7fi 
tH,34 
76,65 
77,73 

I03,R4 
105,lli 
IUfi,42 
108,Sli 

Schichtenfolge 

milder dunkler Schiefer 
1lunklcr Schiefer mit 8andstcin 
fast weisser S:t11dstein 
lichter Sandstein mit Schieferthon 
dunkler Schieferthon 

' dunkler Schiefert.hon 
ßrandschicfer 
ßrandschicfcr mit Spuren vun Kuhle 
Reine Kohle (~.44 111 mächtig) 

denn man findet alle Schichten deutlich enthlösiit, jedoch 
ohne Kohlen. 

Betreffs der Bohrdaten spreche ich hier meine An
sicht offen aus: 

1. Entweder beruht die letzte Schichtenc6te auf 
absichtlicher Täuschung des Bohrpersonales oder 

2. es wurde ein sonst schwaches, jedoch in der 
Tiefe steil aufgestelltes Sehmitzehen, welches sich durch 
3 m im Bohrloche fortschleppte, durchs unken oder 

3. es wurde, möglicherweise auch mit Absicht, ein 
bituminöser Schiefer von dunkler Farbe für Kohle er
klärt. 

Es sei dem wie ihm wolle - Kohle von abban
wUrdiger Mächtigkeit ist dort nicht erschlossen worden 
und betone ich nochmals , dass diese überhaupt in den 
Culmschichten weder bei Wagstadt, noch bei Brunn, 
weder bei Dielhau oder Hrabin und Wrschowitz, wo 
das Schurffieber auch grassiren soll, jemals erschlossen 
werden wird. Hier muss ich ausdrüoklich betonen, dass 
die Rechtlichkeit der W agstädter Schürfer über jeden 
Zweifel erhaben ist, und dass sie unbewusst von Seite 
ihres Bohrpersonales - ob absichtlich oder ob in Folge 
rnn falscher Auffassung der Bohrresultate mag dahin
gestellt bleiben - selbst getäuscht wurden. 

Eruptivgesteine im Culm, insoweit dieselben in 
die Gegend der dargestellten Karte fallen, sind auf drei 
Orten erschlossen, u. zw. bei Stremplowitz, Ottendorf und 
Budh1chowitz, es sind dieses Basalte, welche auch 
dem Ostrauer Kohlenrevier nicht fehlen. Eine Abhand
lung Uber dieses Schichtensystem bietet Sturs „Culm
E'lora des Troppauer Dachschiefers", in welcher auf 
breiter Basis sowohl die Petrographie : als auch die 
Paläontologie dieses Gebietes behandelt wird. 

Mich zur productiven Steinkohlenformation wendend, 
habe ich zu bemerken, dass speciell über das Ostrau
Karwiner Revier so viele gute und gründliche Abhand
lungen und Kartenwerke vorliegen, dass nichts mehr 
hinzuzufügen wäre. Die Ostrauer Mulde ist in ihren 
oberen Partien soweit aufgeschlossen , dass man die 
Form derselben gut wahrnehmen kann. In den tieferen 
Flötzen ii;t der Aufschluss jedoch noch nicht so weit 
und es erscheint daher der sUdliche '!'heil noch offen. 
Von Interesse wäre wohl die Andeutung, dass die Ryb
nik-Loslauer Ablagerung gleichfalls den Ostrauer Schichten 
angehört, und dass erst östlich davon , in der Gegend 
von Sohrau, die Karwiner Schichten wieder auftreten. Ob 
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die bei Mschana erbohrten Flötze der auf der Situation 
angedeuteten Ablagerungsform, welche Gäb 1 er 's Karte 
entnommen ist, entspricht, muss bezweifelt werden , weil 
die Controlbohrung in dieser Gegend die Daten, welche 
dem genannten Herrn von friiher zur Verfügung stan
den, nicht uestiltigte. Nach den gegebenen Daten zu 
urtheilen , ist es wahrscheinlich, daAs zwischen cler 
Ostrauer und J{ybuiker Mulde noch eine solche nördlich 
von Oderberg auftreten wird. Es ist kein Zweifel, dass 
die Ostrauer Schichten unter den Karwiner , wie es in 
Oberschlesien der Fall ist , sich abgelagert yorfinden : 
möglicherweise, dass die tiefsten heute in Karwin er
schlossenen Flötze schon den Ostrauer Schichten an
gehören. Dieses könnte nur durch eine halbwegs gut 
erhaltene Versteinerung festgestellt werden. Leider ist 
es mir bisher nicht gelungen, eine solche zu bekommen. 

Uebrigens ist die Darstellung des Zusammenhanges 
des mährisch-schlesisch-polnischen Kohlenbeckens einer 
speciellen Arbeit vorbehalten, in welcher eingehend die 
Verhältnisse besprochen werden sollen. 

Schliesslich wäre noch im Ostrauer Kohlenbecken 
des westlichen Muldenrandes, welcher auf der Karte 
auch eingezeichnet erscheint, Erwähnung zu thun. Bei 
Ostrau läuft derselbe ganz parallel mit den Culmschichten ; 

'gegen Süden, wo derselbe durch Bergbau noch nicht 
erschlossen ist , lässt er sich , entsprechend dem Culm
streichen, leicht construiren und dürfte mehr weniger 
mit der Oderfnrche zusammenfallen. Es hätte daher über 
diese Linie eine Schürfung gegen Troppau hinaus nicht 
den mindesten Erfolg und noch geringere Berechtigung. 
l "cber die Ausbreitung des Kohlenbeckens gegen Süden 
zu haben wir keine directen Anhaltspunkte, nachdem 
weit und breit keine älteren Gesteinsarten aus dem Alt
tertiär und der Kreide heraustreten, welche die Stein
kohlenformation begrenzen könnten. Als einzige Anhalts
punkte können uns die häufig im Flysch eingebetteten 
exotischen Blöcke des Kohlengebirges dienen. Auf der 
Karte sind die Fundorte von häufigere~ Vorkommnissen 
durch Sternchen kenntlich gemacht. Wichtig ist es 
hier zu bemerken, dass solche Blöcke stets scharfkantig 
und nicht abgerollt vorkommen und oft riesige Dimen
sionen erreichen, wie dieses bei Chorin zwischen Weiss
kirchen und Krasna der Fall war. Die siidlichste Linie, 
in welcher solche Blücke gefunden werden, läuft von 
Keltsch über Friedland gegen Jablunkau und man kann 
annehmen , dass Yon Ostrnu bis mindestens zu dieser 
Linie die Kohlenablagerung gereicht habe. Die scharf
kantige Beschaffenheit dieser Blöcke beweist, dass sie 
au ihrer heutigen Lagerstätte durch die Brandungen 
sowohl des Kreide- als auch später des Eocänmeeres 
unterwaschen wurden und zusammengesunken sind. Dass 
also das Kohlengebirge bis in die Gegend des heutigen 
Neutitschein , Rtramberg , Braunsberg, 'l'eschen etc. 
reichte, ist wohl feststehend; relativ kleine Flächen 
könnten nur eventuelle Erhebungen des Devon und de:-1 
Culm eingenommen haben. 

Es ist nun die wichtige Frage zu beantworten, welche 
Aussichten 8chiirfuugeu :rnfKohle in besagter Gcgeud haben"! 

Wie schon erwähnt wurde, finden sich die exo
tischen Steinkohlenblöcke zerstreut überall vor; neben 
diesen aber, und dieses muss als wichtig hervorgehoben 
werden, findet man Rlöcke von Gneiss, Glimmerschiefer, 
C:rauit, devonischem Kalk etc., al:>o durchweg ältere 
Gesteinsarten als die Steinkohlenformation, uud zwar 
ebenso scharfka.ntig wie die Kohlenbliicke. Dies deutet 
dem Schürfer niehts Gutes au, denn auch diese scharf
kantigen Gesteinsarten müssen aus der Nähe stammen 
und beweisen, dass nicht nur das Kohlengebirge, 8oudern 
auch dessen Untergrund zerstört und angegriffen wurde. 
Diese Thatsache haben die Geologen auch längst er
kannt und besprochen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, 
dass sich noch hie und da einzelne Riffe unter der 
Kreide und dem Eocän vorfinden, doch wer will dieselben 
suchen und wie werden diese in Rücksicht auf die vielen 
1'eschenitdurchbriiche beschaffou sein"? 

Die relativ gürnitigste Stelle, an welcher noch eine 
Schürfung Grundlage und Berechtigung hätte, wäre die 
Gegend von Stramberg. Es ist möglich und auch sehr 
wahrscheinlich, dass die in der Nähe auftauchenden 
drei Juraritfe unterirdisch zusammenhängen und in der 
Tiefe eine grössere Fliiche einnehmen, beziehungsweise 
bedecken. Diese Bedeckung konnte sehr wohl das dar
unter abgelagerte Kohlengebirge vor Erosion geschützt 
haben. Ganz derselbe Fall wurde bei Tenezynek be
obachtet, wo unter der schützenden .Juradecke das 
Kohlengebirge mit Flötzen bis 80 m oberhalb der 'l'hal
sohle nachgewiesen wurde. Natürlich wird in Stramberg 
das Kohlengebirge erst in der Tiefe zu suchen sein; 
2 oder 3 Bohrlöcher, mit nicht grossen Schwierigkeiten zu 
stossen, würden die Sache bald aufklären. Das Auf
suchen Yon exotischen Blöcken jedoch , wie es Herr 
R tu r anlässlich eines Gutachtens empfiehlt, hat heute, 
da genug Kohle auf primärer Lagerstätte sich Yorfindet, 
keine Berechtigung. 

Hohenegg er und Dr. 1' i et z e, Letzterer in seiner 
Geologie der Umgebung you Krakau ebenso wie in der 
5. Folge seiner Beiträge zur Geologie von Galizien 1891, 
haben dargelegt, dass das Schilrfen in den sehr ver
worfenen Eocän- und Kreidegesteinen, welche auf einen 
ähnlichen Untergrund schliessen lassen, durchaus nieht 
zu empfehlen ist. 

Es haben auch solche Unternehmungen bisher durch
aus enttiiuscht; so das Bohrloch bei Kowaly unweit 
Skotschau , welches auf Petroleum angelegt, mit über 
:320 m Teufe noch lange nicht die Kreideschichten durch
teuft hatte; ferner bei Batzdorf, die Schiirfungeu bei 
Braunsberg und Cborin unweit Weisskirchen. Bei letzterer 
Oertliehkeit wurde mit einem Schachte die Kohlenforma
tion angefahren und das erreichte Flütz ausgerichtet. 
Bei der Ausrichtung stellte sich heraus, dags· sowohl 
seitlich als auch gegen die Tiefe sich '~ieder tertiäres 
Gebirge YOrlegte. .Man hatte also einen colossaleu exo
tischen Block rnr sich und obwohl derselbe nach Stur 
26 000 q Kohle gegeuen haben soll, so ist sehr zu be
zweifeln, dass die Unternehmung auf ihre Kosten ge
kommen ist. 

2 
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Nach Allem ist also das Schürfen im Flysch nicht 
~ehr einladend und hoffnungsvoll zu nennen und mahnt 
zu grosser Vorflieht, denn selbst erbohrtes oder erteuftes 
KuhlengelJirge gibt noch nicht die Gewähr eines ren
tablen Unternehmens. - Einige Meter tieferes Bohren 
oder Teufen könnte möglicherweise die exotische Natur 
c1e8 betreffenden Aufschlusses nachweisen und die hoch
g-eschranbten IIotfnungen auf nicht~ zurückführen. 

Nachdem dieser Aufsatz schon beendet war, hatte 
Herr Oberbergrath Dr. Ti c t z e die Freundlichkeit, mir 

seine Abhandlung „Geologie der Gegencl von Ostrau" 
zu übersenden. Ich freue mich, dass seine Auffassung 
sieh mit meiner vielfach deckt und wurde es vielleicht 
als überftilssig erscheinen, noch ilber diesen Gegenstand 
zu sprechen; doch glaube icl1 andererseits, dasfl man 
nicht genug oft die Stimme warnend g-egen hoffnungs
lose Unternehmungen erheben kann und hege ich die 
Hoffnung, dass mich als Entferntsteheuden wohl der 
Vorwurf einer Parteilichkeit nicht trelfon wird. 

~littheihmgen ans 'lern chemischen Laboratorium der österr. Alpinen Montan-Gesellschaft 
in Neuberg. 

Von Hanns v. Jüptner. 
(Hiezu Fig. 4, Taf. XVI.) 

III. Einfache Methode zur annähernden :Bestimmung Diese Formel stützt sich auf die richtige Idee, 
des Heizwerthes fester Brennmaterialien. dass die hygroskopischen Eigenschaften tier Brennstoffe 

Zur einfachen und raschen Bestimmung des Heiz
werthes von Brennmaterialien wurden verschiedene Vor
schl!Lge gemacht, die aber alle gewisse .Milngel zeigen. 
80 wollte man den Brennwerth mittelRt verschiedent-
lieber empirischer Formeln aus der auf elementaranaly
tischem Wege ermittelten Zusammensetzung derselben 
ableiten. Allerdings !lollen, nach Bunt c, auf diesem 
Wege filr die Praxis ganz befriedi1rnnde Resultate er
halten werden, allein der gewöhnliche \Y eg der Elementar
analyse ist filr die Praxis meist zu umstiindlieh, und es 
ist sehr schwierig zu ihrer A usfiihrung eine richtige 
Durchschnittsprobe zu erhalten. A her auch die in diesen 
Mittheilungen 1) empfohlene Methode der Elementar
analyse von Brennstoffen im grossen Maassstabe wird 
sich nicht in allen Fllllen der Praxis durchführen lassen 
und erfordert immerhin schon einen erheblicheren Auf
wand an Zeit und Mühe, als man gewöhnlich für eine 
docimastische Probe aufzuwenden pflegt. 

In letzterer Hinsicht wäre allerdings die Bert hier
Rche Brennstoffprobe (oder eine ihrer Varianten) ganz 
entsprechend; allein ihre Resultate, das heisst die aus dem 
Raucrstoffverbrauche abgeleiteten Heizwerthe, lassen, da sie 
sieb bekanntlich auf das längst als unrichtig erkannte 
W e 1 t e r'scbe Ge!letz stützen, sehr viel zu wünschen ilbrig. 

Eine andere sehr einfache Methode hat Dr. Otto 
Gm e 1 in 2) angegeben. Er bestimmte den hygroskopi
schen Wasser- und den Aschengehalt der Kohle und 
berechnete hieraus ihren Wärmecffect nach der Formel : 

p = (100-(Wasser + Asche)] 80 - 6. c. Wasser. 
Der CoHficient c ist von dem Feuchtigkeitsgehalte der 
Kohle abhängig und bat folgende W erthe: 

Hygroskopischer Wassergehalt. 
unter 30/0 • 
zwischen 3 und 4,5 (I"' 

" 
4,5 

,, H,5 

" 
12 

" 
20 

tlber 2~°1o 

" 8 " 
" 12 
"20 
" 28 

,, 
" 
" 

e -4 
+ 6 

12 
10 

8 
6 
4 

') l>i""n :leilHehrifl. lt'!ß, Nr. 7. Seite 84; Nr. 8, Seite !J(j. 
') Die~e Zeit~chrift, ] f)t'l), !'\eite 365. 

von ihrer n ii her e n Zusammensetzung abhängig seien, 
also auch einen Schluss auf ihren Brennwerth gestatten 
milssen. Leider gibt aber die Bestimmung des Feuchtig
keitsgehaltes im sogenannten lufttrockenen Zustande nur 
ein ziemlich mangelhaftes Bild von den hygroskopischen 
Eigenschaften der untersuchten Körper , weil eben der 
Begriff „ lufttrocken" ein viel zu wenig präcisirter ist 
und je naeh Temperatur , Feuchtigkeitsgehalt der Luft 
und Barometerstand ein und der nämliche Körper im 
sog-enannt „Iufttrockenen" Zustande recht verschiedene 
Feuchtigkeitsmengen enthält. - Dies erklärt , warum die 
Gm e l i n'sche Formel, die im Allgemeinen für die 
Praxis genilgende und mit den unmittelbar gefundenen 
Werthen weit besser übereinstimmende Zahlen gibt, 
als die Du Ion g'sche Formel, doch manchmal gar nicht 
unerheblich vom unmittelbar gefundenen Heizwerthe ab
weieht. 

Der Verfasser war nun bestrebt - ebenfalls durch 
Heranziehung einfacher, rasch und leicht ausführ
barer Versuche - Daten zu gewinneu , welche unab
hilngiger von zufälligen liusseren Verhältnissen , als 
die ~'euchtigkeitsbestimmung, gleichfalls in offenbarer 
Beziehung zur näheren chemischen Zusammensetzung 
der Brennstoffe, also auch zu deren Verbrennungswärme 
stehen. 

Er wählte hiezu das Verhalten der Brennstoffe bei 
der trockenen Destillation , sowie die Bestimmung des 
Sauerstoffbedarfes zu ihrer vollständigen Verbrennung. 
Der Vorgang zur Ermittlung des Brennwerthes ist fol
gender: 

Eine Partie des feingepulverten Brennstoffes (nach 
E. Muck 1 g) wird in einem Platintiegel eingewogen 
und - nach Bestimmung des Nässe geh altes (W) 
durch Trocknen bei 1 ooo C - im bedeckten Platintiegel 
unter Beobachtung der bekannten Vorsichtsrnaassregeln 
so lange erhitzt , als noch brennbare Gase entweichen. 
Der Gewichtsverlust , in Procenten ausgedrückt, reprii
sentirt die Gas g i e b i g k e i t (G ). Der Ritckstand, dessen 
Gewicht mit P bezeichnet werden möge, wird nun (im 
offenen, schief gestellten Tiegel) vollstilndig verascht, 
wodurch man den A s c Iren geh a 1 t (A) und den Gehalt 
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an fixem oder Cokeskoblenstoff (K) 3) erhält. 
Die Bestimmung des Sauerstoffbedarfes (S) 
der Rrennmaterialen erfolgt nach einer der bekannten 
Methoden, doch empfiehlt Hich hier wegen ihrer Einfach
heit die B er t hie r'schc Methode, besonders dann, wenh 
man, wie frilher empfohlen 4) , sich grösserer Einwagen 
bedient. 

Die Verbrennungswärme des llrcnnstolfos setzt sich 
nun zusammen aus der Verbrennungswärme des Cokes
kohlenstolfes (K) und aus jenen der entwickelten brenn
baren Gase p = p, + p,,. Erstere erhält man einfach 

durch Multiplication der Cokeskohlenstolfausbeute -K -
100 

mit dem mittleren absoluten Heizeffecte der Cokes (7630 
Calorien). Man hat also p, = 76,:W K. 

Die Verbrennungswärmen der gasförmigen Destil
lation!lproducte können nun aus deren Sauerstoffbedarf 
in nachfolgender Weise abgeleitet werden : 

Der zur vollständigen Verbrennung des Brenn
materiales benöthigte Sauerstoffbedarf (S) in l'roccnt aus
gedrückt wurde, wie schon erwähnt, direet ermittelt. 
Da nun 12 kg Kohlenstoff bei ihrer vollständigen Ver
brennung (zu CO~) 2 x Hi = ;~2 kg Sauerstoff bindeü, 

:J2 8 
so entspricht einem Gewichtstheilc Kohlem;tuff = 

12 3 

Gewichtsthcilc Sauerstoff. Der Sauerstoflbedarf des Cokes-

kohlenstoffcs ist somit S1 = 
8 

K und daher der tur voll-
3 

s!ilndigen Verbrennung der gasförmigen Destillations
prod ucte erforderliche Sauerstoffbedarf 

8 
S,, = S - S1 = S --

3 
K. 

Nun ist aber die Zusammensetzung der gasförmigen 
Destillation~producte (auch ein und dies~lbe Destillations
temperatur vorausgesetzt, was ja unter den beim V er
suche gegebenen Umständen ziemlich der Fall ist) eine 
sehr verschiedene und hauptsächlich von der Natur 
(das ist von der näheren Zusammensetzung) des frag
lichen festen llrennmateriales abhängig. Zeigt sieh nun 
diese verschiedene Natur des Brennstoffes auch schon 
in dem Gewichtsverhältnisse zwischen gasförmigen Destil-

lationsproducten und Cokeskohlenstoff (~) , so äussert 

sich dieselbe doch noch weit deutlicher im Verhältnisse 
des Sauerstoffbedarfes der tlilchtigen Stoffe zum Sauer-

stoftbedarf der Cokcs (
8
") und dieses Verhältniss hat s, 

der Verfasser zur empirischen Bestimmung des Brenn-

3) Streng genommen, ist dies nicht reiner Kohlenstoff, 8ondcrn 
enthält auch noch kleine Mengen von Sauerstoff, Wasserstoff' und 
Stickstoff, die aber hier vernachlässigt werden können. 

') Die8e Zeitschrift, 1893, Nr. 8, Seite 98. 

werthes der ga8förmigen Destillationsproducte heraus
gegriffen. 

Man kann denselben nämlich ausdrücken als das 
Product des Sauerstoffbedarfes der 1 kg Brennstoff ent-

( 
R " sprechenden tlilchtigen Stoffe l~oJ und der auf 1 kg 

Sauerstoff bezogenen Verbrennungswärme dieser flüchtigen 
s 

Stoffe (CJ; man hat also p„ = C 100. DerCocffieientC 

musste mit Zugrundelegung vorhandener Daten empirisch 
bestimmt werden. 

Beginnen wir unsere Betrachtungen mit 3 isomeren, 
das ist dieselbe procentische Elementarzusammensetzung 
bei verschiedenen physikalischen und chemischen Eigen
schaften zeigenden Stoffen (die also off~nbar auch eine 
verschiedene nähere Zusammensetzung zeigen müssen) 
mit St ä r k c, Ce l l u l o s e und G um m i. Alle drei 
bestehen aus 

Kohlenstoff 
Wasserstoff 
Sauerstoff 

::;umme 

44,H°lo 
6, 1 7 " 

49,39" 
lOU,00° 10 • 

Der Gesammtsauerstolfbedarf dieser ::;toffe beträgt, da 
der vorhandene Sauerstoff gernde zur Oxydation des 

8 -
Wasserstoffes hinreicht, S = -3 X 44,44 = 118,51°, 0 

s 
oder, auf 17;,g der Stoffe bezogen, 

100 
=-= 1,1851 Ge-

wichtstheile. 

Die Ausbeute an Cukeskuhlenstoll' lJetrilgt nun 
nach E. M unk bei Stärke . li, 73° 0 

„ Cellulose . 11,30 „ 
„ Gummi . :H,4:! „ 

während die Verbrennungswärme rnn C. v. l{ e c h e n
b er g fi) wie folgt ermittelt wurde : 

Stärke 447!) Cal. 
Cellulose . 4452 „ 
Gummi . 4464 „ 

Der Sauerstoffbedarf zur vollständigen V crbronnun;..;- aller 
drei Körper berechnet sich zu : 

~ 
Sauerstoffbed. d. Kohlenstoffes=~ X ü, 1-1-14=1,185 t°/0 

" 
"Wasserstoffes = 8 X o,Olll 7 = 0,4!)3!) " 

1,6790°/o 

Ab : Sauerstutigehalt dieser Körper . U,493~1 „ 
1,1851°, 0 Gesammt-Sauerstoffbedarf S = 

Hieraus berechnet sieh weiter der Sauerstoffbedarf 
des Cokeskuhlenstoffes (K) 1111d der flüchtigen Stolfo, i>o· 
wie der Brennwerth des Kohlenstoffes und der flüchtigen 
Stoffe. 

~) Journ. f. prakt. Chemie, i.:;su, Hand ~~, Seite 1 1.Jis 45 
und Seite 223 bis 250. 
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Stärke Cellulose Gummi 

Gesammt-Sancrstoftl1eilarf S . . . . . 1,1851 1,1851 l.L8.'"> 1 

0,1708 0,:-JUB U,651\! :-l K 
8anerstolflieilarf ilcr Cokoskohlc S, = 

8
-

J 110 
„ flüchtigen Stoffe S„ = S -- S, . 1,0115:1 0,}'8'.lH 0,5:\;lfj 

llrennwcrth 1les Cokcskol1lenstoll'cs 71i,30 + K = p,. 
n „ flüchtigen Stoffe p„ =-c p - p, . . . 

513,50 862,l!J 186:-J,2:) 

· 1 
3!J:-l8,5U 3()16,81 :w110,1:) 

Fiir den Factur C--:: lO~ p„ und i'fir da;; charakteri-
•., 

s 
stische V erhilltniss ~, des Raucrstoll'hcdarfos der Jliichtigcn 

sich, d:1ss dieselbe eine fast g-crade Linie darstellt. Man 
kann sie zur Berechnung des Heizwerthes von Hölzern 
(und wahrscheinlich auch 'l'orfsorten) lmniitzen , wohei . , 

Stoffe und dem des Cokm;kohlenstoffes erhalten wir die 
Werthe: 

~ 
mau ilen \'erschiecfonen Wertlrnn von ' " clie nnton mit-

~' 
gelheiltcm zugehörigen Werthe von C in Ilechnung setzL 

Sliirku . 

Unmmi . 

· 1· c =-= 100 p„ 1 
S, 

:mm 
-10!)2 
'187,J 

1 

H„ 

~, 

f)/)!I 
~.;l!J 
O,H~ 

( 'om;truirt man sich l1ine C11rve (Fig. 5, Tal". X\' 1 )1 

H„ 
indem man C und alH Cuordinaten nimm!, HO llrgiht s, 

Werth des CoHJ'flci<mtlm 

8„ c S„ 
S, 8, 

115 4!1:fü 2Jl 
1,0 -IH:-lll :-i,o 
1,:1 :17f1() :-l,5 
~,I) Jli6U .J ,0 

(Sdil1ss 

Amcrik1.111isdw Hem;e11J'a hri kation. 
Von Uhr. 

(llimrn Fi~. ;, his ;111, 'l'af'. XVI.) 

c fiir Holz und Torf. 

1 

s c 1,,, c 
S, 

:1570 1,5 :11 f,1 J 
44711 :i,11 41)15 
4;w11 r -d,:) cl!HIJ 
,12'>5 li,ll :is:;u 

['uli;L.) 

Eine gute f'ense mllHH, um µ;egen 8tiiss!l halthar 1 his 1 ll) zu clllr Form (l•'ig. 11) aus und liisHt hierauf 
zu :<uin und um clas Hchiirfen zu erleichturn, auf dem erkalten. Um an dem NutzHUick ili!l f:u;onirte Kante 
A 11sscnRuitun aus oincm verhitltnii;smiissig· weichen Mate- herz11Atellm1 , ruht das Lager h dCJr Unterwalze " auf 
ri:tl hestcilwn, aher imwn von oincr solcll!ln Beschaffen- K1·ilcm c c, die das Kantenprofil hmiitzen , welches 1l:1s 
l11•it sein, daHs si11 cirw gute und scharfe 8c:hneide an- N11lr.sliick llrhalten soll. niese Keile sincl an Zahnstanµ;en 
rwhmen uni! lteihchalten kann. Bcii der Materialdarstd· hcfostig-t, welche die auf cler Welle<' sitzenden Zahn-
lung hiPZll ist demnach 1!,TO:<ses f;ewicht darauf Zll 111_!!,·en, rollen d J1ewegm1 i mittelst :Muffen ff kann dieselhe an 
dass die n•rschicclclllen Materialartclll, ans dencm clas jede cfor nar~h ihrcir füchtung gehenden Wellen y y' an-
f:eriillrn gdiil<let wircl, ihrn gehiirigcm Htellen lrnkommen g·ekoppelt werclcn. ller Hchel h, mit wefohem der l\11111' 
un1l dass claH Material eine glciehfru·migc un<l dem Korne anf der Welle y zum Aufheben der Walze angekoppelt 
rnrtlwilhaffo Beh:1nillung erfilhrt. Ausscril<'m ist ilas ist, ist mit einc1m Arm ,,: (Fig. 7) verhunden, de:isen Enile 
l\latl'ri:il, um Ahf'all zu vermeiden, gerade so gross zu zwisdrnn clern Walztisch 11nrl, den Walzen emporrai,:-t 
ma<'hen, als es soin muss, und seine Form m11KR fiir die 11ncl so die Einfiihrung cle:-; NutzsUlckm; in das Kant 
weitem licq11cm1e J\usarheitnn!{ eine pas!lendc :-;ciin. werk so lange hindert„ als die Kupplung hcwcrk:-;telligt 

Ein ll:wher EiHenHt:1h wird gegliiht uncl davon ein ifit. Auf c11c1s!l Weise wiril die !Jnterwalze allmählich i,:-cg·c11 
z11g-1~nws~en!ls Sliick iiher einander gebog-CJn, wie Fig. f> 11. li, die obern erhoben, wilhrencl das N 11tzstlick die Kant-
Taf. X VI, zeigen. In ilie Fugci legt man nehen eirianclcr spur passirt; clie Folg!l davon iHt dessen ZmipitzCJn. 
zm•i Stahllltilcke, von denen das hreitere a :1u:-; wcichere111 Zwischen jedem Kanten geht chtH Stiick ilurch die Walzen 
Stahl und ilafl s!lhmiilere h aus ausgesucht gutem Schneide- auf der l'lattc in der dazu bestimmten Walzenbahn und 
stahl beRteht; d:rnn wcrden die Enden zugeschlagen, d:ulnrnh hleiht die Dicke dCJ88elhen gleichförmig. trnter 
clamit die Stahlstilcke Hich feHtklemmen. Nach dem Ein- dem Hchafthammer wird das 8ensenblatt dann zn einer 
tauchen in Flussmittel wird geschweh!st und unter einem Form a11sgc1clehnt, die im t~uerschnitt Fig. 12 ähnelt. 
F1~derh:1mmer z11g•,schlagen; der Schlag kann mittelst l\littelst Sclmeidescheibcm a (Fig. 1i3 und 14), die auf 
eines Trittes muilerirt werden. Dann Rchneidet man das einer rotirenden Welle sitzen, werden die 8puren (Fig. 15) 
Xutz~tiiek von der Stange los nncl arbeitet es mit der in die Materialverst1lrkung längs dem Sensenritcken ein-
riickstiindigen Wllrme in einem kleinen Walzwerk (Fig. 7 gedriickt. 
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TTnter einem Schafthammer , desRcn Ambos längs
seitig mit einer durch Federkraft angehaltenen Klammer c 
(l<'ig. 16) versehen ist, die man durch einen Tritt öffnen 
kann, wird die Rückenkante des Sensenblattes durch 
l'eberhämmern auf die beabsichtigte Form (Fig. 17) 
fertig gearbeitet und dies geschieht mit derselben Wärme. 

Die Weiterbearbeitung der Sense erfolgt dann, wie 
Vig. 18 bis 25 andeuten. Auf einer maschinell continuir
lich getriebenen Weile a (Fig. 18 bis 21) sind zwei 
kleine Einrichtungen angebracht. Am llussersten Wellen
ende sitzt eine Rolle b (Fig. 19 und 20), versehen mit 
einer Kantenspur , deren Boden an einer Stelle erhöht 
ist. Zwischen dieser und einer auf einer losen Weile 
darunter sitzenden Rolle wird das erhitzte Stück nach 
ein paar Einführungen ausgezogen oder zugespitzt (Fig. 22), 
dann zieht man es weiter aus und biegt es in die 1',orm 
(Fig. 23), indem man das Stück zwischen dem Ansatz c 
und das Trittstück d (l''ig. 18) einsetzt; die Bearbeitung 
bewirken dabei die auf den Armen e e eingesetzten 
Rollen f j: Die dabei erfolgende Verbreiterung presst man 
zwischen den Walzen g g (Fig. 19 und 21) nieder, was 
nach ein paar Einsätzen erfolgt. Dann setzt man die 
Sense unter das Horn lt (Fig. 18 und 19), wo erst die 
Länge gegen die Schneide i justirt (Fig. 24) und nach 
dem Einsatze gegen k die kleine Krümme hergestellt 
wird (Fig. 25). Das Alles bewirkt man bequem in einer 
Wä.rme und die Sense ist nun fertig , nur hat man sie 
noch zu härten, anlaufen zu lassen und dabei zu richten. 

Damit die Sense beim Härten sich nicht schief 
werfe, benutzt man folgende Einrichtung (I<'ig 26 bis 28). 
Ein mit Wasser gefüllter Holzkasten a ist nahe der Ober
kante von einer Welle b durchzogen, welche in langen 
festgesetzten HUlsen lagert; diese besitzen an den freien 

Enden Stlitzkämme c' c' für die kleinen Rollen J. Anf 
der Welle sind, im Maule geriffte, starke Gussbacken e 1:

1
, 

grösstentheils von den Gewichten ff balancirt, befestigt. 
Der ll.ussere Backen e' wird gegen deu auf der Weile 
befestigten Backen e mit dem Hängeeisen g in seiner 
Lage erhalten , wobei sie durch den Bolzen zusammen 
gehalten werden , auf dem die erwähnten Rollen J auf
gerichtet sind. Auf dem vor der Cisterne vorspringenden 
W ellentheil b ist eine, auswendig glatt gedrehte Scheibe li 
befestigt (Fig. 26 und 28), welche von der ununter
brochen gehenden Rolle i mittelst Friction umhergeführt 
wird, ausgenommen den 1',all , wenn eine kleine Aus
hohlung lt' an der Scheibenperipherie den Contact mit 
der Rolle ·i aufhebt. 

In der gezeichneten Backenstellung sind diese offen, 
um eine für die Härtung erhitzte Sense . hineinzulegen; 
sofort nach dem Einlegen aber löst man durch den 
Tritt m den Stützarm l, auf welchem die Backen ruhen; 
sie fallen in das Wasser , während die Rollen d d von 
den Kämmen c' c' auf den Vorsprung c" emporge
zwungen werden ; dadurch werden die beiden Backen 
hart um die Sense zusammengezogen. Die Scheibe lt hat 
inzwischen die Triebrolle erfasst , welche so die ganzen 
Backen mit der Sense im Wasser herumführt, bis sie 
wieder in die gezeichnete Stellung zurilckkommt; dann 
bleibt sie an dem Stützarme l stehen und die Backen 
öffnen sich. Die Sense ist dann gehärtet und hat sich, 
weil sie während des Untertauchens im Wasser zwischen 
den Backen eingeklemmt war, nicht merklich verbogen. 
Das Anlaufenlassen der Sensen geschieht über offenem 
Holzkohlenfeuer und das Schleifen , Poliren und An
streichen derselben auf gewöhnliche Weise. (Jern. - Kont. 
Annaler, 1893, S. 77.) x. 

Zur SchJagwetterfrage. 
Mitgetheilt von E. Homann, k. k. Bergcommissllr. 

(Schluss von S. 408.) 

VI. Ueber das :Maass der Fortpftanzung von Explo- mit einer Oeffunng versehenes Rohr leitete und die Gase 
sionen. bei ihrem Austritte in die Luft zur Entzllndung brachte, 

Ueber diesen Gegenstand hielt Professor D i x o n 
am 17. Februar 1892 in einer Versamml~ng der Fede
rated Institution of Mining Engineers in Manchester 
einen Vortrag 22), aus welchem das Wesentlichste im 
Nachstehenden mitgetheilt werden soll : Um die Natur 
der Gasexplosionen zu verstehen, war es, wie derselbe 
bemerkte, nothwendig, gewisse fundamentale Eigenschaften 
der explosiven Gemenge zu kennen. Zn diesem Behufe 
war mau bestrebt, fllr verschiedene Gemenge von Gasen 
die Wärme der chemischen Verbindung, die Entzündungs
temperatur, den entwickelten Druck, endlich das Maa8s 
zu bestimmen, in welchem sich die Explosion unter ver-
8chiedenen Beding;nngen fortpflanzte. Schon vor 24 Jahren 
beschrieb ß u n s e n eine Methode, um die Hclrnelligkeit 
der l•'lamrne bei Gasexplosionen zu rne8i'len. Indem er 
ein Gemenge explosiver Gase durch ein au seinem Ende 

2 ~) The lron and coal trades review, 19. Februar 1892. 

bestimmte er das Maass, in welchem die Gase durch das 
Rohr getrieben werden mussten, um ein Zurückschlagen 
der !<'lamme und eine Explosion innerhalb de1:1 Rohres 
zu verhindern. Mit Hilfe dieser Methode fand Bunsen, 
dass das Maass der l<'ortpflanzung der Entzündung eines 
Gemenges von Wasserstoff und Sauerstoff 34 m , eiue1:1 
Oemenges von Kohlenoxydgas und Sauerstoff dagegen 
weniger als 1 m per Secunde beträgt. Die Resultate, 
welche B u n s e n erzielte, wurden 14 Jahre unbestritten 
hingenommen. Mit dem Jahre 1880 jedoch begannen 
sich die Thatsachcn zu mehren , welche mit den B u n~ 
s e n'schen Schlnssfolgerungon nicht in Einklang gebracht 
werden konnten und welche darauf hinzuweisen schienen, 
dass letztere nicht unzweifelhaft als richtig angesehen werden 
können. Bor t h e 1 o t machte die wichtige Entdeckung, 
dass das Maass der Explosion von dem Ursprungspunkte 
rasch anwuchs, bis es ein Maximum erreichte. welche~ 
constaut blieb, wie gross immer auch die Gassäule war 

a 
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und welches sich bei den rnn ihm durchgeführten Ver
suchen von dem Drucke der Gase, von dem Materiale 
und dem Durchmesser des hiebei verwendeten Rohres 
als unabhängig erwies. Das Maass der I~xplosion bildete 
sonach eine neue physiko-chemische Constante. B er t h e-
1 o t gelangte zu dem Schlusse, dass die Explosionswelle 
durch den Stoss der Verbrennnngsprodncte, n. zw. in 
dem Maasse der Bewegung derselben von einer Schichte zu 
den noch unverbrannten Gasen der nächsten Schichte n. s. f. 
fortgepflanzt wird. Ist diese Theorie richtig, so würde hiemit 
nicht allein die Ursache für die riesige Schnelligkeit der 
Explosion gashältiger Gemenge erklärt und ein Mittel 
gegeben sein, dat1 Maximum der mit einem Gemenge von 
Gasen erreichbaren Schnelligkeit zu berechnen, sondern 
es würde hiednrch auch möglich sein, sich über die spe
cifische Wll.rme der Gase bei sehr hohen Temperaturen 
zu informiren. 

Die von D i x o n vorgenommenen Experimente 
sollen die Richtigkeit der Behauptung Bert h e 1 o t's, 
dass die Explosionswelle für jedes gashll.ltige Gemenge 
eine specifische Constante sei , bestätigt haben. Auch 
soll durch dieselben der Nachweis erbracht worden sein, 
dass <las Maass der Explosion von der zuerst stattha
benden Reaction abhängt, und dass es nicht unmöglich 
scheint , zwischen dem Molecnlarverhll.ltnisse und dem 
Maasse der Explosion einen bestimmten Zusammenhang 
zu finden , ans welchem sich hinsichtlich der Gastheorie 
wichtige Aufschlüsse ergeben könnten. 

Grosses Interesse bietet die Beantwortung der Frage, 
wie weit die Explosionswelle eines entzUndeten Gasge
menges, durch eine Luftschichte hindurchgehend, im Stande 
ist, ein dahinter gelagertes explm1ives Gemenge zu ent
zllnden. D i x o n suchte experimentell zu beweiaon, ob 
und bis zu welchem Grade durch eine zwischen solchen 
Gemengen ruhig lagernde Luftschichte die Ausdehnung 
der in dem einen Gemenge entstandenen Explosion auf 
das andere verhindert werden kann.n) Der Apparat, 
welcher hiezu verwendet wurde, bestand aus 2 gleich 
langen Bleiröhren, von denen jedes an einem Ende ein 
Htuck Glasrohr mit Hahn aufgekittet trug. Die Verbin
ilung zwischen den beiden Rohren konnte durch ein 
beliebig langes Glasrohr, das beiderseits in die Bleirohre 
eingekittet war, hergestellt werden. Dicht hinter diesen 
Verbindungsstellen waren in den Bleirohren gleichfalls 
Hähne angebracht und war überdies für eine Schlauch
verbindung der beiden llusseren Bleirohre unter Umge
hung des mittleren Glasrohres gesorgt. Der Apparat 
wurde zunächst mit Luft gefüllt , bei geschlossenen 
inneren Hähnen wurde sodann ein explosives Gemenge 
(2 Vol. Wasserstoff und etwas mehr als 1 Vol. Sauer
stoff) in die beiden !iusseren Rohre gesaugt, durch gleich
zeitiges Oeffnen der beiden mittleren Hähne wurde 
hierauf in dem sonst völlig abgeschlm1senen Rohre eine 
innllre Verbindung 111Jrge1'11ellt, das llxplosivo Gemenge 1111f 
der 1Jineu Seite mittelst lnductioni;fnnken entzllndet und 

"") Cheruiker-Z~i1.nng, 1892, füµ. S. ß5; Journal of Gasligh
ting, 1892, ·59, 246. -~ 

in rnrschiedenen Versur.hsrcihen fo~tgcstellt, unter wefohen 
Bedingungen sich die Explosion dem anderen Gemenge 
mittheilte. Die \T ersuche sollen gezei~t habeu , dass es 
für gegebene Mengen getrennter, gasförmiger, explosiver 
Gemenge eine bestimmte kleine Menge Luft gibt, die, 
dazwischeu gelagert, das eine Gemenge vor der Entzlin
dung durch das andere schützt und dass hiebei der 
umstand, ob die betreffende Luftschichte dllnn und lang 
oder breit und kurz ist, nicht in's Gewicht fällt. Nichts
destoweniger wurde bei einzelnen Versuchen die J<~nt

zündung des zweiten Gasgemenges dennoch herbeigeführt. 
Auf welche Weise dieselbe erfolgte , konnte mit Sicher
heit nicht festgestellt werden. Nachdem jedoch L e Ch a
t e l i er den Nachweis erbrachte, dass Knallgas, auf 
den 20. bis 30. Theil seines Volumens comprimirt, sich 
entzllndet, so vermuthet man, dass die Entzündung lmi 
obigen Versuchen durch die gleiche Ursache herbeigeführt 
worden sein dürfte. 

VII. Ueber den Xohlensta.ub. 
Zum Studium der Frage über die Mitwirkung des 

Kohlenstaubes bei I~xplosionen tagt gegenwärtig in Eng
land eine königliche Commission, von deren Unter
suchungen, welche in einem künstlich hergestellten Stolhm 
von 200 Yards Länge durchgeführt werden, man ein 
gllnstiges Resultat erhofft. 

Nach Ansicht Atkinson's 24) und Lauries' 2») 
hat eine der Vorsichtsmaassregeln , welche in Anw1J11-
dung gebracht wurden , um - die Schlagwettergefah1· 
zu vermindern , dircct dazu beigetragen , die Kohlen
staubgefahr zu vergrössern, indem die Wetterströme, 
welche gegenwilrtig die Gruben durchziehen, jegliche 
l<'euchtigkeit aufsaugen, hiedurch naturgemäss eine Aus
trocknung der Grube bewirken und damit die Staubbil
dung begünstigen. At k i n s o n weist darauf hin, dass 
das Wort „ Koh_lenstaub" in keinem der bis zum Jahrll 
1887 erlassenen Mines Regulation Acts vorkommt und 
dass demnach bis zu jener Zeit ein gewichtiger li'actor, 
welcher bei Grubenexplosionen zweifellos schon frllher 
eine grosse Rolle spielte, nicht die gebllhrende Berllck
sichtigung gefunden hat. So ähnlich die Erscheinungen 
sind, sagt At k ins o n, welche die Explosion von Ge
mengen von Schlagwettern und Luft und von Kohlenstaub 
und Luft begleiten, so verschieden sind die Um
stände, welche die Bildung dieser Gemenge in der einen 
oder anderen Richtung beeinflussen. Eine Mengung von 
Schlagwettern und Luft findllt rasch statt, die Bewegung 
der Luft in der Grube, die Mobilität der Schlagwetter 
und das Diffusions vermögen, welches die Gase besitzen, 
all dies begUnstigt die Mengung. Bei Kohlenstaub und 
Luft dagegen sind die Umstände andere und einer Nei
gung zur Bildung eines explosiven Gemenges und der 
nachfolgenden Entzllndung desselben g1Jradezu entgegen
gesetzt. Dn Kohlenstaub ist ein foster Kiirper, 111it1Jr 
gewöhnlichen Verhllltnissen ist er in der Grubenluft nicht 

") 'rhe Tron an<l co11l trn<lcs review, l"i. August 1892. 
16) The Iron an<l coal t.r111les revi~w, !l. Septemher 18!-12. 
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in bedeutenden l\lengcn vorhanden, sondern er muss erst 
von der Sohle, rnn der Firste oder von den Ulmen auf
gewirbelt werden, kurz es mii~sen, damit die Entzlindung 
des Kohlenstaubes in einer schlagwetterfreien Atmosphäre 
hervorgebracht wird, besondere Umstände vorhanden 
Kein, womit aber nicht gesagt werden soll, dass die An
wesenheit eines Gemenges von Kohlenstaub und Luft 
die Ausbreitung einer bereits vorhandenen Explosion 
nicht begilnstigen kann. Gemenge von Schlagwettern und 
Luft sind nur fähig, die Flammen innerhalb bestimmter 
<:ranzen fortzupflanzen; es milssen 5 bis 20 Volumprocente 
Schlagwetter im Gemenge vorhanden sein. Die vollstän
dige Verbrennung eines Gemenges von Kohlenstaub und 
Luft erfordert für je ein Pfund Kohlenstaub die Ge
genwart von je 160 Cubikfuss Luft. Nimmt man an, 
dass eine Strecke 4 0 Quadratfuss Durchschnittsfläche 
beRitzt und dass ein CubikfusR Kohlenstaub 24 ft wiegt, 
so muss, damit je 160 Cubikfuss Luft mit 1 'll Kohlen
i;laub erfüllt werden, die Oberfläche der Strecke mit 
einer Staubschiehte von 11226 Zoll Dicke bedeckt sein. 
Wie At k in so n bemerkt, ist die Staubmenge, welche 
man in der Praxis in den Strecken gewöhnlich antrifft, 
weit grösser, als obige Quantität, so dass gesagt werden 
kann , dass das für eine Kohlenstaubexplosion nothwen
dige Agens in den meisten Fällen vorhanden ist. Was 
die durch die Explosion eines Gemenges von Kohlen
Rtaub und Luft entwickelte Kraft (mit der Kraft der 
Explosion eines Gemenges von Schlagwettern und Luft 
verglichen) anbelangt, so ist Nachstehendes in Betracht zu 
ziehen: Dei der Explosion eines Gemenges von Kohlen
staub und J.,uft, welche eine mit feinvertheiltcm Kohlen
staube liberrnässig erflilTte Strecke passsirt, wird durch 
den eonRumirten Staub wahrscheinlich Kohlengas ver
brannt. Die Verbrennung dieses Kohlengases erfolgt in 
grösserer Hitze, als die Verbrennung einer gleichen 
Menge von Schlagwettern, indem das Kohlengas freien 
Wasserstoff enthlllt; wenn dieses U ebermaass an Hitze 
jener Hitze gleich ist, welche beim Verbrennen des 
Kohlengases durch den Staub absorbirt wird, dann 
wird die disponible Hitze zur Ausdehnung der entstehenden 
Gase in diesem, wie in jenem Falle gleich gross sein. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass dort, wo ein grosses 
lTebermaass von fein vertheiltem Kohlenstaube vorhanden 
ist, auch die entwickelte Kraft am grössten i:;t. At k i 11-

1-1 o n behauptet, dass bei allen ausgedehnten Explosionen 
der Kohlenstaub einen dominirenden Factor bildet; wie 
derselbe aber weiter bemerkt, ist es nicht wahrscheinlich, 
daRs viele Explosionen durch den in einer schlagwetter
freien Atmosphäre vorhandenen Kohlenstaub hervorge
rufen werden, sondern es dilrfte die Ursache der meisten 
grossen Explosionen vielmehr in der Entzündung der 
Schlagwetter durch das Geleuchte, oder in der Entzün
dung eines, einen geringen l'roceotsatz von Schlagwettern 
haltenden Gemenges von Kohlenstaub und Luft durch 
die beim A bthun eines SprengschusRes entstehende 
Flamme zu suchen Rein. 

Neue Vorkehrungen zum Zwecke der Beseitigung 
oder Abschwächung der aus dem Kohlenstaube resul-

tireoden Gefahren wurden von At k ins o n nicht in 
Vorschlag gebracht; derselbe nannte als solche lediglich 
die bereits bekannten Methoden der Unschädlichmachung 
des Staubes durch Befeuchtung desselben mit Wasser 
oder hygroskopischen Salzen und die Anwendung grösst
möglicher Vorsicht bei Ausführung der Sprengarbeit, 
insbesondere die Verwendung flammloser SprengRtoffe und 
die V errneidung jedes an der Sohle angebrachten oder 
gegen diese gerichteten Sprengschusses. 

VIII. Statistisches. 
Das W esentliclnite über die im Jahre HHl 1 in 

0 es t erreich erfolgten Schlagwetterexplosionen wurde 
in dieser Zeitschrift bereits veröffentlicht. 2 n) 

In Pr e u s s e n 27 ) haben sich im Jahre 18!)1 102 
Schlagwetterexplosionen ereignet; 26 derselben führten 
den Tod von Personen herbei , 7 5 hatten Verletzungen 
im Gefolge, eine verlief ohne Beschädigung. Durch dieHe 
Explosionen wurden im Ganzen 1 :-:12 Personen getödtet, 
46 Personen schwer und 138 leicht verletzt. Von der 
Gesammtzahl der Explosionen haben l 7 nach Feiertagen 
oder Botriehsstillst!inden und 85 wllhrend des Betriebes; 
57 wllhrend der Frilh- oder Tagesschicht, 37 während 
der Nachmittagsschicht und 8 während der Nachtschicht; 
50 zu Beginn, 39 in der Mitte und 1:3 am Ende der 
Schicht stattgefunden. 70 Explosionen fielen bei Aus
richtungs- und Vorrichtungsarbeiten (u. zw. 3 in Schächten 
oder Gesenken, 6 in Querschlägen, 18 in Grund- und 
Parallelstrecken, 5 in Wetter-, Theilungs- und Sumpf
strecken, 27 in Durchhieben und Ueberhauen, 11 in 
Bremsbergen, schwebenden und diagonalen Strecken), 
28 bei Abbauarbeiten (u. zw. 25 beim streichenden 
Abbau, 2 beim Strebbau und 1 beim Firstenbau) 
und 4 an anderen, beziehungsweise nicht näher er
mittelten Punkten der Grube vor; 36 I<~xplosionen 
wurden durch plötzliches Hervortreten von GrubengaH 
(hievon 25 durch Bläser), 58 durch langsames, stetiges 
Ausströmen, 1 in Folge plötzlich niedergehender MaHsen 
und 5 durch secundllre Ansammlungen veranlasst, bei 
2 Explosionen konnte die Art der Entwicklung der 
schlagenden Wetter nicht eruirt werden. Die unmittelbare 
Veranlassung der Entzündung bildete in 11 Fällen der 
Gebrauch oftener Grubenlichter, in 5 F:tllen die ßo
nlltzung von Feuerzeug, in 7 l<'llllen unbefugtes Oeffoen 
der Sicherheitslampe, in 12 Fällen die Schadhaftigkeit 
derHelben, in 1 Falle das Glimmen von Huss, Oel u. dgl. 
am Drahtnetze der Lampe , in 30 F!lllen das Durch
schlagen der Flamme durch das Netz der Sicherheits
lampe (u. zw. in 25 Fällen in Folge unvorsichtiger 
Bewegung der Lampe und in 5 l<,llllen in l<,olge zu 
grosser Wettergeschwindigkeit), endlich in 36 l!'ltllen die 
Schiessarbeit. Letztere hat sonach ein J>rittel aller Ex
plosionen veranlasst; die l<'lUle des unbefugten Oeffnens 
der Sicherheitslampe sind in Abnahme begriffen, wali dem 

211
) Vergl. diese ZeitHchrift, 18!1~. Nr. 1·!. 

"') Zeitschrift fiir das Berg-, Hütten- und 8nlinenwesen im 
preuHsischen Staate, XL. Bd., 1. stat. Lief„ IE!J~. 
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Umstande zugeschrieben wird, dass die Lampen mit 
innerer Zündvorrichtung in weiterer Verbreitung begriffen 
sind. 

Ein unmittelbares oder mittelbares Verschulden wurde 
nachgewiesen seitenR eines der Verunglückten selbst in 17, 
seitens eines Mitarbeiters in :3 und seitens eines Beamten 
ebenfalls in 3 Fällen; in 4!l Fällen konnte keinerlei 
Verschulden festgestellt werden. 

In 77 Fällen ereignete sich die Explosion an 
trockenen Arbeitspunkten, u. zw. in 58 Fällen an solchen 
ohne wesentliche Kohlenstaubentwicklung uud in 1 !) Fällen 
an solchen mit Kohlenstaubentwicklung; beim letzteren 
sind 85 (1 Fall mit 57 Todten) Personen um's Leben 
gekommen. 

In Folge Erstickung in 8chlagwettern haben sieb 
.J Unfälle, u. zw. alle in Ueberhauen zugetragen, wobei 
1 Personen tödtlich verunglllckten. 

1851 70 
1852 70 
1853 53 
1854 ti2 
1855 65 
185ti 54 
1857 4.i 
1858 44 
18ö9 53 
1860 47 
1861 45 
1862 49 
1863 42 
1864 48 
1865 44 
186ti 47 
1867 41 
1868 36 
186!.l 32 
1870 38 
1871 29 
1872 52 
1873 28 
1874 33 1 

1875 24 1 

1876 2ti 
1877 35 
1878 17 
1879 :.!l 
1080 14 

1 1881 24 
1882 19 
188."i 15 
1884 21 
1885 17 
1886 12 
1887 rn 

1 1888 11 

1

1889 8 
1890 16 
1891 12 

12 
10 
12 

!J 
17 
8 

l."i 
10 
10 
8 

12 
5 
u 
13 
7 

14 
9 
5 
5 

13 
9 
4 
8 
6 
ti 

10 
a 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
1 
4 
3 
8 

1 303 
1 

5 1 

2 
4 
5 
:1 
5 
8 
3 

7 1 

1 1 

l 

~ 1 

L i 
7 1 

L 1 

2 
;1 

2 

2 
3 
1 
3 
2 

l 1 

1 
2 

l 
5 
1 
2 

l ! 
1 !:17 

5 ! 
:1 1 

:1 
a i 
l 1 

,) 

3 
2 ; 

} 1 

2 
L 
a 
:1 

l 

1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

2 
1 
4 
1 

1 

1 

ti3 

1 
1 

) ! 

1 1 

L i 
L 1 

l i 

1 
1 

l 
1 
l 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

~ 1 

23 

l 
2 
1 
2 

1 
1 

1 

1 

l 
1 
1 
1 
2 

1 

1 
2 
2 

2 

24 

1 

1 1 

1 

1 

l 

2 

1 

l 
1 

1 

1 

14 

1 

1 
l 

1 

l 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

12 

In Frankreich 28) ereigneten sich im Jahre 1891 
in Folge von Schlagwettern 1 !) Unglllcksfälle , durch 
welche im Ganzen 65 Arbeiter getödtet und 20 ver
letzt wurden. Hievon entfielen auf das 

Departement 
Aveyron 
Gard 
Loire 
Pas de Calais 

Unglö('ksl'alle 
1 
2 
2 
1 

Toclte 
1 
2 

fi2 

Verletzte 
1 
i~ 

11 
5 

9 fii'> 20 
Die unmittelbare Veranlassung der Entzündung der 

Schlagwetter bildete : Das Abthun von Sprengschlissen 
in ;; Fällen mit 1 Todten und :3 Verletzten, der Ge
brauch offenen Gruhengeleuchtes in ·l Fällen mit 5 Ver
letzten, die Berührung eines explosiven Gemenges mit 

'") 8tatist.ique de l'imlustric mini!rale et. des appareils it 
vapeur 1m France et en Algerie pour l'ann,:.e 1891 

1 

1 

! 

! 
1 

2 

1 

2 
1 

1 

1 

10 

1 

II 13, 35, 52, öl 
1 12, 22, 36, ti5 
l ! 11, 20, 58 

1 89 

11, 11, 12, 114 
1 1:), 40, 189 
' 13, 19, 25, 53 

GesiLmmt
zahl der 
Explosio· 

nen 

j 12°, 13, .13, 2t, 76, 14~ . 
1 i 13, 13 

16, 47. 5!) 

100 
!ll 
75 
82 
!.12 
71 
73 
70 
6U 
ti8 
ß3 
ßO 
til 
68 
6() 
73 
61 
47 
4!.l 
63 
50 
ti4 
44 
46 
40 
44 
4ß 
3~ 
37 
27 
32 
35 
2ß 
30 
25 
21 
24 
15 
19 
22 
23 

1 13, 15, 2ti, 3U 
1 

. 26, 34 
; 12, 24, 27' 30, 38, 91, :134 
• 12, 14, 178 

1 1 2ti, li2 
: 11, 27, 37, 53, 59 
1 19, rn, 20, 30 
1 19, 26, 26, 38, 70 
' 11, 27, 34 
. 18 
i 15, 17, 23, 54 

1

16, 23, 43, 143 
23 

1 
1 

18, 18, 36, 207 
17, 23, 43, 189, 268 
21, 28. 63 
ti2, 101, 120, l!i4 
25, 48 
13, 32, :-11, 45, 74 
20, ti8 
14, 14 
42, 81, 178 

1 22, 28, 38 
39, 73 

! 30 
; 20, 23, 64 

2 1 87: 176 

8 1 2104 

Gesammt
zahl Jer 

hie bei 
tödtl. ver· 

unglückten 
Personen 

321 
2ti4 
202 
212 
138 
23ti 
377 
215 
95 

3(j2 
125 
194 
174 
102 
167 
li54 
291 
15!.l 
261 
]!)4 
266 
15ti 
101 
lti'i' 
287 

98 
345 
589 
18!3 
498 
117 
259 
135 
70 

341 
129 
154 
51 

139 
290 

51 

1 9172 



OESTERR. ZEITSCHRIFT FUR BERll-U. HUTTENWESEN. 1893. N~ (33/. 

f. Bartonec: 

LFig. 1-3}. 
7 500 _ ___ _. Fig.1 1 

'10 s 0 

r++-+-+4-1-........ -+-+~~~~___, 

7000 -1-4 __ l-----I-

1I 

6500 

6000+--4-------~ 

~500 

11[ 

500 

~ .... - -::---

- -- ~ _:_-::~~~·",'.7?/§? 
Zeichenerklärung-: 

r--, Alluv. Dilv J i.in!f 
1 :__i TerW1.r. 

z t.=:l Alt!fertiär. 

31..:8 Krei de. 

cl) teinkohlenform . mit. 
5 'i:!)) Angabe des FlölzstrciclL 

6 iIDIIniuJ CulmmitAnga.be des 
ch1chtensLre1c1iens 

Jura. 7 · Devon. 

* EJCOlische Bl.Öcke der Steinkohlenformation . 
• Eruptiv. Gesteine: B -Basa1t. T -Teschenit 

1 Bar-. J-üpbte-r. · 
000 +---l-,,___.:l---+--__jf---__jf...----+---=---+----+----+---+---+-=:::.......:---+-----11-7,,L..--f---+-~ 

H e i w e ri: best i m m u n g . 
• 

• 

3500 
• 

• 

0 o·s z·o 2·5 3 '0 „.5 s·o 5·5 s·o 6 5 

MANZ'sc11e k.k.Rof-Verlags -und Unive rsiläts -Buch.ha.ndlWlg inWien. 

Tafel XVI. 

Uhr: Amerikanische Sensenfabrikation. CF1g.5-3o) . 

Fig. 5. 

E 
Fig. 7. 

i------ -~- J 
6 -~ g ___ J'L--i;---·-J~ 

F1g 6 ""'"""""': Yi• j • 
@~ 

Fig 19 

Fig.12. 

s·o 

Fig 11. 

Fig.18 

Fig. ?,O. Fig.21 . 

Fig.13. Fiß. 14. 

c -
Fig.15. 

~ ~o 

Ver zerrte r M arsstab 

Läng-en. 1: zzs·ooo. 
Höhen. 1 : 75 .000. 

Vig 17 

~ 
0 ...... 

.c: 
0 

r:i.. „ 
t:l 

l 
(l ( i };'.~ 'J 

Tertiäl" 

Fi§. 9 

Fig.29. 

Fig.30. 

" +> 

Flg 2 ·~ 

" ~ 
<i j 
J~ 
t.J 
V) 

" ~ 

h 

Fig.28.~ 

{~( ~b 
~ Fig.3. 
" ..., . 

-0 ..... 

-SJ:' Mafsstäb = 1- : 15 .0~ 
"'0 

r1 
Sua. 

::i 
CIS 
1-..., 
<J) 

0 

/ 
....._ _ __.. , , 1-

~~~~~ { - , 1-

0str :u-Karwrner- Kohlen- ;i: Eecken . 

Tedm. art.Anstv.Chr Hö11er, Wien. 



427 

einer Feueraverdll.mmung in 1 Falle mit 62 Todten und 
10 Verletzten, zusammen 8 Fälle mit 6i:l Todten und 
18 Verletzten. 

Die Ursache des neunten Unfalles war rein mecha
nischer Natur; durch plötzlicheR Eiuhrechen von 
Schlagwettern erfolgte der Verbruch eines Arbeits
ortes, wobei 2 Arbeiter getödtet und 2 verletzt wurden. 
Der schwerste Unglücksfall , bei welchem 62 Arbeiter 
umkamen und 10 Arbeiter mehr oder minder schwere 
Verletzungen erlitten, ereignete sich in einer Grube von 
Rt. Etienne; die Explosionsursache konnte mit absoluter 
(~ewissheit nicht festgestellt werden , doch diirfte die
selbe aller Wahrscheinlichkeit nach darin zu suchen 
sein, dass die explosiven Gase während eines Stillstandes 
der Ventilationsmaschine aus den alten Bauen austraten 
und bei der Wiederinbetriebsetzung des VentilatorR gegen 
eine J<'euerverdämmung getrieben wurden, wo sie zur 
Entzündung gelangten. 

Im Vorfolgenden gebe ich eine von At k ins o n ~u) 
unter Benützung der Berichte der königl. Grnbeninspec-

. '") 'l'he Iron aml coal tra<les rcview, HJ. August 189!.!. 

Notizen. 
ßohren mit Stahlschrot.. Dei dieser llctho<le wir<l durch 

den rotirenden, röhrenförmigen Bohrer mittelst einiger Umdrehun
gen ein Ringcanal hergestellt und mit Stahlschrotkiimern gefüllt. 
Der nun wieder darauf niedergelassene und in Umdrehung ver
setzte Bohrer bringt auch die Schrote in wälzende Bewegung, 
wo<lurch das Bohrloch weiter vertieft wird. Auf diese Weise 
wurde z. B. zu Scranton in den Vereinigten Staaten ein Loch 
von 0,2 m Durchmesser und 119 m 'riefe hergestellt. Das Ver
fahren wird gegenüber der Diamantbohrung als billiger empfohlen. 
(Eng. an<l :Ming. Journ., 1893, Nr. 21, S. 485). H. 

Literatur. 
The Mineral lndustry, its statistics, teclmology anti 

trade in tlte United States and other countries, from thc 
Earliest Times to the end of 1892. Herausgegeben von Richard 
P. Roth weil. New-York 1893. Preis 2 Doll„ in Leinwand geb. 
~.50 Doll. 

Es ist das Ergebniss eines mit bewun<lerungswür<liger Aus
dauer fortgesetzten Sammeleifers, <las uns in <liesem Ruche dar
geboten wird. Schon ein flüchtiger Blick in dessen Inhaltsver
zeichniss genügt, um uns das berechtigte Staunen darüber 
abzuringen, wie es möglich geworden, eine solche Fülle hoch· 
wichtiger, interessanter und belehrender Mittheilungen zusammen
zubringen und übersichtlich geordnet darzubieten. Es wird <lies 
eben nur erklärlich, wenn man der Stellung eingedenk ist, welche 
das über die ganze Welt verbreitete "Engineering and Mining 
Journal" unter den Schriften unseres Faches einnimmt, un<l er
fährt. dass das vorliegende Buch dem Zusammenwirken hervor
ragender Berufsgenossen sein Entstehen verdankt, welche zu den. 
ßlatte oder zu Herrn R. P. Roth w e 11, dem weithin bekannten 
Herausgeber desselben, in Beziehung stehen, oder welche, in <ler 
Erkenntniss der Wichtigkeit des Unternehmen8, der Einladung, 
zu dem Buche Beiträge zu liefern, gefolgt sind. 

Nach einer Einleitung, welche das Berg- und Hüttenwesen 
der Vereinigten Staaten in grossen Umrissen vorführt. und durch 
~tatistische Ausweise über Production, Verkehr un<l Preise der 
gewonnenen Er.i;e und Metalle erläutert ist, werden in einzelnen, 
je nach der Wichtigkeit des Gegenstandes, längeren o<ler kürzeren 
Abschnitten der Reibe nach abgehandelt: Aluminium, Antimon, 1 
Asbest, Asphalt, Baryt, Bauxit, Borax, Brom, Cement, die che
mischen Industrien, Chr< m, Kohle und Cokes, Kupfer, Korund 

toren verfasste Zusammenstellung, aus welcher die Zahl 
der in den letzten 11 .Jahren in E n g 1 an d stattge
fundenen Schlagwetterexplosionen und der hiebei tödtlich 
verunglückten Personen entnommen werden kann. 

Während der gesammten in Betracht gezogenen 
Zeitperiode haben sich sonach 2104 Explosionen er
eignet, durch welche fl 172 Personen getödtet wurden ; 
auf 1 Explosion entfielen durchschnittlich 1186 tödtlich 
Verungliickte. 

Die Daten, .welche auf die in den einzelnen Län
dern im Jahre 18!!2 erfolgten Schlagwetterexplosionen 
Bezug haben, liegen noch nicht vor, wesshalb deren 
Bekanntgabe einem späteren Zeitpunkte vorbehalten 
bleiben muss. 

Und so schliessc ich meine diesjährigen Mitthei
lnngen mit dem Wunsche, dass es mir gelungen sein 
möge, den mit denselben verbundenen Zweck , das ist 
das fachmännische Publikum bez!lglich der die Schlag
wetterfrage betreffenden Publicationen nach Möglichkeit 
im Laufenden zu erhalten, erreicht zu haben . 

un<l Schmirgl, Kryolit, Fel<lspath, Flussspath, Uol<l nn<l Silber, 
Eisen und Stahl, Blei, Mangan, Glimmer, Nickel und Kobalt., 
Onyx, Petroleum, Phosphatgeslein, Platin und verwandte Jtletalle, 
Graphit, Edelsteine, Pyrit, (~uecksilbcr, Salz, Soda., Schwefel, Talk, 
Zinn, Wetzsteine und Novaculit, Zink. Je<ler <lieser, von berufener 
.Feder geschriebenen Artikel ist als selbständige Monographie 
anzusehen, aus welcher alles Wissenswerthe über den behandelten 
Gegenstand geschöpft werden kann. Es linden sich darin, nach 
einl'T geschichHichen Einleitung, Angaben über das Wesen des Erzes, 
<lie Methoden zur Gewinnung desselben, die Bergbaukosten , die 
Verarbeitung, die Charakteristik des daraus dargestellten Metalls. 
<lcssen Gebrauch und Verwen<lungsarten u. s. f. Jl;uverlässige bi~ 
zum .Jahre 1892 fortgeführte statistische 'l'abcllen liefern treft'liche 
Belege zur Bourthcilung <ler Fortschritte und Erfolge der den 
einzelnen llletallen und Mineralien gewidmeten Industrien. Obzwar 
diese Abschnitte von einem allumfassenden Standpunkte bear
beitet sind, werden dann doch noch die hauptsächlichsten Berg
lmuländer einzeln in eigenen Capitcln behandelt, wohei abermals 
werthvolle Zusammenstellungen über die Anzahl der Unter· 
nehmungcn, der Arbeiterverhältnisse, über Production, Preise, Ein
fuhr und Ausfuhr und vieles Andere dargeboten werden. 

Es kann dem Herausgeber und den Mitarbeitern nachge
rühmt werden, dass .das von ihnen ;;eschaft'euc Werk hi~her 
ohne Beispiel <lastcht, und <la es ihnen gelungen ist, auf' den 
ersten Wurf so Vollständiges zu bieten, darf <lie Fachliteratur 
von der, <lem Programme nach periodisch wiederkehren<len Ver· 
öft'entlichung neuer Ausgaben dieses ::iaum1elwcrkes mancherlei 
wichtige Bereicherung erwarten. Ernst. 

Amtliches. 
Kundmnchungen. 

Der bchör<llich antorisirtc Bergbau-Ingenieur lgnaz K n a p p c, 
mit dem Standorte in ßilin, hat am 6. August 18tl3 <len vorgo
schriehenen Eid abge.Jegt und ist von diesem Tage an zur Aus
übung des Bcfugnisscs als behördlich autorisirtcr Berglmu·lngc· 
nieur berechtigt. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft für Böhmen. 

Der behördlich autorisirtc Bergbau-Ingenieur Victor Ha n i s c h 
hat seinen Wohnsitz von Sollenau nach Grünbach am Schnee
berg, polit. Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich verlegt. 
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.A. 11 k ft u d i g u. u g e n. 

Für Berg- und Hüttenwerke! 
Erste k. k. österr,·ungar, ansschl. priv. 

a~ade-Farben-Fabrik 

Au•gezeichnet. mit. goldenel! Medaillen - 41 1.ieferant der er?.
berzoglichen nud ftir•tlichen OntM,·erw.lt.ungen, k. k. Militä.r. 
Verwaltungen, sä.mmtlicher Kiseubo.hnrn, Industrie-, Berg- und 
Hüttrng~sellschafteu, der meisten Hnugese!IRchaften, Bauunter
nehmer 1111d llaumeiHter, sowi~ 1tnch vieler Fabriks- und Reali · 

tä.tenbc•it>er. 
[)inse ~·e.rbcu werden :i:uw l:it!bä.udee.oetrich verwend•! , sind 
in .JO verschiedenen Mustern von 16 kr per Kilo aufwärts, in 
Kn.lk löHlich, dem Oelanstricbe vollkommen gleich , zn hahon. 
~'ln~terhnrt.Pn nnd Gehro.nchsan \\~eisun&: ~rnti~ 

CARL KRONSTEINER, 
Wien, III. Bezirk, Hauptstrasse Nr. 120, 

lau ej~•·nrn llnn""· 
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~- ---... .... , 
Adolf Bleichert & Go., 
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liefem nnit :ll Jahren nlR alleiuige 8pecialitii.t 

D rahtse i 1 bahnen 
11nd1 ihr~u vorziigl. bewährten, pe.tentirten 

Constructionen. 
Ueber 660 A nlngen mit ca. 700 000"' Liinge 

nigeuer Ausfiihrung. 
..- Anaohlil.ge und Projeote dnrch .... 

Oeneralvertreter fUr Oeaterreloh-Ungarn: 
Ingenieur JULitJS SCJB.A TTE, 

"VIEN, IV., Therealanumgaaae Nr. 31. 
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~ Verlag von Ba.umgil.rtner'a Buohha.ndlung, Leipzig. 1® 
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• 
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(~ gr„ssou Anzllhl von praktischen Ansrüllrungeu uml Anhtgeu. (@) 

.~~,:~~~~ 
Sägeklötzen, Ilrettern, Scheitltolz etc. ' : 

Drahtseilzüge für Berg-, Strassen- und Gruben-Bahnen. 
:::e:::än.ge bahnen. 

für Ile.nc!betrieb in Fabriken und Mnge.zincu. 
Drahtseil-Transmissionen und Kabelleitungen 

'-Ur Uehertragnng der BetriAbskraft nach Fnhriken 
von entferntliegen<len W1tsnerkriif1on 

Drahtseil - Fähren und Brücken 
über Flü•s" und weite Schluchten. 

Maschinen-Fabrik TB. OBACR 

1.„~~;;;;n.. 

und frnnf'n. 

lil!J,J,!iill.il1!!.t,~.U.!!l„U~WilillJ!J,! 

l
r~-~~A~TSEN~T E 

In allen Ländern be8orgt das beh. conc. Privil.-Burean 

von Theodorovic & Comp,, 

1 Stepho.nsplo.t.z 8 Wien, 1., Jnsomirgottstrasse 2. 
Berlin N. W., Lulsenstrasse 32, neben dem 

kaiserl. Patentamte. 
i Seit 1877 im Patentf. thätig. 
j Ausführliche Preiscourante gratis und franco. 1 
--~-~11!18~~--~--~-8118 Trt'fTTTTTrrrrrrnmr·rrTffTTTffTTIT'fT 
'\Qo~t..i';.;f'„t..t~..t..~Mot~ 

Feldeisenbahnen 
für Industrie-, 

Gruben- u. Bau-
zwecke. 

Kipplowries 

von Stahl und Holz von 1/a Cbm. bis 2 Cbm. Inhalt. 

in ca. 40 Profilen .1 
Stahlschienen 

transportable Geieise, 
Bäder, B.ad•ätze, 

Lagermetall, 
Bohienen-Nägel. 

VermlethunR uanz. AnlaRen f. Hand-, Pferde- u. Locomotlv-Betrleb. 
i ORENSTEIN & KOPPEL, 
H ~itn, 1. .Sd]tunqenherg~r. 8. 1 IJrng, 91nritngn~r 41, nra 
~ Budapest, VI., Andrassystrasse 81. 
J'~:f<:t:~~~~~~"P"l'"P"I'~~ 

Jnton Qfi~f rt 
WIEN 

IV., Belvederehof 

Jiefort <lie 

Neuesten Lichtpause-Apparate 
ohne Glas, ohne Rahme, ganr. aus Stahl 

lür Zeichnungen: weiss au! blauem Grnnd u. schwarz au! weissem Grund. 

usf"lihrliche Prospecte gratis u. franco. 
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Ein Besuch in tlem Hebiimle für Berg- n ntl Hiittenwcsen auf tler Uhieagoer WeltausstelJ nng. 
Vun R. Volkmann. 

1. 
(Forlse1zung von Seite -1 l'i .) 

W i s eo n s i 11. Vier Obelisken vun 18' Hübe, in „Glendale Zine W orks St. Louis", die 12 000 000 Pfund 
braunem Sandstein ausgeführt, markiren den Platz , in im Jahre 1892 lieferten, ferner „ Iuplin Empire Zinc Co.", 
welchem Wiseonsin seine Blei-, Zink- und Eisenerze und die ri 104 :18!) Pfund produeirte und zugleich eine uu:;-
seine Kerpentine von Steven!! Point ausstellt, vornehnilich erlesene Zinkerzsammlung vurfilhrt; ferner Hubert La-
in dem Gelilnder de8 rechten 'l'heiles des Einganges. ny o n & Co., Nevada Mo mit einer Production von 
Das linke Geländer ist in Zink ausgeführt und 8tammt ~!i8GOOO Pfund und „Hich Hili", W. H. Coleman, 
von Jowa County. Das l\foistbewundertste in der kleinen die 5 547 !'i15 Pfund im Jahre 18\l2 producirten. Vier 
Ausstellung aber sind die Perlen von "Wi»consin, die in Werke allein lieferten somit. im .Jahre 1892 in Missouri 
grossen und schönen Exemplaren vertreten sind. Hber :12 DOO 000 Pfund Zink. 

Missou ri hat einen äusserst freundlichen Bau 
erriehtet an der Siidosteeke der Hanptmittelstrassen, die 
von Norden bis Siiden und von Osten bis \Y esten laufen. 
Eine Reliefkarte des 8taatc8 im horizontalen Maassstab 
von I" = fi Milci:! und einem Hühenmaassstab von l" = 
1500' fesselt gleich beim Eiutri,t zum 8tillstand. Der 
Geologe Arthur W ins I a w wird als ausf'ilhrcude Autorität 
genannt. Drei kleinere Helieflrnrten ergiinzen einzelne 
Landestheile. - Zink· und Bleierze sind die Haupt
producte. Eine Pyramide Blei und Z.inkerze l Galena, 
Spbalerite, Calomine), 28 000 Pfund im Gewicht, reprä
sentirt die Erzmenge, welche der Staat in jeden 14 Minuten 
Arbeitszeit producirt. - „'l'lie Kaint Joseph Lead Com
pany, Bonne 'l'ene Mo" stellt in einem Modell in 1 /:1 ~ 
natllrlic_ber Grösse ihre Aufbereitungs- und Bleihilttenwerke 
dar. Das Werk hat eine Ausdehnung von 330' auf 1:!3'. 
Hervorrageud in der Erzeugung von metallischem Ziuk sind 

Mich i g an bietet eine umfangreiche Ausstellung, 
grossartig namcutlieh in Vorführung der Modelle der 
Calumet- und Heela-Anlagen am oberen See und der 
Erzdocks in Marquette, Mich., im l\laassstab Yon 1' = 1". 
Die „Cleveland Cliffs lron Co.'' gibt im Maassstab von 
1/ 1 ' = l' den Querschnitt ihrer Grube bei Ishpeming 
am Lake Mina l\lich. und gibt zugleieh die Proben der 
gewonnenen Erze, sowie der ausfilbrliehen Analysen und 
jährlichen Productionsmengen. (Siebe Tabelle auf S. 4 30.) 

Neben Prachtstücken von Kupfer- und Eisensteinen 
lag-cm zwei Stilcke Glan:t.ci:-ienerz au8 Marquctte County, 
10 37[, Pfund im Oewicht, dlll'Cll Analyse wie folgt 
notirt ist: 

Eben ... 
Kieselsäure 
Phosphor . 

GR,or.o 
I, l!lO 
0,040 

'J'hunerde 
Magnesia 
Kalk .. 

0,9~H 

0,072 
0,127 

Mangane. . 0,022 
Hchwefel . . 0,3G 
Org:rnh!ches 0,29. 
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Erzl1cz1,i!!lrnnn~ 
1 

L:ike- l tlesseuwr- 1 SalisbÜry · 1 Clilf; -r La.ke-
Bessemer-Erz Erz Bessemer-Erz _ Shaft-Erz _ _ Erz 

1 

.Tiihrliehc Pro1luction- -- -------- -- l fiO OOU .;~ons 1 tlO 00\~ Tons j 100 UOO 'l'ous rl 50 ~~O~l~ons l 4uU OOU 'ro1~s 1 

Eisen G4 GI ()2,52 G2.35 Gl 
-Phosphor u,u-1:1 U,05 0,U4ll 0,01:-l 0,11 
Kieselsäure 4,0U li,8\:J 4.44 3,8u 5,20 
Mangau U,-l 0,54 0,18 0,3:i 0,45 

1 

Thornmle l,lUi l,!-J 1 1.23 1,80 2,17 
Magnesia U,30 o,ull U,17 

1 

1,02 0,39 
Kalk 0,50 0,17 0.17 ],10 0,60 
Schwefel. 0,008 0,02 0,058 0,02 0,009 

Grnhe. · I Cievelaucl 

1 

Cleveland 

1 

Salisbury 

1 

Cliffs Shat't 1 Cleveland 
L:lke Mine lTematitc Mine Mine Lake Mine 

Eine ausserordentlich schöne Rammhmg von Serpentin 
und Kalk::ipathcn aus Ishpeming in l\farquette Cty, 
krystallisirtem Kupfer rnn Houghton Cty, vorgeschicht
liche Kupferwerkzeuge der :Michigan-Hllttensehule und 
eine prachtvolle Krystallsammlung von natllrlichem Kupfer 
in Kalkspathen werden dem Eingeweihten eine ganz 
besondere Freude bereiten. Bei solchen Mustern ist die 
Autopsie ja die Hauptsache. - Calumct und Hecla 
Grube stellt unter anderen einen Kupfereonglomerat
liloek von 54GO Pfund aus, glänzt aber ausserdem in 
quadratischen und rundem Kupferblöcken, in Kupfer
st:mgen und Ingots bis zu den riesigsten Dimensionen, 
wilhrend die „ Tamarack & O:;;ceola copper M'f'g. Co., 
Dollar Bar, Mich." in fertigen Kupferarlikoln, Blechen, 
Draht, Stangen in hochvollendcter Ausführung· vertreten 
ist. - Heber dio beriihmten Ishpeming Grulrnn am Lake 
Superior gibt eine 12' lange geologische Karte jede 
w1111schcmiwerilte Auskunft. - Dio Ausstellung wird 
durch 10 grosse farbenprächtige Landsehaftsbilder belebt, 
auf welchen die Calumet und Hecla Gruben und dio 
Cloveland Cliffs Gruben die Lage ih1er Werke darstellen, 
bis man im eilften Bilde auf die Landschaft der „ Pitts
hurgh & Lake Angelino Iron Co stiisst, die eine der 
herrlichsten ist, die man sich denken kann, und die 
man nicht vergossen wird, wenn man clas Glllck gehabt, 
sie zu sehen. 

Indiana. Durch ein Portal von vier Kalksteinsäulen 
von Warsan City, mit erdrllckcndem Ueberbau beladen, 
treten wir in das Reich der Kohlen, Oele und Thone von 
Indiana. 12 solide Kohlenblöcke von 2000bis12 000 Pfund 
veranschaulichen die bituminöse Kohle (Steinkohle), die 
in llrazil, Knightsville, Island City, Rosedale, Coal Bluff, 
das dou grössten Block sendet , in Washington und in 
Ccntrc Point, das einen Block von 4650 Pfund ausstellt, 
abgebaut wird. Von 70 Thonen zeichnen sich einige durch 

Kiesels:iure. 
'l'honrnle 
l\[agnP.sia , 
Kalk ... 
Eismioxyd . 
F1@·hti~kcit 

81,710 
9,810 
2,610 
4,8U 
:-J,80 
:-J.!11 

1 

Hungti-~~he;g ,- Dover Hili--, Cale i 
Im!. In<l. Jnd. . 

1 G8,930 39,120 4:i,25 
21,01 35,300 ~\:J,G8 

5,551 0,243 1,7G 
0,382 0,4:"i3 1,IJ l 
1,84 2,li4 4,60 ' 
l,2ll 2~.2l 17,7~ 1 

1 

1 

besonders reichen Gehalt an 'I'honerde aus, eine vierte 
durch reichen Gehalt an Kieselsäure. 

Die Standard Oil Co. Whiting, Ind., stellt hier 
ihre Potrolcumiile aus, obwohl dieselbe auch :luf der 
Gallerie eine geradeiu allm!lchtige Ausstellung eingerichtet 
hat, die aber, wie die gcsammte Gallerie, schlecht be
sucht ist. Aufzilge oxistiren leider nicht und wer im 
Hauptflur einige Stunden mit Fleiss herumgewandert ii!t, 
vermeidet jede Stufe, wieviel mehr die himmelstlirmenileu 
Treppen in den A usstcllungsrllumen. 

0 h i o l1at seinen l<'lur vier Stufen llber den Boden 
der Hallo gelegt und die Eingangstreppen, sowie den Flur 
selbst mit farbenpriichtigen l\fosaiktafeln goschmUc~kt. Ein 
wirkungsvolles Portal aus Ohio-Cement und in Ohio
Stcinen ausgeführt kommt namoutlich gut zur Geltung, 
weil die Nachbarn bescheidenere Eingiingc sich erbaut 
haben. Acht Säulen, !f.11 je iweien hintereinander gruppirt, 
tragen deu treppenförmig aufsteigenden Ueberbau. A 11.i 

den Seitenfeldern zwischen der 1. und 2. und zwischen 
der 3. und 4. 81iulo springen halbkreisförmige Erker 
lieraus, von je vier S1iulen getragen, und diose ent
halten, in geschmackvolle Glasbecher.gcfUIIt, die Proclucte 
von Ohio's Sand und Ohio's Cementindustrie. Hieran 
schliessen sich im Inneren die Schleifsteine, Töpferwaareu, 
gepresste, hohle und massive Ziegel. Dann folgen die 
Kohlen in 12 Prachtstilcken, wovon als Centrum zu er
wähnen ist ein einziger Block von 14 Tonnen Gewicht 
aus einem l<'lötz von 15' 311 Mächtigkeit, „'I'he Ilocking 
Valley V ein, Congo, Ohio". Mit der Kohlenau>1stel111ng 
ist eine Sammlung überraschender Abdrucke der Kohlen
flora verbunden. Das producirte Roheisen wird in 40 Proben 
dargestellt. Darunter stellen „'l'lrn Androws Rros Co., 
Youngstown, Ohio" :3 Proben am1, die mit „Americ:ln 
Scotch" Nr. 1 , Nr. 2, Nr. 3 bezeichnet werden, deren 
Analyse lautet: 

Silicium 
Graphit 
Gebundener Kohlonstofl' 
Phosphor 
Schwefel 
Mangan 
Eisen . 

3,0(J 
3,23 
o,oti 
0,78 
0,033 
0,60 

92, 10 

2,1r, 
3,10 
o,:rn 
0,78 
0,0:~5 

0 160 
!l2,85 

1,7f> 
2,90 
0,4 0 
0,78 
0,04 
0,60 

93,40 

und ausserdem kalt gcwalztm1 Ehmn von 1//' bis Cl" 
Durehwesscr. - Da~ Baumaterial Ohio's wird in einer 
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Reilrn von 16 Säulen, die mit halbkreisförmigen Sand
i;teinbogen überspannt sind und die Südfront eines 
Ausstellungsraumes bilden, dargestellt, in Material wie 
in Arbeit gleich vorzüglich. Der ganze Raum vor den 
Säulen stellt die Producte der mit der Sand- und Cement
fabricat:on zusammenhängenden Industrien dar. Erdöl 
und seine Producte, Paraffin uud Kerzenfabrication sind 
hervorragende Industrien im Lande. Die Eisenproduction 
Ohio's ist in mächtigen graphi:ochen Tafeln dargestellt, 
aber viel zu summarisch und viel zu umfangreich, um 
wichtigere Industriezweige erkennen zu lassen. Nichts 
war an Daten zu finden. nichts iiber seine Nägelfabri
cation, seine leichten und schweren ßleche. 

Kentucky begnügt sich nicht damit, seinen Kohlen
reichthum in Blöcken bis zu GOOO Pfund auf den zwei 
Iitngsseiten seiner Ausstellung im Innern zur Anschaunng 
zu bringen, sondern leitet seine Besucher durch ein 
mächtiges Kohlenportal - einem Festungsthor vergleich
bar - zu seiner Ausstellung. Der Bogen des Thores 
wird von weissem Sandstein Yon Kentucky gebildet und 
feiner l\losaikboden schmückt den Eingang. Eine Helief
karte von 1" = 4 Meilen charakterisirt die Formation 
des Landes und gibt auf eben derselben in vergleichen
den Uebersichten die Kohlen- und Mineralproduction des 
Staates im Vergleich mit allen Ländern der Welt Zwischen 
je zwei Kohlenblöcke sind die Muster der Cokes gruppirt 
und die für Bauzwecke verwendeten Kalksteine, roh und 
hearbcitet, geben in zahlreichen Mustern einen guten 
Ueberblick über das Baumaterial des Landes. 

New - York. „.Teder Zoll ein Museum" kann man 
in der That ~agen hei der Ausstellung von )\ew-Yorks 
Staatsmuseum. Vornehm in der Ersdteinung bis in <la~ 
kleinste Detail, tadellos in Sauberkeit. Die Hilfsquellen des 
Staates, grdöl, Mineralien , Kalk und Cement, Mineral
Wällser, Gyps und Thon, Sand und Kies, Steinsorten für 
Bauzwecke, sind in mustergilti~cn Proben, Anordnungen 
und Bezeichnungen vorgeführt. Den fäng:rng schmückt 
llin Obelisk von beträchtlichen Dimensionen, der die geo
lcgische Formation New-Yorks .zeigt, und zwar je eine 
Reite diti Formation, die sich im Norden, Silden, Osten 
und \\' estcn des Staates vorfindet. 

West - Virginia. Mit förmlichen Gebirgen von 
Kohle empfängt uns dieser Staat, gestattet sieh aber doch 
nur ein Pse11do-Kohlenthor als Eingang. 2(i Kohlenblöcke 
und 16 Cokespyramiden veranscbauliehcn die schwarze 
Industrie des 8taates und ausserdcm hinter Glasverschluss 
die l\Inster von 175 Gruben aus 2f) LandHchaften, mit 
vollen Analysen, Fundorten, Gruben- und Gesellschafts
Beinamen. In gleicher Weise sind behandelt die Eisen
erze und Cokcs, rohe:-1 und raflinirteil l 'e!rolcum. Die 
Anthracitkoble von Wbecling, W.-Virg., zeigt folgende 
Analy:>e: 

Feuchtigkeit . 2,'15 
Flilchtige Restandtheilc ß,85 
Fixer Kohlenstoff 8ti,2!1 
Asche . 4,-10 

The fairmont Coal- und Cokes-Region, l\Iorion & Mono
ga.lia Connties, deren Flötze bis zu !1' Mächtigkeit haben, 

gehen folgende Angaben ilbcr Cokcs und Kohlen und 
beziffern ihre Ausbeute fiir die Jahre 1887 und 18!12 
auf folgende Tonnenanzahl : 

Feuchtigkeit 
Fliichtige Bestandtheile . 
Fixer Kohlenstoff 
Schwefel 
Asche .. 

Kohlen 
IE87 18!1~ 

Kohle 

1,512 
:~,600 

57,957 
0,931 
3,600 
C o k es 

Cokes 
0,134 
0,946 

U0,563 
0,703 
7,654 

1887 1892 
100 808 Tons 8G5 152 Tons 26 461 Tons 202 789 Tons. 
Die natürlichen , riesigen Hilfsquellen des Staates sind 
in graphischen Tafeln eingehend illustrirt , speciell das 
ganze Areal des Staates in Vergleich gebracht mit der 
Fläche an Kohlenfeldern und Bauholzland. 

Penn s y l van i e n bildet am nordöstlichen Ende 
der durchwanderten Strasse einen glänzenden Abschluss 
der Ausstellung der einzelnen Staaten von Nordamerika. 
„ Philadelphia & Reading Coal & Iron Co." stellt in einem 
Modell von 10' Breite, 22' Länge und 10' Höhe die 
Gewinnung des Anthracites dar, von der Arbeit vor Ort 
bis zum Versandt, alle Fördervorrichtungen, Wasser
haltungen, Gesteinbohrer in voller Thlltigkeit, die 
Maschinen mit Dampf bewegt, Förderseile aufgelegt, die 
Wagen angeschlossen , Alles 1i x und fortig in Betrieb. 
J)as Modell übertrifft alles in dieser Branche Ausgestellte. 
Der Theil des Modells, welcher die Grube repräsentirt, 
gibt ein vollkommenes Bild der Lagerung der Anthracit
tlötze. Im Anschluss an die Gewinnung von Anthracit 
giht dieselbe Firma ein Beispiel, wie weit man geht, 
für specielle Zwecke auch specielle \V erkzeuge zu schaffen. 
Unmittelbar daneben macht die Firma eine Ausstellung 
von 4ß Geräthen, einzig und allein Werkzeugen zur <1c
winnung von Anthracitkohle dienend, vom Lampendocht 
an gerechnet bis zur sehweren Hatie. - Keine so gewal
tigen Koblenbliicke sind sichtbar, womit andere Staaten 
den Beschauer zuweilen iiberraschen, aber dafür fährt 
„Lehigh Wyoming & Scbuylkil Hegion" in nicht weniger 
als 5 grossen und 12 kleineren Obelisken, in Schichten 
iiber einander liegend und unter Glas und Hahmen vor 
jeder Verstaubung gesichert, die Profile seiner sämmtlichen 
Flötze vor. - Das in Pennsylvanien bis zu einer Tiefe 
von 2555' gewonnene Erdöl wird in 240 Mustern aus
gestellt. - Pittsburger Rand, Kiesel und J<'eldr>pathe 
geben neben Arheiten aus Glas, die sich unter doppelten 
Verschliissen befinden, Auskunft iiber die Glasindustrie 
daselbst. - Das Steinmateriale fiir Bauzwecke wird in 
100 ßlöeken von je 1 Kubikfuss dargestellt. Die Würfel
seiten, entweder roh, behauen, glatt, hoch polirt, mit 
Hildhauerschmuck versehen vder als Siiulenköpfe hear
beitet, auf clie Weise Material, Industrie und Kunst 
glänzend demonstrirend. - Mangan-, Chrom- und Zink
erze bilden für sieh ein wahres Museum. - An Karten 
und vergleichenden Schemas für Production und Ausfuhr 
ist die Ausstellung überreich und unerreicht. - Vor 
einer Reliefkarte von 14' Länge und !l' Breite stehend, 
können wir das gesegnete Pennsylvanien von Philadelphia 

l"' 
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bis Pittsburgh, von Willmington im Silden bis Erie im 
Norden dim·hwandern. Die Karte zeigt uns den Lauf der 
Flüsse, Gebirge und Eisenbahnen, die L:ige der Kohlen
felder, die Oel- und Gasbecken, die Lager der Eisen
erze, die der Hochöfen und die Leitungen, mit welchen 
das Oel durch das ganze Gebiet geführt wird. Die Karte 
ist ein Prachtwerk in Ausführung; der l\laai;sstah 
1 : 12G 720 für horizontale Längen und 1 : 24 000 für 
die Höhen. - Diagrammmässig sind dargestellt die Pro
ductionen der Oelfelder der Pennsylvania &New-York Co.'s 
von 18fi8 bis 1893, dessgleichen die l\lineralproduction 
von 31 Landschaften, ebenso die der Kohleu, Ransteine, 
Schiefer und die Ausbeute an Gas. - Die Ausstellung 
fiillt den ganzen Raum zwischen zwei Bindern. „The 
Star Encaustic Tile C'o. of Pittsburg" sind die Rchöpfer des 
den ganzen weiten Raum bedeckenden l\losaikhodens. -
Fiir diejenigen, welche die geologischen Verhiiltnis;;e von 
Pennsylrnnien oingehcnder studiren wollen, i;ind G auf
nnd abrollbare Pliine rnn je lfi' Länge und 14' Breite 
ausgestellt, bis in die kleim;tcn Details mit überraschen-

der Accura tesee ausgearbeitet. - Die Production von 
Pennsylvanien für das Jahr 1891 zeigen folgende Zahlen 
rn Tons, Barrels und Dollars : 

Anthracitkohle 50 665 431 Tons 
Bituminöse Kohle 42 788 4\lO " 
Hoheii;en l !26 673 „ 
·walzeisen :l W6 205 ,, 
Petroleum :~ 1 426 206 Barrels 
l~rdga~ . 7 834 016 Dollars 
Kalksteine . '.l 1 000 000 „ 
Rchiefer 2 141 000 „ 

Nicht alle ~taaten N urdamerikas habeo auf der 
Ostseite der grussen l\Iittelstrasse Platz gefunden. Ontario 
z. B. beherrscht eiu erhebliche:; Feld auf der westlichen 
f'eite am nördlichen Ende. Dagegen liegen die Ausstel
lungen der vorerwähnten Staaten - und zwar genau 
in der angeg-el.ienen Reihenfolge ---· alle auf der Ost
seite, ohne dass dieselben von deo Ausstellungen aus
ländisl'her Aussteller unterbrochen werden. 

(Furtselzung folgt .. ) 

Der gefährliche Brunnen zn Schneid cm iihl in W eHtpreussen. 
Von Heinrich Becker in Frankfurt am l\lain. 

Die Stadt ~ c h neide m ii h 1 in W estrreussen ist 
abermals \On gru8rnr Gefahr bedroht. Vor einigen Tagen 
wurde zwar dtm·h den Brunnenmeister Be~· er aus 
Berlin der gru8se Was:;erschwall , der die ;-;1adt iiher
i;chwemmte, in ge1'l'hiekter Weise g-edämpft. 1:-\eit dem 
t~ .. Juli L J. drin;..:t aber neLen dem Hohrrrund Wasser 
benur, das die Strassen und Häuser unterhiihlt. Ein 
Hans in der Kirchstrasse hat neue Hisse hekommen; 
andere sind in Bälde gefährdet: es sind dio gleil'hen 
Anfänge, wie hei der vorigen Eruption. Es gilt also 
die l'.rsachen der Uefahr zu erforschen; vielleicht lindet 
sit•h ein hessere8 l\littel zur Hettnn;.r. 

Schneidemiibl liegt an dem Ifand des grussen Wart a
N e t z e - Bruches, der in 20 bis :JO Meilen Liinge und 
1 bis 2 l\leilen Ilreite von Küstrin an der Oder bis 
Bromberg an der Weichsel durch das Niederland zieht. 
Er läuft parallel mit dem Star,\("arder L:rndrücken -
drr Grenze YOll "\Vestprenssen und Pommern - von dem 
die \\'asi;er nach Siid zur Netze, nach Nord zur Ostsee 
llie~sen. Das ganze Land besteht aui; Sand- und Thon
masHen, die von dem, früher hier durchziehenden Go 1 f
s t rum angeflösst wurden. Nur der Stargarder Land
rücken wird auf einem Kalk- oder Kreidcritr ruhen, das 
auf yufkanischer Fnterlage erbaut ist. Auf diesem Rücken 
sammeln sich einige Dutzend Seen, die nach Nord. und 
Siid auslaufen. Aus mehreren von diesen läuft die 
K ii d d o w nach 81id zur Netze; an dieser ~ kurz vor 
der Mündung, auf erhöhtem lifer des Bruches, liegt die 
Stadt Schneide m ü h 1. 

Auf diesem alten l\leerlJuden liess die ~tadt einen 
sogenannten „arteeischen" Bruunen bohren. Ein 
8 Zoll weites Rohr wurde durch eine 9 m dicke Sand
und Kie~~chicht , dan~ch 50 m d~rch weichen Thon, \ 
znlc'zt 1.3 m durch femen Saod, 1m Ganzen 72 m tief 

getrieben. Alsbald sprang ein trübes Wasser aus dem 
I:ohr, mit Thon und feinem Sand vermischt. Als das 
l:ohr fiich \erstopfte , drang das Wasser an den Seiten 
heraus: tlana('h drang es aus und neben dem Rohre 
hervor und i;prang zwei Stockwerke hocli. Die ganzen 
ansto:;senden Strassen wurden iihen;ehwemmt, das Pflaster, 
die Häuser unterspült, das Pflaster hob und senkte sich, 
die Iränser bekamen Risse; 20 his :;o sind eingestürzt, 
'ido andere von gleicher Gefahr hedroht. 

Nach vergehlichem Citiren von „Autoritäten" wird 
auf den l:ath eines Bergbeamten ein Senkschacht von 
;; 111 Durchmesser in den Schwall gepresst. Man wollte 
ihn bis zur Thonschicht, !l 111 tief, hinabtreiben und 
hoffte damit den gefährlichen Mund des Stromes zu 
schliessen. In 24 Rtunden schleud11rte aber der Schwall 
:ltlOO m :i \V asscr empor, nebst 200 m 3 festem Thon und 
Rand. In einer Woche kam man l1/~ m tief; für die 
~l m Tiefe wären Wochen vergangen; am 26. Juni 1. J. 
stellte man diese Arbeit als erfolglos ein. 

Danach kam Herr B e y er , Brunnenmeister ans 
Herlin , auf den Gedanken , ein zweites Rohr in die 
Bohrmiindung zu versenken und dieses so hoch über 
den Buden zn führen , bis das Wasser nicht mehr aus
tfiessen könne. Er baute das Rohr bis zu 20 m liher 
den Erdboden und bezwang damit in überraschender 
Wei~e den Schwall. Trotz dieser gelungenen Stopfung 
hrach :im 18 .. Juli 1. .l. da!'! Wasser wieder an den 
:;;eilen, neben dem Rohre berrnr und unterhöhlte die nahe
stehenden Häuser. 

Hei dem :;;enkschacht nahm man an, der Wasser
sehwall sei der unterirdische Ausbruch eines der Seen, 
ans denen die K ii d d o w zusammenfliesst. Der Druck 
des aufgesetzten Senksehachtes erwies sich aber nicht 
stark genug, um den Schwall zu bewältigen. Herr Beye r 
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hielt den Brunnen für einen „artesischen", da8 heiH3t 
eine unterirdische Wasserleitung, die in GestJilt eines 
Hebers das WaHser zur Oberfläche briichte Der See 
stunde am qberen Ende des längeren, hiiher stehenden 
lleberarmes; der Brunnen am Ende des kiirzeren, nie
derer stehenden. Das Wasser im Rohr steige so hoch, 
wie der auslaufende See. Könne man das Brunnenrohr 
Hu viel erhiihen , dass es dem Spiegel des St'es gleich
komme, dann würde der Ausfluss stillstehen. Herr 
Re y er setzte also ein Rohr auf, das 20 m über den 
ßoden von Schneidemühl emporragte und ungefähr dem 
Spiegel des auslaufenden Sees gleichkommen mochte. 
Der Strahl wurde in dem Rohre gebannt. 

Und dennoch zeigt der heutige Stand, der Ausbruch 
des Wassers an den ~eiten, die Täuschung ilber die 
Hrsachen der Gefahr. Schon die Entfernung von zwanzig 
Stunden , sowie der massenhaft ausgespülte Triebsand 
musste zeigen , dass auf der Stargarder Wasserscheide 
kein Zirknitzer See und längs der Küddow keine Adels
berger Grotte sein konnte. Der ganze Untergrund, von 
der pommerischen Küste bis zum Netze-Bruch ist nur 
aufgeflösster Sand und Thon , untermischt mit Geröll, 
das den alten Meerbodcn deckt. Die Bohrungen von 
Spe r e n b er g an der Spree , sowie die von Schlesien 
ergeben , dass der Meergrund über 1000 m unter dem 
Boden des Niederlandes liegt. Ein pommerischer See 
wurde in dieser ungeheuren Meerstrasse , gleich einem 
Waldbach in der Wiiste, spurlos verschwinden. 

Ein paar Vergleiche \.-on Brunnen aus Ober
Deutschland bringen uns vielleicht auf den rechten Weg. 
Vor einigen Jahren liess ein 0 ff e n b ach er Fabrikant 
filr seine Eisfabrik einen Brunnen bohren. Er durch
teufte 10 m Sand, dann bis zu 250 m eine riesige Thon
bank , danach noch bis 275 m ein festes Conglomerat. 
In diesem blieb der Bohrer stecken. Danach quoll 
trUbes, warmes , schwachsalziges Wasser herrnr. Zur 
Eisfabrikatiou war es nicht zu brauchen; der Fabrikant 
liess das Wasser von einem Wiesbadener Chemiker 
untersuchen , er bekam ein vornehmes Attest und 
verkaufte das Wasser als das der „K a i s er Friedrich
Q u e 11 e" filr theures Geld. Hier war der Boden des 
alten Mai u -See erreicht; auf der Grenze von Thon 
und Sandstein sammelt sich das trilbe Wasser. Die 
angesammelten Gase, insbesondere die K oh 1 e n s lt n r e, 
trieben das Wasser auf 275 m empor. 

Bei Darms t ad t bohrte man in dem alten H h ein
S e e ~2 m tief, um einen Brunnen für das Wasserwerk 
zu gewinnen. Man durchteufte Sand- und Thonschichteu, 
bis mau in einer feinen Kiesschicht reines Wasser fand. 
Man war noch lange nicht auf dem Meeresgrund ; denn 
noch kein eigrosser Kiesel war zu sehen. Als man aber, 
die Quellen zu vermehren , noch fünf andere ßruunen 
auf 60 m Tiefe bohrte, senkte sich der Wasserspiegel 
in dem ersten Brunnen. Hier waren es zwar nicht die 
Gase, welche entwichen; es waren aber funf Zapflöcher 
in das unterirdische Riesenfass gebohrt , welche den 
Druck des Wassers minderten und den Spiegel senkten. 

Ein drittes höchst merkwürdiges Beispiel ist der 
„grosse Spradel" in dem Soolbad Nauheim in 

der Wetterau. Auch dieser wurde an dem Rand des 
alten Rhein - See, am Ostfusse des Taunus gebohrt. 
Man kam durch Geröll und Thon, dann durch Marmor
und Thonschiefer. Bei 138 m Tiefe brach der Bohrer. 
Am dritten Weihnachtstage 184 7 wurden die Bewohner 
des Dorfes Nauheim aus dem Schlafe geweckt. Ein 
Erdbeben hatt.e ihre Häuser geschiittelt, zugleich den 
Bohrer aus dem Rohre geschleudert und einen Quell 
emporgewirbelt, der alsbald zum grossen Bach wurde. 
Man fasste den Quell in ein 4 Zoll starkes Rohr; 
nun trieb er 90 Fuss hoch empor , in einer Cascade 
von Schaumkugeln zu Boden fallend , wie sie auf der 
Erde ganz einzig war. Denn alle übrigen Springquellen 
springen in Pausen nur einige Minuten , bis die Gase 
sich wieder sammeln. Den Nauheimer Sprudel sah ich 
ein ganzes Jahr lang ohne Unte1·brechung fliessen. Man 
wollte indess den Sprudel besser fassen und senkte eine 
zweite Röhre in der Nähe 154 m tief. Die neue Quelle 
sprang in 2- bis 3zölliger Röhre ~O Fuss hoch iiber 
den Boden; der grosse Sprudel aber versiegte bis auf 
einen kleinen Quell , der noch einige Fuss Uber den 
Boden sich erhob. 

Hienach gewinnen wir die Ueberzeugung, dass 
der Brunnen zu Schneide m ü h 1 kein Ausfluss eines 
Sees oder anderen unterirdischen Stromei' ist. Allein 
das Wasser aus dem alten Meer , durch explodirende 
Ga t! e getrieben , steigt herauf und sprudelt iiber den 
Erdboden hinauf. Rudolf Ludwig , der berühmte Ver
fasser der hessischen geologischen Karte, der ersten in 
Deutschland , der eine Reihe von Jahren als Salinen
Director zu Nauheim wirkte, hat berechnet, dass die 
Nauheimer Quellen in der Tiefe aus zwei Raumtheilen 
Kohlensäure und einem Raumtheil Wasser bestehen. 
Durch deu starken Druck einer 150 m hohen Wasser
säule wird dieses Gell\enge auf ein Drittel seines Raumes 
gepresst und bei der Oeft'nung des Brunnens zu der 
Explosion getrieben. 

Was wäre also in Schneidemühl zu thun'! Der 
Brunnen wäre nicht zu stopfen, weil dies zu ander
wärtiger Explosion triebe. Es wllren vielmehr uoch 
andere Brunnen zur E n t 1 a s tun g zu bohren , damit 
die Gase entwichen , der Druck bei dem Hauptbrunnen 
sich minderte. In einiger Entfernung wären diese rings 
um den Brunnen gleichzeitig anzulegen und gleich
mässig hinabzutreiben. Sobald die Thonsehichte durch
bohrt, werden die Gase entweichen und mit ihnen die 
Brunnen von mässiger Stärke en~pringen. 

Auch der Boden, der heute gerissen, gehoben, ge
senkt ist, wird auf ein gleiches Niveau sich stellen und 
wieder fest werden. Die Häuser sttlrzen nicht, weil 
grosse Sandmassen aus der Tiefe gespült sind, sondern 
durch die Unterspülung des Erdbodens. Eiu 9m 
tiefer Sand ist kein verlässiger Baugrund. Das sahen 
wir 1882. 8:3 bei der Ueberschwemmung des Rheins und 
des 1tlains. Die ganzen Dämme , Reihen von Häusern, 
ganze Dörfer uud Theile von Städten wurden u n t er
i r d i s c h unterspült und stürzten zusammen , ehe nur 
die Fluth dawider prallte. Szegedin und andere' Städte 
an der Theiss , Louisville am Ohio , ganze Reihen rnn 

• 2 
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Stiidtcn an dem .Mississippi , sie brachen alle in sich 
zusammen, der Ansturm des Stromes flösste nur die 
'I'riimmer fort. So ist auch Schneid cm fi h 1 nur durch 
d:ts iibcr die 'l'houlmnk heram1qucllende Wasser ge-

fährdet und wird nicht. eher gesichert sein , bis der 
Wasserschwall unter dieser Bank durch die genannten 
Ventile gebannt ist. 

)JittheiJ rmgen aus dem chemischen Laboratorium tlcr östcrr. Alpinen Montau-Gesellschaft 
in Neuberg. 

Von Hanns v. Jüptner. 
(Hiezu Fig. 4, Taf. XVI.*) 

(Schluss von S. 422.) 

Fuhren wir 111111 illmliehc Reehnungen für Steinkohlen dureh, so stehen uns dazu die naehfolgenden Daten 
zur Disposition: 

1 

' 
' ' 
1 

1 

1 

' 1 

' 

Analysen 111111 Bremnrerthbestimmungen von P. Mahler in Paris. 

-~~_!~~!:_-_~_~_s_'.-i m m e n s e t z u n g diichtij!:e Verbren-
Beetnn<l-

K 0 h 1 e c. 
1 

H, 

1 

o. 
1 

N. 1 

1 

tbeileohne mmgs-
H1 0 Asche Wusscr wärme 

1 

°lo °io % 1 °lo 1 °lo 0. °lo Calorien : 
0 

1 

Flammkohle von St. l\farie, Illanzy . 79,378 1 4,9ü7 8,725 1,13 3,90 1,90 30,10 7866 
fiaHkohle von Commentry . 80,182 1 5,245 7,193 0,98 3,00 3,40 37,40 7870 

Lens 83,723 ; 5,216 6,007 1,00 1,05 3,00 29,55 8395 
" " 1 

Fettkohle von Treuil (St. Etienne) 84,546 1 4,772 4,592 0,84 1,25 4,00 19,75 8392 
Halbfette Kohle von St. Marc (A nzin) 88,473 

! 
4,139 3,158 1,18 l,35 1,70 13,65 8393 

Anthracitkohle von Keliao ('l'onkin) 85,746 2,733 

\ 

2,671 0,60 1 2,80 5,45 4,56 7828 
Anthracit von Pennsylvunien 8ü,45G i l,995 1,449 0,75 

1 

3,45 5,90 2,75 7484 
1 

' 

Zusammensetzung und Verbrennungswiirmen 1·011 Steinkohlen nach Tbomson. 

E 1 e m e 11 t a r - Z u s :i m m e 11 s e t z u 11 g fixer 
--- - -·-- - -· - - ·- . -· --· ------ Kohlen-

Post-Nr. 

1 1 

1 

1 

1 

1 

c. H2 o. 1 S" N" 
1 

Asche H,O stoft' 

% °lo % 1 °lo o;" °lo °lo °lo 
1 

1 88,03 4,11 1,98 0,69 0,96 3,22 1,02 84,05 
2 68,13 4,78 4,86 1,39 1,22 14,90 4,72 50,28 
'.) 

" 74,46 5,11 8,25 0,49 1,53 4,09 6,07 57,76 
4 75,48 4,98 7,87 0,75 1,59 

1 

ü,55 2,78 65,04 
:, 72,13 4,67 6,57 0,54 1,25 12,58 2,26 60,90 
fi 75,05 

1 

5,12 

1 

9,39 0,86 l,7li 4,29 
,1 

3,53 64,ü3 
7 78,93 4,90 7,24 1,04 1,57 1 1,96 4,36 fi3,87 
8 72,41 5,lG 8,84 0,93 l,41 4,55 6,70 56,4ü 
!) 69,77 4,82 l~,45 1,17 1,33 3,31 7,15 57,87 

lO 7ü,49 4,96 8,46 1,07 1,44 2,75 4,84 64,10 
11 73,91 4,86 11,32 0,68 1,67 0,96 6,60 61,21 
12 

1 
79,76 4,89 7,52 0,59 1,43 

i 
1,91 

' 
3,90 G:i,66 

Zus:unmensc1zung 111111 Verhrm111u11gswiit·mcu von Steinkohlen nach W. Alexejew. 

Fundorte etc. 

1~Heinkohl1• von Gangul . . : . . . . . 

Elementar-Zusammensetzung der 
Kohlensubstanz 

-----·--- ---------- ------

c" H, o, N, 

°lo °lo °lo °lo 

78,27 i 4,46 rn,:n 0,96 

Cokes in 
Procent 

.Jer 
Kohlen
suhstanz 

Ver-
brennungs-

wärme 

Calorien 

8340 
6448 
7069 
7384 
6954 
7533 
7465 
7242 
745G 
7552 
7417 
77:-lli 

Verhren- · 
nungs-

wärme .Jer. 
Kohlen- . 
sub~tanz \ 
Calorien 

78,42 5,13 
78,~lO 5,61 
82,5() 5,44 

' " 11 'l'kwehuli (Kankasu~) . 
· ! „ " Sosna (Altai) . . • . . 
· 1 „ 11 Werchno Hnhach (Ural) 

15,41 l,04 
rn,o5 2,44 
11,04 0,91i 

62,7 
57,2 
59,0 
G2,l 
ß4,G 
71,7 
8fi,2 

7302 
7f>2:i 
7600 
8116 
8207 
8230 
8200 

! 
83,57 5,50 
8:1,23 5,01 
90,28 4,90 

9,10 1,83 
10,0ü 1,70 
3,82 1,00 

„ .Jer Insel 8achalin . . 
1 „ " R,nt~chenkowo (Donetz) 
, „ Kanrnnsk-ITntte . . . 
i 

*) Siehe vorhergclwntle Nummer dieser Zeil~chrift. 

1 

1 

1 

1 
1 

: 
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Die nächste Tabelle enthält endlich die gleichen 
Daten fllr eine Reibe von Kohlenstoffen (Lignite, Bog
head etc.), welche nicht eigentlich als Steinkohlen auf
zufassen sind und hier, wenn auch nicht strenge richtig, 

vorläufig als „Braunkohlen'' zusammengefasst werden 
sollen , bis künftig reicheres Material iiber diese 
Kohlensorte vorliegt. Diese Angaben rühren gleichfalls 
vom W. Alexejew her. 

1" u n d u r t c e t c. 

Schwarzer Lignit (Kirgiscnst~ppc) 
Kohle vun Mensclinsk an der Kama . 
Brauner Lignit (Kirgisensteppe) 
Kuhle von der Pet~chora . 

„ „ „ lllalewka (Gouvernement 'fula) . 
Russischer Boghcad l (Gouvernement Riasan) . 
Kohle vun 'l'schnlkowa ( „ „ ) . 

„ „ Fcrghana . 
Gnscher von Hclat, Kaukasus (Gagat) . 
Kohle " „ 

Elementar- Zusammensetzung der 
Kohlensubstanz 

c, 
°lo 

H, 

% 

4,00 
5,81 
5,56 
4,11 
4,89 
8,56 
;j,14 
4,33 
5,79 
-1,77 

o, 
% 

Cokes in 
Proccnt 

der 
Kohlen
substanz 

Verbren- 1 

nungs-
wärme der, 

Kohlen
substanz 
Calorien 

Russischer Boghcad 11 (Tula) . 
! Albertit (Asphalt) ..... . 

60.42 
61,51 
62,79 
65,71 
ö8,66 i 

7U,00 
72,65 
73,75 
74,74 
75,51 
77,38 
84,91 

10,14 
8,67 

35,15 
32,70 
31,39 
28,85 
25,43 
20,5[) 
21,30 
21,26 
18,67 
17,92 
18,82 
3,87 

0,43 
0,98 
0,26 
1,33 
1,02 
0,85 
U,Dl 
0,68 
0,8U 
l,8U 
0,66 
2,55 

29,9 
31,5 
33,6 
44,9 
42,9 
13,6 
50,5 
64,3 
44,7 
li0,4 
19,9 
42,9 

4860 
5830 
5R75 
57U2 
6565 
85D5 
6Dl8 
ö821 
7554 
7120 
DlU4 
D433 

Die weiteren Berechnungen erfolgten ebenso wie 
bei Stärke, CelluloRe und Gummi und sind für un-

zweifelhafte Steinkohlen die wichtigsten Daten in der 
folgenden Tabelle zusammengestellt: 

I~ 

-= 

= 
0 

"' 
8 

.P u s t - N r. 

1 
2 
; ~ 
4 
5 
ti 
7 
8 

l 
2 
:-i 
4 
5 
(j 

7 
8 
!J 

JO 
11 
rn 

Cukes-

kohlenstoll 

K°!o 

64,10 
fi6,20 
6ti,40 
75,0U 
s:-~.:10 
87,rn 
12,10 
mJ,80 

84,05 
50,28 

~~:~· 
60,90 
64,63 
63,87 
56,46 
57,87 
64,10 
61,21 
65,66 

Sauerstoffbedarf ll r e n n w er t h in Cal orien 

---!des Cokes-1a0J.-fiiicii=- -<l· „ t-- ~,------Tdcr ilücli-
'l'otal / kohlen- [tig. Stoffe fircdc ge 1 des Cokcs ; tigen 

toll. un ener , 1 St ,.. s es S =-::S-S , 

1 

one 
t B 0 II ' 1 

8°.o IS,=JK/ol 0/o P P, P„ 

1 

242,680 1 

248,584 1 

258,U!.!2 I 
259,040 
265,880 1 

247,848 : 
245,064 
263,664 

li'U,93 
149,8-1 
177,04 
200,00 
222,13 
232,48 

32,24 
266,16 

! 71,751) 7866 4890,83 
: 98,744 7870 4288,06 
1 81,952 8395 5006,32 
1 59,040 8392 1 5722,50 1 

1 
43,750 8393 1 6355,79 1 

15,368 1 7828 6652,tiO 

1

212,8:.!4 1 7484 1· 923,2:1 
- 2,4U6 8075 7614,74 i 

2!l75, 17 
3581,!!4 
3328li~ 
26ti!l,50 
2U37,21 
1175,40 
5560,77 
460,26 

-1147 
3627 
4062 
4523 
4657 
7648 
;108.~ 

-1843U 

0,·12 
O,!ili 
(l,'16 
0,30 
0,20 
O,Oü 
ö,öO 

- U,01 

265,65 i 224,13 1 41,52 8:140 : 6413,02 1 1U26,!l8 4641 0, lk 
215,04 1 134,08 .i 8U,()6 644~ II 3836,36 1 2611,64 3226 U,liU 
231,20 i 154,03 , 77,17 7069 , 4407,09 2661,!Jl 344!J 0,50 
233,28 173,44 1 59,84 7384 4962,55 1 2421,45 4446 0,34 
223,14 162,40 1 60,74 6954 1 4ti46,li7 i 2307,33 imJU U,37 
2:H,73 171,72 60,21 7533 1 4931,27 i 2601,73 4'321 0,35 
242,4" 170,32 72.16 7465 4873,28 , 2591,72 3!"iU2 0,42 
225,49 150,56 74,93 7242 4307,90 2934,lU 3!Jl(j 0,50 ! 
212,13 1 154,32 57,81 7456 4415,48 3040,52 5259 0,38 1 

235,24 i' 170,93 64,31 7552 4890,83 2661,17 4138 0,38 
224,til 163,23 61,38 7417 4670,32 2746,68 4475 o,:n 1 

244,29 i 175,09 1 6!J,20 7736 1 5009,86 2726,14 3!!39 0,39 i 

~!-:--~~~~1~~~....;...~6-2-,7__::...._2_2_8_,0_8_;,..._1_6_7,-20---'l1,~t-m-,88~....;....-7-3-0-2~~47-8-4-,o-1~l~25-1-7-,9-g...;.....-4-1-3-5___,;.1~-o.-3-1i-( ·~ 2 57,2 234,72 152,80 81,92 7525 4364,36 13160,64 :1858 U,5:1 ' 
"" 3 59,0 242,24 157,33 1 84,9 l 7600 4501,70 3098,30 364U 0,54 
~ 4 62,l 252,64 165,6 1 87,04 8116 4738,23 3377,77 :-3881 0,:)3 

5 64;6 257,76 : 172,0 i 85,76 8207 1 4928,98 1 3278,02 3822 ll,5() 1-<l 

I~ 
1 

ti 1 71,7 251,92 1 191,2 1 60,72 8230 i' 5470,71 : 2759,29 4544 0.32 
7 85,2 276,08 j 227,2 1 48,88 8200 6500,76 ' 1699,24 3476 0,22 

! 1 1 

Bei den zwölf von T h o rn s o n herrührenden 
Daten wurde der Schwefelgehalt nicht berücksichtigt. 
Der Einfluss desselben ist ein sehr kleiner , wie nach-

folgende W erthe zeigen , welche unter Berücksich
tigung des Schwefelgehaltes dieser Kohlen berechnet 
wurden: 



Post-Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 

10 

411otient 

8„ 
s 
' 

- 0.01 
+ 0:06 

0,18 
0,2(/ 
0,2~ 
0,30 
(1,3:.! 
0,:-W 
0,35 
0.36 
0,37 
0,37 
0.38 
0,38 
0,3~1 

0.4:.! 
0,4:.! 
0,.J6 
o.:-iu 
U.511 
U,'ilJ 
0,5:-1 
0.53 
11,54 
O.tiO 
1), 66 
6,60 

C = 100 p~ S„ 
S„ S, 

4601 0,18 
3183 0,60 
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Post. Nr. 

11 
12 

c = lOOp., 
s„ 

4447 
:3918 

S„ 
s;-
o,:w 
0,39 

:H33 0,50 
4415 o,:H Ordnet man die vorstehenden Zahlen nach den 

3777 ü,37 
4 2H!l o,:35 

Q 
. s„ 

11ot1enten -, so erhält man für die Factoren C die 
8, 

;{555 0,42 nachstehende Zw;ammenstellung, 
s 

und trägt man " und C s, 3885 ü,50 
5208 o,:~8 

4096 o,38 

als Coordinaten in unsere J:<'ig. ,1, Taf. XVI, so erhält 
man die hyperboloide Curve II. 

Tabelle der Quotienten ~:· und der }'aclorcn C nlr Steinkohlen. 

Factor C = lUU p„ 
s, 

ohne mit 
--BerÜcksl~htigung des 

Sch wefelgeha\tes 

18439 -~ 

+ 7648 
4ti41 
4657 
3476? 
4523 
4544 
4446 
1321 
4136 
4475 
3799 
.)259 
4138 
3939 
4147 
:-159:.! 
40tit 
:-1916 
3822 
:H4n 
3881 
:-1858 
:-164!J 
:122t:i 
3627 
308::! 

4601 

.J415 
4;!8!) 

4.J..!7 
3777 
.)208 
4096 
3918 

3555 

3885 

Anmerkung 

Cokes aus amerikanischem Petroleum, M a h 1 e r. 
Anthracitkohle von Kebao (Tonkin), M a h 1 er. 
Th o ms o n Post-Nr. 1. 
lilllbfette Kohle von Sl. Marc {Anzin), M a. h 1 er. 
Kohle von der Kamensk-HiJUP., W. A 1 ex e j e w. 
Fettkohle von Treuil (St. Etienne), M a h 1 er. 
Steinkohle von Rutschenkowo ( Donetz), W. A 1 ex e je w. 
Th o ms o n , Post-Nr. 4 . 

6. 
Steinkohle von Ga;;gul, W. A 1 ex e .i e w. 
T h u m s o D , Post-Nr. 11. 

" ., 
5. 
!l. 

10. 
n n l~. 

Flamrukuhle von Sl. :Marie (Blanzy), M a h 1 er. 
T h u m s o n , Post-NI'. 7. 
Gaskohle von Lens, M a h l Pr. 
Th o m s o n , Post-Nr. 8. 
Steinkohle von der lnRel Sachalin, W. A 1 ex e j e w. 
T h o ms o n , Post-Nr. 3. 
Steinkohle von Werchne Gubach (Ural), A 1 ex e je w. 

" 'l'kwehuli (Kaukasu8), 
" „ Sosna (Altai) 

'l' h o 111 so n , Post-Nr !!. 
Gaskohle von Commentry, M a h 1 e r. 
Anthracit von Pennsylvanien, M a h 1 er. 

„ 
,. 

Hieraus würden sich für die Berechnung des Heiz- l tienten ~" und Coefficienten c aufstellen lassen. 
werthes der Steiukohlen etwa die nachfolgenden Quo- 8, 

W crt h de~ CoHßclentcn C fllr Steinkohlen. 

c 1. 
s„ c 
s, 

S„ s c "'" „ s, ,, 

U,0 00 0,9 3:!70 5,0 3130 
O.l 7200 1.0 325U 5,5 3120 
O,:t 6200 1,5 3;!25 6.0 3100 
0,3 5000 2.0 3210 6,.j 3080 
0,4 4150 2.5 3200 7,0 3070 
0,5 3550 :-1,0 3180 7."l 3060 
0,6 3400 3,5 3170 80 3050 
0,7 3340 4,0 :-n50 
0,8 3300 4,5 3140 
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Filr Bogheadkohlen, Braunkohlen etc. liegt aller
dings nur r.in ausserordentlich geringes Materiale rnr. 
\\' enn dessen ungeachtet auch fiir diese Brennstoffe zu
sammengenommen eine Curve der Factoren C berechnet 

Die betreffenden Daten sind folgende: 

wird, so miigc dieselbe doch nur als ein ganz rnrlii uriger 
Versuch betrachtet werden, der dringend einer Be~tiltigung. 
bczw. \' erbes~erung licdarf. 

1 

Cokcs- S a n " r s t o f f h c 11 a r f 

I koJiJrn· - ----- --- 1Ji·s C'~ikPS~-~lcr tlüehtig1;;; Uil'eCt Uer 

Rrennwerth in C'alorien 
Faetor 

1 

B r z c i c h n n n g stofl' Total kohlcnstoffes Stoffe gefun- ues flüchtigen 
K S S, = ~ K ' S„ = S - S, uener Cokcs Stoffe C = 100 JI„ S„ 1 

1 

u_:o o O' r P,' S,, S, i 

0 o n P p, Jl„ 1 
i~~~~~~~~~--=-~~~..:,..-~-=-~~~--"-~~~~~~~...,_~~~~---~~---'~~~~~~~-'-~~~I 

, Koh \e von l<'erghana . li-Ul 
' " „ Helat, Kaukasus 60.4 
, " _ uer Petschora 4-i,fl 

" _ Tschnlkowa 11:iam1 f)0,5 
1 " ~ Malewka (Tnla) 42.9 
nusch~r von Helat (Gagat) 4-l,7 
'Schwarzer Lignit . . . . 29,~ 
Brauner Lignit 33.G 
i Kohle von Menselinsk an 
i uer Kama . . . . . . 31,5 
: Alhertit (Asphalt) . . . . 4~.fl 
: Russischer Boghead II (Tnla) 19,9 

1 
" n I (Riasan) 13,6 

210,00 
221,liO 
179,2(1 
:2l 3,ti0 
1 !46,7/ 
226,9G 
158,00 
180,51i 

l'i'i,76 
291,92 
268,G4 
~34.56 

171.-l 
lG 1.1 
120,0 
13-l.7 
11-l.4 
119.2 
'iU.'iG 
89,G 

84,(11_1 

11-l.4 
5:-l,114 

:-l•i,~6 

:18,60 
61.5 
59,20 
78,90 
82.37 

l07,7G 
78,:2-1 

100,9G 

!13,7ti 
177,52 
:215,60 
198,30 

G821 49U6,fl9 1914.!ll 
7120 -l6U8,52 2511,48 
5792 3-125,87 W'iß.13 
6918 3853,15 3116-l.85 
li;)ti5 3:273,27 32!H,73 
7554 :1410,61 1 4143,39 
4860 2:281.37 ' 2578.63 
587G 2563,tiS ; 3311,32 

5830 
9433 

1 

9104 
8595 

1 24U3,4:i 1 34<!6,5:i 
1 3~73,27 6159.7:1 

1518,37 75S5,G3 
1037,68 7557,32 

' 

-t961 
41184 
3\Hl7 
3,'lS-l 
399ö 
3Q,F, 
3:2H6 
3280 

365:) 
3-WI 
3518 
:3811 

o.2:i i 
0.:'\8 
11.49 
lJ.~18 
lJ,7:2 
11.~10 
0,HS : 
1,U 

1.12 
1,f,f, 
4,Uti 
5,47 

Diese Daten ergeben die Curve III r'Fig. 4, Taf. XVI) und etwa die nachfolgenden Coefficienten : 
s„ 

0,25, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, o,80, 0,9, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, G,O, s, 
C· '. 5500, 4550, 4300, 4100, 3870, 3600, 3500, 3420, 3350, 3350, :i370, ilf100, 3700, 3950 

Schiessarbeit auf tlen Saarbriicker Gruben. 
In rnrschiedenen Gruben des Saarreviers , welche 

schlagende Wetter filhren 7 wird die Sprengarbeit nur 
unter gewissen Bedingungen augewendet. 

In den :lll gefährlichen Kohlenstaub reiehcn Fisch
bacbgruLen wurde das Schiessen in allen Betriebspunkten 
mit :-;chlagwetter-A 1isammlungen verboten und das Sehiesscn 
mit Schwarzpulrnr wegen tles Kohlenstaubs iihcrhaupt 
untersagt. Am wenigsten gefährlich in dieser Beziehung 
sind Spreuggelatine und Gelatinedynamit , welche auf 
einigeu Grn ben bei reiner Gesteinsarbeit \' erwend ung 
finden. In Kohle selbst wird nur i; den selteu;;ten Fällen 
geschossen. Iu der Grube von Kamphansen wird Spreng
gelatine nur bei reiner Gesteinsarbeit verwendet, während 
Gelatined ynamit besonders i u den A hbaustreeken in Ver
bindung .mit Wasserpatronen rnn 420 111m Liinge und 
32 mm Durchmes;;er zur Verwendung gel:rngt. 

Wiewohl kein unbediugt sicheres Mittel, um Wetter
und Kohlenstaub-Explosionen zu verhindern, bilden diese 
Wasserpatronen in Verbindung mit elektrischer Zündung, 

welche dort allein angewendet wird, das relativ sicher>1te 
Mittel , welches man bisher kennt, zumal dabei die 
polizeilich ..-orgeschriebenen Vorsichtsmaassregeln, die Ab
leuchtung- und Abspritzung in einem l :mkreis rnn 10 m 
um das Bohrloch, streng gehandhalJt werden. 

Da:> A bthun der Schüsse , wenigstens an solchen 
Orten , wo rnrl1iiltnissmässig viel gcscbo~sen wird , ge
schieht durnh Drittelfiihrcr, w!lhrend dasselLe im Uebrigen 
wiihrend der Nacht.;;chicht durch eigene Schussmänner 
an~gefiihrt wird. 

Sprengstoff und Ziindstäbe werdeu \'Oll allen Beleg
schaften in Schiesskästchen aufbewahrt , während die 
elektrischen Zündapparate sich nur in den Händen der 
Drittelführer, bezw. Schussmänner ]Jefiudeu. 

Na.eh erfolgtem Abthun der Schüsse muss noch eine 
rnrgeschriebene Zeit abgewartet werden, bernr der Ar
beitsort betreten werdeu darf. (Nach „Glück auf!" Der 
Berg- und Hiittenmann, Nr. 7, 1893.) 

V. W. 

reber die Benützung klarer Eisenerze. 
Von A. Sahlin. 

Die Separation der Eisenerze auf nassem W rge 
mittelst Setzmaschinen hat man in Amerika mit Erfolg 
angewendet und erst, nachdem auf diese Weise separirte 
Erze auf den Markt kamen, begann man, fein rnrtbeilte 

.Erze im Grossen in Hochöfen zu versuchen. \-or 10 Jahren 

hätte man keine einzige Tonne solch feiner Erze \'er
kaufen künnen. Die Feberzeugung der Hütteningenieure 
war damals die, dass die Beschickung in gröberen Stücken 
aufzugeben sei. Den Kalkstein zerbrach mau nie feiner 
wie auf 6 bis 8 Cubikzoll und ein gröberes Erz wurde 

3 



einem feineren immer vorgezogen. Die alten, schwachen 
Geblll.semaschinen verlieben diesem Vorurtbeil gegen fein
vertheilte Beschickungsmaterialien eine gewisse Berechti
gung, ein Vorurtheil, welches indess die neuere Erfah
rung beseitigt hat. Man hat nlimlich gezeigt, dass im 
Anthracitofen, welcher 50°/0 feine angereicherte Erze 
verwendet, der Gasdruck nicht mehr wie 1 bis 1 1 .'·~ engl. 
Zoll pro Quadratzoll (0,07 bis 0,10 Atm.) erhöht wird, als 
wenn man ausschliesslich gröbere Erze benutzt. Dennoch 
war ein langer und bitterer Streit auszukämpfen , bis 
das feinvertheilte Erz in Amerika als ein Artikel von 
fast demselben Gehaltwerth wie ein Groberz von gleicher 
Heinbeit anerkannt und angewendet wurde. A u s t i n 
Gor h am, Hauptagent des Anreicherungswerkes in 
Chateaugay, beschreibt in folgender Weise, wie ibm der 
Absatz der angereicherten Erze in Pennsylvanien so 
nach und nach gelang. Im Jahre 1882, sagt er, wurden 
an die meisten Hochöfen in den Oststaaten Proben aus
gesendet; im folgenden Jahre kauften Ca rn e g i e 
Phi p p s & Co m p. in Pittsburg 100 t als Probe, 1884 er
hiihten dieselben ihre Ordre auf 500 t, und Lack a wann a 
1 r o n & Co a 1 Co. kaufte 200 t, welchem Auftrag bald ein 
solcher auf 5000 t folgte. 1885 consumirte Lack a
w an n a schon 20 000 t angereicherte Erze und 1888 war 
es nicht schwer, die ganze Jahresproduction des Werkes 
an angereicherten Erzen, 80 000 t, zu placiren. Es ist 
bezeichnend, dass dieselbe Firma, welche 1884 versuchs
weise 200 t verwendete, vier Jahre später den grös
seren Theil der 80 000 t consumirte, welche Chateaugay 
verkaufte. 1892 kaufte dieselbe Firma bedeutende Mengen 
angereicherter Erze auch von anderen Gruben. 

Den Einwand gegen die Benützung feinvertheilter 
Erze in Hochöfen , dass sie wie Sand vor dem gröberen 
Erz durch den Schacht laufen würden , bat die Er
fahrung widerlegt ; es hat sich nämlich gezeigt, dass, 
wenn das feine Erz in die Tiefe sinkt, wo die Tempe
ratur ungefähr 500° C beträgt 1 was bei circa 15 Fuss 
Tiefe unter der Gicht der Fall sein dürfte, eine partielle 
Reduction des Eisenoxydes eintritt, wodurch das Erz etwas 
teigig wird und an naheliegenden Beschickungs- und Brenn
stoffätücken hängen bleibt. ßiedurch erklärt sich die sehr 
geringe Steigerung des Gebläsedruckes beim Aufgeben 
von pulverförmigen Erzen. Das hohe Eigengewicht der 
angereicherten Erze verhindert das Ausblasen derselben 
durch die Gicht, besonders wenn man beim Satzaufgeben 

zwischen deu Beschickuugastoffeu eine rationelle l{eiheu
folge bcohachtet. Auch sei bemerkt, dass bei normalem 
Ofengange der Gasdruck an der Gicht nur ganz unbe· 
deutend hüher wie der umgebende Luftdruck sein darf. 

Ganz festgestellt diirfte es indess noch nicht sein, 
wie \·iel von dem aufgegebenen Erz ohne llugelcgenheit 
aus feinvertheiltem und angereichertem 8chlieg bestehen 
kann. Das Bethlehemwerk , dessen Bessemerrobeiseu zu 
deu bellten Amerikas gehört, verwendet gewöhnlich 50° '0 

1Jolcher Erze, die so fein sind, dass sie durch 1.12 mm 
Sieb geben, zusammen mit 50°Jo erdigem Hemmatit aus 
Cuba und anderen Erzen von gleichem Aussehen. \Yir 
wissen direct, dass diese Erzgattirung keine Ungelegen
heiten erzeugte. Die Ofenproduction hat sieb ansehnlich 
erhöht, die Ersparniss au Brennmaterial und Kalkstein 
war bedeutend und die Eisenqualität hat sich in keiner 
Hinsicht verschlechtert. Ueber ein Jahr hat mau nur 
solch angereichertes, pulverförmiges Erz angewendet, und 
mau würde, wenn Erze disponibel w1iren, davou gern 
bis 7 5°/ 0 der Bcschick ung benutzen. Viele Hochöfen in 
den Oststaaten betreibt man gegenwärtig mit einer Be
schickung, welche 20 his 50°/0 angereicherte, pulver
förmige Erze enthält. Dass man verhliltnissmiissig so 
wenig verwerthet, scheint mehr an mangelndem Material, 
als an gutem Willen zu liegen. 

Trotzdem protestiren nicht wenige Fachleute gegen 
die Auwendung der feinen Erze, einige sogar wegen 
des l:<:isenreichthums dieser Erze. Aber die mehr allge
meine Ansicht ist doch die, dass solche reiche Erzschliege 
stete und dauernde Anwendung gefunden haben und dass 
sie in der Entwicklung der oststaatlichen Eisenindustrie 
eine bedeutende Rolle spielen· werden ; die Herstellung 
dieser Schliege ist auch ein Mittel, zahlreiche im Laude 
zerstreute Erzfelder werthvoller und gewinnbringender 
zu machen, als sie es bisher gewesen. Kein Land, viel
leicht Schweden ausgenommen, bat einen solchen Heich
thum an Magnetiten wie Amerika. In Neu-England sinu 
mehrere Grubenfelder auf solchen Erzen begründet; die 
apalachische Bergkette enthält ihrer ganzen Erstreckunl!,' 
von Canada bis nach Carolina und Georgia entlang 
zahlreiche Funde magnetischer Eisenerze. An manchen 
Stellen ~ind diese Erze reich und rein genug, um direct 
benutzt werden zu können. aber im Allgemeinen 
müssen sie durch Anreichern veredelt werden. 

(Jern-Kont. Annaler, 18~~\ S. 108.'; x. 

Neuere Versuche mit GrubenYentilatoren. 
Von der „Gesellschaft zur Hebung der nationalen 

Industrie" in Belgien wurde eine Commission, bestehend 
aus den Herren M a ti v a, Desv ach ez, 1 saac und 
E v rar d, mit der Aufgabe betraut, die neueren Venti
latoren mit kleinerem Durchmesser und grösserer Tonren
zahl mit den älteren G u i b a !'sehen zu vergleichen, 
welche die entgegengesetzten V erhllltnisse zeigen. Bei 
der grossen Zahl von Ventilator-Constrnetionen ist eine 
richtige Auswahl unter denselben nicht leicht zu treffen nnd 
~i1:d d:ther rerliisslichc t:1aler811chungen, welche mehr 

Licht 1iber den relatiHn Wertb der einzelnen Aus
führungen rnrbreiten , von besonderem Interesse. Im 
Folgenden soll das Wichtig~te aus dem Berichte 1

) 

der genannten Cornmission, welcher auch l\littbeilung-en 
über Anlage- und Betriebskosten enthält. mitgetheilt 
werden. 

Die Versuche erstreckten sich auf je 4 ,·erschiedeu 
grosse Centrifugalventilatoren rnn G 11 i b a I, Se r, Cape 11 

') Revue uni\'t'r:iP.lle e1r, l::i~I~, 3. Reihe, W. BanJ, S. 133. 
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und Rate a u ~) und wurden bei normalem Querschnitt 
des Luft.„tromes vorgenommen, da Einrichtungen zur 
Aendernng des Widerstandes gegen die Bewegung der 
Luft (oder des Mur g u e'schen ,,gleichwerthigen lluer
schnittes") nicht angebracht werden konnten. Doch waren 
die 4 Ventilatoren jeder Gattung bei verschiedenen Gruben 
aufgestellt, welche der Bewegung der Luft ungleiche 
Hindernisse entgegensetzten, deren Wirkung somit doch 
einigermaassen beurtheilt werden kann. 

Die Abnahme der Depression erfolgte mittelst l\fanu
meter, von welchem ein Rohr in den Saugcanal geführt 
war, dessen Mündung jedoch gegen den Luftstrom ver-
8chieden gestellt war, daher die Geschwindigkeit der 
Luft ungleichen Einfluss auf die Manometerhöhen aus
übte, welche letzteren folglich nicht genau sind und nur 
einen annähernd richtigen Vergleich zulassen. Zur 
Messung der Luftmengen wurde der Querschnitt des 
Canales durch gespannte Fäden oder durch Latten, 
welche an der dem Luftstrom zugekehrten Seite wegen 
Verminderung des Bewegungshindernisses zugeschärft 
waren, in gleich gros11e Quadrate getheilt, in Mitte eines 
jeden der letzteren mittelst des Bi r a m'schen Anemometers 
die Geschwindigkeit erhoben und aus deren Mittelwerth 
die Luftmenge bestimmt. Jlie Dampfspannung wurde 
mit einem Indicator von Richard erhoben und die 

') Die ersteren drei ArtPn sind in cinsel1lägigen Werken 
he<chrieben, üher den \'Oll Ca p c 11 s. nol'h 1lit>se Zeit"ehrift. 189:!. 
~. 185, und lR\.13, S .. !(J. über den \'un Hat ca u 18\Jl, S. 44 nn<l 
18fl:!. :-;; .'iJ7. 

"' z 

Ventilator 

\'Ull 

III 

Ums~tzuni; Normaler Gang 

,„;1 
1 

64,121 
29 00 

I' G u i li a 1 12 2.5 
:t u :.!.5 
·•I l:laumwolle 

. 56 Sl 
6U 104 

1,6 32,44 
4\J,44 

V 2, I ,) 

.t' 5,8 U.15 
75 102 
106 9u 

5 Ser 1.4 IJ,24 Leder ?'>..f :191 47 10,34 
t) J.ti 0,28 .t li•J 

" - :145 ö8 2:-J,8! 
/, 

" 
:.! l_l,;)ti 5,'.·) :)65 l)il 41,:.!9 

8~ ~,.) 0,45 .1,:·n 154 35 ;fü\)2 

9, Cape 11 :-),7.i 2 Kameelhaar .t :!24 llU 42.16 
tu; 2,5 1.8 Kautsehuk 4 200 48 17.35 
II 3.6 l,ti Kanwelhaar 4,44 178 -<) ,_ 21.75 
l~ 3,8 1,7 Hanfseile 5 

n Ratcau 2 ( 1,11) Leder 1.8 Ii7 :n 23.10 
11 :.! ll, lti :!,:!3 21>4 81 23,tj\) 

4,131 18!) 'i~ 22,011 
1.47 l 51J ~·J 32,21 . -1.1 2,8 0.23 

16 2.R 0.224 

])iagrammftäche durch ein A ms 1 e r'sches Planimeter ge
messen . .Mit jedem Ventilator führte man drei Versucha 
durch, davon einen unter den Verhältnissen des gewöhn
lichen Betriebes, die beiden anderen bei ungefähr 
10 Fmgängen in der Minute mehr, beziehungsweise 
weniger als der normalen Zahl. Die folgende Tabelle 
euth!ilt die Resultate beim gewöhnlichen Betrieb, dann 
Mittelwertbe aus allen drei Versuchen. Bei jedem der 
letzteren wurde die Depression beobachtet und der W erth 
hereclmet, 'tl'elehen dieselbe bei 35 m Umfangsgesehwin
digkeit annehmen wiirde; das Mittel 110 dieser W erthe 
ist in der Tabelle für jeden \' entilator angegeben. Das 
Depressionsvermögen der einzelnen Apparate ist daher 
der Grösse h0 proportional, wozu des Vergleiches wegen 
noch bemerkt werden mag, dass die t h eo r et i s c h e 
Depression bei radial auslaufenden Flügeln, dem Gewicht 
eines m 3 Luft von 1,2 kg und für 35 m Umfangs
geschwindigkeit 150 mm Wasser beträgt. Der gleich
werthige Querschnitt 0 der Grube, die von Mur g u e 
eingeführte Grösse, ist bekanntlich der Querschnitt einer 
Oeffnung in dünner Wand, durch welche bei gle~her 
Depression dieselbe Luftmenge strömt, wie durch die 
betrachtete Grube. Nach 0 kann der Widerstand beur
theilt werden, den die Luft bei der Bewegung durch 
die Grube erleidet: je kleiner 0, de~to grösser ist dieser 
Widerstand. Der in der Tabelle angegebene mechanische 
Wirkungsgrad ist das in Procenten• ausgedrückte Ver
hältniss der reinen Leistung des Ventilators zur indi
cirten Arbeit der Dampfmaschine. 

. Herstellnngs-
M1ttel aus 3 Versnchen kosten Betriebskosten 

111111 

8u,8 
91.l 

100,U 
104.1 

71,5 
~16.4 
51,8 

llu. l 

7:-1,7 
80,:1 
76,4 

101,u 
131,;! 
1:!0.3 
13ti.U 

--- --·--- ----- - --- -
1 <:: für 

< 
:::1 

i ~ 
i ; 

blJ"' 
.... l:Jl 

~~ 

m' , 0 1 Francs 

2,79 52,5 
1,07 1 42,4 
l,21 1 50,4 
1,96 60,0 

U,58 
1,08 
:Ul 
1,98 

. 1,45 
0,93 
0,9.1 

1,50 
1,03 
l,02 
l,67 

4U,5 
54.6 
44.9 
48,0 

li3,4 
60,8 
48,2 

47,3 
82,7 
41,2 
71,8 

7 765 31000 
6400 30000 
6 750 30 900 
4500 28000 

6000 18 000 
7 500 20 500 

12 UOO 32 OOJ 
10 356 35 ()()() 

9 uoo .36 ouo 
5 250 117 500 
7 500 !34 500 

11000 '40 ovo 
10 SOU 25 000 
9 51)() :.!5 000 

12 1100 30 000 
14 5tMJ 3U UI)() 

0,38 

0,44 
(1,:)11 

11,7~ 

1,28 

l,02 
0,80 
1,02 

0,55 
0,76 
1.64 
0,7ti 

Francs 

0,78 
u.80 
0,69 

' 5,32 

0,59 
0,70 
0,79 
2,00 

1 3,20 
0,70 
1.68 

4.14 
2,.')0 
1,56 
2,02 

1 
1 0,78 
. 0.80 
II 1,07 

5,32 

1,03 
l,:W 
l,51 
3,28 

4,22 
1,50 
2,70 

4,6\J 
3.2ti 
:-l,20 
2,78 

0,14 
o,2a 
U,58 
1,23' 

1.20 
O,tiö 
0,4:1 
1.3::1' 

1.10 1 

0,H6 
140 

2,15 
1,35. 
1,75: 
i,0:1 

Anmerk 1111 gen. ßeim \'~ntilator von Ca )l e 11 ~r. 12 dienen zur Umsetzung zehn Seile aus Manillahanf von 51.J 111 m 
Durehm~ssPr. Die YersuehHe~ultate wurden auf Wunsch des Besitzers nicht \'erüffentlicht. - Reim Ventilator von Ra t e au Nr. n 
war der dritte \"ersuch u11n•rl:i.sslid1 und wurde daher das _Mittel" nnr aus den beiden ersten gezo;en. 

d* 
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Au' den Versuchen ist Folgendes zu schliessen. 
Die mittlere reducirte Depres!'lion /1 0 ist hei 
Guihal's Ventilator wenig von(} abhängig und wächl'lt 
bei abnehmendem Dnrehmesscr, wenigstens innerhalb 
der durch die Tahelle gegchenen Grenzen; der Durch
me1'ser rnn 5,8 m ist gcniigend fiir U = nahe 2 'llt~, 
indem sich dabei h0 = 10-t mm und die Luftmenge 
gleich nahe 50 m:; ergibt. ~er':i Ventilator erreicht 
li0 = 110 nun uud wflrde bei kleinernm Werthe von O, 
etwa rnn 1,6 statt 2,0 111~ noch etwas mehr erzielen. 
Beim Ventilator Nr. 7 sinkt h0 bis auf 52 mm, weil 
derselbe für die zugehörige Grube zu klein ist; nach 
friiheren Versuchen \·on Franc; o i s cr;:ibt sich bei 
:! 111 Durchmesser der griisstc Ell'cct für 0 = J ,2 m~. 
Die ~ e r'schen Apparate ent.~prechcn, will alle kleineren, 
nur für bestimmte Yerhältnisse gut: ist () zu g-ross oder 
zu klein , so wird deren Leistung- hetriichtlich gering-er. 
Bei Cape 1 !'s \' entilator war die grösstc reducirtc De
pression nur h0 = 80,:l m111; es wurden zwar viP.l 
Mhere wirkliche Dl'prC'ssi•men erreicht, doch nur hei 
einer 3;) m hcden I end ii hersteigenden l 'mfangsgeseh wi n
digkcit, welche allerdings diese ('onstruction ohne Nach
tbeil zu H'rtragen scheint. \\'as endlich den Ventilator 
rnn r. a t e au betrifft, FO er;.:-ah Nr. 1 :1 den geringsten 
\\' erth h0 --=- 101 , weil der llurchme.;ser von :! m flir 
() = l,5 ,„~ zu klt·in und erst bei Xr. H, wo()= 1 m~ 
ist, pa~send erschei1;t, indem dort /i 0 -: t:ll 111m erhalten 
wurde. Auch hei Xr. 1 :, ist /1 0 -: 1 '.?tl '111111 nueh )!"ering', 
hier aber des~halh. weil der llurehmes~er :! ,R /1t for 
() = l,U:! 111 2 zu ;.:-rn~s i,;t: lwi Xr. 111 g'enu;:t dieser 
)Jurcbmesi;er für () = l.fi7 111 2 • wobei h0 -c:: 1 :rn mm 
wird. Letzterer Werth i!-it der hiich~te von allen gefun
denen' wie iiherha11 pt die r: a t e a II 08llhen \" entilatoren 
da~ grösl'lle Jlepressions\·ermiigen zl·i;:en. Nac·h diesem 
siucl die Apparate, dert'n Dinrnn~ion im riehtigen \"cr
hältni:;s zum gleichwerthig-en fl11cr:;chnitl steht, in fol
µ;ender l:eihc zu ordnen: l\:1tea11 mit 13~i, Sür mit 
ltn, (iuihal mit 104 und Capell mit 80111111 rcdu
cirter 1 >cpression. 

\Y as die B c tri c h s k o s t c n bei gegebener Leistung 
betrifft, so hängen die-c rnrziiglich rnn dum m e c h a
n i sehen W i r k 11 n g s g r ad c ah, mit welchem der 
Brennstotherbrauch im umgekehrten Yerhältnisse steht. 
Pie lndieatordiagramme kounten nicht immer verlässlich 
abgenommen ·werden; die in der Tabelle angegebenen 
\\'irkungs;.;-rade si1id jedenfalls zu hoch unrl lassen, da 
sie :lieh auf Dampfmaschine und Ventilator zusammen 
beziehen, keinen richtigen Schluss ilber den letzteren 
allein ziehen: sie können daher nur zu einem Ycrgleich 
dienen, filr welchen von jeder Art jene Ventilatoren zu 
wählen i<ind, bei denen sieh ein annehmbares Yerhältniss 
zwischeu Nutzleistung und indicirter Dampfwirkung ergab, 
die 1.Jmfangsgesehwindigkeit nahe gleich 35 111 war und 
die Dimensionen des Fliigelrades dem gleichwerthigen 
~nerschnitt augepasst sind. Die Apparate, welche diesen 
Bedingungen entsprachen, und deren Wirkuncrr;grade 
sind folgende: "' 

Guibal Nr. 1, 52,5 °i0 . Ser Nr. 6, 54,6 °/, 
,, :J, 50,4 „ I Capell „ !l, 63,4 „ 
,, 4, 60,0 „ . Rateau „ 14, 82,7 „ 

,, 
„ 

nie Versuche mit Ser Nr. ll fanden unter ungün
stigwen Verhältnissen statt, als die mit den anderen 
Yen tilatoren. I>ie sonstigen Betriehskosten fiir Fichmier
material und 1"11terhalt1111g stellen Rich bei langsam 
gehenden Apparaten ohne 1:msetzung geringer, 11pielen 
jedo(~h überhaupt nur eine untergeordnete Rolle. 

Ein wichtiger Factor ist die Sicher h c i t d es 
B c tri c bes, da 1 ·nterbreehungen des Ganges besonders 
bei OruLcn mit schlagenden Wettern thunlichst vermieden 
werden müssen, wenn nicht ein Reserrn - Apparat zur 
Vcrfiigung steht, der ahcr die Anlal?'ekostcn vermehrt 
und daher hei weitem nicht ilherall rnrhanden ist. Die 
wenig~ten Störungen kommen entschiedlln bei grossen, 
langsam gehenden Apparaten \·ur: kleine ohne lT msetzung 
und mit grösscrer Tourenzahl der Dampfmaschine, wie 
Nr. ·1 der Tahellc, i-;ind weniger sicher, denn wenn auch 
anderweitig viel raseher arbeitende Maschinen iu Ver
wendung stehen, erfordern solche doch eine sorgfältigere, 
besonders in der firilhe oft nicht zu erreichende Ueber
wachnng. Bei den Ventilatoren rnn 8 er, Cape 11 und 
Rate a 11, welche 180 bi)j :rno llmgäugc verrichten, 
lässt sieh dageg-en die C:eschwindigkeit der Maschine 
durch Anwendung- einer Umsetzung beliebig reduciren. 
n:ese kann ans Hiemen von rcic•hlieh bemessenem Quer
schnitt, die iilwr ri1•htig ge.,;felltc ~eheihen laufen, i;ehr 
sil'her herg:e,;lellt werden und das Fltigelra•I g-iht al:i 
steif eon~lrnirtes 11111! cinfaeh rotircndes Rystem zu keinen 
~tiirungen Aulas~, :rnsser dass hci schnellem (;ange die 
Z:ipfou eher warnt laufen, w-eld1er Uehelstand inde~sen 
hckanntlich durch grnsse Länge 1ler Lagerschalen 11nrl. 
besondcro ~1'!1miervorricht11ngen zu vermeiden i~t. Beim 
Y cntilator rnn t: :1 t e a 11 befinden 1<id1 beide Lager ausser
halh des ~a11gr:111mes und ·sind daher leicht zu heauf
»ichtigcn , dafiir muss das I:ad am freien Ende f'einer 
Weile angehracht werden. 

Die A n 1 a gekost c n wachsen innerhalb jeder 
Gruppe mit dc~n Durchmesser, können aber zur er
haltenen Depre;:sion und Luftmenge nicht wohl in Be
ziehung gehracht werden, weil die vcrsuchamä <sig 
ermittelte Leistung der einzelnen Ventilatoren zur 
grössten von denselben errciehbaren in ungleichem V cr
hä ltnisse steht. 

Nach dem Gesagten empfehlen sich die k 1 einer e n 
V c n t i 1 a t o r e n mit Umsetz 11 n g, unter welchen der 
Rate a u'sche durch hohen mechanischen und manome
trischen Wirkungsgrad ausgezeichnet ist. Die Cm~etz11ng 
erfordert zwar me'1r Raum, ermiiglicht aber eine kleine 
Kolhenge;:chwindigkeit. Die Tourenzahl kann mehr als hei · 
den grossen Apparaten gesteigert und auch bei gleicher 
Geschwindigkeit des Motors geändert werden, indem 
man den Durchmesser einer der Riemenscheibl'n \'er
ii nderlich macht; das Flügelrad ist viel kleiner, kann 
rascher aufgestellt und abgetragen werden und zeigt 
ruhigeren Gang ohne Geräusch, während die grossen 
Apparate nachtheilige Vibrationen erleiden. Zum Schlusse 
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soll wiederholt aufmerksam gemacht werden, dass die 
Dimensioneu des Ventilators, wenn er eine gute Leistung 
entwickeln soll, denen der Grube angepasst sein müssen; 
im Uebrigcn ist, wie anderwärts schon mehrfach betont 

Notizen. 
Eine p]ektrische Bohrung in dem Salzberge Ischl. Auf 

dem Gehiete der Industrie nnd des Bergbaues gibt es \·on Zeit 
zu Zeit Ereignis:;e. welche auf lanj?e Zeiträume von tief einschnei
dender Wirkung in allen Verhältnissen des Bctrie!Jes bestimmt 
sind. Ein solehes Er<>igniss fand ftir die alpinen Salzherge in dem 
k. k. Salz!J,,rj? rnn Ischl am ;,!.i. Juli d .. J. statt, wo zum ersten 
)Jale eine Rohrung im Haselgeliirgl' durch elektrische Kraft.
ühertragung 111 i t Er fo 1 g durchgeführt l\'nrde. llirse Bohrung hat 
die hekanntc Firma :-.; i e m c n s & Ha 1 s k e durch ihren Ingenieur 
Wende 1 in auf eigcue Kosten mit einer von ihr seihst paten
tirten D1 eh!Johrmaschine flir mild„s tiehirgc und einer umgeän
derten gleil'hen Harrisson - Ya:<chine voq,:enoimmen. Oie von 
einer Wasser;;änlenmaschirn· in füwPj?tlllg gesetzte Gleichstrom
maschine mit gemiscbtr.r Wickclunc: rnn Sie m ~ n s & Ha 1 s ke 
uhcrtrug den Strom auf eine ;,!;)!_) 1~1 in dem Oltwerk des Salz
bergwerkes entfernte Sernndarmaschine, welche in einem kleinen, 
einem eleganten Zither-Etui ahnlil'hen Behältnis!', auf tlem ßuden 
dPr Wehre vor der Bohrwand hingestellt wnrde. Von dieser 
Secuudärmaschiae übertrug ein in einem biegs.1meu Schlauehe 
innen rotirendes Orahtscil die Kraft uumittdhar aur die Bohr
spindel, wekhe die ohne Gr.stelle nur lti ktt schwere HoLrmascbine 
mit einer Pferdekraft in ßeweguug setzfr. Das Resultat der 
Btlhruu~ war in sehr frstem gypsigem uud zabem Ha>elgeLirge 
75 cm Bohrlange, welche in 5 Minuten erbohrt wurden. Das Bohr
mehl floss i:leich einer kleinen l.{uelle ans deD1 Bohrloche. Flir 
Anhydrit i>t einP- hohle Spindel mit Wasser~ptiluug mi1. Erfolg 
in Anwendung. Wn nur t·inigermaas>en mit den llohrnngen in 
unseren Salzl1ergen bekannt ist, wird fimlen, da~~ die h.\·drnul1sr:h 
und mit rnmprimirter Lnft l1etriel1eneu Bohrmethoden l1ereil~ ein 
üherl\'uudener ::'ta111lpunkt "iud. :-:u war der :-:alzhl'r!!' zu (,chi, in 
wdcbem seit tl»m .Jahre 1 ~5:.! das von Fra11z vun Sc h wind er
dachte flesetz der ~t.ahililiit als ein l\lene '!'ekel Upharsin in den 
Bruchwänden nnsen•r Wehr. iedngängc eingravirt ist. wieder 11er 
:-:chanplatz eines ~tllig sich rnllziebenden Fortschrittes, wekhcr 
sich daselhst in der Reihe der Jahre durch die Ausschlagung der 
Wehrräumt>, maschinellt•s ßohren überhaupt un<I nun in der folge
schwercn \nl\'endung der Eleklricilät für lktrieh>zwerke rnllzog. 
und es muss der Name des k. k. O!Jerberi;vcrwalters C. Sc h e d 1 
erwähnt werden, rler es durch seine unermüdliche Zahi!!:k··it und 
inteliij?eUte Anregung verstanden hat' Lien für alle rulturellen 
Zl\'ecke gleichlautenden Grundsatz "Zeit i~t Geld- f 'r unseren 
Salzbergbau in's Praktische zu übersetzeu. A. Ai gn er. 

Productionsl\·erth de11 norl.-t•gischn Montanwesens 189U 
untl l~!) in Kronen ;i ll 1,1:.!5. Feinsilber 622 600 (6U5 000); 
~ilberene 'i3 000 (EO 5110); Gold 43 300 13:-1 1 0- •); Kupfer 
-165 OOU (390 (11 •u); Erze und Kupferstein l ßu 00(1 (1 300 OUO); 
Ni<'kelproducte 175 ll 0 (194 (\()(i): Kobaltproductll ~'i OUO (.18000); 
Roheisen 25 80\.1 ( 13 8011): Stabeisen und :-:tabl 1481 ~:io ( 11 fj 0(10); 
andere Metall" 137 ()_1() (1144(KI); Apatit 1 000 'iOO (926 9UU); 
F~hlspat :.!13 300 (Hl7 900), zusammen -1 :Jtiu /(111 (41-~1500). 
Di„ Werthznnabme betrog demnach 35 l 200 Kronen = !.! 0 

0 • 

D1 r Apatit hatte einen Wertb von 90 Kronen und der Feld~patb 
einen ~olcben rnn 18 Kronen per 1100 kg. 18f!O bestanden 39 berg
und 8 büttenmännische, zusammen 47 Montauanlagen, darunter 
:w ausländische. Yon den 8 grösseren Werken gehören nur die Lei
den bedeutendsten (Ri.'lros und Kougsberg) Norwegern. die übrigen 6 
aber Ausländern, welche 1888 und jene 1873 Arbeiter beschäftigten. 
Auch die Apatitwerke in Bamle hetreiben Fremde. F.n;:lisch resp. 
Nchottisch sind: 1 Goldgrube, 1 Silbergrube. :.! Kupfergrnben, 
3 Zinkgruben, l Blei-, 1 Nickel-, 1 Kiesgrube und 1 Nickelhütte, 
schwedisch 4 Kupfer- und Kiesgruben, 1 ~ickelgruhe und 1 Ex
tractionswerk; sächsisch Grube nnd Hütte Modum, französisch 
1 Apatitgrnbe nnd belgisch die Visnes-Kupfergrnben. (Offic. Statist.) 

x. 

wnrde, die gute Ventilation weit mehr von der Weite 
der Schächte und Stollen , sowie der Anordnung der 
Arbeiten in der Grube abhängig, als von dem verwen-
deten Ventilationsapparate. H. 

Gnssverfahren von H. D. Hibbard. An einem radförmigen, 
um eine verticale Achse drehbaren Gestelle sind längliche, radial 
gerichtete Formkästen mit horizontalen Drehzapfen an beiden En
den gelagert und in diesen die Formen angebracht. Da.~ Metall wird 
in der Giesspfanne zugeführt nnd in einen der radialen Kästen 
gegossen, wo es die Formen succes-ive ausfüllt; dann wird das rad
förmige Gestelle so weit gedreht, bis der nachste Kasten zur 
Pfanne :;elangt und von dieser wieder .Metall aufnimmt u s. "'· 
Nach dem Festwerden dreht man successive die Kästen um nnd 
die Gu~sstücktl, welche durch das io den Rinr.en befindliche Eisen 
zusammmhangen. fallen nebst. der Formmasse in einen unten 
eingeschobenPn Karren; das Umdrehen der Kästen ist dadurch 
erleichtert, dass die Gussstücke sich ober dem Niveau der Dreb
zapfen der Kasten befinden. An der Unterseite der letzteren sind 
1Jun auch Formen angebracht, welche beim Umdrehen nach oben 
gelangen, wieder vollgegossen und durch aLermalige Drehung der 
Kästen wie früher ansgestürzt werden. (Eng., 1893, Nr. 1429, 
S.U'l.) H. 

Literatur. 
nte dynamoelektrischen Maschinen. Ein Handbuch für 

Stndirende der ElektrotecLnik rnn Sih-auus P. Tb o ms o n. Director 
der technischen Hochschule der Stadt nnd Gilden von London. 
2 Bande mit zu~ammen 800 Seiten, 490 Textfiguren und 
29 Figurentafdu. Verla1t von W. Knapp. Halle a. d. S. Dritte 
deut~cLe Aullage. Preis M 24. 

Das vorliegende Werk gehört zweifellos zu den rnrzüglicbsten 
Publicationeu der ziemlich umfangreichen Literatur über dynamO:. 
elektrische Maschinen. Der Autor. bekanntlich ein hervorragender 
Faclimann auf dem Gebiete der angewandten Elektricitätslebre, 
hat es nrstanden, den weitläufigen Stoff zu siebten, zu gliedern 
11nd unter Vermeidung langer, theoretischer Auseinandersetzungen 
in einer Weise zn hearbeiten, welche fast in allen Tbeileu auch 
dem Anfänger leicht fasslich und verständ lieh ist; der reiche 
Figurenscbmnck und die klare , präcise Schreibweise, welch 
letztere in der vo~ Postratb C. Grawinkel in Berlin bewirkten 
Uebertragung in's Deut.sehe voll zum Au~drnck kommt, müssen eben
falls besonders hervorgehoben werden. Den Inhalt betreft'end, sind 
Capilel l bis :\ einleitender Natur, Capitel 4 und 5 handeln von 
den mechanischen nnd elektrischen Wirkungen und Gegenwirkungen 
im Anker, Cap. ti von den magnetischen Eigenschaften des Eisens, 
('ap. 'i und 8 vom magnetischen Kreis und von den Formen der 
Feldmagnete. Theorie und Berechnung der Dynamomaschinen sind 
in den folgenden Capiteln 9, 10 nnd 11 dargestellt, während der 
weitere Stoff des ersten Bandes vornehmlich Behelfe für die 
praktische Herstellung der Dynamomaschinen liefert. 

Der II. Band umfasst auch das Gebiet der elektrischen Kraft
übertragung für Gleich- und Wechselstrom. 

Obzwar hauptsächlich für Stndirende geschrieben, kann das 
Th o ms o n'scbe Werk doch auch allen Freunden der Elektro
technik zum Studium oder als Nachschlagebuch empfohlen werden_ 

F. Poech. 

Amtliches. 
Der Ackerbauminister hat auf Grund des Statutes der Berg

akademie in Leoben den Oberbergratb und o. ö. Professor der 
Berg- und Hüttenmascbinenbaukunde, Julius Ritter von Hauer,· 
zum Dircctor dieser Bergakademie für die Dauer der Studienjahre 
189:~, 94 und 1894 195 ernannt. 

Der Ackerbauminister hat auf Grund des Statutes der 
Bergakademie in Pf'ibram den Profellilor für Bergwesen, Gnstav 
Ziegel beim, zum Director dieser Bergakademie für die Studien
jahre 189l'94 und 1894/95 ernannt. 



442 

A 11 k n n d i ~ 11 n g e 11. 

1!)' 
\jj 

'© 
/(;)' 
"(!Ä 

& 
jij 

1$1 
\jj 
:\jj' 
\jj 
'@'· 
"©° 
'\jj\ 
\jj 
® 
~· 
® 
@ 

® 
® 
'® 

~' 
Adolf Bleichert & Go., 
Leipzig-Gohlis und Wien, 

liefnn eeit 111 Jahren 1<le R!leinige Specialitiit 

Drahtseilbahnen 
nach ihren vorziig!. bewährten, patentirten 

Constructionen. 
Ueber 8&0 Anlagen mit ca. 700 000111 Länge 

ei~ener Au•führung. 
llS" Anaohlilge und Projeote durch "2llm 

Generalvertreter fUr Oeaterrelch-Ungarn: 
Ingenieur JOLIUB SOJIA TTE, 

"VVIEN, IV., Theree1an„mgaeee Nr. 31. 

Verlag von Baumgll.rtner'e Buohhandlung, Leipzig. 

Zu beziehen durch alle Sortimentsbuc!Jlu.ndlungen. 

Die neueren Cokesöfen 
unter ßeriicksichtigung 

aller neueren Arbeit· n und Stu.lien über die fossilou IJr,•nu-
stoft'e und ihre trockene Destillation von 

Dr. E. F. DÜRRE, 
ProfeAsor an d11r kgl. Technisch•n Hochschule. zu Aachen. 

,. o. Mit 46 Textabbildungen und 15 Tafeln in }'olio. 
Preis in Leinwand geb. 14 Mk. = 8 fi 40 kr. 

Die,; neue wichtige Werk des bekannten Herrn y,,rf1tsser" 
umfasst alle ~euerungen, die sich innerhalb der letzten 
10 Jahre auf dem hochwichtigen Gebiete der Cokcsfohrikation 
vollzo;ren hu.hen und l>eruht auf einem sorgfältigen und j?;ründ· 
liehen Studium aller einschlii.~igcn Patentschriften. sowie 1·iner 
grossen Anzahl von praktischen Ausführungen und Anl1tgen. 
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ver b zss erten patentirten Systems. 
'~ 

Ueber 550 Anlagen · 
ausgeführt. 

Prä.miirt auf allen 
Ausstellungen. 

Diese Bahnen bieten 
<las einfachste und 
billigste Transport

mittel für grössere 
.III aRscn hci den 

schwierigsten 
Ter rainverhältnissen 
nnd wcnlPn in belie
bigen Längen und fiir 
<lin grössten Steigun
gen nn!l'r Uarantic 

fiir Solidität 
n. Lcistun~sfahi;;kcit 

aus~<·fiihrt ,Jurch 

J. POHLIG 
i11 Cöln (fri"tl1rr Sie,!.!·e11) tl. Brüssel. -

llcst1• l~eferenzrn üher ausgt'führlc g-rl'ssere Anlngn11. sowie 
Zrir·hnnn~ru nnd Pro~pert~ 8tPhPn zu ])i1'11slen. 

-- ~'ür Berg- und Hüttenwerke . ...._ 
~oofis- u. '."~ofJfrn6rrdjrr 

1 Putzfäden, Kohlen· Säcke. 

baut als Specialitiit 
die Maschinenfabrik von 

Steinbrcehcr (BacJ,en-
q 11etfiehe11 ),Sehlenderm ii h
len, Kugelmi.ihlen, Koller
gänge, \Valzenqnet~chen. 
Pochwerke, sowie di versc 

andere 

Brech- u. Pulverisirungs· 
Maschinen 

H. R. Gläser, Wien 
X., Quelleng. 107. 

l--~···----!!---1 A. 0 D E N DA L L , · 
Wien, I., Pestalozzigasse 3. 

• Metalle, Bergwerke- und Hüttenproducte. 

1 Ein- und Verkauf von Erzen aller Art. i 
Speclalltät: 

D Mangan-, Chrom-, Zink-, Blei- und Antimonerze . 
Uli8~ilit&llll411m:~llltHll.&'9iUD..a 

Erste österreichische 

JUTE-SPINNERET UND WEBEREI 
WIEN, I. Bezirk, Maria Theresiastrasse Nr. 22. 

-~~~~~~~~~~~~.~~~-

~ . '"" T':?o~po~ ~' ~:!.~. i,!,~. ~„~,~ ~'~ '"''• 1 ~ 
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Ein Besuch in tlern Hehiiude flir Bl1 rg- unll Hüttenwesen auf ller Chicagoer Weltausstellung. 
Vun R. Volkmann. 

II. 
(Fortsetzung von Seite .J32.) 

Den Mittelpunkt des ganzen Gtibäudes bildet der dem Publikum Zlll!'ewendet sind. Die gesammte Ein-
Kohlenobelisk der „Schigh \'alley Coal Co. :-\chu~·Ikill richtung belindet sich in einem Glashaus, das anf allen 
County Pa." Der Obelisk hat eine Basis von 10 Fuss 4 Seiten frei umwandelt werden kann. Die 8chleifer 
im Gevierte, eine Hlihe von 16 Fuss und bringt die selbst werden nicht müde, die Zeichensprache des Publi
gesammte Mächtigkeit des Flützes zur Anschauung. kums durch Wiederholung und Erklärung ihrer Hand-

M ex i c o. Den Glanz- und Mittelpunkt der Ausstellung geschicklichkeit zu beantworten; sie zeigen den rohen 
dieses Landes - am Sud - Eingang, westliche ~eite der Diamant im Vergleich mit dem in Arbeit befindlichen 
Hauptmittelstrasse - bilden die Silbererze der „Hatopilas und messen die Winkel der verachiedenen Diamantformen 
Mining Company in Batopilas". Von Ran Miquel und mit ihren Instrumenten vor. Zugleich gibt eine Sammlung 
Roncesvalles sind Muster ausgestellt von 187 und roher Diamanten bis zu 282 Karat und eine Sammlung 
229 Pfund Gewicht, deren Werth zu 2290 Doll. und der geschliffenen Exemplare eine gute Anschauung von 
2106 Dollars angegeben wird, der Werth per Tonne den respectiven Grössen. Eine kleine Sammlung von 
auf 24 493 Doll. und 18 341 Doll. Um diesen Mittel- 250 Species schliosst sich an, um das Gestein s!ldlich 
punkt ist der Mineralreichthum l\lexicos in 32 Glas- des Zambesi Rirnr zu zeigen, ausserdem Kupfererze vom 
schränken von je 6 X 12 Fnss Grundfläche in dreifachen Namqualand, Südafrika. und Diamant führendes Gestein 
Etagen aufgebaut. Einen engeren Kreis um diesen Mittel- von Kimberly, Sildafrikn, und feine Schmuckwaaren in 
puukt bilden dann noch von Unter - Califurnien die Siderit ausgeführt. 
mexicanischen Onyxe, edle Granaten und Marmor. In fünf Br a s i 1 i e n scheint seine Hauptschätze erst in 
Zungen wird der Beschauer höflichst ersucht, diese kost- seinem noch nicht eröffneten 8taatengebäude zeigen zu 
baren Gegensfände nicht zu berlihren, aber keine Lady, wollen; die Ausstellung macht den Eindruck, als wenn 
die vorübergeht und die Pracht bewundert, kann es sich man keine rechte Lust zur Sache gehabt hätte. Bitumi-
versagen , einen kleinen Polirversuch mit dem behand- nöse Kohle von Rio Grande du Sn!, Kupferze von Cobre 
8chuhten Zeigefingerehen zu macheli. da Vicusfa, eine Sammlung vorzliglicher Amethist- und 

Ca p 1 an d. Das Capland (Südafrika) hat eine voll- lluarzkrystalle vun Gerat•s, die letzteren scharfkantig und 
stllndige Diamanten-Wilsche und -Schleiferei in Betrieb und tlächenreich ausgebildet mit 3" und 2" Seitenflächen bei 
beschäftigt 7 Mann in der Schleiferei. 1lere11 Arbeitsbänke 12" Länge sind bemerkenswerth. Der Goldexport des 
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St:i.ates von 1720-1820 betrug 1 280 000 Pfund im 
W erthe von 303 080 000 Dollars. 

De 11tsch1 an d. Das nächste Feld wird vom 
Deutschen Reiche eingenommen, wobei wir bemerken, dass 
die hervorragenden A usstcllungen von vielen Vertretern 
des Berg- und Hüttenwesens in andercu Gehiiuden -
namentlich im Gebäude für „Transportwesen" - unter
gebracht sind. Die gesammte Frontlänge von circa 30 m 
an der Strasse von Süden nach Norden wird von Ge
brüder Stumm eingenommen. Diese Ausstellung ist un
zweifelhaft die imposanteste im Gebäude für Berg- und 
Hllttenwesen. 

„G e b r Ud er Stumm" leiten ihre Besucher durch 
ein Siegesthor, aufgebaut aus gusseisernen Muffen und 
Flantschenröhren, in den Innenraum. Alle Röhren sind 
auf der Längsaxe durchschnitten und die Plächen polirt. 
Die Röhren sind dann - die Muffen einmal nach rechts, 
einmal nach links liegend - so in einander gelegt, dass 
uie polirten Flächen alle in einer Ebene liegen. In dieser 
Weise sind 2 Sockel von quadratischer Grundform auf
gestellt. Auf diesen ruhen 2 mächtige Thorpfeiler, in 
derselben Weise wie die Sockel zusammengesetzt, aber 
in vollen Rohrlängen ausgeführt, und diese überspannt 
wieder ein Oberbau, der dem Ganzen das Gepräge eines 
Siegesthores verleiht. Dem Eingang gegenüber steht eine 
Brunnenanlage aus Röhren, Röhrenfai;ons und Wasser
werksartikeln gebildet, über denselben lagern die mäch
tigen Figuren eines Walzers vor der Walzerstrasse und 
eines Bergmannes vor Ort und erheben das Werk auf 
die Stufe der Kunst. In jeder Seite dieses Brunnens ist 
eine mächtige Garbe errichtet, deren eiuzelne Halme, 
gewalzte Träger und Constructionseisen bilden. 10 Walz
drahtbündel von etwa 7 Zoll Durchmesser sind zu Ringen 
von circa 10 Fuss Durchmesser gewunden, liegen in 
etwa 2 Fuss Entfernung von einander, und bilden gleich
sam die Schnüre, womit die Garbe gebunden erscheint. 
Die Dimensionen der Träger und des Eisens , die die 
Halme darstellen, verjüngen sich nach oben und laufen 
in Qualitätsproben aus, um in allen möglichen l~'ormen 

die feinen Splissen der Garbe zu bilden. Die zweite 
Garbe ist in ähnlicher Weise aus Flantschenröhren, 
Mufi'enröhren und Fai;onröhren zusammengesetzt, und 
beide Garben steigen in luftigster Construction bis zur 
Höhe des Oberlichtes in dem herrlichen Gebäude auf. 
Rechts und links vom Eingangsthor, etwas nach dem 
Inneren zu, sind auf J<~undamenten von eisnnen Schienen
sehwellen, Obelisken von 60 Fuss Höhe errichtet, auf
gebaut aus allen Formen von 1- und [··Eisen, welche 
die Firma walzt, mit polirten Querschnitten bis zur 
Spitze des Obelisken, und obwohl über dem grossen 
Thor in mächtigen goldenen Lettern der Name „S tu mm" 
prangt, liest doch jeder Vorübergehende „ That's Ger
many". Den Hintergrund der Ausstellung bilden !-Eisen 
von 4"-12" Höhe, alle 25 m lang, über denselben, die 
ganze Wand einnehmend, hängt eine in 13 Wellenwin
dungen kalt gebogene Eisenbahnschiene von 54 m Länge 
und ein Universalflacheisen von 0,5 m Breite und 20 m 
Länge , das mit einer Pfeilhöhe von 1 m gebogen ist. 

Der eiserne Oberbau der Gotthardbahn wird in eine 
Länge von circa li") 111 geieigt. Das Gewicht pro lau
fenden Meter beträgt 4i-l l.·g unter Benützung nm Quer
schwellen aus Flusseisen , die ßß l.:g pro Stiick wiegen. 
Die beiden Seitenflilgel der Ausstellung sind mit Glas
schriinken geschmückt, in welchen Qualitlitsproben vou 
Flusseisen und Schweisseiscn und l'rolJen fiir die Hoh
materialicn ausgestellt sind. Auf der rechten Seite des 
Eingangsthores ist ein ganzer Berg aller Arten von 
Fabrikationsartikeln aufgehiinft, alle in kaltem ZuHt:lnd 
behandelt. 

Die Jahresprodnction der \rerke in Neunkirken be
ziffern sich auf: 

Eisenstein 
Hoheisen _ 

570 000 t 
200 000" 

Schienen, Schwellen, Laschen, Draht, 
Hammereisen, G 11sswaare!1 160 000 „ 
Cokes 120 000 „ 
Phosphatmehl 30 000 „ 

Das Werk beschllftigt 4300 Arbeiter und be~itzt 8 Cupol
öfen, 2 Flammöfen, G Converter, 2 Martiniifen, GO Puddel
öfen, 20 Schwcissüfon, 194 Dampfmaschinen mit 25 000 e, 
160 Dampfkessel, 19 Walzenstrassen. 23 Dampfhämmer 
und 22 Locomotiven. Die Jahresproduction der Hall
berger Hütte erreicht 5000 t Gusswaren und beschäftigt 
1920 Arbeiter. In Thätigkeit sind 90 Cokesöfen, 
4 Hochöfen, 10 Cupolöfen, 2 Tiegeliifen, 16 Dampf
kessel und 4 7 Dampfmaschinen. 

Das ausgestellte Convertermodell ist fiir einen Con
verter rnn 10 t Einsatz. Der Converter ist auswechselbar 
mit zweitheiligem Zapfenring, der Boden mit ebener 
Fläche angesetzt. Beide Ringtheile sind Stahlguss , die 
Zapfen sind angesetzt und auswechselbar, der hohle aus 
Stahlguss, der volle aus geschmiedetem Stahl. Stirnrad 
und Zahnstange der Drehvorrichtung sind ebenfalls aus 
geschmiedetem Stahl. Unter dem Stirnrad ist am Ständer 
ein eigener Cylinder :tngebracht. Der Raum über seinen 
Kolben steht mit dem Wasserdruck Y o r den Steuer
tischen in Verbindung, der Kolben steht also für 
gewöhnlich „ tief". Die Kolbenstange desselben Cylinders 
kann aber durch Hebel und Gegengewicht nach oben 
gedriickt werden. Diese Kolbenstange endigt in einen 
Zahn, welcher, sobald der Druck über dem Kolben durch 
irgend einen Zufall nachlässt oder aufhört, in das Stirn
rad der Converter-Drehvorriehtung einschnappt und den 
Converter am Umkippen hindert. In der Druckleitun~ 
nach dem kleinen Cylinder ist ein Schieber eingeschaltet, 
so dass der Wasserdruck auch von Hand abgestellt 
werden kann, um den Converter eventuell in jeder Lage 
- bei Reparaturen am Futter oder am Boden - halten 
zu können. Dieser Schieber wird auch immer auf Wasser
austritt gestellt, sobald der Sicherheitszahn von selbst 
eingeschnappt ist und der Wasserdruck immer erst wieder 
zugeschlossen, wenn die Drehvorrichtung am Converter 
wieder gebraucht werden kann. - Schnappt der Sicher
heitszahn während des ßlasens ein, so muss bei längerem 
Ausbleiben des Wasserdruckes der ganze Satz in die Luft 
geblasen werden; steht der Converter beim Einschnappen 
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des Zahnes in einer solchen Lage, dass nicht durch das 
Bad geblasen werden kann , Ro muss das letztere zu 
einer Sau erstarren. - Die Vorrichtung wirkt aber 
nicht selbstthätig für den Fall eines Bruches an der 
Converter-Drehvorrichtung oder in der Druckleitung 
zwischen dieser und dem Steuertisch. Man ist in diesem 
Falle angewiesen auf die Geistesgegenwart des Mannes 
am Steuertisch, welcher dann die oben erwähnte Hand
steuerung zu benützen hat. - Es ist daher ausserdem 
auch noch ein Gegengewicht im Windkasten eingebaut, 
um den Converter - selbst in der Lage fertig zum 
Ausgiessen - am Kippen nach vorne zu hindern und 
denselben nahe an die senkrechte Stellung zu bringen. 
lim das Bad auch in einem solchen Falle nicht in die 
Luft blasen zu müssen, ist eine weitere Sicherheitsvor
richtung angebracht: eine schwenkbare, feuerfest aus
gemauerte Wanne befindet sich unter dem stehenden Con
verter und mündet mittelst einer Rinne in einen feuer
fest ausgemauerten Kasten. Nachdem sich der Converter 
senkrecht gestellt hat, wird der Wind abgestellt, der 
flusseiserne Boden des Windkastens schmilzt durch und 
Eisen oder Stahl laufen durch \Y anne und Rinne in den 
erwähnten Kasten, aus welchem abgestochen wird. Das 
)lodell ist in 1/ 10 natürlicher Grösse ausgeführt. 

Das Modell der ersten grossen \Y alzenstrasse zeigt 
llincn l\faassstab von 1 .·~ 0 • Die umsteuerbare Zwillings
maschine von 1000 mm Durchmesser, 1200 Hub mit 
einem Zahnradrnrgelegc von 1,25 ist von der Gesell
schaft Co c k c ri 11 in Seraing geuaut. gine besondere 
Pumpmaschiue ist hinter den Cylindcrn aufgestellt, um 
den Abdampf der Walzenzugmaschine condensiren zu 
können. Die Maschine treibt ein Blockwalzwerk, dessen 
I\ammwalzen 8;)0 mm Durchmesser habeu. Die Block
walzen haben 850 111111 Durchmesser und 2100 mm Länge. 
In 5 Calibern können Blöcke von 3;)0111111 Vierkant auf 
1 öO mm Vierkant heruntergedriickt werden. Das Gewicht 
d1·r Oberwalzen ist durch 4 Gegengewichte mit Hebeln 
von unten abgefangen. Die Ständer sind oben offen. 
Vier bronzene Mutteru sitzen in dem 2 oberen Einbau
stücken nnd auf 4 feststehenden --. im unteren Theil 
des Ständers gehaltenen - Schrauben. Vermittelst dieser 
Muttern wird die Oberwalze an- nnd abgestellt. Die 
4 Muttern werden durch Stirnräder, Zahnstange und 
Kolben eines auf dem Kammwalzengerüst befestigten, 
cJoppeltwirkenden Dampfcylinders mit Di~'erentialstenernng 
gedreht. - In gemeinschaftlichem Mittel mit der Block
strasse liegt eine Fertigstrasse, die durch eine am an
deren Ende aufgestellte umsteuerbare Drillingsdampf
maschine von 1100 mm Durchmesser und 1200 mm Hub 
unmittelbar angetrieben wird. Die Maschine ist die erste 
dieser Art in Deutschland und von E b r h a rd t & Schmer 
erbaut. Die Walzenstrasse hat drei Arbeitsgerüste. Das 
Fertiggerüst liegt zunächst den Kammwalzen, welche 
7 50 mm Durchmesser haben. Die Arbeitswalzen haben 
800mm Durchmesser. Die zwei Vorwalzen haben 2100mm, 
die Fertigwalzen 1800 mm Ballenlänge. Gewalzt werden 
Schienen , Schwellen und Träger bis zu 500 mm Höbe. 
Für die höheren Träger wird indessen ein viertes Paar Walzen 

in das B\ockgeriist eingelegt. Dann werden die er~ten 
beiden Vorwalzenpaare von der älteren Maschine mit 
Vorgelege angetrieben , während am Drilling nur ein 
Vorwalzgerilst und die Fertigwalzen hängen. Der Bau 
der Arbeitsgerüste ist ähnlich dem des Blockwalzwerkes. 
Das Gewicht der Oberwalze ist indessen nicht ausge
glichen. Die Walze ruht vermittelst ihrer 2 unteren Ein
bausttlcke und 4 in diese eingelassener Muttern auf 
4 Schrauben und durch Drehen der letzteren wird die 
Oberwalze eingestellt. Die 4 oberen Druckmuttern werden 
durch Schneckenradgetriebe mit Handspeichenrädern 
gedreht. 

Das Modell der neuen grossen Walzwerksanlage ist 
im Maassstab von 1 : 40 ausgeführt und umfasst ein 
Blockwalzwerk mit 2 Fertigstrassen, welche in einer 
eisernen Halle von 26 m Spannweite und 132 m Länge 
untergebracht sind. Die Sohle liegt 950 mm über jener 
der Hiitte. 

Das Blockwalzwerk besitzt eine umsteuerbare 
Zwillingsdampfmaschine von 1200 mm Durchmesser auf 
1300 mm Hub mit Zahnrllderübersetzung von 1 : 2,50. 
Die Kammwalzen mit je 16 Zähnen haben 1100 mm 
Durchmesser und 900 mm Bandlänge. - Das grosse 
Blockgeriist mit 2 Walzen von je 1100 mm Durchmesser 
und 2500 mm Ballen und 6 Calibern drückt FlusseiRen
blöcke von 450 mm Vierkant. auf 140 mm Vierkant 
herunter. Die Oberwalze ruht mittelst 2 Lagerstühlen und 
4 Stützen auf 2 stetig unter Wasserdruck stehenden 
Kolben, deren Cylinder unten an die Ständer angehängt 
sind; das Niederdrücken der Oberwalze erfolgt durch 
2 Druckschrauben mit :mgeschmiedeten Zahngetrieben, 
in welche die Zahnstangen der doppelt wirkenden Wasser
druck-Stellvorrichtungen eingreifen. - Das kleine Bloek
geriist hat zwei gleiche Walzen von 1100 mm Durch
messer bei 1300 mm Ballenlänge mit 6 Spitzbogen
Ualibern , in welchem die von dem grossen Gerüst 
kommenden, auf 140 mm Vierkant gewalzten Blöcke auf 
120-100 oder 80 mm Vierkant gestreckt werden können. 
Die Oberwalze ist auf Verschluss anstellbar, ihr Gewicht 
nicht ausgeglichen. 

Ein fahrbarer Blockkrahn von 25 t zum Ein- und 
Ausbau der Walzen bestreicht die ganze Blockstrasse. 
Die normalen Blöcke des Thomas-Werkes sowohl, wie 
der Martinöfen haben 450 mm x 450 mm und wiegen 
2000 Pfund. 2 Blöcke kommen gleichzeitig auf einen 
Wagen zu einem der 2 Rollöfen, von denen nur einer 
in Betrieb zu sein braucht , um 450 t Blöcke durchzu
setzen. Die Oefen haben Gasfeuerung mit Wärmespeichern, 
namentlich zum Vorwärmen der Verbrennungsluft -
W asserdruckkrahne mit Kettcnrollentlbersetzung fiesorgen 
das Ausziehen der Blöcke aus jedem Ofen. Die Rollbahn 
vor und hinter dem grossen Blockgertlst bat Rollen von 
550 mm Durchmesser mit verschiedenen Längen. Das 
Wenden der Blöcke besorgt der dem Blockgerüst zunächst 
stehende Wasserdruckkrahn. Dieser Krahn, die Walzen
stellvorrichtung und Rollbtlhne werden von der Btlhne 
iiber dem Kammwalzgeriist gesteuert, die Maschine selbst 
von einer Bühne ii'ber dem grossen Rad •. 

l* 
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Die \'On dem grossen Blockgerüst abgegebenen 
140 mm Vierkant-Blöcke werden von einer :!., hesonders 
angetriebenen Rollbahn aufgenommen und einer Block
scheere zugeführt, die mit Dampfbetrieb und Wasser
druckübersetzung arbeitet und Querschnitte von 
260 X 300 mm im Maximum bewilltigen kann. fün 
Krahn hebt die gesehnittenen Blöcke von der Scheerc 
ah, setzt dieselben entweder in die Fertigöfen ein oder 
übergibt sie dem älteren Walzwerk oder dem Vorrath. 
Blöcke, welche weiter herunter gewalzt werden sollen, 
ilberträgt ein Querschub vor den Walzen zur Rollbahn 
des 2. Gerüstes, in welchem his zu 25 m Länge gestreckt 
werden kann. Vor diesem <ieriist steht eine kleinere 
Blechscheere fiir Querschnitte bis l!lü X 150mm, die 
pro Minute 25 8chnitte machen kann. In diesem zweiten 
Geriist werden kleine Blöcke für Winkel-, Stab- oder 
Flusseisen und besonders fiir Draht ausgewalzt. 

Die beiden F'ertigstrassen sind nach dem Dreiwalzen
System gebaut. Eine Condensationsmaschine von 950 mm 
Durchmesser mit 1300 mm Hub mit einem Schwungrad 
von 7100 mm Durchmesser bei 26 t Kranzgewicht 
treibt die kleinere Strasse, welche leichte Eisenbahn
schienen und Träger bis zur Höhe von 200 mm auswalzt. 
Strasse und Maschine laufen 90 Touren. - Die 3 Kamm
walzen - an die mittelste ist die Maschine angeschlossen 

haben 635 mm Durchmesser. Die Strasse hat 
2 Arbeitsgerüste mit Walzen von 630 mm Durchmesser 
im Mittel. Die Vorwalzen haben 1800 mm, die Fertig
walzen 1700 mm Ballenlänge. Die Hauptschwengelbahn 
- für 800 kg - kann beide Geriiste bedienen, eine 
2. Schwengelbahn bedient nur das l<'ertiggerilst, somit 
kann auf beiden Gerüsten zugleich gearbeitet werden. 
Die Parallelbahnen nächst der Strasse hängen an 2Wippern, 
mit einfach wirkenden Dampfcylindern versehen. Das 
Gewicht der leeren Wippe mit Schwengelbahn ist durch 
Gegengewichte nur soweit ausgeglichen, dass der Nieder
gang durch dieselben in unbelastetem Zustande ge
sichert ist. 

Die grosse Strasse wird von einer Maschine be
trieben mit 1250 mm Durchmesser, 1300 Hub bei 7600 mm 
Schwungrad-Durchmesser mit 33 t Kranzgewicht und 
80 Touren; dieselbe walzt Eisenbahnschienen, Schwellen 
und Träger bis zu 320 mm Höhe. Die Kammwalzen 
haben 735 mm Durchmesser. 3 Arbeitsgerüste sind vor
handen, wovon das 3. nur für Träger unter 280 mm 
Höhe als Vorwalze in Mitbenlitzung kommt. Mittlerer 

Walzendurchmesser 750 mm, Ballenlänge 2100mm. Die 
Wippe mit Rchwengelbahn -- für 1500 /.:g - bespannt 
alle 3 Gerllste. Die Arbeitsständer sind nach Erd m a n'g 
Patent aL1sgeführt. Ein fahrbarer ßlockkrahn für 15 t 
Last dient zum Walzenwechsel für beide Strassen. 

2 Oefen mit Herden von 5 1n Länge und 4 m Tiefe 
sind mit Gasfeuerung versehen und dienen zum Durch
wärmen der Walzblöcke. Jeder Ofen hat 4 wechselbare, 
vor dem Ofen unter der Sohle liegende Heizkammern 
für Luft und Gas. Das 1<;insetzen der rnn cier Scbeere 
kommenden ßlöcke erfolgt durch A usstossen mittelRt 
Rollenwagens, das Ausziehen besorgt eine beHondere Vor
richtung, die mit Was~erdruck arbeitet und eventuell 
auch lange und schwere Stücke einsetzen kann. Durch 
alle fl Ofenöffnungen kann eingesetzt oder ausgezogen 
werden. - Hinter den 2 Fertigstrassen steht in :W m 
Entfernung je eine Pendclsäge, zu welcher die Rollbahn 
Stäbe bis zu 27 m Länge schleppt. Die Rollbahnen gehen 
iiber die Scheere hinaus und werden an die kleine 
Htrasse von Hand, an der grosRen durch 2 Querschuhe 
auf die W aarenlager gezogen , welche eine Halle von 
26 m X 40 m überdeckt. 

W. l<'itzner, Lamahiitte, 0. 8., Rtellt ge
schweisste Dampfröhren aus, darunter ein Rohr von 
31 11 Durchmesser, r'./1,; 

11 Wandst~trke und !15 ',~ l<'uss Länge, 
mit Muffe und loser l<'Iantsche im Gewicht von Hl,20 f. 
Nicht allein gerade ltöhren, auch alle Kniestilcke oder 
Abzweige unter jedem Winkel werden geschweisrit. 

L'Mannsteudt & Comp., Kalk, bringen ihre 
Ornamente für Simswerke, für Thiirbm1chläge, fiir archi
tektonische Verzierungen aller Art in gewalztem Stahl 
ausgeführt in zahlreichen und vorzilglichen Mustern zur 
Anschauung. 

Die Walzen- und Hüttenwerke von Basse & 
Se 1 v e A 1 t e u a , West f. vertreten die l•'abrikation von 
Messing, Tombak, Neusilber, Kupfer, Draht, bei welcher 
sie 835 Mann beschäftigen und in 3 Werken 4 500 000 lcy 
pro Jahr produciren. 

Von Oberstein & ldar an der Nahe sind die 
Werke für Kunst- und Schmucksachen in Achat und 
Achatschleiferei vertreten. 

Für die Gewinnung von Gold uud Silber durch 
Feuer , Mahlen oder Auslaugen macht die De u t s c h e 
Gold- und Silberseheide-Anstalt, Frankfurtam 
M., eine äusserst umfassende Ausstellung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Feber daR Richten und Schneiden des Stabeisens in NQrdamcrika. 
Nach Uhr hört man in Amerika häufig Klagen 

über das Aussehen des ausländischen Eisens in Bezug 
auf das Richten, die Flächen etc. Und die Berechtigung 
dazu ist erklärlich, wenn man weiss, wie schwierig die 
maschinelle Verarbeitung zu Manufacturwaaren eines 
Eisens sich gestaltet, dem ein exactes Walzen und Richten 
mangelt. Aber gerade Amerika stellt in dieser Hinsicht 
die höchsten Ansprüche, und das dortige Prineip beim 
Richten des ~tab- und Manufactureisens und theilweise 

auch der Bleche unterscheidet sich wesentlich rnn dem 
continentalen Verfahren. Dasselbe besteht nämlich darin, 
dass man das nach dem Walzen noch rothwarme Stab
eisen mit einem Ende in eine fest sitzende Decke ein
legt und mit dem andern in ein Maul, welches in einer 
Maschinerie angebracht ist , die den Stab unmittelbar 
streckt. Augenblicklich genau gerade gerichtet, löst man 
den Stab wieder aus und bringt ihn seitlich auf ein 
geneigtes Abkiihlbett. Die zu diesem Strecken des fast 
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noch rothwarmen Eisens erforderliche Kraft soll sehr 
gering sein , da auch das Geraderichten recht starker 
Dimensionen sich an der Maschinerie kaum fühlbar 
macht. 

An manchen Stellen benützt man hiezu hydrau
lische Maschinen , an anderen aber aucl1 mechanische 
Einrichtungen mit Riemen- und Getriebetransmissionen, 
die einfach und bequem sind. Bei diesem Richtverfahren 
sind zwei Personen beschäftigt , eine an jedem Stab
ende, deren Arbeit nicht anstrengend erscheint, selbst 
wenn Stange unmittelbar auf Stange folgt; der die 
Streckmaschine führende Arbeiter befindet sich am 
weitesten vom Walzwerk und geht ein Stück vor, um 
das in einer Rinne vorgeschobene Stangenende zu er
reichen, das er erfasst und so weit vorzieht, als es die 
Befestigung verlangt. Währenddem hat der andere Ar
beiter die Lage der fiir das Hinterende bestimmten Docke 
abgepasst; um diese Bewegung zu erleichtern, geht die 
Docke auf kleinen Rädern längs eines Prismas, an dem 
die Docke selbst durch dieselbe VerHchraubung befestigt 
ist , mit welcher das rothwarme Stangenende in der 
Docke festgemacht wird. So erfolgt das Richten rasch 
und gut. 

Auch die amerikanische Art und Weise, den frisch 
gewalzten Stangen ihre ebene, gleiche ( lberftäehe zu be
wahren, ist erwiihnenswerth. l\fan legt nämlich das ge
walzte Eisen unmittelbar nach dem Richten zum Ab
kllhlen in einfarhen Schichten auf ein Gitter aus auf 

die Kante gestellten Eisenstäben. Die Stangen dieses 
Abkühlgitters liegen mit dem einen Ende gewöhnlich 
gleich mit der Oberkante des obigen Prismas, über dessen 
Krone das föchten erfolgt und neigen sich auf den 
Boden herab , ohne denselben aber zu erreichen , so 
dass zwischen dem Gitter und der Werkssohle hinreichend 
Platz bleibt. Die Gitterstangen werden von einer Reihe 
freistehender kleiner Gusspfeiler oder Böcke getragen; 
sie liegen 12 bis 15 cm von einander und sind am 
Unterende i:echtwinkelig aufgebogen , damit das er
kaltende Eisen nicht herabfallen kann. Durch die rasche 
und gleichmässige Abkühlung auf diese Weise entsteht 
auf dem Eisen nur eine ganz dünne Oxydhaut. 

Anderes Eisen, das kein Richten braucht, legt man 
in den amerikanischen Werken auf ein Gitter, das sich 
in der Ebene des ·w alzwerksbodens befindet. Unter 
demselben sind weite Canäle gemauert , welche die ab
fallenden Glühspäne aufsammeln und reichlichen Luft
zutritt zum raschen Abkühlen der Gitter und des Eisens 
gestatten. Diese Gitter sind jedoch dichter und die 
Stangen liegen kaum 3 cm von einander. Ausser der 
reineren und glatteren Fläche, die das Walzeisen so 
erhält, erreicht man , dass die meisten Glühspäne auf 
der Stelle abfallen, nicht über dem Boden bei der 
Bewegung herumspringen und leicht aufgehoben werden 
können. Dieses und der erhöhte Luftwechsel in der 
Werkstätte enthält sanitäre Vortheile, die nicht zu ver
achten sind. (Jern-Kont. Annaler, 1893, S. 68.) x. 

Dns Berg- uncl Hüttenwesen in Bosnien und cler Hercegovina im .Jahre 1892. 
Auszng aus <lern Verwalt.nngsbPrichte iiber das Montanwesen in Bosnien und der Hercegovina im .fahre 1892. 

Zur Beurtheilung der stetig fortschreitenden Ent
wicklung des Montanwesens in den occupirten Provinzen 
entnel1men wir dem Verwaltungsberichte für dasselbe 
pro 18H2 die nachstehenden Daten: 

Im Jahre 1892 wurden 8 Schurfbewilligungen er
theilt, 9 gelöscht, 8 standen mit Schluss des .Jahres 
aufrecht. Die Zahl der Schutzfelder betrug mit Schluss 
des Jahres 1892 4708 gegen 41344· des Voi:jahres; sie 
hat also um 7,7° 0 zugenommen. Die bis Ende 1892 
verliehenen Grubenfelder und Concessionen umfassen ein 
Flächenausmaass von 13 578,9 lw, was gegenüber dem 
Vorjahre eine Zunahme von 3,37° ·0 vorstellt. Mit Schluss 
des Jahres 1~92 war ferner die Verleilnmg von 30 Gruben
feldern mit einem Fliichenausmaasse von 1348,5 lia im Zuge. 

Im Jahre 1892 standen 23 Bergbaue, 6 Hütten 
und 2 Salinen, zusammen 31 rnternebmungen im Be
triebe, welche insgesammt 1426 Arbeiter, das ist gegen
tlber dem Voi:jabre um 13,ti°lo mehr, beschäftigten. In 
dieser Zahl sind die bei Hilfszweigen, wie z. B. bei der 
Köhlerei und bei verschiedenen Tagarbeiten, verwen
deten Arbeiter nicht inbegriffen. Die grösste Steigerung 
in der Arbeiterzahl weist der Mineral-Kohlenbergbau auf, 
bei dem im .Jahre 1892 390 Personen, das ist 21,9°1 0 

mehr als im Vorjahre, Verdienst fanden. Von der Ge
sammtzahl der im Jahre 1892 beschäftigt gewesenen 
Berg- und Hüttenarbeiter waren 1248, oder 87 ,60;0 

Einheimische und 178 oder 12 ,4 o. 0 Fremde. Die zeit
weilig beschäftigten Tagarbeiter waren nahezu aus
scbliesslich Einheimische. 

Zu den wichtigsten Einrichtungen beim Bergbau 
gehört die fortwährende Vermehrung der Grubeneisen
bahnen, namentlich beim Mineral-Kohlenbergbau, wo die 
Länge derselben auf 9944 m anwuchs und sich gegen 
das Voi:jahr um 81,2°/0 vergrösserte. Die Länge der 
Tagförderbahnen, sowie die der Holzbahnen blieb ziem· 
lieb stationär. Beim Kohlenwerke in Zenica wurde die 
Aufbereitung einer Reconstruction unterzogen und in der 
Grube eine Gesenkförderung mit Dampfhaspel einge
richtet, ein weiterer Dampfbaspel wurde beim Mangan
erzbergbaue Cevljanovic in Betrieb gesetzt. Beim Kohlen
werke Kreka wurde eine Arbeitercolonie, be;itebend aus 
18 Zweifamilienhäusern, erbaut. Hinsichtlich des Hütten
betriebes ist zu bemerken, dass in Folge der Entstehung 
einer modernen Eisenindustrie im Lande die Majdan's 
(Wolfsöfen) in Vares, Borovica, Dusina und Tomosica 
zumeist eingestellt wurden, doch setzen die einheimischen 
Hammerwerke in Vares den Betrieb fort, indem sie das 
nöthige Roheisen vom ärarischen Hochofen beziehen. 
Durch die im Jahre 1892 in Angriff genommene Er
bauung eines modernen Walzwerkes im Zenica hat die 
Eisenindustrie in Bosnien einen weiteren , bedeutenden 
Schritt nach ...-orwlirts gemacht. Von wichtigeren Ein-

2 
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richtungen im Hüttenbetriebe ist die Erbauung eines 
K upferraffinirofens, System Hering, beim Kupferwerke 
Sinjako , sowie die Inbetriebsetzung der Frischhiitte in 
Dabravina zu erwähnen. 

Erzeugt wurden im Jahre 1892: 
28,8.IJr Gold bei Waschversuchen am Yrhas, 
34,4 q Queeksilbercrz nnd daraus 
3, 7 q Quecksilber, 

200f>l q Kupfererz und 
140fi 'l Kupfer, 

6103f> q Eisenerz und 
ill 7 3 7 q Roheisen, 
40~ q Bleierz, 
162 'l Zinkerz. 

2755 q Antimoncrz und 
9li"i q Antimonium crudum, 

12f>H8 '/ Chromerz, 
79446 '! Manganerz und 

1'544 88 'l Mineralkohle. 
Die beiden Salzsudhutten nächst n.-'fuzl:i erzeugten im 
.Jahre 18fl2 80 068 q Rud~mlz. 

Der Gesammtwerth der Bergwerksproduction mit 
Ausschluss des Salzes betrug fl 404 441,f>9 und hat 
gegen das Voi:jahr eine Steigerung um 1,4°/0 erfahren. 
Der Gesammtwerth der Hilttenproduction stieg auf 
fl 185183,71 und zeigte eine Erhöhung um 33,1°, 0 

gegen das Vorjahr, welche hanptsllchlich eine Folge der 
grösseren Hoheisen production ist. 

Von den erzeugten Berg- und Hilttenproducten 
wurden 218 493 q ans dem Lande ausgeführt und ist 
der Werth der Ausfuhr gegen das Vorjahr um 9,90,'0 
gestiegen. 

Im Ganzen hmen beim Berg- und Hüttenbetriebe 
im .Jahre 1892 eine tödtliche Verunglitckung und vier 
schwere Verletzungen vor. 

Die Bergwerksabgaben (Einkommensteuer, Grnben
und Schutzfeldergebühren) beliefen sich auf fl 23 720,26 
gegen fl 22 311,39 im Vorjahre. 

Die Zahl der Mitglieder der Landesbruderlade be
trug mit Schluss des Jahres 1892 329 gegen 315 im 

Vorjahre, hat sich also um 4,4 °/0 vermehrt. Zugleich 
stieg das Gesammtvermögen der Landesbruderlade von 
tl 39121,19 auf fl 45 195,75, es vermehrte sich also 
um fl 6074,56 oder um 15,5°/0 • Auf jedes Mitglied 
entfällt vom Gesammtvermögen eine Antheilsciuote von 
tl 137,37. 

Bei den bestehenden 10 Krankencassen, welche 
Zweige der Landesbrnderlade sind, betrug die Zahl der 
Mitglieder 1220 gegen lllG im Voi:jahre und zeigt 
sich somit eine Zunahme um 9,3°/0 • Die Einnahmen 
der Krankencassen betrugen im Jahre 1892 fl 6655,81 
oder fl 5,37 pro Mitglied, die Ausgaben fl 6214,67 
oder fl 5,09 ; der resnltirende Ueberschnss erhöhte das 
Vermögen der Krankencassen von fl 2622 auf fl 3063,73 
oder um 17,9°/0 • 

Die Ergebnisse der Schiirfungen betreffend , haben 
die bezüglichen Arbeiten des. Lande,ärars und der Ge
werkschaft „Bosnia" 1lie grosse Verbreitung der gold
führenden Seifen in den Thillern des oberen Vrbas, der 
Lasva nnd Fojnica nachgewiesen, und in Vilenica und 
Heldovi bei Trarnik wurde das Vorhandensein gold
haltiger Quarzgänge const:itirt, deren nllhere Untersuchung 
im Zuge ist. 

In l\faskaca bei G. Vakuf wurde ein hanwürdiger 
Fahlerzg:ing erschlossen. 

Die ärarischen Kohlenschiirfungen in Jasenica und 
l\lajevica, nördlich und nordöstlich von D. Tuzla, waren 
insoferne von günstigem Erfolge begle;tet, als bereits 
gegen Ende des J:ihre;; mit der Lieferung dtJr hocb
werthigen Kohle dieser _Iletriebspunkte für die Zwecke 
des Locomotivbetriebes auf der Zahnradstrecke der 
Eisenbahn Sarajern-1\lostar-Metkovic begonnen werden 
konnte. 

Betrachtet m:ln die Gesammtthätigkeit des Jahres 
1892 im Vergleiche .zu der des Voi:jahres, so ergibt 
sich eine abermalige Erhöhung der Prodnction an Mineral
kohle, Kochsalz, Roheisen und Chromerz, während die 
Production der übrigen Erze und Metalle nicht unbedeu
tenden Schwankungen unterworfen war. 

Der Bergwerksbetrieb Oesterreichs im Jahre 1892. 1
) 

1. B e r g b a u p r o d u c t l o n. 

Im Jahre 1892 wurden an Rergbauproducten gewonnen: 

M e t e r c e n t n e r 2
) 

im Werthc 
V 0 11 fl 2) 

Golderz 1 641 (- 2 756 oder 62,68°/o) 14886 (+ 440 oder 3,05°/o) 
Silbererz 141 712 (- 3 671 2,53 n ) 2 672 606 (- 508 279 n 15,98") 
Qnecksilhererz 794 472 <+ 88139 " 12,48 " ) l 007 829 (- 27 732 2,68") 
Kupfererz 86 355 (- 6 825 " 7,32") 329 824 (- 24 751 

" 
6,98") 

Eisenerz 9 932 899 (- 2 379 585 
" 19,32" ) 2 325 088 (- 529 801 

" 
18,56 ~) 

Bleierz 132 648 (- 959 
" 

U,72 „) 922 270 (- 146 242 n 13,69" ) 
Nickel- und Kobalterz 2,7( + 2,7 ) ( ) 
Zinkerz 339 439 (+ 51157 

" 17,75" ) 580 365 <+ 4818 
" 0,84") 

-·---~-------

1) Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerhauministerium~ für 1892. Zweites lieft, 1. Lieferung. Wien, Druck und Verlag 
der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1893 

2) Die in Klammern beigesetzten Zahlen bP.deuten die Zunahme (+), bezw. Abnahme (-) gegenüber dem Vorjahre. 
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Metercentner") 
i m Werthe 

V 0 n fl 2) 

Zinnerz 330 (- 6 875 oder 95,42%) 2 900 (- 700 oder 19,44°/.) 
Wismutheri; 8558 (- 2275 

" 
21,00 n ) 22 308 (- 3 lö8 n 12,44 n) 

Antimon erz ü67 ( - 2 377 n 71,08") 11 765 (- 30810 72,37 n) 
Arsenikerz (- 42 ) (- 391 n ) 
Uranerz 177 (- 48 

" 21,36 " ) 24889 <+ 5 575 
" 

28,86 n) 
Wolframerz 719 <+ 152 n 2ü,81 " ) HJ 806 (- 1574 7,36 n) 
Chromerz ) ( ) 
Schwefelerz 18 039 (- 12846 n 41,59 n ) 20986 (- 16 217 43,59 n) 
Alaun- und Vitriolschiefer 204 801 (- 13~) 142 n 40,45 n) 12 863 (- 7687 37,40" ) 
.Manganerz 45 576 (- 7 217 n l:-3,67 n ) 54830 (- 15 913 n <)-) 49 ) 
Graphit 20!l 782 (- :1680 n 1.72 n) 637 012 (- 56 315 n -8:12 : ) 
Asphaltstciu 782 (- 1018 n 56,55 n) 1407 (- 1401 49,89 n) 
llraunkohle 161902 733 (+ 71 ü71 n 0,04") 30 096 891 (- 672 lti5 n 2,18 n ) 
Stcinkohlo 92 4112lil <+ 482 415 

" 
0,52 n) 31680030 (-- 1 004 663 n 3,13 n ) 

II. Hotten p r o d u c t i o n. 
An lliittenproducten wurde erzeugt: i m Werthe 

V 0 n ft 
Gold kg 12,9613 (- 1,7557 oder ll,9'3°/„) 17 580 (- l 693 oder 8,78°;0) 
Silber . n 36 658,15 (+ 620,69 n 1,72 n ) 3 293 74li (+ 74 698 n 2,32 n) 

llletercentner 
Quecksii her 5 423,90 (- 278,11 n 4,88 n) 1148 320 (-235 363 n 17,01 n) 

Kupfer 8 369 (- l 962 n 18,99 " ) 502 593 (- 82 127 . n 14,05 n ) 
Kupfervitriol 1331 (- 647 n 32,71 n) 24 587 (- 17 660 n 41,80 n) 
Frischroheisen 5 300 551 (+ 120669 n 2,33 " ) 20 397171 (-185 582 n 0,90 n) 
Gussroheisen 1007353 <+ 15 787 n 1,59 n) 4 020 09i"i (- 278 237 n 6,47 n) 
Blei 72 519 (- 3 314 n 4,37 n) 1 125 4!13 (- 80 612 

'~ 
6,68 n) 

Glätte . 25 202 c+ 2 526 11,14" ) 393 35ti (+ 40297 „ 11,41„) 
Nickel und Kobalt l,52 (+ 1,52 ) 196 <+ 196 ) 
Nickelvitriol 4:1 (+ 28 186,66 \ 3 014 (+ 1 964 187,05 n I " Zink 52 366 (+ 2 310 n 4,61 n) 1264 587 (-110480 n 8,03 n) 
Zinn 722,70 (+ 160,54 n 28,56 n) 85184 (+ 21466 

" 
33.69 n) 

Wismuth . 5.48 (- 0,94 n 14,64") 4 7ü5 (- SH 
" 

15,00 n) 
Antimon 1143,03 (- 11,38 n 0,99 n) 44 489 (- 829 " 1.83 n) 
Arsenik ( ) ( 
Uranpräparate 24,64 (- 16,69 

" 
40,38 n) 28 398 (- 16 846 

" 
37,23 n) 

Schwefel 533 (+ 83 n 18,44 - ) 4 338 (+ 921 n 26,95 n) 
Vitriolstein 12 096 (- lü 214 n 57,27 ") 25 292 (- 23 231 47,88 n) 
Schwefelsäure und Oleum 110 :183 (- 12 296 „ 10,02 n) 315 433 (- 59144 n 15.79 ") 
Alaun. 10 956 (-- 310 n 2,75 n) 69 902 (- 4438 

" 
5,97 n) 

Eisenvitriol . 10 846 (- 997 
" 

8,42 n) 31698 (- l 4ti0 
" 4,40") 

Mio eralfarben 20223 (+ 11839 n 141.21 " ) 57 429 (+ 32 078 
" 

126,53 n ) 

Die Durchschnittspreise der einzelnen Prodncte stellten sich bei Berücksichtigung der jeweiligen Production 
ganz Oesterreichs folgendermaassen : 

Bergbaupro<lucte Hiittenprollucte 
für Golderz . auf :fl 9,07 (-t- ft 5,785 ) pro q; für Gold auf ft 1356,34 (+ ft 46,77 ) pro kg 
„ Silbererz 

" n 18,86 (- n 3,ül ) Silber 
" " 

89,85 (+" 0,50 ) 
" " 

" 
Quecksilbererz 

" " 
1,2686 (- n 0,1975) n n .. Quecksilber ., ., 211,715 (- n 30,951) n , 

" 
Kupfereri; 

" " 
3,89 (+" 0,08 ) n n " 

Kupfer 
" :• 60,05 (+ n 3,45 ) 

" n 

„ Eisenerz n " 
0,23 ( ) n n Kupfervitriol n " 

18,47 (- n 2,89 ) 
" " Bleierz „ n 6,95 (- n 0,85 ) n n " 

Frischroheisen 
" " 

3,85 (-, 0,12 ) n n 

" 
Nickel- und Ko!Jalterz n n ( ) n n Gussroheisen " " 

3,99 (-, 0,34) n " 
" 

Zinkerz . r. 11 1,71 ( - n 0,29 ) 
" n Blei n n 15,52 (-" 0,38 ) n " Zinnerz . 

" " 
8,n1 (.+ n 0,01 ) 

" " 
Glätte . 

" " 
15,61 (- n 0,04 ) n n 

Wismutherz 2,68 (+ n 0,33 ) „ n mctall. Zink . 24.40 (- „ 3,48 ) n n 
Antimon erz ., 

" 
12,17 (-" 0,56 ) 

" " 
Zinkstaub 

" 
19.49 (- n 1,89 ) 

Uranerz. 
" "140.54 (+ n 54.78 ) •: Zinn „ n 117.87 <+„ 4.53 ) " -Wolframerz „ 

" 
27,55 (-„ 10,lti ) 

" " 
Wismnth . 

" " 
869,52 (-„ 3,69 ) n n 

Scliwefelerz 1.16 (-" 0,04 i n n Antimonium crudum 
" n 24,00 (- n 3,99 ) n n 

n Alaun- u. Vitriolschiefer: 0,06 ( ) 
" n Antimonium regulus n n 45,00 ( n = ) n n 

" 
:Manganerz . 1.20 (-" 0,14 ) 

" n " 
Antimonglas . 

" " 
58,00 (-„ 2,00 ) n n 

" 
Graphit . ., 

" 
3,03 (- n 0,22 ) 

" " ., Antimonmehl n " 
7,00 (- n 1,00 ) n n 

., Asphaltstein „ 
" 1.80 (+ n 0,24 ) n - ., Uranpräparate n n 1152,52 (+ n 57,82 ) n " - Braunkohle n „ 0,186 (-" 0,00-1 ) n " " 

Schwefel 
" " 

8.14 (+ n 0,55 ) n n 
Steinkohle 11 n 0,343 (- n 0,013 ) 

" " 
Eisenvitriol n n 2,92 (+ n 0,12 ) 

" n 
Vitriolstein 

" „ 2,09 c+ n 0,38) 
" n 

,. Schwefelsäure u. Oleum 
" n 2,86 (- n 0,19 ) n n 

n Alaun. 
" 

„ 6,38 (- n 0,22) n n 

" 
Mineralfarben n " 

2,84 (-„ 0,18 ) n n 

9
) Die in Klammern beigesetzten Zahlen bedeuten die Zunahme (+), bezw. Abnahme(-) gegenüber dem Vorjahre. 

;,t• 
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lJeber die einzelnen Producte wäre Folgendes zu 
erwähnen: 

Golderze wurden im Jahre 1892, wie im Vor
jahre, nur in Böhmen und Salzburg producirt. In Böhmen 
bestand eine Unternehmung (der Bergbau des Josef Wang 
zu Eule), welche jedoch nur zum Zwecke der Beschaffung 
von Erzproben behufs Anbahnung des Werksverkaufes 
zeitweilig im Betriebe stand. Ausserdem wurden, gleich
falls wie im Vorjahre, bei dem Antimonbergbaue der 
Mileschauer Berg- und Hüttenwerks-Actiengesellschaft in 
Schönberg gohlhältige Quarze als Nebenproduct gewonnen. 
Diese letztere Unternehmung, welche im Voi:jahre mit 
unter die Goldbergbaue eingereiht war, wurde im Gegen
standsjahre nebst den hiebei verwendeten A rbcitern bei 
den Antimonbergbauen ausgewiesen. Die Production beider 
Rergbaue war im Jahre 18~12 ebenfalls eine sehr geringe; 
ersterer erzeugte 12, letzterer 419 fJ Erze, tio dass die 
gesammte Erzeugung an Golderzen in Böhmen (im Werthe 
von 5 496 fl) bloss um 148 fJ zugenommen hat. In Sa 1 z
b ur g standen, wie im Yorjahre, von den 3 Privatunter
nehmungen, nämlich am hohen Goldberge in der Rauris, 
am Rathhausberge bei Böckstein und in Schellgaden im 
Lungau, nur die beiden letzteren im Betriebe; ersterer 
prodncirte 670 q Goldsehliebe, letzterer 540 q Pochgänge. 
Der Gesammtwerth dieser l'roductc betrug fl !l B!IO. Beim 
Rathhausberger ßergbaue wurde mittelst des Amalgama
tionsverfahrens ~lühlgold im Werthe vou 14 529 fl 
erzeugt. Die in Sc h 1 es i c n (Böhmischdorf bei Freiwaldau) 
und in K ä r n t e n bestehenden Golderzbergbaue standen 
im Gegenstandsjahre nicht im Betriebe. 

Die Production von Go 1 d ist gegenüber dem Vor
jahre zurückgegangen. An der Production betheiligten 
sich die Kronländer Böhmen und Salzburg; in Böhmen 
wurde Gold aus den von der Mileschauer Berg- und 
Hüttenwerks-Actiengesellschaft als Nebenproduct geför
derten goldhältigen Quarzen in der eigenen Aufbereitungs
anlage und Antimonhütte zu Mileschau gewonnen. Ausser
dem wurde Gold in der Hütte des k. k. und mitgewerk
schaftlichen Carl ßorromäi - Hauptwerkes in Pi-ibram aus 
den von Tirol eingelösten göldischen Silber- und Blei
erzen erzeugt. 

Si 1 b er erze wurden , wie im Vorjahre, nur in 
Böhmen producirt; 2 824 147 q (-394 921 q oder 
12,27°Jo) Roherze, woraus 141 451 q Reinerze und Ge
fä.lle mit 31 224 kg Silber- und 40 359 q Bleigehalt 
erzeugt wurden, stammten aus dem Pi-ibramer Haupt
werke. Die geringere Production beim Pi-ibramer Haupt
werke hat ihren Grund in der im Monate Mai 1892 
stattgefundenen Brandkatastrophe am Mariaschaehte, in 
Folge welcher ausser bei dem genannten Schachte, in 
welchem in dem bezeichneten Jahre die Förderung über
haupt nicht mehr aufgenommen wurde, auch bei dem 
Adalberti-, Prokopi-, Franz Josef- und Anna-Schachte die 
Förderung durch längere Zeit sistirt bleiben musste. Der 
Kuttenberger Silberbergbau n!iehst Malin stand im Be
triebe, es fand jedoch hiebei keine Erzeugung statt. Bei 
dem ärarischen Montanwerke in Joachimsthal wurden 
beim Uranbergbaue als Nebenproduct 191 q Silbererze 

im Werthe von 18 340 fi gewonnen. In Steiermark 
wurden in den Bergbauen bei Steinbrück und am Wacher 
silberhältige Bleierze gewonnen. Bei den von 
der erstgenannten Unternehmung geförderten I~rzen be
trug der Silbergehalt in Blei 0,01°, 0. Silber wurde 
wie in den Vorjahren in Böhmen, Tirol und Krain 
erzeugt. Die Pi-ibramer Hütte producirte 3;) 804 /(g im 
W erthe von 3 190 18 3 fl. Bei der ärarischen Schmelz
hütte in Brixlegg wurden 764, 14 l.:.q göldisches Silber 
im Werthe von 95 543 fl mit einem Halte von 18,!J053 /.:,g 
Gold gewonnen. Bei dieser Hittte wurden im Gegenstands
jahre 1150 q_ ungeröstete Fahlerze im Werthe von 2 404 tt, 
1 736 q nngeröstete und 739 q geröstete Golderze im 
Gesammtwerthe von 38 629 tl, dann 537 q ungeröstete 
und 216 q geröstete Bleierze im W erthe von 4 7 51 tl, 
zusammen Erze im Werthe von 4rl 784 fl, ferner 7 068 q 
gold-, silber- und bleihältige Kupferhalbproducte im 
Werthe von 434 760 ft, sohin Schmelzmaterialien im 
Gesammtwerthe von -180 ;,44 ft Ycrschmolzen und hiebei 
ausser dem oberwähnten Quantum rnn 7G4,14 kg göldi
schen Silbers mit einem Halte von 18,905:1 k,q Gold und 
729,760 k.q Silber noch 36 fJ Verkaufsglätte im Werthe 
von ;,50 fl und 9 543 q Halbproducte im Werthe von 
H90 372 tl gewonnen. Die gegen das Vorjahr höhere 
Erzeugung des göldhmhcn Silbers ist in der Zugutebrin
g-nng der vorräthig gewesenen Golderze durch Verblei
und Treibarbeit und in der Verarbeitung einer alten 
Partie silberreichen Rohkupfers im W egc des elektro
lytiHchen l'rocesses begrilndct. Die Menge und der Werth 
der erzeugten Halbprod ucte ist gegen das Vorjahr haupt
sächlich· desshalb gestiegen, weil silberreiche Rohkupfer
sorten alten Vorrathes \,·egen Vorbereitung durch Con
centration fiir den nächstjährigen Betrieb der elektro
lytischen Scheidungsanstalt in dir Manipulation einbezogen 
werden mussten. Bei der Bleischmelzhiltte in Littai wurden 
aus den von der Gewerkschaft Littai von fremden Werken 
eingelösten 11 4 7 5 q siiberhältigen Bleisehlieben und Erzen 
90,010 kg Blicksilber im Wcrthe von 8 020 tl gewonnen. 
Die Kupferextractionsanstalt und elektrolytische Haffinerie 
des Eisenwerkes Witkowitz producirten :~ 571 /.:,g Silber
schlamm im W erthe von 7 4 020 tl. 

Bei den Golderzbergbauen waren 7:! (-158), bei 
den Silbererzbergbauen 5 024 ( - 323) und bei der Gold
und Silbererzeugung 4 70 (-20) Arbeiter beschäftigt. 

Die Productiou von Q u eck s i 1 b er erzen, sowie 
auch die Erzeugung von metallischem Q u eck s i 1 b er 
blieb, wie in den Vor:jahren, auf Kr a in beschriinkt. An 
der gesammten Production pro 794 4 72 q participirte 
das ärarische Werk in Idria mit 662 165 q oder 83,35°, 0 , 

das Werk St. Anna mit 103 964 q oder 13,mio/0 und 
das Werk Littai mit 28 343 1 oder 3,56010 • 

An meta 11 i s c h e m Q u e c k s i J b e r wurden in 
ldria fi 118,57 q, in Littai 167,33 q und in St. Anna 
1:18,00 q erzeugt; von der gesammten Erzeugung ent
fallen sonach 94,3 7 °, 1

0 auf das ärarische Werk in Idria. 
Die bedeutende Abnahme des W erthes der Production 
hat in dem Rilckgange des tiuecksilberpreises ihren 
Grund. 
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Bei den Quecksilbererzbergbauen standen 1 05 7 (-fi9) 
und bei den Hütten 254 ( + 30) Personen in Verwendung. 

Kupfererze wurden, wie im Vorjahre, in Böhmen, 
Salzburg und Tirol gewonnen; Böhmen förderte 4 620 q, 
Salzburg 65214q undTirol 1Gf>21qErze. Derbei 
Klein-Mohrau im Bezirke Freudenthal (Schlesien) befind
liche Bergbau auf Malachit und Kupferkiese stand im 
Gegenstandsjahre nicht im Betriebe. Der Bergbau und 
die Hütte des Kupferwerkes in Pozoritta des Bukowinaer 
gr.-or. Religionsfondes, der einzigen Unternehmung <lieser 
Art in der Bukowina, waren, wie im Vorjahre, ausser Be
trieb. Von den Unternehmungen auf Kupfererze Kärntens 
war nur eine im Betrieb; eine Erzgewinnung hat jedoch 
nicht stattgefunden. In Tirol Bt:inden von 12 IIntcr
nelrnrnngen 10 im Betriebe, jedoch nur 7 in l<~rzför

dernng; bei den ilrarisehen Kupferbergbauen in Pfunderer
berg bei Klausen und Kupferplatte bei Kitzbichl, sowie 
bei dem Privatbergbaue Oberlienz wurden nur l-nter
suchungs- und Ausrichtungsbaue betrieben, wilhrend die 
Rergbaue Mauknerötz und Theodor am Kellei:joch in 
Baufristung standen. 

Kupfer wurde in Salzburg, Mähren und Tirol 
erzeugt. Die in Sa 1 z b u r g gelegene, der Mitterberger 
K upfergewerksehaft gehörige K upferhiitte zu A usserfelden 
producirte 6 439 q Kupfer im Werthe ...-on 36[1 877 tl, 
die Witkowitzer Kupfor-Extractionsanstalt und elektro
lytische Raffinerie in Mähren erzeugte aus 396 123 q 
Kiesabbränden, welche sodann zur Roheisenerzeugung 
verwendet wurden, 2 958 q Cementkupfer, 25;, q Rinnen
scblamm, 52 q Schwefelschl:unm und 192 q Kobnltschlamm 
und aus diesen - ausser dem bei der Silberproduction 
bereits angeführten Silberschlamme - 96, 18 q Katboden
bleche und 1 505 q elektrolytisches Kupfer und Kupfer
abfälle im Gesammtwerthe \'Oll 112 7 56 fl. Die in Ti r o 1 
gelegenen zwei Kupferhütten, nämlich jene des Aerars 
in Brixlegg und die im Privatbesitze befindliche Hütte zu 
Prettau, producirten 328 q (- 2 122 q) Kupfer im Werthe 
von 23 960 fl. Der bedeutende Rtlckgang der Production 
in Tirol ist darin begründet, dass in Folge der Vornahme 
umfassender Baureparaturen das Rohkupfer nicht endgiltig 
Yerarbeitet werden konnte. In der Brixlegger Hütte 
wurden ausser den 186 q Raffinadkupfer, welche in der 
eben erwähnten Productionsmenge inbegriffen sind, noch 
8 455 q Kupferhalbproduete im Werthe von 184 442 fl 
erzeugt. 

Von der Gesammtmenge des im Jahre 1892 als 
N ebenproduct gewonnenen Ku p f e r v i tri o 1 s entfielen 
auf Sa 1 z b u t" g 809 q und auf Mähren 522 q; in Tirol 
fand, wie im Vorjahre, eine Jt~rzeuguog von Kupfervitriol 
nicht statt; in Böhmen wurde die Kupfervitriolerzeugung 
der Actiengesellschaft Montan- und Industrialwerke vor
mals J. D. Starck zu Ka~nau seitens der genannten 
Gesellschaft gänzlich eingestellt. 

Bei den Kupfererzbergbauen waren 779 (-106) 
und bei den Kupferhütten 165 (-6) Arbeiter beschäftigt. 

\Vas die E i s e n e r z- und Ho h eise 11 production 
aubelaugt, so Yertheilt sich dieselbe anf die einzelnen 
Kronliinder folgendermaassen: 

Frisch- Guss- Frisch-und 0 de Eisenerze . 0 

Kronland roheisen roh eisen Gussroheis. Roheis. q 
q q q product. 

Böhmen. 3 207 866 1272482 176 863 1449 345 22,98 
Nie<lerü~terr. l 11113 :l30O:i1 11 53!-l 341590 5,48 
Oberüsforrei1·h 
Salzburg 79 065 11974 12 249 24 223 0,38 
Mähren . 257 !l/IJ 1-Hl 34ri li89 725 2 101 070 33,31 
~chlesicn 45185 442 IJ78 :10 547 492 G2::i 7,81 
Bukowiua. 
Steiermark :i 22;.! 156 L 352 664 28 397 1381061 21,89 
Kärnten. !-129 28G 4iiü -t:-11 5 532 435 963 li,91 
Tirol . ' ;.17 570 7 ~;12 2124 9 35G o. 15 
Krain. 72 lllil 42 294 42 294 0,öi 
(;;Llizien .. W766 30 :-177 30 :ii7 11.48 

Summa !J 9:i2 1'9!-l 5 31IO5:"11 1007 ;.!5;J ö :i07 904 100.0U 

Nachstehende Tabelle zeigt die Zu- und Abnahme 
der Hohei8en prod uction In den einzelnen Kronländern: 

Frisch- Guss- Frisch- uml 
Kronlan<l rohei~e11 rol1eisen Gnssrohei~en u' 

·0 

'1 '! q 
Biihmen + 175 47;.i + L 130 + l7li 60'.i 13,88 
N ic<lerüst„r1 Pid1 \';9982 - 71 !J41 - 2:-il 923 42.-15 
Salz\Jurl!: . + 108ö + :-i S!J2 + 4 !J78 25,87 
Mähren + 70 729 + 104 O!J5 + 174824 9,08 
Schlesien. + 68 85li 1212 + ö7 5i<4 15,9U 
Steiermark + 31.i4Ul + 4 771 + 41190 3,07 
Kärnten 2'.-l 185 lU 143 33 328 7,10 
Tirol 8 5Hl 11838 20 357 68,51 
Krain. 20 208 21J 208 :12,33 
IJalizien 2 907 2 907 8,7:-l 
In gauz Oesterreid1 + 120 6fül + 15 787 -t- 136 456 2,21 

Der Gesammtwerth der Production betrug für fösen
erze 2 :-12r1088 fl (- 529 801 tl), filr Frischroheisen 
20397171 tI (- 185 582 fl) und für Gussroheisen 
24417266 fl (- 463819 tl). Der Antheil der einzelnen 
Kronländer an dem Gesammtwerthe der Prodnctiou und 
der fiir jede8 Kronland re~ultirende Mittelwerth pro q 
ist nachstehender Zusaunnenstellung zu entnehmen : 

Kronlan1l 

:Mittelpreis pro q am 
P r o <l u c: t i o n s w e r t h Erzeugungsorte 

F.isen-
1•rze 

Frisrhroh- Gussroh-
ei~en eisen 

,-----------
F' Frisch- Guss-
,isen- roh- . roh· 
erze eisen eisen 

'-
in Gulden in Kreuzern 

Bühmen . . ri52 325 4 759 l UO 737 395 17 ,22 37 4 417 
Niederüsterr. 251 1 287 19!-I 53 07\J 25.03 3911 460 
Salzburg . 22 000 59 870 61 245 27,83 5u0 500 
Mähren . . 110 761 4 619 897 2 385 789 42,\!4 332 346 
Schlesien . 24 885 1 6;.15 6><r, 346 367 55,0i 370 685 
Steiermark 1222 240 5 617 221' 171651 2:i,40 415 · 1)04 
Kärnten. . 306 OHO 2 110 5\l4 32 902 32,94 490 5% 
Tirol . . 19 ti32 42 L4li 22 236 52,25 C.83 1047 
Krain . . . 47 461i 205 452 65,83 486 
Galizien. . l!) 438 209 431 24.37 G89 

Für ganz Oesterreich betrug der Mittelpreis am 
Erzeugungsorte pro q Eisenerze 23,41 kr, pro q Frisch
roheisen 3 fl 85. kr und pro q Gussroheisen 3 fl 99 kr. 

Bei den Eisenerzbergbauen waren 4644 (- 862) 
und bei den Eisenhütten 6514 ( - 3979) Personen be
schäftigt. Es bestanden 107 (- 8) Hochöfen. von denen 
65 (-3) während 2696 (-1931 Wochen betrieben 
wurden. 

(Schluss folgt.) 
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Magnetische 
Declinations ·Beobachtungen zu Klagenfurt. 

stellencl. Das Schlenkerhohren ist eine specifisch tirolische Boh1~ 
methode von bisher unerreichter Leistung und hiirgerte sich halcl 
in vielen anderen Bergliauen Oesterreichs ein. Die Sache ist vom 
theoretischen Standpunkte aus an und für sich sehr einfach. Ein 
Schlägel, cler an einem langen elastischen Helm mit gekrümmtem 
Handgriffe befesti!?,t ist, wircl auf clen Bergbohrer in vollem 
Schwunge geschlagen. Der Rückprall beim Schlage, der hei 
eii.em gewiihnlicheu Bohrfaustei mit kurzem festen Stiele für die 
Arbeit ganz unnütz , ja dem A rheiter durch Prellen sogar unan
genehm ist, wirkt hier fördernd, indem der Bohrfäuste! an clem 
geschmeidigen Helm zurückfliegen<!, den Schwung beim neuer· 
Ji;)hen Schlage vermehrt und dadurch die Arbeitsleistung in hohem 
Grade steigert. - Das Erzvorkommen am Pfunderer-Berge ist 
sowohl durch schöne Erzstufen, als auch durch eine Pyramide 
ersichtlich gemacht. Diese letztere stellt das Erzvorkommen im 
Feld- und Grün~tein nach seiner .Mächtigkeit und Vertlächen mit 
<len Hangend- uncl Liegendschichten vor. Unter den St11fen sind 
in achtzehn gläsernen Schalen die Erze uncl Educte der A ufhr.· 
reitung zu sehen. Die zweite, rückwärtige Seite dieses Aufbaues 
ist clem ebenfalls unter der k. k. Bergverwaltung Klausen 
stehenden Schneeberge gewidmet. Wir bemerken hier einen 
sehr interessanten Plan der weit bekannten SchneebergerTransport· 
anlage. In dieser Karte wird in höchst iustructiver Weise die 
Förderanlage des über 2700 Meter hoben Schneeberges bis zur 
Bahnstation Sterzing vorgeführt. Wir sehen da ein Stück berg
männisch-technischer Arbeit, wie sie höchst selten in einem so 
engen Rahmen zur Darstellung gehracht wird. Schöne Stufen, so
wie eine Erzpyramide erläutern das dortige Zinkerzvorkommen , 
und in 18 Glasschalen sind die Eduete der Schueeberger Aufbe· 
reitung ausgestellt. Zur letzteren gehört auch das Modell cler 
e 1 e k t r o mag n et i s c h e n Erz s c h e i <l u n g. Durch dieselbe 
steigt nach der Extraction der Zinkgehalt derart, dass die Erze 
nun nicht nur die Kosten cles weiten Transportes vertragen, 
sondern jetzt sogar einen namhaften Gewinn abwerfen. Gegenüber 
der Klausener Ausstellung sind links von der in die Forstab
theilung führenden Thür ein Längenprofü <les Braunkohlenwerkes 
Häring uud verschiedene Kohlenproben ausgestellt. Ein colossales 
Kohlenstück anf der gegenüberliegenden Wand gehört ebenfalls 
diesem 'Bergbau an. Rechts von der erwähnten Thür können 
wir die Ausstellung der k. k. Bergverwaltung Kitzbühel 
bewundern. An der Wand in der Mitte ist in einem Bilde eine 
Kelchalpener A hbaustrasse dargestellt, links ein Grubenplan 
dieses Bergbaues und rechts ein sehr übersichtliches Schema der 
Aufbereitung am Schattberg. In der l\litte des Tisches selbst 
prangt ein gewaltiges Stück von reinem Kupferkies, links und 
rechts sind auf einer. Stufe in zwölf Glasschalen die Educte 
einer vorzüglich dt;rchgeföhrten Aufbereitung zu sehen. während 
an dem senkrechten Abfall dieser Stufe gegen den Tisch 14 Stück 
Fel<lortsbilder aufgestellt sind. A usser sehr schönen Kieser.i:stufen 
und den ferneren, in 16 Schalen aufgestellten Aufbereitungs· 
eclucten und Er.i:en enthält eine Schale noch prähistorisC"he Funde. 
Wir wenden uns nun der wahrhaft imposanten Ausstellung der 
k. k. Berg- und Hüttenverwaltung Brixlegg zu. Den Fuss dieses 
Aufbaues bilden Erze der dieser Verwaltung untergestellten Berg
baue Matzenköpfcl, Gross- und Kleinkogel und Schwaz. Die ganze 
Anordnung bringt in nach oben aufsteigenden Reihen den Pro
ductionsgang der einzelnen Hüttenprocesse zur Darstellung. Die 
Grubenkarte des k. k. Metallbergbaues Schwaz, unter dem sich 
ein Blick von Güldisch-Silber befindet, krönt in sinniger Weise 
das Ganze. Gleich beim Eintritte in die Abtheilung der k. k. 
Saline Hall fällt uns eine alte Grubenkarte des Haller Salzberges 
vom Jahre 1531 in's Auge, darunter in einem Glaskasten ein 
interessantes Modell des Haller Salzberges, in welchem die ver
schiedenen Strecken und Werke clnrch verschiedene Farben je 
nach dem Horizonte, dem sie angehören, ersichtlich gemacht sind. 
Um <len Abstand einstiger uud jetziger Technik recht grell vor 
Augen zu führen, steht links von diesem Kasten ein altes lless
Instrument, dessen man ~ich \'Or mehreren J alrrhnnderten am 
Salzherge bediente, meist von Holz uncl Bein ausgeführt und mit 
einer ganz eigenthümlichen Senkelvorrichtuug, während rechts 
ein prachtvoller Grubentheoclolit den Fortschritt cler Neuzeit 
versinnbildlicht. Eine hasreliefartig ausgeführte Tafel zeigt in be
lehrender Weise das Entstehen des Werk1~s, jener riesigen, mit 
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9° +Minuten l'rlin. Minuten 

' 
1 34,0 47,4 39,3 40,2 13,4 57,6 61.82 50,67 

3:i,3 44,0 36,0 38,4 8,7 57,0 li0,6fj 50,33 
34,0 48,0 37,3 :-rn,8 14,0 57,9 1 63,31 51.67 
34,0 ! 48.7 37,3 40,0 14,7 57,l 62.20 54,57 
'38,U 1 48,0 38,7 41.ü 10,0 58,2 63,72 57,17 
:~5,;j 48,0 40,6 41,3 ,13,7 58,2 li3,44 51,40 
37,3 ' 47.4 38,0 40,9 110.1 

. ,., ,.. 62,94 49,03 :J/,I 
1 

35,3 1 45,4 1 40,0 . 40,2 LO,l 57,2 lil,55 53,67 
1 

34,6 1 46,0 1 39,3 40,0 11,4 57.7 61,42 50,33 
33,3 45.4 . 40.0 1 39,9 12,l 57,1 60,35 48,VI 
35,3 45,4 1 39,3 : 40,0 '10,l 59,2 69,69 51.63 
36,6 45,4 i 39,3 40,4 1 8,8 57,9 li2,19 i 48,73 
33,3 46,0 39,3 • 39,~ 12,7 57,7 61,77 48,07 
36,0 45,4 40,0 40,:i 9,4 58,2 öl,67 49,60 
39,3 

1 
48,0 40,0 42,4 8,7 58,6 59,70 49,77 

36,6 1 49.4 38,0 41,3 12,8 59,2 62,64 51,03 
36.0 1 49,4 39,3 41.6 13,4 57,5 60,01 49,57 
3tj,O 49,4 39,3 41,6 13,4 58,9 liO,n5 i 50,07 
42.7 1 45,4 39,3 42,5 6,1 57,9 62,12 1 46,17 
38,0 45,4 37,3 40,2 8,1 58,cl lil,88 : 50,50 
33,3 1 49,4 40,0 40,9 16, l !>7,4 61.59 48.13 
36,6 1 45,4 38,0 4U,0 8,8 58,l 61,86 49,:W : 

36,0 
1 

44,0 40,0 40,U 8,0 59,0 61,08 ' 49,30 
34,0 46,0 40,0 40,0 12,0 5fl,0 61,27 1 49,43 

1 

36,0 46,7 40,0 40,9 10,7 57,!l 62,39 1 49,5U 
34,ü 1 480 38,7 4U,4 13,4 57,2 61,69 

1 

49,tiO 
1 ' 39,3 40,9 15,4 57,5 62,79 49,13 34,0 ' 49,4 1 

! 34,0 1 50,0 1 33,3 . 39,l lti,O 57,5 60,89 48,93 
35,3 1 44,0 1 38,0 39,l 8,7 57,8 1 60,14 1 49,90 

! 

34,0 1 47,4 40,6 40,7 i 13,4 57,l . 58.98 48,60 
1 

1 

' 

: 
i 

' 
i 

i 

- ,., - 1 

l1ttel 1 35,6 46,9 38,8 40,4 11,o 1 51 ,9 1 61,50 1 49,93 
Die mittlere magnetische Declination in Klagenfurt 

war 9° 40,4' ; mit dem Maximum 9° 42,5' am 19. und dem Minimum 
9° 38,4' am 2. 

Das Mittel der Tagesvariation war 11,5', mit eiern 
llaximum 16,0' am 28. und dem Minimum 6, L' am 19. 

Notizen. 
Die Staatsbergwerke auf de1· Tiroler Landesausstellnn~. 

Auf <ler soeben stattfindenden Tiroler Lande;ausstellung m 
Innsbruck birgt cler durch vornehme Eleganz vor allen Bauten 
1les Ausstellungsplatzes hervorragende Pavillon cles k. k. Arke;
LauministP.rinms, neben der forstlichen Ausstellung, auch die 
<ler ärarialen Montanwerke Tirols. Ist schon die erstere 
in jeder Beziehung ein mustergiltiges Meisterstück eil~er eb~n so 
schönen wie instrurtiven Sammlung, so gilt dieses nicht mmder 
von der bergmännischen Ausstellung. Gleich beim Eintritte in den 
Pavillon fällt <lie Ausstellung der k. k. Bergverwaltung 
K 1 aus e n in's Auge. Auf einem geschmackvoll gegliederten Aufbau 
sehen wir vor Allem hoch oben die Grubenkarte des Pfunderer
Berges, eines Werke~. dasvorzüglich auf silberhältigen Bleiglanz baut. 
Darunter befinden sich vier schöne grosse Photographieu , einen 
Bergmann in verschiedenen Stellungen heim Schlenkerhohren dar-
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Suole gefüll!en Häume in den \·erschiedenen Stadien ller Ent
wicklung. Stellen in den Ecken enthalten die mannigfaltigsten 
h()i Berg- und Sudbctrieb vorkommenden Minerale und Pruducte. 
(Nach dem „Boten für Tirol und Vorarllierg".) E. 

Transmissionswellen aus Hraht. Der ameiikanische In
genieur S. P. J P. ro m e schlägt aus Draht bestehende Wellen im 
~rossem Maassstabe für Schraubenschift'e vor. Eine solche Welle 
rnn 30,5 m Länge, welche 5000 c zu übertragen hat , soll ans 
,; Tbeilen von je 6,1 m Länge und jeder rnn diesen aus 5000 
Drähten von 4,6111111 Stärke bestehen, welche an den Enden zu 
festen Massen zusammcngescbweisst werden: die Verbindung der 
'fheile erfolgt durch Schraub~n. Eine solche Welle ist elastischer 
und gibt den Deformationen im Schift'skörper, sowie den Stössen 
dt's Wassers gegen Propeller besser nach. (Eng. and Min. Journ„ 
lS\13, Nr. 21, S. 490.) H. 

Plathnerbrauch. Der Weltverbrauch an Platin beträgt 
jährlich rund 6700 krt. davon 1760 krt für elektrische Beleuchtung, 
25ti0 h·.11 hei der Schwcfelsäurcfabr ikation, das Ucbrige vorzüglich 
für die Herstellung künstlicher Gebisse, ein geringerer Theil 
(tiUOkr1) für Schmelztie~cl und Schmuckgegenstände. Von diesem 
Bedarf werden 30 bis 411'1 

'0 durch alte Abfälle geliefert, daher 
nur -1000 bis 4700 neu ~ewonnen, davon !)~ 0 " am Ural. (Eng. 
and Ming. Journ., 18!)3, Nr. \l, S. Hl4.) H. 

.Maschinenbetrieb d111·ch ein Gemenge rnn Wasserdampf 
und Pres!llnft. Nach M. Penhale war zu Lakevil\e im Staate 
Ncwyork der Betrieb einer Eisensteingrube zeitweise eingestellt. 
das zusitzende Wasser musste jedoch, um die Grube banhaft zu 
erhalten, J!esumpft werden. Hi~zu wurde eine Dampfpumpe Yer
wendet und durch einen früher znm Betrieb einer Fördermaschine 
henützten unterirdischen Kessel mit Dampf versorgt. Der Trans
port der Kohle bis zum Kessel war umständlich und kostspielig 
und ober Tag befand sich ein durch Wasserkraft betriebener Com
prcs.~ur, der für Gesteinsbohrmaschinen gedient hatte. Es wurde 
daher versucht, die Pumpe durch Pressluft in Hang zu setzen, 
was jedoch wegen Eisbildung auf die Dauer nicht gelang. Man 
Hrband nun das die Pressluft in die Grube leitende Rohr mit dem 
\'Om Kessel zur Pumpe laufenden und schaltete in beiden stell
hare Ventile ein, so dass bei eintretender Eisbildung, nach Ab
~perrung der Luft, Dampf zngeleitet und dadurch die Pumpe 
erwärmt werden konnte. Endlich versuchte man die für letzteren 
Zweck erforderliche Dampfmenge c o n t in u i r 1 ich während des 
liRnges zuzuführen und die~ gelang \•ollständig, indem die Pumpe 
fortan ohne irgend welche Nachtheile durch das Gemenge betrie
ben werden konnte. ]las Verfahren wird für den öfters eintreten
den ~'all empfohlen, dass eine rnrhandene Wasserkraft zur Er
zeugunj!." der erforderlichPn Menge rnn Pres~luft nicht hinreicht. 
welche dann mit dem in einem Kessel zu erzeugenden Dampf ''er
mischt anzuwenden wäre. (Eng. and .Min. Journ., J.S~ß, Nr. 7. 
S. 147.) H. 

Coke!l aus Torr oder Braunkohle. D. R. P. !).~ 766 des 
F. Weer e n in Rixdorf bei Berlin. Torr" und Braunkohle wird 
der trockenen Destillation unterworfen, dann in gepulvertem Zu
stande mit backender Steinkohle gemischt und rnrcoket. (Zeitschr. 
d. Ver. deutsch. Ing„ 1893, S. 911.) N. 

Schwedische Eisenerze von Grän1?:esberg werden in West
phalen, Oberschlesien und llähren in sehr grossen .Mengen ange
wendet , auf einer der grössten westphäliscuen Hochofenanlagen 
his zu 25° i0 der Beschickung. Gellivaracrze hat. man auch an 
mehreren Stellen \-ersuchsweise benutzt, sie sind aber ungeachtet 
ihres grösseren Gehaltes nicht so beliebt. weil sie die Schlacke 
schwerer schmelzend machen und mehr Kohlen brauchen. Auch 
der verhältnissDiässig niedrige Phosphorgehalt des nach Deutsch
land cxportirten Erzes macht dasselbe für Thomasroheisen "·eni
ger passend. In Oberhausen kosten 1000 kQ' 61° 0 Magnetite von 
Grängesberg M 17,50, 56°'0 algerische M 14,00, 52% ßilbaoerze 
M li,00 und 35°, 0 :Minette M 11,00. In Königshütte benutzt man 
fürTbomasroheisen eine Beschickung von 40°' 0 schlesischem Braun
erz, 40°/„ Puddelschlacke, 20°. 0 Grängesbergerz mit 40°!o Kalk
zuschlag und in Wi1kowitz 50°, 0 gerösteten ungarischen Limonit, 
20°10 steirischen Spatheisenstein, 15° 0 Grängesbergerze, 8% 
Schweissofenschlacke nnd 8° 0 Reste von der Schwefelsäure-

fabrikatiou für ßesscmcr-~l;u·ti11. Vor c.rnrgen zwanzi~ Jahren 
machte Bearbeiter Dieses auf die huhe Bedeutung der schwedischen 
Erze zunächst für Oberschlesien zuerst aufmerksam. (Jern-Kont. 
Annaler, 1893.) x. 

Grosse Meteorsteine. Der Mineralienhändler Gregor y 
in London gelangte in den Besitz eines Meteorsteines von l,27 m 
Länge, O,ti9 111 Breite, 0,51 m Dicke und einem Gewichte von 
nahe einer Tonne, welcher 1891 zu Yonndegin in Westaustralien 
gefnndcu wurde. Eine Meleoreisenmasse von ungefähr 20 Tonnen 
soll Ende 1892 bei Jiminez in lllexiko gefallen und in das 
hauptstädtische llluseum gebracht worden sein. (Iron, 1893, 41. Bd., 
S. ~23, 228 und 318.) H. 

Literatur. 
Handbuch der Tiefbohrkunde vun Th. 'l'ecklenburg. 

grossherzogl. Ouerbcrgrath in Darmstadt. 
!tlit dem soeben erschienenen V. Bande dieses seit 188ti in 

der Herausgahe begriffenen Werkes kann das Hand b n c h d c r 
Tief bohr kund e als augeschlossen betrachtet werden , da der 
noch in Aussicht gestellte VI. Band als selbständigen Gegen
stand das Schnssbohrcn behandeln wird. Wenn auch jeder 
der früher erschieneneu 4 Bände als ein fü~ sich abgeschlossenes 
Ganzes angesehen werden kann, so erschien es uns doch als 
zweckentsprechender. eine eingehende Besprechung erst mit Ab
schluss des Werkes bringen zu sollen, da laut Prospect gerade der 
letzte, V. Band , l(anz besonders was die Sicherung und Er
weiterung der Bohrlöcher, die 1''ang- und Gewältigungsarbeit, den 
Pumpenbetrieb bei Bohrungen etc. anbelangt, als ergänzender 
Theil der friiher erschienenen Bände anzusehen ist. Das ganze, 
nun abgeschlossene, in 5 Bänden \'orliegende, bei Baumgärtner 
in Leipzig in gewohnter eleganter Ausstattung erschienene Werk 
umfasst nicht weniger als i62 Textseiten in gr. 8-Format, welchen z11r 
Erlauternng 111 vorzüglich ausgeführte, lithographirte, sehr reich
haltige Figurentafeln in gleichem Format, ferner 15 Lichtdruckbilder 
und 250 Holzschnitt-Textfiguren beigefügt sind. Der Preis des ganzen 
Werkes beträgt ~162. Die überaus reichhaltigen Literaturangaben 
eines jeden Bandes bezeugen ein sehr eingehendes langdauerndes 
Vorstudium des Gegenstandes und nur der sachkundige Blick des 
Verfassers, eines so erfahrenen Praktikers des Faches. vermochte 
das ausserordentlich reiche , jedoch sehr verschiedenwerthige 
Material entsprechend zn siebten und aus demselben ein Werk 
übC'r Tiefbohrungen zu schaffen, welches im vollsten Maasse ge
eignet ist, eine seit langPr Zeit empfundene Lücke unserer Fach
literatur auszufüllen, da seit A nsgabe der Erdbohrkunde von 
A. Beer im Jahre 1858 ein ähnliches Werk nicht mehr er
schienen ist, sondern der grossartige Fortschritt des Tiefbohr
wesens der letzten Decennien, theilweise wohl in den neueren 
Lehrbüchern über Bergbaukunde, grösstentheils aber in den ver
schiedensteu Fachzeitschriften zerstreut, zur mehr o ler minder 
eingehenden Behandlung kam. Es kann daher das in Rede 
stehende Werk, welches das gesammte Erdbohren, bei dem hoch
entwickelten Stande der Gegenwart, in eingehender und um
fassender Weise hebandelt, als ein sehr werth\'olles Sam m e ). 
werk und Handbuch der Tiefbohrkunde bezeichnet 
werden, welches in keiner technischen Bibliothek fehlen sollte. 
Das ganze Werk zerfällt, wie bereits erwähnt, in 5 Bände. 

Band 1, mit 34 Holzschnitten, 22 lithogr. Tafeln 
(Preis M 8), behandelt nach vorausgehender Betrachtung der 
v er schied e n en Bohrzwecke und der Bezieh n n gen de r 
petrographischenBeschaffenheit der verschiedenen 
Gebirgsarten zum Bohreffecte in ausführlicher Weise 
das gewöhnliche drehendwirkende Schurfbohren 
u n d d i e v er s c h i e d e n e n s t o s s e n d e r w e i t e r n d e n ß o h r
s y s t e m e, als das e.nglische. deutsche und canadische 
Bohrverfahren mit Ausnahme des Wasserspülbohrens. 

Nach Beschreibung des eigentlichen Bohrbetriebes der 
verschiedenen !tlethoden folgt eine Zusammen s t e 11 u n g der 
Leistungen von v i e 1 e n in verschiedenen Ländern aus
g e führten Bohrungen der oben angeführten Systeme und 
zum Sc h 1 u s s e ein reiches Literatur ver z eich n iss. 

3* 
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Band II, mit fi:'JHolzschnittc11, 1:3 lithogr. Tafeln, 
2 Li c h t d r u c k b i 1 d e rn (Preis ll 10), h e h an de 1 t da s 
S p ü 1 bohren, mit Aus s c h 1 u s s des Diamant h oh r e n s. 

Nach einer interessanten Darstellung der geschichtlichen Ent
wicklung des S p ü 1 bohren s werden von den verschiedenen 
Arten dieses Bohrverfahrens in ausführlicher Weise behandelt: 
das dänische Verfahren mit zwei Ilöhrentouren und Wasser
spülung; das Verfahren mit. Hohlgestänge, Meissel und 
Wasserspiilung, System Fanvellc; das Verfahren mit 
II oh 1 g es t ä n g e, M e iss e 1 , Fa 11 i n s t rum e n t und Wasser
s p ü l u n g, System Pribila, Zobel, Köbrich, Stoz, Fauck 
etc. ; das V e r fahren mit Bohrsch 1 a n c h, Fa 11 ins t r u 01 e n t 
und Wasserspülung, System Noth. Anhangsweise kommt 
hier weiters noch zur Behandlung das Eins p ü 1 e n von Pf ä h 1 e n, 
rl a s B o h r e n m i t W a s s e r d a m p f, d a s B o h r e n m i t B o h r
p um p e n und das Bohren von Ilammbrunnen. Nach Be
schreibung des eigentlichen Bohrhetriebes und 
einer Reibe ausgeführter Spülbohrungen folgt zum 
Schlusse wieder e i n Ver z e i c h n iss d er bez ü g 1 i c h e n 
J, i t er a tu r. 

Band III, mit 26 lithogr.Tafeln, 35Textfigureu 
und 4 Lichtdruckhildern (Preis M 14), behandelt nach ein
leitender Besprechung und Erörterung 1ler Vor- nnd Na.chtheile 
des~elben in eingehender Weise die interessanteste Bohrmethode 
der Neuzeit, das Diamantbohren. Die einzelnen Bohrstücke, 
Antriebs- und Vorschuhmaschinen, Schacht- und Bohrgerüstanlagen, 
Hilfsgeräthe und Verrobrung etc. des amerikanischen, 
engli~cben nnd deutschen Diamantenhohrsystems 
werden eingebend beschrieben und finden sich weiters bei Be
trachtung des eigentlichen Bohrbetriebes ganz interessante Mit
theilungen über das Ab bohren von Kernen in Kohle und ver
schiedenen Gebirgsarten; über die Bestimmung von Streichen und 
Einfallen erbobrter Gebirgsschichten mittelst verschiedener zu 
diesem Zwecke construirter Apparate; über die Leistung und 
Kosten der verschiedenen Bohrsysteme. 

In gleicher Anordnung, wie in den früheren Bänden, folgen 
wieder Mittheilungen über eine grosse Anzahl in verschiedenen 
Ländern ausgeführter Diamantbohrung1m von verschiedener Tiefe 
und wird hier selbstverständlich auch der 1748,4111 tiefen Diamant-

. IJohrung von Sehladebach, als der d a 111a1 s tiefsten Bohrung der 
Eide, gedacht. 

Heute ist bekanntlich diese jedenfalls ganz imponirende Bohr
leistung durch die K ö brich 'sehe Bohrung zu Paruschowitz in 
Oberschlesien, welche bei Anwendung von Mannesmann-Röhren 
im Mai 1893 bis auf eine Tiefe von 2000 m niederreichte, bereits 
äberholt. 

Den Abschluss des Bandes bildet ebenfalls wieder ein sehr 
ausführliches, bis zum .Jahre 1863 zurückreichendes Literatur
verzeichniss. 

Baud IV, mit 26 lithogr. Tafeln, 4 Lichtdruck
bildern und 21 Textfiguren (Preis M 14), behandelt das 
Se i 1 bohren und tbeilt der Herr Verfasser die bisher zur An
wendung gekommenen Seilbobr-Apparate ein : 

1. in ä 1 t er e, aus s er Gebrauch gekommene A p p a· 
r a t e. Hier sollte es wohl heissen zum e i s t aus s er G e brauch 
g e komm e n e A p p a r a t e, da ganz besonders einzelne von den 
hier angeführten Freifall-Seilbohrapparaten , welche unter Um
ständen sehr befriedigende Resultate ergaben, immerhin wieder 
Verwendung finden dürften. In diese Gruppe werden gerechnet 
die Bohrapparate der Chinesen, mit welchen man bereits 
vor mehr als :.10()0 Jahren Tiefen bis zu 1200111 erreichte; ferner 
die Apparate von Jobar d, Se 11 o, A 1 b er t i, K o 1 b etc. ; 
endlich die Freifall-Seilbohrapparate von Gaiski, 
Sontag, Köbrich, Sparre, Fauck, Noth etc.; 

2. in die neueren deutschen 8eilbohrer, als di11 
verschiedenen Brunnenbohrapparate, die Seil-Umsetzapparate von 
Bruckmann und Herkendell in Deutschland; 

:i. in die englischen Seilbohrapparate von Mather 
und Platt; 

4. in d i e am er i k a n i s c h e n Se i 1 bohr - Ein r i c b
u n gen , von welchen , von 20 verschiedenen Systemen , das 

pennsylvauische Bohrverfahren als das leistungsfähigste 
am ausführlichsten heschrieben wird. 

Als ein n~ucr Seilbohrapparat wird hier noeh der 
Rotations-Freifall- und Erweiterungsbohrer mit 
a u t o m a t i s c h er H u b r e g u 1 i r u n g von A m ad o r V i 1 1 a r y 
Castro pol in Madrid angereiht. Der Ahhandlung über diese 
verschiedenen Bohrmethoden sich anschliessend , wird hier aueh 
noch das 1'orpediren der Bohrlöcher behandelt. Nach Be
schreibung des Bohrbetriebes folgen ebenfalls wieder .Mittheilungen 
über ausgeführte Seilbohrungen und his zum .Jahre 1823 zurück
greifende Literatnrnachweisungen über das Seilbohren und als 
Ergänzung der in den früheren Bänden gebrachten Literat.ur
herichte auch über andere Bohrmethoden. 

Band V, mit 30 litbogr. und 5 Lichtdrucktafeln 
und 9 5 'l' ext fi g ur e n (Preis III 16), befasst sich in Ergänzung 
der in den früheren vier Bänden besprochenen B·ihrmcthoden 
mit der Erweiterung, 8icherungund Verrohrung der 
Bohrlöcher, mit den Fang- und Gewältigungsarheiten 
und dem Pu m p e n betr i eh h e i Bohr u n g e n. 

Nehst den für diese Zwecke zur Verwendung gelangenden 
Werkzeugen und Apparaten werden hier noch eingehend erläutert 
und beschrieben die verschiedenen 'l' e m per a tu r- M es s a p p a
r a t e, ProbenchmP.r, Flüssigkeitsheber, Beleuch
t n n g s a Jl p a rat c , der Vorgang bezüglich Ein r i 1• h t u n g der 
Bohrjournale, Bohrprofile, Bohrkarten etc. In Ergänzung 
des früher Gehrachten wird ferner noch eine grosse Anzahl 
von Tiefbohrapparaten eingehend erörtert, welche in den letzten 
Jahren uekannt wurden, und zwar in der gleichen Reihenfolge wie 
früher, die neueren Einrichtungen des Gestäugebohrens, des 
canadischen Uohrens, ues Spülhohrens, des Diamantbohrens und 
des Seilbohrens. Als die hervorragendste der hier beschriebenen 
Methoden können die Bohreinrichtungen nach Fa u c k uud O 1 a f 
Te rp angesehen werden. Als für die Zukunft gewiss bedeutungs
volle Neuerung wird hier der Anwendung der Elektricität für 
Bohrzwecke gedacht und werden mehrere solche elektrische Tief
bohreinrichtune:en eingehend beschrieben. Diesem Capitel schliesst 
sich die Beschreibung der verschiedenen Bohrapparate zum 
Horizontal- und Geneigtbohren an. In conse11uentcr 
Anordnung der früh•ren Bände folgt eine Zusammenstellung 
von vielen in letzterer Zeit durchgeführten Tiefbohrungen ver
schiedener Systeme, unter welchen auch als Nachtrag zuw 
IV. Bande die von J. W c h b er in TP-p!itz ausgeführte pennsyl
vanische Seilbohrung eingehende Erwähnung findet. 

Ein Literaturbericht, auf sämmtliche Bohrmethoden sich 
heziehend, bildet den Schluss des V. Bandes, hezw. des ganzen 
Werkes. 

Die Vorrede des letzum Bandes gedenkt ferner der hervor
ragendsten Männer des l<'aches und bringt in sinniger Weise von 
mehreren derselben - den um das Bohrwesen nochverdienten Ober· 
l:erghauptmann Geheimrath Dr. A. H u y s s e n an der_ Spitze - deren 
wohlgetroffene Porträt.~. 

Nach dem Vorangeführten kann daher das besprochene Werk 
nur auf das Beste und Wärmste empfohlen werden. Roch e 1 t. 

Jahresbericht iiber die Leistungen der chemischen 
Technologie mit besonderer Berllcksichtigung der Gel'l·erbe
statistik für das Jahr 1892. Von Dr. Ferd. Fischer in Göt
tingen. 1180 8°- Seiten und 227 Abbildungen. Verlag von Otto 
Wigand in Leipzig, 1893. 

Fische r's - früher W ag n e r's - Jahresbericht., welcher 
sich seit Langem in jeder rationell geleiteten Fabrik einbürgerte 
und sich auch in hättenmännischen Kreisen immer mehr Aner
kennung und Verbreitung erwirbt, gehört zu den hen•orragendsten 
\'eröffontlichungen- dieser Art. Er ist ausgezeichnet durch die gewis
senhafte, übersichtliche Bearbeitung aller Zweige der einschlägigen 
Literatur und durch sein rasches Erscheinen. Sowohl dem Eisen-, 
als auch dem Metallhüttenmanne kann Fische r's Jahresbericht 
als ein Sammelwerk, das ihn über die Fortschritte auf seinem 
Thätigkeitsgebiete im Laufenden erhält, bestens empfohlen werden 
und wir sind überzeugt, dass Jeder, der einen Jahrgang kennen 
lernte, die späteren nicht mehr missen wird wollen. 

Die Redaction. 
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Ein Besuch in dem Gebände für Berg- und Hüttenwesen auf der Clticagoer Weltausstellung. 
Von R. Volkmann. 

II. 
(Fortsetzung \"On Seite 446.) 

England bildet in den vor den erwähnten grossen in Sauberkeit der .Ausführung mit den glänzenden Arbeiten 
Kohlenobelii!ken gruppirten Ausstellungen eine in Platin des Nachbars zu Yergleichen. Als Kietprobe wird ein 
und Palladium strahlende Ecke_ Es ist die Firma r.J oh n- aus einer einzigen Niete herausgearbeiteter kleiner SUl.oder 
son Matthey & Co L"w.. London"', die hier ihre zu einem Tintenfässchen vorgeführt, der jedem Besucher 
Apparate und Hilfsmittel für chemische Laboratorien zur Besichtigung empfohlen "erden kann.- Was man 
aufgemellt hat. Platin-Schmelztiegel und Abdampfpfannen in gegossenem Stahl leisten kann, be"l"feisen r. William 
findet man Yor in Dimensionen ausgeführt, die in An- Je s so p & So n s, Sh e ffi e l d, ein Werk, das 1793 
betracht des kostbaren Materials höchst beträchtliche errichtet wurde, also anf der Columbns·Ausstellung sein 
sind. Bis .zu welchen Preisen sich diese Apparate empor- 1 Oüjähriges Wiegenfest feiert. Der Laufkranz eines alten 
schwingen, zeigt ein Platinapparat für Herstellung Yon Förderwagen-Speichenrades ist aufgehauen, umgebogen 
concentrirter Schwefelsliure, der 3980 Pfd. Sterl. kostet. und zu einem Messer, das mit Griff und Klin~e 15" 
Gediegenes Iridium und Osmium in gewalztem Zustand, misst, ausgeschmiedet. Die Klinge ist ra.sirmesserscharf 
gesebmol1enes Rhodium und Iridium in Blöcken rnn und blank; Mutterschlüssel sind um 180° gedreht. -
240 Lnr:en Gewicht, ein Ingot von gediegenem Palladium Das Material zu ihren ungeschweissten Silberschmelz
Yon 1000 Cnr:en im Werth rnn 1000 Pfd. Ster!., zeigen tiegelnr:eigtdienFarnley lron Cp.-Leeds;' in einem 
den Wertb, den die .Ausstellung besitzt. - Dicht daneben Sortiment Yon doppelt geknüpften Knoten, Alles Rund
wird der Werth des schwarzen Metalls der r.L o w Moor eisenstäbe Yon 3,, bis l3 /' Diam.; Schmelztiegel für 
Company L'&d. Yorkshire, Egl." in Zahlen, in 200 Pfd. Grösse, mit 9" Diam. und 15" Tiefe und 
Proben und kleinen Kunstwerken bewiesen. Fllr Low 650 ffd. Grösse mit 13 1

. 2" Diam. und 20" Tiefe sind 
Moor Kurbeiachsen werden 100 000 Meilen, for Low Muster YOD Ausfilhrungeo. - Alles, "l"f&s mit der Ge
Moor-Acbsen 150 000 Meilen Fahrdauer garantirt; winnung rnn Salz zusammenhängt, führt die „R a 1 t 
21,," Rondeisen findet eich Yor, r:u einer Doppelschleife Union L'•d. London" in einer umfassenden Ausstellung 
in- und durcheinander gesteckt; 4" Yierkant kalt um in allen Formen vor und bedient sich sogar der Sculptur. 
2" Dom gebogen; 51 ~"Rundachse -rollstlndig um 180° In der Mitte des Pavillons erhebt sich auf mä;;;;ig hohem 
abgebogen. ("m die Güte ,·on Low Moor - Blechen zu Sookel Yon Salz Barth o 1 d y's Freiheitsstatue aus dem 
zeigen, sind Kopfplatten l"On Looomotfr- und Locomobil- New-Yorker Hafen in demselben würzigen Material aus
keeseln ausgestellt, deren Bördelung man versocht wird geführt, anstatt, wie man billigerweise erwarten sollte, 



eine Statue von Lot's Weib. - „North's Navigation 
Co 11 i er i es L'•d. London" steller. unter besonderen 
Glas\·erschlüssen ganz überraschende Proben von Cokes 
und Kohle in grossen Blöcken aus, deren Analysen wie 
folgt angegeben werden: Für Cokes : Kohlenstoff 94 95 

' 1 
Asche 4,10, Schwefel 0,63, Wasser 0132. Für Kohle: 
Kohlenstoff 88,24, Wasserstoff 4102, Schwefel 01841 

Asche 2135, Wasser 0,5, Stickstoff 1,20, Sauerstoff 2,85. 

0 n t a r i o. Diese Provinz ist das glückliche Land, 
das keine Provinzialschulden aufzuweisen hat. Sein Wohl
stand beruht aber nicht auf der Fiille von Goldquarz, 
Eisensteinen oder Kohlen, sondern ist begründet in seinem 
Ackerland und Ackerbau. l'eber den Bergbau hat bis
lang kein officielles statisches Bureau gewaltet und keine 
officiellen Daten über Ausbeute ..-or 1891 sind ..-orhanden. 
Der erste Bericht über die Ausbeute unterirdischer Schätze 
bezieht sich auf das Jahr 1891. - Silber-, Gold- und 
Eisenerze sind ausgestellt~ doch betrug ihre Production 
für das Jahr 1891 bezw. 41925, 2000 und 200t. 
Mineralien zur Erzeugung Yon Licht und Wärme sind 
ebenfalls keine hervorragenden Hilfsquellen der Pro..-inz. 
Diese Quellen sind beschränkt auf einige 1000 Acres in 
der Nähe von Lambton, welche im Jahre 1891 eine 
Ausbeute von 894 647 Barrels Erdöl im Werthe von 
1 209 558 Doll. ergaben. Erdgas ist erst vor wenigen 
Jahren hinzugetreten in den Landschaften Haldimand, 
Essex und Walland. Dagegen wird Nickel rnraussichtlich 
berufen sein , eine Rolle zu spielen. „ Th e Ca n ad i an 
Copper Co, Sudbury. Ontario" macht hier die 
grösste Ausstellung an Xickelerzen und Kupfernickelerzen 
im ganzen Gebäude. Die Company stellt Erzstücke aus 
im Gewicht von 6- bis 12 000 Pfd. mit 21,'2 bis 4 und 
10° 0 Nickel, und Nickelspeise mit 25°1o Nickel und 
20°. 0 Kupfer, einen gediegenen Nickelingot von 4500 Pfd. 
im Werthe von 2250 Doll. Im Jahre 1891 betrug die 
Production an Nickelerzen 85 790t. Nach den Yereinigten 
Staaten gingen 4356 t Nickelspeise, enthaltend 900 t 
Nickel, das zur Panzerplattenfabrikation verwerthet wurde. 
An Salz wurden 44 167 t im Werthe von 157 000 Doll., 
Gypse 5350 t im Werthe von 12 200 Doll., Phosphate 
4900t im Werthe von 50 800 Doll. producirt. Der Bau 
der Canadian Pacific Railway hat viel zur Auffindun"' 

" der Mineralien beigetragen. Eine ausgehängte Karte der 
Provinz, 13' X 14' im Maassstab von 7 Miles = 3"1 von 
Cornwall bis Lake of the Woods und von Essex im 
Soden bis zu James Bay im Norden reichend, gibt Auf
schluss über die Lage der Felder. 

Asbe.>te, Schiefer und Glimmer kommen aus der 
Provinz Quebec, auch einige Kupfer- und Eisen
e~e. Die Städte Wakefield und Ottawa stellen hochfeine 
Glimmersammlnngen ans, die zum Theil kunstvoll be
malt sind. 

~eu.-Braunsehweig. Der Nordwesten dieser 
C-0lome bnngt auaser seinen Sand- und Pressziegelsteinen 
'°?n ~lberta auch die Proben von den reichen Lagern 
b1~ummöeer Kohle und Anthracit aus derselben Gegend 
IDlt folgenden Analysen begleitet : 

1 

Kohlen- flüchtige 
stotr Wasser Stoffe Asche Schwefel 

Bituminöse Kohle 56,20 4,9 32150 614 
Anthracitkohle 86172 3153 7,65 1110 

Neu - Schott 1 an d. Das östliche Territorium dieses 
Landes stellt Kupfererze, Roth- und Brauneisenerze aus 
und Goldquarze, wovon über 762 000 t mit 551 000 Unzen 
Gold im W erthe von 11 000 000 Doll.' gewonnen wurden. 
Unter 7 Grubenfeldern, die für Gewinnung von bitu
minöser Kohle betrieben werden , sind die in der Nllhe 
\'On Springhill gelegenen die grössten. Diese ergaben im 
Jahre 1892 eine Ausbeute von 392 724 t. Das Gesammt
ausbringen aller Grubenfelder erzielte das ansehnliche 
Quantum von 1 351 7 30 t. Die Felder um Sydney und 
W estville stehen zunächst in der Produetion dann folgen 
Low Point und Bridgeport. 

1 

Neu - Süd w a 1 es. Der nllehste Schritt führt uDB 
in die gewaltige Sammlung von New-South-Wales. In 
der Frontlinie der Ausstellung, die Yolle zwei Binder
längen einnimmt, steht auf einem achtseitigen Sockel 
von 5' Seitenlänge eine 55' hohe versilberte Sllule die 
auf ihrer Spitze den Atlas mit der Weltkugel ~. 
Der Sockel birgt die ausgewllhlten Blei- und Silbererz
sa.mmlunge~ . der „Brocken Hili Proprietary 
S1lver M1n1ng Co.". Es betrug die Ausbeute aus ihren 
Gruben im Laufe Yon 1886 bis 1890 an Blei 151 945 t , 
an Silber 36 512 445 Unzen, an Reinertrag 40105 390 Doll. 
im Durchschnitt also pro Jahr 10 Mill. Doll. oder e~ 
10° 0 der Gesammtproduction von Neu-Südwales. Vier 
Pyramiden von 18' Höhe ßankireu die Säule auf acht-.. ' seitigen Sockeln von 3' Seitenftlebe stehend, auf diesen 
Sockeln bauen eich die Pyramiden in Silbererzen, raffi
nirtem Zinn, Zinnerzen, raffinirtem Kupfer und Kupfer
erzen auf. Reines und rohes Antimon geschmolzen aus . ' Corangula-Anhmonerze, sind in einer doppelt so groasen 
Pyramide aufgerichtet. Zwischen diesen Pyramiden stehen 
die Specialsammlungen dieser Erze unter besonderen 
Glas\·erschlttssen in vorzüglicher Anordnung und allen 
Angaben und Auskünften, die der Speoialist fordern wird. 
Hinter dieser imponirenden Frontlinie erhebt sieh ein 
Wald von Erzpyramiden - 20 an Zahl - vornehmlich 
Gold-. Silber-, Zinn- und Kupfererze und zwischen diesen 
wiederum vertheilt die Specialsa~ungen aller auf
geschichteten Erze. - Im Centrnm dieser vorderen 
Abtheilung der Ausstellung stehen vier Glaskisten· in 
zwei von diesen stellt das „Department of Min

1

es" 
Goldquarze von „ Mother Shipton Reef-Temora" ferner 
Diamanten, Turmaline, Topase und Smaragde ~ns, eine 
Privatsammlung von M. Isaaosohn, Nundle Neu
S ü d w a 1 e s , ist eine blendende Sammlung von

1 

natnr
lichem Gold und Goldqnarzeu, und Professor Live r
r i d g e , L n i v e r e i t y S y d n e y, zeigt M0088ilber, Mooe
gold, Mooakupfer, krystallisirtes Gold und Silber Topase, 
Opale, edle Zirkone und alle Arten köstliahe'r Steine. 
Jeden Abend mnBB man sich der Mohe unterziehen diese 

' kostbaren Sammlungen in feuerfesten Schrlnken so bergen. 
- Auf der Grenze der ersten und zweiten Abtheilung 
hat die „A u s t ra li a n K er o se n e O i 1 & M in e ra l 
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Co m p L'w. ein colossales Dreibogenthor errichtet , das 
weit über die Gallerie des Gebäudes hinaufragt. In den 
vier Thorpfeilern ! 5' Quadratseite stellt die Gesellschaft 
ihre Kohlensorten und vor allen Dingen ,,Kerosene Shale" 
(Oelschiefer) aus, dessen Zusammensetzung flüchtige Koh
lenwasserstoffe 82,51 fixer Kohlenstoff 11,01, Asche 6,50 
angegeben ist. Der Oberbau des Thores enthält die 
officiellen Daten über die Productionswerthe der Mineralien, 
die d&e Land von 1851 bis 1891 aus seinen Gruben 
erzielt hat : 
Ausbeute an Gold. 187 758 698 

124 195 672 
54 978 350 
46 300 228 
29 273 874 

Doll. 

n 

n 
n 
,., 
„ 

n 

n 

n 

" 
" 

n Kohlen 
n Silber und Silbererzen 
n Zinn. 
n Kupfer . 
n Petroleum, Kohle, Ke-

„ 
" 
" 

rosene Schiefer . 6 885 269 „ 
n Eisen 1 864 115 „ 
„ dh·ersen Materialien . 844 648 ,, 
n Antimon 562 778 n 
n Flussmittel u. Zuschläge 511 701 „ 
n Wismuth 178 075 n 

In Summa 453 353 378 Doll. 
also im Durchschnitt pro Jahr circa 11 335 000 ,, 

In der Kohlenindustrie ist die HauptYertreterin die 
nN e w - Cast 1 e W a 11 send C o a 1 C p." in Sydney, die 
ihre Graphite, Kohlen, Oelschiefer in 12 Kohlenpfeilern 
und ausserdem in Speeialdaten die sich fortwährend stei
gernde Production ihrer Gruben in folgenden Ziffern zeigt. 
Ausbeute 1862 bis 1871 1 419 267 Tons 

„ 1872 „ 1881 1865120 „ 
n 1882 n 1891 4 32-1 533 „ 

In der zweiten Abtheilung zeigen weitere 10 grosse Erz
pyramiden die Zinnerze ,·on Mount Euriowie, Kupfererze 
von Bnragga. Aber auch den Eisenerzen. deren Ausbeute 
ja verschwindend ist gegen die Produetion von Kupfer 
und Zinn , wird Platz unter den Pyramiden gegönnt. 
Magneteisenstein mit 65,92°. 0 von C-0wra, Brauneisen
steine mit 50,65 8/ 0 von Blayney, Chrom- und Mangan
eisensteine von Xnndle und Cowra steheia unter denselben, 
und zwischen den Pyramiden wieder vertheilt die Muster
sammlungen für die Erze jeder einzelnen Pyramide. In 
dieser Massenwirkung ist die Ausstellung von Neu-Süd
waleB .Allem, was geboten wird, weit überlegen. 

Frankreich. Die einzige Grube für Manganspath 
ist nMines des Manganese Las Cafiresses pres 
St. Giro Dll". Dieselbe gibt für ihre ansgegtellten Erze 
folgende .Analyse an: 

llangan Kieselsaure Phosphor 

Robe Erze 45,68 5,94 0,043 
Calcinirle Erze . 56,48 6,48 0,04 7 
An Nickel, Kobalt, Nickelen:en, Sulfaten und Oxyden 
von Nickel macht nLe :Xickel" 8oeiete Anonyme, Paris, 
()lines en Nouvelle Caledonie), eine \"ornehme AWJStellung. 
Für Galmei, Bleiglanz, manganbaltige Eisenerze tritt die 
nCompagnie fran~aise des Yines Du Laurinm" 
(Ostküste von .Attiea) ein, die pro Jahr 220 OOOt Erze 
fördert. Frankreich sehliesst die Westseite der von Süden 

nach Norden laufenden Hauptstrasse im Norden ab, der 
reich ausgestatteten Ausstellung von Pennsylvanien gerade 
gegenüber. 

Alle Ausstellungen \·on Mexico bis einscbliesslich 
Frankreich füllen den ganzen Breitenraum von der Haupt
mittelstrasse bis zur westlichen Seitenallee. Dagegen 
liegen auf der östlichen Seite der freien Mittelhalle, 
auf dem Breitenraum von Westen nach Osten gerechnet, 
immer zwei Ausstellungen neben einander, wozu die 
Eingänge auf. der östlichen Seitenallee sich befinden. In 
diesem Sinne liegt vom Südportal ans gerechnet, neben 
Colorado: 

Arizona, dessen herYOrragendstes Kupferbergwerk 
„Copper Queen Consolidated Mining Co, Bis
b e e'' 1880 eröffnet wurde und 624 1-16 t Kupfererze 
förderte, die 103 413 444 Pfd. Kupfer lieferten. Das 
Yorkommen ist in unregelmässigen Massen, die aber meist 
durch Gänge nrbunden sind. Was Mineralien an Farben
pracht aufweisen können, beweist der Mittelpunkt dieser 
hochfeinen Ausstellung. Ein einziger Block Kupferlasur 
im Gewicht YOD 5695 Pfd mit einem Kupfergehalt von 
35 °/ 0 erbebt sich über gleich prachtrnllen Stücken von 
Kupfergrün, sowie den fertigen Produrten an Kupfer
blechen, Kupferdraht und Kupferstangen, und Alles unter 
sorgfll.Itigem Glasverschluss. rm diesen ~ittelpunkt 
gruppiren sieb die Kupfererze von Yavepai County mit 
5-1-64° 0 , von Groham, Pinal und Gila County mit 
Erzen von 35-40°/0 ; besonders Groham County glänzt 
in Kupferlasur: Kupfergrünerzen und herrlich blinkenden 
Rothkupfererzen. The Congress Gold Mining Co. 
Congress Yavepai County stellt Gold- und Kupfererze 
aus mit 100 l:"nzen Gold und 32°. 0 Kupfer per Tonne. 
Die Ausbeute des Staates an Gold , Silber, Kupfer und 
Blei seit dem Jahre 18 'i 6 beträgt 100 000 000 Dollars. 
:Xeben feinen Onyxplatten von Big Bug Quarry zeichnet 
sich eine grosse Anzahl geschliffener Platten von nr
steinerten Hölzern ans bis 36'' im Durchmesser, die 
im Preise von 50-400 Dollar stehen. Unter fertigen 
Onyxwaaren kann sogar ein Wanderstab bewundert 
werden, der zu 50 Dollar im W erth gesehltzt wird. 

New - M ex i c o hat die Hütte eines Sierra-Connty
Bergmannes aufgebaut, im Mittelpunkt seiner Ausstellung 
ans allen Mineralprodncten des Landes. Ein glänzender 
Mantel von Blei- , Silber, Kupfer- und Golderzen um
hüllt hier den Ruheplatz kümmerlichster Einfachheit. 
Die Silbererze kommen ans der berühmten Bridal 
Chamber-Lake Yalley und von Hermosa County, Gold
erze von Hillsborough Sierra C-Onnty. D&e nächst hervor
ragende Object sind die Kohlen. Bituminöse Kohle, 
Semianthracit und Authracit bilden, nach allen Regeln 
der Steinmetzknnst behauen, ein Denkmal ,-on 10' x 10' 
Bodenfllche und 16' Höhe. Das Material hat die Gegend 
von Madrid N. M. geliefert und die Analysen dazu 
lauten für: 

Bituminöse Kohle 
Semian thraci t 
.Anthracit 

Kohlenstoff 

91,12 
91,67 
90,00 

Asche 

5,78 
6,33 
6,4 

Feuchtigkeit 

3,10 
:?.00 
3,6 
j. 
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Washington. 19 Säulen umsäumen die Ausstellung 
von Washington und ein kuppelgekröntes Portal von rothem 
Sandstein führt in das Innere. Je 3 Säulen bilden eine 
Ecke der Halle, weit genug von einander entfernt, um 
zwischen sich - in jeder dieser Ecken - eine Pyra
mide aufzunehmen rnn Blei- und Kupfererzen, deren 
W erth pro Tonne zu 200 Dollar angegeben wird. ['eher 
einer sternförmigen Basis sind in der Mitte der Aus
stellung die edleren Goldquarze, Blei-, Silber- und 
Kupfererze zu einer glänzenden Pyramide aufgestapelt. 
Gold- und Silbererze rnn Salomon River zu 300 Dollar 
per Tonne. Die ausgestellten Goldnuggets sind Nach
bildungen rnn 165 Unzen gefundenen Klumpen gedie
genen Goldes, wornn der grösste 500 Dollar W erth 
hatte. Pie~ce County sendet die Proben nnd Ana
lysen rnn Coke: 86, 76 Kohlenstoff, 0,44 Feuchtigkeit, 
12,02 Asche und 0,84 Schwefel; Semi-Bituminöse Kohle: 
64,00 Kohlenstoff, 2,24 Feuchtigkeit, 5, 76 Asche und 
28,00 fltlchtig-e Kohlenwasserstoffe. 

W y o min g. Zahlreich und ergiebig sind die 
natürlichen Hilfsquellen von Wyoming, das nicht ver
säumt, in 20 grossen Photographien und 100 kleineren 
die Fundorte seiner Scb!ltze dem Besucher vor Augen 
zu führen. Auf den Ballustraden eines luftigen Holz
baues, der das kleine A usstelluugsfeld einschliesst, liegen 
die Granit- und Sandsteine, die als Baumateriale ver
sendet und verwendet werden. - Erdöl , Soda, Kalk
steine, Sand für Glasfabrikation, Salze und Schwefel 
sind in bunter Abwechslung in 36 Glasröhren rnn 5" 
Durchme~ser und 5 Fuss Höhe eingefüllt und bilden zu
sammen einen mächtigen Gl&.iCylinder, der auf einem 
Sockel ruht, deAAen Yorspringender Rand Aufschluss 
gibt über Fundorte, Gewinnung und Werthe. - Natür
liches schwefelsaures Natrium wird unter Glasverschluss 
und seine Krystalle unter doppeltem Verschlüssen ge
zei~t. - Zinnerze, Quarze und AAbeste, reiche Knpfer
und Golderze kommen von Cayenne, Agate und Moos
Agate •;on Sand Creek. - Die ölführenden Felder 
laufen parallel mit den Rattlesnake und Wind-River
Gebirg-en, nnd wl!hrend die ölführendeu Gesteine in Ohio 
nnd f'ennsylrnnien 1200-20011 Fn~s stark sind, haben 
die Lager in Wyoming 4500-5500 Fu~ Mächtigkeit. 
Es wird gesa~t, dass das Gefltein je nach seiner Be
schalfen heit 1 

8 - 1,
1
10 seiner Masse Oel enthält. - Die 

Eisenerze von Seminole Montains werden den ersten 
Qualitäten von Lake Superior gleichgesetzt. - llit der 
Soda hofft man noch die Einfuhr zn verdrängen , auf 
welche die Yereinigten Staaten die jährlich 
250000 000 t consumiren - angewie;ien sind. - Die 
Ansstellung von Wyomings Kohlendi~trieten ist hübsch. 
Wyoming hat an Kohlen producirt: im Jahre 1890 
1870366t, 1891 23270-llt und 1892 2322787t. 

Minnes o t a. Auch dieser Staat zeigt nns schon 
a~ seinem i_n Sandstein ausgeführten Empfangsthor , an 
fem g~beiteten Slulen in rothem Granit und grauen 
Sandstemen das Ban- und Bandelsmateriale des Staates 
Seine Eisenerzsammlung stellt nns in 11 Sorten Eisen~ 
glanz vor von Sondan, Minn„ und begleitet diesen mit 

der Analyse: Fe 68,32, P 0,41, Si Oi 1, 75, und in 
weiteren 19 Sorten llhnliche Zusammensetzungen von 
Mesaba und V ermillion. 

L o n i s i a n a. Das liebliche Louisiana stellt neben 
grauer und blendend weisser Porzellanerde einen riesigen 
Block bituminöser Kohle, harte Hämatite mit 400/0, 
weiche Hämatite mit 560/o und Roheisen, das erblasen 
ist aus Erzen , die je zur Hälfte ans den vorerwllhnten 
genommen sind, aus. 

N e w Jersey beziffert den W erth der Prodnction 
an Eisenerzen, die es in den Jahren 1870-1892 aus
brachte, auf 11 690 880 Dollar und seit Beginn der Pro
duction auf 16 000 000 Dollar. An Zinkerzen wurden 
,-om Jahre 1873-1892 719 312 t und seit Beginn 
der Production über 1000 000 t gewonnen. Eine Relief
karte im Maa.ssstab ,·on 1" = 3 Meilen nimmt nahezu 
den gesammten Innenraum der AuMtellnng in Anspruch 
und lehrt uns die Lage der Fundorte zu einander 
kennen. Alle Zinkerze sind in ausgezeichneten Special
sammlungen Yertreten. Sand für Glasfabrikation, Thone 
und feine Steinwaaren bilden eine Mnsterauestellung. 
Die Industrie in Bausteinen für· das Jahr 1889 und 
die jährliche Production an Thon für bestimmte Zwecke 
wird durch folgende Zahlen veranschaulicht. Es wurden 
erzielt an: 

Porphyr nnd Granit 
Sandsteine 

425 673 Dollar 
597 309 .,, 

Kalksteine 129 662 .,, 
Schiefer 100 000 

" Es beträgt uie Production an Thon: 
per Jahr in Tonnen 

Für Chamottewaaren 260 000 
„ gewöhnliche Steinwaaren 20 000 
„ Ziegelsteine und glasirte Waaren 280 000 
0 r e g o n nennt sich selbst das Land der drei F 

und überschreibt demgemlss auch seinen Eingang mit 
„fruits, flowers, fish". Die tonangebenden Geseblfts
plätze filr Bergbau sehen Oregon auch nicht filr voll
wichtig genug an, um Capital oder Interesse demselben 
zuzuwenden. Oregon macht aber in einer grossen, um
fassenden Ausstellung alle Anstrengung, die Aufmerk
samkeit auf sich zu lenken. die man auch ldaho, Was
hington nnd New Mexico als Bergbau treibenden Staaten 
zollt. Die Entdeckung des Goldes wird in das Jahr 
18 6 2 zurflckgeführt und naeh J o h n D a y naeh 
Cannon Creek in Ost-Oregon gelegt. Die ~eod von 
Greenham in Grant County "wird als besonders reich 
an Goldquarzen geschildert, ebenso Parkereville in 
Baker County. Als die grösste Znknnft versprechend 
wird rnion County mit seinen Bleierzen angenommen. 
Kupfererze sollen in Eagle Creek im SOdosten von 
Oregon in ,·orzflglicher Qualitlt Yorhanden sein. - Der 
Staat selbst besitzt kein eigenes Bn.reau tlber Bergban· 
betrieb. - Das .,,Censns Bulletin" der Ver. Staaten 
gibt das Gesammtanshringen nur mit 1136 296 Dol
lars an. 

K ans aa sehliesat die Reihe am Nordende des 
611tl.ichen Hallenraumea ab. Gype und Salz llind nebea 
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Massen von Zinkerzen seine Haupt-A usstellungsobjecte. 
Die Mineralien sind Hilfsquellen, die Kansas pro Jahr 
über 9 Millionen Dollars eintragen und sich wie folgt 
vertheilen : 

Kohlen 4 000 000 Dollars 
Metallisches Zink 2 250 000 „ 
Blei und Zinkerze 1000000 „ 
Salze 750000 „ 
Bausteine 500000 „ 
Stuck 350000 „ 
Thone 250 000 „ 
Mineralische Farben 100000 „ 
Erdöl und Gas 60000 „ 

Der Hauptmittelraum, den wir bisher erst durch
wandert haben, fasst 104 520 Quadratfuss und die 
volle Hälfte füllen die Vereinigten Staaten mit ihren 
Schll.tzen. Man kann beobachten , dass der specifische 
Amerikaner sich mit Lust und Liebe der Mühe unter
zieht, alle Ausstellungen seines grossen Landes zu be
suchen. Die Ausstellung zeigt ibm, dass die Schätze 
viel grösser sind , als er vorausgesetzt hat, und dass 
die Hebung verborgener Reichthll.mer noch Jahrhunderte 
befriedigen wird. 

(Fortsetzung folgt.) 

Das Röhrenwalzwerk bei Mc Keesport in Pennsylvanien. 
Von Ingenieur Uhr. 

Die in einem amerikanischen Röhrenwalzwerk vor- so dass das schweissheisse Rohrmaterial von den Walzen 
kommenden Maschinen sind 11.berrasehend wenige und gefasst und die Schweissnaht in der ganzen Länge zu
einfache. Vome auf dem Boden befinden sich zwei Oefen, sammengepresst wird. Das geschieht sehr rasch und 
der eine zum Erhitzen der Blechstreifen, die zu Rohr- dann wird obiger vierkantige Eisenträger mittelst einer 
material znsammengebogen werden sollen, und der kleinen Maschinerie schnell ausgezogen, so dass die Spitz
andere zum Sehweissen dieses Materiales. Seitlich, nahe kugel in ein W assergefäss fällt und für die nll.chste 
dem einen Giebel, steht eine Hobelmaschine, in welcher Röhre abkühlt. Das eben gs.ischweisste Rohr wird nach 
die Kanten der Blechstreifen in kaltem Zustande zuge- dem Ausziehen der Spindel bei Seite geschafft und in 
spitzt werden. So vorbereitet schiebt man die Blechsttlcke einem andern , nach der anderen Richtung gehenden 
durch das eine Ofenende in zwei Haufen ein und zieht Walzenpaar von Neuem gewalzt. \"on hier kommt das 
sie am anderen sto.ckweise je nach dem Erhitzen ans. Rohr zu einem Richtwerk, bestehend ans zwei etwas 
Zuent zieht man das Stllek ein wenig heraus , so dass kreuzweise II.her einander liegenden Walzen , zwischen 
ein Arbeiter mit der Hand dessen beide Ecken aufbiegen denen es rotirt, wahrend es sich gleichzeitig vorwll.rts 
kann: dann schiebt man das etwa.s konisch umgebogene bewegt. Diese 3 Operationen durchlauft das Rohr mit 
Blechende in ein auf einer Ziehbank nahe dem Ofen einer Wllrme in wenigen Augenblicken. Dampfkesselrohre 
angebrachtes Mnndstilck, durch welches das Bleehstll.ck gehen zum SchweiBi'ofen zurück, werden wieder geglüht 
mit Maschinenkraft gezogen wird , wobei das Blech zu und machen dieselben Operationen noch einmal durch, 
einem Rohre umgebogen wird. Wo sieh die Fuge während andere Röhren nur in dem Falle, wenn die Schweissung 
dieses Yoniehens nicht hinreichend dicht bilden will, ungenflgend ist. Nach dem Erkalten und Cntersnchen 
wird sie von einem Arbeiter, der darauf achtet , mit kommen die Röhren zum Handrichten, was mit Hilfe 
einem Hammer zusammengeschlagen. Das Röhrenmaterial pa~sender Rollen erfolgt. Dann gelangen sie zu der 
wird dann seitlich auf ein Gftitelle gewllzt, welches mit Abstichmascbine, durch deren hohle Spindel sie eingesteckt 
voller Last an das Hintnende des Sch;eissofens geschoben werden und erforderlichen Falles auch Schraubengewinde 
wird. An den Seiten desselben wird das Metall vorgewirmt erhalten. Schliesslich probirt man die Röhren mit Was;<er
und in der Mitte erfolgt das Schweiasen. Ist dieses be- druck in einem gewöhnlirhen Prüfungsapparat. Dieser 
endigt, so schiebt man das Rohr durch die Oeffnung im ganze Proeess braucht 30 Arbeiter, welche zu Mc Kee•port, 
anderen Ofenende ,·or und leitet es über einen Dorn, dem bedeutendsten Röhrenwerk. nicht selten in 10 Stunden 
der wie eine abgvtntzte Spitzkugel nssieht nnd, rnn 500 Sttlck doppeltgeschweisste 2zöllige oder 300 Stück 
einem vierkantigen Eisenstab getragen, mitten in der 3zöllige Rohre liefern. Yon einfach geschweissten 2zölligen 
Spuröffnung der Walten schwebt: diese stehen gerade Röhren können in derselben Zeit 8-900 Stück von 
vor und sehr nahe am Ofenende; sie gleichen .zwei 20-22 Fnss Linge fabricirt werden. (Jem-Kont.-Annaler, 
grouen Blockscheiben ond gehen ohne Gnterbreehnng, 1893, S. 73.) x. 

Der Bergwerksbetrieb Oesterreichs im Jahre 1892. 
(Schluss von S. 451.) 

An der Bleierz prodnetion partieipirte Böhmen 
mit 21056q, Mlhren mit 395q, Steiermark mit 
313q, Kirnten mit 74999q, Tirol mit 2870q, 
Krain mit U9q und Galizien mit 32596q. An 
meta 11 is ehe m Bleie wurde in Böhmen 14 .U 9 q, 

in Kll.rnten 49650q, in Krain 8332q und in 
Galizien (als Nebenproduct bei der Zinkerzeugung) 
118 q erzeugt. An G l li t t e (grüner und rot her) wurden 
in Böhmen, u. zw. in der Hütte des k. k. und mit
gewerkschaftlichen Caroli Borromli - Hauptwerkes in 

2 
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Pfibram 25 166 q und in Ti r o 1 36 q gewonnen. Nach 
den einzelnen Kronländern entfielen von der Bleiproduction 
68,47°/0 auf Kärnten, 19,88°/0 auf Böhmen, 11,49°/0 

auf Krain und 0,160/o auf Galizien; das Aerar parti
cipirte an der Bleiproduction mit 16 481 q oder 22,73°j0 • 

Bei den Bleierzbergbauen waren ::1300 (- 76) und bei 
den Bleihütten 120 (- 54) Arbeiter beschäftigt. 

Eine selbstständige Production von Nicke 1- und 
K ob a 1 t erzen fand im Gegenstandsjahre nicht statt, es 
wurden jedoch bei dem ärarischen Montanwerke in 
Joachimsthal bei der Uranerzeugung 2, 7 q Nickelerze als 
Nebenproduct gewonnen. Ebenso wurden bei der Segen
Gottes-Zeche in Breitenbach bei der Wismutherzeugung 
aus 108,9 q Schlichen ausser Wismuth noch 0,90 q Nickel 
im Werthe von fl 53 und 0,62 q Kobalt im Werthe von 
fl 143 als :Nebenproduct ausgebracht und an die Blau
farbenwerke in Sachsen verkauft. Bei der Kupferhütte 
in Aus~erfelden bei Bischofshofen der Mitterberger Kupfer
gewerkschaft wurden aus dem Gekrätze als Nebenproduct 
43q Nickelvitriol im Werthe von fl 3014 und 44,5q Nickel
Ammonsulfat im W erthe von fl 254 9 erzeugt und abgesetzt. 
Bei den Nickel- und Kobalterzbergbauen standen 4 Ar
beiter in Verwendung. 

An der Zinkerz production participirte Kärnten 
mit 145,983q, Galizien i:nit 137692q (darunter 
6459 q Haldenschlamm ohne Werth), Ti r o 1 mit 31 650 q, 
Böhmen mit 12 806 q, St ei ermar k mit 10 658 q 
und Krain mit 650q. Metallisches Zink wurde 
in St e i er m a r k , K r a in und Ga 1 i z i e n gewonnen, 
u. zw. entfielen 18411 q oder 35,16°/0 auf Steiermark, 
14 960 q oder 28,57°, 0 auf Krain und 18 995 q oder 
36,27°/o auf Galizien. Unter den in Steiermark producirten 
Mengen von metallischem Zink befanden sich 16 081 q 
Rohzink und 2 330 q Zinkstaub. In Galizien wurden 
überdies 118 q Hüttenblei im Werthe von fl 1517 und 
20 454q Zinkweiss im Werthe von fl 490 896 gewonnen. 
Das Aerar participirte an der Zinkerzproduction mit 
82 804 q oder 24~39°/0 , an der Zinkerzeugung mit 
18 411 q oder 35,16°/0 der gesammten Erzeugung. 

Bei den Zinkerzbergbauen standen 1590 ( + 353) 
und bei den Zinkhütten 5 38 ( + 5) Arbeiter in Ver
wendung. 

Die Production von Zinne r z und metallischem 
Zinn , von Wismut her z und metallischem W i s m u t h, 
von Antimone r z und den hieraus erzeugten Hütten
prodncten , von Uranerz und Uran prä paraten, 
sowie endlich von Wo 1 fr am erz blieb wie in den Vor
jahren auf Böhmen beschränkt. Eine Zinn erz
production fand nur bei dem Zinnwerke in Graupen 
statt, woselbst 330 q Zwitter im Werthe von 2900 fl 
gewonnen wurden. Bei der Mauritius-Zinnzeche bei 
.Abertham, bei welcher im Vorjahre 6795 q Erze und 
51 q Zinnmetall erzeugt wurden, beschränkte sich im 
Jahre 1892 der Betrieb auf die Instandhaltung der Grube. 
Im Ganzen ist die Zinnerzerzeugung gegen das Vorjahr 
um 95,42°, 0 zurückgegangen. An metallischem Zinn 
wurden in der Zinnhütte zu Graupen aus den oben er
wähnten 330 q Zwittererzen, dann aus 994 q Zinnerzen 

und 124q Rohzinn aus Bolivia 722,7q Feinzinn erzeugt, 
welche Erzeugung, zu Phosphorzinn und Lagermetall 
verarbeitet, zur einen Hälfte nach Deutschland exportirt, 
zur anderen Hälfte im Inlande abgesetzt wurde. 

Auf W is m u the r z e bestanden 6 Unternehmungen, 
von denen 3 , u. zw. die Segen-Gottes-Zeche, der Neu
verborgenglückschacht und die Anna-Michaeli-Zeche bei 
Breitenbach, Erze erzeugten. Ausserdem wurden bei dem 
ärarischen Montanwerke in Joachimsthal bei der Uran
erzeugung Wismutherze als Nebenproduct gewonnen. 

Von der Menge des erzeugten Wismut h meta 11 es 
entfielen 0,13 q auf den ärarischen und 5735 q auf einen 
Privatbergbau. 

An der An tim o n erz production betheiligten sich 
die Bergbaue der Mileschauer Berg- und Hüttenwerks
Actiengesellschaft bei Schönberg und Proutkovitz und 
des Emil Pollak zu Pi-icov. Bei der im Gegenstandsjahre 
durch Verleihung des Antimonbergbaues Lessnik (Kärnten) 
an die Gewerkschaft Cariuthia neu entstandenen Unter
nehmung wurden Aufschluss- und Ausriehtungsarbeiten 
vorgenommen ; das hiebei gewonnene Hauptwerk liegt 
jedoch noch unaufbereitet bei der Grube. - Die Production 
der Mileschauer Hütte betrug 201,40 q ( + 0,55 q) 
Antimonium crudum im Werthe von ß 4834, 644,85 q 
( + 29,31 q) Antimonium regulus im Werthe von fl 29 018, 
36 q ( + 9,44 q) Antimonglas im Werthe von fl 2088, 
97,09 q ( + 8,52 q) Antimonmehl im Werthe von fl 680. 
In der neu erbauten Hütte (mit Condensationskammern 
nach dem neuen Systeme Ir m 1 er) beim Pricover Berg
baue wurden 163,69 q Antimon regulu.s im W erthe von 
fl 7869 ausgebracht. 

Eine Erzeugung von Uranerzen weisen , wie Im 
Vorjahre, nur der ärarische Bergbau in Joachimsthal 
und die ebendaselbst gelegene Sächsisch-Edelleutstollen
Gewerkschaft und eine Erzeugung von Uranpräparaten 
nur die ärarische Hütte in Joachimsthal auf. 

Wo 1 f r am erze wurden nur beim Bergbaue des 
Fürsten Moriz von Lobkowitz bei Zinnwald, und zwar 
durch Auskutten alter Halden und Bergversätze gewonnen. 

Bei den Zinnerzbergbauen waren 13 (- 19), bei 
den Zinnhütten 12 (- 5 ), bei den Wismutherzbergbauen 
77 (- 3), bei den Antimonerzbergbauen 351 ( + 140), 
bei den Antimonhütten 20 (- 38), bei den Uranerz
bergbauen 264 (- 21), bei der Erzeugung von Uran
präparaten 11 ( =) und bei den W olframerzbergbauen 
40 ( =) Arbeiter beschäftigt. 

Bei der Mauritius-Zinnzeche bei Abertham, bei welcher 
im Vorjahre 42,47 q Arsenikerz e als Nebenproduct 
gewonnen wurden, war im Jahre 1892 der Betrieb ein
gestellt. 

Von der Prod uction von Sc h w e f e 1 erz e n entfielen 
7628 q oder 42,290/o auf Böhmen, 7200 q oder 39,91 °lo 
auf Steiermark, 3208q oder 177780/o auf Schlesien 
und 3q oder 0702°/0 aufMähren. Schwefel, Alaun
und Vi triolsehiefer, Eisenvitriol, Vitriol
s t e i n , S c h w e f e 1 s ä ur e und 0 1 e um , sowie A 1 a u n 
wurden, wie im Vorjahre, nur in Böhmen erzeugt. Bei 
der Schwefelerzgewinnung standen 101 (- 24), bei den 
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letzterwähnteu Productionszweigen 356 (- 48) Personen 
in Verwendung. 

Die Manganerz erzeugung ist gegenüber dem 
Vorjahre wieder zurückgegangen. An der Production 
participirte die Bukowina mit 24,767 q oder 54,M0

1
'0, 

Krain mit 19222q oder 42,18%, Steiermark mit 139~q 
oder 3105°/0 , Kärnten mit 100 q oder 0,22°1o und 
Böhmen mit 95 q oder 0,2 l 0 0 ; hiebei standen im Ganzen 
194 (+ 35) .Arbeiter in Verwendung. 

Die Production von Graphit vertheilt sich auf die 
einzelnen Kronländer folgendermaassen: Böhmen 108 490 q 
oder 51,720/o, Mähren 62 841 q oder 29,960, 0 , Steier
mark 30 208 q oder 14,40°; 0 , Niederösterreich 8243 oder 
3,92°/0 ; hiebei waren 1156 (- 23) Personen beschäftigt. 

Eine Production von A s p h a 1 t s t einen , welche 
18 ( + 3) .Arbeiter beschäftigte, wies, wie im Vorjahre, 
nur Tirol aus. 

Eine Gewinnung von M in er a 1 f a r b e n fand nur 
in Böhmen statt, wo mit 58 ( + 42) Arbeitern 20 223 q, 
darunter 7838 q Potte (Polirroth), erzeugt wurden. 

Die Brau n k oh 1 e n production Oesterreichs ist der 
Menge nach abermals gestiegen, dagegen dem W erthe 
nach zurückgegangen ; die Zunahme in der Productions
rnenge betrug 71971 q, die Abnahme im Werthe 
fl 1 004 663 . .A nf die einzelnen Kronländer vertheilte sich 
die Production folgendermaassen : 

0' 
0 der 

Menge in Werth in gesammten 
q fi Productions· 

menge 
Böhmen 131539976 20 667 720 81,25 
S\eiermark 21 711 856 li füll 941 13Al 
Oberösterreich . 3 631346 834 42ü 2,24 
Krain 1361 736 441440 U,84 
Mähren 1 110 215 207 798 U,69 
Istrien 868 883 610 497 0,54 
Kärnten 684 743 263 859 0,42 
Dalmatien. 532 877 188 545 0,33 
Tirol . 246 859 150 584 0,15 
Galizien 192 609 84992 0,12 
Niederösterreich 16149 7 972 0,01 
Schlesien . 5484 1'117 0,00 

Die Zunahme, bezw. Abnahme in der Menge und 
im Werthe der Braunkohlenproduction in den einzelnen 
Kronländern ist nachstehender Zusammenstellung zu ent
nehmen: 

bei der Productions- bei dem Productions-
menge werthe 

in Böhmen . + 1 976 932qoder1,53° '0 - fi 176 565 oder 0,85% 
n Niederösterr. - 4 619 n n 22,24 n n 1 218 n 13,25 " 
n Oberösterr. - 242 606 " n 6,26 n - n 60 533 n 6,76 " 
n Mähren 9 208 " 0,82 " n 2 445 n l, 16 " 
n Schlesien . - 217" " 3,81 " " 66 5,58" 
• Steiermark-1498 087 n " 6,45 „ - " 331193 „ 4, 75 „ 
n Kilrnten . + 4 195 „ " 0,62 „ 23 461 n 8, 17 " 
n Tirol ... - 60 917 „ „ 19,79 „ „ 34 082 n 18,46 • 
n Krain .. -128884 „ „ 8,65" n 52 868 10,70 „ 
„ Dalmatien - 68 390 „ „ 11,37 „ „ 41184 „ 17,93 „ 
n lstrien . . + 42 063 „ n 5,09 „ + • 33 885 „ 5,88 n 

n Galizien . + 61 709 „ n 47,14 n + „ 17 565 n 26,05 „ 
Der Durchschnittspreis pro Metercentner Braunkohle 

stellte sich im Jahre 1892 : 

in Böhmen auf 15,71 kr (- 0,38 kr oder 2,36° '0 ) 

„ Niederösterreich 
" 

49,37 „ (+ 5, 12 n „ 11,57 „) 
n 0 berösterreich n 22,98 n (- 0,12 n 0,52 n ) 

" Mähren . " 18,72 n (- 0,06 n n 0,32 „) 
n Schlesien „ 20,37 n (- 0,39 n „ l,SS n ) 

" Steiermark n 30,57 n (+ 0,54 n n 1,80 n) 
n Kärnten n 38,53 n (- 3,69 n n 8,74 n) 

" Tirol n 61,00 n c+ 1,00 „ 1,67" ) 
n Krain n 32,42 „ (- 0,74 n " 

2,23 n ) 

" Dalmatien . n 35,38 n (- 2,83 n 7,41 n ) 
n Istrien 

" 
70,2li n c+ 0,52 „ n 0,75 n) 

" Galizien 44,13 (- 7,38 14,33 n ) 

Die Ausfuhr von Braunkohlen in d~s Ausland, und 
zwar hauptsächlich nach Deutschland und in die Länder 
der ungarischen Krone , ferner in die S<:hweiz , nach 
Frankreich und Italien betrug 72 851478 q ( + 1036113 q 
oder 1

1
440

1 0
), darunter 27 5 999 q Briquettes. Auf Böhmen 

allein entfiel ein Export von 70 774806 q, das sind 
97,15 °, '0 der gesamm ten Ausfuhr. 

Das Aerar participirte an der gesammten Braun
kohlenproduction mit 6 575 63! q ( + 1 541 652 q). 

Bei den Braunkohlenbergbauen standen 43 115 
( + 191) Arbeiter in Verwendung. 

Was die S t e i n k oh 1 e n production anbelangt , so 
sind die in den einzelnen Kronländern producirten 
Mengen und deren Werth nachstehender Tabelle zu 
entnehmen: 

Menge in q W erth in fi "/„ der gesammten 
Productionsmenge 

Schlesien 36 935 416 13 868 299 39,97 
Böhmen . 36 887 145 11 129 626 39,92 
.Mähren . 11 797 896 5 274 918 12,77 
Galizien . 6 324 794 1 117 053 6,84 
Niederösterreich . 4li3 8fül 289 101 0,50 
Steiermark 2 141 l 033 0,00 

Die Veränderungen, welche sich in den einzelnen 
Ländern hinsichtlich der Menge und des W erthes gegen
über dem Vorjahre ergeben haben, sind in folgender 
Tabelle zusammengestellt: 

bei der Productions· 
menge 

in Böhmen -1024 7i9 q od. 2,70°/0 

n Nieder-
Oesterr. - 52 802 " n 

„ Mähren . + 114 391 n n 

n Schlesien+l 570 393 „ „ 
n Steiermark - 2 859 „ n 

n Galizien . -121 929 n n 

in ganz Oester· 

10,22 n 

0,98 n 

4,44 n 

57,18 n 

1,89" 

bei dem Productions· 
werthe 

- fl 1395 243 od. 11,14°,'0 

n 

+. 
+. 

n 

n 

30 566 n 

11922 n 

410 951i n 

1 022 n 

710 n 

9.56 n 

0,23 n 

3,05 n 

49,73 n 

U,06 „ 

reich . . . + 482 415 q od. 0,52"/o - fl 1 004 663 od. 3,13% 
Der Durchschnittspreis pro q Steinkohle stellte sich 

in Böhmen. . . . auf 30,17 kr (- 2,87 kr oder 8,69°,'0 ) 

n Niederösterreich " 62,32 n ( + 0,45 n n 0, 73 n ) 

n Mähren . . n 44,71 " (- 0,34 n „ 0,75 n) 

n Schlesien . . . " 37,55 n (- 0,50 n n 1,31 n ) 

n Steiermark . . . n 48,25 n ( + 7, 15 n „ 17,40 n ) 

n Galizien . . . . " 17,66 „ (+ 0,32 n n 1,85 n) 

Vercoket wurden 11 302 705 q{ +604 497 q) Stein
kohlen, woraus 6962 975 q ( + 449 863 q) Cokes im 
Werthe von 5547 703 fi (-320 913 fi) gewonnen wurden. 
Das Ausbringen betrug sonach 61,60°'0 ( +o: 72 Ofo) und 
der Durchschnittspreis 79,67 kr (-10,43 kr) pro q. Von 
der gesammten Cokesproduction entfielen 6675 684 q auf 
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Schlesien, 3865 398 q auf Mähren und 761 623 q auf 
Böhmen. 

Die Briquetteserzeugung belief sich auf 207 119 q, 
wozu 205 806 q Steinkohle mit einem Zusatze von 2160 q 
Steinkohlenpech verwendet wurden; von der gesammten 
Erzeugung entfielen 162 164 q im Werthe von 84 599 fl 
auf den Heinrichschacht der Kaiser Ferdinands-Nordbahn 
bei Mährisch-Ostrau, 35 468 q im Werthe von 21 280 fl 
auf das Steinkohlenwerk des Prinzen Schaumburg-Lippe 
zu Schwadowitz in Böhmen und 9487 q im Werthe von 
2182 fl auf ein Steinkohlenwerk Schlesiens. 

Im Rossitz-Oslawaner Becken wurden aus 258 606 q 
Kohlenstaub 27f> 280 q Boulettes erzeugt. Als Neben
producte wurden in der Cokesanstalt des Witkowitzer 
Eisenwerkes 4305 q ( + 866 q) Ammoniakwasser im Werthe 
von 43 056 fl ( + 7118 fl), 4260 q ( + 1659 q) Ammoniak
sulfat im Werthe von 51118 fl ( + 19 906 fl), 23 356 q 
( + 4888 q), Steinkohlentheer im Wertbe von 32 698 fl 
( + 6843 fl), 1146 q (-124 q) Hartpech im Werthe von 
1146 fl (-124 fl), 812 q (-196 q) Asphaltmasse im 
Werthe von 975 fl (-235 fl) und 58q(-20q) Theeröl 
im Werthe von 233 fl (-118 fl) erzeugt. 

In der Cokesanstalt am Karolinen-Schachte in Mähr.
Ostrau wurden als Nebenproducte 1 7 599 q ( + 1297 q) 
Ammoniaksulfat im Werthe von 212 792 fl ( + 22 642 fl), 
49 493 q ( + 3706 q) Steinkohlentheer im Werthe von 
101 005 fl ( + 32 576 fli und 9336 q ( + 2119 q) Pech 
im Werthe von 15 823 fl ( + 5134 fl) gewonnen. 

Exportirt wurden im Gegenstandsjahre 9 306 715 q 
Steinkohlen und 1008 580qCokes,zusammen10 315 295 q 
(-454 839 q) nach Ungarn, Deutschland, Russland, 
Italien, Serbien, Humänien, Bulgarien und in die Schweiz; 
von der gesammten Ausfuhr entfielen 4 7 40 540 q Stein
kohle auf Böhmen und 4 314 586 q Steinkohle, sowie 
1 005 100 q Cokes auf Schlesien. 

Die Steinkohlenindustrie Oesterreichs beschäftigte 
51 691 ( + 450) Arbeiter. 

In g an z 0 es t er r e i c h betrug der W erth der Berg
bauproducte 70 438 556 fl (-3 036 976 fl oder 4,13°/0 ), 

jener der Hüttenproducte 32 903 184 fl (-873 255 fl 
oder 2,59°/0). 

Der Gesammtwerth der Bergwerksproduction (d. h. 
der Bergbau- und Hüttenproduction) nach Abzug des 
Werthes der verhütteten Erze betrug in ganz Osterreich 
88 607 529 fl (-4 421 504 fl oder 4,75°/0). 

Der Antheil der einzelnen Kronlll.nder an diesem 
Gesammtwerthe, ferner an dem Werthe der Bergban
und Hüttenproduction war folgender : 

Böhmen 
Niederösterreich 
Oberösterreich . 
Salzburg . 
Mähren .. 
Schlesien . 
Bukowina . 
Steiermark 
Kärnten . 
Tirol ... 
Vorarlberg 
Kr-.iin . . .... 
Görz und Gradiska . 

Gesammtwcrth 

fi 
41429 842 
1 157 635 

834426 
533 685 

9 181086 
14 P20 960 

42 312 
12 272 691 
3 270 869 

409 090 

1966 879 

°lo 
46,76 
1,31 
0,94 
0,60 

10,36 
16,84 
0,05 

13,85 
3,69 
U,46 

2,22 

Einzelwerth 
Bergbau- Hütten· 

productiou 
°lo °lo 

50.76 30,44 
0,44 4,07 
1,19 
0,39 
8,08 

19,73 
ll,06 

11,32 
2,24 
U,50 

2.14 

1,57 
22,07 
6,02 

18,91 
8,69 
0,56. 

5,68 

Dalmatien 188 545 0,2 l 0,27 
lstrien . . . . . . 610 497 0,69 o.87 
Galizien . . . 1789012 2,02 2,01 1,99 

Aus der folgenden Tabelle ist die Differenz des 
Werthes der Bergbau- und Hüttenproduction in den ein
zelnen Kronländern gegenüber den Ergebnissen des Vor
jahres ersichtlich: 

In 
Böhmen 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg .. 
Mähren ... 
Schlesien . . 
der Bnkowina 
Steiermark . 
Kärnten .. . 
Tirol ... . 
Vorarlberg 
Krain . 
Görz u. Gradiska 
Dalmatien . . . 

Dergbauproduction Höttenproduction 
Zunahme Abnahme Zanahmo Abnahme 

5 347 
30 86::! 

41U 890 

in Gulden 
2 178 870 362 750 

38119 
60 533 

924 
838 882 
150 62L 
156 077 

. -
()3 503 

41184 

24 828 
320029 
310 555 

835 Oll 

148448 
219140 
295 570 

327785 

lstrien . . . . 33 885 
Galizien 40 752 65 463 

Die Gesammtzahl der beim Bergbau- und Hütten
betriebe Oesterreichs beschäftigten Arbeiter betrug im 
Gegenstaudsjahr 122 010 (-4761), wovon 113 583 beim 
Bergbau- und 8427 beim Hüttenbetriebe in Verwendung 
standen. Der durchschnittliche Antheil eines Arbeiters an 
dem Werthe der Bergwerksproduction stellte sich auf 
726 fl (-8 fl). 

S a l in e n betrieb. Die Salinen Oesterreichs produ
cirten mit 10 429 ( + 76) Arbeitern 344 811 q (-51519 q) 
Steinsalz, 1 666 520 q (-10 008 q) Sudsalz, 379 023 q 
(-48 012 q) Seesalz und 459 481 q (-48 785 q) 
Industrialsalz im Gesammtwerthe von 19 766 821 fl 
(-2 866 397 fl) zu den Monopolpreisen gerechnet. Ueber
dies wurden in Kalusz 34 400 q ( + 28 3!0 q) Kainit im 
W erthe von 29 208 fl ( + 24 301 fl) gewonnen. 

Der W erth der gesammten Bergwerksproduction 
erhöht sich sonach auf 108 403 558 fl (-7 26 3 600 11). 
Die Gesammtzahl der beim Bergbau-, Hütten- und Salinen
betriebe beschäftigten Arbeiter betrug 130 489 (-4685), 
so dass auf einen derselben als Antheil an dem Gesammt
werthe der Production eine Quote von 831 fl (-13 fl) 
entfiel. J. Z. 
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Metall- und Kohlenmarkt 
i m M o n e. t e A u g u s t 1 8 9 3 , v o n W. F o 1 t z. 

Das eigentliche .Metallgeschäft bewegte sich in recht be
schränkten Grenzen, doch häuften sich weittragende Ereignisse, 
welche den Metallmarkt wesentlich beeinflussten, wie seit Langem 
dies nicht der Fall war. Die in Folge der Silberfrage eingetretenen 
finanziellen Krisen in Amerika, der Antrag auf Abschaffung der 
Shermann-Bill und der Umstand, dass derselbe Aussicht auf 
Annahme habe, der deutsch-russische Zollkrieg und schliesslich 
der grosse Strike der englischen Kohlenarbeiter sind alles lfomente, 
die theilweise schon jetzt den Markt bedeutend beeinflussen, zum 
Theile aber noch lange Zeit ihre entscheidenden und verbängniss
vollen Wirkungen ausüben werden. 

Eisen. Der österreichische Eisenmarkt hat seine befriedigende 
Sitnation beibehalten. Der Verkehr ist ziemlich bedeutend, da in 
Folge der günstigen Ernteaussichten das Herbstgeschäft bereits ein
zusetzen beginnt und insbesondere zu landwirthschaftlicben Zwecksn 
daran gegangen wird, den Bedarf zu decken. Die Preise vermögen 
sich aber nicht zu heben, da die deutschen Otferte äusserst billig 
lauten und immer dringender werden, insbesondere seit durch den 
Zollkampf mit Russland dieses Absatzgebiet verschlossen ist und man 
für· den Absatz der Production naturgemäss in Oesterreicb neuen 
Boden zu gewinnen sucht. Bis nun sind nur die ausser den Ver
bänden stehenden Werke in Rechnung zu ziehen, aber es steht 
zu befürchten, dass bei längerem Andauern des Zollkrieges der 
deutsche Walzwerksverband, welcher mit dem österreirhischen 
Eisencartelle den Schutz der heimischen Absatzgebiete vereinbart 
hat, dem Drängen der vom Zollkampfe am meisten betrotfenen 
schlesischen Werke nicht Stand zu halten vermag und die Ver
einbarucg in die Brüche geht. Oberschlesien exportirte im 
1. Semester über 3400 Waggons div. Eisen nach Russland, welche 
Quantitäten nun wenigstens znm Theile in Oesterreich placirt 
werden müssen. Die Frage, ob Oesterreichs Eisenindustrie aus 
dem Zollkriege wesentlichen Vortheil ziehen werde, lässt sich schon 
aus diesem Grunde schwer bejahen. Die Ungewissheit über die 
Dauer dieses Zwischenfall~s, anderer~eits die Meistbegünstignng 
Frankreichs, die Schwierigkeiten, die dem österreichisch-russischen 
Zollvertrage entgegenstehen, lassen clie heimische Imlustrie nicht 
mit jener Kraft und Zuversicht auftreten, welche zur Erwerbung 
eines neuen Absatzgebietes so nöthig wären. Da abrr die Erreichung 
dieses Zieles viel Zeit, Arbeit nnd Opfer fordert, ist es eben schwer 
in der gegenwärtigen Sitne.tion , die sieb in der allerkiirzesten 
Zeit ändern kann, energisch vorzugehen. Bis nun handelt es sich 
im Verkehre mehr um Anfragen zu sehr gedrückten Preisen. Zum 
Mone.tsschlusse notiren per 1000 k,q: R o h e i s e n. a) Ho 1 z
k oh l e n - Roheisen ab Hütte: Vordernberger, weisses 11.47,50 
bis fl 48,50, Innerberger, weisses fl 47,50 bis ft 48,50, Kärntner, 
weisses fl 47,50 bis fl 48,50, detto halbirtes fl 49,- bis fl 51,-, 
detto granes fi 53,- bis fi 55,-, detto Be~emer fi 53 bis fi 55; 
ferner ab Wien: Obernngarisches, weisses fi 44,50 bis fi 45,50, 
detto granes fi 46,50 bis fi 47,50. b) C ok es· Roheisen ab Hütte: 
Schwechater und Donawitzer, weisses fi 45,50 bis fi 46,50, detto 
halbirtes 1148,50 bis fi 49,50, detto graues fi 51,50 bis fl 52,50, detto 
Bessemer fi 51,50 bis fl 52,50, Kärntnor, weisses fl -,- bis fl -,-, 
detto halbirtes fl -,- bis fl -,-, detto graues ß -,- bis fl -,-, 
detto Bessemer fl -,- bis fl - ,- , Mährisch-Ostrauer, weisses 
fl 42,50 bis fl 44,50, detto graues fl 43,50 bis II 45,50, detto Bessemer 
fl -,- bis fl -,-,Böhmisches, weisses fl -,- bis fl -,- ; ferner 
1 o c o W i e n: Schottisches, graues fl - , - bis fl - ,-, detto Bessemer 
fl 57 bis fl 61, detto Coltness fl 61 bis fl 63, englisches Cleveland, 
graues fl -,- bis fl -,-, detto Clarence fl 43 bis fl 45. c) Ingots: 
Bessemer kärntnerische und steirische fl 80 bis fl 90. E i s e n
R affin ad e je nach Provenienz: Stabeisen fl 113 bis fl 127, 
Schloss- und Dachblech fl 150 bis fl 157,50, Kesselblech fl 165 bis 
fi 185, Reservoirblech II 137,50 bis fi 155. Verzinkte Bleche fi 235 
bis fl 275, Weissblech per Kiste fi 30,50 bis fl -,-, Träger pro 
Tonne fl 106 bis fl 110. - Der deutsche Eisenmarkt stand 
gänzlich unter dem Banne der durch den Zollkrieg mit Russland 
hervorgerufetlen Situation. Mit 1. August trat der seit 8 Jahren 
um 20% erhöhte Tarif mit dem weiteren Zuschlag von 3U% in 
Kraft. Schon seit dem Jahre 1885 sank die Ausfuhr llentschlands 
nach wenigen Jahren um nahezu ein Drittel und die jüngste Activi-

rung des Höchsttarifs dürfte die Einfuhr nach Russland gänzlich 
ausschliessen. Bedenkt man, dass im Vorjahre 5-1417 q Roheisen, 
45 956 q Eck- und Winkeleisen, 11 609 q Eisenbahnschienen, 
215 5l3q schmiedbares Eisen. 60 730q rohe Bleche, 7771 q Eisen
guss, 86 955 q grobe Eisenwaareu, 7014 q feine Eisenwaaren 
und 105 865 q Maschinen nach Russland ausgeführt. wurden, so 
ist die Aufregung, welche sich der deutschen Eisenindustrie be
mächtigte, wohl begreiflich. l\ian erwägt alle GegenmaassregPln 
und führt unter .Anderem aus, da•s Deutschland im Jahre 11'92 
insgesammt 160911>7 t Holz im Werthe von circa 73 Mill,ionen .\lark 
aus Russland bezog, wovon ein sehr gros' er Theil fiir Schwellen und 
Schwellenhölzer Verwendung fand. Die Eisenindustrie fordert nun, 
dass die Ersetzung der Holzschwellen ilurch ei,crne energisch 
gefördert werde, wodurch die Arbeiter Verdienst, die Bahnen er
höhte Frachtkosten und Russland einen starken Schlag mehr 
bekomme, wogegen die Eisenbahnen durch die erhöhten A nslagen 
eben auch ihr Tbeil an der durch den Zollkrieg bedingten all
gemeinen Belastung tragen würden. - Im abgelaufenen Monate 
fanden bedeutende und zahlreiche Verdin~ungeu von Eis„nhahn
Materiale unrl -Waggons statt, welche meist -zu sehr gedrückten 
Preisen abliefen. - In Rhein l an d - \V e ~ t p h a 1 e n ist die Lage 
noch immer recht unbefriedigend, wiewohl die Xachfrage sich 
etwas bessert. Roheisen ist ziemlich stetig, in Stabei~en nimmt 
die Concurrenz in Folge des Ansscblus,:es Ras;;lands unangenehm 
zu. Hau eisen und Träger gehen, bei gedrückten Preisen, recht flott. 
- Im Siege rl an de wird ausserordentlich billig aus!!ehoten, da 
der Concurrenzkampf ein ungewöhnlich heftiger ist und so weit 
führt, dass in Westpbalen das in der Herstellung billigere Thoruas
eisen bessere Preise als weissstrahliges Eisen erzielt. Der ~lange] 
an Einigkeit führt zu drängendem Ansgebote, unter des,en Zeichen 
die Preise änsserst gedrückt werden. - Der ober s c h 1 es i s c h e 
.Markt, von der russischen Zollerhöhung in erster Linie betrotfen, 
ist gegenwärtig noch nicht in schlechter Lage, da vor Eintritt 
clieser Erhöhung mit doppeltem Eifer der Export betrieben wnrde, 
so dass clie meisten Lager geleert sind. In Baueisen herrscht 
starke Nachfrage. Der Roheisenmarkt ist in ziemlich fester 
Haltung, da der Bedarf der Walzwerke bis nun bedeutend war. 
Deutschland erzeugte im Juli 1893 401 046 t Roheisen, gegen 
393 893 t 1892 und 39ti 417 t im Juni 1893. - In Be 1 g i e n ist 
der Markt ziemlich unverändert. Roheisen ist ab 1. August um 
1 Frc gestiegen, Stabeisen um Frcs 5-10, Bleche uru Frcs 2,50. 
Im I. Semester wurden um 11 UOO t weniger, als in der !!;!eichen 
Zeit des Vorjahres exportirt. Die vor 5 Jahren auf den meist 
befahrenen Strecken der Staatsbahnen gelegten Goliath-Schienen, 
welche Cockerill nach dem saueren Bessemerverfahren herstellte, 
zeigen bloss eine!A bnützung von 1111111, so dass man eine Dauer 
von lOU Jahren für diese Schienen annimmt. Es notiren gewöhn
liches Stabeisen Frcs 105 bis Frcs llO, beste Sorten Frcs 115 
bis Frce 120, Träger Frcs 110 bis Frcs 112, Bleche Frcs 130 
bis Frcs 150, Feinbleche Frcs 155 bis Frcs 160. - Der f ran
z ö s i s c h e Eisenmarkt ist still. Handelseisen notirt Frcs FiO, 
Träger Frcs 160 loco Paris. - In Eng 1 an d bat der Ausstand 
der Kohlenarbeiter einen weit geringeren Einftu,s auf clie 
Roheisenpreise ausgeübt, als man allgemein annahm. Das 
Geschäft blieb ziemlich leblos, so dass mehrere Hochöfen und 
Walzwerke still gelegt werden mussten. Im Allgemeinen 
hält die Be:<serung in der Ausfuhr an, indem sie andauernd 
steigt. - In Glasgow mussten in Folge des Kohlenarbeiter
Strikes wieder mehrere, J!egcn Monatsschluss 15 weitere 
Hochöfen gedämpft werden. Der Markt war in besserer Haltung 
und berührten Warrants 42 sh 5 1/., d, Hämatit 45 sb 4d. Derbe
fürchtete Ausstand der scbottische'n Grubenarbeiter wurde durch 
Entgegenkommen cler Werksbesitzer beigelegt. Da die grossen 
Händler sich vorher stark versorgt hatten , erfolgten grössere 
Abwicklungen und fielen Warrants bis 41 sb 9 1

/ 2 d , stiegen aber 
wieder, als die Arbeitsbewegung in Schottland zunahm. Die 
hohen Kohlenpreise lassen entweder eine Besserung der Eisenpreise 
oder eine Einschränkung der Erzeugung erhotfen. Warrante 
schliessen 42 sh 61/ 2 d, nachdem die Kohlenarbeiter eine zweits 
Lohnerhöhung gefordert hatten. Hämatite blieben vernachlässigt 
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und schliesscn .f5 sh l'/" d - Der amerikanische Markt 
blieL bis gegen Ende des Monats gedrückt, erholte sich aller in 
den letzten Tagen ein wenig. Roheisen ist in schwacher Frage, 
Walzeisen fast ohne Umsatz, nur Schienen sind mehr begehrt, 
und die Preise fester. 

Ku p f er. Die ungünstige finanzielle Lage in Amerika, sowie 
die bedeutenden Mengen amerikanischer Sorten, we!che ausgeboten 
wnrden, drückten de11 Markt Ledeutend und Iiessen ihn zu Monats
beginn i:anz wesentlich verfiaueu. Durch die starken Zufuhren 
aus Amerika hat sich auch die :-tatistik pro Juli bemerkenswerth 
vcrschlPchtert. Ili. der ersten Hälfte August betrugen die Zufuhren 
32Ul t, die Ablieferungen 4127 t, während im Juli den Zufuhren 
von 111 257 I Alilieferungen von nur 9729 t entgegens1ehfn, 80 dass 
die Vorräthe he1rugP.n am 15. Juli 49753t, 31. Juli 50483t, 
15 . ..\ugn~t 49 :)571. Die Besserung im Laufe des Monats August 
ist starken Ordres von Indien znznschreihen. Trotzdem ist der 
Markt noch immer nicht beruhigt, denn trotz der stets wieder auf
taurhrnJen und 1laher mit immer mehr Zweifel aufgenommenen 
Nachrichten über eine Betriebseinschränkung der Anaconda-Mine 
sind gmh'~ stetig gewicl1en. Die Fortdauer der finanziellen 
Schwierigkei1en in Amrrika, sowie die Besorgniss, dass die 
Exporte in gleicher Höhe andauern werden , lassen den Markt 
nicht zur Ruhe kommen. Gmh sind von anfänglichen .f 41 . 17. 6 
his .r 42 5. 0 auf r 40. 12. G bis r 40. 15. 0 µesunkcn, 
Preise welche seit Jahren nicht gemeldet wurden. Es bedeutet 
das einen Rückgang von über I 5 seit Jahresfrist. Znm Monats
schlusse notiren gmh .€ 40 . 11 . 3 bis I 41 . 2 . 6, Tough 
f 44 . 10 . 0 liis J;' .f5. 0. 0 ' be:<t selected r 45. 10. 0 bis 
I46.15.0. - AufdemhiesigenMarkteentwickelte~ich Jas 
Geschäft ziemlich gut. Die billigen Preise för die feinsten ameri
kanischen Sorten haben den Consum veranlasst, sich hierin für 
längere Zeit zu decken, nmsomehr, als die grossen europäischen 
Kupfergesellschaften nicht im gleichen Maasse der Preisreduction 
folgten und demnacl1 ein haldiges Nachlassen der amerikanischen 
Concnrrenz zu erwartm scheinen. Aus dieser Sachlage hat sich 
zunächst d ic A hnormität eutwickelt, dass zwischen den gewöhn
lichen )larken und den allerfeins1en Sorten eine geringfügige Preis· 
differenz zu Gunsten der letzteren sich ergibt. Die Aufmerksamkeit 
des Cnnsnms wendete sich hauptsächlich dem amerikanischen 
Elektrolytkupfer zu. das sich ebenso zu Guss-, als zu Walz· 
zwecken r.ignen ~oll und das zn gleichen Preisen wie Rio Tinto 
käuflich ist. Lake snpcrior, Ilecla und gleichwerthige Sorten waren 
zu M 93 his M !)5 cif Hamburg, was circa fl 59"/, bis fi 60"/, 
loco Wien entspricht, käuflich, doch hat der hohe Stand der 
Valuta den hiesigen :Markt vor noch stärkerem Rückgange hewahrt. 
7.um Mona1sschlusse notiren : Lake superior B. 60, Elektrolyt 
je nach ~[arkc II 60 bis fl 63. Walzkupfer II 57,50 Lis II 58, 
Gusskupfer fl 56. 

ß 1 e i hat sich iu London ziemlich stationär erhalten nnd 
erst in den letzten Tagen stark abgeschwächt. Die Einfuhren 
in den ersten ,ieben Monaten betrugen in London 109 019 t 
gegen lll IJ22 t, der Export 29 967 t, resp. 40 360 t. Im Juli 
wurden 173 456 Block, darunter 111 7~3 Block australisches 
Blei eingeführt. Die Preise, die fast den ganzen Monat auf 
r 10.0.0 bis II0.1.3 för spanisches und Ilü.2.6 bis 
f 10. 5. (1 für englisches Blei behaupteten, sanken am Monats
sehlusse auff9.!5.0 bisf9.!7.6,resp.I9.17.9 bis 
f l 0 . 0 . 0. - Hier war der Bleimarkt ziemlich unverändert. 
Einige Ve1käufe von schlesischem Blei zu nicht marktmässigen 
billigen Preisen scheinen auf die durch den Zollkrieg unterbun
dene Ausfuhr nach Rn;•sland hinzudeuten. Andererseits wurde 
der Verhanrltarif für schlesisches Blei vor einiger Zeit um 
circa 40 d crmässigt, so dass sich das Blei um 1/ 4 II billiger 
als früher nach Wien stellt. Es ist nur zu bedauern, dass der
artige Tarifreductionen fast au~schliess!ich nur für fremde Waaren 
gemelilet werden könntn, während die heimische Indu•trie nach 
wie vor die hohen Tarife zu erdulden hat. Zum Monatsschlusse 
notiren schlesisches Blei fl lf>,75 bis fi 15,80, prima inländisches 
wird ziemlich gleich im Preise gehalten. 

Z in k hat sich nach einer kleinen Erholnng um Mit.te des 
:llonates in London zum ~Ionatsschlus~e wieder abgeschwächt, 
nachdem aus Amerika Exporte gemeldet wurden, so dass bei 
Anlangen derscll.Jen noch weitere Rückgänge nicht ausgeschlossen 

~ind. Die Einfuhr in den ersten 7 Monaten des Jahres betrugen 
32 710 gegen '.(,7 19 Lt, die Ausfuhr t)'.(,49, resp. 5781 t. Zum .Monats
schlusse notirt schlesisches Zink bei flauem Markte und weichender 
Tendenz .f 16.15.0 bis f 16.17.6. - Der oberschle
s i s c h e Zinkmarkt war in ziemlich lustloser Stimmung, wiewohl 
die Hütten, welche den Bedarf für regelmässig erachten, fest an 
ihren Preisen halten. Dor Consum bleibt angesichts der schwachen 
Frage aus England und dem geringen Exporte nach Oesterreich 
sehr zurückhaltend und deckt nur den alleräussersten Bedarf zu 
Preisen bis .M 17,10 ab Breslau. Erst in den letzten Tagen 
traten die Consumenten etwas aus ihrer Zurückhaltung heraus. 
Die Hütten fordern M 17,40. In wieweit die russische Grenz
sperre auf das Exportgeschäft Einfluss nehmen wird, lässt sich 
heute noch nicht klar ersehen. Zink zahlte an Eingangszoll 
bis 1. August 50 Kopeken Gold per Pud oder circa M 10 per IOO~:g, 
nunmehr circa M 12 per 100 kg. Im I. Semester wurden 24 759 q 
Roh- uud Bruchzink nach Russland exportirt; dort wird nur in 
Polen Zink producirt, und zwar 1899 225 000 Pud, 1888 
236 500 Pud, 1887 22 l 000 Pud. Trotz der möglicherweise seit
her gestiegenen Production dürfte Russland auf schlesisches 
Zink nicht ganz verzichten können, wenn nicht Galizien das 
Gebiet übernimmt. - In Walzzink war die Nachfrage bei steigen· 
den Preisen recht leLliaft. England nahm wieder mehr auf. Ober
schlesien erzeugte 1892 89 894 t (89195 t 1891). Zum .Monats
schlusse waren 22 Hütten mit einer Wochenproduction von circa 
17 250 q im BetriAbe. - H i er war der Absatz mässig, und 
bewegten sich die Preise auf dem Niveau der vergangenen Monate. 
Auch hier wirkten die hohen Devisencourse ein. Im 1. Semester 
wurden aus Oberschlesien gegen 7200 t eingeführt. Zum Monats
schlusse notiren: W. H. Giesche's Erben fi23 1

/ 2 , Mittelsorten 
fi 22. Grosse Quantitäten von altem Messing und Messingabfällen 
aller Art beeinträchtigen den Verbrauch von Zink zu Legirungen. 

Z in n hatte einen sehr lebhaft.en und bewegten Markt. Der 
Hausse zum Schlusse des Vormonates folgte eine kleine Abschwä
chung. Als jedoch die leitenden holländischen Marken, Banka und 
Billiton, bei wirklicher oder er&ünstelter Knappheit öbermässig 
hoch gingen, während australisches und Straitszinn bedeutend 
billiger ausgeboten wurle, wendete sich der Consum dem letzteren 
mehr als sonst zu, deckte jedoch , -da ein Anhalten der Preis
sperrung wohl nicht anzunehmen fat, nur den alleräussersten 
Bedarf. - In Amsterdam hetrug mit Ende Juli der Zettel
vorrath an Banka 25 'iOO Block (44292 Block 1892), der Vorrath 
91000 Block ( 107 300), der Preis hol!. ll 53 1/ 2 , Billiton Vorrath 
10066 Block (30862), Preis holL fl 51, Straits Vorrath 3900 Block 
( 6930), Preis holl. fi 50'/,. - Hier war das Geschäft in Folge der 
Londoner PreisLewegung ziemlich· unregelmässig. Gegen Monats
schluss gaben Banka und Billiton ziemlich erheblich nach, aber 
nachdem anch Straits weiter gewichen ist, so hält man Preisröck
gänge für nicht abgeschlossen und verharrt in peinlicher Reserve, 
Es notiren ßanka fi 115 bis fl 122, Billiton fi 113 bis fi 116, 
Austral fi 110 bis fi 115, Straits fl 105 bis fi 110. 

Antimon. Der allgemeine Druck der ungünstigen Ver
hältnisse erstreckte sich auch auf diesen sonst unbeeinflussten 
Artikel und bewirkte eine Geschäftslosigkeit bei rückgängigen 
Preisen, welche bis auf .€ 37 . 10 . 0 bis .f 38 . 0 . 0 sanken. -
Hier waren die ausländischen nominellen Notirungen nicht im 
Stande, die relativ günstigen Preise zu drücken und wurden bis 
fi 47 erzielt. Die Umsätze waren aber nicht bedeutend und ins
besondere der Export kam gänzlich in's Stocken, da die Gebote 
nur bis 1l 44 lauteten, welche nicht acceptirt werden konnten. 

Q u e c k s i 1 b er hat sich auf die aus Amerika gemeldeten 
Nachrichten, welche die Aufhebung der Shermann-Bill, sowie die 
Festsetzung einer höheren Relation als voraussichtlich hinstellte, 
befestigt, da die Silbercourse stiegen und der Export nach China 
hiedurch wieder möglich wurde. In Folge dessen gelang es Roth
s chi 1 d zu dem anfangs des Monats unter den drückenden allge
meinen Yerhältnissen ermässigten Preise von f 6. 5. 0 ein 
grösseres Quantum - man spricht von einigen tausend Flaschen -
abzusetzen. Die zweite Hand, die anfänglich .f 6 . 4 . 0 notirte, 
folgte bald auf f 6. 5. 0. In der letzten Woche erhöhte Roth· 
schild in Folge stärkerer Nachfragen den Preis auf~ 6 . 7. 6 für 
etwa 1000 bis 1500 Flaschen, zu welchem Preise der Artikel in 
London schliesst, woselbst in den ersten eieben Monaten des 
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laufenden Jahres 50119 Flaschen (gegen 53275 Flaschen 1892) 
importirt und 21015 Flaschen (24204 Flaschen 1892) exportirt 
wurden. Für die acht Monate der Saison vom 31. December bis 
31. Juli betrug in London die Einfuhr aus 

Spanien (lt. Vertrag) 
n anderes 

Italien . . . • 
Oesterreich . . 
Califomien etc. 

1893 1892 1891 1890 1889 
44 570 47 195 47 993 50 242 49 334 l'%j 

126 254 
5 550 4 650 7 492 9 010 7 298 "' 

100 600 1 900 "' 
55 1 135 487 65 565 ; 

50175 53 206 55 972 59 917 59 351 "' 
die Ausfuhr 25733 26946 40758 38767 33~53 = 
- Idrianer Quecksilber notirte entsprechend dem London~r 
Preisstande z 6 . 5 . 0 per Flasche, bezw . .f 18 . 6 . 6 per 100 kg 
in Lageln loco Wien, wozu bedeutenile Umsätze stattfanden. 
Auch hier war die Frage für überseeischen Export sehr rege und 
gelang es einige grössere Posten zu placiren. Inwieweit der Zoll
kampf zwischen Deutschland nnd Russland einen Einfluss auf 
den Export nach Deutschland ausüben wird, lässt sich heute noch 
nicht klar übersehen. Der Markt schliesst hier bei fortdauernder 
Frage fest zu .f 6 . 7 . 6 per Flasche und .f 18 . 14 . 0 per 
100 kg in Lageln loco Wien. - Die ca 1 i f o r n i s c h e n Minen 
lieferten vom 1. Jänner bis 31. Juli nach St. Francisco ab: 

1893 1892 1891 1890 1889 1888 
12 957*) 12 036 7 ~81 7 418 9 159 15 791 Flaschen. 

K oh 1 e. Der ö s te rrei c bis ehe Kohlenmarkt ist noch immer, 
der Saison entsprechend, ziemlich still. Die Industrie nimmt wenig 
auf, doch beginnen die Eisenbahnen die gegenwärtige Zeit ruit 
ihrem geringen Verkehre zu benützen. um Vorräthe zn sammeln, 
wodurch die Werke halbwegs in die Lage versetzt werden, ihre 
Förderungen aufrecht zu erhalten. Da auch die Ernte beendet ist, 
dlirften die Ziegeleien und überhaupt die Industrien bald mit 
ihren Bezögen beginnen. - Im nordwestböhmischen Braun
kohlenreviere wurde die Elbeschilffabrt nach einer Woche sehr 
lebhaften Verkehres wieder sistirt, zum zweiten Male im laufenden 
Jahre. Auch der Eisenbahnversandt liess viel zu wünschen übrig 
nnd erstreckte sich hauptsächlich auf Klarsorten, da die Eisen
bahnen sich versorgen. Die Depots füllen sich. Zum Monatsscblusse 
notiren die in Wien zum Consum gelangenden Kohlensorteu : 
S eh warzkoh Jen. Pilsner Revier: Stückkohle fl-,- bis fl-,-, 
Ostrau-Dombrau--K.arwiner Revier: Stückkohle fl 1,15 bis fl 1, 18, 
Würfelkohle fl 1,15 bis fl 1,18, Nusskohle fl 1,10 bis fl l, 12, Klein
kohle fl 0,86 bis fl 0,92. Schmi?dkohle gewaschen fl 1,22 bis fl -,-, 
detto ungewaschen B -,- bis fl - ,-, Cokes fl 1,60 bis fl 1,90. 
Mährisch-Rossitz-Zbeschau-Oslovaner Re\·ier: Schmiedkohle I fl l 36 
bis fl 1,40, detto II fl 1,17 bis fl 1,22, Cokes fl 1,45 bis fl I.75. 
Preussisch-oberschlesisches Revier: Stück- und Würfelkohle I fl 1, 18 
bis fl l,20, detto Mittel':fl 1,15 bis fl l.18, detto II.ff. 1,05 bis fl 1,08. 
Nusskohle I fl 1,18 bis fl 1,20, detto II fl 1,05 bis fl 1,08. Klein
kohle J fl 0,93 bis fl 0,98, detto II fl 0,86 bis fl 0,88. Gas-Cokes von 
den Wiener Gasanstalt~n fl 1,12 bis fl 1,44, loco Anstalt. Braun
kohlen. Leobner Glanzkohle: Stückkohle fl - - bis fl - -
Köflach-Lankowitzer Stückkohle fl -,- bis fl -,.'...., detto Wü;fel: 
kohle fl -,- bis fl -,- , Trifailer Stückkohle fl -,- bis 
11 -,-. Böhmisch-Dux-Brüxer Becken: Stückkolrle 11 0,80 bis 
fl 0,85, loco Bahnhof. - Der deutsche Kohlenmarkt hat sich 
in der letzten Zeit ans seiner ßauen Stimmung aufgerafft und 
einen Aufschwung unter gleichzeitiger Besserung der Preise ge
nommen. - In Rhei nl an d- Wes tpha 1 en hat die Uebernahme 
des Verkaufes durch das Syndicat sehr gute Stimmung gemacht 
und die Fördereinschränkung von 15% zur Festigung des Marktes 

•) Bis Ende Juni. 

Notizen. 
Verfttlchtignng von Stoft'en. Dem unermüdlichen Forscher 

Moissan ist es gelungen, eine Anzahl von Metallen und an
del'e'll. Körpern, die bisher für unschmelzbar gehalten warden, 
dur eh die von einem elektrischen Strome erzeugte hob e Tempe· 
ratur zu verdampfen oder zu verflüchtigen. Mittelst eines Stromes 

wesentlich beigetragen. Auch der günstige Rheinwasserstand belebt 
die Verschiffungen. Eine Rückwirkung der englischen Arbeiter
unruhen war bis nun nicht wahrzunehmen. Cokes haben guten 
Absatz. Die Darstellungseinschränkung wurde von 30% auf 27°/ 
vermindert. - Der Ruhr k oh 1 e n m a r kt ist fest und dürfte di~ 
Besserung auf den englischen Strike zurückzuführen sein. In 
Cokes fanden durch das Syndicat grössere Abschlüsse pro I. und 
II. Quartal 1894 zu M 55, bezw. M 60 statt. - Im Sa arrev i er e 
förderten die staatlichen Gruben im Juli 484 072 t (gegen 450 920 t 
im Juni). Die Nachfrage ist wohl recht lebhaft, doch genügt sie 
für die Leistungsfähigkeit der Schächte nicht, so dass häufig 
Feierschichten eingelegt werden müssen. - Der ober s c h Je s i s c h e 
Markt hat sich ebenfalls wesentlich gebessert, welche Besserung 
auch auf den englischen Ausstand zurückgeführt werden muss 
da die Aufträge nach den Häfen Danzig und Stettin , die fasi 
ausschliesslich englische Kohle consumirten, lauten. Der Absatz 
ist so lebhaft, dass nicht nur die laufenden Förderungen glatt 
abgehen, sondern auch die Depots theilweise angegriffen werden. 
Cokes liegen sehr still, zumal auch der Export nach Russland 
unterbunden ist. - Der belgische Kohlenmarkt zeigt keine 
Aenderung. Man kauft nur für den dringendsten Bedarf. Die 
Preise sind schwach. Die Depots wachsen an und sind es meist 
Stückkohlen und Nuss für Hausbrand, welche an Abgang·leiden. 
Man hofft eine Anregung bei Fortdauer des Strikes in England. -
Die Statistik des fr an z ö s i s c h e n Kohlenmarktes gibt ein inter
essante~ Bild, wie sich die Verhältnisse seit dem Vorjahre geändert 
haben. In Nordfrankreich wurden im I. Semester 7 200 000 t 
(55 OOOt mehr als 1892) gefördert. Der Import im I. Semester 
betrug 3 980 000 t (60 000 t weniger als 189i, wovon 50 OOU t 
auf Belgien entfallen). An Cokes wurden 690 000 t irnportirt 
(650 000 t 1892). Hievon hat Deutschland 60 000 t mehr und 
Belgien 30 000 t weniger als 1892 geliefert. Der Export betrug 
nach Belgien 178 000 t (163 OOOt), im Ganzen 372 000 t (392000t). 
Der engl i s c h e Kohlenmarkt war ausscbliesslich von dem grossen 
Strike der Arbeiter beherrscht, den zu Monatsbeginn 360 000 Berg
leute in Midland inscenirten. Die Arbeiter in Northumberland 
und Durham schlossen sich nicht an, in Süd-Wales und Schottland 
ist Mitte des Monats der Strike ebenfalls ansgebrochen. Es ist 
dies einer der grössten Strikes, die je inscenirt wurden, seine 
Bedeutung und sein Einfluss auf die Industrie nicht nur Englands, 
sondern auch des Continents sind heute noch gar nicht zu über
sehen. Die Vereilligung der Bergarbeiter tagte in den letzten 
Tagen des Monats, an welchen sich 44 Delegirte, welche 
232 000 Arbeiter vertraten, betheiligten. Die Delegirten und auch 
die Arbeiter Durhams wurden ans der Vereinigung ausgeschlossen. 
Der Ausstand in Süd-Wales macht den Strike erst wirknngsvoll, 
nachdem die dortigen Häfen wöchentlich 300 000 t Kohlen ver
schiffen. Die Preise stiegen auf 10-11 sh für Kesselkohle, Dampf
kohle stieg bis 16 sh, Cokes auf 21 '/~-25 sh je nach Qualität. 
Die Preise sind jedoch rein nominell und stündlich verändert. 
Auch in Schottland sind die Preise gestiegen. Die Arbeiter, welche 
1 sh Lohnerhöhung erhalten haben, fordern nun einen zweiten 
~chilling. H?chofenwerke,. welche Kohlengruben besitzen, legen 
ihre Oefen still und geben ihre Kohle ab, was heute besser rentirt. 
In Northumberland und Dnrham, wo noch am meisten gefördert 
wird, notire.n Dampfkohle 12 sh, Förderkohle 8-81/ 9 sh. Der 
Aus.~tand wird eine völlige Aufsaugung der Vorräthe herbei
führen und. die Werke in Stand setzen, dann voll zu fördern, bis 
dahin aber wird die Industrie zu gänzlichem Stillstande kommen. 
B~i dem Nachgeben einiger Werke dürften die jetzigen Zustände 
mcht so bald ihr Ende erreichen, zumal die Arbeiter Hidland's 
beschlossen, keine Ermässigung der Löhne anzunehmen und nur 
dann an die Arbeit zu gehen, wenn alle Besitzer die seitherigen 
Löhne garantiren, 

von meist 350 bis 380 Ampere und 70 bis 80 Volt wurde dies 
in 7 bis 12 Minuten erreicht bei Kupfer, Silber, Platin, Zinn, 
Gold, Mangan, Eisen, Uran, Silicium, Kohle, dann bei Kie~l
Zirkon-, Kalk- und Talkerde, verschiedenen Salzen u. s. w: 
Mo iss an schliesst aus seinen Versuchen, dass der Wirkung 
d~s elektristhen Stromes nur mehr einige vollkommen krystalli
s1rte besonders feuerbeständige Verbindungen, wie die von :Me-

4 
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tallen mit Kohle, dann die Bor- und die Siliciumverbindungen 
Widerstand zu leisten vermögen. (Compt. rend. de I'Acad. des 
scienc., 1893, Bd. 116, S. 1222 u. 1429.) H. 

Haase'schi>s Abteutverfahren. Beim Abteufen auf der 
Braunkohlengrube Neue Hoffnung bei Pömmelte (Bergrevier Magde
burg) mittelst Haase'schen Verfahrens hat sich eine bei dieser 
Methode angebrachte und pateutirte Verbesserung bisher gut 
bewährt. Letztere besteht darin, dass an Stelle der ursprünglich 
verwendeten schmiedeisernen Rohre mit einfacher Nuth und Feder, 
die Nuth und entsprechend die Feder kranzförmig gestaltet sind, 

wodurch der Zusammenhalt der Rohre beim Eindringen wesent· 
lieh besser gesichert ist. (Zeitschr. f. d. Berg-, Hütten- u. Salinen-
wesen im preuss. Staate, 1892, Heft Nr. 4.) V. W. 

Räder aus Manganstahl. In den pennsylvanischen Gruben, 
wo es gebräuchlich ist, die Wagenräder bei steilem Gefälle ab
zuspreizen, so dass sie auf den Schienen schleifen und dadurch 
stark abgerieben werden , haben sich solche aus Manganstahl 
gut bewährt und nach einjährigem Gebrauch keine merkliche 
Abnü1zung erlitten. Ueberdies besitzen dieselben nur ~/3 des Ge
wichtes der gewöhnlichen Schalengassräder. (Eng., 1893, Nr. 1438, 
S. 79.) H. 

Elektrische Schweissung der Bahnschienen. Die Th o m
s o n'sche elektrische Schweissnng soll zur Verbindung der Schienen 
verwendet werden ; die Enden der letzteren werden durch einen 
auf einem Bahnwaggon befindlichen Apparat in wenigen Minuten 
in Schweisshitze gebracht und dann gegen einander gepresst. Die 
gewöhnlichen Verbindungen fallen dabei weg und jeder Schienen
strang bildet auf die ganze Länge ein einzigPs Stück ; es ist jedoch 
nicht angegeben , wie die Längenänderung durch Temperatur
wechsel ermöglicht ist und wie der Ersatz einzelner schadhaft 
gewordener Theile des Stranges durch neue stattfindet. (Irou, 1893, 
Nr. 1061, S. 406). H. 

Literatur. 
Taschenbuch filr Feuerungstechniker. Von Dr. F. 

Fischer. Co t ta'sche Buchhandlung, Stuttgart 1893. Zweite, 
völlig umgearbeitete Auflage. 

Vor kurzer Zeit übergab der Geh. Bergrath R. Nasse eine 
Schrift der Oeft'entlichkeit, welche uns darüber Aufschluss geben 
soll, wie lange die Kohlenvorräthe Europas au.~reichen werden, 
und worin die grosse Bedeutung des allmählichen Verschwindens 
der Kohlenvorräthe behandelt wird. Hat man sich die Frage: 
n Wann werden die Vorräthe erschöpft sein" , beantwortet, so 
treten in nächster Folge weitere Fragen an die Berufenen heran, 
und zwar: 1. Was wird· man nach Erschöpfung der Kohlenlager 
thun und 2. Wie können wir diesen Zeitpunkt möglichst hinaus
schieben? Die erste Frage zu beantworten fällt uns heute gewiss 
schwer, man darf 11ich aber nicht mit der A nsfiucht zufrieden
stellen : Die nach uns kommen , sollen für sich selbst sorgen; 
wir müssen vielmehr der zweiten Frage besondere Beachtung 
schenken und unser Augenmerk darauf richten, mit den Kohlen
vorräthen, die uns heute zur Disposition stehen, haushälterisch 
umzugehen. Der Fenerungstecbniker ist in erster Linie dazu 
berufen, die "tüchtige Hausfrau" vorzustellen, die mit Wenigem 
Viel, mit Minderem Gutes zu leisten vermag und auch Abfälle 
dort zu verwerthen weiss, wo solchQ überhaupt noch Verwendung 

finden können. In den letzten Jahren ist viel geschehen, was zur 
Veresserung der Feuerungen beiträgt , trotzdem aber ist das 
grosse Feld, welches vor uns liegt, noch lange nicht ganz bebaut 
und es wird noch manche Frucht treiben , wenn es richtig be· 
handelt wird. 

Vor Allem muss man das Wesen der Feuerungen genau 
kennen lernen; hat man dasselbe erkannt, dann wird man mühe
loser und erfolgreicher zu Resultaten gelangen. Aus diesen Gründen 
muss ein Buch, welches mit Sachkenntniss geschrieben und einen 
ausgedehnten Stoff in einem Umfange behandelt, der ermöglicht, 
es als n Taschenbuch" zu gebrauchen , hie bei Vieles nnd dies 
Alles ausführlich genug bringt, um dieses Taschenbuch zum 
treuen Begleiter bei der Durchführung von Heizversuchen zu 
machen , von allen Chemikern , Hüttenleuten , Dampfkessel
Ingenieuren u. s. w., für die es bestimmt ist, freudigst begrüsst 
werden. 

Der wohlbekannte Verfasser theilt den Stoff in 3 Capitel: 
1. Entgasung, Vergasung, Verbrennung; 2. Untersuchungsver
fahren und 3. Praktische Ausführungen. 

Im 1. Capitel werden ziemlich eingehend die Entgasung der 
Kohlen, die verschiedenen Industriegase, als: Leuchtgas, Gene
ratorgas, Mischgas, Wassergas, Heizgase und endlich die Ver
brennung und der Rauch behandelt. Unter "Mischgas" führt 
Verfasser den von D o w so n vorgeschlagenen Apparat in seiner 
verbesserten Form an; er bespricht denselben an der Hand 
der eingefügten Zeichnung möglichst genau, schliesst Versuche 
an, die iu einer Hannover' sehen Fabrik von ihm selbst aus· 
geführt wurden und kommt anf die Verwendung des Mischgasea 
zu sprechen , welches insbesondere bei Gaskraftmaschinen vom 
Wertbe ist, wo für kleinere Maschinen die Stundenpferdekraft 
0,9 kg Anthracit erfordert. 

Die Wassergasanlage von Witkowitz, wie jene von Essen,, 
erstere auch im Bilde, sind ausführlich beschrieben, daran ist 
eine Berechnung der Anlage- und Betriebskosten, sowie auch 
Einiges über die Verwendung des Wassergases angeschlossen. 

Die Verbrennung ist recht kurz behandelt, eingehender der 
Rauch und seine Beseitigung, beziehungsweise Vermeidung. Die 
angeführten Gesetze Englands , diesen Gegenstand betreft'end, 
welche bis zu Beginn des 14. Jahrhunderts zurückreichen, nehmen 
historisches Interesse in Anspruch. 

Im 2. Capitel findet die Wärmemessung, die Untersuchung 
der Ga11e, die Werthbestimmung des Brennstoffes ihre Besprechung. 
Von der Dulong'scben Formel sagt Dr. F. Fischer, entsprechend 
seinem bisherigen Standpunkte in dem bekannten Streite, dass 
dieselbe für Holz, Torf und Braunkohle meist annähernd richtige 
Werthe gebe, für Steinkohle jedoch meist zu wenig. Verfasser 
empfiehlt die Brennwerthbestimmung im Calorimeter. 

Im 3. Capitel gelangt die praktische Durchführung der 
Versuche bei Dampfkessel-, Locomotivfeuerungen und Gasfeuerungen 
zur Sprache. Der Dissociation und freien Flammenentfaltung, 
wobei Verfasser den Siemens'schen Aussprüchen entgegentritt. 
und die Ansicht bekämpft, dass nur durch Strahlung der leuch
tenden Flamme die Wärme auf die zu erhitzenden Körper über
tragen werde, sind auch entsprechende Abschnitte gewidmet. 

Für die Durchführung der Versuche bei den verschiedensten 
Feuerungsarten sind zum Schlusse Fingerzeige beigegeben. Das 
Buch in seiner haodsamen, gefälligen Ausstattung ist bestens zu 
empfehlen. Friedr. To ld t. 

Am tli ehe s. 
Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Aller

höchster Entschliessung vom 13. August d. J. den ausserordent
lichen Professor für specielle Geologie der Lagel'l!tätten und analyti
sche Chemie an der Bergakademie in Pfibram, Adolf Hofmann, 
zum ordentlichen Professor für diese Lehrfächer daselbst aller
gnädigst zu ernennen geruht. 

Der Ackerbauminister hat den Bergeleven Johann Bieder" 
man n in J akobeny zum Bergmeister im Personalst.ande der 
Montanwerke des Bukowinaer gr.-or. Religionsfondes ernannt. 



.M. 37. Oesterreichische Zeitschrift 1893 . 
XLI. Jahrgang. 16. September. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Redaction: 

Hans Höfer, C. v. Ernst, 
o. ü. Professor der k. k. nergako.demie in r.oobcn. k. k. Ob;rhcrgro.th, Rergwcrksprod.-Verschl.-Dircctor in Wien. 

Unter besonderer Mitwirkung der Herren: Dr. l\loriz Caspaar, Oberingenieur der österr. alpinen Montangesellschaft in Wien, Joseph 
von Ehrenwerth, k. k. a. o. Bergakademie-Professor in Leoben , Dr. Ludwig Haberer, k. k. Oberbergrath im A.ckerban-Ministerinm, 
.Tnlius Ritter von Hauer, k. k. Oberbergrath und o. ö. Professor der k. k. Bergakademie in Leoben, Joseph Hrabäk, k. k. Ober
bergrath und Professor der k. k. Berg;~•, demie in Pribram, Adalbert Käs, k. k. a. o. Professor der k. k. Bergakademie in Pfibram, Franz 
Kupelwieser, k. k. Oberbergrath und o. ö. Professor der Bergakademie in Leoben, Johann Mayer; k. k. Bergrath und Oher-Inspector der 
k. k. priv. Kaiser Ferdinands - Nordbahn, Franz Posepny, k. k. Bergrat.h und emer. Bergakademie - Professor in Wien und Franz 

Rochelt, k. k. Oherbergrath, o. ö. Professor der k. k. Bergakademie in Leoben. 

Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitä.ts-I3uchhand.lung in Wien, Xoh.lmarkt 20. 

Diese Zeitschrift erscheint wöehentlich einen bis zwei Bogen stark untl mit jährlich mindestens zwanzig artistischen 
Beilagen. Pränumerationspreis jährlich mit franco Postversendung fiir Oesterreich - Ungarn 12 ß ii. W. , halbjährig 6 fl , für 
Deutschland 2.J. Mark, resp. 12 JIIark. Reelamationen, wenn unvP.rRiegelt., portofrei, kiinnen nur l.J. Tage nach Expedition der 

jeweiligen Nummer heriicksichtigt werden. 

INHALT: Rin nruer Process für die Erzengnng rnn H11hcisen, g1•feinte111 Eisen. lngot-~letall nntl Schweis~1·iscn. - Metallurgische 
Beiträge aus Chilt-. - Ein neuer Tuurr·n-Indieator. - - Bergwerk~„ Hütten- nntl :o'alinenhetrieh im bayerischen Staate fiir 
das Jahr 18\J~. - Notizen. - Literatur. - Eingescntlet. - Amtfühes. - Ankündigungen. 

-_-_-_.=:=---=---==-.:::....=-= - ~-----------~~-~·=-=- '----- ------

Ein neuer Process für die Erzeugm1g von Roheisen~ gefeintcm Eisen, Ingot· Metall und 
Sch weisseisen. 

Von Alexander Sattmann und Anton Homatsch, Ilüttcn -Ingenicurcn in Donawitz. 

ßcim Ingenicur-Congrcss in Chicago, August 18U3, und nur die praktische Durchführung des Verfahrens m 
lag unter obigem Titel eine .Arbeit vor, welche gewiss Kürze wiedergeben. 
geeignet ist, das hüttenmännische Interesse in Anspruch In einem hohen , schmalen Schachtofen findet die 
zu nehmen. Die praktische Durchführung dieses neuen Erzreduction und die Kohlung des Eisens statt. Der 
Processes , dessen wir hier nur ganz kurz erwähnen Eisenschwamm gelangt von dort direct in einen , einem 
wollen, lehnt sich in vielen Theilen an bestehende Ver- Frischfeuer ähnlichen Raum , wo er in Berührung mit 
fahren an, muss jedoch in ihrer Corubination als ganz festem Brennstoff eingeschmolzen wird. Das flüssige 
neu bezeichnet werden. Eisen sammelt sich in einem Sumpfe an , von wo es 

:Man kann ,·ier Phasen des Processes. unterscheiden: über einen Wallstein in den Raffinirungsraum gelangt. 
1. Erhitzen der Erze und Zuschläge , wenn niithig In diesem Etagenofen besorgen die dem Reductions-

Rüstcn der Erze mittelst Gasen. raurue entzogenen Gase unter Luftzutritt die Raffinirung 
2. Heduction der Erze, Kohlung des gewonnenen des abtropfenden flüssigen Hoheisens. Dasselbe gelangt 

Eisenschwammes unter Verwendung rcducirender Gase. endlich in den Sammelraum (Flammofen) zur Weiter-
3. Schmelzen des gekohlten Eisenscl~wammes bei verarbeitung. Die aus dem Raffinirraum austretenden 

directer Verbrennung festen Brennstoffes. Gase strömen unter den Rost eines Generators, wo sie 
4. Trennung der Schlacke vorn erzeugten Roheisen mittelst Dampfstrahles gezwungen werden , die Kohlen

und Raffinirung desselben durch oxydirendes Gas, sofort schichte zu passiren, um regenerirt wieder in den Schmelz
nach dem Einschmelzen , derart ein mehr oller weniger raum zu treten. 
kohlenstoffarmes :Metall herstellend. Die beiden Autoren führen Ofenanlagen filr inter-

Ob die Erze in abgesonderten Oefen g·erüstet werden mitirenden und continuirliehen Betrieb, bei letzterem 
oder im Reductionsraume des Ofens selbst, hängt rnn mit getrennten , übereinander angeordneten Riist- und 
localen C mstiiuden, insbesondere von der Xatnr der Heductionsränmen des Schachtofens an. Wir kiinnen uns 
Erze selbst ab. Bei der Beschreibung des l'rocesses heute auf eine niihere Beschreibung des Verfahrens nicht 
und seiner Durchführung wird angenommen. dass eine einlassen, miissen uns vielmehr auf diese kurze Erwäh
separate Jtiistung der Erze iiberlliissig sei. uung beschriinken, indem wir un;; rnrbehalten, später 

Wir wollen von der Besprechung der ,·enrendeten ausführlich darauf zurückzukommen. Eingehende calo-
f:ase , sowie rnn der des Eimchrnelzens des Eisen- rische Heehnungen liegen dem Berichte bei. (Tr:msactions 
sehw:uumes und der Haffinirnng des Hoheisens absehen of thc Am. Inst. of Min. Eng., 18~):-3, Chicago-Meeting.) 

-----·--- ---- F. T. 
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lletallnrgische Beitriige aus Chile. 
Von Andreas Gmehling, Ingenieur. 

Das Auftreten der Silbererze zu Challacollo und 
deren Laugung zu Cerro gordo. 
I. Der Grubenbezirk Challacollo. 

Dieser Grubendistrict liegt am Fusse der Cordillera 
lo;; Audes, ungefähr 50 legnas (330km) östlich von 
Patillas. Die Bergkette von Challaeollo *) erhebt sich isolirt 
ans der Pampa un<l etwa 300 m über dieselbe. Sie 
besteht der Hauptsache nach aus Rhyolith (Quarztrachyt), 
der sich an der Oberfläche sowohl, als auch in der Nähe 
der Erzadern stark zersetzt zeigt. Hier tritt eine Anzahl 
rnn Gängen auf; die hanptsilchlichsten derselben laufen 
von Siid nach Nord, wiihrend kleinere Nebenadern von 
Ost nach West streichen und die If:mptgilnge durch
kreuzen, wodurch sich gewiihnlich die Erze im Kreuzungs
punkte veredeln, ohwohl dies nicht immer der Fall ist: 
Die Erze sind fast immer lJUarzige Diirrerze mit geringem 
Bant- und Kalkgehalte, die ihren Silbergehalt dem Vor
handensein von ~ilberkaraten verdanken. Das llaryum 
tritt stets als Schwerspath auf, dagegen findet sich das 
Calcium sowohl als KalkHpath wie auch als Gyp~ und 
ilnsserst selten al>i Flussspath in schwachblauen Krystilll
chen. Geschwefelte Metalle, wie z. B. Illeiglanz, finden 
sich selten, und wenn dies der Fall ist, stets in Nestern. 
Die quarzigen Erze enthalten dagegen viel Blei in Form 
von Carbonat, Clilorblei und schwefclsaurem Bleioxyd, 
auch lässt sich in ilus8crst geringen Mengen molybd!in
saures beobachten. Alle diese bleiischen Erze sind stark 
silberhaltig. Neben dem Blei herrscht Zink vor, und 
zwar in Form von kiese!- und kohlensaurem Zinkoxyd. 
Zinkblende konnte ich bis jetzt noch nicht beobachten. 
Nach dem Zink folgen der Menge nach Eisen, 'I'honerde, 
Mangan etc., welche sämmtlich in oxydischer Form vor
handen sind. Das Kupfer imprägnirt den ganzen Gang 
in Form von l'ercylit, Atakamit und kieselsaurem Kupfer
oxyd, wenn auch nur in llnsserst geringer Menge, so 
dass der gesammteKupfergehalt kaum 0,10°10 = lOD. M. 
erreicht. Kupferkies tritt zwar auf, aber gerade so iiusserst 
selten wie .Flussspath. Hie und da finden sich kleine 
Nester von Percylit, der sowohl amorph als auch in 
winzig kleinen regulären Kryställchen vorkommt. Dieser 
Percylit ist stark silberhaltig, so dass man es mit einer 
anderen Varietät zu thun hat als jener, welche sich in 
Sonora, Mexico, silberfrei vorfindet. Auch tritt manchmal 
mit diesem Mineral und besonders gerne mit den mangan
reichcn Erzen gediegen Gold auf. 

Von wissenschaftlichem Interesse ist das Auftreten 
von Jod- und Chlornatrium, von Salpeter und schwefel
saurer 'l'honerde-Magnesia und geringen Mengen schwefel
sauren Eisenoxydes im Gange. Dadurch kommt man zur 
Vermuthuog, dass sich der Silbergehalt in der Ader 
hauptsll.chlich aus silberhaltigen Kochsalzlaugen abge-

*) Challacollo bedeutet in der Quicl~na-Spracbe "Sanuber~", 
was insofern bezeichnend ist, als man die Bergkette stellenwc1se 
wetertief mit Saud bedeckt vorfindet. 

schieden hat und alle anderen Verbindungen des Bleies, 
Zinks, Kupfers u. s. w. durch Einwirkung ~ieser L~ugen 
und der Atmosphäre der Hauptsache nach m oxyd1scher 
Form zurückgelassen wurden. FUr die Bildungsweise der 
Gan(J'ausfüllun"' durch salinische Substanzen spricht auch 

n n • B das hiiufi(J'e Auftreten von Pseudomorphosen, wrn z. . 
Quarz na~h Schwcrspath und kieselsaurem Zinkoxyd. 

Soweit die Aufschllisse reichen, ungefähr bis zu 
einer Tiefe von 130 m, hat sich der Erzcharakter unver
ändert erhalten ; dass sich jedoch derselbe mit grösserer 
Tiefe wahrscheinlich unter dem Niveau der Pampa, ver
ände;n wird, ist unzweifelhaft; dort dürften die Schwefel
metalle des Bleies, Zinkes und Eisens u. s. w. zur Geltung 
kommen. 

Von commerciellcr Bedeutung sind bis heutigen 
'f:t"'C8 in diesem Districte nur die Gruben der Berg-

n • C" D' werksgesellschaft „Sotomayor, Carrasco 1 o . 1ese 
Compagnic besitzt als Haupteigenthum 6 Grubenfelder, 
die man von Siid nach Nord mit folgenden Namen belegt 
hat: Lolon, Buena Espcranza, Hosario, Hospital, Froi-
lana, Gilda. . 

Es treten hier hauptsächlich 4 Giinge nebenemander 
auf die sich an der Oberfläche selten, aber nach der 
Tiefe zu rasch vereinigen. Da, wo sich die Gänge an 
der Oberfläche schleppen, besitzen sie in der .Tiefe de.n 
o-rösstcn Silbero-ehalt. Die Gänge laufen Süd-Nord mit 
~5 bis 200 n:'ch Westen und fallen mit 25 bis 27° 
""e(J'en Westen ein. Nach Süd zertheilen sich die Gänge 
~ehr desswegen hat man auch im Grubenfelde „Lolon" 
sehr' wenig abbauwürdige Erze vorgefunden und diesen 
Theil mehr als Angriffspunkt für den Abbau benützt, 
indem man hier etwas westlich vom Gange den Haupt
schacht Lolon" niederbrachte. Doch bereit.q am nörd-

" "fid 'hb liehen Theile des Grubenfeldes ,,Lolon n en sie essere 
Erzpartien vor da sich hier die Gänge 10 m lang schleppen. 
Weiter gegen 'Norden, in der Pertenencia „ Buena Espe
ranza", vereinigen sich die Gänge an der Oberfläche auf 
ungefähr 100 m. Da sich die Erze fast immer dort ver
edeln, wo zwei Gänge zusammentreffen, so hat man auch 
hier gute Erze und bis jetzt ist dieses Grubenfeld „Buena 
Esperaoza" in ~rster Linie von Bedeutun~. In diesem Haupt
empalme betreibt man den hauptsächlichsten Abbau; der 
Aufschluss erfolgte mittelst Sch:lchte und Strecken_ D~r 
Gang ist hier 4 bis 7 m breit, mit durchschnittlich 8 bis 
18 D. M. (0,08 bis 0,180/0), und zwar ist der östliche 
Theil des Ganges der reichste. In diesem Grubenfelde 
finden sich auch gleich im ersten Drittel des Empalmes 
zwei Cruzeroa ( verq uerende Gänge) , die fast Ost-West 
streichen nördlich einfallen und den Gang an den . 
Kreuzun~sstellen bedeutend veredeln. Gegen das Ende 
des Hauptempalmes hat man im Gange einen zweiten 
Schacht den Pique Buena Esperanza", abgesunken. 

' " h . . Etwa 15 m nördlich \"On diesem Schacht ersc emt em 
anderer Cruzero der aber in diesem Falle nicht veredelnd 
einwirkt im Ge,o-entheil der Gan!? wird ärmer an Silber, 

' b ' ~ 
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der durchschnittliche Silbergehalt sinkt hier auf 5 bis 
3 D. M. Das arme Erz geht weiter bis etwa 20111 nördlich 
vom Cruzero , worauf sich die Gänge wieder vereinigen 
nud ein zweites Empalme bilden , welches allerdings nur 
20 m lang ist uud durch die Quebrada abgeschnitten 
wird. Es lässt sich überhaupt durch den ganzen District 
beobachten, dass die Quebradas die Gänge stark zer
schlagen und silberarm machen. Weiter nördlich kennt 
man die Gänge noch nicht näher und weiss nur, dass 
sie sich gegen Ende des Grubenfeldes „Hospital" bereits 
zertheilen. 

Im Allgemeinen lllsst sich Folgendes sagen : 
Die Gänge sind da am ergiebigsten , wo sie sich 

schleppen, auch ist der östliche Thcil des Ganges 
gewöhnlich der reichere; verquerende Gänge (Cruzcros) 
veredeln manchmal , aber nicht immer, die Erzführung. 
Der Gang verliert sich nie , zeigt fast stets bedeutende 

Mächtigkeit und wechselt häufig seinen Silbergehalt. Dieser 
Wechsel wird herbeigeführt durch ein Empalme (Schleppen) 
der Gänge, durch das Auftreten von Cruzeros und durch 
die Quebradas , und zwar im letzteren ·Falle stets zu 
Ungunsten des Silbergehaltes. 

In verticaler Richtung bietet der Gang bis zu eiuer 
Tiefe von ungefähr 80 m wenig Interesse. Aber hier auf 
dem 8. Laufe macht sich eine äusserst interessante 
Erscheinung bemerkbar. Es tritt nämlich ein flacher 
tauber Kreuzgang auf, der nach Süden und Westen 
t1teigt, nach Nord und Ost fällt und den Hauptgang 
durchschneidet, ohne ihn zu verwerfen. Dieser Kreuz
gang scheint aus stark zersetztem Rhyolith zu bestehen. 
Der Hauptgang setzt zwar unterhalb des 8. Laufes in 
voller Breite wie oben fort , aber tritt nicht mehr so 
compact anf, sondern meistens zerschlagen, so dass die 
Ausfttllungsmasse der Gangspalte breccienartig erscheint. 
Ueberall, wo sich der Gang in diesem zertrümmerten 
Zustande vorfindet, ist er silberarm , 2 bis 3 D. l\l. er
gebend. 

Auf dem 9. Laufe, 25 m unterhalb des 8. , konnte 
man einen Ramo (Seitengang) beobachten, Nordwest-

Südost streichend , der den Hauptgang durch~chneidet 

und nördlich von diesem Schnittpunkt auch die Cruzeros 
unterhalb Pique Buena Esperanza kreuzt. Dieser 
Hamo, 2 m mächtig, ergab an beiden Schnittpunkten auf 
eine Länge von ~2 m einen recht guten Silbergehalt, 
während der Hauptgang nirgends mehr als 2 bis 3 D. M. 
aufzuweisen hat. . 

21 m unterhalb des ~l. Laufes ist der 10. aufgefahren. 
Ilier zeigen sich die 4 Gänge deutlich, und zwar in 
einer Miichtigkeit von 7, 75 111 und mit einem durch
schnittlichen Silbergehalt von -J. 1 ~ bis 6 D. l\I. In diesem 
10. Horizonte· zeigt der Gang also schon einen etwas 
höheren Rilbergehalt, auch lassen sich hier häufiger silber
reiche Erznester von Schwefelmetall beobachten, als im 
9.; ausscrdem zeigt sich der iistliche Thcil des Ganges am 
Siidfronton im 10. Horizont von solider Form, woraus ;;ich 
mit Wahrscheinlichkeit schliessen liisst, dass man in 
weiterer Tiefe den Gang wieder mit massiger Structur und 
besserem Silbergehalt antreffen wird. In welcher Tiefe 
dies geschehen kann, lässt sich nicht mit Sicherheit 
sagen , aber es liegen Griinde vor, die dafür sprechen, 
dass dies nicht vor 50 m unterhalb des 10. Laufes ein
treffen wird. Ob auch da schon ein \\' echsel des Erz
charakters eintritt, ist zweifelhaft; man kann dies mit 
mehr Wahrscheinlichkeit weit unterhalb des vorerwähnten 
Niveaus erwarten. Sollten einmal geschwefelte Erze die 
oxydischen verdrängen, so wird der durchschnittliche 
Silbergehalt des Ganges bedeutend zunehmen und der neue 
Erzcharakter wird auch eine eingreifende Umgestaltung 
der bestehenden metallurgischen Processe bodingen. 

II, Hie J,augung 1ler isilbererzc zu ('crro gonlo. 

Die Erze sind quarzige Diirrcrze mit durchschnitt
lich 0,10 ° 0 Silber (10 D. M.) und 0,0001°,'0 Gold. Das 
Silber tritt hauptsächlich in Form rnn Chlor- und Jod
silber auf. Die hervorragendsten silberführenden Mine
ralien sintl. : Bleicarbonat, Bleiglanz, Chlorblei und ein 
Gemisch der letzten beiden mit Bleisulfat. Ausserdem 
trifft man, wenn auch nur in geringen Mengen, die 
silberreichen Mineralien Huantaga.yit und Percylit. 

Obwohl der grösste Theil des Silbers als Kerat 
vorhanden ist, so lassen sieh die Erze nicht direct im 
rohen Zustande laugen. Wahrscheinlich sind die Kerate 
in einer sehr dichten Form vorhanden, die nur einer 
mechanischen Auflockerung, eines Poröswerdens, bedürfen, 
um der Laugung weniger Widerstand entgegenzusetzen. 
Diesen Zweck erreicht man einfach durch Erhitzen, wo
bei ein Salzzuschlag die Arbeit befördert. Aus diesem 
Grunde schlugen auch früher gemachte Versuche, das 
Erz auf nassem Wege zu chloriren , fehl , denn die 
Chlorirung ist bereits vorhauden, man hat nur die 
Silberverbindungen durch Feuer aufzulockern, um sie 
in eine leicht lösliche Form zu bringen. Diesen Zweck 
erreicht man 2'anz .,.ut mittelst der rotirenden Röst-

• " t:> 
cylmder. 

Die Zusammensetzung des Erzes wechselt ; die
selbe· schwankte im letzten Semester de:; Jahres 1892 
innerhalb folgender Grenzen: 

l* 
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Ag U,O~l bis 0,12° 0 (9 bis 12 n. l\f.) 
Au 0,0001 „ o,ouo1ri 0iu 
SiO~ 75 „ 84°, 0 

Pb 3 „ 7°Jo 
Cu 0,05 „ 0,15°; 0 

Zn 2,5 „ 4,5°/0 

Fe~ 0 3 + All Ü:i 4 „ 7,5°/0 
Mn Spur „ 0,50/o 
Ca 0 1,2 „ 2,50/0 

l\lg 0 0,2 „ 0,8°/0 

s 0,3 " 0,6°Jo 
803 1,5 „ 2,6°, 0 

C02 1 „ 2,5°/0 

Cl 1,2 „ 1,8°,'0 

J, Br (Flj Spuren „ 
Feuchtigkeit 0,2 „ 0,5°10 

Das Erz enthält stets wechselnde Mengen von iu 
Wasser löslichen Salzen, wie Kochsalz, Salpeter, Sulfate 
von Tbonerde, Eisen, Kalk und Magnesia. In einem 
bestimmten Falle betrug deren Menge 4,2f>°Jo und zwar: 

0,25°/ 0 All Ü:i mit wenig Fe~ 0 3 

I,510/o S03 

l,61°/0 NaCI 
0,36°/0 Ca 0 
0,11°, 0 Mg 0 
0,41°/0 Na NO~ aus der Differenz berechnet. 
Spuren von Ag, Pb u. s. w. 

4,25°, o• 

Wegen des vorhandenen Kochsalzes löst sich ein 
geringer Theil des im Erze enthaltenen Chlorsilbers und 
Chlorbleies in heissem Wasser auf; für gewöhnlich gehen 
7 bis 12°,'0 des gesammten Silbergehaltes in Lösung. Als 
vortreftlichstes Lösungsmittel für die im r oben Erze ent
haltenen Silberkerate fand ich eine 10°, 0 Cyankalium
lösung. Folgende Tabelle gibt eine Uebersicht iiber die 
Löslichkeit in verschiedenen Mitteln ; es lösten sieb vom 
Gesammtgehalte des im rohen Erze enthaltenen Silbers 
in einem bestimmten Falle folgende Mengen : 

In heissem Wasser 
„ beisser concentrirter Kochsalzlauge 
., 10/0 Hyposulfitlösung ) § 
„ 10°/0 Ammoniaklösung . !j 
„ 10°/0 Cyankaliumlösung . r:n 

„ 1 °/o Hyposulfitlösung und nach- .; c 

herigem .Aufguss von Russell- ""' "' 
:ä ~ extralösung . -:;. _ 

„ 1 °.fo Russellextralösung, nachher ·~ 
Auswaschen mit 1°:' 0 Hyposul- ~ 

..=: fitlösung . . J ;J 
„ 10°/0 heisser Cyankaliumlösung Z 

13,30% 

55,00°/0 

77 530 
' '0 

In keinem Falle gelang es mir, durch Hyposulfit
lösung mehr als 26,6° 0 des im rohen Erze vorhandenen 
Silbers auszuziehen; dieses He:1ultat wurde erreicht durch 
längere Einwirkung der Lösung auf das Erz. Einige 
Yer~uche in dieser Richtung ergaben : 

Löslich in 1°/0 llyposullitlösung nach 2stiind. Steh. 19,27010 . 

" " " " " 24 " " 26,61°, 0 „ „ „ „ „ 48 „ „ 9-,80°/0 

ll ll ll !l ll 72 !l ll !:J,7()UiO 
Es scheint also nach zu langer fänwirkung der 

Lösung auf das Erz wieder eine Umsetzung des gelösten 
Chlorsilbers stattzufinden , wahrscheinlich eine partielle 
Fällung von Schwefelsilber durch den vorhandenen Blei
glanz. Russellextralösung gibt nur ein gutes Resultat, 
wenn dieselbe vor der gewöhnlichen Hyposulfitlösung 
angewendet wird. 

Auch durch Amalgamation lassen sich aus dem rohen 
Erze 60 bis 75°/0 des Silbers ausziehen. 

Die Erze werden von der ungefähr 8 leguas (50 km) 
südöstlich von Cerro gordo gelegenen Grube „Buena Espe
ranza" in Yerschiedenen Sorten angeliefert, nämlich in 
grossen Erzstücken (golpa) mit durchschnittlich O,I0/0 Ag, 
als Grubenklein (granzas) „ „ 0,08°Jo Ag, 
und als Erzfein (Llampo) „ „ 0,060, 0 Ag. 

Die golpa kommt hauptsächlich aus den oberen Teufen, 
während die granzas zwischen dem 2. und 6. Horizont 
fallen, wo der Gang weniger hart auftritt. Unter dem 
G. Laufe wird wenig Abbau betrieben, man schliesst dort 
die Lagerstätten sowohl in nördlicher als in Yerticaler 
Hichtung auf. Die tiefste Arbeit befindet sieh zur Zeit 
etwas unter dem 10. Laufe, ungefähr 130 m unter der 
Tagesoberfläche. Wasser bat die Grube nicht. Auch be
darf es keiner Zimmerung, da das Gebirge standfest ist; 
man lässt beim Abbau nur hie und da einen Sicherheits
pfeiler stehen. Die Förderung geschieht mittelst eines 
Pferdegöpels (malacate). Gewinnung, Förderung und Aus
haltung der Erze kommt per metrische Tonne, d. h. für 
1000 7.·g, auf 8 bis 9 Pesos zu stehen. *) Die Erze werden 
auf zweiräderigen Wagen, welche mit 5 l\laulthieren be
spannt sind, nach Cerro gordo gebracht. Ein Wagen 
( carreta) bringt etwas mehr wie 2 t. Fiir den Erztrans
port sind 30 carretas thätig , je 10 zu einer Gruppe 
vereinigt, welche in 5 Tagen 3 Touren zu machen hat. 
Die metrische Tonne kostet an Fracht 9 bis 10 Pesos. 

Die golpa wird durch einen Steinbrecher vorzer
kleinert, die granzas werden direct auf die deutsche 
Kugelfallmühle gegeben, welche aus der Fabrik von 
H. L ö h n er t in Bromberg stammt und wovon 2 Stiick 
vorhanden sind. Enthält die Miihle Nr. 4 ungefähr 7 q 
gusseiserne Kugeln und macht dieselbe 22 bis 24 Um
drehungen per Minute , so liefert sie per Stunde je 
nach der Härte des Erzes 9 bis 14 q Erzmehl ,·on Sieb
grösse Nr. 10 und erfordert 9 Pferdekräfte zum Betriebe. 
Ftlr je 1 t gemahlenes Erz werden an Kugeln und Ersatz
stücken 1 

2 bis :i;, kg Eisen verbraucht. Das Salz gibt 
man mit dem Erze auf, man schlägt 80/o zu, was für 
die nachfolgende Röstung vollkommen genügend ist. 
Ausserdem ist eine Grus o n'sche Mühle Nr. 4 ..-orbanden, 
die sich hauptsächlich von den vorerwälmten durch die 

*) Ein Peso chileno wechselt in seinem Werth stetig -
jetzt gilt er etwa l 111 .10 Pfg - eigentlich sollte er über 4 III 
werth sein. 



Güte des l\laterials, woraus 31e eonstruirt ist, unter
;;cheidet. 

Das gemahlene Erz tr:rnsportirt man in eisernen 
Hunden n:~ch Howcll's rotircnden lrnsWfcn , von denen 
zwei vorhanden sind und welehc von der bekannten 
Firma Fra s er & Ch a 1 m c ri', Chicago, geliefert wuroen. 
Ilicr wird es mittelst eines Becherwerkes in die Erz
trichter gehoben, von wo a11s da~selbe automatisch in 
da.~ hintere Ende des Ofens fällt. Der Cvlinder hat eine 
Lll.ng·e von 27 Fuss (8,2 m) unJ ist an~ 8 gusseisernen 
Segmenten zusammengeschraubt. Die 3 vordersten Seg
mente haben einen inneren Durchmesser rnn ü2" (157 cm) 
und tragen ausserdem ein feuerfestes Steinfutter \·on 
5" (12,7 cm) Dicke. Der innere Durchmesser der letzten 
5 Segmente beträgt 52" ( 132 cm). Auf die ganze L:ingl' gibt 
man dem Ofen 6" (15,2 cm) Neigung. Er macht i •.,bis 1 t:m
drehung per Minnte und das Erz v~rblciht a. j bi~ 1 Stunde 
im Ofen. Die Feuerung geschieht mittelst Hohes. Man ver
braucht in 24 Stunden f>O bis 55 '/ IIolz in grossen 
Scheiten; wird Kleinholz gefeuert, so ist der Aufwand 
grösser, Im Falle Holz mangelt, feuert man mit austra
lii,:eher Steinkohle, wovon man in 24 Stunden 25 bis 
27 q benöthigt. 1 q Holz kostet l ~ 20 Fcso, 1 q Stein
kohle 2,60. Unter allen Umständen zieht m:m vor, mit 
Holz zu feuern, weil eine regelmässigerc Abröstung er
reicht und das Mauerwerk nicht so angegriffen wird, 
wie bei Steinkohlenfeuerung. Das Hob: findet Rieb 3 leguas 
(20 l.:111) siidlich von Cerro gordo, bald mehr bald weniger als 
1 m unter Sand begraben; dasselbe wurde wahrscheinlich 

in friiheren Zeiten angeschwemmt und hat sich im Laufe 
der Jahre in diesem trockenen Klima im salz- und salpeter
hältigen Sande gut conservirt. Man zahlt an der Fundstiittc 
für eine Wagenladung von 15 bis 18 q 1 G Pesos. Mit der 
Ausgrabung des IIolzes-be~chäftigt man 30 bis 40 Mann, 
was für die Compagnie insofern von Vortheil ist, als man 
aus diesen Leuten, im Falle eines Arbeitermangels am W erkc, 
die fehlenden Arbeiter temporär ersetzen kann. Ansscrdem 
setzen der Laden u~d die Magazine umsomehr ihre Waaren 
ab, je mehr Leute beschäftigt sind. Ein Ofen röstet in 
24 Stunden 350 bi~ 380 q Erz ab. Das geröstete Erz 
fällt durch einen Schlitz von der Feuerbrücke in eine 
gemauerte Kammer, wo es noch stundenlang liegen bleibt, 
wodurch die Chloruration bedeutend erhöht wird. Das 
geröstete und noch heisse Erz ist von dunkel kaffee
brauner Farbe und riecht deutlich nach Chlorgas. Während 
des Höstens schwillt das Erz in Folge der heftigen 
Gasentwicklung bedeutend an und verliert an Gewicht 
und am Silbergehalte, u. zw. hängt die Grösse dieses 
Verlustes hauptsächlich von der Rösttemperatur und der 
chemischen Zu~ammensetzung des Erzes ab. Versuche, 
die in dieser Beziehung im Laboratorium ausgeführt 
wurden, ergaben : 
Abröstung bei: 
niederer Temr-eratnr 
dunkler Rothgluth . 
erhöhter Temperatur 
heller Hothgluth 

Gewichtsrnrlust 
5,800/o 
7,48° 0 

8,38°, 0 

10,40°, ll 
(Schluss folgt.) 

8ilberverlnst 
0,300/0 

4,55°/0 

8, 1 'i o/o 

31,82°, 0 

Ein neuer Touren-Imlicator. 
Von A. Kas. 

Wenn ein zum Theilc mit Wasser oder einer be
liebigen anderen Flüssigkeit gefülltes cylinclris1·hes Ge
f:lss um seine verticalstehende Achse rasch herumgedreht 
wird, so wird die Oberfläche der mitrotirenden Flii~sigke!t 
an der Gefässwand ringsherum gleichmässig gehoben 
und in der Mitte gesenkt. Der in der Fwssigkeit ent
standene Hohlraum entspricht, wie aus der Statik 
flllssiger Kiirper bekannt ist, einem auf den Scheitel 
aufgestellten Fmdrehungsparaboloid, dessen geometrische 
Achse mit jener des rotirenden Gef:isses iibereinstimmt. 
Die Lage des Scheitelpunktes des Hohlparaboloides llber 
dem lloden des C:efllsscs, sowie der Parameter der er
zeugenden Parabel ist, insofcrne von der Wirkung der 
Molecu\arkräfte abgesehen wird, nur von der Peripheric
Geschwindigkeit des rotirenden Gefässes abhiingig. Wird 
hiebei ein Glasgefll.ss benützt, so kann die Bildung des 
Paraboloides beobachtet werden , und es kann aus der 
jeweiligen Stellung des Scheitelpunktes desselben über 
d6 m (;efilsshoden auf die Umdrehungsgeschwindigkeit, 
beziehungsweise auf die Umdrehungszahl des Gefösses 
oder der Welle, durch welche d:i.ssclhe in Rotation ge
bracht wird, geschlossen werden. 

Auf diesem Princip Lernht der jiingst Yon Dr. 
0. Braun angegebene, mit dem N:lmen „ Umdrehungs-

geschwindigkeitsmesscr" belegte Apparat, welcher den 
Zweck hat, die limdrehungszahl rasch rotirender Wellen 
dir e c t anzuzeigen. In seiner einfachsten Form besteht 
derselbe aus einem kurzen, beiderseits geschlossenen 
Glasrohre, welches nicht ganz mit einer .Flüssigkeit ge
fiillt ist. lJas Glasrohr ist in ein mit Gewinde versehenes 
l\letallstück eingekittet, durch welches es, hei Vorhanden
sein einer rnrtical stehenden Weile i deren lltndrehungs
zahl beobachtet werden soll . direct in die letztere 
achsial eingeschraubt wird. In allen iibrigcn Fällen wird 
zur Aufstellung des Apparates ein besonderes einfaches 
Gestell notbwendig, in welchem derselbe von der be
treffenden Weile aus durch eine dilnne Schnur unter 
Anwendung kleiner Rollen angetrieben wird. Je nach 
dem Zwecke, dem der Apparat dienen soll, wird die 
Scala entweder direct auf dem rotirendcn Glaskörper 
eingeätzt (wenn es sich bloss um die Markirung der 
zulässigen Abweichungen von der normalen Geschwin
digkeit handelt) oder es wird eine feststehende 
Scala bcniitzt, welche auf einer das rotirendc Gef:igs 
umhiillcnden Glaskapsel oder dgl. eingravirt oder ein
geiitzt ist. 

Ebenso einfach wie die Constrnction des Apparates 
ist auch dessen Theorie. 

2 



472 

Wird die Y Y-Achse (vergl. nebenstehende Figur) 
durch den Rcheite\pnnkt 0 einer beliebigen Meridian
schnitt-Curve des betreffenden Hohlparaholoicles gelegt, 
~u gibt jede Abscisse x derselben direet die der Tan
gentia\gesehwindigkcit v, welche die um :v rnn der Dreh-

1 R 
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achse X X entfernten Flttsaigkeitselemente besitzen, ent
aprcehende Gesehwindigkeit~höhe an. Es ist fflr jeden 
Punkt der Cnrrn v 2 

x= 

Wird statt der Tangentialgeschwincligkeit die Winkel
geschwindigkeit w eingeführt, wobei 

~u hat man auch 

oder 

V =--= W J 

w2 y2 
x-. - 2g 

y 2 = 2..[_x 
w2 

welche Beziehung eben der Scheitelgleichung einer Pa-
,,. 

rabel mit dem Halbparameter -~ entspricht. 
w2 

Fiir y = R ( = dem inneren Radius des cylindri
schen Gefässes) ergibt sich die der Winkelgeschwindig
keit w entsprechende griis8te Erhiihnng der F\it;.;sigkcits
oberfläche an der Gefüsswand über dem Scheitelpunkte 
0 mit w2R2 

A= 
2g 

und es ist A zugleich die Jliihe des entstandenen Hohl
paraboloides. 

Die Lage des Scheitelpunktes 0 llber dem Gef'äss
boden ergibt sich aus der Gleichung für das Flttssigkeits
volumen im lluhezustande und während der Rotation. 
Bezeichnet h die Höhe der Flüssigkeit über dem Gefüss-

boden im Ruhezustande, 

e die Höhe des Scheitels 0 Uber dem Gefllss
boden während der Hotation und 

H A + e die Höhe des Fltlssigkeitsrandes iiber dem 

so ist 
woraus 

Gefässboden während der Rotation, 

':t R2 h = -;; R~ (A + e) - 1/ 2 1. R2 A 

R2 w2 
e = h - 1/ 2 A = h - 1 

., " 2g 
erhalten wird. 

Fllr eine andere Winkelgeschwindigkeit w1 ist 

daher der gegenseitige Abstand der Scheitel der den 
Geschwindigkeiten w und w1 zugehörigen Paraboloide 

w 2_w2 
~ -=-= e - e1 = i 2 R2 i 

2g 

oder wenn statt der Winkelgeschwindigkeit-0n die Umfangs
geschwindigkeiten des rotirenden Gefässcs, V, = R w1 

und V = R w eingeführt werden, 

Um diese Grösse !::. müssen die Theilstriche der 
Scala für die Geschwindigkeit V1 und V von einander 
abstehen. Weil die Grössen !::. der Differenz der Qua
drate der Umdrehungsgeschwindigkeiten proportional 
sind, so werden sich dieselben für gleich grosse 
Intervalle der letzteren nicht gleich gross ergeben; sie 
werden desto grösser sein, je grösser die absoluten 
Werthe der in Betracht kommenden Geschwindigkeiten 
sein werden. 

Ein Apparat mit einem cylindrischen Gefässe von 
25 mm innerem Durchmesser (R = 070125 m), dessen 
Scala nur einzelne Hunderte der minutlichen Um
drehungen (n) direct durch Scalastriche markiren soll, 
wilrde fiir n = 800 bis 1200 folgende Einrichtung er
halten. 
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Den minutlichen Umdrehungen n 
-R 

entsprieht die Umfangsgeschwindigkeit . V = '~0 n 

v:i 
somit ist . . A = -

2g 
Bei der Fiillungshöhe h -- 0,07 m ergibt sich die 

Lage der Theilungsstriche über dem Gefässboden mit 
1 

e=h- A 
2 

und der Abstand der Theilungsstriche von einander = .6. 
Die Entfernung des Fliissigkeitsrandes von dem 

1 
G efässboden wiirde hiebei betragen H = A + e = h + 

2 
A 

und es müsste für die anzuzeigende höchste Umdrehungs· 
zahl n = 1200 das rotirende Gefäss ilber 13 cm hoch 
sein. 

Wird bei gleichbleibender l<~iillungshöhe h die 
Gefässhöhe soweit vermindert, dass die freie Aus
bildung des parabolischen Hohlraumes durch den 
oberen Gef:issabschluss , welcher eben und senkrecht zu 
der Gefässachse angenommen werden soll, verhindert 
wird, so kommt man auf ganz andere Verhältnisse. 

Macht man die Höhe H 1 des Gefässes kleiner als 
die Grösse A + e, wie sich dieselbe bei freier Ausbil
dung des Hohlparaboloides für die k 1 einst e zu mar
kirende Umdrehungszahl ergibt, so wird die Flüssigkeit 
während der Rotation den oberen Gefässabschluss er
reichen, und es wird sich bei sämmtlichen 1"mdrehungs
zahlen, welche die Scala anzeigen soll, ein ver k ii r z t es 
Hohlparaboloid (in der Figur gestrichelt eingezeichnet) 
ausbilden, dessen der Grundfläche zugehöriger Radius r 
stets kleiner wird, als der innere Gefässradius R. 

Die Höhe des verkilrzten Paraboloides wird in 

diesem Falle 

bei der freien Ausbildung desselben war 

w2 r2 
A1 = ----

2 (J'' 

"' 
w2 R2 

hingegen A = - ---<> (J' • -.,, 
Es vMhalten sich demnach in diesen beiden Fällen die 
Höhen der Hohlparaboloide wie die Quadrate der den 
Grundflächen zugehörigen Radien , und es ist bei einer 
und derselben Winkelgeschwindigkeit w 

A1 2g 
r2 = R2 A-= w2 AI: 

Die diesfällige Volumengleichung 

r. R2 h = r. R2 H1 - 1/2 "r2 Ai 
liefert die Beziehung 

R2 (HI- h) = i/~ r2 A1, 
gemäss welcher nach Einführ.ung des W erthes für r die 
Höhe des verkürzten Paraboloides 

V HI - h vH1--=---h 
A 1 =wR ---=V ---

g g 
erhalten wird. 

Die Lage des Scheitelpunktes 0 1 über dem Gefä.ss
boden ist dann 

800 900 1000 1100 1200 

1,04.7 1,111 1,:ms 1,.1:-rn 1,510 m 

0,0558 u,0105 0,0~12 o,1056 0,1256,,. 

0,0.121 0,034 7 u,o2G3 o,IH 72 0,0012 m 

u,ou74 0,0084 u,0091 u,0100 ". 

0,097!"1 0,1075 O,ll:-l7 0,1228 0,1328 m 

e1 = 111-AI= Hl - V VH1 -_!. 
g 

Fiir eine andere L""mfangsgeschwindigkeit V1 ist 
analog 

'V
H1-=ti 

e\ =HI -All= HI - vl ----, 
g 

daher der gegenseitige Abstand der Scheitel der den 
Geschwindigkeiten V und V 1 zugehörigen Paraboloide: 
mithin auch der Abstand der diese Geschwindigkeiten 
markirenden Scalastriche 

Viii--J) 
.6. = e 1 - e1

1 =(V, - V) ---- , 
g 

sonach den betreffenden Geschwindigkeits - Differenzen 
einfach proportional, und für gleich grosse Intervalle 
der Geschwindigkeit g 1 eich gros s. 

Durch diesen Umstand wird die Eintheilung der 
Scala, bezw. die Aichung des Apparates wesentlich ver
einfacht, wesshalb die Einrichtung mit beschränkter Ge
fässhöhe in den meisten Fällen vorzuziehen sein wird. 

Wird bei dem vorhehaudelten Apparate mit 25 mm 
innerem Gefässdurchmesser, bei gleichgelassener Füllungs
höhe h = 0,07 m, dessen Gesammthöhe H 1 = 0,09 111 

angenommen (in dem vorigen Falle ist für die geringste 
anzuzeigende Umdrelmngszahl n = 800 die Grösse 
A + e = 0,0979 m gefunden worden), so ergibt sich 

für n = 800 900 1000 1100 1200, 
wobei V = 1,047 1,177 1,308 1,439 11570 m 

A1 = 0,0472 o,0531 0,0590 0,0650 0,0709 ,: 
und e 1 = H 1 - A 1 

= 0,0428 0,0369 o,0310 ü,0250 0,0191,: 
somit.6. = 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 „ 

Der grösste W erth, den bei dieser Einrichtung des 
Apparates (mit beschränkter Höhe) .6. erhalten kann, 
richtet sich nach der kleinsten Umfangsgeschwindigkeit 
(im Folgenden mit V 1 bezeichnet), bezw. nach der klein
sten Crndrehungszahl (n1), welche von der Scala noch 
angezeigt werden soll. Der Apparat muss hiebei eo ab
gestimmt sein , dass sich bei der Fmfangsgeschwindig
keit V 1 das Hohlparaboloid unverkürzt bis zur Gefltss
wand eben noch ausbilden kann. Die;; wird dann statt-

:2. 
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finden, wenn für die zu markirende unterste Geschwin- ' 
tligkeitsgrenze 

das licisst 

woraus ~ich die Differenz zwischen der (;el'äss- und 
Fiillungshöhe mit 

1-11-h= 
V ~ 

1 ' 1 

:! '> ~' - ,.,, 

ergiht. 

]);1mit :;ich hCli der grösstcn vorkommenden Uc
schwiudigkcit 1V~) der Scheitel des Paraboloides iilicr 
dem G efässhodcn ausbilden kann, muss die Ilöhc des 
Gefässes sein 

IP > V 2 VH i :=__ h 
') "' -,.,, 

somit unter llcriicksichtigunµ; der vorigen Beziehung· 

111 > v~. v1 
2g 

Filr deu Apparat mit 2 5 11u11 Gefüssdurchmesser, 

fiir welchen n 1 - 81l0 und n~ - l 200 
also VI - 1,017 " v~ -: 1,&70'11! 

angenommen wurde, wird erhalten 
V~ 

IP - h -:-:: 1 /~ „1
cr - o,U27a . . ,., 

Bei genauer Einhaltung dieser l löhendilferenz wird 

~..:___-:(V~ - V1>V"1 .:- h -=- o,028am 
,., 

" /'. 

80mit ..:___ = ... ~ - u,0012 m (gegen 0,005~ 1lt 1111 vo
-1 

rigen Falle). 

Pie geringste Höhe, welche das Gefass erhalten 
muss, wiirde i;ieh mit 

V2 • V1 II' --: - - - - o 08:17 m 
'>er ' -,.,, 

ergehen, die.~elbe ist gleich der lliihe des der griisstcn 
Geschwindigkeit entsprechenden Ilohlparaholoides, für 

welche VH 1 -h 
A 1 ~ ::-::: V~ - .,. = 0,0837 m sich ergibt. ,., 

Die Fiillungshöhe würde hiebci 

h = 11 1 -- (II 1 -- h) = o,o~:n ---- o,o:na ::-: o,o55H m 
betragen. 

Sollten die Scala8triche fiir die angenommenen 
lnten·alle der Tourenzahlen noch weiter auseinander
liegen, so ist es nur nöthig, dem rotirendcn Ge
fä!!Re einen grösscren Durchmesser zu geben. 1 lurch 
entsprechende Bemessung des Gefässes kaun jeder dies
bezüglichen Anforderung ent,proehen werden. \Yiirdc 
z. B. gefordert, dass in dem Yorliegenden Falle die Theil
striche der Scala für je 100 Cmdrehungen um lümm 
yon einander abstehen, womit also !::. = 0,01 m und 

~ ..::_ - 0,04 111 im Vorhinein bl:'stimmt ist, so ergibt sieh 
aus der ßeziehung 

~ ·\ -:: (V., - VI) VIF -h - 7'_ 1\ (n., - n1) vn 1--=-1~ 
- ... - rr --- - 30 "" rr 

,., ,., 
nach Einführung des vorermittelten Werthcs ftir 

ll1 -- h = 1' VI~ - 1 (-" R ll )' ~ 
/~ 2 g - 4g 30 1 

~ ..::. = (;~r cnj __ 
2 

;0_111 

erhalten wird. 
Für ~ ..:___ 0,01 m, n1 = 800 und nj ~ 1:rno 

ergibt sich hienach 
H ::-: O,OL!a5 m, 

so dass dann den minutlichen 
Umdrehungen . . n1 =- 800 und u~-:1200 

die limfangsgeschwindig-
keiten . VI :-1,2524 "vj -1,8787 /lt 

entspreelwn. 
Mithin ist jetzt 

V ~ 
II 1 - h = 1;~ <> 

1
,;: ::--:: o,03nn·1 ui - ,., 

und 

Mit 

wiirde die Füllung~höhe 

h - H 1 -- (II 1 --- h) = 0,07997 III. 

:lur C'ontrole der Rechnung kann ~ !::_ zuriickge
red111et werden aus 

,. . ' V )VIP- h ... _:. = lV~ - 1 --- = 0,0·1 m - g 

llie \'orgeföhrte rcchnungsmässige Scalabestimmung 
kann wegen der Nichtberllcksichtigung der Wirkung der 
l\lo\ecularkräfte nur als eine beiläufige angesehen werden. 
Fiir die definitive Scalaeintheilung wäre stets die Vor
nahme einer sorgfältigen empirischen Aiehung des 
Apparates angezeigt. Für im Vorhinein gegebene Geschwin
digkeits-V crhältuisse sind aber die abgeleiteten Beziehungen 
zur Bestimmung der passendsten Dimensionen des roti
rendcn Gefasses immer mit Vortheil anwendbar. 

Der ß rau n 'sehe Touren-Indicator dürfte als solcher 
in den zahlreichen Fällen, wo es sich um eine mög
lichst genaue Einhaltung der Umdrehungszahl rasch ro
tir~ndcr Maschinen handelt, recht gut brauchbar sein 
uncl ,-er,licnt wegen seiner Einfachheit und von Zu
fälligkeiten unabhängiger Correctheit Yolle Beachtung. 
Durch .Anwendung Yerschiedcner Flü~sigkeiten (leicht
odcr strengtliissiger) kann dessen Empfindlichkeit zweck
entsprechend geregelt werden. Geeignete, ganz empfind
liche Apparate können auch zur Beurtheilung des 
L"ngleichförmigkeitsgrades der Wellendrehung benützt 
werden. 
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Bergwerks-, Hutten- uncl Salinenbetrieb im bayerischen Staate für {las .Jahr J892. 

I. Bergbau. 

A. Vorbehaltene Mineralien. 

Werke Werth in Zahl drr ------ --- --- - - l\Ienge - . 

~~ 
' 

l\Iark am ... ,' i 
~·~. ~ in Ur- - ~ 

.;s 
..::::~ 

... -1 ~ ~ 1 = "i: '~] ~ .:: '·- ~ Tonnen sprungs-
00 c':: ! ~ orte ... 1 ~ .„ ~-=. 

< ... ~ 

! 
i 1. Stein- u. Pech-
1 kohlen ... 

2. Braunkohlen 
: ;1, Eisenerze 

1 ! 

1 

3 25 23 
14 9 

3 ö4 38 

.r.. .... 

713 051,6 7 2616624806 92ll7 10.18 
13 367,0 62 651 115· 1-H 4,6!1 

146392,7 596 019 nn nos 4,u7 
! 

12 
1

4. Zink- u. Blei
er.i:e 

. 5. Kupfererze 

1

, 6. Arsenikerze 

3 1 
8 6 1831,4 30825 

12 
31 7-f 16,831 

7. Gold- u. Silber-
! erze 

1 

8. Zinnerze 
9. Quecksilber-

[ erze . , .. 
'10. Kobalter.i:e . 
1111. Antimonerze 
:12. Manganerze 
, 13. Steinsalz 1

) 

14. Schwefelkiese 
i u. sonstige Vi-
1 triolerze 
1 

1 1 

. i 
1 2' 

3 
• 1 I' 
l/ · i 

11 · ' 

l 
1 

1 
1 

1 

137,0 1100 ')' 8,03 
955,2 24 463 109~ 163 25,61 

' 
1 

1 

1944,8 19448 36' 85 10,-
! 

1) Ausserdem wurden 125 663 111
8 gesättigte Soole durch 

Sinkwcrksbetrieb gewonnen, deren Geldwerth beim Kochsalz (siehe 

Salinen) eingesetzt ist. Ein Theil dieser Soole wird in der Saline 

:t.11 Berchtesgaden, der grüssere Theil derselben. mit Ileichcnhaller 

Quellensoole vermischt, in den Salinen zu Reichenhall, Trannslein 

nnd Rosenheim eingesottcn. 

ß. Nicht vorbehaltene Mineralsflbstanzen. 

1 Werke Werth in Zahl der ... 
--------- Menge 1 :uark am 

·- E 1: 
001~, ~ in Ur- t; :;:; ;.., :::. :: 

·~ - " i :e ! ~ ;::: 'i: .C5~ :~ 
aS ·- ...... ._ TonnPn sprungs~ ~ 

1 ~ :5 ... = 
1 

~ 1"'" ~ ... „ --:n IP.. ~ orte ~ 
, ... ~ 

~ ' "" i 1 
1 l. Graphit . . 42 32 4 036,0 252 9GU 2ul 128 62,67 

2. Ocker 1r. Farb-
1 

erde .... 92 35 8 877,0 83 094 68 107 9,47 
3. Porzellanerde . 131115 18 085,0 68 930 138 234 3,81 
4. Feuerfeste 

Thoncrde. . 110; 105 108,312,0 948226 -167 ;1248 8,75 
5. Speckstein : . 1111 3 1 27 I,:3 8l 375 44 : 148 64.01 
6. Flnssspath . . ,14: 14 4 593,8 23 629 38 89 5.14 
7. Schwerspatlt 

· 1 ~I 8 4 765,0 38172 li5 88 8,01 
~- Feldspath . 3 1200,0 !:lliOO 12 8,-
,J, Dach- und . 1 ' 

1 

1 

'fafelscbicfer . i26: 9 1463,0 ' 52022 98 21213:i,5ti 

1 

Werke 

l0.CcmcntnH,rgel2)I . 
11. Schmirgel . . , . 
12. G,ljlS . • . • 

1:1. Kalksteine') . 
14. :o-;andstcinc ") 
15. Wetzsteine 
16. Basalt und 

19 19 
4 3 

10 10 
149 91 

3 3 

Werth in Zahl der ~ 
Menge l\Iark am .... . t ~ 

in Ur- .S 
1 

=' '"' .c ~ 
'Ci) ~ ~ .-

Tonnen sprungs- -e ~ -= ~ 0 

orte < ~ ~ ~ --

Si 571,0 315 1931216 ! :13\ :1,60 
170,0 6 840 4 7 32,81' 

24 517,o 51 059, 64 4 2.os: 
233 417,5 258 865 430 fj112 1,11 i 
246 193,5 l :ns 248 . 5,19 

14li,7 11 210 22 7G,40: 
' 1 

-Geschlä"e 13 B 
17. Granit, Zverk- i 

1&1993,0 377 54l 77:i 1002 2,U9, 
1 

u.Ptlastersteine, ! i dann Kleinge
scbläge . . . , . ; . 206 510.5 2 568 864 i<:>r 1 

~, al 
1 1 

1 
1 

18. Melaphyr(Pfla- ' ! 

stersteine und! , 1 

Kleingeschläge) . ' · I 195 281,0 585 84:1 3,oo! 
19. Bodenbeleg- i 

steine u. Dach- . [ 
. pl.atten . . . : 9

1 

9 
20. L1thograph1e- , 

stcine . 1 • ! 

1 

1 

i 

19 :)38,5 3HJl23 20, 2ii 16.36 
i 

8 650,5 865 05li 1011,-
21. Quarzsand . : lJ 13 32 981 

1 
43 85~ 

1 
1X1: 

i 1 . 
1 

II. Salinen. 

K o c h R a 1 z. 

Werke Werthin Zahl der "" ! 
-1 -- Menge )[ark am --- 2 'i: : 

' L -. :... '::i ... """' 't "' '.,_, öi in Ur- .8 o:: " __ :;::i 
~ ! ~ c:·c ·- CJ,.... 

.5 ~·;::: ·- ~ Tom1en spr.mgs- ~ " ;: 't: o:: 1 

oo . i:4 ;:::: orte '"' E :;a ~ ·- ' 
1 < ~ ~ i 

: 1 1 1Berchtesgailen. 1 . 1 2 109,508 10'2 7u7 55 65 

Traunstein . 1 . 1 8 701,000 ;.JG;{ 890 4'.'l 111 
!

Reichenhall. 1 l 8 188,U25 291 667 40 l2;j 

Rosenheim . 1
1 

• 1 22 093,220 l 010 512 97 '.2u3 
IKissin"en 11 

• 1 26,u50 966 8 ; 
! Philip;shall b. ei. I 1 i 1 

J Dürkheim 1: 1 234,275 7 028 4 8 1 

1 Summe l 5i li ti 141352,07011 776 77ly-17 51:214·~,97. 

Von der Gesammtproduetion wurden 1148,033 t 
zu Gewerbesalz und 13 579,235 t zu Viehsalz denaturirt 
und das übrige Quantum als Speisesalz nrkauft. Das 
angefallene Dungsalz betrug 642,6 t. 

Dass auf der k. k. Saline Hallein aus der , auf 
bayerischem Gebiete gewonuenen Soole erzeugte Siede
salz zu 22 899,9 t ist hier in der Yorstehenden Tabelle 
nicht aufgenommen. 

') Umfasst nnr einen Theil der Prodnction , ~oweit ilie~clhe 

ermittelt werden konnte. 
9) Cmfasst nur einen Theil des gewonnem·n Sandsteines, 

und zwar hauptsächlich den ans unterirdischen Brüchen. 

3 
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Ill. Hutten. 

Werth in Zahl clcr 
---

Mark am .... : .; 
Ur- "' 

... 
+' i::.; 

sprungs-
·::; 

~.~ ~ 

orte 
.... '~~ < r.:. 

i 
3 593 208 458' 216 46,31 

E. 

Notizen. 
n1. Internationale Wandenersammlung der ßohr" 

Ingenieure mul Hohr·'l'echniker. Dieselbe wird \·om 21. bis 
:24. September <l. J. in Tc p 1 i t z abgehalten werden. Die Verhan<l
lnnl!"<'ll beginnen Freitag den :u. d. M. mit <ler llauptversamm· 
Jung im Saale des Hiitel Neptun, in welcher <ler llegrüssnng <ler 
l'tlitglie<ler Mittheilungeu über A ngelcgenhciten <les Vereines un<l 
Vorlriige folgen werden. Samstag <len 23. d. l'tl. werden die Ver
l1andlungcn fortgesetzt. Sonntag <len ;.!4. cl. !!. ist ein gemein
schaftlicher Ausflug nac:h Schellenken bei Dux zur Besichtigung 
einer eigens verans1 alteten grossen Kohlensprengung in einem 
'I'agLau der "Vertrau auf Gott - Brannkohltnzeche" projectirt. 
Ceber Ossegg soll dann zu den Plutoschächten nnd Alexander· 
schäC'hten gefahren werden. wo eine eigens in Betrieb gese1zte 
Wasserspülbohrung bei Bruch besichtigt werden wird. Alle An
meldungen für Vorträge und Mittheilungen, Einsendung von Mo
dellen, Zeichnungen und Schrifts!ü<"ken, sowie auch von Preisver
zeichnissen nnd geschäftlichen Mittheilungen, Theilnahmen, Erklä
rungen der Verhandlungen . Anfragen und Wünsche wegen 
Wohnungsbestellungen sind an ßergdirector L. W. G. Kreut z b er g 
n Nürschan bei Pilsen in Böhmen zn richten. 

Cementiren des Stahles durch den elektrischen Strom. 
Um zu erproben, ob die gegenwärtig ühliche, langwierige und 
kostsp:clige Cementstahlerzcugung nicht leichter auf elektrischem 
Wege durchführbar sei , brachte J. Garni er zwei ~tahlstäbc 
von nur 0,001 Kohlengehalt derart in eine feuerfeste Röhre, dass 
deren Enden 1 cm von einander abstanden; der Zwischenraum 
rnrde mit gepulverter Holzkohle überschüttet und die Röhre 
n einPm kleinen Flammofen mit Gebläseluft von unten geheizt, 

währeml eine G r a. mm e's!'he Maschine den dnrch <lie StähP. gc· 

1 

leiteten Strom von 55 Ampere und 2,5 Volt lieferte. Die Tem
peratur im Rohr betrug 900-1000° C. Nach 3 Stunden war der 
den positiven Pol bildende Stab nicht wesentlich geändert, der 
andere aber tief cementirt, woraus zu entnehmen ist, <la~s die 
Umwandlu11g des Eisens in Stahl auf diese Art sehr leicht von 
statten geht. Der Stab war an der Unterseite selbst angeschmolzcn, 
weil das Rohr von unten geheizt wurde ; bei Wiederholung eines 
solchen Versuches wäre :daher für die Heizung nnr natürlicher 
Luftzug anzuwenden oder dem Rohr zur Erzielung gleichförmiger 
Erwärmung eine drehende Bewegung zn ertheilen. (Compt. rend. 
de !'Ac. des sciences, 1893, 116. Bd„ S. 1449.) H. 

nie Platinprodnction Russlands steigt mit jedem Jahre. 
Im Jahre 18D2 wurden 279 Pud (4570 kr1) Platin gewonnen, 
dieses .Jahr um 8"/„ mehr als im Vorjahre. Der Preis schwankte 
zwi~chen 5500 und 7500 Rubeln pro 1 Pud, je nach Qualität. 
.Am meisten Platin liefern die Bergwerke von Gr. Schuwalow, 
Zolowzew, Pastnehow und die Staatsbergwerke im nördlichen 
Ural, sowie die Werke des Grafen San-Don a to im Mittelural. 
Zu den bedeutendsten Anstalten zum Reinigen des Rohplatins in 
Rnssland gehört das Te u t e 1 e ~"sehe ch1m1ischc Laboratorium 
in Petersburg. (Chem.-Ztg„ 1893, S. 1155.) N. 

Schachtabteufen. Beim Abtenfen des Schachtes III der 
Steinkohlengrube "Centrum" bei Gelsenkirchen benützte man einen 
gusseisernen Senkschub, der sich gut bewährte. Er hatte 5,6 111 

lichte Weite und bestand ans 6 Segmenten, welche mit 30 111111 

tiefen Einpassungen versehen waren, so dass der Druck der l\fauer 
nicht auf die Schrauben, sondern auf die kräftigen Einpassungen 
wirken konnte und dürfte in Folge dieser Construction ein 
Anseinanderreissen oder Umklappen der Segmente ausgeschlossen 
sein. (Zeitschr. f. d. Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 1892, 
Heft Nr. 4.) V. W. 

Patentkosten. t:m eine Erfindung auf der gimzen Erde 
patentiren zu lassen , sind bei 64 Verwaltungen 2910 Pfund 
Sterling an 'l'axen zn entrichten. (Eog„ 1893, Nr. 1438, S. 79.) 

H. 
Elektrische Anlagen. Im Juni d. J. bestanden in Europa 

ungnfähr 434 ~·m elektrische Bahnen, davon 169 in Deutschland, 
8U im britischen Reich, 88 in Frankreich und 25 in der Schweiz. 
In Paris bestehen 5 Gesellschaften für elektrische Kraftübertra· 
gung, welche zusammen 13 000 e liefern. (Eng„ 1893, Nr. 14R8, 
S. 79.) H. 

Eigenschaften des Aluminiums. A. E. Hunt von der 
Pittsburg Hecluction Company gibt folgende Eigenschaften des 
Aluminiums an. Dasselbe verliert bei einer Temperatur von 200 
bis 26U° C. hedeutend an Zugfestigkeit, wird bei 540° weich 
un<l schmilzt bei 700°. Die Ausdehnung beträgt 0,000 020 7 der 
Länge für jeden Gracl C , das Leitungsvermögen für Wärme 
3R0

/, und für Elektricität 50°. 0 von dem des Silbers. Das ge
wöhnlich auf den Markt gebrachte Metall enthält weniger als 
0,2°/0 Eisen nncl zeigt daher keinerlei magnetische Polarität. 
Durch kaltes Hämmern, Walzen, Drücken, Ziehen u. s. w. kann 
seine Härte und Steiligkeit beträchtlich vergrössert werden. Eine 
ganz geringe Beimengun;:- von Silber, Chrom, l\Iangan, Wolfram 
oder Titan nähert das Aussehen merklich dem des Silbers. Zum 
Kaltwalzen des Aluminiums ist ungefähr dieselbe Menge von 
Durchgängen erforderlich, wie bei der Behancllung von uugc
härtetem Stahl. Das Walzen erfolgt am besten bei einer Tempe· 
ratur zwischen 90 und 150° und es kiinnen leicht Bleche von 
einer bis auf 0,07 111111 herabgehenden Dicke 11 ergestellt werden. 
(Eng. 18!13, Nr. 143~, S. Sil.) H. 

Elektrolytische Gewinnung von Zinkmetall aus Blende. 
D. H.-P. Nr. ö7 303 von G. E. Caseel und F . .A. Kjellin in 
Stockholm. Das durch Röstung des Erzes entstehende Zinksulfat 
wird ausgelaugt u11d in einem Bade elektrolysirt, d1 ssen Kathode 
aus einer Zinkplatte besteht, die von der ans Eisen oder einem 
ähnlichen anderen Metall als Zink bestehenden .Anode mittelst eint>r 
porösen Zwischenwand getrennt ist. Der Elektrolyt besteht an der 
Kathode aus Zinksulfat und an der Anode aus dem Sulfat de~ 
Anodenmetalles. (Essener Glückauf, 1893, S. 902.) N. 

Wolf's Locomobllen auf der Ausstellung in Chicago. 
Prof. A. Ried 1 er s~hreibt in der "Zeitschrift des Vereines Deut
scher Ingenieure" (Nr. 24 vom 17. Juni 1893): "Im Besonderen 
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habe ich in Bezug auf die Dampfmascbinen-A usstellung in Chi!'agu 
noch hinzuzufügen , <lass die ausgestelllen deutschen Dampfma
schinen von S. Schichau in Elhing, eine lOOOpfer<lige Htchcn<le 
Dreifach-Verbund-Maschine für Jen Antrieh einer Siemens-Dyna
momaschine und eine kleinere Dreicylin<ler-Maschine, und· die 
Locumohilen von R. Wo 1 f in ßnckau zwar nur einen kleinen 
'l'lieil <ler deutschen Industrie repräsentiren, aber allen gleichar
tigen Maschinen der Ausstellung sowohl in Bauart als Ausführung 
überlegen sind.~ 

Glasüberzug aus Metall. Eine Mischung von 125 Gew.-'l'h. 
gestussenem Flintglas, 29 Gew.-'l'h. Potasche und 12 Gew.-'fh. 
Borsäure wird geschmolzen, pnlverisirt und mit Wasserglas auf 
<las Metall aufgetragen ; darauf wird das Ganze erhitzt, bis die 
aufgetragene Glasnrschicht blank geworden ist. (Keram. Rundsch., 
1893, 1, 303; Chem.-Ztg., 18!13, Rep. S. 223.) 

\' erl\·endung rnn fein1rnln>rige11 eisenhaltigen Riick· 
st.änden der chemischen Industrie beim Zusammenbacken 
rnn Kiesabbrliuclen. D. R. P. 69 3-.15 des Georgs-Marien-Berg
werks- und Hüttenvereins, Osnahrück. Die Kiesabbrände (purple ore) 
werden mit feinpnlverigen eisenhaltigen Rückständen der Anilinöl
rahriken oder mit. Laming'scher Masse in einer Mischmaschine 
gnt gemischt und sodann zu Bric1uets gepresst, die beim Ver
hütten sehr gut zusammenhalten. (Chem.-Ztg., 1893, S. 1136.) 

Literatur. 
Uie Gebfüse. Ban und Berechnung der Maschinen zur Bewe

i:nng, Verdichtung und Verdünnung der Luft. Von Albrecht rnn 
1 her in g, Regierungs-Baumeister und Ducent au der kgl. tech
nischen Hochschule zu Aachen. 708 Seiten, -164 Textfiguren und 
:-i Tafeln. Preis 20 llark. 

In <liesem Werke liegt eine Behandlung aller wichtigeren, 
die Spannungsänderung und Fortbewegung der Luft bewirkenden 
Maschinen vor. Dasselbe zerfällt in 2 Hanpttheile: ß es c h reib n n g 
und Berechnung, in deren erstem die Construction der Apparate 
in folgenden Capiteln erläutert wird: Kolbengebläse (vorzüglich 
die beim Hochofen- und dem Bessemerproccss verwendeten); 
Luftcompressoren; Luftpumpen (für Condensations-Dampfma
schinen und für sonstige Zwecke); Kapselgebläse (rotirende Kolben
maschinen); Schraubengebläse; Strahlgebläse. Im zweiten 'l'heil 
werden nach einer Einleitung über die physikalischen Eigen
schaften der Luft die Compressionsarbeit, der dynamische und 
volumetrische Wirknngsgrad abgeleitet und die verschiedenen 
Arten von Gebläsen berechnet. Mehrfach sind dabei die von 
einzelnen Autoren gegebenen Formeln ohne Ableitung eingesetzt, 
auch werden die Leistungen der Apparate aus deren Dimensionen 
ermittelt und öfters keine directen Regeln für die Berechnung 
neu zu entwerfender Maschinen gegeben, welche sich allerdings 
mit Hilfe der ersteren Angaben, sowie der vielen im Werke ent
haltmen Tabellen üLer Dimensionen Ulld Versuchsresultate 
durchführen lässt; diese Tabellen enthalten ein reiches und gut zu 
verwendendes Material. Auch erläutern mehrfache Beispiele die 
Anwendung <ler Formeln. 

Die Zeichnungen sind grösstentheils Skizzen, doch nach dem 
Maassstab deutlich und häufig so weit detaillirt ausgeführt, um 
als Vorlagen für den mit der Construction der Maschinenele
mente \" ertrauten dienen zu kön„en. Die Literatur-Angaben im 
'fext und am Schlusse zeigen, tlass dem Verfasser ein ausgedehntes 
Material besonders auch ans englischen und französischen Quellen 
zur Verfügung stand. Druckfehler sind dem Untcr.i:eichneten nur 
wenige aufgefallen; auf S. ö5f"i sind in der Formel \"Oll Ha n er 
für die Depression die Buchstaben !J und 11 zn vertauschen, auf 
S. 657 ist in der von S er r, cos 1 statt r0 cos i zu setzen. 

Reicher Inhalt, ßeissige Dnrcharbeitnng und fassliche Dar
stellnng empfehlen das Werk und es soll diesem günstigen Ur
theile keinen Abbruch thnn, wenn wir im Folgenden einige 
Stellen desselben berühren, für welche uns eine Berichtigung oder 
Aenderung nothwendig oder wünschenswerth erscheint. Beim 
Wassertonnengebläse (S. 12) schwingt die Zunge B nicht 
in der Tc.nne. sondern sie ist an der 'l'onne unveränderlich be
festigt und schwingt mit derselben hin und her, daher auf diese 
Weise kein Luftverlust entsteht; D ist die zur Bewegung der 

'l'onne mittelst Kurbel dienende Schubstange. Auf S. -.10 sind 
die Nachtheile der von ::l c h 1 in k zu sehr befürworteten Drei
cylindergebläse sachi:-cnüiss dargestellt. Das Gebläse der Georgs
Marienhütt.e zu Osnabrück, für welches auf S. 5:1 als Quelle 
Per n o 1 et, l'air r:omprime, ang-efiihrt wird, war schon l1'7t 
im 18. Bd. der Zeitschrift des Architekten- und Ingenieurvereines 
zu Hannover beschrieben. Cylin<lrische Gummiringe als Ventile 
(S. 56) wur<len zuerst von ß es s e m e r bei den für seinen Pru
cess bestimmten Gebläsen verwendet. Zu den Ried 1 e r'schen 
gesteuerten Ventilen (S. 56) wäre zn bemerken, dass dieselben 
sich für gros 'C Luftmengen nicht eignen , weil dabei entweder 
grosse oder viele Ventile vorhanden sein müssen ; im ersten Falle 
wird die rasche :Bewegung durch deu grösseren Hub und die Trägheit 
der Ventile erschwert, im letzteren ein complicirterer Bewegungs
mechanismus erfordert. D:i. die Pressungen bei Hochofengebläsen 
sehr verschieden sind, so geben die auf S. 89 angeführten 
Mittelwerthe der durch 1 Pferdekraft gelieferten Windmengen 
denn doch einen zu unvollkommenen Anhaltspunkt zur Schätzung 
des für eine gegebene Windmenge benöthigten Gebläse-Effectes. 

Entsprechend der ausgedehnten Literatur über Luftcompres
soren sind besonders die zahlreichen neueren Anordnungen der
selben sehr vollständig beschrieben und detaillirt dargestellt. 
Auch die Co n den s a t o r pumpen eioschliesslich der mit denselben 
verbundenen Condensatoren selbst sind in mehrfachen Constrnc
tionen erläutert. Bei Ro ot's Gebläsen (S. 252) wäre nebst der 
empirischen auch eine rationelle, nach den Regeln der Verzah
nung durchzuführende Constrnrtion der Kolbenforn1 am Platze 
gewesen. Das ~l o r t i e r'schc Gebläse (S. 276) stimmt im Principe 
vollkommen mit dem 1860 von Ny s t erfundenen ("Revue nni
verselle des mincs", 1860, 7. Bd„ S. 32li) überein. Die C en tri
f n g a 1 v e n t i 1 a t o r e n sind a nch in allen wesentlichen Constrnc
tionen beschrieben, doch mehr skizzenhaft gezeichnet, llie es bei 
Textfiguren über Gegenstände grösserer Dimension, welche 
dabei feinere Details enthalten, nicht leicht anders durchführbar 
ist. Hier kommt zu S. 285 zu erwähnen, dass die Bedeutung des 
Diffusors nicht erst von P e 1 z er und Rate au, sondern schon 
von Ritt in g er dargelegt wnrtlc. Das Fehlen oder Vorhandensein 
desselben kann ferner wohl nicht als Eintheilnngsgrund für 
die Ventilatoren gelten, da fast all~ blasenden und alle besseren 
saugenden Apparate mit dieser Einrichtung versehen sind, welche 
überdies jedem Ventilator, unabhängig von dessen sonstiger 
Construction, Linzagefügt werden kann. Der unter die Schleuder
gebläse ohneVertheiltr eingereihte Cape 1 l'sche Ventilator (Fig. 318) 
hat einen vollständigen spiralförmig erweiterten Auslaufraum mit 
allerdings nur kurzem Schlot, und beim G u i b a !'sehen bildet drr 
Schlot den Vertheiler. Das Princip des Ventilators von 0 r m e 
(S. 287), bei welchem ein Theil der am Umfange ausgetretenen 
Luft wieder in das Saugrohr in der Richtung der zuströmenden Luft 
eingeführt wird, ist gänzlich verfehlt, weil die zurückgeleitete 
Luft. dabei nur einen geringen 'J.'heil der Arbeit, die früher zn 
ihrer Verdichtung und Fortschiebnng verwendet wurde, durch 
Mitnehmen neuer Luft wieder zurückgeben kann. Bei G u i b a l's 
Ventilator, dessen Zeichnungen auf S. 305 doch zn ungenügend 
sind, fehlt die Angabe der Ursache, w:i.rnm das Flügelrad die 
Luft nur auf ',-~ des Umfanges ausbläst, bei dem Cape) )'sehen 
eine Kritik der kaum rationell zu begründenden Flügelform. 
Beim Gei s 1 e r'schen Ventilator ist das Zurückziehen <les Flügel
rades aus dem Gehäuse nur bei den Con~tructionen Fig. 361 und 363 
möglich und ist zu diesem Zweck der Lagerbock für die Welle 
auf der Grundplatte verschiebbar. Wenn der manometrische 
Wirkungsgrad des Rate a u'schen Yentilators auf 1,22, also 
über 1 steigt ( S. 355), so ist dies keineswegs befremdend, 
vielmehr theoretisch erklärbar. Denn der manometrische Wir
kungsgrad ist das Verhältniss der beobachteten zu derjenigen 
Depression, welche sich theoretisch bei geschlossenem (für radial 
auslaufende Flügel auch Lei offenem) Saugcanal ergibt. Sind 
non die Flügelenden vorwärts gerichtet, wie bei Rate a u's 
Ventilator, so wird die theoretische Depression bei offenem Sang
canal g r ö s s er als bei geschlossenem, daher auch die wirklich 
eintretende Depression grösser als die theoretische bei abgesperr
tem Saugraum, also der manometrische Wirkungsgrad grösser als 
1 werden kann. Bei Schraubengebläsen ist die nächst der 
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Achse eintretende Rückströmung der Luft nicht erwähnt; als 
Uru1:d der geringen Verwendbarkeit derselben für höhere Pres
sung kann nicht angeführt werden, dass sie eine vergleichsweise 
kleine Depre>sion zur Fortbewegung der Luft zu erzielen haben 
(S. :385), denn dies wäre ja ein Vortheil, sondern nur der geringe 
Wirkungsgrad. Die ßetriebskosten der Strahlgebläse werden wohl 
nicht oft kleiuer sein, als die der Ventilatoren mit .Ma~chinen
hetrieh (S. :·Hl7), da den ersteren in der Regel ein grosser Dampf
verbrauch vorgeworfen wird. 

Im zweiten '!'heil scheint die Bemerkung auf S. 4;;!4 nicht 
gehörig überlegt, dass eine Abkühlung der Luft unter -27:1°, 
wenn diese dabei auch nicht condensirt wiirde, desshalb nicht 
denkbar ist, weil dabei das Volum der Luft auf Null gebracht, 
dieselbe also vullstänclig verschwunden und ihre weitere Abkiih· 
lung daher nicht auRführbar wäre. Aus dem Umstande, dass das 
Gay-Lu s s a c'sche Gesetz für die 'l'emp„ratur -273° das Vol um 
Null ergibt, folgt nur, dass dieses Gesetz für eine so niedrige 
Temperatur auch bei Verbleiben der Luft im gasfönnigen Zustaml 
nicht wehr giltig sein konnte. Die Schwungradberechnung ist auf 
einfachem graphischem Wege durchgeführt; auf S. 568 wäre zu 
bemerken gewesen. dass der Leergangswiderstand nur annähernd 
auf den Gebläsekolben reducirt werden kann, da alle Zapfenreibungs
arbeiten dem vom Kolben zurück~elegtcn Weg nicht proportional 
sind. Der volumetrische Wirkungsgrad (Windeffect) der Cylinder
gebläse ist auf 8. 59;2 mit U,i-'5 zu hoch angegeben und bei 
Berechnung eines solchen Gebläses nicht grösser als zu U,7 bis 
0,7.5 anzunehmen. 

Das empirigch nachgewiesene Gesetz (S. 616), dass bei ge
geLener ]Jepression das Vcrhällniss zwischen Luftmenge und 
'J'ourunzabl der Ventilatoren eines lrestimmten Systemes der 
dritten Potenz des Durchmessers proportional sei, lässt sich anch 
theoretisch ableiten, wenn man die Luftmenge dem Quadrat des 
Durchmessers proportional nimmt, was voraussetzt, daEs die Yer
glichenen Ventilatoren geometrisch ähnlich construirt sind. Dod1 
erscheint dieses Gesetz nicht wichtig genug, um durch dasselbe 
1lie ohnedies zahlreichen in der Ventilatorentbeorie vorkommenden 
ßeziehungen noch zu vermehren. Rittingcr's Regel (S. 647) für 
die Flügelzahl Zeines Ventilators vom Durchmesser D: Z=l5 ll 
(welche Zahl übrigens der Uuterzeicbnete in seinem Werke 
iilier Wettermaschinen auf S. 25 für µ:rosse Ventilatoren ebenfalls 
~ls zu gro~s hezeichnet) ergibt für alle Durchmesser die gleiche 
Theilnng rnn U.21 111 und jene Hegel ist nur für k 1 eine, nicht 
Jiir /!"TOsse Ventilatoren passend. 

Im Uehrigen ist das hesprochene und elegant au~gestattcte 
W crk, wie ~cbon hemerkt, sowohl für das Studium, als für den 
praktischen Gebrauch hestens zu empfehlen. 

.Tnlius v. Hauer. 

Eingesendet. 
\"1•rri11 der Montan-, Eisen- und Maschi11en-lt11lusti·ielle11 

in Oesterreich. 
Das hohe k. k. Handelsministt•rium hat unterm ;21. A ugu~t 

mit Nr. -:15 115;2 nachstehenden Erlass an uns gerichtet, deu wir 
unseren Herren Vereinsmitgliedern hiemit voll in hall! ich zur 
Kcnntniss bringen, von der Voraussetzung ausgehend, dass der 
luhalt besonderes Interesse zu erweeken geeignet ist. Wien, den 
!;!. September 189.l Der Vereins-Secrctär: V. Wo 1 ff. 

r.Dem Berichte des k. und k. Vice-Consulates in Sheflield vom 
18. Augost 1893 ist zu entnehmen , dass der allgemeine Strike 
iler Kohlenarbeiter einen nachhaltigen Eindruck auf den Shel"fielder 
Handel ausübe, der sich erst kürzlich durch eine Erhöhung der 
Preise der Walzwerke gekennzeichnet habe. Die Rollings Mills 
l'roprietors Association habe nämlich mit Circular vom 3.Angnst lt-93 
bekanntgegeben, dass sie sich in Folge Einstellung der Kohleu
förderungen und dtr damit verbundenen Vertheuerung des Brenn
stoffes veranlasst, sehe, die Ra bette auf die Staudartnotirungen 
auf 25' :'o für Stangenstab!, lv". 0 für Gussstahlbleche und 15"/o 
fiir llessemerstahlbleche herabzusetzen . was einer brdeutenilen 
Vertheoerung gegenüber den seitherigen Notirungen gleichkäme. 
Es sei anzonehmen. dass diese für die gesamwte Shcffielder und 
Birminghamer Werkzeugfabrikanten empfindliche ErhiihUDg auf 

den Werkzeugexport nach solchen Märkten lähmend zurückwirken 
werde, auf welchen schon continenlales Fabrikat eingeführt 
wnrde, zumal wenn die F11brikanten dieser Länder die 
Situation auszunützen sich angelegen lassen seiu 
soll;teu. 

Hievon wirJ der geehrte Verein im Hinblick auf das lntercsse, 
welches für di" österreichische Eisen- und Stahlindustrie die Vor
kommnisse des Sheftieldcr Marktes bieten, in Kenntniss gesetzt. 

Wien, den 28. August 1893. 
Für den k. k. Handelsminister 

llr. Hofmann m. p. 

Amtliches. 
Der Ackerbauminister hat den Oberbergcommissär und Revier

beamten Johann B u sc k in Drohobycz znm Bergrathc im Stande 
der Bergbehörden unter Belassung in seiner gegenwärtigen Dienst
verwendung ernannt. 

Kundmachung. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft in Klagenfurt wird 
hiemit hekannt gemacht, dass über Ansuchen des k. k. Landes
gerichtes als Berggerichtes in Graz vom 18. Juli d. J., Z. 19 320, 
die Wahl zweier berghaukundiger Beisitzer und eines Ersatz
mannes für den Bergsenat dieses Landesgerichtes aus der !.litte 
der im Sprengel derselben wohnhaften und dazu befähigten Berg
baukondigen auf Montag den 25. September d. J., 9 Uhr Vor
mittags, in der Kanzlei des k. k. Revierbergamtes Graz unter 
Delegirung des Vorstandes desselben znr Leitung des Wahlactes 
anberaumt wird. 

Zu dieser Wahl werden alle Besitzer der in dem Bezirke des 
k. k. Ilevierbergamtes in Graz gelegenen Bergwerke auf vorbe
haltene :Mineralien mit dem Bemerken eingeladen . dass die bei 
diesem Wahlacte zu heobachtenden Vorschriften in Gemässheit 
des Erlasses des bestandenen k. k. Ministeriums für Landescultur 

nnd llergweseu vom 5. Juni 1850, Z. M 
8Lßi__ und de!< k. k. Fi-
.. B. 

nanzministcriums vom 2. Jänner 1857, Z. 7 ll2, wesentlich in 
Folgendem bestehen. ' 

1. Für die nicht cigenberechtigtcn Bergwerksbesitzer haheu 
deren gesetzliche Vertreter bei der Wahlversammlung zu er· 
scheinen, den eigenberechtigten Besitzern aber steht es frei, an 
derselben persönlich Theil zu nehmen oder sich dabei dnrch ge
hiirig Bevollmächtigte vertreten zu lassen, was bei einem ge
sellschaftlichen Besitzstande jedenfalls zu geschehen hat. 

2. Von jenen privatgewerkschaftlichen oder ärarischen Berg
werken, welch11 eine eigene leitende oder rechnnngsführende 
Verwaltung haben, ist der durch ordentliches Anstellungsdecret 
legitiruirte Vorstand derselben berechtiget, an der Wahlver
sammlung Theil zu nehmen, wenn der Werksbesitztr oder höhere 
Directionsrnrstand nicht anwesPnd sein sollte. Die doppelte Ver· 
tretung eines Werksbesitzers ist nicht zulässig. 

3. Das Wegbleiben von der öffentlich ausgeschriebenen Wahl
nrsammlung hcrechtigot den ausbleibenden zu keiner wie immer 

• gearteten Reclawation oder Anfechtung des Wahlactes. 
.J. Wählbar ist Jeder, der nach ~einer persönlichen Befähigung 

der Bestimmung eines berggerichtlichen Stimmführers zu ent
spiechen vermag. der seit mindestens einem Jahre ein Bergwerk 
im Wahlbezirk besitzt, oder durch fünf Jahre ein solchos als 
leitender Beamter verwaltet hat, mindestens dreissig Jahre alt 
und eigenherechtiget ist und keiner entehrenden Handlung sich 
schuldig gemacht hat. 

Ebenso sind Beamte der k. k. Bergbehörde und der k. k. Mon
tanverwaltungsämter wählbar. 

5. Die Wahl findet durch mündliche AbRtimmung der an
wesenden Wahlberechtigten ohne Rücksicht auf den Umfang ihres 
montanistischen Besitzes statt und kann daher auf schriftlich ein
gesendete Wahlstimmen keine Rücksicht genommen werden. 

K. k. Berg h a 11 p t m a n 11 s c h a f t 
K 1 a gen fu rt, am 30. August 1893. 
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~lctall nrgische Beiträge ans Chile. 
Von Andreas Gmehling, Ingenieur. 

(Schluss von S .. J71.) 
llei diesen \' er~uchen wurden dem feingemahlenen 

Erze 8°, 0 Salz beigemengt. Ein grii:>serer Salzzuschlag 
befiirdert die Arbeit nicht wesentlich, während ein gerin
gerer, z. ß. 6°, 0 , nicht ausreichend ist. 

Die Flugstaubbildung betriigt 2 bis 3° 0 vom 
ehargirten Erze. Der Flugstaub hat fast den gleichen 
Silbergehalt, wie das Erz, und ist trotz der am Ende des 
Cylinders angebrachten Hilfsfeuerung nicht direct laugbar; 
gewöhnlich enthält er nur 33 c 0 des SHbergehaltes in Form 
\"On, in Thiosulfat löslichen Silberrnrbindungen, während 
das abgeröstete Erz im Mittel 60 bis 80° 0 davon besitzt. 
Den Flugstaub schlägt man nach und nach dem Erze 
zu, da er sonst auch wegen seiner Feinheit der Laugung 
nur schwer zugänglich wäre. 

Die Entleerung des C~·linders erfolgt mit grosser 
Regelmässigkeit und die Ofonwandungen werden nicht 
incrustirt. Zur Bedienung benöthigt man einen Arbeiter 
für die Feuerung, einen för die Herbeischaffung des 
Holzes und einen Jungen, der das Becherwerk beaufsichtigt. 

Das geröstete Erz enthält 8-12° 0 in Wasser lös
liche Salze. Die wässerige Lösung reagirt schwach sauer. 
Die löslichen Salze bestehen der Hauptsache nach aus 
Natriumsulfat und noch unzersetztem Kochsalze. ausser
dem sind geringe Mengen rnn ChlorbleL Chlorsilber, die 
Chloride des Zinkes und Eisens nachweisbar, sowie sich 
geringe Mengen vou Kalk-, Magnesia- und Tbouerdesalzen 
vorfinden ; auch minimale Mengen von Gold gehen in 

1 

Lösung. In der 1°, 0 Hyposulfitlösung lösen sieh 60 bis 
80°

1 0 und mehr vom Silber, es sei aber gleich hier be
merkt, dass man in der Hegel im grosscn Maassstabe 
bessere Hesultate erzielt als im Laboratorium. Die Russell-
lösung dagegen zeigt in allen Fällen keinen Eintluss, 
der das Silberausbringen wesentlich erhöhen könnte, 
während eine schwache 1°. 0 Cyankaliumlösnog stets mehr 
Silber extrahirt. 

Einige ,. ersuche im Laboratorium ergaben: 

Silber löslich in 1°, 0 Hyposulfitlösung 65,0°. 0 

„ „ rn Russelllösung . 63,8°i0 

„ „ in io/0 Cyankaliumlösung. 88,2°/0 • 

Von den im Erze enthaltenen Golde werden im 
Grossen über 60° 0 ausgebracht; als bestes Lösungsmittel 
für dasselbe habe ich die Hyposulfitlösung gefunden. 
Versuche, die in die3er Beziehung mit 11>.g gerösteten 
Erzes angestellt wurden, ergaben folgendes Resultat: 

Gold in heissem \Y asser löslich 8 °, u 
„ „ Hyposulfit „ 60°/0 

,, „ Russelllösung „ 28° 0 

„ „ Cyankaliumlösung „ 2ö 0, 0 • 

Das Laugen im Grossen erfolgt in rechteckigen 
Bottichen von 3, 7 111 Breite, 4,4 m Länge und 11,8 7 m Hübe, 
auf deren Boden ein Filter eingesetzt i;;t, welches aus 
Holzstäben mit darüber gelegten Säcken gebildet wird. 
Das Röstgut wird, wie es vom Ofen kommt, mittelst 
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eiserner Karren in die Bottiche gestürzt, von welchen jeder 
80 q fasst. Sobald das Chargiren beendet ist, wird auf 
das noch heisse Erz das erste Waschwasser angelassen; 
dieses geräth in heftiges Aufkochen und der grösste 
'l'heil der in Wasser löslichen Salze wird aufgenommen. 
Das Filtriren gebt schnell vor sieh. Der Wasserstand 
iiber der Erzcharge beträgt 12 cm; um denselben 10 cm 
zu erniedrigen, braucht man 2 1/ 2 Minuten. Als erstes 
Waschwasser benöthigte man in einem bestimmten !<'alle 
7 m 3• Sobald die Aufkoehung etwas naehlllsst, öffnet man 
den Spund am Boden unterhalb des Filters und lässt 
abfliessen. Es fliessen 4,35m 3 ab, 2,65 m 3 gehen durch 
Absorption und Verdampfung verloren. Das abmessende 
Wasser hat eine Temperatur von 780 C und reagirt 
schwach sauer. Diese ganze Operation nimmt 11 / 2 bis 
2 Stunden Zeit in Anspruch. Es gehen hauptsächlich 
Natronsalze und bedeutende Mengen von Chlorblei und 
Chlorsilber in Lösung. In geringeren Mengen linden sieh 
ausserdem die Chloride und Sulfate von Eisen, Thonerde, 
Zink, Kalk, Magnesia und Kupfer. 

Die in einem Liter gelöste Salzmenge schwankt 
bedeutend, in unserem Falle betrug sie 134 g. Lässt 
man 1 Liter dieser heissen Flüssigkeit erkalten, so 
scheidet sieh der griisste Theil des Chlorbleies mit dem 
Chlorsilber am Boden ab, geradeso wie es sieb im Grossen 
am Boden der Bottiche und in den Canälen absetzt. Reim 
Erkalten der Salzlauge kann man deutlich die Bildung 
von Kupferoxyeblorid bemerken. In diesem Falle enthielt 
1 l der heissen Flüssigkeit 0,468 g Silber, u. zw. enthielt 
der weisse Niederschlag 0,407 g und die klare kalte 
J<'lüssigkeit 0,0619, d. b. 86,960/o des vom ersten beissen 
Waschwasser gelösten Silberehlorids schlagen sieb mit dem 
Chlorblei beim Erkalten nieder, während 13,040

1 0 in 
Lösung bleiben. 

Die abgelaufenen 4,35 m3 Lösung enthalten dem
nach 2035,80 g Silber. 

Als zweites W asehwasser lässt man 4,50 m 3 zufliessen. 
Es laufen 4,26 m 3 ab. Das abgelaufene Wasser zeigt 
eine Temperatur von 60° C und enthält pro Liter 44 g 
Salze. Zur Filtration u. s. w. benötbigt man 2 Stunden. 

1 l der warmen Flüssigkeit enthält 0,07 g Silber, 
u. zw. nach dem Erkalten im weissen Niedersehlage 0,06 g 
und in der klaren kalten Flüssigkeit 0,01 g, d. b. 85,71°;0 

vom zweiten Waschwasser gelösten Silbers schlugen sieh 
mit dem Cblorblei beim Erkalten nieder, während 14,29°10 

in Lösung blieben. 
Das zweite Waschwasser, 4,26 m 3, enthält dem

nach 298,20 g Silber. 
Durch die beiden WasehwaEser werden demnach 

2 334 g Silber in Lösung geführt. 
Man lässt beide in einen darunter stehenden Bottich 

fliessen und fällt das Silber mit Schwefelnatrium aus. 
Es Hesse sieh eine bedeutende Ersparung an Schwefel
natrium herbeiführen, wenn man die Waschwasser erkalten 
Iiesse, weil sieh der grösste Theil des Chlorsilbers mit 
dem Chlorblei niederschlägt. Da man es mit gewaltigen 
Mengen von Lösungen zu thun bat - ein Bottich ergibt 
8, 6 m 3 und täglich werden 4 bis 8 Bottiche verarbeitet -

so wäre eine Unzahl von Gefässen nöthig, um ein völliges 
Erkalten lierbeizufilhren ; denn um dies zu tlrnn, muss 
man die Lösung wenigstens filr 2 Tage stehen lassen. 
Man zieht deswegen die Fällung mittelst Schwefelnatrium 
vor und erhält so aus den Waschwassern Schwefelmetalle, 
die im Durchschnitt G bis 100/o Silber enthalten. Nach 
dem Absetzen, das in 1 1, 2 Stunden erfolgt, Hisst man 
die salzreiehe Liisung abßiesscn, welche man nicht weiter 
benützt. 

Man kann aus diesen wässerigen Liisungen auch 
den grössten Theil des Bleies, Silbers, Kupfers mit Eisen 
im metallischen Zustande abscheiden, obwohl eine voll
ständige Fällung lange Zeit beansprucht und selten 
erreicht wird; in den meisten Fällen bleiben 10 bis 150/o 
des Silbers in Lösung. 

Lässt man die W asehwasser unter Zusatz einer 
Alaunlösung erkalten (Alaun mit geringen Verun
reinigungen findet 11ieh in der Cmgebung häufig), so 
werden iiber 900 '0 des Silbers mit dem Bleisulfat nieder
gerissen , obwohl die völlige Ausfällung des Silbers nie 
vor sich geht. Es gelingt auch ganz gut, das ßlei mit 
Natronearbonat niederzuschlagen, aber das Prlleipitat 
fällt stets silberreieh aus, wahrscheinlich, weil sich immer 
etwas Chlorblei beim Erkalten abscheidet, welches Chlor
silber mit niederreisst. 

Man sieht, dass alle Bemiihungen , die darauf ab
zielen, beim Ausfällen der Waschwasser eine l<~rsparung 

an Schwefelnatrium herbeizuführen, zwar von Erfolg be
gleitet sind, dass man aber dabei keinen pecuniären 
Vortbeil erreichen kann, weil die vorerwähnten Modi
lieationen stets mit gewissen Mängeln behaftet sind. 

Die eigentliche Laugung erfolgt mit einer 1/ 2° 0 

Hyposolution (Natriumthiosulfat). Es werden hinterein
ander 6 Aufgüsse gegeben. Die Laugung, d. h. die Lösung 
des Chlorsilbers, geht gerade so schnell vor sich wie die 
Filtration. 

Für die beiden ersten Aufgüsse gab man 10 m ~ 
Lösung und 979 m 3 liefen durch. 1 l dieser Solution ent
hielt 0,32 g Silber und 31 g Salze. 

Die erhaltenen 9,9 m 3 Lösung enthalten demnach 
3168 g Silber. 

Es erfolgen 2 weitere Aufgüsse von 8 m~ Hypo
solution und 7 ,8 m 3 laufen ab. 1 l davon enthält O, 139 ,<} 
Silber und 27,50 g Salze. 

Die erhaltenen 7,8 m 3 Lösung enthalten demnach 
1084,20 g Silber. 

Die letzten beiden Aufgüsse ergaben 8 m 3 Lösung. 
1 l davon enthielt 0,04 g Silber und 13,20 g Salze. 
Die 8m 3 enthalten demnach 320,q Silber. 

Zum Schlusse gibt man das letzte Waschwasser, 
von welchem 4 m 3 erhalten wurden, auf. 1 l desselben ent
hielt 0,008 g Silber und 3,5 g Salze. 

Die 4 m 3 letztes Waschwasser enthalten demnach 
32 g Silber. 

Die Laugung mittelst Hyposulfitlösung nimmt 15 
bis 18 Stunden Zeit in Anspruch, so dass ein Bottich -
alle Operationen eingerechnet - in 22 bis 24 Stunden 
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zur Verarbeitung gelangt. Nur wenn die Filter der Bottiche 
zu lange in Gebrauch sind, braucht man länger. 

]:t~s wurden demnach gelöst: 
Durch das erste Waschwasser 2035,80 g Silber 

„ „ zweite „ 298,20 „ „ 
„ die beiden ersten Hypos 3168,00 „ „ 
„ „ „ zweiten „ 1084,20 „ „ 
„ „ „ dritten „ 320,00 „ „ 
„ das letzte Waschwasser 32,00 „ „ 

Total gelöst 6938,20 g Silber. 

Da das Erz in diesem Falle 0,0%5°/0 Silber ent
hielt, also in 80 q 7720 !J, so blieben im Rückstande 
781,8 !J Silber. 

In Procenten ausgedrückt wurden extrahirt: 

Durch das erste Waschwasser 26,38° ·0 

„ „ zweite „ 3,86 °, 0 

,, die beiden ersten Ilypos H,04°; 0 

,, ,, ,, zweiten „ 14,04° 0 

„ ,, „ dritten „ 4,14°, 0 

,, das letzte Waschwasser 0,41°, '0 
In den Rückständen blieben . 10, 13 °, 0 

100,00° 0 • 

Die Hyposulfitlösungen mit dem letzten Wasch
wasser werden gemeinschaftlich mit Schwefelnatrium aus
gefüllt. Das Absetzen der Schwefelmetalle nimmt 1 1/~ bis 2 
Stunden in Anspruch; dieselben ergeben nach dem Trocknen 
einen durchschnittlichen Silbergehalt von 25 bis 30°/0 • Die 
Schwefelmetalle der Waschwässer und Hypolösung werden 
gemischt und nach Europa exportirt. Sie enthalten im 
Durchschnitt 17 bis 22°, 0 Silber und 0,01 bis 0,0180:0 Gold. 
Das auf dem Boden der Bottiche und in den Cauälen 
sieh absetzende silberreiche Chlorblei u. s. w. (Borra) wird 
gesammelt, getrocknet und nach Europa verschickt. Diese 
Ilorra enth11 lt zwischen 3 und 5°/0 Silber und 0,002 bis 
0,004°Jo Gold. 

Ausserdem ergibt sich durch Verbrennung alter 
Filter, Säcke u. s. w. ein weiteres Product, die Filter
aschen (Cenizas), welche 8 bis 12010 Silber und 0,005 bis 
0,008°. 0 Gold enthalten. In früheret Zeit hat man diese 
Aschen in ihrem Werthe unterschätzt und die mit Silber
verbindungen imprägnirten Hölzer und Säcke zur Feue
rung der Kessel und zum Erhitzen von Wagenreifen 
benützt. Im letzten Semester des Jahres 1892 erhielt ich 
aus den Filteraschen 398 kg Feinsilber. 

Nach dem Absetzen der Schwefelmetalle lässt man 
die Hyposolution abtliessen und pumpt sie wieder zurück, 
um neuerdings gebraucht zu werden. Sie enthält immer 
geringe Mengen Silber, 3 bis 5 mg im Liter und 20 bis 
24 g Salze. Da beim Abtliessen immer kleine Theilchen 
Sulfuros mitgerissen werden , so lässt man die Solution, 
bevor sie in da!! Hauptreservoir gelangt, durch eine 
Schicht Erzklcin (Granzas) filtriren, wodurch die Sulfuros 
zurückgehalten werden. Diese granzas reichern sich inner
halb 2 bis 3 Monate so an, dass sie 0,4 bis 0,8°, 0 Silber 
enthalten und so zur Exportation kommen. 

Natürlich findet immer ein mechanischer Silben·er
lust statt, der unvermeidlich ist. In früherer Zeit war 

derselbe bedeutend, 7 bis 12° 0 • Seitdem ich die Ver
brennung der Filter u. dgl. einführte, hat sich derselbe 
bedeutend vermindert. 

Während des letzten Semesters 1892 vertheilte sich das 
erzeugte Silber in den verschiedenen Producten wie folgt: 

Silber in den Sulfuros. 76,76°.'0 
„ „ der Borra. . 10124°/0 „ ,, den Granza11 4,0io/0 

„ „ der Ceniza 8,99°10 
100,00°Jo 

In diesem Semester verarbeitete man 52 616 q ab
gcröstetes Erz mit einem durchschnittlichen Silbergehalte 
von 9,269 Mark = 0,09269°/0. Die Rückstände enthielten 
1,216 Mark= 0,01216°Jo. Zieht man die in Wasser lös
lichen Salze in Betracht, welche in unserem Falle rund 
rn°. 0 betrugen, so betrug der wirkliche Silbergehalt der 
Rückst.ände (Hipios) um 10°: 0 weniger, demnach 0,00994°,'0 

oder 0,!:194 .Mark per Cajon von 5000 lbs. 

Es wurde an Silber producirt : 

In den Sulfuros 3399, 775 kg 76176°1o 
„ der Borra . 453,619 ,, 10,24 „ 
,, den Granzas 177,733 „ 4,01 „ 
„ der Ceniza 398,050 ,, 8,99 ,, 

4429,177 k_q 100,00°/0 
Da das geröstete Erz 4877,024kg Silber enthielt, so 
wären bloss 44 7 ,84 7 l.·g Silber = 9, 18°/0 während des 
Laugens verloren gegangen. In Wirklichkeit ,-erliert 
man mehr . denn es blieben in unserem Falle bereits 
(639,!)76 _:.__ 63,997) = 575,979 kg in den Rückständen. 
Der Unterschied in der Rechnung rührt daher, dass (in 
diesem Semester) ein Theil der verbrannten Filter, Säcke 
aus früherer Zeit stammte. Man kann annehmen , dass 
man im Grossen während des Laugens 12 bis 14° 0 
verliert, das heisst, wenn man die _gewonnenen Aschen 
in Rechnung zieht. Und zwar bleiben davon etwa 10°, 0 

in den Rückständen, während 2 bis 4°/0 auf mechanische 
Weise verloren gehen. Beim Verarbeiten reicherer Erze 
von 0,15 bis 0,20,'0 Silbergehalt stellt sich das Aus
bringen viel günstiger , da sich derartige Erze gerade 
so einfach auf silberarme Rü.:ikstände verarbeiten lassen 
und sich dieser Verlust nur innerhalb 6 bis 8 °/0 be
wegen würde. 

Die Hyposolution verliert beim fortwährenden Ge
brauch aus 3 Gründen an Stärke: 1. durch die Bei
mengung des letzten Waschwassers, was nöthig ist, um 
die Lösung auf gleichem Volumen zu erhalten, da durch 
Verdampfung und auf mechanische Weise immer ein 
Theil der Lösung verloren geht; 2. durch den zer
setzenden Einfluss der Luft und 3. durch theilweise 
Zersetzung der Hyposulfitlösung durch die zur Präcipi
tation verwandte concentrirte Schwefelnatriumlösung. Die 
Concentration der Hyposolution wird deswegen jeden 
Tag bestimmt und sobald dieselbe unter 0,4°/0 fällt, 
wird Hyposulfit zugesetzt. Man verbraucht hier im Durch
schnitt auf je 1 t verarbeitetes geröstetes Erz 1 bis 1,3 kg 
Hyposulfit. Die Stärke der Lösung bestimmt man mittelst 
der bekannten Jod- und Stärkemethode, welche darauf 

l* 
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beruht, dass, sobald alles Hyposulfit durch das Jod in 
Tetrathionat umgewandelt i1>t, der kleinste Ueberschuss 
von Jod auf die Stärke wirkt und eine permanente blaue 
Färbung hervorruft. Die Hyposulfitlösung wechselt ausser 
ihrer Concentration an Hypo im Laufe der Zeit, sie 
nimmt andere Salze auf, wie Kochsalz, Natriumsulfat, 
Zinksalze u. s. w., und sättigt sich mit denselben bis zu 
einem gewissen Grade . Ist dieser Grad erreicht , so 
enthält 1 l Flüssigkeit 20 bis 24 g Raize. Das schwefel
saure Natron scheint in unserem Falle keinen besonders 
schädlichen Einfluss auf die Auflösungsfähigkeit der 
Hypolösung für Chlorsilber auszuüben , da selbst ganz 
schwache 0,2 bis o,:3 °/0 Lösungen noch annehmbare 
Resultate liefern. Hätte man die Lösuug von Natrium
sulfat zu befreien, so brauchte man die Fällung der 
Schwefelmetalle nur mit Schwefelcalcium vorzunehmen. 
Ein Wechsel des Präcipitanten bietet jedoch nach den 
gegenwärtigen Preisen der Mineralien keinen pecuniären 
Vortheil; 100 kg Schwefel kosten 16,50 Pesos, 100 kg 
kaustische Soda 32. Gut gebrannter Kalk ist nicht unter 
8 Pesos per 100 leg zu beschaffen. 

Die Bottiche , in welchen die Fällung des Silbers 
vorgenommen wird , haben dieselben Dimensionen, wie 
die Laugbottiche, nur dass sie kein Filter tragen. Während 
man die Schwefelnatriumlösung zusetzt , wird gut um
gertihrt und setzt dies •/~ Stunde lang fort , da sich 
die Schwefelmetalle (Sulfuros) so leichter absetzen. Das 
Absetzen derselben erfordert l1/2 Stunden und sobald 
es geschehen, lässt man die klare Flüssigkeit durch einen 
etwa 1 1//' über dem Boden angebrachten Hahn 
abtliessen und leitet dieselbe, wie schon früher bemerkt, 
durch eine Schicht Erzklein, um die mitgerissenen Par
tikelchen Sulfuros aufzufangen. 1\fan verbraucht für je 
1 t abgeröstetes Erz 1 bis 1, 10 kg kaustische Soda und 
0,9 bis 1 k.fJ Schwefel. 

Wahrscheinlich dürfte es gelingen, ein Verfahren 
ausfindig zu machen, die wässerigen sowohl, als auch 
die Hypolösungcn des Chlorsilbers u. s. w. auf elektrischem 
Wege zu verarbeiten. Mir ist nicht bekannt geworden, 
ob in dieser Beziehung bereits Versuche angestellt und 
die Resultate veröffentlicht worden sind. 

Die sich am Boden absetzenden Schwefelmetalle wäscht 
man durch eine daselbst angebrachte Oeffnung auf ein 
unterhalb stehendes Leinwandfilter, wo man das iiber
~chiissige Wasser ablaufen lässt. Die nassen Schwefel
metalle werden in Säckchen gefüllt, wovon jedes 5 bis 
7 kg enthält. Man presst 50 dereelben auf einmal ans. 
Die so erhaltenen Sulfuros enthalten immer noch 15 bis 
~W 0, 0 Feuchtigkeit: man trocknet sie auf einem Ccmcnt 
boden durch blosse Einwirkung der Sonnenwärme, wodurch 
man nach 5 bis 6 Tagen den Feuchtigkeitsgehalt auf 
0,8 bis 1,5 herabdrücken kann. In diesem Zustande 
werden die Schwefelmetalle, nachdem man sie zu•.ror noch 
etwas zerkleinerte, nach Europa verschickt. Die Sulfuros 
der Waschwässer und der Hypolösung mischt man, wo
durch ein durchschnittlicher Gehalt erreicht wird : Ag 17 bis 
22°./"' Au 0,01 bis 0,0180/o, Cu 6 bis 120/o, Pb 10 bis 

1 '200;0 , Zn 5 bis 12°, 0 , S 25 bis 35°Jo, in Wasser lösliche 
Salze 13 bis 16°,1

0 , Feuchtigkeit 1 bis 2°, 0 • 

Der Schwefel ist zum Theile als freier Schwefel 
vorhanden: der sich leicht durch Kochen der Sulfuros 
mit einer Auflösung kaustischer Soda entfernen Hisst. 
Auf diese Weise lassen sich bedeutende Mengen von 
Schwefel regenerircn und man kann die erhaltene 
Schwefelnatriumlösung - sofern man keinen Uebcrschuss 
von kaustischer Soda anwendet - direct wieder zur 
Präcipitation verwenden. 

Die metallurgische Verarbeitung des Erzes, d. h. 
Mahlen, Rösten, Langen, Ausfällen und Trocknen der 
Schwefelmetalle, kostet per 1 t ( 1000 kg) im Durchschnitt 
18 bis 22 Pesos. 

Nachdem in letzter Zeit der Preis des Silbers sn 
gesunken ist, so ist es gerade noch möglich, mit Erzen, 
die 0,085°1o Silber enthalten, einen kleinen Gewinn :m 
erzielen , vorausgesetzt, dass man monatlich nur 8f>OO 
bis 9500 q Erz verarbeitet. So erzielte man im zweiten 
Semester des Jahres 18n2 mit den 9,2-rnärkigen lt~rzen 

bei einer monatlich verarbeiteten Erzmenge von 876!! q 
einen reinen Profit von 61819,96 Pesos. Ende Mai d. J. 
bin ich dahin gekommen, das Werk so in Stand 
zu setzen, dass man füglich 8 Bottiche, das heisst 640 q 
laugen kann. Unter diesen Umständen geben 8-rniirkigo 
Erze noch eine ganz gute Rechnung, auch wenn der 
Silberpreis auf 37 Peniqnes pro Unze sinkt. Die Lebens
fähigkeit des W crkes hängt aber auch noch vorn Course 
des chilenischen Pcsos ab. Sollte derselbe plötzlich auf 
24 Peniques und mehr steigen, so wäre die Schliessung 
der metallurgischen Operationen eine unbedingte Folge 
davon. 

Arbeitslöhne bezahlt man hier scheinbar hohe; wenn 
man aber die ausscrgcwöhnlich hohen Preise der Lebens
mittel in Betracht zieht, so sieht man leicht ein, dass 
sich ein Arbeiter an der Küste, z. B. in Iquiquc oder 
Antofagasta, zum mindesten ebensogut steht, abgesehen 
davon, dass das Leben an einem Kiistenplatze unver
gleichlich bequemer als in der Pampa ist. Der Verkauf 
der Lebensmittel und anderer Bedürfnisse wird durch 
dieselbe Compagnie besorgt, die ein gut besetztes Waarcn
lager hält (Pulperia) und im Durchschnitt wenige Artikel 
unter lOO°;'o Gewinn verkauft. 

Ein gewöhnlicher Taglöhner verdient pro Schicht 
3 Pesos. Arbeiter, die schon mit mehr Aufmerksamkeit 
vorgehen müssen , verdienen füglich J , Vorleute 5 bis 
7 Pesos. Handwerker arbeiten pro Monat und verdienen 
150 bis 210 Pesos, so Schmiede und Zimmerleute. Maurer 
werden mit 6 Peso;i pro Tag bezahlt. Der Hauptmechaniker 
verdient 250 Pcsos pro l\Ionat (bei freier Station), dessen 
Gehilfen 4 bis 5 Pcsos tiiglich, ebensoviel verdienen die 
Feuerleute. Auch werden die Fuhrknccltte pro Monat 
bezahlt und erhalten 100 Pesos, Aufseher Yon Erzwägen 
120 bis 130, der Vormann 160 l'e~os. 

In der Grube wird fast Alles im Gedinge gearbeitet, 
ein gewandter Bergmann verdient monatlich 120 bis 
150 l'esos. 
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um bei den deutschen Bergleuten nicht die Meinung 
wachzurufen, als lebe man hier im „Eldorado", will ich 
eine Preisliste der gewöhnlichsten Lebensmittel beifügen : 

1 Pfund Rindfleisch 
„ „ Schaffleisch 
„ „ Schweinefleisch 
Ein Huhn 
1 Pfund Brod 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

Mehl 
Kartoffel 
Fett 
Weizen 
Reis 
Bohnen 
Nudeln 
Mais 

1 Dutzend Eier 
1 Flasche Milch C3.·~ l) 

" " 
" 

„ 
„ 

" 1 Pfund 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

Bier 
Tischwein 
Petroleum 

Kerzen 
Seife 
Kaffee 
Zucker 
Thee 
Chocoladc 
Käse 

kostet Pesos 0,40 

" " 0,50 
" " 0,80 
" " 5,00 
" " 0,25 
" " 0,20 
" " 0,20 
,, " 0,60 
" " 0,20 „ „ O,BO 

" " 0,20 
" " 0,50 
" " 0,20 
" " 2,40 
" " 0,50 „ „ 1,20 
" „ 1,00 
" " 0,60 
„ " 1,00 
" " 0,40 
" " 1,20 
" " 0,40 
,, " 2,40 
" " 0,60 
" " 1,00 

1 Pfund Tabak 
12 Dutzend Schachteln schwe

discher Zündhölzer 
1 Pfund Zwiebeln 
„ „ Tomates 
1 Kohlkopf 

kostet Pcsos 0,80 

" 
" „ 

" 
" 
" 

" " 

3,80 
1,20 
1,40 
1,30. 

Kleidungsstiicke stehen im Preise ungefähr in gleichem 
Verhältniss; ein Paar Arbeitsschuhe bezahlt man mit 
5 Pesos, feineres Schuhwerk mit 12 bis 15 Pesos, 
gewöhnlicher Arbeitsanzug 25 bis 30, feinere Anzüge 
60 bis 80 Pesos. 

Im Rötel (Fonda) bezahlt eine einzelne Person för 
das Essen 45 bis 60 Pesos monatlich, je nach den An
sprüchen, die gemacht werden. Wohnungen, die allerdings 
recht bescheidener Natur sind, werden den Arbeitern 
gratis zur Verfügung gestellt. Das Klima ist hier sehr 
milde , im Sommer zwar lästig heiss - im Schatten 
Mittags gewöhnlich 30 bis 370 C - im Winter hingegen, 
besonders während der Monate Juni, Juli und August 
ist es in den frühen Morgenstunden empfindlich kalt und 
es stellen sich starke Nebel (Camanchaca) ein, welche 
bessere Wohnungen recht wünschenswerth erscheinen 
lassen. Regen füllt hier fast nie. Die ganze Umgegend 
ist vegetationslos. Der Boden ringsum befindet sich mit 
Salzkrusten (Costras) bedeckt. Wasser trifft man in einer 
Tiefe von 20 bis 25 m, es enthält 1,9 g Salze im Liter, 
besonders Kochsalz, Gyps, Sulfate von Magnesia und 
Thonerde, sowie Salpeter. 

Ein Besuch in dem Gebäude fiir Berg- nnd Hüttenwesen auf der Chicagoer Weltausstellung. 
Von R. Volkmann. 

(Fortsetzung von Seite 459.) 

Chi 1 i. In der südwestlichen Ecke des Gebäudes 
empfängt uns Chili. Die gesammte Ausstellung ist einzig 
und allein dem Natronsalpeter gewidmet. Die Photo
graphien von Weizen , Mais und Tabakpflanzen zeigen 
die Erfolge, die man erzielt, je nachdem man 1 / 6 bis 
1/ 3 bis I/2 Unze der Salze einem b~timmten Erdquantum 
beifügt. Im Ackerbaugebäude stehen die Ergebnisse dieser 
Versuche in natura. - Obwohl die Entdeckung der 
Salpeterlager bereits 18 21 erfolgte, datirt die Ausfuhr 
doch erst seit dem Jahre 1830, in welchem Jahre 800 Tons 
:'t 2240 Pfd. zum Export kamen. Die überraschende 
Zunahme der Industrie in den nachfolgenden Jahrzehnten 
beweisen folgende Zahlen : 

1840 Export 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 

" 
" 
" 
" „ 

10 100 Tons 
22 800 " 
55 200 ,. 

136 287 " 
225 559 

1050119 " 
" 

Ein Einkommen von 20 000 000 Doll. pro Jahr ist der 
Regierung durch diese Industrie , iu welcher 19 Gesell
schaften mit 27 575 000 Doll. Capital arbeiten, gesichert. -
Die Salpeterlager ziehen sieh 75 Meilen am Ufer entlang 

III. 
in einer Breite von 20 Meilen , einer Lagermll.chtigkeit 
von 2 bis 10', im Durchschnitt von 3'. - Nach dem 
Jahre 1890 ist die Ausfuhr erheblich gefallen. - Die 
grösste Gesellschaft ist „ Rosario de H uara Company", 
deren Production im März 1893 142 385 q betrug. -
Der nach Europa zum Export gelangende Salpeter ist 
meist nur für Culturzwecke bestimmt, der nach Amerika 
gehende zur Fabrikation von Pulver und Explosions
stoffen. - Der Ausfuhrhafen ist Iquique. Das Werk 
von Rosario hat eine Ausdehnung von 800 auf 1000'. 
Ein vollständiges Modell im Maassstab 1 : 100 zeigt die 
gesammte Anordnung. 

Ausstellungen von bescheidenem Umfange machen 
B oliv i a in Gummi und Griechenland in Marmor, 
Schwefel und Antimoniten: als Aussteller für die 
letzteren ist das Finanzministerium genannt. Sll.mmtlicher 
Marmor ist zum Aufbau eines Treppenaufganges mit 
ballustradenartigen Seitengeländern benutzt. Das, wenig 
griechische Kunst verrathende Werk hat 6' Breite und 
16' Länge. 

Spanien. In der Ausstellung von Spanien sind 
die Eisenerze der Provinz Santiago de Cuba durch Th e 
Span i s h Am er i ca n 1 r o n Co vertreten. Die Analyse 
der Erze wird zu 

2 
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Eisen G7,70 
Kieselsäure . 2,92 
Phosphor 0,034 
Mangan . 0,035 
'I'honerde O, 111 
Kalk . 0,138 
Magnesia 0,081 

angegeben und die Erzmasse, welche die Gesellschaft 
abbaut, zu 3500' Länge, 140' Breite und ü80' Höhe 
über dem Entwilsserungscanal, während der ganze Erz 
zug sich von „Santiago de Cuba" aus 30 Meilen ost
wärts zieht. Auf dieser Strecke liegen ausserdem die 
Gruben der nächstgrösseren Gesellschaften J ur a g u a 
Iron Co und Signa Iron Company. 

An die, auch im Anfang des Monates August den 
ßesuchern noch nicht zugängliche Ausstellung von Ar
g e n t i nie n reiht sich eine glänzende Ausslellung von 

Russ 1 an d an, von den Kohlengruben in Sosno
wice bis zu den Kunstgusswerkstätten am Ural reichend. -
Die S t e i n s a 1 z- und S o d a w e r k e in Br i o n t z w e k a, 
Slldn1ssland, gewannen im Jahre 1892 über 150 000 t 
Salz und stellen Proben von Fertig- und Rohproducten 
aus. - Die Eisen- und Stahlwerke in Dom
b r o w a sind durch eine reichhaltige Sammlung von Roh
material, Fertigmaterial und fertigen Producten vertreten, 
welche der Eisenbahnbau erfordert. - Ueber die Pro
d u c t i o n der K oh 1 e n in Dom b r o w a gibt ein offi
cielles Diagramm Auskunft. Die Production begann im 
Jahre 1792 mit dem bescheidenen Quantum von 150 t 
nnd steigerte sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt nach 
Maassgabe der folgenden Tabelle in Tonnen: 

1800 2 300 t 
1810 3 500 „ 
1820 15 000" 
1830 42 600" 
1840 117 600" 
1850 135 700" 
1860 225 000" 
1870 329 200" 
1880 1 286 000" 
1890 2 471 ooo„ 

und stieg bis zum Jahre 1892 noch auf 2 860 000 t. Eine 
Specialkarte unterrichtet über die Lage der Flötze und 
gibt als die 6 Hauptproducenten an: 
Sosnowice Company mit 957 000 t 
Franco ltalian Coal Mines in Dombrowa „ 524 000 „ 
County Renard Company . „ 402 000 „ 
Coal Mines and Industrial Cp. of Warsaw „ 388 000 „ 
Prinz Hohenlohe Comp. „ 196 000 „ 
Coal Mines Comp. of Czeladz „ 145 000 „ 
Das in den Jahren 1881 bis 1883 errichtete Eisenwerk 
Kat h a r in a bei So s n o w i c e gibt in Fabrikations
artikeln und Kunstproducten und ausführlichen Tabellen 
über Festigkeitsversuche einen Einblick in den Werth 
seines Materials und seiner Fabrikate. Unter den Kunst
producten zeichnen sich zwei l<'eldblnmensträusse aus, die 
in einem Schiff und in einem Blumenkorb placirt sir.d. 
Das Material ist das von der Firma gewalzte Eisen-

blech. Zwischen beiden erhebt sich eine in ansehnlicher 
Grösse ausgeführte Palme - ein PhöJ:\ix - zu welcher 
dasselbe Material benutzt ist. - Die Gesammtproduetion 
des Werkes beträgt 4 000 000 Pud, wozu 1200 Arbeiter 
beschäftigt werden, die im Durchschnitt 425 Rubel ver
dienen. 26 Kessel versorgen 24 Maschinen von 2625 e 
mit Dampf. 5 Hämmer und 5 Walzenstrassen werden 
im Betrieb erhalten mit Hochofen, l\fartinofen und Puddel
werk. An dieses Werk schliesst sich die Mineralaus
stellung der Kaukasisch c n Gruben ver w a 1 tun g 
an und die Productc der Moskauer Gesellschaft 
für Cemeut- und Bausteinfabrikation , die im Laufe von 
17 Jahren 7G 852 000 Puds producirte. - In Pyramiden
form - eine Darstellungsweise, die auf der gesammten 
Ausstellung beinahe epidemisch geworden i1>t - wird 
die Goldproduction von Russland von 1745 bis 1891 
veranschaulicht. Die drei Wiirfel erreichen genau die Höhe 
der Gallerie: die Basis ist Ost-Sibirien, das 1 097 232 kg, 
der Mittelwtirfel, das europäische Russland, das 458 844 /o,g 
und der oberste Wilrfel, West-Sibirien, das 109 990 kg 
lieferte. 

Die Eisenwerke am Ural machen eine umfassende 
und glänzende Ausstellung in der Messerschmiedekunst, 
in der Schwertklingen- und Dolchfabrikation ; unter allen 
Uralwerken aber sind am hervorragendsten vertreten die 
Kunstgusswerke Rast o r g n o ff. Ganz vorzilglich 
sind die Gruppen springender Pferde, Jagdzüge im vollen 
Lauf mit Wild und Meute, russische Gespanne im Post· 
dienst und das Feld bestellend, alle erdenklichen Arten 
von Zimmerausschmiickungs-Gegeust!indeu, Vasen, Teller, 
Leuchter. Auch das Porträtfach ist hochansehnlieh in 
Ausführung, so die lebensgrosse Büste des Kaisers, 
russische Charakterköpfe aus Volk und Fürsten und die 
Reiterstandbilder berühmter Feldherren. Obwohl die 
Sammlung speeiell russischem Geschmack huldigt, ist 
dieselbe doch total ausverkauft und eine Ersatzsammlung 
bereits auf dem Wege. 

.Tapa n. Seine geologischen Verhältnisse erläutert 
Japan durch eine schier unglaubliche Anzahl von farbigen, 
hübsch ausgearbeiteten Karten und Photographien. Die 
Hauptausfuhrartikel, Kupfer und Antimon, werden in rohem 
und raffinirtem Zustande in vollständigen Sammlungen 
gezeigt; auf Proben rnn Kohle und Schwefel, deren Aus
fuhr ebenso bedeutend ist, hat man weniger Gewicht 
gelegt. In den Jahren 1888 bis 1891 betrug die Ausfuhr 

1888 1889 1890 1891 
Kupfer 21433 20G 22 446 923 43 135 474 38 501 311 pounds 

Werth 3 518 787 2 878 696 5 352 314 4 877 090 ven 
Antimon 2 915 484 3 333 164 3 782 814 4 Ofl7 852 jionnds 

Werth 153 320 238 833 349 961 232 499 ven 
Kohlen 975 290 1053821 1214572 12:'!9 821 ions 

Werth 3 186 309 4 346 640 4 796 090 4 749 734 ven 
Schwefel 15 235 170 44 693 920 41448 57ü 42 217 334 ponnds 

Werth 120 903 313 323 263 283 284 831 yen 
Die Hauptmasse von Kupfer geht nach Britisch-Indien 

und Grossbritaunien, die rnu Antimon nach China und 
Hongkong; die von Kohlen auf die Dampfschiffe und 
nach Hongkong und die Hauptmasse von Schwefel nach 
China, Hongkong und den Vereinigten Staaten. Eine 
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eingehende Statistik gibt die gesammte Mineralproduction 
zurück bis zum Jahre 1870. 

1888 1889 1890 
Gold . . . . 20 264 24 751 23 401 ounce 
Silber . . 1 :.176 436 1 383 833 1 701 90:l 
Kupfer . . 222 907 270 902 301 924 " picul 
Kupfersulfate 108 1 078 452 
Blei . . 6 667 10 028 12 913 

" Zinn . . . . 1 367 880 7U l 
Antimon .. 24 536 32 144 53 306 
Arsenik . . 102 158 1872 

" Manganerze . 1:.148:1 15 lili7 43 !Ul 
Eisen . . . 18 058 20 !195 22 236 

" Copperas . . Hl 022 15 593 15 787 
Kohlen . 2 007 669 2388614 2 li08 284 tons 
Schwefel .. 380 663 316 7fll 442 738 picul 
Graphit . . 8 616 6 818 7 6t IR n 

Petroleum 1 429 971 l 91)0 924 2ll17 11 ti gallons 
lt a 1 i e n. In der Ausstellung von Italien vertritt 

eine einzige Firma das Eisenfach, die Eisen und St a h I
G i es s c r e i von Van z et t i Sag r am o so. Mailand. 
Eisenbahnwaggonguss sind die Hauptfabrikationsartikel. 
Schwefel und Cemente kommen von Cafania, Alabaster 
und Marmor von Pisa. Etwa ein Dutzend kleiner Marmor
statuen und der schiefe Thurm von Pisa schmücken die 
Ausstellung. 

0 es t erreich. Durch ein freundliches ßild , das 
uns an die Wander:jabre der Jugendzeit erinnert, werden 
wir zur Ausstellung von Oesterreich eingeladen. Es ist 
ein ebenso getreues, wie brillant ausgeführtes Panorama der 
Sprudelstadt Carlsbad und seiner herrlichen Um
gebung. Alle, die durch das Gebäude wandern, „stoppen" 
hier und lesen halblaut „Cärlsbäd Bohemia". Man sieht 
die Ueberraschung, die das Bild erzielt und zweifelsohne 
wird es Allen in freundlicher Erinnerung bleiben. Wenig 
Minnten genügen, um zu bemerken, dass der Begehr nach 
den hübschen Schmucksachen in Sprudelstein ein äusserst 
lebhafter ist. Die Preise sind aber auch ganz nett ! -
Einen stolzen Tempel hat sich L. & C. H a r d t m u t h, 
Wien, für seine Bleistifte und Zeichenmaterialien errichtet, 
ge8chmackvoll und reich. - Das „grösste Blech in der 
Welt" nennt dieRudolfshütte, Walzwerk Teplitz, 
ein aufgestelltes Flusseisenblech von· 49 m Länge, 945 mm 
Breite und 2 1111n Dicke, im Gewicht von 7 60 kg , wer 
aber nicht besonderes Glück hat, findet das Blech trotz 
dieser Dimensionen nicht, da es hoch oben, dicht unter 
der Galerie, aufgehängt ist. Das Blech kommt roh, un
beschnitten von der Walze, direct au_s dem Ingot gewalzt 
nach „ Patent Witgenstein ". Der schweisswarme Ingot 
wird auf einem l7nirnrsal-Walzwerk auf eine Stärke von 
50 mm rnn beliebiger Breite vorgeblockt, erhält sodann 
eine zweite Hitze, mit welcher er auf einem Trio-Walz
werk auf 5 111m Stärke herabgewalzt wird. Dieses Blech 
paasirt sofort 5 Walzenpaare, welche hintereinander in 

entsprechender Entfernung vom Trio-Walzwerk aufgestellt 
sind, und verlässt das letzte Walzenpaar in gewünschter 
Breite und StJirke und einer dem Ingotgewicht ent
sprechenden Länge. - Po 1 d i h ü t t e bei K lad n o i n 
Böhmen bat einen sechseckigen l'avillon von 8 Fuss 
Seitenlänge errichtet. 18 Ingots von circa 611 X 6" X 30" 
- zu je dreien als Säulen gruppirt - sind auf etwa 
11 

2 " Rundstäbe ausgeschmiedet und tragen den Oberbau, 
den man in diesem }<'alle wohl auch Baldachin nennen 
könnte. Hinter diesen Ingotsäulen hat ein Hauptproduct 
Oesterreiehs, die Sensen - in Gruppen angeordnet -
Platz gefunden. Zwischen den Säulen liegen die Ingots, 
Axen und Stahlfedern für Waggons. Ein kleineres Sechs
eck innerhalb bildet eine Sammlung rnn Proben des 
verarbeiteten Materials und der Prodncte. - Die Stahl
u n d Eisenwerke St. E g y d machen eine äusserst vull
stllndige und hübsche Ausstellung in Sensen und Feilen. -
Die Industrie der St ad t Pi 1 s e n ist veranschaulicht 
durch ihre geschliffenen Syenite, Granite und Marmore 
und auch ihre Mühlsteine. Die Stadt Lei p a bietet 
„eingelegte" Arbeiten in bunten Steinen. 

Penn s y 1 van i e n. Auf unserem Weg zum nördlichen 
Galerieaufgang streifen wir ein Ausstellungsobject des 
Staates Pennsylvanien, genau auf der Hauptmittelaxe des 
Gebäude8 stehend .• Jedes Grubenproduct der ,, Vereinigten 
Staaten" ist in Würfelform dargestellt, und alle diese 
Würfel sind zu einer Pyramide aufgebaut. Jeder "'ürfel 
repräsentirt die Production des betreffenden Materials 
„ pro Secunde in den Vereinigten Staaten". Soweit die 
Bezeichnungen sich erkennen lassen, rangiren die Wiirfel 
und somit die Productionen in folgender Reihenfolge: 

Bituminö8e Kohle, Anthracit, Kalkstein, Erdölgas 
(der Würfel ist in Kohle äquivalent ausgeführt), Erdöl 
(durch einen Würfel mit gefärbten Glasscheiben re
präsentirt), Eisenerze - Granit und Salz. - Der kleinste 
erkennbare Würfel ist der Schwefel von etwa 1 O'' Seite 
und einem angegebenen Gewicht von 2 Unzen. Diese 
oberen kleineren Würfel sind an der Basis des Obelisken 
nochmals, in demselben Maassstab wie in der Pyramide, 
veranschaulicht und mit Gewichtsdaten versehen. Man hat 
also diese „Würfel" oder „Secunden-l'roductionen" mit 
31 536 000 zu multipliciren, um die Production des be
treffenden Minerals „ pro Jahr für die Vereinigten Staaten• 
zu finden. Die Säule stand mehrere Monate ohne diese 
Erläuterungen und war daher auch nicht recht ver
ständlich. Das Interesse des Publikums ist aber nach 
dieser Offenbarung auffällig gewachsen. 

Die Industrie für Kunst und Schmucksachen bat sich 
auch des Anthracits bemächtigt. Direct hinter der vor
erwähnten Säule hat man Gelegenheit, diese Sachen zu 

' bewundern. (Fortsetzung folgt.) 

Ueber das Dowson ·Gas. 
Eine kurze Mittheilung 1) über die Erfahrungen, 

welche bei Erzeugung und Verwendung von Dow so n -Gas 

') Nach einem Yortrag von H. Trillich, Director rnn 
Kathreiner's Malzfalirik in Mönchen , Bayer. Industrie- und 
Gewerbeblatt, 1893, S. 95. 

gemacht wurden, diirfte den Lesern dieser Zeitschrift 
nicht unwillkommen sein. Dieses Gail dient zur Heizung 
und zum Betrieb von Motoren; es besteht aus Wasser
stoff, Kohlenoxyd, Kohlensäure und Stickstoff, und wird 
dargestellt, indem man durch einen lnjector überhitzten 

~· 
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Wasserdampf mit Luft gemischt in einen mit glühender 
Kqhle beschickten Generator einblasen lässt. Die erste 
Mittheilung iiber das Gas machte Dow so n im Jahre 
1881 1 und Ende 1892 bestanden bereits 118 Erzeugungs
stätten für dasselbe, davon 46 in England, 10 in Bayern 
und 20 im übrigen Deutschland , dann unter anderen 
auch 3 in Oesterreich. 

Die zweitgrösste und dabei die vielseitigste unter 
allen Anlagen ist die in Kathreiner's Fabrik in München 
befindliche, auf welche sieh vorwaltend das im Folgenden 
Angeführte bezieht. Dieselbe vermag gegenwärtig mit 4 Ge
neratoren 1200 m 3 Gas in der Stunde zu erzeugen, welches 
zum Betrieb von drei Motoren mit 501 25 und 4 e und fUr 
Heizzwecke dient; von der Leistung der Motoren ent
fallen 40 e für elektrische Beleuchtung. 

Zur Gaserzeugung können nur die kohlenstoffreichsten 
Materialien, Anthracit oder Cokes, verwendet werden. 
Der beste, aber auch theuerste Anthracit ist der englische; 
von deutschen Erzeugungsorten liefern den Anthracit 
nur 2 in annähernd gleicher Qualität. Cokes geben, 
soweit bisher versucht werden konnte, ein befriedigendes 
Gas und sind nicht theurer als der deutsche Anthracit. 
Die Tauglichkeit des Brennstoffes kann durch eine be
sondere Vorrichtung, welche den Absatz aus dem Gase 
auffängt, geprüft werden; beträgt dieser mehr als 0,05 g 
auf 1 m 3 Gas, so ist der Brennstoff nicht mehr brauchbar. 

Das V erfahren bei der Erzeugung ist folgendes : 
In einem Da m p fk esse 1 wird Dampf erzeugt und durch 
ein Schlangenrohr überhitzt, dann durch einen I nj e c t o r, 
mit Luft gemischt, dem den Brennstoff enthaltenden 
Generator unten zugeleitet; das oben abströmende 
Gas gelangt in eine W a s c h vor 1 a g e, in welcher das
selbe von mechanisch mitgeführten Schlacken, Kohlen
theilchen und theerigen Stoffen befreit wird, hierauf in 
den unteren Haum eines 4 m hohen, mit Cokes gefüllten 
Cylinders ( C o k e s t h ur m) , in welchem Wasser herab
rieselt, dann von dessen Obertheil eventuell in einen 
Re i n i g er , der das aufgenommene Wasser und die 
noch vorhandenen Hestc an Theer etc. abscheidet, endlich 
in den einem gewöhnlichen Gasometer ähnlichen Gas
b e b älter. 

Zur Heizung des Kesse 1 s und Ueberbitzung der 
Schlange dienen am besten Holz oder Cokes. Im günstigsten 
Falle wurden durch einen Kessel von 1,6 m 2 Heizfläche 
und 2 Generatoren in 12 Stunden 590 kg Antbracit und 
74kg Cokes, also 12,5°/0 des Antbracites an Cokes 
verbraucht Gegenwärtig werden mit 2 Kesseln von je 
1,6 m~ Heizfläche 3 Generatoren betrieben (der 4. steht 
in Reserrn), wobei jener Procentsatz auf 20°/0 steigt. 
Der normale Druck des Dampfes beträgt 4 at , dessen 
Temperatur nächst dem Injector 190° C. Die Kessel und 
die Dampfrohre sind gut gegen Wärmeverluste zu 
schützen, erstere sorgfältig zu beobachten und zu warten ; 
es müssen ausreichend Re~erve-Speiseapparate vorhanden 
sein. Auf einen Kessel sollen nicht mehr als 2 Generatoren 
entfallen, da sich sonst der Dampf auf dieselben ungleich 
vertbeilen kann. Das lästige Geräusch, welches der 
Jnjector verursacht, wird durch Einschliessen desselben 

in einen innen und aussen mit Filz verkleideten Holz
kasten vermindert. 

In den Genera t o r e n ist die Kohlenschicht 30 cm 
hoch zu halten, deren Oberfläche soll eben sein und sich 
bildende Schlacken sind mittelst langer Stäbe abzustossen. 
Am Generatordeckel befindet sich eine Proberöhre; das 
derselben entströmende Gas muss entzündet mit blauer, 
bei Cokes mit orangegelber Flamme brennen, dann ist 
dasselbe von der nothwendigen Beschaffenheit. Diese 
Probe soll mindestens 5 Minuten dauern , da sonst vom 
vorigen Tag her im Deckel verbliebene Gasreste tiluschen 
können. Ob die Zusammensetzung die richtige sei, wird 
durch Analysen erprobt; eine solche ergab z. B.: Wasser
stoff 18,2, Methan 1,0, Kohlenoxyd 18,2, Kohlensäure 
9,0, Stickstoff 53,5°/0 • Es reicht aber auch die Ermittlung 
des Kohlensäuregehaltes allein zur Beurtheilung der 
Güte hin; beträgt derselbe mehr als 7-7,5 Volums
procente, so wurde zu viel Luft eingeblasen oder ist zu 
wenig Kohle vorbanden, um die Kohlensäure genügend 
zu reduciren. Die Bestimmung der letzteren erfolgt am 
besten mit der He m p e l'schen oder Bunt e'schen Gas
bürette. Der Generator wird von oben beschickt und 
die dazu dienliche Oelfnung bat zur Vermeidung einer 
Gasausströmung doppelten Verschluss_ Auf dem Deckel 
ist sehr zweckmässig eine Wasserspülung anzubringen, 
wodurch derselbe geschont und zugleich die sonst trockene 
Luft im .Arbeitsraume für das Einathmen angenehm 
durchfeuchtet wird. 

Bei den Wasch vor 1 a gen muss der Wasserzufluss 
sorgfältig geregelt sein , denn wenn derselbe ausbleibt, 
wird die Vorlage stark erhitzt und zerspringt. In der
selben setzen sich nach einigen Wochen stets schwer 
zu entfernende Krusten von kohlensaurem Kalk , Flug
asche und Kohle ab. Aus der Vorlage tritt das Wasser 
durch einen Siphon aus. In gleicher Art wird das im 
Co k es t h ur m herabrieselnde Wasser entfernt; dasselbe 
darf nicht für die Waschvorlage verwendet werden, weil 
sich das Zuleitungsrohr leicht mit Cokesstückchen verlegt 
und der Wasserablauf gestört wird. Die verbrauchten 
Wässer, welche Kohle: Schlacke und aufgelöstes Gas 
enthalten, sind am besten durch einen Canal mit ge
nügendem Gefälle fortzuleiten ; kann ein solcher nicht 
angelegt werden, so lässt man dieselben in Gruben 
„ versitzen ", welche aber öfters gereinigt werden müssen, 
da sie durch Ansammlung des aus dem Wasser sieb ent
bindenden Gases Explosionsgefahr bringen. 

In der Vorlage und dem Cokesthurm nimmt das 
Gas Wasser auf, welches nebst den vorhandenen Tbeer
producten bei der weiteren Abkühlung wieder ausge
schieden wird. Zur Entfernung dieser Beimengungen hat 
Dow so n noch einen mit Sägemehl gefüllten Reiniger 
verwendet, der sich jedoch bei grösseren Anlagen bald 
verlegt. Es ist daher besser, einen zweiten Cokesthurm 
oder einen grossen W ascher anzuwenden, wobei die Reini
gung allerdings keine vollständige ist. 

Der G a s beb ä 1 t er fungirt hauptsächlich als Druck
regulator und erfordert ein kleines Vol11m, doch erwiesen 
sich für die besprochene Anlage 25 m 3 als etwas zu 
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gering. Wenn die Gasglocke in die höchste zulässige 
Stellung aufsteigt, wird durch eine entsprechende Vor
richtung der Dampfaustritt vom Kessel selbstthätig ab
gl•sperrt und dadurch die Gaserzeugung eingestellt. Die 
Glocke muss auch durch ein Rohr ober dem Daeh ent
leert werden können : die Aufstellung in einem Gebäude 
i!>t der im Freien vorzuziehen, wo die Aufsicht eine 
geringere und die Glocke dem Einfrieren und Rosten 
ausgesetzt ist. 

Der Betrieb erfordert gehörige Vorsicht wegen 
zweier nachtheiliger Eigenschaften des Gase3: dasselbe 
ist explodirbar und giftig. Die Explosion ist nach 
Versuchen am heftigsten, wenn gleiche Volumen Gas 
und Luft gemischt sind. Solche Gemenge können Rieb 
bilden, weun sich unter dem Deckel des Generators 
Gas sammelt, das über :Kacht unvermischt bleibt und 
;;ich Morgens mit der bei Beginn des Betriebes zuge
führten Luft vereint; das Gemenge strömt dann durch 
die .Apparate zur Verbrauchsstelle und wird von dieser 
aus entzündet. Das Gas darf daher erst dann in die 
Apparate eingelassen werden, wenn die Probeflamme in 
erwähnter Art mindestens 5 Minuten lang gleichförmig 
gebrannt hat. 

". as die n i f t i g k e i t des Gases betrifft, so rührt 
diese vom Gehalt an Kohlenoxydgas her. Xach ver
schiedenen Angaben wird Luft bei 0,03-0,tl7° 0 Kohlen
ox~·dgehalt und folglich beim fünffachen Gehalte an 
Dowson-Gas schädlich, da letzteres ungefähr 20° 0 Kohlen
oxyd enthält. Daher sollen Reparaturen nur bei ein
gestelltem Betrieb oder nach gehöriger Ab~chliessung 

des betreffenden Theiles der Hohrleitungen stattfinden und 
sind letztere mit den erforderlichen Sperrschiebern zu 
versehen. Znm Betreten von etwa mit Gas erfüllten 
Räumen lässt sich mit Vortheil der K ö n i g'sche Respi
rationsapparat verwenden. l'm einen schädlichen Einfluss 
des Gases zu vermeiden, ist für kräftige Ventilation 
zu sorgen und werden die :! zur Bedienung der Münchener 
Anlage erforderlichen Arbeiter abwechselnd durch je 
1 Woche bei den Apparaten selbst und mit dem äusseren 
Dienste beschäftigt. Das aus Anthracit dargestellte Gas 
enthält 0,00043- 0,0006 7 Yolumsprocente Schwefel
wasserstoff und etwas Schwefelkohlenstoff, welche wenn 
auch sehr geringe Mengen demselben einen so starken 
Geruch ertheilen, dass seine Anwe.c;enheit dadurch schon 
bei ~inem Gehalte der Luft von 0,05° '0 Dowson-Gas oder 
0,01 °lo Kohlenoxyd deutlich erkennbar wird. deutlicher 
als an Reactionspapieren, wie dem Palladiumchlorür
und dem Bleipapier; bei 0,04 ° o Kohlenox~·dgehalt oder 
beiläufig an der Grenze der Giftigkeit ist der Geruch 
schon betäubend. 

Die Leitung ist wegen leichterer Zerlegung und 
Reinigung besser aus Flanschenrohren mit Asbest- oder 
Pappedichtung, als aus Muffenrohren herzustellen, wenn 
aueh die Verbindungen der letzteren dichter sind. Die 
Rohre selbst müssen auch gasdicht sein und in dieser 
Beziehung von Zeit zu Zeit geprüft werden. Der leichteren 
Reinigung wegen sind Knierohre zu vermeiden und 

durch Kreuzstiicke mit Deckeln zu ersetzen, um Bürsten 
einführen zu können. Die Leitungen rnilssen ein Gefälle 
erhalten und in Condensationswassertöpfe münden, aus 
denen das Wasser und der Rest der Theerproducte 
durch Handpumpen oder ~iphons entfernt werden. Wo 
von einem horizontalen Rohr ein verticales abgeht, ist 
in der Yerlängerung des letzteren ein Wassersack an
zubringen_ 

Die durch Dowson-Gas betriebenen ~I o t o r e n er
halten die gleiche Construction wie die Leuchtgas-Motoren, 
nur erfordern die Schieber weitere Zündführungen, wenn 
zum Zünden elienfalls Dowson-Gas verwendet wird. Das 
Zünden erfolgt ohne Anstand, wenn eine eigene Zünd
flammenleitung mit abgesondertem Gasbeutel vorhanden 
ist. Zweckmässig ist es , das Zündgas zu filtriren ; die 
Hähne, Schieber und Ventile sollen oft gereinigt werden. 
Die Gasbeutel sind in einen Raum zu \·erlegen, aus 
welchem sie bei et"·aigem Platzen das Gas direct in's 
Freie entweichen lassen, und die Gasabsperrung muss 
dabei rnn aussen zu handhaben sein. - \Yährend 14monat
lichen Betriebes kostete die Pferdekraft pro Stunde bei 
einem Gasmotor von 25 e durchschnittlich 2,5, bei einem 
früher verwendeten von 12 e 2 ,8 Pfennige, während 
diese Ziffer bei einer durch :! Monate betriebenen Loco
mobile 7 Pfennige betrug, welche Angaben allerdings nur 
annähernd sind, da sie nicht auf einer wirklichen Messung 
der Leistung beruhen. 

Mit der Flamme des besprochenen Gases kann je 
nach der Menge beigemischter Luft eine Temperatur von 
540-600° erreicht werden. Zu Trocken - und R ö s t
v o r r ich tun gen verwendet, kostet die Gasfeuerung 
nicht mehr, als die mit Cokes, der Betrieb ist jedoch 
reinlicher, leichter regulirbar und die Herbeischaffung 
des Brennstoffes billiger, als bei Cokesfeuer. Der im 
Gas enthaltene Schwefelwasserstoff verbrennt zu schwetliger 
Säure, welche die Apparate angreift, daher jede Gas
feuerung mit einem gut ziehenden Kamin zu verbinden 
ist. Auch zur H e i zu n g v o n L o ca 1 e n ist das Gas 
verwendbar, wobei am besten Kutsche r'sche Gasöfen 
entsprechen; doch kann man nur während des Betriebes 
beizen, und soll zu anderer z. B. zur Nachtzeit. keine 
starke Abkühlung eintreten, so sind noch andere lang
sam brennende, am besten Füllöfen aufzustellen, welche 
während der genannten Zeit geheizt werden. Zur Be-
1 e u c h tun g eignet sich das Gas nicht gut, wohl aber 
als sehr billiges Brennmaterial für Motoren der elektrischen 
Beleuchtung. 

Die Kosten der für einen Motor von 25-30 e 
erforderlichen Anlage betragen ohne .Gebäude - welches 
wegen Ersparung des hohen Schornsteines u. s. w. 
erheblich billiger wird, als ein Kesselhaus - 10 300 M, 
die Erhaltungskosten jährlich 17 45 M. Zur Bedienung 
von 2 Generatoren genügt 1 Mann, der aber bei 12-
stilndiger Betriebszeit wegen der Vor- und Nacharbeiten 
durch 13 1 '2 Stunden beschäftigt ist. Für Reinigung und 
Reparaturen sind auf je 4 Wochen 1 Tag und 2 Mann 
zu rechnen. 

3 
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Stehen auch dem Dowson-Gasbetriehe gewisse Febel-1 
stände und Gefahren entgegen, so können dieselben doch, 
wie im Vorstehenden angegeben, durch entsprechende 

Vorsichtsmaassregeln mit Erfolg bekämpft und daun die 
Vortheile, welche dieser Betrieb im rebrigen darbietet, 
in vollem l\lasse ausgenützt werden. H. 

reher die Einwirkung des Kohlenoxydes auf fein vertheiltes Eisen und Mangan. 
Von Guntz und Särnström. 

In Folge der metallurgischen Bedeutung dieser 
Reaction ist dieselbe vielfach Gegenstand von Unter
suchungen gewesen. Nachdem Stamme r zuerst ge
fnnden, indem er CO bei einer Temperatur von circa 
500° über Eisenoxyd leitete, da11s man ausser reducirtem 
Eisen eine bedeutende Menge von amorphem C erhält. 
fand Schütze m berge r, dass man mittelst reinem 
Fe kohlensäurefreles CO zerlegen kann , und dass bei 
dieser Reaction C02 gebildet wird, wobei er annimmt, 
dass die Verwandtschaft des Fe zum C das CO in 
C + C02 nach der Formel 2 CO = C + CO~ zerlegt. 
Bei Versuchen über die chemische Einwirkung, welche 
Metalle, die man durch Destillation ihrer Amalgame im 
Vacunm und bei 250-280°, also in äusserst fein ver
theiltern Zustande erhält, erleiden, leitete ich CO-Gas 
über so behandeltes Eisen und fand dabei, dai!S eo bei 
dunkler Rothgluth absorbirt wurde . während das Fe 
durch Absetzen rnn C gleichzeitig sieh schwärzte und 
auch C02 , obgleich in geringer Menge, sich entwickelte. 

Bei einem anderen Versuch wählte ich das dem 
Fe nahe verwandte Mangan , dessen chemische Ver
wandtschaft bedeutend stärker ist. Das reiue, durch 
Destillation des elektrisch dargestellten Amalgames er
halt.ene Manganmetall erhitzte ich in eioem Glasrohre 
in reinem Kohlenoxydgasstrom auf circa 4000. Nach 
einiger Zeit begann das Metall zu glühen und glühte 
auch ohne weitere Erhitzung von ausseu weiter, während 
das Mn im Gasstrom verbrannte und die entwickelte 
Hitze sich bis W eissgluth erhöhte; gleichzeitig wurde 
CO absorbirt, so dass im Apparat ein theilweise leerer 
Raum entstand. Diese CO-Absorption ohne Gasentwicklung 
ist auf zwei Arten erklärlich : entweder bildet sich 
eine Verbindung \"Oll Mn und eo, ein Mangancarbonül, 
oder es erfolgt dabei eine Zerlegung des CO nach der Formel 
Mn + CO = MnO + C. Letztere Erklärung ist unter 
diesen Umständen die allein mögliche, wenn man die 
bedeutende Wärmeentwicklung berücksichtigt. welche bei 
dieser Reaction erfolgt.*) 

Die Entstehung von l\lnO und C kann man übrigens 
beweisen, wenn man das so erhaltene schwarze Product 
mit Yerdiinnter Schwefel- oder Chlorwasserstofl:säure be
handelt: l\fanganoxydul löst sich, fein vertheilter C bleibt 
übrig und lässt sich leicht auf dem Platinblech ver
brennen. Während sieh l\fnO löst, wird etwas H ent-

"') Wir wollen hiezu nur hewerken, dass bekanntlich bei 
Zerlegung von eo in c + 0' 2387 Cal. gebunden w.erden. dass 
ferner.i nach Th o ms o n die Bildungswärme des .MnO = ~4 800 
oder die Wärmeentwicklung beim Yerbrennen des .Mn zu lllnO 
Hi93 Ca!. sein wird, wesshalb wir die "h e deutende Wärme
e n t w i c k 1 u n g" h~i .!er Reaction Mn + CO = lllnO -r C in 
Frage ~tellen müssen. Anm. der Red. 

wickelt, welcher ,·on dem nicht angegriffenen l\ln her
rührt. Diese Einwirkung des Mn auf CO erklärt auch 
das. was mit dem Fe rnrgeht. In Berührung mit fein 
Yertheiltem Fe wird CO nämlich nach der Formel 
Fe + CO = FeO + C zerlegt, während andererseits das 
überschüssige CO theilweise auf das gebildete FeO reagirt 
und CO~ hinterläs8t, und das erklärt das Vorkommen 
von CO" in den Gasen und YOn FeO zusammen mit 
metallischem Fe. Wenn die Reaetion einfach und voll
ständig il'lt, so kommt das nach :Mo iss an daher, dass 
Manganoxydul im Gegensatze zum Eisenoxydul sich hei 
keiner Temperatur von CO reduciren lässt, und daher, 
dass Mn ebenso leicht in CO wie in C02 verbreniü und 
auch in diesem Fall MnO + C hinterlässt: aber 2 Mn + 
CO„ i8t = 2 MnO + C. wie ich bewiesen habe. 

- Zn beachten ist, dass bei sehr hohen Temperaturen 
das Oxydul des l\fn und Fe, mit C erhitzt, l\letall und 
CO ergibt, das heisst eine umgekehrte Reaction wie bei 
circa 500°. Diese Reactionen sind demnach für die 
Metallurgie von grosser Wichtigkeit; sie erklären einer
seits, wesshalb poröses Fe beim Zusammentreffen mit 
CO in einer bestimmten Hochofenzone sich oxydirt und 
C sich absetzt, andererseits, d_ass Eisenoxydul in einer 
anderen Zone von CO redueirt wird , um Fe und C02 

zu bilden, auch, wesshalb Fe in der heissen Ofenzone so 
leicht gekohlt wird. - Hiezu macht Sä r n ström folgende 
Bemerkungen. Es mag dahingestellt bleiben, ob das Yorher
gehende rücksichtlich der C-Ablagerung so beweisend ist, 
wie man annimmt, da dieselbe im Hochofen unter ganz 
anderen Verhältnisl'!en erfolgt. Zunächst wird nämlich aus
reducirtes metallisches Eisen Yorausgesetzt, welches in dem 
Ofenniveau, wo die C-Ablagerung beginnt, auch da, wo sie 
am lebhaftesten ist, kaum denkbar erscheint, weil der dabei 
wirksame Gasstrom mit N und C09 so verdünnt ist, dass 
seine Reductionskraft sehr Yermindert sein muss. Bekannt
lich enthält das Gas im oberen Ofentheil circa 60 Vol. N, 
mindestens 10 C02 und 20-30° 0 CO und wirkt daher 
nicht sehr eue1·gisch. Bel l's *) und andere Versuche haben 
deutlich dargethan, dass bei der CO-Einwirkung auf 
Eisenoxyd bei 400-450° die beginnende C-Ablagerung 
sich in Folge der CO-Dissociation schon zeigt, obgleich 
dasselbe mit einem 7-fachen C02-Yolum Yerdünnt ist 
und obgleich der Oxydationsgrad des Fe dabei gleichzeitig 
nicht unter 88,9 berabznbringen ist (100 = reines Eisen· 
oxyd), also nur auf Oxydul oder Magnetit. Dass dahei 
metallisches Fe ausreduciren kann. ist undenkbar. Dieser 
Oxydationsgrad ist überraschend constant. Das geht 
daraus hervor, dass der~elbe mit einem Gasgemenge 

*) Oesterr. Zfit~chr. f. Berg- und Hüttenwesen, 1887, Nr. 42, 
8. 404. Anm. der Red. 
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von 20 Yol. CO., und 1 Yol. CO bei 450° erhalten wird. 
wogegen ein G~menge von 2,1 CO~ auf 1 CO bei 350° 
nicht über 89,1 reduciren konnte: erst bei 900° er
reichte man den Oxydationsgrad 86,9, als das Gas 3mal 
soviel C02 wie CO enthielt, und erst mit 0,6 Vol. C01 

und 9000 konnte man Magnetit auf 67 , also beinahe 
zu Oxydul reduciren. Hieraus ist deutlich zu ersehen, 

Magnetische 
Declinations. Beobachtungen zu Klagenfurt. 

Tag 

! 

Von F. Seeland. 
Monat Juli 1893. 

Declination zu Klagenfurt an fremden Stationen ' 
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j 9° + Mi.nuten Min. Minnten ! 
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-------------- --

1. 35,6 47.4 39,3 40,8 11.8 I 57,7 : 59,78 49.30: 
2. 36,0 43,4 41,3 40,2 7 ,4 58,7 : 61,32 49.8.3 
3. 34,6 47,4 40,0 40,7 12,8 58,l : 59,98 48,43 
4. 36,6 49,4 40,6 42,2 12,8 59,4 60,98 49,23 
5. 36,0 1 46,0 41,3 41.1 10.u 57,8 60,31 48,57 
6. 35,3 48,0 40,6 41,3 12,7 58,4 i 60,81 49,90 
7. 34,6 47,4 42.0 41,3 ,l~.8 57,6 i ü0,45 48,90 

1 8. 36,0 1 47,4 40,ü 41,3 lll,4 57,2 1 60,07 48,77 
9. 36,0 46,U 41,3 41.1 10,0 57,3 1

1 

60,02 1 52,23 
10. 38,0 1 49,4 40,6 42,7 111.4 57,!l 62,19 49,63 
ll. 36,6 48,7 41,:-J 42,2 : 12,1 58,l 61,87 1 50,07 
12. 36,0 47,4 40,6 41,3 ll,4 57,9 61,39 49,17 
13. 34,6 48,0 40,0 40,9 113,4 57,8 61,94 : 54,17 
14. 34,0 : 50,7 42,0 42,2 116.7 59,4 64,49 51,63 
15. 33,3 49,4 42,7 41,8 16,1 57,7 63,36 1 50,33 
16. 46,7*); 47,4 40,0 44,7 7,4 m,2 59,98 , 50,50 
17. 35,3 46,7 42,7 41,6 ll,4 57,5 63,21 1 49,33 
18. 36,6 47,4 42,0 42,0 10,8 57,6 62,33 1 54,20 

~ 19. 37,3 47,4 42,0 42,2 10,l 57,l 61,97 ~ 50,10 
20. 40,0 46,i 42,0 42,2 6,7 57,3 61,06 1 50,30 
21. 39,3 1 47,4 38,0 41,6 8,1 58,3 61, 14 48,70 
22. 41,3*) Ml,4 42,0 44,2 8,1 57,l 60,72 47,93 
23. 37,3. 47,4 42,7 4~.5 10.1 5?,3 61,90 49,03 
24. 36,6 46,7 40,0 41,l 10,1 57,4 61,66 50,63 
25. 36,0 47,4 40,6 41,3 11,4 57,2 60,57 49,57 
26. 36,0 48,7 36,0 40,2 12,7 57,4 61,66 50,90' 
27. 34.11 49.4 36,0 39,8 15,4 57,4 60,88 50,47 
28. 35,3 46,0 36,7 39,3 10,7 57,4 ' 60,93 49,70 
29. 36,7 45.4 40,6 40,9 8,7 57,7 1 60,77 49,87 
30. 35.3 46,0 36,7 39.3 '10,7 57,5 61,63 50,90 
~l. 35 3 47,4 37,3 40,0 '12,l 57,6 61,67 50,30 
i litte! 1 36,5 47,5 40,3 41,4 '11,~ I 57,7 61,32 50,08 

Die mittlere m a g n et i s c h e De c 1 in a t i o n in Klagenfurt 
\var 9°41,4'; mit dem Maximum 9°44,7' am 16. und dem Minimnm 
9o 39,3' am 28. und 30. 

Die mittlere Tag c s v a r i a t i o n war 11,2' , mit dem llaxi
'lnt1111 16,7' am 14. und dem Minimum 6,7' am 20. 

Am 16. und 22. gab ts Störungen. 

Notizen. 
Harvev-Process. Havward A. Ha r v e ~·, der Erfinder des 

~ach ihm benannten Proce'sses. hat jiingst ~in Patent auf eine 
erbesserung desselben genommen. Hiehei wird gepnh-erte Holz-

dass in dem Ofentheile, wo die C-.Ablagerung erfolgt, 
kein metallisches Eisen vorhanden sein kann , sondern 
dass dieselbe in Folge der Einwirkung des Eisenoxyduls 
auf CO bei niedriger Temperatur nach der Formel : 
2 I<'eO + CO= Fe20 3 + C oder eher 3 FeO + CO= 
Fe3 0, + C stattfindet. 

(Teknisk Tidskrift, 1893, S. 61.) 

kohle als Kohlungsmittel fiir Panzerplatten-Materiale beniitzt. 
Bei Anwendung· dieses Kohlnngsmittels sind verschiedene Ein
wände lant geworden, welche Harvey jedoch folgend erwidert : 
Es ist nöthig, das zu kohlende Materiale mit der vel"Wendeten 
Kohle gründlich zu mengen, weil die gepulverte Holzkohle die 
Tendenz besitzt, im erhitzten Zastaade zusammenzusinken. Dies 
hatte die Anwendung von hohen verticalen Operationsräumen bei 
gleichzeitiger Zunahme der Ofenhöhe zur Folge. Eine andere 
Schwierigkeit, die sich als weitere Folge herausstellte, war im 
Verstauben der Holzkohle gele5en, was beim Füllen und Ent
leeren der Manipulationsräume, sowie überhaupt beim Fort
schatfen derselben von einem Platze zum andl!ren bemerkt werden 
konnte. Wenn feingepulverte Holzkohle benützt wird, treten Ex
plosionen auf. Diese Explosionen sind kräftig genug, die Decke 
eines geschlossenen Behältnisses in die Höhe zu schleudern, oder 
wenn das Behältniss, welches die gepnh-erte Holzkohle enthält. 
nicht geschlossen ist und die Kohle mit einer Sandschichte und 
einer darüber liegenden Schichte von feuerfesten Steinen bedeckt 
ist, eine Anfwe.lhrng zu nrursachen, die in der Masse eine Auf
lockerung zur Folge haben wird, dadurch die Festigkeit ihrer 
Lagerung gegen den zu kohlenden Stahl vermindernd. Harvey 
glaubt nun diesen Schwierigkeiten zu begegnen, indem er das 
kohlende Beet theilweise ans gepulverter Holzkohle, znm anderen 
Theile aber ans gepulverter thierischer Kohle herstellt, wozu er 
die Abfallkohle der Zuckerraffinerie ve!"Wendet. Er nimmt dabei an, 
dass 10 bis 15% eine merkbare Verminderung des Staubes ver
ursachen, und dass 40 bis 50°,'0 die Stanbbildung gänzlich ver-
hindern. F. T. 

Neuer _.\ ufbereitungsrost (Kaliberrost). Die Ingenieure 
Dis t 1 und Sn s k\· in KliLdno, Erfinder des in den berufenen 
Fachkreisen mit giosser Anerkennung gewürdigten und in der 
Praxis rasch eingeführten "Schra.nbenrostes" zur Classirung so
wohl grober als auch kleinerer Kohlenkorngrössen (d. Z. 1892. 
S. 4ü3), haben neuerdings ein Patent auf eine verbesserte Con
struction von Rosten erhalten, die aus gegebenen Dispositions· 
rücksichteu mit Querstäben angewendet werden wollen. Dieser 
Classirungsrost ist dadurch gekennzeichnet, dass zwischen neben
einander liegenden fix angebrachten Längsstäben Querstäbe, 
deren t~uerschnitt ein gleichseitiges "Bogendreieck" ist, in der 
Richtung des Ein- und Austrages gleichmässig rotiren, wobei die 
Dnrchgangsötfnungen des Rostes für das durchzufallende Kohlen -
korn stet.~ gleiche Grösse behalten.· Nachdem die obere Qner
schnittshälfte der "luerstäbe sich ober der durch die Längsstäbe 
gebildeten Ebene befindet. so wird bei der Rotation der Quer
stäbe durch die eigenthümliche Form derselben eine sehr wirk
same Auflockerung des Classirungsgntes hervorgerufen, und die 
Beförderung des letzteren über die Rostfläche in der schonendsten 
Weise \Jethätigt. Behufs wesentlicher Vereinfachung und Verbilligang 
dieses Rostes. sowie zur Erzielung grösserer Energie in der Arbeits
leistung kann der Rost derart modificirt werden , dass an Stelle 
der Längsstäbe die vorgenannten Querstäbe mit „erhöhten Rippen~ 
angewendet werden, deren äussere Umfangsform parallel zn jener 
der Querstäbe läuft. wobei die Rippen, deren Höhe von der 
Grösse der Durchgaagsöffoungen d1:s Rostes abhängig ist, in der 
Richtung der Längsstähe liegen und eng aneinander rotiren. Hie
dureh sind bei der Rotation der Querstäbe die, die Dnrchgangsötf
nungen der Rostfläche bildender: Theile in drehender Bewegung 
nnd wird in Folge der eigenthümlichen Bogendreiecksform und 
der Rippen der Querstäbe. eine zwangsweise Fortschiebung der 
Kohle über die Rol':tfläche in schonendster Art bewirkt, wobei 
das Clai!llirnngsgut in eiDe durchgreifende, continnirlich schüttelnde 
Auf- und Abwärtsbewegung gelangt. Als ganz besondere Vortheile 
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dieses Rostes werden angeführt: energische A uf!ockerung des 
Classirungsgutes, reine Classirung, sicherer und schonungsvoller 
Transport der Kohle. geringe Neigung des Rostes, eine dauernde 
Verlegung der Durchgangsöffnungen ausgeschlossen. Einfachheit, 
Billigkeit u. s. w. E. 

Ratbgeber fllr Anfänger im Pbotograpbiren und Be
helf für Vorgeschrittene. Unter diesem Titel ist vor Kurzem ein 
128 Stiten starkeH Büchlein von Lud w i g David, k. und k. 
Oberlieutenant und Leiter der photographischen Anstalt des k. und k. 
llilitär-Comite in Wien, in 2. Auflage bei W. Knapp in Halle 
a. S. erschienen, welches von einem sehr erfahrenen Praktiker 
populär geschrieben und vom Verleger solid au~gestattet ist. Wir 
können diesen Rathgeber allen Anfängern im Photographir<>n, 
welches ja im Bergbau und in der Hütte immer mehrseitigere An-
wendung findet. nnr bestens empfehlen. N. 

Torfmoore in Nordschweden. Von der unerhört gro~sen 
Verbreitung der Torfmoore in gewissen '!heilen Norrhottens f;eben 
die topographischen Karten eine gute Vorstellung. Innerhalb 
nnd westlich vom Gellivaragebiet z. B. liegen die grossen lloore 
Jaltonape und Sjannjaape, jedes über lU lm1 lang, ausserdem 
zahlreiche grössere und kleinere. Soweit die bisherigen wenigen 
Bohnrngen darthun, ist die ~lächtigkeit dieser Ablagerungen im 
Allgemeinen nicht über 1,5 bis 2111 und bestehen dieselben meist 
bis an die Oberfläche ans brauner oder schwarzer, gut vermo
derter Torfmasse von tadelloser Beschaffenheit, die ab Dünge
mittel und Brennstoff gleich verwendbar ist. Eine Probe von dort 
hinterliess beim Verbrennen 4,76°1u Asche, welche 2,91°;0 

Phosphorsäure enthält; der Phosphorsäuregebalt des Torfs wäre 
also 0,14° ·0 . Nun ergaben 5 Proben des dortigen Gruses einen Ge
halt von 0,29 bis U,77°!,, Sänre, die von zersetztem A paiit her
rührt. Sollten die nordländischen lloore einst urbar gemacht werden, 
so könnten die phosphorsänrereicheren Grusarten möglicherweise 
ein ausgezeichnetes Verbesserongsmittel abgeben. 40 Analysen 
anderer schwedischer Grusvorkommen haben nur einen Durch
scbnittgehalt von U,112°,'0 Phosphorsänre ergeben. während obige 
5 Proben im Mittel 0,45°, 0 enthielten. Erklärend sei bemerkt, dass 
P-ine Erzsorte von Gellivara die grosse llenge von 4,u5° " Phos
phor oder 21.87° 11 Apatit enthält. (Sveriges geolog. nndersijkning.) 

X. 

Literatur. 
Systematic Mineralogy based on a natural Classitiration. 

With a general Introduction. By Th. Ster r y Hunt. The 
::icientilic Publishing Co., 1891. Preis, in Leinwand gebunden 
5 Dollar. 

Kurz vor seinem Tode veröffentlichte Dr. Stern· Hunt, 
"benso als Mineralog nnd Geolog , als auch als Chei{;iker und 
Metallurg in weitesten Kreisen bekannt, das vorliegende, 
391 Seiten starke Bnch, das, wie alle Arbeiten St. H u n t's, 
geistreich, vielfalch originell und anziehend geschrieben ist. Diesen 
Eigenschaften begegnen wir schon im ersten Abschnitte: "Die 
Beziehungon der Mineralogie", in welchem er die Stellung der
~elhen gegenüber den übrigen Naturwissenschaften kennzeichnet. 
Im 2. Abschnitte werden die wichtigeren Mineralsysteme be
sprochen; die ausschliesslich auf chemische Analysen anfgebauten 
Systeme hält er für UDznlänglich und selbst der chemischen 
Wissenschaft nicht entsprechend; ein Mineralsystem muss auch 
die physikalischen Eigenschaften, wie Dichte, Härte u. s. w. be
rücksichtigen. Unter der Ueberschrift: "Die 1. Principien der 
Chemie" bespricht er die chemischen Veränderungen, die Meta
morphose und die Metagenesis, die Beziehungen der gasförmigen, 
flüssigen und festen Körper, den absoluten Nnllpunkt der Tempe
ratur, die Wirkungen des Drnckes, die Ausdehnungscoefficienten 
UDd kritischen Punkte, und schliesst diese Betrachtungen mit der 
• .\osicht, dass alle mineralogischen Species das Resnltat der Poly
merisation normaler chemischer Species sind, wofür er jedoch die 
Beweise zumeist in den späteren Abschnitten bringt. Das 4. Capitel 
führt die Anfschrift: .Chemische Elemente und BezeichnUDgen" 
und enthält die bekannte Aeqnivalenten-Tabelle, beschäftigt sich 
eingehend mit dem periodischen Gesetze und erläutert die von 
Hunt seit 1854 gebrauchte Schreibweise chemischer Formeln 

(monadic notation), die dreierlei, und zwar durchwegs kleine 
Schriftarten zur Bezeichnung der Valenz voraussetzt, eine Be
zeichnung, die im ganzen Werke beibehalten wird, demselben 
schon formal den Stempel der Originalität aufdrückt nnd von 
deren Vortheil wir uns nicht überzeugen konnten. 

Im 5. Capitel wird das specifiscbe Gewicht, im ti. der Cot•fficient 
der Condensation und im 7. die Theorie der Lösung abgehandelt; in 
diesen beiden letzten Abschnitten stützt sich S t. H n n t zwar 
auf seine Vorgänger, versteht es jedoch, diese oft nur in lockerem 
Verbande stehenden Studien zu einem einheitlichen Ganzen zu 
verarbeiten. 

Das 8. Hauptstück ist der Beziehung zwischen Condensation. 
Härte nnd Unlöslichkeit, dessgleicben der Krystallisation gewidmet; 
in diesem wird der Isomorphismus, die Feldspattheorie von 
W a 1 t er s hausen und T scher m a k, werden die Pseudo
morphosen und Metamorphosen abgehandelt. dahei auch auf 
eigent.hümliche Mineralgänge und junge Mineralbildungen über
greifend. Unter der Uel:ierschrift "10. Die Constitution der Mineral
species" werden Polymerismus, die homologen Reihen, die zu
~ammengesP.tzten unorganischen Säuren, die Beziehungen der 
Thonerde, die Entstehung der Phosphate, die Constitution der 
Silicate und F r a z e r's A nschanungen ü her Mineralformeln erläutert. 

Die bisherigen Abschnitte dienten gleichsam nur zur Ein
führung in den 11., in welchem St. Hunt seine neue Clas~i
fication des llineralreiches entwickelt und mit wekher er der 
chemischen und der naturhistorischen Methode gerecht werden 
will, sich darauf stützend, dass Harte, Dichte und Grad des 
Lösungswiderstandes in inniger Beziehung zur chemischen Zu
sammensetzung, oder mit anderen Worten zur grösseren und 
geringeren Polymerisation stehen; desshalb ist der Grundriss 
seines Systemes zwar nach chemischen Principien entworfen, in 
der Fa~ade jedoch sind die physikalischen Eigenschaflen aus
giebig verwendet. Er unterscheidet 4 Classen: Metallaceae, Halida
ceae, Oxydaceae und Pyricanstaceae; jede Classe wird wieder in Ord
nungen, Gattungen und Arten abgetheilt. Dann bespricht er die bisher 
von verschiedenen Forschern gebrauchte Nomenclatur, hebt hie
bei insbesondere diejenige von Mobs, Breithaupt und von 
Don a (in früheren Jahren) gebrauchte hervor und schlägt nun 
eine neue. ans zwei lateinischen Namen bestehende vor, wovon 
der erste sich auf die Gattung, der zweite auf die Species bezieht. 
So hätte zu heissen z. B. der Pyrit Pyritis rnlgaris, der llarkasit 
Pyrites secundus, der Kupferkies Pyrites cnpricus, das Steinsalz 
llurialus natricus, der Kalkspat Carbonites calcareus, das Spat
eisenerz Carbonites ferrens, u. s. "'" Hunt will also das binome 
Princip zur ßezeichnung der Minerale einführen. wie dies in der 
Zoologie und Botanik üblich ist. Es lässt sich nicht leugnen, 
dass dieser Weg manche Berechtigung für sich hätte und bei 
glücklicher Wabl der Namen manche Vortheile bieten würde; 
doch verziciitet auf diese Lichtseite Hont selbst dadurch, dass. 
wie dies ja auch in der Zoologie und Botanik geschieht, Personen· 
namen eingeführt würden. z. B. statt Thomsonit Zeolithus Thomsoni 
oder statt Heulandit Zeolithus Henlandii, so da~s der manchmal mit 
der lateinischen Bezeichnung verbundene Yortheil, dass der Name 
auch vom Wesen der Substanz etwas sagt, vielfach verloren geht. 
Bekanntlich hat schon Breithaupt vor Langem versucht, die 
lateinische Nomenclatur in der llineralogie einzuführen, fand 
jedoch hiemit keinen Anklang; wir fürcht~n. dass die H u n t'sche 
Bezeichnung denselben Erfolg, bezw. Misserfolg erleben wird. 

Der 2. Theil, die specielle Mineralogie enthaltend, ist fa:'t 
eben so stark, wie der 1., der allgemeine Theil. Er gibt die 
Eigenschaften der Classen. Ordnungen, GattUDgen und Arten in 
iibersichtlicher Weise, wobei jedoch die morphologischen und 
optischen Eigenschaften nur wenig. die Fundorte in der Regel 
jedoeh gar nicht berücksichtigt werden. 

Der specielle ){ineralog schöpft ans H II n t's s,·stematic 
llineralogy vielfache Anregung. H. Höfer . 

Amtliches. 
Der Ackerbauminister hat den Kanzleigehilfen Josef M e 1 i s e Ir 

bei der k. k. Bergdirection Pfibram zum CaS!!aassistenten ernannt. 
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Aluminium uml dessen Legirungen. 
Von Knut Styffe, Dircctor der k. Bergakademie zu Rtockholm. 

An~ .Trrn-Kontoret,.: .\nnaler, !S!J:!, ii1J1,rsetzt 

Da Aluminium wiihrellll der letzten Jahre, seit dessen 
Preis hetlcutcnd gc;mnkcu ist, eine nicht nn bcdcntcnde 
technische Verwendung, nnd uicht znrn mindesten im Eisen
hüttenwesen fand, dürfte ein, haupt;;:ichlich an der Hand 
cler neuesten ausliindischen Literatur, iibcr den Gegenstand 
zusammengefasster Bericht sicher lntere~sc finden. Es muss 
jedoch rnrausgeschickt werden, dass die bisher n~riiffent
lichten Heschreibungen der neuesten Methoden der Dar
stellung des Aluminiums in gewisser. Hinsicht sehr unrnll
stilndig sind und manchmal einander ganz widersprechen, 
in welchem Falle und wenn die rnterschiede rnn 
Bedeutung zu sein schienen. ich nur die strittigen l\litthei
lungcn ilarlegen und meine Ansicht über deren griisserc 
udcr geringere \Y ahrschcinliehkeit beifügen k(>nnte. 

J. A l um i n i um. 
A. Herstellung. 

Obgleich das Oxyd des Aluminiums, Thoncrdc, in 
den meisten Erd- und Bergarten enthalten und demnach 
Aluminium ein in der Natur reichlichst vorkommender 
G runclstoff ist. ist es doch erst in der letzten Zeit den 
Chemikern cre;,.liickt dieses :Metall in reinem Zustande 

,.., " ' darzustellen und seine Eigenschaften kennen zu lernen. 
Heitdcm der Leriihmtc englische Chemiker H. Da v y, 
schon zu Anfang dieses Jahrhunderts , mit Hilfe starker 
galvanischer Batterien die !llet~lle der ilamals Lckannten 
Alkalien und alkalischen Erden darstellte, konnte wohl 

von Prof .• Josef ,-. Ehrenwert.lt in Lcohrn. 

nicht liingcr irgend ein Zweifel be;;tchen, d:1;;s nicht auch 
die Thoncrdc ein Metall enthalte: aber sowohl Da v y, 
als mehrere andere hervorragende Chemiker bemühten sich 
vergebens, dieses Metall frei zu machen. ])ie,; gliickhi 
zuerst 18~7 dem Famulus Bcrzclius', dem deutschen 
Chemiker W ii h 1 er, durch Erhitzen eines Gemisches von 
Chlor:duminium mit Kalium: er erhielt indess Alumiuium 
nur in Form eines grauen mtlallartigen Pulvers, welches 
mit fremden Substanzen so verunreinigt war, das~ es 
ganz andere Eigenschaften erwie;;, welche man nunmehr 
als die des reinen Aluminiums kennen lernte. 80 gab 
W ö h 1 c r an, dass Aluminium strengftüssiger sei, als Hoh
eisen, obgleich, wie wir nun wissen, dessen Schmelzpunkt 
ungefähr bei 700 Graden liegt, und dass es, bei 100 
Graden mit W asscr in Berührung gebracht, dieses zer
setzte, was doch bei reinem Aluminium nicht der Fall ist. 
Es dauerte noch über ein Vierteljahrhundert , oder bis 
1 854, bis es glückte, Aluminium in vollkommen reinem 
Zustande darzustellen und dessen wirkliche Eigen
schaften zu erforschen. Dieser Erfolg blieb dem Franzosen 
St. C 1 a i re D e v i 11 e rnrbehalten, dessen Darstellungs
methode sich indess yon der W ö h 1 e r's nur dadurch 
unterschied, dass er sich an Stelle des Chloraluminiums 
des Doppelsalzes mit Chlornatrium bediente, und an 
Stelle des l\:1liums des billigeren Natriums. Al8 Frank
reichs damaliger Monarch, Na p o 1 eo n, rnn De,. i 11 e's 
Entdeckung Kenntniss erhielt, stellte er demselben sofort 
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aus seiner Prirntcassa ausreichende ~fitte! zur Verfilgung, 
um ihn in den Stand zu setzen, - eine Methode für die 
industrielle Darstellung des neuen Metallefl auszuarbeiten, 
iiber drssen praktische Anwendbarkeit sich schon damals 
Viele grosse Hoffnungen machten. Dem Metall gab man 
den Namen Thonsilber. Bald kam auch eine Fabrik 
für die Darstellung lles Aluminiums nach De v i 11 e's Me
thode in Betrieb uud schon bei der Weltausstellung 1855 in 
Paris hatte man Gelegenheit, neben einigen daraus dar
gestellten Artikeln , kleine Stangen diesen Metalles zu 
sehen. Der Preis per Kilogramm, welcher 1854 nicht 
weniger als 3000 Fra1ws erreichte, licl anfangs rnbr 
rasch und war 18ti0 bei :rno Francs, sank aber dann mit 
der Verbesserung der Darstellungsmethode nur langsam, 
und betrug im Anfange 1880 noch 150 Francs. Solange 
für die Darstellung des Aluminiums noch das ziemlich 
theuere Metall Natrium erforderlich war, wovon man 
das dreifache Gewicht des erzeugten Aluminiums brauchte, 
war noch wenig Aussicht, dass die Herstellungskosten des 
neuen Metalles so weit herabgebracht werden könnten, 
dass diese;; eine beachtenswerthe industrielle Anwendung 
hätte finden können. Mitte 1880 hatten indess die Maschinen 
fiir die Erzeugung elektrischer Ströme auf mechanischem 
Wege solche Vervollkommnungen erfahren, dass diese 
fiir manche prakt:sche Zwecke Eingang fanden, und es 
war uur mehr natilrlich, dass man die lange zuvor schon 
gemachten, jedoch missglückten Versuche, Aluminium 
auf elektrischem Wege darzustellen, wieder aufnahm. 
Nicht bloss Da v y, sondern auch St. C 1 a i r e De v i 11 e, 
B u n s e n und Andere hatten Versuche gemacht, aber 
mit den Hilfsmitteln, welche zu Gebote standen, keine 
zufriedenstellenden Reirnltate erreicht. 

Aus der Physik wissen wir, dass, wenn ein elek
trischer Strom durch was immer für einen festen oder fliis
sigen Körper geht, in demselben mehr oder weniger Wärme 
erzeugt wird, und dass die Wärme m eng e, w e 1 c h e i m 
Körper entwickelt wird, unter übrigens 
g 1 e i c h e n U ~ s t ä n d e n, s t e t s d e m Q. u a d r a t d e r 
S t r o m s t ii r k e d i r e c t, d e m r e c h t w i n k 1 i g z 11 r 
Stromrichtung gelegenen lluerscbnitte des 
K ö r p e r s j e d o e h ~- e r k e b r t p r o p o r t i o n a 1 i s t, 
und da, wenn bei elektrometallurgischen Operationen 
ein befriedigender Arbeitseffeet gewonnen werden soll, 
der Körper, auf welchen der elektrische Strom wirkt, 
dem d urebg-ehenden Strome eine grosse Fläche bieten 
muss, und die Dichtheit der Ströme (Anzahl Ampl'.·re per 
crn2 Fläche) da so hoch sein muss, als sieh mit der regel
mllssigen und ökonomischen Ausführung vereinbaren lässt, 
ist leicht einzusehen, dass weder die bei solchen Operationen 
oft notbwendige Hitze, noch ein zufriedenstellender Arbeits
effect ohne sehr starke Ströme zn Stande gebracht wird. 
Wir werden daher im Weiteren auch sehen, dass man 
sieh bei der fabriksmllssigen Dars:ellung des Aluminiums 
nunmehr elektrischer Ströme bedient, welche mit einer Span
nung von 50 Volts eine St!lrke von 14 000 Amperes und 
darüber vereinigen. Um mit gewöhnlichen galvanirnhen 
Batterien , z. B. gewöhnlichen Daniel l'scheo, derartige 
Ströme hervorzubringen, wurden nicht weniger als an 

600 000 Elemente erforderlich sein, und das macht es 
wohl erklärlich, dass irgend eine industrielle Anwendung 
der Elektricitllt für Zwecke, welche Ströme von so 
grosser Spannung und Stärke erfordern, vor Erfindung 
geeigneter Dynamomaschinen nicht leicht in Frage kommen 
konnte 

Es gliiekte auch erst irn Jahre 1885 den beiden 
Brüdern Co w 1 es und einem Professor M aber y iu 
Nordamerika, mit Erfolg im Grossen elektrische Striimc 
für die Darstellung nicht nur von Aluminium, sondern 
auch von Silicium, Bor u. a. einfachen Körpern , deren 
Eliminirung auf andere Art mit grossen SchwierigkeitPu 
verkniipft ist, anzuwenden. Da eine Beschreibung von deren 
elektrischem Ofen und Vorgangsweise in den Vereinsmit
theilungen 1891, Nr. 10, enthalten ist, wollen wir hier 
nur in Erinnerung bringen, dass man bei diesem Ver
fahren die Oxyde , welche reducirt werden sollen, mit, 
die Elektricität leitender Kohle vermengte, und die ~li
schung dann in einem elektrischen Ofen zwischen die 
Elektrorlen eingebettet wurde; dass der elektrische Strom 
da nicht elektrolytisch wirkte, sondern nur als Wllrme
q uelle, die Reduetion aber durch die zugesetzte Kohle 
bewirkt wurde, wesshalb man auch nicht unumgäng·lieh 
gleichgerichteter Ströme bedurfte, sondern ebensowohl 
W eehselströme anwenden konnte. Diese Methode, welche 
man hauptsächlich für die Herstellung von Aluminium
legirungen mit Kupfer und Eisen anwendete , war 
sehr unvollkommen und dürfte für die Darstellung von 
reinem Aluminium nunmehr nirgends mehr in Anwendung 
sein. Die Brüder Co w 1 es gaben sie auf, wenigstens 
für diese Erzeugung, und arbeiten nun nach einer ganz 
anderen Methode, auf die sie im Jahre 1890 in Eng
land ein Patent nahmen; aber so weit ans deren Patent
beschreibung geschlossen werden kann, unterscheidet diese 
Methode sieb nicht in irgend einem wesentlichen Punkte 
von den neueren Methoden , welche die Franzosen 
Her o u 1 t und Mine t und der Amerikaner Ha 11 filr 
denselben Zw1 ck in Anwendung brachten, und von welchen 
die erste, mit welcher diese die Darstellung von Alu
miniumlegirungen beab~icbtigeu, schon im .Jahrgang 
1891 von .Jern-Kontorets-Annaler beschrieben ist. 

Sowohl Her o u 1 t's Methode der Darstellung reinem 
Aluminiums, so wie sie angeblich einige Zeit zn Forges 
in Frankreich (Dep. Isl'.~re) ausgeführt wurde, wie Ha l l's, 
und die mit dieser sehr ähnliche von 1\1 in et, stimmen 
darin überein, dass reine Thonerde oder anderes alumi
niumhaltiges Material, ohne es mit Kohle zu vermischen, 
in einem mit elektricitlltsleitender Kohle ausgefütterten 
Tiegel oder tiegelartigen Ofen zu einem geschmolzenen 
Flussmittel ehargirt wird, um sieh in diesem zu einer 
leichtflitssig-en, die Elektrieitllt leitenden l\lasse aufzu
lösen und dann von einem starken elektrischen Strome 
zersetzt zu "erden. Der Tiegel oder Ofen steht durch 
starke Kupferkabel mit dem negativen Pol einer starken 
Dynamomas1·hinc in Verbindung, und dessen Boden bildet 
solcherart den negativen Pol , die Kathode, welche bei 
den elektrolyfüehen Processen in der Regel mit einer 
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Schichte geschmolzenen Metalles bedeckt ist , während 
der positive Pol der Dynamomaschine auf gleiche Weise 
mit einem von oben vertical in den Tiegel oder Ofen 
eingeführten, aus elektricit.'itsleitenden Kohlenplatten oder 
Kohlenstangen zusammengesetzten Block rnrbunden ist, 
welcher den positiven Pol, oder die Anode, bildet, und durch 
Gegengewichte balaucirt ist, so dass er nach Bedarf 
gehoben oder gesenkt werden kann. (Siehe Zeichnung 
Seite 49G.) 

Wenn der Ofen in Betrieb gesetzt werden soll, so 
beschickt man denselben , oder den Tieg·el , zuerst mit 
einer geeigneten Menge Flussmittel, und, wenn dieses 
durch den elektrischen Strom geschmolzen wurde, mit 
dem thonhaltigen Material. Dieses wird von dem Fluss
mittel aufgelöst und dann vom elektrischen Strom zer
setzt. Das ausgefällte Aluminium sammelt sieh als eine 
Schichte geschmolzenen Metalles am Iloden des Tiegels 
oder Ofens und wird je nach Bedarf durch eine unten 
seitlich angebrachte A bstichötfnung, welche sonst mit 
einem aus Kohle hergestellten Pfropfen geschlossen ge
halten ist, abgestochen. Ein Pfropf \'On Thon wäre hier 
nicht anwendbar, weil das geschmolzene Aluminium aus 
einem solchen Silicium ausreduciren könnte und das 
Aluminium dadurch verunreinigt würde. Das abgestochene 
Aluminium wird dann in G raphittieg-eln umgeschmolzen, 
um es in Stangen mit ganz reiner und sinterfreier 
Oberfläche zu erhalten, welche fiir den Zweck der 
weiteren Bearbeitung \'On Bedeutung ist. 

Da sauerstoffhaltige Flussmittel mehr oder weniger 
das Aluminium oxydiren, ist man in der Wahl dieser 
auf Fluoride und Chloride beschränkt, von welchen gleich
wohl die ersteren, als mehr flüchtige, weder allein, noch 
in irgend grösserem Verhältnisse zusammen mit Fluoriden 
angewendet werden können, wenn die Temperaturen 
nicht verhältnissmässig niedrig gehalten werden , wie 
dies z. B. bei :Mine t's Methode der Fall ist: und 
da die Flussmittel nicht nur leichtflüssig, sonder~ auch 
im geschmolzenen Zustand elektricitätsleitend sein müssen 
und specitisch leichter als geschmolzenes Aluminium, so 
dass dieses nach der Ausfüllung du~h den elektrischen 
Strom zu Boden sinken uPd da verbleiben kann, bis es 
abgestochen wird, müssen denselben in nicht unbedeu
tender Menge Alkalien zugesetzt werden und in sie 
übergehen. Bei H er o u 1 t's Methode, wie diese ur
sprünglich zu Forges in Frankreich angewendet wurde, 
be~teht das Flussmittel ausschliesslich aus dem grönlän
dischen Mineral Kryolith, welches eine Yerbinduug von 
Fluoraluminium und Fluornatrium ( 6 Na FI + Al~ Fl6 ) 

ist; und bei Ha 1 i's Verfahren, welches z. Th. in der im 
verflossenen Jahre rnllendeten neuen Aluminiumfabrik zu 
New-Kensington, unweit Pittsburg, Pa., der Pittsburger 
Reductions Co., und z. Th. in der derselben Gesellschaft 
gehörigen englischen Fabrik zu Patricroft in Lancashire 
angewendet wird, besteht dasselbe aus einem Doppel
fluorid von Aluminium mit Fluorcalcium , und entweder 
l'luorkalium oder Fluornatrium nebst 3 bis 4~ 0 Chlor
calcium , welche letztgenannte Substanz angeblich zuge
setzt wird, um die Bildung von Klumpen in der geschmol-

zenen .Masse zu verhinderu, und der damit in Zusammen
hang stehenden Vergrösserung des Leitungswiderstandes 
gegen den elektrischen Strom entgegenzuwirken. Bei 
Mine t's Verfahren aber, welches vor ein paar Jahren 
im kleinen Maassstabe zu Creil in Nordfrankreich (Dep. 
Oise) rnrsucht wurde. wird nun in einer neuangelegten 
Fabrik zu St. Michel in Savoycn ein Flussmittel ange
wendet, welches aus 62,5°,'0 Chlornatrium und 37,5°/0 

Kryolith besteht, also ein künstliches Aluminium-Natrium
Fluorid. Zu diesem Flussmittel setzt man, nachdem dasselbe 
geschmolzen wurde, von Zeit zu Zeit reine Thonerdc, 
nebst mehr oder weniger Aluminiumtluorid oder (hy
fluorid, und muss auch die Chloride, Fluornatrium oder 
Fluorka:ium, welche Ilestandtheile des Flussmittels i;ind, 
in dem Maasse , als sie sicli verflüchtigen, wieder er
setzen. So nimmt z. Il. Mi n e t zu seinem llad eine Mi
schung von 48,20/o Thonerdehydrat, welches theilweise 
von seinem Hydratwasser befreit ist, 24,3° '0 Kryolith 
und 27,5°/0 Aluminiumoxyfiuorid (Al2 FI,; + Al:! 0 3 ) nebst 
einer entsprechenden Menge Kochsalz. Von der grössten 
europäischen Aluminiumfabrik „Neuhausen"in der Schweiz, 
wo Her o u 1 t's Methode mit von dem derzeitigen Fabriks
director Dr. K i 1 i an i s erdachter Verbesserung in An
wendung ist, wird bestimmt angegeben, dass nur Thon
erde ohne irgend ein Flussmittel 1) in die elektrischen 
Oefen eingesetzt wird. Da indess geschmolzene Thon
erde specifisch schwerer als geschmolzenes Aluminium~) 
ist, so ist schwer zu verstehen, wie bei deren alleiniger 
Verwendung eine regelmässige Erzeugung von reinem 
Aluminium stattfinden kann, weil das durch den Strom 
ausreducirte Aluminium doch aufsteigen und sich oben 
auf der geschmolzenen Thonerde ansammeln muss, da
durch sogenannte Kurzleitung zwischen der Anode und 
den Ofenwänden bewirken und ausserdem bald zum 
grossen 1'beil verflilchtiget oder verbrannt werden muss. 
Die obige Angabe, dass bei Heroult-Kilianis· Me
thode, welche nun ebenfalls in einer neuangelegten Fa
brik zu Lend-Gaste'n 3), einige Meilen südlich von Salzburg, 
zu Borges in Frankreich und zu Bontoun in New-Yersey, 
Nordamerika, eingeführt wird, gar kein Flussmittel zu
gesetzt werden soll, bedarf zumindest bis auf Weiteres 
einer näheren Erklärung, zumal dieselbe von zwei her
vorragenden französischen Autoren, nämlich dem Professor 
am Conserrntoire des Arts et Metiers in Paris, Le 
\" e ri e r 4) und Herrn Mine t 5) bestritten wird, welche 
beide angeben, dass man sowohl zu Neuhausen wie zu 
Forges Kryolith als Flussmittel rnrwendet. Bei Beginn 
der Operation, aber auch nur da , wird nach Dr. W e d
d in g in Neuhausen etwas Kupfer zugesetzt, wesshalb 

') B. \V ed di ng, Verh. d. Ver. z. Bef. d. Geweliell. im Künigr. 
Pr. Sitzungsbericht 1892, S. 128. Stahl und Eisen, 1892. S. 510. 

') Jern Kontorets Annaler, 1891, S. 6. 
3

) Bisnun wurde daselbst keine Fabrik crb:int. jedoch soll 
nunmehr eine errichtet werden. D. Ueliel"l:!. 

·•j Bulletin de la Societe de !'Industrie, 1891, S 71. 
~) L'alumininm, fabrication . cmploi, alliages, p:i.r Adolph 

.Mine t, pag. 99, 197 und 1!:18. 
1 • 
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das zuerst abgestochene Aluminium hier stets etwas 
knpferbaltig i8t. 

i·eber die chemischen Beactionen, welche bei der 
Darstellung rnn Aluminium auf die oben beschriebene 
Art stattfinden, ist man nicht ganz einig, nimmt aber 
im Allgemeinen an, dass nur Alnmiuium11uorid durch 
den elektrischen Strom direct zersetzt wird, nnd d:iss, 
wie dahci Aluminium an der Kathode ausgefüllt wird, 
das Fluor an der Anode die in der geschmolzenen :rira~se 

aufgelöste oder rnrtheiltc 1'honerde angreift , um mit 
der~elben anf"8 Nenc Alnmininmtlnorid zu bilden, wäh
rend der Sauer8toff der Thonerde die Kohle der Anoden, 
je nach der im Bade herrschenden Temperatur , zu 
Kohlenoxyd oder Kohlensäure verbrennt. Ein Thcil Fluor 
soll immerhin als solches entweichen , und gibt man 
das als l·rirnche an, warum die Ocfen nicht aus
schliesslid1 mit Thonerde beschickt werden kiinnen, son
dern auch Alumininmflnorid :rnfgegcbcn werden müsse. 

Da die Anode nicht bloss durch den Sauerstoff der 
Thonerdc, sondern auch z. Th. durch die umgebende 
Luft Ycrbrannt wird, pllegt der Verbrauch derselben 
mindesten 1 l.·g und rnwcilen bis 1,5 kg oder anch dar
über zu betragen. 

Bei M in c t's V erfahren, über welches man die 
vollstiindigsten nnd zuverlässigsten Angaben hat, geht 
die Elektrolyse bei 800 bis höehstens 1000 Orad C vor 
sich, bei den anderen Methoden aber im Allgemeinen hci 
höheren Temperaturen. Die Stärke des elektrischen 
Stromes hängt insbesondere von den Dimensionen des 
Ofens ab, in welchem der Proccss dnrchgcfiihrt werden 
soll, und kann daher innerhalb weiter Grenzen 
wechseln. Während Mine t bei seinen V crsnchen zu 
('reil Ströme \'Oll 8U bis 1500 A mpi·rcs rnrwcndetc, be
nützt man nun zu St. Michel, wo man nach seiner 
~lcthode arbeitet' solche von :~liOO Ampi·re~ und Zll 

Xcnhan~en noch stlirkere. Die Spannungsunterschiede 
wieder zwischen Anode und Kathode jedes Ofens sind 
weit geringerem Wechsel unterworfen, und können 
nicht bis auf die niedrigsten sinken, welche noch im 
Stande sind, die Zersetzung zu bewirken, und welche 
rnn Mine t für A lnminiumflnorid mit 3,2 Volts berechnet 
werden, sondern müssen zufolge des Widerstandes, 
welchen die geschmolzenen Massen dem Strom entgegen
setzen, immer etwas grösser sein. Sie kiinncn aber auch 
eine gewisse, von der Zusammensetzung des Elektrolyten 
abhiingige Grenze nicht überschreiten , ohne dass andere 
Wirkungen als die beabsichtigten sich einstellen. Diese i;.:t 
bei Min c t 4 bis 5 Volts und kann auch nicht griisscr sein, 
weil sonst ebenso das in's Ilad eingehende Chlornatrium 
durch den Strom zersetzt wird, kann aber, nach Mitthei
lungcn, bei anderen Methoden bis 15 Volts und selbst 
darüber ansteigen. Da unter übrigcus gleichen L:mstiinden 
die Aluminiumansbeutc per Pferdekraftstunde dem besagten 
Spannnngsunterschied umgekehrt proportional ist, zeigte 
sich, dass dieselbe bei Mine t auf 30 bis i11 Gramm 
ansteigen könne, während sie bei JI c r o u I t's und Ha 1 J's 
~lethoden im Allgemeinen nicht leicht 22 Gramm über
steigt. Die Stromdichtigkeit wird mit ungefähr 1 Ampi·re 

per cm~ der in das Rad eintauchenden ~\nodenlliichc 

angegeben nnd mit 0,5 bis 2,f> Ampr•rcs per cm2 Kathode. 
Min c t pflegt 4 bis 5 Oefcn in Serien nach einander in 
die Stromleitnng zu setzen. 

])ie Hcinhcit des dargestellten Aluminiums hiingt 
hanptsiichlich von der Reinheit des Materiales ab, denn 
bisher ist keine prakfüch anwendbare Methode erfunden 
worden, um das fcrtig·c Aluminium von seinen V crun 
reinigungen, welche gewöhnlich ans Silicinm und Eisen 
bcstclicn, zn befreien. Es unterliegt indcss gar keiner 
Schwierigkeit, Alumininm clarznstcllt"n, welches iihcr 
Ufl 0 

0 reines lllctall cnthiilt; ein '!'heil des zu Neuhausen 
erzeugten cnthiilt sogar iibcr f)\l, 7. 

Wenn man anf elektrischem Wege nnmittclhar Le
girungcn des Aluminiums mit Ei~cn oder Knpfcr dar· 
stellen will, welche im geschmolzenen Znstanile spccilisch 
schwerer als geschmolzene Thoncrdc sind, und auf dem 
Boden des Ofens oder Tiegels jederzeit eine Schichte 
von entweder Eisen oder Knpf'cr vorfinden , 01lcr eine 
iihnliche Lcgirnng, kann es wohl nicht :ibsolut nothwcn
dig sein, Kryolith oder ein anderes Flnssmittcl zuzu
setzen, sondern man kann anf die in .Jern- Kontorcts 
Annaler 1801 beschriebene Art vorgehen. Aber für die 
Schmelzung der Thoncrdc ist. eine enorme Hitze noth
wcndig, fiir deren Erzcngnng elcktri~rhc Energie ver
braucht werden muss, und so giht man nach lllitthci
lungen sowohl bei rI a 1 l's, als bei M in c fs Methode 
auch in diesem Falle Flussmittel, weil dann der Process 
bei n;cdercr Temperatur stattfinden kann, bei welcher 
auch die ::\let:illverlnste p;cringer sein müssen. Bei 
der Darstellung der fraglichen Lcgirungen ist übrigens, 
Dank der grossen Verwandtschaft des Aluminiums zn 
Eisen und Knpfer. die Alnmininm:rnsbcute im Allgemeinen 
griisscr, als wenn reines Aluminium erzeugt wird, und 
bei A nwcndnng von ::\[in e t's Methode steigt dieselbe 
angeblich liis -10 Clramm per Pferdekraftstunde. Es illt 
übrigens klar, cla~s fiir die Darstellung Yon Alnminium
lcgirungcn mit z. B. Eisen das thoncrdehaltigc Mineral 
nicht eisen- nnd kicselfrei zn sein braucht, wie dies 
für reines Aluminium der Fall sein muss , sondern dass 
dafiir ganz gnt das Mineral ßanxit, welche.'! h:rnptslich
lich ans Thoncrdcoxydhydrat besteht, aber stets mit 
mehr oder weniger Eisenoxyd verunreinigt ist, angewendet 
werden kann. 

Eine Fabrikation, welche so bedeutender Kräfte 
bedarf, wie die des Aluminiums, kann offenbar nnr dort 
mit Vortheil bctrichen werden, wo man grosse Wasser
kriiftc zur V erfiigung hat. Dei allen derzeit existircnden 
Aluminiumfabriken benützt man auch Wastier zum Be
trieb der D~·namomaschinen, und oft stehen die Fabriken 
auf l'liitzcn, wo viel grössere Wasserkriifte geboten sind, 
als man deren znm Betriebe der derzeitigen Einrichtnng 
bedarf. So kann im Falle des Bedarfes die Fabrik zu 
Neuhausen über 4000 Pt'crdekriiftc verfiigen, die zu Lend, 
bei Gastein, in Ocsterreich, bei mehr als 00 111 Ge
fälle iibcr mindestens :?000, und die rnn St. Michel in 
Savoycn. mit über t:I:> 111 Gefälle, ungefähr über ,1000 
Pferdekräfte. 
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Ueber die Gestehungskosten des Aluminiums liegen 
keine zuverlässigen Angaben vor. Der Chef der Pitts
burger Reductions Comp. (Nordamerika), Herr A. Hunt, 
berechnet indess, dass bei einer vergrösserten Production 
die Kosten eines Kilogrammes auf ungefähr 2,14 Kronen 
(1,60 öst. Kr.) herabgebracbt werden könnten, wovon 
1/ 3 für die Erzeugung des elektrischen Stromes, 1/ 3 für 
die Erze (Thonerde oder andere aluminiumhaltige Materia
lien), 1 / 8 für andern Materialien, 1 , 12 für Arbeit und Aufsicht 
und 1/ 12 für allgemeine Unkosten und Zinsen entfielen. Und 
die Gesellscliaft „Socicte electro-metallurgique franc;aise", 
welcher die Fabrik in Forges in Frankreich gehört, hofft 
unter den günstigen Verhältnissen, mit welchen sie ar
beitet, dass bei einer Jahresproduction von 3000 Tonnen 
die fraglichen Kosten bis auf 1,42 öst. Kr. (1,67 Kr. 
schwed.) herabgehen dürften. Gegenwärtig dürften jedoch 
die Herstellungskosten viel höhere sein , unter Anderem 
darum , weil die Erzeugung nirgends so gross ist, als 
der erwähnten Berechnung zugrunde gelegt wurde. Sogar 
in der grössten derzeitigen Aluminiumfabrik , der zu 
Neuhausen in der Schweiz, erreichte die Erzeugung 1891 
kaum 170 Tonnen, während erst die Production!!fähig
keit der Fabrik den derzeitigen Bedarf nicht unbedeutend 
zu übersteigen scheint. 

Da bei einer so grossartigen Fabriksanlage, wie 
der zu Neuhausen, nicht nur die mechanischen Einrich
tungen für die Gewinnung starker elektrischer Ströme, 
für die Herstellung der Oefen u. a. m., sondern auch 
die Entwicklungsstadien , welche die Fabrik seit ihrem 
kurzen Bestehen durchgemacht hat, ein nicht geringes 
Interesse in Anspruch nehmen, sollen darüber hier einige 
Mittheilungen gemacht werden. 

Bei meinem ersten Besuche in der Neuhausener Fa
brik im Jahre 1888 (berichtet K n u t St y ff e), kurz 
nachdem diese in ihrer ersten Gestalt in Betrieb gesetzt 
wurde, sah ich da nur einen elektrischen Ofen und 
dieser war im Wesen von derselben Construction wie jener, 
welcher in Jern-Kontorets Annaler 18n, S. 3, abgebildet 
und beschriebeu ist. Man benützte denselben nur für 
die Darstellung tbeils von Alumini.umkupfer mit 170/0 

Aluminiumgehalt, welrhe man dann, zum Zweck der Dar
stellung von Aluminiumbronzen , mit mehr Kupfer zu
sammenschmolz, theils von Aluminiumeisen mit 100 '0 

Aluminium, und theils \'Oll Kieselkupfer, mit 10°/0 bis 
17°/0 Silicium, für die Erzeugung v~n Kieselbronze zu 
Telegraphen- und Tclephondraht. Der Horizontalquer
schnitt des Ofens war quadratisch, mit ungefähr 60 mm 
lichter Seite und dessen Tiefe etwas über 60 mm. 
Die angewendeten elektrischen Ströme hatten eine StJlrke 
von 6000 Amperes und eine Spannung von 16 bis 
20 Vol~. 

Mit Schluss des Jahres 1888 ging die Fabrik an 
eine neue Gesellschaft „Aluminium - Industrie - Actienge
sellscbaft" mit einem Capitale von 8 Millionen über; und 
tnit Beginn 1889 erwirkte sieb diese Gesellschaft von 

. Seite der Cantonalregierung die Berechtigung , dem ge
rade oberhalb befindlichen Rheinfalle 20 Cubikmeter 
Wasser per Secunde zum Betriebe ihrer Maschinen zu 

entnehmen, mittelst welchen, da das Gefälle ungefähr 
20 m beträgt, an 4000 Pferdekräfte erhalten werden 
könnten. Davon waren jedoch im Sommer 1891 bloss 
an 2000 ausgenützt. Zur Wasserentnahme ober dem 
Falle hat man durch einen zur Seite des grossen Strom
bettes in die Fluth eingebauten Damm einen 150 m langen 
Canal gebildet, und vom unteren Ende dieses das 
Wasser durch ein 60 m langes und 2,5 m breites Blech
rohr zu der neben dem Rheinfall gelegenen Fabrik ge
leitet. Hier theilt sich das Rohr in drei kleinere, welche 
zu drei Jouval-Turbinen führen. Von diesen haben zwei, 
welche bei normalem Gange 150 Umdrehungen machen, 
aberbei Bedarfbis 225 machen können, jede an 600 und die 
dritte 300 Pferdekräfte. Jede Turbine treibt eine Dyna
momaschine. Die Dynamos , welche nach Br o w n's Con
struction in Oerlikon, bei Zürich , hergestellt wurden, 
haben durchgehends verticale Axen, welche mit der Tur
binenaxe direct zusammengekuppelt sind. Diese Anordnung 
war gewiss theilweise durch die Raumverhältnisse vorge
schrieben, aber sie gewährt auch den Vortheil, dass die 
zur Ansammlung des elektrischen Stromes erforderlichen 
Bürsten leichter überwacht und regulirt werden können 
und dass von dem davon abgeriebenen Kupferstaub nich~ "' 
auf die Elektromagnete niederfällt. Die Ströme von den 
beiden grösseren Dynamos wurden ausschliesslich für 
die Herstellung von Aluminium etc. verwendet; bei 
normalem Gange liefert jede einen Strom von 14 000 
Amperes Stärke und äO Volts Spannung, welcher Effect 
nach Bedarf um 20°/0 erhöht werden kann. 

Als Beweis für die Solidität, mit der ähnliche 
Maschinen nunmehr construirt werden können , verdient 
angeführt zu werden , dass die erwähnten Maschinen 
nach Angaben vom vorigen Jahre bis damals über ein 
Jahr Tag und Nacht ohne nennenswerthe Unterbrechung 
im Gange waren. 6) 

Die kleinere 300 Pferdekräfte-Dynamo wird wieder 
angewendet, theils um die Feld-Magnete der beiden anderen 
zu magnetisiren und theils zur Beleuchtung etc. Auch 
eine von der älteren Gesellschaft aufgestellte Maschine 
wird für Fabrikszwecke verwendet, so dass der Effect 
der sllmmtlichen Dynamos im Bedarfsfalle auf 11/ 2 Mil
lionen Watts gesteigert werden kann. 

Die auf der nächsten Seite befindlichen Figuren 
stellen einen elektrischen Ofen dar, wie er nach Dr. H. 

6) Um eine Vorstellung dieser Dynamos zu .geben mag an
geführt werden, dass der äussere Dnrchmesser bei den Elektroma
gneten ~.6 m, der Dnrchmesser des Collectors 1,8 m beträgt, und 
dass zur Ansammlung des Stromes 120 Bürsten von je 5 cm 
Breite dienen. Zur z~it ihrer Vollendung waren diese Dynamos 
die grössten für einseitige Ströme in der Welt. Nun werden sie 
allerdings von zwei 700pferdigen übertroffen, welche für die 
Fabrikation von chlorsanrem Kali zu Vallorbes in der Schweiz 
unweit Pontarlier in Anwendung sind. Diese letztgenannten Ma
schinen waren im Beginn dieses Jahres 18 Monate Tag und 
Nacht in Betrieb, mit nur zwei kurzen Unterbrechungen für Re
paraturen , welche jedoch nur von geringer Bedeutung waren. 
(La Lumibre electrique, 1892, vol. 43, pag. 13 bis 18.) 

2 
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W e d d in g 7) zu Neuhausen gegenwärtig angewendet 
wird 8). Darin bezeichnen : 

n, a die groben Kupferstifte, welche in die Leitungen 
vom negativen Pol der Dynamo ~efestigt werden. 

b, b Kohlenstangen, welche die Anoden bilden, 
c, c einen Hahmen, welcher die Kohlenstangen zu

sammenhiilt und mit dem positiYen Pol der Dynamos 
verbunden ist, 

7) \'crh. d. V. z. B. u. Gew. zu Berlin, Sitzungsbericht 1892, 
s. 1~7. 

") Man nrgleichc den in uen Vereins·Mittheilungeu, 1891, 
Nr. 9 und 10, enthaltenen ähnlichen Ofen. D. U c be rs. 

n Löcher zum Füllen und zum Entweichen der Gase, 
e den Schmelzraum, und 
d das Abstichloch. 

Der Kohlenblock B, welcher die Anode bildet, karin 
nicht nur nach Bedarf gehoben oder gesenkt werden, 
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sondern auch eine rotirende Bewegung um seine Achse 
erhalten , zweifellos zu dem Zwecke , im Bade eine 
gleichmässigere V ertheilung der Wirkung des elektri
schen Stromes herbeizuführen. 9) 

(Fortsetzung folgt.) 

") Dies wäre bei den gezeichneten Querschnitten unmöglich, 
und scheint sich rlie Mittheilung wohl nur auf Drehverstellung bei 
abgenommenem Deckel zu beziehen. D. U e b ers. 

Ein Besuch in dem fielJiiude für Berg- und Hüttenwesen auf der Chicagoer \Veltansstellung. 
Von R. Volkmann. 

(Fortsetzung von Seite 485.) 

IV. 

Um die Ausstellungen der Ga 11 er i e inspiciren zu 
können, hat man zunächst eine Höhe zu erklimmen, die 
48 Treppenstufen entspril'ht. A ufziige existiren nicht, und 
das Publikum erspart sich die Mühe des Treppensteigens, 
daher ist der Besuch der ausgedehnten Räume ein ver
schwindend kleiner. Auch die immense und glänzende 
Ausstellung der mächtigen „Standard Oil Company, 
New-York", ist nicht im Stande, Besucher anzulocken. 
Diese Ausstellung nimmt eine Länge ein, die der vollen 
ßreite der Hauptinnenhalle entspricht, in der Breiten
richtung beansprucht sie die gesamrnte G alleriebreile. 
Die gesammten Fenster der Nordfai;ade sind Glasphoto
graphien, welche die Hauptstil.tten der Oelindustrie aus 
Pennsylrnnien, Ohio •rnd Indiana, die Hauptölquellen, 
die grossen Werke, die Transportmittel, Schiffe und Eisen
bahnwaggons mit den Oelkesseln darstellen. Das Heer 
der aufgestellten G lascylinder mit Oelproben Ubersteigt 
die Zahl 1000. HohC's Interesse erweckt ein Querschnitt 
durch d;c Gc~ammtausdelrnung der Uelfelder. Der Quer
schnitt nimmt die ganze Länge de Aus-tellung ein und 

reicht in Wirklichkeit von Olean N.-Y. bis 30 engl. Meilen 
westlich von Fort Wayne in Indiana. Auf diesem Quer
schnitt sind die Höhenlagen und die Möglichkeit der öl- und 
gasführenden Gesteine durch Farben markirt. Die Sand
steinschichten yon Xew-York, Pennsylvanien und West
Virginia sind die lrnupMichlicbsten Quellen für Erdöl, 
das nach seiner Ileinigung für Beleuchtungszwecke und 
als Scl1rnieröl benutzt wird; gleich gute Quellen sind die 
Kalksteinlager von Ohio und Indiana für Leucht- und 
Schmieröl. Die Kalksteinschichten von Clinton und Trenton 
zeichnen sich aus als Erdöl- und gasführende Gesteine. 
Durch enge Glasröhrchen, die auf dem etwas geneigt 
liegenden Querschnitt ruhen, sind die Brunnen und ihre 
Tiefe angedeutet. Der Querschnitt hatte eine Höhe von 
4 Fuss. Horizontal anschlicssend an diesen Querschnitt 
ist die Oberfläche des durchschnitteneu Terrains in einer 
Heliefkarte dargestellt, die also - die Oelfelder liegen 
zu beiden Seiten der Schnittlinie ziemlich gleich ver
theilt - ein getreues Bild der Formation der erwähnten 

' Staaten gibt. Beginnen wir auf dieser Reliefkarte eine 
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Wanderung von Olean N.-Y. am Alleg-hen~·ftusse, so treten 
wir bei Bradford in Pennsylvanien eiu und passiren nach
einander Ludlow, MarienYille, Snydersburg, Edenburg, 
Parker am Alleghenyftusse, Petrolia, Glade, Roehester 
und Rearnr am Ohioftnsse, beide einander gegenüber
liegend, nach Smiths ferry und betreten bei Minerrn 
den Staat Ohio. Von da geht die Linie des öl- und gas
führenden Gesteines nach Canton, Mossillon, Wooster, 
Mansfield, Shelby, Findlay, Ottowa und Brincton in Ohio. 
Der Staat Indiana wird bei Fort Wayne erreicht. von 
wo aus 30 engl. Meilen weiter westlich der Endpunkt 
des Querschnittes liegt. Die Lage der Brunnen ist auf der 
Reliefkarte durch eine Nachbildung der Holzthürme -
die in Wirklichkeit über den Brunnen stehen - markirt. 
Die Bohrversuche nicht gerechnet, stehen 100 Thürme 
auf dieser Strecke. 

Die tJigliche Erzeugung an Erd ö 1 pro d u c t e n i n 
den Vereinigten Staaten beziffert sich auf 
140 000 Barrels , die sich auf die verschiedenen Producte 
in folgenden Procentsätzen vertbeilen. Eine Pyramide von 
9 Fuss Breite und 12 Fuss Länge zeigt in farbigen 
Barrels die Grösse der Productionen zu einander. Die 
Pyramide macht also den Eindruck, als wenn 140 000 
kleine Fässchen auf einander geschichtet läg-en. That
säcblicb sind es auf 2 Pyramidenseiten nur Kopfflächen 
und Fässchen, auf den 2 längeren Pyramidenfiächen nur 
Längsseiten von Fässchen, die man siebt. 

Es werden producirt: 
Leuchtöle . 105 000 Barrels oder 75°/0, 

141120/0, 
" 100/0, 

Brennöle 20 300 ,, 
Schmieröle . 14 000 
COke 700 _l 0 

" " 2 0. 
Ein zweite3 äusserst anziehendes O~ject der Ga 1-

1 er i e ist die Reliefkarte des Staates New
y ci r k. Dieses Werk übertrifft alle anderen, dem gleichen 
Zwecke dienenden, an Grösse und VollstJindigkeit; kein 
Resucber aus der alten Welt, der am Hudson-River ent
lang nach Chicago fährt, sollte sich die Gelegenheit 
entgehen ·1assen, seinen Reiseweg auf dieser Reliefkarte 
"nachträglich zu verfolgen. Einzelne Scenerien auf diesem 
Weg wetteifern an Schönheit mit dem Rhein und dem 
romantischen Abrtbal. Die Karte ist ausgeführt im Längs
maassstab von 1" = 1 Meile und im Verticalmaassstab von 
1" = 500 Fuss. Sechs Künstler haben 10 Monate an 
der Vollendung dieses farbenprächtigen Werkes ge
arbeitet. Den Preis konnten wir nicht erfahren. Der 
Constrncteur und Ausführende des Werkes ist Mr. 
Henry A •. Ward, Rochester, New-York. Die Karte 
enthält unter Anderrm auch die Schätzungen der Wasser
massen·, welche über die Niagarafälle binabdonnern. 
American Journ. of J 22 440 000 Cubf. 
Science and Arts l oder 167 862 420 Gallonen 

. gibt an, dass mit 701 250 Tonnen Gewicht, 
Encyclopedia Britanica schätzt, dass 18 000 000 Cubf. 
Cbambers Encyclopedia ., ,, 15 000 000 ,. 
und der ~eport of corps of] ;; „ · 16 3 9 !J 7 30 ,, 
Engineers of tbe U. S. Army/ bis 16 84fl 420 ,, 
in der Minute 11berftiessen. 

Als Specialgruppen finden sich auf der ö~tlichen 

Gallerie zusammengefasst: Salze, Schwefel und Mineral
wässer; hier finden wir das in dem Hauptflur ver
misste Weib Lot's in Steinsalz ausgemeisselt. Dann 
folgen Graphite, Thone, Asbeste ["nter diesen sind die 
Graphittiegelvon „Pboenix Crucible ~1' f'q 'rann
t o m M :i s s." bis in riesige Dimensioneu vertreten. Die 
enormste Ausstellung in Graphiterzeugnissen ist die von 
,,The Joseph D1xon CrucibleCo.,.JerseyCity 
New-York'~, bekannt durch ihre Bleistifte und Graphit
platten für Elektrotypie. 

Die nächste Gruppe enthält Kohlen und Cokes. Unter 
dieser Gruppe ist ein beachtenswerthes und instructives 
Werk zu registriren. Eine unter Glas in Farben ge
malte Karte zeigt in Schwarz die ,, Ver t h e i 1 u n g u n d 
Grösse der Kohlenfelder in den Vereinigten 
Staaten" und zugleich Hauptgebirgszüge, Flüsse, Seen, 
Eisenbahnlinien. Auch die in den Wissenschaften iiber 
und unter der Erde „zu Hause" sind, werden Freude haben 
an dieser Generalübersicht und werden die erstiegenen 
48 Stufen nicht bereuen. Die Karte ist vertieft in den 
Gallerieboden eingelassen, mit starkem Geländer um
geben und zeigt das reiche Land in den stattlichen 
Dimensionen von 18' Fuss Breite auf 30 Fuss Länge. Ein 
6 Fuss breiter Gang umsäumt die Karte, und diesen 
umspannen wieder Fächerwerke, die in so viel Hanpt
abtbeilungen getrennt wurden, als koblenproducirende 
Staaten vorbanden sind. In jeder Hauptabtbeilung stehen 
Kohlenmuster - in 4zölligen Würfeln - mit allen 
wünschenswerthen Daten und mit einer rothen Nummer 
versehen. Diese Nummer sucht man in dem betreffenden 
Staat auf der Karte und hat auf diese Weise ihren 
speciellen Fundort. Die höchste M usterzabl, die wir 
fanden, war 500. Wir zogen, vor dieser Karte stehend, 
im Geist eine Verbindungslinie zwischen New-York
San Francisco, errichteten im Mittelpunkt eine Senk
rechte und bekamen dann den Eindruck, als wenn 
3 Viertel der gesammten Kohlenfelder auf der Atlanti
schen Seite liegen müssten, und dass die Linie New
York - San Francisco die Felder ziemlich gleich , nach 
Norden und Süden vertbeile. 

In der nämlichen Gruppe linden wir die Ausstel
lung des weltbekannten Werkes „H. C. Frick Coke Co., 
Co n n es v i 11 e, Pa." Connesville liegt in Fayette 
County, das die Südwestecke von Pennsylvanien bildet, 
in welchem 85 Werke 17 250 Cokesöfen betreiben. Das 
kleinste \Yerk „Great Bluff;' bat 16 Oefen, das grösste 
Werk „Standard plant of H. C. Frick Coke Company" 
905 Oefen. Sämmtlicbe Oefen von Fayette und West
moreland Counties werden von 89 Gruben mit Kohlen 
versorgt. Von diesen sind 36 durch Querstollen bis zu 
2 Meilen Länge, 32 tonnenlägige Schächte, deren 
horizontale Ausdehnung bis zu 6000 Fuss Länge haben 
und 21 durch saigere Schächte bis zu 542 Fuss Tiefe 
aufgeschlossen. Das Feld, von welchem die Kohle zur 
Cokesfabrikation benutzt wird, zieht sich yon Latrobe 
aus südwe8tlich durch Westmorela•1d and Fayette Coun
ties, ist 4 2 Meilen lang, 31;2 Meilen breit und enthält 
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88 000 Acres nutzbare Kohlenlager, wovon 70 000 noch 
nicht abgebaut sind. 

Unter den 19 Staaten, welche Cokes produciren, 
entfallen von der Gesammtproduction auf die Connes
ville Gegend 72,160/o; Allegheny County - das grosse 
Centrum der Roheisen-Production - verdankt seine Be
deutung zunächst dem Connesville-Cokes. Die Connes
ville-Gegend besass im Jahre 1873 nur 3673 Oefen. 
Stillstand im Bau neuer Oefen trat ein bis zum Jahre 18 7 9. 
Im Jahre 1880 aber standen schon 6237 Oefen fertig 
und weitere 1242 waren im Bau, so dass 1882 schon 
8400 Oefen und im Jahre 1884 deren 10 000 zu ver
zeichnen waren. Der Bau neuer Oefen und die Produc
tion steigerten sich von jetzt ab nach folgenden offi
ciellen Angaben : 

Jahr 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1892 

Oefen 
10 834 
12 561 
13 133 
14 450 
15 172 
17 250 

Leistg. in Tonnen 
4109331 
4 269 343 
4 971 287 
5 828 826 
6 464 000 

10 000 000 
Diese 17 260 Oefen entsprechen einer täglichen 

Leistung von 1 725 Waggons und absorbiren eine Kohlen
production von 35 000 Tonnen täglich. Auf Fayette 
County fallen 10 927, auf Westmoreland County 6323 
Oefen. Es wurde berechnet, dass 7 Acres Kohlenfeld 
100 Oefen ein Jahr lang bedienen können. Würden die 
17 250 Oefen voll in Betrieb erhalten, so würde die 
C'onne>ville-Gegend in 60 Jahren ausgebeutet sein. 

Nahezu die Hälfte des Ausstellungsraumes wird ein
genommen von dem Modell des Normalofens (Standard 
plant). Der einzige in Anwendung befindliche Ofen ist ohne 
irgend welche Neuerung der alte „Bee Hive" Ofen, dessen 
Grösse von 10112-12 Fuss im Durchmesser schwankt 
und in 5 - 7 Fuss lichter Höhe variirt. Ein Ofen er
fordert 3000 Gewölbeziegel, 1200 Verkleidungsziegel, 
120 Bodensteine und 20 Cubikyard Steine. Die Oefen 
sind entweder nur in einer Reihe aufgebaut und heissen 
dann „bank-oYens" oder in Doppelreihen und werden 
dann „ block-ovens" genannt. Die übliche Charge be
trägt 4 1/ 2 Tonnen Cokes für 48 Stunden oder 6 Tonnen 
Kohle für 72 Stunden Cokes, wobei 67°Jo ausgebracht 
werden. Den üblichen 12 Fussofen der Frick Werke 
zeigen die beistehenden Figuren. 

Querschnitt 

Seitenansicht 

Frick & Co. traten im Jahre 1871 mit 300 Acres 
Kohlenfeld und 50 Oefen in die Cokesindustrie ein, 
fügten 1 872 weitere :10 Oefen hinzu und bauten ein 
neues Werk von 100 Oefen bei ßroadford. Dann folgten 
die bekannten schlechten Geschäftsjahre für das Land; 
aber im Jahre 1882 besassen Frick & Co. schon 3000 
Acres Kohlenfeld und 1026 Oefen, und in dasselbe 
Jahr fällt der Eintritt von Carnegie ßros. & Co. in die 
Firma, die von nun an unter dem Namen „H. C. Frick 
Coke Company" eine enorme .Ausdehnung angenommen 
hat. Um den Cokes für die Zwecke des Hausbedarfs, für 
Schmiede, zur Herstellung von Pflügen, Schaufeln etc. 
verwenden zu können, sind neuerdings die Cokesbrecher 
eingeführt, die täglich 50 Waggons auf die Grösse der 
Anthracit-Kohle zerkleinern. Diese Sorte Cokes führt 
den Namen „crushed-coke." _Die verwendete Kohle und 
der daraus erzeugte Cokes der H. C. Frick Coke 
Con1pany zeigen folgende Analysen : 

Wasser Flächt. Stoffe .Kohlenstoff Schwefel Asche 
Kohle . 1,13 29,812 60,42 0,689 7,949 
Cokes • 0,07 0,88 8 9,509 O, 711 8,830 

Den Umfang, die Grösse und Bedeutung der H. 
C. Frick Coke Company kann man ermessen , wenn 
man erwägt, dass 41 000 Acres Kohlenfeld - also bei
nahe 50°. 0 der ganzen Connesville-Gegend - in ihrem 
Besitz sich befindet, anf welchem 43 Werke - 50°/0 

der Gesammtanzahl - in 10 178 Oefen - oder 608/0 

der Gesammtzahl - täglich 21 000 Tonnen Coke pro
duciren. 

Die Südostecke der Gallerie zeigt wieder ein be
deutendes Ausstellungsobject. „ Ward 's Natural 
Sc i e n c e Eta b 1 i s h m e n t o f Henry A. Ward, 
Rochester, New-York - dasselbe Werk, aus 
welchem die Reliefkarte des Staates New-York hervor
gegangen ist - bringt ein completes Mineraliencabinet 
zur Ausstellung, gleich ausgezeichnet durch Inhalt und 
systematische Eintheilung, letztere sich an jene Nau
mann-Zirkels eng anschliessend. 

Die Krystallographie ist durch 200 Krystallmodelle 
vertreten. Mit grosser Sorgfalt sind Specialsammlungen 
zusammengestellt, um Glanz, Farben, Durchsichtigkeit, 
Schmelzbarkeit, Dichte, Härte etc. besonders zn veranschau
lichen. - Den Edel- un<l Ziersteinen sind ebenfalls eigene 
Sammlungen gewidmet, und die hochwerthigen Edel 
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steine, namentlich die beriihmtesten Diamanten - 15 an ' standen ist. Das Blechmaterial ist , wie uns angegeben 
der Zahl - in vorziigliehen Nachbildungen ausgestellt. -- wird, genau dasselbe wie fiir Tinplates, die Bekleidung 
Ein besonderes Cabinet zeigt die Nachbildung beriilrniter dagegen besteht zu "/:: ans Blei, zu \'a aus Zinn. 
Meteorsteine und GoldnnggetR mit Fundorten und C:c- Von historischem Interesse ist ein kleines Aus
wichten. Das Etablisst~ment hat zahlreiche ~fincralien- stellungsol\ject der City o f L y n n o f M a s s., bei 
!~abinete eingerichtet und hält 18 rnrschiedene Kataloge welchem mit besiegelten Documenten nachgewiesen wird, 
zur Verfügung. dass der kleine, etwa 1/ 2 Liter fassende Kochkessel that-

Den mittleren Theil der südlichen Gallerie, genau sächlich das erste Gussstück Amerikas ist, ausgeführt 
der Standard Oil Co. gegenüber, haben die „A m er i e an von Thomas H u d so n im Jahre 164:1 und . von den 
Tin an d Terne p 1 a t e Man u fa et 11 r e rs" einge- Erben der Stadt geschenkt. Der kleine Kessel ist mit 
nommen. Die Ausstellung befindet sich im Vergleich mit 4 Füssen, losem Deckel und Henkel versehen nnd ein 
der Standard Oil Co. in einem etwas vernach- niedliches Stück Arbeit. 
lässigten Zustande. Auch hier wird man ganz beson- Die Westseite der Gallerie ist vorwiegend der M e
ders auf den Erfolg· der neuen Zülle aufmerksam ge- t a 11 n r g i e gewidmet und beginnt in der Südwestecke 
macht. Vom 1. Juli bis 11. October 1891 wurden nur mit der A btheilung für St a h 1 und Eisen, in welcher 
800 000 Pfund Blech erzeugt. vom 1. Jänner bis die Ingenieure Gor d o n, St r ob e 1 und Laure au, 
1. April 1893 dagegen 1 ~) 900 000 Pfund. Der Ver· Philadelphia Pa., die Pläne und Details für die Hoch~ 
sandt geschieht in „boxes", die 14" X 20" messen uud ofonanlage der „Tennessee Coal, Iron and Rail Road Co., 
112 Bleche im Gewicht von 108 Pfund enthalten. Davon Birmingham, Alabama" ausstellen. Vier Hochöfen von 
entfallen 102 Pfund auf die Bleche selbst, 6 Pfund auf 1 20' >~ 80' und 16 Gordon Whitwell Cowpers sind daselbst 
reines Zinn. Eine andere Bezeichnung g-ibt (l5 °/0 Eisen- in Thiitigkeit. Go r d o n stellt seinen verbesserten Whit-
oder Stahlblech und 5°, 0 reines Zinn an. „Terne plates" wcll-Cowper im Modell aus. - Die Yerhältnisse von 
sind nur im Gebrauch für ,,rongh work'·, worunter vor- 10 verschiedenen Hochöfen de;; Continentes und Amerikas 
nehmlieh das Eindecken .-on Gebäuden. Yon Ei,.;enbahn- - neue Ausfiihrungen - finden sich auf einer Tafel Yer-
waggons, die Ausführung von Wasserläufen etc. nr- zeichnet, die wir in folgende Tabelle zusammenfassen. 

l 
Engl. 1 Pennsy!. I . Illin .. r-·Engl. 1 lllin. 1 Illin. 1Amerika1 . 0 es t erreich 1 

New-Port.IPittsburg 1 Chicago !Lanca~terl Chicago 1 Chicago 1 Missouri 1 Treibach j Ferdinand i\Vi·bna 1 

Staat 

N a m e 

Fassung in Cubikf .. 30:000 };.' 800 J:"i oooj 14 llUO 
Tägliche Prod. in Tons 70 271 l/GI 107 
Zeit im Ofen, Stunden J;jO 21 2-t 3() 
Brennmaterial in Pftl .. 2308 180:1 21 lli 21:111 

Dnrchmesser 
f :->'-28' ll'-22' ll'-20' 8'-21' 

"l 19' l IJ' 15' 4" 14' 

Hühe . [I 85' 8U' ,.,_' 75' I ~) 

Die ersten 6 Oefen benützen Cokes, die 4 letzten 
Oefen Holzkohle als Brennmaterial. 

Die „Pittsburg Crushed Steel l'o .. Pitts
burgh Pa." stellt Muster Yon Granit., Marmor, Onyx, 
Glastafeln, Metallen und von optischen Linsen aus, 
welche mit „Crushed Ste~l" (Stahlpuh-er) oder 
mit „Steel Emery" (Stahlschmirgel) entweder gesagt, 
geschliffen oder polirt sind, anstatt mit Sand, Schmirgel, 
Korund oder Hartguss. Die Form des Materials 
ist Sand von 1 10 " bis zum feinsten Pulver. Bei 
Benutzung von ci r u s h e d St e e l zur Bearbeitung YOD 

Marmor oder Steinen von allen Härtegraden soll sieh 
im Vergleich mit anderen Arten von Schleifmaterial ein 
Vortheil zu Gunsten des Stahles von 400° 0 ergeben. Ist 
10 der Härtegrad des Diamanten . so besitzt Crushed 
Steel einen Härtecrrad yon H = 9,27, ehilled east iron 

b • 

H = 8,5 und Sand, meistens zusammengesetzt aus C1reon, 
Granat, Quarz nur H = 7,5, H = 6,5- 7,5 und H = 7. 
Das Sägen von Granit geht unter grosser Krafterspar
niss, mit ganz erheblich vermehrter Geschwindigkeit, 
Schonung der Sägebliitter und Vermeidung allen Bruches 
derselben vor siC'h. Steel-Emery wird als ein Substitut 

88~41 66761 200U 18i2 1235 lOOU 
14:.l 114 48 24 24 211 
90 Jlil 8 10 4 7 

19~31 lli~l/ 18iU 1315 1653 1585 
\J'-16'18' ';-14' 5'-..'-10' l'' '-10'', 5' 8'' hi~ 5'/"-7"/, 
11' 9" 9'/." ~!/ ' , 3' 4" 1" 8' 4" 3' .) i" 

75'8" 1 72'4" 50' 4\J' 8" 3' }'.'," 37'/," 371/,-l 1//' 
für groben Korund angesehen und angegeben, dass nur 
1, 10 der Menge zu gleicher Leistung erforderlich ist. 

A usser Proben über Yerwerthung von Hochofen
schlacke stellt „A l ex a n der D. Ebers von Hoboken, 
New.York" Muster von Porzellanarten und Schmuck
steinen aus, die nach einem neueren Patent Nr. 485 917 
aus der Behandlung von Thonerden gewonnen werden. 
Unter den Schmucksteinen befinden sieh opalisirende, 
vielfarbige und solche, in welchen Schlackenwolle der 
färbende Bestandtheil ist. 

Die Ausstellungen in „Aluminium und Alu
minium,. erb in dun gen" nehmen einen erheblichen 
Raum ein. ""eitaus der grösste Theil des ausgestellten Alu
miniums - gleichviel ob zu Kunstprodueten verwerthet oder 
zu wirthsehaftliehen Geräthcn verarbeitet - ist von der 
„ Pi t t s b ur g h Red u et i o n Co." producirt. - Unter 
den Schmucksachen und Kunstprodueten stehen die Ar
beiten der „SeoYilleManufacturing Co. of Water
bury Conn." oben an. In gepressten und getriebenen 
Formen finden sieh Rahmeu für Spiegel und Photo
graphien rnn hochfeiner Ausführung vor, ferner Lieht
sehutzsehirme, Teller, und in hundertfältiger Ausführung 

3 
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die Artikel für den täglichen Gebrauch. - Von anderer 
~eitc wurde das Platiren von Eisen 11nd Zink vermittelst 
.Aluminiums veranschaulicht, eine Ausführung~ für die 
wir uns nicht recht erwiirmeo konnten. Vielen Anklang 
linden die Al11mini11m-Kochgeschirrc , deren Fabrikation 
eine Specialitiit der ,,111 in o i s P 11 r c Alumini um Co., 
Lemont III." bildet. Eine Beschränkung in der Anwen
dung scheint nicht z11 he,.;tehcn, denn was das Ding 
auch für einen Namen h::bcn mag, es ist in jeder ge
wünschten G rösse in dieser A u~stcllung vertreten. - In 
Aluminium-Metall seihst macht „T h e Pi t t s b 11 r g h P. e
d u c t i o n Co. die Haupt:rnsstellung in gewalzten Blechen, 
in gezogenem Draht, zumal in gewalzten Stiiben und 
feinstem Blattaluminium. Die Firma gibt von ihrem Pro
duct folgende Analyse: 

Eisen oder irgend welche Verunreinigungen 
Aluminium . 
Graphitartiges Siliei11m 
Gebundenes Silicium . 

9!),!13 
0,03 
0,04 

100,00 
Aber auch in gegossenem Aluminium gibt die Firma 

in Kunst- und Handcliiproducten hervorragende Muster 
aus ihrer Giesserci in „Ncw-Hemington Westmorc County 
Pa."; ferner Muster ihrer ersten Aluminiumbronze , her
gestellt nach dem „H a 11-Process" im.Jahre 188G und ihres 
ersten Aluminiums aus dem Jahre 1888. 

Die Firma bedient sich zur Herstellung des Alu
miniums des Verfahrens nach Patent Ch a s. M. Ha 11 
P.-Nr. 400 766. 

.Aluminium 

Das einfache Diagramm des „H a 11-Proccsses", wie 
ihn die yorstehende Figur zeigt, ist in Yerglcich ge
bracht mit den Processcn von \Y ii h 1 er, De\' i 11 e und 
Grabau, die beziehungsweise 11-12-17 Punkte zur 
Erläuterung erfordern würden. Cm die Arbeitsweise des 
„ Processes Hall" näher zu erklären, ist ein ~Iodell aus
gestellt dessen Dimensionen wir in „Modellmaassen" wie
dergeben. In Wirklichkeit beträgt aber der Cubikinhalt 
eines Arbeitsk:istens das Dreifache des Modells, und ein 
solcher Kasten producirt angenähert 100 Pfund in 
24 Stunden. Das Modell ist ein schmiedeiserner, ge
nieteter Blechbehälter von lt}" )( 48" lichter Weite und 
24" fliihe, dessen ßoden u111l Wände mit einer :1" dicken 
Kohlcnstofllage ausgekleidet ~incl. ·Die Liingsrichtung def! 

Behillters iiberspannt, in hinreichender Entfernung an
gebracht, eine Kupferplatte. Mit dieser Platte in Con
tact stehen die Kupferstangen, welche die Kohlencylinder 
tragen, die in das Bad innerhalb des Beh!llters ein
tauchen und als positirn Elektrode dienen. Das Ba<l 
besteht aus den Fluon·erbindungen von Aluminium unrl 
Natrium und enthält anfgeliist das Al2 0:1 , ans welchem 
das Aluminium gewonnen werden soll und wozu die 
,,Georgia Bauxite and Mining Company" den Bauxit 
= Al2 0 3 3 H2 0 liefert, dessen Analyse angegeben ist 
zn: Thonerde = 6L05, Eisenoxyd = 0,21, Kiesel
erde = 2,t:l7, 'I'itansäure =-= 4,04 7: Wasser = 32,577. 

Vor Benutzung des l•~rzes werden diese 4 letz
teren Rcstandtheile zunächst ausgeschieden und dann 
wird die Thonerde dem Rad zug·esetzt. Eine zweite untere 
Kupferplatte ist an der Aussenseite des schmiedeisernen 
Kastens befestigt und dient als eine der Verbindungen 
mit dem elektrischen Strom. Der Kasten mit der Kohlen
wandung dient als negative Rlektrode. Der elektrische 
Strom tliesst durch die obere Kupferplatte, durch die 
angeschlossenen Kupferstangen nach den Kohlenc~·lindern 
in das Bad und durch den Kohlenmantel und l\asten 
zuriick nach der unteren Kupferplatte. In Wirklichkeit 
;;ind die obere und untere Kupferplatte beziehungswcis1~ 

an dem positiven und negativen Pol des Dynamos an
geschlossen. Seit Einführung des Ha 11-Processcs in dit.' 
Fabrikation von Aluminium ist der Preis von 6-8 Dol
lars auf 6i'"i Cents per Pfund gefallen und ermiiglicht 
die Anwendung von Aluminium in zahlreichen Fllllcn. 
in welchen der frühere hohe Preis der Anwendung ent 
gegenstand. 

Zwei Prirntsammlungen, durch specielle Vermitt
lung des Chefs des Gebäudes für "Bergbau und Hütten
wesen der Ausstellung geliehen, bilden in der Gruppe fiir 
Go 1 d und Si 1 b er eine Erscheinung. Georg T. Kunz, 
New-York, stellt eine Milnzcnsammlung :ms, di1i 
spcciell den Zweck hat, die Metallurgie der l\liinzkunst 
zu illustriren. Die Sammlung enthält alle charakteristi
schen Exemplare rnn Münzen der verschiedenen Metalle, 
Metall-Legirungen, Mineralsubstanzen, kurz von Allem, 
was je in der l\liinzkunst von den friihestcn Zeiten au 
bis auf die jetzigen als Miinzmatcrial verwendet oder 
verwcrthet wurde. Eine schwedische l\Iiinze bildet den 
Mittelpunkt, von welchem die iihrig-cn Münzen in Strahlen 
auslaufen. Der Besitz eines stiirkeren Postens solcher 
Miinzcn muss aber seine erheblichen 1 · nbcquemlicl1keiten 
im Gefolge gehabt haben; es ist nämlich ein „4 daler" 
Stiick (sog. P 1 o te n, aus dem XY!II. Jahrhundert, wie 
sie durch Carl XII. aus Geldnoth eingeführt wurden), 
in Kupfer ausgeführt, etwa 1//' dick und drca 
~)" X 91//' in Breite und Länge. - Die 2. Samm
lung ist von „ Ti ff an y & Co.", Cutters of 1 liamonds 
and precious stones, Enion Squares, New-York, geliehen. 
Die Sammlung enthält zahlreiche Gold- nncl Silbcn·cr
bindungeu, ferner die Verbindung rnn Gold, Silber und 
Kupfer mit 8-18 Karat Goldgehalt, und die Verbin
dungen rnn Golll mit Zinn, Blei, Wismuth etc .• alle 
in rohen , vurgearhciteten ~ geschliffenen und hoch-
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polirtcn Mustern. Fm llen Tun der Goldfarbe zu prä
cisircn . dessen man sich in verschiedenen Ländern bei 
Ausführung von ornamentalem Schmuck bedient, sind 
Muster von Londoner, französischer. deutscher und von 
Birminghamer Goldfarbe ausgestellt. An die Goldverbin
dungen reihen sich die V crbindungen rnn Silber mit Arsenik, 
Antimon, Wismuth, Zink, in derselben Vollständig
keit. Die Sammlung zeigt auch an Beispielen die Sorg-

falt und Cmsicht 1 mit welcher in den (~oldwcrkstiiUen 

verloren gehendes Metall aus dem Kehricht, den Schuhen 
des Arbeitspersonals, aus den hölzernen Dielen, ans den 
Waschwassern, aus den Exhaustoren etc. wieder zurück
gewonnen wird. Die Ausstellung an Mineralien und 
Schmuckgestein derselben Firm:t ist beständig von lle
suehern umlagert. 

(Fortsetzung folgt.) 

ller Schwefelsäureproeess 
zur Vera.rbfitung der bei Russel's Verfahren oder einem der übrigen Hyposulfi.tprocesse erhaltenen Edel

metallsulfide. 
Von G. Kroupa, k. k. Hüttenverwalter. 

Obwohl sich die Hn>osultitlaugerei für viele Erze 
in ökonomischer Hinsicht besser eignet, als die übrigen 
Methoden , so war deren Anwendung dennoch ziemlich 
hcschränkt. Das Schlussproduct der Hyposulfitlaugerei 
- die Sulfide - besitzt keine marktfähige Form und 
muss daher weiter Yerarbeitet (raffinirt) werden. Die 
Haflination wurde in einzelnen Fällen in der Laugerei· 
:mlagc selbst rnrgenommen, in der Hegel aber wurden 
die Sullide behufs weiterer Verarbeitung bei eigenen 
„ Haflinirwcrken '' rHetinery \ oder auch Schmelzhütten 
eingelöst. 

Da die Verarbeitung der Sulfide auf trockenem 
Wege mit bedeutenden Verlusten YerLuuden und eine 
verlässliche l'rohenahmc bei llerselben kaum möglich 
j,;t , so ist cs selbstverständlich , tlass bei der Ein
lösung manche ])itforcnzen cnt<itehcn , durch welche :;r·
wöhnlich die einlii;;cndc Partei bcnachtheiligt wird. 

Es kann daher nicht 'Yunder nehmen , dass man 
in Amerika, wo die Hyposullitlangerci auf einer hohen 
Entwicklungsstufe steht , getrachtet hat, die P.einigung 
der Sultide in der Laugereianlage selbst, und zwar auf 
nas~cm Wege rnrzuuehmen. Diesem Cmstande verdankt 
der „:";chwefolsiiurcprocess'' seine Entstehung. Derselbe 
wurde der ,1 Dewey-Waltcr I~etiuing Co." patentirt und 
es soll nach demselben die Zugutcmachnng der Sultide 
he.i geringen Kosten und unbedeutendem Verluste mög
lich sein. 

Her Hauptsache nach besteht der l'rocess in Bc
h:inlllung der Sulfide mit heisser Schwefelsäure. Die Sul
fide werden in einem geeigneten eisernen Topfe mit starker 
Schwcfcl:-;äure gekocht , wolJei sie nach und nach in 
l'\n)fatc (:rnsscr Goldsulfid) iihcrfiihrt werllcn. Der Inhalt 
des }füentopfes wird dann in einen mit Blei ausge
fütterten Ilolzbottich gebracht und llasclbst mit Wasser 
Yerdünnt. Sodann wird liltrirt. Im Filtrate befindet sich 
<l:lll Silber und das Kupfer in Lösung, während Gold 
als Riiekstand auf dem Filter bleibt. Es wird nicht 
angegeben . womit das Silber aus der Lö~nng niederge-
11chlagen wird, doch dürfte es wahrscheinlich mittelst 
Kupfers geschehen. Das :O-:ilber wird dann eingeschmolzen 
Und sull 9n1 ~ Feine haben. 

Der hier angedeutete Process wäre jedenfalls ein
fach und insbesondere bei Behandlung der Sulfide 
vom R u s s e 1 - Proeess sehr vortheilhaft. Dieser Process 
gewinnt in Folge des bedeutend hö~eren Ausbringens 
an Edelmetall gegenüber den übrigen Hyposulfitprocessen 
immer mehr Boden. Nach dem r:. u s s e 1 - Verfahren 
wird bekanntlich das chlorirend geröstete Erz nach der 
Behandlung mit Natriumhyposultitlösung noch mit unter
schwcfligsanrem Kupfernatrium ausgelaugt. In den zu
sammcngemischten Laugen wird das Blei mit Soda aus
gefällt, worauf erst die Sulfide mittelst Schwefelnatrium
lösung niedergeschlagen werden. Werden nun diese 
Sulfide nach dem neuen Verfahren der „ Dewey - Walter 
P..etining Co." behandelt , so bildet sieh in der Lösung 
eine dem Verbrauche des Natrium - Kupferhyposulfites 
entsprechende Menge von Kupfersulfat , welche auf 
Kupfervitriol wieder .-ersottcn werden kann. Durch das 
früher angenommene Ausfällen des Silbers mittelst Kupfers 
wäre der- Gehalt der mit Schwefelsäure dargestellten 
Lösung an Kupfenitriol nur noch erhöht. Selbstver
ständlich kann dieser so gewonnrne Kupfer.-itriol zur 
Zubereitung der Extralösung (Natrium-Kupferhyposulfit) 
wieder Yerwendet werden. 

Die Laugereianlage „Marsae Mill, Park City, rtah" 
hatte früher ein eigenes Raftinirwerk „Marsac Refinery", 
in welchem die Sulfide nach einem ziemlich eomplicirten 
Verfahren verarbeitet wurden. Es bestand dasselbe in 
folgenden Operationen : 1. Schmelzen der Sulfide auf 
Stein in einem eisernen Topfe. - 2. Zerkleinerung und 
Rösten des Leches in einem l\luffelofen. - 3. Behand
lung des gerösteten Leches mit rerdiinnter Schwefelsäure. -
4. Krystal\isation des Kupfervitriols aus der bei 3. er
folgten Lösung. - 5. Waschen des Silberrückstandes, 
Pressen desselben in Kuchen und Schmelzen der ge
trockneten Kuchen und Gicsscn zu Barren von 940 hii> 
950 Feine. 

Dieses ziemlich umstiindliche Verfahren wurde nun 
auf der „Marsac P..elincry" 1lurch llen „Schwefelsäure
process" ersetzt , wo sich derselbe auch recht gut he· 
wiihren i>oll. 



502 

Statistik der Kna1111schaftsYcrei11e im haycrisehcn Staate fiir tim; .fahr 1891. 
Nach dem officiellen Berichte auszugsweise mitgetheilt von Dr. Moriz Caspaar. 

Die Rtatistik für das Jahr 1892 bildet den XXII. auf 100 Mitglieder ausgeschieden 2G, invalid gewor-
Jabrgang der Veröffentlichungen über die Gebahrungs- den 1,25, gestorben 0)88, neu eingetreten 30. 
ergebnisse der bayerischen Knappschaftscassen. Von be- Die Versorg·1mgsabtheilungcn weisen folgende Er-
sonderem Interesse ist an dem gebotenen Materiale, gebnisse nach: Im Ganzen wurden unterstützt liOl In-
dass die einzelnen Cassen ein so ganz verschiedenes validen ( + 32), 100!1 Witwen ( + 3), 387 Waisen 
Gepräge tragen; sie stellen thcilweise die Geschicke einer (- 1.fi, siimmtliche Angaben auf den Jahres;:chluss hc-
vergangenen Bergbautbätigkeit dar, als deren Erben Knapp- zogen. An Pensionen wurden im Ganzen verausgabt 
schaftscassen mit wenig Mitgliedern oder ohne solche 210 287 M. Auf einen Invaliden entfallen an Jahres-
ihren Pflichten, gegenüber den Invaliden und Witwen pcnsion 176 M, auf eine Witwe 92 M, auf eine Waise 7 M: 
nachkommen, allerdings im geringen, aber doch im sta- umgelegt auf die Mitgliederzahl ergibt die Ausgabe für 
tutengemässen Ausmaas.>e. Diese in bescheidenen Verhält- Pensionen eine Jahrestangente von 27 )fark. 
nissen entwickelte Organisation hat eine grosse Gefahr Auf 100 beitragende Mitglieder entfallen 7,H:I In-
vermieden, die beute viele Bruderladen und Versorgungs- rnliden, 13, l:i Witwen und 5,04 Waisen. Die dureh-
Yereine bedrückt, nämlich die Zusicherung hoher Pen- schnittliehc Dauer de3 Invalidenstandes betriigt G .Jahre, 
sionen bei völlig ungenügenden Einzahlungen. Allerdings de~ Witwen>:tandes 5 .Jahre; das dnrchschnittliehc Ein-
hat diese bescheidene Wirksamkeit auch geeignete Local- trittsalter ist 55 und f'i:l .Jahre. 
verhältnisse zur Yoraussetzung, eine von der modernen nie Krankenrnrsorgnng zeigt nachstehende Hc-
Bewegung noch freie Arbeiterschaft. Anderseits selien sultate. Das Erkr:mkungspcrcent war li2,G (gegen llO 
wir aber auch unter den bayerischen Knappschafts- im Vorjahre) mit einer durchschnittlichen Krankheits-
cassen solche, welche entsprechend der modernen Ent- daucr von 12,4 Tagen. An Kosten entfallen für jeden 
wieklung des Kohlenbergbaues eine von .Jahr zu .Jahr Kranken 42,21 M, auf den Krankentag B,32 1\1. Der 
steigende Mitgliedschaft aufweisen, und damit allerdings Gesammtaufwand f'iir ,1801i Krankheitsfälle mit !"'i9 !108 
auch die Durchschnittszahlen derart beeinllt1s;,cn, dass Krankentagen betrug (einschliesslich der Begräbniss-
uns eine Zusammenfassung Hämmtlicher Casscn kaum kosten per 87 4. 7 1\1) 202 \-144 ]\[ oder 2G,4G ]\[ auf' 
ein richtiges Ilild liefert. Es ist ein Stiick Geschichte, 1 l\litglied. Tl.teilt man diese Krankenkosten in ihre ein-
wclehes in den Tabellen der ha~·erischen Knappschafts- zeinen Bestandtheile, so ergibt sich auf 1 Mitglied an 
statistik vorliegt, wir sehen in denselben den Gegen- Ko:>tcn der Aerzte 5,6-1 M; der l\led icamente 7 ,64 M; 
satz zwischen einst uud jetzt, der gerade in der Berg- an Krankenlöhnen 9,04, Yerpllegskosten 3 M und lle-
hautbätigkeit vielfach auffallend zu Tage tritt, mit gräbnisskosten 11141\I. Bemerkenswerth ist die Steigerung 
grosser Deutlichkeit verkörpert. des Aufwandes in sämmtlichen Posten. 

Wenn wir der Darstellung _der Statistik folgend, die Die Beiträge für die beiden Cassenzweeke stellen 
Gebahrungsergebnisse sämmtlicher Cassen zusammen- sich p11r Mitglied auf 37,7\l M, die Werksbesitzer zahlten 
fassen, so erhalten wir folgende Zahlen. Die Gesammt- 28,85 M per Mitglied oder 76°, 0 des Mitgliederbeitrages. 
zahl der Vereinsmitglieder beträgt 7671 - um l!l2 mehr An sonstigen Einnahmen (Zinsen u. s. f.) entfallen 
als im Vorjahre - die sich auf 43 Yereine vertheilen. auf 1 Mitglied 16,28 M. Die Vermögenstangente beträgt 
Zu bemerken ist, dass ein Yerein - 2 Werke mit 85 Ar- 4.00,9;~ l\l. 
beitern - neu zugewachsen ist, dagegen sind auch in Slimmtliche Knappschaftscassen weisen ein Ver-
diesem Jahre die Werke von 12 Cassen ausser Betrieb; mögen rnn 3 075 561 M aus, es entspricht dies einer 
10 Casscn hatten keine Mitglieder. Zunahme gegen das \"oi:jahr um 186G17 1\1. An der 

Yon sämmtlichen Cassen haben 11 an Mitgliedern Vermögenszunahme betheiligten sich die meisten Cassen; 
zugenommen, dagegen 17 abgenommen. Die Knapp- acht derselben weisen eine Abnahme rnn zusammen 
~chaft:•cassc Miesbach zählt 25~ 1 Mitglieder, das sind 2!13~ M aus. 
:->3° ·0 des gesammten l\Iitgliederstandes. Die Anordnung der Tabellen, sowie die l\Iethodc 

Die Mitgliederbewegung war im ganzen folgende: der angestellten Durchschnittsrechnungen entsprechen 
Bei einer Gesammtzunahme rnn 195 Mitgliedern sind jenen der Vorjahre. 

Notizen. 
Industrieausstellung iu Madrid 1894. Laut eiuer dem 

k. k. Handelsministerium zugekommenen Mittheilung de~ k. u. k. 
Ministeriums des Aeussern hat die spanische Regierung dem D. Ed
mcndo Greine r die Concession zur Yeranstalt.ung einer inter
nationalen Industrieausstellung im Jahre 1894 in Madrid ntheilt 
und demselben zu dem ZwP,cke den Palast der schönen Künste 
überlassen. Die Ausstellung steht unter dem Protertorate Ihrer 
Majestät der Königin-Regentin von Spanien und wird in der Zeit 
vom 1. April bis zum 31- October 1894 stattfinden. Dem Coucessionär 
wurde eine Reihe von Zoll- und anderweitigen Begiinstignngen 

gewährt, im Uebrigen ist das unte1 nehmen jedoch ein privates. Die 
Räume der Ausstellung werden zur effectiven Niederlage der 
zollpßichtigcu Waareu dienen, für welch' letztere nur, wenn sie in 
:-;panien bleiben, Eingangszölle zu entrichten sein werden. Die Ans
stellungsobjecte sind in XIV Gruppen mit ti7 Classen eingetheilt, 
wovon sieh anf Bergwesen ans der Gruppe VII die Classe 
38. Pro d n c t e des Bergbaues und des ll ü t t e n w e s e n ~ 
und Classe -!t 1, Steinbrüche beziehen. Das Ackerbau-llinisterium 
hat im Wege der landwirthschaftlichen Gesellschaften und Cor
porationen die Kreise der Interessenten auf diPses Ausstellungs· 
unternehmen behufs allfälliger Beschickung desselben aufmerksam 
gemacht. 
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1'irolrl' Landesausstellung iu lunsbl'nck. In Ergänzung des 
iu Nr. 35, S . .J.'"i2, über das l\lontanwesen auf der Tiroler Landesaus
st~llung gebrachten Berichte~, "elchcr nnr die von den Staat;;werken 
ausgestelltt>n ühjecle kur7. crwäh11t hat, lassen wiP hier Einig"s 
üher die Auss!ellnng~a der p r i I' a t c n ßc r g hau i 11 d n s tri c Tirol~ 
folgeu. Auch diese sind ~ehr hiihs„h und instrneliv zur Anschauung 
gchracht, sowl'it dies 1ler etwas heschränkte Haum gestaltete. \'ou 
der A usskl lnng cler .1 c n h ach er Berg - u n 11 II ii t t e 11 w c r k c 
1·un .J. und Th. Reit. l in g er heben wir ein gnssci;:crncs Wasser
leitungsrohr \'on 1.~0 111111 liehkm Durd11nrsser hervor, welches 
auf 50 al geprüft und dann nach seiner Läng1· durchschnitten 
wunle, wohei der l'ollen,Js porenfreie Guss, ehensu wie die 
durchwegs gleiche Wandstärke hcwundert wird; ferner finden 
wir rohe und g1•rüstcte Eisenerz,~, Hoheisenprollen , Hart- und 
Grangusswalzea fiir Blech- . Fa1;011eisen- und Papierfahrikation, 
~lnll'cnrohre YL'n ;!5 his Li50 111111 Durchmesser, Schieber, \"entile, 
Hydranten, Strassenknppen. Hammerkerne, einen uesondcrs iPter
essanten Brnch eines lI:utgnssstückes. IIartgnsHäder und Roll
wag-engarnit111en, Turhinen, Transmission~theile aller Art und 
andere l'ro1!11cte des Kunst-, Masl'hinrn- un•I Baugusses. - Die 
Zillerthalcr Granatwl'rkc des Audrac Kreidl in Mayr
hofen uud 1lcs Josef II o r(' r in z,.JI am Ziller hrnchtcn Granaten 
xuwohl im Gesteine, als auch lose, währeu1l Alrnns l' u Jl p in Ober
lieu?. Magnet- und Kupferkiese ans seinem Bergbau ausstellt. -
F. Sl'hmid und C. Zech in Michelbach (Pus!erthil) haben aus 
ihrcu Sehurfbauen goldhaltigen Kies und Bleiglanz eingesendet. 
- Ver Sd1wazer Beri;werksl'erein exponirt eine Ucl<er
sicht,kartc der uralten Falkcnsh'incr t.nd Ringerwechsler Gruhcn
rel'ierc, praditrnllc Silhcrfahknstnfen und Proben der Aufbe
reitung. - IJie Eisen-und Sta hlgcwerksehaft Pillersee 
zeigt. uns die Karte ihrer llcr~baut· sowi·: Prol,en von Spatheisen· 
stcin, Hohciscn, Schlal"kc11, Hcrtlfrischeisen und -Rohstahl, l\lock· 
und Brescianstahl. RaflinirstaJ.l, Flacheisl'n und Gussstahlstan
gen: die l~ualitälsprobcn finden bei dm Fachleuten ganz 
besumlerc llcachtung. \"um B 1 e i- und Si 1 b c r li t r g bau 
'l' ö s e n s bei Ried (Oberinu1 hal) sehen wir eine Grubenkarte, ein 
Reliefmodell des Erzgebietes, schöne Bleiglanzproben (69,1!5 °fu 
Blei, 23::0!/1" Ag und 2 gr Au in 1 t Erz) und Aufbereitungs
producte. --- Das A h r n er Kupfer 11· 1• r k ist \'ertretcn durch 
eiu grosscs Kalkspathstück. Kupfererze, eiue Kupferrosette, 
Schlacken und insbesondere du ··eh Drähte und leonische Waareu, 
welche aus dem rnrziiglichen A hrnthaler Kupfer erzeugt werdP.n. 
- Die G ew c rksd1aftSi1 b crl c i t h e n stellt nebst Stufen von 
Galmei, Blende und Bleiglanz. drei Grubenpläne und viele Proben 
des Aulbereil ungsproeesses. der erläutert wird, ans. Der 
Paazcndorfer Schwefelkiesbergilau und die Schwefel
untcrnehmuug am Sasso d'..\rgcnto auf silbcrhaltigen Blei
glanz sind duuh Er1probm vertreten. - Lehrr~ich ist auch 
die Ausstellung der :-' e e f c 1 der .-\. s p h a 1 t werke der G. 
He i rn an i & ('omp. : wir finden (i rubcu k34-ten und Profile, eine 
graphische Darstellung der Erzeugung seit 1841!, sehr schöne 
Fischabdrücke, Oe! un 1 Gallen,teine und ..\sphaltgoudron. -- In 
drei Tabellen, meist graphisl'h, wird die gcsammte Montaustatistik 
Tirols vom Jahre 1880 bis 183:! erläutert. gleichsam den Rahmen 
bildend, welcher die ausgestelhen Ohjecte einzufassen hat. 
(Nach von W u 1 fs k ro n's Berichten.) l\. 

Eine interessante Schachtausfilhl'ung hat nach Prof. 
Nordenström (in Jern-Kontorets-..\nnalerJ l'Or einiger Zeit in 
dem Kohlt•nfelde Siid8ehwcdcns stattgefunden. Die li-! 111 tiefe 
Arl..eit hatte mit einer :20 /11 mächtigen , zwischen 14 und 35 m 
'l'eufe liegenden, aus Schwimmsand uud Grus bestehenden. sehr 
wasserreichen Schichte zn kämpfen. Als die gewöhnlicheren Ab
teufmethoden keinen Erfolg erwarten Iiessen, wendete man sich 
an P ö t s c h. Derselbe verlangte für Herstellung der Frostmauer 
und lliethe seiner Eismaschinen die Summe von 74 tj66 Mark. 
llazu sollten kommen: ;!4 /.')0 ~I fiir 11 Stück 17ii 111111 weite 
und je 35 /11 tiefe Bohrlöcher; 13 532 M für Abteufen innerhalb 
der Frostmauer; 3375U111 für Frachten, Kohlen, lleräthe, Mate
rialien und diverse Löhne. so dass eine Gesarumtsumme YOll 

146 G98 ll herauskommen sollte. Dcsshalb entschloss man sich 
zu der Ausführung eines Senkschachtes mit Zuhilfenahme 
von Tauche ra. Die Stockholmer Taucl1er- und BergungRgesell-

schaft lieferte contractlich dazu zwei Taucherapparate mit vier 
Tauchern und zwei Wärtern, und diese führten die Arbeit in 267 
Tagen in einerWa~sertiefe von 5 bis 21111 in glücklichster Weise 
aus. Hiedurch reclucirtea sith obige Kosten auf 29 022 111 für 
Taucherarbeit , Reise- und Transportkosten; 16 790 für gewerk
sd1af!liehe Ltihne und 11 :·H8 M für Kohlen , Materialien und 
dil'erse Unkosten, zusammen auf 'fi7 1:-JO III oder kaum 3\J":0 der 
obigen Summe. x. 

EuglisclU' fe11ct'fcst.c Steine. Diestilben enthalten nach 
:\ b c 1: 

Kilmarnock 
Stourhridg,• 

" 

" 

" Glenvoig 

(Thon industrie-Ztg., 

Si U, 
59,IO 
ti5,65 
67,00 
66,47 
58,48 
6:-l,40 
59,Bu 
63,50 
62,50 

1893, Nr. 20; 

Al, Oa Fe, 4, Alk1 u. Verlust 

:-l5.76 2,50 2.64 
:!t:i,59 5,7 l :!,05 
25,80 4,!JO 2,30 
:W,li6 G.:~3 0,64 
35,78 :l,02 0,72 
31.70 :rno 1.90 
27,70 li,UO 6,00 
27 ,60 6,4U G,'fiO 
34,00 2,70 O,RO 

B. u. H.-Ztg., 1893, 23:-3.) 
11. 

Mühlen. Das Friedr. Kr u p p-Grusonwerk zu Magdeburg
Huckau versendete dieser Tage 2 an Figuren reiche l'rcisl'erzeich
nisse über dir. Kugelwühle mit stetiger Ein- und Austragung 
und über die Excelsior·Doppelmüble. N. 

Resultate eint\s sch1n-dischen Eisenerzbergbanes. Nach 
dem neues1en Bericht über den Betrieb <ler hekauoten Norherger 
lTruben wurden 1892 mit 28:1 Arbeitern und 7 Beamten zusammen 
5:dl 821 q Erze gegen 639 297 q im Vorjahre ~ewunnen. Dieses 
l\liuus von ra. 15°,"0 veranlassten anhaltende Arbeitseinstellungen, 
welche 3 bis 4 Monate währten. 100 Theile Erzmasse ergaben 
durch Scheidung 61.23 Theile Er~ uud durch Hinzurechnung der 
Wasch- und Klauberze 70,36 Theile. Die Erze bildeten 3007\15q 
Kalkerze, 13\1871 q Magnetite und 89155 q 11uarzige Erze. Im 
Ganzen wurden 28 031 m Lochtiefe gebohrt, von dr,aen 2107 111 auf 
Berggewinnung und 25 924 m, einschliesslich 4::163 m maschinell 
gebohrt, auf Erzabbau entfallen; ausserdem wurden 252,2 m 
Streckeu und 54.2 111 Gesenke ausgeführt und 374,8 111 kommen 
auf Diamanthohrung. An Sprengstoffen verbrauchte man zusammen 
76~2 k.Q. nämlich 5827 l•g Extradynamit, 1112 kg Ammoniakpulver, 
tj/4 /•g Sebastin und 19 k.Q gewöhnliches Pulver, 36157 m Zünd
schnur uutl 46 948 Zündhütchen. Getrieben wurden 917431, 
welche obige 461 o: 5 q Scheiderze ergaben ; während aus dem 
Grubenklein G::-: 74Gq Wasch- ·und Klauberze, zusammen also 
529 821 q Erze gewonnen wt:.rden. 1 k.'I Sprengstoff warf 106'/3 q 
l\lasse und 1 m Ort beanspruchte 3/i2 kg Sprengmaterial. Die 
Gewinnungskosten von 100 kg erzhaltiger Masse betrugen 0,44 M 
und von 100 kg Erz 62,5 Pfg. Von jenem Betrage kommen 
~4.57° n anf die eigentliche Gewinnung, 37,49°;n auf Förderung, 
Wasserhaltung, Scheiden und Waschen und 37,94°, 0 auf die üb
rigen Kosten (9,21° 0 Verwaltung, 4.19°/o Bergeversatz, 4, 13°/n 
Abschreibungen etc.) Die neuesten 3 Analysen haben einen 
Eisengehalt der Erze von 56,3 bis 56,8 und 62,65°,'0 nachge-
wiesen. (No r b er g s gemeasamma förvaltning.) x. 

Aluminiumfabrikation zu Neuhausen. Trotz des enormen 
Preisfalles dieses Metalles (es ist mehr als fünfmal billiger ge
worden seit 1890) hat Neuhausen in dem letzten Fabrikations
jahr einen Reingewinn von über fl. 200000 ausgewiesen und 
\'erlheilt e·ue l>ividende vou 8%. Es wird eine bedeutende Er
weiterung des Werkes durch grössere Ausnützung der Wasser· 
krälfo angestrebt. (Zeitschr. für Elektrotecbnik, 1893, S. 423.) 

h. 

Literatur. 
Zur Geschichte des Eisens in technischer und cultur· 

geschichtlicher Beziehung von Dr. Ludwig Heck, II. Ab
theilung. Vom Mittelalter bis zur neuesten Zeit. Braun
s c h w e i g 1893. Druck und Verlag von Friedrich Viewe~ & Sohn. 
I. Lieferung. Preis 5 M_ 
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Der erstlm Ahtheilung dieses gross angelegten Werke~, die G~
schichte des Eisen~ bis etwa 1500 umfassend, deren Erscheinen 
im .Jahrgange 1884 (S. 507) dieser Zeitschrift mit wohlbegründe
ter Freude angezeigt wurde. ist nach zehnjäl1riger Pause die 1. Lie
ferung der zweiten Abtheilnng (176 Seiten) gefolgt, welche die 
Geschichte des Eisens vom Ausgange des ]\[ittelalters bis zur 
Gegenwart hehandeln soll. Eingeleitet wird das vorliegende Heft 
durch einen Rückblick auf die welterschütternden ErPignisse, 
welche dem Beginne des 16. Jahrhunderts vorausgegangen waren 
und auch auf die Entwicklung des Eisenhüttenwesens ihren 
Einfluss aueühen mussten. 

Eine neue Zeit begann um d11~ .Jahr 1500. Eine gewaltige 
llewegung hatte alle Geister in Europa ergrilfän. Es vollzog sich 
ein Gährungsprocess, in dem das Alte in nichts zu verschwin
den schien vor dem Neuen. Auf allen Gebieten machte sich ein 
revolutionäres Streben fühlbar. Der künstliche Bau der schola
stischen Weltweisheit, auf theologischer Grundlage errichtet, 
stürzte in Trümmer vor dem frischen Hauch des Humanismus 
und vor der überzeugenden Kraft der Natur11;ssen~chaft. Himmel 
und Erde schienen sich zu verändern. Der alte Himmel war 
nicht mehr das über den Erdkreis gespannte Gewiilbe, an dem 
Sonne, Mond nnd Sterne sich in täglichem Laufe um die ruhende 
Erdscbeiuc bewegten; der neue Himmel erweiterte sich zum un
endlichen Raume, in dem Welten ihre gesetzmässigeu Bahnen 
wanderten und deren Mittelpunkt - schon ahnte man tlies und 
liald hewie3 es der gelehrte Canonicus von Jo'rauenunrg, Nicolaus 
K opc rn i k us - die Erde nicht war. Ancb die alte Erde war 
nicht mehr tlit>selbe. Hatte doch der kühne Genuese Christoph 
<' o 1 um h u s im festen Glauben, dass tlie Erde nicht die Scheihe 
stii, auf deren abgekehrter Seite sich die Hölle befinde, wie sie 
Mein gro&;er Landsmann Da u t c in tlcr "göttlichen Komödie- so 
ergreifend geschildert hatte, l!ondern tlass sie Kugelgestalt habe, 
es gewagt, seinem Glauben und Reinem Compass vertrauentl, 
nach Wtsten in den unbekannten Occan hinauszusteuern mit 
dem kühnen Entschlu!!i!, die Erdkugel zu 11mfahre11, um einen 
kür.i:ereu Weg nach tlem Goldlantle Indien zn tintlcn. Wänzcn
der Erfolg 1 atte sein kühnes Unternehmen gekriint. Eine neue 
Welt war enttleckt, mit neuen lllenschcn untl Thicreu lniviilkert 
und su gesegnet mit Gultl untl Silher, dass ihr Heid1th11m un
erschöpflich zu sein schien. Da erkannte auch der einfache Mauu, 
dass die alte Erde, wie sie die Priester uis tlahin gelehrt hatten, 
ein Märchen gewesen war. A her auch alle menschlichen Verhält
nisse, sowol1l auf dem Gebiete der Politik, tles Rechts, der 
Religion, der bürgerlichen Ordnung wie der gewerblichen Thätig
keit rangen nach Erneuerung. 

Constantinopel war 1453 von tlen Türken erobert \1·orlleu, 
tlas östlichste stärkste Bollwerk christlichen Glaubens und euro
päischer Gesittung in die Hände der Ungläuuigeu gefallen; aher 
aus diesem politischen Untergange erblühte neues Leben. Der Geist 
des claFsiscben AlterthnmR wurde dadurch erst imAbeutllandc le
hendig, Gelehrte und Künstler aller Art, die von den ungläubigP.n 
Barbaren vertriebe1, worden waren, hraehten reiche literarische 
Schätze nach Rnm; Papst Ni c o 1a11 s V. liesR Uebersetzungen 
dl'r his dahin im A hendlandc noch so gut wie unbekannten 
i;-riechischen Classiker anfertigen untl streute dadnrch seihst den 
segensreichen Samen aus, der zum Humanismus und zur Hefur· 
mation der Kirche führte. In grosscn Zügen führt der Verfasser 
die durchgreifenden Aenderungen vor, welche sich damals in 
den politischen Zuständen, in den religiösen Anschauungen, in 
den Rechtsbegrift'eu und, als wichtige Folge davon, in den wirth
schaftlichen Verhältnissen der einzelnen Länder England. Frank
reich, Skandinavien, Deutschland vollzogen, uud h••bt dann die 
zwei wichtigen Erfindungen, welche der damaligen Zeit ihren 
Stempel aufdrückten, tlas Scbiesspulver, das für die politische, 
und die Buchdruckerkunst, die für die geistige Entwicklung 
Europas von grösstem Einflusse war, hervor. Auch auf das 
Gebiet des Bergbaues und der Eisentechnik dehnte sich der be
lebende Einfluss dieser Erfindungen aus. Die Gewinnung des 
Eisens aus seinen Erzen war bis zum 15. Jahrhundert nicht 
weiter gekommen. als wie sie schon zur Zeit der Herrschaft der 
Römer gewesen war, und so ist es begreillich, dass in der ersten 
Periode des Buchdruckes \'On keinen Fortschritten im Eisen-

gewerue Erwähnung geschieht, soutlern im Wesentlichen tlas in 
Büchern zu finden ist, was die Schriftsteller des Alterthums 
darüber berichteten. Nunmehr vollzogen sich aber im Eisen
hiittenwesen grosse Umwälzungeu, denn in das 15. Jahrhundert 
fallt die Erfindung des Eisengusses untl der Uebergang zum 
Hochofenbetrieb, also von der directen zu der indirecten Eisen
bereitung; der neue Hüttenproeess fand auch alsbaltl seinen ue· 
geisterten Schilderer in Nicolaus Bourbon, der in einem vom 
Verfasser in wortgetreuer Uebersetzung wiedergegebenen Liede 
aus dem Jahre 1517, die nneue Eisenschmiede" verherrlicht. 
Un1fassendere ·werke ande1·er Schriftsteller folgten bald darauf. 
von Georg Agricola, Vanuccio Biringuccio, Christoph 
Enzelius, Georg Fabricius, Lazarus Ecker, Johannes 
Mathesius 11. A. In allen tliesen Schriften tintlcn sich wis
senswcrthe Angaben auch über das Eisenhüttenwesen verstreut, 
aus denen ein ziemlich richtiges Bild von dem Stande desselben 
im 16. Jahrhundert geschöpft werden kann. Der Verfasser 
widmet diesen :Männern, ihrem Leuen und Wirken uud ihren 
Schriften ausführliche Capitel, welche Jedermann mit wachsen
dem Interesse lesen wirJ. Auf Grund dieser Gewährsmänner und 
zahlreicher anderer tiuell1m geht nun Verfasser auf die eigent
liche Beschreibung d·s Eisenhüttenbetriebes im lü .• Jahrhun
dert über, von welcher das vorliegende Heft folgende Ca pi tel 
enthält: Allgemeiner Theil: Eisen, Eisenerze, Probiren tler Erze 
und Aufbereitung; Riistcn der Erze, Holzverkohlung; Stciu
kohlen und Torf; von den Oefcu; von den Blasebälgen. ]Jas Aus
schmelzen tler Eisenerze, Luppcnschmicde, Stückiifeu. Die Be
sprechung tler letztgeuannten ist in dem vorliegenden Hefte 
nicht zu Ende geführt. Zahlreiche in tleu Text eingedruckt.c A h
hildungeu, die tlem Werke Agricola's und andtl'"en alten Schrift
stelltrn entnommen sind, führen die Vorrichtungen und Upera
tionen damaliger Zeit in getreuer Wiedergabe vor. 

Was wir nach tiom reichl•n Inhalte der ersten, vor zehu 
Jahren in diesem Blatte gebührend gewiirdigteu A hthcilnng des 
prachtvollen Werkes J!r. Heck "s erwarten tlurrten, linden wir 
schon in tlem 1. l!efle liest.ätii;-t. Die Aufg:1be, die sich tler Vor· 
fa.qser gestellt, 1111tl 1lie eben 01.r ihm, tlem eine griiutllichc \'or
l1ihluug und praktische Erfahrungen im Eiscnhiittrnwcsen, t.lann 
aber eiuc staunenswiirtlige Ke11ntniss der Jo'aehlitcrat.11r aller 
Zeiten uud Länder zu flehote -stehen, gelini.;cn konuk, ist damit 
ihrer Lösung wietlcr um einen Schritt näher gehracht, und 
ebenso wie in uns, wird in Allen, tlie auch tlie~cn neuen 'J'heil 
seiner gro~art.igcn :-;l'hiipfuug kennen i;elcrnt hahen, 1lcr lehhafte 
Wunsch nach dem n·ge i;cwordcn sein, w;1s uns tlcr gelehrte 
\'erfas>er iibt•r tlic von ihm so meisterhaft hchcrrsehte Geschichte 
des Eisens noch weiter tlarhietcn wirtl. D i c R c da c t i o n. 

Amt 1 ich es. 
K11111lmach1111g. 

\"on der k. k. Herirhauptmaunschaft zu Klagenfurt wirtl in 
Gemässheit de8 Erlasses des vorbestantlenen hoheu k. k. Ministe
riums f'iir Laudcscnltnr nnd Bergwesen vom 5. Juni le5o, Z. 865. 
iiher das Ansuchen tles k. k. Lantlesgcrichtes in Laiba1·h vom 
;fü. Augnst 1893, Z. 784-1. die Wahl eines bcrgbaukundigen Bei
sitzers hci dem hcrggerichtlichen Senate tlicses Landesgericht.es 
aus tlem Stande dm· in dessen Sprengel, d. i. tlem Herzogthume 
Krain, tler gefürsteten Grafschaft Giirz und Gradiska, der Mark
grafschaft lstricn und 1ler Stadt Triest mit ihrem Gebiete an· 
sässigen. zn dieHer Fundion hefähigtcn llerghaukundigen anf 
Samstag den -1. N'ovemher tl. J .. Vormittags 9 Uhr, in tle1· Kanzlei 
des k. k. Revierbcrgamtcs in Laiuach unter Delcgirung des Vor
standes desselben znr Leitung tles Wahlactes anhcraumt, wozn hien1it 
alle Besitzer der im genannten bcrggerichtlichen Sprengel gelegenen 
Bergwerke auf vorbehaltene Mineralien eingeladen werden. Die 
bei tliesem Wahlacte Zll heobachtemlen Vorschriften uestehen in 
Gemässheit des obcitirten hoben Ministerialerlasses, Z. 865 de 1850 
M. L. ß., sowie des hohen Finanz-Ministerialerlasses vom~- Jänner 
1857, Z. 7112, wesentlich in Folgend1im. (Siebe die ans einem 
ähnlichen Anlasse in Nr. 37 tl. J., S. 478, verötl'entlichte Kund· 
machung der k. k. Berghauptmannschaft Klagenfurt.) 
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Aluminium und dessen Legirungen. 
Von Knut Styffe, Director der k. Bergakademie zu Stockholm. 

Aus .Tern-Kontorets-_.\nnaler, 1892, übersetzt von Prof. Josef ,., Ehrenwerth in Leobrn. 
(Fortsetzung \"On S. 496.) 

Im Sommer 1891 soll die Productionsfähigkeit per 
Tag bis 800 /.'.g betragen haben: im December desselben 
Jahres aber sogar bis 1000 kg. Die Jahreserzeugung der 
Fabrik war indess doch nur 168 669 leg und der Ge
winn, bei einem Emsatze von 1 035 li13 Frcs., nach ent
sprechender Amortisation und den Abschreibungen, netto 
I 26 r,77 Frcs., wovon 120 000 )<'rcs. oder 3° 0 des 
eingezahlten Actiencapitals vertheilt wurden. 

Als Material für die Darstellung von reinem Alu
minium rnrwendct man überall hauptsüchlich Thoncrde 
(Aluminiumoxyd) , welche möglichst frei rnn Eisen und 
Kieselsliure seiu muss und durch Gliihen von auf chemi
schem Wege dargestelltem Thonerdeh"ydrat erzeugt wird. 
Die wasserfreie reine Thonerde enthält ungefähr 53°. 0 

Aluminium. Die Darstellung von reinem Thonerdehydrat 
ist nun eine eigene Industrie geworden, in welcher als 
Hohmaterial rnrzngsweise das vorerwähnte Mineral Bauxit 
verwendet wird. Dieser besteht, wie bereits angeführt, zum 
grössten Theil :ms Thonerdehydrat, und sein Aluminium
gehalt pflegt ao bis 35°,o zu betragen j aber er enthiilt 
tlaneben gcwiihnlich -! bis 20° 0 l<~isenoxyd und etwas 
Kieselsäure. welche in Form mechanisrh beigemengter 
8ilicate vorkommt. Der Bauxit, welcher zurnr keine 
besondere Anwendung hatte, soll an einigen Orten ziem
lich reich rnrkommen, insbesondere im südlichen l<'rank
reich, \'On wo ein bedeutender Export platzgegriffen hat, 
unter Anderem nach Deutschland, ferner zu Wocheiu 

in Krain -Oesterreich - von wo er ebenfalls zum 
Theil nach Deutschland geht, und auch in gewissen 
Theilen von Nordamerika. Die Kosten desselben wer
den für Frankreich mit 19 öst. Kronen (20 Frcs. 1, 

für Pittsburg mit ungefähr fil iist. Kronen (20 Dollars) 
per Tonne angegeben. Das reine Thonerdehydrat stellt 
man daraus durch Gliihcn des pulrnrisirten Minerals mit 
wasserfreier Soda, Auslangen der geglühten Masse mit 
Wasser, wodurch Natrinmaluminat gelüst wird, und 
Ausfällen des Thonerdehydrates aus dieser Lösung durch 
Einleiten von Kohlensäure dar. In Deutschland wurde 
auch ein Patent genommen, Thonerdehydrat aus eisen
freiem Thon zu bereiten, welcher zuvor mit stark über
hitztem \Y :isserdampf behandelt wurde; allein über den 
prak tisehen W erth dieser Methode ist bisher nichts 
bekannt geworden. 

Fllr die Erzeugung reiner Thonerde oder reinen 
Thonerdehydrates existiren nun in Deutschland allein 
mehrere Fabriken. Solclie sind : Go 1 d s chi e d's Fabrik 
in Schlesien, von wo ein bedeutender Export von Thon
crdehydrat nicht nur nach Neuhausen, sondern auch 
n:ich Pittsbnrg in Nordamerika stattfindet, Ku n heim 
in Berlin , Gebrüder G i u 1 in i s in Ludwigshafen und 
die N i e n b n r g c r c h e lll i s c h e F a b r i k in 
Hannover. 

Ein sehr passendes Hohmaterial für die DarHtelhmg 
\'on Aluminium wiire zwtJifelsohne auch <las oben ge-
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nannte grönländische Mineral „Kryolith", wenn nicht 
der Preis im Verhältni'>se zu seinem geringen Alumi
niumgehalt so hoch wiirc. Dieses .Mineral enthält nilmlich 
nur 10 bis Vl 0. 0 Aluminium und kostete in den letzten 
.Jahren in europäischen und nordamerikanischen Häfen 
per Tonne 4 70 iist. Kronen (500 I<'rcs.) und dariiber. 
Es wird daher bei der Alnmininmbereitnng auch nur als 
Flussmittel angewendet. 

B. Eigenschaften. 
Aluminium ist ein geschmeidiges, gliinzendes, weisses 

Metall, mit einem Stich in's Blaue, und zeichnet sich vor 
allen anderen in der Industrie und im Haushalt ange
wendeten Metallen durch sein ungewiilrnlich niedriges 
Eigengewicht aus. Dieses ist nämlich, wenn das Metall 
gego~sen und darnach nicht bearbeitet wurde,· nur 2,60, 
und bei geschmiedetem oder gewalztem Metall 2,67 bis 
2,70, im Draht ebenfalls 2,70. Im Vergleich mit ge
walztem oder geschmiedetem Aluminium ist daher Zinn 
2 1 / 3 mal, Stahl und Eisen 3mal, Kupfer und Nickel 
mehr als 3mal, Silber 4mal und Gold 7mal so 
schwer. Aluminium ist härter als Zinn, aber weicher 
als Zink. Es schmilzt bei ungefähr 700 Graden C ; 
sein Schmelzpunkt liegt ungefähr in der Mitte zwischen 
dem des Zinkes und dem des Silbers. Seine specifische 
Wärme ist 0,202 und somit mehr als doppelt so gross, 
wie die des Zinkes, Kupfers und Messings und nahe doppelt 
so gross als die des Eisens, und weil es gleichzeitig eine 
sehr gro8se latente Wärme hat, erfordert sowohl seine 
Schmelzung, wie das Erstarren nach der Schmelzung viel 
längere Zeit als bei den genannten Metallen. Ein gut roth
warmer Graphittiegel, welcher 20 bis 50 l.:g geschmolzenes 
Aluminium enthält, braucht unter gewöhnlichen Ern
st.linden an 3: 4 Stunden , damit dessen Inhalt erstarrt. 
Der lineare Ausdehnungscoi'fticient der Wärme ist 0,000022 
oder fast doppelt so gross als der des Eisens. 

Das elektrische Leitungsvermögen des Aluminiums 
beträgt 59° 0 von dem des reinen Kupfers; es ist somit 
ein besserer Elektrieit.ätsleiter, als viele andere Metalle, 
welche Eigenschaft ihm, im Vereine mit dem geringen 
specifischen Gewicht, in gewissen Fiillen ~ogar den Vor
zug vor Kupfer als Elektrieitätsleiter einräumen. kann 
Magnetismus nimmt dasselbe nicht an. 

Gegossen, aber nachher nicht bearbeitet, hat Alu
minium eine absolute Festigkeit von 10 bis 12 kg per 
mm 2 bei einer Dehnung \TOD 3°;'o, nach der Bearbeitung 
in der Wärme eine solche von 10 bis 14 kg per mm 2 

mit einer Dehnung von 20 his 2ao:0 • Durch Bearbeitung 
in kaltem Zustande, wie längeres kaltes Walzen oder 
Kaltziehen kann detisen Festigkeit jedoch bis zu 17 kg 
per mm2 erhöht werden. Die Dehnung wird jedoch da
durch auf 2 bis 4 °, 0 herabgesetzt. Durch Erwärmen 
auf 400 bis 450 Grade geht die durch Kaltbearbeitung 
gewonnene Erhöhung der Festigkeit wieder zum grössten 
Theile verloren, während seine Dehnbarkeit wieder her
gestellt wird. Wenn also Aluminium för Zwecke ver
wendet werden soll, bei denen irgend höhere A nforde
rungen :rn seine Festigkeit gestellt werden, so soll man 

es stets zuletzt kalt bearbeihm. 10) Auf Grund seines 
geringen Eigengewichtes hat gleichwol1I Aluminium eine 
sehr grosse sogenannte „specifische Festigkeit", die 
man durch die Liinge einer durchaus gleich dicken 
Stange ausdriickt, welche nur sich selbst trägt. Eine 
solche Stange würde aus kalt bearbeitetem Aluminium 
an 10 000 m , aus Gusseisen 1800 m , ans Schmiede
eisen 4500 111, aus Alumininmnwssing (:rn°/0 Alnminium) 
7800 m, aus Aluminiumbronze ( 10°/0 Aluminium) 8200111, 
aus Kieselbronze mit einer ausoluten Festigkeit von 
80 kfJ per mm 2 8900 111 und aus hartem Gussstahl mit 
einer absoluten Festigkeit von 95 1.·g per mm 2 12 100111 
lang sein miissen 11. s. f. 

Die absolute Festigkeit des Aluminiums nimmt, 
wenn die Temperatur iiber ein gewisses l\laass steigt, 
bedeutend ab. Aluminiumdraht, welcher durch Erwiirmen 
weich gemacht wurde und bei 0 Grad eine absolute 
Festigkeit von 18 l.:,q per mm~ hat, trägt bei 150 Graden 
nur 13 l.:g, bei 200 Graden 10 J,·g, bei 250 Graden 
nur 7 k,y, bei 300 Graden 5 l.·g und bei 400 Graden 
nur mehr 2 kg per mm 2• Ungefähr in demsclllcn Verhält
nisse nimmt auch die Festigkeit des gegossenen A)umi
niums durch Erwärmen ab, so dass, wenn diese bei 
15 Graden 12 l.:g per 111m 2 ist, sie bei 100 Graden 
nur 9,5 l;,g, bei 200 G,3 kf/, bei 300 3,6 kg u. s. f. 
beträgt. 

Durch einen Zusatz von :J bis 10°:0 Kupfer wird 
sowohl die Festigkeit, als die I~lasticitiit und Härte des 
Aluminiums vergrössert, ohne dass das Eigengewicht son
derlich erhöht wird. So kann_ eine Legirung des Alumi
niums mit 6°/ 0 Kupfer, welche ein specifüches Gewicht 
von 2,82 hat, durch Kaltwalzen eine Festigkeit von 
38,6 l.·9 per mm2 erhalten, und eine solche mit 8°/0 

Kupfer bei einem Eigengewichte von 2,84 auf die
selbe Weise eine Festigkeit \·ou :15,5 l.:g. Eine Legirung 
mit 10°,10 Kupfer hat ein Eigengewicht von nur ~.9 
und ist im gegossenen Zustande allerdings spröde, wird 
jedoch durch Walzen geschmeidig. 

Salzsäure und ebenso kaustisches Kali und Natron 
lösen Aluminium leicht; wogegen Ammoniak, verdünnte 
Schwefelsäure und Salpetersiiure, sowie vierprocentige 
Essigsiiure auf dasselbe keinen merku:iren Einfluss aus
üben. Selbst bei Gegenwart von Kochsalz zeigte rnr
dünnte Essigsäure oder Citronensäure in der Kiilte nur eine 
sehr geringe Einwirkung auf Aluminium. In dünnen 
Blättchen wird es jedoch gleichwohl rnn Sauerstoff an
gegriffen. Indem man gewalztes Aluminiumblech von 
l 111m Dicke bei einer Heinheit rnn 98°, 0 Aluminium, 
welche nunmehr bei solchem gewöhnlich ist, in yerschie
dene Sorten von Nahrungsmitteln, wie Milch, Wein, 
Butter u. a. m. , einlegte , da mehrere Tage liess und 

10
) Da die durch mechanische Bearbeitung bewirkte 

Erhöhung der Festigkeit bei anderen Metallen mit der Zeit sich 
wie<lcr theilweise verliert, <lürfte dies auch bei Aluminium sein 
und <la dieses überdies betreffs Jo'esti~ keit gegen Temperaturer
höhungen sehr empfindlich i~t, scheint in Ansnutzung der in be
sagter Weise erhöhten Festigkeit eine ~ewisse Vm·sieht geboten, 
liis hPst.innuforc weitere Versuche vorl iPgeu. U. liehe r s. 
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solla.nn nach der Heinigung wog , fand man , dass 
es nicht in irgend bemerkenswerthem Grade angegriffen 
wurde. Ausserdem sind, so weit bekannt, Thouerdesalze 
mit organischen Säuren für den menscl11ichen Organismus 
ziemlich unschiidlich, wessl1alb mit der A nwendnng tlcs 
Aluminiums zu Gefässen, in welchen Genussmittel aufbe
wahrt werden, also dasselbe mit Esswaaren in Beriihrung 
kommt, keine Gefahr verbunden zu sein scheint. Fiir 
Zwecke , bei denen es mit alkalischen Flüssigkeiten in 
Berilhrung kommen kiinute, ist jedoch Aluminium nicht 
anzuwenden. 

Von Schwefelwasserstoff wird Aluminium nicht im 
l\lindesten angegriffen ; es besitzt darin einen unbestreit
baren Vorzug vor Silber. 

Ebenso ist es unempfindlich gegen Luft und Wasser 
und wird vom Meerwasserl 1) viel weniger angegriffen, als 
Eisen. Selbst bei Hothgluth wird es nur sehr wenig 
oxydirt. Aber bei Weisshitze oxydirt es sehr rasch; 
seine grosse Verwandtschaft zum Sauerstoff bei hohen 
Temperaturen bildet die Hauptgrundlage für seine Ver
wendung als Haffinirmittel für andere Metalle im ge
schmolzenen Zustande. Bei seiner Verbrennung ent
wickelt es per Gew.-Th. 70!"!0 oder per Gew. - Th. 
Sauerstoff 8125 Calorien. 

Salpeter greift es auch bei Rothgluth nicht an, 
während kohlensaure Alkalien es sehr rasch oxydiren. 

Während Alnminnm sich bis zur Rothgluth gegen 
viele l\fetallox~·dc, so Fe 0, Pb O, Cu 0, Mn 0, Zn O, 
passiv verhält, werden andere Sauerstoffrerbindungen, 
wie Kieselsäure, Borsäure, durch geschmolzenes Alumi
nium rasch zerlegt, wobei das eine Element Si, resp. B in's 
l\letall übergeht. Durch blosses ( :eschmolzenerhalten im 
'l'hontiegel kann mau auf sol.:!he Art leicht ein sehr 
i-\i-reiehes Metall erhalten, wie man andererseits Thontiegel 
und eine Boraxschlacke vermeiden muss , will man ein 
an jenen Elementen reines Metall erhalten. 

Das WärmeleitungsYermögen des Aluminiums ist 
bei 0 Grad 34,5, bei 100 Grad 36,19. Somit steht 
Aluminium in dieser Richtung vor dem Eisen , dessen 
WärmeleitungsYermögen bei 50 Grad nur 17,72 beträgt. 

Von den im Handel rnrkomme'nden Aluminiumsorten 
haben indess nur die reineren die oben angeführten 
guten Eigenschaften. :\ ls r erunreinigung kommt in dem
selben am meisten Silicium vor, und dem zunächst Eisen. 
Wenn Aluminium über 2° o Silicium enthält, so ist es 
nicht mehr schmiedbar. Kleine Quantitäten Eisen und 
Kupfer rufen in noch höherem Grade Sprödigkeit hervor, 
aber wenn der Kupfergeh:dt auf :l bis 10°, 0 steigt, so 
hat dieser nicht mehr dieselbe oben angefiihrte Art 
der Wirkung , sondern ist im Gegentheil in gewisser 
Hinsicht nützlich. 

C. :Bearbeitung. 

Aluminium ist in dem l\laassc leichter zu !Jearbeitcn, 
als es reiner ist. 

11 ) Dei :11 Ost iilllli~em Liegen im :lleerwasser verlor ein Alu
miniuniblech nur li.0.f" , , ein gleil'hdimcnsionirte~ Eisenblech aber 
Ü,<!4° .. 0 , also Jas :::lechsfadic an Gewicht. 

.r„s kann mit Leichtigkeit gegossen werden, sowohl 
in Sandformen als in Coquillen, und füllt die Formen 
scharf aus; man darf indess die Temperaturen nicht iiber 
Bedarf steigern, d. h. nicht höher. als his Dunkelrothhitze, 
und setzt daher beim Rehmelzen nicht die ganze Quan
titiit, welche geschmolzen werden soll, auf einmal 
ein, sondern nach und nach, in dem Maa8se, als das 
V oreingesctzte eingeschmolzen ist. Die Schmelzung nimmt 
man in Graphittiegeln ohne irgend ein Flussmittel vor, 
der Tiegel muss jedoch immer gnt bedeckt sein. Aus 
zuyor angeführten Griindcn erfolgt sowohl das Ein
schmelzen wie das Erstarren sehr langsam. Wenn in 
Sandformen gegossen wird, diirfen diese nicht zu sehr 
ausgetrocknet sein und nicht graphitirt werden. Wenn 
man aber in Coquilleu gies;;t, su müssen diese auf 350 
bis 400 Grad vorgewärmt werden. Die lineare Schwindung 
beim Abkühlen ist ungewöhnlich gross, 1,8 bis 2°, 0 • üm 
deren Fnzukömmlicl1keiten Ro weit möglich zu mindern, 
wird empfohlen , so viel von einer, bereits fertigen Alu
minium-Kupferlegirung, welche ungefähr gleiche Theile 
beider l\Ietalle enthält, zuzusetzen, dass die schliessliche 
Mischung auf ungefähr 8°/0 Kupfer kommt, weil diese 
letztere Legirnng weniger schwindet. Vor dem Ausgieasen 
wird der Tiegelinhalt mit Eisenstangen gut umgerührt, 
welche man so oft wechselt , dass sie nicht rothwarm 
werden, weil sie so vom Aluminium nicht angegriffen 
werdeu und dasselbe daher auch nicht verunreinigen. 
Endlich wird die Oberftiiche des Metallbades noch vor 
dem Gusse gut abgeschäumt. Der Abbrand beim Um
schmelzen wechselt zwischen 2 und 6°/0 , aber beim Um-. 
schmelzen von Hobel- und Drehspänen steigt er auf 
10-15°1 0 und bei FeilRpiinen sogar bis 60° 0 und 
darüber. Es ist daher angezeigt, feineren Abfall vor 
dem Einschmelzen zusammenzupressen und ihn dann 
in das geschmolzene Metall einzutauchen. 

Reines Aluminium kann sowohl in der Kälte , als 
iu der Wärme geschmiedet und gewalzt werden. Wenn 
es sich beim Kaltschmieden zu federn beginnt, soll 
man es erwärmen: aber die Erwärmung soll doch nicht 
höher gehen, als bis ein mit dem Metall in Berührung 
gebrachtes Stück einer etwa;; harten Holzart zu rauchen 
beginnt und soll niemals 450° übersteigen. 

Gröbere Platten walzt man immer warm. Wenn 
die Dicke auf 10 mm herabgeht, kann man kalt walzen. 
Bei der Verarbeitung auf feinere Bleche und Draht sull 
die Temperatur 150° nicht übersteigen. Kupferhaltiges 
Aluminium, insbesondere wenn der Kupferhalt auf 6°/0 

oder darüber steigt, muss warm bearbeitet werden. 
Wenn man Aluminium nach der Erwärmung in Wasser 

abkühlt, wird e~, wie ein Theil der Bronzen, weich, bei 
langsamem Abkühlen dagegen mehr hart und federnd. 

Aluminium kann auch ohnll Schwierigkeit getrieben, 
g-cstanzt und geprägt werden. 

Beim Drehen, Hobeln oder Graviren soll man die 
~chneide des Werkzeuges mit einer l\füehnng von Pho
togen und Thran bestreichen. ßeim Bohren kann mit 
Yortheil Seifenwasser angewendet werden, vorausgesetzt, 
dass man es nachher gut wäscht. Das Feilen erfolgt 

l * 
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dagegen trocken. Beim Löthen des A lurninium;;, 
welches mit gewis 8cn Schwierigkeiten verbunden ist, und 
,·iel Geschicklichkeit der Arbeiter erfordert, wird ein 
von der Neuhauscner Gesellschaft eigenH hergestelltes 
Loth und ein gewöhnlicher Löthkolhen verwendet, aber 
weder Salmiak, noch Löthwasser, und im U1ibrigen nach 
einer vun derselben Gesellschaft gegebenen Gebrauchs
anweisung verfahren. 

Zur Reinigung von AlnminiumgegenRt.'inden benützt 
man ;;tait der Kreide und d crgl. eine im Handel rnr
korumende rothc Putzpasta, welche aus l~isenoxyd und 
Talg besteht. 1 ·m Aluminiumgcgenstiindcn eine weii;:;c 
metallische Oberfläche zu geben, beizt man dieselhen 
gerne in 10°/0 igcr, mit Kochsalz versetzter warmer 
Natronlauge, worauf sie mit Wasser gewaschen und mit 
Sägespänen getrocknet werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

.Ein ßc~uch in dem Geuiimlc für ßerg- und Hüttenwesen auf der Chicagocr Weltausstellung. 
Von R. Volkmann. 

(Schluss von Seite :>01.) 

VI. 
In der Ahthcilu11g fiir Meta 11 ur g i e auf der 

westlichen (;allerie des Gehäudes stellt „The Onfario 
!-iilver Mining t'o .. Park City, l:tah" in 1/'.lo natiirlicher 
Grösse das Modell ihrer im llau begriffenen Go 1 d- und 
Si 1 b e r - Sc h e i de an 1 a g e ans, die nach dem P r o c es s 
l~ u s s e 1 arbeiten wird, um üiglich 125 Tonnen Erze 
oder 200 Tonnen tailings <Erzriickstände) zu be
willtigen. 1) 

Der Russel-Process besteht im Auslaugen von Gold
und silberhaltigen Erzen oder Erzabfällen vermittelst 
einer Lösung von 11nterschwefeligsaurem Natron in V er
hindung mit einer Lösung von unterschwefeligsaurem 
Kupfer, der Ausscheidung von lllei durch Niederschla· 
gung in Form 1iines Carbonats und im Niederschlagen 
von Gold und Silber mittelst Schwefelnatriums. Das zu 
behandelnde )fatcrial wird in hölzerne Bottiche gebracht, 
die , je 50-100 Tonnen fassend , mit Filterboden 

') Da~ herg· unJ hültenmiinnische Jahrbuch fiir Jic k. k. 
Bergakademien etc. wi1d ausführliche, an Figuren reiche Berichte 
üher das amerikanische Uerg· unJ Hüttenwesen bringen, in 
welchen auch der Russcl-Process eingehender ahgehanJelt wer-
,]en wird. Die Red. 

Xame Jcs Erzes, beziehungsweise 

der Uruhe 
- "' Cl) ... 

[3 = ..... :~ 

~"' 
§ 

:::3 

versehen sind. Eine diinnc Lösung von unterl'chwefelig
saurem Natro11, etwa 1-2procentig - wozu 1, 10 io 

0 

Kupfervitriol geschlagen wird - fliesst durch die auf
gegebene Charge und löst auf ihrem Wege Gold und 
Silber und einen Theil des Bleies. Die Lösung wird zu 
den Bleibottichen geleitet, in welchen das Blei zu einem 
kohlensauren Salz niedergeschlagen wird und sich auf 
den Boden setzt, während die klare Fliissigkeit zu den 
dritten Bottichen geflihrt wird, wo Gold und Silber sich 
als Schwefelverbindungen niederschlagen. Das in der 
untersehwefeligsauren Lösung benutzte Kupfervitriol er
miiglieht in dem Russel-Process nicht allein, die Gold
und f-lilberverbindungen aus den Erzen auszuziehen, 
sondern beugt auch der Anhäufung \'On Aetznatron und 
l\alk vor. Die Trennung des Bleie~ von Silber, Gold 
und Kupfer ist wichtig, um da;; letzto Produet anf 
irgend einem nassen Wege ral'.liniren zu können. llm 
die Anwendbarkeit dieses Processes für die Yerschieden
artigsten Zusammensetzungen von Erzen zu illustriren, 
werden folgende Erzanalysen angegeben , welche nach 
diesem Verfahren in der Praxis bereits behandelt 
worden sind. 

~ . .., "' ' s "' i:: ... .!I! ·a; 

1 

„ 
"'-= "' „ ·a „ 

..:.: ~ ;...,~ bll ""' „ i:: 
·;;; ..c ... - i:: ""' "' !>li i:: 

"' "' = "' "' ... ~ N j:q cn ~ „ ::;; ::.:: < ... 
' llcJras . 

llarsac 
ßluc-Bird 
Aspen 
Untario 

0
/ 0 1 25,00 4ti .. 10 H,8'1 - 1 - 12,50 1 - - - 2,.50 - i 

76,60 2,0U 
GMO -
20.!13 :W,00 

" 
i5,001 .2,lilJ 

Es wird des Weiteren angegeben, dass der Rnssel
l'rocess gegenüber dem Amalgamationsverfahren 3 Dollar 
Ersparnisse per Tonne Erz erzielt, und dass das letztere 
Verfahren 450/o Kraft mehr verbraucht, 39°. 0 mehr 
Arbeit, 30° 0 mehr Stempel benöthigt und die doppelte 
Anzahl von Oefen erfordert und dabei doch noch weniger 
Ausbeute an Gold und Silber erzielt, als der Russel
Process. 

Das Modell eines r o t i r enden C y 1 in d er o f e n s, 
Patent 458192, zum Calciniren von Erzen stellt 
Prof. James Douglas, Xew-York,aus. InderMitte 

1.65 :'"dtJ 3,50 O,iO -- - 0,39 -
:i.74 12,8) 4.2~ 5.00 - 5,21 u,to - - ' 

!J,U8 1.55 1,00 7,5(1 :H,76 - - - 5,7.5 
2,81_1 5,7;j 1,801 2,2'! ·-- - U.2V - u.:t:l 1 

des rotirenden Cylinders liegt ein Feuereanal, welcher 
die Feuergase , wenn Brennmaterial gebraucht wird, 
vorn Rost nach dem Schornstein führt und ausserdem 
durch Strahlung die umgebenden Häume erhitzt, in 
welchen das Erz geröstet werden soll. Der Cylinder ist 
durch -1 in Quadranten gestellte Querwände in 4 Kam
mern getheilt, die einen in der Mittelaxe des Cylinders 
liegenden Canal umgeben. lim die Bewegung der Erze 
zu begilnstigen, sind die durchgehenden lluerwänue -
welche den Centralzug stiitzen - mit Oeffnungen ver
sehen , so dass das Erz von Kammer zn Kammer fallen 
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k:1nn. Ein Cylinder von 6011 Durchmesser verarbeitet 
je nach der Beschaffenheit der Erze 6 -12 Tonnen 
per Tag. Die Geschwindigkeit variirt von einer Umdre
hung in 3 Minuten bis zu einer Umdrehung in 10 Mi
nuten. Das Durcheinanderbewegcn der Erze erzeugt 
allerdings viel Staub und machte daher die Anlage der 
Staubkammer nöthig. Die Kammer weist aber 600 Grad 
F. auf, hoch genug, dass ein Gloverthurm mit Erfolg 
arbeiten kann. Die „ Copper Queen Consolidated l\Iining 
Co. zu Bisbec, Arigona", begleitet das Modell mit fol
genden Angaben über die achtmonatliche Betriebsdauer 
eines solchen rotirenden Cylinderofens : Es wurden in 
24 Stunden 10 Tonnen 1423 Pfund rohe Erze, welche 
24, 70°, 0 Schwefel enthielten, verarbeitet. Nach dem Cal
ciniren waren 7 ,60° 0 Schwefel rnrhanden. Kupfer waren 
~1,96°, 0 im Hoberz enthalten, Feuchtigkeit 3,86°. 11 , 

Kohlen wurden 595 Pfd. gebraucht. - Betr!lgt der Schwe
felgehalt 26°/0-27°, 0 oder darilber, so wird der be
wegliche Feuerherd abgefahren und die ununterbrochene 
Calcinirung gebt ohne Brennmaterial rnr sich. In der 
achtmonatlichen Betriebszeit wurde 112 Tage ohne 
Brennmaterial gearbeitet. Das gestampfte Erz passirte 
ein Yiertelzölliges „ Maschennetz". 

In der Mitte der westlichen Gallerie hat der 
Deutsche Bergbau in 4 Räumen eine Sammelaus
stellung aufgebaut und gibt im f>. Raume Auskünfte 
über wissenschaftliche Anstalten und Publicationen. 
Stantien & Becker, Königsberg, Pr., stellen 
eine schöne Ausstellung von Bernstein zur Schau, welche 
in Karten und Mustern das Vorkommen, die Entstehung, 
die li'arben und die Verarbeitung des Bernsteins er
klllrt. Georg Hecke 1 in St. Johann, Saar
b r il c k e n, stellt in einer äusserst formenreichen Pyramide 
alle Arten von Förderseilen und Drahtseilen für alle 
Zwecke zusammen , die im Saarbrllckener Kohlenrevier 
benutzt werden. Llrich Frantz von Grube Kö-
11 i g in Louis e a 'S. stellt das Modell eines Kreisel
wippers „ Pntent Frantz'' aus, mit mechanischer lang
samer Entleerung und selbstthätigem beschleunigten Ritck
gang. G ehe im c r Bergrat h E. A 1 t h ans gibt eine 
statistische Darstellung der Steinkohlenförderung Schlesiens 
in den 120 Jahren 1770-1889 im Vergleich mit der 
Gesammtproduction der fünf Welttheile Europa, Nord
amerika, Australien, Asien und Afrika im Jahre 1890. 
Schlesien producirte im Laufe von 1770 

bis 1889 = · . 354 209 228 t 
Alle f!inf Welttheile producirten zusammen 

im .Jahre 1890 = . . 472 785 44G „ 
Das Wachsthum Schlesiens in den 12U Jahren ver

anschaulichen folgende Ziffern : 
1815-1819 t 1 665 735 t 1885-1889 84 612 349 t 
1845-184H„ 6 181 330„ 1890 20 075 620„ 
1865-1869„ ;30 676 936,, 1891 21111 542„ 
1875-1879„ 52 760 004„ 

Auf die fünf W elttheile rnrtheilt sich die Stein
kohlenproduction des J:thres 1890 wie folgt: 

England 184 520 1 lli t 
Deutschland 70 239 04G „ 
l<'rankreich 26 327 008 „ 
Belgien 20 365 960 ,, 
Oesterreich-l~ngarn. 9 925 877 „ 
Russland . 6 152 81 H ,, 

Europa 317 330 82Gt 
Nordamerika. 146 609 19~l ,, 
Australien. 4 635 378 „ 
In der lJraunkohlenproduction lieferten : 

Europa 37 020 826 t 
Deutschland . 19 012 481„ 
Oesterreich-Ungarn 17 578 155 „ 

Alle diese Angaben sind nicht bloss in Zahlen ge· 
macht, sondern jede Production in Quadratflächen dar
gestellt, so dass z. B. die 5 schwarzen Quadrate der 
5 Welttheile, welche die Production des Jahres 1890 
darstellen, von den rothen Quadraten der schlesischen 
Production überlagert erscheinen und mit einem Blick 
die Differenz in der Production erkennen lassen. 

In 50 verschiedenen Stllcken stellen die West
p h ä 1 i s c h e n Gruben ihre Kohlensorten aus ; die 
Muster sind alle gleichmässig in den Dimensionen, etwa 
5" X 511 X 9", und ihre aufgehängte Karte von circa 
22' Länge und 12' Höhe ermöglicht eine Orientirung 
in den Flächen des W estphälischen Steinkohlenbeckens. 

Der „ V e r e i n f ü r d e n V e r k a u f v o n S i e g e r-
1 ä n der Spiegeleisen" erbaute eine mächtige Pyra
mide aus Ganggesteinen , Eisenerzen und Spiegeleisen 
und erklärt durch Karten das Erzvorkommen im Sieger
land, im Lahn- und Dillrevier. Die Mansfeld 'sehe 
Kupferschiefer bauende Gesellschaft glänzt 
mit ihren Kupferproducten in erster Reihe. Die Modell
sammlungen sind zum Theil von den königlichen Aka
demien , zum Theil von den einzelnen Werken und 
Privaten beschickt und die Anzahl der einzelnen Ob
jecte in dieser werthvollen Sammlung mag die Zahl 200 
übersteigen. Die Nordwestecke der Gallerie schliesst mit 
einer 2. Sammlung von War d's Museum, Rochester, 
New-York ab, eine sytematische Sammlung von Granit
gestein zur Schau bringend. 

Auf unserem Weg zur unteren Hauptflur zu den 
Maschinerien für Berg- und Hüttenwesen begegnen wir 
noch einem Modell „ Tank-car", in welchem die Standard 
Oil Co. rohes oder gereinigtes Petroleum auf den Eisen
bahnlinien befördert. Es sind schmiedeiseme Cylinder, 
welche 125 Barrels fassen. 35 solche Tank-cars haben 
wir in einem einzigen Eisenbahnzug gezählt. Das Modell 
des Wagens misst im Cylinder 9\'2 " Durchmesser und 
3' 2" Länge. Die „Tank-Steamer", die demselben Zweck 
dienen und ausgestellt sind, haben eine Länge von 310', 
eine Breite von 40' nnd 22' Tiefgang, fahren mit 35 Mann 
Besatzung, legen bei 7 5 Touren der Schraube 10 Knoten 
per Stunde zurilck und entleeren oder füllen 14 Ab
theilungen in 7 Stunden mit 1 200 000 Gallonen Oel. 

2 
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Amerikanische Ilochofen1>raxis. 
Von A. C. Potter, Chicago. 

(Vortrag, gehalten vor der "Metallurgical Sectionu <lcs Ingenieur - Uongrcsses in Chica11:0, Augn~t 1593.) 

Die gegenwärtige Hochofenpraxis in Amerika datirt stellen , so kann man immerhin noch die Kessel clureh 
aus dem Jahre 1879, rnn jener Zeit her, da der Hoch- Hostfeuerung im Dienste erhalten, ohne diese Stiirungen 
ofon A der „Edgar Thomson Steel Company" in IletrieL bis zum Hochofen fühlbar zu machen. Während frilher 
gesetzt wurde. Die Richtschnur des Betriebes ist rasches mehrere Winderhitzer von einer gemeinsamen Esse be-
Arbeiten, grosse Production bei möglichster Oekonomie. dient wurden, finden sich jetzt viele Anlagen , wo 
1885 sind bei den ,.South Chicago :F'urnaces" und der jeder Apparat seine eigene Esse besitzt, eine gewiss 
„North Chicago Holling Mill Company" erfolgreiche Ver- sehr werthvolle Einrichtung, da jeder Apparat dadurch 
suche zum Zwecke der Herabminderung des Brennstoff- von der ganzen Werksanlage unabhängig gemacht ist. 
verLrnuches angestellt worden. Die allgemeine Einfiihrung Ein derart eingerichteter Ofen kann eine temporäre 
des Bessemerverfahrens machte es nüthig, Eisen mit Ausscrbctriebsctzung einer Maschine , eines Apparates 
miigliehst niederem Silicium- und Schwefelgehalt zu er- und mehrerer Kessel ohne wcsen tlichc Störung d.M 
zeugen und verlangte von den Hochöfnern , ihren Be- Ganges ertragen. 
trieben mehr Sorgfalt als bisher zuzuwenden, was end- Auf diese Art ist jedem unliebsamen ßctriebsrnr-
lich zur heutigen amerikanischen Hochofenpraxis führte. kommniss von vornherein möglichst begegnet worden 
Der Vortrag war hauptsächlich den Edgar Thomson und und es blieb den 1-Iochöfncrn noch die Aufgabe , der 
South Chicago Hochöfen angepasst, da diese Oefen Erhaltung der Zustellungen die vollste Aufmerksamkeit 
immerhin als Typen gelten können. zuzuwenden. Die Verwendung wassergekiihltcr Platten 

Bei den modernen Hocl1ofenwerken finden wir jeden in dem Mauerwerk und um dasselbe illustrirt den 
Ofen selbstständig für sich arbeitend, vollkommen unab- Muth und das Verstiindniss der Hochofeningenieure. Es 
hängig von seinen Ilriidern derselben Anlage. Friiher ist gewiss im ersten Momente überraschend, kaltes 
hatte man die Gewohnheit , die Oefen paarweise von Wasser und geschmolzeues Eisen, durch eine zollstarke 
einem Aufzuge bedienen zu lassen, was jetzt ans dem l\Ietallschichte getrennt, neben einander gestellt zu wissen. 
Grunde schon verworfen wurde, weil eine Störung· beim In der Weise ist die Lebensdauer des Ofengemäuers 
Aufzuge zwei Hochöfen zugleich zum Still~tandc bringt. bedeutend verlängert worden und was nicht II\inder von 
Statt der Gebläsemaschinen mit ihren riesenhaften Dirnen- Wichtigkeit ist, wurde das ursprllngliche Profil möglichst 
sionen finden wir zwei oder drei unabhängige kleine erhalten , was wieder eineu gleichmässigeren Ofengang 
Maschinen für jeden Ofen , welche in ein System von zur Folge hatte. Beim täglichen Betrieb erscheint auch 
Regulatoren arbeiten, die derart durch Rohrleitungen nicht die kleinste Erscheinung unbedeutend genug, 
verbunden sind , dass jeder Hochofen von jedem der um nicht eingehend studirt zu werden , da eine der
Hegulatoren bedient werden kann. Jeder Kessel oder artige Aufmerksamkeit in der Betriebsleitung nur die 
jedes Kesselpaar hat eine Esse, so dass auch bei der lluelle von Gewinn im Wettbewerb sein kann. „So ist," 
Dampferzeugung das T'rincip der vollständigen Unab- wie der Vortragende sagt: „die Hoheisenerzeugnng in 
hitngigkeit festgehalten erscheint; der einzige der ganzen Amerika vervollkommnet worden." (The Irun ancl Coal 
Kesselanlage gemeinsam dienende Theil ist die Gas- Trades Review, 1893, L September, Reite 2ti.~.) 

leitung. Sollten sich in der Gasleitung Störungen ein- F. 'l'. 

Neuerungen auf llPm Gebiete ller füektrochemie. 
Zink. Ein Fortschritt in der elektrolytischen Zink

gewinnung ist durch das Patent der Firma Siemens 
& Ha 1 s k e, Nr. G6 592 zu verzeichnen. Durch das
selbe wird , indem an der Kathode stets etwas freies 
Halogen in der Lauge herrschen gelassen wird, ein com
pacter, zusammenhängender Zinkniederschlag erzielt und 
der bisherige Uebelstand, dass sich immer sogenannter 
Zinkschwamm bildete, vermieden. Die Firma S i e m e n s 
& Ha 1 s k e schreibt dies der Ursache zu, dass sich stets 
etwas Zinkwasserstoff bei der Elektrolyse bildete, welcher 
die compacte Ausscheidung Yerhindert und wird nach 
diesem neuen Verfahren die Bildung dieses Zn H~ ver
mieden. Wenn auch dadurch die Hauptschwierigkeit, 
welche sich der elektrolytischen Gewinnung des Zinks 
noch stets in den Weg legt, nämlich der grosse Kraft
rnrbrauch in Folge der relativ hohen Spannung von 

2 Volt beim Fällprocess noch nicht behoben ist, so ist 
es doch ein erfreulicher Fortschritt in diesem Verfahren. 

Antimon. Es wurde schon wiederholt versucht, 
Antimon aus den Erzen durch Schwefelnatrium zu ex
trahiren und elektrolytisch zu fällen. Der beste Vor
schlag in dieser Beziehung war der von Borcher's (siehe 
Bor c h e r's Elektrometallurgie), welcher den Antimonit 
mit 8chwefelnatrium extrahirt und die Lauge elektro
lytisch fällt, - Diese Verfahren erreichten keinen Ein
gang in die Praxis, weil sie noch zu theuer waren und 
dürfte der Hauptgrund wohl der sein, dass die Laugen 
nur einmal gebraucht werden konnten und keine Regene
ration derselben möglich war. Diesen Uebclstand rnr
meidet das Verfahren von Siemens & Halske, D. R. P. 
Nr. 67 97!1. Ilei diesem wird der Antimonit mit Alkali
:-111Jfhydrat behandelt und extrahirt. 
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Rh~ S,; + (i Na II S - ~b~ S:; . :3 Na~ S + :l 11~ S. 
IJie Antimonlauge passirt hierauf bloss die Kathoden

ahtheilungen der Fällapparate, welche zu diesem Zwecke 
durch durchlässige Diaphragmen in 2 Abtheilungen ge
trennt sind. Der Process an der Kathode ist dann: 

Sb2 S3 • 3Na2 S + 6H = Sb2 + 6NaHS. 
Es wird also das Sb ausgeschieden und die ursprüng

liche Laugenzusammensetzung erhalten. 
Der Process an der Anode wird der Erzzusammen

setzung angepasst. Sind im Erz keine Metalle ausser 
Antimon in gewinnenswerther Menge vorhanden, so erhält 
die Anodenabtheilung eine bloss zur Stromleitung die
nende Salzlösung, welche durch die bei der Antimon
fällung erforderliche Spannung von 2 Volt noch nicht 
zersetzt wird, und wird der bei der Extraction des Anti
monits entweichende H~ S in die Anodenabtheilungen ein
geführt und dient gleichsam als Depolarisator. 

H2 S + 3 U = H~ 0 + 3 S. 
Sind noch andere Metalle in gewinneuswerther Menge 

vorhanden, so kann z.B. an der Anode Fe 804 zu Fe2 (S01 ) 3 

oxydirt werden , welches als Extractionsmittel für das 
betreffende Metall dient, welch letzteres dann durch den 
bei der Extraction des Antimonits entweichenden H2 S als 
Sulfid gefällt werden kann. 

Ch 1 o r. Wenn auch nicht von grösserem Werthe 
für die hüttcnmännischcn Kreise, wird es doch inter-

essiren, dass die Zerlegung von Kochsalz in Natronlauge 
und Chlor endlich durch die Verfahren des Herrn Dr. 
Carl K e 11 n er, Generaldirector der Kellner-Partington
Paper-Pulp Comp. Limited, zu vollständig befriedigenden 
Resultaten gelangt ist. - Durch die originelle Anwen
dung von tiuecksilllerkathoden, welche bei der Elektro
lyse das Natrium metallisch als Amalgam aufnehmen, 
welches ausserhalb des elektrolytischen Behiilters durch 
Wasser zu Natronlauge zerlegt wird und andererseits 
reines Chlorgas gewonnen wird, ist es möglich geworden, 
Kochsalz elektrolytisch rnllständig zu spalten und die 
Stromverluste, welche bisher bei den diesbezüglichen 
elektrolytischen Verfahren durch Hückllildung im Elektro
lyser sellJst auftraten, vollständig zu vermeiden. Obwohl 
dieses Verfahren vor Allem von eminenter Wichtigkeit 
für Papier- und Cellulosefabriken, Bleichereien, Petroleum
raffinerien und die gesammte chemische Grossindnstrie 
(Soda, Aetznatron, Chlor und Chlorkalk) ist, so können 
wir demselllen unser Interesse schon "dessbal)J nicht ver
sagen, als dadurch, falls es in grossem Massstabe Ein
gang findet, eine Vermehrung des Quecksilberconsums zu 
erwarten ist, andererseits auch vielleicht bei einer be
quemen und billigen Chlorerzeugungsmethode manche 
metallurgische Operationen ( chlorirende Röstungen, Chlor
extractionsmethoden) zur ausgedehnteren Anwendung 
kommen diirften. P. 

Metall- und Kohlenmarkt 
im Monate Septe m b c r 1 8 9 3 , von W. F o 1 t z. 

Der Metallmarkt bat nach einer vorübergehenden Besserung 
um Mi lte <les Monates sieh wieder abgeschwächt, <la tlie Spe· 
culation und <ler Consnm in England durch die Krise in Amerika 
und die wechseh"ollen Nachrichten über die Zukunft des Silbers, 
welche <len gesammten Yerkthr in ungünstigster Weise beein
tlussen und dadurch eine Unsicherheit der leitenden Kreise und 
die äusserste Zurückhaltung des Consumes womöglich noch ver
sr.bärft.en , in gleicher Weise in Mitleidenschaft gezogen wurden. 
Auf dem Koblenmarkte beginnt sich die Herbstsaison bemerkbar 
zu machen, nicht nur durch die Strikes allein, sondern auch 
durch zunel1mende Bedarfsfrage. 

Eisen. Der \' erkehr auf dem heimischen Eisenmarkte war, 
allerdings bei unveränderten Preisen, ein' recht befriedigender. 
Sowohl Roheisen, als auch Commerzwaare findeu regehnässigen 
Absatz, was als Anzeichen dafiir angesehen werden kann, dass 
sich in Kürze das Herbstgeschäft recht lebhaft entwickeln werde. 
Der A. bsatz nach Russland hat sich etwas gehoben, wiewohl die 
unbestimmte Dauer der Cunjunctur zu grossen Anstrengungen 
nicht einladet. Es sollen jedoch, um deu . gegenwärtigeu Zeit
punkt auszunützen, die grösseren böhmischen Werke einen Ver
treter in Russland bestellt haben, um die nöthigen Verhaml
lnngen zu be11chleunigen, zumal Anfangs October die russisch
deutschen Zollverbandlungen wieder aufgenommen werden sollen 
und sohin ein Ende des Zollkampfes für die nächste Zeit zu er
warten steht. Inzwischen wurden mehrere österreichische Loco
moth·fabriken von der \'erwalt.ung der Rjäsan-Uralskbahn einge
laden, sich an der Submission von ,11) Locowotiven zu betheiligen, 
ebenso mehrere Eisenwerke zur Oft"erirung von Schienen und Klein
zeug für die russischen Staatsbahnen aufgefordert. - Das befrem
dende Gerücht über <len Verkauf der Stahlwerke Eibiswald 
und Kapfenberg tler alpinen l\Jontangcsellschaft an die Firma 
Gebrüder ßöhler & Co. wurde vielfach besprochen , wobei her
vorgehoben wurde, dass diese beiden Werke gerade zu den lei
stungsfähigsten und einträglichsten der genannten Gesellschaft 
gehören. Obgleich man bei Erörterung dieses Gerüchtes ancr-

kennt, dass die erwähnten Käufer zu unseren hcrvorragen<ll'n 
Eisenindustriellen zählen und jedenfalls den llctrieh ungeschmä
lert erhalten würden, hält man tlafür, <lass gerade die alpine 
Montangesellschaft, vermöge der l'rincipien , auf welchen sie 
aufgebaut wurde, es vermeiden sollte, in derartige, einen 
momentanen Gründergewinn abwerfende Actionen zu verfallen. 
Ein derart gross angelegtes Unternehmen habe volkswirthschaft
liche PtliPhten zu erfüllen, in erster Reihe die der Erhaltung eines 
gewinnbringenden Besitzes, welcher es der Gesell8chaft ermög
licht, minder ertragreiche, doch volkswirthschaftlich berechtigte 
Werksanlagen weiter zu erhalten. Jede Abbriicklung im Besitz· 
stand<' führe zur Zerstückelung und zum Zerfall des ganzen 
ü nternehmens. Wenn die llesitzer tles Teplitzer Walzwerkes 
Theile ihres Betriebes, welche Speeialitäten erzeugten. abgaben, 
um im Wege der Gründung momentan hohe Gewinne zu erzielen, 
so Jrünne dagegen nicht viel eingewendet werden, weil sich der 
Besitz in wenigen Händen und in einem eng umgrenzten Ge
biete befindet. Anders würde es sich hei <ler alpinen )loutan
gesell~chaft verhalten, die sich fast über die ganze Monarchie 
ausdehnt, daher es sehr zu bedauern wäre, wenn das Geheimniss 
der neuen Verwaltung darin bestünde, dem Verwaltungsrathe 
mumentan mit grossem Gründergewinn gefä.llig zu sein und nicht 
wie bisher auf eine gesunde. kräftige Entwicklung der anver
trauten wichtigen Productionszweige das Hauptaugenmerk zu 
richten. - Die letzten Nachrichten über die deutsch-österreichischen 
Mannesmann-Röhrenwalzwerke drücken die Hoff'nuugen , die man 
auf dieses Unternehmen unJ das Verfahren gestellt hatte, auf 
ein sehr bescheidenes llfaass herab. Durch Rückga.be \'On l Mil
lion Mark I nhaber-Actien seitens der Herren Mannesmann, nnd 
sonstige empfindliche Umwandlungen Yon Xamens-Actien ans ihrem 
Besitze, auch für die folgenden Jahre, wenn der Gewinn nicht 
ti, 6, beziehungsweise 7° 0 (im Jahre 18!J4. fö) ergeben sollte, 
wird das Capital der Gesellschaft wesentlich verringert; es um
fasst gegenwärtig 26,7 :Millionen Mark Nominal, die Kür.i.:uug 
beträgt 7 1 ·" Millionen Mark. Die Herren Mannesmann haben sich 
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aus dem Vorstande in den ,\ufsichlsratb zurückgezogen. - Zum ' 
l\[onatsschlnsse notiren per lLM 1() k!F Roheisen. a) Ho 1 z. 
k oh 1 en ·Roheisen a L Hütte: Vordernberger, weisses tl 47,50, 
bis II 48,50, Innerberger, weisses II 47,5U bis II 48,50, Kärntner, 
weisses fi 47,50 bis fi 48,50, detto halbirtes fi 49.- bis II 51.
detto graues fi 53,- hiR II 55,-, detto Bessemer fl 53 bis II f)5; 
ferner a h W i c n: Oherungarisches, weisses II 44,50 bis tl 45,50, 
dettograues tl 46,50bis fi 47,50. b) Cokes-Robeisen ab Hütte: 
Scbwechater und Donawitzer, weisses II 45,50 bis II 46,50, det.to 
halbirtes tl 48,50 bis II 49,50, detto graue~ II 51,50 bis II 52,5U, 1letto 
Bcssemer ß 51,50 bis II 52,50, Kärntnor, weisses II-,- bis II -,-, 
detto halliirtes II-,- bis II-,-, detto J?;raues II-,- bis II-,-, 
detto Bessemer ß -,- bis fl -,- , Mäbriscb-Ostrauer, weisses 
tl 42,50 bis fl 44,50, detto graues fl 43,50 bis fl 45,50, detlo Bcssemer 
tl - - bis fl - - Böhmisches weisses fl - - bis fl - -- · ferner 
1 o c ~Wien: Schottisches, graue~ fl -,- bis fl-,-, dett~ &ssemer 
fl 57 his ß 61, detto Coltness fl 61 bis fi 63, englisches Clernland, 
graues fl-,- bisfl-,-, detto Clarence II 43 bis fl 45. c) Ingots: 
ßessemer kärntneriscbe und steirische II 80 bis ß 90. E i s e n· 
Raffinade je nach Provenienz: Stabeisen ß 113 bis II 127, 
:5cbloss· und Dachblech II 150 bis fl 157,50, Kesselblech fl 165 bis 
tl 185, Reservoirblech II 137,50 bis ß 155. Verzinkte Bleche fl 235 
bis fl 275, Weissblecb per Kiste fl 30,50 bis fl -,-, Träger pro 
Tonne II lOti bis fl 110. - Der den t s c b e Eisenmarkt bleibt 
fortgesetzt in precärer Lage, welche noch durch die bis nun 
ziemlich unbefriedigenden Verhandlungen wegen Erneuerung des 
Walzwerkverbandes. der mit Ende des Jahres abläuft, verschärft 
wird. Die Mehrzahl der Gewerke will den Verband nur daun 
erneuern, wenn die wichtigsten der bis nun aussenstebenden 
Werke denselben beitreten, weil sie sonst wie bisher gebunden, 
unter sieb doch gänzlich machtlos gegen die Concurrenz der 
All8Senwerke dastehen. - In Rheinland-Westphalen bat 
sich der Roheisenverband, soweit er sich auf Giesserei· und 
Hämatit-Roheisen lieziebt, Mitte September aufgelöst, wogegen 
die Hochofenwerke die Bildung eines Syndieates für Giesserei·, 
Bessewer· uud Hämatit-Roheisen beschlossen haben. Das Geschäft ist 
ziemlich still und trotz der stark eingeschränkten englischen Er
zeugung hat sieb der Export nicht gehoben. Uewöhi.licbes Pnd
deleisen erzielt :&l 41 bis 42, weis;;strahliges und Stahleisen 
.M 43 liis 45, Thomaseisen M 43 bi:1 44, Hämatit M ti3. In 
Stabeisen lässt der Absatz nach und wird der Ausfall des l'Ussi
schen Geschäftes fiihl bar; für den Export für Stabeisen 
(Schweisseisen) werden M 100 bis 105 und (Flusseisen) M \15 bis 
1 ()(), Bandeisen M 120 erzielt. - l m S i e g er 1 an de noti rt Puil
de!robeisen M 41bis42. Die Ausfuhr, insbesondere nach Amerika, 
litt unter den dortigen finanziellen Schwierigkeiten und will nun, 
nach Behebung derselben, nur langsam wieder in's Gelci~e 
kommen. Da die Cukespreise foMgesetzt hoch bleiben, ist· von 
lohnendem Betriebe auch fiir die nächste Zeit keine Rede. -
Der ob e rs c b 1e1d s c b e Markt hat sich weiter verschlechtert, 
zumal die Unsicherheit wegen Verlängerung des Verbandes über 
31. December auf die Kanflust gerade nicht fördernd einwirkt. 
Walzeisen ist durch den Zollkampf mit Russland äusserst ge
ilröckt. Handelseisen gebt schwach. da die Händler sehr zurück
haltend sind. Die Werke sind in Folge dessen sehr scbler.ht be· 
scbäftigt und geben mit Feierstunden und En1lassungen vor. 
Bleche sind in befriedigenderer Lage. - Der eng 1 i s c b e Eisen· 
markt war durch den Ausstand der Arbeiter auch weiter sehr 
in Mitleidenschaft gezogen. In Roheisen sind die Preise kaum 
verändert, trotzdem in Schottland wieder eine Anzahl Hochöfen 
kaltgestellt wurde. Der geringe Verbrauch der Walzwerke, welche 
zum grössten Tbeil still liegen, übt eben seine Wirkung aus. In 
Midland sind die Preise wohl um ti bis 7 sb gestiegen, aber die 
Walzwerke können in Folge der hoben Kohlenpreise trotzdem noch 
nicht nutzbringend arbeiten und so kommt auch dort das Ge· 
schäft in's Stocken. In Middlesborougb steigt die Ausfuhr nach 
Schottland bedeutend. - In Glasgow scbliessen Warrants fest 
42 sh 9 d, Hämatit 45 sb l ' .• d, Middlesborough Warrants 
35 sh ö 11

, d. Der Umsatz im letzteren ist ausserortlentlich gross. -
Der amerikanische Eisenmarkt ist bei stillem Geschäfte rück· 
~ängig. Die Roheisenerzeugung ist seit Beginn der Krise wesent
lich zuriickgegangPn. Wenn die ungünstigen Verhältnissr noch 

Iang1>rn Zeit anhalten, dürfte ilie amerikanische Production von 
rund 11 Millionen I bis auf etwa die Hälfte sinken. 

Kupfer. Der J\upfcrmarkt wird noch immer durl'h die Vor
gänp;e in Amerika hcstimmt .. Die Abnahme der sichlt.arcn Vorräthe 
in Englaml, welche im August bd 11 44U 1 Zufuhren und 13 4•i2 I 
Ahlicfcrungcn 20:.!2 1 Letragen hatte, wurde durch die starken Ver· 
käufo von aruel'ikani,chem Kupfer pal' olysirt, wohei Abgaben zn Prei
sen gesd1:1hen, die man nicht antlers als Nothverkäufe en gros be
zeichnen kann. Die Preisunterschiede zwischen den g1·ringeren 
und feineren Marken haben nicht nur anfgehiirt., die letzt„reu 
waren zeitweilig billiger, als die ersteren. Gegen Mitt~ des 
~lonalcs machte sich l'ine Wendung zum Besseren hemerkbar, 
als mit der Nachricht von der Belebung des Consums in Amerika 
die .-\usgebote von dort aufhörten und stiegen Gmb's in London 
um circa 1 l'ft! Sterling von .t' -12 0. 0 auf .1' 42 . 15 . ll bis 
.1' 4;; . O . 0. Dieselbe hielt jedoch uicht lange au und verminderten 
sich die Preise wieder um circa ein halbes Pfund. Es schliessen 
Gmb J: 42. 2 . f) bis .t' -t2. 10. f 1, 'l'ough .1' 4,-1 10 . () his 
.t' 46. U . 0 , best selected .t' 47. 0. U his .t• 47. 10. Q. 
Auf dem hiesigen !\forkle hat der Zwischenhandel viel ameri· 
kaniscbes Kupfer aufgenommen uud von diesem die Fabriken sehr 
bedeutende Quantitäten zn den billigen Preisen gekauft, so dass 
gegen Monatsschluss das Geschäft eine natürliche Pause machte. 
Ein vorübergehender Mangel an greifbarer Waare machte sich 
durch Jas Aufhören des Transportes auf der Elhe und theilweise 
auf dem Rheine fühlbar, in welcher Zeit vorräthige inländische 
Waare und insbesondere Altmaterial lebhaften Absatz fanden, 
zumal auch die ausserordentlich hohen Valntencourse das a.us· 
ländische Produet vertheuerten. Doch sind zum Monatsscblusse 
diese Störungen behoben und macht sich derConsum auch bereits 
mit dem Bezuge amerikanischen Feinkupfers per Bahn vertraut. 
Die Fabriken sind ziemlich gut beschäftigt, wozu auch der 
gestcip;erte Export \'On Fabrikaten nach Ru<sland beiträgt. 
Zum Monatsschlusse notiren: Amerikaniscl1es Feinkupfer La.ke 
superior II 62,50, la Elektrolyt II til,50. Mittelsorten Mes,;ingkupfer 
engfüchcs tl 61, amerikanisclll's tl 60, englisches Walzkupfer tl 5!1. 

ll l c i hat sich in London vou anfiinglkhcn ,J.' !l. 13. !I bis 
.i' !J. 17. 6 für prompte Waare auf .t' 9. 15. 0 gehoben, gleich· 
zeitig für drei Monatswaare auf J: !r.16. 3 abgeschwächt, besserte 
sieb in Folge etwas stärkerer Consumfragc und unter dem Ein
tlu~se der Voraussetzung, dass mit dem Sinken des Silberpreises 
aueh mehrere Silberminen, welche auch Blei eneugen, still ge· 
legt werden müssen und hiedurch eine Protluctions-Verminderung 
zn erwarten sei, auf f !J . 16 . 3 bis J;' !I. 17 . 6, fiel aber mit 
der aus gleicher Voraussetzung vorübergehend gestiegenen Silber· 
no.iz auf .r 9. 15. 0 bis f 9. 16. 3 und schliesst .1' 9 .12. fi 
bis .1' !t . 1'i . 6. Die Einfuhr in den verflossenen acht .Monaten 
des laufenden Jahres in London betrug 126 629 t (gegen 12540:1t), 
der Export a4 3:20 t (J(egen 44C661). lm August wurden 2:.!8 i !17 
ßlock, darunter Hi3 775 Block australisches Blei, eingeführt. -
Hier war der lileimarkt in b~sserer Lage, da sich der Consum 
wieder zu versorgen beprnu. Es kamen in Folge dessen grössere 
Abschlüsse zu etwas gebesserten Preisen vor, zumal auch der 
hohe Stand der Valuta, sowie di0 Unmöglichkeit, per Rlbe zu 
verfrachten, die ausländischen SoMen vertbenerten. Die Schlösse 
kamen zu fl 16 bis II 16,25 zn Stande, was als gegenwärtiger 
Marktspreis für grössere Posten anzunehmen ist. 

Zink hat sich in den ersten Septembertagen von J;' 16 . 15. U 
bis .1' 16. 17. 6 auf .r li. 5. 0 bis .r 17. 7. 6 gehoben, kurze 
Zeit darauf abgeschwächt und um Mit.te des Monates die hiiheren 
Preise wieder erreicht. Zum Monatsschlusse wurde der Art.ikel, 
den nur plötzlich auftauchende stärkere Nachfrage gehoben halte, 
wieder vernachlässigt uod scbliesst schwächer .r 17 . u. 11 bis 
.€ li . 2. 6. Die Beunrnhigang des englischen Marktes durch 
das drin~ende Angebot amerikanischen Zinks danert fort und 
lässt eine günstige Preisentwicklung vorderhand nicht zu. In 
drn ersten acht Monaten des laufenden Jahres wurden in London 
3ö H33t (gegen 31700 t 1892) eingeführt, 67;!8 I (gegen ö6491) 
exporl irt. - Der o h c r s c h 1 c s i s c h c Zinkmarkt litt unter 
der u11ruhigcn Entwicklung des englischen Marktes, indem die 
heimischen Consnmentcn hicdurch äusserst zurückhaltend gemacht 
wurden und andererseits t!er Export zn wünsrhcn übrig li"'~· 
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Die Kauflust belebte sirh jedoch bald wieder und trotz der 
schlechten Haltung des englischen :Marktes entwickelte sich der 
Verkehr, zumal die Walzwerke starken Bedarf hatten, recht be· 
friedigend , so duss die von den Hütten geforderten Preise von 
:u 17.10 bis 111 17,25 bezahlt wurden. Das Walzzinkgeschäft ging 
im Inlande sowohl. als auch nach dem Auslande hin, recht flolt. 
- Hi er war das Geschäft ziemlich schwach und hlieben in 
Folge dessen die Preise wenig verändert. Es schliessen W. H. 
Giesche's Erben tl 23,25 bis t1 23,5U , Ia inländische Sorten 
fl 22,25 bis fl 22,50, Hohenlohe ß 22. 

Zinn. In diesem Artikel dauerte der räthselhafte Znstand, 
dass vom prompten Banka oder Billiton entweder nichts oder zu 
unverhältnissmässig hohen Preisen und nur auf spätere Lieferung, 
aber auch weit über die Strait.~parität angeboten wurde. bis zum 
letzten Drittel des Monates an. Von da ab, wohl aber auch an 
der Schwelle der jeden zweiten Monat, diesmal für den 28. Sep
tember angekündigten grossen holländischen Bankazinn - Auction 
traten Ausgebote in prompter oder im October lieferbarer Waare 
ein, welche, weil sie gegen Straits nngerechtfertigt hoch waren, un
beacLtet blieben. Man scheint die Leistungsfähigkeit der Straits 
unterschätzt und daranf gerechnet zu haben, dass die gesammte 
Prodnction bald aufgebraucht sein würde , nnd dass dann für 
ostindisches Zinn goldene Zeiten kämen. Diese Voraussetzung 
ist aber nicht dngetroffen, denn während der nun beinahe sechs 
Jl!onate danemden Periode , in welcher Banka und Billiton so 
zurückgehalten wird, wurden ausserordentlicb grosse Quantitäten 
Straits-Zinn nach Europa geworfen und scheinen die Quellen 
noch lange nicht versiegt zu sein. Allerding~ hat bereits eine 
kleine Ausgleichung der Preise zu Gnusten des Straits - Zinn 
stattgefunden , aber man hält diesen Umstand zu einer regel
mässigen Geschäftsentwicklnng nicht für an,reichend und erwartet 
eine Verwohlfeilung der ostindischen Zinnsorten und hiedurch 
einen abermaligen Druck auf Straits. Diese schliessen mit 
r 80. 0. 9 bis r 80. 7. 6, gegen anfängliche r 78 .17. 6 bis 
.€ 79 . 12 . 6. - In A m s t erd am notiren auf Zettel· Banke. holl. 
fl 56, ßilliton hol!. fl 52, Straits hol!. ß 49. Die Vorräthe betn1gen 
mit Ende August Banke. 6COU Block (gegen 26 850 Block 1892), 
Billiton fi574 Block (24 350 Block), Straits 9450 Block (6630 
Block). - Hi er lag Zinn ganz tlau und waren wenig Umsätze 
zu verzeichnen. Es schliessen Banka ß 119, Billiton fl 116, 
Austral und Straits ß 109, Englisches tl 118. 

Antimon hat sich in Folge gebesserter Nachfrage in 
London etwas gehoben, doch vermochte der vermehrte Absatz 
l1is nun keinen enlqcheidenden Einfluss auf die Preise zu nehmen, 
die seit Monatsbeginn .€ 38 . 0 . 0 bis .€ 38 . 10 . 0 notirten und 
.€ 38 . 10. 0 schliessen. - H i e r war Antimon während des 
ganzen Monats für den heimischen Consum vernachlässigt und 
für den Export nur stellenweise gefragt. Regulus soll man bis 
zu fl 44 nnd fl 44'/. ausgeboten haben. 

Q u eck s i 1 b e"r eröffnete recht still und ging die zweite 
Hand in London bis .€ 6 . 6 . 6, während Rothschild ganz ausser 
Markt blieb. Als Silber etwas im Preise anzog und 34 d er
reichte, bes~erten sich die Aussichten für den Export nach China 
nnd die zweite Hand hob sich anf r 6 . 7 . 6, WOZU starke Um
sätze stattfänden , so dass die weitere Befestigung der Silber
notiz auch Quecksilber wesentlich günstig beeintlnsste und sich 
der Preis auf .€ 6 . 10. 0 hob. Die Abschwäcliung der Export
frage und das Sinken des Silberpreises wirkten lähmend auf den 
Verkehr und schliesst der Artikel in erster Hand .€ 6. 10. 0, 
in zweiter Hand .€ 6 . 8 . 6. In den ersten acht Monaten des 
laufenden Jahres wnrden in London eingeführt 50 220 Flaschen 
(gegen 54176 Flaschen 1892) und 25 783 Fla.~cht>n (27 584 Flaschen 
1892) exportirt. Fär die nenn Monate. der.Saison vom 31. December 
his 31. August betrug in London die Emfuhr aus 

1893 1892 1891 1890 1889 
Spanien (lt. Vertrag) 44 570 47 195 47 993 50 242 49 334 'tj 

" anderes 126 254 
Italien . . . . 5 550 5 2ö) ·" 142 9 810 7 438 ~ 
o 100 öOO 1 900 "' esterreich . . " 
Caiifornien etc. 55 1 135 487 65 565 ::r' 

_;_.;_5...,,0""'1~7-=-5 ""'5:-::3~8~2':"'1-::57.6'"::6~22~~60~7::":1;";::7~5:;;'"9 ~49~1 ~ 
die Ausfuhr 32 013 29 659 46 930 45 261 44 143 ;:I 

- r d r i an er Quecksilber notirte bis Mitte des .Monats .€ ß . 7 . 6 
per Flasche und .€ 18. 14. 0 per 100 k.q in Lageln loco Wien, 
stieg dann, conform der Londoner Notiz, auf f 6. 10. 0 per 
Flasche , respective f 19 . 1 . O per 100 kg in Lageln loco Wien. 
Die Umsätze wdfen recht bedeutend nnd fand auch wieder 
Export nach China statt so dass die verfügbaren Vorräthr ziem
lich reducirt wurden. Am Monatsschluss hat sich die Frage 
etwas abgeschwächt. -- Die ca 1 i fo r n i s c h e n Minen lieferten 
vom 1. Jänner bis 31. August nach St. Francisco ab: 

1893 1892 1891 1890 1889 1888 
14 971 *) 14 13:~ 8532 8663 9960 16 798 Flaschen. 

K oh 1 e. Auf·dem heimischen Kohlenmarkte hat sich bereits die 
herbstliche Regsamkeit bemerkbar gemacht. Die Industrien versorgen 
sich stärker und auch Hausbrand beginnt mehr begehrt zu wer
den. Wenn die Wasserwege nicht in der Weise benntzbar sind, 
wie es zu wünschen wäre, so ist doch die Beschäftigung der 
Werke eine gute. Da diese ihre Depi>ts füllen, um einem even
tuell auftauchenden Strike mit mehr Beruhigung entgegensehen 
zu können, sind die Förderungen ziemlich volle. Um dem im 
Herbste stets auftretenden leidigen Waggonmangel vorzubengen, 
hat das k. k. Handelsministerium einen vom 3. September datirten 
Erlass an die Handels- und Gewerbekammern in Wien, Brünn, 
Olmätz und Troppau b~treffend Einflussnahme auf die Betrieb~
Etablissements wegen rechtzeitiger Beschaffung von Kohlenvor
räthen gerichtet, welchem wir Folgendes entnehmen: Die ein
gehenden Erhebungen, welche das k. k. Handelsministerium an
lässlich einer Beschwerde der Gewerkschaften des Ostrau-Karwiner 
Kohlenrevieres über den in der Herbst- und Winterperiode regel
mässig aufretenden Mangel an Kohlenwagen gepflogen hat, haben 
zu der Wahrnehmung geführt, dass als mitwirkende Ursache 
dieser Erscheinung wesentlich auch das Zusammentreffen der 
Periode des erhöhten Kohlenabsatzes mit der Räbenzucker
Campagne anzusehen ist, in welcher grosse Quantitäten von 
Rüben , Rübenschnitten , Zuckerschlamm und Kalksteinen stoss
weise znr Aufgabe gelangen, wobei zur B„förderung dieser 
Frachten zumeist Kohlenwagtn verwendet werden mässen. Die 
Zuckerfabriken decken bekanntlich ihren Bedarf an Rübe zum 
Theile durch Eigenbau oder durch feste Abschlüsse; zum Theile 
dnrch Einkäufe aus freier Hand. Die gegebenen Verhältnisse 
schaffen im Monate October jeden Jahres eine regellose und stär
mische Zufuhr von Rüben seitens der Landwirtbe in die Stationen, 
wodurch manche Fabriken mit Rüben wagen überschwemmt werden, 
welche sie in der fes1gesetzten Frist um so weniger dann entladen 
können, wenn, wie es mehrfach zutrifft, die Be- und Entladuugs
vorrichtungen, Fabriksgeleise etc. dem Umfange der Güterbewe
gnng nicht mehr entsprechen. Einer regellosen Be~tellung und 
Znfuhr an Rüben steht die Bahnanstalt machtlos gegenäber, uml 
zwar zu einer Zeit, in welcher gerade die rascheste Circnlation 
und möglichst vollkommene Ausnützung der vorhandenen Wagen 
erforderlich ist. Ein weiterer, den Eintritt eines Wagenm~ngels 
förderniler Uebelstand ist es auch, dass die Kohlenconsumenten 
(insbesondere die Zuckerfabriken) keine oder doch nur geringe 
Vorräthe von Kohle auf Lager halten, so dass zur Zeit der 
grössten Betriebs- nnd Handelstbätigkllit die Anforderungen an 
Kohlenzufnhr sich in einer Weise häufen, dass die Bahnverwal
tungen denselben nicht immer entsprechen können. Eine Be
hebung des wiederholt beklagten periodischen Wagenmangels ist 
insolange nicht zu erhoffen (trotzdem der Kohlenwagenpark der 
österreichischen Bahnen Ende 1892 eine Vermehrnng von 1372 
Wagen gegen Ende 1891 erfahren hat), als nicht die auf den 
raschen Wagenumlauf und die zeitgemässe Vorsorge für die Be
vorräthignng von Kohle gerichteten Bestrebungen der Bahnver
waltungen seitens der industriellen Kreise die entsprechende 
Unterstützung erfahren. In dieller Erwägung sieht sich das k. k. 
Handelsministerium veranlasst, den Kammern dringend nahezn
legen, auf die im Kammerbezirke gelegenen Zuckerfabriken und 
andere grössere industrielle Etablissements wegen rechtzeitiger 
Einlagerung grösserer Kohlenvorrätbe vor Beginn der Rüben
campagne, speciell auf die Zurkerfabriken wegen Regelung der 
Räbenzafuhr, beziehungsweise Erweiterung der Geleise-Anla~rn 
und Räbenabladeplätze nachdrücklichst Einfluss zu nehmen, da 

*) Bis Ende Juli. 
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in dem }'alle, als diesen herechtigten Anfordernngen nicht nach
gekommen werden sollte, die Bahnverwaltnngen genöthigt wären, 
insbesondere für die in den Znckerfabriken zur Zeit eines herr
schenden Wagenmangels nicht rechtzeitig entladenen Wagen, die 
tarifmässigen, beziehungsweise die •lurch die bezüglichen Ver
träge stipulirten Wagenverzögerungs-Gebühren nnnachsichtlich 
zur Einhebung zu bringen. Das k. k. Handelsministerinm gibt 
der berechtigten Erwartung Ansdrnck, dass es dem Einfinsse der 
Kammer gelingen wird, in dieser für den allgemeinen Kohlen
consum wichtigen Frage ein Entgegenkommen seitens der 
Fabriken, das ja an eh in der lel zteren eigenstem Interesse ge
legen ist, zn finden. Das k. k. Handelsministerinm wird seiner
seits, wie bisher, die alljährliche Ueberprüfung der Zulänglichkeit 
des Wagenstandes der einzelnen Bahnverwaltungen, welche an 
der Hand der die letzte Campagne betreffenden Wagenabgangs
Ausweise gepflogen wird, zum Anlasse nehmen, nm bei jenen 
Bahnunternehmungen, deren Wagenstand zur rechtzeitigen und 
klagloMen Beförderung der zum Transporte bereiten Gütermengen 
nicht ausreicht, auf die ent~prechende Vermehrnng der in Be
tracht kommenden Wagenkategorien zn dringen. - Es ist jedenfalls 
sehr erfrenlich, dass von competenter und einflussreicher Stelle 
aus auf die Fabriks-Etablissements ein Druck ansgeübt wird ; 
speciell die gewünschte Erweiterung der Geleiseanlagen scheint Erfolg 
zn versprechen. Was die Ansammlnng der Kohlenvorräthe be
trifft, dürfte auch dieser Erlass, wie die, Seitens der Werke bis
her stets in gleicher Richtung unternommenen Schritte, kaum von 
Erfolg begleitet sein. Wenn man bedenkt, dass die Werke znr 
Sommerszeit gerne bereit sind, zu billigen Preisen zu liefern, 
dass für diese Zeit auch die Frachtsätze im Vorjahre eine kleine 
Ermässignng erfahren haben nnd dass diese beiden gewiss für 
Unternehmer sehr leicht begreiflichen Gründe bis nun nicht im 
8tande waren, diese zn überzeugen, so müssen eben gewichtige 
Gründe für das Verhalten der Zuckerfabriken vorliegen und 
<lies ist auch thatsächlich der Fall. Zunächst hängt der Kohlen
hedarf von dem Ausfall der Ernte ab nnd wechselt nach hun
derten von Waggons, so dass eine Vorausbestellung, die für 
die Deckung des Gesammtbedarfes vou Einfluss wäre, schwer 
erfolgen kann. Dann ist sowohl die Steinkohle, ganz besonders 

Notizen. 
I•reisausschreibungen. Der Verein deutscher Ingenieure 

stellt neuerdings folgende Aufgaben: 1. Ueher die bei Dampf
kes8eln angewandten Feuerungseinrichtungeu zur Er"".lidung einer 
möglichst rauchfreien Verhrennung (Preis 6000 Mark). 2. Ueber 
11ie Feuerungseinrichtungen, welche für Haushaltungszwecke und 
fiir die gewerblichen Betriebe, namentlich der grösseren Städte, 
hehufs Erzielung ein2r möglichst ranchfreien Verbrennung seither 
angewandt werden (Preis 4000 Mark). Termin für die 1. Auf
gabe 31. December 1895, für die 2. 3 J. December 1897. Näheres 
in der Zeitschrift des genannten Vereines, 1893, Nr. 37, S 1151. 

N. 
„Nafta." Es ist gewiss erfreulich , dass in Galizien der 

hergmännische Corp~geist immer mehr erstarkt. Erst vor Kurze·n 
berichteten wir, dass ein bergmännischer Verein daselbst in's Leben 
gernfen werde nnd heute können wir die BilJung eines Vereins der 
Naphthatcchniker in Lemberg anzeigen, dessen Ziele die folgenden 
sind: a) Consolidirnng von allen auf dem Petroleum- und Erdwachs
gebiete Arbeitenden behnfs einer gemeinsamen Fachbildung. bj 
Einfluss auf die Besserung der socialen Verhältnisse der Naph
thatcchniker. -- Zu diesem Ziele sollen folgende Mittel führen: a) 

VersammlnngPn der Mitglieder. h) Vorlesungen und Erörte
rungen der fachlichen Angeleg„nheiten. c) Ausgabe von Fach
schriften. d) Stellenvermittlung und Informationen. e) Collegiale 
Beziehungen zu fachverwandten Vereinen. f) Gemeinschaftliche 
Excursioncn. !J) Sammlungen und Bibliothek Die Thätigkeit 
des Vereines hat sämmtliche einschlägige Zweige der Petro
lcumtechnik zu umfassen (Geolo~ie, Bohrwesen , Raffinerie, Erd· 
wacl1sbergbau, Hand"! etc.). Dem einen Programmpunkte kam 
der jn11:endkräftige Verein bereit.s Jurch die Herau.gabe eines 
eigenen Organes ~Nafta" nach, in welchem wir einen gelungenen 
Beginn zu einer polnischen berg· und hüttenmännischen Zeitsc! rift 

aber die Braunkohls im Depot grossen We1 thvorlusten dw·ch 
Zerfall und Zerbröckelung ausgesetzt , sie wird minderwerthig, 
weil sie in kleinere Korngrössen übergeht, die wesentlich bil
liger notiren. Das sind die Gründe, die ausser dem Zinsenverlust 
für das Verhalten der Fabriken sprechen. Diese führen aber 
meist noch an, dass ihnen Depotraum fehle, was insbesondere 
bei den Zuckerfabriken, die meist in Orten mit vorwiegendem 
landschaftlichen Betriebe und daher billigeren Bodenpreisen, wohl 
in der Regel nicht zutrifft, da eine nur wenige Tage dauernde 
Kohlennoth weit mehr Schaden anrichtet, als der ganze Grund· 
werth für einen geeigneten Depotplatz betragen wird. Die 
Fabriken kommen auch meist ohne Schaden durch, da sie ihren 
ganzen Bedarf bei mehreren Werken in Bestellung bringen, in 
der Voraussicht, dass diese in Folge des Waggonmange\s ohnedies 
nicht zur Gänze liefern können. Waggons die später, als sie 
beordert wurden, eintreffen, können ja zur Disposition gestellt 
werden, ist noch Bedarf, so übP.rnimmt man sie. Und so leiden 
nur die Montanwerke unter diesem Vorgehen, sie werden zu co
lossalen Förderungen angespornt, büssen oft alte Abnehmer 
wegen verspäteter Lieferung ein und gewinnen keine neuen, weil 
die neuen Abnehmer sie eben nur als Nothbehelf heranzogen. 
Insolange der Wagenpark der Bahnanstalten nicht dem Maximal
bedarf ent.cipricht, werden diese ungesunden Verhältnisse an
dauern, umsomehr, als die Consumenten wohl fordern dürfen, 
dass diejenigen , welche die grösste Einnahme aus den Kohleu
werkl'n erzielen, die Bahnen , anch zur entsprechenden Gegen
leist nng, der pünktlichsten Expedition, energisch verhalten 
werden. - Im n o r .t wes t böhmischen Braunkohlenreviere 
behindert der niedere Wasserstand der Elbe die rnlle Entfaltung 
der Leistungsfähigkeit der Werke, die übrigens recht gut be
schäft sind, da der Bahnversaudt nach Norddeutschland in fort
gesetzter Steigerung begriffen ist. In den ö Wochen vom 
1. Augnst bis Mitte September wurden in dieser Relation 
490 911 t (gegen 421 943 t 1892) verfrachtet, seit Jahresbeginn 
2 589 066 t (2 375 066 t 18!J2.) Im Jahre 1892 wurden im nord
westböhmischen Braunkohlenre\·iere 130 880 568 q Braunkohle 
gefördert und hievon 70 713 030 q nach Deutschland und der 
Schweiz exportirt. 

zn erkennen glauben .• Nafta" erscheint in polnischer S11rache 
als Monatsschrift und wird von dem Geologen und Universitäts
docenten Herrn Dr. Ru d o 1 f Zuber in Lemberg redigirt. 
welcher in dem Petroleurnfache sowohl in Galizien, als auch 
in Süda.merika viele Erfahrungen gesammelt: hat. Aus dem 
Inhalte der beiden er;ten uns vorliegenden Hefte heben wir hervor: 
Statut des Vereines und Protokoll seiner 1. Generalversammlung 
in Jaslo; Aufruf wegen Stellenvermittlung, lllitgliederver""<1eichniss, 
Chronik, Correspondenzen ans verschiedenen Erdölgebieten und 
folgende Abhandlungen: W. Wo 1 s k i. Erdöl berghan in Sehodnica; 
R. Zn b er, Ueber die Angelegenheit des polnischen bergmänni
schen Vereines in Lemberg; W. Wolski, Das patentirte Seil
löffelsystem von L o d z i n s k i (mit Figuren), welches beim canu· 
dischen Bohren in Schodnica mit bestem Erfolge angewendet 
ist; J. Molo n , Die Bestimmung des Streichens und Fallens der 
Schichten und Jeren Verwendung für Oellinien; L. 0 sie c k i, Zu
sammenstellung verschiedener beim Erdölbergbau gebräuchlicher 
Bohrmethoden und Kritik derselben ; R. Zu b c r, Das Torpediren 
der Erdölschachte in Pennsylvanien (nach B. J. Crew); L. Sr u 1, 
Ueber die Sonntagsnihe in den Petroleurnraffinerien. - lllit dem 
Wunsche, dass der neue Verein der Naphthatechniker zu Nutz 
nnd Frommen der galizischen Petroleumindustrie blühen und ge
deihen möge, begriissen wir ihn und seine Zeitschrift .Nafta" mit 
einem aufrichtigen, collegialen Glückauf! Die Red a et i o n. 

Kohle fllr ein industrielles Unternehmen in Italien. 
In Porto Civitanova bei Aucona steht seit vier Jahren eine 
Flaschenfabrik in flottem Betriebe, in welcl1er bis jetzt aus
sch\iesslich Newpelton·Steinkohle verwendet wirJ. Wie verlautet, 
würde jedoch hd diesem Betriebe auch östcrreichi8che Kohle zu1· 
Verwendung kommen können, wenn sich die heimischen Gruben
besitzer unter Beifügung von Attesten über die Heizkraft um 
di~ Liefrru1•g von Kohle für diese Industrie, deren JahrcslieJarf 
auf 3•.'UU t geschätzt wird, bemühen würden. • 
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Goldproduction rnn Witwatersraudt in Sildafrik11. 
Dieselbe betrug im August 1. J. 1'16 1169 Unzen (:"1 31, 1.11) und 
hat alle bisherigen lloua1serzeugungcn weit übertroffen. In den 
ersten 8 Monaten des laufenden Jahres wurden nach den Circu· 
laren der siidafrikani, ch"n "'f1 n~t anti J<'inance Company" producirt: 

.Tännar . . 108 314 T'nzen 
Februar . . 93 252 
März .111474 
April . 112 053 
Mai 116 911 
Juni . 1~2 907 " 
Juli 126 169 
A ngnst . 136 069 

E. 
Norres'scher mechanischer Sicherheitszünder in Schlag· 

wetterg1·uben. Derselbe wurde auf den Zechen Königshorn, 
Wilhelmine Victoria und Verein Rhein-Elbe und Alma an Stelle 
der für Schlagwettergruben gefährlichen Zündschnüre zum Abthun 
der Sprengschüsse zur Anwendung gebracht. Er btsteht aus einer 

b 

a 

c 

beiläufig 8 c111 langen Messinghülse a a , deren 
Wandung mit einem Schlitz b versehen ist und 

a in welcher Hülse das Zündhütchen d sitzt, 
welches die Entzündung des Sprengstoffes be
zwecken soll. Durch die central dnrchbohrte 
Messinghälse und das Hiitchen geht ein etwa 
1 m111 starker und 1,5 111 langer Messingdraht c, 
der mit dem Ende durch den Schlitz gezogen und 
dort einfach umgebogen ist. Für Dynamit, Roburit 
u. dgl. Sprengmaterialien ist am offenen Ende der 
Hülse noch eine Zündkapsel vorhanden. Die Be· 
festigung dieser lle~singhülse in der Dynamit· 
oder Pulverpatrone geschieht so wie jene des 
Zündhütchens in der Patrone. Die auf diese Weise 
mit der Messinghülse adjustirte Patrone wird 
nun in das Bohrloch eingeführt und dasselbe 

hierauf besetzt. Zur Aufnahme des aus dem Bohrloche hängen· 
den .Messingdrahtes besitzt der Stampfer eine seitliche Nuth. 
Der Draht selbst wird an einer Schnur befestigt , welche bis 
zum Fluchtorte des Schusshäuers reicht. Durch ein immer 
strafferes Anziehen der Schnur kun der Schuss zur E1plosion 
gebracht werden , indem durch die Reibung des Drahthakens 
die Zündmasse des Zündhütchens entzündet wird. Da der Zug 
an der Schnur ein starker sein muss, so ist ein Losgehen des 
Schusses durch loses, zufälliges Ziehen an derselben nicht zu 
befürchten. Als Yortheile dieser der Zündschnur im Preise gleich 
kommenden Zündvorrichtung werden angeführt, da~s der lästige 
({ualm der Zündschnur und ein zu frühes Losgehen des Schusses, 
11evor der Arbeiter seinen Schutzort erreicht hat, vermieden wird, 
t!ass ferner kein Nachglühen vorkommt nnd ~er Arbeiter na1;h 
versagter Zündung sofort sich vor Ort begeben kann und dass 
ein directes Anzünden des Schusses mit der Lampe oder dem 
Streichhölzchen unmöglich ist. Als Schattenseite dagegen wird 
angegeben, dass bei losem Besatze des Bohrloches der Zünder 
leicht herausgezogen wird, ohne zu explodii en , während bei 
festem Besatz der Messingdraht häufig abreisseu soll, daher viele 
Versager vorkommen. (Zeitschr. f. d. Berg-, Hätten· und Salinen· 
wesen im prenss. Staate, 1892, Heft 4.) V. ~V. 

Manganerz-Analysen, welche im Laboratorium der Ecole 
des mines in Paris seit dem J. 1845 bis jetzt dnrcl.geführt wurden, 
veröffentlichen Ann. des mines 1893, 8. livr., pag. 189; aus 
Frankreich (30 Departements) stammen 132 Proben, aus Algier 2, 
Deutschland (Battemberg bei Giessen) 7, Spanien 28, Griechen· 
land 2, Ungarn (Arader Comitat) l, Italien 5, Russland 6, 
Schweiz 3, aus der europäischen Türkei 3 und aus Kleinasien 
7 Prohen. N. 

Explosion geschweisster Kessel. Man hat geschweisste 
Kessel aus 3 Stücken hergestellt: den 2 gewölbten Böden und 
tlem cylindrischen Theil, der aus einem einzigen Stück Blech 
besteht und eine parallel zur Achse laufende Schweissnaht besitzt. 
Der Cylinder wird an jedem seiner Enden etwas ausgeweitet, der 
Deckel in dus äusserste Ende passend eingesetl.t und dann die 
Verbindung dur1·h stückweise Erhitzung und Hammerschläge 

längs des l'mfangcs fortschreitend hcr~es'ellt, wobei t!ie End· 
theile der Kesselwan1\ wieder die ursprüngliche c~·lindrische Form 
erhaltrn. Deckel und Kc-selwand zeigen dabei an 1lcr Innenseil<' 
durch die Stauchung eutstandcnc ringsherum )anfände Ausbau
chungen, zwischen welchen eine Spalte liegt. Zwei so hergestellte 
Kessel, der eine von 1.2~ 111 Durchmesser und l,~12 111 Länge lwi 
einer fenerlosen Locomotive, tler andere 1,13 m weit und 5,6 111 

lang, welcher Oelgas enthielt, explodirten bei einem noch unter 
dem gestatteten Maass liegenden Druck und ohne sonstige kennt· 
liehe Veranlassung. In beirlen Fällen wurde der eine Deckel los· 
gerissen und fortgeschleudert. llan erklärt diese Erscheinung ans 
dem Winkel, unter welchem Deckel und Boden zusammenstossen 
und der erwähnten Furche zwischen beiden und empfiehlt, den 
cylindrischen Theil und den gewölbten Boden durch eine Krüm· 
mung von 3 bis 4 cm innerem Halbmesser (bei 16 111111 Stärke des 
Deckels) zu verbinden, sowie die Schweissnaht erst hinter di<'ser 
Krümmung, in einer zur Cylinderachse senkrechten Ebene an· 
zuordnen. (Nach Olry, Aunales des miues, 1893, 3. Bd., S. 6112.) 

H. 
Tunnel mit Betonauskleidung. D. R. P. Nr. 68 760 des 

P. Kraus in Wien. Der Tunnel wird im Ganzen abgebohrt, 
wobei die eiserne Auskleidung llem Bohrer nachrückt und der 
Raum zwischen der Auskleidung und den Bohrlochwandni:tgen mit 
unter Druck stehendem Cementmörtel gefüllt wird, so dass nach 
dessen Erhärtung die eiserne Auskleidung fortgenommen werden 
kann. (Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing., 1893, 1114.) N. 

Grosser Krahn. Ein co!ossaler Dampfkrahn wurde jüngst 
am Hafen von Glasgow aufgestellt. Derselbe hebt eine Last rnn 
I30t und besteht aus einem eisernen Gerüst in Dreiecksform, 
von dessen Basis zwei röhrenförmige, nach oben convergirende 
Stützen unter einem Winkel von ungefähr 55° gegen den Horizont 
aufsteigen; vom Vereinigungspunkt derselben gebeu zwei Spann· 
stangen zum Obertheil des Gerüstes herab. Die Stützen sind 
28 m lang und haben in der Mitte 0,94 111 Durchmesser; tlir 
Ausladung des Krahnes beträgt 20 111. Am oberen Ende sind di11 
4 fixen Rollen eines Flaschenzuges befestigt, welche, sowie die 
4 beweglichen doen Durchmesser von 1,6 m besitzen. Die Last 
wird durch die 8 zwischen den Rollen befindlichen Seilstücke 
getragen; das Seil ist aus Stahldraht gefertigt, :n5 m lang und 
54 mm dick. Das Gerüst ist mit 100 t Gewichten beschwert. in 
der Mitte durch Verankerung niedergehalten und dabei um einen 
Zapfen von 0.43 111 Durchmesser drehbar, indem die ringförmige 
Bodenplatte von 10 m Durchmesser auf 75 conischen Stahlrollen von 
0,35 111 grösstem Durchmesser ruht. Zum Betriebe dient eine Zwil· 
lingsmaschine, welche bei der starken Umsetzung und der geringen 
Aufzugsgeschwindigkeit der Last (L cm in der Secunde) vergleichs· 
weise winzige Dimensionen besitzt, und zwar 0,3 111 Cylinller.!urch· 
messer und 0,4 m Hub. Ausserdem sind noch eine zweite Zwilling~· 
maschine mit geringerer Umsetzung zur rascheren Hebung von 
kleineren Lasten und eine dritte zum Wenden des Krahnes 
dienende, ferner der Dampfkessel im Gerüst angebracht. Da~ 
Ganze wiegt sammt Belastung 370 t, die Kosten betrugen 16 OUO l'f11. 
(Eng., 1893, Nr. 1432, S. 819; Iron, 1893, 41 Bd., S. 385) 

H. 
\'erfahren zum Ueberziehen von Metallen mit Alumi· 

nium oder dessen Legirungen. Amerik. Patent 503070 rnn 
E. C. Broad weil in Philadelphia. Das zu öber.i:iehende Metall 
wird mit Chlorzinn und Chlorzink behanilelt und hierauf in ge· 
schmolzenes Aluminium oder eine Alnminiumlegirung eingetaucht. 
(Chem. Ztg., 1893, 1322.) 

Schift'seisenbahn. Allen Ernstes macht Ingenieur K i nipp 1 c 
den durch ausführliche Erläuterungen und Skizzen unterstützten 
Vorschlag, den Transport b e 1 i e b i g gros s er Schiffe von einem 
Gewässer zu einem anderen auf einer Bahn statt mittelst Caual 
zu bewerkstelligen. Das Schilf wird dabei, am gleichförmig ge· 
stützt zu sein, durch Wasserdruck in einem auf Rädern laufenden 
Kasten getragen, dessen Boden genügend nachgiebig ist, um einr 
gleiche Belastung aller Räder zn erzielen. Für ein Schiff, welell''S 
sammt Ladung 11 000 t wiegt, würde der Kasten 152111 lang 
und 21 m breit werden, die ganze Last 16000t betragen und 
sich auf 1400 Räder von 0,9 11• Durchmes;:er \'Crtbe1len, welche 
auf 7 parallel neben einander liegenden Geleisen laufen. Die 

4 
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.ForlLewegung erfolgt durch eine Anzahl auf dem Gestell befind· 
lieber Maschinen, welche einen Theil der Radachsen treiben. Das 
Gestell ist so construirt, dass auch schwache Krümmungen und 
Steigungen zurückgelegt werden können, während für letztere 
bei einem Canal Schleusen erforderlich sind. (Eng., 1893, Nr. 1437, 
S.60J H. 

Kohlenziegel. D. R. P. Nr. 68015 des A. F u c b s in 
Chemnitz. Das zu bri<1uettirl'nde, zerkleinerte Material wird mit 
für sich Lri<1uettirLarer, fein zertheilter Braunkohle und Torf ge· 
mischt und ohne weitere Erhitzung nur durch Druck in Ziegel
form übergeführt , wobP,i die Zuführung eines anderen Binde· 
mittels entbehrlich ist. (Zeitschr. d. Ver. deutsch. Jng„ 18!.13, 1114.) 

N. 
Uarstellung Ton Aluminium. D. R.-1'. NI'. 68 909 <ler 

:\lnminium·ludustrie - Act. - Ges. in Neuhausen. Geschmolzenes 
Aluminiumsulfid wird clektrolysirt: man erhält ein sehr reines 
Aluminium und die Elektroden werden fast gar nicht angegriffen. 
(Zeilschr. <l. Ver. deutsch. Jng., 18!.13, S. 911.) N. 

Verfahren zur Herstellung der Digassteine. D. R.-P. 
Nr. fi9 310 von Se g er und Cr am er. Zur Erzielung einer 
plastischeren. leicht~r form baren Masse wird grobgepuh·erter 
~uarz mit 2". „ Gyps und 1°;0 schwefelsaurer Thonerde oder 
schwcfelsaurer Magnesia mit Wasser versetzt. Beim Brennen geht 
die Schwefelsäure fort und es werden nur 0,85°/0 Kalk und 
U, 15\, Thonerde in die llasse gebracht. Verwendet man nach 
dem gewöhnlichen Verfahren 1° ·0 Kalk, Magnesia und Eisenoxyd 
zur Formung, so erhält man kaum zusammenhängende Massen. 
(LI. u. H.-Ztg., 189i3, S. 276.) N. 

Widerstandsfähigkeit des Aluminiums gegen Wasser. 
Ein nacl1 Mannes man n's Verfahren hergestelltes Rohr aus Alu
minium mit U/10 Si und Spuren von Pb und Cu, sowie Alumi
niumblech mit O.i2 Si, U,53 Fe und U,15 Cu wurden nach 
120stündiger Wirkungsdauer von Wasser verschiedener Zusam
mensetzung angegriffen, am stärksten von warmem Leitungswasser, 
a111 schwächsten von destillirtem Wasser; !tlesRing bewährte sich 
liesser als .\luminium. (G ü p e 1 in Dingi. Journ., 288. S. 216; 
ll. u. II Ztg., 18!.13, S. 275.) N. 

Literatur. 
nie Vorschriften, betreft'end den Transport explosh·er 

und de11selben ähnlicher Gegenstände auf den öster
rei cbl11cben Eisenbahnen. Zusammengestellt von Dr. llax 
Freiherrn v. Bus c b man n, k:k. Regierungsrath und Oberinspector 
der k. k. Gcneral-Jnspection der österreichischen Eisenbahnen. 
Druck und Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. Preis 70 kr. 

Am 1. August ist bekanntlicb eine neue Verordnung de;: 
Handelsministeriums, betreffend die Regelung des Transportes 
explosiver Gegenstände auf EiRenbahnen, kundgemacht worden. 
Wenngleich nun in dieser Verordnung und in dem ;,,u derselben 
gleichzeitig hinausgegebenen Einführungserlasse, sowie in der 
\'creinbarung erleichternder Vorschriften für den wechselseitigen 
Verkehr mit Deutschland rücksichtlich der bedingungsweise zum 
Eisenbabutrans11orte zugelassenen Gegenstände (sammt zweitem 
Nachfrage) die auf den ~igentlichen Eisenbahntransport der explo
~iven Gegenstände im strengen Sinne des Wortes bezugnehmenden 
Vorschriften in allgemeiner und erschöpfender Weise zusammen
gefasst sind, so be~teht doch neben denselben eine Reihe polizei
lil'her Xormen über den Transport derartiger Artikel, welche für 
tlen Versender, gleichwie für die Bahnanstalt ebenso wichtig sind, 
als die eigentlichen Transportvorschriften. Ausserdem sind zur 
Durchfrihrung der in vielen Punkten beinahe gleichlautenden, 
nunmehr ausser Kraft getretenen Verordnung vom l. Juli 1880 
fallweise Detailvorschriften erlassen worden, deren Aufnahme in 
tlie neue Verordnung als allzu sehr in's Einzelne gehend, nicht 
c111pfelilenswerth erschien, die aber dennoch der Sache nach 
al~ in Geltung geblieben zu erachten sind. Endlich siud auch 
Bestimmungen über die Eisenbahnbeförderung der als minder 
i:efährlich zu betrachtenden explosiven odr.r denselben ähnlicher 
Gegenstände in verschiedenrn N 11mmern der Anlage B zum Eisen· 
halm-Betriebsreglement sammt Nachtrag/. und in den correspon-
1lirPnden Nummern der Anlage l zum internationalen Ueberein-

kommen über den Eisenbahn-Frachtverkehr gleichwie in ller 
erwähnten Vereinbarung mit Deutschland enthalten. 

Die vorlitgende Publication, welche im Druck und Verlage der 
k. k. Hof- und Staatsdruckerei als 104. Heft der von derselben 
veranstalteten Handausgabe der österreichischen Gesetze und 
Verordnungen erschienen ist, hat sich nun die vom Standpunkte 
aller betheiligten Kreise gewi~s sehr dankenswerthe Aufgabe 
gestellt und dieselhe auch in gliieklicher Weise gelöst, nicht nur 
den Wortlaut aller die~er auf den Transport explosiver und den
selhen ähnlicher Gegenstände bezugnel1menden Normen zu bringen, 
sondern auch durch Vergleichung derselben untereinander dar
zustellen, inwieweit dieselben mit einander übereinstimmen, 
bezw. in we'cheu verhältnissmässig wenigen Punkten derzeit noch 
Verschieden bei ten bestehen. 

Für die mit den genannten Artikeln handeltreibende Geschäfts
welt ist auch die fallweise Einfügung der auf den Posttransport 
derselben bezugnehmenden Yorschriften, ebenso wie auch <lie 
Aufnahme einer Uebersicht der in Oesterreich znm Eisenbahn
transporte zugelassenen concessionirten Sprengmittel unter A ngahe 
der betreffenden Handelsministerialerlässe von besonderer Wichtig
keit. Die interessirten Kreise finden also in dieser Publication 
in allen einschlägigen Fragen eine erschöpfende und authentische 
Belehrung. Im Nachfolgenden wird eine UHbersicht des Inhaltes 
der vorliegenden Zusammenstellung gegeben. 

J. Abschnitt: Vorschriften, betreffend die unter Nr. XXXVI 
der Anlage B zum Betriebsreglement genannten explosiven Gegon
stände. Verordnung des k. k. Handelsministeriums Yom 1. August 
1893, R. G. BI. Nr. 126, betreffend die Regelung des Transportes 
explosiver Gegenstände auf Eisenbahnen (nebst Anmerkungen zu 
den einzelnen Paragraphen). 

II. Abschnitt: Vorschriften. betreffend die sonstigen explo
siven und denselben ähnlichen Gegenstände. 

1. Allgemeine Vorsehrifter..: ].Vorschriften für die Beförderung 
als Eilgut oder Frachtgut. 2. Verbot der Behandlung als Reise
gepäck. 3. Besondere Nachweisungen. 4. Haftungsbestimmungeu. 

II. Vorschriften, betreffend die einzelnen in Frage kommenden 
Gegenstände. A. Petarden fiir Knallhaltesignale auf den Eisenbah
nen. B. Zündhütchen für Schusswaffen und Geschosse, Zündspiegel, 
nicht sprengkräftige Zündungen llnd Patronenhülsen mit Zün<l
vorrichtungen: 1. Zündhütchen für Schusswaffen; a) Eisenbahn
transport, b) Posttransport; 2. Zündhütchen für Geschosse; 
3. Zündspiegel; a) Eisenbahntransport, b) Posttrausport; 4. Pa
tronenhülsen mit Zündvorrichtungen; a) Eisenbahntransport, 
b) Posttransport. C. Sicherheitszünder; a) Eisenbahntransport, b) 
Posttransport. D. Celloidin. E. Chlorsaures Kali und andere 
chlorsaure Salze. }', Pikrinsäure. G. Fertige Scbwarzpulverpa
tronen für Handfeuerwafl'en; a) Eisenbahntransport; 1. als Eilgut 
oder Fracht, 2. als Handgepäck; b) Posttransport. 11. Kugelzün<l
hütchen und Schrotzündhütcben (Flobertmunition). /. Feuer
werkskörper, wolche aus gepresstem Mehlpulver und ähnlichen 
Gemischen bestehen. K. Gepresste Schiessbaumwolle mit mindestens 
15 ° ·0 Wassergehalt. L, Schiessbanmwolle in Flockenform und Collo
dium wolle. Jf. Knallbonbons. N. Bengalische Schnelldruckapparate 
oder Zünder; a) Eisenbahntransport, b) Posttransport. 0. Ziind
bänder und Zündblättchen. P. Knallerbsen. Q. Celluloidartikel. 

IIJ. Abschnitt: Einführungserlass vom 1. August 1893, Zahl 
40703, zur Verordnung vom 1. August lfl93, R. G. BI. Nr. 126. 

IV. Abschnitt: Vereinbarungen, betreffend den Transport explo
siver Gegenstände. A. Internationales Uebereinkommen über den 
Eisenbahnfrachtenverkehr. B. Vereinbarung mit Deutschland. 

V. Abschnitt: A. Uebersicht der auf den Verkehr der in Oester
reich zum Eisenbahntransport zugelassenen concessionirten Spreng
mittel bezugnehmenden Verfügungen unter Angabe der betref
fenden Ministcrialerlässe. JJ. Vergleichendes Yer.i:eichniss der den 
Transport explodirender Gegemtände behandelnden Stellen der 
Anlage B zum Betriebsreglement der Anlage l zum internatio
nalen Uebereinkommen, der Vereinbarung mit Deutschland nnd 
des Entwurfes einer Sptcialvereinbarung für den Wechselverkehr 
zwischen Oes terreich - Ungarn, Deutschland, der 
Schweiz und den Niederlanden. C. Uebersicht der durch 
die Handelsministerialverordnung vom 1. August 1893, R. G. BI. 
:Xr. 126, ansser Kraft getretenen Verordnungen und Erlässe. 

V i c t o r W o l ff. 
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Febersetzt von A. Semlitsch. 
Die Schwefelsilnrefabrikation, zu welcher man bis 

in die Vierziger-.Jahrc :rnsschlicsslich Schwefel beniitzte, 
erfolgt gegenwiirtig iiherwiegend ans der sich bei der 
Kiesröstnng entwickelnden schwefligen Säure. Die Kiese, 
welche früher, als sie in den Metallhiitten zur Verarbei
tung auf trockenem Wege gelangten. nur in dem Falle 
verwerthet werden konnten, wenn sie einen gri.isseren 
Metallgehalt besassen, repräsentiren gPgenwärtig auch 
dann ein sehr werthvolles Rohmaterial, "wenn sie ausser 
Eisen ein anderes Metall nicht enthalten. 

Die Ersten waren die l\fetallhiltten, welche die bei 
der Kupferkiesriistung sich bildende schweflige Säure zur 
Schwefelsänrefabrikation beniitzten, und zwar ans dem 
Grunde, weil sie zur IJnschädliclnnachung der grussen Men
gen schwefliger Säure durch Gesetze verpflichtet wurden. 
Das in den Riickstiinden der gerüsteten Kiese be1ind
liche Kupfer und sonstige Metall gewannen sie im Wege 
mehrfacher Schmelzung und Raflination. Nachdem aber 
die Schwefelsäurefabrikcn in Folge der nnverhältnis~
mässigen \' ertbenerung des sicilischen Schwefels den ge
wöhnlichen Eisenkies in grossen Massen zn verwenden 
begannen und dadurch die Hüstriickstiinde sich sehr ver
mehrten, wurde es gleichzeitig nüthig, iiher deren zweck
m!l.ssige Aufarbeitung nachzudenken. Einerseits machte 

') Aus dem J ahrhnehe des "A bimyaszati es koh:iszati_ irodalom 
pärtolci egyesület", 18~1. 

der grosse Eisengehalt der gerösteten Kiese, anderer
seit~ deren fast niemals fehlender Kupfer- und Silber
gehalt eine solche Verhüttung wiinschenswcrth, bei wel
cher alle diese Bestandtlieile g<lwonnen werden kiinnen. 
Wegen des verhiiltnissmiissig grossen Kupfer- und Schwe· 
felgeh:1Ites konnten sie zur dircctm1 Eisenerzeugung nicht 
verwendet werden; die Kupferdarstellung auf trockenem 
Wege war aber nieht rent:thel , ausgenommen an jenen 
Orten, wo, wie in der Ockerhiitte, die Rückstände an
deren l\fetallhiitten übergeben wurden, in welchem Falle 
man sowohl das Eisen als das übrige Metall rnrwerthete. 

Auf solche Weise blieb nichts übrig, als auf nassem 
Wege ein Mittel zu suchen, mit dessen Hilfe man das 
Kupfer, das Silber und den Schwefel ans den gerösteten 
Kiesen entfernen oder auslaugen kiinnte, um die Aus
laugeriickstiinde zur Eisenfabrikation geeignet zu ge
stalten. 

Die Versuche machte man zuallererst in England, 
und ebendort entwickelte sich jenes Verfahren, welches 
gegenwllrtig allgemein angewendet wird und auf Grund 
dessen auch auf dem Continente schon ansehnliche Unter
nehmungen zur Verwerthung theils der inlllndischen, theils 
der ausliindischen , spanischen Kiese entstanden. So die 
Einrichtungen der Duisburger Kupferhütte, die Aussiger, 
Witkowitzer und Künigshlitte , welch beide letztere 
Werke, mit Eisenhütten in Verbindung stehend, nicht so 
sehr des in den Kiesen befindlichen Kupfers oder Silbers 
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wegen , sondern vielmehr wegen des aus ihnen gcwinn
harcn Eisenerzes errichtet wurden. 

Jn l'.ngarn finden wir auf diesem Gebiete wegen 
<ler geringen Entwicklung der Schwcfelsiiurefabrikation 
keine griisscrcn EinriC'htungen; bisher stellt m:rn nur in 
der Boczküer Soda- und SchwcfelRllurefabrik, sowie in 
der Neu-Moldowacr Kupferhiitte auf diese Weise geringe 
:\lcngen Kupfcn·itriols dar. 

Die Zusammensetz1mg der Kiese und die der Kics
rückstiinde ist sehr verschieden, besonders was deren 
K l!pfcrgehalt l1etrifft. So ist der Kies, welcher ans der 
negcnd ,·on I:iq~into und Tharsis ans Spanien kommt, 
gewülmlich kupfcrreiehcr als der heimische Kies, aber nic
mahi enthült er mcl1r als 3 bis 4 °.' 0 Kupfer, weil der kupfcr
reicl1ere I\ ies schon in Spanien thcils auf trockenem, 
tl1eils auf nas~em Wege aufgearbeitet wird. Die ärmeren 
Kiese gelangen aLer in ganzen Schilfäladnngen nach 
Deutschland und England in die Schwefelsüurcfabrikcn 
und von dort in die Kupferauslaugc-Anstalten. 

Der Szomolnoker Kies unterscheidet sich durch 
seinen geringen Kupfer- und höheren Silbergehalt von 
den spani~chcn l\icsen, ausserdem ist er schwefel- und 
eisenrcid1cr. I>erselbe gelangt hauptsächlich in die AuR
sigcr und Witkowitzer Kupferauslauge-Anstaltcn. 

Zum Zwecke des Vergleiches mögen hier einige 
Kiesanalysen stehen. 

l:i111i1iin Tl1mis l:amn:cl>hert, Schweden Szomulnrrl Xcu-~uldolYa Uur:iilo 
~ 48,0°,'0 -!7,:i",1

0 48.4°· 0 -l!l,5°/0 4H-·51°,10 ::10°;0 ::10- 40"/0 

Fe .J.U,O" -H,9" il!l,Ün -ll,On 41 n ::16--::17" :-JG-4on 
Cu ;{c±..::_~n 2-:1" J-2 n 0,3-2" 0.::1-1" 3-4 n 
Ag O,(J( 1i1' '0 0,(J');1-0,00S 

llio Menge an Kiesen, welche jiihrlich aus 8panien 
und England kommt, bctrilgt mehr als 2 Millionen.Tonnen. 
Die 8zomolnoker Jahrcsproduction kann auf 30- bis 40 OOOt 
geschätzt werden. 

Die Verarbeitung der Kiese auf Schwefelsiiure und 
deren Verhüttung auf Kupfer erfolgt gewöhnlich in ,·er
schiedenen Fabriken, und zwar auf die Weise, dass die 
8chwefclsiiurefabrikcn die Kiesriiekst:indc den Kupfer
hütten iibergclicn. So iibcrlilsst man in En1d:md die rohen 
Kie~e nur unter der Bedingung den Schwefolsiiurefabriken, 
da~s die geriisteten Kiesriickstände wieder der Kupfer
hütte zurückgestellt werden. 

Die Zusammensetzung der Kiesrückstiinde hängt 
natiirlich ...-on der Zusammensetzung der Kiese und von 
dem Grade der Rüstung ab. Selten enthalten sie weniger 
als zwei und mehr als 10 Procent Schwefel. Das Eisen 
ist zum grössten Theil in Form von Eisenoxyd , das 
Kupfer aber als Metall, Oxyd oder Sulfid vorhanden 
kann daher mit Wasser gar nicht, und mit Hilfe von 
verdiinuter Salz- oder Schwefelsliure nur in geringem 
~faasse ausgelaugt werden. 

Spanischer Kiesrückstand 
Szomolnoker kupferarmer 

Kicsriickstand 
s 3,66 0 0 s 2,G4 0 1 

/0 
As 0~2fl 

" 
Fe 48,H 

" Fe 58,2[1 
" 

Al5 0 3 12,02 
" Cu 4,14 ,, Si02 7,28 
" Zn 0,37 

" 
s o, 6,GS 

" 

Spanischer Kiesriickstand 
Szomolnoker kupferarmor 

Kiesrilckstand 
Pb 1,24 0' 

/0 Cu 0,30 °, 0 

Ca 0 0,25 
" 

Pb 0,59 „ 
8i OJ 1,06 

" 
CaO 0,8il „ 

Il2 0 3,85 
" 

0 II. H~ 0 21,50 " 
Ag 0,0037 " Ag 0 1011 „ 

0 II. II20 20,926:3 " 8umma 100,00 °/0 

Summa 100,0000° /0 

Die Manipulation der gerüsteten Kiese zum Zwecke 
der Kupfergewinnung besteht au8 folgenden l'rocossen : 

1. der Zerkleinerung, 
2. der Hiistung, 
H. der Ausl:utgung, 
4. der f-;ilber- und Kupfgewinnung und 
ri. der weiteren Verarbeitung des Ccmentkupfer8. 

I. Die Zerkleinerung. 
Die gcriistoten Kiese sind gewöhnlich so miirbe, 

da.~s dio Zerkloincrung koine Schwierigkoiten \'Orursacht. 
Zu diesem Zwecke werden gcwiihnlich Walzen- oder 
Kollermiihlen mit entsprechenden Sieben verwendet. 
Die Zerkleinerung geschieht in der W ciso, dass das 
Produet durch ein Siob mit ~) Ocffnungen pro rm 2 

durchgeht. ßei der Zerkleinerung wird den Kie.'len dio 
nöthige Menge Kochsalz hinzugefügt, wodurch d:U1seJIJe 
Rehr gleichförmig in dor ganzen zu riistenden Masse 
vertheilt wird. Da die zu zerkleinernde Masse sehr 
gross ist, muss die Einrichtung so bewirkt werden, 
<lass sie miiglichst wenig Handarbeit erfordere, dass 
ulso das Heben der Materialien, die Chargirung , tla8 
Sieben und Weiterbefördern mit Maschinen durch 
Paternosterworke oder Schrauben erfolgt. Je griisser 
der Kupfer- und der Schwofolgehalt ist, ein umso grös
serer Kochsalzzuschlag ist niithig, aber immer ist erfor
derlich , dass in den gerösteten Kiesen eine gewisile 
Schwefelmenge gegenwiirtig soi, ohne welche die Zer
setzung des Kochsalze.~ und sohin die Chlorirung des 
Kupfers nicht möglich wllre. Wenn also die Kiesriiek
stlinde keinen Schwefel enthalten, so muss man den
selben mit der nöthigen Menge rohen Kieses ersetzen 
und mit den Kiesriickstiinden rnrmisehen. Jm Allge
meinen hat sich als zweckmässig erwie~en, dass der 
Schwefelgehalt der Kie~rilckstlinde das 11 f ~fache des 
Kupfergehaltes ausmacho. Bei sorgfältiger IW:itung kann 
der Kochsalzzuschlag kleiner sein , besonders wenn die 
Oefen mechanische Mischvorrichtungen bc>1itzcn. ßei den 
sogenannten Drehöfen ist der Kochsalzzuschlag ,-iol 
kleiner, als bei den gewöhnlichen IWstiifen. 

Im Allgemeinen wcchRelt der Koch~alzznschlag zwi
schen 10 und 20°/0 und nur bei sehr kupfer:trmen 
Kiesen ist er kleiner, wie in Neu-Moldowa, wo man 
mit 7 bis 10° 0 arbeitet. Da~ Kochsalz selbst kann von 
Secunda - Qualität sein. Bei uns d e n a t n r i r t man 
dasselbe mit gerüstetem Kies allein, im Auslande wendet 
man ortsweise Carnalit an, welcher sich als sehr gut 
erwies. 
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II. Die Böstung. 
Der Zweck der auf die Zerkleinerung folgenden 

Riistung ist der, das in den gerösteten Kiesen befind
liche Kupfer in W:1sser oder in verdünnter Salzsilure 
oder Schwefelslture lösbar zu machen. Das Kupfer ist 
in den Kicsriickstiinden meistens an Schwefel gebunden. 
~ur in jcucn seltenen Fällen, in welchen die Kiese 
sehr stark geröstet sind und keinen Schwefel enthalten, 
kommt es als Kupferoxyd und, wenn die Kiese kupfer
rcicher waren , zum Thcile als metallisches Kupfer vor. 
Manche Kiesriickstilnde sind su miirbe und das Kupfer in 
denselben ist so glcichmässig Ytrtheilt , dass sie, wie 
dies bei einigen portugiesischen Kil'sriickständcn der Fall 
ist, gar nicht geröstet werden. Bei diesen ist es, um 
das Kupfer löslich zu machen, gcniigcnd, wenn man sie 
mit der bei der Auslaugung zuriickgebliebencn Mutter
lauge IJegiesst und nach mehrmaliger t:mschauflung kürzere 
oder längere Zeit stehen liisst , bis das ganze Kupfer 
mit Wasser oder Yerdiinntcr ~alz;:äurc .au:.:gelaugt werden 
kann. Die l.ö:;ungswirkung Ycrursacht hier das in der 
l\lutterlaugc befindliche Ei~enoxydsulfat. Auf diese Art 
behandelt man beispielsweise in Königshiitte die portu
giesischen Kiesriickstände. 

Die meisten Kie8riickstände sind inde)!8en zu dicht, 
als dass es gelänge, auf diesem Wege das Kupfer lösbar 
zu machen; diese kommen zur Höstung. Die alleinige 
oxydirende Röstung ol111e Kochsalzzuschlag führte zu 
keinem Ziele, denn wiewohl das Eisenoxydsulfat, das sich 
bei der Röstung bildet, bei geringerem Hitzegrade zer
fällt, als das Kupfersulfat , so zerfällt doch in diesem 
Falle gleichzeitig das in geringer Menge vorhandene 
Kupfersalz und zeigt das entstandene Kupferoxyd eine 
geringe Neigung, sich mit den sich fortwährend ent
wickelnden Schwefelsäuredämpfen zu verbinden, und zwar 
desshalb , weil es durch das überschüssige Eisenoxyd 
umgeben ist. Das Resultat einer solchen Röstung aber 
hesteht darin, dass bei einem niederen Hitzegrade zwar 
mehr Kupfer ausgelaugt werden kann , aber auch 
viel mehr Eisen in die Lösung kommt, welches nachher 
bei der Kupfergewinnung deu Eisen\·erbranch vergrössert. 
Nach der Röstung bei hiihcren Hitzegraden ist die Kupfer
auslaugnng nicht rnllkommcn; ansserdem bleibt dabei 
eine sehr grosse Menge des Schwefels in den ausgc· 
laugten Bückstlinden, so dass sie zur Eisenfabrikation 
nicht geeignet sind. 

Wenn man jedoch Kochsalz der Masse beimengt, 
wodurch die einfach oxydirende Höstung zu einer chlo
rirenden wird, ist das Resultat ein viel günstigeres. Bei 
der chlorirenden Röstung wirkt die ans den Metallsulfaten 
bei höherem Hitzegrade sich entwickelnde Schwefelsliurc 
zersetzend auf das Kochsalz, Salzsäure und Chlor werden 
entwickelt und es bildet sieh Kupferchlorid , welches 
sich unter diesen l.Jmstiindcn viel beständiger erwies, als 
das Eisenchlorid , insofern bei der mit Wasser erfolgen
den Auslaugung des gerösteten Productes der grösste 
Theil des Kupfers mit sehr wenig Eisen ausgezogen 
werden kann. 

Die ganze Kupfermenge lässt sich mit Wasi>er nicht 
auslaugen, weil sich ein Theil des Kupferehlorides zu 
Oxyd und zu Chloriir verwandelt, welche im \Va.,;ser 
nicht gelöst werden können. Aus diesem r.ruude ist 
die erste Bedingung der Röstung die gehörige Temperatur, 
bei welcher das meiste Kupfer mit Wasser ausgelaugt 
werden kann. Diese Temperatur ist die dunkle Hoth
gluth und kann der Grad der Röstung durch von Z.eit 
zn Zeit genommene Proben beurtheilt werden. 

Zur Röstung wandte man anfänglich gcwühnliche 
Flammöfen an; da sich jedoch bei diesen die sich entwickeln
den Dämpfe von Chlor und Chlorwasserstoff mit den 
Verbrennungsproducten der Fcuerungsmaterialien mischen 
und daher schwerer zu verdichten sind, und da ferner 
in solt!hcn Oefen der Hitzegrad in der Niihc der Feuer
brücke viel höher ist, als in den von der Feuerbrücke 
entfernt liegendercn Theilen , so dass die gleichförmige 
Röstung kaum erreicht werden konnte, ist man in 
neuerer Zeit von diesen Ocfen ganz abgegangen und 
wendet zum grössten Thcil Gef:issöfen an. Den gewöhn
lichen Flammöfen ähnliche Vorrichtungen gebraucht man 
gegenwärtig nu'r dort, wo die Gase durch hohe Rauch
fange in die Luft geleitet werden kiinnen oder wo man 
8chadenersatzanspriichc der benachbarten Urundbesitzer 
nicht zu befürchten hat , wie in der Ocker-Iliitte , end
lich dort, wo man zum grössten Theil mit Gasen heizt, 
wie bei den englischen und bei den Drehöfen. 

Solche mit Gasen heizbare Oefen, welche besonders 
in Lancashirc angewendet werden, sind in Fig. 1, :?, :l, -1, 
Taf. XVII, veranschaulicht. Das Gas steigt durch den 
llanptgascanal E durch 5 senkrechte Canäle (} auf, nm 
wo es mit Hilfe von Sehiebern in beliebiger Menge unter 
die Sohle F des Flammofens geleitet werden kann; dort 
wird es zum Theile oder ganz verbrannt und bewogt 
sich, am Ende des Ofens a~fwiirts stei~end, iiber das zu 
röstende Material zurück, bis es durch den Fuchs 111 in 
den Rauchfang L gelangt. Die zur Verbrennung niithige 
Luft gelangt durch an der Stirnwand in zwl'i l{eihen 
angeordnete und mit Schiebern vcrschlicssbarc Oellnungcn 
in den Ofen. Die Lufteinströmung wird so regulirt, 
dass ein Theil des Gases nur über dem lMstmateriale 
Yerbrennen kann, und zwar durch die aus den an der 
gegenüberliegenden Stirnwand angebrachten Oeffnungcn l 

einströmende Luft. H sind die Arbeit„ötfoungen; !\ die 
Chargirötfnungen. 

Der Ocker-Röstofen ist in den Fig. 5, ti, 7, 8 darge
stellt; in demselben kann man in 24 Stunden '2500 k.'/ 
aufarbeiten. Das Gas tritt aus dem Uauptcanal F in fünf 
unter der Sohle de~ Ofens befindliche Canäle; durch 
entsprechende Oeffnungcn lt kann die zur Verbrennung 
nöthige Luft eingeleitet werden und ziehen die sich bei 
der Höstun"" entwickelnden Gase im \"ereine mit den 
Verbroonuo~sprodueten durch den Fuchs hinaus. Der 
Röstofen besitzt -1 Arbeitll- und 4 Chargiröffnungen. 

Diese Flammöfen besitzen den gemeinsamen Nach
theil das~ das bei der Riistung sich entwickelnde Salz
säur~"'as mit den Verbrennungsproducten gemischt ist 

b t" und daher schwer verdichtet werden kann. Da erner 
l* 
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in neuerer Zeit die Salzsäure in Folge massenhafter 
Fabrikation des Chlorkalkes theuer geworden ist, zur 
Auslaugung aber eine grosse Menge Salzsäure be
nöthigt wird, wendet man auf grösseren \V crken , wie 
in Duisburg und Königshütte, gewölbartigc Röstöfen 
an. bei welchen der erwähnte Nachtbeil vermieden wird. 
I>ie Flamme berührt in diesen das zu röstende Material 
nicht, sondern dasselbe wird an einem von der Flamme 
abgeschlossenen Orte erwärmt. Ein so construirter Röst
ofen, welcher fast überall auf dem Contincnte angewendet 
wird, ist in Fig. !.!, l O, 11 gezeichnet. Das Gewölbe G 
besitzt 4 Arbeitsöffnnngen 111. Die Sohle besteht aus Thon
tafeln , welche auf den Feuercanälen V L ruhen und 
diese bedecken ; die Gewölbedecke bildet eine diinne 
Ziegelwand. Die zur Röstung nöthige Luft kann nur 
durch die Arbeitsiiffnungen zum Wistmateriale gelangen. 
Die Flamme durchzieht zuerst vom Doppelrost II den 
('anal 1 über dem Gewölbe; am Ende des Gewölbes 
fällt sie herah und durch Canäle V:i unter das Gewölbe 
L f, 1 zurückkehrend, tritt sie durch den Canal m und n 
in die E~se; bei o ist ein f{egnlirschieber angebracht, 
bei u treten die Wistgasc aus dem Gewölbe, von wo 
sie durch die Canäle r und .'/ in die Verdichtungsthiirme 
geleitet werden. 

Heber den Flammiifen befinden sich Eisenpfannen, 
in welchen die zn röstenden Kiesriicksfände getrocknet 
und vorgewärmt werden. Von dort können sie durch 
mit dem Gewölbe communicirende Röhren in das Gewölbe 
gebracht werden. Bei Anwendung dieser Röstöfen kiinnen 
die ( }ase leicht verdichtet werden; sie haben nur den 
Nachtheil , dass sie mehr Heizmaterial rnrbrauchen, 
welcher Nachtheil indessen, weil die Riistung bei niedri
gerem Hitzegrad geschieht, durch den Vortbeil ausge
glichen wird, dass in diesen Oefen eine constante Hitze 
erhalten werden kann, von welcl1er das K upferausbringen 
abhängt. Es giht in England aber auch demselben 
Zwecke dienende Röstöfen, welche als eine Combination 
von gewiihnlichen und gewölbten Röstöfen betrachtet 
werden können. Einen Kolchen Rfü1ter zeigen die Fig. 12, 
1:1, U und 15. Bei diesem wird die Flamme nicht vom 
Roste zum Röstmateriale geleitet, sondern durch eine bis 
in den halben Ofen reichende Gewölbewand h abgeson
dert; von hier beriihrt sie die Sohle des Ofens und 
tritt, durch die Pfannenöffnung c ziehend , durch 8 
unter der Sohle befindliche Caniile d in den Sammler e 
und von da in den Dichter. f sind Arbeitsöffnungen, 
g sind Vorwärmpfannen; lt Chargirrühren. 

Der Zweck des Gewölhes !J besteht darin, dass die 
der Feucrl.iriicke näher liegenden Materialien nicht über
hitzt werden, wodurch das Kupfer unlöslich wird. 

Die vollkommenste Einrichtung bieten die eine dreh
bare Sohle besitzenden IWstöfen dar, welche ausschliess
lich nur in England zu finden sind. Ein solcher Ofen ist in 
Fig. 16, 1 7, 18, 19 vorgeführt. Die Sohle des Ofens 
besteht aus einer kreisförmigen, aus Kesselblech verfer
tigten Pfanne b, welche mit Chamotteziegeln am:gefilttert 
ist. Diese drehbare Sohle ist in einem Flammenofen 
angeordnet, dessen Seiten mit m und dessen Gewölbe 

mit n bezeichnet sind. Vom Roste e tritt die Flamme 
auf den Arbeitsherd D oder in die Pfanne, von wo sie 
mit den Höstgasen in die Dichtungskammern gelangt. 

Die Pfanne selbst ist an einer senkrechten Achse be
festigt, welche in ihrer Stellung durch Arme g gehalten 
wird und mit dem unteren Ende in einem Fusslager 
ruht. Die Drehung der Pfanne geschieht durch eine end
lose Kette, welche auf eine geeignete Weise durch 
Schnecken l i mit der Drehachse L verbunden ist und 
die Pfanne umfasst. Durch diese Achse kann der Pllug G 
in Bewegung gebracht werden, welcher sich zum Zwecke 
der fortwährenden Mischung des l{östmateriales in radialer 
Richtung auf der Sohle der Pfanne hin- und herbe· 
wegt. Die Chargirung geschieht durch Röhren E. Zur 
Entleerung, welche ebenfalls durch Maschinen bewirkt 
wird , dienen mehrere parallele Eisenbleche, welche 
wiihrend der Riistung iiber dem Ofen hängen. Zum 
Zwecke der Entleerung werden sie bis zur Sohle der 
Pfanne in den Ofen herabgelassen, in welcher Stellung 
sie dann durch einen Stab ( · befestigt werden. In Folge 
der Drehung der Pfanne schiebt jedes einzelne Blech 
das geröstete Material gegen den Pfannenumfang , bis 
dasselbe durch die Oeffnung 0 aus dem Ofen fällt. 

ßei diesem Ofen gelangt die zur Höstung erforder
liche Luft durch den Schlitz, welcher sich zwischen der 
Pfanne und den Seitenwänden des Ofens beli!!det, zum 
Röstmateriale Die auf dem englischen Werke „ Bede 
Metall Workis" angewendeten zwölf Röstöfen dieser Art 
werden durch eine 12pfrrdige Dampfmaschine betrieben. 
Von den Eisenbestandtheilen des Ofens gehen zwar die 
l'tliige G alle U Tage zu Grunde , die iibrigen Theile 
leiden aber verhältnissmässig wenig. 

Der Verlauf der Höstung ist der folgende: Die 
Charge, welche bei nicht drehbaren Oefen 2000 bis 
2500 kg beträgt und sowohl von der Grösse des Röstofens, 
als auch von der Qualität der Kiese und Yon der Art 
der J<'euerung abhängt, wird auf der Sohle des Röst
ofens so ausgebreitet, dass sie eine 10 bis 14 cm dicke 
Schichte bildet. Dann feuert man bis zur beginnenden 
Rothgluth, wonach durch die offenen Arbeitsthiiren, bei 
Unterbrechung der Feuerung, die Charge fortwährend 
gemischt wird. In Folge der eintretenden chemischen 
Beactionen steigert sich die Hitze von selbst bis zur 
dunkelrothen Schweisshitze. Während die<er Zeit ent
wickeln sich weisse Dämpfe und werden blaue Flammen 
sichtbar. 

Bei der Mischung, welche etwa 5 Stunden dauert, 
muss man besonders darauf bedacht sein, dass die IIitze 
der Charge an allen Stellen gleichförmig sei und dass 
sich stellenweise nicht griissere Flammen zeigen , was 
durch eine sorgsame Mischung erreicht werden kann. 
Wenn diese Flammen nicht mehr sichtbar sind und das 
Höstgut eine in's Griine spielende schwarzgraue Farbe 
zeigt, ist die Röstung beendet. Um sich hievon zu 
überzeugen, nimmt man eine Probe, laugt dieselbe mit 
Wasser aus und setzt die Röstung auf Grund einer 
einfachen calorimetrischen Kupferprobe fort oder man 
entfernt die Charge, entleert sie in die Laugebottiche, 
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wo sich dann noch eine betriichtliche Nachchlori8irung 
einstellt. Bei der sorgsamst bewirkten Rüstung in solchen 
Oefen ist es nicht zu erreichen , dass der gesarnrnte 
Kupfergehalt der Kiese mit Wasser ausgelaugt werden 
könne: denn ein Theil davon bleibt als Chloriir, Oxyd, 
metallisches Kupfer oder sogar als unverändertes Kupfer
sulfid zurilck. 

Im Durchschnitte können vorn Kupfergehalt de.q 
gerösteten Materiales 7;1°, .1 mit Wasser, 20°, 0 mit ver
diinnter Salzsiiure und r1°/0 mit Salpetersäure ausgelaugt 
werden ; die letzten 5 ° /0 gehen beim Betriebe im G rossen 
verloren. Ein wichtiger Umstand ist es indessen bei der 
Rüstung, dass das fertige gerüstete Material aus dem Ofen 
sogleich entfernt werde, weil sonst umsomehr Kupfer
chlorid in den unli:isliehen Zust.md von Cbloriir und Oxyd 
iibergeht. 

Das Resultat der Rüstnng hängt hauptsiiehlieh von 
der sorgsamen Miselrnng ab und ist darum am voll
kommensten bei den Drebiifen. 

Auch die Riistungsdauer ist sehr verschieden und 
wird hauptsächlich von dem Kupfer- und Schwefelgehalte 
der Kiesriickstiinde bedingt. Bei armen Kiesen und Röstung 
in Drehiifen dauert die Charge 6 Stunden; bei reichen 
Kiesen und gewöhnlichen Oefen 10 , ja sogar 12 bis 
15 Stunden. So röstet man in Ocker 10 Stunden, in 
Königshütte :1 bis 5°/0 Cu und 3 bis 8° 0 Schwefel ent
haltende spanische Kiese mit 12°/0 Kochsalz in Gefilss
öfen 12 Stunden. Zur Feuerung wendet man rninder
werthige Steinkohle an. In der Duisburger Kupferhiitte 
röstet man in 12 Gewiilbeüfen, deren Construction den 
Oefen von Kiinigshiittc nach Fig !l . 10. 11 entspric·ht, 
die Kiesriickstiinde rnn Hiotintu mit 1:"1°, 0 Salz. Eine 
Charge wiegt im Durchschnitt 2f100 l.:g und dauert 8 
bis 10 Stunden. In Hemhen , in Belgien, riistet man 
schwedische kupferreichere und silberfreie Kiese mit 3 
bis \1°/0 Cu in 8 Gewölbeöfen. Der Arbeit.~herd dieser 
Rüster besitzt 20 m 2 Oberfläche und die IWstung der mit 
20°;'o Kochsalz gemischten und rnrgew1irmten Ch'lrgcn 
von 50001.·.q dauert 6 Stunden ; der Brenustoffrnrbr:rnch 
pro 1000 kg IWstgut ist 77.ri /;g Steinkohle.: die Hitze 
beträgt 400 bis rioo 0• 

ln Neu-Moldawa werden Kiesriicksfände mit 0,8 Cu 
in Chargen rnn 2000 k.'I mit 8 bis l 0°:0 Kochsalz ge
röstet. Die Röstung dauert 12 Stunden. 

In Nagy-Boesko dienen zur Röstung von Kiesrück
ständen mit 2 bis 3°/0 Cu, 4 Oefen und betrligt der Koch
salzzuschlag 12 bis 15° 0 • 

Zur Beförderung und Beschleunigung der Röstung 
hat R i s mau n ausser dem Kochsalz zu den Riickständen 
auch 5 bis 70fo Eisensulfat beigemischt, wodurch die 
Höstzeit auf ~wei Drittel der Dauer redueirt werden 
konnte, und zwar in Folge der raschen und beträcht
lichen Chlorentwicklung. Dadurch sollen, wie behauptet 
wird, ~6° 0 des Kupfers mit Wasser ausgelaugt werden 
können und fällt die Beschaffung der Salzsäure weg, 
weil die in dem Dichtthurm gewonnene ~äuremenge zur 
Auslaugung genügend ist. 

Rei combinirten Oefen ist die Charge 2000 kg und 
hetriigt die Röstzeit 8 Stunden ; bei Drehöfen kann eine 
Charge von 5080 l.:g in 9 Stunden geröstet werden. 

Nacl1 Gib IJ, welcher um die Entwicklung und 
Verrnllkommnung dieses Verfahrens sich grosse Ver
dienste erwarb, sind im gerösteten Productc 

bei gewöhnlichen Gewöllicöfen bei Drehöfen 
f~asflammöfen 

Cu Cl, -t.0:1=1.9°111 Cu, ~.2:) 0 '0 =:2,0()0 
0 Cu. li./0"/0 =3.li"i" 0 Cu 

Ca .. CL. 0,32=0,:2 ~ 0.3~1 „ c--=11,21 • „ " " 
Öu Ö l.2li=l,ll „ „ U,t'.". =U,7U „ „ U,32 „ =U,:.!3l „ " 

Na Cl 2,GO= - „ „ 3,40 „ = - „ „ U,!-10 „ = - „ „ 
Na, SO, 14,18= -- „ ., 17,40 „ = - „ „ 14,0:1 n = ·-- n „ 
nn liisliches Cu 
im Riiekstaml=0.15 „ „ 0.12 „ „ 0,13 „ „ 

3.~5° ·0 (!u 3.(H'' 0 nn 3,:"d''/0 rn 

Aus dieser Tabelle geht der V urtheil der Drehöfen 
gegeniiber den sonstigen Oefen deutlich herrnr, da sich 
in denselben nur wenig Cu 0 und gar kein Kupfer
chloriir bildet. Die in gewöhnlichen und in den Gewiilbe
öfen erreichten J:esultate sind nahezu gleid1 , aber die 
Verdichtung der Gase ist bei den Gewiilbeöfen voll
kommener. 

Mit 1ler Röstung geschieht gleichzeitig die Conden
sation der Röstgase. Die Gase enthalten hauptsächlich 
Salzsäure, Schwefelsäure und schweflige :o;iiure, welche 
mit Wasser verdichtet worden. In Folge der Verdichtung 
gewinnt man eine saure, mehr oder weniger concentrirt.e 
Flüssigkeit, eine aus rnrdilnnter Salzsiiure und Schwefel
säure bestehende Mischung. Nachdem die Gase gewiihnlich 
mit Reltr viel Luft oder Verbrennungsgasen gemischt sind, 
kann man aus denselben concentrirte 8äure nicht her
stellen. Ihre Verdichtung ist indessen aus dem Grunde 
nöthig, weil die gewonnenen verdiinnten Säuren bei der 
A uslaugung unentbehrlich sind , andererseits aber auch 
desshalb, weil diese Gase , wenn man sie in die Luft 
gelangen lässt, auf die Vegetation der Umgebung einen 
sehüdlichen Einfluss ausüben. 

Die Verdichtung dieser Gase geschieht auf iihnliche 
Weise, wie die Verdichtung der Gase aus Sulfat.üfen bei 
der Sodafabrikation , nach Leb 1 an c , nur mit dem 
Pntersehiede, dass hier in Folge der grossen Menge und 
der Verdünnung der Gase immer 'l'hilrme rnn griisseren 
Dimensionen angewendet werden. Zu dem Gemäuer 
dieser Thürme wird Mörtel aus Theer und Sand rnr
wendet: noch besser aber in heissen Theer getauchte 
Sandsteine oder Steinzeugröhren. Alle diese Vorrichtungen 
sind mit Cokes, säurebesfündigen Ziegeln oder neue
stens mit Stilcken von Steinzeugröhren gefüllt, auf welche 
zur Aufnahme des Chlorwasserstoffgases fortwährend Wasser 
fliesst. Bei Gewölbeiifen können die Dimensionen der 
Verdichtungsvorrichtung kleiner sein. Für 12 solche 
Oefen hat sich ein quadratischer Thurm mit 2 1 

2 m 
Seitenlänge und 12 bis 15 m Hiihe als genflgend er
wiesen. Nur jener Theil der Thürme, in welchen die Gase 
eintreten, wird der höheren Hitze wegen zweckmä.~sig aus 
Sandsteinen angefertigt. Zur Ableitung der Gase in die 
Dichtungsthürme benützt man auch vortheilhaft Cbamotte
röhren. Die Verdichtung soll, wie behauptet wird, rn 

2 
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Folge der hesReren Kiihlung durch die diinncn Wände 
vollkommener sein. Die verdichtete Säure enthält sehr 
verschiedene Mengen KochRalz und wird zur Ansl:rngung 
verwendet. A 118serdem bedarf man aher noch einer 
groHscn Menge Siiure zur Liisung des Chloriirs und 
( ~hlorides. 

In Hemixen werden die aus den frliher erwähnten 
8 lliihrcn sieh entwickelnden Gase in :1 mit Cokes gc-

füllte Thiirme von 9 m. 2 Querschnitt und 17 bis 21 m 
Ilöhe geleitet. Das aus dem Thurme fliessende saure 
Wasser zeigt G,fi Grad Beaumb. In Kiinigshiitte geschieht 
die Verdichtung in mit Thonriihren gefüllten 1'hiirmen, 
in Duisburg verwendet man Thonriihren. Vie Stiirke 
der Säure wcch:-ielt auch hier und ist B bis G Grad 
Rcaum(i. 

(~chlnss folgt.) 

AJ mninium und dessen J,egirungen. 
Von Knut Styffe, Dircctor der k. Bergakademie zu Stockholm. 

An~ .fern-Kontorcts-Annaler, 18!12, iihcr~ctzt von Prof. ,Joscr v. Ehrenwl'rf.lt in Leoben. 

(Fortsetzung \•on ~- 508.) 

D. Anwendung. 
Für welche Zwecke Aluminium sieh am besten 

eignet, kann man leicht aus den oben angeführten Eigen
schaften, vorzugsweise ans seiner Leichtigkeit und Um·er
iinderlich kcit in Wasser und Luft schliesscn. So eignet 
es sich, mitunter zum Zwecke der Erhiihung seiner 
l liirtc, Elasticitiit und Festigkeit mit etwas Kupfer versetzt, 
vortrefflich fiir gewisse mathematische, physikalische und 
chirurgische Instrumente und Apparate; insbesondere für 
Heisercquisiten, .Jagdgeriithschaften und deren Beschläge; 
fiir Fernrohre etc. und photographische Apparate, für 
mehrere Artikel de!! MilitärbedarfoR, wie Feldflaschen, 
Säbelsehcidcn und Fcldtclcgraphenleitungen; für solche 
Theile von Maschinen und Werkzeugen, welche miiglichst 
leicht sein sollen , wie gewisse Ventile und bewegliche 
Theile etc., fiir manche Appar:ite der chemisch-tech
nischen Industrie, wie Kessel zum Kochen von Leim 
und Gelatine etc., für Rahmen zu Schubfenstern der Eisen
halmwaggons, für Thiirschllissel; filr verschiedene Haus
haltl'artikel, wie LöffeL Gabeln, Sauceschalen, Präsentirt.eller, 
Lampen, Cigarrenfutterale, Portemonnaies; für Bllrstcn 
und verschiedene andere Toilette-, Hausgerlithschafts- und 
Kunstindustrie-Gegenstände. Aluminium ist iibrigens fiir 
Hettungsboote, Brlicken, Pontons, Velocipedes und andere 
Fuhrwerke, welche möglichst leicht sein miissen , will
kommen. Man fing auch an, es für kleine, elegante, von 
Naphthamasebinen getriebene Lustboote zu verwenden, 
wie eines vorigen Sommer auf der elektrischen Ausstellung 
zu Frankfurt a. l\I. vorgeführt wurde. Dieses Boot 
wog ·140 l·g, wovon 289 auf Aluminium entfielen, konnte 
8 bis 10 Personen aufnehmen und hatte die für ein so 
kleines Boot ungewöhnlich grosse Geschwindigkeit von 
10 Kilometer in der Stunde. Ein Eisenboot mit derselben 
Tragfähigkeit und mit derselben Maschine soll angeblich 
ein Gewicht von 600 l.·.g haben, aber keine grössere Ge
schwindigkeit als 9 Kilometer per Stunde. Die Maschinen
fabrik „Escher, Wyss & Comp." in Zlirieh soll im letzten 
.Jahre an fiO solcher mit Naphthamaschincn versehener 
Aluminiumboote angefertigt und auch begonnen haben, 
Segelboote hauptsächlich aus Aluminium herzustellen. 

In Amerika hat man angefangen, Eisensäulen und 
andere grosse G usseisenconstructionen für Bauten mit 
Aluminium zu liberziehcn, welche nntiirlich dadurch ein 

sehr zierliches Aussehen erhalten. Fiir diese Zwecke 
überzieht man die gut gereinigten und gebeizten 
Eisenartikel auf galvanischem Wege zuerst mit Kupfer 
und dann mit einer ungefähr 1,5 mm dicken Schichte 
von Aluminium. Die llcrstellung galvanischer l!eber
zlige aus Aluminium auf anderen Metallen hat man bis 
dahin nicht als müglich angesehen. 

Gegründet auf das ausgebreitcte Vorkommen des 
Aluminiums in der Natur und seine in mancher Hinsicht 
werthvollen EigenRchaften, hört man zeitweise die An
Richt aussprechen , dass eine Zeit zu erwarten sei , da 
dieses da!! allermeist angewendete Metall sein und zum 
grossen Theil Eisen und Stahl etc. verdrängen wird. 
Eine solche Erwartung ist abm· -ganz und gar unbe
rechtigt. Schon seine geringere Härte, seine Unterlegen
heit in der Festigkeit, besonders bei höheren Wärmegraden, 
und sein nicht sonderlich hoher Schmelzpunkt bilden 
wesentliche Hindernisse gegen eine so weit ausgedehnte 
Anwendung. Wie zuvor schon erwähnt wurde, ist Alu
minium weniger hart als Zink, seine absolute Festig
keit, welche mit ~teigender Temperatur abnimmt, ist 
schon bei 250 Graden bloss mehr ein Zehntel von der 
des rnittelharten Stahles. und bei 700 Graden schmilzt 
das Metall. Auch sein b~deutender Ausdehnungscoi'fficient 
und seine daraus folgende grosse Ausdehnung und Zu
sammenziehung bei Temperaturwechsel machen dasselbe 
flir gewisse Zwecke weniger geeignet. Selbst wenn man 
Aluminium für denselben Preis wie Eisen und Stahl dar
stellen könntc, wofiir derzeit aber nicht die geringste Aus
sieht existirt, wiirdc es doch diese letztgenannten nicht er
setzen können, weder für Anwendungen, bei welchen vor· 
zugsweise ein starkes Material erfor.icrlich ist, noch weniger 
aber, wenn diese auch bei ein paar hundert Graden 
Wärme eine grosse Festigkeit besitzen miissen, wie 
Dampfkessel oder Oefen etc., welche im Gebrauch einer 
noch höheren 1\·mperatur ausg~etzt werden kiinneu, 
noch für solche Gegenstände, welche neben Festigkeit 
auch noch die Eignung haben miii,;scn, der Abnutzung 
zu widerstehen, wie Eisenbahnschienen und Tyrcs. 
Allerdings kann durch Zusatz von einigen Percenten an
derer Metalle die absolute Festigkeit und Härte des Alumi
niums vergrössert werden, aber, soweit bisher bekannt, 
nicht in solchem Grade, dass es flir die oben angegebenen 
Zwecke mit Eisen und Stahl in Concurrenz treten könnte. 
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Ausser für Metallgegenstände und zur Herstellung 
gewisser l\letalllegirungen , über welche später Näheres 
berichtet werden soll, hat Aluminium zufolge seiner 
grossen Verwandtschaft zum Sauerstoff bei höheren Wär
megraden eine sehr grosse und wichtige Anwendung 
als B:tflinirmittcl filr gewisse andere Metalle gefunden. 

Da indess über diesen Gegenstand ein eigener Ar
tikel vorliegt, genügt es, hier auf diesen zu verweisen. 

E. Verkaufspreise. 
Die oftl!enanntc Aluminiumfabrik zu Neuhausen in 

der Schweiz liefert nach dem im Juli 18~12 ausgegebenen 
Preiscourant Aluminium in folgenden Formen und zu den 
nebenstehenden l'reii:;en loco Neuhausen: 

1. Gegossene Platten oder Stangen, Preis 625 Frcs. 
per 100 /.·9 bei mindestens 500 kg. Bei nur 100 bis 
500 l.:g um 10° 0 und bei weniger als 100 kg um 20°/ 0 

mehr. 
2. Gewalzte Stangen, 7 bis 12 m lang, rund oder 

vierkantig, 11 bis 32 mm dick , Platten von 18 bis 
22 mm Breite und 3 bis 10 mm Dicke ; halbrunde und 
Winkelstangen von verschiedenen Dimensionen. Preis 
per 1001.-g 812,5 Frcs. bei 500 /,·g; Preiserhöhung wie 
oben. 

3. Gewalzte Bleche, gebeizte, weiche oder harte, 
von 1 bis 3 m Länge und bei 50 cm breit. Grundpreis 
815 Frcs. bei wenigstens 100 kg und 8 7 5 l<'rcs. für 
geringere Partien. Dieser Grundpreis erhöht sich, wenn 
die Dicke unter 1 mm fällt, bis 0,5 mm um 10 Frcs., 
und wenn sie O,f> bis 0,3 beträgt, um 30 Frcs. 

4. Röhren ohne angelöthete Ansätze von 1 bis 4 m 

Länge, Grundpreis 18,75 Frcs. bei wenigstens 5 kg und 
24,75 Frcs. bei geringerer Abnahme. Wenn der äussere 
Durchmesser der Röhren unter 20 oder über 30 mm 
liegt oder deren Fleischdieke unter 1 mm beträgt, erhöht 
sich dieser Grundpreis, worüber der Preiscourant Näheres 
angibt. 

5. Draht. Grundpreis per 100 l,'.g 800 Frcs. bei 
Abnahme von mindestens 100 kg. Wenn der Durchmesser 
des Drahtes 5 mm oder darunter beträgt, wird ein üeber
preis von 1 bis 4 Fres. per Kilo . bezahlt. 

6. Aluminiumloth in Stangen zur Löthung von 
Aluminium nebst Gebrauchsanweisung 4 l<'rcs. per kg. 

t:ebrigens führt die Aluminiumfabrik zu Neuhausen 
auch andere gegossene oder geschmiedete Artikel auf 
Bestellung aus. 

II. Legirungen (les .Aluminiums. 

A. :Mit Xupfer. 
Aluminium bildet mit Kupfer zwei scharf unterschie

dene Classen von praktisch anwendbaren Legirungeu; 
leichte, welche nur 2 bis 10°, 0 Kupfer enthalten und 
ein Eigengewicht von höchstens 2,9 haben, und schwere, 
welche im überwiegenden Theile aus Kupfer bestehen 
und deren Eigengewicht sieh daher auch dem des Kupfers 
nähert. Die ersteren sind härter und stärker als reines 
Aluminium, gleichen diesem aber sehr im Aussehen und 

in den chemischen Eigenschaften und werden im Allge
meinen unter dessen Namen verkauft. 8ic werden für 
Gegenstände :rng·ewendet, welche leicht sein sollen, aher 
ein härteres und steiferes Material erfordern, als reines 
Aluminium ist, wie Thorschliissel, Uhrgchiiuse, verschiedene 
Beschläge etc. Die schweren Legirungcn wieder, welche 
man im Allgemeinen als Aluminiumbronzcn benennt 1 ~), 
haben nicht einmal bei 15°/0 Aluminiumhalt ein nied· 
rigeres Eigengewicht als 7 ,05, kommen jedoch sehr 
selten mit höherem Aluminiumhalt als rn°lo vor. E.~ 
wird indess angegeben, dass eine Aluminiumlegirung mit 
17° /0 Aluminium mit Vortheil für Dampfmaschinenschiehcr 
und für gewisse andere l\laschinentheile und eine mit 
12 ° 0 für Zündnadeln bei Gewehren angewendet werden 
kann. Legirungen, deren Aluminiumhalt zwischen 10 
und CJ0°/ 0 liegt, sind alle mehr oder weniger spröde 
und haben, mit einigen Ausnahmen, bisher keine andere 
Anwendung gefunden, als zur Bereitung von Aluminium
legirungen mit niederen Aluminiumhalten. Eigenthiim
lich ist, dass eine Legirung mit 10°/0 Aluminium nicht 
früher als bei ungefähr 1050 Grad schmilzt, eine solche 
mit 25° 0 Aluminium schon bei 530 Grad, und erst, 
wenn der Aluminiumhalt sich 85°/0 nähert, der Schmelz· 
punkt dem des reinen Aluminiums nahekommt. 

Die Aluminiumbronzen werden am meisten durch 
Zusammenschmelzen von möglichst reinem Kupfer mit 
Aluminium oder auch einer aluminiumrcichen Kupfer
legirung dargestellt. Dabei wird zuerst Kupfer in einen 
Graphittiegel geschmolzen, worauf die entsprechende 
Menge Aluminium oder eine Lcgirung davon mit Kupfer 
mit einer Stange eingeführt und in das geschmolzene 
Kupfer eingerührt wird. Soll die Legirung kieselhaltig 
werden, so wird zugleich eine gewogene l\lcnge Kiesel
kupfer mit bekanntem Kupfergehalt zugesetzt, und wenn 
an Stelle des Aluminiums eine Aluminiumlegirung an
gewendet wurde, so wird zuletzt ein kleines Stiick Alu
minium zur Reduction des etwa gebildeten Kupferoxy
duls beigesetzt. Die Hitze soll niemals über Bedarf 
gesteigert und der Tiegel stets wohlbedeekt gehalten 
werden. 

Die gewöhnlirhsten Aluminiumbronzen sind die. 
welche 3 bis 10°. 0 Aluminium enthalten. Diese haben 
eine rothgelbe bis gelbe Farbe und zeigen bei hohem 
Aluminiumhalte im gegossenen Zustande einen krystal -
linischen Bruch; aber dieser wird beim Walzen oder 
Schmieden feinkörnig und bei minder hohem Halt 
mehr oder weniger faserig. Das Eigengewicht derselben 
wechselt zwischen 8,3 7 und 7 ,3 und deren Leitungs
vermögen für Elektrieität ist, wenn der Aluminiumhalt 
zwischen 5 und 100;0 liegt, nur 6 bis 13° 0 von dem 
des reinen Aluminiums. B~treffend deren absolute Festig
keit und Dehnbarkeit als Guss, im Vergleich mit ge· 
wissen anderen für denselben Zweck angewendeten 
Kupferlegirungen , wird auf die nachfolgende Tabelle 
hingewiesen. 

") Aluminium-Industrie-Actieugesellschaft Neuhausen. Schall'· 
hausen 18()2, S. 12 bis 22. 
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Materia 

Aluminiumhalt 5,5 °/0 ge~ossen 
8.5 
!J,IJ 
9,5 „ 

lU 
11 
11,tJ " " 

.\luminium-:\[e~sing o.~5% 
l 

" 

gegossen 
„ 

Gewöhnliche aus Kupfer untl Zinn Lestehende 

-W 
51J 
57 
til,5 
()3,5 
68 
80 
31) 

40 
48,5 
lil 

U- •) 
.~ 

li l 
50 
30 
7 

" 
., 

Bronze . . 
Deltametall 
Deltametall 
l'l1osphorl1rouze 
Phosphorhronzc 

. gegossen ~:!.5 
::17,!l 
:1~.5 
2ti 
~9,fi 
:!5,5 

7 
]!) " 

~langanhronzc . . . . . . . 
~langan :m,r.zc aus J\Ianganhronze 

io London . . . ..... 
untl Bronze - l'omp. 

" 

" 

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, ist die Festig
keit der Alumiuiumbronzen im gegos1-1enen Zustande bei 
gleicher Dehnbarkeit grösser als die der gewöhnlichen 
Bronze und auch grösser als die der Phosphorbronze, 
Mangan bronze und des sogenannten Deltametalls. Ihre 
ahJolute Festigkeit kann dessenungeachtet durch Bear
beitung bedeutend gesteigert werden. 

Wie es bei verschiedenen anderen ßronzearten der 
Fall ist, sind jedol'l1 ihre Festigkeitseigenschaften sehr 
Yon der Art der Darstellung abhängig, wesshalb auch die 
Angaben d:1riiber sehr abweichend sind. 

Durch Luft, \\' asser, Sauerstoff und verschiedene 
Chemikalien soll Aluminiumbronze weniger angegriffen 
werden, al~ andere gewöhnliche Kupferlegirungen. So 
wirken organische f'iiurcn, Ammoniak, Seewa~ser und 
Kochsalz sehr wenig auf dieselben, auch sollen sie Chlor, 
alkalischen Flüssigkeiten und solchen Sulfitlösungen recht 
gut widerstehen, welche bei der Bereitung von Papier
masse angewendet werden. 

Wenn man sie zum Zwecke des Giessens umschmilzt, 
St! geschieht dies in wohfgefiillten ({raphitticgcJn 1 wobei 
eine Ceberhitzung stets vermieden werden mus~. Da 
deren Schwindmaass sehr bedeutend ist, 1,8 bis '2°/0 , 

müssen beim Formen und Gicssen gewisse Vorsichts
maassregeln beobachtet werden, welche das Zusammen
ziehen und die Abscheidung gebildeter Oxyde möglich 

4-1-50 

19, 1 
l l ,7fJ 
10,75 
]!) 

") " " 
K i r k a 1 d y in London 
Be u I in g 

1 'l' et ~1 a j er in Zürieh , 

1 

r p a r s 0 II H ' Direetor tler . 
4ii~:!\I l 1\Ianganhronze- untl Bronze-

Cump. in London. 

machen. Im A llgemcinen sieht man e:-1 aber doch 
als eine schwierige Aufgabe an, Aluminiumbronzen 
beim Giessen dicht zu erhalten. Artikel, welche in 
Massen daraus dargestellt werden, verfertigt man dess
halb meist durch Schmieden , _Walzen oder Pres~en, 
und ebenso werden alle Gegenstände mit runden 
Querschnitten, wie A xen , Bolzen etc. , am liebsten aus 
gewalzten Stangen hergestellt. Das Walzen, Schmieden 
un<l Pressen der fraglichen ßronzen muss stets zwischen 
dunkel und lieht KirHchrothwärme vorgenommen werden. 
Dadurch unterscheiden !'ich diese Bronzen von den 
gewöhnlichen Bronzen, welche, bei solcher Temperatur 
bearbeitet, zerfallen. Legirungen mit nur etwa 5° 0 Alu
minium können allerding.-; kalt gewalzt werden, müssen 
aber dann öfters geglüht und dann im Wasser abge
kühlt werden. Durch das nachherige Abkiihlen im Wasser 
werden nilmlich alle A luminiumbronzen weicher, als 
wenn sie nur geglüht werden. Um ßlcch vom Oxyd 
zu befreien, welches durch Glilhen derselben gebildet wird, 
taucht man dasselbe in verdünnte Schwefelsäure ( 1 /:i con
centrirte Säure und ~.':1 "' asser) und wenn dies nicht hin
reicht, lässt man es in solcher Säure 1 :.! bis 2-1 Stunden 
liegen. Zuletzt werden sie ganz kurze Zeit in einer 
Mischung von ~ 3 concentrirter Salpetersäure und '/;; 
Schwefelsäure gebeizt und dann gut abgespült. 

(8chlu8s folgt.) 

Mikrostructnr des Stahles. 
Herr Albert Sau v e ur legte am 2. August d. J. 

dem lngenieur-Congress in Chicago eine diesen Gegenstand 
behandelnde Arbeit vor. l~r setzte die fi folgenden Sätze 
fest, welche das Ergebuiss seiner Studien zusammen
fassen sollen : 

1. Ruhige (ungestörte) Abkühlung von einer Anfangs
temperatur x oder einer höheren Temperatur erzeugt 
Krystallisation. ' 

2. Ruhige (ungestörte) Abkühlung von einer unter x 
liegenden Temperatur ist Yon dar Kryst:dlisation nicht 
begleitet. 

;j, Die Temperatur x wechselt mit der chemischen 
Zusammensetzung des Stahles; jede Verunreinigung, 
wenigstens Kohlenstoff und Phosphor, setzen x herab 
auch in sehr verschiedenen Graddifferenzen. 
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-L Je höher die lnitialtemperatur, von welcher der 
Stahl ungestört abkiihlon kann, ist, desto grösser das 

· Korn für eine bestimmte Zusammensetzung. 
5 . .Je langsamer die Abkiihlung, desto grösser das 

Korn für eine bestimmte Zusarnmcrn;etzung. 
6. Die Grösse des Kornes ist unabhiingig von der 

Bearbeitung, welche das Stück erfll hren hat. 
Auf Punkt 3 sich beziehend, setzt Sau v e ur fest, 

dass kohlenstoffreicher und pho~phorrcicher Stahl grösscres 
Korn besitze al~ Stahlsorten, die wenig von diesen Bei
mengungen führen. Die Krystallisation billt im verun
reinigten Stahle länger an (das Korn wächst fort), als 
im kohlenAtoff- und phosphorarmcn Materiale, d. h. bei 
ers!ercm ist sie bei Temperaturen noch zu finden, bei 
welchen sie in letzteren Sorten bereits aufgehört hat. Kohlen
stoff, Phosphor und voraussichtlich alle V crunreinigungen, 
wenigstens wenn sie bis zu einem gewissen Betrag vor
handen sind, vcrgrössern das Korn. Kohlenstoff, die 
Mcng-c des Carbides vermehrend, verursacht, als Bestand
thoil des Stahles, llilrte und höhere Festigkeit des Mate
riales; indem er das Korn vcrgrössert, verursacht er Ab
nahme der Dehnbarkeit, eventuell Tirilehigkeit. Dies kann 
verhindert werden durch richtige Feuerbehandlung des 
StahleA. Je reiner der Stahl, desto höher kann man mit 
der Bearbeitungstemperatur steigen, ohne Krystallisation 
zu veranlassen. nichtig geführte V ersuche zeigen uns, 
was für einen Einfluss die Temperatur auf verschiedene 
Zusammensetzungen des Stahle~ hat; die Kenntniss dieses 
Cmstandes ist von hohem Werth. Diese Studien lehren 
uns , bei welcher Temperatur der Stahl von bestimmter 
ebemiHcher Zusammensetzung behandelt werden soll, um 
eine schädliche krystallinische Structur zu Yerhindern. 
Der Autor führte den Fall an, dass, wenn von derselben 
Charge zwei Probeingots gegossen werden , wovon der 
eine 4 Zoll, der zweite 2 Zoll Querschnittsseite besitzt 
und beide Ingots auf 1 Zoll iibersehmiedet werden, das 
vom grösseren Ingot stammende Stück kleineres Korn al8 
das vom letzteren Gussstücke zeigen wird. Daraus mag 
geschlossen werden, dass das kleinere Korn eine Folge 
der st.'irkeren Bearbeitung ist, doch vermuthet der Autor, 
dass die niedere Temperatur, welche. scbliesslich bei der 
Üeberschmiedung eingetreten war, die Ursache davon 
sei. Werden beide Stücke nach der Bearbeitung, statt 
dieselben langsam abkühlen zu lassen, gleichrn!tssig auf 
helle Rothgluth erhitzt und dann erst einer langsamen 
Abkühlung ausgesetzt, so werden sie die gleiche Structur 
aufweisen. 

Dies ist unter allen Cmst.'inden ein Argument für 
die Behauptung, dass der Schmiedung , beziehungsweise 
Ueberarbeitung des Stahles kein besonderer, die Structur 
betreffender Elfect zuzuschreiben ist. Die lI eberarbeitung 
des Stahles scheint d

0

emnach keinen Einfluss auf das 
Korn zu haben, doch ist es schwer zu begreifen, wieso 
eine Behandlung des Stahles, welche die Structur des 
Metalles nicht beeinflusst, die physikalischen Eigenschaften 
desselben zu alteriren vermag. 

Für eine gegebene chemische Zusammensetzung 
werden die Rails umqo deutlicher krystallinisches Korn 

zeigen, je hiiher die Bearbeitung..;temperatur und je lang
samer die Abkühlung war. IJaraus folgt, dass, je 
schwerer die Schienen, desto krystallinischer die Structur: 
denn diese werden gewiss heisser aus der W alzc kommen 
als leichtere Prolilc. Es folgt conscqucnter \\'eise, dass 
die physikalischen Eigenschaften mit den Dirnensions
difforenzen der ver8chiedenen Theile der Schienen wech
seln. Man möchte erwarten, dass die inneren Partien des 
Schienenkopfes weniger Dehnung und Contraction zeigen 
sollten, als die <lichteren Theile des Randes und beispiels
weise als die äussersten Theile des Schienenfusscs. Probe
stücke, drei verschiedenen Stellen der Schienen ent
stammend und gerissen, stimmten auffallend gut mit den 
mikroskopischen Beobachtungen überein. 

Sau v e ur kommt auf die Arbeiten 1 [ o w c's und 
So r b y's zu sprechen. Er erwähnt, dass die genannten 
Beobachter drei Sorten Eisen unter dem Mikroskop unter
scheiden : 1. Ferrite, kohlenstofffreies Eisen; 2. Cerneu
tite, Eisen, welches Cemcntkohlenstoff enthält, vermuthlich 
ein Carbid nach der Formel Fe3 C, dies ist ein hiirtencler 
Begleiter des Stahles; :3. Pearlyte, welche sich bei sehr 
starker Vergrösserung als ein Gemisch von sehr dilnnen 
l'lilttchen der ersteren beiden Sorten alternireud , im 
Verhältnisse 2 Ferrite zu 1 Ccmentit, aneinander gelagert 
darstellen. Sie haben ein geperltes Aussehen, daher der 
Xame (Pearl :-:-: Perle zu deutsch). Es scheint, als würden 
sich beim langsamen Abkühlen die Ferrite und Cementite 
soweit als möglich verbinden, nebenbei einen Geberschuss 
von Ferriten oder Cementiten, wie es eben den vor
handenen Mengen entspricht, zurilcklassend. 

Wir haben gesehen, dass alle Stahlsorten , wenn 
man sie von einer genügend hohen Temperatur unge
stört abkühlen lässt , in einen krystallinischeu Zustand 
übergehen. Diese krystallinische Structur wird durch 
Pcarlytkörner veranlasst, von welchen jedes von .Ferriten 
(bei weichen und rnittelharten Stahlsorten) oder von 
Cernentiten (bei harten Qualitäten) umgeben ist. Ein 
Schnitt unter einem spitzen Winkel zur Achse des 
Probestückes ausgeführt, zeigt netzförrnige Structur; die 
Pearlyte bilden die Maschen, die Ferrite und Cernentitc 
das Netzwerk selbst. Bei sehr weichem Stahl ist das 
Korn sehr klein, die Menge der Ferrite ist sehr gross. 
Die physikalischen Eigenschaften eines gesunden Stahl
stückes werden abhängen: vorn Verhältnisse zwischen Pc:tr
lyten und Ferriten, oder von den Pearlyten und Cementiten, 
welche im Metalle enthalten sind (das ist wieder vom 
Kohlenstoffgehalt des Stahles abhiingig), wie auch Yon der 
erfahrenen Wilrrncbebandlung. Bei Stahlsorten mittlerer 
Härte ist die Menge der Ferrite sehr gering, die Körner 
sind dicht aneinander, die Messungen können möglichst 
abgekilrzt werden durch Vernachlässigung der vorn ~etz
werk eingenommenen Fläche. Es wird dann geniigcn, 
nur die Aussenlinien der Fächer und der dichten Körner, 
welche im mikroskopischen Felde sichtbar sind, mit dem 
Planimeter zu umfahren, diese auszurechnen und die 
mittlere Fläche zu zeichnen. Bei Untersuchung weichen 
Stahles ist diese Methode jedoch vollkommen unbrauchbar. 
Es wird in diesem Falle nothwendig, eine grössere Anzahl 

3 
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von Körnern zu messen. Die meisten Probestücke wurden 
mit 18 mm Querschnitt, .!fJO rnm lang angefertigt. Auf 
jeder 8eite der Probe wurde ein dünnes Stück abge
schnitten, polirt, geätzt und das Korn gemessen. Das 
Probestück wurde tlann der Reissprobe zugeführt und 
die Zugfestigkeit, Dehnung und Contraction beistimmt. 
Bei den derart erhaltenen Ergebnissen folgten die Linien 
der Dehnung und Uontraction auffallend deru Wechsel 
der Seitenlängen des Kornes; heide Helen rapid mit der 
Zunahme der Korngrössc und die Contraction nahm 
schneller ah als die Dehnung. Die Korngrösse wird bei 
weitem nicht so sehr die Zugfestigkeit beeintlussen. 
Wächst das Korn von 35 auf 221 mm~ (Yermuthlich 
nicht mrn, sondern O,OO 1 111rn), enti;prechend sechs 
Feldern, das heisst wird das Korn sechsmal so gross 

Magnetische 
Declinations ·Beobachtungen zu Klagenfurt. 

Tag 

1 ~: 
: 3. 
i 4. 
' 5. 
1 6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
',(,7. 
28. 
29. 
:-30. 
31. 

Von F. Seeland. 
Monat A u g u s t 18 9 3. 

Declination zu Klagenfurt _:l~_!~e~_~()Il Stationen 1 
-------1 -- - .. ---- -

: ] 1 1 + i + 1 = 1 

! 
..., 0 rn &:. 1 

~ 00 ·- ~+ 00 7• i 2· 9" 1 ~] 
! a „ 

1 a, ~OJ 
„ 2 

1 " .... „ = „ 
E-t ·" ~ "' 1 -~ 

1 bO 1 = 
1 

" 
..... '"' ~ E-t i 8 i 

------ .----- ----- ------- -----

9° + Minuten ' Min. Minuten 

;)4,11 46,0 ! 40,6 40,2 12,0 158,5 61,08 5U,50 
38,0 1 48,7 1 40,0 42,2 10,7 58,() i 61,5:) 51,50/ 
36,U I 47,.J. 4U,O , 41,l ;11,4 ?9,2 i t~l,17 51,2U

1 

37,3 45,.J. 4 l.3 41,3 · 8, 1 :i8,() 61,lfl 5U,53; 
35,3 : 50,7 36,0 1 40,7 15,4 59,6 1 6:-3,()7 !"i l,501 
37,:-3 1 47,4 34,0 ' 39,6 13,4 60,0 65,79 51.07! 
:-37,3 1 44,11 3.J.,U :)8,4 10,0 59,2 65,19 49,6t 
:-34,0 1 46,0 38,7 . 39,6 12,0 5fi,2 61,85 49,7:1 
36,0 i 45.0 :-38,0 . 3!l,7 9,0 57,4 lil,18 i 50,43 
:14,0 46,0 38,0 

1 

39,3 12,0 57,9 62,11 ' 49,93 
32,7 1 46,7 1 3!1,:1 ' :-39,lj 14,0 5'3,9 64,68 i fiü, 10

1 

34,0 : 46,7 :-lU,3 .fü,U 12,7 58,7 1 62.~l~ 1 50,13: 
35,3 1 42,7 : 3!1,3 39. l 7,4 51-',2 60,62 49,20 
34,0 ' 4t,7 37,3 a8,o s,7 58,u 62,:11 49,57 
35,3 : 46,0 1· 38,0 ' 3!.1,8 111,7 58,5 lil,55 1 49,!17 
3:J,:) : 44,0 :-38,0 ' 39,l 8,7 :J8,U : liü.12 49,77 
3ti,O 1 46,0 : :)5,3 :i9,l 10,7 5~.5 1 57,67 : 49,:-IO 
3.J.,ti i '11•7 : '.l~,3 ?8,~ , lü, 1 ?U,5 ? l.4 ~ : 51.!U, 
31i,O ; 43,4 · 3ö,O . a8,::i 7,4 o7,5 o9,4ö , 57, 10 
33,3 1 4314 1 38,0 38,2 10, l 57,5 61, 15 1 48,:i7. 
4u,o 1 41,3 ! a6,? . ?9·? ~.1 58.~ ?9·~Z : 48,?3i 
40,0 . 42,7 1 35.a · .19,.'J 1,4 58,.1 09,:...1 : 48,371 
:-w.ti ! 4~.o 1 ?~·o , :18,2 9,? ~8.~ , ~o.~u i 48,9?, 
.14,!J 4.1,4 .1ö,6 38.l 8,::i 08,:J bO,.'-ID ; 48,H, 
34 16 1 44,U 37,:1 38,6 B,4 58,8 1 til,5:1 49,~0i 
35 3 1 46,0 36,IJ 39,1 10,7 57,4 1 61,66 1 49,37 
:)t,6 ; 46,7 36,0 ' 39,l 12,l 56,7 62,ti2 1 48,87: 
34,6 ' 47,4 3ti,U :-JU,:-3 12,8 56,3 ' 6:-l,58 49,80 
:)5,:-3 46,U :18,7 40,U 10,7 5ö,2 63,43 i 50,8U 
34,o ! 47,4 38,o ag,.~ 13,4 5ö,-1 ö~,7~ 1 49,87: 
:H,O ! 45,'1 38,0 ' 39,1 11,4 57,1 63,28 ' 49,67 

. l1Uel 1 35,4 45,4 37,5 39,4 : 10,4 1 58,2 61,79 ! 49,75 
Die mittlere magnetische Declination in Klagenfurt 

war 9° :-l9,4' ; mit dem Maximum 9° 42,2' am 2. und dem Minimum 
9° 38,0' am 14. 

Die mittlere Tagesvariation betrug llJ,.J.', mit dem 
llaximum 15,4' am 7. und dem Minimum 4,7' am 21. 

als es urspriing~ch war , :so wird die Zugfestigkeit nur 
etwa 5000 /.-,!/auf die g:mze Fläche [ 18 X 18 - 32·1 mm~ J 

i. e. Hi,,1 lcg pro uwi 2 abnehmen. Wird die Curve für 
die Zugfestigkeit mit der Zunahme der Korngrüsse fallen~ 
Wenn wir die erwähnten Fälle nur berücksichtigen, so 
würden wir entschieden ein Fallen cunstatiren , es 
müssen ahcr viel mehr l'roben durchgcfiihrt werden, 
um zu einem :sicheren 8chlu:sse zu gelangen. Es zeigt 
sich demnach , dass bestimmte Beziehungen zwischen der 
Korngrösse und den physikalischen Eigenschaften des 
Metalles existiren. Die wenigen Versuche, denen aller
dings noch viele folgen sollten, haben in:;oferne Licht 
auf die bereits bekannten Eintlüsse der \Yiirmebehandlung 
auf die Eigenschaften des Metalles geworfen, als sich die
seihen nun, wie vorbesprochen, begründen lassen. F. T. 

Ber:~- m11l Hiittcnproduction Hrosshritanniens 
1892. 

Das kürzlich ausgegebene ,:Blaubuch" veröffentlicht 
die Montanstatistik des Vereinigten Königreiches und 
Irlands nebst der Insel Man, auf Grund der von den 
Berginspectoren gesammelten Daten. Aus den vielen 
für jeden dieser Landesth eile abgesondert angeführten 
und erläuterten Angaben iiber den Berg- und Hüttenbetrieb 
geben wir nachstehend nur die Gesarnmtziffern der 
Production im Vergleiche mit jenen des rn rhergehenden 
Jahres wieder: 

Hergban. 

1

. . l.~9i . 1 . 18!Ü. 

1 

Quautität ! Werth . tl~~~Ut~ i . 'V~rth- \ 
Tons .J:." 'fons 1 .J:." 

Kupfererz . 8329 17924 5723! 108:10' 
1 „ Präcipitat 8' 155 5: 22i 

i Erzgattung 

Bleierz . . ~2 'i'74 166 699 19 8:J!ll 13li 899' 
Zi ukerz . 5 703 21 794 7 7101 20 561 
Zinnerz . . 14 .J.881 735 240 14 :128 734 565 
Antiwonr,rz . 10. 15U 6 98 
Ei"~nrrz . 11 9112 711! 2 986 688 10 :).J.1145:· 2 589 4141 
Steinkohle 133 96:-3 312 52 581584127 7~:-3 lfil); 46 394 f681 
Li~nit. . -l 664

1 
1 360 4 247i 1 062 

;ocbchiefer ~l ~83 :1 :121 lU D89 ~ 7471 
Pelrolenm 100 1 150 218 ,IQ!) 
Manganerz 251! 2!-12 !E19' 1110 
Eisenkies. lH471 2418 6775 2541 
8alz . . 2 0\16 262 1 9fi5 528 1921 71\-1 8-.IU 758· 
Uranerz . 31 li20 :17 7H> 
1Wolfrarnerz . US' ;1 ;J.J l 125. 3 000 
1Al:Ltinschiefer 5 .174' ti8.J. 2 922 36fl' 
Arsenkies 6048 58593 5114 43686 
Arsenik . 5 095. 4 :170 -l 4!J7 4 !188 
'nar\"t . . l !J 136 25 ~O~ 18 146 23 792 
Ff. .Thon. 2 35 l 16ti 1 802 5!18 2 164 !l98 746 34:-l 
Flnssspath 1,1 [I 18i 1711 l&~ 
,liyps . . 151 708 60 ms 147 '>fü 58 2~7 
Jet. . Llis. 7liü 153 !J29 185, 
Ocker etc. . 8 606 11 014 8 u5:J: 9 264: 
Kalkphosphat 10 UOO 20 UUO 12 2UO, 22 25U' 
Schiefer . . 18 669' 41 i96 13 225' 35 983 
Gesteine . . ! [ 

1 (gesch.Wth.) i 6 826 350 1 6 78!) 8i9: 
r\Strontiansul- 1 · 1 1 

fat . . . 8 0611 4 Q:1\l 5 0661 ~I 
\-::T::""o-ta~l-w-er""'."th:--.--:1~----ö,.,.0 5-3,..-:)_4....,.5_3_,91:-----~5:--::8:-:476 040 
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i 

llfetallgattnng 

i 
iKupfrr 
Blei . 
iz· k 

Tons 
n 

j In . 
Zinn . . 
IAntimon. c~~t. 
1 Eisen . . Tons 

!
Gold . Ozs. 
Silber . 

1 " 

;Total werl h 
1 

Hütten. 

1891 1992 i 
--- ---------- --- --- ---·-----1 

1werthnnch 1werthnach: 
ldem Durch· ldem Dnrch-I' 

Quantität 1

1 

schnitt Quantität schnitt 
<ln Markt· <ler Markt-

l }'r<'ig1• 1 preise 

Tons ' .1' Tons j ,J;' 1 

7Hl"/,; 40708 495'/"' 24746, 
32 20[, ' 4011 li87 29 540 1 317 6781' 
8 891 212 495 ~l 349 . 2U3 fl3li 
!l :1?3:~" ;-<Sl _139 9 2~1·,-,1 892 !ls~I 

138 „ .~71 al 1 llb 
45283~2 1188~81940~1.1?8 1 10411G033f 

4007.lG.:..U 
1 

13 7UO .~ 83;) 10 511 I 
279 702 52 534 271 2:"19 i 44 998i 

11:1488 4531 11 900 GOIJ 

E. 

Zum Metall- nrnl Kohlenmarkt 
im Monate Se11tember 1893. 

In dem Berichte iiber den llletall- und Kohlenmarkt in 
der vorhngel1enden Nr. 4U <l. Z. vom 7. 1. Jil. ist de~ Gerüchtes 
Erwähnung gethan worden , <lass die üsterr. alpine Jllontan
gesellschaft ihre Stahlwerke in Eibiswald und Kapfenberg an 
die Firma Gehr. B ü h 1 er zu verkaufen beabsichtige, wobei auch 
die Erörterungen und Schlü~se wiederholt wurden, welche theils 
in Tagesblättern, theils im mündlichen Verkehre mit Dritten 
über diese Angelegenheit., über deren mutl1maassliche Folgen 
und über die Zweckmässigkeit oder Unzweckmässigkeit des ge
dachten Geschäftes geäussert wurden. \rie wir aus authentischer 
(iuclle erfahren, beruht die eingangs erwälmte Mittheilung auf 
vollständig unrichtigen Informationen uncl erweisen sich sonach 
a11ch die reproducirten Folgerungen , welche geeignet sind, die 
Verwaltung der iist.err. alpinen lllontangesellschaft zu compro
mittiren, als irrige. Es heLlarf wohl nicht der hesondereu Er
klärung, dass dem Verfasser des lllarkthericbtes jede Absicht 
ferne lag, cler Vrrwaltung cler iistur. alpinen Jllontangesellschaft. 
nahe zu treten , zumal ja ausdrücklich die lllittheilung als ein 
Gerücht bezeiebnet wurde; er glaubte :rher nicht unterlassen zu 
können , desselben zu erwähnen , da l'S , nachdem es so Yielfach 
besprochen wurde, tlas Interesse der Fachkreise in Anspruch 
nehmen musste. 

Insbesondere hätte es sich selhstversfändlirh, auch wenn 
.iener Verkauf thatsärhlirh beabsichtigt. gewesen wäre, niemals um 
einen Gründerg11winn handeln kiinnen, we.il ja keinr Gründung 
vorliegen würde. Unter diesen Umständen kiinnten wir nur be
tlauern, wenn die Wiedergabe des Gnüchtes so gedentet worden 
Wäre, als hätten wir jene Folgerungen gezogen, und dies urusomehr, 
als ja zum Scl1lus~e der Ausführungen ausgesprochen wnrde, 
<lass die üsterr. alpine Jllontaugesellschaft bisher auf eine ge
sunde, kräftige Entwicklung der ihr an\·ertrauten Produrtions
zweige das Hauptaugenmerk gerichtet l1abe, wodurch sich ihre 
Verwaltung mit den \'on uns vertretenen Grundsätzen stets im 
Einklang befunden hat. 

W. Fol t.z. 

Notizen. 
Härteftllsslgkeit nlr Stahl. D. R.-P. Nr. GI 564 des E. 

Tweed v. Sie besteht aus einem Gemisch eines Yer1liinnunj!s· 
mittels, ~ie z. B. Wasser oder Oel, mit einn Base, welche ein 
Oxyd oder Carbonat oder sowohl ein Oxrd, als auch ein 
Carbonat de< Eis~ns oder eines anderen lletailes der Eisen~rnppe 
~ncl einen organischen Stoff, z. B. Glykose, enthält. Zum Härten 
einer Stahlsorte, welche 0,25 oder mehr Procent KohJ„nstoff 
?nthält, misrht man z. B. 28g Eisencarbonat nnd 56 g Glykose 
1~ einem geheizten Gefäss sorgfältig durcheinander und setzt 
dieser llasse , während dieselbe noch heis~ ist, 30 Tropfen 

Schwefelsäure zu. Die so gebildete Masse wird dann mit 
Wasser vermischt im Verhältnisse von 28 g J\lasse zu 5G ,q 
Wasser und in cliesem Bacl wird der rothglähende Stahl abge
löscht. Der zu behandelnde Stahl wird gewöhnlich so lange erhitzt, 
bis er an einem mlissig dunklen Orte ein mattrothes Aussehen 
aufweist; iler Stahl wird dann auf einmal in das Härtebad 
eingetaucht. Kiesahbrände werden von dem Georgs-llarien-Berg
werks- und Hiitteuverein (D. R.·P. Nr. ()9 345) mit feinpuh·erigen 
eisenhaltigen Bindemitteln g<'mischt, dann zu Steinen gepresst 
und verhüttet. Insbesondere geeignet für diesen Zweck si11d die 
Rückstände der Anilinülfahrikation und die bei der Gasfahrikation 
henutzte La min g'sche Jllasse, welche. in hohem Grade eisen
haltig, wegen ihrer feinpuh'erig('n Beschaffenheit aber allein zur 
Verhüttung nicht geeignet sind. (Zeil~chr. f. angew. Chemie, 1893, 
S. 459.) h. 

Rösten sulfidischer Erzl'. D. R.-P. Nr. li9U3~ des L. 
Bi' m e l m ans in Brüssel. Das R(isten geschieht bei gleichmä~
siger Hitze zuerst hei Luftab~chlnss, dann bei Zutritt von Luft 
und Dampf und zuletzt bei Zutritt nur von Luft. (Zeitschr. d. 
Ver. deul~ch. Ing., 1893, 1019.) N. 

Haunay's Process zur Verarbeitung silberhnltiger Blei· 
glanze. Man leitet (durch ßessemern) Luft in den geschmol
zenen Bleiglanz , wobei neben dem metallischen Blei eine flüch
tige silherfreie Verbindung von Pb S, O" entsteht (2 Pb S + O, = 
aus Ph S .. 0 .. +Pb), während sich alles Silber in dem Blei ansam
melt. WirJ ein Ueberschuss von Luft. zugefiihrt, so entsteht Bleisulfat 
Pb S .. 0.„ ein Theil des Bleit>s geht in Glätte über und es sam
melt - sii::h <las Silher in der zurückbleibenden Menge rnn Blei 
für das Abtreiben an. (In<lustries an<l Iron. 18H3, Nr. 1067; 
B.- u. H.·Ztg„ 1893, 286.) h. 

Rösten von Zinkblende. D. R.-P. Nr. li9 669 des J. Sa c h s e 
nn<l K Richter in Berlin. Auf ilas rothgliihende Erz wird 
feinvertheiltes Wasser gespritzt.. (Zeil~chr. d. Ver. d<'utsch. Ing .. 
1893, 1019.) N 

Die Zusammensetzung der Röstgase. Von K. W. J n
r i s c h. Die Berechnung der Zusammensetzung der Verbrennungs
gase des Schwefels, der Rüslgase von Schwefelkiesen und Zink
l~lenden geschah bislang allgemein nach der sehr umständlichen 
und zeitraubenden, von Ph. Sc h war z e n b er g angegebenen 
staffelförmigen Methode. Verfasser theilt eine kärzere Methode 
mit, welche mit einem Schlage nicht nur die Zusammensetzung 
der Rüstgase, sondern auch clie Volnmcnveränderungen der Gase 
angibt. Die nene Methode beruht auf folgender Erwägung. Wenn 
in irgend einem pneumatischen Processe 10(ll eintretende atmo
sphärische Luft auf einen Gasrest von R I redneirt werden, in 
denen die i !) I eingetretenen inerten Stickstoffs uuverändert, da
gegen nur norh x I Sauerstotl' enthalten sind, während (21-x) l 
Sauerstoff aus clen Gasen verschwnn<len sind , derart , dass 
R = 79+x ist, nar dass in cliesem Gasreste die x I Sauerst-Off v Vol.
Proc. derselben ausmachen, so hat man stets (79 + x): x = 100: v 

rn V 
X=·----~-

100-v' 
Hierin wird v durch die Untersuchung der Endgase auf 

ihren Sauerstoffgehalt direet beobachtet. Für die Werthe v = 0 bis 
v = 21 findet man für x folgende Werthe: 

V X V X V X 

(1 0 6 5.0425 11 9,7640 
1 0,7980 6,4 5,4017 12 10,7727 
2 1.6122 7 5,9462 13 11,8127 
3 2,4433 R 6,8696 14 12,8605 
4 3,2917 !l 7,8132 15 13,9412 
ö 4,1579 10 8,7778 16 15,0476 

V \' 

17 16,1807 
18 17,3415 
19 18,5309 
20 19,7500 
21 21 

Wie sich die Berechnung der Zusammensetzung der Röstgase 
uncl der Volumenreduetion im Einzelnen gestaltet, hat Verfasser 
in seinem "Handbuche der Schwefelsäurefabrikation" mitgetheilt. 
(Chem. Ind., 1893, Nr. 16, S. 211; Chem.-Ztg., 1893, Rep. S. 207.) 

Rostschaumittel durch Theeranstrlch. Da die in dem 
Rohtheer enthaltenen Säuren das Eisen angreifen, so setzt man 
dem erhitzten Theer 2 bis 3°',, gelöschten Kalk zn; der heiss 
aufgebrachte Anstrich haftet gut und bildet einen dichten lack
artig ans~ehenden Ueberzug. Durch Terpentin kann der Anstrich 
verdünnt werden (Thonind.-Ztg., 1893, Nr. 17, S. 715; Chem.-Ztg., 
1893, Rep, s. 232.) 

l* 
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Wolframeisen. Nach W. Il. Wa h 1 (Proc. Frankl. Inst., 
Dec. 1892) wurden hei Versuchen zur Herstellung von reinen 
Eiscn-Wolframlcgirungcn Bruchflächen erhalten, die eine Menge 
SpaltHächcn unvollkommener Krystallc in eine foinkrystallinischc 
Masse eingebettet darboten. Bei der Analyse dieser Legirnng 
gah i.ine ernchüpfon1lc Beliandlung mit Königswasser einen Rück
stand, der weder von Säuren, noch tlurch Schmelzen mit Soda 
oder Salpdersänre angegriffen wurde. Der Riicksta11tl, ein schweres, 
schwarzes PulvPr, erwies sich als Wolfram. Hiernns lässt sich 
schlirssen, 1lass uas Wolfram in tler Legirung sowohl im ge
bundenen wie im freien Znstaml vorkommt. Die volle Analyse 
ergah: 

c. 
P. 

Si. 
l\ln. 
Fe. 

freies W. 
gelmmlenes W . 

0,85 
0,04 
0,14 
Spur 

. 42,28 

. 22,54 

. 34,35 
100,20 

Aus diesen Zahlen berechnet sich die Verbindung zwi~chen 
dem Eis1m und dem Wolfram zu Fe, W. Es erscheint somit bei 
Fe, W der Sättigungspunkt des Eisens für Wolfram erreicht 
zu sein, soweit ein solcher Schluss aus einer einzigen Analyse 
zu ziehen erlaubt. ist. (Zeitschr. f. angew. Chemie, 1893, S. 459.) 

h. 
Zusammenbacken \'On KiesabJ1rlinden. D. R.-P. Nr. ß9 345 

UPS Georg-Marien-Tlergwerks-und Hüttenvereines in 
0 ~ n :L h rück. Als Bindemittel fiir Kiesabbrände werden die fein
pul verartigen, eisenhaltigen Riicks1ände der Anilinölfobrikation, 
sowie die La min g'sche Masse beigesetzt (Zeitschr. d. Ver. 
deutsch. Ing., 18!!3, 1018.) N. 

Walzwerk: fil1· ltilfelbleche. D. R.-P. Nr. ß8 ß91 des 
C. L ii h r in llfeggen (Westpl1.). Um Ri1fclblcd1e mit hohen Rippen 
her1:ustellen, hat <las Walzwerk r.ine dicke Unter- und eine dünne 
Oberwalze, welch' letztere gegen eine dicke Stützwalze sich an
legt. Oher- und Stützwalze werden gemeinschaftlich ausbalancirt, 
so dass nach dem Durchgang des Bleches die Oherwalze nicht 
auf die Unterwalze fallen und die zur Bildung der Rippen be
stimmten, auf einer der l1eiden Walzen befindlichen Vertiefungen 
zerstören kann. (Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing., lfüß, 1018.) 

h. 
Uoppel11uddclofe11 mit aasfeuerung. D. R.-P. Nr. 67 571 

von Miihle, Brandt und Nawrocky. 2 nebeneinanderste
hende cylindrische Räume, durch einen tangentialen Canal ver
bunden, besitzen je einen abschliessbaren Fuchs und je drei etwas 
s<'hräg gerichtete Brenner, mit Gas und Pressluft zu speisen. 
Während die Brenner in dem einen Ofenraume bei geschlosseut~m 
Fuchs eine frische Post erhitzen, machen die Abgase eine an
tlere Post im zweiten Ofen bei dessen geöft'nete111 Fuchse fertig, 
worauf man letzteren Ofen neu beschickt und den Lauf der 
Gase umstellt. (ß.- u. H -Ztg., 1893. 233.) h. 

Extrnction \"Oll Golcl und Silber aus Hih·rerzen und 
gerösteten Sclnrnfel· und Arsenerzen. (D. R. P. 70313 von 
F.rnst ßruno Mi e ri s c h, Managua, Nicarag·1a, Central-Amerika.) 
l.lie Gold und Silber enthaltenden ~:rzc werden zunächst geröstet 
n11d sodann mit unterchlorigsaurer. und chlorsauren Salzen in 
statn nascendi behandelt. Letztere werden dadurch erhalten, da8s 
die Erze mit Natronhydrat gemischt und dann der Einwirkung 
von Chlor ausgesetzt werden. Hiebei wird soviel Kalkhyurat 
zugesetzt, als nothwendig ist, um die gebildete Schwefel- und 
Arsensäure in Form unlöslicher Kalksalze abzusch~iuen, und 
somit einer Verunreinigung der Kochsalzlauge, welche zum Aus
laugen dient, durch ~chwcfelsa11res Natron vorzubengen. Diese 
Lösung, welche sämmtliche Metalle enthält, wird sodann mit 
Natronlauge im Ueberschuss versetzt, wobei Eisen. Kupfer und 
Quecksilber in Form von Oxydhydraten ausgeschiedPn werden, 
während Gold, Silber, Platin, Bl„i und Zink gelöRt bleihen. Die 
Edelmetalle und das Blei werden aus der alkalischen Lösung 
durch nwtalli~cl1es Zink ahgeschieden uuu Jeizteres durch d1m 
elektris<:hen Strom wiedergewonnen. (Chem. Ztg., 1~9~, 1322.) 

Literatur. 
Handbuch de1· Eisenhüttenkunde flir den Gebrnuch im 

Betriebe, wie zur Hentltzung beim Unterrichte, bearbeitet 
von A. L e de h ur, ßcrgrafh und Professor an der k. ßergak:Ldemie 
zn Freiberg i. S. 2. neu hearheit.ete Auflage. ). Abt.heilnng: nEin
führung in <li1• Eisenhüttenkunde." Leipzig, Arthur Fe 1 i x. Preis 
.lll 1.2. 

Die l. Annage dieses Werkes kann wohl als jedem Eisen
hüttenmanne bekannt vorausgeset;r,t werden; sie hat 1lurch die 
Neubearbeitung mitunter nicht unwesentliche Aenderungen, Ver
mehrungen, thcilwcise auch Kürzungen erfahren. 

In das 1. Capitel ist eine Besprechung der Eisenindnstrie
verhältnisse der verschiedenen Länder, insbesondere der Erzvor
kommen derselben, eingeschaltet worden; im folgenden üher 
Reduction und Verbrennung, Wärmeerzeugung und Wärmeabgabe 
hcspricht der Verfasser tlas Verhalten der verschiedenen Reduc
tionsmittel mehr gesondert und auch ausführlicher, und widmet 
den Kohlenwasserstoffen mehr Beachtung, während gleichzeitig 
in den Wärmeeft'ecten der seither näher untersuchten Elemente 
und Verbindungen, so des Mangans, des Phosphors, tler Kohlen
wasserstoffe, die entsprechenden Correcturen vorgenommen wurden 
uml Lias Aluminium neu einbezogen erscheint. 

In dem A b~chnitt über Brenn~toft'e behandelt L e de b ur 
zunächst die natürlichen Brennstoffe für sich, gibt dann einen 
Rückblick auf dieselben und geht dann erst zur Besprechung der 
verschiedenen durch Verkohlung erhaltenen Brennstoffe über. Eine 
wesentliche Aenderung ist hier nur in der Abtheilung über Ver
cokung zu constatiren, in welcher L e de b ur bei Besprechung 
tler Oefen für Gewinnung der Nebenpmdncte, unter Hinweglassung 
der älteren Oefen, den neueren, insbesondere den Hoffmann-
0 t t o'schen, welche auch in Zeichnung vorgeführt werden, mehr 
Aufmerksamkeit schenkt. Bei Behandlung der brennbaren Gase 
sind die natürlichen Gase und die Gase, welche als Nehenpro
ducte bei anderen Processen entstehen, ausführlicher einbezogen 
worden, unter letzteren insbesondere die Hochofengase und die 
Gase der Vercokungsöfen. Da.ran anschliessend ist den Gasr.r
zeugern ein eigener Abschnitt gewidmet und haben darin, unt1•r 
Hinweglassung älterer, minder werthvoller, die neueren , ganz 
besonders die hekanntlich hestbewährten ,.:chaehtgehläsegeneratoren 
mehr Beachtung gefunden. J, und i n's Condensator ist neu auf
genommen. 

Der Abschnitt über Aufbereitung der Jllineralkohlen ist mit 
Recht weggeblieben. 

Bei Besprechung der feuerfesten l\laterialien !iahen die 
basischen , dem heutigen Stande entsprechend, mr.hr Aufmerk
samkeit gefunden, und sind die Kohlenstotl"ziegel, dessgleichen der 
feuerfeste Mörtel neu einhezogen wo1den. 

Das Capit:il über Schlacken hat dnrcl1 die Aufnahme eines 
Auszuges ausAkerman's werthvollerArLcitiibcr diesen Gegen
stand, insbesondere über Hochofenschlacken, eine sehr wesentliche 
Bereicherung erfahren; in den Abschnitt üher Erze sind die Ne
benproducta anderer Processe ausführlicher aufgen1Jmmcn worden, 
während jener üher Zuschläge ziemlich unverändert hlieb, was anch 
hei dem folgenden Ca pi tel üher "Rüstung", wenn wir von der 
Einschaltung der l<'illafer'schen Gasriistiifen nnd der Weg
lassung des in der 1. Auflage enthaltenen Kalkbrennofens absehen, 
im Allgemeinen der Fall ist. 

In dem folgeutlen Abschnitt n Das rnetallurgisch-chem_ische 
Verhalten des Eisens und seiner Begleiter" ist insbeson1\ere das 
Verhalten drs Eisens zu Sauerstolf ausführlicher besprochen; aber 
auch die Abhandlung über "Eisen und Kohlenstoff" ist ent
sprechend ven·ollkommnet worden , während dit> ß••ziehnngen 
anderer Elemente, welche seitdem mehr studirt worden sind, so 
inshesondt>re die des Aluminiums, des Wismuths neu hinz11gc
ko11men si11d. 

Alles in Allem hat die neue Auflage des in Fachkrrisen 
bereit.'! lwst geschatzten Bnclies durch i];e gPgenüher der 1. Auf
lage vorgenommenen Aendernngen 11111! Erwei1ernngcn nicht un
wesentlich ";Ul WP-rth gcwonrwn 111111 ist. je1lm11 Fachmanne anf 
1las \\';irmstr. zn cmpf„)i)„n. .1. v. Ehrenwerth. 
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Pa1le unrl Henneberg·s Verfahren dt'r Trockense1iaration. 
Von Julius v. Hauer. 

Lässt man auf eine horizontale. schnell umlaufende 
Scheibe Kiirner von verschiedenem Volum und specifischem 
Gewicht fallen, so werden diese durch die Reibung gegen 
die Scheibe n.itgenommen und erhalten eine rotirende, 
wegen der Trägheit (Fliehkraft) a~er zugleich auch eine 
radiale Bewegung, sie verlassen daher die Scheibe und 
beschreiben von da an eine parabelartige , in einer 
V erticalebene gelegene Curve, deren Grundriss eine von 
der Tangente zum Scheibenumfang abweichende Gerade 
ist. Wegen des Luftwiderstandes bewegen sich die 
specifisch schwereren und die grösseren Körner rascher 
nach aussen , als die kleinen nnd leichten ; wenn daher 
unter dem Nirnan der Scheibe concentrische kreisförmige 
Rinnen angebracht sind, so lagern sich in diesen die 
Körner derart ab, dass sowohl das specifische Gewicht 
als die Dichte derselben von der innersten gegen die 
iiusserste Rinne zunimmt 

Dieser Vorgang kann rechnungsmässig verfolgt 
werden. Ist c die Gesehwindigkeit , mit welcher das 
Korn die Scheibe, welche Wurfs c 11 e i b e genannt wird, 
verliisst , s der in horizontaler Hichtung zurückgelegte 
Weg, v die ebenso gerichtete Geschwindigkeit und J\ 
<lie auf Horizontalbewegung wirkende Kraft nach der 
Zeit t, G das Gewicht des Kornes. g die Acceleration 
der Schwere, V d:1s Volum, F der ;aösste zur horizon
talen Bewegungsrichtung senkrechte Querschnitt und y 
das Gewicht der Volnmseinheit des Kornes, endlich 7. 

der Cuefticient fiir den Luftwider~t:rnd und ,- der lb.llJ 

messer der Wurfscheibe . so ist nach dem :Lllg-cmeiueu 
Bewegungsgesetze 

dv K 
dt (} g 

1 G 
dt fl K di·_ 

Die auf d:ts Korn wirkende Kraft A", der Luft
wider~tand, ist eine verziigernde • daher negativ einzu
führen ; es kann 

K= - ':1. F1·~ 

gesetzt werden. Ferner ist 
G V·: 

und es ergibt sich 

dt 
V tln 

' 
':1-.'f F ,. -~ 

Setzt man 

A. 

~u wird 

dt -A 
dl' 
l.,:.! 

A 
C'. f - + 1: 

Zur Bestimmung- der I11tegration11c~o11~.taute C hat 
m:tu fiir t --= i l, c =c, daher 

A + (_., () = - . ,. 
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und diese Gleichung gibt, von der vorigen abgezogen, 
.A A 

t= 
c' V 

v= 

Nach dieser Gleichung wächst v mit A und schon 
hieraus folgt , dass der zurliekgelegtc Weg s ebenfalls. 
mit A zunehmen milsse , denn wenn das Korn bei 
griisserem W erthe von A nach jeder beliebigen Zeit t 
eine g-rösserc Geschwindigkeit ·u besitzt , muss es auch 
in gegebener Zeit einen grösseren Weg zurliek legen. 
Der letztere folgt am; der Gleichung 

cdt 
ds = -cdt = A - ··--

A +et' 

s = A log ( A + et) + C1 • 

Da für t = 0 auch s = 0 ist , ergibt sich 
o = A log A + 0 1 

und durch Subtraction von voriger Gleichung folgt der 
Horizont a 1 weg der Körner 

s :- A log ( 1 + ~J. 
Diese Gleichung zeigt direct, dass s mit A, daher 

mit dem specifischen Gewichte y und dem Verhältniss 
des Volums V und des Querschnittes F des Kornes 
wächst. 

Bei grosser L"mfangsgeschwindigkeit der Wurfscheibe 
wird dieselbe \'Orn Korn in nahe tangentialer Richtung 
verlassen und da r der Scheibenhalbmesser ist, ergibt 
sieh die horizontale Entfernung des Kornes vom Mittel
punkte der Scheibe oder die radiale Wurfweite S aus 
dem rechtwinkligen Dreieck mit den Seiten S, r und s 

8= v~-2+ s2= V~2 +-[A-log(1 + ~)r-
Nach dem Verlassen der Scheibe wirkt auf alle 

Körner gleichmässig die Schwerkraft , vermi.ige welcher 
diesell.ien einen bei kleinen Werthen von t nur wenig 
durch den Luftwiderstand verminderten Verticalweg 

t" s - g -
' 1 - 2 

abwlirts zurücklegen. 

Die obigen Ermittlungen liefern auch praktisch 
greifbare Resultate. l<'iir k 11ge1 f ö r m i g e Körper mm 
Durchmesser d z. B. wird 

.... ;-; ~ V 2 
i = 6 d3, F =-= 4 d\ F = 3 d; 

ferner ist g = fl,8088 m und der Coefficient z filr den 
Luftwiderstand gleich 0,122; um Vergleiche anstellen 
zu können, muss angenommen werden, dass die Anfangs
geschwindigkeit c für alle Kugeln gleich gross sei, und 
es sei deren Werth c = 20m, die Zeit t = O,:l Secunden 
und der Sehwbenhalbmesser 1· = 0,22!) m, so ergibt sieh 
aus den obigen Ausdrücken für A und S 

A = 0,557 y d, 

S= 0,225 v~;[5~;01y-dlog(1 +-i~~süj]2, 
filr ß r i g g'sche Logarithmen giltig. Fiir j' kann dabei 
statt des speeifischen Gewichtes die Dichte gesetzt werden 
und ist dann d in Millimetern einzuführen. Aus dieser 
Formel ergibt sieh 
für i' d = 1 2 i3 4 6 8 10 12 14 

8= 1,19 1,712,0G2,30 2,64 2,SG 3,02 3,14 3,25. 
Ist beispielsweise y d = 10 , so gelangen in die 

entsprechende Entfernung S = 3,02 m vom Mittel der 
Wurfscheibe alle Kugeln, bei welchen 

für y = 2 3 4 5 
d= 5 31_3 21,2 2 1117/t 

ist; bei j' d = 2 und S = 1,71 wird 
für y = 2 3 4 5 

d = 1 2/1 I/2 2/r. mm 
n. s. w. Der von allen Kugeln zurückgelegte Verticalweg ist 

s - 9,8088. 0,?2 - 0 196 
1 -

2 
- , m, 

und in dieser Tiefe unter der Wurfscheibe milssen sich 
die oberen Riindcr der dieselbe eoncentrisch umgoben
den Hinnen befinden, um die Kugeln in den Entfcrmingen 
S vom Mittelpunkt aufzufangen. Da hei den Kugeln, 
welche sieh in gegebener Entfernung S oder in einer 
einzelnen Rinne ablagern , Dichte und Durchmesser im 
umgekehrten Verhältnisse stehen, können dieselben durch 
Absieben nach der Dichte geschieden werden. 

Sind statt K u~;eln unförmliche Erzkörner zu be
handeln, so werden die für S durch Rechnung erhaltenen 
\Verthe mit den wirklichen um so weniger stimmen , je 
mehr das Verhältniss zwischen Volum V und Querschnitt F 
des Kornes von dem für die Kugel giltigen gleich 2/ 5 

des Durchmessers abweicht. Auch sind die in obiger 
Rechnung gemachten Voraussetzungen nicht richtig, 
wenigstens nicht strenge. Doch gewähren die erhaltenen 
und überhaupt die für beliebige Durchmesser und Dichten 
aus der Formel für S zu berechnenden Werthe, insbeson
dere das V er h ä lt n iss derselben, immerhin einen ge
wissen Anhaltspunkt und eine nähere Einsicht in die 
Wirkungsart der Wurfscheibe. 

Das besprochene Prineip liegt dem Separations
verfahren von Pa p e und Henne b er g zu Grunde. 
Der Separator besteht dabei aus der bis 3000 Umgänge 
in der Minute verrichtenden Wurfscheibe aus Stahlblech 
von 0,45 m Durchmesser , einer ober ders1ilben befind
lichen fixen Deckseheibe Yon 2 m Durchmesser und einem 
Boden, der bis 6 m Durchmesser erhält und die eoncen
triseben , die fortgeschleuderten Körner aufnehmenden 
Rinnen enthält. In den letzteren bewegen sieh rund
laufende Austragsehieber, welche die abgelagerten Ge
menge den im Boden befindlichen Austragsehlitzen zu
führen , oder die Rinnen selbst laufen nach unten in 
H!lume au:;;, in welchen die Producte direct aufgefangen 
werden. Die Welle der Wurfscheibe, welche unten frei 
hängt, ist ober die Deckseheibe geführt und nur dort 
gelagert, daher die Lager ganz frei und bequem zugänglich 
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=-ind, was als hesunde
rer V ortheil der Constrnc
tion hervorgehoben wird. 
Ohen betindet sich die 

Ein tragvorrich tu ng, 
welche das zu separi
rende Gut auf die Wurf
=-cheihe fallen lässt, und 
unter dieser ein :-<ich an 
eine centrisehe Ocffnung· 
im festen Boden an-

sehliessender Luft
:;chacht , aus welchem 
durch einen Exhaustor 
Luft abgesaugt wird, 
so da:;s eine von allen 
Seiten radial cinwiirts 
wirkende Luftstriimung 
entstllht. ln Folge dessen 
wird einerseits der feine 
Staub abgesaugt und in 
den Luftschacht geführt, anderseits ein beliebig zu rcgu
lircnder Gegenstrom erzeugt, so dasR der Luftwiderstand 
nach Bedilrfniss vergrössert und die Bewegung der Körner 
verzögert wercien kann. Durch V ersuche lässt sich die 
erforderliche Rtärke dieses Gegenstrome;; ermitteln. 

tteirr. Betrieb sammeln sich, der Theorie entsprechend, 
in der äussersten Ahtheilung die reichsten Erzthcilc, 
welche direct vcrhüttungsfäbig sind , wiihrend sich in 
den übrigen grössere und zugleich ärmere mit kleineren, 
reicheren gemischt ablagern , welche daher durch Ab
siebcn auf Sieben mit entsprechend gewiihltcr Maschen
weite sortirt werden können, wobei sich wieder reichere, 
oft direct schmelzwürdigc und ärmere , oft unhältige 
Siebgrössen ergeben; die hllltigen d,avon werden nöthigen
fal\s zerkleinert und nochmals geschleudert oder auf 
Herden verwaschen. 

Im Allgemeinen enthält eine solche Aufbereitungs
anlage, deren specielle Einrichtung natürlich nach der 
Beschaffenheit des zu behandelnden Gutes verschieden 
ist, folgende Theile: 1. Die Zerkieinerungsabtheilung 
zum Mahlen der Substanz, wozu sich am besten Ku g e I
m ü h l e n eignen, welche den beim Feinaufschliessen 
eines Erzes durch Trockenpocher sich bildenden lästigen 
und Metallverluste verursachenden Staub abzuführen ge
statten und eine hohe Leistung erzielen; 2. die Centri
fugen- und Exhaustor - Anlage , deren wesentlichsten 
Bestandtheil der oben beschriebene Separator mit Wurf
scheibe bildet ; 3. die A bsieb-A btheilung , aus flachen 

Stuss- oder Schiittelsieben bestehend, welchen die Gemenge 
\"Oll den ringförmigen Rinnen des Separators her selbst
thätig zullicssen; ·i. die Herdwäsehe zur Concentration 
der vorn Absieben herrührenden Abgänge und der 
Schach!- und Karnmermehle auf nassem Wege, wozu 
am vortheilhaftesten con tinnirlich wirkende Plannenstoss
herdc, die sogenannten St e i n'schen Herde in der durch 
Oberbcrgrath Bi 1 h a r z verbesserten Construction ver
wendet werden. 

Die patentirtcn Kugelrniihlcn 1) und Separatoren mit 
\Vurfscheibe , sowie die sonstigen Apparate werden ge
liefert von der Firma Friedrich Kr u p p, G rusonwerk 
in Magdeburg-Buckau, welche eine grosse Versuchsanstalt 
in llillwlirder bei Hamburg errichtet hat, um die An
wendbarkeit des r erfahrens auf beliebige Erzgattungen 
und die für jede Gattung passendste Durchführung der 
Methode und Construction der Apparate ermitteln zu 
können ; der Separator wurde bereits vielfach erprobt 
und hat sich für Gold-, Silber-, Kupfer-, Blei- und 
Zinkerze gut bewährt. Zur Ausführung ciues solchen 
Versuches sind 2000 bis 3000 leg Erze an die Versuchs
anstalt zu senden. 

1) Die Beschreihuni:- einer Kugelmühle nach J c n i ~ c h's 
Patent siehe „Oesterr. Zeit sehr. f. Berg- u. Hüttenwesen", 1890, 
Seite 284. Näheres über den Separator und die Kugelmühle des 
Grusonwerkes, sowie über das ganze Pa p c - Henne b er g'sche 
Verfahren enthält eine rnn Friedrich Krupp·~ Grusonwerk 
(Magdeburg-Buckau) kostenfrei zu beziehende Abhandlung des 
Oberhergra thes ll i l h a r z. 

Hie Kupferdarstellung aus geriisteten Kiesen. 
fütgethei\t nach Lunge und auf Grund eigener Erfahrungen von Rob. Schelle, BPrgakauemie-Professor in Schewnitz. 

(Hiezu 'l'af. XVII; siehe vorhergehende Nummer). 

Uebersetzt von A. Semlitsch. 
(Schluss von Seite ;°J~2-) 

III. Die Auslaugung. .

1 

die Auslaugung vorerst mit Wasser rorgenommen wird. 
Das chlorirend geröstete Product bringt man noch Die Laugebottiche sind ans Holz herge;;tellte Kästen, 

in heissem Zustande in die Langebottiche, in welchen welche innen mit Theer oder Asphalt überzogen sind, 

l* 
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damit sie der Säure besser widerstehen. Auch das g-anze 
:\ uslaugelocal ptlegt asphal tirt zu sein ; !l ie Sohle hesi tzt 
eine g1iringe Neigung, damit die aus fehlerhaften oder 
\·crclorhenen Kästen ausschwitzende oder ausflicssencle 
Lau~·c in einen g-emeinsamen Bchii lter lliesse. 

Die Kiisten hahen 3 bis 4 m lange Seitenwände 
und 1 ,5 his 2 111 Tiefe. .Jederzeit haben sie auch einen 
zweiten Boden, auf welchem eine Schichte Schlacke und 
darauf eine Schichte Stroh oder Beisig gehreitet wird, 
welche das Filter hilden. 

llie A uslaugung geschieht auf die Art, dass man 
Wasser oder ami der früheren Auslaugung stammende, 
noch kupferarme Lange eintliessen lässt, welche sieh 
durch die heisse Masse erwärmt. Nach einer gewissen 
Zeit 1':.! bis ;~ Stunden) liisst man die Lauge ab und 
wiederholt die Auslaugnng mit kochendem Wasser ge
wiihnlich zweimal. Die- durch die dreimalige Auslaugung 
erhaltene Lösung enthält die gesammten in den Kies
riickständcn helindlichen und im Wasser löslichen Kupfer
vcrhindungen und 95°," des Silbergehaltes. Das Silber, 
welches bei der J{östung zu Chlorid wurde, wird durch 
die l\ochsalz enthaltende Lauge aufgelöst. Auf die Aus
laugung mit Wasser folgen mehrere, gewöhnlich sechs 
A uslaugungen mit verdünnter Salzsäure. Bei Anwendung 
von Drehöfen ist die Auslaugnng mit Säure, wie be
hauptet wird, iibertliissig, weil das gesammte Kupfer 
in Form von in Wasser löslichem Kupferchlorid vorhanden 
ist. Dieser Vortheil ist sehr bedeutend, nicht so sehr 
weil Salzsäure erspart wird, sondern haupt~ächlich darum, 
weil der Uebelstand entfällt, dass durch die Säure auch 
Ari>en und Wismuth gelöst werden , welche dann durch 
das Eii;en mitgefällt werden, so dass das mittelst Säure
laugung gewonnene Kupfer minderer Qualität ist. Das 
Laugen und Waschen dauert beiläufig 2 Tage. Gewöhnlich 
rechnet man auf 5 t täglich gewonnenes Röstproduct je 
einen Kasten und gibt man bei grösserem Betriebe noch 
einige Heservekästen dazu. In Hemixen fal'sen die Kästen 
2 5 ~ gerösteten Kies. Die erste Auslangung geschieht mit 
der Mutterlauge. Diese Mutterlauge steht entweder in 
offenen oder in geschlossenen Kästen und in Folge der 
Verdampfung scheidet sich ein grosser Theil des darin 
gelösten Kalkes und der Natronsalze aus. Das in der 
Mutterlauge befindliche Eisenchloriir und Chlorid befördert 
im grossen Maasse die Auflösung des im gerösteten 
Producte enthaltenen Kupfers. Nach dieser Auslaugung 
folgt die Behandlung des Röstgutes mit den in den 
Yerdichtungsthiirmen gewonnenen sauren Wässern. 

Durch die Auslaugung werden dreierlei Producte 
erhalten, und zwar zwei Laugen und die ungelösten 
Hückstände. Die Rückstände werden aus den Kästen 
entfernt und in den Eisenhütten unter dem Namen 
purple ore oder blue billy verwerthet. Ihre Zusammen
setzung ist im Durchschnitte folgende : 

.Fe 203 90 610' 
' . 0 

95,10° 0 

Cu 0,15" 0,18" 
s 0,08" U,07 „ 
p 

' 
,, 

' 
„ 

Ph SO, 1,46 „ 1,29 ,, 

Ca S0 1 -- 0,:'170/u 0,49°/0 

Na2 SO, n,:n " 0.2fl 
" Na Cl 0,28 „ 

' " unlöi.;\ich - 6 ,30 " 2,13" - -

fl!l,67° 0 flfl,55°/0 

Ihr Eisengehalt ist al~o 63 bis titi 0,
1
0 ; sie besitzen 

nur den Nachtbeil , staubförmig zu sein, so dass sie 
nur mit anderen Erzen gemischt hei der ~jisenerzeugung 
verwendet werden können. Sie dienen aber auch zur 
Ausfiltterung von Puddelöfen statt Frischsehlacke oder 
Rotheisenstein. An anderen Orten, wie z. B. in Ocker, 
verwendet man sie in den Mctallhiitten statt Eisenzu
schlag. Die in Ocker verwendeten Rückstände bestehcm 
im Durchschnitt aus: 
Fe2 03 -:-- 79°/0 , Al2 03 = 3°, 0 , Mg 0 = l 0 , 0 , C'a 0 2,5°. 0 , 

H2 sot 5,5°,'o und unlösliche Bestandtheile tjO/o. 
Am besten sind die aus spanischen Kiesen gewon

nenen Rückstände , welche am wenigsten Kieselsäure 
enthalten; endlich jene Hiiekstiinde, welche zur llerstel
fung des Eisenschwammes dienen , und zwar dort, wo 
die Kupferfällung durch solchen Eisenschwamm geschieht. 

Die Wirkung der Auslaugung kann am besten aus 
nachfolgender Tabelle, in welcher der Unterschied zwischen 
Drehöfen und gewöhnlichen Röstöfen in die Augen fällt, 
beurtheilt werden. 
In Wasser 

löslich 
Drehöfen - gewöhn!. Oefon 

Cu Cl~ 
Cu2 Cl~ 
Cu 804 

Fe 804 

Fe3 SOt 
Zn SO, 
Ca SOt 
Na2 804 

Na Cl 

' " 1,84" ' " " = 0,81" " 

a,sio/0 = 1,82°, 0 Cu 
0,19" = 0,12" " 

1,15 ,, 

o, 7 5 " 
2,01 " 
] ,29" 
9,17" 

' " in verd. Sa\z. 
säure l<islich 

-,- " " 
-,- " " 
-,- " " -,-„ 

" -,-„" 
-,-,," 

-,- " -,-
" -,-
" 1,95" 

1,39" 
11,18" 
2,64" 

Cu 0 1,015 „ 0,01 „ „ 0,33 „ 
Cu2 012 0,225 " = 0,18 " " 1,01 " 
Rückst.80,400 „ = 0,08 „ „ 77,55 „ 

100,00°.:0 = 3,04° 0 Cu 100,00°.1
0 = 

Die Zusammensetzung der Lauge ist 
in Grammen pro Liter : 

Bei Drehöfen 
Na2 S04 = 110,9 
Na Cl 4,1 

Bei gewöhnlichen 
Na2 S04 

NaCl . 

-·,-
" " -,-
" " -,-
" " -,-
" " - -

' " " -,-
" " -,-
" " 

0,21 " " 
0,81 " " 
0,11 " " 
3,070/o Cu. 

nach Gibb 

Ocfen 
. = 144,l 

61{,7 
Cu Cl2 53,2 
Cu2 CI~ 0,8 

Cl mit schweren Metallen = 67,1 
Cu 5~0 

Zn SOt 10,1 
Pb 804 0,8 
Fe 804 4,3 
CaO S04 5,0 

Zn 
Pb 
Fe 
Ca 
Ag 

6,9 
0,6 
o,7 
0,6 

0,47 

Da bei den Drehöfen beinahe die ganze Kupfer
menge mit Wasser ausgelaugt werden kann, fällt die 
Auslaugung mit Säure, wie bereits erwähnt, entweder 
ganz weg, oder sie erfolgt nur in sehr geringem Maasse. 
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IV. n) Die Fällung des Silbers. 
Dei· ~ilbergehalt der Kicsriickstiindc ist sehr rcr· 

~chieden; wie aus den mitgetheilten Analysen her\'Or
~eht sind gerade die Szomolnoker Kiese silberreicher, 
als die spanischen und portugiesischen Kiese. 

Ilei der Auslauguog der chlorirend gerösteten Kies
riickstände gelangt das Chlorsilber in die erste Lauge; 
manchmal gibt man bei dieser Auslaugung eigens noch 
Kochsalz zu. Aus dieser Lange wird das Silber meistens 
nach dem C 1 a u d e t' sehen V erfahren ausgeschieden, dessen 
praktische Ausführung jedoch auf den einzelnen Werken 
eine abweichende ist. Das Wesen dieses Verfahrens be
Rteht darin , dass das Silber aus der Lauge durch ein 
lösbares Metall-Jodid , untl zwar durch Jodkalium oder 
Jodzink in Form von Jodt1ilber ausgeschieden wird. 
Diese Ausscheidung wird erst dann bewirkt, wenn sich 
die Lauge nach längerem Stehen geklärt hat. Damit 
nicht überflüssig viel Metalljodid verwendet werde, wird 
der Silbergehalt der Lauge zuvor genau bestimmt, in
dem man zu einer gewissen Menge der Lösung Salz
säure , Bleizucker und Jodkalium gibt, den erhaltE'!nen 
Niederschlag auswäscht und trocknet, in Tiegeln mit 
Soda , Borax und Holzkohlenpulver schmilzt und den 
gewonnenen Bleiregulus abtreibt. Eine der gefundenen 
Silbermenge entsprechende Jodverbindung wird dann zur 
Silberausscheidung verwendet. Der Jodsilberniederschlag 
schwebt besonders bei armen Laugen in so feiner Staub· 
form in der Flüssigkeit, dass das Absetzen desselben 
sehr lange dauern wilrde, wesshalb man zur Beschleuni
gung des Niederschlages verschiedene Mittel anwendet. 
Diese werden meistens geheim gehalten , bestehen aber 
gewöhnlich darin , dass man in der Lauge einen sieh 
schnell setzenden Niederschlag bewerkstelligt , der dann 
den feinen .Jodsilberniederschlag mit sieh reisst und die 
schnelle Reinigung der Lauge her.beiführt. Zu diesem 
Zwecke verwendet man an einigen Orten Bleizucker
lösung , wobei das in der Lauge sieh bildende Bleisulfat 
die klärende Wirkung verursacht. An anderen Orten 
mischt man mit dem Jodkalium eine Leimlösung in 
die Lauge und darauf zum Schlusse _eine Tanninlösung ; 
dabei geschieht die Klärung auf ähnliche Weise wie 
beim Wein. 

Der Niederschlag, welcher Jodsilber, Bleijodid und 
Bleisulfat enthält, wird auf verschiedene Weise behandelt. 
Der Zweck aller Methoden ist, das in diesem Nieder
schlag befindliche Jod zurückzugewinnen, damit dasselbe 
neuerlich zur Silberausscheidung verwendet werden könne. 
So behandelt man in der Duisburger Kupferhütte die· 
sen Niederschlag mit Salzsäure und Zink, wodurch man 
einen silberbältigen Metallschwamm und Jodzink gewinnt, 
welch letzteres man bei der Silberausscheidung statt Jod
kalium verwendet. 

Der Metallschwamm, welcher 5 bis 10°/0 ::;i!ber 
. enthält, besteht zum grössten Theil aus Blei und kann 
beim Betriebe Yerwendet oder an die Silberhütten abge
geben werden Seine Zusammensetzung ist folgende: 

Ag= 5195°, 0 , Au= 0,66°/0 , Pb= 62,28°/0 , Cu= 
0,6° 0 , Zn 0 = 15,46° 0 , Fe2 0 3 = 1,5°10 , Ca 0 = 1, io/0 , 

R 0 3 = 7,68°/0 , unlöslich 1, 75°/0 0 unti Verlust= 3,62°/0 • 

Au anderen Orten, wie z. B. in Königshillte , wird 
der gut gewaschene Niederschlag in Drehf:'lHsern mit 
Natriumsulfid behandelt. Dabei gewinnt man schwere 
Metallsulfide neben .Jodnatrium. Die Metallsulfide mit 
durchschnittlich 5°i0 Ag werden der Hamburger Gold
und Silberraffinerie übergeben. Auf diesem Wege können 
zwei Drittbeile des in den Kiesrückständen enthaltenen 
Silbers und Goldes gewonnen werden. Das Gold wird 
bei de1· chlorirenden Röstung theilweise chlorirt und ge
langt aus der Lösung nachher in den Niederschlag. 

Beim G i b b'schen Verfahren basirt die Silberaus
scheidung auf der Erfahrung, dass, wenn man aus der 
silberhältigen Lauge 6°.'o des Cu mit Hilfe von Hydrothion 
ausfällt, dann in diesem Kupfer beinahe die ganze Menge 
des Ag vorhanden ist. Das Hydrothion stellt man aus 
Sodarückstllnden und aus Salzsäure dar. 

Auf ähnliche Weise ist das meiste Silber zu ge
winnen, wenn man aus der Lauge mit Hilfe von Eisen
schwamm 19° :i des Kupfers ausscheidet. 

Ansser dem C 1 au de t'scheu Verfahren ist das 
in Witkowitz angewendete, bei welchem das Kupfer mit 
dem Silber durch Eisen gefällt und das durch Schmel
zung des gewonnenen Cementkupfers erzeugte silber
hältige Kupfer im Wege der Elektrolyse auf reines 
Kupfer und silberhältigen Schlamm zertheilt wird, das 
beste. 

IV. h) Die Fä.llung des Kupfers. 
Wo es möglich ist, werden die durch Auswässerung 

gewonnenen Laugen besonders ver:i.rbeitet und aus den
selben Kupfer besserer Qualität erzeugt. Nachdem man 
indessen das' gewonnene Cementkupfer in den meisten 
Fällen nach der Einschmelzung ohnehin raffinirt, wird 
die Kupferausscheidung an den meisten Orten aus· ge· 
mischten Laugen bewirkt. Die Fällung selbst geschieht 
gegenwärtig llberall mittelst Alteisens, und zwar in, 
den Laugekästen ähnlichen Gefässen (Behältern). In die 
mit Eisen gefüllten Kästen lässt man Lauge fliessen unß 
befördert sodann die Fällung durch Einleitung von Wasser
dampf. Wenn sich dann ein in die Lauge getauchtes 
blankes Eisenblech nicht mehr röthet. ist die Fällung 
beendet. Die Lauge zapft man dann ab und ersetzt sie 
durch neue kupferhältige Lauge. Die Dauer der Fällung 
ist sehr verschieden. Von Zeit zu Zeit entfernt mau 
das Kupfer von dem Eisen und wäscht es ansserdem 
noch sorgsam auf Sieben zur Entfernung eventuell darin 
vorkommender Eisenstücke. Der EisenYerbrauch ist ge
wöhnlich auf 1 Gewichtstheil Kupfer 1 Gewichtstheil 
Eisen. Auch die Zusammensetzung des gewonnenen 
Cementkupfers ist nach der Qualität der verwendeten 
Kiese und nach der Laugemethode verschieden. 

In Hemixen besitzt es folgende Zusammensetzung: 
Cu= 75.07 ° 0 , Ca 0 = 1,28; Al2 0 3 = 2,36, 

Mn=0,90, FeJ 0 3 =5,80; Na OS 0,=2,04, NaCl=0,55, 
H2 0 = 8,00: unlöslich= 4,10°/0 • Das Cementkupfer in 
Königshütte hat: 80°, 0 Cu, 10° 0 Fe, unlösliche Theile 
2° / 0 : Ag= 0,003°/„. Die Cementkupfer unterscheiden 
sich auch von einander, je nachdem die Fllllung mit 
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scliwa111mförmigem, mit leichtem oder sehwerem Eisen 
getichieht. 

Den Eisenschwamm stellt man durch Reduction der 
ausgelaugten Kiese mit Steinkohle her. Nachdem aber die 
Heduction niemal8 vollständig ist, ferner die Kiese immer 
etwas Kieselsäure und sonstige Bestandtheile enthalten, 
ist das Cementkupfer auch unreiner. Nach Gib h besitzt 
das Cementkupfer folgende Zu~ammensetzung: 

schwerem leichtem 
Gefällt mit Eisenschwamm 

Alteisen Alteisen 
Cu 67,50 °/0 72,50 °/0 67,50 °1o 
As 0,137 „ 0,306 „ 0,10 „ 
Ag 0,011 „ 0,046 „ 0,066 „ 
Pb 1,BOO „ 2,600 „ 1,740 „ 
Fe2 O, fi,150 „ 4,410 „ 7,56 „ 
c 5,100" -,- " -,- " 
Si O! :l,200 ,, -,- „ -,- „ 

Die Analyse des Witkowitzer Cementkupfers ist 
nach 8 c h n e i d er folgende : 

Cu=-= 11,30°/0 , Ag =0,521. Au=Spuren, Cu 2 0= 
65,:11, Bi2 0,1 = 0,19, Fe2 Oj = 3186, Zn= 0,45, Al2 0.1 

= 1,18, P2 Or. = 0,20, Cu2 Cl2 = 0,32, l<,eCl2 = 0,16, 
Co Cl2 = 0,29, Ni CI2 = 0,07, As 013 =1,32, Pb S 0 4 = 
2,19, Na2 Sü 1 == 3,39, OaS04 = 5,32, MgSOl =0,59, 
H!0=2,98°/0 ; Summe 99,641mitzusammen 69,45°, 0 Cu. 

V. Die Aufarbeitung des Cementkupfers. 
Die weitere Verarbeitung des Cementkupfers hängt 

von dessen Reinheit ab. Das aus den wässerigen Lösun
gen gewonnene Kupfer ist gewöhnlich stückig, rothfärbig, 
reiner und kann mit geeigneten Zuschlägen, gewöhnlich 
mit Kalk uud Schlacken, in Flamm- oder kleineren 
Schachtöfen auf Rohkupfer eingeschmolzen werden. Die 
Aufarbeitung des unreinen Cementkupfers ist aber nicht 
so einfach. Wenn es sehr viele fremde Bestandtheile 
enthält, dann führt nur das Rohschmelzen oder das 
Schmelzen mit schwefelhaltigen Materialien zum Ziele. 
N;1r durch reducirendes Rösten und Schmelzen des auf 
solche Weise gewonnenen Schwefelproductes kann Roh
kupfer j!~wonnen werden. Als basische~ und schwefel
haltiges Material wendet man gewöhnlich Sodarllckstände 
an. Die weitere Verarbeitung des Cementkupfers ver
ursacht auch in dem Falle Schwierigkeiten, wenn es 
viel Kohlenstoff enthält. Der Kohlenstoff stammt aus 
dem Fälleisen und gelangt in grösserer Menge in das 
Kupfor, wenn man zur Fällung auch Gusseisen ver
wendet. In solchen Fällen wird ein Theil des Cement
kupfers oxydirend geröstet, damit der Kohlenstoff ver
brenne und das Kupfer oxydirt werde. Dieses geröstete 
Kupfer wird nachher mit einer gleichen Menge ungerö
steten Kupfers mit den niithigen Zuschlägen geschmolzen, 
wobei durch das Kupferoxyd der Kohlenstoff oxydirt 
wird. Gewöhnlich wird das Cementkupfer nicht sortirt, 

sondern kommt im Ganzen zur Schmelzung, nnd zwar 
am hllufigsten in englischen Flammöfon, in welchen auch 
die Raffination vorgenommen wird. 

Ein Theil des Cementkupfers, wenn es rein und 
staubfiirmig ist, kann auch als Rolches verkauft werden; 
speciell verarbeitet man in der J<'rankfnrter Scheidean
stalt solches Kupfer, wo es zur Unschädlichmachnng und 
Verwerthuug der schwefligen Säure nach dem Verfahren 
von R ö s s 1 er dient. 

Kleinere Anlagen, wie die Bocskoer und Neu
Moldowaer Fabriken, stellen aus dem Cementkupfer nicht 
metallisches Kupfer, sondern I{ npfervitriol dar. Zu 
diesem Zwecke wird das Cementkupfer entweder auf 
Eisenplatten oder in besonderen Röstern zu Kupferoxyd 
verwandelt und gelangt so zur Behandlung mit Schwefel
säure. 

Durch die Röstung verwandelt man das Eisen und 
die Eisenverbindungen zu Eisenoxyd, in welcher Form 
diese in verd!lnnter Schwefelsäure unlöslich sind. 

Wesentlich abweichend ist das Verfahren dort, wo 
man , wie in Witkowitz, mit dem Kupfer zugleich das 
Silber ausscheidet. Dies geschieht indessen nur mit der 
ersten Lauge. Die F.ntsilberung des auf solche Weise 
gewonnenen Cementkupfers geschieht nach Phi 11 i p s 
auf die Art, dass man den staubförmigen Kupfer
niederschlag mit Kochsalz und Sodazuschlag röstet, bis 
der ganze Kupfergehalt in Oxyd, der ganze Silber
gehalt aber in Silberchlorür llbergeht. Das Chlorsilber 
kann dann mit kochender Kochsalzlösung ausgeschieden 
werden. 

Zweckmässiger ist indessen das Verfahren, nach 
welchem das silberhältige Cementkupfer zu Rohkupfer 
geschmolzen und dann auf elektrolytischem Wege raf
finirt wird. Dabei gewinnt man Kupfer vorztlglicher 
Qualität und das ge,qammte Silber setzt sich ohne Ver
lust in Form eines Schlammes nieder und kann durch 
Verbleiung oder auf anderem Wege aufgearbeitet oder 
aber verkauft werden. 

Die bei der Kupferausscheidung zurückbleibende 
Mutterlauge, welche hauptsächlich Eisen und Natronsulfat 
enthält, kann gegenwärtig nicht vortheilhaft verwerthet 
werden. Das Abdampfen der Lauge und die Calcinirung 
des Rückstandes, nach welcher das Eisen als Oxyd 
durch Extraction vom Glaubersalz getrennt werden kann, 
ferner die Eindampfung der so gewonnenen Lauge und 
die Absonderung des Glaubersalzes YOm Natriumchlorid 
sind viel zu theuer, als dasR man sie ständig angewendet 
hätte. Man lässt daher diese Laugen gewöhnlich ab
tliessen. 

Ein geringer Theil darnn wird, wie früher er
wähnt wurde, bei portugiesischen Kiesrllckständen mit 
Erfolg zur Aufschliessung des darin befindlichen Kupfers 
Yerwendet. 



535 

Aluminium und dessen Legirungen. 
Von Knut Styffe, Director der k. Bergakademie zu Stockholm. 

Aus Jern-Kontorets-Annaler, 1892, übersetzt von Prof. Josef 'f, Ehrenl\·erth in Leoben. 

(Schluss von Seitfl 524.) 
Aluminiumbronzen eignen sich vorzugsweise für 

Gegenstände, welche Festigkeit und Zähigkeit besitzen 
sollen, fUr welche jedoch Eisen und Stahl, ihrer Neigung 
zum Rosten halber, nicht anwendbar sind, und gewöhn
liche Bronzen zu wenig Festigkeit besitzen. Solche Ge
genstände sind gewisse, im Berg- und Hüttenwesen, in 
der Papierfabrikation, Brauerei, Brennerei und bei 
chemisch-technischen Industrien yorkommende Maschinen
theile, ebenso wie Pumpencylinder, Schiffsschrauben und 
verschiedene in's Marine- und Torpedowesen gehörende 
Artikel. Sie sind solcherart am meisten geeignet, Phos· 
phor- und Manganbronze und Deltametall zu ersetzen, 
können jedoch, wo grosse Festigkeit erfordert wird, mit 
Stahl nicht concurriren. Zufolge ihres geringen Leitungs
vermögenR für Elektricifät, können sie allein für elek
trische Leitungen nicht mit Vortheil angewendet werden: 
aber die Firma Feiten & Guilleaume in Mithi: 
heim a. Rh. stellt nun eine Sorte Telegraphen- und 
Telephondraht dar, welche aus einem Kern von Alu
miniumbronze besteht. der mit einer Schichte reinen 
Kupfers bedeckt ist. Dieser soll mit einer Festigkeit 
von 76 kg pro mm 2 ein elektrisches Leitungsvermögen 
YOn 69°.1

0 von dem des reinen Kupfers vereinigen. 

Die Aluminiumfabrik zu Neuhausen liefert dem 
Handel folgende 5 Sorten Aluminiumbronze: 

1. ßronze A oder Goldbronze mit 3 bis 5°/ 0 Alu
minium, mit einem Eigengewicht von 8,37 bis s;15 und 
·einer absoluten Festigkeit im gegossenen Zustande von 
40 kg pro mm 2, bei einer Dehnbarkeit von 60 bis 700,'0 

auf eine Länge von 10 cm. 1 J) Diese Bronzen eignen sich 
insbesondere gut für gewiRse Theihl der Feuerboxes bei 
Locomotiven, auch für die Feuerrohre bei Gasmotoren, 
welche, aus Kupfer oder Stahl hergestellt, sehr rasch 
oxydiren .. 

2. Bronze B oder Stahlbronze mit 7 1/ 2 °/0 Alumi
nium und 1 °,'0 Silicium, mit einem Eigengewicht von 7, 7 
und, im gegossenen Zustande, einer Festigkeit von 45 kg 
pro mm2 bei einer Dehnbarkeit von 50 bis 60010 , je
doch mit eii:ier so geringen Elasticität, dass die Elasti
citiltsgrenze schon bei 6 bis 8 kg pro mm2 liegt. Durch 
Bearbeitung kann allerdings die Elasticitätsgrenze auf 
24 kg und die Festigkeit auf fiO kg pro 111m2 erhöht 
werden, während gleichzeitig die Dehnbarkeit uicht we
niger als 35 ° /0 beträgt; aber durch Erhitzen gehen 
natilrlich die auf diese Art erzielten Erhöhungen von 
Festigkeit und Elasticitlltsgrcnze wieder Yerloren. Als 
sehr zähe passt diese Bronze vornehmlich für solche 
Gegenstände, welche heftigen Stössen ausgesetzt werden, 
und deren Bruch grosse Gefahren herbeiführen kann, wie 
für manche Maschinentheile etc. 

'~) Di" Dehnbarkeit. i~t auch im Folgenden immer anf lllr.111 
Länge berechnet. 

3. Bronze BB mit 8 1
12 °;0 Aluminium und 1 1, 2 bis 

2°/0 Silicium, mit einer Festi~keit im gegossenen Zu
stande von 65 kg pro mm 2 bei 5 bis 15°10 Dehnbarkeit. 

4. Bronze C, welche auf Grund ihrer Eigenschaft, 
Säuren besonders gut zu widerstehen , „Sänrebronze" 
genannt wird und bei einem specifischen Gewichte von 
7,65 10'/0 Aluminium enthält. Gegossen hat diese eine 
Festigkeit von 501 • .-g und eine Dehnbarkeit von 22°, ,1 : 

aber durch starke Schmiedung oder Walzung kann die 
Festigkeit auf bis 70 kg per mm 2 ansteigen, wilhreud 
die Dehnbarkeit auf 100 0 fällt. 

5. Bronze D oder Diamantbronze, mit 10°10 Alu
minium und 2° 0 Silicium , mit 7 ,3 Rperifischem Gewicht 
und, im gegossenen Zustande: einer Festigkeit \"On nicht 
weniger als 80 kg pro mm 2, bei indess nur :J"/n Deh
nung. Diese Bronze ist sehr hart und spr;)de, eignet 
sich aber nach dem Walzen vortrefttich für gewisse 
Federn, z. B. für elektrische Bogenlampen, welche aus 
Stahl bald rosten wurden. 

Die Prei~e für diese Bronzesorten im gegossenen, 
unbearbeiteten Zustande sind loco Neuhausen: 

Bronze A 2,20, Bronze B 2,40; und 3 2,60 und D 
2,80 Frcs. pro Kilogramm. In den Preiscourant sind auch 
gewalzte Stangen und Rieche, sowie Draht von verschie
denen Dimensionen aufgenommen. Auch werden fertige 
Guss- und Schmiedestilcke nach Bestellung ausgefllhrt. 

:B. Mit Messing. 
Ein Zusatz Yon Aluminium zu Messing erhöht 

dessen Festigkeit bedeutend, vermindert dagegen die Dehn
barkeit, und das umsomehr , je höher der Zinkgehalt 
des Messings ist. Bei einem Zinkhalt von 40° /0 soll 
der Aluminiumzusatz 2°/0 nicht übersteigen, bei 33°. 0 

Zinkhalt nicht 3,5°.:0 • Wenn der Zinkhalt 33°/0 

übersteigt, setzt man gewöhnlich dem Messing kein Alu
minium mehr zu. 

Die Darstellung des Aluminiummessings geschieht 
ungefilhr auf dieselbe Art, wie die der Aluminiumbronze, 
indem man zuerst Messing schmilzt, dann abschäumt, 
dann Aluminium zusetzt und umrührt und dann den 
Tiegel eine Weile stehen lässt, worauf man ihn aus
nimmt. 

Während man gewöhnliches Messing mit 33° 'o 
Zinkhalt bei Rothwllrme nicht schmieden kann , ist 
ähnliches Messing mit 2 bis 3°/0 Aluminium bei dieser 
Wärme schmiedbar, jedoch nimmt die Schmiedetemperatur 
im Allgemeinen mit dem Aluminiumhalte ab, und wenn 
dieser bei 33"/o Zinkhalt uur mehr io/0 beträgt, so 
kann das Messing nur mehr bei Handwllrme geschmiedet 
werden. Aluminiummessing darf nach dem Erhitzen nicht 
rasch abgekilhlt werden, weil es dadurch spröde wird. 
In Bezug auf seine Festigkeit, worüber die eingangs 
gebrachte Tabelle nähere Aufschlilsse giltt, und auf 
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seine Fähigkeit, Säuren und anderen Chemikalien zu 
widerstehen , steht Aluminiummessing weit hinter den 
Aluminiumbronzen; aher es ist billiger und kann daher 
für verschiedene Gegenstände vorzuziehen sein. 

Die Preise dafür sind loco Neuhausen: 

Messing mit 1 °1o Aluminium pro kg 1,75 Frcs. 

" " 2°/o " " " 1,95 " ,, „ 3°.'0 „ „ ,, 2,15 „ 
C. Mit Eisen. 

8chon St. Claire Deville hat in seiner 1859 
herausgegebenen Arbeit über Aluminium angegeben, 
dasa dieses sich mit Eisen in allen Verhältnissen ver
einigen könne. Die Eigenschaften der Aluminium-Eisen
legirungen sind aber doch erst während der letzten 
Jahre näher untersucht worden. Diese Untersuchungen 
haben er~eben, dass ein geringer Zusatz von Aluminium, 
z.B. von 0,25°/0 zu weissem Hoheisen oder kohlenreichem 
Stahl, llhnlich wie Silicium, aber in noch höherem 
Grade, einen Theil des chemisch gebundenen Kohlenstoffes 
als Graphit abscheidet, und desshalb Gusswaaren aus 
ähnlichem Materiale nicht nur dicht, sondern auch gleich
förmiger und dabei auch minder spriide und leichter 
bearbeitbar macht. T'm aber weil'ses Hoheisen hellgrau 
zu machen, isi: doch ein Zusatz rnn mindestem; 0, 7 ;J 0 , 0 Alu
minium erforderlich. Schmiedeisen wieder, und Stahl, wcr<len 
durch einen kleiuen Aluminiumzusatz etwas härter und 
fester, aber niclit in merklichem Grade weniger dehn
bar, sofern Aluminium O, 75° 0 nicht ilbersteigt. Bisweilen 
ka~n gleichwohl der Aluminiumgehalt bis 2°; 0 ansteigen 
und dariiber, ohne dass die Dehnbarkeit sich in irgend 
rnhiidlichem ~f:iasse vermindert; wenn er :iber bis :i 0, 0 

und darilber steigt, dann werden die Legirungen mehr 
oder weniger spriide. Irgend eine praktische Anwendung 
haben indessen Aluminium-Eisenlegirungen bislier nicht 
erhalten, ausgenommen solche, welche ;, bis 15°'0 Alu
minium enthalten, und diese rnrwendet man nur als 
Raffinirungsmittel fltr Eisen und Stahl, an Stelle von 
reinem Aluminium. 

D. Mit Titan. 
Wenn man in geschmolzenem Aluminium ~atrium

Fluorid- Titansäure auflöst und darnach Aluminium zu
setzt, so reducirt dieses Titansäure, und Titan legirt 
sieb mit Aluminium. Die Pittsburger Gesellschaft in 
Nordamerika stellt auf solche Wei~e Legirungen rnn 
Aluminium und Titan dar, welche 1, 2 bis 10 o 0 des 
letztgenannten Elementes enthalten, und deren Eigen
gewicht wenig grösser ist, als das des reinen Aluminiums. 
Wenn der Titangehalt geringer als 5 °/ 0 ist, so sind sie 
fast gleich schmiedbar, wie reines Aluminium; aber bei 
grösserem Titangehalt werden sie härter, und eine 
10° 0 ige Legirnag ist gleich elastisch wie Stahl. Mit-

unter enthalten sie neben Titan ungefähr 1°:'0 Chrom, 
wodurch sich die Härte weiter erhöht. Die härteren 
Legirungen werden für Scbeeren empfohlen, wo sie bei· 
nahe so gut wie Stahl verwendbar sein sollen. 

Die Preise für derartige Legirungen waren im 
verflossenen Jahre je nach dem Titangehalte 0,25 bis 
1 Dollar pro engl. Skalp. (ungefähr 2, 70 bis 10, 70 
Kronen pro leg) höher a)g die Preise des reinen Alu
minium. 

E. Mit a.nd.eren Metallen. 
Obgleich Alumininm fast mit allen hier nicht ange

flthrten Metallen Legirnngen bilden kann, haben solche 
doch bisher keine irgend beachtenswertbe Verbreitung 
erhalten, und wollen wir dessbalb nur einige in Kürze 
anführen. 

Eine Legirung von Aluminium mit 5°,'o Silber, 
welche ein Eigengewicht von 3,2 hat, weisser und steifer 
als reines Aluminium ist , und nahezu ebenso gut wie 
dieses, ist unempfindlich gegen Schwefel und wird für 
gewisse Instrumente, Messerblätter u. dgl. angewendet. 
Eine Legirung von Nickel, Aluminium, Zinn und Silber, 
l{ o sein benannt , wird hauptsächlich zu .Juwelierar
beiten verwendet; sogenannte So n n e n b r o n z e, welche 
aus Kobalt, Kupfer und Aluminium besteht, wird grössten
theils in derselben Weise verwendet ; eine von den 
Brüdern Co w 1 es in Amerika dargestellte Legirung, 
genannt Si 1 b erb r o n z e, besteht aus Kupfer, Mangan, 
Zink, Silicium und Aluminium und wird für dieselben 
Zwecke wie Neusilber empfohlen; ferner sei einer mit 
dem Namen A l um i n i ums i 1 b e r bezeichneten Legirung 
erwähnt, welche gewiihnlich Kupfer, Zink und Nickel, 
also die Bestand theile des Neusilbers , enthält, denen 
man jedoch Aluminium zusetzt. Ueberdies empfiehlt der 
zuvor genannte Chef der Pittshurger Gesellschaft in 
Amerika, Herr A. Hunt, dem gewöhnlichen au11 Blei 
und Antimon bestehende11 Schriftmetall (Letternmetall) 
5 bis 15°/0 Aluminium zuzusetzen, um daraus ge
gossene Lettcru schärfer und dauerhafter zu machen, und 
ebeuso zu der weissen: aus Zinn, Antimon und Kupfer 
bestehenden und unter dem Namen Lagermetall (Babitt
metall) vorkommenden Legirung einen ganz geringen 
Zusat~ von Aluminium zu geben, weil die daraus her
gestellten Lager an Dauerhaftigkeit gewinnen. 

lm Allgemeinen enthalten die nutzbaren Aluminium
legirungen entweder mindestens 90°, 0 Aluminium , und 
sind dann beinahe gleich leicht, wie reines Aluminium, oder 
sie enthalten bloss wenige Proceute darnn und haben 
in solchen Fällen ein nur wenig geringeres Eigenge
wicht, als die Metalle , aus denen sie vorwiegend be
stehen. Bleibt der Aluminiumgehalt zwischen 10 und 
900/o, so werden die Legirungen gewöhnlich so spröde, 
dass sie nicht zu Metallgegenständen ver wendet werden 
können. 
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lli\Jler's Patent-Ha nehhau he. 
Die dem Braudinspector der Wiener städtischen 

Feuerwehr, J. M tl 11 er, patcntirte „R auch hau b c" bildet 
ein Schutzmittel, welches das Betreten von Räumen, die 
mit Tiauch oder für das Athmen nicht geeigneten Gasen 

. erfüllt sind, ermöglicht und nicht nur bei Feuersbrilnsteu, 
~ondern au<'h bei Befahrung von Grubenräumen, welche 
:o;olche Gasarten z. B. in Folge rnn Schlagwetter-Explo
sionen enthalten, Verwendung finden diirfte. Die Rauch
haube besteht ans Hirschleder, umhüllt vollständig den 
Kopf und enthält vorne eine mit einem feinen Kupfer
drahtnetz versehene Oeffnung von genilgender Breite und 
Höhe, um den freien Ausblick zu gestatten. Dieselbe 
reicht bis auf Schultern , Rücken und Brust herab und 
ist am unteren Rande gepolstert, um sich dicht an die 
genannten Körpertheile anzulegen. Rtlckwärts sind daran 
2 Spiralfedern befestigt, welche unter den Achselhöhlen 
horizontal durchgelegt und vorne mittelst Haken in be
liebige Glieder zweier vorn Rande der Haube herabreichender 
Kettchen eingehängt werden, so dass auch bei verschiedener 
Körperform stets ein luftdichter Abschluss erreichbar ist. 
Behufs der Luftzuführung ist unter dem Drahtnetz ein 
eisernes, 80 111111 weites Rohr luftdicht eingesetzt, welches 
innen konisch erweitert, aussen aber cylindriseh und mit 
Rillen versehen ist, um einen 0,5 bis 0,6 m langen 
Gummi-Spiralschlauch anstecken zu können. Dieser läuft 
vorne an der Brust herab, wird rechts durch einen 
Riemen am Leibgurt festgehalten , um die Bewegung 
des Mannes nicht zu behindern, dann rückwärts geführt 
und durch einen Holländer mit dem zur Luftzuleitung 
dienenden Gummispiralschlauch verbunden. 

Behufs Verwendung des Apparates, um durch Schlag
wetter u. s. w. betäubte Personen retten zu können, muss 
vor Allem die Wetterführung derart eingerichtet sein, 
dass nach erfolgter Explosion sofort und von ver
schiedenen Seiten gleichzeitig gute W~tter an die gefähr
deten Punkte nachgeführt werden können. Dies wird im 
Allgemeinen durch Th eil u n g des Wetterstromes er
reicht, indem man denselben nicht der Heihe nach durch 
alle Baue führt, sondern jedem Flötz oder jeder Abbau
sohle einen besonderen Theilstrom zuleitet, so dass die 
in einem Felde vorhandenen Gase nicht in die anderen 
gelangen können und die Explosionen mehr auf ein 
gewisses Feld beschränkt bleiben, vorausgesetzt, dass die 
zur Theilung dienenden Wetterkreuzungen: W etterthiiren 
u. s. w. dabei nicht zertrümmert werden. 

An einzelnen Stellen werden nun, den örtlichen 
Verhältnissen entsprechend, Re t tu n g s s tat i o n e n her
gestellt, d. s. Räume, welche nur so gross sein müssen, 
dass mindestens drei Personen darin bequem manipuliren 
können. Dieselben sind am besten durch Ausmauerung 
zu versichern und werden mit Sicherheits- oder Rettungs
thüren versehen, welche sich, wenn die Hauptwetter
thüren zertrümmert sein sollten, durch den Druck auf 
eine Feder oder durch den Gasdruck bei Explosionen 
sehliessen und die betreffende Abtheilung absperren. 
Die Station enthlllt Ranchhauben nnd Gnmmischl!lnP.he 

für mindestens 3 Personen und :WO rn, ferner einen 
Lufthydranten, der durch ein kurze:> Rohr mit der in 
der angrenzenden Strecke liegenden Wetterlutte in Ver
bindung steht und an welchen ·drei Luftschläuche an
geschlossen werden können . 

Der Gebrauch der Apparate wird am besten durch 
ein Beispiel erläutert. Es sei vom "\Yettertrum des 
Schachtes ausgehend eine Wetterlutte durch die Haupt
strecke gelegt. An der letzteren befinden sich eine 
Rettungsstation l in 100 m Entfernung vom Schachte 
und dann zwei andere 11 und TU nach je 300 111 Ab
stand. Nach einer Explosion seien Schacht und Haupt
strecke bis zur ersten Station passirbar. Die Hettungs
mannschaft fährt. mit 3 Beservcmasken und 300 m Gummi
schlauch, auf 3 Haspeln il 100 111 aufgewickelt, in den 
Schacht ein und 3 Mann begeben sieb in die Station l. 
Dort werden die Rchläuche einerseits an die Hähne des 
Lufthydranten, anderseits an die Bauchhauben ange
schlossen und letztere aufgesetzt. Nun geht der 1. Mann 
ab. nm die Strecken abzusuchen. welchem in 50 bis 
100 111 Entfernung der 2. folgt. Sind genilgend Schläuche 
vorhanden, so können auch die beiden ersten gleichzeitig 
abgehen und der 3. denselben nach 100 bis 150 m folgen. 
um die Aushilfsarbeiten , insbesondere das Legen der 
Schläuche , zu besorgen , welches stets nächst jenem 
Ulme stattfindet, an dem die Rettungsstation liegt. Die 
in letzterer vorhandenen Schläuche werden dabei zuerst 
und nur für längere Leitungen die mitgenommenen ver
wendet. Hat die Strecke ein Geleise, so werden auch 
1 oder 2 Grnbenwägen zum leichteren Transport der 
Verungliickten mitgeführt; bei grösserer Entfernung, bi8 
zu 300 m, können die Schlauchleitungen auf Gabeln, 
die sich an den Wägen befinden, aufgelegt und dadurch 
das Nachziehen derselben erleichtert wertlen. Finden 
die ersten beiden Männer Verunglückte , so bringen sie 
dieselben von Hand oder mittelst des Wagens bis zum 
3. Mann, der sie dann weiter befördert. Auf diese Weise 
kann man bis Station II und ebenso bis III, oder auch 
direct zu einer der letzteren vordringen, nur muss in 
diesem Falle stets eine Partie eine Station erreicht haben, 
hernr eine zweite von der nächst früheren abgeht. Es 
können dabei Strecken bis auf 1000 m Entfernung ab
gesucht und zu Rettende forttransportirt werden. 

1n dem ungünstigsten Falle, wenn nebst den Feld
theilen das Wettertrum und der Schacht theilweise zer
stört f'ind und frische Wetter nicht nachgeführt werden 
können, nimmt jeder Mann schon ober Tag die Rauch
haube um und führt einen mit derselben zu verbindenden 
Lufttornister mit: da die in letzterem befindliche Luft 
nur für 10 bis 15 Minuten ausreicht, müssen Hauptre
servoire mit comprimirter Luft mitgenommen werden und 
theilt sich die Rettungsmannschaft in zwei Partien, 
deren eine den eigentlichen Hetterdienst~ die andere die 
Luftbeschaffung von oben bis an die Stellen, wo die 
Hauptresenoire deponirt wurden, besorgt. Ist eines der 
letzteren leer geworden. so muss sofort ein anderes an .. 

u 
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dessen Stelle gebracht und das entleerte behufä neuer 
Füllung ober Tag geschafft werden. In diesem extremsten 
!<'alle, sowie in den zwischenliegenden wird man , wenn 
auch nicht immer, so doch oft die nöthige Hilfe bringen 
können, und zwar mit Luftreservoiren häutig leichter 
als mit den langen, ·leicht Störungen unterliegenden 
Schlauchleitungen. Selbstrnrständlich miissen die Rettungs
anstalten immer derart vorhercitet und in Stand gehalten 
sein, dass sie jeden Augenblick in 'l'hätigkeit gesetzt 
werden können. 

Rauchhauben mit Luftzuführung können mit Vor
theil auch bei Aufführung von Brandmauern, welche zur , 

Abdämmung von Grubenbränden dienen, verwendet werden, 
wenn diese Arbeit in einer für das Einathmen nicht ge
eigneten Luft stattfinden muss. 

Bei Proben, welche zu Kladno in einer durch Ver
brennen von Holz, Theer und Hchwefel mit schädlichen 
Gasen und Rauch gefüllten Ziegelbrennerei - Kammer, 
dann durch Einhalten des mit der Hauchhaube geschützten 
Kopfes an die Reinigungsöffnung einer die Hochofen
Gichtgase fortführenden Leitung angestellt wurden, über
zeugte man sich rnn der praktischen Verwendbarkeit 
der neuen Rchutzvorriebtung. Dieselbe wird erzeugt 
von 0. Neu per t's Nachfolger in Wien, I., Graben Nr. 29. 

H. 

llir Lage der amerikanischen Eisenindustrie im .fahre 1892. 
Von R. Volkmann in Chicago. 

Schun das Frühjahr 1892 liess erkennen, dass 
das .Jahr kein günstiges für die Eisen- und Stahl
industrie der Vereinigten Staaten sein wilrde. Die Pro
d uction an Eisen und Stahl war allerdings erheblich 
und dessgleichen die Production an Anthracit und bitu
minöser Kohle. Waren aber die Preise für die meisten 
Stahl- und Eisensorten schon während des Jahres 18H l 
andauernd gesunken, so war dies noch mehr der Fnll 
im Jahre 18~12, bis dieselben gegen Schluss des .Jahres 
einen - his dahin nicht erlebten - niedrigen Stand 
annahmen, und dazu war noch die Nachfrage -
in bestimmten Zweigen der Industrie wenigstens - die 
grösste, die je zu verzeichnen war. Die tinanzielle Lage 
hier sowohl wie in Europa war dem Baue neuer Eisen
bahnen nicht gllnstig, daher war anch der Begehr an 
:o;chienen, nn Gilter- uncl l'crsonPnwagen und an Loco
motiven viel zu gering, um die gedriirkten Preise fiir 
die Stahl- und Eisenproducte beleben zu können. Iliezu 
kommt noch, dass die Productionsfähigkeit des Landes 
in Eisen und Stahl erheblich hiiher ist, als dessen V er
brauch , so dasil der Consurnent, der die Preise seit 18 90 
stetig fallen sah, wohl wissend, dass kein Mangel au 
Rohmaterial zu befürchten war. nur so viel kaufte, als 
gerade rninen übernommenen Lieferungen entsprach, 
während der Producent emsig zu verkaufen ~trabte. Die 
Prod11ctionsfllhigkeit des Landl's in nllen Formen ge
walzten Stahls und Eisens, in Draht und DrahtnHgeln 
ist aber rnn 1890-1893 ebenfalls stetig gewachsen 
und als ein maas8gebender Factor in dem Rückgang der 
Preise anzusehen. Wir entnehmen die nachstehenden 
Mittheilungen einem uns von Mr .. James l\f. S wank, 
,,Gen. Mg. of The American Iron & Steel Association", 
freundlichst zugesandten Bericht der Statistik des ameri
kanischen Eisenmarktes. 

Die höchste Production Yun Hoheisen weist das 
.Jahr 1890 auf. und die des .Jahres 1892 war nur um 
45 703 t geringer, dagegen war im Jahr 18!)2 die 
Production an Bessemer-Stahlingots sogar 1890 über
legen, und zwar um 479 364 t. Nicht minder er
giebig war in demselben Jahre die Production an 
Stahl im offenen Herdschmelzofen , die die Production 
des ,Jahre~ 18!1 l nm 90 136 t übertraf, Die Produc-

tion an Schienen für das .Jahr 1892 war höher als im 
Jahre 1891, aber erheblich geringer als im Jahre 1890

1 
und zwar um 336 463 t. 

Auch der Versandt an Erzen von den Gruben 
am Lake-Superior war im Jahre 1892 der grösste, 
der je in dieser Gegend erzielt wurde, und betrug 
!) 069 556 Gross-Tons, worin 4245 t Erze von den 
Gruben bei Mesabi Minnesota eingeschlossen sind, die 
Bessemer-Qualität haben. 

Die Einfuhr an Eisenerzcu betrug im Jahre 1892 
nur noch 806 58i'1 Gross-Tons gegen 1 246 830 t im 
.Jahre 1890. Zur Einfuhr im Jahre 1892 trug „Cuba" 
330 000 t oder über ~1,, bei. 

Die Connellsville-Gegend versandte an Cokes im 
.Jahre 1892 die höchste bis jetzt erzielte Production, 
und zwar 6 ilOO füll f i1 2000 Pfd. Ebenso wurde in 
Pennsylvanien die grösste Production an Anthracit
kohle mit 41 893 :l2 l Gross-Tons erzielt, wovon 54,460, 0 
auf Wyomiug. li\4U 0,'0 auf Lehigh und 30,14°/0 auf 
die Schuylkill-Gegend fallen. · 

Dagegen betrug die Anzahl der neugebauten Eisen
bahnstrecken an Meilen nur 446 7, und dies ist der 
nierlrigste Betrag bis zum Jahre 1887 zurilck, in welchem 
.Jahre 12 984 l\leilen ausgeführt wurden. Zwölf Locomotiv
werkstätten bauten zusammen nur 1764 Locomotiven. 
1891 dagegen 1963, und in's Ausland gingen im Jahr~ 
1892 sogar 216 Stiick Locomotiven weniger als 1891. Auch 
der Bau von Güterwagen ging von 95 514 im Jahre 1891 
auf 93 293 zurück, woran beziehungsweise 50 und 48 
Gesellschaften betheiligt waren. Zwei ausgezeichnete 
Erntejahre und die Columbia - Ausstellung zusammen
genommen waren nicht im Stande, besseres Leben in 
diese Industrie zu bringen. 

Indessen sind einige der leitenden Stahlwerke dochaueh 
in hervorragender Thätigkeit erhalten worden , und zwar 
durch den Neubau von Strassenbahnen im Jahre 1892, 
wozu Schienen und alles sonst nöthige Eisen- und Stahl
material zu liefern war. Im Ganzen wurden 11 665 Meilen 
ausgeführt, die sich wie folgt vertheilen : 
Darnpfstragsenbahnen 620 Meil. Pferdestrassenbahnen 4460 
Kabel ~' 640 '·' Elektr. „ 5939 
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Von besonderem Interesse ist die Feststellung der 
Produetion in \Veissblechen und Terneblechen. In der 
:! . Hlilfte von 18U 1 wurden 368 400 Pfd. W eissbleehe 
und 1 868 343 Pfd. Ternebleehe produeirt, dagegen im 
Laufe des .Jahres 1892 beziehungsweise 13 921 :!96 Pfd. 
und 28 197 896 Pfd. Es betrug die Einfuhr an vYeiss
bleehen in 22 .Jahren oder vom .Jahre 187 I-D2 
in Gross-Tons 4 219 193 im Auslandswerth von 
350 344 196 Dollars. Hiezu hat der Consument hinzu
zuzahlen Frachtspesen, Zoll und Gewinn des Importeurs. 
Bis zum Jahre 1887 zurück gibt die folgende Tabelle 
die Quantität der Einfuhr und deren W erth an. 

Einfuhr von Weissblechen von 1887--1892. 

Jahr 1 Menge , .. ri:~i~!~ 1 Jahr ,-Me~ge r ~~~:-!~s 
1887 283 836 18 699 145 1 1890 1329 435 23 670 158 1 

1888 298 238 19 762 961 11891 327 882 25 900 305 
1889 331 :H 1 2172G707 1892 l 268 472 17 102 487 

Die Einfuhr ist eine stetig steigende geblieben vom 
Jahre 1881 an bis zum Jahre 1891. Den Einfluss des 
neuen Zolls kennzeichnet das .Jahr 1892 im Vergleich 
mit 1891. 

Die Gesammteinfuhr an Stahl und Eisen- und 
Stahlwaaren betrug in 22 Jahren oder vom .Jahre 1871 
bis 1892, im Auslandswerth angegeben, 977 340 235 Dol
lars. Die geringste Einfuhr mit circa 18 Millionen 
Dollar Werth fällt in das Jahr 1878, die höchste mit 
80 Millionen Dollar Werth in das Jahr 1880. Seit dem 
Jahr 1887 hat der Werth der Einfuhr beinahe stetig 
abgenommen und betrug im Auslandswerth gerechnet 
m Dollars: 

1887 = 56 420 607 Dollars 
1888 = 42 311 68~J 

1890 = 44 ö40 413 Dollars 
1~91=41983626 " 

1889 = 42 027 742 " 1892 = 33 882 447 " 
Verglichen mit dem Jahre 18,91 ergibt sich eine 

Mindereinfuhr von 63 414 t im Werth von 8 101179 Dol
lars. Im Originalbericht sind die eingeführten Artikel 
in 19 l.7nterabtheilungen getrennt, von denen wir die 
fitr das Berg- und Hüttenwesen von speciellem Interesse 
hier folgen lassen , geordnet nach der Höhe des W erthes 
für das Jahr 1892. · 

Einfuhr von Stahl- und Eisenproducten in den .Jahren 1891 und 1892 

Weissblech 
Stahldraht 
Roheisen . 
Stahliugots 
Bleche S. n. E. 

, Stabeisen . . 
Drahtseile S.n. E. 

1 1891 1 

1 

M~nge Werth 1 )Ienge · '" 
Tonnen ä. 'Tonnen i1 '' erth 
2240 Pfd. Dollars :2240 Pfd. Dollars : 

1892 

32i 882 '2;j 900 305 , 268 472 17 102 487 
46 938 i 1 %:i 899 42 625 1 655 935 
67 179 143.2 455 70 125 . 1 GU4 80ti 
34 865 i 673 214 :io 586 l 591 092 . 
11 882 723 787 2ö 943 1 400 980 : 
18 099 770 858 19 282 776 927 1 

4 398 591 388 3 831 577 833 ~ 
1 

Der grösste Tbeil · des importirten Roheisens war 
Spiegeleisen und Ferromangan , welche denselben 
Zoll bezahlen, wie Roheisen, und 35,80/0 des gesammten 

Einfuhrwerthes fallen anf clic eingefiihrten W 11is~bler.he 
auf 22 .Jahre gerechnet. 

Der Gesammtwerth der Ausfuhr an Stahl- und 
Eisenproducten, Maschinen, Sägen, Werkzeugen, Loco
motivkesseln etc. betrug in demselben Zeitraume vo11 
22 .Jahren . 312 141 872 Dollars, erreichte also noch 
nicht den Werth der eingeführten Weissbleche. Die 
geringste Ausfuhr mit einem \Y erth von 12 1, ~ Millionen 
fällt in das Jahr 1872, die höchste mit einem Werth 
von 30 736 505 Dollars in das Jahr 1891, und für die 
letzten 6 Jahre zeigt die Ausfuhr die folgenden Zahlen: 

1887 = 16 23fi ~122 Dollar;; 1890 = 27 ()l1l) 13-l Dollars 
1888=19578480" lf;Vl=307:-l6507 
18:'9 = 23 712 814 n 1892 = 27 90u 8Wl 
Verglichen mit dem Jahre 1891 ergibt sich eine 

Minderausfuhr von 2 835 645 Dollar für das Jahr 1892. 
Geordnet nach der Höhe des Ausfuhrwerthes für 1892 
geben wir von den 28 verschiedenen Artikeln, welche 
der O:riginalbericbt unter den Ausfuhrproducten auf
zählt, nur die nachstehenden wieder. 
Ausfuhr von Stahl- und Eisenproducten in den Jahren 1841 

und 1892. 

1 

1891 ~ 1892 

Menge, Werth 1 Menge. W erth 

1 
Tonnen a . Tonnen a 
2240 Pfd. in Dollars 2240 Pfd. in Dollars 

Draht ... 
Roheisen 
Stahlschienen 
Stabeisen .. 
Stablingots . . 
Rieche E. u. St. 

11873 
14 94fj 
11 079 

1 :-341 
5:-38 
104 

890 Ul4 
258 000 
360 130 
85 382 
36 877 
7 484 

1 

15 086 
15 427 
7 496 

96:2 
205 
112 

1009 225 
:t82 290 
:242 757 
60 46:-3 
18 316 
8 582 

Die nachfolgenden Angaben über die Production 
von Eisenerzen in den Vereinigten Staaten beziehen sich 
auf das Jahr 1891. Die Production war um 1 444 865 t 
i1 2240 Pfd. geringer als im Jahre 18!W, das 16 036 043 t 
erzielte, während das .Jahr 1889 nur 14 518 041 Gross
Tons ergab. Die Statistik gibt eine genaue Uebersieht, 
in welchem Maasse die einzelnen Staaten und Terri
torien sich an der Production von Eisenerzen betheiligten, 
respective welche Sorten von Eisenerz dieselben liefern. 
Nach der Höhe ihrerGesammtproduetion geordnet, nehmen 
die Staaten die nachstehende Ranglinie ein : 

\'ersandt von Eisenerzen im Jahre 1891. 

Staaten 

Michigan 
Alahama 
Pennsvlv. 
New-York . 
Minnesota 
Virginia 
Wisconsin 
Tennessee . 
New-Jersey 
Georgia . 
Colorado 
Missouri 
Ohio 

1 
Rotber 1 Brauner 1 Magnet .. , Spa1h- / 

Hämatit Hämatit eisenstein eisenst. 

5 4,E> 371 457 501 224 123 
1ö24783 462 047 

162 683 :-363 894 727 299 19 052 
153 7~3 !);i 152 782 729 27 612 
945 105 

3 274 653 M2 2 300 
527 705 61776 
396 883 147 0401 

3 85ll 3 840 i>l7 922 
45 U27 2üi> 7~8 
6 940 99 ~531 4 749 

99 518 7 4311 
104 487 

Total 

6 127 001 
1986830 
l 2i2 928 
1 017 216 

945 lOf> 
ö58 91G 
.->89 481 
543 9:.!3 
525 612 
25ll 7G'l 
110 942 
106 9H-l 
11.14487 
4 
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Staaten 1 Rother 1 Brauner Magnet- ~path-1 'l'otal 
Hämatit Hämatit eisenstein e1sen~t. 

i 
4ij 111 li5 08!) l~l 9781 Kentucky 

Texas 51 llüU 
1 

510001 
Massachu-

SPtts -!7 502 47 50~ 
New-llexico 1 ouu ;;~ 776 39 77G 
::\Iaryland 19 41JU 17 9i!I 37 37!J 
Counecticut 30 923 :io 923 
Oregon 29 018 29 018 
North-Caro-

lina 19 2111 19 210 
::\lontana ,':: 536 4 11110 12 536 
Utah 4 OfJO 8 ouo 

1 

12 000 
West-Vir- (j 200 

ginia. (j 200 
Idaho : 1 .lQ(j 1 40U 
Tom1. total 9 327 3()8 2 757 564 2'117108 189108 14 591 178 
a2241J Pfd. ti3,92°" 18,90" 0 Fi.R8° 0 l,;)Q", ,, 100°/0 

Total Pro-
duction 
für 1890 10 527 650 2 55\J 938 2 570 83~ 377 617 lü 03ti 043, 

Rückgang . 11.40° 0 - 9,87°/„ 49,92° 0 U,()l "/„ 
AufsC"hw. - 7,72° 0 - - -

Cnter den 18 Districten. die in der Erzproduc
tion hervorragende Stellungen einnehmen und zu
sammen s;,o 0 der totalen Production erzeugen, zeichnen 
sich wieder 8 ganz besonders aus. Nach der Produc
tionshöhe für 18 9 2 geordnet: sind dies : 

Prodnction von Eisenerzen in bestimmten Districten für die 

Jahre 1891 und 1892. 

Lake Superior mines Michigan, Wis
consin 

Termillion Lake und Mesabi mines, 
::\linnesota . . . . . . . . . . . . 

Tennessee Coal, Iron a. Railroad Cos. 
Mines, Alabama . 

Cornwall mines, Pennsylvania 
New-Yersey mines 
Port Henry mines, New-York 
Calhonn, Etowah, Sht:lby, Counties 

Alabama ...... . 
,\llegheny County. Virginia 

1891 1892 

6 170 694 7 907 239 

891539 1162 317 

1010077 
663 755 ö34 714 
449 04G 4ti9 23li 
376 200 293 ;145 

253 22~ 249 631 
184 829 141) 534 

Diese Zahlen geben nur den wirklichen Versandt 
in Gross-Tons :i 2240 Pfd. an, nicht die wirkliche Pro
duction der Gruben und Districte. 

Die Einfuhr von Eiseuerzen war die geringste im 
Jahre 1879 und betrug 284 141 t, am höchsten war 
dieselbe im Jahre 1890, während dessen Dauer 1 246 830 
Gross-Tons eingeführt wurden. 90°, 0 der gesammten 
Einfuhr geht durch die Häfen von Baltimore und Phila
delphia_ In dem Zeitraum von 19 Jahren, von 187~1 
bis 1892, betrug die Gesammteinfuhr 10 160 620 t. 
Die Einfuhr in den letzten 6 Jahren ist aus folgender 
Tabelle ersichtlich. 

1 

1 

Jahr 

188i 
1888 
IR8!1 

Einfuhr von Eisenerzen seit. dem Jahre lSS7. 

1

-- -~fengP 1 
Tonnen ii 

1 2240 Prd. 

1 194 301 
:1R7 -[711 
;-:53 57;1 

- ·1- ,. . 1 · Jllenge. Werth in per 
Jahr Tonnen a D llars Tonne'· 

2240 Pfd. 
0 

' : 

l~UO 
18\l] 
)S(};.! 

l 2hi S30 2 854 118 
q12 8Gli 2 4:-i39t1ti 
80ö f)R5 1 7\lfi ti44 

2,29 
2,lit' 
•) ')oJ .... , ......... 

Von den -14 Staaten der llnion bctbeiligen sich 
23 an der Production von Roheisen. In keinem „Terri
torium" wird Roheisen erblaRen. Die Production dehnt 
sich sowohl nach Westen, wie nach Silden aus, 
wo günstigere Vorbedingungen herrschen als in New
Englaud, das keine Oefen besitzt in Maine, New
Hamp1:1hire, \~ermout und Rhode-Island. -- Die Roheisen
production von 23 Staaten der Cnion iibertraf im Jahre 
18 !)0 zum eratenmal Grossbritannien. Die Vereinigten 
Staaten producirteu U 20~ 703 t. England producirtc 
1892 nur 72 20°Jo von der Production der Vereinigten 
Staaten, die· 9 157 000 t ;i 2240 Pfd. betrug. Die Hoh
eisenproduction vertheilt sich auf die einzelnen 8taaten 
wie folgt: 

Vergleichende Uabersicht der Roheisenproduction in den 2;l Roh
eisen Jll'IJLlucirenden Staaten der Union. 

Staaten 

Pennsylvania ;J 952 :lR7 4 193 805 : 
Missouri 2\..1229 57 020 · 
Ohio . . 1035 01:-l l 22l!ll3 
lllinois . . titi!} 202 949 450 1 

Alabama . 795 673 915 296 : 
Virginia . 295 292 342 847 
New-York . 315 112 310 395 · 
Tennessee . 2DI 738 ;ioo 081, 
llichigan . 213 145 184 421 · 
Wisconsin . . 1D7 lGO 174 961 : 
West-Virginia 8ü 283 154 79'3 
l\laryland . 123 398 99 131 
New-Jersey !l2 4!}0 ~7 975 ' 
Kentucky . H 844 i'i6 548 · 
Colorado . 18 llG il2 441 · 
Connecticut 21 81 l 17 lll7 
Minnesota . 1 22ti 14 071 · 
Georgia . . 4!1 858 ~l ()50 

1 

'fexas 18 liG2 8 613 · 
Massachusetts 8 \190 7 946 1 

Indiana . 7 729 7 700 
Oregon . . . !} 2\15 7 628 
North-Carolina 3 217 2 901:'-~ 

~~~~~~-;-~~~~:--~,,.-~I 

Tonneu ii 2240 Pfd. . I :-: 279 :-:70 I !J 157 l'(IO: 

Filr das Jahr 1892 entfallen mithin auf Pennsyl
vanien 46°, 0 der Gesammtproduction, anf Ohio 13° ·0 , 

beinahe 10° 0 auf Alabama und ilber l 0°, 0 auf lllinois. 

Zieht man das Brennmaterial in Betracht, mit 
welchem das Roheisen erblasen wurde , so ergibt sich 
filr die 4 .Jahre 1889 bis 1892 folgende Vertheilung 
der Production : 
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Brennmaterial 

Bituminöse Kohle . 
Anthracit u. Cokes 
Anthracit . 
Holzkohle . 

1889 1890 18fll 11892 

5 313 772 ti 388 147 5 83ö 7!18 ti 822 266 
1 407 139 1937140 1 56U 281 l 568 093: 

307 463 249 271 305 827 229 020; 
575 268 62814?> fi76 964 5:17 li21' 

An der Production von Bessemer-Roheisen bethei
ligen sich 17 St.aaten, unter denen Pennsylvanien, 
Illinois und Ohio die leitende Stellung einnehmen, dann 
folgen West-Virginien, New-York, Maryland, für welche 
wir die Production bis zum Jahre 1889 angeben. Der 
siebente Staat in der Rangstufe für 1892 würde Missouri 
sein, dessen Production aber schon 500, 0 unter der
jenigen von Maryland steht. 

Vergleichende Uebersicht der Besseruer - Roheisenprodnction in 
den Jahren von 1889-IH!J2. 

Staaten 1 1889 11~~ 1892 

Pennsylvanien '1 979 418 2 355 236 2 077 803 2 489 7301 
lllinois . . . 486 576 628 863 540 714 800 661

1 

Ohio . . . . 404148 492 060 458 978 639183t 
West· \'irginia 95 345 123 489 84 283 154 193 
New-York . . 68 703 177 789 131867 133 723 
Maryland . . 12 927 128 826 111468 88 224' 

Die hervorragendsten Districte in Pennsylvanien 
sind für : Roheisen aller Art Bessemer Roheisen 

Allegheny Connty . - . = l 775 257 1 324 101 
Lehigh Valley . . . . - 558 112 201 579 
Schnylkill Valley . . . = 448 201 !lO 240 
Lower Sus11uehanna . . - -!41) 994 :l73 709 

Spiegeleisen wurde im Jahre 18!J2 nur in New
.Jersey, Pennsylvanien, Illinois und Colorado erzeugt. 
In den 4 verflossenen Jahren wurden producirt : 

1889 1890 1891 1692 
76 628 133 180 1 'l7 760 179 131 Gross-Tons. 

Notizen. 
Der 125 t·Dampfhammer der Bethlehem Iron Company. 

Nach einer Notiz der "Zeitschr. des Vereines deutscher Ing." 
wurde dieser grösste Dampfhammer der Welt· vom Oberingenieur 
John Fritz entworfen uod im .fahre 1893 anfgest.illt. Alle 
Theile desselben worden in dem Bethlehemwerke ansgefübrt. 
Einzelne Details des Hammers, so insbesondere die Steuerung, 
die Kolbenconstruction, die Fundirung u. s. w. sind im , Enginee
ring", Vol. LVI, Nr. l-ta9 abgebildet. Der Dampfeylinder hat 
1,93 m Durchmesser und 7,3 111 Höhe: die Fallhöhe <les Hammers 
beträgt 5 111. Die stählerne Kolbensta11ge von 4:12 111111 Durch
messer ist 12,2111 lang. Der Hammer ist einfach wirke11d. Die 
Dampfvertheilnng erfolgt mittelst eines Steuerdoppelkolben~ von 
530 mm Durchmesser, welcher durch eine Hilfsmaschine bethätigt 
wird. Die letztere besteht ans einem oberhalb des Steuergehäuses 
aufmontirten Dampfcylinder, dessen Arbeitskolben auf der Ver
längerung drr Kolbe11stange des ::iteuerkolbens festgekeilt ist. 
Die Hilf.<waschine wird mi1telst eines gewöhnlichen Muschel
schiebers dnrch de11 Hammerführer von der Hand gesteuert. Das 
Hammergerüst wird von zwei gusseisernen, kastenförmigen, unten 
ausei11andergespreizten Ständern gebildet, welche auf zwei Grund
platten mit je 2,! X 3,1111 Fläche aufgestellt sind. Ein ebenfalls 
kastenförmiges Holmstück verllind~t oben die Ständer zu einem 
festen Ganzen. In dem Holmstöcke. welche~ zugleich den Unter-

Der einheimische Verbrauch an Roheisen ist auf 
Grund der statistischen Notizen mit nachstehenden 
angenäherten Beträgen berechnet worden. 

Angenäherter Verbrauch von Roheisen in U<'D .Jahren 18!J0-18U;.!. 

Einheimisches Roheisen . 9 202 703 8 279 870 U 157 000 
Fremdes " 134 955 67 179 70 1231 
Vorräthe an• 1. Jän11Pr . 2838 79 661858 ö27 233 1 

Total-Vo-rr-a-th-. --. ....;i-\:l-ti...,.2-l-5.,....56.,.;'1"'"9-00..,....,..8...,.9-0""71!-,,9-8-5,..;.4_3..;..;;581 
Vorrath am 31. December . 661857 627 233 535 öl6! 
Angenähert.er \' erb_r_a u-c'""h-.-. .;.,18,_!J-5""9"""6,..,.7,....! ll;.,,8....,3""'8,,..1 ""'6""74-:l;.,..9...,,3...,.1,,..8 ...,.7....,.42 1 

8tetig zurückgegangen ist seit dem Jahre 1887 die 
Production von geschnittenen Nägeln, die im .Jahre 1887 
6 908 870 Fass :i 100 Pfd., im Jahre 1892 dagegen 
nur 4 507 819 FasR betrug. 11 Staaten betheiligten 
sich an der Industrie. New-York und Nebraska lieferten 
keine Nägel. - Stetig gewachsen dagegen ist seit 
dem Jahre 1887 die Production der Drahtstifte, die 
1 250 000 Faas im Jahre 1887 und 4 719 524 Fass im 
Jahre 1892 betrug. 

Die Production an Kohlen ist seit dem Jahre 1870 
auf das Fünffache gestiegen und 

betrug für Anthracitkohle 
im Jahre 188!1 = 40 ö65 152 

" 1890 = 41 489 858 
" " 1891 = 45 236 992 

Andere Kohlen 
85 432 621 
99 392 871 

105 268 962 

Total 
126 097 779 
14u 882 WJ 
150 ?>05 954 

Einfuhr ond Ausfuhr von Anthracit- uud bituminüser Kohle. 

1~9 
1890 
18Hl 

Einfuhr ~ Ausfuhr 

. Bituminöse 1 . . . . Bituminöse 
Anthracit Kohle 1 Anthrac1t Kohle 

211652 
15 14~> 
37 6\17 

1 001374 
819 971 

l 3ö2 387 

~5i 633 
794 335 
861251 

935 151 
1280 930 
1615 BG\l 

theil des Hammercvlinders bildet, ist das Gehäuse für den Steuer
kolben mit den K~mmern für die Zuführung und Ableitung des 
Dampfes untergebracht. Der innere Abstand der Ständer (die 
Schmiedweite) beträgt li,7, die Höhe des Stänt.lcrs mit dem auf
ruontirten Hammercylinder :.!7,4111. Das Gewicht des Hammergerüstes 
ist folgendermaassen vertheilt: die beiden Stänt!er 238 t, d. i rund 
1,90 des Fallgewichtes; die beiden Grundplatten 11:.! t, d. i. rund 
0,90 des Fallgewichtes; das Holmstück Gl /, d. i. rund U,49 des 
Fallgewichtes. Da~ Fundament der Ständer ist 9 111 tief und wird 
\'On zwei Mauerpfeilern gebildet. zwischen welchen sieb die auf 
einem Pfahlrost ruheude Chabatte befindet. Dieselbe besteht aus 
Stahlplatten und einer grös;,eren Anzahl von Eisenblöcken, welche 
in sorgfältigem Verband in mehreren Schichten iillereinander an
geordnet sind. Das Ganze bildet eine abgestumpfte Pyramide, 
deren Gesammtgewicht 1800 t beträgt, d. i. das 14,4facbe des 
Fallgewichtes. Dieses bedeutende Chabattengewicht ist hier ganz 
am Platze , weil der durch die Theilong der Chabatte hervor
gerufene grössere Verlust an wirksamem Schlagelfect durch Ver
mehrung der Masse paralysirt werden mnss. (Der 100 t-Hammer 
in Te r n i mit ebenfalls 5 m Fallhöhe bat eine ans einem ein
zigen Stück gegossene Chabatte. deren Gewicht nur das l(Jfacbe 
des Fallgewichtes beträgt.) Das Gesammtgcwicht t.les l:lethlebem
hammers ist 2386 t. Der Hammer wird von 4 Schweis~öfen und 
ebensoviel 150 t-Krahnen bedient. Das Gebäude, in welchem er 
aufgestellt ist, hat eine Länge wn 150111. Ein Holzmodell des 
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Hammer~ in natiirlicher Griisse wurdP. von rler Bethlehem Jrou 
Company in Chicago au,gestellt. K. 

Extraction \"Oll Metallen. Das engl. Patent Nr. au~4 von 
H. C. Mo 1 o ,. , London . l•etrifl't die A bsrheidung von Gold nud 
anderen JUet~llen aus Liisungen , welche dieselben als Chlorid, 
Bromid etC'. enthalten. Man lässt die Lösung in einen Behälter 
tli„,scn, in dem sieb ein Amalgam von Quecksilber mit einem 
<i"r Alkalimetalle helindet. Let?.teres zersetzt das Wasser unter 
Freiwerden von Wasserstoff, welcher das Gold fallt, das von dem 
ttnecksilher aufgenommen wird. Das Amalgam kann erhalten 
wer<len durch Elektrolysiren einer Lösung eines Alkalis unter 
Anwendung einer Quecksilherkathode oder durch directes Zu
fügen des Metalles 7.U Quecksilber. Statt das Amalgam zn ver
wenden. kann der zur Fällung des Goldes dienende Wasserstoff 
auch durch andere geeignete ?!litte! erzeugt werden. (Chem.-Ztg, 
18!1:1. S. lOOti.) 

Ernst, Vorgänge bei der Verbrennung de1· Kohle in 
der Luft. Bei 400° beginnt sich Kohlendioxyd zn bilden nebst 
geringen :Mengen Kohlenoxyd; ersteres wächst bis 700° schnell 
bis zum ~faximum von fast 211°/0 , wobei aber immer nur noch ge
ringe ~!engen Kohlenoxyd auftreten, bei vollständigem Verbrauche 
des Sauerstoffes. Oberhalb dieser Temperatur bildet sich allmäh
lich immer mehr Kohlenoxyd und weniger Dioxyd, bis hei 9!J5° 
nur noch ersteres und Stickstoff der Luft auftreten, ohne Aeude· 
rung IJei noch höherer Temperatur. Hieraus folgt für die Gcne
ratorgasbereitung , dass eine Temperatur von LU00° ausreichen 
wurde, um Beimengung von Kohlendioxyd möglichst zu vermeiden. 
ßei einer rationellen Heizung, wenn hohe Temperatur erzielt 
werden soll, muss danach die zur vollständigen Verbrennung 
nöthige Luft nicht direct den Kohlen zugeführt werden, sondern 
nur so viel. als zur reichlichen Bildung von Kohlenoxyd erfor
derlich ist. Es muss also in dem Raume, wo die Kohlen verbrennen, 
eine Temperatur von 995" herrschen. Die an Kohlenoxyd reichen 
Abgase sind zur Bildung von Dioxyd dann wieder mit frischer 
Luft 7.U versehen. Es erklärt sich daraus, dass glühende Kohlen 
hei mässiger Hitze von etwa 700° ohne Flammen verbrennen, bei 
~rösserer von 1000" mit Flamme wegen Kohlenoxydbildung. 
(Journ. f. prakt. Chemie, 1893 , N. F„ Bd. 48, S. 31 bis 45; 
ß.- u. H.-Ztg„ 189a, S. ~86.) h. 

Ueber quecksilberbaltige Goldkrystalle. Von Th. W i 1 m. 
Löst man unter Wasser befindliches, fein vertheiltes Gold in einem 
schwachen, noch flüssigen Natriumamalgam unter Erwärmen und 
versetzt hierauf mit concentrirter Salpetersäure, so erhält man nach 
Entfernen des Quecksilbers glänzende. nadel· oder sänlenförmige 
Krystalle von oft 2 bis 3 1111t1 Länge. Dieselben enthalten neben 
Gold wechselnde Mengen t!uecksilbers (nach der Darstellung 
;", bis 11"/,, Hg). Sehr interessant ist das Verhalten des Natriuw
Goldamalgams, aus welchem jene Krystalle entstehen, gegen 
Wasser. In d~m Jlfomente, wo sich bei seiner Entstehung alles 
Gold gelöst hat, färbt sich das überstehende Wasser rosaroth, 
dann rotb und scblie~slich entsteht eine dunkelviolette, klare, 
alkalische Flüssigkeit. Eine solche Lösung setzt für sich oder 
nach Zusatz von Salzsäure nach einiger Zeit schwarze Flocken 
ab, welche aus r e i 11 e m Golde bestehen. Das so gewonnene Gold 
stellt einen e u e lll o d i fi ca t i o n dieses Elementes dar und unter
scheidet sich vom gewöhnlichen Golde, abgesehen von Aussehen, 
Farbe und physikalischen Eigenschaften, besonders durch seine 
Löslichkeit in Alkalien und durch seine Nichtamalgamirbarkeit 
mit Quecksilber und Quecksilber-Natrium. (Zeitschr. f. anorg. Chem„ 
1893, Nr. 4, S. :1;25; Chem.-Ztg., 1893, Rep. S. 215.) 

Die Apatitlnger des südöstlichen Norwegens gehören 
nach Reusch & Brögger zu ein und derselben Bildung; der 
Apatit erscheint entweder in einem zusammengesetzten Gestein 
( Oddegarden), oder allein mit Amphibol (Kragerö ). Den ver
schiedenen Mineralien (schwarzer Glimmer, Amphibol, Enstatit) 
l("esellt sich oft Magnetkies bei, der bisweilen das vorherrschende 
Mineral bilden kann; Quarz und Feldspath fehlen ab uud zu 
ganz oder man findet einen von beiden, auch beide zusammen. 
Die Apatite kommen gangartig vor , während sie an vielen an
deren Localitäten in oberen Gneisschichten eingelagert erscheinen; 
sie sind auf fenrigflüssigem Wege krystallisirt und stehen mit 
dem Gabro in inniger Verbindung. Von diesen norwegischen 

Lagern wird 1nr das von Oddegurden wirklich lebhaft abgebaut.; 
die beste Apatitsorie, welche einen uugefähren Werth von M 160 
besitzt, gelangt nach Deutschland, und die gewöhulicheren nach 
England. x. 

Schlnckensteine rnn Mathildenhütte bei Harzburg. 
Die aus granulirter Hochofenschlacke und Kalk mittelst Pressens 
hcrgestellt.en und an der Luft getrockneten Steine werden sehr 
hart, vertragen eine Erwärmung bis zur Hothgluth, eignen sieh 
somit zu Feuerungsanlagen , ferner zur Herstellung von Funda
menten und trockenen, warmen und gut geliifteten Räumen. 
Versuche damit in der ke;I. Versuchsstation für Baumaterialien 
in Berlin haben znfricdenstellcnde Resultate ergeben. (B.· u. H.-Ztg„ 
lSfß, S. 287.) h. 

Beseitigung des Kesselsteines. Um der langwierigen und 
theueren Arbeit des Abklopfens des festen Kesselsteines entbohen 
zu sein, hat man neuerdiugs wit Erfolg versucht, den trockenen 
Kesselstein mittelst einer Handspritze mit Petroleum zu befeuch
ten; der Kessel wird darauf mit Wasser gefällt und in Betrieb 
gesetzt. Nach kurzer Betriebsdauer blättert der Kesselstein in 
Folge der sich aus dem Petroleum entwickelnden und denselben 
zersprengenden Dämpfe leicht ab, kann beim Auswaschen heraus· 
gespült oder durch einen kräftigen Wasserstrahl entfernt werden. 
Für einen normalen Locomotivkessel genügt etwa l kg Petroleum. 
(Sprechsaal. 1893, Nr. 26, S. tl56; Chem.·Ztg„ 1893, Rep. S. 22:1.) 

Literatur. 
Zusammenstellung der vergleichenden Versuche Uber 

die Heizkraft und andere in technischer Beziehung wich· 
tlge Eigenschaften verschiedener Steinkohlen. Ausgeführt 
auf der kais. Werft zu Wilhelmshafen vom Jahre 1874 
bis zum 1. October 1892. Verlag von E. S. Mit t 1 er & Sohn 
in Berlin. 

Die kais. Werft in Wilhelm11hafen bestimmte in einem 9t 
Wasser fassenden Kofferkessel, der in der vorliegenden Broschüre 
auch abgebildet ist, sowohl von den Interessenten zur Unter
suchung eingesendete Kohle, als auch solche des eigenen Bedarfes 
auf ihren Heizwerth, Aschengehalt etc. Es ist zweifelsohne für 
die Praxis von hohem Werthe, dass die Ergebnisse dieser sorg
fältigst durchgeführten und urufossenden Versuchsreihen der 
t lefl'entlicbkeit übergeben wurden. Die St e i n kohlen stammen 
aus Westphalen (Gas-, Fett·. Ess- und gemengte Kohle), aus 
dem Wurmrevier, aus Ober- und Niederschlesien , aus England, 
.Japan, Australien und Amerika (Punta Arena); auch wurden 
viele Presskohlen in die Untersuchung einbezogen. Von jeJer 
1lieser Kohlen wurden das Gewicht von 1111" zerschlagener Kohle, die 
Cohäsion, die unverbrannten Rückstände (Schlacke, Asche, Flug
asche mit Russ), die Menge der verbrannten Kohlen (pro 1 h über
haupt, und pro 1 h und 1111! Rostfläche), das verdampfte WasMer 
(pro 1 h überhaupt und pro l h 1 m~ Rostfläche, pro 1 kg Kohle), die 
Zeitdauer und t:5tärkc des Rauchens bestimmt. 

Die Broschüre ordnet diese in 18 Jahren gesammelten Er
fahrungen zuerst nach Kohlengebieten , daun nach dem Heiz
efl'ecte, wobei die Kohle der Zeche Ver. Bonifacius (Fettkohle, 
Westphalen) mit 8,92 Verdampfungsvermögen an der Spitze er
scheint , und schliesslich nach der Cohäsion , in welcher Tabelle 
im Allgemeinen die oberschlesischen Kohlen vorangestellt sind. 
Auch ein Muster für die Notaten und Berechnungen eines Brenn
\"ersuches ist beigestellt. 

Diese Broschüre , welche zweifelsohne in den weitesten 
Kreisen Yerbreitung finden wird, bat insbesondere auch darum 
für die Praxis erhöhten Werth, da viele Proben den an Bord 
der Schiffe gelieferten Kohlen , somit dem Handel entnommen 
wurden, was auch bei den Yersuchsergebnissen kenntlich ge-
macht ist. H. Höfer. 

Am tli ehe s. 
Der k. k. Finanzminister hat im Status der alpinen Salinen

verwaltnngen den Jlfaterial -Rechnungsführer Victor Wen hart 
7.Uru :Sudhüttenverwalter und die Bergeleven Emil Sr b e n y nnil 
.Josef Sc h re m p f zu Material-Rechnungsführern ernannt. 
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Abschluss des SrhachtwcrksbC'trielws am Ausseer Salzberg. 
Von A. Schernthanner, k. k. Bergrath. 

(Hiezu Fig. 1 bis 4, Taf. XVIII.) 

Die Grundzüge und der Gang dieser Betriebsweise Dann miissen nach dem Wesen der Doppelwehren einer-
sind in dieser Zeitschrift, Nr. 13 und 14, 1888, und seits Bergfesten zwischen dem Ober- und l'ntcrwerk und 
~r. 'i und 8, 188!l, und in einer werthrnllen Arbeit im anderseits eine solche zum Schutze der Cornmunicatiou 
Berg- und hüttenmännischen Jahrbuche Yom Jahre 1892, zurückgelassen werden. 
Heft 2 und 3, Band XL , geschildert. Heute erübrigt Hiedurch entgehen 5 + 6 = 11 m und ansscrdem, 
nur mehr, den Abschluss dieser Arbeit zu erörtern. des kleinen Anlagehalbmessers wegen, ein gesteigerter 

Zur Beurtheilung des Schlusseffectes ist 1. die Gebirgsmittelverlust von V+ V. 
theoretische Veranschlagung de~ muthmaasslichen Erfolges, Wenn alle diese theoretischen Annahmen crreieht 
2. der praktische I<'rfolg der bisherigen Methoden, 3. die werden, was thatsächlich nur selten geliug-t, ~o haben 
autoritatirn Erkenntniss der erreichbaren Leistungsfähig- wir bei jeder Methode im günstigsten Falle die besagten 
keit tfor Verwässerung in Betracht zu ziehen. Verluste; zumeist kommt aber noch die Briichig·keit der 

Theoretischer Voranschlag. 
Zur Beantwortung der ersten Frage wird das 

Scheuchenstuel - Werk zum Anhalt genommen. Dieses 
Werk war ungilnstig angelegt und wäre bei der alten 
Wllsserungsmethode wegen der Nachbarwehren bereits 
nach Aufsieduug von 3,-!6 m todt zu sprecheu gewesen. 
Nach Fig. 1 , Taf. X nll, hätte man einen Aetzmaass
entgang von 34 ,54 m gehabt. 

Bei der gewöhnlichen Wässerung hätte die Wehr 
nach Aufsiedung von nur 10 m einen Schlusshalbmesser 
von 5G rn erreicht oder aber dieselbe wäre an der Grenze 
des ZuHissigen angelangt. Hiebei ist der Actzhöhen
verl ust 27,15m. 

Cm diesen seit Alters bestehenden Uebelstand zu 
beseitigen, sollen nach Fig. 1 Doppelwehren angelegt 
werden. l!m eine Aetzhöhe von je 13m zu erreichen; darf 

. nur ein kleiner Anlagch:ilbmcsser :ingeuommen werden. 

zurtlckbleibenden Massen hinzu , und unter allen Bedin
gungen ist eine cylindrische A ufsiedung au~gesehlossen. 

Der :praktische Erfolg. 
Tabelle I. 

Dnrcbi;chnittlirh t•ntf:.illt auf l~in \\- t'Tk 
~ 

..: 1-1 ·- - ' - 1 

~ ~ Etagen-,Aufsie- beniitzbare;Vcrlnst' 
~ .~ höhe 1 dung ' Reste 1 

~;::: 1 1 

~. ·- ------
in ]l[etern 

11,45 
' 

22,;1 
8,2:, l.~2 :16,23 
:),4\1 

! 
34,Gll 

:\foosl.icrguammwehren . 5 3:1,75 
" grubenwehren G 4\i,40 

9,8G :1,70 25,78 
32.96 5,li2 118,91 

Steinbergdammwehren. :1 3$,011 

grn hcn wehren l-~_,~,..;..l l-~..,,.;.;...: 1..,,~___,,.,.,.,...,,..,,..----,,..,,.----,--:-~-::-:-

Hieraus ergil1t sich als 
Schlussdurchschnitt . 139, 37 i 

1 
1 

8,241 l,.JO 29,73: 
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in dieser Tabelle ist da< Wässerungscrgcbniss für 
einen Zeitraum von 150 .Jahren zusammengestellt. Hie
nach entfallen für eine Wehr durchschnittlich an ge
botenem Etagenmittel 39,il3111 • an Aufsiedung 8,24 m, 
an Verlust 29,73111. Ausserdcm ii>t beinahe jede Wehr 
verbrochen oder sie hat durch ihre horizontale Erweite
rung die Nachbarwehre gefährdet. Der praktische Erfolg 
bleibt ali>o weit hinter der theoretischen Annahme zurück 
und wir stehen vor geradezu kläglichen Betriebsausfällen, 
die natürlich des grossen ~alzreichthumes des hiesigen 
Gebirges wegen ~chwer in die Waagschale fallen. 

Bei obigen 3 7 \Y ehren ergaben sich nur bei 4 Wehren 
~chöne Resultate. Dieselben fallen in die Zeitperiode von 
1837 bis 1887 und wurden lediglich durch die con
tinuirliche Wässerung erzielt. Sie sind in der Tabelle H 
z usam mengestell t. 

Müllerwerk in's 
Hangende ein-
geschnitten 

Siedlerwerk ver-
hror.hen . 

Eustach Herrisch 
Monsberg \'PT· 

hrochcn . 

Als Durchscl111ilts· 
werth 

Tabelle II. 

Hieraus die „ 1 A f ß .. Un-e.tagen- u ge- enutz- 1 .. 
1 Procente höhe ' sotten har ienu z-

har des--1- des 
1 

in Metern 

25,4 25,4 

·H,O 26,l 
-12,0 22,7 

:16,;{ 20,5 
1-17,7 !J4,7 

:16,!J 2:1,G 

Ge- Ver
winnes1 lustes 

100 

17,!l 5!1,3 40,7 
1 !l,3 54,0 46,0 

15,8 56,4 -!3.6 
53,0 l 2G9.7 i 12!1,I) 

1.1,2 , ß7,cJ :12,6 

Wenn wir diese vier Glanzwässerungen mit den 
theoretischen W erthen rnrgleichen , so nähern wir uns 
dem Ergebniss für Doppelwehren. 

Allein die immer noch geringe Aufsiedung von 
durchschnittlich 28,6 rn und der Verlust yon 13,2 m 
können nicht befriedigen, weil die Höhe der Verlust
procente durch den Verbruch der Wehren potenzirt wird. 

Autoritative Erkenntniss. 
In dieser Hinr.icht kann mit Hecht unser Altmeister 

v. Schwind als Gewährsmann gelten. Derselbe sagt 
rBerg· und hilttcnmiinnisches .Jahrbuch , Band XIX, 
R. 12!l): 

„Man ist daher in die Kothwendigkeit ge'etzt, in 
einem jeden Hevier das W crk so klein anzulegen, dass 
die ganze unbezähmbare Willkür der horizontalen Was~cr
arbeit im ganzen \' erlaufe der Verwässeruug zwischen 
den Grenzen der Werksanlage und des Werksrevieres 
hinreichenden Spielraum h:tlrn und man muss diesen 
Spielraum um so grösser Yermesrnn , je weniger man 
Herr dieser horizontalen A rhei t ist. 

Man siebt, dass jeder Zoll dieses Rückwci~hcns 
directer Verlust an der Grösse des künftigen Verwässerungs
kegels, unmittelbarer Eu tgang an \' erzinsung des auf 
Aufschluss 111Hl A nlagc dfö \V crkc:-i rnrwm1dete11 Capitals 

ist und wie richtig daher alle.;; Streben dahin gerichtet 
war, eben die horizontale Arbeit einzuschränken, ein 
Streben, da'l leider bisher mit geringem Erfolg gekrönt 
war. Das häufige Vorkommen doppelnamiger \V erker, 
welche stets aus der Vereinigung zweier Werker ent
standen, beweist nur, dass man in dem Streben nach 
intensiYer Ausnützung die Werker näher aneinander legte, 
als man nach dem Stande der \V asserfilhrungskunde 
befugt war, und zahlreiche ßriichc haben diese Fehler 
bestraft. 

Aber auch heute noch mus>i jeder offenherzige 
Fachmann eingestehen, dass man kein sicheres Maass 
für die Distanz der Werker besitze und dass, wenn man 
8ie, auf die Erfolge einer theoretisch richtigeren Wasser
führung rechnend, kleiner als friiher anlegt, man m1 mit 
Zagen thun und durch irgend eine plötzliche Ausschnei
dung zu theuern, vielleicht nicht genügenden Verdiim -
mungcn gcnötliigt werden kann." 

Schwind legt also einerseits den Schwerpunkt 
der Verwässerung in die Einschränkung der horizontalen 
Wasserarbeit und anderseits hält er die Erreichung dieses 
wichtigen, ja ausschlaggebenden Zieles für ein Ding der 
Unmöglichkeit. 

Dies gilt aber ganz besonders für so reiche Salz
berge, wie es der Ausseer ist, wo ja nach einem längeren 
Wässerungsturnus Werkshiihen von 10 bis 14 m zum 
Vorschein kommen. I~s darf daher keineswegs Wunder 
nehmen, wenn wir Lei der unbezähmbaren Willkilr der 
horizontalen Wasserarheit nur klägliche Resultate auf
zuwei>ien vermiigen. 

Der Schachtwerksbetrieb. 
W eun es gelingt, ein Werk mit beliebigen Flächen 

auf beliebige Versudhöhen aufzusieden , und wenn alle 
jene Mängel, welche einer Wässerung bei hoher Druck
lage anhaften, behoben sind, so ist die gestellte Aufgabe 
gelöst, bezw. die bisher unbeziihmte Willkür der hori
zontalen Wasserarbeit bemeistert. 

Für den Nachweis, inwieweit dies am Ausseer Salz
berg gelungen ist, kann man sich keinen instructivercu 
Fall, als eben das Scheucheustuel-Werk denken. 

Diese \\"ehr hatte eine kritische Lage zwischen den 
Nachbarwehren und konnte nur damals aufgewässert 
werden, wenn die neuentstandenen Himmelsflächen inner
halb der Grenzen des Unterwerkes gehalten werden. 

In Tabelle III (siehe nächste Seite) sind die ziffer
mässig erzielten Resultate zusammengesttellt, wonach in 
einem Zeitraum von 6 .Jahren 5 Monaten 10 Tagen 
eine für den hiesigen Salzberg noch nie dagewesene 
Versudhöhe von 30,11 m hereingebracht und das ganz 
erhebliche Soolen11uantum von 3 104 729 1d erzeugt 
wurde. Aus Fig. 2, Taf. XVIII, ist weiters zu er
sehen, dass die einzelnen Wehrflächen genau innerhalb 
der Grenzcontouren der Unterwehr liegen. Ziffern wie 
Thatsachen sind so einleuchtend , dass sie eigentlich 
keines weiteren Commentars bedürfen. Zugleich ist der 
Beweis erbracht, dass die theoretischen, sowie praktischen 
Propositionen überOiigelt sind. llicrnus folgt aher auch, 
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Tabelle III. 
- --

1 

---- -- ---- - --- a, ..= -
~,,, - Fiill- Aetz- ~:Zusammen Hieraus ~ ~ oo~"' Scbliessl. 

~ ~ IT. Q) ..= Wässe-eil eil ßezeichnung = "' erzeugte -~ E"' Fassungs-
~)~ E'"' -: E 'eil rungsdauer cler "'.::;, Anmerkung 
~ .~ 

- - - Soole ...- .... 
"'Z __ ci:: 

raum 
A \Jtbeil ung w a s s e r "'„ CIJ IJ* -< ;.. 

~==== ---- -- - - --- ------ -

1 1 1 1 .;;; Hek t 0 1 j t e r hl 'III 111 2 /,/ Stunden 
-

i 
Unterwerk 16 250 842. 7 800 258 642 291 738 3,46 2füJ9 38425 11 91-<6 1 
Sehachtwerk Nr. 1 36 1O;i0490' :13 090 1,083 580 1.222 053 12,50 :i037 lli4 710 22 852 

" " 
2 34 4211830' 10 400 431 230 468 742 4,23 3384 74 966 7 9:"Jl 

: 
2'3 837 ( Himmelstläche nach 

" " 
3 40 99;) 627 ; 1024464 1122 196 9,H2 27:);-j 131 726 1'I 614 l der :15. Wässerung 

1 ( 6 Jahr 5 lllonat 126 2 717 789 i 80127 2 7fJ7 916 3 104 729 30,1.1 56 -!03 l _ I 0 Tag :; Stunden 
a11pr„ii111. 

::;chachtwerk \r. 4} 
b. z. 18. Mai 1893 12 lü GSO :;23 11 OU3 12 097 :),68 97 1 879 2 648'/, { 3 Monat 20 Tag 

8 1
/, Stunden 

B8 l 2 728 469 
1 

8045U 2 808 91913 116!'2ß133,791 -
1 

-

1 
59051'/, { 6 Jahr !) Monat 

11 1
.
1
, Stunden 

dass am salzreichsten SalzLerge der alpinen Salinen die 
bisher für unvermeidlich gehaltenen Hindernisse der 
WasHerführung beseitigt und dass das wichtigste Pro
blem des 'Yässerungsgeschäf'tes: „Beherrschung der h o r i
z o n t a l e n Wasserarbeit", gelöst erscheint. Jede 
Wässerung nach den :1 lten Methoden hat stets das 
Cegentheil von dem hervorgebracht, was uns vom Schacht
werksbeb·iob heute vorliegt. 

Fiir gewöhnlich wird zum Schutze der Communi
cation eine schliessliche Bergfeste von 6-8 m concessio
nirt und es wäre unter normalen Verhältnissen mit 
dem dritten Sehachtwerke die Verwiisserung de~ Schcuchen
stncl-Werkes abgeschlossen. 

l'.m jedoch ~zu zeigen, in welchem Maasse die 
Wai;serfiihrnng beherrscht werden kann, wird gegen
wärtig auch noch dieser Schlussrest der Aetzhöhe bis 
zum Gestänge der Zugangsstreck6 autgesotten; hiebei 
ist festgestellt, dass der Himmel bis zur Linie ab (l<'ig. 3) 
vorrücken darf, damit die Zugangsstrecke offen erhalten 
bleibt. Aus dem Grunde darf die eigentliche Wasserarbeit 
nur vom Schacht aus und um diesen geschehen, während 
das Sinkwerk möglichst geschont w~rden muss, was ja 
)!·anz leicht bewerkstelligt werden kann, wenn im Sink
werk stets satte Soole als Versatz gehalten wird. Das 
Wie ist höchst einfach und ergibt sieb leicht aus einer 
richtigim Wasserführung. Cegenwärtig z. B. arbeiten wir 
in einer Höhe von .'l3,79 m und haben im Schachte einen 
Himmel von circa !)7 m~, während im Sinkwerk der Aus
griff kaum '/~ m beträgt. 

Die Details des Betriebs sind localer Natur und 
können f'iiglich iiher1rnngen werden, wohl aber darf man 
die LeiHtungsfäbigkeit und die Sicherheit des Schacht
werksbetriebes erwähnen. 

Bei der gewöhnlichen alten )lethode haben wir in 
11 !l8(i Stunden 2!l 1 738 hl Soole erzeugt, heim Sehacht
werk 1 in circa der doppelten Zeit, 22 852 Stunden, da
gegen 1 222 05iJ lil 8oole. Ebenso günstig verhalten sich 
in dieser Hichtung Sehachtwerk 2 und 3. 

Die Erklärung hicfür ist, dass einerseits der Soolen
ablluss stet8 unter hoher Drucklage ge,;chieht und ander-

seits, dass beim Sehachtwerke die Schlussanreicherung 
auf den höchsten Salzgehalt gänzlich entfällt. Es ist 
nämlich in der Unterwehr constant überreiche Soole vor
handen , so dass beim Ablass stets vollgrädige Soole 
abrinnt. 

Im Sehachtwerke selbst soll die abrinnende Lauge 
ununterbrochen ätzen, daher wird sie mit Vorbedacht 
mindergrädig in die Unterwehr abgelassen. Nach der 
Erfahrung war dieser Vorgang filr diese von keinem 
N achtheil, natürlich vorau:>gesetzt, dass die Wasserführung 
richtig gehandhabt wird. 

Weiters ist aus Tabelle 111 zu ersehen, dass mit 
einer durchschnittlichen Himmelsfläche von circa 3000 m~ 
circa 3 000 000 lcl Soole erzeugt werden können , wir 
diirfen aber Himmelsflächen von circa 9800 m 2 im maxi
m um und bei rnllster Sicherheit gegen Bruchgefahr von 
circa 6000 m~ in Aussicht nehmen, wodurch sich na
tiirlich auch die Soolenerzengung verdoppelt. 

Sicher ist der Betrieb, wenn man unausgesetzt 
über die Grösse der Wehrfläche orientirt ist. Im All
gemeinen werden die Vermessungen nach einem grösseren 
Zeitabschnitt vorgenommen. In der Zwischenzeit wird 
bei jeder Wässerung die Himmelsflilche rechnungsmässig 
aus der Gleichung C - - F X H ermittelt. 

Der Cubikinhalt ist die abgeflossene Soole in jedem 
Zeitmoment, II findet man dnrcl} Ablesung am Hirnmeis

e 
na.gel. Ausreichend Jindet man dann F - H in den ver-

schiedenen Höhenabständen. 

Diese Berechnung mag manchen Fachgenossen der 
Laistablagerung wegen unfasslich erscheinen, allein in 
Aussee ist im Sehachtwerk selten ein Laist, weil er 
zumeist in die [nterwehr abstürzt, SO da'3S ein reiner. 
Hohlraum, der berechnet werden kann , vorhanden ist-

Feber die Anlage und Entwicklung des Scbacht
werke8 sind 8chliesslich noch einige Bemerkungen bei 
zufügen, wobei ich mich wieder auf v. Schwind al~ 

Gewährsmann berufe. 
Bezüglich der Anlage sagt Sc h wind (Berg- und 

hiittcnmilnnischcs .Jahrlrnch, Band XIX, S. 103): „Vom .. 
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Einwilsscrungsstollcn aus ist das Werk mit einem Sch:whte 
(l'itte) wr Förderung und einem Rinkwerke zur Ein
leitung des Wassers zu vers1Jhcn und es ist diese 
doppelte Uommunication nach oben sowohl durch den 
J:cdarf an Wettern als in polizeilicher Hinsicht zur 
Richcrunµ; eine~ Hcttungs-Ausweges begründet. Hicmit 
soll n nr gesagt sein, dass ein Schacht nicht vermieden 
werden kann." 

Was die Entwicklung der Wehr anbelangt, so ist 
im µ;leil'hcn .Jahrbuche S. 1 Ul und 1 U hierüber er
wiihut, dass der verticalc l~uerschnitt des durch eine 
J:cihc aufeinander folgender Wässerungen ausgenützten 
Kiirpcrs kein anderer werden kann, als wie er in I•'ig. il 
darg-cstcllt ist, in welcher ,. d die Ausdehnung der ur
sprünglichen Anlage, n Ti die des Himmels und der ver
tiealc Abstand 1i c beider die vom Werksraum durch
laufende „ Yersudhiihc" bedeuten, welche dann ihr Maxi
mum erreicht. wenn das ganze 8inkwerk verätzt ist oder 
der Ilimmel ,c:len Horizont des Anwiisserungsstollens er
reicht hat. 

llctrachtcn wir nun die dargestellte Form des V1Jr
wilsserungskcgcls in zweifacher Richtung, nämlich in 
Hinsicht auf ihre bauliche Rtandhaftigkeit und auf die 
iikonomischc Beniltzung· des Naturschatzes. In ersterer 
Hinsieht ist sie genau das C:egentheil der Gestaltung, 
welche Theorie und Erfahrung für alle jene Filllc ge
lehrt hahcn. in denen es sich um Herstellung standhafter 
Aushiihlungcn handelt. 

I mmcr werden solche ExcaYationcn oben enger als 
unten gehalten werden, um das flache Freitragen, die 
:-lpannwcit(• der Brücke zu vermindern, als welche der 
Plafond lietrachtct werden muss, und immer wird man 
die Wandungen , welche den Fussboden mit der Decke 
rnrhindcn, nach ausseu zu wölben, während wir hier das 
G cgcntheil 8chen. 

Das Umgekehrte tritt bei der 8chachtwlisseruog 
ein denn dies~lbe ist eine lJcberdruekwässerung in der 
hödhstcn Potenz, die in der )litte des Plafonds 
c:len grüsstcn Angriff, der sticcessive gegen die Ulmen 
abnimmt, bewirkt. Ferner wird nie die Lauge bis zur 
voll:üiindigen fllittigung an den Himmel gehalten , wo
durch keine Ausgleichung der Gcwölbform erfolgen kann 
folgerichtig musH durch diese Manipulation ein gewiilb
fiirmiger Himmel <t b (Vig. 3) , wie es ,-, ~ c h w i n d 
wiins~ht und wie es sein soll, entstehen. 

.Jede Flächenberechnung hat immer ergeben, dass 
am obersten Punkt die kleinste Fläche, die sich all
miihlich gegen den alten Himmel der Unterwehr aus
weitet. besteht. Es ist also auch in dieser Richtung das 
R c h ,~in d'sche Ideal zum grossen Theil verwirklicht 
und wir wollen hoffen, dass. Himmelsbriichc in Aussee 
Reiten ~ein werden. 

Wir haben daher durch den Schachtwerksbetricb 
fiir Aussee neben der Beherrschung der \Y asscrfiihrung 
die iu baulicher und ökonomischer Beziehung vorgezeich
neten Ziele erreicht. 

Anhang. 
Zum Schlusse i;ci mir gestattet, einer irrigen l\lei

nung, dass ich den Sehachtwerksbctrieb aus dem lfeber
wehrsystcm abgeleitet habe, entgegenzutreten. Allerdi ngfl 
besteht zwischen beiden ein gewisser loser Zusammen
hang. 

In den 70cr .Jahren und zu Anfang der 80er .Jahre 
ergaben sich in A usscc bei jeder Wehr, die gewässert 
wurde, durchaus negative Hesultate. 

Die schönsten Wehren mit den herrlichsten Mitteln 
sind entweder verbrochen oder haben sich zusammen
geschnitten, wie Franz Xavcr Matzen, Kammergrafen 
Nothburga, Moosberg, Haab. 

Durch diese Vorkommnisse kam man im Jahre 
1881 zur Einsicht, dass das ganze Soolenerzeugsprogramm 
nicht allein filr das laufende Jahr, sondern auch für 
die nächste Zukunft eine namhafte Umändcrung erlitten 
habe, und dass in anderer Weise eine Abhilfe zu schaffen 
sei, und so habe ich bereits im Jahre 1882 den ersten 
Antrag bezllglich der sogcnannt1m Uebcrwehrcn ausge
arbeitet. nersclbc wurde von dem ehemaligen Hallstätter 
Bergrath St a p t im Jahre _ 1882 commissioncll gcpriift 
und f'iir die Zukunft zur A usfiihrung vorbehalten. 

L•'iir alle Ueberwehren hahe ich als Beispiel das 
;\lt- und Serafin Herrisch-Wer~ angenommen. 

Das disponible Mittel (Fig. 4) ist 23 m, hicvon ent
fallen fiir die Bodenfeste 4 m, für die Himmelsfeste 7 'lll, 
somit eriibrigt eine Ver~udhiihe von 12 111. Wie am; 
der Figur ersichtlich ist, werden die bestehende G ruhe 
und 8inkwerk benützt, die Ueherwchr in gewöhn
licher Weise verötfnet und hiebci das Hiiuerklein in die 
Unterwehr abgestiirzt. 

li'iir den Soolcnabtluss wird in der Unterwtihr bis 
zum Himmel ein Ablasskasten eingebaut, Grube und 
Sinkwerk werden zur lsolirung der Uebcrwehr theilweise 
verdämmt. Während der Wässerung der Ueberwchr wird 
die Unterwehr mit satter Soole in Versatz gehalten. 

Ist die Ueberwehr ausgcniltzt, so kann dann die 
Bodenfeste derselben nachträglich noch aufgesottcn 
werden. 

Durch den Vorschlag der Anlage von Ueberwehl'Cn 
ist nur eine scheinbare Grundidee für Schachtwerks
betrieli aufgestellt nnd es i;;t so am Ausseer Salzberg 
das rnrmeintliche Bindeglied zwischen der alten und 
neuen Laugwerksmethode selbstständig geschaffen worden. 

Allein Schachtwcrksbctricb und Ueberwehrsystcme 
stehen in gar keinem comparativen Zusammenhange und 
es wäre eine arge Illusion, erstere ans letzterer ableiten 
zu wollen. 

Die Nachthcile dieser von mir im .labre 1882 pru
ponirten Methode veranlassten mich, von diesm· Idee keine 
weitere Notiz zu nehmen, denn wir haben 1. doppelte 
Vcrötfnungskosten, 2. beschränkte Ausnützung des Mittels, 
weil man alle Bewegungen und Hemmnisse einer gewöhn
lichen Werksanlage durchzumachen hat (geringer An
lao-e - Halbmesser - Verlust in horizontaler , grosser An
la~e-Halbmesser-V erlust in verticaler Richtung) , 3. ist 
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A. Schernthanner: Schachtwerksbetrieb am Ausseer Salzberg. (Fig.1 - 1±-). 
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die verderbliche Wirkuug der horizontalen Wasserarbeit 
nicht behoben, 4. Verdämmungskosten. 

In diesem circulo vitioso ist mir dann klar ge
worden, dass die Lösung dieses Problemes nur in einer 
richtigen W asserführuug zu suchen sei. 

Ich habe auch nicht gesäumt, die bestehende W asscr
führungskunde vom Grund aus umz.igestalten und einen 

Ausweg zu finden, die Willkür der horizontale11 \V asser
arbeit zum Nutzen des Betriebes zu rnrwerthen. Das 
eine wie das andere ist hiichst einfach, nur habe ich 
die couservativen , alt hergebrachten Grundsätze zum 
grossen Thei1 verlassen und bin meine eigenen Wege 
gegangen. 

Hlake's )lollitication lles Ofens von Brunton. 1
) 

Mngetheilt vom k. k. HüttcD\·erwalter Gustav Kroupa. 
(Hiezu Fig. lfi und 16, Taf. X VIII.) 

Der Ofen von Br u n t o n ist bekanntlich ein Röst- Trichterrohres bestimmt wird .. Je grösscr dieser 1 faufen 
ofen mit beweglichem Herde. Die l\Iodification dieses ist, desto mehr wird auch von seiner Basis durch die 
Ofens bezieht sich auf die Construction des drehbaren erste Pflugschar abgeschnitten und desto mehr I~rz rollt 
Ilerdes und auf die Leitung des Röstprocesses selbst. durch den Trichter nach. Ein Arbeiter besorgt das 
Beim B 1 a k e - Ofen besteht nämlich der Herd aus einer Ausbreiten der zu trocknenden Erze auf der Gicht, so-
Anzahl von concentrischen Stufen, liber welche frische, wie das Gichten selbst. 
llberhitzte Luft in das Innere des Ofens eingeleitet wird. Der Herd bewegt sich sehr langsam uncl macht in 
Die Bodenplatte, welche die concentrischen 8tufen triigt, einer Stunde nicht mehr als zehn lTmdrehungen. Heine 
hat 4,88 rn ( 1 G' engl.) im Durchmesser und bildet nach neschwindigkeit kann jedoch, entsprechend der Korn-
A usfiltterung mit feuerfe~tem Material den eigentlichen griissc der Erze und der im Ofon herrschenden Tempc-
Ofenherd. Der Herd bewegt sich in 4Jcr Art der klei- ratur , gelindert werden. Die einzelnen Hcrdstnfon sind 
neren Eiscnbalmdrehsd1eihen. Zu diesem Zwecke ruht er 4f1 c111 breit uncl je nach df\r ßcRchafl'enhcit der Erze 
auf einer Anzahl von gussei~eruen Kugeln, welche in 15 cm bis :io rm hoch. 
einem gusseisernen und auf Untermauerung ruhenden 
Kranze rollen. (Taf. X VI II, Fig. lf> Längs-, Fig. 16 
Querschnitt.) 

In dem konischen Ofengewölbe bclindet sich in der 
Mitte der Chargirtrichtcr und um diesen herum ohcr 
dem Ofen der Trockenplatz; für die zn röstenden Erze. 
Das Beschicken, sowie das Entleeren des Ofens geschieht 
automatisch. Zu diesem Behufe befinden sich iiber jeder 
Herdstufe zwei im Ofengewölbe fixirte „Fortschaufler" 
(ploughs oder rabbles). Ueber die Construction derselben 
ertheilen die in der Quelle enthaltenen Skizzen leider 
keine Auskunft. Nach der Beschreibung scheinen die
selben jedoch nichts Anderes als zwei gegenüberliegende 
und unter einem Winkel von 45° geneigte Platten (Pttug
eisen , Pflugschar) zu sein. Bei einer. Umdrehung des 
Herdes wird durch das innere l'flugeisen eine Furche 
gebildet, wodurch das Erz in den Bereich des zweiten, 
auf derselben llerdstufo befindlichen l'ftugeisens gebracht 
(fortgeschaufelt) wird, welches es bei der zweiten Um
drehung des Herdes auf die tiefer liegende Stufe fort
bewegt. Anf diese Weise iRt die ganze auf dem Herd 
belindliche Erzmenge in Bewegung , und zwar erfolgt 
diese von Stufe zu Stufe , bis auf der untersten Stufe 
das Riistgut mit Hilfe der letzten Pflugschar entweder 
direct in einen bei der Austragöffoung vorgestellten 
Wagen oder in ein Beclierwerk ausgetragen wird. Die 
eingebrachte Erzmenge ist von der Geschwindigkeit des 
Ofenherdes und von der Entfernung des 'rrichterrohres 
rnn der obersten Stufe abhängig. Die trockenen Erze 
bilden unter dem Beschickungstrichter einen konischen 
Haufen , dessen Rasis eben durch die Entfernung de~ 

1 l 'l'ransar:tions of the Americ. Institute of J\fin. F.ug-. IH!-l:l. 

Die Feuerung befindet sich an einem Ende des 
Längsschnittes, und geg·eniiber derselben ist die Fluµ;
staubkammer angebracht. Die Gase von der flir Holz 
oder Petroleum eingerichteten Feuerung streichen liing,; 
des Roste:> , wohin gleichzeitig auch die vorgewärmte 
Luft eingeführt wird. Diese frische Luft erzeugt im 
Ofen eine stark oxydirende Atmosphäre , welche dann 
eine schnelle Verbrennung der entstandenen Schwefel
dämpfe herbeiführt. 

Es ist schon öfter die Ansicht ausgesprochen worden, 
dass filr das Gelingen des Röstprocesses die Zuleitung 
einer iiberschüssigen Luftmenge zu dem heissen Erze 
unbedingt nothwendig sei. Ausser der geeigneten Tem
peratur im Ofen spielt bei der Röstung eiue mit den 
Feuergasen der Feuerung unvermischte Atmosphiire, 
welche annähernd die im Ofeninnern herrschende Wiirmc 
besitzt, die grösste Rolle. ln der Praxis miissen aber 
die Feuergase, behufä Brennstofl'crsparniss, in den Röst
raum geleitet werden, und so soll man wenigstens dafür 
Sorge tragen, dass gleichzeitig eine hinreichende Menge 
frischer und heisser Luft zugeführt wird , deren Sauer
stoff nicht allein die Oxydation befördert, sondern auch 
die etwa unvollkommene Verbrennung der Feuerungs
gase in eine vollkommene überführt. Sollte letzteres 
nicht stattfinden , so wilrden die Verbrennungsgase ab 
ein reducirendes Agens wirken und wiirdc dann eher 
eine Verziigerung als Beförderung der Oxydation ein
treten. Bei Zuleitung warmer Luft geht die Riistung 
viel schneller als hei niedriger Temperatur vor sid1. 

Würde man iiher eine rrhitztc Charge von Pyrit 
kalte Luft leiten , so würde sich der Schwefelkies ab
kilhlen und dadurch die Röstnng vcrziigern. Um nun 

~ 
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diesem Uebelstande zu begegnen, sind viele Wege ein
geschlagen worden. 

Bei clen Flammiifen zum Riisten der Kupfersteine 
hat man. gestützt auf günstige Ergebnisse vergleichender 
Versuche, liald die Nützlichkeit einer vorg·cwärmten Luft 
anerkannt. Bei clen amerikanischen Fortschaufelungs
iifen zum lWsten des Kupfersteines sind in der Feuer
brücke Lufteanäle angebracht , aus welchen die vorge
wiirmte Luft durch sechs fi cm und 10 cm grosse Oeff
nungcu in den Herd eintritt. Die Flamme hat so die 
Tendenz, nach oben zu ziehen , und so kann unter der
selben aus den genannten Schlitzen clie Luft unver
mischt mit den Feuergasen in den Herd eintreten. Die 
uxydirende Wirkung dieses Luftstromes soll ziemlich 
kriiftig sein. 

1 n Verfolgung desselben Zieles hat B 1 a k c bei 
seinem Ofen eine andere Anordnung getroffen. Auf 
lieiden Seiten der Feuerung befindet sich je eine Kammer, 
tforen Constrnction uach Art der Kammern hci der 
Bcgcnerativgasfcucrung ausgefllhrt ist.. (Siemens Accu
mulator.) Die beiden Kammern sind somit mit gitter
fiirmig gestellten Ziegeln ausgcfUllt und werden durch 
eine hesondcrc Feuerung erhitzt. Die ( leffnungen, durch 
welche diese Kammern mit dem Ofeninnern communi-
10.ircn, befinden sich iu einem Niveau mit dem Flamm
Ioche der Feuerung und sind um dieses im Halbkreise 
vertheilt. Die Kammern werden ahwechselnd erwärmt 
nnd fllr Luftzutritt geöffnet. Die Luft erhitzt sich in 
dem Gitterwerke und gelangt mit hoher Temperatur in 
den Hiistraum, wo sie, ohne den Ofeninhalt abzukühlen, 
ROfort ihre Aufgabe vollführt. Die Rüstung soll schnell 
fortschreiten, ohne dass eine Sinterung oder Schmelzung 
des Röstgutes stattfindet. 

Der B 1 a k e - Ofen wurde ursprünglich in Ghulls
burg , WiEconsin , für Riistung eines Autbereitungs
Zwischenproductes, bestehend aus Schwefelkies, Blende 
und Bleiglanz , aufgestellt. Beim Rösten wurde der 
1'4ehwefelkies schon hci dunkler Hothgluth oxydirt, die 
ilbriµ;cn Bestandtheilc des GcmiRehes hliehcn aher fast 

unverändert. Auch das Rösten des Schwefelkieses allein 
vollzieht sich regelmässig, und bei dem Umstande, dass 
bei der nach unten wachsenden Fläche des Herdes die 
Erzschicht stets auch niedriger wird, ist die Röstung auch 
ziemlich vollkommen. Die Oxydation wird auch durch den 
Fall der Erztheilchen rnn einer Stufe zur andern begünstigt, 
indem dadurch ermöglicht wird, dass die Feuergase und 
die aus den Lufterhitznngskammern eintretende Luft auf 
die einzelnen Erztheilchen besser einwirken können. 
Zur Bewegung des Ofenherdes ist nur eine unbedeutende 
Kraft nothwendig und es soll sich derselbe ganz ruhig 
bewegen. Zu bedauern ist , dass aus der Skizze der 
Antrieb des drehbaren Herdes nicht zu ersehen ist. 
Dasselbe gilt von der Anordnung der beiden Luft-
erhitzer. 

Ein Ofen mit 4,88m grossem Herd kann in vier
undzwanzig Stunden 20 Tons (20:1 q) Markasit durch
setzen. Von einem au8 gleichen '!'heilen von Pyrit und 
Blende bestehenden Gemische werden in der angegebenen 
Zeit ebenfalls 20 'I'ons geriistet. Das Gemisch muss 
jedoch die Korngrösr-m der Griese besitzen. Bei einer 
Korngrüsse von 1 '/' engl. (1,25 cm) muss die lfmgangs
zahl des Herdes wesentlich vermindert werden; das 
erreichte Durchsetzquantum betrug ungefähr nur die 
Hälfte der oben angeführten Menge. Der Ofen stand 
fast ein .Jahr im Betriebe , während welcher Zeit nur 
unbedeutende Heparaturen nothwendig waren. 

Die Verwendung des B 1 a k e - Ofens würde somit 
folgende V urtheile bieten : 

1. Automatisches Gichten, Krählen und Austragen 
der Erze. 

2. Schnelles Hösten bei niedriger Temperatur. 

3. In Folge der Fortbewegung der Erztheilchen 
von Stufe zu Stufe und der wegen zunehmender Herd
ftllche erfolgenden Verminderung der Erzschichthöhe eine 
vollkommene Röstung. 

4. Wenig abniitzbare Best:rndtheile dm; Ofens, daher 
Dauerhaftigkeit desselben. 

llic Stahl- und EisenindustriP in den südliehen Staaten YOJI Nordamerika. 
Von R. Volkmann in Chicago. 

Das Dcpartment of the Interior rnröffentlicht im , den Rang, welchen die Staaten im Jahre 1880 einge
Census Bulletin einen eingehenden Bericht tiber die Stahl-1 nommen haben, und welchen die Statistik denselben 
und Eisenindustrie der slldlichen Rtaaten. Wir ent- jetzt vorschreibt, wenn man die Höhe des Gesammt-
nehmen demselben die vergleichenden Hauptdaten fitr productionswcrthes der Stahl- und Eisenindustrie in Re-
die Jahre 1880 und 18!10. In die Staatengruppe, welche tracht zieht. 
der Bericht mit der Bezeichnung „sildliche Staaten" 
helegt, sind eingeschlossen: Alabama, Delaware, Georgia, 
Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee, Texas, 
Virginia und W cstvirginia. Die Statistik trennt die 
Resultate in zwei Hauptabtheilungen , wovon die erste 
die 1'Mtigkeit der Hochofenindustrie, die zweite die In
dustrie der Walzwerke und Stahlwerke behandelt und 
gibt :rnsserdem in lTnterahthcilnngcn ilbcr die einzelnen 
l'roducte in den Stahlwerken nähere A ufschlilsse. Ganz 
erhebliche Veriinderungen sind eingetreten in Bezug auf 

l. Die Hochofen-Industrie. 
Die siidliehcn 8taat3n sind seit langer Z.eit bekannt 

ahi die Prodncenten vorzüglichen Holzkohlen-Hoheisens, 
und erst clas .Jahrzehnt 1880--1890 ist markirt durch 
den Aufschwung, den die Industrie in der Erzeugung 
von Cokesroheisen genommen hat. Vor 1880 wurde 
den weit ausgedehnten und leicht abzubauenden Lagern 
von Eisenerzen nur geringe Beachtung geschenkt, und 
ebenHowenig wurden die Vortheile gebilhrend hcriick· 
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sichtigt , welche die in allernitchs1.er Nähe lagernden 
Kohlen und Kalksteine für die Production vou Roheisen 
zu niedrigen Kosten boten. Wilhrend ,des Jahres 1880 
erzeugten diese Staaten etwas über 0°„, der gesammten 
Production der Vereinigten Staaten, im .Jahre 1890 
dagegen über 9 io, ·0 derselben. Es bestanden !ll Hoch
ofenwerke im .Jahre 1870, deren /l;ahl bis zum .Jahre 18811 
auf 121 wuchs. Von diesem Zeitpunkt an beginnt der Bau 
von Hochöfen nach neueren Construetionen und mit erheb
lich grösserem Fassungsraum. Kleiuer1.1 Werke in un
zweckmässiger Lage gingen ein und grüssere Neuanlagen, 
mit neuesten und besten Einrichtungen ausgestattet, ent
standen :m rnrtheilhaft gelegenen Pl:itzc11. Hiedureh 
liel die Anzahl der Werke von l88t1-l8HO von 121 
auf D2, während in demselben Jl;eitraum die Anzahl der 
Oefen von 140 auf 1B2 iiel. Die vergleichende t:eber
sicht für die Jahre 1880 und 1890 gibt in der nach
stehenden Tabelle I Aufschluss über die Anzahl der 
Oefen, die in jedem einzelnen Staate vorhanden waren. 

Tabelle I. 

Vergleichende Uelicr8il'ht Jer Anzahl Jcr liefen nuJ ih1 er totalen 

täglichen Leistungsfähigkeit für 1lie Jahre lt18tJ nnJ l89U. 

Laufende 
Anzahl Totalefog-' 

der voll- liehe Lei-
Nummer 

der einzelneu endeten stung in 
für das Namen 

Jahr Staatm1 (Jefen Tonnen ;'1 

1 

im Jahre 

1

2_1 JllO Pf.!. 

1880.lH!lO 1880 1K90 1880 lS!JO 
1 ' 3 1 Alabama 15 48 339j42:J7 

5 2 Virginia ;)( ::i 287'1211() 
2 3 Tennessee 21 lH :-1:38 110!1 
!) ·I lllarl'!anil 22 1~ .·~8l 'i'l:-1 
.j ;) We~tvirginia 11 ;-, ::l!l r,2;, 
1 li Kentucky ~.~ () ;\~2 ;1~:-i 

7 
,. 

Georgia lU ,) 144 ~5!1 1 

\1 8 Texas 1 ;1 IU l:IO 
8 9 North Carolina 1 1 :·m 15 

" Iota! . ll-1-0 132 l2l9!l8511 

Im Jahre 1890 betrug die tägliche Leistungs
fähigkeit von 132 Oefen zusammengenommen 8511 t, 
oder im Durchschnitt pro Ofen ü ~ 148 Tonnen : 
dagegen stand die totale täglich1;1 Leistungsfähigkeit 
von 140 Oefen im Jahre 1880 nur_ auf 2199 t und 
somit pro Ofen auf nur 15,81 t. Dies ergibt eine 
Differenz von 6312 t zu Gunsten des Jahres 1890, 
entsprechend einer 287,04°/o grösscren Leistungsfähig
keit, welche durch die vorher erwähnten Umbauten, 
respective Neubauten und Verbesserungen der Oefcn 
erzielt wurde. 

In der vorstehenden Tabelle ist die laufende 
Nummer „1" das Kennzeichen für die grösste totale 
Leistungsfähigkeit pro Tag von 1-9 fortlaufend ge
ordnet für das Jahr 1890. 

Eine allgemeine Uebersicht iibcr die Industrie in 
rlen Hochofenwerken ist in den folgenden /l;ahlcn nnd 
in Tabelle 11 enthalten. 

Tahelle II. 

Uebersicht der Jlochofenimlustrie für Lias Jahr 18UU. in Wl'lcht•m 

!I~ Werke mit U~ Ocl'l'n bestanJcn. 

Anzahl der in Betrieb erhaltenen 
Werke 

Anzahl drr in Betrieb erhaltrntm 
Oefon . . . . 

Durchseh. llet rielos1latwr 11. u,,i·„11 
in Tagen 

Anzahl der ang;cstPlilcn Beamten 
.. gt'schnlli·n ArlJeitt•r 

„ „ Hilfsart.., Tagliihner 
Gcsammtliihne fiir Beamte, Din•c

torim etc. llollars 
Li\hne f. gesi·lmltc Arlii•it"r l>nll. 

„ „ Hill'sarh., Ta~ltihnPI' „ 
Kosten der Yerliran1·hten Materia-

lien Dollars . . . . 
Wt·rth d. cr:i:L"ngli·n l'rotl nd. lloll. 
Gcsammtpro11. in 1 ;'1 ·~OOIJ Pf1L 
Höhe tlcs in !12 Werken angeleg-

ten Capitals n. aur 1 Werk rc
tlneirt. llollarn. 

liJ/ 

:!lili 
:-1:1:! 

LUli 
li."iuü 

-l!J!:J (~II 

K~!I KE\7 
;! 11~7 ~71 

!~1-l IU !1-";! 
~;! -l!I 1 870 

1 Sl I ,-i,'<li 

~lili ., 
" LI 

(j l 

llili'i 
775G 

l\1 r,117 

l ·l-111;!8 
208 :lü3 

17 150 

11;.~ füll) 

Im .Jahre 1880 betrug- die d11rchsch11ittlich1.1 Be
triebsdauer 7,5:! l\fu11ate oder :!2!l Tage h<ii einer rle
sammtproductiun von i350 .i:rn t. Das .Jahr 1890 
fand \'un !J2 'V11rk1m 2:3 1111t.hiitig- - und zwar zum 
g-riisstcn '!'heil Werk<-, die llolzkohlcn-Huheisen pro-
1lucirte11 --- und li!l Werke i11 B<1tril'li. Die l>urchschnitts
lietriebsdancr liet rnµ; K,7 ,-, Monate Oller :Hili 'l'age, i11 
welcher Zeit 1 s::.1 !"i8ti t prrnl111·irt wurden. - Legt 
man die ohe11 erwiihnt!' totale ll11rd1scl111itts-L1.1i
stungsfähiµ;kcit rnn <i·l .48 t pro Ofen und Tag zu 
Grunde, so wiirden bei der angegebenen Betriebs
dauer 107 solche 1 lefen die Gesammtproduction 
Yon 1 884 586 t erblasen haben. nie /l;ahlcm in rler 
zweiten Colonne sin<l :rnf einen solchen Ofen be
zogen. - Die gcsehnlten Arbeiter :irheitcten 12 Stunden 
pro Tag, 7 Tage pro Woche un<l erzielten während 
der Betriebsperiode einen wiichentlichen lJurehsclmitts
lohn von 15,30 Dollars. Die Taglöhner arbeiteten 
ö Tage it 10 Stunden pro Woche und erzielten 8,4-1 Dol
lars. - l•'iir die in vorstehender Tabelle anfgefilhrten 
7932 Arbeiter und Tagliihner gibt der Bericht ein
gehende Detaillöhne. Wir fassen dieselben in folgende 
kurze Tabelle Ill (siehe niichstc ~eite) zusammen. 

Wir fügen noch eine zweite Colonne hinzu, welche 
angibt , wie viel Procent Yon der Gesammtarbeiteran
zahl den Lohn in der ersten Colonne verdienen. Es 
erzielen circa !l0° ·0 der Arheiter nur 5-7 Dollars, 
circa 76°/,i nur 7-12 Dollars und 1:3°/0 Ht.eigen in 
ihren Liihnen Yon 12-20 Dollars pro W oehe. - Die 
Arbeit, welche in der Hochofenindnstric zu leisten ist, 
wird in den siidliehen Staaten beinahe nur von Negern 

~· 
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'l'abelle III. 
1_·„i.erskht t!l'r \\'ochenlöhnc fiir Arheiter untl Hilfäarheiler in 

tler Jlctrie\Jsperiode des ,Jahres 18\)IJ. 

Es haLen verdient von ;j 

unter 7 Dollars 

von 7 Dollars bis unter 8 

„ 8 () 

!J 
" 

u 
„ 12 ~IJ 

Dollars his 

Dollars . 

1 

An~ahl--1-Procent 
der ~·on der 

1 
Arbeiter lhesammt-, 

anzahl ! 

7-ll 8,80 

2~32 28,ilU 

Hl28 24,iiü 

1:-:;2;1 :~:-uo 

iu:n l~.Uf) 

~ahew alle zu der Hochofenindustrie niithigen !{uh· 
materialien liefern locale Hilfsquellen; jedoch arbeiten in 
l\laryland verschiedene Oefen mit fremden Erzen 
Westvirginia bezieht das Erz von Lake Superior -
Kentucky \·erwendet theilweiee Lake Superior-Erze. -
Cokeil ist das Hauptbrennmaterial für den Hochofen in 
den südlichen Staaten, obwohl die Holzkohlen-Hoheisen
fabrication fortfährt, eine wichtige Holle in der Eisen
industrie der Südstaaten einzunehmen. - Alabama und 
Tennessee verwenden Cokes aus Kohlen des eigenen 
Districtes und nebenbei von Virginia. - Anthracit
kohle wurde im Jahre 1890 nicht mehr benutzt. -
Beinahe die gesammte Förderung YOn grzen in den 
südlichen ~taaten wird auch in eigenen Hochiifen ver
arbeitet. 

„ 20 <lariiber 18i' 2,40 
Die nachstehende Tabelle IV gibt Aufschluss tlber 

den Verbrauch an Rohmaterial in vergleichenden 
Uebersichten für die Hetriebsperioden des .Jahrf's 1880 
und 1890 in Tonnen :"t 2000 Pfund ftlr die Erze und 

Anzahl tL gesch. Arbeiter u. Rilfsarhc1ter 1 7!ß2 l 100,00 ' 
ausgeführt, und nur diejenigen Stellungen sind an 
weisse Arheiter vergeben, in welchen eigenes Hrtheil 
und promptes Handeln hei pliitzliehen und nicht vorher
zusehenden EreigniRsen erforderlich sind. Die Schwierig
keit, mit welcher man hci der Verwendung der Neger 
zu kämpfen hat, liegt aber darin, dass man nie mit Sicher
heit auf Stetigkeit im Dienst bei denselben rechnen kann. 

in „ hushels • 1 ) für die Holzkoh Jen. In die :l Colon neu 
fügten wir die ginheitspreisc pro Tonne für Erzo und 
Zuschlagsmaterial und für „ 100 bushels" Holzkohle. 

') Siehe die Anmel'kung in Nr. ~8. ~. ilf'i8. 

Tabelle IV. 
Verglcichencle Uehersicht cles Verbrauchs an Rohmaterial. 

Für das Jahr 1880 - Für das Jahr 1890 
lk:r.Pichn1111g der Rohmaterialien Tonnen 

Material
kosten 
Dollars 

Preis 
pro 

'l'onnen Material- \ Preis 
kosten 1 

Einheimische Erze 
Fremde . . . . . 
Kalksteine 
Ant.hracitkolt11~ . . 
Bituminiise Kohle . 
Cokes . . . . . 
Holzkohle in ., Lu~hels" 
Diverse }fa terialien . . : 1 

i.L 2000 Pfd. 

7:~41136 

2,-,(j 564 
:l2 600 
7U 262 

331458 
14 861 937 

2 003 250 

20t) 114 
Ll!J 000 
11915() 

l U34 213 
824 842 
124 289 1 

. Tonne 

2,77 

0,8() 
,l,2(i 
1,:)0 
a,Oü 
5,51 

it 2U00 Pfd. Dollars 

3 837 409 6 042 537 
136 769 663 422 

1 li\'1 006 766 fl:~s 

148 82:1 223 il3ü 
2 228 915 5 U3!l 150 ' 

23 409 733 1-!13452 
209 717 

Total . . 1 Doll. : 4 452 864 : Doll. 15 410 982 

pro 
.Tonne· 

1,57 
4.09 
tl.6ü 

1,:)0 1 
2,66 1 

G,03 
1 

Der Gesammtwerth der l'roduction im Jahre 1880 um 21,20°/0 • Das gesammte Ausbringen an Hoheisen 
betrug 7 769 050 Dollars gegenüber 22 494 870 Dollars im Jahre 1890 ilbertraf das Jahr 1880 um 1 484 150 oder 
am Schlusse des Jahrzehntes. Der Werth der Produc- um 423,52°Jo. Das Hauptproduct der Industrie ist 
tion stieg somit im Laufe der 10 Jahre mit 14 725 820 Dol- Cokesrohehien. Die nachstehende Tabelle V gibt cin
lars oder 100°/0 • Der Werth des im Jahre 1890 er- gehende Aufschlusse ilber die vier Ifauptproductc der 
hlasenen · Cokesroheisens überstieg denjenigen vom Hochofenindustrie, und zwar sind in der Tabelle die Guss
Jahre 1&80 um 360,63%; der Werth der Holzkohlen- waaren, welche direct vom Hochofen gegossen wurden, in 
Roheisenproduction denjenigen der Production von 1880 das Roheisen inbegriffen. 

Tabelle V. 
Vergleichencle UeLersicht von Procluction und Prodnctionswerth. 

Roheisen erLlasen mit: 

Antbracit uncl Cokes . 
Cokes und hitnminüse Kohle 
Holzkohle 
Jliverse Prodnctc 

Tutal. · I 

Für das Jahr 1880 Für das Jahr 18!.IU 

'l'onnen 
it 20011 Pfcl. 

1 Produc- i Preis -Pr~cent -- --- -- ---[- Pr~duc- : Preis 

1 tionswerth 1 pro G er t Tonnen i tionswerth · pro 
· D 11 , T esamm - :'t 2000 Pf<l. Toiine o ars oune d t· l lollars ·pro nc ion 

28 600 654 500 22,81) 8,40 1 

214 861 4117 6:-15 l!l, 16 53,00 1629 03il 1 18 9ti6 980 ll,64 

Procent 
der 1 

Gesammt-1 
pro<lnction: 

• 1 

8-U 
lü(i 975 ' 2 910 750 27,21 37,50 .',05 553 

i 
3 527 890 17, 16 1 15,7 

86165 1,20 - -
;150 4;:J(j 7 77U 050 IOü,OU 1 83J 58() . 22 J94 870: l00,00 
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Einheitspreise fügten wir in die 3. Colonnen ein Capital betrug 16 964 207 Dollars. Eine Hebersicht 
und eine Reduction der einzelnen Productionen im Ver- weist einen Gesammtbetrag von 33 207 370 Dollars für 
hältniss zur Gesammtproduction in die 4. Spalten. Mit das Jahr 1890 nach, entsprechend einem Zuwachs von 
diesem ausserordentlichen Aufschwung hat aber die 9 5, 7 5 °, 0 • 

Entwicklung der Iocalen Industrie, welche Roheisen In dem Originalbericht sind keine Angaben darüber 
consumirt , nicht glrichen Schritt gehalten. Die un- enthalten, in welchem Verhältniss sich die Gesammt
gemein günstige Lage rilcksichtlich des Bezugs von productiori der Hochöfen von 1 SM 586 t auf die 
Erzen, Kohlen und Kalkstein und die neuesten Hoch- einzelnen Staaten rnrtheilt. Dr. William S w c et, der 
ofenconstructionen machen es den Werken miiglich, billig Yerfasser des Berichtes im Bulletin, stellt uns diese Zah-
zu fabriciren. nie Industrie muss daher fiir Roheisen Jen freundlichst zur Verfügnng, und wir benutzen die-
auf Marktplätzen im Norden und Westen Absatz suchen. ~elben zur Aufstellung der nachstehenden Tabelle VI, 
.Jedoch ist ans dem bestiindigcn Wachsthnm der Walz- welche in vergleichender Uebersicht angibt, wie hoch 
werkindustrie zu schliesscn, dass in Zukunft ein erheb- i::ieh die Arbeitslöhne pro Tonne belaufen, welches die 
lieber 'l'heil des producirten Roheisens auch in den süd- Kosten sind för verbrauchtes Bohmaterial pro Tonne 
liehen St1rnte11 seihst wird verarbeitet werden. Production , und wie sich die Preise pro Tonne Produc-

Das im .Jahre 1880 in den Sildstaaten angelegte tion in den verschiedenen Staaten stellen. 

'fabelle VI. 

Vcrgleieheutle Ucbersicht. ller Product.ion ller cimr.elncn Sta.aten für das Jahr 1890. 

1 
Anzahl Product.ion Dollars pro Tonne Product 

·- - ---- -
1 1 Laufende 

1 Nummer 
Namen der Staaten der ! ller in den ein-

zeinen 
Staaten 

in 
Pro-

für 1 r·· d 1 d" . ur as 

T 
.. 1rn 1Rohmaterial\ 

jo ine, 

für da~ 
Product Werke Oefen , centen 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Alabama 
Virginia 
Tennessee 
Westvirginia . 
Mary land 
Kentucky 
Georgie. . 

29 i 48 
2:1 1 31 

9l:"i (jt)9 
:112 367 
295 889 
12!! 369 

1 4!l,9 
! 17,0 

1 1,66 ! 

1,53 i 
1,47 
1,48 
1,4!) 
UJ9 
1,62 
1.57 1 

7,09 
9,02 
8,28 

11,27 
12,53 
11,3.'\ 
15,53 
20,70 
15,04 
12,07 
19,51 

1:1 19 16,l 
7,1 
5,3 
2,4 
],5 
0.7 North Carolina, Texas 

Wührend in der Holzkohlen-Hoheisenindustrie die 
Löhne pro Tonne ganz erheblich, und zwar von 1,0 bis 
.'l, 11 Doll. per Tonne variiren, finden wir in der gesammten 
Hochofenindustrie der südlichen Staaten - in wC'!cher 
die Production von Holzkohlen-Hoheisen nach Maassgabe 
von 'rabelle V inbegriffen ist -- ntir eine Schwankung 
von 1

1
47-1,99 Dollars pro Tonne. Im Durchschnitt 

:i 5 
7 14 
6 6 
5 5 
4 4 

96 636 
44278 
28111 
12 327 

1 1834 586 1 lüu,o 1 1,5!! i 

l l,63 
13,62 
10,42 
8,46 

10.24 
12,öl 

betragen die Löhne filr die Holzkohlen-Rohoisonproduction 
1,81 Dollars, für die gesammte Hochofenindustrie der süd
lichen Staaten nur I ,;J!J Dollars pro Tonne Production. Jler 
Guss des Hohmatcrials pro Tonne sowohl, als auch der 
Werth des Productes pro Tonne stehen in der Ilolz
kohlon-Roheisenindustrie volle 50°/0 höher als in der 
Hochofenindustrie. 

(Schluss folgt.) 

Notizen. 
Wellner's Anemometer. (Fig. 5 und 6, Taf. X V llI ) Prof. 

G. W c 11 ne r bedient sich zur :Me~sung der Winclgcschwinlli~keit 
des in Fig. 5 uncl ö. Taf. XVIII, naeh "Zcihrhr. tl. üesterr. Ing.
u. A.-V." gezeichneten Pendelanemometers, wdches sich von den 
auf dem Principe lies Stromquallranten bernheuden älteren Anemo
metern da.durch vortheilhaft unterscheillet, da>s diL· dem Winll
~tosse ausgesetzte Fläche imrnerwii hrc11d in \'erticaler Stellung 
Verbleibt, was durch clie Einfügung eines Parallelogrammgelüingcs 
erlllöglicht wirll. Durch die mit llem Gelenkzeug ver\11111dene, 
rückwärts angeordnete Windfahne W wird die kreisförmige Stos•
scheibe S immer senkrecht gegen die Wiuclstrümuug eingestellt. 
!Jer Apparat ist so abgestimmt, dass er sich in ruhiger Luft bei 
Jeder Winkelstellung iu stabiler Ruhelage befindet, bei geringster 
\Vindslrömung jelloch den äus~ersten Winkelausschlag zeigt. Das 
J>cndeigewicht q kann llurch Zngabe ocler Abnahme von Zulag
scheibchen s je nach der Stärke des Windes beliehig geändert, 
Und hiemit die Empfindlichkeit des Apparates zweckentsprechend 
regulirt wertlPn. Die Grössc des dem Windsto~se entsprecheullen 
Pendelausschlages wird an Llem mit einer Gralleiutheiluug ver
sehenen Quadranten (,! abgelesen und llie Winllgeschwinlligkeit 

aus dem Ausschlagswinkel und dem betretrenden Pendelgewichte 
berechnet.. K. 

Selbstschluss au Wasserstandszeigern. (Fig. 7 und 8, 
Taf. XVIII.) Zur Vorbeugung von Unfällen, welche durch Springen 
lies Wasserstandsglases verursacht. wen.Jen können, werden in der 
neueren ZPit verschiedene Schutzvorrichtungen angewendet. Unter 
diesen dürften diejenigen Vorkehrungen, welche bei Zertrümmerung 
des Glases <lie Durchgangsöffnung sowohl für Dampf als auch für 
Wasser selhstthä.tig abschliessen, clen sichP.rsten Schutz gewähren. 
Auf Taf. XVIII, Fig. 7 und 8 sind zweierlei solche Selbstver
schlüsse gezeichnet.. Fig. 7 ({!uerschnitt dnrch den betreffenden, 
in llem Verbiuclungscauale vom Kessel nach ·dem Glase einge
setztPn Hahn) zeigt. den Selbstschluss nach Patent Svens so n. 
Bei demselben wircl als Schlussorgan eine kleine Metallkugel 
angewendet. Dieselbe ist in dem Hohlraume des Hahnes so unter
gebracht, dass Dampf, beziehungsweise Wasser ungehindert 
durchströmen und dass gleichzeitig auch der Canal nach dem 
Ke;sel gereinigt werden kann. I zeigt den Hahn in der Normal
stellung während des Betriebes. Springt das Glas, so wird die 
Kngel durch die grosse Ansströmungsgeschwindigkeit gegen die 
Durchgangsöffoung nach rechts geschleudert, wodurch diese ver
schlossen wird. Beim Auswechseln des Glases wird der Hahn in 

3 
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die Lage II, beim Ausblasen in die Stellung III verdreht. - In 
Fig. 8 ist die Einrichtung des Selbstverschlusses von Schnmann 
& Co m p. angedeutet. Hier dieut zum Abschliessen der zum 
Glase führenden dösenförmigen Durchgangsöffnung eine auf der 
Drebacb~e der Handhabe H lose aufgezogene Klappe k, welche 
während des Betriebes die in der Fig. gezeichnete ~chiefe Lage 
einnimmt und welche beim Bruch des Glases die Düsenöftnnng 
wieder selbstthätig abschliesst. Sowohl an der Klappenhülse, als 
auch an der Achse der Handhabe sind Knaggen angeordnet, 
mittelst welcher die Klappe in der gezeichneten schiefen Lage 
erhalten wird, ur.d mittelst welcher dieselbe auch von anssen 
mit Hilfe der Handhahe lf verdreht werden kann. Zum festen 
Anpressen der Klappe an die Dü~enmöndung wird die Handhabe 
in die 8tdlung 1 verdreht und angedrückt; in der Lage II steht 
11ie Klappe vertical nach aufwärts gerichtet und stiitzt sich gegen 
die Nase 11. In dieser Position der Klappe kann der Verbindungs
canal ungehindert gereinigt werden. Zur Liderung der Klappe 
wird eine Masse angewendet, welche heim Heieswerden etwas 
nacl1giebig wird. K. 

Hydraulische Sehachtbühnen. (Fig. 9 und 10, Taf. XVIII.) 
Zum Auswechseln der Wagen bei der Sehachtförderung mit ko
nischen Seiltrommeln, bezw. Bobinen und vieretagigen Förder
schalen wurden in Deutschland der Firma Ha nie 1 & Lu e g, 
Dösseldorf-Grafenberg, zwei verschiedene Ausführungen von hy
draulisch bewegten, unterhalb der Föllortssohle eingebauten Sehacht
bühnen patentirt, bei deren Anwendung das Auswechseln während 
eines zweimaligen Stillstandes der Fördermaschine auf je zwei 
Etagen der beiden Schalen gleichzeitig erfolgt. Hiebei sind sowohl 
am Tagkranze, als auch am Föllorte feste Höhnen zum Auf. 
und Abschieben der Wagen nothwendig. Die Höhe derselben über 
den bezöglichen Sohlen entspricht der doppelten Etagenhöhe der 
Schalen. Fig. 9, Tat'. XVIII, verdeutlicht das Auswechseln bei 
der Förderung mit einem entsprechend langen Hängeseile, Fig. 10 
zeigt hingegen die Einrichtung für die Förderung ohne Hänge
seil. Die gegenseitige Lage der vier Schalenhöden gegen die 
Füllortssohle und den Tagkranz ist in den beiden Figuren mit 1, 
2, 3 und 4 für den ersten und mit l ', 2 ', 3 1 und 4 1 für den 
zweiten Stillstand der Schalen gekennzeichnet. Beim Auswech
seln mit Hängeseil, Fig. 9, wird die Förderschale 8 1 im Füllorte 
auf die Plattform p aufgesetzt, welche von den hochgestellten 
hydraulischen Kolben J., k getragen wird. Der Boden 1 der Schale 
S 2 liegt dabei um eine Etagenhöhe tiefer als der Tagkranz. Es 
werden gleich11eitig ausgewechselt die Wagen auf den Etagen 1 
und 3 der Schale S, und auf den Etagen 2 und 4 der Schale S„ 
Die letztere wird hienach durch die Förderma~chine um eine 
Etagenhöhe gehoben und die Plattform p mit der Schale S, um 
ebensoviel gesenkt. Nun werden ausgewechselt die Wagen auf 
den Etagen 1 und 3 der oberen und auf den Etagen 2 und 4 
der unteren Förderschale. Bei der Förderung ohne Hängeseil, 
Fig. 9, ist der Hub der hydraulischen Kolben um soviel kleiner 
als eine Etagenhöhe der :Schalen, um wieviel durch Andrehen 
der Treibkorbwelle bebufs Ueberfübrnng der Schale .'i~ aus der 
Stellung II in die Stellung II' die untere Schale S, niedersinkt. 
Bei der angedeuteten Einrichtung ist am Föllorte zu beiden 
Seiten des Fördertrums je ein senkbares Gestell mit zwei Bliden 
aufgestellt. Letztere sind um die doppelte Etagenhöhe der Schalen 
übereinander angeordnet. Für den ersten Stillstand der Maschine 
sind die Gestelle tiefgestellt und es werden die Wagen auf den 
Etagen 1 und 3 am Föllorte und auf den Etagen ~ und 4 über 
Tag ausgewechselt. Durch Andrehen der Treibkorbwelle werden 
dann die beiden Förderschalen in die punktirt angedeuteten 
Stellungen übergeführt und die beiden Gestelle am Füllorte durch 
die hydraulischen Kolben ;, ~' gehoben. Dabei kommen die Böden 
der Gestelle in die l:l öhe der Zuführnngsgeleise zu stehen und 
es werden die- übrigen Wagen ausgewechselt (auf den Etai;en 
2 und 4 unten und auf den Etagen 1 und 3 oben). Die hydrau-
lichen Cylinder sind mit einer Handsteuerung versehen. K. 

Neue Walzwerke. (Fig. 11 bis 14, Taf, XVJII.) Fig. 11 
zeigt die Einrichtung eines von H. Hewitt (Birmingham) an· 
gegebenen Blechwalzwerkes, welches aus drei in einem gemein
schaftlichen Geröste untergebrachten Walzenpaaren besteht und 
ein schnelles Hernnterwalzen der Bleche bezweckt. Die Walzen 

des 1. und II. Paares liegen in gleicher Höhe und werden so 
angetrieben, dass sich die gleichnamigen Walzen im gleichen 
Sinne drehen. Das III. Walzenpaar ist namhaft höher als die beiden 
ersteren gelagert , ur d wird entgegengesetzt zu diesen gedreht. 
Zwischen den Walzen sind gerade nnd gekrümmte Föhrungen 
angebracht, welche das Blech selbstthätig zwischen die Walzen 
einführen. DiP Blechtafel tri1t auf der Eintragseite aus dem III. 
Walzenpaare heraus und kann nach Verstellen der Walzen von 
Neuem zwi·chen dieselben eingeführt werden. Der Antrieb für 
die drei zusammen arbeitenden Walzenpaare ergibt sich hiebei 
recht einfach. 

Nach einem amerikanischen Patente sollen I-Träger auf einem 
Doppel • Universalwalzwerke, dessen principielle Einrichtung in 
Fig. 12 angedeutet ist, bei einem einzigen Durchgange fertig 
gewalzt werden. Die beiden Uuiversalwalzwerke 1 und II sind 
dicht hintereinander auf einem gemeinschaftlichen Untergestell 
montirt. Das erste (1) dient als Vorwalzwerk, das zweite 
(II) als Fertigwalzwerk. Das Vorwalzwerk hat zwei horizontale 
Walzen JI', W, und vorn und hinten je zwei verticale 
Walzen r, r,. Auf demselben soll der Steg des I-Eisens 
nahezu auf die endgiltige Stärke herabgewalzt werden; die 
Verticalwalzen haben den Zweck, die Breitung zu verhindern. 
Das so vorgewalzte I-Eisen gelangt sofort in das Fertigwalzwerk 
II, in welchem die Gnrtungen ausgeLildet werden. Dasselbe be
steht aus zwei horizontalen Walzen II'~ W, und zwei verticalen 
v2 , welche unter sich ein geschlossenes, dem Querschnitte des 
Fertigproductes entsprechendes Kaliber einschliessen. Alle Walzen 
sind angetrieben und mit den nöthigen Stellvorrichtungen versehen. 
Zur Herstellung geschwei~ster Hohlkörper (Hülsen , Mulfe 
u. dgl.) wurde der Firma Thyssen & Co m p. in Mübllieim a. d. 
Ruhr das in Fig. 13 gezeichnete Walzwerk in Deutschland 
patentirt. Es besteht ans zwei fest gelagerten, in gleicher Richtung 
angetriebenen Walzen 11', n·, und einer Schleppwalze 1c3, welche 
gegen die ersteren durch Wasserdruck gepresst 1verden kann. 
Alle drei Walzen sind entsprechend der zu erzeugenden Waare 
profilirt. Das zusammengebogene Blech wird schweisswarm auf 
einen gleichfalls profilirten Dorn geschoben und mit diesem 
zwischen die Walzen gesteckt, welche beim Anpressen der Walze 
w

3 
dem Hohlkörper die gewünschte Form erth~ilen. 
Zum Auswalzen von Hohlkörpern, bezw. Röhren oh n e 

Schweissung hat H. Ehr h a r d t in Düsseldorf ein nach der An· 
1lentung Fig.14 eingerichtetes, ebenfalls in Deutschland patentirtes 
Walzwerk angegeben. Hiebei soll der Hohlkörper aus einem stabför· 
migen vollen Stücke ausgewalzt werden. Letzteres wird mit Hilfe 
eines hydraulischen Stempels s durch die Hülse II gegen den Dorn d 
gepresst und auf diese Weise den in entgegengesetzter Richtung 
rotirenden Walzen 11' 1 w, zugeführt. Der Dorn stützt sich 
rückwärts gegen eine Widerlage und steckt mit seinem vorderen 
Ende innerhalb des von den beiden Walzen gebildeten Kalibers. 
Die rings um den Dorn ans der Hölse heraustretende Masse 
gelangt zwischen die Walzen, welche, die Prtssarbeit des Stem-
pels s unterstützend, das Rohr fertigstellen. K. 

Neuere Rohrverbindungen. Die in Fig. 17, Taf. XVIII, 
·angedeutete Rohrverbindung kam hei der Umleitung des Flusses 
V i gn e bei Paris zur Anwendung. Die Rohre dieser gewalligen 
Wasserleitung haben 1,5 m inneren Durchmesser und stehen zum 
'!'heil unter einem Drucke von 80 m Wassersäule. Sie wurden 
aus Flusseisenblech von dem Hüttenwerke Pro v i de n c e mittelst 
hydraulischer Specialmaschinen genietet und bei einem Drucke 
von 12 kg/mm 2 probirt. Die Rohrstärken wurden für Dröcke von 
50, 50 bis 70 und 70 bis 80111 Wassersäule mit 8, 10 und 12 mm, 
die Baulänge der Rohre mit 6 m gewählt. Ueber die eigenartige 
Verlagerung und Montirung der Leitung in gemauerten, 2,4111 
breiten Canälen wurde in der Zeitschrift "Stahl und Eisen" 
Nr. 5 d. J. nach einer ausführlichen Mittheilnng in nLe Genie 
civil" berichtet. Die Rohrverbindung, Fig. 17, ist eine Vervoll
kommnung der ursprünglich von Norm an d y für gusseiserne 
Rohre angegebenen Verbindung. Dieselbe Construction zeigen auch 
die Verbindungen der neuen Druckluftleitung in Paris. An den 
Enden der 6 m langen Rohrstücke sind 200 111111 breite, gescbweisste 
Ringe angenietet, deren Sto~sränder innerhalb der Verbindung 
;.!I) 111111 von einander abstehen. Ueher die zu verbindenden Rohr-
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enden wird ein gewalzter Flusseisenring von 101) 1111n Breite ge
steckt. Derselbe ist hehufs Ermöglichung einer griisseren Achsen
ablenkung der einzelnen Rohrstücke innen ausgehöhlt. Die Dich
tung geschieht mit zwei Kautschukringen, welc'11e in Ringfalzen 
zweier Flanschenringe stecken. Letztere sind ebenfalls aus i<'lus8-
eisen gewalzt. Zum Anpressen der Dichtungsringe an die Rohr
enden dienen 30 die beiden Flanschenringe verbindende Schrauben
bolzen. 

Für die Drnckluftleitnng der Pariser Druckluftanlage mit 
i'JOO 111111 lichtem Durchmesser, welche mit den vorbeschriebe
nen Verbindungen als Erdleitung durchgeführt ist, erachtet Prof. 
Ried 1 er in seinen "Studien über die Krnftvertheilung~ die 
in Fig. 18 dHrgestellte selbstthätige Gummiringdichtung von Le

e l a i r e als zweckmässiger. 
Bei der Druckluftanlage der Stadt Offenbach wurden die Lei

tungsrohre ähnlich wie in Paris verbunden und abgedichtet. Die 
Luftverluste sollen sich nach Prof. Guter m u t h (Z. d. V. d. Ing„ 
v. J. Nr. 50) geringer als bei der Pariser Anlage ergehen haben. Bei 
einem Inhalt der Leitung von 189.7 m• und einem Luftdruck von 
mehr als t.i Atmosphären wurde der stündliche Luftverlust mit 
1.05°/0 des Leitungsvolumens gefunden. In der neuesten Zeit soll 
in Offenbach die Abdichtung gusseiserner Leitungsrohre nach der 
in Fig. 19 dargestellten einfachen Weise erfolgen. 

Als Dichtungsmittel für Flanschenrohre haben sich bei der 
Dampfverthcilungsanlage in New- York, nach Prof. Riedl e r's 
Bericht in der „Zeitschr. d. Vereines deutscher Ingenieure", 
Ku;ifersiebe vollständig bewährt. K. 

Zum Schutze der Hände beim Stossen und Kip11en 
der }'örderwagen wird nach Patent Wer n als H andhaLe eine 
zwischen den Seitenwänden des Wagenkastens befestigte Stange 
beniitzt, welche nach Fig. 20, 'faf. XVIII, innerhalb einer Ein-
bauchung der Kastenrückwand untergehracht ist. K. 

Muß'elofen zum Reduciren rnn Erzen. (D. R P. ü8 286 
\'Oll William Sm et h n r s t, London.) Die auf dem Ro9te D. Fig. 
22, 'faf. XVIII, erzeugten Verbrennnngsprodncte erhitzen znnaehst 
die Sohhl der allseitig geschlossenen Mnlfel A, Fig. 21 und 22, 
streichen sodann dnrch Oeft'nungen E und umspülen das Gewölbe 11 

der Muffel. Die zu reducirenden Erze liegen auf der gewölbten 
Sohle I, welche mit Rändern r und Löchern 1 versehen ist. 
Durch diese fliesst das gewonnene Metall in uie geneigten 
Rinnen g und die Sammelbehälter h. 

Geisler's Veotilatorgehäuse. Fig. 23, Taf. XYII. Die eine 
Seitenwand de~ aus einem einzigen Stücke bestehenden Ventilator· 
gehäuses ist mit Piner entsprechend grossen kreisförmigen Oelfnung 
versehen, durch welche das Fliigelrad ·R von der Seite in das 
Gehäuse eingesetzt werden kann. Das Rad ist beiderseits mit 
Decksi::heiben '""' versehen und schliesst die Oelfnung der Gehäuse
wand selbst ab. Das Abdichten der Spaltfugen zwischen Flügel
rad und Gehäuse erfolgt bei d und d, durch abgedrehte Ring
flächen. Der aus dem Gehäuse hervortretende Theil des Rades 
ist mit dem angenieteten Einlaufsringe e versehen. (D. R. P. 
Nr. 684i2.) . K. 

Brand in einem Kohlensclrnppen durch Selbstentziln
dung. Von E. K n n a t h. (Journ. f. Gasbeleucht„ 18!):i, 474.) In 
einem Schoppen, in dem 3000 t englische Gaskohle mit zum 
grössten Theile über 6111 Schüttböhe circa 6 Monate gelagert 
hatten, marhte sich ein leichter Petroleumgeruch bemerkbar. Da 
eiue Revision der zunächst liegenden Vectilationsschlote keine 
Erwärmung der Kohle erkennen liess, wurde mittelst einer zn
gespitzten Eisenstange eine Sondirung des Haufens vorgenommen, 
und es zeigte sich alsbald gerade inmitten von 4 nm die Stelle 
herumstehenden Ventilationsschloten schon in 5 m Tiefe eine inten
sive Erhitzung der Kohle. Schnell wurde die überliegende Kohle 
abgeräumt und man stiess auf einen Brandherd von 16 m' 
Fläche, bedeckt mit 121118 glühender Kohle. Es gelang, unter 
Beobachtung der vom Verf. schon früher angegebenen Vorsichts
maassregeln, den Brand zu löschen. Der Vorgang hat aber ge
zeigt, dass 1. ein Kohlenschuppen eine trockene, feuersichere 
Sohle haben muss, 2. sich in demselben keinerlei Holzwerk be
finden darf, das von uen Kohlen verschüttet werden kann, und 
3. der Einbau von Canälen und Schloten zu vermeiden ist. 
Während Verf. früher das Einbauen von Ventilationsschloten als 

zweckmässig empfahl, um die Kohlen auszutrocknen und so die 
Feuchtigkeit, anscheinend eine Hauptursache der Selbstentzün
dung, zu beseitigen, bekennt er sich jetzt auch zu der Yorherr· 
sehenden Ansicht, keine Ventilation in Kohlenlagern zu erzeugen. 
Auch hat obiger Fall gezeigt, dass die Schlote dem weiteren 
Zwecke, eine Controle der Temperatur im Innern des Kohlen
haufens zu gestatten, durchaus nicht mit Sicherheit entsprechen, 
da das geringe Wärmeleitungsvermögen der Kohle die Beobachtung 
einer Temperaturerhöhung ausserhalb des wirklichen Herdes der 
Erwärmung ausschliesst. (Chem. Ztg„ 1893, Rep. Ul.) 

Die meisten Uiamanten werden gegenwärtig am Cap, in 
Brasilien und Indien gewonnen, während in zweiter Reihe 
Borneo etc. stehen. Bis 1886 hat Südafrika 6000 k.'f Diamanten 
im Werthe von l Milliarde Francs geliefert und die Jahrespro
duction ist bis auf 4 Millionen Karat gestiegen. Die gauze Erde 
wird jährlich ungefähr 500 kg Diamanten liefern, Indien gegen 
8000 Karat; Brasilien J1at 1883 in Diamantina und Bahia zu-
sammen 30 OOU Karat ergeben. x. 

Der Petroleumverbrauch auf den Kopf der ganzen Erd
hovölkerung betrug 188t.i nach H. Deutsch 2,391, wovon 6.2~ I 
auf Europa, 0,831 a11f Asien, 6,85 / auf Amerika, 0,20 l auf 
Afrika und U.44l auf Australien entfallen sollen. Im Weltconsum 
steht Deutschland mit 13.381 pro Kopf obenan, England brauchte 
nur 5.44 /. Oe~terreich-Ungarn 4,00 / und Rumänien 1,86 /. Auf
fallend ist der Verbranch der südamerikanischen Staaten Uruguay, 
Paraguay uud Argentinien mit 8,741, während auf Mexico, die 
Vnion und Britisch-Amerika nur 8,661 kommen. Speciell Frank
reich consumirte in den Jahren 1867, 1868, 1889 und 1890 auf 
den Kopf der Bevölkerung 0,047, 1,600, 4,8UO nnd 6,000 ~·!/ 
Petroleum. x. 

Literatur. 
Mineralogisches Lexikon fDr das Kaiserthum Oesterreich 

''On V. von Zepha rovich. III. Band, enthaltend die Nach
träge aus den Jahren 1874 bis 1891 und die Generalregister. Nach 
des Autors hinterlassenem Manuscripte bearbeitPt von F. Be c k e, 
C. M. Kais. Akad. Herausgegeben auf Kosten der V. von Zepha· 
rovich-Stiftung durch die Kais. Akademie der Wissenschaften in 
Wien. In Commission bei F. Te m p s k y in Wien, 1893. fl 4. 

Die beiden er..;ten Bande dieses ausgezeichneten, mühevollen 
Sammelwerkes sind nicht bloss in den Händen aller Mineralogen, 
sondern anch in jenen der meisten Mineralienfreunde, ~nsbe;ondcre 
jener Oesterreich·Ungarns; es wird somit der vorllegende III. 
Band dieselbe weite Verbreitung wie seine Vorgänger finden und 
allseits mit Freude begrüsst werden, die nur durch den Gedanken, 
dass der hoch verdiente Verfasser bereits heimgegangen ist, ge
trübt. wird. 

Die Heraus1rnbe dieses Nachlasses verdanken wir Zepha
rovich's Nachfolger auf dem Lehrstuhle, Prof. F. Be c k e nnd der 
~litwirkung der Witwe des Verfassers, Frau M e l an i e von Z e p h a
r o v ich, sowie derKais.Akademie der Wissenschaften 
in Wien. 

Die Anordnung und Textirung des reichen Stoffes (270 Seiten 
Mineralien und 208 Seiten Fundorte) ist ganz analog, wie in den 
früheren Bänden. 

Der Herausgeber hat sich dnrch die mühsame Zusammen
stellung eines revidirten, alle 3 Bände des Mineralogischen 
Lexikons umfassenden Fnndortenverzeichnisses unseren besonderen 
Dank erworben. H. Höfer. 

Amtliches. 
Kundmachung. 

Der behördlich autorisirte Bergbau - Ingenieur Friedrich 
Cbwatal hat seinen Wohnsitz und Standort zur Ausübung 
seines Befugnisses von Turn nach Teplitz (Hansa-Strasse Nr. 898) 
verlegt. 

Von der k. k. Berghanptmannschaft 

Prag, am 16. October 1893. 

3* 
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.A. n. k ü n d i g u u g e n. 

~~ ~ 
Adolf Bleichert & Co., 
Leipzig-Gohlis und Wien, 

liefern seit :n Jahren als Alleinige Specialität 

Drahtseilbahnen 
nach ihren vorziigl. bewiihrten, patentirten 

Constrnctionen. 
[Jeher 660 Anlagen mit ca. 700 OOOm Länge 

eii;:ener AnHfiihrung. 
DS" Anschläge und Projeote durch -aQ 

Oeneralvertreter fär Oeaterrelch-Ungarn: 
Ingenieur JULIUS SCHATTE, 

-~~L "WIEN, IV., Therea1anL1mgas•s„e_N""'r"". "'3_'·__,h";!!lfll""!'!'" 

zwecke. 
Kipplowries 

von Stahl und Holz von 1/ 1 Cbm. bis 2 Cbm. Inhalt. 

l. 
Stahlschienen 

i
. tran~0pc;rt~bl~11G;ieise, -

Bäder, Bad•ä.tze, 
Lagermetall, 

SohieDen-l!iägel. 

j Vermlethunu uanz.Anlauen f. Hand-, Pferde- u. Locomotiv-Betrleb. 
~ . O~ENSTEIN & KOPPEL, 
~ .W1rn, 1. ~djm11qtabrrgltr. S. J lJrag, !fl11rirngo"r 41, nr1 3 Budapest, VI., Andrassystraaae 81. 
i-1-'~:r:r~l-'fi~~':f~':f~~~~ 

~ Verlag von Baumgärtner'& Buchhandlung, Leipzig. ~· 

~' Zu beziehen durch 1llle Sortim~ntsbuchhandlnagen. )©' ' ~ ~ Die neueren Cokesöf en ; 
~ unter Berücksichtigung ~ 
~ aller neue~r-~1ff~\~bnejtl~r~1:~~o~~~~~eie~~ll1;a~J~nf~~~~eu Breu n- 1 
~: Dr. E. F. DÜRRE, ~ 
~ Professor an <ler kg!. Technischen Hochschule zn Auchen. ·& 
~ 4° . .Mit 41i Textabbildungen und 15 Tafeln in }'olio. ~. 
® riiil ~' Preis in Leinwand geb. 14 Mk. = 8 fi 40 kr. ~ 
<i1 n· d &>.; ~ 1es neue wichtige Werk es bekannten Herru Vt·rf11ssers r@ 

nmfusst alle Xeuernngen, 1lie sich innerhalb <ler !erzten i.i;i 
! 10 Jahre auf <lern hoch wichtigen Gebiete ller Cokesfabrikution ~ 
~< ':ollzoi;en huben uud beruht aur einem sorgfältigen und gründ- ~(~.' 
~, heben Studium aller einschlä1dgen Patentschrifren. sowie einer 
0 gros•en Anzahl von praktischen Ausruhrungen und Anlngeu @; 

•-t.~~~~~~~~~~~~~-

~ "ru T~o~o~ ~.~~,!~ i,!,~ ~~~,? ~'~ TO'i, ; 'fi Sägeklötzen, Brettern, Scheitholz etc. \r 
.Al Drahtseilzüge für Berg-, Strassen- und Gruben-Bahnen. I "&. 
... v :::S:::änge bahnen rr 
f( für Handbetrieb in Fabriken und Mngnzineu. 11-
_.j Drahtseil-Transmissionen und Kabelleitungen 1&. 
"WT- 'ur Uebcrtragnng <ler Betriebskraft nach Fabriken ~ t( von entferntlicgendeu Wasserkräften (W"' 
.Al. Drahtseil - Fähren und Brücken 1

1„ 
...V über Flüss" untl weite Schluchten. (W"' 

4( Maschinen-Fabrik TB. OBACB (l-4t 
1 

Wien, III., Pauluaga.ase 3. (t .••• .....-.. ~ ••••••••. 
ATENTE 

in allen Ländern besorgt das beb. conc. Privil.-Bureau 

von Theodorovic & Comp., 
Ste11hansplatz 8 Wien, I., Jasomirgottstrasse 2. 
Berlin N. W., Luisenstrasse 32 1 neben dem 

kaiserl. Patentamte. 
Seit 1877 im Patentf. thätig. 

Gepriifter Ingenieur 
1111t g-riin<llidwr clwmisl"hcr, te,thnischer und montanistisl"lu•r 
Bildun;!; und rciehliche11 praktiselu·11 Erl"ahrunµ;<·n, s1·it. 
mchrnren .lahrei1 selhs1ständiger, leiten(}er neamter lwi 
g-rii>st•rcr intlnst<ieller Unternehmung- im .-\n,Jamlc, sud1t auf 
tirun1l l1estcr Zuuµ;ni;se und l'rima-Hcfercnzcn pa~senilc, 
miig-lich~t daucrnlL~ Stellung- in der ~lou:irchie. Gell. Offerte 

unter „J. 76!1!1·' lief. Undolf :\losse, Wien. 

Die gefertigte Gesellschaft sucht für ihre 
Kohlenwerke einige junge 

Betriebsbeamte. 
Reflectanten, welche sid1 iiher mit gutem Erfolge 
zurückgelegte bergakadem. Studien ausweisen 
können, wollen ihre gehörig instruirten Gesuche 
an das Centralbureau der Gesellschaft: Wien, I„ 
Maximilianstrasse 8, richten. 

Weiters finden auf den Werken der gefertigten Ge
sellschaft 

zwei Obersteiger 
mit Bergschulbildung Aufnahme. 

Trifailer Kohlenwerks-Gesellschaft. 

1 
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Hans Höfer, C. v. Ernst, 
o. n. Professor der k. k. ßergakademie in Leoben. k. k. Oberbergrath, Bergwerksprod.-Verschl.-Director in Wien. 
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INHALT : Ueber die Ursachen <ler Todtsprechung alpiner Laugwerke. 
von Nordame1ika. (Schluss.) - Iron am! Steel Institute. 
Notizen. - Literatur. - Ankündigungen. 

Die Stahl- un<l Eisenindnstri" in den ~ü<llicben Staat.in 
llletall- unil Kohlenmarkt im Monate Octoher 18~1:-\. 

Ueber <lie lTrsachen der Todtsprechung alpiner Laugwerke. 
Von· C. Schram}, k. k. Bergverwalter in Hallstatt. 

Es ist eine dem alpinen Salinisten nur zu bekannte 
Thatsache, dass von den 'Laugwerken gar manche, noch 
viel versprechende , ein plötzliches Ende erreichen und 
nicht selten gerade dann versagen,· wenn die grossen, 
auf Anlage, Vcrdämmung und Säuberung aufgewendeten 
Kosten ihre Früchte zu tragen beginnen. 

Man hat wiederholt versucht, den Ursachen dieser Er
scheinung näher zu treten und hie bei vorwiegend den \V eg 
theoretischer Erörterungen beschritten. Das Ergebniss 
dieser l-ntersuchungen war ein ausserordentlich ungünstiges 
t'iir die bestehenden Bauverhältnisse fast aller alpinen Salz
berge, und die Schuld hieran wurde hauptsächlich der 
fehlerhaften Anlage der Langwerke und 'der dadurch her
vorgerufenen Cnstabilität des Baugerippes zugeschriehen. 
Der .Fehler \\ird aber hier zugleich Anklage, und dies 
erweckte in mir das Verlangen, speciell über den 1-Iall
xtätter Salzberg ein klares Bild der Verhältnisse zu ge
winnen und die werkergeschichtlichen Erfahrungen zum 
Prllfsteine der theoretischen Erkenntniss zn verwenden. 
1Jie seit mehr denn einem Jahrhundert sorgfältig n:teh· 
geführte W erkerge~chichte des liiesi,g-en Salzber,g-e~ er-

leichterte mir die Arbeit wesentlich und bürgt gleich
zeitig auch für die streuge Objectivität der nachstehenden 
Tabelle. 

Diese enthält sämmtliche Werker von der Ka
tharina Theresia - Etage abwärts, die entweder wegen 
gänzlicher Aufsiedung des Mittels oder anderweitiger 
Ursachen halber aufgelassen wurden. Es sind ihrer im 
ganzen Hundertvierundzwanzig. 

Die Tabelle gibt für jedes \V erk das Jahr der 
Veriiffnung und Auflassung, dessen Lebensdauer, das 
versottene Aetzmaas2 und die schliessliche Himmelstläche 
an nnd lässt in der Anmerkung die l·rsacho der 'l'odt
sprechung erkennen. 

Erwähnt muss hier noch werden, da:>s die (höchste) 
Katharina Theresia-Etage bis auf ein Werk \'Ollstiindig 
abgebaut i:>t, der Leopold-Horizont zumeist schon todt
gesprochene W erker enthält, während im Kaiser Josef
Berge dermalen der Schwerpunkt der Sooleerzeugnng 
ruht und der zu tiefst gelegeue Kaiserin Christina-Horizont 
zum griis~teu Theil noch freie~ Feld be8itzt. 
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l-----K~th~n-·-n~_T_h_e_r_e_sl_n_•---':,--'----'-1--'---'-----'-----'---'--'-_, _____________ -·------·---------------------

1 ~ 
1~ 

Stollen. ' 
l Verein. U Albrechtcn-Werker lli81 1 

2 A lhrechten-Unterfahrung 1858 
Sulz.-nhehälfor 1707 1 

1751 
1872 
1720 

-1 V r.rr.inigte Rupertu~. Minid1s-

6 
7 

dorfer, Aleici 

K noll-Schol<lau 

Kuller 
Hink 

171'1 

1708 

1711) 
172i'i 

1 

1 18()4 
: 

l 17ö2 

1 1780 
1 1823 

70 

1-1 
1:1 

54 

64 
!18 

i 
1 ~ F.hrmann 17~-l 11792 

11761 

():-1 

~I 

lU 

11 

12 

Franz 1!1~ Paula 

Loviua 

l\lahlknecht 

l 3 Collruani 

14 Dammwerk Nr. XXXIV zw. 
Leitgeb Etzinger 

15 Matias 
: 16 Elisäus 

17 Prohilen Schedl-Nicolei-Poiger 

18 Etzinger 

19 Johann Michl Veiten 

20 Johann Michl Veiten 

21 Lemberg-Veiten 

alt 

neu 

22 Josef Anton Veiten, Unter-
führung Nr. XXXI 

23 Smetana-Sternbach 
24 Joh. Mich! Gegell' alt 

25 .Toll. ~lieh! Gegele neu 

1 
26 .foh. Bapt. Gegele 
'1.7 Wokurke. 

28 Lebenstock alt 

17U 4H 

l 'iTi' 18-l I 1 ;~4 

1717 l7ß0 4:1 

1714 17.f:j :H 

172i'i 

1859 
1765 
1764 
1747 

18511 125 

1873 14 

1845 80 
1820 1 51i 
1815 68 

1723 1847 124 

1726 

1R30 

1760 

1859 

1761 
17ö4 
1819 

1768 
1829 

1687 

1 

1

1784 
18ti5 
1871 

1872 

1875 
1807 
1878 

1796 
1850 

1705 

58 

35 

111 

13 

114 
43 

59 
28 
21 

18 

29 

30 
31 

Lehenstock neu 1858 1864 

Fre.nzin 
Rh renrrich-Raseher 

:-12 Gr.ndi-Thürlwim 

33 Schruiding-Prc8l Gr.luboten 

34 St. :Michael - Rumpelmaier 

1 35 Bauernbe1·ger - ProRchek 

1695 
1696 

1701 

17(1:-1 

1699 

1702 

1723 
1748 

1789 

11775 

1 1844 

1 1748 

88 

14ii 

4(j 

8 
12,5 
3,ti 

17,8 

8,5 

17,5 
18,3 

l:!,8 

1~.5 

IH 

6,3 

6,3 

7,1 

10 507 IVerschneidung von 6 Wehrnn; zn gros11e Himmelstläcl1e, 
de.her niedergegangen. 

1 219 A usbenützt. 
li50 Durchlässig geworden. 

{

Himmelsbrüel1e und giiuzli.eher Niedergang 1ler Botlen-
!J 400 dicke unter Hardegg; gänzlich auf das Gesfänge 

versotten. 
jNiedergängc am Vorhaupt und grossc Verschneidunge-

4 ß35 l gefahr gegen Nachbarwerker uml TriefP.n in tler 
Schihl Hornste.tt. 

2 267 Bis auf de.s Gestänge vorsottm1. 
1 20tl Bis auf <las Gestänge vel'!lotteu. 

ILe.ngwierige Vr.rdiimmungsarbeit11n wegen Durchläs~ig
uusicher I keit des tlr.birges. Niedergänge ohr.rhalh Forst.ner 

Wehr. 

2 412 {Behobenes '!'riefen im A hlass"; V r.riwhneiduag8gefe.hr 
gegen i'i Nachlmrwerker. 

jBebolienes Rinnen im Ahlasse; his auf da11 Gestänge 
1 412 l v:irs.otleu; Niedr.rgiinl('r. von scl1iehemlem (Heiden) 

(yeJnrge. 
78li fllnhalthart'r Ablass n111l Versclmr.idungsl('efahr gtJgm1 

l Nachbarwerker. 
679 In Heidengehirge gänzlich verbrochen. 

l 6!ll (Wiederholte Unhaltbarkeit im A hlaRse, AusRclmei1!11ngs
gefahr gegen Nachharwerker. 

844 /Unhaltharkeit des D11mmes; haltligr. Erroichung des 
alten Werkslaistes. 

15,5 I l 404 Bis auf des Gestänge vtrsotten. 
17,5 1 478 Gänzlich aufhenützt. 
13,8 15 825 Werkniedergang; zu grosse Himmelsfläche. 

:!3,5 

10,8 

28,0 

38 

15,7 m über dem Gestänge (durch Umste.lt.ung in eine 
2 l !J2 I) De.mm wehr) erfolgte der gänzliche Niedergang; Pichler 

unu Pocksteiner Werk darüber. 

549 !Wegen stark blähendem, sehr armem Gebirge aufgegeben 
\ und des Werk unterfahren. 

2 3RO Gänzlich aufhenützt. 

2 857 fUeber den Horizont hinauf versotten; Bodendicke unter 
l Koteck Sternbach hereingebrochen; Niedergänge. 

8,8 1 962 Versie<luug ues Mit.leis. 

17 4 421 Aushenützt. 
l '1.,3 1 994 Einbruch schiebenden Gebirges erblindete das Werk. 

l 
46

!.J [Ausbruch beim Damm in Folge Bruchs der gusseisernen 
11•8 l Ablassrohre. 
10,8 1 669 Niedergang des tauben Hangenden. 
15,9 1 923 Einsturz des tauben He.ngen<len ; unhaltbarer Ablass. 

860 
[Ausbruch durch Klüfte nach abwärts auf die Schibl 
1 Hornstatt. 3,2 
JTheilweiser Einsturz des Bodenstockes der alten Leben-

2,0 1 000 I stock-Wehr und bedeutende Klüfte e.m Himmel; Aus
schneidungen gegen Ablass und Nachbarwerker. 

11,6 1 573 Bis auf das Gestänge versotten. 
4,0 2 %3 Im Ablassoffen ausgebrochen (Rinnen). 

JUngünstige Lage zwischen 8 nnbe.ltbaren Werkern, 
G,G 2 624 l theilweise in diese schon verschnitten; 1lahel' grQ~~e 

Dammkosten bei geringem Versndrest. 

fNach Niedergang de..q darüber liegenden Riezinger 
10,2 lO:!Oii I Werkes 1751 weiter gewässert; Ausbruch auf Ze.ler 

Umhau. 
11744 auf die Max. Sche.chtricht ausgebrochen; nachi 

2 9UG \ langwierigen Verdämmnngen gänzlich auf tlas Ge· 20 
stänge versotten. . 

uu~iclier Himmel niedergebrochen. 1 G 
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36 
37 
38 
39 

40 

41 

42 
43 

44 

45 

46 

: 48 

49 

' 

50 
51 

53 
54 

55 

56 

57 

58 

59 

tiU 
1 

61 

62 
1 63 

64 

i 
65 

i 66 
67 
68 

! 69 

Name der Horizonte und 
der Werker 

Schönfeld 

Pohadsch alt 
.Pohadsch neu 

Erzherzog Johann 

J,indauer 

Lebenau Hübner 

Lebenau Hübner 

Riethal er 

Riethaler 

Pissa 

Michalovits 

alt 

neu 

alt 

neu 

Ther. Unkrechtsberg alt 

'fher. Unkrechtsberg neu 

Grünbichel 

Wolfen 

Münzberg 

Gigant 

Harsch 

Schmidl-Riethal~r 

Gatterer alt 

Gatterer neu 

Keler alt 

Keler neu 

Plentzner 

llildegard 

Ilildegard-Unterfal1rnng 

Maximllian·Stollen. 

Maria Cäcilia 

Summatinger 

?.. itz - Maximilian 

Leopold • Stollen. 

Sulzenbehälter 

Gaisberger 
Appold 
Kr.eer 

Colloredo alt 

1703 \ 
1714 1 

1832 1 

1765 ; 

l';i2 

1766 

176U 
1833 
1877 
1846 

1847 

186li 

1867 1 1876 
1 

1772 1 1829 
1832 1 1872 
1785 18;\l 

1844 1863 

178U 

1859 

1777 

1765 
1770 

1 'ili!I 

1 i7li 

1774 
l'i"i4 

1819 

1839 

1855 

1839 

1848 
1866 

1687 
1715 

1705 

1717 
1796 
1795 
1775 
1788 

1858 

1866 
i 

1 1825 
1 

1 

1 

1~28 

li-\39 

l8;jt:) 

1827 
1814 
1823 

1854 

1864 

1868 

1865 
1878 

1828 
1879 

1866 

1889 
1P61 
1889 
1889 
18!iCl 

57 
119 
45 

81 

100 

57 
40 
4f) 

1 !I 

7 

48 

7U 

82 
53 
40 

.] 

15 

9 

29 

17 
12 

141 
164 

161 

172 

(jij 

94 
114 

65 

557 

13 
B 
15,5 
11.0 

14,0 

9,U 

11.2 
13,0 
B,3 

20 

11,!J 

lU,7 

7,1) 

lü,3 

l!i,2 

ll,8 

17,0 

lü,6 

1.0 

7,5 

9,5 

li,li 

8,7 

7,0 
8,9 

9,5 

2871 
1769 
8017 
2978 

-!323 

3Ulli 

1227 

810 
1935 
2501.1 
l8t II 1 

850 

355U 

1 i .-.u 
12.-:u 

3900 

109U 
300 

2565 

115U 

2125 

1448 

2100 

1025 
1400 

6506 

8.!I 95G 
li,2 308U 

14,3 ~166 
18,3 5500 

Als Werksatz 
anf.~e)asscn 

l'rsache der Auflassung 

1 

!Gefährliche Nähe des unhaltbaren Nachbarwerkesl 
l Schmiding. 
Nach Unterfahrung des Werkes nicht weiter aufbenützt.; 
A nsbrnch auf die Glanzen Kehr. ' 
f Durchbruch in das Nachbarwerk, das kurz darauf zui 
l Bruche ging. , 
1G:inzlicher Niederhruch des aufliegenden Mittels unter 
1 Stdnha.usen uni! Nepomnc·t•ni. 
!Wegen Untcrfahrung des ßocleustol'kes ansser Benützung 
l gestellt. 
jN:\ch Versiedung tles Hodt•nsto1·kes wegen Unsicherheit 
\ des Ablassdammes in Feier gestellt. 
Wegen Unterführung des Bodenstockes ausser Benützung. 
jVerschueidungsgefalir gegen Nachbarwerker und 
l möglicher A nshruch auf die 2\lax-Schaehtricht. 
Ohne Unfall his iihcr 1lie Kehrsohlr aufheniitzt. 
1 Klüfte und Niedergang des Himmels gegen das vrr
l brocliene Nachharwcrk (Pauernheri,;er) zu. 
jWiedrrholten Anshrüchi·n wegen klüftigen liebirgcs in's 

l 
Nachbarwerk durch Dämme entgegengearheitet; aus
benützt. 

IVollstäntligc Aufsie1lung des Bodenstockes. daher a1Lq
henützt. 

IAnsbruch iu das etwas tiel'cr liegende Naehbarwerk 
l Unkrech1shcrg (überschnitten). 
JBis auf das Uestänge versotten. (Erst 11"45 hra.eh die 
l Bodemfüke der dariiher lieg1mclen .!<'rau Kehr ni„der.) 
\'ollstänclig aufge~otten. 

[
Wiederholtee . .\usbrüch~u durch klüftiges Gehirgc aul 

die unterliegende Scharf Kehr durch IJämme cntge-

l 
gengearheitet. Nad1 gänzlicher Versiecluug ging der 
Bodenstock des cla.riiherliegendcn Lentulus - Werkes 
nieder. 

Einhrnch des Nachharwerkcs. 
JNal'h vollständiger Aufhl'nützung des Werkes erfolgte 
\ lt:l2!) ein grosser Niedergang des Werkshimmels. 1 

Bis auf das Gestlinge anstandslos aufgcsotten. 
JAblass im zerklüfteten Gyps unhaltbar geworden und; 
1 ausgebrochen. : 
[Einbruch und Niedergang ausgelaugten Ha.sei- (Heiden-)! 
l gebirges. 1 

!Grenze der Ausbeniitzung durch Erreichung tauhen 
l Gebirges. . . i 
fUnterfahrungswerk; Auts1edung des Bodenstockes· bis' 
l auf das Gestänge versotten. ' 1 

{
Wegen Unterfahrung des Bodenstockes ausser Beilätzung! 

gesetzt. 1 

Versiedung des Mittels. i 

{
Bei Verwässerung reich gesalzener Kiedergänge wieder-! 

holte Ausbrüche, deren Behebung vergeblich. ! 
Wegen Nässe im Ablass in Feier gestellt. 
[Durchbruch in das unhaltbare Summatinger-Werk; die 

1 
Unhaltbarkeit gegen die Max - Schachtricht wurde: 
durch grosse Dammanlagen behoben. ' 

fNähc der Max - Stollen - Wasseröfl'en und gänzlich ver-: 
l brochener Himmel. 
Nässe an der First des A hlassolfens nahe 1lem Ablass. 
Niedergang des Bodenstockes unt~r dem Pohadsch-Werk. 
Ansbenätzt. 
[Klüftiges taubes Gebirge, Nässen im Sinkwerk, vom be
l nachharten Sallahnrg lwrriihrend. 

l* 
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Ursache der A urlassung 

! 70 

1 71 

'i~ 

73 

74 

75 

76 

77 
1 7'1' 

7!) 

HU 
81 

82 

83 

84 

85 

Sli 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

98 

99 

100 

HJl 

Colloredo neu 

Auersperg 

SallaLurg 

Schlahammer - Schreiner 

Lenoble 

Dickinger 

Rit1cr neu 

Eleonore v. Seeau 

Waldmeister 

Scharzin 

Fr .• u und J us<'f 

Pi licrst~in· Philippi-J akobi 

St. Jakob 

~t. Andri· 

ltömisch alt 

Hömisch neu 

Freiheit 

Hudina Gegele alt 

Rosina Gegele neu 

Pissa alt 

Pissa neu 

Kleber alt 

Kleber neu 

~. 0. R. Erlach 

Presl 
Hintermair alt 

Hintermair neu 

Ehrmanu 

PI aha 

Osner 

Taalfa 

Christoph Stüger 

1~09 

1790 

17\JO 

1. 1869 60 6,3 257 f Nicht abbauwürdiges Gebirge, Verringerung und Bräche[ 
l des Werkraumes. i 

1 

18f0 70 14,0 1125 (Dr~~:o~~::enso;!~~~~~~=~~e~e:8.benachbarten hüher auf-! 

1877 87 25,4 4096 Ausbenützt, hat die Ankehrsohle erreicht. 

1 

jBis unter das alte Gatterer Werk, d. i. über die Etagen·! 
1787 

1794 

177U 

1858 71 .~2 4G31 I höhe hinauf versotten. Einsturz des Gatterer Werkesi 
nach gänzlicher Versiedung des Zwischenmittels. : 

1887 

1821 

93 18,2 2325 Ausbenützt. 

51 5,4 215 (A~~;~:~~ed~:i~~ii°;:fj~~~~n~~ü::~~es Gestein in dris tiefer: 

1868 

lti90 

1716 

1713 

1742 

1746 

1760 

1890 

185'i 

1808 

1800 

1815 

1881 

1880 

1746 ' 1862 

1771' 1818 

1866 ! 1891 

1786 1875 

1785 1825 

18GO 1881 

1782 i 1834 

1860 1874 

1777 

1851 1 

1845 

1881 

1777 ' 1867 

1773 : 
1775 

1868 ! 

1877 
1825 

1882 

1780 1 1869 
1 

1182 1820 

1793 1823 

22 

165 

92 
87 

73 

B5 
120 

11 li 

41 

25 

R9 
40 

21 

52 

14 

68 

:--iu 

90 

104 
50 

14 

89 

38 

30 

1824 1872 48 

1715 ' 1861 146 

17,3 

15,'3 

14,0 

1'1,3 

fi,7 

18,5 

9,9 

11,8 

7.3 

lti,7 

17,l 

12,H 

7,4 

19,0 

4,0 

12,7 

15,!l 

16,6 

23,5 
10,6 

6,8 

27,!I 

18,9 

17.5 

16.1 

12,7 

[Unhaltbarer Ablass und Nässe auf den Ulmen des Ab·i 
:-noo \ lassoffens und der Harsch Kehr, lassen einen Soole-: 

ausbruch befürchten. : 

4124 (Niedergang von der darüber liegenden Glanzen Kehri 
her. 

1158 Niedergang des 1auben Grenzgebirges. ' 
3Hl9 (Liegt am Vorhaupt und an der Salzgrenze; ein Nieder·· 

gang bedeckt den Kasten. i 
13U7 (Werksniedergänge; Verschneidnngsgefahr gegen Philippi: 

Jakobi. 
9100 Ausbenätzt. 
1431 [Niedergang porösen und brüchigen Gebirges 

l schüttete den Kasten. 
ver-

1 

1 1823 Durchbruch des höher gelegenen Erlach- Werkes. 
87\J f Wegr.n Unterfahrung des Bo1lenstockes nicht weiter 

l benützt. 1 

{

Unhaltbarer Ablass; der Versuch, mittelst eines lim-
1

: 

2509 banes und Abdämmung der Kehr Jas Ucbel zu bc·. 
_ heben, misslang. : 

2268 Ein Gebrechen im Ablasse spllrrte den Sooleabfluss. i 
964 1 Wegen Unterfahrung des Bodenstockes nicht weiter: 

1 aufbenützt. 1 

f 
Die durch lässiges Gebirge, nebensalzführenden , an· 

1920 hydritischen Schichten bis auf die First des Ablasses! 

l durchsickernde Nässe weichte den Damm zu einer. 
breiartigen Masse auf. 

4064 (Vor gänzlicher Versiedung Verbruch des Himmels und: 
Einsturz der darüber liegenden Tiege Kehr. 

634 {Drohender Niedergang des an der Salzgrenze liegenden! 
Werktheiles. 

903 {Wegen Unterfahrung des Bodenstockes nicht weiter auf-
benützt. i 

lli22 {Bis in den Leist des darüber liegenden alten Werkes 
auf gesotten, daher ausbenützt. 1 

fDurchgebrocheu in clas etwas tiefere Andrae; Einst.urz 
715 l des tauben Grenzgebirges verringerte ausserdem denl' 

Werkraum beträchtlich. 
1221 Ausbenützt. ; 
550 Wegen Unterfahrung des Bodenstockes ausser Benützung„ 

960 (Unhaltbarer Damm i Reconstruction, d. h. Verstärkungs- 1 

arbeiten hieran blieben erfolglos. . 
ti600 Ankehrsoble erreicht i ausbenützt. 

IBrennbare Gase entströmten dem Sinkwerke; das Werk, 

535 ganz an der Salzgrenze gelegen, war sehr arm und 

l erblindete bald, nachdem es nicht weiter benützt 
wurde. 

1254 /
Verdrückter Rolldamm; auseinander gezogene A hlass-1 

rohre, dann grosse Gebirgsarmuth i Eignung des Werks; 

l leistes zu Verschlaggebirge und endlich um die Ehr-· 
mannsoole durch einen Bau abzulassen. 

3165 
[Niedergang der darüber verschnittenen Nachbarwerker 
l Osner und Ehrmann i ward zu nahe an diese angelegt.' 

3226 Hat unter das Eleonora-Werk verschnitten. 
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1102 Springer 1775 ' 1843 1 :liH 5 1 523 l{Dnrch Einschlagung von Spritzwasser tler Rollahlass un-

i 
4, haltbar geworden. 

103 Hauslah 1768 lf'!Jl 123 11,5 3 600 Vollstäntliger Verbruch des Himmel,. 
104 Thomas-Judas-Weinhauser 174G 1867 121 IG l 13 700 /Vollständiger Verhruch der vereinigten Werker in Folge, 

' l zu grosser Ausdehnung. i 

lO'i Priiller-Proskau 1710 1853 143 21,3 12 729 dto. ' 
106 Peter und Paul 1876 1892 Hi ]:"1,1) 1 lß7 Verbrueh iles Himmels dnrch Heidengr.hirge vernrsnch!.; 

107 

108 

109 

/110 
1111 
!112 

113 

114 
115 

llG 

117 

118 

119 

120 

121 
122 

123 

Josef • Stollen. 

Ferdinaml 

Kilh 

Umstaltung iles Kernver
wiissernngs-Schiipfbanr.s 

Werk Nr. ff 

Werner 

Bartholomiw 

Krall alt 

nen 

1733 1783 

1723 1810 

1716 1834 

1850 1867 

1851J 1879 

1800 

1787 1 

1852 1 
Krall 

Gliick 

Gatt.inger 

alt 1790 

alt 1795 

l:-l92 

1851 

1877 

1848 

182:-J 

Gattinger 

Prinzinger 

1827 18U4 

1874 1 1891 

Palvi neu 1887 1891 

Cllristlna-Stollen. 

Christian Tusch 
Jacoh Ritschner 

Hauer 

Ott 

1"723 
1774 

1879 

1882 

1800 
1880 

1887 

1892 

51J 

87 

118 

17 

2!J 

92 

U4 

25 

58 

28 

28 

:n 

17 

4 

4,5 

4,0 

5,6 

4 ;j 

IU 
7,li 

7,n 
!l,5 

7,5 

11,4 

10,3 

10,G 

77 4,5 
106 20, 

8 

10 1 4,0 

Aus der Tabelle wurden die Werker, die derselben 
Ursache erlagen, zusammengezogen, wobei dort, wo aus 
der Werkergeschichte von zwei angegebenen Ursachen 
die letzte nicht mit voller Gewissheit erkannt werden 

un
sicher 

un
sicher 

un
sicher 

1230 

6118 

14:i7 

1113 

2609 

346 

475 

2658 

1512 

1007 

1066 
1261 

97U 

15~9 

(Ganz am Vorhaupt gelegen; 1·01lstänilig zu Bru.-11r gr
l gangen und nach unten zu ausgeLroehcn. 
/Ganz am Vorhaupt gelegen; Nieclcrgang cler llangcnd
l decke, viefüicht auch Heiilengebirge. 
(Nach geschehenem Niedergange des am Vorhauptc gc
l legenen Werkes zeigte sich der Rollablas~ rinnend. 
/Niedergang cles Himmels wegen anstchenclem fü·iclcn· 
1 gebirge. 
Bruch der gusseisernen A blassruhre. 
fAn der Salzgrenze gelegen, verhüllten sehr starke (fc
l fälle den Kasten nnd erhlindeten clas Werk. 
Wegen Unterfahrung cles Bodenstockes auser Hcniibrnng. 
flm A hlasse und auf cler henachhartcn llosa Kehr ilnrl'h
l liissig, Nebensalz führende Scbi„bten. 
Wegen Unterfahrnng des Bodenstockes ansser Benüt)rnng., 

(
Durch Unterfahrung des Bodenstockes sollte ein grüsscrer 

Werkraum für Sooleeinschlagung erzielt werden. ' 

(
Zu nahe dem Klinger - Einwässernngsscliacht; NässPn'. 

im Ablasse. ', 
(Nach Vereinig1mg mit Gattinger wegen gefahrlicher, 
l Nähe des Klinger-SchachtPs ansser Benützung. · 
[Unhaltbarkeit im ALlassoffen: Nehen~alz führen.Je! 
\ Schichten. · 
/Unhaltbarkeit des Dammes, theils durch ilas Gebirge, 
l theils durch mangelhafte Verdämmung verursacht. 

Durcl1 Heideugebirge völlig Vtlrbrochen. 
Mürbes Gebirge, dah•r zahlreiche Himmelsbrüche. 

{
Durch Nebensalz führende Anhydritklüfte in das unter

liegende Kurz· Werk durchgebrochen. 
[Nebensalz führende Anhydritschichten liessen ilie Soole 
l auf die Colloredo-Kehr durch. 

konnte, oder wo beide zu gleichen Theilen die Todt
sprechnng veranlassten, die Auflassung des Werkes zur 
Hälfte beiden F rsachen zugeschrieben wurde. 

(Schluss folgt.) 

Die Stahl· und Eisenindustrie in den südlichen Staaten Yon Nonlamerika. 
Von R. Volkmann in Chicago. 

(Schluss von Seite 551.) 

2. Walz- und Stahlwerke. 
Im Jahre 1890 bestanden iu den südlichen Staaten 

im Ctanzen 49 Werke dieser Art. 41 davon waren für 
die Erzeugung von Stahl selbst nicht eingerichtet. Die 
statistischen Angaben für das Jahr 1890 fassen diejcnigon 
Anlagen, welche sowohl ein Walzwerk als ein Stahlwerk 
betreiben, in ein Werk zusammen. In der Stahlfabrikation 
flt nur ein geringer l<'nrt~c hritt zn con;itatiren. Im Ganzen 

sind seit dem Jahre 1880 ;, ßessemcr-Stahlwerke in den 
sUdlichen Staaten errichtet worden, wovon 4 bereits vor· 
handenen Werken hinzugefügt wurden, und zwar 2 in 
Tennessee, 2 in Westvirginia, 1 in \"irginia. \Viihrcnd 
des .Jahres 1890 kam in Alabama ein Werk mit basi
schem offenen Herdschmelzofen in Betrieb und am 
Scblu8se de,selben .Jahres ein ehensolches Werk in Chat
tanooga. Am Ende 1fos .Jahre~ t ~ !10 !!"rlang-tc ila~. bei 
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der Hochofenindustrie bereits erwähnte grosse Bessemer
Rtahlwerk in „Rpanow's Point bei Baltimore, Maryland" 
in Betrieb. 

Von 49 Werken lagen im Jahre 1890 im Ganzen 
7 Werke total still ; erzeugt wurden in Summa 515 7 7 5 t, 
(während das Jahr 1880 eine Gesammtproduction von 
290 324 t aufwies), entsprechend einer Mehrproduction 
YOn 77165°;.o• 

Während des Betriebsjahres 1890 waren die Werke 
im Durchschnitt 8, 7 2 Monate oder 266 Tage, im Jahre 
1880 dagegen n,06 Monate oder 275 Tage im Betrieb. 
Mit wenigen Ausnahmen sind Arbeiter und Taglöhner 
10 Stunden pro Tag und 6 Tage pro Woche beschäftigt. 

Tabelle VII. 
Hel1ersid1t 1les ßetriehes der 49 Stahl- und Walzwerke 1lrr 

südlicl1en Staaten fär <las Jahr 18!-lO. 

Anzahl der in Betrieh stehenden Werke 4!1 
IJnrchschniUliche Betriebsdauer in 'fagrn 'J(j(j 
Anzahl 1ler angestellten lleamte11 271: 

" geschulten Arbeiter . . . . G ll-121 
n " Hilfsarbeiter, 'J'agliihncr . . . 4 ti:)4: 

f11·san11ntgchalte der ßeamten . . . . . Dollars 384 ()()61 
„ " geschulten Arheifor . „ 3 ~G4 749 
" „ Hilfsarh., 'l'aglöhner „ 1 312 436 1 

Kosten der verbrauchten Rohmaterialien B 1136 0291 
Werth der erzeugten Prodncte . . . . 19 !)20 !15~: 
Höhe d. in 49 Werken angelegten Capitals " 17 527 096: 
Gesammtprodnction in Tons :'1 2000 Pf<l. :"115 775: 

Die Durchschnittslöhne der geschulten Arbeiter be
trugen daher für die Woche 14,60 Dollars und für 
Hilfsarbeiter 7 ,40 Dollars. Die entsprechenden Löhne 
in der Hochofenindustrie stehen circa um 1 Dollar 
höher. Nachstehende Tabelle zeigt den Verdienst Yon 
5 Dollars bis über 25 Dollars pro Woche. 

Tabelle VIII. 
Uebersicht. der weich entliehen Löhne tler Arbeiter und Hilfsarbeiter. 

Es haben verdient 5 Dollars nnd dar· 
unter . . . . . . . . . . 

5 Dollars bis unter 7 Dollars 

7 Dollars bis unter 9 Dollar 

9 Dollars bis unter 12 Dollar.l . 

12 Dollars bis unter 15 Dollars . 

l:i Dollars his unfor ;~11 Dollars . 

2U Dollars his unfrr ~& Dollars . 

Anzahl 
der 

Arbeiter 

43!1 

l 551 

2 ti9U 

2 367 

l l!-13 

1 :1~)~ 

mJO 

Procent 'i 
der 

Gesammt
anzahl 1 

4,10 

l4,5ll 

25,10 

22,10 

11,.20 

1:1,lu 

6,40 

.~G Dollars 1111tl tlal'ülier . . 1 :nt 3,511 
1'otal . . 1 10 li96 1 100,00 

Die f:esammtzahl der l.uiscbiiftigten Arbeiter Hber
trifft die in der Hochofenindustrie beschnrtigten um 35°/0 • 

Der Procentsatz der Arbeiter, welche pro Woche bis 
zu 12 Dollars verdienen, ist in den beiden Industrien 
nahezu derselbe. Dagegen stehen die Procentsätze flir 
einen wöchentlichen Lohn von über 12 Dollars zu 
Gunsten der Stal1I- und Walzwerke. 

Der Verbrauch an Hohmaterial überstieg im 
Jahre 1890 denjenigen von 1880 um 2 7 83 931 Doll:mi 
oder um 27°/0 • Die folgende Tabelle gibt die ltu:mtitiiteu 
der einzelnen Producte , sowie deren Gesamrntkosteu an, 
und ausserdem die Einheitspreise pro Tonue oder 
100 Bushels für den V er brauch an Holzkohle. 

Tabelle IX. 
Vergleichende Uebersicht des Verbrauches an Rohmaterial. 

! 
Für das Jahr 1880 j Preis Für das Jahr 1890 

1 
Preis 

1 Bezeichnung der Rohmaterialien 
--------- ---- ---- -- -- ·--------

pro 
---·-- ---

Tonnen !llaterial · 1 Tonnen Material-

1 
pro 

a 2000 Pfü. kosten 1'onue ;12000 Pfd. kosten Tonne i 

, Erze 33 !173 240 281 

1 

7,1 39065 2='>2108 ü,5 1 

t Spiegeiei~e~ 110 9 500 86,3 1 70~ 93097 64,5 
Roheisen 163 ~86 3 869 046 

1 

:.!3,6 3fi2 936 1 5 372 404 14,8 
Alte Schienen 154 918 4236 203 20,8 125 ü49 2 603 636 20,8 ' 

Hammereisen . 13 053 !i08 098 46,6 203 8e5o 43,ö 
Gekaufter Stahl 11071 52 94ti 47,8 88 569 2 471 881 

1 

27,9 
Anthracitkohlen 7 909 34445 4.4 8694 35 301 4, l 

1 

Bituminöse Kohlen 489 441 955 4l'8 2,U 622 537 949 752 1,5 
i Cokes 1160 6065 5,2 20 725 58 981 

1 

2,8 
: Holzkohlen 220 639 19 690 8,9 114102 10 551 9,3 
: Divnse Materialien - 220 416 - -- 1179 468 -

Totale . . . 1 10 2::>;! 098 1 13 036 029 1 
Erhebliche Preisriickgiingc sind nur bei Spiegel

eisen, Hohcisen und gekauftem Stahl eingetreten. Die 
Preise pro Tonne sind gefallen um: 58,f>Oo, 0 , bezie
hungsweise 60,000. 0 und 71,00o,'o. 

Uebersicht (siehe nächste Seite) für die Jahre 1880 und 
18~10 in Tonnen :'t 2000 Pfd. und Dollars. 

Zieht man die einzelnen Producte der Stahl- und 
Walzwerke in ,·ier Hauptgruppen, nämlich: 1. Eisen, 
2. Bessemerstahl, 3. llerdftussstahl und 4. 'J'iegelgnss · 
stahl zusammen, so ergibt sich folgende vergleichende 

Die Differenz im Werthe der Produetion betrug 
2 85.8 3():1 Dollars zu Gunsten des Jahres 1890 oder 
lli,75° 0 • Die J<jisenproduction zeigt einen Rtlckgang 
von 20:179 t oder 7,70°·0 , der ganze Auf
schwung fällt daher auf die Stahlprodnction, welche im 
Jahre 1880 nur 1°10 , im Jahre 1890 dagegen 48,40° 0 
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Tabelle X. 
Ycrglcichcn<le Ueber~icht vou Pro<luction un<l Productionswi•rth. 

llezcichnnng der Hauptpro<luctc Tonnen 
it 

2000 Pf<l. 

Für <las Jahr 1880 1 Fiir das Jahr 18!1u 

' Preis 1 0io --0~ . Tonnen Preis 0 
0
1° ' 

Produc- der Ge-.<les Ge- . Prodnc- der Ge- tles Ge· 
1. · 1 pro · t · t 1 a t · 1 pro t t 

Eisen .... 
Bessemerstahl 
Herdßussstahl 
Tiegelgussstahl 
Diverse Producte 

IOllS\\ ert 1 Tonne samm - s.1mm - iOUO l'f<l. 1011swert 1 i Tonne samm - samm -
prod. werths prod. werths 

·.12'1:37_229 1681_2. ö'l:3ti 58,5 98,95 98/i4,.21ili~<111 111117li47 4l,2 51,(i 55,31 
- 2417-Fi 82609:l7 34.2 4G,7 4l,4U 

. :) 02u . 1G2 OUO 53,lj 1,01 0,9U G 050 2IG 204 -1:"1,7 l,(j 1,39 · I 75 9 ooo 120,0 o,u:1 O,lu l 1 130 115 5uO 102,-i u,L u,62 

. - 70 001 i 0.41i - 2511 Üli4 l.2ti 
Total . . 1 290 324 17 062 587 1()(1,()1 H~ 1.Ull I fd 5 Ti 5 1 !I ! 1·~() 952 llJ11.1 HJ \lll 1,00 

der entsprechenden Gesammtproduetion betrug. 1880 wurden 58 90 l t oder 2'1,.10° 0 der µ;esammten Bessemer-
wurde kein ßessemerstahl erzeugt. Viele Walzwerke stahlproduetion zu Nii~cln verarbeitet, und diese l'ro-
in den i;iidlichen Staaten walzten im Jahre 18~10 ~e- duction stel1t nur um 200 0 ~cgcn die Fahri<jltion eiserner 
kauften Stahl aus Bessemerwerken und aus Werken Nägel im Jahre 1880 zurück~ in welchem JaT1re Bessemer-
mit Herdschmelzöfen. stahl iiberhaupt nicht fabricirt wurde. Stahlschienen 

Unter den Eisenproducten fallen 37,20°i0 der Pro- wurden im .Jahre 1880 in den siidlichen 8taaten nur 
duction mit einem Werth von 37,10 Dollars pro Tonne 5il6 t im Ccsarnmtwerth rnn 20 000 Dollars erzeugt. 
auf Stabeisen. An Blechen wurden ~l,10°, 0 der Gesummt- Der Werth der Eisenproductc ticl in den 10 .Jahren 
production erzielt mit Gl,40 Dollars Werth pro Tonne. um 3-1,410, 0 , llagegen iiberstieg der Wcrth der ge-
Stabeisen und Ji~isenbleche weisen die höchsten l'rodne- sammten Stahlproduction rnn 18~10 denjenigen Yon 
tionswerthe auf, und beide haben die Production des 1880 um 8 481 li41 l>ollars oder nm -19li0,02 ° u· -

Jahres 1880 um 16,500/o , respective 26,700,·0 iiber- Wenn man den Werth der l'roduetion und die Höhe 
troffen. - Ganz erheblich aber war der Riickgang in des in den einzelnen Staaten angelegten Capitales in's 
der 1',abrication geschnittener Eisennägel. Die Prodnc- Auge fasst, so nehmen Westvirginia und Delaware 
tion betrug im Jahre 1890 nur 9217 t, im ,Jahre 1880 die leitende Stellung in der Industrie der Stahl- und 
dagegen 6'3 fi86 t. Wheeling und Westvirginia sind der Walzwerke der siidlichen i:'taaten ein, wobei :msserdem 
wichtige Mittelpunkt für diese Industrie in den Yer- noch zu beriicksichtigen ist, dass in Delaware weder 
einigten Staaten, und beinahe die ganze Produetion Hochofenwerke, noch Stahlwerke bestehen, zu dem her-
sowohl des Jahres 1890 als 1880 ist von dortigen rnrragcnden Hang, den es in der Stahl- und Eisen-
Werken erzeugt worden. - Einen ebenso erheblichen industrie einnimmt, also nur durch seine Walzwerke 
Rückgang erlitt die J<'abrication eiserner Schienen. Im erhoben wird. - 'l'exa:-: besass im .Jahre 1880 kein 
Jahre 1890 wurden nur noch 4314 t im Werthe von Walzwerk, jedoch war ein Werk im Jahre 1890 im 
38,90 Dollars pro Tonne , im •. Jahre 1880 jedoch Betrieb und eines im Bau begriffen. --- Eine Gesammt-
52 086 t im Werthe von 45,50 Dollars pro Toune ans- iibersicht iiber die Industrie der Stahl- und Walzwerke 
gewalzt. für das Jahr 1890 gibt die nachstehende Tabelle. in 

Gnter den Bessemerstahlproducten steht die Erzeu- welcher die Staaten nach Maassgabe der Höhe ihres 
gung der geschnittenen Nägel an erster Stelle. Es Productionswerthes für 1890 geordnet sind. 

Tabelle XI. 
Uebersicht der Industrie in den Stahl- und Walzwerken der einzelnen Staaten für <las Jahr 18\.IU. 

1 

1 Anzahl der 'Betrag <les !Anzahl Lanfendc Bezahlte 
Kosten <ler Werth der , 

1S:mn:e;901 
Namen <ler Staaten Werke angelegten 1 der Lühne für 

ver- gesammten; 

1880:I-Sgo 1 Capitals b!~;r Arbeiter 
brauchten Production 
Materialien 

' 
1 l :)52 5891 li-Hl2189 8 547 3ti0 1 l Westvirginia 8 8 5 012 8421 3 346 

1 4 2 Delaware. 9 9 2 9GO 722 1 637 765 1581 1 549 539 2 608 670 
1 

5 3 Virginia 5 6 2189 787 1742 63B .347 1567775 2 400 603 
7 4 Alabama 2 8 2 723 990 l G9li 6.'-'J 660 931 460 2 228 536 : 

2 5 Kentucky 10 7 162445G 1173 582 U07 1 :241 536 2 059 840 ! 
3 6 :Maryland . 6 4 1639 352 557 194181 71i6 849 l 062 204 

6 7 { Georgia, Tennessee . 
7 7 l 376 947 545 262 243 57li 681 1013 739 

1 1 Texas -
8 8 Distr. of Columbia . 1 ' - i - - - - -

' Total. 1 48 49 1 17 528 0!16l lll 6ti6 14 671 185113 mt.> 029 ll 9 !:!211 %2 1 

Die Angaben über die Einzelproductioneu der ver
schiedenen Staaten in folgender Tabelle verdanken wir 
ebenfalls Dr. William 8 w e et. Auf Grund dieser An-

gaben sind die Löhne pro Tonne, der Preis des Hoh
materials pro Tonne Produetion und der W erth pro 
Tonne Production zusammengc;;;tellt. 
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Tabelle XII. 
Vergleichende Uebersicht det· Productionen der ninzelnen ~taaten 

-- -

l r Doliars -~ü~'!'~nne11_l'_ro_~ucte 1 Anzahl - - P~du~!im1 __ 
Laufende Xamcn <ler Staaten <ler in den ein-' für die für das für das 
Xummer Werke zt•lnen , in II/ Arbeits- Roh· Product 

1 

! 10 

1 Staaten 1 löhne material 1 

1 
! l Westvirginia 8 25!J 838 50,40 5,98 24,64 1 32,9 

2 Delaware 9 58 537 11,30 13,07 26,47 1 44,56 
1 

3 Virginia 6 52 442 10,2 12,19 1 29,89 45,77 
! .[ Alabama 8 52 165 i 10,l 13,07 ! 17,85 42.72 

1 
5 Kentucky 7 49 082 9,5 

1 

11,86 i 25,30 41,97 ' ti Maryland . 4 20 222 3,9 9,61 37,92 52,!i2 
7 Georgia, Texas, Tennessee 7 23 48\1 4,6 11,15 1 

2~.55 43,16 1 1 1 

l 49 
1 

515 7i5 1 100,00 
1 

9,07 25,27 i :i8,li2 
1 

Die Stahl- und Eisenindustrie der südlichen Staaten lässt sich in folgende Tabelle zusammenfassen : 
VergleicT1ende Uebersicht der Stahl- und EiseninJustrie in den südlichen Staaten von Nordamerika für das Jahr 18UO. 

- --

-1 \~~!t~~_!1~_od~cti on 
·-

Production Anzahl <ler Arbeiterlöhne Kosten des Roh- Höhe des ange· ... 1--- --- - - ·- ---- -- --- materials legten Capitals C1l des 1 Bezeichnung "" "' Ar- ----- - - . - ---- - -- ·--·--- -

-.'<: Staates 1 <ler einzelnen - „ des Staates . 0 , heiter in 
Staaten ~ :;'. in Tonn. in "/o in Dollars ' m ' 0 in in % Summa 

ill U, in • 0. in in O;o '" 111 /o ~ --1 . Summa Summa 
< 21JO~Pfd. Summa 

i 
1 ! 

1 -
1 

Alaliama 37 U67 774 41.2 l2 544 227: 29,6 5 685 30,5 2 2112 964 28,7 7 42:) 3441 26.l rn 062 776 :n.6 
Westvirginia l::l iföU 207 l6,6 10 556 865' 24,9 3 757 20,l 1734764 22,8 7 906 036 27,8 6 488 924 12,9 
Virginia . 2!J 3fi4 809 15,5 6 326 084 14,9 3 010: lt-i,2 1117 452, 14,8 4 387 942 15,4 7 504 093 14,8 
Tennessee 18 31G 540 13/> 4 2:i7 76 L 10,0 1 482 7,9 668 635' 8,l 2 957 8fül i Jil.4 5 108 753 10,2 
~laryland 1 l l l'i 8:'i':! 4,!} ~ li94 208 6,4 l 187 ü,4 338 99::il 4.i"J 2 083 38'3 I 7,;! ;, 072 574 9,il 1 

Kentucky 13 \l:i :i6U :i,U 2 725 603 (i,5 1435 7,7 670 48 ;I 8,9 l 70:l 144 5,\) 3 OH 655 6,1 
Delaware u 58 537 2.6 2 608 670 G, l l ü37 8.8 765158: 10,8 15495 l9 I 5,5 2 91.iO 722 5,9 
Georgia 6 clU 94U 1,3 461864 1, 1 :129 1,8 77 485· 1,1 307 536' l ,l 9U8 64-l 3,1 ' North Carolina 5 12 327 0,5 240 540 0.5 106. 0,6 19 4031 0,3 126 2191 0,5 ·W4 325 2.1 

141 12 35U cllil LUO,o 142 415 822 ; 100,0 118 ti281 100,0 17 594 343 100,0 128 447 Oll 100,U 150 735 466 100.U 

' 
Die Industrie in den Hochofenwerken im Vergleich mit der Industrie in den Stahl- und Walzwerken. 

~J Production Werth d. l'roduction Anzahl der Arbeitslöhne Kosten des Roh· 1 Höhe dai ange-
- - - -------- -- ---- -- - ------- -----

materials Je.;t cu C apitals 1les ' ..:.: Ar· - ----------

~ ~ Staates 1 

~> in Tonn. in O' des Staates 
! in 

01 heiter . in % Su~ma :! iu °lo in in 
s -- i 0 in Dollars lo in I in °lo 1 in U/ 

1~ a Summa Summa 10 
1 Summa 

1 2000 Pf<l., 1 1 -
1 

1 

15 4LO 982! 
1 Industrie in j 1 

1 

d. Hochofen-
2 917158! 

i 
werken 92 l 834 586 78,5 22 494 870 53,2 7 932 42,5 ':18,4 54,2 33 207 370! 65,4 

Industrie in 1 i 

~tahl· und 
4 677 185! Walzwerken 4!1 Cil.) 775 21,5 1UU2U9:)2 4ti,8 10 ü9ti 57,5 61,6 13 031) 029 45.8 17 528 096 34,ti 

. - - . .. - . - -Summa· 114l 12 ::loO 3til LOJ,0 142 4lo 822 100,0 l l':l 628, 100,0 17 094 343. 100,0 128 447 Oll 100,0 100 730 046 100,U 

Der Schwerpunkt der Stahl- und Eisenindustrie des Rohmaterials in der Hochofenindustrie übersteigen 
der siidlichen Staaten liegt in deren Hochofenindustrie, diejenigen in den Stahl- und Walzwerken nur um 180

1 01 

welche 78,5° 0 der gesammten Production liefert, und während die Preise für das Rohmaterial beziehungs-
deren 92 Werke, 65,40°.'0 des Gesammtcapitals - das weise 52,2°,'0 und 45180_ 0 von den totalen Rohmateri11l-
in der Stahl- und Eisenindustrie angelegt ist - für kosten der Stahl- und Eisenindustrie betragen. - Dieses 
sich in Anspruch nehmen. - Die Höhe der Production Resultat wird erzielt mit einer Arbeiteranzahl, welche 
der Hochöfen übertrifft diejenige der Stahl- und Walz- nur 42 750 1

0 von den in der Stahl- und Eisenindustrie 
werke nm 256°10 , der Werth dieser Productionen in aufgewandten Arbeitskräften beträgt und nur 3814°.'0 

Tonnen iL 2000 Pfd. betrug jedoch 5212°'01 bezichungs- der im Ganzen verausgabten Löhne fallen auf die Hoch· 
weise 46,8°/0 von der Summe des total~n Productions- ofenindustrie. 
werthes del' Stahl- und Eisenindustrie. - Die Kosten 
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Iron and Steel Institute. 
Zum vicrtenrnal seit seinem Bestehen ist das „Iron nach New ca s t l e o n T y n e. In der Zwischenzeit 

and Steel Institute" in Darlin~ton, seiner Geburtsstätte, waren die Versammlungen in So u t h W a 1 es, Sou t h 
Ende August 1. .J. zusammengetreten. Das erste Meeting S ta ffo r d s h i r e, Bar r o w, Lee d s, Manchester, 
unter der Präsidentschaft des Herzogs von De Y o n s h i r e in Sc h o t t 1 an d und Be 1 g i e n. Am New ca s t l e
ist 1869 in Middlesborough abgehalten worden. Das Meeting war nur von Bedeutung. dass Sir W. Sie
Interesse und der Einfluss dieses Prinzen rnrhalf dem m c n s, damals der zehnte Prfö;ident des Instituts, seine 
jungen Verein rasch zur Blüthe. Middlesborough war Theorie und seinen Process der dirccten Eisendarstellung 
damals eine Stadt von 35 000 Einwohnern, die Ver- der Ocffentlichkeit übergab. 
sammlungshalle war die Oldfellows-Hall , ein scheunen · Nach einer längeren Reihe von interessanten und 
ähnliches Gebäude. Die Cnterkunft war keine gute zu ausgezeichneten Meetings im In- und Auslande musste 
nennen. Bei diesem Meeting war die „pit'·ce de resi- das Institut die Versammlungen in Darlington gewisser
stance" ein Vortrag des Mr. l s a a e L. Bell - nun Sir maassen als .Jubel-Meeting betrachten, welches in jeder 
L o w t h i an Bell - über die Entwicklung und Ver- Hinsicht gros~artig zu werden versprach. Darlington ist 
wendung der Wärme in Eisenhochöfen verschiedener Dirnen- eine schön gebaute Stadt von etwa 40 000 Einwohnern, 
sionen, eine Arbeit, die später zur Verfassung des Buches bekannt als die Wiege der Eisenbahnen , und als der 
„ Th e Ch e m i ca 1 Ph e n o m e n a o f 1 r o n S rn e 1- bedeutendste Platz dor Eisen- und Kohlengewerkschaft 
t in g" führte. Diese Studie umfasste damals 86 Seiten. „ Pease and Partners". Die Stadt hat eine Anzahl Yon 
An der darauffolgenden Discussion betheiligten sich mehr oder weniger ausgedehnten Werken in und um 
Fothergill, C. W. Siemens, Cowper, Whit- sich; die grüssercnsindjcne derNorthEasternRailway 
w e 11, Br o g den , Ed w. W i 11 i am s, welche Alle nicht Company; „ Darlington Forge", welches besonders Stahl
mehr unter den Lebenden sind. Ausser diesen sprachen und Eisenschmiedewaaren herstellt, die „Darlington-Steel
noch: Sm i t h, Co c h r an e, Arms t r o n g. U eber die W orks ", die „ Cleveland Bridge-W orks", die Giesserei 
Erzeugung des Gusseisens sprach damals James Pa 1 m er. und Eisenhütte der Firma: Fry, l' Anson & Co. Ausser
Es handelte sich hier um die Entfernung des Siliciums, dem gibt es hier noch zwei Waggonbauanstalten. Die 
eine Frage, welche die damaligen Hüttenleute mehr be- Stadt ist das Geschäftscentrum des „South Durham"
beschäftigte , als die Entfernung des Phosphors und Kohlengebietes. 
Schwefels. Damals wnrde auch das Interesse der Hütten- Das Vortrags-Programm der Wanderversammlung 
leute auf den Siemens - Martinprocess gelenkt. Ed ward war: K u p e l w i es er: Die Erzeugung von basischem 
W i 11 i am s äusserte sich bei Besprechung der Rails- Stahl in Witkowitz; 2. Sir L. Be 11: Die Brennstoff
erzeugung bei diesem Meeting ungefähr folgendermaassen : verschwendung beim Schmelzen von Eisenerzen in der 
„ Wenn die Schwierigkeit der Beseitigung des Phosphors Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; 3. Bauer
behoben und das billige Eisen des Cleveland - Districtes man n : Eisen und Stahl auf der Weltausstellung in 
beim Bessemerprocess benützt werden könnte, so würden Chicago; 4. J. P. Be d so n: Eisen- und Stahldraht und die 
die Gestehungskosten so herabgedrückt werden, dass Ingot- Entwicklung der Erzeugung desselben ; 5. T. C 1 a r k so n: 
rails ebenso billig darzustellen wären wie Eisenschienen, Das Probenehmen bei Eisenerzen; 6. H. W. Ho 11 i s: 
welche dann den Stahlschienen Platz machen müssten, Die „ Tudhoe" - Werke der „ Weardale lron and Coal 
was aber nicht so bald der Fall sein wird." Zehn Jahre Company"; 7 . .James l' Ans on: Der Lührig-Kohlen
später waren W i 11 i am s' Worte zur That geworden, waschapparat und die trockene Kohlenseparation beim 
mau stellte die allgemein eingeführten Stahlschienen Randolph-Schachte der North Bitchburn Coal Company; 
billiger her, als die Eisenrails. Bei:nerkenswerth war 8. Prof. L e de b u r, l<'reiberg : Kohlenstoff im Eisen ; 
auch die Aeusserung Josiah T. Smith's in der dar- 9. W. Muirhead: Vorgeschlagene Neuerungen für die 
auffolgenden Discussion, dass Mr. W i 11 i am s im lrrthum Erzeugung von Stahlplatten; 10. Prof. Roberts· 
soi, wenn er glaube, Stahlschienen werden um circa Aus t e n: Der Einfluss der Bewerthung der Rupee auf 
fl 10, 60 pro q erzeugt werden. den Weltverkehr: 11. A. L. S t e a v e n so n : Die letzten 

W. Menelaus hat damals über ein neues Schienen- zwanzig Jahre im Cleveland-Kohlendistrict; 12. T. Tur
walzwerk gelesen. Eine solche Anlage wurde später in n er: Die Erzeugung von Schmiedeisen in kleinen Ge
den „Dowlais - Works" geschaffen. Mr. Wh i t w e l l bläseöfen in Indien. 
sprach damals über seine neuen Winderhitzer. Vielen Werks- und l<'abriksanlagen, wie einigen 

Acht Jahre später kam das Institut wieder in diese historisch interessanten Punkten dor Cmgebuug wurden 
Gegend , zwar nicht nach Mi d d l es b o r o u g h, aber Besuche abgestattet. 1''. T. 

(Fortsetzung folgt.) 

Metall- and Kohlenmarkt 
i m l\I o n a t e 0 c tobe r 1 8 9 3 , von W. F o l t z. 

Der Metallmarkt hat sich abermals abgeschwächt, was die 1 insolange nicht zu erwarten sei. als die ülierall ungeklärten Ver 
längst gehegte .\nnahme um· bestärken muss, dass eine Besserung hältnisse andauern. Die endlose Beha111ll ung der Silberfrage in 

3 
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Am8rika, der allgemeine Druck, der auf der Industrie la81et, die 
dadurch ba]ingte Zurückhaltung des Consumes sowohl, als auch der 
:5peculation laRsen den :i\larkt nicht in die rechte Bewegung kommen 
und n< eh weniger i:esunden. Der Kohlenmarkt ist der beginnenden 
Hochsaison entsprechend recht fest. 

Eisen. Wenn einleitend bestätigt werden kann, dass die 
Verhältnisse unseres Eisenmarktes unverändert geblieben, so ist 
damit eben nur auFgesprochen, dass das Geschäft gewisse, nicht 
allzuweit gesteckte Grenzen eingehalten und innerhalb derrnlben 
genügend befriedigende Ergebnisse geliefert hat. Diese Grenzen 
sind jetzt, vielleicht schärfer denn je, durch den lebhaften Wett
hewerb Jer nach Oesterreich gravitirenden deutschen Werke ge
zogen und nur durch die sorgfältigste Beachtung aller Vorkomm
nisse und durch umsichtige Vorkehrungen zur Abwehr der Con
currenz festzuhalten. Dass hiebci Opfer gefordert werden müssen, 
entnehmen wir auch dem, in den letzten 'fagen der Generalver
sammlung der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft vorgelegten 
Rechenschaftsberichte ihres Verwaltungsrathes, in welchem mit
getheilt wird, dass der Grundpreis für gewöhnliches Handelseisen 
ab Prag im Betriebsjahre 1889;90 rund II 11,50, im Jahre 1890/9 L 
rund II 11. im Jahre 1891/92 II 10,50. im Jahre 189~/93 rund 
II 10 und in den, den Grenzstationen gegen Deutschland zu
nächst liegenden Gebieten ebenso wie in den entfernteren Pro
vinzen, entsprechend der Frachtlage, noch weniger betrug. 
Selbstverständlich ist der Ausfall, der durch solche Preisab
schläge in der Ertragsfähigkeit der Werke herbeigeführt wird, 
nur durch fortgesetzte Ersparni~se bei der Herstellung der Fa
hrikate wettzumachen und da dieses Bestreben in allen Zweigen 
unserer Stahl- und Eisenindustrie mit Ernst verfolgt wird, so 
können die in der Oekonomie des Betriebes jetzt nothgedrungcn 
gemachten Erfahrungen nur von Vortheil für die Folgezeit be
gleitet sein. Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Herabminderung 
der Gestehungskosten, namentlich bei den grösser angelegten 
Werken, noch weiter geführt werden könnte, wenn ihnen die volle 
Entfaltung ihrer Productionsfähigkeit gestattet wäre. Wir linden 
dies auch in drn1 erwähnten Rechenschaftsberichte hervorgehoben, 
allerdings mit dem Beisatze, dass der :5chutz, den die beotehende 
Vereinbarung der österreichisch-ungarischen Eisenwerke bezüglich 
des Stabeisenabsatzcs der Unternehmung bietet, dessha\b für 
die1:1elbe au Bedeutung abgenommen habe, weil hie der deutschen 
Concurrenz Rechnung tragen müsse, während andererseits die 
Beschränkungen im Absatze und in der Erzeugung, welche sie 
sich bei dem Fortbestehen jener Verrin barung aufzuerlegen ge
zwungen sei, ihre Entwicklung beeinträchtige. So richtig diese 
Erklärung dem unbefangenen Urtheile erscheinen mag, ist doch 
als wichtig festzuhalten, dass die gedachte Vereinbarung, neben 
der Sorge für einen, den Marktverhältnissen entsprechenden 
Preisgang vorzusehen, vornehmlich zu dem Zwecke getroffen 
wurde, der heimischen Eisenindustrie in ihrer Gesammtheit Schutz 
zn bieten und dadurch auch den Betrieb der unter besonders 
schwierigen Verhältnissen arbeitenden Werke zu sichern. Dieser 
Gesichtspunkt wird wohl auch nach Ablanf des gegenwärtig be
stehenden Uebereinkommens die Grnndlage eines neuen ähnlichen 
bilden, und es ist daher mit aller Zuversicht zu erwarten, dass 
die grossen Unternehmungen dem Zustandekommen einer solchen, 
im Interesse der Allgemeinheit, keiue Schwierigkeiten entgegen· 
setzen werden, zumal ihnen von der Gesammtproduction ohnehin 
der grösste Antheil zufällt und dieselben, nach den vorliegenden 
Betriebsresultaten, auch bei den gegenwärtigen Prodnctionsver
hältni~sen ihr gutes Auskommen finden. - In Ergänzung der in 
unserem letzten Berichte gemeldeten Submission von 40 Loco· 
motiven für die Rjäsan-Uralskbahn ist nachzutragen, dass die 
Oft'erten aus Oesterreicl1 angenommen wurden und die kaiserliche 
Bewilligung anch bereits eingeholt worden sein soll, dass an die 
Maschinenfabrik der Staatsbahn die Lieferung von 30 und an die 
Wiener Neustädter Fabrik von 10 Locomotiven vergeben werden. 
Die österreichischen Staatsbahnen haben ebenfalls grössere Quan
tit~~n an Eisenwaaren für den nächstjährigen Bedarf an die 
he1m1schen Werke vergeben und stehen grössere Bestellungen der 
Bahnen . sowohl in Oesterreich, als insbesondere in Ungarn an 
Locomohven und Waggons in Aussicht. Zum Monatschlusse notiren: 
Roheisen per Tonne a) Holzkohlen-Roheisen ab Hütte· Vor
dernberger, weisses II 47,50, bis ß 48,50, Innerberger, w

0

eisses 

fl 47,5U bis H 48,50, Kärntner, weisses H 47/iü bis 1148,50, dett.o 
halbirtes II 49.- bis II 51 ,- detto graues II 5a,- his II 55,-, 
detto Bessemer II 53 bis H 55 ; ferner ah Wien: Oberungarisches, 
weisscs II 44,50 bis II 45,50, detto graues H 46,50 bis tl 47,5U. 
b) Cokes-Roheisen ab Hütte: Schwechater und Donawitzer, weis
scs H 45,50 bis II 4li,50, detto halbirtcs tl 48,50 bi~ H 49,50, detto 
graues tl 51,50 bis II 52,50, detto ßesserner ß 51,50 bis H 52/iO, 
Kärntner, weisses II -,- bis II -,-, detto halbirtes H -,- bis 
fl -,-, detto graues II-,- bis II-,-, detto ßessemer II-,
bis tl - ,-, Mährisch·Ostrauer, wcisses H 42,50 bis II 44,50, detto 
graues fl 43,50 bis fl 45,50, detto Bessemcr II -,-- bis fl -,-, 
Böhmisches, wcisses II-,- bis fl -,- ; ferner luco Wien: Schotti
sches, graues lt - bis II - , dctto Bessemer II 57 bis II 61, detto 
Coltness II 61 bis II 63, englisches Cleveland, graues II - bis II -, 
detto Clarence II 43 bis lt 45. l') 1 ngots: Bessemer kärntnerische 
und steirische II 80 bis II 90. Eisen - Ra ff in ad c je nach Prove
nienz: loco Wien St.abeisen II 113 bis II 127, Schloss- und Dach
blech 11150 bis II 157,50, Kesselblech II 165 bis H 185, Reservoir
blech II 137,50 bis II 155. Verzinkte Bleche H 23U bis II 270, Weiss
blech per Kiste II 30,- bis lt -, Träger pro Tonne II lOö bis II 110. 
- Der deutsch c Eisenmarkt ist, da die Verhandlungen wegen 
Erneuerung des Walzwerksverbandes ruhen und die Unl(ewissheit 
und der Mangel an Vertrauen dadurch noch gesteigert werden 
mussten, in wenig befr;edigender Lage. Die meisten Maschinen
fabriken leiden an Aufträgen :triangel und die wenigen Ordres, 
die sie auszuführen haben, geben kaum Gewinn. Selbst grosse 
Unternehmungen, wie Krupp, können nicht voll arbeiten. Zudem 
macht sich der Zollkampf mit Russland schon sehr fühlbar. So 
wurden Stahlplatten für die russische )larine, welche son~t von 
Deutschland geliefert wurden, in England bestellt. Zu alledem 
kommt noch, dass verschiedene deutsche Staaten ausländische 
Offerte für Eisenbahn-Maforiale. insbesondere von Belgien gestellte, 
acceptircn und andererseits auch deutsche Schiffbau-Anstalten aus 
England die nüthigen Bleche !,ltc. bestellen sollen, worüber allge· 
mein Klage geführt wird. In Zeiten schlechter Marktlage wird 
eh1 n mit grösstem Fleissc Allem nachgegangen, was irgendwie 
Einfluss auf den Markt nehmen ~ önntc und Manches aufgedeckt 
und gerügt, was bei /lottern Geschäftsgange weiter nicht herührt 
würde. - In Rheinland-Westphalen ist der Consum zurück· 
haltend und der Preisgang bei den schwach einlaufenden Ordres 
langsam nachgebend. Gnt gefragt bleibt 'l'homas-Eisen, dagegen 
ist Puddeleisen merklich vernachlässigt. Der Absatz an Baueisen 
und Trägern hat der Jahreszeit entsprechend nachgelassen, Bleche 
gehen auch schwächer. Das rheinisch-westphälische Gie~serei
Roheisen-Syi;dicat bat nunmehr eine gemeinsame Verkaufsstelle 
in Düsseldorf errichtet. Die Notirongen sind unverändert. - Im 
Siege rl an de sind die Erzpreise bereits anf den tiefsten Stand 
vom Jahre 1886 zurückgegangen. Die Ausfuhr von Spiegeleisen 
nach Amerika wird durch die dortigen Prorluctionsverhäl1nisse 
sehr ungünstig beeinflusst. Roheisen ist schwach begehrt. Zum 
MonatsschlURse notiren Spiegeleisen M 4Y - 50, Bessemer-Eisen 
M46 - 47. - Der oberschlesische Markt ist in zi•mlich 
lustloser Haltung, wenn auch in den letzten Tagen di1:1 Nachfrage, 
insbesondere in Giesserei-Roheisen, etwas besser geworden ist. 
Dagegen leidet die Stihlindnstrie, welche in Russland ein gutes 
Absatzgebiet verloren hat, unter dem Mangel an Aufträgen in 
bedeutendem Maasse. Der Feinblerhmarkt zeigt ein etwas erfren· 
lieberes Bild. - In Be 1 g i e n war bis gegen Monatsschlnss das 
Ausfuhrgeschäft, insbesondere nach Russland, sehr belangreich. 
Ausser Stahleisen und Trägern wurden dahin anrh Schienen in 
grösserer Menge abgeliefert, wodurch der Exportpreis sich bis zum 
Inlandspreise hob und Frcs 115-117,50 frei Antwerpen erzielte. 
- In Eng 1 an d wird jetzt wieder wesentlich mehr Roheisen er· 
zeugt, als in den letzten Zeiten; in Schot•land arbeiten 46 Hochöfen 
gegen 78 im Vorjahre, nachdem erst kürzlich wieder 7 in Betrieb 
gesetzt wurden. Die Ausfuhr von Middlesborough bleibt, auch 
nach Schottland, ziemlich s•ark. Dagegen ruht das Geschäft im 
Innern des Landes fast ganz. Die Preise sind unverändert, doch 
rechnen die Abnehmer auf ein Zuriickgehen nach Beendigung der 
Kohlenstrikes. Das Schienengeschäft ist lebhafter, insbesondere 
nach Indien gehen grössere Posten zu 72'/~-75 sh für schwere 
Schienen. - In G 1 a s g o w waren die Umsätze an Middlesborongh 
Warrants Nr. 3 bedeutend, die Preise wurden aber in Folge stür-
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mischen Angebotes bis 34 sl1 3 d geworfen, erholten sich aber 
wieder bis 34 sh 7' '., d. Warrants schliessen fester 42 sh 2'/.. d, 
Hämatit 44 sh 6 <l. • • 

Ku p f er. In diesem Artikel wirken die letztgerneldeten Ein
flüsse der amerikanischen Rn-gros-Verkäufe noch nach. Die 
nach Europa verkauften Quantitäten sind so bedeutend - man 
spricht von 9000 t - dass sie vom Consum unmöglich schon 
aufgez•hrt sein können; die Stockung im Umsatze hält also an. 
Neue Abgaben Seitens der amerikanischen Minen zu den Preisen, 
wie sie der Vormonat sah , scheinen jedoch vorläufig nicht zu 
droben und eine Wendung zum Bessern bei der endlich nötbigen 
Entseheidnng der amerikanisben Silberfrage nicht ausgeschlossen. 
Inzwischen hält das Missverhältniss zwischen den Notirungen 
für englische und amerikanische Marken an und muss wohl über 
kurz oder lang ein Ausgleich eintreten. Die Vorräthe pro Mitte 
October sind bei 9530 t Zufuhren und 9639 t A bliefernngen von 
47 904 t Ende September anf 47 795 t gesunken. In Paraguay 
sollen neue Kupferminen entdeckt worden sein. Zum Monats
schlusse notiren , narh unwesentlichen Schwankungen , Gmb 
.E 42 . 11 . 3 bis .i' 43 0. 0 , Tough .f 45 10 . 0 bis.f 46 . 0 . 0, 
best selected L 4 5 . 15. (1 bis .i' 46 . 10 . O. '.- Auf dem h i es i g e n 
Markte waren die Umsätze von gewohnter Höhe , das Geschäft 
im Allgemeinen nicht sehr belebt, da die Fabriken noch an den 
im Vormonate bezogenen grösseren Posten amerikanischen Kupfers 
zehren und die Marktlage in London eine zu unklare ist, um zu 
grösseren Abschlüssen zu anirniren. Die Notirnngen halten ziem· 
lieb unverändert auf fl 62 für amerikanisches Feinkupfer, Lake 
snperior, fi 61 für la Elektrolyt, fl 60 bis tl 60,50 für Mittelsorten 
Messingknpfer, fl 59,50 für amerikanisches und fl 58,50 für eng· 
liscbes Walzkupfer. 

Blei eröffnete in London sehr matt zu .f 9 . 12 . G und 
ging, nachdem es vollkommen vernachlässigt blieb, bis .E 9 . 10 . 0 
bis .f 9. 12 . 6 herab , erholte sich jedoch am Mllnatsscblnsse 
ein wenig bis .f 9 . 13 . 9, nachdem einige Nachfrage auf
getreten war. Die Einfuhren betrugen in der ersten October
bälfte 1213ti6 t, davon 77 31 lt australisches, während im Sep
tember 154368 Block (mit 8591\J Block australisches) einge
führt wurden. In den verflossenen neun Monaten des laufenden 
Jahres betrug die Einfuhr in London l42 H·9 t (gegen 141 054 t 
1892)), die Ausfuhr 37 874 t (gegen 48 566 t). - Hier erhielt 
sieb der Markt in seiner etwas gebesserten Situation , da die 
Versorgung rler Consumen1en keine Unterbrechung erlitt und 
der hohe Valntaconrs anch den inländischen Producten besseren 
Absatz verschalfte. Es kamen in diesem, sowie in schlesischem 
Blei grössere Abschlüsse pro IV. l!uartal" 1893 und 1. Quartal 
] 894 zn Stande und ist als gegenwärtigPr Preis circa fi lti,25 
loco Wien anzunehmen. 

z in k verflaute sichtlich , indem es von .f 17. 0. 0 bis 
f 17. 2. 6 auf f lfi. 15- 0 bis f 16. 6. 3 ging, auch dürfte 
ein weiteres Sinken hevorsteben, da griissere amerikanische Posten 
zu .f lli. 15 . O geliefert und zu diesem Preise auch weiter aus
geboten werden soll. Die Statistik zeigt auch bereits die griisseren 
Zufuhren ans Amerika, nachdem vom 1 . .Jänner bis Ende Sep
tember I. J. in London 41 llOt Rohzink (gegen 35012 t 1892) 
eingeführt, rfagegen 7441 t (gegen 7366 f 1_892) ausgeführt wurden. 
- Der o her s c h I es i s c h e lllarkt ist in gleich lustloser 
Haltung, da die Consnmenten anlässlich der gedrückten Stimmung 
auf dem Weltmarkte die änsserste Zurückhaltung beobachten, 
zumal der Zwischenhandel lebhaft ausbietet und bis zu Preisen 
von M lG,70 bis lß,80 ah Breslau ~eht. In Folge dessen scheinen 
auch die Hütten geneigt, unter ihren bisherigen Preisen von 
M 17 bis M 17, 10 abzugeben. In den erstPn acht Monaten des 
laufenden Jahres wurden 420 285 t (gegen 265 885 f 18U2) expor
tirt. Walzzink ist dagegen sehr stark begehrt gewesen und 
wnrden die bis M 40 pro IOU kg gehobenen Preise willig acceptirt. 
In den ersten acht Monaten wurden 112 512 t (gegen 94 Q;j8 t 
1892) ausgeführt. - B i er war der Markt sehr flau. Bei starkem 
Angebc.te sowob I inländischer als schlesischP,r Waare war tlie 
Nachfrage eine geringe und der Consnm znrückhaltt>nd, so dass 
die Pr.eise nachgaben und schliessen W. H. Giesche's Erhen fl 23, 
Ia inländische So1ten fl 22, Hohenlobe fl 21,50. 

Zinn. Nach dem Ablaufe der mit Schluss September statt.
gehabten Anction, welche für Banka hol!. fl 53, für ßilliton holl. 

fl 49 1/, ergab, trat die Speeulation an den Markt und rief ausser 
ordentlich grosse Umsätze hervor. Consorn nnd Specolation 
erhielten den Artikel fortgesetzt in lebhafter Bewegung_ Die 
Spannung zwischen den Preisen der prompten nnd später liefer
baren Waare bat sich bei Billiton und Straits ziemlich gelockert 
und ist im ~ugenblicke kaum nennenswerth , hält dagegen bei 
Banka unverändert an. Zum Monatsschlusse notiren Straits 
f 78 . 10 . 0 bis .f 79 . 0 . 0. - In A m s t e r d a m sind bei 
ziemlich grossen Umsätzen die Preise unverändert. H i er 
war der Markt recht belebt nnd richtete sich in seinen Preisen 
ganz nach den Londoner Bewegungen. Es scbliessen promptes Banka 
ß 119 his ß. 120 , November-Aoctions-Banka fi llO bis ß 112, 
Billiton prompt fl llO, November-Lieferungen fi 108 bis fl 109, 
Straits prompt fl 107, November· Jänner - Lieferung fl 108 bis 
ß llU. 

A n tim o n bat sieb die im Vormonate errungene bessere 
Situation nicht bewahren können und ist· wieder verß.aut, da die 
Nachfrage der Production bei weitem nicht nachkommt. Es 
schliesst Regulus daher auch wieder schwächer .f 38. 10. O. -
H i e r blieb Antimon andauernd vernachlässigt und sind alle 
Hoffnungt>n anf eine Besserung geschwunden, da der belang
reicben und stetig fortschreitenden Production der stets gleich
bleibende und zudem noch zurückhaltende Consum gegen
übersteht. Das Geschäft gelangt in Folge dessen nirgends zu 
eigentlicher Entfaltung und scbliesst Antimon fl 45 bis ß. 46, 
ziemlich nominell. Die Valutaverhältnisse gestatteten einigen 
Export nach Deutschland. 

Q u eck s i 1 b er blieb bis in die letzte October-Woche ziem
lich unverändert ans erster Hand zu f 6 . 10 . 0, ans zweiter 
zu .f G . 8 . G käuflich , doch war der Begehr, wegen der noch 
immer offenen und ewig schwankenden Silberfrage in Amerika, 
ein beschränkter. Erst gegen Monatsschluss befestigte sieb die 
Stimmung des Marktes und fanden zn .f 6 . 8. 6 grössere Um
sätze statt. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 
wurden 50 819 Flaschen (gegen 54 909 Flaschen 1892) eingeführt 
und 29 671 Flaschen (gegen 36 309 Flaschen 1892) ausgeführt. 
Für die zehn Monate der Saison vom 31. December bis 30. Se11-
tember betrug in London die Einfuhr: 

Spanien (1 t. Vertrag) 
" anderes 

Italien • . . • 
Oesterreich . . 
Californien etc. 

1893 1892 1891 1890 1889 
44 570 47 195 47 993 50 242 49 334 l>:J 

126 454 
6 050 5 765 8 790 10 110 9 038 "' 

100 600 2 100 IJI 

55 1 220 487 65 565 ; 
50 ö75 54 406 57 270 öl 017 61491 "' 

die Ausfuhr . 36013 38385 50741 50071 48765 1:1 

- Idrianer Quecksilber, welches bis zur letzten October-Wocbe 
nominell .f 6. 10. O per Flasche und .E 19. 1 . 0 per 100 kg in 
Lageln notirt hatte , ging nm diese Zeit anf .f 6 . 8 . 6 per 
Flasche, respective .i' 18 . IG. 6 per 100 kg in Lageln loco Wien, 
wozu belangreiche Umsätze stattfanden und wozu noch gute 
Frage, auch für überseeischen Export, herrscht. - Die ca li fo r
n i s c h e n Minen lieferten vom l. Jänner bis 30. September nach 
St. Francisco ab : 

1893 18H2 1891 189U 1889 1888 
16 89~ *) 15 9~.G 9501 9643 11529 19 128 Flaschen. 

K oh 1 e. Der österreichische Kohlenmarkt verbleibt in fester 
Haltung, nachdem die Industriebezüge stetig zunehmen und auch 
für Hausbrand die Saison beginnt , so dass überall voll gefördert 
werden kann. Auch die Depots vermindern sieb rasch. Der gün
stige Wasserstand der Oder .hat insbesonder~. in Obe~chl~sien 
einen colossalen Aufschwung im Koblengeschafte herhe1geföhrt, 
so dass den Aufträgen kaum zur Genüge entsprochen werden 
kann. Von Interesse sind die, ans der Tarif-Commission des 
ungarischen Handelsministeriums übe~ die ber~its ~einer Zeit 
gemeldete Kohlenfrage in Un_garn an die Oeffenth?hke1t ~elan~en 
Ergebnisse des Studiums d_1ese~ Frage durcl_1 die Tar1f-Section 
des Ministeriums und der Direchon der ungar1sr,hen Statsbabnen. 
Diese werden in folgenden 6 Punkten niedergelegt : 1. Die un
garischen Kohlenconsnmpnten bezahlen das Feue1 ungs-Material 
viel tbeurer als die auswärtigen Industrie- Unternehmungen. 

•) Bis Enile August. 



566 

Namentlich ist das im Alfölder uud im Temeser Comitate der 
Fall. 2. Die Production der ungarischen Kohlenbergwerke ist so
wohl 11nalitativ als quantitativ ungenügend. 3. Die ungarischen . 
Kohlen werden über ihren reellen Werth hinaus theuer bezahlt. 
4. Die ungarischen Kohlenbergwerke haben die Ermässigung der 
Eisenbahn-Frachttarife durcl1 die Erhöhung der Kohlenpreise zu 
ihren eigenen Gunsten verwendet. 5. Der Ausnahmstarif 1 der 
Ungarischen Staatsbahnen ist nieht wohlfeil genug zur Versorgung 
einzelner Gegenden des Landes mit ungarischer Kohle. 6. Der 
A usnabmstarif 1 der ungarischen Staatsbahnen ist für die Aus
lireitung der heimischen Kohle von geringerem inneren Werthe 
ungeeignet. Zur Abstellung der hier mit grossem Freimutbe ge
schilderten Uebelstände wird von den Fachorganen des Handels
ministeriums und der ungarischen Staatsbahnen Folgendes vor
geschlagen: 1. Aenderungen des Berggesetzes in dem Sinne, dass 
die Schürfung in den Kohlengruben und die Ausnützung derselben 
erleichtert ist. 2. Dass die bestehenden Kohlengruben, welche 
keine Ei~enbahnverhindung besitzen, mit einer solchen versehen 
werden. In erster Linie sind die Eisenbahnen Ofen - Gran und 
Körpath-Verciorova auszuhauen. 3. Bei der Kohlenversorgung der 
Ungarischen Staatsbahnen ist nach Thunlichkeit auf die entwick
lungsfähigen ungarischen Kohlenhergwerke Rücksicht zu nehmen. 
4. Der A usnaltmstarif 1 ist für die mindenverthigen ungarischen 
Kohlen herabzusetzen, und zwar in zwei Abstufungen , je nach
dem die Wärme-Entwicklung unter oder über 40UO Calorien geht. 
:). Die Frachtermässigung für die besserwertbige ungarische 
Kohle als allgemeine Maassregel ist als ausgeschlossen anzusehen. 
Dagegen sind in einzelnen Relationen, die namentlich angeführt 
werden, Frachtermäs~igungen zu gewähren. G. Was die Erleich
terung der Einfuhr schlesischer Kohle betrifft, so kann dieselbe 
in solchen Relationen in Betracht kommen, in welchen die Con
currenz der ungarischen Kohle selh>t nach den vorgeschlagenen 
:illaassregeln nicht derart gesteigert werden kann, dass die wohl
feile Feuerung für die Indui,trie sichergestellt werden könnte. 
Wo die allgemeinen Jnteressen der Industrie den Interessen des 
Kohlenbergbaues gegenüberstehen, kann man sich anch trotz 
der im Interesse der letzteren vorgeschlagenen Maassregeln der 
Befriedignng der industriellen Interessen nicht verschliessen. 
Demgemäss wäre in gewissen Relationen für die den Fabriken 
gelieferte Grubenkohle der Ausnahmstarif 1 anzuwenden. Die 
allgemeine Begünstigung für die Einfuhr schlesischer Kohle ist 
jedoch abzuweisen. Handelsminister Lu k a c s theilte auch mit, 
dass die Aenderung des Berggesetzes bereits in Angriff genommen 
werde und der Ausbau der Bahn Ofen - Gran sichergestellt sei. 
Der frische Zug, der durch alle Ac1ionen der ungarischen Regierung 
geht , lässt auch hier eine gesunde Lösung der Frage erwarten. 
- Im n o r d wes t böhmischen Braunkohlenreviere ist gegen 
Monatsbeginn das Elbegeschäft wieder recht lebhaft gewesen. Die 

Notizen. 
Mit Holz armirte eiserne Schachtspurlatten. Nach 

,Glöckauf!" werden auf dem neuen Schachte Cent rum JII mit 
Holz armirte eiserne Schachtspurlatten verwrndet , welche die 
Wirktng der Fangvorrichtung nicht erschweren und somit die 
Anwendung jeder beliebigeu , für hölzerne Führungen eingerich
teten Fangvorrichtunir gestatten. Der tragende Theil der Spur
latte besteht aus 9 m langen Fa\'Oneisen (l_j oder _l_I ), welche 
in öblicher Weise an die Sch•chteinstriche befestigt werden. Die 
Holzarmatur besteht aus 4,5 111 langen Eichenholzlatten, welche 
mit je 5 Schrauben mit dem Profileisen verbunden werden. Die 
Löcher zur Aufnahme der Schrauben sind sowohl in den ersteren, 
e.ls auch in den letzteren nach Schablonen herausgearbeitet, wo
durch das Anmontiren der Holzlatten an die fest verlagerten 
Profileisen wesentlich nleichtert wird. - Die aus Eisen und 
Holz rombinirte Spurlatte verbindet wohl die Yortheile der 
Steife der eisernen Föhrung mit der Weichheit der Gleitflächen 
rler Holzspurlatte, doch geht bei derselben der Hauptvortheil der 
ersteren, dass der Spielraum zwischen Föhrung und Gleitbacken 
beziehungn1:eise Fängern der Fangvorrichtung auf das geringst~ 
Maass vermrndert werden kann, zum Theile verloren. Die Um
gestaltung der Fangvo1richtung für eine ganz eiserne Leitung 

Industrie nimmt grosse Mengen auf untl siutl die. Förderungen 
alle wesentlich gestiegen. - Auf dem deutschen Kohlenmarkt. 
mehren sich die Aufträge ganz bedeutend, so dass einem änsserst 
regen Wintergeschäft entgegengP.sehen wird. - In Rhein 1 au cl
W es t p h a l e n war neben einer recht günstigen Verschiffung der 
Bahnversandt ausserordentlich lebhaft, da sich in Folge des Strike~ 
in England und Belgien die Nachfrage nach Fe1.tstückkohle 1lc1·
art hob, dass ihr kaum genügt werden konnte. Bei Fortdauer 
dieser Verhältnisse steht doch zu erwarten, <lass das Rheinland 
einen Tbeil seines natürlichen Absatzgebietes in Holland und 
der Nordsee wieder erringen werde. Das Syndicat verhandelt 
mit den staatlichen Saarkohlcngruhen wegen Preis- und Gebietg
einigung, um dem Eindringen belgischer Kohle für die Zukunft. 
entgegenwirken zu können. Fiir Abschlüsse pro 1894 fordert das 
Syndicat um M 5 pr•l Doppcllacler erhöhte Preise, um den 
Werken endlich besseren Verdienst zu schaffen. - Der ober
s c h lesiscbe Markt hat sich gebessert, da der Verbrauch zu
genommen hat und der A hsatz nach dem NorJen und Osten seit 
Langem wieder in Zunahme begriff'en ist. Auch der Export nach 
Oesterreich ist wieder flotter geworden. Der b e 1 g i s c h e 
Kohlenmarkt, der von dem englischen Strike nicht viel verspürte, 
nahm in Folge der französischen Ausstände und der dadurch be
dingten starken Versorgung der Pariser Händler in Belgien eine 
festere Haltung an, zumal die Industrie sehr starken Bedarf 
auswei~t. Durch den im eigenen Lande ausgebrochenen Strikc 
kam der Markt gänzlich aus dem Gleichgewichte , zumal Kohle 
für gewerbliche Zwecke knapp wurde, Wagenmaogel die Abfuhr 
der Grobsorten hinderte. Trotz llieser Verhältnisse betrug der 
Versand per Woche circa 25000 Waggons gegen 22000 im Vor
jahre, wonach die Lager ziemlich geräumt sein müssen. Die 
Preise sind fest, und zwar Staubkohle Francs 7,50, feine Ma
schinenkohle Francs 9,50. Förderkohle Francs 11,50. Cokes no
tiren für prompte Waare Francs 13 bis 14, für spätere Lieferung 
Francs 11 his 12,50. - Der f r ;1. n z ö s i s,c h e Kohlenmarkt leidet 
unter dem AnsstanJe in den nördlichen Provinzen bedeutend. 
Die Einfuhr fremder Kohle steigt nennenswerth. So hat in der 
2. Hälfte September die französische Nordbahn allein 120 000 t 
deutscher und belgischer Kohle mehr verfrachtet, als zu nor
malen Zeiten. Der e n g 1 i s c h e Kohlenmarkt steht noch 
unter den ~achwirkungen der Strikes, zmual die Wiederauf
nahme der Arbeit nicht so bedeutend war, als man annahm. 
Die Preise steigen fortgesetzt. In den Midlands wird zugeführte 
Kohle 18 sh bis 20 sh für Maschinenbrand, bessere Sorten 22 sh, 
Dampfkohle 24 sh his 2i"i sh, Hausbrand bis 30 sh bezahlt. Auch 
in Schottland sind die Preise abermals gestiegen und halten auf 
10'/, sh bis 11 sh für Dampfkohle. Die Verschiffungen in CarJiff 
sind bedeutend. Al~ Curiosum ist zu melden, dass Anfangs October 
zum ersten Male Aufträge fiir Kohle nach Amerika vergeben wurden. 

dürfte keine so grossen Schwierigkeiten verur~achen , um die 
N othwendigkeit der gewischten Spurlattenconstruction hervor
zurufen. Das bei ganz eiseruen Leitungen nothwendige Aus
wechseln der ausgelaafenen Gleitschuhe an der Förderschale bleibt 
immer einfacher und billiger, als da~ Auswechseln der hölzernen 
Führungstheile im Schachte. K. 

Zuschlag ZUlll Rafflniren \'Oll Elsen und Stahl rur den 
Guss etc. 4,5 bis 9,0 l.·g Koch~alz auf circa 51 kg Eisen oder 
Stahl beigemengt. Beim Erhitzen bildet sieb Eisenchlorid und 
eine Legirung von Eisen und Natrium. Die Legirung wird dann 
dem zu 1affinirendem Metalle (1 Lis 10°, 0 ) zuge!etzt. Dies kann 
im Tiegel, Gebläseofen und auf offenem Herde geschehen. Das 
Natrium der Legirung verbindet sich mit dem im Metalle ent
haltenen Schwefel, Phosphor oder Silicium. En1?lisches Patent 
34903 v. 23 Febr. 1892, R. L. Jentinclla, London. (Chem. Ztg.1890.) 

F. T. 
MuJfelofen mit Leuchtg11sheizung und Wärmeregenera· 

tion für metallurgische Probirlaboratorien. Von W. Bor
c her s. Der Ofen stellt 8ich als eine Modification eines schon 
früher von Bor c her s für das Laboratorium der rheinisch
westphälischen Höttenschule zu Duisburg construirten Glöb- und 
Schmelzofens dar und soll speciell für metallurgische Laboratorien, 
die erste Construction dagegen den Eisenhüttenwerken und Metall-
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giessereien dienen. Der Gasmull'elofen ist aus feuerfesten Steinen 
nnd Eisenconstruction hergestellt und enthält Wärmespeicher von 
1111 Tiefe, welche mit Gitterwerk oder Kugeln aus Chaniotte aus
gefüllt sind. Die Wärmespeicher ruhen auf einem Rost. Der 
Raum unter die>em Rost i,t m;t einer Luftzuführungsöffnung und 
einer solcl1en für den mit dem Schornstein in Verbindung ste
henden Fuchs versehen, beide sind je nach Bedarf durch eine 
eiserne Platte verschliessbar. Die Flammenrichtung ist regulirbar 
durch Umsi·haltevorrichtungen. Znr Heizung dient Leuchtgas. 
Die wesentlichen Vorzüge dieses Ofens liegen in der leichten 
Handhabung der Temperatur, was bei den mit festem Brennstoff 
versorgten Oefen nur durch grosse A nfmerksarukcit und viel 
Uebung erreicht wird. (Berg- n. hüttenmiinu. Ztg„ 1893, 52, 243; 
Uhem. Ztg„ 189{, Rep. 24:1.) 

Kryolith in Grönland. DiP,ses :Mineral besteht bekanntlich 
aus 13 Thonerde, 54 Flussspath und 3i Natron und bildet fast 
die einzige Lagerstätte zu El"igtok an der griinländischen Ost
küste, welche seit 100 Jahren beniitzt wird. Um 18'i0 lieferten 
die Brüche ungefähr 20U00 'f•·ns Natron aus 411b71 t Kryolith. 
Das Vorkommen ist ein gangförmiges im Gneis mit circa 100 m 
Länge und bis 1111 Mächtigkeit und enthält Kryolith, Zinn und 
Wolfram, neben Pyrit, Bleiglanz etc. Der Kryolith scheint hier 
die Gangmasse zu bilden. x. 

IHe Eisenerze der lllsel Elha dürfen, um einer zu raschen 
Erschöpfung vorzubeugen, seit 1880 nur noch in einer jährlichen 
Menge von 20U 000 Tons abgebaut werden ; 1885 berechnete man 
den noch vorhandenen Erzvorrath auf 80UOUUO Tons. Drei Ana
lysen ergaben nachstehende Gehalte: 61,81, ö2,l2, ti3,87 Fe, 
0,050, Spur, 0,22 Mn, 5,970, 3,649, 3.283 Si 0°, 0.170, 0, 113, 
0,321 Sund 0,008, 0,00, ~pur P. Seit 1884 erhebt der italienische 
Staat als Grubenbesitzer eine Jahresabgabe von 6,50 Frcs. pro 
Tonne Erz. 1885 wurden 175 000 Tons mit G2°,'0 Fe producirt 
unil meist nach Amerika exportirt. x 

Literatur. 
Zur Reform unseres ßergscliade11rcchtes. Yon Prof. 

Dr. Otto Frankl. 
In der Juristischen Vierteljabrschrift (heransgegeben von 

den Professoren Dr. D. Ullmann, Dr. Otto Frankl und Dr. 
August Finger) ist unter obigem Titel eine ße~prechung des 
jüngsten Entwurfes eines Gesetzes, betreffend den Schutz fremden 
Eigentbums gegen Gefährdung durch den Bergbau und Ersatz
le · stung für Bergschäden, erschienen. 

Der Verfasser Dr. Otto Frank 1 verweist im Eingange der 
Besprechung auf einen von ihm in der Zeitschrift für Bergrecht 
veröffentlichten Aufsatz über die Haftpflicht für Bergschäden 
nach österreichischem Rechte , in welchem er ausführte, rlass es 
sich nur darnm handle, das geltende Bergrecht zu erkennen, nicht 
es abzuändern. Er bestreitet daher die Reformbedürftigkeit des 
geltenden Rechtszustandes. 

Von diesen seinen grundsätzlichen Bedenken al.sehend, unter
zieht er sodsnn die drei ersten Abschnitte des Gesetzentwurfes seiner 
Betrachtung. Im ersten Ab~chnitte findet er die allgemeine Bestim
mung der Feststellung eines förmlichen Schutzranms für Städte, 
Märkte, geschlossene Ortschaften und Heilquellen gegen Gefähr
dung durch den Bergbau (§ 2) zu weit gebend nnd die Verwei
gerung des Ersatzes für jenen Nachtbtil, der dem Bergwerks
besitzer durch die Sicherung der Oberfläche im öffentlichen 
Interesse entsteht (§ 4), mit dem Grundsatze im Widerspruche, 
dass gemeiner Vortheil nicht mit der Schädigung des Einzelnen 
erreicht werden soll. 

Dagegen erscheint dem Verfasser die Flestimmung, da~s dem 
Bergbauunternehmer die Kosten und Nachtheile zu ersetzen 
sind, welche die Sicherung aller nach dem Beginne des Bergbaues 
errichteten Anlagen von übe1 wirgender volkswirthschaftlicher 
Bedentt1ng verursachen (§ 7), als eine unrichtige Auslegung des 
§ 170 des a. B. G., welcher die Bauhafthaltung unbedingt fordert. 
Doch hält er dafür, dass die Entschärligung, welche dem Berg· 
haunnternebmer in solchen Fällen eingeräumt wird, den Ersatz 
der Min1>ralien, deren Abbau unterbleiben muss, in sich begreifen 
sollte. 

Endlich wird auch die technische Ausführbarkeit und das 
wirtbschaftliche Bedürfniss des Schatzes einzeln stehender Ge
bände vor der Gefährdung durch den Bergbau in Zweifel gezogen. 
Ans dem zweiten Abschnitte des Gesetzentwurfes, der von der 
Ersatzleistung für Bergschäden handelt, bemängelt der Verfasser 
die Bestimmungen, dass die Ersatzpflicht denjen'igen, der zur 
Zeit der Geltendmachung des Ersatzanspruchs , nicht jenen, der 
hei Eintritt des Schadens die Bergwerksberechtigung besitzt, 
trifft {§ 19), und rlass die Verpftichtung zum Ersatze nach dem 
Y erhältnisse gctheilt wird, in dem mehrere Bergbaunnterneh mer 
den Schaden verursaclrt haben (§ 17). 

Der Verfasser ist der Ansicht, dass diese Vorschriften dem 
Ersatzansprecher Schwierigkeiten in der Rechtsdurchsetzung be
reiten würden. 

Die Regelung der Ersatzpflicht des Bergbaunternehmers 
nach lllaassgahe des Umstandes, ob die beschädigte Anlage mit 
oder ohne Baubewilligung errichtet worden ist (§ 12), wird von 
dem Verfasser nicht gebilligt nnd die Beschränkung auf die im 
Gesetze beigefügte allg•meine,Vorschrift empfohlen, dass der Schade 
an solchen Gebäuden nicht zn ersetzen ist, bezüglich deren die 
durch den Bergbau drohende Gefahr bei Anwendung gewöhnlicher 
Aufmerksamkeit nicht unbekannt bleiben konnte. 

Auch wird eine deutliche Fassung de8 Gesetzes in Betreff 
der Art der Ersatzleistung gefordert, damit zuverlässig erkannt 
werde, dass Geldentschädigung nicht nur dort, wo Wiederher
stellung des vorigen Zustandes unmöglich ist, sondern auch dort, 
wo diese unwirthschaftlich ist, Anwendung finde. 

Die Ausdehnung der Verjährungsfrist für Ersatzansprüche 
auf 10 Jahre (§ ~U) erachtet der Verfa~ser als überßüs.qig, <la 
das allgem. biirgerl. Gesetzbuch , welches für derlei Ansprüche 
die Verjährung in drei Jahren eintreten lässt, den Beginn der 
Verjährung der Schadenersatzklage nicht nur von der Kenntniss 
des Schadens, sondern auch von der Kenntniss des Thät.ers ab
hängig mache. 

Der dritte Abschnitt" Verfahren und Behörden" scheint dem 
Verfasser die Löckenhaftigkeit .des bestehenden allgemeinen Berg
polizeirechtes vor Allem dadurch zu zeigen, dass er die 
Aufsicht über die Gefährlichkeit des Bergbaubetriebes dem Berg
werksbesitzer überlässt. 

Bezüglich des Verfahrens der Enteignung wird darauf hin
f!ewiesen, dass das allgemeine Berggesetz die Uehernahme in's 
Eigenthum nnr auf Antrag des Grundbesitzers, nicht wie der 
Gesetzentivurf (§ 23) auch auf Antrag des Bergbaunnternehmel'!I 
kennt, und von dem Rückerwerbungsrecht de3 Enteigneten keine 
Erwähnung macht. 

Mit Entschiedenheit wird die Verweisung der Ersatzanspröche 
vor die politischen Bezirksbehörden abgelehnt, in welcher der Ver
fasser, ohne übrigens dem geltenden Verfahren in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten das Wort reden zu wollen, eine unzulässige 
Einschränkung der Gerichtsbarkeit des ordentlichen Richters 
erblickt. 

Dieser Gedanke wird später in noch viel schärferer Fassung 
zum Ausdrucke gebracht. Der Verfasser erörtert nämlich die 
Bestimmung, nach der der schadenersatzpflichtige Bergbanunter
nehmer auch die Verbindlichkeit hat, in Folge Auftrag~ der 
politischen Behörde die aus dem beschädigten Gebäude entfernten 
Personen und Sachen auf seine Kosten anderweitig unterzubringen 
(§ ~H). Gegen einen solchen Auftrag ist die Beschwerde ohne 
aufschiebende Wirkung zugelassen, die Beschreitung des Rechts
weges aber ausgeschlossen. 

Der Verfasser macht nun auf die durch diese Bestimmung 
entstehende erbel11iche Verg1össerung der J,asten des Rergbau
unternehmers aufmerksam nnd findet , dass die A usschliessnng 
des Rechtsweges eine Verletzung des Staatsgrnndge•etzes über 
die richterliche Gewalt sein würde. 

Das Schlusswort empfiehlt unter Anerkennung der grossen 
zu lösenden Schwierigkeiten die Umarbeitung unseres Rechtes 
wenigstens in jenem Umfange, welchen der fünfte Titel des 
preu~sisch en Berggesetzes (von den Rechtsverhältnissen zwischen 
den Berghautreibenden nnd den Grundbesitzern) aufweist zu-
gleich aber auch eine V~rbessernng der Bergpolizei. ' 

Dr. Alfred v. Ernst. 
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C. W • .J11ll11s Hlan~ke k lJie.,I 
Maschinen und Dampfkessel· Armaturen· Fabrik, 

Niederlage: Wien, 1. Bezirk, Cetreidemarkt Nr. 2, 
halten reichhaltig assortirtes L:i.ger von 

Armaturen für Maschinen, lhunpfkessd, Dnmpf- und Wasserleitungen, 
Manometer, r =r Pulsometer 

Ventile, ' 
Condensationstöpfe, Da.m Pf pum P en, 

Injecteure, = Luftco1npressoren, 
Elevatoren, V 

Ha.rtbleia.rma.turen, ~ acuum pumpen, 
Wasserschieber) Filterpressen. 

LMernn[ in bewänrlBr Gfite zu b11l1~cn Pl'~iscn. ZdJcnuuu[cn und orrcrtc auf Wunsch zn Diensten. 

Adolf Bleichert & Go., 
Leipzig-Gohlis nnd Wien, 

Jieft'rn seit 21 Ja!Jren Rls iilleinige Specialität 

Drahtseilbahnen 
nach ihren vorzügl. bewährten, patentirten 

Constructionen. 
Ueber 860 Anlegen mit ca.. 700 OOOm Länge 

eigener .Ausführung. 
llS" ~ohll.ge und Projeote durch "a9 

Generalvertreter fär Oeaterreloh-Ungarn: 
Ingenieur JULIUB BOJIATTE, 

"VIEN, IV., Thereelanumgaeee Nr. 31. 

baut als Speeialität 
die Maschinenfabrik von 

STEIN BR E.CHER 
(Backenquetschen) 

Schleudermiihlen, Kngel
miihl., Kollergängt\ Poch
werke, \Valzentpietschr>n, 
Coaks- u. Kohlenbreeher, 

sowie diverse andere 

Brech· u. Pulverisirungs· 
Maschinen 

H. R. Gläser, Wien . 
X., Quelleng. 107. 1 

~~~~o~Torl, ~ Sägeklötzen, Brettern, Scheitholz etc. 
.AJ. Drahtseilzüge für Berg-, Strassen- und Gruben-Bahnen. 
~ :::S:änge"ba.hnen 
~ . für Handbetrieb in Fe.briken und Mngnzinen. 
.AJ. Drahtseil-Transmissionen und Kabelleitungen 
"Y=v zur Uebertragung der Betriebskre.ft nach Fabri~en 

von entferntliegenden Wasserkräften 
Drahtseil - Fähren und Brücken 

über Flüsse und weite Sc!Jluchten. 

ft Maschinen-Fabrik TB. OBACB ft Wien, III., Paulusga.ase 3. ~ •• „~„ .......... 
: Verlag von Baumgll.rtner'e BuohhandlUDg, Leipzig. „ 

l~e:e~ 1~~ee. 
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(Schluss von Seitr. 551.) 

Die Zusammenstellung (Tabelle II, siehe Seite 570 
tmd 571) zeigt nun die wahrhaft verblüffende Thatsache, 
dass von h undertvierundzwanzig aufgelassenen Werken 
nnr zweiunddreissig, das ist ein Vierte 1 der Ge
s am m th e i t, ein natürliches Ende erreichten, während 
bei Drei viertel aller W erker \·ers'tlhicdcne lJ rsachen zum 
vorzeitigen Aufla<;sen derselben führten. Die zerstürende 
Wirkung unserer Abbaumethode wird durch diese Er
kenntniss in geradezu erschreckender Weise illustrirt. 
Wie tief muss der rnraussichtliche Ertrag eines Soole
erzeugwerkes herabgesetzt werden,. wenn von vieren nur 
eines sein Ziel erreicht! 

Zwei Fragen drängen sich nun mit zwingender 
Nothwendigkeit auf: Welche~ ~ind die l'rsachen dieser 
auffallenden Erseheinung '? und lassen sich diese Crsachen 
auf Fehler irgend welcher Art zurückführen oder nicht? 

Ein näheres Eingehen auf die einzelnen Werker
gruppen der Tabelle II soll die Beantwortung dieser 
Frage erleichtern. 

Gruppe II. Kiedergang des Werkes wegen 
zu grosser Himmelsflliche oder nach Vereiui
g u n g m eh r er er Werke r. Yon den neun aufgeführten 
Werkern dieser Gruppe haben nur vier mehr als 5600 m·i 

Himmelsfläche, welche einem alten Erfahrungssatze gemäss 
hier als Grenze der Tragfähigkeit gilt. Die griissere 
Hälfte also hat diese Grenze nicht erreicht und ist doch 
nur der zu grossen Ausdehnung des Himmels halber 

w Bruche gegangen. W enu es nun aber neben diesen 
noch W erker gibt, wie Pockh , Pohadsch, Brunano-Seeauer 
u. a., die mit einer Fläche von 9000 m2 und darüber 
Jahrzehnte lange schon als Einschlags- oder Erzeugs
werker ihre Himmel vollkommen ganz erhalten haben, 
wer kann da das Maass bestimmen, über welches hinaus
zugeben zum Fehler wird? 

Werden daher die zu ergründenden l'rsachen in 
vermeidbare und unvermeidbare geschieden, so fällt es 
in diesem Falle schwer, die Richtung der sinkenden 
Waagschale zu erkennen, und eine objective Beurtheilung 
wird wenigstens die 4 Fälle „Bauernberger-Proschek, 
Knoll-Scholdau, Frau und St. Josef und Hauslab" von 
den übrigen 5 absondern, deren Niedergang eine richtige 
Erkenntniss eventuell hätte vermeiden könuen. 

Gruppe III enthält 5 Werker, deren Auflassung 
durch Constructions· oder andere Fehler herbeigeführt 
wurde; die Ursachen sind demnach jedenfalls den ver
meidbaren zuzuzählen, wenn sie auch in den Rahmen 
dieser Untersuchung eigentlich nicht hineingehören. 

G r u p p e IV umfasst zehn grösstentheils noch wenig 
aufgesottene Rollwerker rnn zumeist geringem Fassungs
raum und kleiner Himmelsfläche; sie wurden um die 
Mitte dieses Jahrhunderts verlassen, um durch Benützung 
des Bodenstocke3 grösseren Nutzen aus den verfügbaren 
Mitteln zu erzielen. Diese freiwillig aufgegebenen 
W erker fallen daher ausserhalb des Bereiches dieser 
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Tabelle II. 

Vorzeitig ------------------------------------ -- ----------- ---------
~ Ans vermeidbaren Ursachen 
~ ~-----------------.... -_-1 _____________ 1_; ___ 1 ----- - - ~ r- ---------
E"' ~ Niedergänge wegen ~ i ~ Wegen Unterfahrung ~ Aushruch durch zer-

1

.] i Aus b e n ü t z t ""' zu grosser Himmels- .... 1 Constructionsfehler .... 1 ~ 'klüftetes oder durch·; 
blli ; fläche oder nach Ver· ; ~ im Ablasse; liJ 1 des Bodenstockes "' 1 lässiges Gebirge in 1 

1 

i:: j bD bD ~ II freiwillig ausser Be- t.o 1 
.;::! i:: einigung mehrerer .ä , sonstige Gebrechen ä unterliegendeStrecken 

1 ~ 1 .E -

1 

~ j' nötzung gestellt. .... j , 

1

- f! W erker E :: o oder W erker ' 

-i:i=l""-1 ------T--~-:----------'1-~....,....i -----""-il=l__,..! _____ ....;.1_~....,.1 _____ : 
1 1 ! 

1 

1 1 i 
1 2 1AlbrechtUnterfahrung l;Vereinigt. Albrecht 1 25°]Joh. M. Gegele neu 37 Pohadsch alt 3jSulzenbebälter j 
1 4:Rupert Minichsdorf; 5 Knoll-Scholdau 42 Lebenau-Höhner neu 41 Lebenau-Höbner alt 5jKnoll Scholrlau i 

i 
61

·IK
0

A
11

1eerxi 17'Prob~t,Schedl,Nikolai, 1 861Freiheit 4:-3 Ri1-thaler alt 11 Lovina 1 

' Bo1ger 
1
111

1
Werner liO Hildegart alt lii Collmani ' 

7!Hink 351Bauernberg • Proschek
1
1201Palvi 84 Römisch al1 14 Dammwerk Nr. XXXIV J 

10:Franz de Paul ROIFrau und Josef 1 87 Ros. Gegele alt 27 Wokurka · 
15[Matias 100 Taalfe 1 91 Kleber alt 28 Lebenstock alt/ 
lö ~:lisäus IOBiHauslab 1 95 Hintermair alt 31 Ehrenreich· Rascher i 

18 Etzinger 104:Tomas-Weinhauser i 113 Krall alt 33 Schmiding· Presl 
20 Job. M. Veiten neu 105•Pröller-Proskau ' 115 Glück alt 38 Pohadsch neu 
21 Lemberg .Veiten 1 llö Gattinger alt 39 Erzherzog Johann 
22 Dammwerk Nr. XXXI 44 Riethaler neu 
2:-3 Smetana Sternbach 56 Gatterer 
30/Franzin 

1 

62 Maria Cäcilia 
34 ~lichacl-Rumplmair 

1 

63 Summatinger 
451Pissa 64 Nitz Maxmilian 
471Ther. Unkrechtsberg 66 Gaisberger 
48

1

Th.Unkrechtsberg neu '· 69 Colloredo 
5U Wolfen 71 Auersperg 

neu 

alt 

51/Mönzberg _ 75,Dickinger 
52 Gigant 76f Ritter 
54

1

.Schinidl · Hiethalor 80 Frau und Josef ' 
55 Gatterer alt 8:-3 St. Andre 1 

59 Plentzner 85 Römisch neu 
60,Hildegart , 88 Ros. Gegele neu! 
b8jKneer 9ii Ehrla.ch 
n,sallahurg 96 Hiotermair neui 
7i:!Schlabammer - Schrei· ' 102 Springer 

1 ner 103 Hauslab 
74 Lenoblo 107 Ferdinand ! 
811Pbilippi Jakobi lO!J Kernverwässornng ; 
!J2

1
Kleber neu 114 Krall neul 

~4' Presl 119

1

Prinzinger ' 
' 

' 

97j:Ebrmann 1 UW Palvi ! 
123 Hauer j! 

! 124:ott 

1 i 1 

' j 
,1 

1 

Katharina-Stollen 
, Leopold· n 

'Josef-
Christina i. 

31/,I 
4 1 i 

1 1. 
1 1 

'.lusammen. . ö21 1 · 
7'/,! i. 

1 1 

Untersuchung und werden auch weiter nieht berück
siehtigt. 

Gruppe V. Ausbrueh durch zerklttftetes 
oder durchlässiges Gebirge in unterliegende 
Strecken oder Werker. Die grosse Zahl der hier 
eingereihten Werker, ein Viertel der Gesammtheit, stempelt 
diese Gruppe zur wichtigsten von allen. Liegt es nun 
in umerer Maeht, W erkerausbrüche dieser Art zu ver
hindern oder nicht? 

i 1 , · ! : uJ 
l1/, : .31 

i. 

1 

1 

1 

1. 
1. . 31 

Es gibt keine so gesltttigte Soole, dass sie nieht 
noch tine Zunahme an specifischem Gewichte erfahren 
könnte. Man hat hier Gebirgsklüfte mit vermuthlich 
keltische.- Soole angefahren, die einen Halt von 37 kg 
im Hektoliter besass ! Die Möglichkeit einer solchen An
reicherung ist in der Eigenschaft der Soole begründet, 
Nebensalze aufzunehmen und Wechselverbindungen zu 
begünstigen. Auch die sonst unbegreifliche Thatsache, 
dass coneentrirte Soole in kernigem Gebirge schlauch-
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Tabelle II. 

a u f g e 1 a s s e n -·----- -----------------------------
Aus unvermeidbaren 

~ 1 ,_ 

,.Q : • 1 ' • 

~ 1 Zu nahe der Salz- ~ : ! ~ 
...., 'grenze oder am Vor· t 1 \'erschneidungsgefahr t 
; lh ; : gegen Bruchfelder, ;; 
bll aupte, even. Nieder-
.~ 1 gänge des tauben ~ j Nachbarwerker oder• ~ 
- ..:! i ~·cbächte ..:! 
E , Hangenden ~ ; ~ 

Ursachen 

1~ 1 
I~ 1 

Niedergänge durch 1 t ' 
" Heidengebirge ver- ; ~ 
i:: 1 

I~ 1 

anlasst 

„ 
'"' '~ 

Gebirgsarmuth 

i~ 1 

~ 1
1 Niedergang des dar- · 

.i überliegenden 
~ 1 z . h . 1 " 1 WISC enm1tte B 

'; 1 

~I i 1 1 ~1 ~ 
,~-;.-~~~~~~~~~....:....~~~~~~~......:.~~~~~~~~~~~...,....~~~~~~~......,.~...,....~~~~~~~-

! 
1 ! 1 1 1 1 

24'Joh. M. Gegele alt 9,Querken i 12 Maiknecht ! 191Joh. M. Veiten 1 s;Ehrruanu 
26!Joh. Bap Gegele alt 11,Lovina 1 57 Keler alt! 58iKeler neu! 291Lebenstock 
271Wokurka ~!:J'Lebenstock neull06,Peter Paul .

1 

70!Colloredo neui 401Lindauer 
65

1
Sulzenbebälter 32iGendi Thürheiru 108 Kilb 1 46

1

Micbalovics 
78, Waldmeister :16iSchönfeld l 110:werk Nr. IV ! 1 671Appold 
79iScharzin 44

1
Rietaler neu!' 12l 1 Chri~tian Tusch 77;Eleonora Seeau 

821St. Jakob 4!-i:Grünbichl 1 

89jPissa alt 531Harsch 1 ! 

9ü1Pissa neu lüljChrist. Stüger 
93iEhrlacb ! l l 7jGattinger 
98 Plaha llS!Klinger 
99

1
0sner 

1071Ferdinand 
109;Kernverwässerung 
112 Bartholomä 
1221Jacob Ritschner 

~· 
8'/~ 
2 
l 

. 14 i. 

1 

neu: 
1 

1 

6', 
l 
2 

!)l/:t: 
1 

1. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.2 

_i/ . l 
.2 
. 1 • 1 

. 6 ! .3 

neu 

1 

i 
1 
i 

3'/~i 
2 

r.1·' 
\.) i ~' 

artige Hohlräume nach abwärts, oft mehrere Meter lang, 
auslaugt, findet so ihre Erklärung 

nur zu viele weit ausgreifende, mit Nebensalzen durch
Retzte Anhydritgllnge und äholiohe Schichten im Hasel
gebirgskörper, die zum unwillkommenen, aber sicheren 
Leiter der Soole werden, denen gegenllber jede Art der 

Es ist daher gar keine Nothwendigkeit vorhanden, 
solche W erksausbrllche auf Gebirgsklüfte zurnckzufUhren, 
die dann vielleicht in weiterer l<'olge das herrschende 
Abbausystem belasten könnten. 1) Gibt es ja doch leider 

1) Hievon miichtc ich nur jene Spalten oder Gebirgs· 
klüt'te ausnehmen, die, zumeist an der Gren?;e des Lagers vorkom-

mend, mit comprimirten, oft brennbaren Gasen erfüllt, aller Wahr
scheinlichkeit nach durch Contraction des SR!zlagers schon bald 
nach· dessen Consolidirung entstanden sind. Die nicht selten darin 
auftretenden, schön ausgebildeten Gypsd rusen bei gänzlicher 
TrockP.nheit der Spalt.wände scheinen wenigstens hiefür zu sprechen. 

i• 
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V erlaugung machtlos dasteht. Gerade die in jüngster 
Zeit und in rascher Aufeinanderfolge wegen Durchlässig
lrnit des Gebirges aufgelassenen Werker Hauslab, Krall, 
Prinzinger ~ Palvi, Hauer, Sonnleitn er und Ott können 
als beweiskräftig in dieser Hinsicht gelten. Jedes dieser 
Werker wurde genau nach dem Sc h w in d'schen Grund
satze, Werk über Werk, angelegt, mächtige Mittel, bis 
zu 20 m, trennten die Anlagesohle von der Ausbruch
steile; einige dieser W erker hatten bereits eine lange 
Reihe von Benützung~jahren hinter sich, bis eben die 
aufsteigenden Ulme die durchlässige Schicht erreichten. 
Der Charakter des Haselgebirges lässt sich hitrin weder 
durch Regeln, noch durch Gesetze meistern, und solange 
es Laugwerke in unseren Salzbl"rgen geben wird, werden 
auch Unfälle dieser Art nicht verschwinden. Die Ursache, 
der die W erker dieser Gruppe zum Opfer fielen, muss 
daher mit aller Bestimmtheit den unvermeidbaren zuge· 
zählt werden. 2) 

Gruppe VI. Niedergän~e deR tauben 
Hangenden. Nicht immer und überall ist die Salz· 
grenze unzweideutig erschlossen ; schou pecnniäre Hilck 
siebten lassen dies nicht zu, und es sind die Fltlle nicht 
selten, dass ein nahe der Peripherie des Abbauhorizontes 
gelegenes Werk in gut gesalzenem Mittel veri\ffnet wird, 
und dann im Laufe der höhenn Aufsiedung und Aus
breitung des Himmels an Grenzgebirge stiisst. 

Je nach dem Charakter und dem Verfülchen des
selben gebt entweder die weitere Benlltzung des Werkes 
ungehindert vor sich, nur werden die Ulme an der 
Salzgrenze steil oder senkrecht bleiben, oder es fuhren' 
im Falle die Hangenddecke überhängt, die znrUck -
weichenden Ulme und das zu Drilchen geneigte , auf 
liegende Gebirge schliesslicli znm Aufgeben des WerkeR· 

Beispiele der ersteren Art sind Piberstein, Rhrmann, 
Sa.llaburg, Pocksteincr, theilweise auch Hutter u. a.., die 
Werker des ungünstigeren zweiten Falles sind eben in 
Gruppe VI vereinigt. 

Wollte man behufä völliger Vermeidung llhnlicher 
Fälle einen entsprechend breiten Gilrtel rings um die 
oft nur geahnte Salzgrenze als SieherheitRzone unabgebant 
zurücklassen, so wllrde die Zahl der anleg baren W erker 
einer Etage enorm zurückgehen und von einem auch nur 
einigermaassen rationellen Betriebe könnte keine Hede 
mehr sein. 

Die Schuld an dem Verbrucbe liegt daher , in der 
tlberwiegeuden Mehrzahl der angeführten W erker dieser 

2
) Ein in letzter Zeit mehrfach wahrgenommener Umstand 

möge hier anhangsweise Erwähnung finden. Durch die neuere 
Wösserungsart werden bedeutend hiihere W crksräume geschaffen, 
und der hydrostatische Druck ist daher heuto im Allgemeinen 
ein viel grösserer als ehedem. So konnte z. ß. hei einigen Werken 
beobachtet werden, dass die Dammhrust in dem Augenblicke feucht 
zu werden begann, als die Lange im Sinkwerke hi\hcr Htand als 
der Himmel, und dnss beim Verschwinden drs UeherdruckcH nuch 
das Nässen im Ablasse wieder aufhörte. Es ist daher die \ er
mutbung leider nicht ungerechtfertigt., dass die grossen Vorthoilc 
der jetzigen WäsFerungsmcthode dureh die geringe Widerstands
fähigkeit des Gebirges und der Dammmas~c i;cgen hydrostatischen 
Druck wied"r eine theilweise Einschränkung erfnh1·rn. 

Gruppe, an der unbekannten Lage des Hangenden, un
vorhergesehenen Einbuchtungen des Lagers und dem 
bis weilen ungünstigen petrographischen Charakter der 
Grenzzone. 

Gruppe V l I. V e rsc h n e i dun g s g e fahr gegen 
B r u c h f e 1 d e r, N a c h li a r w e r k e o d e r S c h ä c h t e. 
Hieher reihen sich alle jene Werkcr, bei welchen eine 
frlihere W llsserungsrr ethode den maasslosen Erweiterungen 
kerniger Ulme ohnmächtig gegenliberstand und auch 
die Dämme ans mancherlei llrsachen ihren Dienst ver
sagten. 

Ohne auf die Hilfsmittel einer neueren Zeit, grosse 
eiserne Einwlls~erungsleitnngen, rasches Füllen und Ver
lltzen, die Hclrncht- oder die lfoberwlis<erung, hier näher 
l'inzngehcn, soll nur darauf hingewiesen werden, dass 
dicRe im \' ereinc mit den noch immer wichtigen und 
nothwendigen Au~schneidungsdämmen derzeit genügende 
Sicherheit gewähren, um die ilblen Folgen solcher Aus
schneidungen in Zukunft hintanznhalten. 

Das schliesst nun aber freilich nicht aus, dass die 
W erker dieser Gruppe einer unvortheilhaftcn Wässerungs
art zum Opfer fielen, und deren Auflassung vermeidbare 
Ursachen zn Grunde liegen. 

G r u p p e VI 1 I 1111 d 1 X. Die hieher zählenden 
Werker, die also entweJer während ihrer Versieduug 
Hcidengebirge antrafen und desshalb zu Bruche gingen, 
oder wegen z11nehmen1ler Gebirgsarmuth erblindeten, sind 
wohl ohne weiteres als unrnr_meidbarcn Ursachen erlegen 
zu betrachten_ 

G r n p p e X. N i e d c r g a n g d e s d a r ii b er 1 i e g e n
d e n Zwischen mit t e 1 s. Der Grund, warum diese 
der Abbauregel senkrechter Ueberlagerung entsprechen
den W erker ein vorzeitigea Ende nahmen , kann nur 
darin gefunden werden, dass das Zwischenmittel die Last 
des auflagernden Laistes nicht mehr zu tragen vermochte. 

Nun war die Bergfeste bei Appold acht, bei den 
Uhrigen Werkern aber eilf und mehr Meter stark, so 
dass den bisherigem Anschauungen und Erfahrungen 
nach eine Ueberschreitung der zulässigen Schwächung 
des horizontalen Mittels in keinem Falle vorlag. Es 
wurde in de11 letzten Jahren bei den sogenannten Unter
fahrungflwerkern , wie z. B. Ritkr, Hietaler, Römisch, 
Ehrenburg, Glück 11. a., die Bodendic~e der alten Werker 
anfgewässert und so auf deren Niederbruch absichtlich 
hingearbeitet. 

Die meisten dieser alten Werker hatten kleinen 
Umfang, wesshalb keine Gefahr dabei vorhanden war. 

Es zeigte sich da die Ungleichheit der Tragfähigkeit 
des Himmels in eclatanter Weise; während manche Unter
fahrung fast bis auf den Laist dc;i dar11berliegenden 
Rollwerkes anstandslos versotten werden konnte, brach 
bei anderen wieder das Zwischenmittel schon bei 6 m 
Dicke. Und doch hatte das anfliegende Werk oft kaum 
10 m im DurchmeRser. Die heterogene Structur des Hasel
gebirges macht es platterdings unmöglich, llie 'l'ragfäbig
kcit des Himmels im voraus zu bestimmen oder Regeln 
hierllber anders alR in den weitesten Grenzen festzustellen. 
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Die Zusammensetzung uer einzelnen besprochenen 
<1rnppen, nach den ihnen zu Grunde gelegten Ersachen 
g-esondert, ergibt nun folgendes Bild : 

(;ruppe 1 

" 
II 

III 

JV 

V 
VI 

n VII 
VIII 

IX 
XI 

Summe 1 , in °lo ansge-
drückt 

Tabelle III. 

Zahl cler 
Zahl clcr Werker, 

welche aus 
normal aufge-

brachten -vermeil!- , unvermcid 
hnren huren 

Werk er 

:12 

llr·saclicu vorzeitig anr
gela••cn wn rilcn 

28°,10 17% 55°/0 

An
merkung ' 

Es sind also von den in Betracht zu ziehenden 
Werkern 28°J'o zur gilnzlichen Versiedung gelangt, 
während 72ü/o, d. i. fast 3 / 4 aller Werker, ein vorzeitiges 
Ende fanden. Die Ursachen hievon lagen aber in 62 Fällen 
(770/0 ) in F~igenschaften des Abbau;nittels, während nur 
19 Werker (23°/0 ) als unmittelbare Opfer eines unratio
nellen Betriebes fielen. 

Das zu erweisen war aueh der Zweck der ganzen 
Untersuchung. Die gefundenen Zahlenwertho sollen dem 
so vielfach verlästerten alpinen Salzbergbau einigermaassen 
wieder zu seinem Hechte verhelfen und jenen Anklagen 
gegenllbertreten, die alle und jedo Schuld an dem so 
ungllnstigen Ausbringen dem Bergmanne allein in die 
Schuhe schieben wollon, ohne hieb11i die verituderlichen 
petrographisehen und phyRikalischen Eigenschafton des 
abzubauenden Mittels zu berilcksiehtigen. Die Nothwondig
keit, das Wasser nun einmal zum A hhau verwendoo zu 
m II s s e n, kiinnte nur der Trockenabbau umgehen, der 
Rieb jedoch wegen seiner Kostspieligkeit von selbst 
verbietet. · 

lind so wird auch die Zukunft noch ihre üµfer 
ans dem gesammelten Werkerschatze fordern, ohne grosse 
Hoffnung, dass eine verständnissvolle Verlaugungsmethode 
und ausgedehnte Anwendung der zu Gebote stehende11 
Schutzmittel eine wes e n t 1 ich e Herabminderung der 
Verlustziffer erreichen werden. 

Im Naehhange wären vielleicht noch von Interesse 
die aus Tabelle I gefundene durchschnittliche Lebensdauer 
und das durcbsehn-ittliehe Aetzmaass eines Werkes, welche 
Zahlen aus nachstehender 'l'abelle IV zu ersehen sind, 
in welcher die tiefer stehcmden Horizonte aueh die tiefor 
gelegenen sind. 

'l'abelle IV. 
- . ·- - -·· --· . -- ~ 

Lebensclaner in Actzmirnss in Metern; 
Anzahl .Jahren 1 

Horizont clcr 1 

Werker nller t!nrch- i durch- i 
'Achuittlich ge- :sclrnittlich 

Werke , pro Wc1·k snmmt.cs . 1iro Werk 
-

1 ' 
Katharina 

1 'l'herrsia ül 340R 56 754,4 [;J,!j 
Leopolll 4:i :Hi78 82 lil 2,2 13,6 
Josef 14 li!i4 47 100,\J 7,2 
Christina. ·l Wl !"ill 28,5 7.1 

1 

Maassgebend sind nur die Werthe fur die beiden 
ersten nahozu erschöpften Etagen, da dio zwei tieferen 
erst in der I~ntwicklung begriffen Rind. Auffallend hiebei 
ist der Umstand, dass die durchsehnittliehe Lobensdauer 
eines Werkes nahezu im proportionalen Verh1lltnisse mit 
der Etagenhöhe steht; auf das Aotzmaass jedoch schoint 
die Etagenhiihe nach dem Vorliegenden keinerlei Einfluss 
zu besitzen. 

Endlich wurde noch aus den schliesslichen Himmols
ßllchen der zur Gänze versottenen 32 Werker das Mittel 
gesucht, als welches sich ca iJOOO m.2 ergaben. Die Ursache, 
warum sich dieRe Zahl kleiner erweist, als man es allem 
Anscheine nach hiltte erwarten dllrfen, liegt wohl vor
nehmlich darin, dass insbesondere die älteren unter den 
aufgefilhrton W erkern viel zu klein angologt wurden, 
um jene Endfläche zu erreichen, die man hier gemeiniglich 
ah1 die normale Grenze anzusehen gewohnt ist. 

Mischgas nml Generatorgas. 1
) 

Von Ferd. Fischer. 

Kürzlich hatte ich Gelegenheit, eine neue Anlage 
für Mischgas zu untersuchen , welche schlechtes Gas 
lieferte, weil übermässig Wasserdampf zugeführt wurde. 

J<'llr die Vergasung von Kohlenstoff kommen l)C
kanntlich 2) folgende Reactionen in l''rage: 

') Zeitschrift fiir augowunclto Chemie, 18\J:J, Heft 17. 
")Vergl. Zeit sehr. filr angew. Chemie. 1887. H, 147; Fisch c r·~ 

.luhreeb. 1887, 157; I<' i s c h e r's 'l'aschenbuch für Fonerungstcch· 
niker, 2. Aufl , S. 8. 

1. C+02 =Cüj 
2. C+O=CO 
3. c + coj = 2 eo 
4. C+H2 0=C0+H~ 

('Nasserdnmpf von ~0° 

5. c+2 H2 O=COj +2 H2 

(Wasserdampf rnn 20° 

Wiirmetönung 

!}7 000 
29 000 

-:19 000 
-39 400 
·-28 (i()() 

-3!1 800 
·-28 200 

Brennwerth dor 
erhalt. G RRC 

0 
68 000 

136 000 
136 400 
12!) 600) 
1:16 800 
12!) 200) 

Bei der Vergasung Yon Kohlenstoff durch atmo
Hphllri~chc Luft nach mcichung :? erfordern somit Hi i.:.IJ 

~ 
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Kohlcm1tolf l l,lr1111'1 Sauerstoff(inMischung mit41,\);1m'; 
:-ilic~k!-!toffJ, ,,·1ilche 2~,:l 111'l KohlerW\~'rl g-ehcn, so rla~s 

aus fJ3,I ·111° Luft. li4,:! 111: Cla8 folgender Zusammen
~eb:ung: 

Kohlenoxyd 
Stickstoff 

ont.f1tehon; je unvollkommener 
ist, um so mehr nilhert sich 
chung 1. 

H4,7o/u 
65,H „ 

die Generatorgasbildung 
die Emsetzung der Glei· 

Bei der vollkommenen Generatorgashildung (2) 
werden 2rl 0110 W. K frei, welche dl'm entweichenden 
nase eine Temperatur von etwa li"100° ertheilen (von 
Wlirmeverlusten des (Jenerators abgesehen). Wo daher 
das Gm; nicht mit dieser hohen Temperatur verwendet 
werden kann, ist es vortheilhaft, diese Wärme so viel 
:ds möglich zur Gasbildung nach Gleichung .'!, 4 oder fJ 
zu venvenden. 1 liese Heactionen erfordern aber eine 
Temperatur von annähernd 1000°, welche daher im Ge
nerator zu erhalten hit. Hiezu sind aber rund 19 000 
W. E. erf'orderlir.h, so dasR nur 10 000 in dier;er Rich
tung verwerthbar bleiben. 

Bei Einführung von Wasserdampf :1) kann man 
demn11eh t'Ur je dreimal C + 0 einmal Gleichung 4 oder 5 
einsetzen 

4 c + a o + H~ o = 4 eo + H~ 
4 C + 3 0 + 2 11 2 0 = C02 + 3 CO + 2 H~, 

Ho mit für '18 kg Kohlenstoff: 

eo~ 

Menge 
4 

CO 89,2 
H 22,B 
N 125,8 

237,3 

in 111" 

5 
22,B 
66,9 
44,6 

125,8 

259,6 

Proc. Zusammensetzung 
4 5 

8,6 
37,6 25,8 

9,4 17,2 
53,0 48,4 

100,0 100,0 

48 !c.11 Kohlenstoff geben demnach 237, bezw. 259 m~ 
<las von 329 400, bezw. :120 000 W. K entspr. 85°, 0 

A uHnutzung gegen 70'' ·0 beim einfachen Generatorgas. 

Letztere Zusammensetzung ([1) entspricht dem frllher 
von mir aus einer Anlage der K ö r t in g'schen J<'a brik 
untersuchten Mischgase. Werden Luft und Dampf vor
gowllrmt, RO wird entsprechend mehr Wasser zersetzt 
werdon können, deRsgleichen wenn clie Reaction theilwcise 
11ach Gleichung l verllluft, wal'.I sich duroh höheren Gehalt 
an Kohlensllure und Wasserstoff zeigt, wie bei den Analysen 
von Tri 11 ich. Die Znsarumonsetzung des Gases wird sich 
im Allgemeinen um ~o mehr der unter 4 angegebenen nä
hern, je gleichmllssiger die Temperatur auf etwa 1000° 
gehalten wird. Ganz wird sie der unvermeidlichen Wilrme
verluste des Apparates wegen ohne Vorwllrmung von Luft 
und Dampf nicht erreicht werden können, während Glei
chung 5 11uch bei etwas niederer Temperatur verläuft, wenn 
die Apparate genilgend gross sind. 

Nach Gleichung 2 und 4 sind demnach auf je 160 m 3 

Luft 18 kg Wasserdampf, nach 2 und 5 sind 36 lcg 

") Bei Dampl'struhlgPl1läsen ist Dampf bereit8 vorhanden, 
Mn~t wird Pr durch Ahhitze ~r1.e1wt. 

\\' asserdarnpf erforderlich; wird mehr zuµ;eföhrt, so wir1l 
Wiirme we~get'iihrt. clic Tcmpr.ratur im flcuerator hcrah~ll· 
setzt und in Folge dessen ;;chlechtcs <hs erzeugt. 

Der erwiihntc, er~t vor wenig Wochen \'Oll H. i11 L. 
gelieferte Apparat für Mischg:1s hat eino von den sonst 
gebräuchlichen ·1) abweichende Forn1. IJer Kohlenraum 
erweitert sich iiher dem Rost bis znm Gasabzug. ein 
Eisenring· hält den ringförmigen Gassan~melraum von den 
Kohlen frei. 

Demselben entnommene ( :asproben enthielten hci 
Untersuchung mit dem kleinen UaRapparat '') 15°/0 Koh
lensllure. Beim Einschmelzen von Prubm1 s<li1ied das O:u-1 
in den Glaskugeln sehr viel Wasser ah; es wurde ahw 
offenbar iibermfi:isig Was:;erd·uupf zugefiihrt. Oie linter
suchung dieser !'rohen ergab: 

Zeit CO, 
11 I:hr 30 l\lin. * 1 ri;o 

eo II N Clf, 

11 " 40 „ 1 [1' 1 8,8 1,0 !i4,H 
11 " 45 „ *14,9 
11 „ fi5 " 14,8 8,8 o, li 
12 „ " '~15,2 

2 " 10 " *15,1 
2 „ 15 ,, 14,9 8,G 1, !l 22,5 fd,t 
2 „ 25 „ *15,2 

In der MittagRpause wurde abgc,;chlackt uncl neu 
beschickt. Der verwendete engl. Anthracit (angcbl. <:wauu 
Cal Gurwen) enthielt trocken: 

Kohlenstoff 
W asserstolf 
Sauerstoff ( + N + S) 
Asche 

Die Hog. Immediatanalyse ergab: 
Wasser 
Flüchtige 8tolt'e 
Asche 
Aschefr. Coke8 

92,:H°Jo 

3/)7 " 
1,52 " 
:i, 10" 

'> ··oo; ~ '\) () 

7,la „ 
B,01 „ 

87,21.i" 
A hgerundet ist die mittlere ZusammenRetzung dos 

Gases: 
Kohlensllure 
Kohlenoxyd 
Methan 

15°/o 

9 " 
1 " 

W asser~toff 21 „ 
Stickstoff 54 „ 

Abgesehen von dem hei der l•~ntg:umng gebildeten 
Methan und WasBcrstoff h1lt somit die Vergasung nad1 
den Gleichungen 1 , 2 und 5 etwa zu gleichen Theile11 
stattgefunden : 

:! C + .'l 0 + 2 H2 0 = 2 C02 + CO + 2 H2• 

Durch den Ubermilssig zugeführten Wasserdampf ist 
die Temperatur im Gaserzeuger so niedrig gehalten, 
dass sie für die Reaction nach GI. 4 nicht ausreichte. 
1 ma Gas hatte einen Brennwerth von nur HH)2 W. K, 

') F i 8 c h c r'~ 'l'a8chcnlmch für Fcuerungstcchniker, ~.Aufl., 

s. 15. 
'l Fisch c r's 'l'usi:henhuch fiir Fcuerung;:tcchniker, ~. Aufl., 

S. 'i9 Die damit au8geführten Analysen ,jnd mit einem '~ l1c· 
zeichnet. 
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war demnach recht manO'elhaft; thatsäclilich konnte die 1 

2 iipfer<lige l\Iaschine ni~ht damit ordentlich betrieben 
werden, llm'lümchr, als die mitgeführten Theernebel Hchieber 
u. dgl. rnrschmierten. Die Temperatur war :r.u niedrig, 
Ilm clic Theer<liimpfo :r.n zersetzen, so das;; die Abfilh
rtrng des Gases in der Mitte den J';weck verfehlte; 
fiir vorliegenden J';weck erscheint der Gaserzeuger zu 
klein. · 

Kohlenoxyd 13:3,8 m1 44 ,::u;'u 
Rtickstoff 167,8 

" 55,7" 

'301,6 m:I 

<iü lcq Kohlenstoff gellen somit :101,li 111 1 Gas von 
JOB 000 ·w. E., entsp. 84 ° 0 Ausnntzung; dici Be
schaffung von Kohlensäure filr Gaserzeugung kann daher 
nicht lohnepd sein. 

Sie m e 11 s rnrwendet kohlensiiurehaltige Verhren
nungsg:ise, filhrt daher mit 22,::l m" Kohlensilure etwa 

Ein Dampfstrahlgebliise erfordert zum Einführen 
einer bestimmten Luftmenge umsomchr Dampf, je g·riisser 
der zu iiberwindcnde Widerstand ist. Die~er hängt 
aber ab von der Beschaffenheit der Bohrleitungen, der 
Kohlenschicht, den Reinigern II. K. w. nas Verhiiltniss 
zwischen Luft und Dampf wechselt :iuch . wenn beim 

1 90 111:1 Stickstoff ein. DaR Gas würde daher folgende 

l leucn der Gasumeterglocke der Dampf gedrosselt wird 
nn<l hängt auch besonders vom Dampfdruck und rnn 
der \'onstruction des Gebliises au. alles llmstiinde, welche 
die gleichmiiRRige Lieferung eines guten Ga~es in Frage 
stellen. Der jetzt erforderliche Dampfkessel zum Betriebe 
des Gcbl:ises vertheucrt Anlage und Bctrich, so dass ein 
A b s a 11 gen d c s G a s es unter llmstllnden vorthcilhafter 
sein witrde; beim Maschinenbetrieb z. B. könnte die Saug
vorrichtung unmittelbar von der Maschine betrieben 
werden, so dass nur ftir Inbetriebsetzung eine Hilfs
vorrichtung- (llandgeblitsc, kleinerer Gasometer o. dgl.) 
cirforderlich wllrc. Dici Wasserzufuhr wurde durch de;1 
nasverbrauch geregelt. die Verdampfung gcHehiihe im 
Wiirmeansglcicher, in den die erforderliche Lnft frei ein
treten kann. 

J)ici Verwendnng Yon Kohlt1nsil11re wiinle Hi!'h 
ehenso stellen, als von tlUssigem Wasser, wie rn. :: hiH 
fi zeigen: man kann daher anf ·1 CC + <>; nur 1 C02 

verwenclcn: 

1 las crzcugtci 
set.:r.11 ng- · 

i 

ri c + 2 0 2 + co2 = 1; eo. 
Gas hat demnach folgende 

11 f. ".'/ l\ohlenstoff giht 111" Uas 

lco, 
JCl'i:I.. ~11sa111111m1~ci~1111~ des (' Cl 1 

iasesj 11 .· 
N. 

il II 
,a t:a:-; urfonlcrt l'.Ulll V1,rhn,nnll11 "':1 Luft 

1 
L m " <:aR giht 111" Yurlirc111111ngsprodud 

ro,. 
H., (J 

Zusammen-

J';u"'ammensetznng haben · 

Kohlenoxyd 
Stickstoff 

13:1,8 m 3 

257,8 „ 
:!91,6 'llt 3 

i14,2°/0 

li5,8" 

Thatsiichlich wird man ohne starke \'orwärmung 
der Gase diese Zusammensetzung nie erreichen kiinnen, 
da die Erhitzung dcir 90 m:1 Stickstoff anf die Temptl
ratnr des Gaserzeugers (1000~) "27 000 W. K erfortlert, 
so dass weit ilber die Hlilfte der vcrfiigharen Wärme 
hiezu rnrbraucht wilrde. G4 1.-_r/ Kohlenstoff würden daher 
giinstigstenfalls liefern können: 

Kohlenoxyd 111,[i m'1 

Stickstoff 212,8 „ 
:·124,3 111 3 

von :140 000 \\". K Brcnnwerth, mitspr. nur 78°/0 Aus
nntzung. Be:r.. Ausnntzung der Kuhle im GaHerzeugcr 
stellt sich daher. die Vergasung durch Einffihrung von 
Wasserdampf ent8chiedcn gflnstiger als dio Verwendung 
von kohlensilurohaltigen \" t1rhrennungsgasen. 

Viir die Ammutiung· dos Brennwertlws dieses 
letzteren GaHes (:1 a) in \"ergleich zu den llllCh rn. 2, 
4 und fi erzeugten sind folgende Verhältnisse lJCach
tenswcrth: 

4 

:\:·lii ti,O L 4,!J4 5,41 
-- - -· 8,ti 

:14,7 :14,.J '37,<i t5,8 : 
--- - !J,.1 17,:! 

(i5,:l li5,ti 5;1,11 48,4 ! 
U,8:1 11,8t !,lt 1,02 : 
U,Clf> 0,:14 o,a." o,:Jcl 

1 - - O,O!J 0,17 
J,;l L 1,:n 1,41 1 L t!J (-.. 

ht~-m-1-- J,lili l ,lif°l 1,88 l.811 
1 

IBn, •nnwert.h VOii l 111" <:as 
1 
1 
1l>a1 'Oll verwe111lliar, wen11 

DeH 
1 

sgleichmi 

-

hezognn auf 

(\\' asS1mlampl' \"Oll tO" liel'.ogPn) 

der Ylll"hl"Cllllllllll°SJlfOCCSH 6
) mit 

1 k.11 Kohleusloll' 

LOäR 104!! 1:189 lt:! 1. 

LOUIJ0 entw. .177 471 7Cl1 (j()J 

~:»r>~ t8:ll :Hi! L :1~51 

1 

") WPJ!:l!ll iJ„r a11steii.:1rnul•11 spcc. Wärme ilcr Kohle11Hil11re ist die d11rchHchniU.liche spec. Wiirnw zu 11.;i;, aull"uuommun, 
über lt 101)0 zu 0,4; \'l'f"!.;I. 1" i s c h ,. r, 'l'asl"l1enl111ch für l•'e11urnnp:sl"cl111ikcr, t. A 11flage, ~"it" 5:1. 

llici Einfiihrunµ; yo11 Vcrhre11n11111-("~gase11 (:! :1) i11 J' Wasserdampf. Da forner 1111r wa~s1m;t.offhall.ige Uas11 
C:ai;erzeuger ist dt'mnach viel ungfinHtiger al:; tlic 1011 leicht hrc1111e11, so kan11 fiir die Erzciuguu:.;- von MiHch-

~ · 
• 
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ga8, besonders für Maschinenbetrieb, nur die Mite;n
ftihrung von Wasserdampf in Frage kommen: die Zu
sammenstellungen zeigen, dass möglichst die Zersetzung 
nach Gleichung 4 anzustreben ist. 

Ein Theil der Eigenwärme des gebildeten Oases wird 
zur Vorwärmung des Anthracits o. dgl. (sp. W. = 0,-!) 
und zur Entgasung, bez. Veruampfung der Feuchtigkeit 
verwendet, ein grössercr Theil geht durch den Apparat 
verloren, besonders wenn derselbe mit Wasser bedeckt 
ist. Würde die Decke gewölbt, so würde letzterer Verlust 
wesentlich geringer. Würde man dann das Gas durch 
eine Wärmeausgleichvorrichtung führen, das Dampfluft
gemisch aber entgegengesetzt, so künnte man letzteres 
auf 500° bis 550° vorgewärmt unteu in den Vergaser 
eintreten lassen. Man würde dann etwa doppelt soviel 
Wärme verfügbar haben, bezw. Wasserdampf einführen 
können. als vorhin: 

· 5 c + 3 o + 2 H:i u = 5 eo + 2 H~ 
5 C + 3 0 + -! H~ 0 = 2 C02 + 3 CO + -! R~ 

tiO !.·g Kohlenstoff geben dann mit 15!:!111 3 Luft und :·Hi, 
bez. 7 2 l•g Wasserdampf 

N 

4 :1 

4J,6 III:; 

111,5 m 3 66,9 „ 
44,6 " 89,2 ,. 

125,8 " 125,8 " 
281,9 m'1 326,5 m:J 

von 455 200, bez. 434 400 W. E. Wasserd. v. ~ou bez.), 
somit 94, bez. 90°/0 Ausnutzung, ferner: 

1 kg Kohlenstaub gibt m:; Gas . 

IC02 

eo 
Procent Zusammens. der Gase 1: 
Hrennwerth von 1 m'; W. K 

4 
4,70 

:~!1,5 

15,8 
44,7 
1612 

5 
5,44 

13,7 
20,5 
27,3 
38,5 
1330 

Die Vorwärmung des Luftdampfgemisches hat somit 
einen sehr günstigen Einfluss auch auf die Zusammen
setzung des Gase~, so dass die. dafür erforderlichen An
lagekosten sich bald bezahlt machen würden. Das Gas 
wllre auch ein gutes Heizgas für chemische Fabriken. 

Für Gas f euer u n gen, welche hohe Hitzgrade er
fordern, ist eine Vorwärmung auf etwa 1000° wohl er- 1 

reichbar. Es würde dann die gesammte Wärme der Re
action 2 in chemische Arbeit umgesetzt werden können, 1 

so dass für einmal C + 0 auch einmal Gleichung 4 (5 1 

kommt fiir die~c Temperitt11r nicht in Frage) und für 
4 C + 0 fast dreimal Gleichung 3 ange3etzt werden 
kann. Iliezu reine Kohlensäure zu beschaffen ist von 
vornherein aussichtslos , so dass nur Verbrennungsgase 
('200/0 C0 2) in l•'rage kommen kiinnten: 

3a 4 

/CO~ 
Menge 

CO 223.0 -1-1, t) 

111 22,i~ 

N 435,4 42,0 

658,4 108,9 
1 kg Kohlenstaub - „,:: Gas 7,82 4,54 --

Procent. Z.u8ammens. des Gases . 
rgg:l 33,!l 'i0,9 

l~ 20,5 
ti6, 1 38,ti 

Brcnnwerth von 1 m 3 w. F '· 1034 1776 

Wenn nun Gas und Verbrennungsluft mit derselben 
Temperatur in den Ofen treten, mit welcher die Vet·
brennungsgase denselben verlassen, so wird offenbar die 
gesammte Wiirme der rnrgasten Kohle im Ofen aus
genutzt, soweit sie nieht durch da11 Mauerwerk verloren 
geht. Praktisch ist dieses aber nicht möglich, vielmehr 
müssen die Gase den Ofen stets httisser verlassen, als 
sie bei Durchführung der besprochenen Vergasungsver
fahren eintreten können. Wenn Gas und Luft mit 10000 
eintJeten, die Verbrennungsgase mit 1400° austreten, so 
ergibt sich : 

1 111 s Gas gibt 
m 3 Verbrennungsgas 

Brennwerth von 1 m 3 Gas W. E. . 
Davon verwerthbar W. E. 

3a 
0,34 

1,30 

1,64 
1034 

772 

4 
0,41 
0,20 
1,54 

2,15 
1772 
1463 

Fm die gleiche Wärmemenge in den Ofen zu bringen, 
hat man doppelt soviel von dem mit Kohlensäuregasen 
erzeugten Gas (3 a) nöthig, als von dem mit Wasserdampf 
erzeugten. Dementsprechend werden auch für ersteres 
etwa doppelt so grosse Apparate erforderlich sein , ent
sprechend auch der un\'ermeidliche Wärmeverlust an die 
Cmgebung, so dass das durch Einführen von Verbren
nungsgasen erzeugte Gas noch ungünstiger ist, als obige 
Zusammenstellung zeigt. 

(Schluss folgt.) 

Eine neue Methode zur Prüfung von Constructionsstahlsorten. 
Von Alfred E. Hunt. 

Bei dem Ingenieur-Congresse in Chicago hielt Herr 
Hunt vom Pittsburger Versuchslaboratorium einen Vortrag 
folgenden Inhaltes: 

Einige Nachtbeile der bisherigen Versuchsmethoden 
sind der Zeitaufwand, der Kostenpunkt, das Bedürfniss, 

ne grosse Anzahl von Resultaten behufs Vergleichung 
haben ; auch sind solche in den Differenzen der 

ultate ~ wenn die Proben YeJ'!!chiedenen Stellen de~ 

Ingots entstammen und endlich in den Abweichungen, 
welche die verschiedenen Methoden bedingen, zu suchen. 
Ein weiterer Pebelstand ist endlich die enge Grenze. 
innerhalb welcher Versuche möglich sind, das heisst auf 
welche das Resultat des Versuches als zutreftend bezogen 
werden kann. 

Biege- und Schmiedeproben geben keine genügend 
vergleich baren Resu Itat('. 
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Die von II u n t vorgeschlagene Methode besteht in 
der Vergleichung der bei einzelnen Stahlsorten zum Lochen 
imd Abscheeren geschnittener oder geschmiedeter Probe
stücke von einer bestimmten Dicke nöthigen Arbeitsleistung 
mit jener von Normalstücken bei gleicher Behandlung. 
Dieser Vergleich kann auch rnrgenommen werden bei 
verschiedenem Fortschritte der Bearbeitung, wenn man 
den Haum , auf welchen f:ich dieselbe ausdehnt und die 
Zeit, während welcher die bekannte Kraft einwirkte, in 
beiden Fällen kennt. 

Die Methode stellt sich als besonders giinstig her
aus, wenn man die Resultate der Beobachtungen in 
Curven darstellt, deren Ordinaten die Kraft , die ange
wendet wurde, und deren Abscissen die Arbeitsleistungen, 
in Einheiten aufgetragen, vorstellen. II u n t benützt einen 
Mechanismus , welcher die Curve zeichnet, während die 
Probe vorgenommen wird. Bei dieser Methode können 
auch die Enden der W alzstiicke der Ingots oder die 
Blechabsehnitte und ähnliche Abfallstücke des Fertig
productes benützt werden. Diese Erleiehterung in der 
Probenahme ist ein bedeutender Vortheil für die Praxis. 
Die durch diese Versuchsmethode erzielten Vergleichs
resultate beziehen sich auf die Dehnung , Zug- und 
Abscbcerfestigkeit ; Versuche zeigten, dass die Aus
wahl von Stahlqualitäten für Constructionszwecke , wie 
die Ausscheidung ~·on unbrauchbaren Qualitäten, mittelst 
dieser Methode sehr gut und ungemein verlässlich vor
genommen werden kann. 

Herr H u a t behauptet durchaus nicht, dass man 
derart für jeden Pali die Zugfestigkeit des Metalles wird 

feststellen können, man dürfte jedoeh ein Prüfungsver
fahren vor sich haben, welehes über die Beziehungen 
zwischen der Festigkeit und Dehnung Aufschluss gibt. 
Man wird beispielsweise nicht unterscheiden können 
zwischen Stahlsorten rnn circa 50 kg Festigkeit pro mm 2 

und höheren Festigkeiten , wenn die Dehnung überein
stimmend niedrig ist. Stahl mit 5-l)) kg pro mm~ Festig
keit, 270 ,, .Dehnung (bei 203mm Markendistanz) kann 
mit einer Qualität, die f>O lrg trägt, mit Rücksicht auf 
die besondere Dehnbarkeit der ersteren Sorte ver
wechselt werden, doch wiirde Stahl von 54,5 l.:g Festigkeit 
und 18°/0 Dehnung erkannt werden. Es ist des Autors 
Ansicht, dass diese Priifungsmethode für Stahlqualitäten 
für Construetionszwecke sicher und bequem wird ange
wendet werden können, und dass sie genügend empfind
lich sei, um alle Sorten schlechten unll unverwendbaren 
Stahles auszuscheiden, dass sie jedoch noch eine grosse 
Anzahl von Versuchen verlangt, ehe man rasch und 
genügend genau wird arbeiten können. 1) (The Iron and 
Coal Trades Re\·iew, 1893, S. 263.) F. T. 

1
) Wenn wir uns über diese Priifungsmethode ein Urtheil 

erlauben dürfen. so möchten wir, ohne das Yerdienst des Herrn 
Hunt Fchmälern zu wollen, anschliessen , dass ähnliche \'er· 
gleiche bei Stahlsorten härterer Marke, insbesondere bei Werkzeug
stahl, nicht neu sind. Herr Hunt scheint jedoch die Sache in 
ein System bringen zu wollen und will von einem hiefür con
struirten Apparat eine Qnalitätscurve zeichnen lassen, was unseres 
Wissens noch nicht geschehen ist. Wird dieser Idee Aufmerksam
keit zugewendet, so ist zu erwarten, dass die neue Prüfungsmethode 
bei Materialiibernahmen Eingang finden wird; der Autor sagt 
jedoch selbst, dass noch viele Versnche vorher nöthig sein werden. 

F. T. 

Beziehungen zwischen der chemischen Zusammensetzung und dem physikalischen Charakter 
des Stahles. 

Von William R. Webster in Philadelphia. 

An den in Nr. 29, S. 372 dieser Zeitschrift, 1893, 
mitgetheilten \' ortrag müssen wir ~ine nachträglieh ein
gelaufene Discussion anschliessen , welche manch Mit
theilenRwerthes enthält. Henry D. Hi b bar d, High Bridge, 
N.-J., bemerkt, dass ein wichtiges Element, welches in 
des Autors Arbeit übersehen wurde , der Sauerstoff sei. 
Dieses Element i:ei die Ursache der fortwährenden Wider
sprüche in den A nschauungcn iiber die Beziehungen 
zwischen der chemischen Zu;:ammensetzung und den 
physikalischen Eigenschaften des Stahles. Voraussichtlich 
wird Sauerstoff nur in weichen Stahlsorten zur Geltung 
kommen. In diesen wird er die Zugfestigkeit und Dehnung 
beeinflussen. Was die \~ ertheilung des enthaltenen Sauer
stoffes betrifft, so ist dieselbe so gleichmässig als möglich. 
Um des Autors Yorgang zu rnrfolgen, sei gesagt, dass die 
Linie, welche der durch den Sauerstotfgehalt verursachten 
Abnahme der Festigkeit ent;:pricht, eine Currn sei. Würde 
man nur den Sauerstoffgehalt allein berücksichtigen , so 
ergäbe sich diese Linie als Gerade , das heisst die Ab
nahme der Festigkeit witre proportional der Sauerstoff
zunahme; wenn aber der Mangangehalt aueh berück
sichtigt werden soll . was hier gewiss von Wichtigkeit 

ist , so würde sich eine Curve herausstellen , weil die 
Sauerstoffmenge rascher zunehmen wird, als der Gehalt 
an Mangan abnimmt. Könnte man die Sauerstofflinie 
aus dem Diagramm absebeiden , so würde man sich 
davon überzeugen, dass auch die Manganlinie eine Gerade 
ist. Zieht man somit den Sauerstoff in Webst e r's 
Betraehtungen ein, so wird man zwei Bemerkungen im 
ursprünglichen Artikel richtigstellen müssen. Die Fe>tig· 
keit des reinen Eisens wird von 26, 7 !..·g auf 31 kg 
pro 1 mm 2 steigen, die ~Ianganlinie wird aber ausge
streckt werden. 

Die Manganlinie ist zwischen 0,5 und 0,2°/0 eine 
Cur\·e. Bei 0,5°/0 wird sie eine Gerade, was damit be
gründet werden kann, dass mit mehr als 1 °. 0 Mangan 
nicht mehr viel Sauerstoff im Stahle rnrhanden sein 
kann . oder andererseits nicht genügend • um einen 
merkbaren Einfluss auszuüben. Die Curve , unter 
0,2 Mn fortgesetzt , wird endlich so gekrümmt, dass 
schon eine kleine Abnahme des Mangangehaltes einen 
Festigkeitsrnrlust erkennen lässt. Diese unwahrschein
liche Erscheinung wird nur durch den Sauerst-Off ver
ursacht. 
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An einer weiteren Stelle seines Vortrages sagt der 
Autor, dass der Einfluss der Manganeinheit umsomehr 
abnimmt, als der Gehalt des Elementes steigt. Beispiels
weise wird Stahl mit 0,2 bis 0,3°/0 Mn eine grössere 
Differenz aufweisen, als es Stahlsorten zwischen 0,5°,'0 

bis 0,6°Jo Mn , alle anderen Elemente gleich vorau@ge-
8etzt, zeigen würden. Dieses Verhalten des Stahles mag 
damit erklärt werden, dass der Einfluss des Sauerstoffes, 
wenn die anderen Beimengungen wechseln , nicht der
selbe bleiben könne. 

Notizen. 
Arbeiterschutzbrillen. Die Vereinigung der Industriellen 

gegen Arbeiterunfälle in Paris hat vom November 1892 bis 
19. Jänner 1893 einen internationalen Wettbewerb für die besten 
nnd praktischsten Schutzbrillen veranstaltet. Die Bedingungen 
waren folgende: l. Die Brillen müssten leicht, solid und bequem 
zu tragen sein; ~- die~elben dürften nicht theuer sein; 3. die 
Augen wirksam gegen directe und seitwärts fallende Metall- nnrl 
Steinpartikel oder Funken schützen; 4. die Augen nicht erhitzen; 
5. dem Arlieiter Jie Sehkraft nicht erschweren. An diesem Wett
bewerbe haben sich 'il Concurrenten betbeiligt. Der erste Preis 
wurde der Firma K. P. Si mm e 1 b an er ullll Comp., Fabrik fiirAr-
1,eiter-Scbutzvorrichtungen in .Montigny bei :Uetz, für die beste 
Schutzbrille zuerkannt. Die Brillen-Einfassung besteht ans Weiss
hlech und siud die Gläser in Falze eingeschoben, welche sich 
in dem weit vurstehenden Uahmen befinden. Seitlich an die 
Hahmen schliessen sich red1ts und links die beiden Lnftcanäle 
an, welche de11 A ngen stets frische Luft zuführen, und sind iu 
uen beiden Rahmen noch oben und unten Ocffnungen vorhanden, 
um den Luftwechsel zu beschleunigen. Auf diese Weise sind die 
Augen der Arbeiter vor dem lästigen Anschwellen und Erhitzen 
vollkommen gesiebert und ist du Anlaufen der Uläser ausge

schlossen. Die Form der S1·hntzbrille ist so gewählt , dass sie 
sich an jedes Gesicht genau anschmiegt. Die Gläser sind-anRwecb
selbar, so auch leicht zu reinigen, an dem Nasen-Ausschnitt ist 
ein Lederstreifen angebracht, so dass die Schutzbrille auf der 
Nase weich anfliegt und dem Arbeiter nie lästig wird. Die 
Firma K. P. Si m w e 1 baue r und Comp. fabricirt Schutzbrillen 
für jeden gewünschten Zweck, auch in Aluminium, und wiegt 
die leichteste 10, die schwerste mit 5-6 mm Gläsern nur 70 g. 
(Ztscbr. d. intern. Verhds. d. Darupfkessel-t:cberwachnngs-Verein., 
XVI. Jhrg., 1. Oct. 1889, Nr. HI.) h. 

Die Graphitproduction des Jalu es lFiUO hetrug in Tons: 
in Bayern 35ü0, Oesterreich 23 70U, Italien 1500 und i11 den 
Vereinigten Staaten 6000, zusammen 34 700 Tons, deren Warth 
aber ungemein verschieden ist; derselbe soll in Italien 7, in 
Amerika aber 59~ Francs betragen. Von dieser Production ver
wendet man annähernd 35°.„ zu Tiegtiln und feuerfesten Gegen
ständen, 32°1„ zur GnsseiEenpolitnr, 10"/„ zu Schmiermitteln, 
'6% zu Gussformen, 3° 0 zu ßleistiften n. s. w. Böhmischer Stift
graphit erzielt in England Preise von M 400 his 560 pro Tonne; 
Raffinade 1 M 80 bis 240 und JI zu Gussformen M 40. x. 

Presskohlen. D. R. P. Nr. 70 481 des ß. .ll ü 11 er in 
Chemnitz. Nasses Steinkohlenklein wird bei 40 bis 70° C unter 
einem Druck von mindestens 81Jt) af in Formen gepresst, wo
bei frpiwerdende Kohlenwasserotuft'e als Bindemittel wirken. 
Ztschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1893, 1~4~.) h. 

Literatur. 
Fromme's montanistisch<•r Kalender für Oesterreiclt· 

Ungarn, 1894. XVII. Jahrgang. Redigirt von Hanns Freiherrn 
von Jüptner. Wien. Druck und Verlag von Carl Fromme. 
Preis fl 1,60, Brieftaschen-Ausgabe fi 2,20. 

Dt1r reiche Inhalt dieses Kalenders hat ihm längst den Ruf 
\"nrzöglicher Brauchbarkeit gesichert und rla die Rerlaction des-

Die Zunahme der Festigkeit ist die grösste zwischen 

0,2 und 0,3°/0 , weil zwischen diesen Grenzen die Ver
änderung im Sauerstoffgehalte die bedeutendste sein wird. 
Eine Serie von Proben, deren Manganmenge 0,2°/0 bis 
0,5°Jo war , bewies , da~s der Sauerstoffgehalt zwischen 
0,2 uud 0,3° ·0 l\in rascher zunahm als in anderen 
Grenzen. Die Ofenpraxis lehrt , dass der gleiche Ferro
manganzusatz schliesslich verschiedene Procenie Mangan 
ergäbe, die Producte aber auch gleichzeitig verschiedene 
Mengen Sauerstoff enthalten. 

(Transact. Am. Inst. Min. Eng., 1893.) F. T. 

selben sichtlich bemüht ist , neben den für den laufenden Ge
brauch als nothwendig erkannten und daher unverändert be· 
lassenen Zusammenstellungen und Tabellen, jeden Theil durch 
neue Zugaben stetig zu bereichern, wird auch dessen vorliegende 
Ausgabe dem Berg- und Hüttenmanne als zweckent>prechendes 
Nachschlagebuch willkommen sein. Die Eintheilnng des Kalenders 
ist die gleiche geblieben; er zerfällt. daher, nach den üblichen An
gaben über das Gegenstandsjahr und 1lie verschiedenen Einrich
tungen von allgemeinem Interesse , in drei Theile mit einer Reihe 
Tabellen und Lehren aus der Mathematik , Mechanik , Physik, 
Chemie , sphärischen Astronomie , Mineralogie , sowie ans der 
ßergbauwisscnsrhaft, der Sprengtechuik, Hüttenkunde und dem 
lllaschinenbau. Ein sorgfällig revidirter Montan - Schematismns 
der Bergbehörden, ·Verwaltungen und verwandten Zweige, sowie der 
Montan-Lehranstalten Oesterreich-Ungarus und Verzeichnisse der 
montanistischen Vereine und ~I or:tan-lnllustrie-Gesellschaften werden 
rasch den gewünschten Aufschluss bringen. Zum Schlusse ist als 
dankenswerthe Beigabe eine Anleitung über die Hilfeleistung bei 
Ungläcks· nn!l Erkrankungsfällen bis zur Ankunft eines Arztes 
hinzugefügt. Ernst. 

Montan-Kaleuder 1894, als Fortsetzung des Prager Kalenders 
für den Berg- und Höllenmann. HerauRgegeben vom Montanverein 
for Böhmen, XI. Jahrgang. 

In der bekannten Anordnung und mit vielen gelungenen 
Illustrationen ausgestattet, ist vor einigen Wochen dieser neue 
.Jahrgang des, unter den Berglentnn Böhmens und anderer Kron
länder weit verhreitcten Kalenders ersd1ienen. Die vielen an
mnthenden Erzählungen, die auch dieser Jahrgan11: enthält, bieten 
eiue willkommene Zerstreuung nach gethaner Arbeit und in der 
von dem Bergbau-Ingenieur Alois Ir m 1 er verfassten Geschichte 
und Beschreibung des Antimonwerkes von Dublovi~ und Pfi~ov, 
welcher mehrere Abbildungen beigegeben sind, wird der Leser 
mit einem, in der nenestP-n Zeit eröffneten, hoft'nnngsvollen Montan
unternehmen und mit den Eigenschaften und der Verwendung 
des Antimonerzes und des Antimonmetalles bekannt gemacht. 
l:nter der Ueberschrift: Siebzehn Tage iu der Grube verschüttet, 
wird die Katastrophe in der Emerangrube bei Bilin vom 4. Juli 
1892 geschildert und durch eine Grubenplan - Skizze erläutert. 
Als Titelbild ist dem Kalender eine gelungene Reproduction des 
Gemäldes des böhmischen ~Ialers Fr. S 1 a b ~·: Die heilige Familie 
auf der Flucht vorangestellt. Bei der Besprechung der mitanfge· 
norumenen Bilder von Niklasberg und Os;egg vermissen wir jede 
A ndeut nng bezüglich der gleichnamigen Bei gbane: insbesondere 
über das alte, einst blühende Bergwerk Niklasherg, das sich noch 
zu Anfang unseres J abrhuntlerts so ergiebig erwiesen hat , dass 
der Ilesitzcr, Fürst Lob k o wi t z, (1828) eine Medaille aus dem 
erhenteten Silber prägen liess, wären einige geschichtliche An· 
gaben willkommen gewesen. Auch den Abbildungen der neuen 
)Iünzen hätten einige Erläuterungen über das Wesen der neuen 
Kroncnwährung und ihr Verhältniss zum bisherigen österreichischen 
Gelde beigefügt wer1len sollen. Zur Erheiterung werden die humor· 
vollen, mehrfach von vortrefflichen Zeichnungen begleiteten Anek· 
<loten beitragen. Wie in den früheren Jahren sprechen wir dem 
Montanverein für Böhmen auch für diese neue Ausgabe seines 
Kalenders unsere uneingeschränkte Anerkennung ans. E. 
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Iron aml Steel Institute. 
(Fortsetzung von 8. 563.) 

Der erste Redner , Paul Ku p e 1 wiese r , sprach Flüssiges Roheisen 17 020 t, d. s. 560 ·o, 
Ueber die Herstellung des basischen Stahles in Wit

kowitz. 
Wir wollen diesem Vortrage nur Weniges ent

nehmen. Es handelt sich um den combinirten Bessemer
Siemens-Martin-Process, indem das dem Hochofen ent
nommene Roheisen, welches für das gewöhnliche Bessemer
verfahren zu viel Phosphor enthält, zu wenig jedoch 
für den basischen Process , zuerst in den sauren Con
verter gelangt, wo nur kleine Chargen von 4 t ge
blasen werden und wo es bloss entsilicirt wird, wozu 
5-6 Minuten nöthig sind. Das Product, welches anfangs 
zwischen grauem und weissem Eisen war, ist nun an 
der Grenze des harten St.ahles. Die Ausfütterung wird 
hiebei sehr wenig angegriffen, so dass 1000 Chargen und 
mehr bei einer Zustellung erzielt wurden. Der Boden hält 
100 Chargen aus. Die Schlacke enthält das ganze Sili
cium des Roheisens , einen grossen Theil des Mangans, 
keinen Phosphor und kann als phosphorfreies Mangan
erz weiter verwendet werden. 

Das entsilicirte Hoheisen kommt nun in den basi
schen Martinofen. Die Charge besteht aus 60° ·0 flüssigem 
Material und 40°1o festem Roheisen. Die Chargendauer 
im Martinofen ist hiedureh ganz bedeutend herabgesetzt 
worden , die Kosten sinken gegen den reinen Martin
process. um etwa ft 6 pro Tonne. In 3 Martiuöfen wurden 
1892 1649 Chargen gemacht. Der Einsatz war im 
Mittel 18,4 l, demnach zm1ammen 30 300 t. Chargirt wurde: 

festes Roheisen 
Abfalleisen . 

Zusammen 

11160" 
2120" 

30 :~oo t. 

" " 
i17 

" " 
7 

Ausbringen. . 28, l 70 t, 
Calo . 7° '0 • 

Der Brennstoffverbrauch stellte sich : 

" 
" 

Generator kohle . O, 16 t pro Tonue Ingots, 
Kesselfeuerung . 0,155 „ „ „ „ 

Zusammen 0,315 t pro Tonne Ingots. 
Kalkzusatz . 0,08 „ .. „ „ 
Erzzusatz 0,063 „ „ ., „ 
Löhne u. Gehalte ft 2, 70 „ „ „ 

Bei diesem gemischten Verfahren bezweckte man, 
auch wenig Abfalleisen zu verwenden. Kann man mit 
dem Procentsatz des flüssigen Roheisens im Martinofen
einsatz noch steigen, so werden die Kosten noch weiter 
herabgedrückt. 

Von den folgenden Vorträgen, welche wir bereits 
alle angeführt haben , wollen wir in erster Linie Sir 
L o w t h.i an Be I I's Ausführungen einige Aufmerksamkeit 
schenken. 

Die Wä.rmeverschwend.ung beim Schmelzen von Eisen
erzen einst, jetzt und. in der Zukunft. 

Es sind 2-! Jahre her, dass unser illustrer erster 
Präsident, der Herzog von De Y o n s h i r e, seine Inau
gural-Adrcs~e an uns richtete; wir hörten in dieser 
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langen Zeit so viel über die Hrennstotfersparnisse beim 
Schmelzen von Eisenerzen sprechen, dass so Mancher 
von uns daran zweifeln könnte, wenn er vernimmt, dass 
heute noch eine Brennstoffrnrgeudung in den Werken 
anzutreffen sei. 

David Mus h et erzählt, dass zur Erzeugung einer 
Tonne Roheisens in Schottland 11 1

1 ~ t Kohle nöthig seien. 
1830 war man im Stande 1 dasselbe (luantum Roheisen 
mit 8 t herzustellen und später ist man in Cleveland 
bei Verwendung der reineren Kohle des Districtes bis 
auf 2 t gefallen. Tim 1830 3 t Cokes zu erzeugen, be
nöthigte man wenigstem; 5 t Kohle, wozu noch 1-1,5 t 
für die Gebläsemaschine und lWstung der Erze zu rechnen 
waren, was 6-6 1, '~ t rohe Kohle fiir lt Roheisen ergab. 
Zn der Zeit war nur wenig oder gar nichts von der 
erzeugten Wärme einer gegebenen Ilrcnnstotfmenge be
kannt. Spllter ergaben wissenschaftliche Beobachtungen, 
dass eine bestimmte Wärmemenge ein gegebenes Wasser
gewieht um 1° Temperatur zu steigern vermag. Um die 
Temperaturerhöhung von 2° zu Stande zu bringen, war 
die doppelte Wärmemenge nöthig. Man gelangte somit 
zu dem Begriff einer Ca 1 o r i e. Wir lernten endlich die 
Wärme messen, woran sieh die Kenntniss schloss, die 
es uns ermöglichte, die Wärmemengen zu bestimmen, 
welche bei den verschiedenen chemischen und anderen 

Vorgängen im Hochofen zur Geltung kowmeu. Wir können 
heute mit den calorischen Rechnungen der Wahrheit 
ziemlich nahe kommen, so dass wir festzusetzen vermögen, 
welcher Wärmeverbrauch nöthig, welcher als Verlust auf
zufassen ist. Hätte man vor 60 Jahren einem Schmelzer 
gesagt, dass die Gase, welche seinen Ofen Yerlassen, 
etwa 1370 kg von den 3000 lr.<J Kohle, die zur Erzeu
gung einer Tonne lfoheisen nöthig waren , mitnehmen, 
er hätte gewiss gefragt, ob er diese Wärmemenge nicht 
ausnützen könne. Heute kommt uns freilich Vieles un
glaublich vor. Einem oder dem Anderen ist es gewiss 
aufgefallen, dass die bedeutende Herdtemperatur so rasch 
während des Aufsteigens der hocherhitzten Gase zur 
Gicht verschwindet; es muss ihm auch aufgefallen sein, 
dass diese Hitze an das kalte niedergehende Material 
abgegeben werde. 

25 Jahre r.ind es nun, als auf den Clarence-\Y erken 
festgestellt wurde, dass in einem circa 25 m hohen 
Hochofen 70°Jo der Wärme von den niedergehenden 
Materialien absorbirt werden. 

Be 11 führt nun folgende Wärmeberechnung filr 
einen Hochofen, welcher auf 20 Theile Roheisen GO Theile 
Cokes benöthigt (1 t Roheisen mit 3 t Cokes crblasen ), 
an. Das Erz sei dem Clevelanderz ähnlich. 

Wärmemengen, welche in einem Hochofen von circa 14m Höhe, bei kaltem Wind, erzeugt 
und verbraucht werden: 

Wärmeerzeugung: 
Cokes pro Tonne Roheisen 3048 l.:g, abzüglich 10°,'0 für Wasser und Asche 2 7431.·g Kohlenstoff, 
hievon ab 104 l.·g Kohlenstoff des Kalksteines, welcher gleichviel Kohlenstoff des Cokes 

zur Umwandlung der CO~ in CO in den höheren Regionen benöthigt . 

bleibt zur Verbrennung vor den Formen . 
104 " 

2 6391.·g c 
124 704 Calorien 

" 
Wärmeentwicklung der 51,69 Einheiten C, verbrennend zu CO vor den Formen X 2400 
yon diesen verbrennen 5 Einheiten in der Reductionszone zu C02 X 2440 28000 

" 152 704 Calorien. 

Wärmeverbranch: Einheiten Cal. 
Total 2545 Ca!. 

Cokes. = pro Einh. 
Trocknen des Cokes 1,5 H2 Ox 640 = 960 0,:!77 
Reduction des Eisens in 20 Einheiten Hoheiscn 
Kohlung 

18,G 
O,G 

X 
X 

1780 = 33108 13,009 
2400 = 1450 0,565 

Brennen des Kalksteines 
Zerlegen der C02 in CO und 0 
Zerlegung des Wassers (Feuchtigkeit) 
Reduction der Metalloide (approximafü) 
Schmelzen des Roheisens 
Schmelzen der Schlacke 
Verlust durch Strahlung, Leitung etc. 

Wiedergefunden im austretenden Gase 

Es wurde angenommen, dass jede Einheit Cokes 
nach Bestimmung und Abrechnung der Beimeugungen, 
mit Luft von oo C verbrannt, 2545 Cal., demnach 
60 Einheiten 152 704 Cal. ergeben. Von den 60 Ein
heiten Cokes wurden 33,016 für die eigentliche Arbeit 
verwendet, 26,984 hingegen nutzlos verbraucht. 

Der Vortragende greift auf die vor GO Jahren 
ilbliche HochofenpraxiR znriiek , einen Ofen in L o w 

0,17 X 370 = (j 2!l0 2,471 
O,G X 2400 = 1440 0,5G(j 
o,rn X 34 000 = 5440 2.138 

4 200 1,650 
20,0 X 330 = 6 600 2,593 
:11,0 X 550 = 17050 6,700 

7 500 2,947 
Total 84 038 33,016 

68 666 26,984 
Total 152 70-1 60,000 Einh. Coke. 

Moor näher betrachtend. Er unterscheidet sich princi
piell in nichts ,·on dem Ofen , dessen Wärmebildung 
im Vorhergehenden eingehender behandelt wurde. Der 
Ofen war später circa 22m hoch und hatte circa 400m~ 
Inhalt. Er ist von 14 m auf 22 m erhöht worden, um 
die bedeutende Wärmemenge, welche die Gase entführen, 
zu vermindern, wohei die Erfahrnn gcn. welche liei den 
grosscn Ucfou in Mitldlesborough vor etwa 27 Jahren 



581 

gemacht wurden , vor Augen gehalten wurden. Die 1 

wöchentliche Production in Low Moor stieg von 80 t 
auf 350 t, der Cokesverbraueh wurde auf 1930 l~g 
pro Tonne Roheisen reducirt. In den kleineren Oefen 
gab es 356 Gewichtseinheiten Gase auf 20 Gewichts
einheiten Eisen , in den grösseren 2 2 m hohen Oefen 
war die Gasmenge auf 224 Einheiten, d. i. um 37°

1 0 

gefallen. Die frilher berechnete Wärmemenge, die in 
den Gasen enthalten, von 68,676 Ca!. per Tonne Eisen, 

entsprechend 26,994 Gewichtseinheiten Cokes, ist auf 
21,957 Ca!., entsprechend 7,981 Gewichtseinheiten Cokes 
redueirt worden. Die Gastemperatur im alten Ofen war 
774° C, jene im neuen, grossen Ofen 4080 C. Das Ver
hältnisR der Kohlensäure zum Kohlenoxyd ist gegen 
früher gewachsen. 

Wir wollen die Wärmebilanz für den 22 m hohen 
Hochofen , · der gleichfalls mit kaltem Winde betrieben 
wurde, anführen. 

Wärmeerzeugung: 

Brennstoffverbrauch für 20 Gewichtseinheiten Roheisen, 38 Gewichtseinheiten Cokes 
abzüglich Asche etc. . 

hievon ab wie früher einen , der im Kalkstein enthaltenen 
. 34,51 Gew.-Einh. Kohlenstoff 

Kohlenstoffmenge gleich 
grossen Betrag Kohlenstoff des Cokes 1,86 " 

verbleiben, um bei den Formen verbrannt zu werden 
32,65 Gew.-Einh. Kohlenstoff verbrannt zu CO X 2400 

. 32,65 Gew.-Einh. Kohlenstoff 
76 300 Cal. 

5 ,, dieses CO, zu C02 verbrannt X 5600 28 036 " 
" 104 ~36 

Werth einer Gew.-Emh. Cokes ~ 8 27-!5 Ca!. 104 336 Cal. 

Wärmeverbrauch: 38 Gew.-Einh. Cokes 
zu 2745 Ca!. 

Verdampfung des Wassers des Cokes . 
Rcduetion des Eisenoxydes 
Kohlung des Eisens . 
Brennen des Kalksteines . 
Zerlegung der CO~ durch C 
Zerlegung der Feuehtigkeit des Windes 
Heduction der Met.alloide (approximativ) . 
Schmelzung des Roheisens . 
~chmelzung der Schlacke 
Verlust durch Strahlung, Leitung etc. 

Verlust durch die Gichtgase 

1821::) rnrsuchte Walter B. .Neilson in Glasgow 
den Wind zu erhitzen. Der Versuch blieb resulta.tlos. 
Die Crsache des Misslingens mag· gewesen sein, dass 
damals die Chemie des Hochofenprocesses zu wenig aus
gebildet war, wenn man überhaupt berechtigt war, zu 
dieser Zeit von einer solchen zu sprechen. 

In der ersten Zeit, wo mit heissem 'Yind gearbeitet 
wurde, konnte mit Rileksieht auf die mangelhafte Ein
richtung der Winderhitzungsapparate eine Temperatur 
von kaum 1600 U erreicht werden. Später war man 
mit 330° C zufrieden~estellt. 

1868 begann Be 11 sieh mit der Frage etwas näher 
zu befassen. Auf den Clarence-Werken erzielte man zu 
dieser Zeit 4 85 ° C , der Brennstoffverbrauch war auf 
15241.:g Cokes für 1000 kg Roheisen (Marke Cleveland 
Kr. 3) gefallen. Durch das Rösten der Eisenerze erzielte 
ru;1.n 12°/0 des Gewinnes. 1'~iir 20 Gew.-Einh. Roheisen 
verbrannten an den Formen 24„U Gew.-Einh. Kohlen-

28,!'12 Gew.-Einh. Cokes, abzüglich Asche etc. 

0,95 X 640 = 608 
1876 X 1 780 = 33 108 
0,6 )( 2 400 == 1 440 

1575 X 370 = 5 735 
1,86 X 3 200 = 5 952 
0,14 X 34 000 = 4 760 

4200 
20 X 330 = 6 600 
30 X 550 = 16 500 

3 500 
82 403 
21957 

104 360 

Ca!. 

" 
" „ 
„ 
" „ 
" „ 
" 

0,221 
12,062 

0,524 
2,089 
2,169 
1,734 
1.530 
2,404 
6,011 
1,275 

30,019 
7,981 

38,000 
stoff zu Kohlenoxyd, wovon bei der späteren Heduetion 
der Erze 5,4 7 in Kohlensäure umgewandelt werden. 
Dies erhöht die Wärmeerzeugung für die Gew.-Einh. 
Brennstoff auf 3087 Ca!., was in dem besonderen Falle, 
für welchen die Zahlen gegeben wurden 28,92 Gew.
Einh. für die Tonne Roheisen ergibt. Die calorische Kraft 
des Cokes wurde später noch um 509 thermische Ein
heiten erhöht, so dass sieh dieselbe, gegen 2735 Ca!. 
beim Kaltblasen , auf 3596 Ca!. nach Einführung der 
Winderhitzung stellte. Das Gewicht der austretenden 
Gase für 20 Gew.-Ei.nh. Roheisen war 170,59 Ein
heiten, die Temperatur 152° C, die von den Gasen 
mitgenommene Wärme berechnete sich mit 17 922 Cal. 
entsprechend 4,984 Gew.-Einh. Cokes. 

W ll. r m e b i 1 a • z für einen Hochofen von 15 m 
Höhe, mit warmem auf 485° C erhitztem Wind ge
blasen. 

\Y ä r m e erz c u g u n g für 20 Gew.-Einh. Roheisen. 

26,36 Gew .-Einh. 
Hie\·on ab 1,92 Gew.-Einh. Kohlenstoff zur l7mw;1.ndlung der 

säure in CO . 
im Kalksteine enthaltenen Kohlen- Kohlenstoff 

1,92 Gew.-Einh. 

Kohlenstoff, vor den Formen verbrannt . 24,44 Gew.-Einh. 
l* 
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Kohlemitolf an den Formen Zll eo verbrannt: 2,1,4,1 X 2400 :--:: 58 fi5G Cal. 
30633 " 

---8-9 288 Ca!. 
Hievon in der Reductionszonc weiter verbrannt: 5,4 7 X 5600 = 

Wärmemenge durch den 485° warmen Wind zugeführt: 125,12 X ·185 X 0,237 ·-

8umma 

14 724 Ca!. 

104 012 Cal. 
104 012 

Werth einer G1Jw. - Einh. Cokes = 3,596 Ca!. 
28,92 

Wärmeverbrauch für 20 Gew.-Einh. Roheisen: Calorien 
473 

Cokcs 
0,131 
fl,207 
0,400 
1,646 
1,708 
1,134 
1,160 
1,837 
4,815 
1,446 
0,473 

Verdampfung des Wassers im Cokes 
Reduction des Eisenoxydes 
Kohlung des Eisens . 
Brennen des Kalksteines 
Umwandlung von C02 in CO . . 
Verlegen der Feuchtigkeit des Windes 
Reduction der Metalloide im Roheisen (approxim.). 
Schmelzen des Roheisens 

„ der Schlacke 
Verlust durch Strahlung, Leitung etc. (approxim.) 

" 
„ Wasserkühlung der Formen . 

" " 
die Gichtgase 

1862 baute Whitwell ein Paar Hochöfen 19m 
hoch, und in demselben Jahre stellten Bol c k o w & V a ug
h an einen 23, 7 m hohen Ofen, dessen Inhalt circa 
400 m 3 war, auf. Letztere erzielten eine bedeutende 
Brennstoffersparniss. Es wurde Bell gestattet, nach der 
Ursache zu forschen, und er fand, dass diese Brenmitolf
ersparniss einerseits durch einen höheren Kohlensäure
gehalt und andererseits auch noch durch eine geringere 
Temperatur der Gichtgase erzielt wurde. 

Auf Grund dieser Entdeckung errichtete er auf den 
Clarence W orks ein Paar 2 5 m hohe Hochöfen, deren 
Inhalt circa 125 m 3 war. Hierauf folgten Oefen mit über 
25 m Höhe und 940 m3 Inhalt. Bell spricht sich hier 
abermals gegen eine weitere Vergrösserung der Hoch
ofendimensionen aus. 

Die Frage , mit welcher Menge Brennstoffes man 
eine Tonne einer gewissen Eisenmarke aus Cleveland
erzen zu erzeugen vermag, versucht der Vortragende zu 
beantworten. Redner weist zuerst auf die verschiedenen 
Vorgänge hin , welche dieses Resultat beeinflussen, wo
bei er die Unregelmässigkeiten in der Zusammensetzung 
des Cokes, die Temperaturdifferenz der austretenden Gase 1 

0,74 
18,6 

0,6 
16,0 

1192 
0,12 

20,0 
31,5 

X 640 
X 1780 
X 2400 
X 370 
X 3200 
X 34 003 

X 380 

H3108 
1440 
5920 
614'1 
4080 
4174 
6600 

X 550 = 17 325 
5200 
1760 

86164 
17 848 

23,957 
4,963 

104 012 28,920 
und verschiedenes Andere hervorhebt und gibt schliesslich 
den muthmaasslich annehmbaren, auf 20jähriger Erfahrung 
basirenden Brennstoffverbrauch für Middlesborough bei 
colossalen Oefen und höchst erhitztem Winde , bei Er
zeugung der Marke Nr. 3 (Cleveland) mit 990 kg bis 
1020 kg Cokes per 1000 kg- Roheisen an. Ein geringerer 
Brennstoffverbrauch ist zwar möglich, aber als monat
licher oder mehrmonatlicher Durchschnitt nicht zu er
warten. 

Gm diese Frage halbwegs correct beantworten zu 
können, müssen wir uns mit der Natur der im Ofen 
auftretenden Reactionen etwas eingehender beschäftigen. 

Zuerst die entwickelte Wärme. Diese ist das Re
sultat der Umwandlung des ganzen Kohlenstoffes des 
Cokes in Kohlenoxydgas und eines Theiles des letzteren 
in Kohlensäure. Ausserdem kommt noch die durch den 
heissen Wind eingeführte Wärme zur Geltung. Die fol
gende Zusammenstellung gibt die Wärmemittheilung einer 
Gewichts-Einheit Cokes beim Schmelzen der Eisenerzll 
unter verschiedenen Verhältnissen an. Dieselbe Tabelle 
zeigt auch, wie der warme Wind die Wärmewirkung des 
Brennstoffes unterstützt. 

Ofenhöhe . 
Wllnne durch Verbrennung des C zu CO entwickelt 
eo zu co:l 

Kalter Wind 
13,2 m 
1,734 

977 

Warmer Win<l 
1511 m 2512 III 

2,028 2,018 
1,05!) 1,636 

Warmer Win<l 
241n 28,4 111 

2,055 1,915 
1,387 1,612 

Wärme vom Wind mitgebracht 

Summa 
Windtemperatur 

0 

2,711 
0° c 

509 534 723 7!)4 

3,596 4,188 4,165 4,321 
4850 c 485° c 780°C 819oC 

Gew.-Einh. Win<l 
95,43 
90,08 
84,35 
79,:rn 

'l'empcratur 
5370 c 
654° c 
786° c 
935oc 

Wärme im Win<l 
12156 
13 955 
15 753 
17 585 

74 
68,65 

11030 c 
13040 c 

19 348 
21 209 
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Mit Rücksicht darauf, dass wir durch Erhöhung der 
Temperatur des Windes einen l!,actor, welcher beim 
Brennstoffaufwand zur Geltung kommt, zu steigern ver
mögen, womit die anderen betheiligten Grössen herab
gesetzt werden können , muss man annehmen , dass der 
Brennstoffaufwand mit der Steigerung der Windtempe
ratur herabgedrückt, gleichzeitig aber auch die nöthige 
Windmenge vermindert werde, was wieder consequenter
w.eise eine Vermehrung jener Wärme, für welche der 
Wind als Ueberträger gilt, fordert. Sollte man demnach 
eine Tonne Cleveland-Roheisen mit 813 kg zu erzeugen 
vermögen, so müsste der Wind mit circa 1150° C, dem
nach mit einer kaum erreichbaren Temperatur zugeführt 
werden. 

Was den in den Gasen enthaltenen Kohlensiiure
gehalt anbelangt, müsste man, wie Be 11 sagt, wenn der 
Ofen nur mit Cokes allein gefüllt wiire, nur CO in den 
Gasen finden. Die Bildung der C02 ist eine Folge der 
Reaction mit den Erzen , und dürfte , meint Hedner 
weiter, die Menge der gebildeten C02 6,58 Gew.-Einh. 
auf 20 Gew.-Einh. Roheisen nicht übersteigen. Kohlen· 
stolf in l<'orm von CO ist ein kräftig reducirendes Ageu~, 
wirkt hingegen als C02 im entgegengesetzten Sinne, 
d. h. bei Temperaturen , welche im Hochofen rnrherr
schen; insbesondere in den höheren Zonen wird metalli
sches Eisen rasch oxydirt. Wir haben es somit mit zwei 
widerstreitenden Kräften zu thun, und, wa~ ferner noch 
experimentell festgesetzt wurde, mit dem Umstande, dass, 
wenn 1/ 3 des C in den Gasen als C02 enthalten ist, 
eine fernere Reduction ausgeschlossen sei. In der That 
gelangen wir in der Praxis niemals zu diesem Punkte 
der Oxydation des Kohlenstoffes. 

Es ist erwähnenswerth, dass, je höher die Tempe
ratur im Ofen, umso bedeutender auch die oxydirende 
Wirkung der höheren Oxyde des Kohlenstoffes sein wird: 
wir finden in gewissen Gasen eine grössere Menge C02 , 

welche durch Reduction in CO übergeht, indem sie C 
aus dem Brennstoffe wieder aufnimmt und derart dem 
Ofen die ·Kraft, die erforderliche Ergänzung der 
Wärme durch Verbrennung des Kohlenstoffes an den 
Formen zu erhalten , abschwächt, indem ein Theil 
dieser Wärmeentwicklung in den höliercn Ofenpartien 
durch Wärmebindung wieder \'erloren geht. Wenn dem
nach ein Ofen in Folge ungenügender Dimensionen, 
oder anderer Ursachen halber, die Temperatur der Re
ductionszonc unYerhitltnissmässig hoch hat, wird C02 

wieder durch Aufnahme YOn C in CO umgewandelt. Der 
Vortragende fährt fort : „ E h e l man n und mein hoch
verehrter und ehrwürdiger Freund Hitter v. T 11 n n er 
in Leoben, ein Metallurge allerersten Banges , zeigten 
nns den Weg, welcher bei der l'ntersuchun)?: der Yor
giinge, die in den nm;chicdcnen Höhen der llochüfen 
platzgreifeu , eingeschlagen werden mu~s. Aehnliche 
rTntersuchungen sind auf den C'larencc-\Y erken , mit 
Ausniitzung des Vortheiles , den ein Ofen rnn 25 111 

Höhe und iiber 920 m 3 Inhalt, gegen die kleinen Dimen
sionen der von den beiden genannten Fachmännern 
herangezogenen Oefen zn bieten vermag, durchgefiihrt 
worden. Um die Natur der Vorgänge zn illustriren, 
wollen wir die Resultate eines der vielen in Clarencc 
vorgenommenen Versuche prüfen. 

(Fortsetzung folgt.) 

llischgas und Generatorgas. 
Von Ferdinand Fischer. 

(Schluss von Seite 576.) 

Bei der neuen S iemens'sche~ Feuerung wird ein 1 erfordert 78 O~ W. E. Würden nun die Verbrennungs· 
Theil der Verbrennungsgase durch ein Dampfstrahlge- gase mit 1400° zum Generator geführt, so liefern diese 
bläse wieder unter den Rost geführt. Dass die a. a. 0. da- J 17 900 W. E., während die Erhitzung des Wasserdampfes 
rüber gemachten Angaben falsch sind, wurde bereits nach- / auf 1000° 8800 W. E. erfordert. Es wiirden also noch 
gewiesen und die ,·orstehenden Berechnungen zeigen, dass 59 000 W. E. durch die Ileaction C + 0 =CO = 29 000 
dje Einführung von bis zu 1000° heissen Verbrennungs- zu decken sein. Nehmen wir nun den giinstigsten 
gasen recht unvortheilhRft ist. Es bleibt also nur noch die Fall, die Luft könnte mit etwa 1200° zugeführt werden, 
Frage, ob es vortheilhaft sein kann, noch heissere Gase so hätte man 
einzuführen. 4 C + C02 + H2 0 + 0 2 = 5 CO + H2 , 

Die Reaction C + C02 = 2 C 0 erfordert 39 000 
W. E.; die 22,3 m 3 Kohlensäure sind mit rund 90 m 3 

Stickstoff gemischt, zusammen also 112 m 3 Verbrennungs
gase. Nimmt man die sp. W. derselben iiber 10000 selbst 
zu 0,4 au, so wiirden die Gase 900° heisser dem Gene
rator zugeführt werden müssen, als zur Reaction erfor
derlich ist, also mit etwa 1900°, wa~ doch praktisch un
au!lfübrbar ist. Sie m c n s bläst gleichzeitig Wasserdampf 
ein, dessen Erhitzung und Zersetzung ebenfalls erhebliche 
Wärmemengen erfordert. Ohne Luftzufuhr ist dieses 
Verfahren somit ganz· unmöglich. Die Reaction 

:? C + C02 + H2 0 = 3 CO + H2 

somit für 48 k!J Kohlenstoff 112 m :i Verbrennungsgase, 
18 kg Wasserdampf und 106 m 3 atmosphärische Luft 
das gebildete Gas: 

CO 111.5111~ ~G,3° 0 
H 22,.t „ 7,3 ,, 
~ 173,1 ,. 56,4 ,, 

Brennwerth von 1111:; Gas= 12\15 W. E. 
Selbst das unter so ~:ünstigen l'mstiinden erhaltene 

Oa.s stellt sich sonach erheblich ung-iinstiger als das 
nur mit Wasserdampf erzielte: thatsiichlich wird da~ 
Ergebniss der unrnrmeidlicheu Wiirmevcrlnste wegen noch 
schlechter sein. 

2 
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IJie Einführung rnn Verbrennungsgasen in die Gas
erzenger ist daher in je d er B e zieh n n g c i n e Ver
s c h 1 e eh t er n n g, das Kreisen der grossen Stickstoff
mengen immer mit grossen Wärmeverlusten verbanden. 
Wenn - wie in Heclamen behauptet wird - durch dieses 
Verfahren wirklich 50° /0 Brennstoffsparung gegen früher 
erzielt werden sollte, so würde dieses nur beweisen, 
dass die früheren Anlagen noch um soviel schlechter 
waren. 

F!ir Gcncratorgasfenerungcn genügt die von den 
\" crbrennungsgasen fortgeführte Wärme vollständig, so
wohl die Vergasungsluft wie auch die V erbrennnngslnft 
anf etwa 1000° vorzuwärmen. Liegt dann der Gaser
zeuger unmittelbar nnter, bezw. bei der Verwendungs
stelle, wie z. B. in den Leuchtgasanstalten, so ist theo
retisc·h die Verwendnng von Lnft allein am vortheilhaf
iesten. Die Hitze im f1aserzeuger wilrde dann aber sehr 
hoch, so dass das Mauerwerk stark angegriffen würde. 
Man verwendet daher meist kalte oder nur wenig vor
gewärmte Yerg:1sungsl11ft. Besser wilrde ei'l in dieBem 
Falle sei 11, Wasserdampf einzuführen, wodurd1 die Hitze 
im Gaserzeuger crmilssigt wird und im Verbrennungsraum 
auch gleichmiissiger zur Wirkung kommt, nur ist dann 
um so mehr darauf zu sehen, dass von den abziehenden \'er
l1rennungsgasen miiglichst viel Wiirme zur Vorw!lrmung 
von Dampf und Luft verwerthet wird. Dieses geschieht 
am besten in Wilrmeausgleichvorrichtungen (Regeneratoren) 
mit Gegenströmung~), viel weniger gut in den Siemens
schen Wärmespeichern. 10) 

Bei griisseren Anlagen wäre wohl zu erwägen, ob 
es nicht lohnt, die iiherscl1Ussige Hitze zur Dampferzeu
gung und dergleichen zn verwenden. Liisst man das 
Gas mit der Temperatur des Generators in don Ofen 
treten, so braucht nur die Luft vorgewärmt zu werden. 
Für 1 111 3 Generatorgas (bestes) sind nur 0,83 m 3 Luft 
erforderlich, wiihrend 1,66 m3 Verbrennungsgase ent
weichen. Diern entführen (bei 1200,0) 700 W. E., während 
zur Vorwiirmung der Luft auf 1000°•nur 250 W. E. 
erforderlich sind. 

Die lt e !! e n c r i r 11 11 g der H o e h o f eng a s e, 
welche von J. ~„ Ehrenwerth (Fiseher's J. 1884, 
1300) empfohlen wurde: stellt sieb iusofern etwas giln
stiger wie die Verwendung von Verbrennungsgasen, als 
jene bereits viel I\ohlenoxyd enthalten. Ehrenwerth 
übersieht :1ber IJei ~einen Berechnungen, dass in dem 
YOn ihm IJeschriehenen Gaserzeuger annähernd 1000° er
forderlich sind. 

Angenommen, da~ Gichtgas habe die dort angege
IJ<'ne Zusammensetzung (ahgerundet): 

C02 1 G 
eo 
H. 
~ . 

so wiirden zur Ausfilhrung der l:eaction 
C + C(I~ = 2 CO 

") \"gl. Fer<lina11ll Fisch c r: lla11Jloucl1 Jer eh~mistLen 
'l'ethnologie, 14. AotL, S. 96, 10~ und 'i5a. 

'") Vgl. Ja~elbst S. 94 und. 'i5(1, 

auf 12 kg Kohlenstoff 140 m 3 Gichtgas erforderlich sein, 
oder bei derYon Ehrenwerth vorgeschlagenen 2/ 9-Re
duction rund 200 m '· lJ m diese auf etwa 1000° zu er
hitzen, sind rund 43 000, bezw. 60 000 W. E. erforder
lich ; letzterer Vorschlag ist demnach ungünstiger als 
die vollständige Regenerirung. Es sei daher nur diese 
angenommen, als Wll.rmeverl ust nur 5000 W. E (Ehren
w e rt h selbst nimmt 30°/0 an), so würde auf obige Glei
chung dreimal Gleichung 2 erforderlich sein: 

4 c + 3 o + co2 = r, eo. 
48 1.·g Kohlenstoff geben dann : 

CO N 
3C+30= 66,9 125,9 
Gichtgase 76,8 81,2 

143,7 207,1 

H 

4 ') 
,~ 

4.2 

>lOmit 355 ms Gall folgender Zusammensetzung: 
00 4~5 
H 1,2 
N 58,3 

Brennwerth von 1 m~ Gas = 1266 W. E. gegen 
778 W. E. fllr 1 ma Gichtgas. Die 355 m 5 Gas haben 
einen Brennwerth von rund 450 000 W. E., die 48 k,q 
Kohlenstoff von 388 000 W. K; die 140 m 9 Gichtgas 
hatten 109 000 W. E., von denen also nur 62 000 aus 
genutzt wurden. Praktisch wird sich die Sache noch 
wesentlich ungünstiger stellen, so dass dieses Verfahren 
nur da in 1''rage kommen kann, wo die Hochofengase sonst 
ungenutzt verloren gehen, während gutes Generatorgas 
gewtlneeht ·ist. · Aber 'flelbst in =~'.diesen seltenen Flllen 
dürfte es vortheilhafter sein, die Gichtgase zu verbrennen, 
damit das verwendete Luftdampfgemisch auf 500° oder 
mehr zu erhitzen, um ein Gas zu erzielen, wie es bereits 
früher besprochen wurde und zur Erzielung hoher 
Temperaturen oder als Kraftgas viel vortbeilhafter ist. 
Wenn tiberhaupt die Regenerirung der Gichtga~e schon 
irgendwo durchgeführt ist, so werden die Erfolge nicht 
gross sein, sonst würden bereits entsprechende Veröffent
lichungen vorliegen. Filr bez. Mittheilungen wllre ich 
dankbar. 

Die Angabe von Tri 11 ich (Bayer. Ind. Gew. 
1893, 101), eine L'ntersuchung von Mischgas dauere 
mindestens 2 Stunden, veranlasst mich zu folgenden Be
merkungen : 

Bei dem hiezu dienlichen Apparat wird der Schlauch
ansatz a jetzt seitlich an das Absorptionsgefllss A (siehe 
Figur auf der nllehsten Seite) angeschmolzen, damit dt1r 
Zünder .9 mitten durch die untere Verschraubung hin
durehgefflhrt werden kann. Es ist besonders auf guten 
Schliff der drei Glashähne zu sehen , sowie darauf, 
dass der obere Theil von A die 1''orm von der Nebenfigur 
habe, damit sieh an der Abzweigung " des zum Mess
rohr J.f fllhl'enden Hahnrohres kein Tropfen halten kann, 
der dann leicht die Hähne und M verunreinigen würde. 
Dass die Führung des Zünders 9, sowie die Verbindung 
c dicht schliessen mflssen, ist selbstverstllndlich. VerweR
det man für den Zunder 9 zum GIUbendmAchen der Pla
tinspirale 2 gute Kohle - Zink - Salmiak - Elemente (oder 
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~ 'l'rookenelemente), so:glüht die Spirale hinlänglich lange, 
ohne Gefahr des Abschmelzens, so dass die Einschaltun(J' . "' emes Widerstandes nicht erforderlich ist. 

Bei Ausführung der Analyse zieht man Zünder g 
nach unten (so dass die Draht.schlinge in den unteren 

t 

H 

:z 

:z: 

'rheil von A kommt), füllt die Rohre .1, M, D durch 
Heben der beiden Flaschen F uud L mit Quecksilber, 
schliesst die drei Glashähne, so dass das Schlauchende 
des Dreiweghahnes d mit Wasser (oder Quecksilber) ge
fllllt bleibt, steckt das eine ausgezogene Ende der die 
Gasprobe enthaltenden· zugeschmolzenen Glaskugel hinein, 
bricht mit einer Flachzange die Spitze innerhalb des 
Schlauches ab, taucht das andere Ende in ein kleines 
Becherglas mit Wasser (oder Quecksilber), bricht auch 
hier die Spitze ab, dreht Hahn d so, dass die Verbin
dung mit A hergestellt ist und saugt die Gasprobe durch 
Senken der Quecksilberflasche F nach A herüber.11) Nun 

") Die ArbP.it wird Ungeübten erleichtert, wenn sie die 
beiden Schranben11netschhähne s so einstellen , dass da8 Qneck· 
silber zum Aufsteigen, bezw. Fallen in den Röhren M D l bis 2 
Minnten braucht. 

dreht man Hahn d und /1 um !HJ 0 und treibt durch 1leb1J11 
der Quecksilberflasche Fund Senken der anderen Fla~clw 
L 45 bis 50 cm 3 des Gases in das Messrohr Äf fat im 
Behälter A ein Gasrest und etwa übcrgesogenes Wasser 
enthalten, so driickt man nach Schliessung des Hahnes 
11 die:;e durch Hahn d und angehiingten Schlauch in eine 
Sammelflasche. Nun wird die Gasprobe gemessen, durch 
Trichter t etwa 0/> cm:; Kalila11g·c in den Behiilter .-1 gelassen, 
11 geschlossen, dann die Gasprobe aus Jf nach A über
geführt, nach der Bindung der Kohlensiinrc (etwa 2 Mi
nuten) wieder nach J1; man liisst aber dabei die Kali
lauge nur bis zu ci1wr Marke nnmittelbar vor d steigen. 
welche bei Calibrirnng des Hohrc,;; beriicksichtig·t werden 
kann. Ist so Kolilensilnn bestimmt ( 1111d hPi 1111sicherc11 
Proben auf ~auerstoff mit l'yrogallol gcpriiftl. so muss 
Behälter A bis Hahn d sorgfältig gereinigt werden, da 
sonst nach der Yerbreunung ein '!'heil der gebildeten 
Kohlensiinre sofort gcliist wird. Dieses gesehicht durch 
Eingiesseu \'Oll etwa 10 bis 20 c111 3 Wa8scr in den Trichter 
t, Senken der Flasche F, dann Heben derselben, so dass 
die Flitssigkeit durch llalm d in eine (durch ein kurzes 
Glasrohr und liingeren Schlauch damit verbundene) Fla
sche abfliesst. Dieses wird 4- bis 5mal wiederJ10lt. 

Zur Verbrennung des Wasserstoffe,;;, Kohlenwasser
stoffes und Kohlenox~·dcs liis>lt man 1l11rch Hahn n etwa 
HO cm 3 Luft in den Behiiltcr _ l treten (den man pas
send mit einer Marke \'er:mhen h:1t), sl·hliesst 11. ~enkt L, 
hebt F, iitfn!Jt d und 11. Ho da:;s die Luft nach Al iilicr
tritt. bis die G esammtmengc des (; a"gcmiscLes rnud 
101) cm:; lietriigt. /1 wird gcsdtlosscn, dann winl abge
lesen. ller etwaige Luftrl'st durch HdJl'n rnn F ans . l 
entfernt. Hahn 11 wird dann l!l'schlo,.;sen. d und /, w !!'C

stellt, da:<s heim Heben der Flasl'h(• L und ~enkcn rnn 
F da;.; <:asgemis<·h in den Bchiiltt•r A tritt. Sobaltl die 
l'lati1u1pirnlc dl's Ziimlers .'/ans dl'm llnecksilber ht•raus
ragt, schliesst mau den ;o;trom. so da:-:s die ~pirale cl1en 
roth:.dühend wird. und trciht ras!'h den Hcst des Gases 
ein. Der r orsieht wegen driickt man das Gas noch ein
nrnl nach J/, bis das llnecksilber chen die ~pirale be
rührt, sofort nach A zurück, löst die ;o;tromYerbindung, 
zieht,!/ zurück, druckt das Gas nach Jl uud lie:;t ab. 
Xun bringt man durch Trichter t etwa 0,5 c111 ;; Kalilauge 
in A, ftthrt das Gas ein, nach etwa 2 ~linuten zurück 
nach Mund liest ab. Dann lässt man etwa 0,3 ~ms Pyro
gallussäureliisung (1: 3) zu der Kalilauge nach A, darauf 
das Gas aus M: zur Beschleunigung der Absorption 
liisst man etwa 2' Minuten lang von J/ nach A Queck
silber übertreten. dessen herunterfallende Tropfen Gas 
und A bsorptionstliissigkeit fortwährend mischen. Das 
Gas wird nach Jf zurückgeführt und gemessen. Die 
~.\.nalyse ist damit beendet. 

Wenn man das mit weitem Wassermantel umgebene Hohr 
J[ während der Arbeit nicht berührt oder anhaucht und 
die Temperatur des Laboratoriums ziemlich gleich bleibt 
so ändert sich die Temperatur des Gases während der 
Analyse nicht nennenswerth, wie ciu oben in den 
Wassermantel gestecktes Thermometer zeigt. Stellt man 
ferner Yor jeder Ablesung das t.iuecksilber in den Rohren 

2• 
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Jl und lJ g·leich l1Uch lAblc8u11g mit Loupcj, w ist für 
technische Zwecke jede Corrcction bei der Berechnung 
iihcrtliissig. 

Ein Versuch ergab z. B. : 

Angewandte Gasmenge . 
Nach Absorption von CO~ 
X ach Zulassen von Luft 
Xarh der Verbrennung 
Xach ,\bsorption von CO" 
Dessgl. von Sauerstoff . 

50,2 
42,G 
99,2 
80,8 
7 il,9 
72,2 

Die zugeiassenen 5G,6 cm:i Luft enthalten 44,7cm 3 

~tickstoff, die Gasprobe daher 72,2 - 44,7 =-= 27,5 cm:i, 
somit 42,() - 27,5 =-c= 15,1 cm' brennbare Gase (V). Da 
die durch Verbrennung bewirkte Contraction n = 18,4, 
die gebildete Kohlensäure k = 4,9, so ergibt sich in be
kannter Weise (Taschenbuch S. 49): 

Kohlensäure 7 ,li cm 3 15,1 Proc. 
Kohlenoxyd 4,·L 

" 
8,8 ,, 

Methan 0,5 
" 

1,0 
" Wasserstoff 10,2 

" 
20,3 

" Stickstoff 27,5 " 54,8 
" 50,2 100,0 

Bei einiger {; ebuug kann man so eine bis auf 
1, 6 °lo, also für alle technischen Zwecke genügend genaue 
Analyse in etwa 1 , 1 ~ Stunde ausfiihren. 1 ~) Fiir die ge· 
wöhnliche Betriebsaufsicht kann man die Vorrichtung 
noch dahin vereinfachen , dass [) fehlt und L M mit 
Wasser gefüllt wird. - Für wissenschaftlich genaue 
Analysen ist A biesen mit Fernrohr, Berechnung auf Oij 
und 1000 mm u. s. w. beizubehalten. 

") Meinen Apparat fertigte Universitätsmechaniker W. A p e 1 
in Göttingen an. 

r erschlossene Drahtseile als Förderseile. 
Xach einer Meldung in der Z. f. d. B.-, H.- u. S.-W., 

Bel. XLI, wurden in der neuesten Zeit auf verschiedenen 
Zechen des Dortmunder Bezirkes die bekannten „ ver
schlossenen'' Drahtseile bei der Sehachtförderung einge· 
führt und solleu sich bis jetzt, bei einer Auflegezeit von 
sechs )lonaten , gut bewährt haben. Die Verhältnisse, 
unter welchen die Seile verwendet werden , sind nicht 
angegeben. Die Bruchbelastung fiir die auf der Zeche 
II ein r ich ff 11 s t a v benützten Seile von 30,5 mm Durch
messer wird mit 66 850 kg angegeben. Sie bestehen aus 
einer Drahtseele , 36 Runddrähten von je 2,54 mm 2 

(l,ri m11i Durchmesser), 25 Trapezdrähten von je 4, 76 mm 2, 

32 Trapezdrähten \'On je 4,98 mm" und 35 Profildrähten 
von je lj, 15111111~ llnerschnitt. Der summarische tragende 
Querschnitt de;; ~eiles ist ilemnach rund 585 m111 2, das 
ist 80° 0 Yon der dem ~eildurchmesser entsprechenden 
rnllen Kreisfläche. Eiu in Betreff der Bruchbelastung 
nahezu gleichwerthiges, nach der gewöhnlichen Art ge
fertigtes Guss~tahl - Drahtseil müsste bei einer Zerreiss
festigkeit des Drahtmaterials von 120 kg bis 125 kg 'mm" 
aus 144 Drähten Xr. 22 bestehen und würde hiebei 
einen Durchmesser von circa 40,f> mm besitzen, so dass 
sich in diesem Falle das \·erschlossene Seil um etwa 
1 t schwächer ergeben würde, als das gewöhnliche Seil. 
1 >ies ist der Hauptvortheil der neuen Seilconstruction. 
Das Vorschlossensein des Seiles dürfte bei den Schacht
förderseilen eher unvortheilhaft als nützlich sein. Ein 
wasserdichter Verschluss kann trotz der profilirten, falz
artig in einander greifenden iiusscren Cmhüllungsdrähte 
kaum erreicht werden , weil sich die Fugen zwischen 
denselben bei jeder Quetschung des Seiles, sowie auch 
bei jeder Biegung desselben mehr oder weniger öffnen 

Notizen. 
. ~icherhei.ts ·Regulator fiir Betriebs - Ua11111fmasd1ine11. 

!>w 'on . der Firma H. Hartung, ~laschinenfaLrik , Düsseldorf. 
rn V.ertr1eb gelirachten Sicherheits-Regulatoren haben den Zweck. 
das m Folge ~·on Brüc~ien an Ma.schinenlheilen n. dgl. veranlasRte 
DnrchgPhen emer Retn~hsdampfmaschine dnrch möglichst !.ehnclle 

milssen , so dass Feuchtigkeit zu den inneren , nicht 
geschmierten Drähten immerhin gelangen kann, dies um
somehr, als die Schmiere an der glatten Oberfläche des 
Seiles nicht so gut haften kann, wie bei den gewöhn
lichen Seilen , bei welchen nebstdem in Folge des 
lockeren Geflechtes clie Schmiere ·auch in das Seilinnere 
eindringen kann. 

Ein zweiter an der Hand liegender l'ebelstand des 
V erschlossenseins des Seiles ist der, dass Brüche :m den 
inneren Drähten von aussen gar nicht wahrnehmbar sind. 
Da ferner sowohl die Umhttllungsdrähte, als auch die 
trapezförmigen Innendrähte in den einzelnen cuncentri
schen Lagen hochkan.tig aneinanderstehen, und ihr 
Querschnitt dabei ein verhiiltnissinässig grosser ist, so 
wird bei gleichem Seilkorbhalbmesser die Biegungs
beanspruchung dieser Drähte namhaft grösser sein, als 
bei einem gewöhnlichen, aus üblich starken Drähten ge
flochtenen Seile. 

Schliesslich ist auch noch zu erwägen, da~s bei 
sonst gleichem Drahtmateriale (in Betreff der Bruch
festigkeit) die Dehnungserscheinungen bei Drähten von 
verschieden grossen und verschieden geformten Quer
schnitten verschieden sein können, welcher Fmstand bei 
der Inanspruchnahme eines aus derartigen Drähten zu
sammengesetzten Seiles eine ungleichmässige Bean
spruchung der Drähte zur Folge haben würde .. 

So lange keine durch längere Anwendung und 
sorgfältige Beobachtung gewonnenen Erfahrungen über 
das Verhalten der verschlossenen Seile als Schacht
förderseile vorliegen, kann zur Eiuführung derselben 

1 nicht aufgemuntert werden. K. 

Absperrung des Dampfes zu verhüten. Die Sicherheitsvorrichtung 
besteht im Wesentlichen aus einem, anssen durch Gewichte be
lasteten, doppelsPitigen Ab~perrventil, welche~ während des nor
malen Betriehes mittelst einer an der verlängerten Ventilstangt' 
angreifenden Sperrklinke offen erhalten wird. Wird eine bestimmte 
Tourenzahl überschritten, so wird die Sperrklinke durch das 
Stellzeu~ des nelwn rler Ventilkammer aufmontirten Srhwnn~· 
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kugel-Regnlators ausgelöst und das Absperrventil unter Einwirkung 
des Gewichtes auf den Sitz heruntergedrückt, wodurch der Dampf 
von der Maschine abgesperrt wird. Der Regulator ist so abge
stimmt, dass sich sein Stellzeug bei gewöhnlichen Tourenzahlen 
nur ganz wenig oder gar nicht bewegt. Die Vorrichtung wird in 
14 Grössen geliefert. K. 

Ueberbrllckung des Canales zwischen England und 
Frankreich. Ein neuerliches Project für diese schon mehrmals 
angeregte grossartige Unternehmung wurde von Schneider 
und Her s e n t entworfen. Als kürzeste gerade fiir den Ban der 
Brücke geeignete Linie ist die zwischen rlem Cap Blanc ·Nez in 
Frankreich und Sonth·Foreland in England angenommen , deren 
Länge 38.45 km beträgt. Auf dieser Linie sollen in 4-500 111 

Ahstand 72 gemauerle Pfeiler errichtet werden, deren Oberßäcbe 
14 m ober dem Hochwasserstand liegt und deren grösste Höhe 
ti5 111 beträ~t. welche von zweien derselben erreicht wird. Auf den 
Pfeilern stehen je 2 gekuppelte, 40 m hohe Säulen aus Eisencon
struction, welche die Brückenträger in deren Mitte. wo dieselben 
60 m hoch sind, stützen. Die Unterßäche der Brückenträger liegt 
56 m ober dem Hochwasserstand, was fiir den Durchgang aller 
Schilfe hinreichend ist. Die gesammten Anlagekosten sind mit 
820 Millionen Francs veranschlagt. (Comptes rendns de Ja Soc. 
de l'ind. minerale, August und S~ptember 1893, S. 125.) Nach 
der "Neuen freien Presse" vom 31. October 189~ hat eine zur 
Ausführung des Projectes gegründete Gesellschaft dem englischen 
Parlament das Gesuch um Concessionirung des Baues überreicht. 

H. 
Walzen von Feinblech. D. R. P. Nr. 69 671 der Mär

kischen Maschinenbauanstalt vorm. Kamp & Comp. 
zn Wetter a. d. Ruhr. Der bis auf geringe Stärke vorgewalzte 
Block wird angewarmt und durch dicht hinter einender ste
hende Duowalzwerke geführt, wobei die Walzen mit einer der
artig zunehmenden Geschwindigkeit sich drehen, dass das Blech 
zwischen den einzelnen Walzen in der Längsrichtung gestreckt 
wird. (Ztscbr. Ver. denb!ch. Ing. 1893, 1242.) b. 

liörtlng'sche Wasserstrahlpumpeu. Auf einem Schachte 
der Grube A 1tenwa1 d wird zur Sümpfung einer Tiefbausohle, 
welcher etwa EO l Wasser in der :mnute znßi1>ssen, eine K ö r t in g
sche Wasserstrahlpumpe ruit 90 mm Saugrohr und 125 111111 Steig
rohr benützt. Bei ein~m Kraftwa~sergefälle von 409 111 und einem 
Wasserverbrauche von ~90 l in der Minnte werden mit dem 
Apparate ~:!6 l Wasser 63 111 hoch gehoben, was einem Wirkungs
grade von 0,125 entspricht. Das aus dem nahen Bache entnommene 
Kraftwasser wird filtrirt und in einen Sammelbehälter geleitet, 
aus welchem es durch eine 80 111111 Rohrleitung dem Apparate zu
geführt wird. In Folge dfr Abnützung der ursprünglich aus Roth
guss hergestellten Düse '.wurde bald nach tler Inbetriebsetzung eine 
bedeutende Abnahme der Leistung beobachtet; es wurden bloss 
etwa "'~ der obigen Wassermenge von dem Apparate geliefert. 
Nach Einsetzung einer neuen, ans Gussstahl gefertigten Düse 
wurde die oben angeführte Lieferungsmenge erreicht. - Bedeutend 
ungünstiger arbeitet ein zweiter, auf der Grube Camp hausen 
in Yerwendung 8tehender Wasserstrahl- ApJiarat. Bei dem be
treffenden Schachte wurde nachträglich die Förderung mit Unter
seil eingeführt, welcher l:mstand eine Tieferlegnng des :::chacht
snu pfes um 13 m erforderte, so dass die Sehachtsohle um 20 111 

tiefer zu liegen kam, als der Sumpf der tiefsten Bausohle. auf 
welcher die \Vasserhaltn!'gsmaschine steht. Da der grösste Theil 
c!er in der nächsthöheren llansohle sich sammelnden Wasser durch 
eine in dem Schachte eingebaute Rohrleitung dem Maschinensumpfe 
zngefiihrt wird, so wDJde das vorhandene Gefälle zum Betriebe 
eines Strahlapparates, welcher den Sehachtsumpf trocken zu halten 
hat, ausgenützt. Der mit einem 80 mm Steigrohre v~rse~ene 
Apparat wurde 5 111 über der Sehachtsohle aufgestellt. Die Dusen 
sind aus Phosphorbronze he~estellt. Zur. Verm.eidung der Ver
stopfnn"' des Apparates ist 10 dem Behalter, m welchem das 
Wasser" auf der oberen Bausohle ge5ammtlt wird, ein Sieb einge
~etzt. Sowohl in dem Steigrohr , als auch in dem Saugrohr des 
Apparates ist je ein Röcksc~lagvent.il einge~tzt, so d~~s im Falle 
einer ßetriebsstörnng das '\\ asser rn den Rohren znruckgehalten 
wird. Bei einem Kraftwassergefälle von 70 m und einem Wasser
verhrauche von 1:-JQ l in der Yinute werdeu durch den .Apparat 

minutlich 7 l Wasser auf 2U 111 Höhe gehoben, wonach derselbe 
mit einem Wirkungsgrade von nur 0,015 arbeitet. In dem be
nutzten Berichte, Z. f. B.·, H · u. S -W„ Bd. XLI, wird bemerkt, 
dass die Leistungsfähigkeit des Apparates lange nicht erschöpft 
ist, und dass derselbe seit einem halben Jahre zur vollen Zu
friedenheit arbeitet. Auf der Grube S u 1 z b ach wird nach 
demselben Berichte zn gleichem Zwecke wie auf Grube Camphausen 
eine von der Maschinenfabrik Hoppe in Berlin um 950 M ge
lieferte, hyaraulisch betriebene Pumpe benützt, welche bei 80 mm 
Plnngerdurehmesser 200 mm Hub und 50 minutlichen Touren 
28 l Wasser auf 7 m Höhe hebt. Das Betriebswasser wird einer 
12U 111 höher liegenden Sohle entnommen. K. 

Deckenträme aus Cement und Stahl. Eine eigenthüm
liche Construction zeigen die von Hennebique angegebenen Decken. 
Dieselben werden an Ort und Stelle in Formen ans dünnen 
Brettern gegossen und bestehen aus einer Mischung von Portland
cement mit grobem Sand. Die Decke ist durch eine horizontale 
Schicht mit Rippen an der l:nterseite gebildet ; die Rippen ver
treten die Stelle der Deckenträme, nehmen nach oben stark an 
Dicke zu und enthalten unten je eine der Länge der Rippe nach 
fortlaufende Rundstange aus Stahl, welche in den Cement einge
gossen ist. Bekanntlich wird ein Träger durch die Belastung im 
oberen Theil seines Querschnittes auf Druck, im unteren auf Zug 
in Anspruch genommen ; dem ersteren widersteht der Cement, 
dem letzteren die Stahlstange. Als Vortheile der Construction 
gegen eine solche mit !-förmigen Eisenträgern werden bezekhnet: 
Grosse Festigkeit. einfache Herstellung, bedeutende Ersparung, 
Widerstand gegen Feuer und Rost, da die Stahlstange vom 
Cement umhüllt ist. (Nach S. Go ffi n ·de Fe 1 i c e, Revue univer-
selle des mines, 1893, 22. Band, S. 241.) H. 

Haltbarkeit der Ketlen und Seile bei der Strecken· 
förderung. Die von der Gute h o ffn u n g sh ü t t e bei Sterkrade 
fiir die Kettenförderung von den Krug· Schächten nach der 
Rätteranlage der Grube von der Heydt gelieferte Kette wurde 
am ti. September 1886 aufgelegt; der 1. Bruch eines Kettengliedes 
erfolgte am 4. April 1892. Die Glieder der Kette sind 20 mm 
stark, im Liebten 30 111111 breit nnd 'iU 111111 lang. Der Bruch ent
stand im gespannten Trumm, circa 70 111 von der Antriehscheibe 
entfernt. Die Gesammtlänge der Kette beträgt 43~0 m, ihr Gewicht 
per 111 ist 8 kg. Bis zum 1. Riss war die Kette 19 228 Stunden im Be
trieb und hatte 1 898 416 t Kohle und Berge gefördert. Seit der 
Inbetriebsetzung bis zum 1. Bruch hat sich die Kette um 250 m. 
d. i. nahezu um 6% verlängert. (Z. f. d. B.-, H.- u. S.-W„ Bd. XLI.) 
- Bei der maschinellen Streckenförderung mit endlosem Seil auf 
der Davids grub e bei Konradsthal {Schi.) soll sich nach An
gabe Director's St o 1 z im ~Glückauf", Nr. 8~. das in der Haupt
strecke verwendete Seil nach nahezu 5jährigem Betriebe in fast 
tadellosem Zustande befinden. - Weniger erfreulich lautet ein 
anderer, in Nr. ti9 derselben Zeitschrift enthaltener Bericht über 
eine Streckenförderungsanlage, bei welcher anfangs die Seile nur 
circa 3 Monate dauerten. Um die Betriebskosten herabznmindern, 
musste man behufs Vermeidung einzelner scharfer Curven, inner
halb welcher das Seil über kleine Führungsrollen gelaufen ist, 
kostspielige Strecken-Ausgleichungen 'ornehmen. Bei einer 
obertägigen Anlage mit endlosem Seil, welche zur YerschiebunF; 
der Eisenbahnwagen beim Verladen der Kohle dient, hat Schreiber 
Dieses ein Seil gesehen, welches nach verhältnissmässig kurzer 
Betriebsdauer in Folge • .\nwendung kleiner Scheiben und Ab
schleifnng mit Drahtbrüchen förmlich voll besäet war. Solcher 
Beispiele, wo das Seil durch ganz rücksichtslose Behandlung zu 
einem änsserst baldigen Ruin präparirt wird, gibt es viele. 

K. 
Feuerbestliudige Roste. In der Eisen· und Stahlgiesserei 

von Ignaz Store k in Brfnn werden nach einer von dieser Firma 
versendetl'n Ankündigung u. A. Roste verschiedenster Construc
tion aus einem Gemenge von Specialeisen mit 40"' 0 reinem Man
ganstahl gegossen, dessen Schmelzpunkt um 400° höher liegt, als 
der des gewöhnlichen Gus,eisens; diese Roste sollen daher eine 
entsprechend grössere Feuerbeständigkeit besitzen. Vertreter der 
obigen Firma ist Carl Huber, Ingenieur in Wien, J., Wollzeile 15. 

H. 

3 
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Ma.gnetisohe 
Declinations. Beobachtungen zu Klagenfurt. 

Von F. Seeland. 
Monat Septe m b er 18 9 3. 

1 

i ~ ~~ + ~! 
1 

Tag 7" 2" 9" ::tl "' "' ..S ~ 3 ~ $"~ ~& ~ ~ § 

Declination zu Klagenfurt an fremden Stationen : 

+ 

1 ~ ;;... ·= ~ 

l'-~~-----=g-~o-_+!...-;M;;i=n~u~t-e=n~=-~--' M_in_.+-___ M_i_n_u

8

_te_n __ _ 

1 
1. 34,6 43,4 34,6 37,2 8,8 54,8 63,54 48,73: 

1 2. 34,0 42,7 39,3 38,7 8,7 54,1 62,47 47,97! 
3. 36,0 46,0 38,7 40,2 10,0 55,4 64,05 49,20 
4. 36,0 44,7 38,0 39,6 8,7 54,9 62,59 49,27i 
5. 34,6 47,4 1 39,3 40,3 12,8 54,4 62,01 49,90 
6. 39,3 46,0 38,7 41,3 7,3 63.17 50,27 
7. 34,6 47,0 ~ 40,0 40,51112,4 62,54 48,90' 
8. 38,0 46,0 ' 35,3 39,R 10,7 62,03 48,40 
9. , 40,0 45,4 ! 36,0 40,5 ~1,4 61,38 1 49,30 

10. 36,0 46,0 37,3 39,8 , 10.0 62,74 1 50,43, 
11. 36,0 47,4 36,0 . 39,8 ~11.4 55,5 62,38 . 50,10, 
12. 35,3 46,0 3(i,0 39,l :10.1 54,9 60,67 i 48,60 
13. 36,6 45,4 39,3 40,4 ' 8,8 56,4 1 62,23 i 50,47 
14. 31,6 46,0 36,0 38,9 : 11,4 55,4 61,70 48.20 
15. 34,0 45,4 37,3 38,9 11.4 55,6 1 61,75 49,!0 
16. 36,0 4~,7 38,7 39,3 li,7 55,7 (i0,57 ! 49,40 
17. 34,6 45,4 36,6 38,9 !0,8 55,9 60,75 49,70' 
18. 35,3 44,0 36,0 38,4 8,7 55,8 62,31 47,73 
19. 35.3 44,0 36,0 38,4 8,7 56,3 1 61,46 49,60: 
20. 35,3 44,7 35,3 38,4 9,4 56,2 63,27 48,90; 
21. 35,3 , 44,0 36,0 38,4 8,7 56,9 60.74 49,2T 
22: 37,3 . 42.7 37,3 39,1 5,4 56,3 60,34 49,171 
23. 35,3 44,0 36,6 36,8 8,7 56,4 60,24 i 50,33 1 

24. 35,3 44,7 36,6 38,9 9,4 56,9 61,85 48.47' 
25. 35,3 43,0 37,3 38,5 7,7 57,3 61,87 : 49,21; 
26. 34.6 44,0 36,0 38,2 9,4 56,l 63,59 . 48,501 
~7. 35,3 44,7 36,6 . 38,9 9,4 !)j,2 62,65 52,33 
28. 36,6 42,0 36,6 38,4 5,4 53,3 61,89 ' 48,50·, 

1 29. 36,0 1 44,0 30,6 36,9 13,3 52,7 60,86 45,13 
130. 34,0 . 46,7 38,0 39,6 12,7 55,l 62,77 48,93 

i litte! 1 35,7 44,8 36,9 39,l 9,6 1 55,5 62,05 i 49,15: 
Die magnetische De c li n a t i o n in Klagenfurt war 

9° 39, l' westlich; das Maximum 9" 41,3' am 6. und das Minimum 
9° 36,8' am 23. 

Die mittlere Tagesvariation betrug 9,6', mit dem 
Jllaximom 13,3' am 29. und dem Minimum 5,4' am 2~. und 28. 

In Po 1 a fehlen die Beobachtungen vom 6. bis 10„ weil der 
Magnetograph behofs Reinigang zerlegt wurde. 

Literatur. 
Eisen und Stahl in ihrer Anwendung für bauliche und 

gewerbliche Zwecke. Ein Handbüchlein für Alle, die 
sich des Eisens bedienen. Von A. Ledebur, Professor 
a. d. k. Bergakademie zu Freiberg i. S. Berlin, Verlag S. Fischer, 
1890. Preis fi 1,48. 

Auf 160 Seiten Octav bespricht der durch so viele vorzüg
liche Schriften und Arbeiten wohlbekannte Verfasser alle Sorten 
gewerblich verwendeten Eisens mit Hinblick aof den im Titel 
des Büchleins angegebenen Zweck. Er theilt den Gegenstand in 
drei Hauptabschnitte. 

Der erste derselben erläntert die derzeit allgemein üblichen 
Benennungen der verschiedenen Sorten Eisen und gibt eine kurze 
Charakteristik derselben. 

Der zweite hehan<lelt das Roheisen in seinen verschiedenen 
Abarten, zunächst hauptsächlich mit Bezug auf seine chemischen 
Bestandtheile, die Eigenschaften der als solche verwendeten Roh· 
eisensorten, also ganz besonders des Gusseisens, so Gefüge, Dich
tigkeit, Härte und, dem Zwecke ganz entsprechend, in ausführlicher 
Weise <lie Festigkeitseigenschaften, sowie die Widerstandsfähig
keit. ~egen chemischr, Einflüsse. Den S..J1luss dieses Abschnittes 
bildet ein t:eberblick über die verschiedenen Arten Roheisenguss 
und die Prüfung desselben. 

Der dritte Theil des Werkchens behan<lelt das schmiedbare 
Eisen in allen seinen sehr mannigfaltigen Sortt>n. Ein Ueber
blick über die Darstellung der verschiedenen Sorten des schmied
baren Eisens folgt in der Abtheilnug der Behandlung der Eigen
schaften des schmiedbaren Eisens, und zwar: Gefüge, Dichtigkeit, 
Härt" und Härtbarkeit, Schmie<lbarkeit, Schweissbarkcit und 
wieder ausführlicherer der Festigkeitseigenschaften und deren Be
einflussung durch chemische Zusammensetzung. Wärmeverhältnisse, 
mechanische Bearbeitung , tabellarische Zusammenstellung von 
Beispielen erlt>ichtern den Ueherblick. Diesem folgt weiters die 
Bespr.ichuug des Einflusses des Lochens und Nietens, wiederholter 
Veränderungen der Temperatar etc., endlich ein Abriss über di11 
Widerstandsfähigkeit des schmiedbaren Eisens gegen die chemi
schen Einflüsse. Ein eigenes Capitel befasst sich dann mit der 
Frage: Schweisseisen oder Flasseisen ~~. worin der Verfasser sich, 
wie natUrlicb, zu Gunsten des letzteren ausspricht, jedoch ganz er
fahrungsgemäss das Schweisseisen noch für lange Zeit existenzbe
rechtigt sein lässt. Es folgt sodann ein kurzer Abriss iiber das 
Verbrennen des Eisens und Stahles, eine etwas ausführlichere 
Behandlung des Härtens und Anlassens des Stahles. Eine Bespre
chung der Prüfnng des schmiedbaren Eisens durch chemische 
Untersuchung und durch die verschiedenen, allen Eisenhiittenleuten 
bekannten Proben, mit Angabe einzelner Uehernahmsbedingungen 
für verschiedene Sorten Eisen bildet den Schluss dieser letzten 
Abtheilung. In den auf Gussstahl bezüglichen Capiteln, so insbe
sondere in dem über Härtung, ist Re i s e r's bekannte vorzügliche 
Arbeit über diesen Gegenstand mit Vortheil benützt. 

Das Werkchen entspricht dem Zwecke, den sich der Yer
fasser bei <lessen Abfassung vor Augen hielt: Gewerbsleute, 
welche Eisen in seinen verschiedensten Sorten verwenden, über 
dessen Abstammnng, Zusammensetzung, Behandlung, Eigenscliaf
ten und Namen aufzuklären, und kann jenen wohl empfohlen 
werden. Die Schreibweise ist durchaus gemeinverständlich un<l 
klar, die Ausstattung ganz entsprechend. 

J. v. Eh r e n wert 11. 

Am tli ehe s. 
Concurs-Ausscbreibu ng. 

Bei dem k. k. Hauptmiinzamte in Wien ist eine Pr a k t i
k an t e n s t e 11 e mit dem Adjutum jährlicher 600 fl. zn besetzf'n. 

Bewerber, welche die bergakademischen oder die chemisch
und mechanisch-technischen Fachstudien mit gutem Erfolge voll
ständig absolvirten, der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
vollkommen mächtig sind, und welche das dreissigste Lebensjahr 
nicht überschritten haben dürfen, haben ihre mit den diesbezüg
lichen Zeugnissen belegten, eigenhändig geschriebenen Gesuche 
unter Nachweisung ihres Alters, ledigen Standes, des bürger· 
liehen Wohlverhaltens, der Staatsangehörigkeit, sowie kräftiger. 
gesunder Körperbeschaffenheit bis znm 5. De c e m b er J. J. bei 
der Direction des k. k. Hauptmünzamtes in Wien einzubringen. 

Die persönliche Vorstellung der Bewerber ist erwünscht. 
V o m k. k. Haupt m ö n z amte 

Wien, am 4. November 1893. 

Berichtigung. 
In dem Aufsatze über das Pape - Heuneberg'sche Verfahren 

der Trockenseparation in Nr. 42. S. 52!:1, linke Spalte, Zeile 15 
von oben ist statt "das specifische Gewicb t ~ zu setzen: "der 
Durchmesser•. 
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Der Heinrichschacht des grätl. Larisch Yon Mönnich"schen Steinkohlenbergbaues in Karwin. 
Von Joh. Kohout, Bergingenieur. 

(Hiczu Taf. XIX, XX und XXI.) 

Die Stelle, an welcher nach dem 20. April 1887 interessante Beobachtungen und Versuche ermöglichen 
in Folge des Einsturzes des alten Schachtes Nr. G (siehe und die Vortheile und Nachtbeile der beiden Systeme 
diese Zeitschrift Jahrgang 1889, Seite 529) eine breite einander klar gegenüberstellen. Die Anlage besteht aus 
Pinge entstanden war, um welche das halbzerfallene nachstehenden Objecten : 
Gemäuer der alten Maschinen- und Kesselgebäude herum- 1. Förderschacht (1. in Taf. XIX, Fig. 1 und 3, 
stand, bat sieb im Laufe rnn drei Jahren zu einer Taf. XX) mit kreisförmigem Querschnitte, ±,6 m lichtem 
ausgedehnten, mit modernen geräumigen Bauten ,·er- Durchmesser, gänzlich ausgemauert und mit eisernem 
seher.en Anlage umgewandelt. Nachdem der eingestürzte Ausbaue versehen. Die Schachtmauerung in Cementmörtel 
Schacht in dem lockeren Erdreiche mit ziemlich grosser und aus gut gebrannten Ziegeln ist im tertiären Letten 
Milhe bis auf den unteren bereits ausgemauerten Tbeil 63 cm bis 80 cm, im Kohlengebirge 50 cm stark. 
gewältigt und ausgemauert und hierauf das weitere Der eiserne Ausbau besteht aus !-Traversen und 
Abteufen bis auf die tieferen abbauwürdigen Flötze ist zur Anbringung der lärchenen Führungslatten , zur 
fortgeschritten war, wurde eine Doppelanlage entworfen, Errichtung der Fahrtbühnen und zur Trennung der 
ein zweiter Schacht, 59 m vom ersten entfernt, ange- Fabrabtheilung von den beiden Fiirdertrümmern bestimmt. 
legt und mit den Obertagsbauten begonnen. Die übrig gebliebenen Segmente zu beiden Seiten der 

Im Nachstehenden beabsichtige ich nur eine allge- Förderabtheilungen dienen zur Vergrösserung des Wetter-
meine kurze Beschreibung der ganzen Anlage zu geben, querschuittes und können später die Rohrleitungen der 
wozu die auf Taf. XIX, XX und XXI gezeichnete Situation projectirten unterirdischen W asserhaltungsmascbine auf-
sammt einigen Schnitten und Ansichten zur näheren nehmen. 
Veransrhaulichung dienen möge. Zu ~littbeilungen über Die Förderhalle (Fig. 3, Taf. XXIJ über dem :-\chachte 
die einzelnen Einriehtungs~egeust.iinde und deren prak- ist aus Eisen construirt und das Eisenriegelgerippe mit 
tisehe Y crwendbarkeit wird sich erst später Gelegenheit Ziegeln am.•gemauert. Da;; 25 111 hohe eiserne Seilscheiben-
finden, da bis nun der Betrieb noch im beschränkten geriist, mit schmiedeisemen Seibcheiben von 5 111 Durch-
Maasse stattfindet. Besonders die bt>iden Ventilatoren messer. ist freistehend. Die Wahl di:'se' eisernen Ge-
verscbiedener :-;ysteme, welche unter rnllständig gleichen biiudes war durch den noch immer unsicheren Grund 
Verhältnissen z.nr Wirkung gelangen . werden g-ewiss der l"mgebnng des eingestürzten Rch~ehte~ hedingt, 
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und ist hiedurch auch die :Möglichkeit g·escbalfon, bei 
eventueller Senkung des Terrains das Gebäude heben 
nnd wieder in die richtige Lage bringen zu können. 
Zur Förderung dienen zweietagige Schalen für je zwei 
hintereinander stehende Förderhunde. Eine Schale wiegt 
3650 l.:g, ein hölzerner Wagen 300 l.:y, die Kohlenladung 
eines Wagens 7001,;g. Zum Aufstellen der Schalen dienen 
Staus s'sche A ufsatzrnrricbtungen: das Abziehen der 
Förderwagen erfolgt gleichzeitig von beiden Schalen
böden auf zwei Förderbühnen. Von der oberen Bühne 
werden die beladenen Wagen mittelst einer Bremsvor
richtung auf die Hauptförderbühne abgelassen. 

2. Fiirdermaschinenhalle (H in Taf. XIX, 
und .Fig. 9 , Taf. XXI). In dieser befindet sich ausser 
der Fiirdermaschine auch die Antrieb- und Dynamo
maschine zur clcktris<'hcu Beleuchtung der ganzen An
lage. Die Zwilling:;-Fördermaschine, von der Maschinen
hauan:;taH Br c i t f c 1 d, Dan e k & Co m p. in K:tro
linenthal lieigestellt, ist zum Fürdern einer .Nutzlast 
von 3200 kg mit einer maximalen Geschwindigkeit von 
10 m pro Secunde aus 500 111 Tiefe berechnet. Der 
Cylinderdurcbmesser betrilgt ~lOO mm , der Kolbenhub 
1800 mm. Die Dampfrertheilung geschieht mittelst ent
lasteter Kolbenschieber mit G o o c h 'scher Coulissensteue
rung. Zum leichteren l"msteuern dient ein kleiner Servo
:Moteur, welcher dem ~[aschincnwilrter eine leichte I-fan<l
hahung der Maschine ermöglicht. 

Die TreiLkiirbc, wornn einer fest, der andere lose, 
zum Cmstellen auf verschiedene Horizonte , hergestellt 
ist , besitzen 6 m Durchmesser und 1,4 m llrcite. Die 
Arme sind \"On gewalztem U-Eisen , die Kränze aus 
Winkeleisen und starkem Eisenblech. Die gusseisernen 
Armrosetten des losen Treibkorbes sind zweithffilig und 
drehen sich nicht direct auf der Welle, sondern auf 
entsprechenden Yerlängerungen der Xaben des Mit
nehmers. Dadurch 11 ird die Treibkorbwelle gegen Be
schädigung durch Einreibung beim [mstellcn bewahrt. 
Die Fixirung der losen Trommel geschieht mittelHt einer 
Zahnradkupplung. 

Ein C ebertreiben der Schale wird. ausscr durch die 
keilförmig verstärkten Führungslatten , auch durch die 
automatisch kräftig wirkende Dampfbackenbremse ver
hindert, wobei gleichzeitig beim selbstthätigen Inwirk-
1rnmkeittreten der Dampfbremse die Dampfzustriimung 
abgesperrt wird. 

Die elektrische Beleuchtung der ganzen Anlage, zu 
welcher die Antrieb- und Dynamomaschine in der Förder
maschinenhalle aufgestellt ist , wurde rnn der Firma 
~ i e m e n s & Hals k c eingerichtet. 

:~. W c t t er s c h acht mit einer Hilfsförderabthei
lung (III in Taf. XIX und Fig. 2 und 4, Taf. XX). 
Anstatt des alten Heinrichwetterschachtes , welcher für 
die früheren Grubenbaue des Scl1achtes Xr. 6 die noth
wendigen Wetter besorgte, sich aber in einer ungilnstigen 
Lage in streichender Richtung 340 m vem Förderschachte 
entfernt befindet , wurde , wie eingangs erwähnt , ein 
neuer Schacht als Zwillingsschacht zu dem aufgewiiltigten 
Förderschachte (59 m entfernt) abgeteuft. Als Quersrhnitt 

hat sich fiir die gestellte Aufgabe dne Ellipse am rnr 
theilhaftesten verwenden lassen (Fig. 2, Taf. XX). Die 
Ellipse mit 6,20 m und 4,4üm langen Achsen ist durch 

1 einen 32 cm starken W etterscheider in zwei Tr!lmmer 
getheilt, von denen das grösserc von 12 ,0 m 2 Querschnitt 
als Wetterabtheilung, das kleinere, mit 8,0 m 2 im Quer
schnitte, zur Förderung mit zwei einfachen Scl1alen und 
zur Fahrung eingerichtet ist. 

Der Wetterschacht wird stets auf gleicher 'l'iefe 
mit dem Förderschachte erhalten und mit allen Förder
horizonten verbunden sein. Die Förderabtheilung wird 
zum Einlassen des Materiales, zum l<Jin- und Ausfahren 
während der Schicht und im Bedarfsfalle auch zur 
Förderung dienen und ist von dem Wettertrumme voll
stiindig getrennt. (Beim Schichtwechsel wird die Mann
sr,haft zugleich auf beiden Schlichten ein- und ausfahren.! 

Der Wetterscheider besteht aus einer 32 cm starken·, 
in jedem zweiten 1\letcr durch einen eisernen combinirten 
Trliger verstärkten C'tlmentm:mer. Der cowbinirte Träger 
(Fig. 5, 'I'af. XX) bietet zugleich 11ine Sicherheit gegen 
seitliche Verschiebung und gestattet die Verbindung der 
einzelnen l\Iaucrtouren mit einander. 

Fiir den Fall einer plötzlichen Beschädigung oder 
eines Durchbruches im Wetterscheider sind unter dem 
Tagkranze zwei Verschlussschieber angebr:teht, mittelst 
welcher das Fördertrum leicht und vollständig abgesperrt 
werden kann (Fig. 6, Taf. XX). 

Das Absperren des Wettertrumes gegen die freie 
A tmosphiire ist durch eine heb bare, ausbalancirte eiserne 
Haube bewerkstelligt, unter welcher sich eine offen ge
haltene eiserne doppelflügelige Sicherheitsthilr befindet, 
welche nach eventuellem Wegschleudern der Haube 
mittelst der seitwärts angebrachten Winde leicht zu 
schliessen ist (Fig. 7, Taf. XX). 

Ceber der Förderabtheilung erhebt sich ein 16 m 
hohes, freistehendes Seilscheibengerilst mit Seilscheiben 
von 3 m Durchmesser sammt einem kleinen Förder
gebäude , beides aus Eisen (Fig. 4, Taf. XXI). Die 
Eisenconstruction der Förderhalle wurde wegen der ge
ringen Dimension gewählt. 

4. Förde r m a s chi n e n h a l I e für die Hilfsförder
maschine. (IV in 1'af. XIX und Fig. 10 , Taf. XXI). 
Der Cylinderdurchmesser der Hilfsfördermaschine beträgt 
525mm, der Hub llOOmm, der Seilkorbdurchmesser 
3200 mm. Zur Dampfvertheilung dient Flachschieher
steuerung mit Go o c h'schen Coulissen. 

5. Vent i 1 a t o r e n h a 11 e (V in Taf. XIX und 
Fig. 5 , 6 und 7 , Taf. XXI). Zur möglichst aus
giebigen Bewetterung der Grubenbaue und hinreichenden 
Sicherheit im Betriebe wurden zwei schnelllaufende 
Ventilatoren aufgestellt, und zwar System Gei s 1 er ( G) 
3,5 111 im Durchmesser und System Rate au (R) 2,8 m 
im Durchmesser. Gei s 1 er wurde von der Maschinen
fabrik Hohen z o 11 er n in 1 liisseldorf geliefert, Hat e au 
in der Erzherzog A 1 b r e eh t'schen Maschinenbauanstalt 
zu rstron angefertigt: beide wurden \'Oll den Erfindern 
bei den vorhandenen Grubenverhliltnissen für eine Normal
le;~tnng- von 50 m :i Luft pro Recnnde und im Bedarfs-
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falle 250/0 Steigerung garantirt. Zum Antriebe erhielten ' 
die Ventilatoren gleiche Zwillingsmaschinen mit 400mm 
Cylinderdurchmesser, 600 mm Hub. Die Maschine für 
Gei s 1 e r's \' entilator ist mit einer drei rilligen Seil
scheibe 4,50 m im Durchmesser für 5( l mm starke Seile, 
diejenige für Rate a u's Ventilator mit 4 50 mm breiter 
Riemenscheibe YOn 3,0 m im Durchmesser versehen. Der 
Geisler-Ventilator besitzt eine Seilscheibe vun 1.i-\5 m, 
der Rate au - Ventil:itor eine füemenschcibc von 1,f> 111 

im Durchmesser. 
Zur Verbindung der Ventilatoren mit dem Wetter

schachte dienen zwei gleich grosse C'aniile w • von je 
9,3 m 2 Nutzquerschnitt, welche kurz rnr der l"ehacht· 
mündung sich vereinigen und andererseits in den kreis
runden, 3,6 111~ weiten Veutilatoraugen endigen. 

Der Abschluss der Wettercanäle gegen uic \'cnti
la toren erfolgt in dem kleinsten l~uerschnitle knapp vur 
dem Auge mittelst Blechschieber S und mit Hilfe einer 
im Maschinrnraume aufgestellten \Yinde lF. von welcher 
gleichzeitig cler eine Schieber aufgezogen. der andere 
herabgelassen wird. Zur grösseren Sicherheit nnd znr 
Vermeidung des todten Haumes im abgcschlo,;scncn 
Canalarme sind an der A bzwcigung zwei zweifliigelig-e, 
von der Hand leicht bewegliche Pfostenthiiren t ange
bracht. 

6. Kesselhaus ~VI in Taf. XIXJ mit einem 
Fassungsraume für zwölf Doppelftammrohrkessel (La n ca
s h i r e), innen 60,5m lang, 18m breit und 9,6111 
hoch , zu dem Zechenhause Yollkommen symmetrisd1 
gebaut. Gegenwärtig sind acht Kessel mit je 91) 111~ 

Heiztlllche und für 7 at Spannung Yorhauden. Zum 
Vorwärmen des Speisewassers dient ein grosser Doppel
RöhrenYorwiirmer, welcher den ganzen Auspuffdampf vun 
der Hauptfördermaschine, der Antriebmaschine znr elek
trischen Beleuchtung und \·on deu :-\peiscpumpen auf
nimmt. Die Asche wird in einen unterirdischen C'anal 
gestürzt und rnn da durch den Aufzug a gehoben. 

7. Werkstättengebäude: (VII in Taf. XIX). 
Dasselbe enthält eine Tischlerei t, eine Kanzlei für den 
Maschinenmeister k 1 ein Zeichenbureau z, eine Schlosser
werkstätte w mit zehn Arbeitsmaschinen und zwei ein
fachen Feuern , eine Schmiede s mit einem Dampf
hammer und vier Doppelfeuern, eine Spänglerei r; und ein 
Handmagazin 111. 

8. Zechen haus (VIII in Taf. XIX und Fig. 8. 
'raf. XXI) enthält zwei Zechenstuben z • zwei sieh 
ansehliessende Lampenstuben l sammt Vorrathskammern r, 
ein Krankenzimmer k mit einer Kammer für Hettungs-

requisiten r, welches für die erste Hilfeleistung bei \' cr
unglückungen oder Erkrankungen bestimmt i;;t, eine 
Badeanstalt fiir Beamte und da~ A nf„ichtspcrsonale 11, 
eine Steigerstube s. eine Oberhiiuerstube o nnd se<:h,; 
Kanzleizimmer a. Der Zugang aus den Zechenstnbcn 
zu den Lampcnstnhcn ist durch clic Thiiren A A. Da8 
Ausfolgen der Lampen geschieht durch siimmtlichc Fenster 
1lcr Lampct1stuhen in uem \'orraume II'. 

Eine Badeanstalt fiir Arhriter exi><tirt hi" jetzt ,,·pgen 
\ras,;er111a11geb nicht. wird aber nach ,;ieherer Beschaffnn~· 
des nothwcndigen Wassers wahrscheinlich unterhalb der 
Heinrichsanlage rnr der Colnnie errichtet werden, da
mit sie siimmtliehen Arlicitcrn hindurch den ganzen Tag 
nncl zeitwci"e auch ihren Familien zugiinglich sei. 

D. W a a g h a 11 s i'IX in Taf. XIX 1 halhstiickig, mit 
einer \Yaagc und l\.anzlci fiir uen Klein,ers('hleiss, einer 
Assistenten- und einer Platzmeisterwohnung. 

10 Die :-\eparation IX in Taf. XIX) sammt der 
\Y aggonwaage. dem Yerladebahnhufe nnd den Schiebe
hiihnen wird erst im .Jahre 18~1-1 zum Bane gclan~:en. 

11. Die ~iimmtliehen () a m p t 1 e i t 11 11 g ,;. und 
Wasser 1 e i t u n g s roh r e werden in unterirdischen 
gerünmigen ( 'aniilen d ,·~ m hoch. 1,5 m breit) gefiihrt. 
Auch das Ablassw:v•ser rnn allen Oebiinlichkeiten nnd 
das l{egenwasser vum Platze tindet in diesen C'anälen 
Aufnahme und wircl dadurch aus der Anlage abgeleitet. 

Die Isolirnng der Dampfrohre gegen Wiirmeau;;
strahlung· wurde zur lliilfte mit Korkschalen von K 1 c in er 
und B ok m a ~-er in Mlidling. zum übrigen Theilc mit 
Kicsclgurmasse von Puz n ans k i und :;;; t r e 1 i t z in 
Wi tkowi tz scl1r sorg-fii ltiµ: ausgeführt. Weiche von den 
lieiden C mhiillungen sich hcsser hewiihrcn wircl, wird 
erst die Zeit lehren. Die Ilerstellung- der Jsolirnngen 
mit Korksehalen \Oll K 1 einer und B ok ma~· er stellt 
sich um die Hälfte billig-er , als die mit Kicselgurmasse. 

Die sümmHichen Maschinen , mit Ausnahme der 
grossen Hauptfördermaschine und der Arbeitsmaschinen 
in der Werkstätte , und ebenso die sämmtlichen Eisen
constructionen stammen rnn den erz herzoglich A 1 brecht
schen Eisenwerken. Die Bauten wurden YOm Architekten 
Bob. (·er n y entworfen und im Rohbau sehr geschmack
Yoll ausgeführt. 

Die Bedachung der Gebäude l, II, III, IV, V, 
VI und theilweise rII ist aus Eisencoustructiou mit 
schwarz getheertem Weil blech, Y Jll und theilweise VII 
aus hölzernem Dachstuhl und ebenfalls mit Wellblech 
hergestellt. 

Ein hüttemnännischer Erfolg. 
(Drahtwalzwerk System Tu r k.) 

In Nr. 36, 1892, S. 431, hatten wir Gelegenheit 
über das Drahtwalzwerk System T ur k 1) zu berichten ; 
heute sind wir in der Lage, eine ~littheilung über die 

1
) Ingenieur Des. Turk, Höttennrwalter in Kapfeulicrg 

(Steiermark), hat dieses Drahtwalzwerk in den meisten Cultur· 
staaten patentirt. 

Einführnng dieses Systems in die hüttenmännische Praxis 
und über den Erfolg derselben folgen zu lassen. 

Wir erinnern. dass sich das genannte System rnn 
den bisherigen Ausführungen dadurch unterscheidet, dass 
hiebei nicht nur die Quadrat·, sondern auch die Oval
stäbe automatisch geführt sind und die Emfangsge-

1 * 
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sch windigkeiten der aufeinander folgenden Walzenpaare, 
der Streckung in den einzelnen Gerüsten entsprechend, 
leicht angepasst werden kann. Es werden hiedurch nicht 
nur die bisher nothwendigen Walzer und Jungen erspart, 
es wird dadurch auch die Leistungsfähigkeit des Walz
werkes wesentlich erhöht uud Unfälle, wie solche ins
besondere bei Drahtwalzen so häufig vorkommen , sind 
ganz ausgeschlossen , da wiihrend der Walzarbeit keine 
menschliche Kraft einzugreifen hat. 

Samstag am 11. November 1. J. wurde das zum 
Theile nach dem neuen Systeme hergestellte Drahtwalz
werk der Margarethen- Hütte des Herrn Hans P eng g 
Edlen von Anheim in Thörl (Steiermark) das erste Mal 
versucht. Schreiber dieser Zeilen hatte Gele){enheit, dem 
Versuche beizuwohnen. 

Einige Probezaggel, welche man anfänglich die 
Kaliber passiren Iiess, zeigten bereih den Erfolg an, so 
zwar, dass man bald zu den schweren, normalen Draht
zaggeln übergehen konnte, welche, auf die entsprechende 
Dimension heruntergewalzt, nach einander anstandslos 
selbstthätig in die neuen Kaliber einliefen und damit 
die praktische Durchfllhrbarkeit des Systemes durch den 
Erfolg klarlegten. 

Wir wollen hier nur noch hinzufügen, dass die Bedin
gungen für den Erfolg bei diesem ersten Versuch uicbt die 
besten genannt werden konnten, bei welcher Gelegenheit 
wir darauf hinweisen wollen, dass, nachdem mit Frisch
zaggeln auf 4 1

1 
~mm Draht ein so glänzender Erfolg 

erreicht wurde, ein mindestens eben so guter bei Stahl
zaggeln erwartet werden kann. 

Im l'ebrigen wollen wir auf die eingangs erwähnte 
Beschreibung des T n r k"schen Drahtwalzwerks verweisen. 

Schliesslich müssen wir erwähnen , dass es Herrn 
Tu r k weder an Kritik, noch an werthlosen Anboten 
fohlte, bis sieh in Herrn v. P eng g ein Förderer im 
eigentlichen Sinne gefunden, der, nur das Interesse fllr 
die Sache, die ihm gefiel, vor Augen, Alles was er konnte 
aufbot, um das praktisch zu versuchen, was theoretisch 
gelöst war. Wir freuen uns, diesen Erfolg eines öster
reichischen Hiitteuingenieurs bekannt geben zu können 
und wünschen dem Erfinder, dass sich diesem noch weitere 
anschliessen mögen. 

(„II n'y a que Je premier pas 11ui coüte." Gibbon.) 

F. T. 

}'ördereinrichtung von Haniel & Lueg auf der bergmHunischPn Ausstellung in Uclsenkirchen. 
Von Ingenieur Otto Vogel. 

Eines der interessantesten A usstellungsobjecte auf 
der im verflossenen Sommer zu Gelsenkirchen abgehaltenen 
bergmännischen Ausstellung war ohne Zweifel das von der 
Maschinenfabrik Ha nie 1 & Lu eg in Düsseldorf-Grafen
berg ausgeführte betriebsfähige Modell einer ganzen Förder
einrichtung mit mechanischer Aufsatz\·orrichtung und Seil
auslösung nach eigenem, vor kurzer Zeit in Deutschland 
patentirtem System. Wie bekannt . befindet sieh an der 
Sehachtöffnung zu Tage eine ,. orrichtung . die ein 
Aufsetzen des Förderkorbes bezweckt, um das Ausziehen 
des vollen und das Einsetzen des leeren Förderwagens zu 
ermöglichen. Bei älteren Einrichtungen dieser Art musste 
der Fahrstuhl , wenn er gesenkt werden sollte , vom 
Maschinenwärter erst gehoben werden, damit die Auf
satzvorrichtung zurückgezogen werden konnte; dabei ist 
die Manipulation langwieriger , der Dampfverbrauch 
grösser und kommt es zuweilen vor, dass der Maschinen
wärter sich in der vorzunehmenden Bewegung irrt, wo
durch Unfälle herbeigeführt werden. Bei Anwendung 
der vorliegenden Einrichtung ist dies ausgeschlossen, 
weil die Keil-Caps ohne Hebung des Fahrstuhles zurück
gezogen werden und denselben auch gleichzeitig in die 
Abwärtsbewegung bringen, wodurch jedem Irrthum seitens 
des Maschinenwärters vorgebeugt wird. 

Während die Anwendung von Keil-Caps allerdings 
nicht mehr neu 1) ist und auch in dieser Zeitschrift 

') :Oie Firma Ha nie 1 & Ln e g hat nnseres Wis~ens ihre 
mechanische Aufsatzvorrichtung seit <lem Jahre 1887 in 110 Fällen 
znr A:usföhrnng gebracht , ein schöner Beweis für die Brauch
barkeit derselben. 

bereits von Professor Kid - in eingehender Weise be
schrieben wurde, ist der andere Theil der Einrichtung, 
die S e i 1 a u s 1 ö s u n g, so eigenartig , dass wir etwas 
näher auf dieselbe eingehen wollen. 

Zum selbstthätigen Loslösen des Seiles vom Förder
korbe und Abfangen desselben unterhalb der Seilscheiben 
bei etwaigem Durchgehen oder l'ebertreiben der Maschine 
sind auch friiher schon verschiedene Vorrichtungen con-

struirt worden , die indessen ihreu 
Zweck nicht immer erreichen; die 
in nebenstehenden Figuren darge
stellte Seilauslöse - Vorrichtung von 
H an i e l & Lu e g gewährt jedoch 
jede bei Seilförderung erforderliche 
Sicherheit. ~) 

Der Apparat besteht aus drei 
um den Bolzen d drehbare Platten a 
und a1 , dit1 am Kopfe die Bolzen b b1 

und am unteren Ende den in Schlitzen 
beweglichen Bolzen e tragen. Zwei 

l Seitenplatten f nehmen die Bolzen b b1 

in den Aussparungen 11 11 1 auf, wäh
rend der Schlitz i zur Verlagerung 
der Drehachse d dient. Ein Stiick 
Kupferrohr c hält die Platten a a 1 

und f in normaler Lage. 

') Viel Aehnlichkeit mit dieser Vorrichtnng hesitzt der 
Sicherheitshaken von ürmerod, welcher von .Julias v. Hau er 
nach einem vorgelegenen Modelle in nnserer Zeitschrift, 1890, 
S. 263, beschrieben wurde. Die Rerlartion. 
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Tritt nun der Fall 
ein , dass die Maschine 
durchgeht , so passirt 
das beschriebene Platten
system einen unterhalb 
der Seilscheihe angeord
neten Trichter k (Fig. 2 ), 
stösst mit den Kanten l 
an die innere W aud des
selben und erleidet eine 
Drehung um d , wobei 
tlas Kupferrohr c durch
schnitten wird. Die Bol
zen b b 1 bewegen sich 
im Kreisbogen m 11 ; da 
sie aber gleichzeitig ilber 
die schrägen Flächen der 
Aussparungen 11 111 glei
ten milssen , so erfolgt 
eine Aufwärtsbewegung 
des Plattensystems mit 
der Förderlast, bis die 
Seitenplatten f mit der 

Seilbefestigung g frei werden. Hiebei setzen sich die 
Platten mittelst der Nasen p auf ein am oberen Rande 
von k befindliches Bleifutter und werden in dieser Lage 
durch den Bolzen e der Korbanhängung gehalten , der 

·nun die tiefste Lage in den Schlitzen einnimmt, indem 
letztere bei Drehung der Platten a a 1 sich nach ent
gegengesetzten Richtungen an den Bolzen e verschieben. 

Die Hauptrnrzilge dieses Systems sind folgende: 

1. Ein selbstthlltiges Auslösen bei normaler Förde
rung i~t gänzlich ausgeschlossen , da die Förderlast das 
Pl:ittensystem geschlossen hält. 

2. Der Förderkorb bleibt unter allen Fmständen 
bei einem ernntuelleu Seilausliisen auf dem gusseisernen 
Fangtrichter hängen, da ein Zurückdrehen der Aufhänge
platten a a 1 durch die Bolzen b b1 verhiitet ist, welche 
dabei gegen die Seitenplatten f stossen. 

• 
3. Das Kupferrohr c gewährt eine sichere Controle 

der Vorrichtung, da beim Durchsehen oder Durchstossen 
eines Dornes eine et_waige Plattenrnrschiebung kenntlich 
wird. 

Iron aml Steel Institute. 
(Fortsetzung und Schluss von S. 583.) 

Die Wärmeverschwendung beim Schmelzen von Eisen
erzen einst, jetzt und in der Zukunft. 

(Schlu•s.) 
Die auf die geschlossene Gichtglocke gestürzte 

Charge verursacht eine A Lkühlung der Gase oder mit 
anderen Worten, die Gase wärmen die Charge vor. Die 
Temperatur der Ga~e ist abhängig von der Temperatur 
der den Röstöfen entnommenen Erze. Be 11 empfiehlt, an 
dieser Stelle des Ofens ein elektrisches, selbstregistriren
des Pvrometer von L c Chate 1 i er anzuordnen. Ein 
Ofen,· circa 270 111 vom Laboratgrium entfernt, wurde 
mit dem Pyrometer verbunden und während 3 Stunden 
jede Minute die Temperatur abgelesen. Gewi~se unbe
deutende Vorkommnisse in einem Hochofen. als die 
Sublimation erdiger Best.andtheile des Gicbtmaterials, die 
Bildung von Spuren Ammoniaks und _in grösserem Maasse 
die Bildung von Kalium· und Natriumcyanid, ferner die 
Thatsache, dass man in den Gasen den Stickstoff des einge
blasenen Windes findet, dies Alles wollen wir übergehen und 
nur zwei Elementen , dem Sauerstoff und Kohlenstoff in 
ihrer Verbindung, wie sie in den Gasen auftreten, unsere 
Aufmerksamkeit zuwenden. 
Windtempera- Ofenhiihr CO, CO C in C<\ C in CO 

tnr in ° C in 111 in Yolnmprocent<!n 
knlter Wind 13,2 5,25 32.lG 

452 15,1 !i,47 22,21 
450 25,2 5,27 17,35 
616 25,2 5,81 13,62 
819 28,0 5,61 12,82 
854 23,7 4,76 17,6f1 

2!i,2 G,52 12,24-
2f1,2 
32,li 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6,12 
4,06 
3,28 
2,34 
2,28 
3,71 
1,87 
2,61 
2,86 

Experimentell wurde fostgestellt, dass reines Fes O~ bei 
141° C den Sauerstoff zu verlieren beginnt. In Ver
bindungen, wre sie in den gerüsteten Clevelaud - Erzen 
anzutreffen sind, beginnt die Desoxydation bei 199° C. Die 
Wirkung ist allerdings sehr schwach, der Verlust in der 
Stunde wird 0,28°/ 0 des Sauerstoffe3 der Erze sein. Bei 
415° C werden 5,80°/0 erreicht. Bei Hellrothhitze können 
nach \·ier Stunden 90°, '0 des Sauerstoffes de8 Fe3 0 41 

welches im gerüsteten Clevelan<l-Erze enthalten, ausge
trieben werden. Eine auffallende Grenze bei der Redue
tion des Eisenoxydes dnrch Kohlenoxyd wird im Fol
genden unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. 

Bei eben besprochenen Y orgängen wird C02 ge
bildet und mit Rücksicht auf den o.x~·direnden Charakter 
derselben wird sie bei 417° C, wenn sie mit metallischem, 
schwammigem Eisen in Berührung gebracht wird, rasch 
zerlegt. In ,-ierzig Minuten vermag der Eisenschwamm 
2,6 ° '0 Sauerstoff aufzunehmen und das entsprechende 
Gewicht Kohlensäure in Kohlenoxvd umzuwandeln. Die 
Eigenthümlichkeit der Kohlensäur~, Eisenschwamm zu 
oxydiren, nimmt, wie beobachtet wurde, mit der Tem
peratur zu. Bei dunkler Rotbglufü werden 100 Theile 
C02 von der oxvdirenden Wirkung auf metallisches 
Eisen in Cleveland durch 66 Volumtheile CO zurück
gehalten, bei heller Rothgluth sind 213, Lei Weissgluth 
909 Volumtheile nöthig, um dasselbe Resultat zu er
reichen. Im Hochofen sind die Verhältnisse etwas com
plicirt, denn wie man sich überzeugen kann , wechseln 
die Temperaturen der austretenden Gase fortwährend. 
Unter gewöhnlichen Verhältnissen wird die oxydirende 
Wirkung der Kohlensäure bei 240 Volumtheilen CO auf 
100 Volumtheile C02 aufgehoben. 

2 
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Wie früher bereits mitgetheilt wurde~ hiingt die 
Bildung der C02 ausschliesslich rnn der Einwirkung des 
Kohlenoxydes anf das Erz ah und wird , wie Be 11 
festgestellt hat, die Menge der .erzeugten C02 G,58 Ge
wichtseinheiten auf 20 Oew.-Einh. Roheisen nicht iiber
steigen. Es sollen hier dieser Erscheinung noch einige 
Worte gewidmet werdrn. Wir haben zuerst den Sauer
stoff von der entsprechenden Eisenmenge des bestimmten 
Gewichtes Roheisen, welche mit 18,6 ()cw.-Einh. bc· 
rechnet wurde, zu befreien. Die Absel1eidung des C ans 
llem eo. von welcher frilher gesprochen wurde, ist auch 
von einer CO"-Rilduug begleitet. Diese eigenthiimliche 
Erscheinung, im Laboratorium niiher studirt, beginnt 
zwischen 132° und 254° C. Bei 4200 C: wird C so 
rasch abgeschieden , dass in sieben Stunden alle 100 
vorhandenen Gew.-Theile I%1en mit 144 Gew.-Theilen 
ausgeschiedenem C imprägnirt wilren. In einem Falle, 
wo ein künstlich dargestelltes Eisenoxyd verwendet 
wurde, waren i70 Theile C auf 100 'fheire Metall aus
geschieden worden. Es scheint, daHs die Temperatur des 
oberen Theiles der J:eductionszoue diciler Reaction sehr 
entspricht, da auch in dieser Zone_('()" in genllgender 
Menge rnrhanden ist und diese Koh\ensilurcmenge 
in den abziehenden niehtgascn nicht wieder rnrgefunden 
werden kann. ~Jan kann annehmen , dass geniigend 
Kohlenstoff in einem Xin•au des Ofens, wo er von CO" 
unbeeinflusst h\eiht, ausgeschieden wird. w1~\cher die im 
Rohei~en enthaltene Menge reprlisentirt und daher die 
entsprechende Menge C ab CO" , welche in obcrwiihn
ten 6,58 Gew.-F:inh. enthalten sein muss , durch Hr
duction des Erzes erhalten , ergibt. Die bedeutenden 
Kohlenstoffquantifätcn , welrhc heim Ausblasen eines 
Hochofens gefunden werden, sprechen glcichfa\18 fiir die 
am1gedehnte Kohlenstolfahscheidung. Die derart ausge
schiedene Kohleni!toffmenge ist in den (;asen nicht zu 
finden , tritt jedoch in einem spiitcren i-\t:1di11m des 
Proce~~es wieder :lll f. 

Die chemischen Formeln. welche die Wirkung des 
1 'O auf l'eroxydc des Eisens und metallische;; Eisen klar
stellen, sind : 

Eisenperoxyd wird vermuthlich zu einer niederen Oryda
tionsstufc reducirt: 

Fe X Oy + 2 eo = 2 c + Fe X o~· + 20. -

l\letal\isehes Eisen, welches gleichfalls CO spaltet. 

a) a Fe + b ('() = Fe a 0 b + h C, 
andererseits bildet eine niedere Oxydationsstufe des fösens 
als Fe:i 0 3 mit C erhitzt CO und C02 • 

/,) Fe m 0 m + 2 n (' = 111 Fe + 2 n CO (2 n = m). 

c) FemOm + nf' = mFe + nCO;. 

Fe2 Ü3 der F.inwirkunir rnn CO ansg~~etzt. giht ('( I" und 
eine niederere Oxydationsstufe des Eisens. 

d) p Fe2 0 3 + q CO = Fe" p O:; p-q + (1 C02 • 

Gehen wir nun zur Betrachtung der in einem Hoch
ofen auf einander folgenden VorgänO'e über welche wir 
an einem Beispiele rnrnehmen woll:n , so 'finden wir, 
dass Rauerstoff und Kohlenstoff in den austretenden 

nasen, und zwar 36,87 Einheiten 0 und 22,08 Ein
heiten < ', wornn ;,, i 4 als ro2 , 16. :a als CO enthalten. 
derart rnrtheilt sind , dass da~ bekannte Verhii\tniss 
eo:!: eo gleich sein wird 1 : 2,84. Dies kann aber nieht 
das hcste V erhiiltniss genannt werden, weil 5, 7 4 C ab 
CO" filr ~O Einheiten J:ohci~en keine 11ngewii\rnli1·h 
niedere Zahl für den C in seinem hiihercn Oxydations
zustirnd ist. 

B c 11 heh:rndelt nnn die weiteren Vorgänge und 
Erscheinungen, die im Hochofen statthaben. Wir wollen 
eine nähere Behandlung die;;es Theilcs ilcs Vortr:igrs 
iibergchen. 

In welcher Weise beeintlnsst die Winderhitzuug- dii• 
Brennstoffersparniss '! Bei Beantwortung dieser Frage er
innert der \"ortrage;1dc an das in Dr. I' er c y's Metal
lurgie diesen Gegenstand behandelnde Capitel und kommt 
hierauf auf drei Versuche zu sprechen, welche die 
Theorie der Winderhitznng g-enannt werden können. 
Profes:;or W. A.)r i 11 er vo~1 Kin g's College in London, 
Professor C 1 a r k rnn der A herdeen l "nirnrsit~· und Dr. 
Per c ~- fiihrten diese Versuche durch. Hei allen drei 
Versuchen war ein \Yiirmemangßl im Gßstell des Hoch
ofens durch die mit de.m Wind eingeführte Wiirme 
behoben worden. B c 11 nennt allerdings ein solches Ver
fahren fehlerhaft, weil man unter solchen Verhältnissen 
nicht Roheisen erzeugen werde. 

Nehmen wir fiir alle Fiillc an, da~s die Temperatur 
des Herdes, welcher mit kaltem ·Wind geblasen wird. 
gcniigt, um gutes 11oheisen zu erzeugen, so muss die 
aus der Anwrndung warmen Windes resultirende Er
sparnis;; hei in hiiheren Hegionen auftretenden Heaetionen 
zur Geltung kommen. Fm bei kaltem Wind die an den 
Formen niithigc Wiirme zn erzeugen , miisste eine so 
enorme Brennstoffmenge n•rhrannt werden . d:iss das 
erzeugte Gas,·olumen die ~chmelzsiiule in einer Zeit 
passiren miisste, die del zu kurz wiirc, um die Wiirme
ahgahe his zur (;icht au;;rcichcnd zu gestatten. Lord 
Gran v i 11 c war der Erste, der die Ofenhöhe bis auf 
22 m erhiihte und seinem Beispiele wurde spliter mehr
fach Folge geleistet., so in Low ~[oor. Der Erfolg war 
eine I:eduction des Brennstoffaufwandes gegen jenen. 
der hei der ersten Anwendung heisscn Windes erzielt 
wurde. In einem Hochofen mit kleinen Dimensionen 
muss bei Anwendung warmen Windes dem zufolge keine 
Brennstoffersparniss re,;u\tiren. Es wird schwer sein, 
die Nachtheile, die ein zu ra;;ches Aufsteigen er
hitzter Gase bewirkt, zu ignoriren. Die Geschwindigkeit 
de~ Gasstromes wird durch Erhitzen der Gebläseluft 
herabgesetzt werden. Nehmen wir den Fall für einen 
der 15 m hohen Hochöfen in Clarence an. Die Gebllise
lufr bringt 11 000 Ca\. in den Ofen: 81 000 Ca\. werden 
durch \"erbrennung erzeugt. Erstere Wärmemenge ist 
demnach 12°/0 der Gesammtwiirme und wird ohne Gas
erzeugung im Ofen znr Geltung kommen können , wo
durch das Gasrnlumen beträchtlich vermindert worden 
sein würde. 

Bei den neueren, mit heissem Wind blasenden Hoch
iifen ist die Erzeugung l!'egen ltlterr mit kalter Gch\lisc-
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luf't hetriebcncn liefen verdoppelt worden , wiihrend die 
(;asmengc die gleiche geblieben. Die Erklärung filr diese 
sehcinbare Anomalie ist darin zu suchen , da~s das 
grössere Erzvolumen, im Verhllltnis~e zur Brennstoff
menge mit dem Ofeninhalt verglichen, eine bedeutende 
Zunahme der '\\'ärmeabgabe der ausströmenden Case be
dingt. Diese Differenz ist durch I•:Cqierimentc gepriift 
worden. Die kleinen Dimensionen älterer Oefen erlaubten 
einer iibermässigcn Wärmemenge den Austritt auf der 
r.ieht und in weiterer Folge die Hc~uction der CO" zu 
CO in einem unrationellen Verhiiltni~sc. Die Znsammen
setzung der Gase fiir 20 Gcw -Einh. Hoheisc11, gerechnet 
mit Wieksid1t auf die chemischen Vorgänge in ver
~ehietlcne11 Tiefen rnn der Gicht eine;; 2 5 111 hohc11 Ofens, 
g-iht Be 11 in folg·cndcr Tabelle an: 

1. .\u~lrelc1ules (;as 
•1 1. E11tnahm1· ;\2 111 

;.;, 2. 8.2 " 
L :L 
:J. -1. 
li. 5. 
7. li. 

" ,, 

,. 
8. 7. " 
~litte! 2. - l 
li. Entnahme! 

12.:l " 
16,4 " 
:W,4 „ 
:!2,0 '' 
24,0 " 

„ 

36,87 
25 
24, 71 
:!4.G9 
24, 72 
24,14 
23,74 
2G.97 

2-l,5 

:.::: 3'l 

22,08 
11,::rn 
17,33 
17,42 
18,09 
17,98 
1 ;,8 
1 ~l,35 

17.48 

2:l,Oü 
23, 11 
23.23 
24,12 
23,97 
:!3,7:~ 

25,8 

2:u1 

Will man die \·erschicdenen \Yiirmeaufwllnde . Jic 
beim Hochofen heriicksichti1d werden müssen z11s:1~1mcn-

- 1 

stellen, so wird man finden , da~s dieselben in zwei 
Gattungen gesondert werden kiinnc11: es sind solche, 
welche unbedingt niitliig sind oder welche. wenn dieselbe 
auch als Yerschwcndung angesehen werden. in der Natur 
der Sache doch als 11n1crmcidlich g-elten müssen. und 
andere , welche die dnrc-h $tr:ihl1111g des 1 lfcng-emiiuers. 
sowie die d11rch die Wasserkühlung- zum ~chutze der 
Formen u. dgl. :1ul~ewcndctc Wärme einschliesscn. Bei 
modernen Oefen betriigt dieser letztere V crlust · ti ''' 

0 
bis 

7° 0 der gesammten entwickelten ~Yiirme. · 
Die rnn den Ga~en mitgenommene \Yiirme ist bei 

Uef'en älterer ('onstruction bei 10° u der Gesammt
wiirme, und muss die,.;c \Yiirme. soweit sie die modernen 
Anlag~n betrifft . als umcrmeidlieh betrachtet werden. 
Den entzündbaren Theil dieser (1;1sc haben wir zu 
unserer Disposition und wir müssen trachten, denselben 
so viel als möglich auszunützen. · 

Bei der Erze11gnng rnn Clernland - I:obeben siud 
etwa 12 1 ,~ Gew.-Tb. Kohlenstoff auf 20 Gew.-Th. Hoh
eisen als CO in den Ga.;;en. Die Wärme, welche durch 
Verbrennung derselben erzeugt wird, mehr der Wärme, 
die bei der Verbrennung des enthaltenen H frei wird, 
hiezu noch die fühlbare Wärme der Gase selbst, geben 
zusammen ungefähr 80 2-li C'al. In dem besonderen 
Falle , welchen wir beschrieben , ist die im Ofen er-

zeugte Wärme mehr der u111ermeidlichen Verlu:ite 
84 841 Cal., wogegen die \·orige Wärmemenge etwa 94°/0 

ergibt , welche weiter nützlich verwcrthet werden soll. 
12 1 ~ Gew.-Th. Kohlenstoff (1 Gew. -Th. = 50,8 kg,1 
als CO in den Gaseu vorhanden, mit Kohlensäure und 
Stickstoff verdünnt, gibt etwa 7000 cm'; Gas bei gewöhn
licher Tagestemperatur und ungefähr das Doppelte bei 
der Tcm1Jeratur, mit welcher das Gas austreten wird. 
Diese Gase benüthigen einen ungeheuren Raum nach 
ihrer Yerbrennung mit Hiicksicht auf das grosse Volumen 
der niithigen \'crbrennungsluft. Die Gewichtszunahme bei 
der Verbrennung ist 2 1. ~mal so gross. als das Gewicht 
des rnrbrauchten Gases. Da~ Gcsammtgewicht der Gase 
kann mit 115 <iew.-Th. auf 20 Gew .-Th. Eisen angenommen 
werden. "·3 da\"On oder 76.61i <iew.-'l'h. gehen zu den 
Kesseln, was 53 -!~18 Cal. rnn obigen 80 247 Cal. ent
spricht. Die 'Vlirme der Ga~c bcirn Yerlas8en des Kesse\:; 
steigt auf 25 f>27 Ca!., so dass 27 971 Cal. auf die 
Dampferzeugung und die Verluste zu rechnen sein wer· 
den. Es wurde angenommen, dass fiir je 20 Gew .-Th. 
Boheiscn :H Gew.-Th. Wasser in Dampf verwandelt 
werden miissen , und zwar bei circa 7 k.q Pressung auf 
den cm", wozu 20 708 Ca!.. welche beiläufig 26°/0 der 
dem Ofen durch die Ga~c entuommenen Wärme 
(80 24 7 Cal.) entsprechen . niithig sein werden. Die 
Gase treten mit etwa 32i'i° C in den Kamin , welche 
Temperatur Peclct für niithig hält, um das Vacuum 
in der Esse herzustellen. Diese Temperatur ent.'!pricht 
einem \Yärmererlust rnn 14 556 Cal. Die Verluste der 
Kc~selfeucrung berechnen wir mit 22 034 Cal., so dass 
sie sich auf etwa 41 u '0 stellen. 

Ei11 Drittel der Oase dient zur Winderhitzung, das 
sind 2li 7-l!l Cal., wiihrcnd im Gebläsewind nur 
14 fiu11 Ca!. enthalten sein werden. 1 u diesem Falle ist 
der Esscnvcrlust sehr geringfügig, weil die ( 'onstruction 
der Winderhitzer ei11e starke Abkiihluug der Gase zu
lässt. Man wird den Esseuzug mit 5:135 Ca!. berechnen 
kiinncu , was mit rnrigl'n , im Winde enthaltenen 
14 500 Cal. 19 8:li'J Ca\ ergibt. llcr Verlust bei der 
\Yinderhitzung wird demll:lch 2fi,8".'o sein. 

Von der aus den dem Hochofen entströmenden 
nase11 noch zu gewinnenden \Yiirme betrugen die Ver
luRte bei der Kesselfeuerung und Windcrhitzung 36°/0 • 

\"ou den 84 841 l'al., die fiir die eigentliche Ofenarbeit 
bcniithigt werden , sind die uneiubringbaren Verluste 
23 000 Cal. Von der dureh Verbrennung des austreten
den Kohlenoxydes gewonnenen Wiirme ist der dem 
Dampfe, welcher die Maschine rnrlässt, entsprechende 
Theil gleichfalls als Verlust anzusehen. Das Roheisen 
enthält im Moment des A bstiehes 6600 Ca\. Diese sind 
als Verlust anzusehen, sie können in den meisten Fällen 
nicht zurückgewonnen werden. Die Schlacke nimmt 
15 500 C'al. mit. 

Be 11 bespricht diese Wärmernrluste ziemlich ein
gehend und erwähnt Versuche, welche durchgeführt 
wurden . um die Schlackenwärme auszunützen , wobei 
festgestellt wurde , dass man auf den C\arencc-W erken 
mit der verlorenen Wärme eines Ofens. dessen wöehent-
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liehe Production 500 t erreicht, 150 t Salz, vielleicht 
noch etwas mehr aus Salzwasser durch Verdampfung zu 
gewinnen vermochte. 

Von den weiteren Vorträgen heben wir hervor 
Prof. L e de b u r's 

„treber lr!odificationen des Xohlenstoffes im Eisen". 
Der Vortragende führt anfänglich an, dass Karsten 

derjenige war, welcher den Kohlenstoff im Eisen als 
Graphit, sowie in chemisch gebundener Form, im Ver
hältniss des Atomgewichtes mit Eisen zu Carbid nreint 
ge~unden. Man unterscheidet in allen bis zur jtlngsten 
Zeit gegebenen Analysen zwischen diesen beiden Formen 
des C. Diese Unterscheidung ist aber nur von begrenztem 
Werth. Im Graueisen, wo sich der Kohlenstoff als Graphit 
im Uebermaasse Yorfindet, kann eine solche Theilung der 
Kohlenstoffformen auf mechanische Eigenschaften des 
Materiales schliessen lassen ; dieselbe wird jedoch werthlos, 
wenn es sich um die Formen des Kohlenstoffes im Stahl, 
welcher härtbar ist , handelt, dessen Verhalten von der 
Abkühlung nach der Erhitzung abhängig ist. L e de b 11 r 
meint, dass durch Feststellung von Yier Modificationen 
des Kohlenstoffes ein klareres, die Eigenschaften des 
Eisens zeigendes Bild gegeben werden könne. Es ist 
damit nicht gesagt, dass nicht etwa noch weitere Kohlen-
stoffformen existiren. -

Die erste dieser vier l\Iodificationen des Kohlenstoffes 
ist der G r a phi t. Seine Ausscheidung im Moment des 
Erstarrens wird durch Silicium begünstigt. Aehnlich wie 
Silicium, aber vielleicht noch kräftiger, wirkt Aluminium 
in diesem Falle ein , wozu bemerkt werden muss, dass 
im Hochofen kein Aluminium von Roheisen aufgenommen 
wird. Von entgegengesetztem Einfluss ist Mangan. Wie 
bekannt, können manganreiche Eisensorten mehr Kohlen
stoff aufnehmen. Ein Bad eines kohlenstoffreichen Eisens, 
in mit kieselsäurereichen Wänden ausgefütterten Gefässen 
erhitzt, wirkt folgendermaassen : die Kieselsäure wird 
zerlegt , und wenn da;; Eisen Mangan enthält , tritt 
letzteres als kräftig reducirendes Agens hie bei auf; 
Mangan tritt aus dem Eisen, Silicium wird aufgenommen. 
Auf solche Weise wird Spiegeleisen in Graueisen umge
wandelt. Diese Umwandlungen in der chemischen Zu
sammensetzung treten um so deutlicher auf , je höher 
das Metallbad erwärmt wird; je länger die Periode 
dauert , desto stärker ist dann die Graphitabscheidung. 

Die zweite Modification des Kohlenstoffes , ähnelnd 
dem Graphit, ist der Temperkohlenstoff. Der 
Name ist nach jener Form des Kohlenstoffes gewählt, 
welche während des langen Erhitzens Yon weissem Roh
eisen beim Temperprocess gebildet wird. Bei Stahlsorten, 
welche auf Hothhitze gebracht werden wenn sie über 
1°/o C enthalten, ist gleichfalls diese F~rm des Kohlen
stoffes beobachtet worden. 

Einige Procente Mangan erschweren die Bildun"" 
des Temperkohlenstoffes. "' 

Eine dritte Modification des Kohlenstoffes welche 
metallurgischen Chemikern seit längerer Zeit bekannt ist, 

ohne bisher entsprechend gcwiirdigt worden zu sein, ist 
der Carbidkohlenstoff. 

Die vierte Modification h1t unter dem Namen lfar
tungskohlenstoff bekannt. 

Wir hoffen, dass Prof. L cd c b ur den Gegen8tand 
seines in Darlington gehaltenen Vortrages, sowie die 
darauf folgende Discussion später filr eine ausgedehntere 
Bearbeitung als Thema wählen wird, wesshalb wir heute 
von einer ausführlicheren Besprechung absehen wollen. 

T. Ph. B c J so n sprach „ Ceber die Entwicklung 
der Erzeugung von Eisen und Stahldraht" , und gah 
damit einen histori~chen füickblick über die in den letzten 
beiden Decennien eingeführten Neuerungen beim Draht
walzen, wobei hauptsächlich Englands und Amerikas (der 
V creinigten Staaten) V crhältnisse berücksichtigt werden, 
während vom Continent eigentlich nur Deutschland, al:; 
am meisten Draht erzeugend, erwähnt wird. 

William l\f u i r h e ad las über „Neuerungen beim 
Auswalzen von Stahlplatten". :\ acl1dcm der Vortragende 
2 1 1 ~ Jahre mit einem neuen Walzwerke arbeitet, h;t er 
zn dem Schlusse gekommen, dass der vortheilhaftesto 
und ökonomische8te Weg zum Walzen Yon Fa~on
Stahl für Schiffbau- und Construc tionszwecke jener ist, mit 
bedeutender Kraft, raschen Durchgängen oder grosscn 
Geschwindigkeiten und geringem Zug zu arbeiten; dasfl 
ferner dieselben Grundsätze beim Auswalzen von Blechen, 
deren Oberfläche mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden 
soll , als deren Länge, in einer modificirten Form anzu
wenden sind. 

Langsam laufende schwere Blockwalzen mit Ucber
setzung, wie sie heute in England zur Blecherzeugung 
angewendet werden, verlangen Uebergänge zu Blockquer
schnitt.en, die nicht nur unzweckmässig, sondern auch 
unökonomisch sind. Der Kraftaufwand dabei ist bedeutend, 
ein Nachwärmen der Brammen wird nöthig. Die Schöpfe 
werden hohlgewalzt, daher der Abfall vergrössert. Die 
Blöcke für Bleche von 13-25 mm Stärke sollen nach 
des Vortragenden Ansicht nicht mehr wie 460 mm , bei 
Blechstärken von 6-11 mm nicht über 375 mm Quer
schnitt besitzen und möglichst rasch in einer Hitze 
(Durchweichungsgruben) ausgewalzt werden, wozu man 
für eine Erzeugung von 150 t in 12 Stunden 3 Duo:i 
mit einer Blockwalze, 2130 mm lang, einer Vorwalze, 
2900 mm lang, und einer Fertigwalze, 2130 mm lang, 
YOn einer Reversirmaschine angetrieben, benöthigt. 

Nach diesem Vortrag entwickelte sich eine recht 
lebhafte Discussion. 

Thomas Turner brachte in seinem Vortrage: 
„Die Erzeugung von Schmiedeeisen in kleinen Gebläse
öfen in Indien" manche interessante :Mittheilung über die 
Erz- und Brennstoffverhältnisse, und wandte sich, nach
dem er den Process beschrieben, der Zukunft des indi
schen Eisenmarktes zu. 1' ur n er Yerspricht sich mehr Erfolg 
Yon einer grösseren Anzahl kleiner Werke, als von einem 
grossen Etablissement, in welcher Hinsicht die Verhält
nisse jenen Steiermarks ähneln, denn die Prosperität der 
indischen Eisenhütten hängt vollständig von dem ansge-
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dehnten Holzbestande ab, insbesondere im südlichen 
Theile des Landes. 

Nach Dankesworten von Seite des Präsidenten an 

die Mitglieder de~ Localcomite~, die „North - Easiern 
Hailway", welche für d:B Meeting Separatzilgc znr Ver-

Notizen. 
Kohlenbednrf in Malta. In Folge cler l!:l'genwärtigen 

Krisis ller englischen Stcinkohlenhergwerke hahen sich die helgi
scl1P.n Unternehnwr veranlasst gesehen , clurch Znfuhr von Bri
qnelts 1len sich fühlbar machenden .Mangel an Kohle in Malta 
zn declren. Es ist auffallend , dass die östnreichischen Unter
nehmer his jetzt in Malta keine Angebote machten, obwohl einige 
.Ji.rselben wegen cler Nahe der Werke ihre Producte unter den 
gegenwärtigen Umständen clahin vortheilhaft hätten absetzen 
können. J. Z. 

BleipressPn, Das Grnsonwerk in Magdeburg-Buckan liefert 
l1y<lraulische Pressen zur Herstellung verschiedener Gegenstände 
ans flüssigem Blei, welches dabei durch Formen gedrückt 
nn<l während dieses Durr:hpressens abgekühlt und fest wird. 
Es gehören dazu hydraulische Ka bei pressen. mittelst welcher 
elektriscl1e Leitungskabel von 3 bis 60 111111 Durchmesser mit 
continuirlichen Bleihüllen umgeben werden, deren Dicke bei 
<len schwächsten Kabeln ' "'bei den stärksten 2 111111 beträgt; <lureh 
Pine stellbare Centrirvorrichtung ist dabei für genau gleiclie llicko 
<ler Hülle gesorgt; ohnP diese Vorrichtung können noch bis 
!I;) 111111 dicke Kabel mit <ler Bleihülle versehen werden. Andere 
Apparate dienen zum Pressen von Bleirohren, deren lichte Weite 
l1is 170 mm beträgt, und von Bleidraht. Auch liefert tlie Fabrik 
Bleirohrpressen älterer Construction, Ersatzstücke zu denselben, 
forner Bleiwalzwerke. Die wichtigeren Theile der Apparate sir.d 
au~ Hartguss oder Stahlguss hergestellt. Die ohige Firma ist in 
Wien durch Ingenieur Carl Huber, 1., Wollzeile 15, vertreten. 

H. 
Entzi11nung ,·on l\'eissblech11bfällen. Engl. Pat. Nr. 5255 

Yon J. G. H. u. C. T. Bat c h e l o r. Penarth , (ilamorganshire. 
llie A hfalle werden <lureh Druck zu Tafeln gepresst. welche man 
zur Anode eines elektrolytischen Bades macht. dessen Elektrolyt 
aus Chlorzinn oder dergleichen besteht. Das entzinnte Eisen kann 
in der Batterie zur Erzeugung der Eleklricität bPnutzt werden. 
(Chem.-Ztg„ 1893, S. 1117.) 

\' entilator mit sclrnclllaufeude1· Betriebsmaschine. Be
kanntlich zieht man gegenwärtig den Ventilatoren von grossem 
Durchmesser, welche wegen ihrer gerin~n Tourenzahl durch 
eine Maschine ohne Umsetzuug betrieben werden können, solche von 
mittlerer Grösse und mit mässiger Umsetzung vor. Neuerlich geht 
<las Bestreben dahin, auch bei diesen mittelgrossen Apparaten durch 
Anwendnng schnell laufender Dampfmaschinen die Umsetzung ent
behrlich zu machen und dadurch die Anlagekosten noch weiter 
zn vermindern. So wird (in den Comptes r~ndus de Ja Soc. de 
l'induslrie mini·rale, August un<l September 1893, S. 115) iiher 
einen Ventilator von Se r mit ~.8 111 Durchmesser berichtet , der 
von einer Maschine mit 200 Touren in der Minute ohne Umsetzung 
lietrieben wirll. Dieselhe ist eine Zwillingsmaschine und hat \l,35111 
C~·Jinderdurchmesser bei einem Hube von 0,5 111 i <lie Kolbenge-
schwindigkeit beträgt daher 3'." 111. H. 

Unterirdischer Drnckluft-Sammler. ') Bei der auf 2 
Gruben der kiinigl. Berginspection l' 1 aus t h a 1 versuchsweise beim 
Ortsbetrieb und auch beim Abbau eingeführten maschinellen Bohr
arbeit unter Anwendung \'Oll Druckluft, welch letztere von 2 
mittelst Turbinen angetriebenen schnelllaufenden Luftcompressoren 
mit 35 e Leistung geliefert wird, dienen als Luftsammler im festen 
Gestein hergestellte, ungefähr 30 m;' Luft fassende Räume. Den 
Abschluss derselben an der freien :-\eite bildet ein aus Klinker
ziegeln hergestellter, mit einem Mannloch versehener Mauerdamm. 
(Z. f. <l. B.-, H.- u. S.-W., B<l XLI.) K. 

1) Ueber eine gleiche Einrichtung auf Himmelfiirst-Fundgrnhr 
hei Freiburg s. diese Zeit.~1·hr., 18~2. R 25. Die Re1l. 

fügung stellte, die WerksbeRitzer und Andere und nach
dem die Versammlung den Präsidenten des Institutes 
acclamirte, wurde das Meeting in Darlington geschlossen. 
(Iron :md Coal 'l'radeB Review, 18 9 3, September.) 

F. T. 

Die grösste unterirdische Wasserhaltungs-Maschine in 
Europa und Amerika besitzt nach Z. f. d. B.-, H.- u. S.-W., Bd. XLI, 
das Kux berge r Revier der Mansfelder Gewerkschaft. Dieselbe 
ist eine rotirende Zwillings-Tandemmasehinc mit direct ange
schlossenen doppeltwirkcnden Plangerdruckpumpen. Sie arbeitet 
mit veränderlicher Füllnng nn<l Comlensation. Die Hochdruck
cylinder haben 9511, die Niederdruckcylinder 1350 111111 Kolben
<lurchmcsser. Der Plungerdurchmesser bei den Wasserdruck
pumpen misst 295 111111. Der gemeinschaftliche Kolbenhub beträgt 
1300 111111. Jede Hälfte <ler Maschine besitzt ihre eigene Conden
sations-Einrichtung. Die Wasserdruckpumpen sind mit gesteuerten 
Ventilen ver;:ehen und sollen bei 48 Umdrehungen der Kurbel
welle in <ler Minuk 17 m" Sa\zsoo\e von 1.2 sp"-C. Gewichte auf 
191 m Höhe drücken. Bei einem Dampfdrucke von 5 bis 6 11/ 
soll der Dampfrerbrauch per netto e und Stunde 111,5 kg betragen. 
Alle Maschinenbestandtheile, welche mit dem Salzwasser in Be-
rührung kommen, sind aus Bronze hergestellt. K. 

Schwedens Eisenerzreichtlrnm. Nach X o r d c n s t r ii m 
in .Jern Kontorets Annaler nehmen die särumtlichen Ei~enerzl::.ger
stätten , welche bekanntlich ein sehr steiles, nahezu lothrechtl's 
Einfallen besitzen, einen Flächenraum von l 1i;23 000 111" ein. 
Davon entfallen nur 280 000 111' auf <lie mittelschwedischen, bisher 
fast ausschliesslich bearbeiteten Felder, 260 000 111' auf Taberg 
in Smäland mit armen Erzen und 1 083 UOO 111' anf Norrbotten, 
wo erst seit 1892 zu Gollivara nach Vollendung der Eisenbahn 
zum bottnischeu Meerbusen wirklicher Abbau stattfindet. Von <len 
nordländischen Feldern umfassen Kirunavara Luossavara 50; 1000111 2

, 

Bontivara, welches jetzt noch als unbauwiirdig gilt, 3000UO m', 
Gollivara 245(1(0 111'' und Svappevara 38000 m2• Abge1>ehen von 
'faberg und Bontivara verbleiben demnach noch l 043 UUU 111' 
oder 104,3 /rn hauwiirdige Erzfelder. Vergleichsweise sei noch er
wähnt, <lass <lie Hauptfelder .Mittelsch we<lens folgende Erzßä<"hen 
enthallen: Grängesher!?, das bisherige Hauptexportgebiet, 90000111", 
Xorberg 21 200 111", Dannamara 12 000 111", Striberg 9200 111", 
Porsberg 7100 m', Xorclmarksfel<l 5000 111" n. s. w. x. 

Sicherung des BetriebPs bei do11pelreihigen (iestänge
Pumpen, Auf den 0 t t o-Schächten der .\lansfelder Gewerkschaft 
wurde bei einer doppelreihigen Sehachtpumpen-Anlage eine hy
draulische Gestängeausgleichung nach System Ha nie 1 & Lu e g 
so amgeführt, dass bei einem Gestängehruch oder bei 11 Aus
hängen der einen Pumpenreihe die andere Hälfte des Pumpen
werkes unter Zuhilfenahme des Accumulators mit h1lber Leistung 
weiter fortbetrieben werden kann. ßei gewöhnlichem Betriebe, 
wobei sich die Gestänge gegenseitig ausgleichen, ist der Accu
mulator ausser Thätigkeit. (Zeitschr. f. d. Berg-, Hütten- u. Salinen-
Wesei;, Band XLI) K. 

Eisendrahtgeftecht-Packung hat sich nach Z. f. d. B.-, H .-
11. 8.-W., Bd, XLI, bei einer hydraulischen Gestäugeausgleichung 
auf der Grnbe Die p e n 1 in c h e n (Bergrevier DilrenJ, wo sich bei 
<lern vorhandenen Drucke von 57 al verschiedene andere Packungen 
ganz unbrauchbar zeigten, recht gut bewährt. Die Packung be
steht aus einem dünnen, weichen Eisen<lrahtgrflecht, welches mit 
einer dünnen Schicht Gummi präparirt i8t. K. 

Bestimmung des im Eisen enthaltenen Gesamn1tkohle11· 
stoffes. Um über die Zuverlässigkeit der hieför gebräuchlichen 
Verfahruagsweisen auf Grund eingelangter lintersuchnngcn auf
geklärt zu werden, hat der Verein zur DefürdPnrng des Gewerhe
fleisses in Berlin einen Prei~ ausgeschrieben; die Preisarbeit Prof. 
L e de b u r's haben wir bereits friiher in ihren Resultaten 
unseren Lesern mitgetheilt, welche wir nun auf eine zweite Preis
arbeit von Prof. Dr. Götti g aufmerksam machen, die jüngst in 
<len Yerhanlllnngen des ger.anntPn Vl'reines (8. Heft, 1893) er-
schien. X. 

3 
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Pumpen mit schwingendem Kolben (Flügelpumpen) 
werden auf einer Zeche bei Essen zur Entwässerung der Ab
haue angewendet. Die von der Firma Th. He y m e r & K 1 a s s e 
in Menselwitz (8achsen-Altenberg) gelieferten sogenannten Präci
sions-Flügelpumpen sollen bei Benntzung des Windkessels das 
Wasser bis auf ;JU u1, ohne denselben auf 15 111 Höhe drücken. Eine 
solche Pumpe mit ungefähr lUO l Lieferung in der Minute kostet 
nur 64 Mark. (Z. f. d. B.·, H.· u. S.-W., Bd. XLI.) K. 

Phos11horstahl-Bro11ze rdr Pumpeobestandtheile. In 
einer Bri11uettefabrik bei Türnich (Bergrevier Brühl-Unkel) wnrden 
die aus Rothguss oder Stahl hergestellten Pumpen und Maschinen
theile, welche sehr bald durch Einwirkung saurer Wässer unbrauch
bar wurden, mit grossem \'ortheil durch solche aus Phosphor-
stahl-Bronzc ersetzt. (Z. f. d. B.-, H.- u. S.-W., ßd. XLI.) K. 

Literatur. 
Ill'ocklmus' ('ournrsations-Lexikon. 14. vollständig ucu

hearbeitete Auflage. Iu Hi Bänden. Brockhaus in Leipzig, 
Be r 1 i n und \V i e n. 189:3. 

Von diesem vorzüglichen Sammelwerke, <las rüstig vorwärts 
schreitet, liegen uns wieder ~ Bär;de vor, untl zwar der 6. und 7., 
ersterer von Elektrodynamik bis Forum, letzterer von Foscani bis 
Gilboa reichend. Der 6. Band ist mit 52 Tafeln (darunter li 
prächtig in Farben und eine in Lichtdruck ausgeführte, 12 Karten 
und Pläne) und 259 Textbildern ausgestattet. Unter jenen Tafeln 
ist eine doppelte den Erzlagerstätten und viele Holzschnitte 
sind den verschiedensten Zweigen der Elektrotechnik, mehrere 
tlen Elevatoren, den Feilen, den Feuerungsanlagen und anderen 
uns nahe liegenden Zweigen der Technik gewidmet. Auch in 
diesem Bande fand der technologische Theil ein~ sehr befriedigende 
Behandlung, so z. B. die Elektrotechnik, das Feuerlöschwesen, die 
Flachspinnerei u. A. m. Unter den volkswirthschaftlichen Ar
tikeln heben wir hervor die Schlagworte: Erwerbsgenossenschaften, 
Fabriksgesetzgebung, Fabriksordnung, welche eine ganz vortreffliche 
Bearbeitung erfuhren nnd jeden , der ü her diese Schöpfung tler 
neueren Zeit eine Orientirung gewinnen will, befriedigen werden. 
Der Abschnitt über Erzlagerstätten ist sehr gut geschrieben. 

Der 7. Band enthält 50 Tafeln, darunter li Chromotafeln, 
12 Karten und Pläne und 282 Textabbildungen. Von jenen 
Tafeln sind je 2 der Gasbelentung, den Gasmotoren, ö den Ge
schützen und 1 den modernen GeschClssen gewidmet; in Holz
schnitten werden erläutert die Fournier ·Säge und Schneidma
schinen , die Frä8e und Fräsmaschinen, die Funkenfänger, die 
galvanischen Elemente und Batterien, der Galvanismus, das Gal
vanometer, die Gasbeleurhtung und Gasfeuerungen, sowie das Gas
glühlicht, die Gasheizungseinrichtungen, Gasmesser und Gasmo
toren , die Gasregler, das Gefrierverfahren , das Gegensprechen, 
die Geradfeuerungen, Gerüstliräcken, Geschosse, Geschütze und 
Geschützdeckungen, tlie Giesspfannen , der Giessereiflammofen u. 
A. m„ woraus entnommen werden kann, dass die 'fechnik auch 
in diesem Bande entsprechend vertreten ist. Die hiezu geh!irigen 
Artikel genügen vollkommen allen Ansprüchen , welche man au 
ein solches Lexikon stellen kann. Vurtrefflich sind auch die 
Schlagworte: Gewerkvereine, Gewinn betheiligung, Freihandel, 
Frauenarbeit abgehandelt. Ueherall bemerkt man das Streben 
nach Vollständigkeit, knappem Ausdruck, Deutlichkeit und voller 
Objectivität u1rd die fast jedem Artikel beigefügten Notizen ver
weisen den Leser auf die einschfagige Fachliteratur. 

Der V ersuch, ein beliebig gcll·ähltes Stichwort im neuen 
Brockhaus aufzusuchen, ist jedesmal von Erfolg begleitet, was 
die Vollständigkeit dieses grossartigeu Sammelwerkes bestens be
stätigt. 

D i e n e d a c t i o n. 

Am tli ehe s. 
Der Ackerbauminister hat die Bergbau-Eleven Dr. Carl B 1 a

s c h c k lici dem k. k. Rcvierbergamte in Briix, Heinrich 
Schi r 111 er bei dom k. k. Revierhergamte in Mährisch-Ostrau 
und Ferdinand Zach bei dem k. k. Hevierbergan1te in Pilsen 
zu Adjunctcn im Stande der Be11gbchürde unter Belassung in 
ihrer gegenwärtigen Dienstesverwendung ernannt. 

Et·kenntniss. 

Nachdem Josef P 1 a c h t in Michelsdorf das ihm laut llerg
buchseinlagc Nr. 1781 gehörige, bei Groschan im politischen Be
zirk'. Podersam situirte, aus vier einfachen Grubenmaassen beste
hende Grubenfeld Anton J, II, III, IV ungeachtet der an ihn 
und im Edictalwege ergangenen Aufforderung des k. k. Revier
bergamtes in Komotau vom lli. October 1892, Z. 1107, sowie 
ungeachtet der weiteren Aufforderung desselben Revierbergamtes 
vom 24. Juni 1. J., Z. 649, und der üher ihn verhängten Geldstrafo 
von 10 II nicht nach Vorschrift der§§ 170 und 174 allgem. Berg
gesetzes in Betrieb gesetzt, noch auch die langjährige Aussera.cht • 
lassung der gesetzlich normirten Bauhafthaltungspflichten gerecht· 
fertigt hat, so wird nunmehr in Gemässheit der §§ 243 und U4 
allgemeinen Berggesetzes auf die Entziehung der obgenannten 
Bergbauberechtigung mit dem Beifügen erkannt, dass nach Recht
kraft dieses Erkenntnisses gemäss der ~~ ~53--262 allgcmeinPn 
Berggesetzes vorgegangen werden wird. 

Von tler k. k. Berghauptmanuscbaft 
Prag, am 11. November 18!)3. 

Kuudnmchung. 

Der behördlich autorisirte Bergbau-Ingenieur Atlalhert II o 1 y 
hat seinen \\"ohmiitz und Standort zur Ausiibung seines Befng
nisses \'un Vej,·anov nach l'ilserr (Plach.''-Gasse Nr. 24) verlogt. 

K. k. Berghauptmannschaft 
Prag, am l. November 1893. 

Kmulmachung. 

Der behördlich antorisirte Bergbau·lngenieur Josef M 11 c k 
in Nowosielica hat seinen Standort nach Myszyn, politischen Be
zirk Kolomea, verlegt. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft 

Krakau, ll. November 1893. 

Concurs-Ausschreibung. 
Im Status des Rechnungs-Departements de;; k. k. Ackerban

ministeriums ist eine Rechnungs-Praktikantenstelle in 
Erledigung gelangt. 

Mit dieser Stelle ist ein Adjutnm verbunden, das für jene 
Bewerber , welche bergakademische Studien nachweiseu, mit 
jährlich 500 II bemessen ist und bei zufriedenstellender Dienst
leistung auf öOO II erhöht werden kann; für Bewerber, welche 
eine solche Vorbildung nicht oder nur theilweise uachweisen, 
beträgt <las Atljuturu jährlich 300-400 tl. 

Bewerber um diese Stelle h~ben ihre mit dem Geburts- und 
Heimatscheine, dann mit den Zeugnissen über die au einer in· 
Iändischen Lehranstalt mit mindestens gutem Erfolge zurückge
legten bergakademisr:hen Studien, eventuell tler abgelegten Ma
turitätsprüfung versehenen, eigenhändig geschriebenen Gesuche 
binnen vierer Wochen an das Präsidium des k. k. Ackerbaumini· 
steriums vorzulegen. 

Die Aufnahme erfolgt mit der Verpflicbtuug, binnen Jahros
frist tlie mit mindestens gutem Erfolge abgelegte Prüfuug aus 
der Staatsverrechnungswissenschaft nachzuweisen. 

Wien, am 9. November 1893. 
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Ein Beimch in dem Hehände von Friedrich Kru111> anf der Weltansstdltm~ in t'hica~o. 1l 

Von Ingenieur R. Volkmann in Chicago. 

VII. 

Der Kr u p p'sehe Pavillon liegt in der südöstlichen 
Ecke der ungeheuren Ebene des Ausstellungsfeldes, auf 
einer, die Ebene etwas überragenden Anhöhe. Wählt 
man , um vom Norden der Ausstellung dahin zu ge
langen , den Seeweg , so erscheint das Gebäude, vom 
See aus, wie ein vornehmes Schloss , umgürtet mit 
einem gewaltigen Ii'estungswall. Der· Vorµlatz zwischen 
Wall und Pavillon ist etwa 10 m weit und die Flur des 
Gebäudes liegt etwa 5 m über dem Seespiegel; das hindert 
aber den unruhigen Gesellen Lake Miehigan nicht, zu
weilen seine Wogen meterhoch über den Wall hinweg, 
bis vor die Thore des Pavillons zu schleudern, und man 
kann hieraus ermessen, mit welchen Schwierigkeiten die 
Erbauer dieses Waffen- und Kunsttempels während der 
letzten harten Winterstürme zu kämpfen hatten. 

Die innere Eintheilung des Pavillons weist im 
Grundriss einen Vorbau von 42 111 Liinge und 7,5 m 
Breite auf, der eine Höhe von 9 m hat, und an diesen 
Vorbau schliesst sich jederseits eine Vorhalle von 
7 ,5 m Breite und 9 m Länge, an. Vier grosse Rundbogen
thore führen in diese zwei Vorhallen. Im Vorbau haben 
die Panzerplatten , die geschmiedeten und gegossenen 

') Siehe die vorhergehenden Artikel über das ßerg- uni! 
Hüttenw. auf cl. Uhicagoer Weltausstellung, in Nr. 33 his Nr. 40 
lies laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift. 

Stahlstlieke Anfstellnng gefunden. Die Ifauptinnenhallc 
ist 60 rn lang , 2f> rn breit nnd 13 rn hoch und im 
Centrum derselben hat die nunmehr beinahe znr weit
historischen Berühmtheit gewordene Riesenkanone Auf
stellung gefunden , in der Mitte zwischen zwei nicht 
minder riesigen Gesellen , die nns zu verstehen gehen, 
dass der Eine seine Knste ebenso trotzig und wirkungs
voll zu vertheidigen gedenkt, wie der Andere ent
schlossen ist , sie , von des Meeres ungetreuen Weilen 
aus , anzugreifen. Hoffen wir , dass der 'l'a.g- der Ent
scheidung noch recht lange auf sieh warten lilsst. 

Zwei Wendeltreppen führen zu einer 'I'ribUne , die 
iiber der Vorhalle liegt und etwa die halbe Lilnge der
selben einnimmt 1 so dass man von oben nahezu die 
gesammte Ausstellung Uberblieken und in die Mündung; 
des gewaltigen Panzerzerschmettorers direet hineinstaunen 
kann. In den Ohren der Riesenkanonenverehrer mag e~ 
nun etwas profan klingen , aber wir kiinnen uns uieht 
helfen , gerade von hier oben aus haben uns : die ge
waltige Schraubenwelle 

1 
der Hintersteven mit Ruder

rahmen , der Vordersteven , clie Schiffsschraube , dil\ 
Kamm walzen filr das Kr u p p'sche Panzerplattenwerk, 
vor Allem das 20 111 lange Kesselblech, der Kesselblech
boden von 3190 rn Durchmesser - kurzum die Werke, 
die den friedlichen Wettk111npf bcdeufon, mindestens 
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el1enso imponirt, wie der grosse Fe11errnhl11nd mit 8cinen 
trotzigen Vasallen. Die der Tribiine gegenüber liegende 
Westwand ist mit sieben Wandbildern gesehrniickt, dar
unter im Mittelfeld eine Ansicht des Ruhrthales mit 
„ Villa Hiig-el", der Privatwohnung von Friedrich Krupp. 
1 · nter diesen Wandbildern tragen feine Aquarellbilder 
von Kr u p p'schen Beamtenwohnungen und zahllose 
Photographien K r 11 p p'scher Fabrikserze11gnisse wirk11ng.;;
voll zur Decoration dieser ". and bei. 

Beim Eintritt durch das Nordportal machten wir 
unwillkürlich - trotz Riesenkanone - sofort Halt vor 
der dreitheiligen l\fartinstahl - Schraubenwelle für einen 
~ehnelldarnpfer von· der Griisse der „Spree" oder 
„ Havel". Die Welle ist in hohe gusseiserne Ständer 
gelagert, so dass ihr l\fittelp11nkt etwa :l,6 rn iiber der 
Flur liegt. Dadurch iibt das mächtige Werkstück eine 
imposante Wirkung aus. Die Achse hat einen Durch
messer von CiOO mm und von der Schraube aus ge
rechnet wiegen die drei 'I'heile 21400 bis 15 000 lrg 
und die dreifach gekröpfte Kurbelwelle selbst 66 600 lrg. 
Dies ergibt bei einer Gcsarnrntliinge von 27 ,5 m ein 
Oewieht von 105 000 lrg. Die einzelnen Theile sind aus 
Blöcken, die bis zu 1,4 rn Durchmesser hatten, bydrau
lich ansgeschmicdet, die Kuppelscheiben von lOfiO mrn 
Durchmesser dagegen angeschmiedet. Die ausgestellten 
27 ,5 m Schaftliinge repräsentiren nicht die volle Liinge 
im Schilfära11me, diese Liinge hetriigt 52 111. Sechs Festig
keitsproben sind angegeben , die an I'robestiicken von 
20 mm I>urchrnesAer und 200 mm Länge aw;gefiihrt. 
wurden; ller Durc~hschnitt ergiht: l·~lasticitätsgrenze : '~ 
l~l,10 pro 1 mm 2, Bruchgrenze =-= 42,70 pro 1 mm 2, 

Dehnung = 27,3, Contraction = fi8,5. Die Kupplung 
wird durch nenn Kopfächrauben verbunden, wovon jede 
70 l~g wiegt. llie Achse ist in ihrer ganzen Länge durch
bohrt. 

Hydraulisch ausgmichmiedet aus einem 'J'iegelstahl
bloek von 1,2i"i m Durchme8scr und 2,fl m Länge ist in 
donselben Ständern eine Weile von 300 mm Durchmesser 
und 2fi m Länge g·elagert. Die Bearbeitung der Welle 
und ihre I IOmm grosse Bohrung wurde auf einer Dreh
bank von :34 111 Bettlänge amigefiihrt. Das Gewicht be
trägt 12 000 lr.q. Bemerkenswerth ist der 1 ·nterschied 
in den Festigkeitsproben im Vergleich mit jenen der 
Schraubenwelle. Elasticitlltsgrcnze = 26,10 pro 1 mm 2, 

Bruchgrenze = 48,40 pro 1 mrn 2, Dehnung = 25,8° '0 , 

Contraction = 55,lOOfo. 
Filr das K rupp'sche Panzerplatten - Walzwerk, 

dessen W alzcn 4 m ßallenlänge haben und die einen 
grössten Ahstand von 1 ,3 m von einander zulassen, illt 
eine in Tiegelstahl geschmiedete Kamrnwalze mit Winkel
ziihnen zn sehen, die 1600 mm Durchmesser im 'l'heil
kreis, 1740 mm äusseren Durchmesser, 251 mm Theilung 
und 1100 mm Breite bat. Die Zähne sind ans dem 
Vollen herausgefräst und das Gewicht dieses Kamm
walzenriages, der mit zwei Keilen direct auf die Achse 
befestigt wird, beträgt 20 000 kg. 

Gleichfalls in 'l'iegelgnssstahl ausgeführt sind die 
A ntriehsräder fiir dasselbe Walzwerk , die 20 , bezw. 

71 Zähne uncl 181 mm Theilung haben, und 5120 kq, 
bezw. 20 200 l.·g wiegen. Die gewaltigen Räder haben bei 
1000 rnm Breit11 1265 mm und 4200 mm Durchmesser. 

Unter deu Stahlformgiissen erweckt schop. der drei
theilige Vordersteven eiaes Panzerschiffes Staunen, denn 
diese drei Theile, zusammen aufgebaut, haben eine Länge 
von 12,62 m und eise Dreite \'Oll 8, 85 m bei eineiu 
Gesammtgewicht von 24 050 kg; der Hintersteven und 
sein Ruderrahmen aber sind je aus einem Stllck geformt 
und der erstere hat bei 7,90 111 Länge und 7,5 m Breite 
ein Gewicht von 12 800kg, der Ruderrahmen 11 300 l.:g. 

Interessant ist der Reiseweg dieser Sturke. Eisen
bahntransport war durchaus ausgeschlossen. Die Stücke 
gingen per Achse Mitte September 18!1~ nach Hafen 
Huhrort, von da auf dem Rhein hinab nach Rotterdam 
und landeten Mitte October in New-York. E~ wird ge
sagt, dass die Weiterbeförderung per Boot nach Buffalo 
erfolgte und von da per Dampfer nach Chicago. Um 
den wirklichen Weg ausfindig zu machen , begaben wir 
uns in die New - Yorker Ausstellung im Transportation
Bedg und zogen die „Map showing Waterroute frorn 
Dulnth to New-York" zu Rathe. Darnach ist das Boot 
den Ilndson River stromaufwärts gefahren bis Albany. 
Dort ist es in den grossen „ Erie-Canal" einge· 
laufen und hat nach einander die Städte Schenectady -
berflhmt durch die Locornotivfabrik - Fonda, Little 
falls -- einer der schönsten I'11nkie - Horne, Syracus, 
Lyons, Hochcster und Batavia passirt, um in Bulfalo 
zu landen. 1 n Rnffalo sind die Stilcke auf den See· 
darnpfor geladen worden; dieser passirte den See Erie 
bis Detroit, ist dann über den Lake St. Clair und Lake 
llnron ge~chwornmen und dnrch die Straits of Mackinow 
in den Lake l\fichigan eingelaufen und hat auch die ganze 
Länge dieses Sees durchkreuzt , um nach Chicago zu 
;!;elangen ; die amerikaniHche Wasserfahrt entspricht einem 
Weg von etwa 1900 Meilen oder der doppelten Ent
fernung zwischen New-York und Chicago. 

Ebenfalls in Rtahlgnss ausgeführt sitzt am Ende 
der urwlihnten grossen Schraubenwelle eine in fünf 
'!'heilen ausgeführte vierlliigelige Schitfäschraube. An eine 
Nabe rnn 1370 mm Länge , die allein schon 7800 kg 
wie~t , sind vier Flügel von je 4500 kg Gewicht mit 
Bronzemuttern befestigt. Der äussere Durchmesser der 
Schraube misst fi,85 m bei einem Gesarnrntgewicht von 
26 2251.·y. 

Als Stahlgussausfilhrungen ziehen der Fundament
rahmen der Maschine einer Kreuzer-Corvette und nament
lich ein Locomotivrahmen specielle Aufmerksamkeit auf 
sich , weil diese Rahmen in Amerika aus Stäben von 
Schweisseisen zusarnmengeschweisst werden. Das Material 
für die gegossenen Rahmen ist weichster und zähester 
Qualität. Diese Stahlgussrahmen bieten grössere Wider· 
standsfähigkeit und grössere Elasticität und erzielen 
mithin grössere Betriebssicherheit. 

Um die Zähigkeit des Stahlformgusses zu zeigen, 
sind Speichenradsterne mit Kurbeinaben von deutschen 
Schnellzuglocomotiven , welche in den Speichen und im 
Feigenkranz im kalten Zustand , unter hydraulische 
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Presse Yeruogen und verdreht wurden, ausgestellt! 
Einige der Speichen und ein Theil des Feigenkranzes 
sind aber auch noch warm ausgeschmiedet , um die 
Schmiedbarkeit des Materials darzuthun. 

Unter den gewalzten Gegenständen erwähnen wir 
eine Platte aus Flusseisen für eine hydraulische Briexge
presse, hergestellt aus einem 7 5 000 leg schweren FI uss
eisenblock von 1 m X 3,05 m x 7 ,4- 111. Die Platte 
ist in zwei Hitzen auf dem vorher erwähnten Panzer
platten-Walzwerk hergestellt und hat8,27 m Länge, 3,13 m 
Breite und 310 mm Dicke, entsprechend einem Gewicht 
von 62 400 1.-g. Zwei solche Platten bilden die Längs
träger zu einer hydraulischen Presse . die filr 5000 t 
Druck bestimmt ist. 

Alle diese Theile sind in der Vorhalle aufgestellt. 
Den Gegenständen in dieser Vorhalle wird vom Publikum 
unstreitig eine grosse Aufmerksamkeit gezollt, denn hier 
ist das Gedränge und Fragen und Notiren in dem nie 
leer werdenden Jlause am grössten. An der Nordseite 
des Gebändes zahlt jeder Besucher den Zoll seiner Be
wunderung unverhohlen in Ausrufen des l~rstaunens. 

Hier finden wir die füesenkesselbleche , die gepressten 
und die in Gesenken geschmiedeten Stahlgegenstände. 

Zunächst richten sich Aller Augen auf das Riesen
kesselblech, das aus schweissbarem Siemens - ~lartinfluss
eisen hergestellt ist und die ganze Nordwand einnimmt. 
Das Blech wiegt 16 200 !.:g, hat 20 m Länge , 3, ~l 111 

Breite und 32 111111 Dicke. Bleche dieser Dicke wurden 
bislang nur bis zu 2 m Breite und bis zu 14 Tri~ Flächen
inhalt ausgeführt: das ausgestellte Blech übersteigt dieses 
Maximum um das Fiinffache. 

Wir crwälmten vorher , dass die Ballenlänge des 
grossen Walzwerkes 4 m beträgt. Ein ausgestellter Kessel
boden von 3,!~ m Durchmesser gibt den Beweis, dass solche 
Bleche gewalzt werden können. Der Kesselboden hat 
88 mm Dicke und wiegt 8440 Pfund. 

Von höchstem Interesse ist das zusammengedrückte 
Flammenrohr eines durch Vv assermangel zerstörten 
Tenbrinkkessels , der aus K r u p p;schem Schweisseisen
blech (Qualität I) hergestellt war. Die Zerstörung fand 
ohne weiteren Cnfall im März 1880 in einer .Farben
fabrik zu Stuttgart statt. Der Querschnitt, genommen 
auf der halben Länge des etwa 52" laugen Feuer
rohres , zeigt die eingetretene Deformation desselben. 
Der Durchmesser beträgt circa CJ0' 1 an dieser Stelle. 
Nicht eine Spur von Rissen ist an den nach innen 
gebogenen Wänden zu bemerken. 

An derselben \Vand liegen die in l\Iartiutlusseisen 
gepressten Locomotivdome, die Schutzhauben und Schleu
dergefässe, die bis zn 10 000 Tonren pro Minute rotiren 
sollen , die zahlreichen Laffettenwände uud Geschoss
kasten , die Deichseln für die Artilleriefahrzeuge. Es 
sind ausnahmslos geradezu verblüffende Werkstücke rnn 
Accuratesse und Sauberkeit. 

Um die Panzerplatten herum wogt eine staunende 
Menge und nicht allein vor den Platten , sondern auch 
auf dem engen Raum zwischen der Rückseite derselben 
und der Gebäudewand wird um den besten Platz für 

eine Ucularinspection der Treffpunkte förmlich gckiimpft. 
Durch das Nordportal eintretend, sind es die zwei ersten 
Nickelstablplatten links, welche die grösste Aufmerksam
keit auf sich ziehen. Diese Platten haben bei 300 mm, 
bezw. ,100 mm Dicke ein Gewicht yon 20 330 kg und 
28 000 l.·.r; und sind mit je vier Stahlpanzergranaten und 
einer Hartgussgranate beschossen worden, ohne auch nur 
die Spur von einem Hiss zu zeigen. Die totale lebendige 
Kraft, die auf jeder Platte zur Wirkung kam , betrug 
13 150 mt und 21 !)08 rnt. Die Stahlgran:lten flogen 
unversehrt 12 m zurück, die Hartgussgranaten zerplitterten, 
aber ihre Köpfe blieben , in die Platte eingeschweisst, 
zurück. Die Stahlgranaten hinterliessen nicht durch
gehende Höhlungen , deren Flächen so glatt geschlagen 
sind, wie die Granaten ''or der Abfeuerung des Schusses 
waren. Die Rückseiten der Platten zeigen uns mässige 
Ausbaul'hungen und nur 2 Zoll grosse Löcher, die von 
den Stahlgranaten herrühren. An der Nickelstahlplatte 
Nr. 5 (am Eingange rechts), die eine Dicke von 260 111111 

hat, zerschellten aber auch die Stahlgranaten und blieben 
in der Platte stecken. Die HiickseHe zeig;t nur die Aus
bauchuug eines Treffpunktes. 

Als :Mantelringrohr - hergestellt aus besonderem 
Kanonenstahl - wird das Hohr zur Riesenkanone be
zeichnet , fähig den stärksten Schiffspanzer von einem 
Kiistenvertheidigungswerke aus zu durchschlagen. Das 
Rohr hat 14 m Länge , die Länge der Seele beträg·t 
12, 7111, die Zahl der Züge 120, das Caliber 42 cm und 
das Gewicht von Rohr und Verschluss 122 400 l~.q. Der 
grösste Hilcklauf des Geschützes heträgt 2,4 111 und da~ 
Gewicht des geladenen Geschosses 1000 l.~g. Hei einer 
Erhiihung von 1 ()1 ~ 0 beträgt die Schussweite 8850 m. 

Rohr und Verschluss der 24 c111 Kiistenvertbeidi
gungskanone haben zusammen nur ein Viertel des Ge
wichtes der Hiesenkanone. Das J{ohr hat eine Liingc 
von 9,6 m, die Anzahl der Ziigc betrilg·t 56, rlas ge· 
Jadene Geschoss willgt nur l 6"f1 !.·_q his 215 kg, aber hei 
einer Erhöhung von 4-J 0 i~t die Rehussweite 20 000 111. 

Das Gesehiltz steht wie ein Zwerg neben seinem riesigen 
Kameraden. Nachdem uns 11ber der glänzend ausgestattete 
Katalog unterrichtete, dass di11ser Zwerg, etwa bei Pr!~ 
St. Didier in den Alpen aufgestellt, 27:W m hot~h iiber 
den Monthlanc hinweg schiessen und die Gegend rnn 
Chamounix in einer Entfernung von 20 226 m erreichen 
wilrde, haben wir respcctrolbt vor dem 1.wergc den Hut 
gelilftet. 

Derselbe Katalog g·ibt aber auch werthvollc stati
stische Notizen iibcr das grossartige Werk, die, in dieser 
Vollständigkeit und mit officiellem Stempel versehen, 
wohl zum ersten Male in die Oeffentliehkeit gelangen. 
Wir geben daher im Nachstehenden noch e!nigc stati · 
stische Daten iiber das Werk , wie sie sich in dieser 
officiellen Quelle vorfinden. 

Das Werk beschäftigt 2:1 300 Mann, wovon 16 95li 
auf die GusRstahlfabrik Essen fallen ; die Zahl der 
Familienmitglieder beträgt 60 200, darunter 16,588 
schulpflichtige Kinder. 

l ~ 
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Auf der Gussstahlfabrik in Essen sind in Thätigkeit 
1500 diverse Oefen und Schmiedefeuer , :WOO Werk
zeugmaschinen, 22 Walzeustrassen, 111 Dampfhämmer 
mit zusammen 226 (j30 kg Fallgewicht; 4 hydraulische 
Pressen rnn 1200 t, :2000 t und zwei :'t 5000 t Druck
kraft; 2 63 stehende Dampfkessel, 421 Dampfmaschinen 
mit :rn 150e, ,130 Krahne mit 4 662 200lc.r; Tragfähig
keit. Die Transmifision hat eine Länge von 8,8 km und 
die Treibriemen zuRammengenommen 48 km Liinge. 

Der V er brauch an Kohlen bctrllgt in der Guss
stahlfabrik :.Hein pro Arbeitstag 2410 t oder fünf Eisen
bahnziige von je 48 Wagen :"t 10 t. Die Gesammtheit 
der Werke aber erfordert pro Tag 4200 t oder beinahe 
neun solche Eisenbahnziige. 

Den Verkehr in und um das Gussstahlwerk ver
mittelt ein schmalspuriges Eisenbahnnetz vom 85 km 
Liinge mit 33 Locomotiven und 1217 Wagen. 

Die Probiranstalten liefern jährlich 23 000 Zerreiss
proben , 4 7 000 Biegproben und 2000 Schlagproben, die 
chemischen Laboratorien 13 000 Analysen. Der Wasser
verbrauch betrug speciell im .Tahre 1890/91 etwa 
!J 230 000 m 3• Das Elektricitätswerk speist 573 Bogen
lampen und 1804 Glühlampen vermittelst 8 km unter
irdischer und 72 lcm oberirdischer Lichtkabel. Zwischen 

Fabrik und Telegraphenamt wechseln pro Jahr bei eilf
tausend Depeschen und für den Fernsprechdienst sind 
200 Stationen mit 1 72 km Leitungen in Betrieb, die 
pro Tag circa 700 Telephongespräche zu bewältigen 
haben. 

In Essen sind 4 Martinwerke und 2 Bessemer
werke mit 15 Convertern in Betrieb. In Deutschland 
gehören 54 7 Eisensteingruben und darunter 15 Tiefbau
anlagen zum Besitz des Werke3; ferner 4 Hütten bei 
Duisburg, Neuwied, Engers und Sayn. Der Schiessplatz 
bei Meppen hat eine solche Ausdehnung , dass er die 
Möglichkeit, auf 241..~m schiessen zu können, bietet. 

Die Gründung der Firma Friedrich Krupp 
fällt in das Jahr 1810; Alfred Krupp übernahm 
als alleiniger Inhaber das Geschäft im Jahre 1848. Das 
jiingste Ereigniss in der Geschichte des Werkes ist 
der Abschluss des Betriebsüberla~sungs - Vertrages mit 
dem Grusonwerk in Magdeburg, da!l auf der Weltaus
stellung schon unter der Firma „G r u so n werk F ri e d
ri ch Krupp" auftritt. 

Das Gesammtgewicht der Kr u p p'schen Ausstel
lungsgegenstände mag circa 2 50'.) 000 Pfund betragen, 
also mehr als zwei und ein halb Mal so viel, als die 
Bethlehem Iron Company ausgestellt hat. 

Ueber den Wasserstand in Dampfkesseln. 
Von Julius v. Hauer. 

Eine Notiz in dieser Zeitschrift 1) weist darauf hin, 
dass, wenn das Wasserstandsglas ·eines Dampfkessels an 
der Aussenseitc der denselben umgebenden Mauerung 
angebracht und daher durch längere Höhren mit dem 
Kessel verbunden ist, das Wasser im Glas abgekühlt, 
folglich specifisch schwerer wird und niedriger steht, 
als im Kessel; hievon kann man sich überzeugen, indem 
man durch Oeffnen des Ausblasehahnes neues heisses 
Wasser :t11A dem Kessel in das Glas gelangen lässt, wo 
es nun einen höheren Stand annimmt. Andererseits hebt 
Her vier 2) hervor, dass die im Obertheil des Glases 
stattfindende Condensation des Dampfes dessen Spannung 
herabsetze und daher den Wasserstand darin erhöhe. 
.Je mehr da8 obere Verbindungsrohr zwischen Kessel und 
Glas, z. B. durch Absätze aus dem Wasser, verengt ist, 
desto wenig·er Dampf strömt durch und desto kleiner ist 
dessen Spannung im Glase. 

Dies zeigt sich , wenn man durch theilweise Sper
rung des oberen Verbindungsrohres den Dampfzutritt 
erschwert; dann sinkt die Spannung im Glase , die 
Wasserhöhe wird darin grösser als im Kessel und die 
hieraus hervorgehende Täuschung ist jedenfalls nach
theiliger als die friiher erwähnte , bei welcher das 
Glas den Wasserstand im Kessel niedriger angibt, als 
er wirklich ist. 

') 18H3, Nr. 14. 
") Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 1893, 1 lti. Rd., 

Nr. n s. fi8K. 

Offenbar treten die beiden angeführten Wirkungen 
gleichzeitig auf und je nachdem die eine oder die andere 
überwiegt, muss der Wasserstand im Glase höher oder 
niedriger sein, als im Kessel. Ist das obere Verbindungs
rohr rein, so findet der Dampf nur geringen Widerstand 
beim Durchströmen dieses kurzen Rohres, die Spannung 
oben im Glase wird sehr nahe gleich der im Kesse 1 
vorhandenen und das Wasser im Gla~e steht wegen 
seines grösseren speeifischen Gewichtes niedriger , als 
das im Kessel befindliche. Je mehr das obere Verbin
dungsrohr verstopft ist , desto weniger Dampf tritt zu 
und desto kleiner wird dessen Spannung im Glase, wo
gegen Temperatur und speeifisches Gewicht des Wassers 
darin nahe ungeäac.1ert bleiben , da letzteres nur wegen 
der geringeren Menge condensirten Dampfes etwas kühler 
und speeifisch schwerer wird. Der Einfluss der Conden
sation des Dampfes kann daher den der Abkühlung des 
Wassers ttberwiegen, welches dann im Glase höher steht 
als im Kessel. Doch wird dies nur bei starker Ver
engung des oberen Rohres möglich sein, und wenn eine 
solche eingetreten ist, wird sie von einem aufmerksamen 
Heizer am Aufhören der Schwankungen des Wasserspie
gels im Glase erkannt. 

Die Gefahr, dass das Glas wegen der Condensation 
des Dampfes einen zu hohen Stand angibt , erscheint 
somit nicht bedeutend genug , als dass sie nicht durch 
entsprechend oft wiederholte Reinigung des Glases zu 
beseitigen wäre. Das zu diesem Zwecke dienende Durch
blasen desselhen soll jedoch stets :1 hgesondert durch das 
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obere und das untere znm l\c<sel hrnfende VcrLindnngs
rohr stattfinden, um beide Hohre gehörig zu rermgen -
eine Vorsicht , welche von den Heizern öfters vernach-

lässigt wird, indem sie \\"a~ser und Dampf nur gleich 
zeitig ausströmen lassen. 

Prüfung der ZuverHissigkeit der gebräuchlichsten Verfahrungsweisen zur Bestimmun~ des 
im Eisen enthaltenen Kohlenstoffes. · 

Dieses 'J'hema bildete den Gegenstand einer vom 
Vereine zur Befördern ng des Gewerbetleisses erfolgten 
Preisansschreibung, welche Prof. A. Le de b ur auf 
Grund vieler sorgfältiger vergleichender Untersuchungen 
beantwortete. Den Verhandlungen des genannten Vereines 
(VI. und VII. Heft, 189H), welche die preisgekrönte 
Arbeit L e de b u r's veröffentlichen , entnehmen wir fol
gende Schlussbemerkungen: 

Unter den geprllften gewichtsanalytischen Bestim
mungen für den Gesammtkoblenstoffgehalt können die 
beiden von Sä r 11 s t r ö m eingeführten Verfahren für die 
Benützung in Eisenhiltten -·Laboratorien vorzugweise 
empfohlen werden. Der für ihre Anwendung erforder
liche Apparat i~t einfach und beansprucht wenig Platz; 
die erforderliche Zeitdauer der Arbeit betrügt im Ganzen 
4 bis 8 Stunden, und da vom Beginne des Siedens an 
nur eine obertl11ehliche Beaufsichtigung erforderlich ist, 
können recht gut noch andere Arbeiten daneben im 
Laboratorium vorgenommen werden. Die Ausführung der 
Bestimmung erfordert keineswegs sehr grosse Uebung 
oder besondere Geschicklichkeit ; die Ergebnisse sind 
genauer als bei clcn me'sten sonstigen Y erfahren. 

Von diesen beiden V erfahren ist dai'\ieuige ohne 
zuvorige Zerlegung durch Kupfersulfat f'iir entersuchung 
graphithaltigen Eisens am geeignetsten , während filr 
lTntersuchung graphitfreien Eisens (weissen Hoheisens und 
schmiedbaren Eisens) das Verfahren mit vorausgehender 
Zerlegung durch Kupfersulfat den Vorzuµ; vei·dient. Wie 
lange bei Anwendung des letzteren Verfahren~ die Ein
wirkung der Kupforsulfatlösung stattzufinden hat, muss 
von der Zerkleinerung und sonstigen chem;sehen Zu
sammensetzung der Probe abhiing~g sein. Wo es auf 
möglichste Beschleuuigung der Bestimmung ankommt, 
wird man nicht selten in der Lage sein , die bei den 
hier besprochenen \'ersuchen angewendete Zeitdauer von 
5 bis 6 Stunden erheblich (his auf 1 bis 2 Stunden) 
abzukürzen. 

Bei beiden Verfahren werden reichliche Luftmengen 
durch den Kali:ipparat hindurehgefilhrt. Auf diesen 
Umstand ist bei Aufstellung eines neuen ApparateR 
Rilcksicht zu nehmen , indem man sich iiberzcugt, ob 
der aus dem Kaliapparate sammt Zubehiir austretende 
Gasstrom den gleichen Trockenheitsgrad besitzt, wie der 
eintretende; das IJCisst, indem man durch den zusammen
gestellten Apparat mehrere Stunden lang Luft hindurch
leitet und den Kaliapparat vorher und nachher wägt. 
Die Anwendung von Chlorcalcium als alleiniges Trock
nungsmittel kann zu erheblichen Fehlern Veranlassung 
geben und ist daher zu vermeiden. 

Zur Verbrennung der Kohlenwasserstoffe kann bei 
Gnter8uchungen nach dem Kupfersulf'at-Verfahrßn ebenso 

gut ein Platin-Capillarrohr als ein mit Kupferoxyd ge
fülltes Gasr~hr dienen; bei Untersuchung grauen Hoh
eisens durch unmittelbare Oxydation mit Chrom-Schwefel
säure hat sich die Benützung des Gasrohres mit Kupfer
oxyd als zuverlässiger bewiesen. Fürchtet man bei Be
nützung des Kupfersulfat - Verfahrens die Entwicklung 
schwefeliger Säure durch Einwirkung der starken 
Schwefelsäure auf das ausgeschiedene Kupfer, so llisst 
sich der hiera11s entstehende Fehler vermeiden durch 
Einschaltung eines zum schwachen Glühen erhitzten 
Glasrohres mit Bimssteinstiicken, welche mit Bleichromat 
durchsetzt und ausgeglüht worden sind. 

Bei beiden V erfahren empliehlt es sich , frische 
Kolben nicht friiher in Benützung zu nehmen, bis sie 
mehrere :-;tundcn lang mit Chrom-Schwefelsäure ausge
kocht worden sind. Ausserdem ist es rathrnm : alle 
Schwefelsäure, welche bei dem Versuch Verwendung 
finden soll , mit einer kleinen Menge Chroms!lure zu 
versetzen und eine Stunde langsam zu kochen , um die 
grlangung zu hohet· Ergebnisse zu verhilten. 

Fllr Vergleichs1mt1mmchungen wird auch fernerhin 
das ( 'hlorverfahrcn seine bisherige Bedeutung behalten; 
ebenso die Egg c r tz'schc Probe fiir Masscnbestim
mung·en in schmiedbarem Eisen. 

Seit 1887 sind rnri;l'hicclcne ( 'he111ikcr nach W i
b o rgh's Vorl!·angc bemiiht gewtiscn, das Wägen des 
entwickelten Kohlendioxyds durch Messen zu ersetzen. 
Man hat das V erfahren im Allgemeinen die volumetrische 
Kohlenstoffbestimmung gen:mnt. Uem Vorthcile der 
Ersparung einer Wiignng steht die Nothwendigkeit der 
l'mrcchnung der µ;cmesscnen Oasmcnge gegenüber; als 
ein Vortheil des Verfahrens dagegen muss es bezeichnet 
werden , dass die Unrichtigkeiten , welche bei der 
gewichtsanalytischen l :ntcrsuchung durch ungleiche Trock
nung des Gasstromes entstehen kiinnen , hier gllnzlich 
vermieden werden. Wie die zahlreichen, seit der ge
nannten Zeit erschienenen \' criilfontlichungen schliessen 
lassen, hat bis jetzt fast jeder Chemiker, der sich des 
neuen Verfahrens bediente, eine andere Form rlaftir 
gewilhlt; dass in allen den Fllllen , wo man die Eisen
probe durch Kupfersulfat zerlegt und mit dem Gemisch 
von Chromsäure und Schwefelsäure Lclmndelt, ohnfl die 
Kohlenwasserstoffe zu verbrennen, leicht die l•:rgebnisse 
zu niedrig ausfallen werden, ist durch die oben beschrie
benen gewichtsanalytischen V ersuche nach diesem V erfahren 
erwiesen. Der Fehler iRt bei dem neuesten Verfahren 
dieser Art , von C. Hein h a r d t eingeführt und in 
„Stahl und Eisen", 1892, Reite 648, beschrieben, ver
mieden worden; aber der l'Jan, das Hein h a r d t'sche 
Verfahren bei den hier besprochenen Untersuchungen 
fllr den Vergleich her~nzuziehcn, scheiterte an dem 

~ 
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Umstande: dass Htrr Reinhardt selbst einer mir 
gemachten Mittheilnng zufolge noch Anfang October da
mit btischäftigt war, seinen früheren , noch nicht ganz 
bewährt befundenen Apparat Aenderungen zu unter
ziehen, über welche erst weitere Veröffentlichungen zu 
erwarten sein werden. 

Bis jetzt kann weder die Rein h a r d t'sche, noch 
eine andere volumetrische Kohlenstoftüestimmung zu 
den gebräuchlichsten Verfahren gezählt werden, wenn 
es auch nicht unwahrscheinlich ist, dass bei fernerer 

Vervollkommnung das volumetrische Verfahren befähigt 
sein wird, sich den besten gewichts:>nalytischen Verfahren 
gleichwerthig zur Seite zu stelle.,. Filr die Bestimmung 
des Graphits (und der nach dem gleichen Verfahren zu 
bestimmenden Temperkohle in manchen Arten schmied
baren Eisens) ist durch die angestellten und oben mit
getheilten Versuche das Verfahren genau bestimmt. 
(Verh. d. Ver. z. Beförderung. d. Gewerbefleisses, 1893, 
VI. u. VII. Heft.) 

h. 

Amerikanische magnetische Erzsehei der. 1
) 

Von Sahlin. 

Das Bedürfniss eines praktischen magnetischen Sepa
rators beweist am besten die grosse Patentzahl, welche 
189:! nicht weniger wie 164 betrug. Viele derselben 
aber besitzen wenig Interesse, viele sind mit einem oder 
dem anderen Fehler von praktischer Natur behaftet, 
andere schlltzen und vervollkommnen nur ältere Patente. 

Nachstehende Apparate sind gegenwärtig auf dem 
Markte: 

1. Der Separator Co n k l in g's 2) gehört einem der 
ältesten Typen an und wird auf der Ti 11 y F o s t er grub e 
und an anderen Stellen mit Vortheil angewendet. Co n kling 
hat kürzlich zu Chateaugay eine Concentriranstalt mit 
16 Apparaten vollendet, um die Hunderttausende Tons 
Zwischenproducte zu verwerthen, welche sich dort seit 
vielen Jahren von der nassen Aufbereitung angesammelt 
haben. Diese Abfälle enthalten ungefähr 1ß °lo Eisen und 
sind auf 4 nun Korn ir.erkleinert. Co n k 1 in g's Aufgabe 
ist desshalb sehr leicht und muss gute ökonomische Re
sultate ergeben. Sein Apparat besteht aus einem ge
neigten Kautschukriemen ohne Ende von circa 700 mm 
Breite, welcher ilber zwei Scheiben geht und unter dessen 
oberem Theil Elektromagnete mit alternirender Polarität 
angebracht sind. Das rohe Erz gibt man, gleichm!l.ssig 
au,gebreitet, über dem Untertheil des Riemens auf, wel
cher die magnetischen Körner emporführt, während ein 
Wasserstrom die nichtmagnetischen in entgegengesetzter 
Richtung hinabspillt. Die Anziehung der Magnete ist 
stark genug, um das Wegführen der Erzkörner durch 
dalJ Wasser zu verhindern; sie gehen mit dem Riemen 
nach oben und werden da abgeliefert. Dieser Separator 
ist sehr einfach und vortheilhaft anwendbar, aber kaum 
brauchbar , wenn die kleinen Erzkörner gemengt, d. h. 
halbmagnetisch sind. 

2. Buch an a n's Separator wurde zuerst zum 
Trennen von magnetischem Sand angewendet, den man 
an den Ufern des Long-lslandsundes, an der Küste Süd-

') DiA magnetische Erzscheidung hat in Nordamerika be
reits eine WP.sentliche praktische Bedeutung, die sie allmählich 
nun auch in Europa bekommen dürfte. Wir haben wiederholt auf 
die dabei in Verwendung kommenden Apparate und die mit den
selben erzielten Ergebnisse in unserer Zeitschrift hingewiesen, und 
hoffen, dass die öbersichtlir.he und zum Theil kritische Zusammen-
stellung Sah 1 i n's willkommen sein. Die Redaction. 

') Siehe die3e Z~itschrift, IR!JO, S. 47 i; 1892, S. 42(). 

californiens, am Unterlaufe des St. Lorenzostromes und 
an vielen anderen Stellen in grossen Massen antrifft. 
Später wurde der Apparat mit mehr oder weniger Vor
theil znr l~rzscheidung bei Port llenry und Port Oram 
angewendet. Die .Maschine besteht aus zwei Gusseisen
cylindern von 400 mm Durchmessor und Länge, deren 
Zapfen in Lagern ruhen, die gleichzeitig Elektromagnete 
sind, so dass die Cylinder die Pole dieser Elektromagnete 
bilden. Das Roherz lässt man in einem dünnen und 
breiten Strome zwischen Walzen fallen, die ungefähr 
60 Touren pro Minute machen und circa 50 mm von 
einander eingestellt sind. Die Walzen ziehen die ma.,.ne· . ~ 
tischen Körner an, während die nichtmagnetischen mit-
telijt ihrer Schwerkraft den Weg allein fort8etzen. Da 
die Walzen sich von einander drehen, so wird die magne
tische Kraft an ihnen immer schwächer, und haben sie 
sich um circa 180 o gedreht , so wird das Erz von der 
Centrifugalkraft ausgeworfen und fällt in geeignete Be
hälter. In Port Oram steht ein solcher Apparat über 
einem zweiten. Auch dieser Separator hat denselben 
Mangel wie der vorige. 

3. Die Apparate Ed i so n's 3) :irboiten vortrefflich 
zu Ogden. Das arme Erz bringt man hier durch Brecher 
und Walzen auf etwa 1,5mm Korn, es fällt dann in 
einem dünnen, aber breiten Strome vor einen gewaltigen 
Elektromagnet aus einer schweren !-förmigen Gusseisen
stange, die mit starkem, isolirtem Kupferdraht um
wunden ist. Dieser Magnet ist ungefähr 2,2 m lang, 
0,4 m breit und 0,225 m hoch. Im Verhältnisse zu dem 
magnetischen Feld fällt das Erzpulver so nieder, dass 
die magnetischen Körner aus ihrer Bahn gezogen werden, 
ohne jedoch mit dem Magnet selbst in Berührung zu 
kommen , während die nichtmagnetischen nur von der 
Schwerkraft beeinflusst werden. Unter dem Magnet steht 
eine Scheidewand so, dass Erz und Taubes in verschie
dene Behälter fällt. Mittelst dieser einfachen Maschine 
soll man ein angereichertes Product mit 50 bis 54°/0 

Eisen aus oinem eisenarmen Erz gewinnen können, wll.hrend 
nur 1 bis 1,5°/0 Eisen in dem Abfall verbleiben. Die so 
erhaltenen Anreicherungsproducte, welche aus Schliech 
und Zwischenproduct im Gemenge bestehen, zerkleinert 
man anf ungefähr 0,45 mm Korn und behandelt sie 

3 ) Siehe diese Zeitschrift, 1890, S. 31 :l 
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dann auf einem anderen Separator, der nach einem von dem 
Vorbeschriebenen verschiedenen Princip construirt ist. Ein 
2,2 m breiter Riemen ohne Ende läuft über zwei vertical 
übereinander gestellte Scheiben an einer langen Zickzack
linie von kräftigen Elektr<.'.magneten mit alternirender 
Polarität vorbei. An der einen Riemenkante ist in passen
dem Abstand von einander eine Reihe von Metallkannen 
f'estgenietet. Das Erz und das separirte Product werden 
ruit Tragriemen zu und von den Separatoren transportirt. 
Leert man das Roherz am Hiemen, so werden die 
magnetischen Körner quer durch den Riemen von dem 
nächsten Elektromagnet angezogen. Da sich aber der 
Riemen nach oben bewegt, so nähert er das biischel
förmig festh!ingende Erz dem naheliegenden Magnet, 
welcher die entgegengesetzte Polarität hat uud dessbalb 
das Erzkorn zwingt, sich auf dem Hiemen quer umzu
werfen. Befindet sich nämlich ein Erzkornbiischel z. B. 
gerade gegenüber einem Nordpolmagnet, so werden die 
Südpole der Erzkörner angezogen, während deren Nord· 
pole gleichzeitig abgestossen werden und be3trebt sind, 
sich von dem Magnet und von einander möglichst weit 
zu entfernen. Daher entsteht die charakteristische Blirsteu
oder Büschelform. Die angezogenen Erzkörner gleiten 
nicht am Riemen hinab, während er sich aufwärts be
wegt, sondern folgen ihm mit und kommen folglich bald 
unter den Einfluss des naheliegenden Südpolmagnetes. 
Die bisher abgestossenen Nordpole der Erzkörner werden 
dann angezogen und die Körner legen sich auf den 
Riemen. Aber bald vermindert sich der Einfluss des 
Nordpolmagnetes und die Erzkörner erheben sich von 
Neuem, diesmal mit den Südpolenden abgestossen. Nach
dem die Erzkörner so auf dem Riemen hin- und zurück
getummelt, sind sie von anhaftender Gangart fast voll
ständig frei und fallen schliesslich vom letzten Magnet
pole herab in die untergestellten Kannen, aus denen sie 
auf einen Tragriemen entleert werden, der sie direct in 
die Eisenbahnwagen abliefert. In Ogden sind 24 solche 
secundäre Scheider neben einander aufgestellt. Das so 
separirle Erz ist bemerkenswerth rein ; die Analysen er
geben oft über 70°/0 Eisen, während das Nichtmagne
tische in der Regel unter 2°/0 enthalten soll. Edison 
vermeidet Zwischenproduct, indem er das Erz liusserst 
fein zerkleinert. Die Methode liefert demnach in mehrerer 
Hinsicht gute Resultate. Aber das erreicht man uicht 
ohne hohe Kosten ; auch ist der bei den Operationen 
entstehende Staub eine grosse Ungelegenheit, da er die 
Gesundheit schädigt. Die Anlage braucht auch viel Raum 
und ist theuer. Ausser für grössere Gruben dilrfte sie 
in ihrer jetzigen Form kaum allgemeinere Anwendung 
finden. 

4. Der Separator Ba 11-N o r t o n. 4) Dieser Apparat 
ähnelt dem sub 2 beschriebenen Buch an a n'schrn Sepa
rator. Er ist sehr wirksam, so lange das Erz vollkommen 
trocken ist; Feuchtigkeit dagegen verschlechtert das 
Separationsresultat ungemein. Er ist über drei Jahre an 
verschiedenen Stellen in Anwendung. Auf der Benson-

') Siehe diese Zr.ilsehrift, IE91, S._450; Fig. 8, Taf. X. 

grube haben fünf Apparate in 24 Stunden 312 Tons 
angereicherte Erze geliefert. Eine Modification dieser 
Maschine bildet 

5. der Separator H o ff m a n n 6) , den man auf den 
Crotongruben anwendet. Er besteht aus einer Trommel 
(Ball-Norton) und einem über diese und eine Riemen
scheibe laufenden Segeltuchriemen ohne Ende. Um eine 
Vorbereitung des zu verarbeitenden Roherzes zu erreichen, 
sind Elektromagnete von alternirender Polarität dicht 
unter dem 'horizontalen Obertheile des Riemens ange· 
bracht. Das lloherz wird erst von diesem Riementheile 
aufgenommen , der es über die Magnete führt. Dann 
erfolgt, wie bei Edison, eine tummelnde Bewegung; die 
nichtmagnetischen Körner scheiden sich ab und verbleiben 
auf der Oberfliiehe des Kornlagers, während die magne
tischen gegen den Riemen herabgezogen werden. Haben 
die Körner die Trommel erreicht, so werden die un
haltigen leicht abgeworfen, während. die erzhaltigen mit
folgen, so lange sie sich innerhalb des magnetischen 
Feldes befinden. Verlässt das Korn den Cntertheil des 
Riemens, so werden Schliech m1d Zwischenproduct mit 
ungleicher Geschwindigkeit ausgeworfen, wobei sie Bahnen 
beschreiben, deren Länge durch das Eigengewicht der 
Körner und die magnetische Anziehung, der sie aus
gesetzt sind, bestimmt wird. Durch eine rerstellbare 
Zwischenwand scheidet man dann Schliech vom Zwischen
product. Doch ist es zweifelhaft, ob auf diese Weise 
eine vollständige Scheidung erzielt werden kann. 

6. L o we tt-Fi n n ey's Separator ist auf den 
Weldongruben im Betriebe und hat, obgleich er mit 
Zuhilfenahme von Wasser arbeitet, mehrere Aehnlichkeiten 
mit der schwedischen Maschine Wen i; t r ö m's. Auch 
er besteht aus einer rotirenden Trommel, deren cylin
clrische Seiten aus isolirenden Eisenstäben mit umwech
selnder Polarität gebildet werden. Die Böden und die 
Welle der Trom1He! bilden daR Gerippe eines Elektro
magnets. Der Raum zwischen den Böden ist mit iso
lirtem Kupferdraht gefüllt, der solenoidförmig aufge
wickelt ist, so dass der eine Boden den Nordpol und 
der andere den Südpol des Magnets bildet. Die Eisen
stäbe sind abwechselnd an dem einen oder dem anderen 
Boden festgeschraubt und erhalten von diesen die ent
sprechende Polarität. Damit das Erzkorn von der stets 
magnetischen Trommel abgeschieden werden kann, geht 
tiber dieselbe ein endloser Segeltuchriemen, der weiter 
über eine Spannrolle und eine Riemscheibe lliuft, deren 
untere Hälfte in einen Wasserkasten getaucht ist. Das 
Hoherz wird von einem Wasserstrom einer gerieften 
Speiserinne entlang, welche einen Th eil der Unterseite 
der magnetischen Trommel umschliesst, abgespült. Die 
magnetischen Körner nimmt der Segeltnchriemen llber 
die Magnete hinauf, während das Wasser sie von nicht
magnetischen Köruern befreit. Der Riemen führt sie 
über die Oberseite der Separationstrommel und von da 
auf die Riemenscheibe und hinab in einen Wasserkasten 
wo sie abgespült werden und zu Boden fallen. Da~ 

") Siehe diese Zeitschrift, 1892, S. 42i). 

~· 
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angereicherte Erz wird dann mit Hilfe eines Paternoster
werkes aus d11m Kasten herausgeschafft. In W eldon 
~tchen zwei solche Separatore hintereinander ; der erste, 
schwach magnetische, sammelt nur reine Erzkörner, 
während der andere mit starkem und daneben stellbarem 
magnetischen Feld den Abfall vom ersten Separator be
handelt; dabei scheidet er so viele schwach magnetische 
Kiirner ah, als man für ökonomisch gefunden. Die nun 
llrhaltenen Zwischenproducte mengt man entweder direct 
mit dem fertigen Schliech von der ersten 'l'rommel oder 
man zerkleinert und separirt sie von Neuem. Die Sepa
ration unter Wasser liefert sehr reine und staubfreie 
:-\c~hlieche und das ersetzt theilweise die Unvollkommen
heit, an welcher dieser Apparat mit dem \Yens t r ö m's 
leidet, dass er das Erz nicht tummelnd sieh bewegen 
Hisst, während es über die magnetische Trommel passirt. 
- Im Mittel kann das in Weldon behandelte Roherz 
:10°1 0 Eisen und 0, 7 5°,'0 Phosphor enthalten, dieser von 
Apatit herrilhrend; das Erz wird auf circa 2,5 mm zer
kleinert und enthält nach der Separation durchschnittlich 
li7,I°Jo Fe und 0,07-0,15010 P. Bei noch kleinerem 
Korn würde der P jedenfalls unter die Bessemergrenze 
hinabgehen. Der Abfall enthielt im Mittel 8,5°/0 Fe, 
davon einen bedeutenden Thcil in Hornblende, welche 
viel Taubes bildet. 

Gegen die Separation mit Wasser hat man oft ge
sprochen, weil die Schlieche im Winter zusammenfrieren; 
aber in Weldon bleibt nur ganz wenig Wasser im Schliech 
zuriick (circa li 0 / 0 ) und dieser wird beim ~'rieren locker. 
Zu Chateaugay streut man Salz auf den Erzwagenboden, 
um dem Frieren vorzubeugen. 

7. Als Chase's Separator';) kam neulich eine 
Maschine auf den Markt, welche die Arnoldgruben bei 
l<'errona einführten. Dieser Apparat besitzt in hohem 
Orade di~jenigen Verdienste, welche die besten der älteren 
Separatoren auszeichnen, und daneben ist er iiusserst 
einfach und billig. Er besteht aus einem mit Wasser 
gefüllten Kasten, in welchem drei walzenförmige l~lektro
magnete rotiren, die wir A , B und C nennen können. 
Zwischen A und B ist ein wasserdichter Messingkasten 
cingehilngt, welcher i;, H-förmige, Ro gewickelte Elektro
magnete enthält, dass die Nord- 1111d Hiidpole paarweise 
zusammenkommen. Um A und B und über eine Trieb
und eine Spannrolle läuft ein !l50 mm breiter Segeltuch
riemen. lieber die magnetische \Yalze C und eine andere 
Treibrolle läuft ein anderer endloser Segeltnchriemen, 

';) ~iehc <licse Zeitschrift, 18!i:l, S. :-m1. Fig. 4, Taf. XV. 

, dessen Aufgabe es ist, den Schliech, nachdem er durch C ,-011 

dem eigentlichen Separatorriemen aufgenommen wurde, 
fortzuführen. Das Erz gelangt in einem gleichen, breiten 
Strom über den ersten Tuchriemen, der sich in der 
Richtung gegen A bewegt, und zwar in einer Tiefe von 
50 mm unter der Wasserfläche im Kasten. - Sind die 
Erzkörner auf den Riemen herabgekommen, so ordnen 
sie sieh unter dem Einflusse der nach oben gewendeten 
Magnetpole so, dass die magnetischen Körner zunächst 
an den Riemen kommen. Passirt dieser ilber die Walze A, 
so werden die magnetischen Körner g·egen die Walze 
festgehalten, wahrend die Gangart weggespült wird. 
Passirt der Riemen dann unter dem Magneten , so tum
meln die Erzkörner von Pol zu Pol wie auf den Ma-. 
Kchinen I•~ d i so n und Ba 11- No r t o n , und dabei wird 
jedes Zwischenproduct schon wllhrend der ersten 5 bis 
6 Wendungen abgeschieden. Die Erzkörner werden darauf 
griindlich gewaschen und endlich auf den anderen Riemen 
Uberführt, welcher den Schlieeh aus dem Separator auf
zuheben hat. Mittelproduct und Abfall hebt man wie 
L o wett- Finne y mittelst eines Elevators; jenes wird 
feiner gepocht, auf den Separator zurilckgebracht unn 
wieder behandelt, bis man vollständig Sehliech und Abfall 
erhält. Der feine Schlamm vom Schliech fällt auf den 
Kastenboden und wird periodisch abgezapft. 

Dies gibt eine Idee von den Erzscheidern, die bisher 
grösscre Anwendung finden konnten. Meistens ist dabei 
das Abscheiden und besondere Behandeln des Zwischen
prodnetes eine Hauptbedingung für die ökonomische An
reicherung eines armen_ Eisenerzes ; die Art dieser 
Behandlung aber ist jedesmal besonders zu bestimmen. 
Stellt man kein Mittelproduct her, so muss die ganze 
Erzmasse viel feiner wie sonst zerkleinert werden. Die 
nasse· Separation verursacht weniger Abnutzungskosten, 
verhiitet Staub und liefert unter sonst gleichen Verhält
nissen mehr Schlieche wie der trockene Weg. Die Kosten 
def! eigentlichen Separationsprocesses sind gegen die 
Gewinnung und Zerkleinerung der Erze unbedeutend; 
wahrscheinlich erreichen sie nie M 0,4 ~ pro Tonne Erz, 
und die Iliilfte wird im Allgemeinen eine recht sichere 
:1.ahl sein. 

Die in den amerikanischen Magnctiten oft und viel 
vorkommende Hornblende enthält bekanntlich häufig recht 
viel Eisen, ist schwach magnetisch und folgt bei der 
Scheidung thcils dem Mittelproduct, th1Jils dem Tauben. 
Dadurch lässt sich oft ein unerwartet hoher Eisenverlust 
erklären. Auch Titaneisen lässt sich aus dem Erz schwer 
abscheiden, während Rutil, weil unmagnetisch, dem Abfall 
leicht folgt. (.Jern-Koot. Annaler, 18!13.) x. 

Heber die Kohlcnstott'verhindungcn tlcr Elemente. 
Von Dr. Otto Mühlhäuser.*) 

Elemente, welche mit Kohlenstoff Verbindungen ein
gehen , kennt man 16 , und zwar sind es: Kalium, 

") Auszug aus dem Vort.ragc: • On Carbides of the Elemen-
1 i>s". !!;('halten am 2 . .Jnni l. .T. im Chemical Cluh of thc Tlni
Hl''ily ot' Chil':ll\'<l. 

Calcium, Baryum, Eisen, Mangan , Chrom , Uran, 
Wasserstoff, Chlor , Brom , .Jod , Sauerstoff, Schwefel, 
Stickstoff, Ror, Silicium. 

Es ist nicht zu zweifeln , dasH man Verbindungen 
des Kohlenstoffes mit allen Ele111euten herstellen könnte, 
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wenn die Bedingungen für ihre Herstellung bekannt 
w!lren. Reine Verbindnngen von den 16 vorangeführten 
Stoffen ergeben die Metalloide , unreine Verbindungen 
hingegen die Metalle, weil Methoden! die Metalle von 
ihren Begleitern trennen zu können , bisher unbekannt 
sind. Die Existenz der Metallcarbide ist nachgewiesen, 
doch gibt es Auffassungen , welche diese Verbindungen 
als Legirungen hinstellen. 

Nach dem Wenigen, was wir über die Carbide 
wissen, kann man schliessen, dass die Verbindungs
fähigkeit der Metalle zum Kohlenstoff ähnlich ist jener 
des Kohlenstoffe3 zum Wasserstoff. Wie es mehrere 
Wasserstoffcarbide gibt, finden wir auch von einem 
Metalle eine Reihe von Metallcarbiden. 

Kalium ca r b i d hat wahrscheinlich die Zusammen
setzung nach C2 K2 und die Constitntion 

C-K 
1 

'1 

C-K. 
Leitet man Acetylen ilber geschmolzenes Kalium , so 
erhält man : 

C2 H~ + K2 = H2 + C2 K2 • 

Bei der Fabrikation des Kaliums hat man es zuerst in 
Form einer schwarzen Masse gefunden. 

C a l c i u m ca r b i d wurde zuerst rnn W ö h 1 e r 
dargestellt. Er erhielt es durch Erhitzen einer Mischung 
von Calcium, Zink und Kohlenstoff auf Weissgluth. 

M a q u e n n e erhitzte Calciumcarbonat mit Kohlen· 
stoff und Magnesium: 

Ca CO 3 + C + ß Mg = 3 Mg 0 + C2 Ca. 

Bar i um ca r b i d hat derselbe Experimentator auf 
gleiche Weise erhalten. 

Alle diese Carbide zerlegen Wasser unter Bildung 
von Acetylen : 

C"" ,c H 
fl, Ba+ H2o = iil + BaO. 
C/ CH 

Ei s e n ca r b i de. Die eigeqtliche Zusammensetzung 
dieses Carbides ist nicht bekannt. 

Gast n er erhielt ein Eisencarbid durch Erhitzen 
von Eisenfeilspäntn mit Pech und brauchte das Prä
parat, um Natriumhydrat zu metallischem Natrium zu 
reduciren. 

6 Na H 0 + Fe C2 = 2 Na2 COH -t 3 H2 + Fe + Na2• 

Man g a n c a r b i d e haben W a h l und G r e e n e, 
wie auch M o iss an dargestellt. W a h 1 und Green e 
fanden, dass bei der Reduction vou Mn 0 durch C nicht 
Mn, sondern Mangancarbid entstehe und schreiben diese 
Verbindung: Mn$ C. 

Moissan erhielt Mangancarbide mit 6,3°/0 bis 1 

14,6°/0 C. Er benutzte hiezu elektrische Oefen. 

Verfasser beschreibt an dieser Stelle einige elek
trische Oefen (Cowles, Moissan, Violle etc.), was 
wir übergehen wollen. 

Die von Mo iss an erzeugten Mangancarbide scheinen 
zwischen Mn3 C und Mn~ C2 zu liegen. 

Ch r o m e a r b i de erzeugte M o iss an gleich fall~ 
im elektri6chen Ofen, indem er Chromoxyd mit Kohlen
stoff zu reduciren suchte; dieselben enthielten 8,6°. 0 bis 
11,9°, 0 C, was zu den Werthen Cr:i C bis Cr~ C3 führt. 

Urancarbidc mit 50/0 bis 13,50 0 C, entsprechend 
UrC bis UrC3 , stellt l\Ioissan in gleicher Weise dar. 

Die Carbide d er Meta 11 o i de , als für uns 
von geringerer Bedeutung, wollen wir , ausgenommen 
jene des Siliciums, übergehen. 

S i 1 i c i um ca r b i de bilden sich, wenn eine Mi
schung von Sand, Kohle und Salz in einem elektrisclien 
Ofen behandelt wird. 

Man erhält bei diesem Verfahren einen Ball, 
welcher einen Kern , bestehend aus reinem Kohlenstoff: 
hat. Derselbe ist umgeben von einer gl!lnzenden schwarzen 
Masse , die an der Stelle , welche dem Kerne zunächst 
liegt , ans reinem Kohlenstoff, und in den Rin~en 
grösserer Radien immer an Siliciumcarbid reichere Partrnn 
zeigt. Diese l\lasse ist radial zur Achse des Kernes 
angeordnet. Man erhielt bei der Bestimmung 66,29°,'0 

freien Kohlenstoff, 33, 7 io, 0 Siliciumcarbid. Letzteres war 
folgendermaassen zusammengesetzt.: 

Si 68,260'0 , C 30.490/o, Fe~ OH 0,77°/0, Ca 0 0,48°/o· 
Behandelt man diese Masse mit Sauerstoff bei Roth
ofoth so erhält man endlich das Siliciumcarbid frei. 
b ' 

Um deu eben beschriebenen Ring des Balles lindct 
man noch eine ausgedehntere ringförmige Partie, welche 
gleichfalls Siliciumcarhide ähnlicher Zusammen?etzung 
enthält, diese zeigen jedoch von ersteren abweichende 
optische Eigenschaften. 

Die Zusammensetzung der Siliciumcarbide dmi zweiten 
Ringes, der die Siliciumcarbid-Krystallzone repräsentirt, 
ergab: Silicium . 62, 70°, 0 , 

Kohlenstoff :36,26 „ 
EiBenoxydJ 
'l'honerde 1 

0,93 „ 
Magnesiumoxyd O, 11 „ 

Diese Masse besteht wesentlich aus 1 Atom Silicium 
zu 1 Atom Kohlenstoff. Man versuchte das Silicium
carbid daraus rein (Eisen, Aluminium, Magnesium frei) 
zu erhalten und erhielt schliesslich : 

D' 
N 

c. 
Al2 Oa l 
Fe2 OHJ 

69,10°/o, 
30,20" 

0,46" 

Ca 0 ü,15 „ 
eine der l<'ormel „c Si" entsprechende Verbindung. 

Bei Verwendung reiner Kohle und reiner Kiesel
sll.ure ergeben sich farblose Krystalle; enthält das Roh
material Eisen, so sind die Krystalle grilnlich bis griln
lichgelb gefärbt. Die Krystalle sind in allen Säuren 
fast unlöslich , werden aber beim Schmelzen mit Soda 
zersetzt. Ji~s bildet sich C und Si 0 2 • Die Masse wird 
schwarz , nach einiger Zeit, wenn der C weggebrannt, 
weiss. Das Pul ver der feingepul verten Krystalle, in 
Wasser aufgeschlämmt, Retzt sieh nicht zu Boden. 
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Um den zweiten Ring des Ballen ist noch eine 
Zone zu unterscheiden, bestehend aus kleinen Stückchen, 
welche die Grösse der ursprünglichen Sandkörner be
sitzen. Diese Partie lässt sich leicht pulvern. Das ge
reinigte Pulver zeigte folgende Zusammensetzung: 

Silicium . 65,420/0, 
Kohlenstoff. 27,93 „ 
Eisenoxydl 
Thonerde J · 

5,o9 " 
Calciumoxyd 0,38 „ 
Maguesiumoxyd 0,21 „ 

also auch diese Zone besteht hauptsächlich aus Silicium
carbid, dasselbe ist jedoch amorph , sehr weich. 

Endlich war noch eine Masse im Ofen , welche 
die dritte Zone umgab und der ursprünglichen Mischung 
ähnlich war. Die Reaction verlief demnach nach der 
Gleichung: Si 0 4 + 3 C = Si C + 2 C 0. 

Das krystallisirte Carbid kommt unter dem Namen 
„Carborundum" in den Handel.*) Dieses künstliche 
Mineral kommt in der Härte dem Diamanten gleich und 
biirgerte sich daher rasch als Schleifmittel ein. Seinen 
Darstellungsprocess verdankt die Wissenschaft dem 
Elektrotechniker Edward Ach es o n. (Dingler's poly-
techn. Journal, 1893, 289, 164.) F. T. 

*) Siehe Dingler's polyteclm. Journal, 18U3, 288, 192. 

Metall- und Kohlenmarkt 
im Mon a t e November 1 8 9 3 , von W. F o 1 t z. 

Während die l\[etallindustrie allenthalben gut beschäftigt ist, 
insbesondere fiir elektrische Leitungen, Eisen bahn bedarf und 
Commerzwaare, zeigten sich die Preisnotirungen des Metallmarktes 
vun dieser günstigen Geschäftslage wenig beeinflusst. Hervor
ragendes Jnteresse forderten die Verhandlungen der Eisenver
bände im Inlande sowohl, wie im Auslande, doch ist der Ver
lauf derselben hier wie dort ein gleich wenig befriedigender. 
Der Kohlenmarkt ist der Jahreszeit und dem Bedarfe der Indu
strie entsprechend sehr fest. 

Ei s e n. Das Eisengeschäft in Oesterreicb - Ungarn hat das 
Geleise, in dem es sich seit Jahr und Tag bewegte, auch im ab
gelaufenen Monate nicht verlassen. Uem bescheidenen Consum 
steht die verhältnissmässige Production gegenühcr. Roheisen wird 
nicht mehr erzeugt, als die Raffinirwerke uu d Giessereien con
sumiren können. Wie alljährlich macht sich der Einfluss der 
Jahreszeit beim Commerzeisen- und Bauartikel-Geschäft fühlbar. 
Mit dem Baue neuer Eisenbahnen geht es entsetzlich langsam 
vorwärts; an Projecten fehlt es wohl nicht, aber die Ausführung 
bleibt entweder ganz aus, oder sie lässt sehr lani:e auf sich 
warten. Die steirischen Localbahnen haben geringe Baulänge 
und leichtes Schienenprofil. In Ausführnng begriffen sind dermalen 
lediglich die Kapfenberg-Seebacher Bahn (schmalspurig) und die 
l'r[urthaler Bahn. In Kärnten steht die Gailthaler Bahn in Bau und 
im Küstenland die Bahn von Monfalcone nach Cervignano. Alle 
diese Strecken zusammen hrauchen aber kaum 70 UOO q Oberbau
material. Von der Staatshahn haben die Schienenwerke in der 
allernächsten Zeit die Aufträge auf den Schienen- und Kleinma
terialbedarf des nächsten Jahres zu erwarten. Es werden dies 
circa 250 000 q sein. Locomotiv • und Waggonfabriken sind 
schlecht beschäftigt; erstere haben wohl , wie wir letzthin be· 
richteten, einen Zuschlag hei Vergebung der Locomotiv-Lieferungen 
für Russland erhalten, doch wird uns die Uebernahme dieser 
Lieferungen als Verlegenheitsgeschäft, in Ermangelung eines 
hesseren, bezeichnet. In eine ähnliche Kategorie ist die Waggon· 
bestellung der rumänischen Bahnen zu rangiren, welche auf 
Grund einer Otfertverhand!ung ihrer Generaldirection erfolgte 
und 33 Stück achträdrige neuartige Plateauwagen von grosser 
Tragkraft umfasste. Es otferirten 1ö österreichische, deutsche, 
französische, belgische unc\ italienische Firmen, unter welchen 
die österreichischen Fabriken die billigsten waren. Die Lieferung 
erhielt die Nesselsdorfer Wagenbau·Fahriks-Gesellschaft zuerkannt. 
Als ziemlich gut beschäftigt sind die Brückenbau-Anstalten und 
Kesstlfabriken zu bezeichnen; dagegen lässt die Lage der Ma
schinenfabriken viel zu wünschen übrig. Im abgelaufenen Monate 
nahmen die Nachrichten über den Stand der Verhandlungen 
wegen Erneuerung des am 31. December 1. J. ablaufenden 
Eisencartells das Hauptinteresse in Anspruch. Zunächst drang 
die l\IitthP.ilnng in die Oetfentlichkeit, dass eine Conferenz des 
cngarischen Eisencartells stattgefunden und der Ueberzeugung 
Ausdruck gegeben habe , dass die Erneuerung des Cartells mit 
den ilstcrreichischen Werk"n unbedingt nothwcndig sei, nmsomehr, 

als die seither eingenommene entgegenkommende Haltung des 
österreichischen Verbandes für die Zuknnft gute Bürgschaft 
gebe. Später wurde bekannt, dass die ungarischen Werke, Ungam 
ausschliesslich für sich in Anspruch nehmen. Hiedurch würde 
der Vereinbarung die Grundlage entzogen, weil dann den öster
reichi~chen Werken lediglich die Aufgabe zu Theil würde, das 
Eindringen deutschen Eisens zu verhüten, ohne andererseits 
durch Zutheilung eines grössercn Quantums für Ungarn Ersatz 
für die Opfer zu erhalten. Es scheinen sonach die Amsichten 
für die sofortige Erneuerung des Cartells keine sehr guten zu 
sein, was im Interesse der Stabilität des Marktes zu bedauern 
wäre. Es ist aber jedenfalls als sicher anzunehmen, dass früher 
oder später doch wieder eine Verbindung zu Staude kommen 
muss, welche die Production dem Bedarfe anpasst und regelt. Ee 
würde als die grösste Kurzsichtigkeit bezeichnet werden müssen, 
wenn nicht von allen Seiten das Aeueserste dazu getban würde, 
um wieder eine Verständigung -unter den concurrirenden Werken 
herbeizuführen. Ohne solche Verständigungen erleiden alle enor
men Schaden, der auch dann schon bedeutend genug ist, weun 
nach einiger Zeit, wie unvermeidlich, dennoch die Einsicht einkehrt, 
dass ohne Vereinbarung eine Ueberproduction und damit ein 
schwerer Preissturz unvermeidlich ist und dass daher Nach
giebigkeit und rücksichtsvolles Entgegenkommen von zwingender 
Nothwendigkeit seien. Durch die Unsicherheit der Lösung der 
Cartellfrage ist der Consum heuer zurückhaltender als sonst und 
sorgt nicht für grosse Lager, sondern nur für den nächsten Be
darf. Zudem wird das Ausgebot aus Deutschland immer drin
gender, so dass in den Grenzbezirken neuerliche Preisreductionen 
in Wirksamkeit gesetzt werden mussten. Nach einer Meldung 
der Hamb. B.-H. soll eine Gruppe westpbälischer Hüttenbesitzer 
die Errichtung grosser Hochöfen und eines Eisen·Raffinirwerkes 
zwischen Bodenbach und Aussig beschlossen haben. Zur Ver
arbeitung sollen spanische Erze verwendet wer~en , welche per 
Elbe von Hamburg zugeführt würden, wie die Cokes. Neueren Nach
richten zufolge handelt es sich um ein im grossen Style anzu
legendes Gussstahlwerk in Nesterschitz a. E. - Ueber Anregung der 
Kirch-Michldorfer Sensengewerksgenossenschaft wurden schon im 
Laufe des Sommers Vorberathungen über eine Vereinigung 
sämmtlicher Sensengewerken Oesterreichs gepflogen, und fand 
nunmehr am l~. d. M. im Sitzungssaale der Handels- und Ge
werbekammer für Oesterreich u. d. Enns in Wien die von Ge
werken aus Ober-, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten 
sehr zahlreich besuchte gründeude Versammlung des Centralver
bandes der Sensen-, Sichel- und Strohmessergewerken in Oester
reich statt. Der Verein , welcher seinen Sitz in Wien bat, stellt 
sich im Allgemeinen zur Aufgabe: Wahrung und Förderung der 
Interessen der österreichischen Sensen-, Sichel- und Strohmesser
industrie im In· und Auslande. Der Verlauf der Versammlung 
gab die vollste Einmüthigkeit und allseitiges reges Int!)resse an 
dem Zustandekommen dieses Vereines kund. Die österreichische 
Sensruinuustrie, die in einzeinen Thäleru der österreichischen 
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Alpenländer schon seit Jahrhund11rten besteht, kann gewiss zu 
jenen Specialitäten gezählt werden, in denen die österreichische 
Industrie dem gesammten industriellen Ausland überlegen ist; 
die österreichische Sense ist ein bedeutender A usfubrartikel und 
wird auf dem Weltmarkte als die beste anerkannt. Es bestehen in 
Oeeterreich gegenwärtig über 80 selbstständige Sensen- und 
~Hebelwerke, welche per Jahr circa 9 Millionen Sensen, Sicheln
und Strohmesser erzeugen, hievon werden durchschnittlich 8 
Millionen Stück im Werthe von circa 2 1/ 2 Millionen Gulden aus· 
geführt. Möge es dem Verbande gelingen, diesem altehrwiirdigen 
heimischen Industriezweig auch eine erfreuliche Zukunft zu 
sichern, woran nach dem Eifer, der sich in dieser jüngsten in
dustriellen Corpora1ion kundgibt, auch nicht zu zweifeln ist. 
Nicht unerwähnt können wii- ·zum Schlusse die im abgelaufenen 
Monate in Pola abgeführten Comparativ-::'chiessversuche mit Pan
zerplatten lassen. Die Versuche, welche behofs Vergebung der 
Panzerungen für drei grosse im Baue befindliche Kriegsschiffe 
vorgenommen wurden, fanden unter der Leitung des Vice-Admi
rals Baron Spaun bei grosser lletheiliguag der Kriegsmarine wie 
der Landarmee und im Beisein der Vertreter der interessirten 
Eisenwerke statt. Au der Concurrenz betheiligten sich die her
vorragendsten Panzerplatten-Fabrikanten der Welt, und zwar die 
englischen Firmen Vicker~ und Cammell, ferner die deutschen 
Werke Krupp und Dillinger, sowie rlas österreichische Werk 
Wifäowitz. Das Ergebniss ist ein Erfolg deR Werkes Witkowitz, 
deesen Ph1tte das beste Verhalten zeigte, während die Platten 
der anderen Firmen den Geschossen nicht genügend widerstanden 
und .insbesondere Krupp's Platte in Trümmer ging. Auch bei der 
vergleichenden Erprobung von Geschossen soll ein ös1 erreichisches 
Werk, nämlich das Graf Thurn 'sehe Stahl- und Tiegelgu~sstahl
werk Streitehen in Kärnten, den Sieg üher die rnitconcurrirenden 
englischen und deutschen Erzeugnisse davon getragen haben. -
Der deutsche Eisenmarkt ist ebenfalls wegen des unsicheren 
Ausganges -Oer Verhandlungen über die \" erlängerung des am 
31. December 1893 ablaufenden Walzwerksverbandes gestört. 
Mau hoft't aber noch immer, dass einige grössere Werke die 
Beitrittsfrage günstig beantworten, da die Nichterneuerung 
einen zügellosen Concurrenzkampf herbeiführen würde , dem 
die Werke nicht gewachsen wären. Der deutsche Walzwerks
verband theilt hierüber Folgendes mit: J n der Hauptversamm
lung der Mitglieder des deutschen Walzwerksverbandes konnte 
eine Beschlussfassung betreff'end Verlängerung des Verbandes über 
den 31. December hinaus nicht erfolgen, weil die Werke der 
westlichen Gruppe wegen des Fortbestehens derselben nicht 
einig sind. Da dieses Ergeb1tiss nach Lage der Verhältnisse vor
auszusehen war, so haben die oberschlesischen und mitteldeutschen 
Werke einen Vertrug abgeschlossen, laut welchem diese beiden 
Gruppen nicht nur im Verkauf in der bisherigen Weise mitein
ander vereinigt bleiben, sondern auch den Erlös ihrer Lieferungen 
gegenseitig ausgleichen. Von der südd-eutschen Gruppe sollen für 
ein weiteres Zusammengeben der zu derselben gP.hiirigen Werke 
und damit auch für ein fortgesetztes Zusammengehen mit den 
ondern Gruppen gute Aussichten vorhanden sein. Die Hauptstelle 
des deutschen Walzwerksverbandes tritt somit ausser Thätigkeit 
und werden weitere Verkäufe in der früheren Weise selbst
ständig durch die Gruppenverkaufsstellen erfolgen. Dagegen hat 
sich der schlesi~ch -mitteldeutsche Walzwerkverband mit gemein
samer Verkaufsstelle constituirt und ist die Schaffung einer 
Vereinb1mmg zwische ndem niederrheinisch-westphälischen Roh
eisen.verband und der Luxemburger Roheisenverkaufs-Vereinigung 
als swher anzunehmen. Die in Düsrnldorf zu errichtende Verkaufs
Rtelle hätte den gemeinsamen Verkauf von Thomasroheisen zu 
übernehmen. Die niederrheinisch·westphälische Gruppe des Ver
eines deutscher Eisengies~ereien hat, gestützt auf die lebhaftere 
Nachfrage, beschlossen, die Preise um M 2 per 100 l.·g zu erhiihen, 
um endlich aus den verlustbringenden Preisen herausznkommen. -· 
In Engl an d ist rler Markt in ziemlich unveränderter Lage. In 
Schottland sind wieder einige Hochöfen ansgehlasen worden. 
Middlesborough hat im October 95 000 t versandt, doch wor der 
Consnm des eigenen Bezirkes schwächer. In den Midlands ist die 
Kohlennoth noch nicht behoben und das Geschäft durch die lange 
Stömng ganz ausser eiern Geleise. Der Clevelander Bezirk ver· 

sandte in der jüngst geschlossenen Schifffahrtsperiode März-Octo
her von Middleshorongh 7-12 785 t Roheisen; hievon gingen 
174 995 t nach Deutschland (147 852 t 1892), 78 215 t nach 
Russland (15 089 t 1892) , 27ö 636 t nach Schottland (gegen 
126 034 t 18(12). Die Vorräthe betrugen am 31. October 1893 nur 
92 648 t bei den Hochöfen und 90 172 t im Warrant-Lager. -
G 1 a s g o w notirte anfänglich fiir Warrants 42 sh 2 d bis 42 sh 4 d, 
ging Mitte des Monates bis 42 sh 8'/.. d und schloss 42 sb 5 d. 
Middlesborougb Nr. 3 schlossen 34sh6d. - Der ameri
k an i s c h e Eisenmarkt ist noch immer sehr gedrückt und die 
Preise weiter nachgehend. Abermals haben einige bedeutende Ge
sellschafüm staatliche Einnehmer erhalten. Am 1. October waren 
114 Hochöf,:n <gegen 308 am 1. Februar) im Betriebe, so dass die 
wöchentliche Production auf 73 895 t (gegen 187 383 t Februar) 
gesunkon ist. Zum Monatsschlusse ist amerikanisches Roheisen 
etwas btsser gefragt, der Verkehr in Stahlschienen stockt. 

Kupfer. In diesem Metalle haben sich die Preise ziemlich 
behauptet um] sind na('h unwesentlichP.n Schwankungen wieder 
auf ihre frühere Stelle zurückgekehrt. Die ausserordentlich grossen 
und nicht minder ansserordentlich billigen Verkäufe, welche 
Amerika vor einig<·n ?llonaten im Drange der Noth vollzog, wirken 
noch immer nach. Die amerikanischen Kupferwerke scheinen 
allerdings das forcirte Ausgebot eingestellt zu haben, aber es gibt 
noch genug f!ottantes Material, welches eine Preishesserung nur 
schwer aufkommen lässt. Gleichwohl zeigen die sichtbaren Vor
räthe in England und Frankreich einschliesslich der scl11vimmen
den Ladungen nur eine kleine Zunahme gegen Mitte October. 
Bei 10 70~ 1 Zufuhren in der ersten Novemberhälfte und lll 901 t 
Ablieferungen betragen die Vorräthe 47 841 1 um ~litte November, 
gegen 47 795 t Mitte October. Der Verbrauch scheint drmnach -
wenn man auch nur kleinere amerikanische Posten in Rechnung 
zieht - zugenommen zu haben unll dürfte auf Rechnung der von 
Deutschland und Russland vollzogenen grösseren Käufe von Kupfer 
für Militänwecke zu stellen sein. Zum Monatsschlus~e notiren 
nach wenig belangreichen Veränderungen: Gmh f 42. 12. 6 bis 
.f 43 0 . 0 , Tough f 4fi . 15 . 0 bis ~ 46 . 15 . 0, best sr.lected 
.f46.10.U bis ~47.10.0. - Auf dem hiesigen Markte 
wieson die Noti.rungen keine wesentlichen Aenderungcn auf untl 
siud lediglich dnrr.h die Fluctuationen der Valuteucourse gegen 
den Vormonat etwas abgeschwiicht. Die Mansfelder Gewerk
schaft, wr.lche sich gegen den Ansturm der amerikanischen Werke 
durch Zurückhaltung vorn Markte gewehrt hatte, scheint jetzt. 
diese Zurückhaltung aufgehen zu wollen. Zum Monatsschlusse 
notiren amerikanisches Feinkupfer II (i) JiO, Lake superior II 61,50, 
Ia Elektrolyt II G0,50, Mittelsorten lllcssi11gkupfcr II GO,-, ameri
kanisches und es englisches Walzkupfer II 59,- um! H 58,-. 

Blei ist in Eu:dand in Folge der kleinen ße~serung des 
Silbers um Mitte des l\Ionats auf .E 9 . 16 . 3 bis .f 9 . 17 . 6 
gestir.gen und es entwickelte sich ein recht llot tes Geschäft. Die 
Abschwächung folgte aber sehr bald nach. Als Silber wieder 
zurückging, fiel auch der Bleiprei• und schliesst mit J;' 9. 11 . 3. 
Die Einfuhren betrogen in der ersten Novernherhälfte 86 (i5li 
Block, d:1von 44 400 Block austrafüches. In den zehn ?lfonaten 
Jänner bis üctober 189:1 betru~ die Einfuhr in London 
16U 905 t (gegen 152 340 t), die Ausfuhr 42 093 t (5127.:! 1). 
- Hier war die Nachfrage ziemlich lebhaft, zumal auch 
schlesisches Blei <itwas steifer gehalten wurde. Die Vorsor
gung des Consumes pro I. Quartal 1894 dürfte ziemlich beendet 
sein und zeigt. der Markt gegen Monatsschluss die gewohnte Ruhe. 
Die Preise siml in Folge des Rückganges der Valuta und der 
Nachfrage eher etwas schwächer wie im Vormonate, und zw:lr für 
grö8sere Posten fl 16, - his fl 1 ö,25 loco Wien. 

Zink bat mit etwas festerer Stimmnug zu .f 17. U. 0 bis 
.f 17. 2. 6 begonnen, schwächte sich jedoch iu Folge mangelnder 
Frage wieder ab. Es fehlt dem Markte an Anregung, da die 
Speculation in Zuriickhaltnng verbleibt und der Coosnm nur da~ 
Nöthigste deckt. Vom 1. .Jänner bis Ende Octobcr wurden in 
London 45 !)98 t Rohzink (gegen 38 88-! t 1892) eingeführt, da
gegen 8300 t (gegen 8164 t 1892) ausgeführt. Zink schlicsst in 
London .f 17 . 1 . 3 his .f ] 7 . 2 . (j. - Der o h c r s c 11 1 c s i
s c h e Markt zeigte etwas rn~hr Bewegung, da die Nachfrage, 
namentlich nach Ta-Marke, wesentlich irngenommen hat, als rlie 

:1 * 
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f'r„isc, ilcn LouJoner Notiruugcu lolgenu, etwas nachgcgeuen hatten. 
E~ wurden grösscrc Abschlüsse, namentlich auch durch die Händler 
eingegangen, da tler Consum nur über geringe Vorräthe verfügt. 
Die Preise hoben sich allmählich auf M 17,76 bis !rl 16.90. Walz
zink war, der vorgerückten Jahreszeit und Bausaison entsprechend, 
fiir tler. heimischen Consum weniger gefragt, doch verlief das 
Exportgeschäft zu Beginn des Monates noch befriedigend. Im 
J. Semester ] 893 erzeugte Schlesien J4 788 t gegen 4.'{ 886 t Roh
zink 189~. Der Export betrug in den ersten neun Monaten 11-93 
465 213 q gegen 303 328 q 18~2. Die Einfuhr in der gleichen 
Zeit 104 :Jti3 q gegen 98 027 q 1892. An Zinkblech wnrden im 
I. Semester l1i 831 t (18 274 t 1892) erzeugt und in den ersten 
neun :Monaten 12fi 185 q (gegen 105 IJ30 q l 8!J:!) exportirt. -
lf i er war der Markt ziemlich leblos. Die Preise wiesen nur gering· 
fiigige Acnderungen aus , welche nur durch die Schwankungen 
tler Valuta bedingt wurden. Zudem herrnchte etwas weniger Nach
frage, da die Metallbronze-Fabriken wesentlich mehr für Kupfer
waaren, als für :\lessing beschäf1 igt sind. Der Verkehr mit. 
nnssland scheint sich zu heben, nachdem einige grössere Posten 
inländischen Zinks dahin verfrachtet wurden. Es schliessen W. H. 
<liesche's Erben ft 2:.!JiO, Ia inländische 8orten li 22,-, Hohen· 
lohe lll!l,50. 

Z i n n erlitt ungeachtet der günstigen Statistiken und des 
thatsächlich befriedigenden Consums eine bemerkenswerthe Preis
erschütterung, deren Ursachen hauptsächlich der Silherentwerthnng 
zugeschrieben werden. Dominircnd waren auch im verflossenen 
Monate Straits, welche von .f 78 . 12 . ti bis .f 75 . 10 . 0 fielen 
und Billiton in das ihm zukommende Niveau zogen. - In A m
s t erd a m hat der Markt eine dem englischen gfoiche Ent
wicklung gewonnen. - 11 i er hemmte die Entwicklung der 
Londoner V crlüiltnisse das reelle Consnmgescbäft, und da hier nur 
Pin solches cultirirt werden kann. muss das Ergebniss des ab
gelaufenen l\lonates für hiichst befriedigend erklärt werden. Es 
schliesscn ßanka II 110. Austmlisches fl 1U3, Straits und Billiton 
II 110 , Englische~ II 1 (::i. -- Sächsisches kommt wegen der 
g•·ringen Production gar nicht mehr in Frage. 

An t. im o n ist anfangs weiter zuriickgcgangen, hat sich 
seit Mitte des Monats aber wieder ein wenig gehoben und schliesst 
mit .f 37. 10 . 0 bis .r :~~ . 0 . O. - Hie r hlicb Regulus nominell 
im Preise unveräntlert, tlas Gt~schäft war aber ein äusse!"llt. 
schleppentles und geringfügiges. Dio heimischen Producenten ver
folgten seit l\lonaten die 'l'aetik, vom ll!arkte feme zn bleiben, 
weil sie, verwöhnt tlurch die starkrm Erfolge friiherer JahrP, an 
clcn Forthestand tler aus .Japan und JH.va kommeotlen uncl drr den 
englischen Markt beherrschenden Pression der Preise nicht 
glaubend, die Wiederkehr guter Preise als sicher annahmen. A her 
nicht nur, dass sie tlem Markte l"Pl"lte hlieben, sie schränkten 
ihre Production nicht ein . was nun zur Folge lmt, dass grosse 
ttuantitäten unversorgter Waare lagern, deren Unterbringung jetzt 
mit weit griisseren Opfern verhunden ist, wie vor Monaten. lficr 
wird Regulus II 4:l,5U bis II ·B abgegeben. 

Q u eck s i 1 b er. Die erste Hand in London ermä~sigte iu 
den ersten 'l'agen November ihren Preis auf f 6. 7. 6, wozu 
jetloeh wenig Umsätze stattfanden Eine Woche später ~tiess 
Rothschild 25UO Flaschen zu J: 6 . 5. 11 ab und ging sofort wieder 
auf J:' ß. 7. 6 zurück. Die zweite lla11d notirte sodann f 6. 6. ti 
J.is f ti. 7. 0, sank aber bald auf ,i' fi. (j. 0. Der Markt ist 
in nicht besonders günstiger Lage, da der Ahsatz seit .Tahres
heginn in Folge der Silberfrage und des damit zusammenhängenden 
schwachen Exportes nach China recht unbefriedigend war. Wenn 
auch die Zufuhren ans Spanien kleiner als im Vorjahre waren, 
'" dürfte per Ende October der Londoner Vorrath tloch ehcnso 
gross sein, als vor Jahresfrist und wird dieser mit 3:-1000 Flaschen 
geschätzt. Auch scheint. dor Consum in gewissen Branchen ah· 
genommen zu haben. während andererseits das Geschäft in China 
so beschränkt wird, dass die chinesischen Händler einen möglichst 
kleinen Vorrath halten. Dies dürfte sich in nächster Zeit wohl 
kaum ändern. Auch Californien stellte kürzlich Consignationen 
nach London in Aussicht, doch ist bis nun nichts eingetroffen. 
Immerhin aber zeigt sich's, dass auch der Absatz in Amerika zn 
wünschen übrig lässt. Zn Monatsschluss notirt die erste Hand 
.i' 6 . 7 . G, die zweite .r G . 6 . 6. In den ersten zehn Monaten 
1lf's lanfrnrlPn Jahres wurden :j l 413 Flaschen (gegen ii5 322 Fla-

sehen 189:l) in LonJon eingeführt. Für die eilf Monate der Saison 
vom 31. December bis 31. Octoher betrug in London die Einfuhr: 

Spanien (lt. Vertrag) 
" Anderes 

Italien . . 
Oesterreich 
Californien etc. 

1893 1892 189 l 1890 1889 
44 570 47 195 47 993 50 242 49 334 l">j 

100 126 454 °"' 
6 ;)50 5 765 9 940 12 430 9 688 "' 

100 600 2 100 (') 
55 1220 497 6:i 565 =-

51 :l75 54 406 58 4:l0 li:\ 337 Ö<l 141 " 
die Ausfuhr 39 013 43 489 57 864 5;~ 907 52 843 "' 
- Idrianer Quecksilber notirte his gegen Monatsschluss 
J: 6 . 8 . 6 per Flasche, respective f 18 . 16 . 6 per 100 7,,g loco 
Wien. Nachdem der Absa1z unrl die Nachfrage nachliessen, folgte 
es der Londoner N otirnng und schliesst bei hefriedigender Frage 
J:" fj . 6 . 6 per Flasche uud f 18 1 1 . 0 per 100 kg in Lageln 
loco Wien. -- Die ca 1 i f o r n i s c h c n Minen lieferten vom 1 . .Jänner 
bis 31. Oetober nach St. Francisco ab: 

1893 1892 1891 1890 1889 1888 
20 793 17 979 11 297 10 891 12 879 20 508 Flaschen. 

K oh 1 e. Nach einer kleinen Abschwächung in Folge der in 
tler zweiten Woche November eingetretenen wärmeren Witterung 
hat sich unser Kohlenmarkt recht befriedigend gestaltet. Die 
Abfuhren nehmen sichtlich an Umfang zu, was ein rasches 
Schwinden der Vorräthe zur Folge hat.. Eine Steigerung der Preise 
ist bis nun nicht eingetreten. Auffallend ist der dies Jahr viel 
früher als sonst eintretende Abschluss der Zuckercampagne, durch 
welchen die Kohlenbezüge eine unerwartete Einschränkung erfahren 
werden. Einige der grössten Zuckerfabriken Böhmens und Mä.brens 
beenden dieselbe schon in den nächsten Tagen und eine Reihe 
anderer soll im Laufe des Monats December nuchfolgen. Vorläufig 
ist aber die Förderung in allen Kohlendistric1en, hauptsächlich 
angeregt durch den stärkerr.n Consumbegehr zu Heizzwecken, als 
lebhaft zu bezeichnen. Aus rlem Mährisch-Ostraner Reviere wird 
bericht.ct, dass der Kohlen- und Cokesabsatz einen sichtlichen 
Aufschwung zu nehmen hegnnnen habe und gegenüber den vor
hergehcn1lcn Jahren sogar einen Vorsprung aufweise. Im n o rd
w es t. Li ii h misch ll n Braunkohlengebiete waren die Ellieverschif
fnngen recht lebhaft, iu Folge dessen der Export per Bahn etwas 
ahnahm. Seit .Tahresheginn wurden auf den sächsischen Staats
bahnen 3 ();j~ 875 t böhmische Braunkohlen verladen. Die Noti
rungen der in Wien zum Consum gelangenden Kohlensorten lauten : 
Sc h w H. rz k oh 1 e n. Pilsner Revier: Stückkohle II-,- his fl- ,-, 
Ostrnu-Doml1mu-Karwiner Hevier: Stiickkohle II 1,15 bis fl l,18,. 
Würfelkohle II 1,15 bis ft l,18, Nusskohle ft l,10 his II l,12, Klein
kohle II 0,86 his li 0,92. Schmiedkohle gewaschen II 1,22 bis fl -,-, 
detto ungewH.s(,hen fl -,- his II - ,-, Cokes fl 1,60 bis fl l,90. 
lfahrisch-Rossitz-Zhe8chH.u-Oslovaner Revier: Schmiedkohle I fl 1,36 
bis II 1,40, detto JI tl 1, 17 bis II l,2t, Cokes li 1 ,45 bis II l, 75. 
Preussisch-oberschlesisches Revier: Stück- und Würfelkohle 1fl1,20 
bis 111,25, detto Mittel II 1.18 bis II l,22, detto II II 1,08 bis fl l,12. 
Nusskohle 1 II 1,20 bis fl 1,25, detto II fl l,05 bis fl 1,08. Klein
kohle T II 0,95 bis ft 1,-, detto II fl 0,90 bis II 0,92. Gll.8-Cokes von 
den Wiener Ga.~anstalt.cn II 1,12 bis fl 1,44, loco Anstalt. Stein
kohlen-·1 heer von den Wiener tlasaustalten fl -,- bis fl -,-. 

. Braun k oh 1 e n. Lcobner Glanzkohle: Stückkohle II -,- bis 
II-,-, Köflach-Lankowitzer Stiickkohle II-,- bis II-,-, detto 
Würfelkohle ri -,- bis fl -,- , Trifailer Stückkohle II -,
bis fl -,-. Böhmisch-Dux-Brüxer Becken: Stückkohle fl 0,80 bis 
ft 0,85, loco Bahnhof. - Der deutsche Kohlenmarkt ist recht 
fest, da endlich das Vertrauen in die Lage sich zu heben beginnt. 
In R h e i n 1 an d - West p h a 1 e n ist der Bedarf sowohl , wie 
die Versendung in derart erfreulichem Stande, rla.ss das Kohlen
byndicat tlie beschlossenen b'ördereinrichtuogen aufheben konnte, 
tla die October-Fiirdcrung die ßetheiligungszilfel" nahezu erreichte. 
Im Ruhrbecken steigt der Vorrath und sind die nöthigen 
Waggons selten voll beizustellen, obwohl die Wagenexpedition 
gerade in diesll'll Gebiete eine musterhafte ist. Im October wurde 
die höchste Lis nun bekannte Verladungszilfer von 296 959 Waggons 
erreicht. - Im Saar reviere förderten die staatlichen Gruben 
im October 1893 575258t (ii61581t1892). - Der oberschle
s i s c h e Kohlenmarkt ist recht fest. Die Bezüge der Zuckerfö.hriken 
sin1l wnhl in A hnahmr hrgriffrn. 1lagr!?;r11 werden 11ie Waggnns 
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zu anderweitiger Versorgung frei, so dass tler Wagenmangel endlich 
behoben ist. - fn Be 1 g i e n ist der Markt in Folge des grossen 
Bedarfes Frankreichs recht fest. Im September wurden dorthin 
510 000 t exportirt, seit J abresbeginn über 21

/, Millionen Tonnen; 
auch die überseeische .Ausfuhr ist um 40 000 t gestiegen, und zwar 
auf 615 000 t. Die Preise in )Ions sind für Staubkohlen Frcs. 7,50, 
fiir Feinkohlen Frcs. 9,50, für Förderkohlen Frcs. 11,50. - Der 

Notizen. 
Selbstthlitige Expansions • Steuerung bei För1ler

maschinen. Eine solche, die Expansion selhstthätig regolirende 
Steuerung mit Ventilen und Steuerconuseu wurde nach Zeitschr. 
f. d. B.-, H.· u. S.-W., Bd. XLI, bei einer neuen Fördermaschine 
auf Georg· Schacht (Königshütte) ausgeführt. Die Einrichtung 
derselben unterscheidet sich von tler im „Jahrbuch d. Bergakad.", 
1873, von T ö k e i beschriebenen nur dadurch, dass das Stellzeug 
für die selbstthätige Verschiebung der Steuerconuse unmittelbar 
von der in eine Schraubenspindel endigenden Steuerwelle he· 
thätigt wird , wodurch die Construction wesentlich vereinfacht 
ist. K. 

Backsteine n1it hohem Kalkgehalt. Von E. Hartig. 
Ziegel, welche durch grosse Härte und Festigkeit ausgezeichnet 
sind, wurden hergestellt aus (j Gew.-Th. Plänermergel uud 1 Gew.
Th. Lehm. Der Plänermergel besteht aus: 34,53% Mg 0, 26, 12% 
C02 und 1,94°.'0 H, 0. Das Gemenge von Plänermergel und Lehm 
wird geformt und gebrannt. (Civilingenieur, 1893, 321; Chem.-Ztg. 
1893, Nr. 25.) h. 

Hydraulische Tlefbohnorricbtung. D. R. P. Nr. 69 532 
von Aug.Schulte in Herne (Westphalen). Die Vorrichtung 
besteht aus einem in einem Hohlgestäuge gleitenden Rohr , aus 
dessen Längsschlitzen Druckwasser gegen die in dem Bohrrohr 
angeordneten Stossflächen strömt. Durch den Stoss des Wassers 
wird das Bohrrohr in Umdrehung versetzt, während das von den 
St.ossflä.chen ablaufende Wasser durch den Boden des Bohrrohres 
zur Bohrlochsohle gelangt und zwischen Bohrer und Bohrloch· 
wandung zu Tage strömt. (Essener Glückauf, 1893, S.1361.) h. 

Literatur. 
Die Heizstoft'e und das Wichtigste aus der Wärmelehre. 

Von Hanns Freiherrn Jüptner von Johnstorff. Wien 1890, 
Verlag von Moritz P er 1 es. Preis fl 2,50. 

Die Vorrede bemerkt: "Das vorlie~ende Werkchen bildete 
ursprünglich eine Serie von Artikeln in R. v. 0 m b r o w s k i's all
gemeiner Encyklopädie der gesammten Forst- und Jagdwissen
schaften, für welche der Verfasser die Bearbeitung der chemischen 
Technologie übernommen hat." Von diesem Standpunkte muss 
die Arbeit auch beurtheilt werden. Der, Verfasser bringt zunächst 
in guter Zusammenstellung einen .Abriss über alle Ca pi tel der 
Wärmelehre, der durch die mathematische Fassung charakterisirt 
ist und geht dann zur Besprechung der eigentlichen Brennma
terialien über, in welcher er die sonst in Hüttenkunden enthaltenen 
Capitel behandelt und auch die in jenen übliche Eintheilung bei· 
behält. Während der allgemeine Theil über Wärme verhältniss· 
mässig in mancher Richtung vielleicht za ausgedehnt behandelt 
ist, beschränkt sich der specielle mehr auf die theoretische Be· 
haudlung der verschiedenen Capitel über Brennstoffe. Das Buch 
von im Ganzen 118 Seiten enthält übrigens aus den verschiedenen 
Werken B.eissig zusammengetragene Tabellen, welche auf den Ge
genstand Bezug haben und wird dadurch auch für denjenigen ein 
gut verwendbares Nachschlagebuch, für welche11 der übrige Inhalt 
nicht berechnet ist. J. v. Ehrenwerth. 

Eingesendet. 
In Nr. 38 der "Oesterr. Zeitschrift för Berg- und Hütten

wesen", S. 488, ist in einer Fussnote die Bemerkung enthalten, 
da.qs nach Th o ms o n die Verbrennungswärme des Mn zu Mn O 
= 94800C und daher pro Gewichtseinheit= 1693 C sei. Diese 

französische Kohlenmarkt war in Folge der .Aufstände sehr 
unregelmässig. - In Eng 1 an d hat die kältere Witterung zu 
stärkerer Versorgung Anlass gegeben. In den Midlands sind 
:Maschinenkohle noch immer mit 17'/, sh bis 181/ 2 sh, Dampfkoh'e 
mit 20 sh bis 22 sh, Hausbrand mit 23 sh bis 26 sh, ja 27 sh 
notirt. Die Ausfuhr von Dampfkohle zn 101/ 2 sh bis 11 sh an~ 
den schottischen Häfen ist sehr bedeutend. 

Untersuchungen rühren aus F. Th o ms e n, Tbermochem. Unter
suchungen, Leipzig 1883, Bd. III, S. 270, her. 

Daselbst aber ist nicht die Verbindung Mn 0, sondern das 
Hytlrat MnO, H2 0 mit 94 770 oder rund 94 800 c als Ver
bindungswätme angegeben. Es ist nämlich gefunden die Wärme
lösung von l!n, 0, S03 aq = 121250 c und davon ab die Neu
tralisationswärme Mn 0 2 H2 , H2 S04 a4 mit 26 480 gibt 94 770 c. 
Das betrifft also immer wieder die Verbindung in Gegenwart 
von Wasser. 

Von Anderen wird die Verbrennungswärme von Mn zu Mn 0 
zu 96 000 c angegeben. 

Da es sich aber um die wasserfreie Verbindung handelt, so 
muss von der Wärmetönung = 121250 die Wärmetönung des 
Schwefelsäure-Wasserhydrats S03 , H, 0 in Abzug gebracht wer
den, und man findet dann 

S03 aq, Mn, 0 121250 
so„ H2 o = 21320 

lln, 0 = 99 930 oder rund 100 000 c. 
Dieser Werth bringt das Oxydul tles Mangans auch in 

Uebereinstimmnng mit Eisenoxytlul im Verhältniss zu dessen 
Hydroxytlul. 

. 94800 
Jetlenfalls ist aber 55--= 1705 und nicht = 1693, und 

.. d 99 930 l 817 . wur e ~-- = c sem. 
00 

Genehmigen Sie u. s. w. Dr. K o s man n. 

Durch Vorstehendes wirtl das Wesentliche der erwähnten 
Fussnot.e nicht beeinflusst; tlie von uns gebrauchte Zahl ent· 
nahmen wir den ehern.· calor. Studien über Generatoren und 
Martinöfen von Jüptner-Toldt, 1888. 

Die Radaction. 

Amtliches. 
Se. k. u. k. apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 

Entschliessung vom 15. November d. J. dem Berghauptmann in 
Krakau, Irenäus Stenge I, aus Anlass der über sein .Allsuchen 
erfolgten Versetzung in den bleibenden Ruhestand taxfrei das 
Ritterkreuz des Leopold-Ordens allergnätligst zu verleihen geruht. 

Se. k. u. k. apostolische Majestät haben mit .Allerhöchster 
Entschliessung vom 15. November d. J. den Oberbergrath Franz 
Schals c h a zum Berghauptmann allergnädigst zu ernennen geruht. 

Der Ackerbauminister hat demselben im Grunde des § Hi 
des Gesetzes vom 21. Juli 1871, R. G. BI. Nr. 77, Krakau als 
Standort angewiesen. 

Se. k. u. k. apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschliessung vom 12. November d. J. dem Oberhutmann Isidor 
Eng 1 anlässlich seiner Versetzung in den bleibenden Ruhestand 
das silberne Verdienstkreuz mit der Krone allergnädigst zu ver· 
leihen geruht. 

Se. k. u. k. apostolische .Majestät haben mit .Allerhöchster 
Entschliessung vom 11. November d. J. dem provisionirten Hütten
vorsteher und Rechnungsführer bei dem Blei-Berg- nnd Hütten
werke der Olga Freifrau v. Lang in Bleiberg ·Kreuth, Christof 
Sc h 1 u g e, in Anerkennung seiner vieljährigen, bei diesem Werke 
geleisteten pflichttreuen Dienste das silberne Verdienstkreuz mit 
der Krone allergnädigst zu verleihen geruht. 

4 
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.A n k i"t. n d i g u. n. g e 11. 

~ 
Adolf Bleichert& Go., 
Leipzig-Gohlie und Wien, 

liefern seit 21 Jahren als Alleinige Specialität 

Drahtseilbahnen 
nach Ihren vorzügl. bewährten, patentirten 

Constructionen. 
Ueber 860 Anlagen mit ca. 700 000111 Länge 

eigener Ausführung. 
llS" Anaohlll.ge und Projeote durch "all 

Generalvertreter fUr Oeaterrelch-Ungarn: 
Ingenieur JDLIUS SOBA.TTE, 

VVIEN, IV., Therealanuma;aeae Nr. 31. 

Drahtseilbahnen 
zum Transr.ort von Kohlen, F:rzen, Steinen, Sand, Torf, 

Sli.geklötzen, Brettern, Scheitholz etc. 

Drahtseilzüge für Berg-, Strassen- und Gruben-Bahnen. 
:::S:::änge "bahnen 

für Handbetrieb in Fabriken und M1tgazinen. 
Drahtseil-Transmissionen und Kabelleitungen 

zur Uebertragung der Iletriebskruft nach Fabriken 
von eutferntliegenden Wusserkräfteu 

Drahtseil - Fähren und Brücken 
über Flüsse und weite Schluchten. 

Maschinen-Fabrik TB. OBAOB 
Wien, DI., Pauluagaaae 3. 

Stein brcchcr (A::i ckcnq uetschcn), 

Schleuciermühl., Kugelmiihl., Poch
werke, \Valzenquttschcn, Coaks- u, 

Kohlenbrecher, sowie div. andere 

Brach- und 
PulverisirunRs-Maschi nen 

baut :i.ls Specialität die Maschinenfabrik von 

H. R. GLÄSER IN WIEN 
x... Quellengasse N:r. l.0'7. 

~~~~~~~·~·~~·~·~~···~~ 

C. A. HERINC 
consult. Ingenieur für Berg· und Hüttenwesen, 

Dresden, Gutzkowstrasse 10. 
Gutachten und Anlagen f. Berg- u. Hüttenwerke. 

················i'j'j'j'·············~ 

·- • - 1 BAUMGARTNER'S Buchhandlung, Le1pz1g. 
1 

TIEFBoHRKÜNDEI 
von TH. TECKLENBURG 

Grossherzoglichem Oberbergruth in Darmstadt. 

Soeben erschien: Band V. 

Das Horizontal- und Geneigtbohren, das Erweitern 
und Sichern der Bohrlochswände, die Fangarbeit, 
der Pumpbetrieb, das Tiefbohren mit elektrischen 
u. sonstigen neueren deutschen, österreichischen, 
französischen, englischen, dänischen, schwedischen. 

amerikanischen und chinesischen Apparaten. 
18!13. l\lit 9ii 1'extfignren, 3U lithographirten u 5 Lichtdruck

Tafeln. Grüsstes Lex.-8°. Brosch. Preis 16 llI. = 9 fl. 60 kr. 
Bereit8 vorher erschienen : 

Band I. Das englische, deutsche u. canadische Bohrsystem. , 
Mit 34 Holzschnitten 11. 2~ lith. Tafeln. Broscb. Preis 
8 M. = 4 ß. 80 kr. 1 

Band II. Das Spülbohren. Mit 65 Textfiguren. la litbogr. u. I 
2 Lichtdrucktafeln. Drosch. lO llI. = ü fl. 1 

Band III. Das Diamantbohren. lllit zahlreichen Textfiguren, j 

Jitbogr. und Lichtdrncktafeln. Broscb. 14 M. = 8 fl. 4U kr. I 
lland IV. Das Seilbohrsystem (Brunnenbohren). Mit 21 Text

figuren, 4 Lichtdruck- u. ~li lith. Tafeln. 1891. Grösstes 
Lex.·8". Rrosch. 1-1 111. = R fl. 40 kr. j' 

Keine Lit<•ratnr irgend eines Landes enthält ein so vollstän
diges u. so reich illustrirtes Werk auf diesem Specia!gebiete. j 

Ein technisch und akademisch gebildeter 

Bergingenieur 
mit einer mehrjährigen Bet.rielisführerpraxis sucht 
Stellung hei einer Grubenverwaltung, am liebsten als 

Assistent des Directors. 
Gefällige Offerte beliebe man unter „Glück 

auf 100'' an die Exped. dieser Zeitschr. einzusenden. 
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Die Aufbereitung der Schlämme, insbesondere mit dem Bartsch'schen 8tm;srurnlhercl. 
Von Julius Schwartz, Bcrgwerksdirector in Kremnitz, Ungarn. 

Die Aufbereitungskunst hat in den letzten Jahren lieben Mineralien in demselben, überhaupt die Eigen-
einen so bedeutenden Fortschritt zu verzeichnen , dass thümlichkeiten des Vorkommens bestimmen die Art und 
die Bergwerke mit immer lebhafterem Interesse die Be- Weise der Zerkleinerung und Aufbereitung. Leider 
deutung der auf diesem Gebiete gemachten neueren Er- werden diese Umstände oft zu wenig beachtet. Die 
lindungen und Verbesserungen verfolgen. Man ist zu der Anlage von Aufbereitungen wird meist zu geseh!lftlich, 
Ueberzeugung gekommen, dass nur eine richtig und zwock- daher weniger sachlich betrachtet. 
mllssigangelegtcAufbereitung den Wohlstand des betreffen- Beim Wohlstande begnligen sich manche \rerku 
den Bergwerksunternehmens fördern und erhalten kaun. oft damit, dass das liriibste genommeu wird und 

Viele Werke können ohne eine solche nicht zum sehen Rcblarurnbildung, Howic Schlammverluste als noth-
Aufschwung kommen, andere hingegen gehen zurück, wendiges Uebel au, trotzdem auch bei griisster Vermin-
weil man sich auf denselben fiir zweckmllssigc Anlagen derung der 8chlammbild11ng im vorangegangenen Auf-
nicht entscbliessen konnte. bereitungsprocess, durch zweckcmtsprecbende Aufbereitung 

So ist es auch gekommen, dass in vielen Berg- derselben , in der Regel noch so viel zu gewinnen ist, 
districten Oestemiich-Ungarns der \Tnternehmungsgeist dass dadurch nicht nur die Gesammtaufbereitungskosten 
viel gelitten hat, dass Capitalisten sich mehr und mehr gedeckt werden, sondern auch noch ein entsprechender 
zurUckziehen und A uslllndern den Platz einräumen, die Heingewinn bleibt. 
solche brachliegende lJnternehmen in der Hegel mit gutem Es lilsst sich nicht Ubersehen, dass schon Manches 
Erfolge ausnutzen. auf diesem Gebiete geschehen ist und dass man augen-

Die Bildung der Schlämme ist bei den verschiedenen blicklich mit verschiedensten Einrichtungen, welche die 
Gesteinsarten eine ungleiche. Gewöhnlich bilden sie sieb Bergtechnik bietet, mehr oder weniger erzielt. Veraltete 
bei Einwirkung der atmosphärischen Luft heim · Ge- Verfahren haben neueren weichen mUssen ; dass aber 
winnen des Gesteines und beim Zerkleinern desse!IJen in auch an diesen noch viel zu wUnschen flbrig bleibt, er-
Aufbereitungen. führt man am besten dort, wo solche in Anwendung sind. 

Es sollte Sache des Fachmannes sein, das, werth- Die Vor- und Nachtbeile der Schlammaufbereitungen, 
volles Mineral mit sich führende Gestein so zu zerkleinern, besonders der dazu gehörigen Apparate , stehen jedoch 
dass eine möglichst geringe Schlammbildung die Folge so da, dass es manchem gewiegten Fachmanne sogar 
ist. H:trtc, L:ig-crnng iles Gesteins in sich und der niltz- schwer Rein dtlrftc. zu be11rthl•ilc111, wl'llehe dl11 geeignetAten 



;;ind; es sei denn, dass er sich mit absoluter Hingabe 
damit eingebend und ununterbrochen beschäftigt hätte. 

Eigentlich ist die Aufbereitung der Schlämme die 
einfachste. Dieselben bedürfen keiner weiteren Auf
sehliessung, da in ihnen jedes Material frei auftritt, 
wohl aber geeigneter Vorrichtungen, sie dem Wasser 
abzugewinnen und die verschiedenen Minerale sodann 
zu trennen. 

Die ersten Aufbereitungsmethoden waren zweifellos 
die der alten Römer und Phönizier. Unter den berghohen 
Halden bei Laurium auf der Halbinsel Attika von 
Griechenland lindet man allerding·s sehr einfache, noch 
im Urzustande sich be1i.ndende Aufbereitungsvorrichtungen, 
welche aus in Cement hergestellten Mauerwerken bestehen. 
Auf einer erhiihten Steinbank wurde die Zerkleinerung 
mit der Hand oder mitteh1t Steinmllhlen vorgenommen, 
das Zerkleinerte alsdann in einem sich unmittelbar dabei 
befindlichen Trog-e gerührt. Die sich dabei bildende 
Trllhc konnte durch unten angebrachte Liieher über eine 
glatte schiefe Ehene laufen, auf welcher sieh röschcrc 
Erze absetzten , während die dünnere 'rrube sich in 
8chlammgrllhcn, durch die 1de geleitet wurde, nieder
schlug. Der foine Schlamm wurde auf andere, in der 
Mitte mit einem Brunnen versehene schiefe Ebenen ge
bracht und jcdcnfalli> durch Spiilen mit Rrunnenwm1ser 
gclilutert. N atilrlieh waren der damals betriebene Berg
bau und anclen1 vorg·cfunclene alte Arbeiten mit dieRen 
Aufbereitungsrnrriehtnngen identisch. .Jedenfalls haben 
die;;clben aber den damaligen Am1priiehen Rechnung 
getragen. 

Die Benutzung von festliegenden scliiefon Ebenen 
ist theilweisc heute noch gebräuchlich. Namentlich wird 
bei Goldaufhcreitungon noeh Yiel nach alter Manier ge
arbeitet. 

Bei derarliger Verarbeitung der Erzschlämme sind 
grosse V crlmitc unvermeidlich. Die Strömung der Triibo 
reisst unbehindert auch Erzpartikelehen mit sich fort, 
die noch nicht zur Uuhe gekommen waren. Dabei wird 
das Verfahren durch viele Handarbeit und vieles Repe
tiren zu kostspielig. · 

Als erste wesentliche Verbesserung dürfte wol1l der 
gewöhnliche Stosshercl zu bezeichnen sein. Bei demselben 
verfolgt man das richti;;e Princip, clurch Stosserschiitte
rungen der llerdfütche den Verlust zu verringern und 
die Leistung zu erhöhen. E~ wird da» Beabsichtigte 
durchaus auch erreieht, allerdings nicht mit den Erfolgen, 
welche sich voraus~ctzcn lassen. Das Repetircn erfolgt 
zwar in kilrzerer Zeit, es bringen aber die vielen Wieder
holungsarbeiten natllrlieh ebensoviele unvermeidliche Ver
luste mit sich und bleibt der nicht eontinuirliche Betrieb 
immerhin ein thcuerer. 

Fiir continuirliehc Arbeit sind später Herde mit 
Querstoss in Anwendung gekommen. Leider können solche 
aber nur mit geringer und unbedingt regelmilssiger Auf
gab_e arbeiten, was für den Betrieb sehr missliche Eigen
schaften sind. 

Mit gutem Erfolge benutzte man vielfach die Kegel
herclflliche bei sogenannten Hundbutteln. Zweifellos i;;t 

die Kegeltlilehc die geeignetste IIcrdtlächc, denn auf der
selben findet die natürlichste und beste Aufbereitung 
statt. Alle bis heute bekannten Stossherdsysteme würden 
mit viel besseren Resultaten arbeiten , wenn man bei 
diesen die Kegelflilche in Anwendung gebracht hätte 
oder bringen könnte. Da abPr beim Rundbuttel die Stoss
bewegung fehlt und er kein continuirlich arbeitender 
Apparat ist, blieb seine Benutzung eine beschränkte. 

Durch Hotiren der Kegelfläche mit feststehenden 
Brausen oder im umgekehrten Verhliltnisse derselben 
erzielte man zwar die stetige Arbeit; es sind jedoch 
derartige Apparate an ein reiches Vorkommen und an 
gttnstige Wasserverhältnisse gebunden. Die vorzüglich 
wirkende Stossbewegung fehlt leider auch solchen Herden, 
in Folge dessen sind Verlust und Wasserverbrauch zu 
gross, Ausbringen und A nrcicherung zu gering, sowie 
Hilfsapparate erforderlich. 

Bessere Resultate in Bezug auf continuirliche Wirkung, 
Trennung der Minerale, Anreicherung und Wasserver
brauch (ausgeschlossen Verlust in Abgängen und Unter
haltung) erhielt man durch neuere Lang- und (-luerstoss
herde mit fortbewegten Planen (Frne-l~mbrey- und Triomph
Vanner, Steiu'scher Herd, Liihrig'scher Verbundherd etc.). 
Bedauerlicher Weise wird aber die verhältnissmllssig 
grössere Leistuugsfähigkeit durch zu hohe Unterhaltungs
kosten fast verdrängt. Z.u den fortbewegten Planen, von 
welchen nur 1/-, der Flliehe wirklich zur Arbeit dient, 
kann nur Material von geringer Dauerhaftigkeit ver
wendet werden , und es erfordert die Bewegung der
selben so viele bewegliche, mitgestossene 'l'heile, Zapfen 
und Lager, dass schon irr kurzer Zeit erhebliche Repa
raturen niithig werden. An einigen derartigen Herd
!iystcmen sind bis iiber 200 mitgestossene und auf Stoss 
beanspruchte Zapfen und Lagerungen. Dabei lässt sieh 
jedenfalls nicht übersehen , dass bei Beginn un<l beim 
Weiiergehen des Verschleisses auch die Leistung geringer 
wird. Neben den Unterhaltungskosten sind also auch die 
materiellen Verluste wesentlich. 

niese freien Urtheile stützen sieh ebenso auf selbst 
gemachte Betriebsresultate, wie auch auf die Erfahrungen 
vieler Fachgenossen. 

Al8 geeignetster Apparat zum Aufbereiten der 
8chliimme ist eine neue, bereits in :allen Erdtheilen zum 
Patent angezeigte Erfindung des Ucrgingenieurs Wilhelm 
.Juliu8 Barts c h in Siegen-Westphalen, der sogenannte 
Bartsch'sche Stossrundherd anzusehen; wenigstens sind an 
dem betreffenden Apparate alle bewährten Aufbereitungs
ideen vertreten, fr1lher wahrgenommene Naehtheile ver
mieden , bekannte und neue Vortheile angewandt. Die 
Verwendung der ftir Schlammaufbereitung einzig richtigen 
Kegelfläche mit der ebenso wichtigen Stossbewegung, 
eine rotirende Aufgabevorrichtung mit eigenthiimlicher 
CurvenliluterbrauRe , continuirliche Arbeit, Einfachheit 
und grosRe Leistungsfähigkeit bilden die Grundlagen 
der Erfindung. Daraus geht schon die Wichtigkeit der
selben hen-or und weist darauf hin, dass dieser Apparat 
bald die bedeutendste Anwendung in der Nassaufbereitung 
finden wird. 
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Der Bartsch'sche Stossrundherd besteht aus einem 
kegelförmigen Herdteller, welcher mittelst Tragkranz auf 
Tragrollen ruht, die auf dem l<'undamentkranz befestigt 
sind und in der Mitte auf einem Lagerstuhl dreh beweglich 
gelagert sind. Die Stossbcwcgungen werden durch eine 
Daumenscheibe, welche gegen ein am Herdtcllcr befestigtes 
Hubstück greift und dasselbe mit dem lfordtcller radial 
vorschiebt, wonach letzterer durch Spannkraft zweier 
Federn schnell zurückeilt und mit l'rcllkliitzen gegen 
Prellböcke hart anstiisst, ...-erursacht. Diese an der Peri
pherie erzeugten, daher yom Herdmittel naeh der Peri
pherie hin an Energie allmählich zunehmenden Stösse 
wiederholen sich rasch nacheinander. Eine am Hubstilck 
angebrachte Gussstahlrolle rnrmindcrt die l:cibung mit 
der Daumenscheibe und bewirkt den leichten Gang dr,8 

Apparates. 
Die Daumenwelle treibt gfoichzcitig eine Schnecken

welle, welche den Herdkünig mit den daran befestigten 
Garnituren in rotirende Bewegung Yersetzt. Durch die 
gemeinsehaftliel1e Anordnung der g·esammtcn Antriebs
theile unterhalb der Herdlläehe wird bedeutend an Baum 
gespart und die Maschine rnn den Gcblluden unahhilngig 
gemacht. 

Die Zuführung der 8chlammtrlibe erfolgt zunächst 
nach einem Aufgabetrichter, rnn welchem die Triibe sehr 
regelmässig in die rotirende Vertheilungs- und Auftrags
rinne gelangt und von dieser in gebogener Sehenkel
richtung über die Herdfläche tliesst. 

Von der zu separirenden Trube fliessen die leichten, 
nichtswerthigen Bestandtheile direet ab, während die zu 
gewinnenden speeiliseh schwereren Minerale durch die 
Radialbewegungen der Herdflliehe zum Niederschlag 
gebracht, durch eine Haupteurvenbrause, deren Wasser
ausflussgeschwindigkeit und Energie nach der Peripherie 
ebenfalls zunimmt, nach ihrem speeitischen Gewichte 
getrennt, abgespült werden. 

Die Geschwindigkeit der nichtwerthigcn Abgangs
trübe ist beim Verlassen der Herdfliiehe nur 1/~ der 
anfänglichen, welcher ITmstand die Scparationsfähigkeit 
erhöht. 

Die intermittirenden Stossuewegtingen, welche gegen 
die Umgangsrichtung der Hauptbrause erfolgen, haben 
ausser der Wirkung auf Niederschlag den Effeet, dass 
eine radiale Verschiebung der Mehle untereinander erfolgt, 
wobei die speeifiseh schwereren Mehle in der Hichtung 
zur Hauptbrause am schnellsten voreilen. 

Demnaeh ist die erhöhte 8eparationsfllhigkeit des 
Bartseh'schen Stossrundherdes die Folge von Radial
stossbewegungen einer Kegelherdflilche unter Anwendung 
einer rotireuden Haupteurrenbrause in der Weise, dass 
die Stt!sse gegen die Umgangsrichtung der Brause erfolgen. 

Bei sehr erzreiehen Schlämmen wird die Haupteurven
brause durch eine Vor- oder Nai·hspülbrause verstärkt. 

Die Z.ufllhrung der Brausewasser erfolgt luftfrei und 
in constanter Hegelmä.ssigkeit durch einen Sehwimmer
apparat. Die Umgangsgeschwindigkeit der Aufgabe
vorrichtung sowohl , als auch der Curvenbrause und der 
Htrahlst.'irkc , sowie Huh. Hitrte und Zahl der Rt-0s1-1-

bewegungen können während des Betriebes naeh Bedarf 
geregelt , überhaupt den verschiedensten Verhältnissen 
angepasst werden. 

Schon aus die;;er kurzen Beschreibung geht her
vor, dass dieser Apparat bei rerhältnissmässig gering
stem V erbraueh an Brausewasser , mit wenig Verlusten, 
wenig Zwisehenproducten und hoher Anreicherung arbeitet. 
Veberhaupt ist die Leistungsfähigkeit eine grosse und 
hisher unerreichte. Selbst der denkbar feinste Schlamm 
wird darauf vurtheilhaft aufbereitet. 

Von unsehiltzharem Werthe ist es und bringt es die 
g-elungene Constrnction des Apparates mit sieh . dass 
wenig Zapfen uncl Lager niithig sind uncl dass dieselben 
weder mitgm1tossen, noch auf Stuss beam!prneht werden. 
Uies schon garantirt den Lilligen, einfachen Betrieb und 
macht jellc <~onstantc llehcrwaehung iiberflllssig. 

Der Apparat heansprueht wenig- Kraft ( 1 i e) und 
Haum (16 m~). I>ie 'J'riiLczuf'ilhrung erfolgt bei sehr 
geringer Ifohc (1, 7 m); kurz es h:u1delt sich hier um 
1ii11e Ertindung, in wcleher sieh alle faehm!inniseh rich
tigen Ideen, Ji~rfahrungen und Ansichten erschöpfen und 
:;ie wird wahrscheinlich uniibertroft'en dastehen, so lange 
die NassaufuerPitung der Sehlllmme als billigstes Verfahren 
hostehen wird. Die Anwendung dieses Universal-Auf
hereitungs11pparatcs sollte und wird sich überall da 
empfohlen, wo man eine rationelle und zeitgem!lsso Auf
hereitung der Sehlllmme beabsichtigt. 

In der Aufbereitungsanstalt des Erzbergwerkes 
Lohmannsfeld bei Altenseelbaeh in W estphalen ist eine 
neue Schlammaufbereitung mit 5 derartigen Apparaten 
eingerichtet worden, die sieh bei den angestellten Ver
suchen sehr gut bewilhrt hat. Das zur Aufbereitung
gelnngende Haufwerk hesteht hier vorwiegend aus Spath
eisenstein , weleher mit Blei- und Zinkhlende-Kupfer
und Niekelantimonerzeu anhrieht, während das Gang
gestein aus Gr1rnwacke, Grauwackensehiefcr und Quarz 
besteht. 

Die auf diesem Bergwerke ausgefül1rten Waseh
Yersuehe mit nicht elassirten Schlämmen von 1

1 
~-0 mm, 

welche nach der Analyse 5,f>iJ 0/ 0 Blei, 8,80°."0 Zink und 
15,l!Jü/o Eisen enthielten, ergaben: 

1. Bleierzproduet mit 6R,8 °10 I'h und 3, 1 f> 0
/ 0 Zn 

11. Spathige Blende ,, 1,87 „ „ „ 1G,G9 „ „ 
Ill. Zwisehenproduet ,, 0,81 „ ,, „ 6,49 „ „ 
IV. Berge . „ 1,lG „ „ ,, 2,81 „ „ 
wohei im jetzigen geregelten Betriebe 4500 bis 5000 kg 
Hohsehlamm Trockengewicht in 10 Stunden verarbeitet 
werden. Die Leistung wird bei einer guten Classirung 
qualitativ und quautitati...- noch eine erheblich grössere 
sein, besonders wenn weniger schwierig aufzubereitende 
Sehlllrnme zur \'erarbeitung gelangen. 

Auf der Grube Glanzenberg bei W elschenennest 
im Bergreviere Olpe wurden mit einem ebensolchen 
Apparate und ungefähr denselben Sehllim,men bei einer 
etwas besseren Classirung Bleierzproduete von 77,3ti 0/ 0 Pb 
und Bergeabgänge von 1,18°,'0 Pb und 0,930fu Zn erzielt. 

Bei den meiner Leitung unterstehenden, Eigenthum 
des Herrn Dr. Arnold Rapoport Edlen v. Por:ida 

1 * 
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hildenden Goldbergwerken „Vereinigte Karoly- und Stadt
grube" in Kremnitz (Ungarn), wurde ein Bartsch'scher 
Stossrundherd im Monate September 1. J. versuchsweise 
in Anwendung gebracht und sind die hiemit - bei den 
hiesigen Verhältnissen -- bis nun erzielten Betriebsresul
tate wahrhaftig ausgezeichnet zu nennen. 

Der Stossrundherd verarbeitet während 24 Stunden 
10 bis 12 t classirte Schlämme unter 1. ~ mm Korngrösse, 
Trockengewicht bei 80 Stössen und 20 Umdrehungen 
der Curvenläuterbrause per Minute und beansprucht 
0,8 bis 1 l Brausewasser per Secunde. Das Ausbringen 
an göldisch-silberhältigem Pyrit - vorausgesetzt die 
neuerliche Rückverarbeitung der :Zwischenproductc -
kann bis zu 97°/0 gesteigert werden. Die Anreicherung 

der Pyrite ist nach Belieben miiglich. Die Quantität d!'s 
Zwischeuproductes ist nahezu dreimal so gross als die 
erzeugten Reinschliche. 

Nachdem dieser Herd die in unseren Aufbereitungen 
verwendeten I<'rue-Vanner-Herde in jeder Beziehung über
trifft, werden hier im nächsten Jahre noch drei solcho 
Apparate eingebaut werden. 

Diese Maschine wird meines Wissemi für Oesterreich· 
Ung·arn in einer inländischen Maschinenfabrik gebaut. 
Das Gewicht derselben ist etwa 55 q, der Preis 4000 M 
ab Fabrik. Dieselbe kann bei dem Erfinder W .. 1. ßartsch, 
Ingenieur fiir Bergwerksanlagen in Siegen ( W cstphalen ), 
bestellt werden. 

:\litthcilun~en aus clem chemischen Laboratorium der östcrr. al1)i11cn )Jontangcscllschaft 
in Neuberµ;. 1

) 

Von Hanns Freiherrn v. Jüptner. 

IV. Zur Trennung des Nickels und Xobalts von den überschüssiger Essigsäure, worin sich Schwefelmangan 
übrigen Metallen bei der Untersuchung von Eisen- löst, während Schwefelkobalt und Schwefelnickel ungelöst 

und Stahlproben etc. zurückbleiben. 
Die gewöhnlich angewendeten Trennungsmethoden 

sind sehr umständlich und zeitraubend, so dass sie in einem 
meillt stark beschl1ftigten Hüttenlaboratorium nur sehr 
ungern zur Anwendung gebracht werden dürften, um 
so mehr, als bei derartigen umständlichen Arbeiten, zu 
welchen ja unausweichlich auch besser geschulte Labo
ranten erforderlich sind , auch die Gefahr, Fehler zu 

. begehen, erheblich w11chst. 
Nun gibt schon Fresenius in seiner „Anleitung 

zur 11uantitativen chemischen Analyse", 5. Auflage, an, 
dass sich kleinere Eisenoxydmcngen von Kobalt uud 
Nickeloxydul V'ollkommen trennen lassen, wenn man die 
\11.1isse Lösung mit Chlorammonium und dann mit iiber
sch!lssigem Ammon versetzt, den Niederschlag nach mehr
~tllndiger Digestion auswl1scht, wieder in Halii:siiure löst, 
nochmals in gleicher Weise mit Ammon fällt, und diese 
Operation noch ein drittes Mal wiederholt. In dem, alles 
Nickel und Kobalt enthaltenden Filtrate können diese 
l\letalle ( c\·entuell nach vorhergehendem Eindampfen in 
einem Porzellangefü~se und Abraucheu des 8almiaks) mit 
Schwefelammonium und durch nachträgliches Ncutralisiren 
mit EsRigfäure gefällt werden. 

v. Baumhauer hat nun~) gezeigt, dass die:;e 
'frennung auch bei Gegenwart grösscrer Eisenoxydmcn
gen eine vollkommene ist, und Verfasser hatte mehrfach 
Gelegenheit, sich davon zu llbcrzeugen, dass sie auch bei 
einem sehr bedeutenden Eisenoxydübersehusse (selbst 
wenn i'Oümal mehr Fe als Ni und Co vorhanden ist) 
tadellos verläuft, wesshalb diese Methode bestens empfohlen 
werd1m kann. 

lTm das • möglicher Weise gleichfalls in Lösung 
gegangene Mangan von Nickel und Kobalt zu trennen, 
behandelt man den Schwefelammoniumniederschlag mit 

') ~iehe diese Zeitschrift, N"r. :-)3, S. 420. 18~13. 
') FreRenins, Z1schr. f. analyt. Chemie. IU, ~. ~18. 

Die weitere Bestimmung der beiden Metalle zu
sammen oder ihre Trennung erfolgt nach bekannten 
Methoden. 

lJm Kobalt und Nickel von Eisenoxyd und 'l'hon
crde zu trennen, empfiehlt R. Fr es c n i u s 3), das Ammon 
durch kohlensaures Ammon zu ersetzen, um dem Um
stande vorzubeugen, dasR kleine Mengen 'fhonerde 
gelöst bleiben. Da nun nach '1' am m 4) in diesem Falle 
neben der Gesammtmengc des als Carbonat fallenden 
Manganoxyduls auch etwas Kobalt in den Niederschlag 
g·eht, verfährt V crfasser auch in diesem Falle genau wie 
früher; die etwa in Lösung gegangene und so bei 
Kobalt und Nickel verbliebene kleine 'l'honerdemengc 
wird nämlich beim Behandeln des Schwefelammonium
nicderschlages mit überschüssiger Essig:>liure ebenso wie 
früher das Mangan vollständig gelöst. 

V crfasser versuchte die Löslichkeit des Oxydes 
in iibcrschiissigem Ammoniak auch zur Trennung des 
Chrom~ vom Eisen zu benützen , doch ohne günstigen 
Erfolg. 

V. Zur :Bestimmung der Phosphorsäure in Eisenerzen. 
Der Ji'all, dass der Phosphorgehalt eines Hoheisens 

höber war, ahi der aus den Phosphorgehalten des Brenn
stoffes und des Möllers berechnete, gab die V cranlassung, 
zu untersuchen, ob die gewöhnliche Methode zur Be· 
stimmung des l'hosphorgehaltes von Eisenerzen nicht 
unter Umständen (bei Gegenwart grösserer Mengen in 
Säure unlöslichen Rückstande~, namentlich von Schwcr
spath) zu niedere Hesultatc ergäbe, respective ob in 
solchem Falle bei Behandlung mit Säure alle Phosphor· 
säure in Lösung gehe, oder ob ein Theil derselben im 
unlöslichen Rückstande rnrbleibe. 

") Anleitung zur <JUantitativen cheruisclwn Analyse. ti. Aufl., 
S. 575. 

1 ) Chem. News. Vol. 26, Nr. 661, S. 37. 
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Zu diesem Zwecke wurden besonders schwerspath
hältige Erzstücke ausgewählt und nach feinem Pulvern 
wurde eine Durchschnittsprobe genommen. 

Zur Untersuchung wurden zwei Proben im Gewichte 
von 13,6529 .<! (Probe 1) und von 12.0637 g (Probe II) 
verwendet, welche folgenden l~isengehalt ergaben : 

Probe 1 . Fe 27,57 °,'u 
„ II . Fe = 28,lli '1-

Mittel Fe = 27,815°, 0 

Die Phosphorbestimmung erfolgte in beiden Proben 
zunächst in der allgemein üblichen Weise durch Auf
lösen des Erzes in Säure und Fällung des Phosphors 
in der saueren Lösung mit molybdänsauerem Ammon 
unter Beobachtung aller diesbezüglichen Vorsiehtsmaass
regeln, u. zw. wurden zur Bestimmung des Phosphor
gehaltes 9/ 10 dieser Lösung verwendet, während der Rest 
zur Bestimmung des Eisens diente. 

Man fand im gelösten Antheile des Erzes : 

Probe I 

" ll 

Phosphorgehalt in ", 0 
<les Erzes des metallischen Eisens 

0,0033 0/0 
0,00:\4 " 

0,0120 ° u 

0,0120 " 
Mittel . O,Oü3350

1 0 0,0120 o 0 

Nun wurde der unlösliche Rückstand aufgeschlossen 
und in der nach Abscheidung der Kieselsäure resultirenden 
Lösung der Phosphor wie oben bestimmt. Es ergaben 
sich hiebei folgende l'hosphorgehalte: 

Probe I 
,, ll 

Mittel. 

Phosphorgohalt tles uolüslichen 
lliickstandes in "/0 

des Erzes d!'S me1allischen Eisens 

0,0042 °
1

"0 0,014() o, 0 

0,0043 " 0,0153 " 
0,004250/0 0,0150 „ 

Es beträgt somit der Ge,; am m t - Ph o R p h o r
g eh a 1 t des Erzes in o, 0 

des Erzes des metallischen Eisens 

in Probe I 0,007 5 °/0 0,0266 o, 0 „ „ II 0,0011 „ o;o:!73 „ 
Mittel. O,OÖ7li °!o 0,0270 °10 

Zur Controlc wurden nochmals 8,8 7 4 7 g des l•~rzes 

eingewogen Lnd nach Aufschliessung des unlöslichen 
llUckstaudes und Abscheidung der Kieselsäure der 
Gesammtphosphorgehalt des Erzes bestimmt zu 
Phosphor in °, 0 des l~rzes. 0,0072 u;0 ,, „ „ „ metallischen Eisens 0,0259 „ 

Vorstehende Untersucl1ung lehrt, dass die allgemein 
libliche Methode der Phosphorbestimmung in Erzen, 
wenigstens im Falle dieselben erhebliche Barytmengen 
enthalten , einen zu niederen l'hosphorgehalt ergeben 
kann, dass es also, um richtige Besultate zu erhalten, 
unrnrmeidlich ist, den unlöslichen füickRtand durch 
Schmelzen mit kohlensaurem Kalinatron aufzuschliessen 
die vorhandene 1\ ieselsäure in bekannter Weise abzu~ 
scheiden und erst im Ge"ammtfiltrate die l'hosphor~äure 
mit molybdiln~irnerem Ammon zu filllen. 

VI. Ueber die chemische Untersuchung von Eisen 
und. Stahl. 

Als - vor noch nicht allzu langer Zeit - die 
chemische Untersuchung rnn Eisen und Stahl immer 
mehr in Aufnahme kam und man anfing, auf den Hütten 
selbst chemische Laboratur:en zu errichten, glaubte man, 
dass die Analyse alle vorhandenen dunklen Punkte -
und es sind deren genug - aufzuklären iw Stande 
sein werde, kurz man hegte, wie dies ja in derartigen 
Fällen gewöhnlich zu geschehen pflegt, die sanguini" 
schesten Hoffnungen, die aber , wie dies in gleicher 
Weise gewöhnlich der Fall ist , in vielen Fällen uicli t 
realisirt wurden. 

Die Crsachc dieser Nichterfüllung ü;t eine mehr
fache: 

Zunächst muss wohl zugegeben werden, dass die 
chemische Analyse - wie jedes andere Menschenwerk -
mit Fehlern behaftet ist, die in manchen Fällen nicht 
ganz unerheblich genannt werden· müssen. Dass dies 
der Fall ist, ja der Fall Hein muss, kann und 
wird Niemand wundern, der sich vor Augen hält, dass 
der Chemiker uicht mit abstracten Grössen, sondern 
mit Körpern zu .thun hat. und dass er diese Körper 
hinnehmen muss, wie sie ihm die Natur eben darbietet, 
mit allen ihren - oft filr den Analytiker recht_ un
bequemen - Eigemichaften ! 

Aber leider hat er nicht nnr mit den zu unter
suchenden Körpern uncl etwa . noch mit deu bei der 
Untersuchung nöthigen I:eagentien alleiii. zu thun: er 
braucht auch Gefäsi;e, di1i angegriffen werden, er braucht 
verschiedene Apparate, die cbenfaJls ihre Fehler be
sitzen; Filter, 11ere11 Aschengewicht ja auch nicht voll
kommen gleich grm;g ist; er braucht endlich seine Hände, 
seine .Augen, ja man kaun sagen alle seine· fiinf Sinne. 
Er muss Rtoffe von einem Gefässe in ein anderes bringen, 
er wuss wägen, messen. tiltriren, decantiren, schmelzen, 
glühen, veraschen, auflüsen, eindampfen, sublimiren, 
und bei allen diesen Operationen soll sowohl ein Verlust 
als ein Zuwachs ron Stoffen ebenso vermieden werden, 
wie Wäge- oder Ablesefehler, Fehler in der Beurtheilung 
von Farbennuancen etc. Bedenkt man überdies, class 
alle Körper mit der Temperatur, Gase überdies auch 
mit clem Luftdrucke, ihr Volum, und - da wir ja nicht 
im luftleeren Raum wägen - damit auch ihr Gewicht 
verändern, so kann man sich eher iiber die Kleinhoit 
als über die Grösse cler Analysenfehler wundern. 

Gnd wirklich sind diese Fehler - sorgfältiges 
Arbeiten und ein gut eingerichtetes Laboratorium voraus
gesetzt - moist weit kleiner, als angenommen wird! -
Vergleicht man allerdings die von verschiedenen Labo
ratorien ausgeführten Parallelanalysen miteinander, so 
findet man gar nicht selten recht erhebliche, manchmal 
geradezu enorme Differenzen, u~d wenn die Ursache 
derselben auch unbestritten theilweise in den Unter
suchern und den angewendeten Methoden zu suchen ist, 
so liegt dieselbe doch auch recht oft in ganz anderen 

' Dingen, wie: Uimiiuheit de~ Probonmilteriales, tngleich-
2 
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heit desselben, mangelhafte Einrichtung oder staubige 1 

Lage des Laboratoriums, Ueberhäufung mit Arbeiten etc. 
Institution of Mining Engineers gehaltenen Vortrage 
folgende Resultate: 

8chon im 22. Jahrgange dieser Zeitschrift wurde 
auf die wichtigsten Crsaehen der Analysenfehler hingu
wiesen und eine Beihc von Parallelanalysen verschie
clcner Chemiker mitgetheilt und im Jahre 18!}0 wurde 
vom Verfasser unter Beibringung von Daten speciell 
auf die Fehler, welche von der l'ngleiehheit des Probeo
materiales herrlihren, hingewiesen ( diel'le Ztsehr. 1890, 
Nr. 24, S. 273; siehe auch den Aufsatz von Josef 
Kai I, 1. c. 1890, ~r. 43, R. 506). Zur Ergänzung 
des Gesagten möge nun hier noch eine Heihe solcher 
Parallelanalysen aufgeführt werden: 

0.3ti0/„ r O,Uli'i",'0 Si IJ.035°/0 S 0,08i 0
0 P l.Ori 0 

0 fü1 

0.27 „ „ 0,1116 „ „ 0,044 ., n 0,07G „ n 0,641 n n 

0,3cl „ „ u.010 ,, „ 0,0:1t< „ " O,Oli5 „ „ O,öl2 " „ 
0.30 „ n U,lllH ,. „ 11.u-H" „ 11,06:1 „ „ 0,64t<" „ 
U,26 „ „ 0,005 „ - 0.0clH „ „ O,Oli7 „ „ 0,65U " „ 

lla\i111a[.[lifoenz: 0, Lu"; 0 C 0,013°/0 Si ll.1Jl 7"fo S 0,02 1° 0 P U,4380foMn 
In einem Ferroaluminium wurde von 2 Chemikern 

nach verschiedenen Methoden gefunden: 

Aluminium = 12,285 Eisen = 82, 752 
" = 12,64 " = 83,64 

Die von 4 Chemikern in einem tiefgrauen Roheisen 
ausgeführten Phosphorbestimmungen ergaben: 0,0~2, 

0,088, 0,084, 0,0744°/0 Phosphor. 
Die von 5 bedeutenden Chemikern ausgeführten 

Untersuchungen einer und derselben Flusseisenplatte e1·
gaben nach einem von W. Parker in der American Diverse Stahlanalysen ergaben: 

~~~~~H-t~o-r~r-e~~~~-;-~~~~-;.~~-1-1~---;~~-11~1~~;--~-1-v~~-;-~~v~~_._~~v-1~~1 
0,322 I 0,251 I o,2951 o.:n3 o,4311 o,574 0,2;3: o,343 o.75 0,81 i' 

o,0931 o,oss 0,098 0.132 0,130 0,142 o.~J94 • 1,002 o,804 0,985 , 
Kohlenstoff 
Silicium . 
Phosphor . 
Schwefel 
Mangan 
Kupfer. 

1 

Kohlenstoll' . 
Silicium . 

1 

Phosphor . 
Hchwcfcl . 

1

, Mangan 
Knpfrr. 

1 

s t 1) f f fJ 

Kohlenstoff 
Silicium 
Phosphor 
Schwefel 
!'lfangan . 
Kupfrr 
Kohalt. 
Nir~kcl 
Chrom 
Eisen . 
Wolfram 

1 

~toffe 

XI 

0,259 0,153 
0,178, (!,[58 
o,086 11,m11 

0.51):) 0,354 

0,023 0,016 
0,048 0,053 
0,02l 0,019 
0,088 0,076 
0,060 ' 0,065 

0,067 1 0,025 0,075 0,070 0,083 j 0,057 0,050 0,046 1 

0,0~ l 1 0,?07 0.0~2 0.009 0,016 ' 0,00'1 1 

0,534 1 0„111 0,534: 0,867 0,645 ! l,2ö5 0,961 i 1,32-3 l,10 1,57 
1 -1-
1 

1 \'ll -- T- VJTJ 

U,47 0,52 0,55 0,46 1 0,47 : 0,47 0,51 
0,918 0,960 O,\J5D, 0,921 0,087 i O,Oi\I 0,098 

1 

1,35 l ,75 1,70 1,39 0,23 i U,22 1 0,23 

1 

IX X 

0,23!:! 0,436 i 
0,093 0, 13 l ' 
0,101 0,112! 

l ,08 0,90 11,281 0,379 1 

1 - 1 

XIT Xlll XIV XV xn 1 xvu 

1 : 
0,163 • 0,7 l l!,ö77 1 0,83 
0,53\J: 0,549 0,IJ09 U,08 
O,o;l8 0.0135 0,009 0,033 
0.0-!tl IJ,019 0,015 0,02 
0,921 0,8fi6 0,021 0,31 
Spur , f'pnr Spur 0,01 

: ~jllll'{ 

1 
11,686 
0,372 
O,ü7 I 
0,045 
0,625 
0,1137 
:-lµu1· 
0,007 

i 
1 

' 

2302 250 
' !)7: 115 98,185 

11,11.12; 0,070 

0,568 
0,448 
O,Ui 7 
0,054 
0,470 
0.1112 

0,992 0,55 0,407 
1 

0,434 
0,225 0,261 0,221 0,293 
ll,021 Spm 0,0015 0.045 o,•1(j3 0,048 0.09 

0, lll o.;1s U,574 0.3U 
0,023· 0.012 
0,088 0,152 
4,4!)4 2,94 4,5li7 4,44ri 

Magnesit untersucht im Laboratorium 
Magnesia . 

a /, 
44,57 -l5,:1G 

Kiesel~ilure 4,4B 3,88 
Phosphorsäure Spur 

Kalk 
Eisenoxydul 
Manganoxydul 
'l'honorde . 
l\ohlensiiure . 

o,56 
1,66 1,01 
0,12 
ü,24 

H~<Hl 

Sehwefolei.:en (Fe S~) 0,20 
Wasser etc. . 1,22 

Eine ganz auffallend geringe Uebereinstimmung 
zeigen die drei folgenden Analysen, so dass die Ver
mutl111ng nahe liegt, clasf! clcm einen Lahor:itorinm ein 
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ganz anderes Materiale als den heiden anderen vorge
legen haben müsse. 
Kohlenstoff. 3,50°/0 2,785°.'0 2~767°, 0 

Silicium . 1,30 „ 0,668 „ 0,677 ,, 
Mangan . . 2,40 „ Spur 0,050 „ 

Dass aber in manchen Fällen die mangelnde Tieher
einstimmung der ausgefiihrten Parallelanalysen auch yon 
ungenauen Arbeiten herrül1ren mögen, zeigen folgende 
Beispiele: 

Phosphor 
Arsen 

0,11°„ 0 o,o . .;7ou 0 
. keine Spur . 0,0387 „ 

Summe o,11°1·U 0,1257°/o 

ganz besonders aber die nachfolgenden Analysen eines 
Hoheisens, die ehen wegen mangelnder r ebereinstimmung 
des ersten Analysenpaare;; rnn beiden Laboratorien 
nochmals untersucht wurden. 

-- ·-----·------La\Jor_atorinm -;~----~,----

1. . ~- 1 1. 

Laboratorium li 

s t o r r c 2. 3. 
- . -- -

Analyse 

Kohlenstoff, gelrn11tle11 0,91 O,ü\7 
-~~~p_!i.!_t:__._· · _ __:___· _·_·_:._.. 2,67 3,033 

------- . 

Gesammt-Kohlenstoll' 3,58 3,650 il,588 
Silicium . 2,65 1,179 u,999 1,027 0,952 
)langan 0,088 0,]0;) 0,027 U,035 
Kupfer 0,012 0,007 0,0lfJ 
Schwefel 0,025 0,Q(J 15 U,005 
Phosphor 0,355 11,3~H 0.047 u,395 0,326 

Eine Reihe weiterer l'arallelanalyscn theilt M. A. 
v. He i s in seinen „ Vorschlägen zur Einführung von ein
heitlichen analytischen Methoden für Eisenhüttenlabo
ratorien'''') mit. 

Welche Differenzen durch Ungleichheiten im Prohen
materiale herrnrgerufen werden können, habe ich schon 
frllher 0) gezeigt, und hat diesbeztlglich auch .Josef 
Kai 17) interessante Mittheilungen gemacht. 

Dass derartige Ungleichheiten in der Zusammen
setzung auch innerhalb eines und desse\hen Metallstückes 
(oft sogar bei sehr kleinen Dimensionen desselben) auf
treten können, ist hekannt, und möge hier auf die Arbeiten 
rnn 1\1u1 der („ Die Silberprobirmethode", deutsch von 
Dr. Chr. Grimm), von d'Arcet, Lcvol, Geo 8ne
I u s etc. hingewiesen werden. Zur Ergänzung der 
Arbeiten der Letzteren üher die ungleiche Zusammen
setzung von Stahl-Ingots mögen hier einige Analysen 
des Verfassers Platz finden. 

Kohlenstoff 
Silicium 
Mangan 
l'hosphor 

Hcssemerst a hlingot 
Kopfende Bodenende 

0,248°, 0 0,224°; 0 

0,387 „ 0,24H „ 
0,134" 0,155" 

·0,061 „ o,O·i3 „ 
~icmcns-~lartinstahlingoi im G1:wiehte 

\"Oll 191 1() ky 
ol.Jcu llll(Cll 

innen ansseu innen aussen 
Kohlenstoff 0,366°/0 0,391°10 0,381010 0,348°/0 

Silicium . 0,144 „ 0,123 „ 0,092 „ 0,110 „ 
Mangan. 0,7(j5„ 0,922„ 0 1739„ 0,671„ 

Auf die ungleichmässige Zu~:immensctzung von 
Ccment- und miihstahl hinzuweisen, ist wohl überflüssig. 

'') „Stahl und Eisen". 1HH8, Nr. 2. S. 93. 
") Diese Zeitschrift, l 8UO, Nr. 24, S. 273. 
') Diese Zeitschrift, 1890, Nr .. ß. ~- 506. 

Aus dem Gesagten g·chcn nun die folgenden, sehr 
Lcherzigenswerthen Grnndsiitzc hervor: 

1. Es ist die A ufgabc jedes chemischen Labora
toriums, sich sowohl bezüglich der Einrichtung und Anlage 
als heziiglich der Auswahl der Methoden und der Art 
des Arbeitens zur möglichsten Vollkommenheit zn er
heben. Es ist daher viel besser, sich mit wenigen, aber 
gut eingerichteten und situirten Lahoratorieu zu begnügen, 
statt bei jc<ler einzelnen, noch so kleinen Hütte kleine 
Laboratorien zu halten; ja es empfiehlt sich sogar für 
kleine Werke, statt solche eigene Miniaturlaboratorien 
zu schaffen, lieher die Analyse an gut eingerichtete 
Privatlaboratorien zu senden. Ueberdies erscheint es 
auch nicht cmpfehlenswerlh, in stark beschäftigten Labo
ratorien - wie dies hänlig genug der Fall ist - mit 
wenig Chemikern und vielen Laboranten zn arbeiten 
und dann natiirlich letzteren alle möglichen chemischen 
Arbeiten zn iibertragen. Wenn man geschickten und 
gewissenhaften Laboranten auch . Manches ilbertragen 
kann, so giht es doch Vieles. was ilmcn nicht iiberlasscn 
werden kann und darf. 

2. Man muss sich hüten, aus Yerschiedcncn Zeit
a\Jschnitten herriihrcnde Analysen (hci welchen also 
wahrscheinlich auch, dem jeweiligen ~tande der Wissen
schaft entsprechend, verschiedene Methoden zur Anwen
dung kamen) und - wenigstens heute noch , d. i. i;o 
lange nicht eine genügeutle Zahl einheitlicher und als 
gleichwerthig anerkannter Methoden aufgestellt und al !
gemein im Gebrauche sind - Analysen verschiedener 
Laboratorien ohne sach- und fachkundige Kritik mit 
einander zu \'ergleichen und ans denselben Schlüsse 
ziehen zu wollen. 

3. Endlich möchte ich noch den Grundsatz auf
stellen: Bei der Auswahl Yorhandener oder bei Auf
findung neuer analytischer Methoden , die e x a c t e Re
sultate geben sollen , empfiehlt es sich im Allgemeinen 
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- HO lange natürlich die :Methoden auf richtiger Basis 
beruhen - jene zu bevorzugen, die sich durch möglichste 
Einfachheit in der Ausführung auszeichnen, da ja jede 
hinzukommende Operation neue Fehlerquellen mit sich 
bringt. 

Allerdings wird auch die idealste Einhaltung aller 
dieser Verbindungen, wozu auch noch Heinheit und 
möglichste Gleichrnässigkeit des Probenrnateriales , also 
wenigstens bei Metallen die Vermeidung aller sogenannten 
„Durchschnittsproben" hinzukommt, noch recht viel unauf
geklärt lassen, was nur natürlich ist, wenn man bedenkt, 
dass Roheisen und Stahl durchaus keine homogenen 
Körper sind. Sie enthalten nicht nur Schlacke und 
Graphit, sondern - wie dies neuere Untersuchungen 
gelehrt haben - noch sehr verschiedene, ich möchte 
fast sagen „mineralogische Individuen". linter diesen 
Umständen ist es wohl selbstverständlich, dass die Eisen-

und Stuhlanalysen, wie :,;ie heute noch allgemein aus
geführt werden, über die Eigenschaften dieser Materialien 
ungefähr eben so wenig Aufschluss zu geben im Stande 
sind, wie die „Bausehanalysen" über die fögenschaften 
der Gesteine. 

Wenn nun das bisherige Bestreben, die Ausfüh
rung von „Bausch-", oder, wie ich sie bezeichnen möchte, 
von „ Elementaranalysen" der verschiedenen Eisenmate
rialien möglichst zu vervollkommnen, ein höchst löbliches 
ist, so dürfen wir darob doch den zweiten, weit mehr Erfolg 
versprechendercn Weg, nämlich die analytisch-chemische 
Zerlegung die8er Legirung·en in nähere ßestandtheile, 
nicht unbeschritten lassen, denn gerade die quantitative 
und qualitative Bestimmung der nllheren ßestandtheile 
von Mctalllegirungen bildet unzweifelhaft für die nächste 
Zn k u n ft die Aufgabe der metallurgischen Chemie. 

Geschichtlicher Rilckblick auf die Entwicklung des Steierdorfer Kohlenbergbaues (im 
Banate) von seiner Entstehung bis zur Gegenwart. 

Die Steinkohle wurde in der Steierdorfer Gebirgs
gegend im Jahre 1790 durch einen Holzschläger beim 
Ilolzfilllen zufälligerweise entdeckt, der die gefundenen 
Kohlen dem Oberbergamte in Oravicza überbrachte und 
für diesen !<'und mit 50 fl belohnt wurde. I~s bestand 
zu jener Zeit in dieser waldreichen gebirgigen Gegend 
eine vorn Montanilrar gegründete Holzschläger- und 
Köhlercolonie, um namentlich die Oraviczaer und Czik
lowaer Mctallhiittenwerke mit der erforderlichen Holzkohle 
aus den llrarischen Forsten dieser Gegenden zu versorgen. 
Nachdem n!lrnlich die Waldungen nllchst Oravicza und 
Cziklowa um das .Jahr 1770 schon ziemlich abgeholzt 
und amigenlltzt waren, musste man darauf bedacht sein, 
weiter vorzudringen, zu welchem Zwecke eine Colonie 
für Holzschläger und Köhler angelegt wurde. 1~eber 

Antrag des damaligen Oherbergmeisters von }{eichen
s t ein in Oravicza wurden im .Jahre 1773 zahlreiche 
Familien zu diesem Zwecke aus Steiermark und Salz
burg angeworben und in der Gegend von Steierdorf 
angesiedelt, wesshalb auch der später aus der primi
tiven Niederlassung entstandene Ort zuerst den Namen 
Steirerort, dann Steierdorf erhielt. In den folgenden 
.Jahren wurden diese Anwerbungen fortgesetzt und wan
derten auch einige Familien aus der Rheinprovinz nach 
Steierdorf ein. Diese Leute - anfänglich Köhler und 
Holzschläger - die Gründer Steierdorfs, bildeten später, 
als man das Steinkohlenvorkommen bergrnllnnisch aus
zubeuten begann, den Stamm, den Kern des fleissigen 
und strebsamen Bergvolkes von Steierdorf; Rie haben 
ehrlich ihren 'fheil zur N utzharrnachung de~ Kol1lenvor-
kornmens beigetragen. -

Die ersten Schürfer und Bergbauunternehmer w11sen 
einzelne Oraviczaer Private, die aber zumeist von einem 
halbwegs vernllnftigen oder regelmässigen Gruben
betrieb nichts oder nahezu nichts verstanden. Es wurde 
jahrelang zumeist ganz regellos, häufig auch völlig zweck
loR herurngewilhlt, wobei riesig·e Mengen von Kleinkohlen, 

für welche man damals, und noch lange Zeit danach, 
im Banate keine Verwendung 11atte oder finden konnte, 
als werthlos auf .den Halden zurilckblieben. Die erste 
Grubenfeldverleihung datirt vom Jahre 1803 und betraf 
9 Grubenfelder mit 12 000 Quadratklaftern, für welche 
dem Aerar ein Grubenzins von 2 kr C. l\f. pro Metzen 
ver;:chleisster Kohle (1 Metzen = ungefähr 67 l•g) zu 
entrichten war. Auch im benachbarten Cameralgebiete 
machte sich bald eine rege Schurflust geltend, und 
da die Schürfungen sehr bald lohnende Erfolge ergaben 
und schon damals die vorzüglichen fügenschaften jener 
Kohlen erkannt wurdP11, rPgte sich anc·h auf dem Ger
listyer Cameralterrain - von Steierdorf nördlich gele
gen -- die bergmännische Thätigkeit mehrerer Oraviczaer 
Gewerken. Um das Jahr 1809 l1atten in der Gegend von 
Steierdorf bereits 9 Private das Recht, die erschilrften 
Kohlenflötze bergmännisch auszubeuten. 

Die höchst spärlichen und vereinzelten Daten und 
A nfzeirhnungen, welche sich in der Literatur und in 
alten Documenten iiber den Kohlenbergbau von Stcierdorf 
aus der ersten Epoche, von der Entdeckung de'> dortigen 
Kohlenvorkommens bis gegen das Ende der Zwanziger
und den Anfang der Dreissiger-Jahre finden, machen es 
bedauerlicher Weise unmöglich, eine zusammenhängende 
und iihersichtliche Darstellung aller Betriebsverhältnisse 
und der Entwicklung des Steierdorfer Kohlenbergbaue~ 
dieser Periode zu bieten. Es ist aus authentischen Quellen 
aus jener Zeit nur zu entnehmen, dass die ge~ammte 

Kohlenproduction auf dem Steierdorfer Steinkohlenterrain 
von 1790 bis inclusive 1830 119000t betragen hat, 
und dass man diese Kohlen vornehmlich als Schmiede
kohlen in den umliegenden Ortschaften, und sp!tter gegen 
das gnde der Zwanziger - Jahre auch schon zur l~r
zeugung von Cokes in offenen Meilern verwendete. Als 
man um das Jahr 1827 die Ueberzeugung von der Ver
wendbarkeit der Steierdorfer Kohlen zur Erzeugung von 
Cokes und der guten Qualitiit der letzteren erlangt hatte, 
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ortlrniltc das Aerar , nach mebrjithriger Sistirung der 
(; rubcnfeld-Verleihungen , neuerdings Grubenfelder, und 
zwar gegen Entrichtung eines Feldzinses von 50 H C. M. 
und eines Kohlenzinses von 2 kr C. M. pro Metzen pro
ducirter Kohle. Im Jahre 1830, als die besten Kuxe 
(1/,:1~ Feld) mit 40 {(verkauft wurden, verlieh das Mon
tanilrar den damals bestehenden J vereinigten Kupfcr
Gewcrkschaftcn von Ora\·icza-Cziklowa, Szaszka, Moldowa 
und Dognatschka die aus 8 Gruhenmaassen bestehenden 
sogenannten Porkarer Grnhcnfcldcr im J>orkarcr Thale, 
gegen Bezahlung einer Grundsteuer von f10 II C. 1\1., eines 
Zehents von 2 kr C. M. pro !\fetzen erzeugter Kohle 
und Erstattung der A nfsclilicssung·skosten des Montan
ilrars im Betrage von 2!)-t !l tl 4 0 kr C. l\L, sowie die 
Yerptlichtnng, Cokes fiir die l\Jctallhiitten in Ora\·icza 
und Cziklowa aus den Kohlen zu erzeugen. Es entstand 
so die erste heden tendere Stcierdorfer Grubenunternehmung, 
die Porkar·Gewerkschaft, die auf den nach o~ten ab
fallenden Flötzen im südöstlichen Theilc des Steinkohlen
terrains baute. Der Betrieb der Porkarer Gruben be
schr!lnkte sich indessen nur auf einzelne Stollcnbaue und 
war ein wenig ausgebreiteter und nicht immer rationell 
und die Cokescrzeugung ziemlich geringfügig. Eine inten
sivere und regelmässigcre, wirthschaftlichcr betriebene 
Kohlenproduction datirt erst vom Anfange der Vierziger
.Jahre her, als die „Gerlistyer Cameral-Steinkohlcu-Pacht
gescllschaft" gegrilndet wurde, die eine Anzahl Gruben
felder auf dem, den nördlichen und nordwe;tfichen 'I'heil 
des Steinkohlenterrains einnehmenden Camer:tlgebiet oc
cupirte. Dieser, \'Orneh111liel1 aus Uraviczaer Cntcrnchmcrn 
zusammeng-esetzten Gesellschaft wurden im .Jahre lB:l~l 

die Gerlistyer nruhcnfclder mm Cameral-Acrar unter 
ilhnlichen Bedingungen zur Xuizuug verliehen, wie der 
Porkar-Gewerkschaft vom Montaniirar. Die Gerlistyer 
Gesellschaft entwickelte bald eine weit regere und um
fassendere bergmännische Thätigkeit al~ die Porkar-Ge
werkschaft. Es wurden Aufächlussarbeiten in griissorem 
Maassstabe auf dem Uameralgebiete eingeleitet und während 
auf den anderen l'rivatgrubm; der jletrieb nur auf kleine 
Stollenbaue beschrlinkt war, teufte die Gerlistyer Gesell
schaft bereits im .Jahre 1840 den noch längere Zeit auch 
unter der folgenden Aerarialverwaltung betriebenen 
Breuner-Scbacht ab, der lllit Wasserradbetrieb eingerichtet 
wurde. 

Die Gcsarnmtfördcru11g von 8teierdorf Lelief sich 
im Jahre 1839 auf 7400 und im .Jahre 1840 auf 9GOO t. 
Vom Jahre 1790 bis incl. 1840 wurden IU7200t pro
ducirt und davon I 9ti 400 t in den Verschleiss gebracht 
und zu Cokes verarbeitet. Zur Cokeserzeugung wurden 
bei der damals betriebenen Mcilermanipulation ausschliess
lich nur die groben und griissten Kohlensorten ve•
wendet: da die V cnmche mit Kleinkohlen nicht gelingen 
wollten, konnten die Kleinkohlen nur wenig Verwendung 
finden und blieben zum grossen Theile :tlti unverwerthbar 
auf den Halden zuriick. Einen interessanten und instruc
tinm Beitrag zur Kenntniss des damaligen Standes des 
Steierdorfer Kohlenbergbaues, sowie der Absatzverhält
nisse und der Cokesprcise am Ende der Dreissiger-Jahre, 

hicten die im .Jahre 183~1 zwischen den \·crcinigten vier 
Banater Kupfer-Gewerkschaften und der GerliHt)·er 
Steinkohlen-! 'achtgesellschaft gepflogenen Verhandlungen 
wegcu Lieferung der filr die Metallhiitten dieser Gewerk
schaften erforderlichen Cokesmengen und der damals ange· 
regten Verpachtung der l'orkarer Kohlengruben. Von diesen 
im Oraviczaer Gencral-Gewerkcntage unter dem Vorsitze 
des Banater Bcrgtlircctions- und Districtual-Berggerichts
l'rilsidenten 0 .;s t :1 ,. V 0 n n r a e n z e n s t c in geführten 
Verhandlungen i:;ci im J<'olgcnden das W ci:;entlichste kurz 
mitgethcilt. Nach längeren Bcrathungen bezüglich der 
\" ersorgung cler Banater Metall werke mit Cokes von 
i-\teierdorf und der Verpachtung der l'orkarer (; ruben 
entschloss sich der Gewcrkentag in Oravicza, der Ger
listyer Gesellschaft zwei Anträge zur Entscheidung vor
zulegen, von welchen der erste die Bedingungen fest
stellte, unter welchen , im Falle der Einstellung des 
Porkarer llergbaues, Cokes bii:; zum .Jahre 18:Jl zu liefern 
wilron. Diese Bedingungen waren wesentlich folgende: 
Der .J:1hrcsbeclarf an Cokcs fiir < lravicza beträgt etwa 
fiO 000, für Szai:;zka 20 000 und für Moldowa :IOOO Metzen; 
f'iir Dngnatschka sincl, wenn crforclerlich, gleichfalls 2000 
bis 3000 Metzen zn Yeri:;11chen zn liefern. Der Preis 
pro Metzen Cokes, bis ( lravicza und Cziklowa geliefert, 
wird mit 10 kr und bis Szaszka mit 11 1/,, kr · C. M. 
bestimmt. Fiir l\loldowa und Dognatschka, sowie andere 
1-Iilttcn wird der Preis pro Metzen loco Grube mit ti~16 kr 
festgesetzt, wobei sich aber die Lieferanten verpflichten 
miisscn, den l\foldowaor Bedarf bis Rzaszka um den fllr 
Rzaszka fostge;:ctzten !'reis beizustellen. Der Grubenpreis 
fiir Kleinkohle fiir die gcwcrkschaftlid1en Schmieden 
wird mit 6 kr t'. 1\1. pro Metzen festgesetzt und beträgt 
der .Jahresbedarf flir Moldow:L 11nd Hz:tszka je 500 und 
für Dognatschka -100 Metzen. Die Lieferanten sind ver
pllichtet, wahrend der Contrnctszeit den l'orkarer Grund
zins von jährlichen '1-00 tl C. M. an die Oraviczaer Fac
torei zu entrichten , wogegen denselben jene Vortheile, 
welche dem l'orkarer Rteinkohlenbergbau hinsichtlich der 
Wald taxe in der Folge zukommen werden, gleichfalls 
zukommen sollen. Alle Gebäude und Requisiten von 
l'orkar sind den Liefcrauten mit clcr Bedingung inven
tarisch zu iibcrgeben, dass dieselben nach Ablauf der 
Vertragszeit in demselben Stande zurilckzustellen sind. 
8chliesslieh wurde bedungen, dass, für den Fall, als auf 
clen Gerlistycr Cameral-HteinkohlcngTuhen solche Ereignitise 
eintreten sollten , welche verhindern wilrden, das ganze 
vereinbarte Coke~- und Kohlenquantum zu erzeugen, 
die Gerlist)·er Gesellschaft verpttiebtet wilrc, den Meiler
coke!! von l'orkar um 20 kr \\'. W. und jeden Metzen 
cokesbarer Kleinkohle 11m 18 kr \Y. W. bis zur Oraviczaer 
und Cziklowaer Hütte zU:stellen, die nicht verbackbaren 
Kleinkohlen aber wären auf dem Laude zu verschleissen 
und in möglichst kurzer Fri~t wegzufilhren. 

Der zweite, der Gerlistyer Gesellschaft gestellte 
Antrag bezog sich auf die eventuelle V crpachtung des 
Porkarer Kohlenbergbaues auf die Dauer von 12 auf
einander folgenden Jahren unter folgenden bauptsltch
lichen Bedingungen: 

3 
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Bei denselben Mengen von Cokes uncl Kleinkohle 
wie im ersten Antrage werden die Preise pro Metzen 
Cokes für Oravicza mit 8 kr, für Szaszka mit !) 1. '5 kr, 
für Moldawa nach Szaszka gestellt mit 91, r. kr und für 
Dognatschka der Grubenpreis von 4 2

1 -, kr C. M. fest
gesetzt; für Kleinkohle zu Schmiedezwecken der Gewerk
schaften gilt ohne Cnter~chied der Grubenpreis rnn 4 2/-. kr 
pro Metzen. 

Die Plichter sind rnrptlichtet, alle Kleinkohlen, welche 
die Hüttenverwaltung und Grubenleitung im Einver
ständnisse mit der Oraviczaer \Yerksgewerkschaft ver
backhar linden, nach Oravicza und Cziklowa um 18 kr 
W. W. zu liefern, welche dann auf J:echnung der Ora
viczaer W crksgcwerkschaft V!'rcokct oder anderweitig 
verwendet werden. Die Pächter haben weiters die monat
lichen Grubcnbefahrungskostcu fiir die Grubenbeamten 
und Diener und zwei OraYiczaer Gewerken, sowie die 
bei erforderlichen Localerhebungen ilber den Gruben
betrieb etc. entstehenden Unkosten zu bestreiten und 
,;ind gehalten, ein Hchnldenfrcies V crmögcn rnn 20 000 ft 
C. M., primo. loco intahulirt, zu verschreiben, welches 
die Sicherheit der Gewerkschaften gewährt, um im Falle 
der Nichteinhaltung des Vcrtragos den Cokc;;- und 

Notizen. 
Prof'. ,Johann Hauschi111;e1· -t. Dieser hen·orragc111le 1:c

lehrte , Jessen cxp„ri111cntelll' uml theoretische llntersuch11nge11 
üher Jie Festigkeit der Jllat(•rialil'll welt.hekanni. si11<l, 1ler sich 
als Lehre\' an der :\liinchener polytechnischen Hochschule und 
als 1\fann des besten Hufes urfreute , starb in llliinchen am 
25. November 1. .1. im liO. Lohensjahre. N. 

Cokesöfen. D. H. P. Nr. 71 09!J rnn A. He i 11 ecken in 
Düsse!Jorf. Nadt <ler Fiillung 1les liegmulen Ol'cns winl iiher die 
Kohle eine Stang-c hin- 1111Ll liergezogcn, die vorn mit nae!J 
hinten und vorn sich auJ',prcizcu1len Armen versehen ist, welche 
die Ohcrfläche der Kohle clonen. (Zcitschr. LI. Y1n-. dentsch. lngen„ 
189:1, Nr. 45.) h. 

])le Winklcr'schc SignHlrorrichtung wurde nach Z. f. 
d. B.-, H.- u. S.-W., Hd. X LT, hci <ler Fahrkunst in 1\ ii n i g i 11 

:\[arien·Schacht (Clanslhal) eingerührt und soll zufriCllcn· 
stellend wirken. l\lit llill'c dersl'll1e11 kiinncn von jodP-m '!'ritte 
der Fahrkunst. aus Signale g-egehon werden. (Vergl. <l. Zeitschr„ 
Nr. 6, V:l\13.) K. 

t'euergefiihrliche Isolirmasse. holirsteiue und holirmasse, 
aus Korkabfällen , Papiermasse un1l Ashrst hergestellt und zur 
l8olirung von Krsselwandungen empfohlen und heniitz(, geriethcn 
nach vierzehn Tagen in Brand und verursaeht~n eine bedeutende, 
in Folge des <tualmens nntl lilimrnens der nur sehr schwer zu 
löschenden l\Iasse erd nach vielem Bemiihen zu nntcrdriicken(le 
Frnershrnnst; vor der Verwendung solcher :\fassen ist also 
<lringend zu warnen. (D. Zuckerintl., l~D:-l. 18, 170\J.) h. 

Wieviel Personen beim Steinkohlenbau in England, 
Schottland und Irland zusammen beschiiftigt werden, geht ans 
einer Notiz vom Patent- und technischen Bnreau von Richard 
Lüde r s in Giirlitz herYor, wonach an Beamten, wirklichen 
Bergleuten, Angestellten der '1'1ansporthah11cn, Kohlenwäschereien, 
Cokereien nicht weniger als 7218()8 Personen bei der Steinkohlen
gewinnung thiitig waren, unter denen sieh (jO!l!J Prauen befanden, 
welch letz1ere sämmtlich in Jen Gruben selbst thätig waren. 

Riehle ßros. Testing Machine ('o, versrndcte dieser Tage 
ihren an Umfang und Figuren reichen Katalog, Jer von der ge
nannten Firma in Philadelphia (19 North Sixth St.) kostenlos 
zu beziehen ist und Jer einen neuerlichen Beweis von <ler hohen 
Stufe gibt, auf welcher sich die nordamerikanischen Untersuchnngs-
Maschinen befinden. X. 

Kohlenbedarf von wo immer und um welchen Preis 
immer auf Rechnung der Pächter beizwichaffen. 

Die Cokes und Kohlen consuruirenden Gewerkschaften 
verpflichteten sich anderseitig, jenen Betrag, den sie 
nnter 10 kr C. M. den Pächtern filr Cokes zahlen, mittelst 
ihrer Schmelzkosten in einem eigenen Fond!! an die 
Oraviczaer I•'actorei abzustatten, um hieraus, wenn der 
Porkarer Steinkohlenbergban einst abgebaut sein und 
der Cokespreis steigen wilrde, die Entschädigung für die 
Nachkommen zn nehmen. 

Aus späteren bezüglichen Documenten geht nun 
hervor, dass die Porkarer Gruben von den vereinigten 
Banater Gewerkschaften wohl in Pacht gegeben wurden, 
jedoch nicht in die Hände der Gerlistyer Pachtgesell
schaftgelangten, welche auch noch weiterhin die erwähnten 
Metallhütten mit Cokes versorgte. Auch später nahm der 
Porkarcr Grubenbetrieb keinen nennenswerthen Auf
schwung, so lange derselbe in den Händen von Privaten 
war, und zu einem Schacht- und Tiefbaubetrieb in diesem 
Reviere von Steierdorf ist es erst znr Zeit der folgenden 
Acrarialrnrwaltung gekommen. 

(Sehlu>s folg-i.) 

Uas Ostrau • Knrwiner Sf.l'inkoltlenrevie1· förderte im 
Jahre 18!12 45 835 :147 '/ 8teinkohle. Ausserdem wurden erzeugt 
an Cokes 4 715 Hl9 q, an Briquel1s lli2 l!i4 q. Die Gesammt
anzahl ()er heim Bergbaubetriebe hcschäl'tigtcn Arbeiter (inelusive 
<ler jugendlichen Arhciler und Weiber) belief>ich rund auf 26 500. 
Das helchntc Grnhe11fel1l von 8 :27ö UOO /111 war d11rch :-l9 Förder
schächte aulgeschlos,;en, (lic eine <lesammttiefe vou 11442 111 er
reichten, woraus eine mittlere Tiefe von 29:-l m resnltirt.. Die 
i;riisste Bautiefe hctrug 55li ;,, uu<l war lW6.li m unter dem 
Nh·cau des adriatische11 )[mH"es. An Jllaschinen standen in Ver
wendung: ;19 Fiirdermaschincn mit rnnd liilOO c, 48 Wasser
halt1mgsmasdiinc11 mit fülUU 1·, 5U V, ntilationsmaschinen mit 
;!i)Ull r, und 4li Anfhcrl'itnugsmaschinen mit 1100 '" Amserdem 
waren im Betriebe !J3 Ililfsmascbincn ohor Tag und 72 llilfs· 
maschinen in der Grnbe mit zusammen :2'3UU e. Die Länge der 
Grnhenbahncn bezifferte sich auf cirl'a 545 111 ll) km: diejenige der 
ohornigigcu Bahnen auf 5:J 000 !.·111. In t!en 104D Arheiterwohn
hiiusern waren 48~:2 Familim1 und :197() Le11ige untergebracht. 
Ucl1cnlil's existirtcu :2~ Schlafhiiuser für 8811 Per~ouen. lfür Kranke 
8tanden 2-1 Spitäler mit 161 Betten zur Vert;i.igung. - Der 
::iprengmittelverbrauch belief sich auf 18 UUO ~'{I Pulver, 223 000 leg 
Dynamit, cllOO kv l'r!eganit unt! 2:-l UOO k_q Wetterdynamit. Die 
verschiedenen U rulieubesitzer part.icipirten an <ler Fiirderung wie 
nachstehende Tabelle zeigt. : 

Kohlen- Cokes· 

Besitzer fönle· e!"'1:eu-
runl!,' gnng 

q q 
S. M. v.Rothschild 1202!1902 281749:1 
Kaiser Ferdinands

Nordbahn 
Graf Larisch·11liin-

uich . 
Exc. Graf Wilczek 
Erzherzog Albrecht 
Gebrüder Gutmann 
Fürst Salm . . 
GrafEugen Larisch's 

Erben . 
Zwierzina 
Von<lraeek . 

9185905 :-\l 23:2 

6384510 1324837 
5800951 2:i4li90 
4 Fl670:-l6 
:-l2:-l2569 
2 427 98-1 2~6917 

1015 74! 
88070:-l 

1004:-l 

ßriquetts- Zahl Zahl 
erzeu- der der 
gung Förder- Ar· 

q schächte heiter 
!) 7217 

162164 10 4418 

:) 3952 
4 2910 
~ 3l15 
2 2280 
2 IH34 

623 
2 406 

269 
J. J. 
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Literatur. 
Die Ventilpumpen oder die Lehre rnn der Bewegung 

selbstthätiger Ventile. Von G. Hoppe, Professor an ilcr kg!. 
ßergakademie Clausthal. 29 Seiten um! 8 'l'extfiguren. Freiberg 
1893, Craz & Gerlach (Job. Stettncr). Preis 1 Mark .. 

In der vorliegenden Broschüre schläii;t der Verfasser ein 
lllittel vor, um die dem Spiel der selbstthätigen Ventile anhaf
tenden Uebelstände zu beseitigen. Als Grnndsätze für die U11n
struction solcher Ventile bebt derselbe hervor: <las Ventil soll 
sich leicht öffnen und rasch steigen, daher eine kleine Sitzfläche 
und ein kleines ab so 1 u t. e s Gewicht. haben ; andererseits soll 
es schnell fallen und piinktlich sehlicssen , daher ein grosses 
specifisches Gewicht besitzen und gegliedert sein, d. h. 
aus successiv zu bewegenden Thcilcn bestehen, wodurch auch 
der hydraulische Widerstand gegen dessen Schlussbewegung ver
mindert ist. Da nun geeignete Stoffe von grosscm specifischen 
Gewichte für die Ventile nicht zur Verfügung stehen, so sei 
der Zweck auf andere Art zu erreichen. Hierüber ist zu be
merken, dass bei der Bewegung der Ventile unmittelbar nur 
deren absolutes, nicht aber deren specifisches Gewicht , oh man 
nun unter diesem das Gewicht pro Volumseinheit oder clie Dichte 
versteht, eine Rolle spielt, denn in Bezug auf Oeffnung oder 
Schliessung werden sich zwei Ventile von gleichem absoluten 
Gewicht, deren eines diinn und specifisch schwer, das andere dick 
und specifisch leicht ist, fast gleich verhalten. Für schnelle 
Oell'nung ist ein kleines, fiir raschen Schluss ein grosses abso· 
lutes Ventilgewicht vortheilhaft, und da beide Forderungen 
nicht gleichzeitig erfüllbar sind , wäre allerdings ein anderes 
Mittel für diesen Zweck erwünscht. Die vom Verfasser vorge
schlagene Constrnction best~ht nun darin, dass das Hauptventil 
mit einer oder mehreren Oeffnungen versehen ist, auf diesen kleine 
Ventile angebmcht und durch Federn derart angespannt werden, dass 
sie bei Druckgleichheit ober und unter dem Ventil schon offen sind. 
Diese Hilfsventile werden sich daher beim Wechsel des Kolbenlaufes 
oder schon einen Moment früher öffnen, daher sofort Wasser 
durchlassen, und wird erst bei wachsender Kolbengeschwindii:keit 
das Hauptventil aufgehen; in der zweiten Hälfte des Huhe~, 
bei abnehmender Kolbengeschwindigkeit, schliessen sieh zuerst 
das Hauptventil und erst zu Ende des HuLes die Hilfsventile. 
Ferner sollen die letzteren am Umfang eine nach abwärts ge
kehrte, wie bei einem stumpfen Schrotrneisscl geschärfte Schneide 
erhalten, welche eine Sitzfläche von sehr geringer Breite liildet 
und aus einem harten lllaterial herzustellen wäre, um der Ab
nützung gehörig zu widerstehen. Ob dabei ein genügend 
<lichter Anschluss auf die Dauer zu erhalten ist, ob die Federn 
nicht Störungen im Betrieb verursachen, 1111<l ob überhaupt die 
vorgeschlagene Construction, der übrigens die :\[üglicbkeit eines 
günstigen Erfolges nicht abgesprochen werden soll, die vorn 
Verfasser gehegten Erwartungen crfiiTien werde, <lariiher können 
wohl nur Ver!lllche entscheiden. J u 1 i u s v. Hau er. 

Handbucll der auorg. ChemiP, unter Mitwirkung von 
mehreren Fachgenossen hcrau~gcgeben von lJr. 0. Damm er. 
Stuttgart 1893, Verlag ,·on Ferdinand E n k e 

Von diesem Werke, dessen erster· Band bereits friiher in 
dieser Zeitschrift hcsproehcn wurde, ist ::egenwärtig der 3. Band 
erschienen, welcher eine grössere Reihe von Metallen, d;mrnter 
die seltenen :\letalle der Cergruppe etc. und zuletzt die der Platin
gruppe enthält. Bei näherer Durchsicht wird man Jincleu, dass wie 
im 1. Bande, auch jetzt die neueste Literatur :lllf diesem Gebiete 
berücksichtigt erscheint und dass, was die Bcschrcilmng der 
einzelnen Verbindungen anbelangt, man im vorliegenden Werke 
ein sehr übersichtliches und zuyerlässiges Handbuch besitzt, 
dessen grosser und schöner Druck beim Gebrauche zudem sich 
sehr angenehm bemerkbar macht. Dagegen tritt in diesem 
Bande der schon früher bemerkte Umstand noch mehr hervor, 
dass dem analytischen Theile, entgegen deru sonstiµ;en Gebraucru 
bei grösseren Handbüchern, zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet 
ist, während man gerade bei der Bestimmung seltener vorkommen
der Verbindungen in solchen Special-Handbüchern Aufklärungen 
zn suchen und zu finden gewohnt ist. Die technologischen .Ar
tikel sind, soweit dies iihPrhaupt ohnl' die Fnterstiitznn~ 

durch Abbildungen mö1dich ist, ganz befriedigend; manche, wie die 
über Ultramarin, Aluminium etc„ enthalten solche werthvolle Zu
sammenstellungen, wie sie selbst grösseren technolo,e:ischen Lehr
büchern fehlen. l<'iir den vorzugsweise 11uf dem Gebi„te der an
organischen Chemie oder der anorj?anisch-chemiRrhen Technologie 
thätil?en Fachgenossen wird vorlie,e:endes • Handbuch" heim Ge
brauch bald zu einem häutig benützten und Rebr willkommenen 
Behelfe werden. Prof. Ed. D o n a t h. 

Amtliches. 
Der A ckerhaumi nister bat. den Markscheider 'fheodor S t er n

b er g er in Pf'ihram zum Bere:verwalter bei der k. k. Berg
verwaltung in Kitzbühel und den ßpr,e:verwalter Job. N ll m e ll e k 
in Kitzbühel znm Markscheider bei der k. k. Bergdirection in 
Pi'ibram ernannt. 

Der Ackerbauminister hat. den k. k. Ber,e:Rchullebrer Ludwig 
Kirsch n er in Pi'ihram zum Adinuctnn bei der Lehrkanzel 
für Bergbankunde und den k. k. Prohirersadiuncten Rudolf Va m
h er a in Brixleg,e: znm Acljunrten bei iler Lehrkanzel für Hütten
kunde an der k k. Bergakademie in Pfihram ernannt. 

Der Ackerbauminister l1at. den k. k. ßPre:rnth und Revier
beamten Johann Bus e k in Drohobycz der k. k. Bere:hnuptrnn.nn
schaft in Krakau als Referenten ZU!!'ewiesen und den k. k. Ober
hergcomrnissär Jnh. Zdislav Po d g ur s k i als Revierbeamten von 
Mies nach Drohobycz überstellt. 

Erkenntniss. 
Nncl1<lem Adolf S wob o da, Heilwi,e:, Carl und Anna S wo

b o da und Katharina Swoboda die ihnen laut Bergbuchsein
Ja,e:e Tom. XVII. Folio :-l91 des k. k. Kreis- al1> Bergl!'ericbtee in 
Knttenberg 11:ehörige, bei Premelowska in der Gemeinde Bohu
militz des politischen Bezirkes Ledetsch situirte, aus einem ein
fachen Grubenmaass bestehende Zeche Maria Anna, ungPachtet 
der in den Amtsblättern znr Prager Zeitunl!: vom 14. Jänner, 
4. Mai nnil 17. August 189:-l an sie im Edictalwege erj?an
l!:enen Auffor,Jernngen des k. k. Revierbergarntes in Knttenbe1·g vom 
:11. December 1892, Z. 192'!. 'lO. April 1893, Z. 804. und vom 
12. August 189'l, Z. 1420. und unj?eachtet der ühcr Rie verliiingten 
Geldstrafe von 15 II. nicht 11Rch Vorschrift der §§ 170 und 174 
nllgemeinen Rerirl!:esetzes in Betrieb e:esetzt, noch auch difl lanir
.iährige A ussernch11assung der ge;;etzlich normirt.en Bauhafthal
tungspftichten j!;erechtfertie:t und ebensoweuil? einen in Böhmen 
wohnhaften Iicrl!:haubevollmächtigten bestellt haben, so wird nun
mehr in Gemässheit der ~~ 243 und 244 allgemeinP.n ßergge
setzes auf die Entziehunir der vorgedachten Bergbauherechtignng 
mit dem Beifügen erkannt, <lass nach Rechtskraft dieses Erkennt
nisses gemäss der §§ :253 bis 262 allgemeinen Berggesetzes 
vorgegangen werden wird. 

Von der k. k. Berghaupt man n s c h a ft 
Prag, am 25. November 1893. 

Concurs-Ausschrelbuug. 
Bei der k. k. Berg- und Hüttenverwaltung Br i x l e g g ge

langt zur Besetzung die im Betrage des Jahresgehaltes cRutions
ptlichtige Stelle eines Prob i r er s ad j u n c t e n mit den Bezügen 
der X. Rangsclasse der Staatsbeamten, dem Genusse einer Natural
wohnung gegen Rücklass der halhen Activitiit,qznlage und mit. 
der VerpHichtung , nebst den Geschäften des Probiramtes auch 
die Geschäfte des Verschleisses der Höttenproducte und Kupfer
waaren zu besorgen. 

Die an das hohe k. k. Ackerbauministerium zu richtenden 
Gesuche um diese Stelle sind binnen dreier Wochen hieramts ein
zubrinj?en unter Nach weis der für den Staatsdienst vorj?eschrie
benen allJ!:erueinen Erfordernisse, der bergakademischen Studien, 
der Kenntnisse und Erfahrunj?en im Probirwesen mit besonderer 
Rücksicht auf die chemische .Analyse, sowie unter Nachweis der 
Gewandtheit im Verrechnungsfache nnd der Conceptsfä.higkeit. 

K. k. Berg- und Hüttenverwaltung 

Brixlegg, den]. Derrmher 18!tl. 
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A. n k ft 11 d i g u n g e n. 

Adolf Bleichert & Co., 
Leipzig-Gohlis und Wien, 

· ·Iiefan seit 21 Jahren als alleinige Specialitii.t 

Drahtseilbahnen 
nach Ihren vorzügl. bewährten, patentirten 

Constructionen. 
Ueber 860 Anlagen mit ca. 700 000111 Länge 

eigener Ausführung. 
.... AD.Bohläge und Projeote durch .... 

Oeneralvertreter fllr Oeaterreloh-Ungarn: 
Ingenieur JtJLIUS SOBATTE, 

"W"IEN, IV., Thereslenumgesse Nr. 31, 

!~~~~~~ 
! 

Sägeklötzen, ßrettern, Scheitholz etc. ~~-Torf, ~II~ 
. 

Drahtseilzüge fü~- Berg-, Strassen- und Gruben-Bahnen. !l&. 
:::S:a.nge bahnen rr 

1 fiil' Hamlbetrißb in Fabriken und Mnguzineu . 
.AJ. Drahtseil-Transmissionen und Kabelleitungen 

!
"tr~ zur Uehertragnng der Detriebskrnft nach Fabriken 

von entferntliegenden Wusserkrii.ften 
Drahtseil - Fähren und Brücken 

über Flüsse und weite Schluchten. 

Maschinen-Fabrik TB. OBACR tf , Wien, III„ Paulusgasse 3. ........... ~ ••• „„ •. 

l
~--~~ISV~ISV'S'8!!11121819VS81!Wlia81<ti 

io~'"!™•~ub~oo.!.ß~ 
von Theodorovi6 & Comp., 

1 
Ste11honsplotz 8 Wien, I., Jasomirgottstrosse 2. 
Berlin N. W, , Lulsenstrasse 32 , neben dem 

kalserl. Patentamte. 
Seit 1877 im Patentf. thätig. 

i Ausftthrliche Preiscoura.ute gratis und franco,~ 
DSl!!!l~i@E~888888Sil!l8S!llEESB'IEIB~:<EEE 

1
---,·-··-····------· A. 0 D E N DA L L , 

Wien. I.. Pestalozzigasse 3. 
• Metalle, Bergwerks- und Hüttenproducte. 

1 
Ein- und Verkauf von Erzen aller Art. 

Speclalltät: 
• Mangan-, Chrom-, Zink·, Blei- und Antimonerze . ........ „.„ ................. ... 

~„~~~; 

zwecke. 
..._.~~ Kipplowries 

von Stahl und Holz von 1/8 Cbm. bis 2 Cbm. Inhalt. 

in ca. 40 Profilen .1 
Stahlschienen 

transportable Geieise, 
Bäder, B.adaätze, 

Lagermetall, 
Sohlenen-Ni.gel. 

Vermlethunu ganz.Anlagen f. Hand·, Pferde- u. Locomotiv-Betrleb. 
~ . O!lENSTEIN & KOPPEL, 
~ .Wim, l. .lidjw11qrubrrg~r. 8. 1 lJrng, !Hnritngn~t 41, nra H Budapest, VI., Andrassystrasse 81. 
J''!f:"'+""+-"*'f".t"i.;-:J:"'i""+-"*'~~'!1-T+'T.i:'':i:'~.:i:'':i:'~~~~ „ •• _.,l'_. 

BAUMGÄRTNER'S Buchhandlung, Leipzig. 

:::S:and buch der 

TIEFBOHRKUNDE 
1·011 TH. TECKLENBURG 

Gros,;herzoglichem illicrhergratlt in l>arm:<t.aclt. 

~oelu~n el'schicn: Band V. 

Das Horizontal- und Geneigtbohren, das Erweitern 
und Sichern der Bohrlochswände, die Fangarbeit, 
der Pumpbetrieb, das Tiefbohren mit elektrischen 
u. sonstigen neueren deutschen, österreichischen, 

1 

französischen, englischen, dänischen, schwedischen, 
amerikanischen und chinesischen Apparaten. 

1 Rq3_ 1\lit \.l:"i 'l'extfignren, ;311 Iitl10~raphirten u 5 Licht.druck
Tal'cln. Grüsstes Lcx.-8". Drosch. Preis ]() M. cc 9 11. (j() kr. 

Bcrci ts vorlwr erschienen : 

Banil 1. Das englische, deutsche u. canadische Bohrsystem. 
Mit :H Holzschnitten n. 22 lith. Tafeln. Drosch. Preis 
8 ~I. "'"~ 't II. 8U kr. 

Band JJ. Das Spülbohren. Mit (j5 Textfiguren. 13 litbogr. u. 
2 Lichtdrucktafeln. Brosch. 10 III. c-.= (j fl. 

1 Han1l II 1. Das Diamantbohren. Mit zahlreichen Textfiguren, 

1. 

lithogr. und Lichturnckt;i.feh1. Brosch. 14 M. = 811. 4U kr. 
Band IV. Das Seilbohrsystem (Brunnenbohren). l\Iit 21 Text

figuren, 'l Lichtdruck- n. 21i lith. 'l'afcln. 1891. Grösstes 
Lex.-8". Brosch. 14 III. cc= R fi. 40 kr. 

Keine Literat.ur irgend eines Landes enthält ein so vollstän
<liges u. so reich illustrirtes Werk auf diesem Speeialgebietc. 
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XLI. Jahrgang. 16. December. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Redaction: 

Hans Höfer, C. v. Ernst, 
o. ö. Proresenr der k. k. Rcrgnkndemio in Lc>ohcn. k. k. Oberhcrgrath, ßergwerksprorl.-Verschl.-Director in Wieo. 

Unter besonderer Mitwirkung der Herren: Dr. Moriz Caspaar, Oberingenieur der österr. alpinen lfontangesellschaft in Wien, Joseph 
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Fr,uer tlie ITrsachen tler 'fotltRJll'echung al11iner J,angwerke. 
Von August Aigner, k. k. Oberhcrgrath. 

In Nr. 44 uncl 45 dieRer Zeitschrift wurden die 
Ursachen der Todtsprechung alpiner Laugwerke auge
g-eben und zu diesem Zwecke clie in den Etagen Katha
rina Theresia, Max Leopold des Hallstlltter 8alzberges 
seit circa 1695 angelegten 14,1 Werker (von welchen 
nur ein Viertel ihr natllrliehes Ende erreichten) einer 
Untersuchung unterzogen, woraus der N:whweis erbracht 
werden sollte, dass nicht die fehlerh:i.fte A niage der 
Laugwerke und die dadurch hervorgerufene llnstabilität 
des Baugerippes, fmndern andere Umstände Ursache dieser 
verbliiffenden Thatsache seien. 

Die Constatirung dieser Thatsache durch clen Herrn 
Bergverwalter Sehr am 1 kommt etwas spät, denn die
selbe hat beknnntlich schon im Ja,hre 184n Franz 
v. Sehwind in Ischl gezwungen , den bleibenden 
Grundsatz aufzustellen, dass zwischen 2 Werkern eines 
Abbaufeldes eine tragende Wand nm jeden Preis zu er· 
halten sei, und dass nur diesem Grundsatz der aller
dings erst spät erschlossene und nicht auf den ~ehutt des 
Mittelalters aufgebaute lsehler Salzberg nunmehr seine 
stabilste Bauform verdankt. 

Schon zu Panzen b er g's Zeiten, in den Dreissiger
Jahren und noch früher, bestand die bereits begründete 
allgemeine Ansieht, dass die alpinen Salzberge nur 3 ° '0 

ausgewinnen, und diese That~ache stand zu 8 eh w in d's 
Zeiten (1848) so fest, dass er, als der erste foehmännisch 
hochgebildete Salzbergmann, zur einzigen Bekämpfung 
dieses durch Jahrhunderte so geführten Abbaues um 

jeden Preis die stricte Anwendung seiner mit der 
Existenz der alpinen Salzberge unliisbar verbundenen 
Abbaugrundsätze forderte, Grundslitze, die sich ja bei 
jctlem h1111tzutagc auf der Hiihc der Zeit stehenden 
Hergban, welcher Art immer, heraus entwickelt haben und 
noch weiter entwickeln werden. 

„ Wer auch wiirde die Rcheidcwllnde Heine8 Hauses 
auf dem Plafond dei: unteren Hiiumc kreuzen lassen, wer 
wird, wenn er freie Hand hat, die Pfeiler oberer Gewölbe 
anf den Schlussstein darunter liegenllcr anordnen'?" i~t 
der in schmuckloser )<~infoehheit hingMtclltc Hauptgrund
satz seiner filr den alpinen Salzberg nc11 geschaffenen 
Abbaulehre 1) und weiters S. 133 des XIX. Bandes des 
„Berg· und hilttcnmiinn. Jahrbuches", gleichsam seinem 
Testamente: „ Wahrlich, die Baukosten und Intensivitllt 
der A11snützung scheinen angegriffen, wenn man begehrt, 
es soll ktlnftig ein Gitter von Stiitzwlinden zwischen den 
senkrecht Ubereinander gelagerten , sorgfältig isolirtcn 
Werken ausgehalten werden, aber dennoch bin ich der 
Ansieht, dass in neuerer Zeit kein Grundsatz in dem Salz
bergbaue eingeführt wurde, welcher im Grossen reich
licher ersetzt, was er im Einzelnen fordert, und welcher 
erfolgreicher für die Zukunft aller Salzberge genannt 
werden könnte. Wo wären wir, wenn er vor 50 Jahren 
beachtet worden wäre, welche zahllosen Brüche wären 

1) Die Verwässcrung des ~aselgebirges als Motiv der Bo.n
unlagen (1854). 
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nicht geschehen, die seither durch neue W crksanlagen 
ersetzt werden mussten? und es freut mich zu denken, 
wie nach manchen Jahrzehnten die Früchte dieses Satzes 
sich gestalten werden, wenn mein Name längst in den 
Salzbergen vergessen sein wird!" 

Sein Name nicht, wohl aber sein Grundsatz! 

Um die eingangs erwähnten Behauptungen zu wider
legen, war es nothwendig, die in Nr. 44 und 45 dieser 
Zeitschrift aufgeführten Werke durch eine Karte zu 
Yersinnlichen, und auf Grund der damals allgemein in 
Anwendung stehenden Grubenwehre einige skizzirte 
Schnitte AB, CD, EF in den zusammengezogenen Etagen 
Katharina 'l'heresia, Max Leopold Josef auszuführen, 
welche keinen anderen Zweck haben soll, als das gegen
seitige Stabilitll.tsYerhältniss dieser Wehre mit Rücksicht 
auf ihre unvermeidlichen Brüche einigermaassen zur An
schauung zu bringen. 

Wer sich etwa damit noch beschäftigen will, die Verlust
mittel abzuschätzen, für den wird es wohl genügen, dass 
in den Etagen Katharina Theresia (25,5 m) und Max 
Leopold (32,2 m) von 124 Werkern mit zusammen 
14% m Versudhiihe nnr 586 m, also 40°1o, benutzt 
wurden. Aber ein Blick auf den Grundriss mit seinen 
dunklen regellosen Zwischenräumen, den auf- und ab· 
wogenden, aus· und einbiegenden Protuberanzen der Ver
laugungskörper, die bei jenen überaus langsamen Ver
ätzungen in allen Salzbergen erzeugt werden mussten, 
rechtfertigt die bestehende Anschauung, dass hier im 
Vergleiche der noch Yorhandenen Reste unendlich wenig 
benützt worden ist. 

Man stelle sich nun noch Sc h w in d's Grundsätze Yor. 
Diese Etagenschnitte gingen durch die Stockwerke eines 
Hauses und unter den Wohnräumen des Katharina 'l'he
resia-Horizontes seien nach diesem Plane die Wohnräume 
des Max Leopold-Berges angelegt worden , und man 
versuche einmal durch dieses mäandrische Wirrsal von 
Räumen eine Mittelmauer einzulegen. Man stelle sich 
ferner YOr, dass auch über diesen Horizont Katharina 
Theresia hinauf ähnliche Znstiinde herrschten , dass die 
bis zum Kaiser Max Leopold-Berge herabreichende gupf
förmige Stauungs reg i o n durch Jahrhunderte mit 
den wasserführenden Schichten der Eins i c k er u n g s
r e g i o n 2) in steter Pression steht, dass ferner die 
Stauungsregiou bis zum Horizonte Max Leopold an
nähernd gerechnet ein Gewicht von 2 433 600 000 q hat, 
dass die nie ruhende, bisweilen selbst Yon Erderschlltte
ruugen in's Mitleid gezogene Decke keine auf Baugrund
slltzen beruhenden Stlltzen hat, so wird man sich nicht 
wundern können, dass die fortwährenden Verschiebungen 
und Pressungen der Salzthonmasse ohne gesetzmässi
gen Halt einen Zustand schaffen werden , der sich in 
Zerklllftungen mannigfacher Art, oftimen, rnhleichenden 
und verdeckten , kundgibt, dass Werker oft schon bei 
500 m 2 verlassen werden müssen, während andere ~ zu-

2) Siehe „ Die Salzberge der AJ1;en vom Standpunkte der 
Stahilität", dirse Zcit~chrift, Nr. 7 und 8 vom .Jahre 1888. 

fällig zuletzt noch glücklich situirte einen Flächeninhalt 
von 9000 m 2 und mehr haben können. 

So ist also auf diese Weise in den horizontalen 
Verschneidungen und der planlosen Situation der Wehre 
ein Zustand combinirt, der naturnothwendig zum Ver
hängniss führen musste! 

Steht uns also der Natur der Sache nach auch die 
Kenntniss aller Einflüsse dieser Zustände nicht zu Ge
bote, so soll doch an einigen Wehrniedergängen eine 
Erklärung hingestellt werden, welche sich aus den von 
Herrn Schram 1 angeführten Thatsachen und den damit 
zusammenhängenden Schnitten ergeben. 

Harsch und Schmied! Riethaler brachen zweifels
ohne, weil darunter das zwischenliegende Auerspergwerk 
angelegt war. Pröller und Proskau brachen durch die 
grosse Ausdehnung, darüber war das Werk Gtiinbichl, 
welches in das Theresien-Unkrechtsberg-Werk einbrach; 
ferner Schön f c 1 d: welches zum Bruche kam, weil das 
Nachbarwerk Schmiding auch unhaltbar wurde. - Keine 
Stützpfeiler. -

Bauernberg Proschek brach, weil es über Nitz 
und Räumer gelagert war, weil Nitz in 1s Summa.tinger 
Werk brach und Räumer jedenfalls eine zweifelhafte 
Lage hatte, ausserdem der Mittelkeil auf seinem Wehr
himmel ruhte. 

Elisabeth Schartzen. Ein Niedergang bedeckte den 
Kasten; auch hier ruhte der Mittelpfeiler theilweise 
auf Bokh. 

Ich bin ausscr Stande, alle von Herrn Schram 1 
in 10 Gruppen eingetheilteu Todesfälle dieser 124 Wer
ker in ihrem Causalncxus zu verfolgen ; nur so viel 
glaube ich nach dem Vorstehenden bemerken zu müssen, 
dass es heute nicht angeht, dieselben nach der ange
gebenen Erkenntniss einer zwar achtungswerthen, aber 
jeder wissenschaftlichen Einsicht haaren Empirie des 
vorigen Jahrhunderts zu beurtheilen, ja dass selbst unsere 
nur aus der Erfahrung unter dem Reflexe der Wissen
schaft geschöpften Thatsachen derlei überlieferte An
gaben weit übertreffen. 

Es sollen nun der Reihe nach diese 10 Gruppen in 
Kürze besprochen werden. 

1. Gruppe: Von 124 Werkeru sind nur 32 oder 
der vierte Theil ausgenützt worden. Dieses Verhältniss 
erscheint noch viel ungünstiger, wenn man bedenkt, dass 
dies damals bei einer durchschnittlichen Etagenhöhe YOn 
nur 28 m geschah, während wir heute, nach den neue-· 
sten Ergebnissen, scbachtmässig 38 m ausnützen können. 

II. Gruppe: Niedergang Yon 9 Werkern wegen zu 
grosser Himmelsfläche. Wenn das in Nr. 4& aufgeführte 
Werk Brunans Seeauer 9000 m 2 Fläche hat, so kann 
demselben am A usseer Salzberg die vereinigte Veit- und 
Gerstorfwehre entgegengehalten werden, welche erst bei 
13 650 m 2 Fläche zu Bruche ging. Die Tragfähigkeit 
des Haselgebirges ist daher gewiss in jedem Salzberge 
spe c i fisch eine enorme, und daher zeigt es sich wieder 
deutlich, was wir im Entgegenhalte d i es er Flächen zu 
den Bruchflächen von 500 und 600 m 2 gewinnen könnten, 
wenn wir dieselben in ein festes, unantastbares Bau-
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gerippe einspannen, welches sieh fiir jeden Salzlicrg aus 
seiner relativen Gebirgsfestigkeit formen lässt. 

Es gibt also für jeden Salzberg ein Maximum der 
Wehrftäche, welches er ertragen kann und welches wir 
schon heute unter Vorbehalt genügender Sicherheit be
stimmen können, vorausgesetzt, dass wir es auch durch 
die Sc h w in d'sehen l\Iaassregeln zu schützen bereit sind. 

Die vorliegende Gruppe muss also zur Last der 
ungekannten Stabilitätsgesetze des vorigen Jahrhunderts 
geschrieben werden. 

Gruppe III und IV: Constructionsfehler und Boden
stockbenützung von zusammen Hi Werkern. Erstere 5 
sind so wenige und bei dem heutigen Standpunkt der 
Technik verschwindend; die letzteren 11 Wehren können 
in dem vorliegenden Falle nicht als l!'actoren einer Aus
nützung angesehen werden, da sie in einer freien 
Situation der allgemeinen Misere wenigstens zu 3/ 4 °/o 
V erbruch anheimgefallen wären. 

Gruppe V: Ausbruch von 31 Wehren d ureh zer
klüftetes oder durchlässiges Gestein oder Gebirge in 
unterliegende Strecken oder W erker. Diesen Durchbrüchen 
wird ein besonderes Gewicht beigelegt und da muss 
sogar eine gesättigte Soole herhalten , welche sich, noch 
nicht genug, bis zu 37 kg per lil Hältigkeit durch den 
mit Nebensalzen erfüllten schlauchartigen Hohlraum in 
die Tiefe frisst. 

Dies werden Herrn Schram 1 wenige Salzberg
männer zugestehen. 

Der ganze alpine Salzbergbau wäre unter diesen 
Verhältnissen in der heutigen Form undenkbar, denn 
wenn dies schon gesättigte Soole thun würde, was würden 
wir erst von dem Wasser erwarten können! 

Es ist auch, wenigstens in den Salzbergen von Ischl 
und Aussee, kein Fall bekannt, dass ein Werk aus der 
vorstehenden Ursache ausrann , obwohl dieselben gewiss 
ebenso reichlich, wie der Hallstätter Salzberg, mit den 
Natron-Kali-Magnesiasulfaten durchtränkt sind, welche ja 
fast an allen Salzbergen einen innigen Bestandtheil des 
Salzlagers ausmachen. Wohl kann zugestanden werden, 
dass derartige Lösungen dann leiehter rnr sich gehen, 
wenn sie in, durch die allgemein gestörte Stabilitäts
schwächung herbeigeführten Klüften stattfinden können, 
was ja nach Herrn Schram 1 durch Druck sehr leicht 
stattfinden kann. 3) 

") Es kann dem entgegen aber erwäl{nt werden, dass in dem 
8cl1euchenstuelwerk in Aussee nunmehr bei Cl8 111 Druckhöhe sich 
keine Spur einer Nässe am Ablasse zeigt. 

Es sind daher auch in dieser Gruppe von Werkcrn 
die angegebenen Ursachen durch regelrechte Werksein-
1heilung vermeidlich. 

Das Gleiche gilt von Gruppe VI , nämlich den 
Niedergängen an dem tauben Hangenden. Auch hier ist 
das Beispiel d es v e r s i c h e r u n g s t e c h n i s c h a m 
hiicbsten cultivirten !schier Salzberges 
maassgebend, bei welchem sich fast sämmtliehc W erker 
gegen Süden an die aufsteigende Hangenddecke knapp 
anlehnen. Es ist daselbst ein einziges Werk, Schiller, 
bekannt, welches dem Bruche des Tauben zum Opfer fiel. 

VII. Gruppe : Verschneidungen gegen Bruchfelder 
oder Nachbarwerker. Dies kann nach dem heutigen 
Standpunkt unserer vorgeschrittenen Technik, Dämme, 
Schacht oder Ueberwässerung anzuwenden, nicht mehr 
stattfinden unter der Bedingung, dass sie durch ein 
stabiles Baugerippe versichert sind, denn auch für diese 
Gruppen von Wehren gilt das oben Gesagte, dass sie nur 
mehr eine Function des stabilen Baugerippes sind. Von 
sämmtlichen in Nr. 4f'> aufgeführten Werkern haben 
nur 32 ihre Ausnützung erreicht und der ganze übrige 
Best ist vor ihrer Vollendung zu Grunde gegangen, 
eben weil ihnen die Stütze fehlte. 

Es muss hiebei erwlthnt werden, dass die eigent
liche V crlaugnng an und für sich ja bereits auf jenem 
Standpunkt steht, dass kaum Höheres zu erreichen ist; 
aber diese Kunst hat nur dann eine praktische Bedeu
tung, wenn sie durch die stabile Bauform geschützt wird! 

Gruppe VII, Niedergang durch Heidengebirge sind 
local und ebenso 

Gruppe IX: Niedergänge durch Gebirgsarmuth. 

Gruppe X: Niedergänge darUberliegender Zwischen
mittel. Derlei Dinge sind eben Erscheinungen voraus
gegangener Unznkömmlichkeiten, die sich schlie8slich 
wieder auf den fehlerhaften Bautypus resumiren , und 
können in einem regelrechten Bane nicht vorkommen. 
Somit sind die vom Herrn Verwalter Schram 1 aufge
führten Zahlenwerthe in den weitaus meisten Fällen in 
seinem Sinne haltlos, doch hat der „ verlästerte 
a 1 pi n e Sa! z b er g" zum Gliick durch Franz v. Schwind 
in seinen zahlreichen geistreichen Abhandlungen dieser 
Zeitschrift einen solchen Anwalt gefunden, dass wenigstens 
einem Salzberg in unseren Alpen durch die angewendeten 
Grundsätze der Stabilität der Erfolg einer rationellen 
znktlnftigcn A usniltzung gesichert ist, woran Herr 
Schram 1 zu verzweifeln scheint. 

Geschichtlicher Uückblick auf die .Entwicklung des Steierdorfer Kohlenbergbaues (im 
Banate) von seiner Entstehung bis zur Gegenwart. 

(S eh l uss von 

Im October 184;) schlossen der Hofkammerrath 
G u s t a v von G r a e n z e n s t ein und Hofrath L e y er 
für das Aerar einen Vertrag mit den 4 vereinigten 
Banater Gewerkschaften wegen Rückeinlösung der acht 
Porkarer Grubenmaassen ab. Das Aerar übernahm dem
zufolge im Januar 1846 den Betrieb des Porkarer Kohlen-

Seite 622.) 

bergbaues, dessen Production im Jahre 1845 321000 
Metzen (ungefähr 1900 t) betragen hat und errichtete in 
Steierdorf eine Bergbauleitung, deren Vorstand der Ein
fahrer K o los v :'t r y war, welchem der Praktikant 
Sc h r o 11 beigegeben wurde. Die Gesammtproduction der 
Steierdorfer (Porkarer- und Gerlistyer) Kohlengruben von 

1 * 
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1840 bis incl. 1845 belief sich auf 84 400 t, von 
welcher Menge jedoch nur 72 030 t verkauft wurden. 

Bald darauf schloss von Graenzenstein auch 
mit der Gerlistyer Pachtgesellschaft einen Vertrag ab, 
demzufolge die von letzterer Gesellschaft im Jahre 183D 
vom Carnerale erworbenen Rechte und Lasten an das 
Montanärar überzugehen hatten , wofür das Montanärar 1 

sich verpflichtete, der Gerlistyer Gesellschaft einen Kohlen
zins von 3 kr 0. M. pro Centner zu zahlen und eine 
Kohlenproduction von 250 000 Metzen garantirte. Dieser 
Vertrag wurde durch ein Hofkammer-Rescript am 28. 
April 1846 genehmigt, und im Juni 1846 wurden die 
Gerlistyer Gruben vom Montanärar in eigene Verwaltung 
übernommen. 

llas Aerar, bezw. die der Steierdorfer Bergbau
leitung vorgesetzte ßanater ßergdirection in Oravicza 1) 

entschloss sich alsbald zu einem intensiveren, umfassen
deren Betriebe der Abteufungs- und Aufschlussarbeiten; 
man begann mit der Abteufung einiger Schächte mit 
grösseren Maschinen und setzte den Entwurf einer grösseren 
Erbstollenanlagc ans dem Oraviczaer \V erksth~le oder 
aus der Gegend von Majdan her, fest. Dieses Erbstollen
projcct wurde auf eine jährliche Kohlenförderung von 
7 5 000-100 000 t basirt und bestand im Wesentlichen 
aus Folgendem: Es sollte aus der Gegend von Zsittiu, 
etwa 3,5 Kilometer westlich von Steierdorf, der S te
f an i - St o 11 e n in gerader Hiehtung gegen den Kolowrat-
8chacht getrieben werden und diesen Schacht in 72 Klafter 
(l:JG,4 m) Teufe treffen. Um den Stollenbetrieb zu be
schleunigen, wurde die Abteufung dreier Richtschächte 
vo11 der l'redetter Hochebene aus - des Mi a 1 o v i c h-, 
L e y e r- und G r a c n z e n s t c i n-Schachtcs - beschlossen 
11nd alsbald auch damit begonnen. Gegenüber dem Mund
loche des Stefani-Stollens sollte ein :! 3 2 Klafter ( 440 m) 
langer Tunnel in der dem Stollen genau diametral gegen
llberlicgenden Hichtung getrieben werden, durch welchen 
die geförderten Kohlen einer zu erbauenden Locomotiv
bahn zuzufördern wären. Mau prilliminirte för diese 
Stollenanlage eine Arbeitsdauer von 9 .Jahren. Die Bahn
Yerbindung war bis an die Donau bei ßasiasch (Bazias), 
und zwar über Oravicza, geplant. Dieser Erbstollen sollte 
mittels eines 80 Klafter (152 m) tieferen Stollens - der 
aus dem Lissavathale, im Niveau des an der projectirten 
Bahn anzuschlagenden Kaiser Ferdinands-Stollens, der bis 
an den Kolowrat-Schacht auf 4053 m Läng·e zu treiben 
wäre - unterfahren werden. Von dieser Gegend im 
Lissavathale (in 221 m Seehöhe) bis Basiasch (in 57 m 
Seehöhe) sollte eine 8 Meilen lange Eisenbahn mit Loco
motivbetrieb in kürzester Zeit gebaut werden. Nachdem 
der Bau dieser Locomotivbahn zwei Jahre, die Vollendung 

1) Dem Umstande, <lass die Steierdo1 fer Grubenleitung der 
ßergdirectiou in 0 r a v i c z a nuterstellt war. ist es zuzuschreiben, 
dass die wegen ihrer vorzüglichen Eigenschaften so geschätzte 
Steierdorfer Kohle lange Jahre hindurch fast immer als Ora
viczaer Steinkohle" im Handel, tlanu in Sammlungen etc." und 
selbst in der Fachliteratur figurirte, obwohl weder in Oravicza, 
uoch in der unmittelbaren Umgebung dieses Bergstätltchens ein 
Kohlenvorkommen jemals bekannt geworden und daher dort auch 
niemals Kohle gewonuen worden ist. 

dos Stefani-Stollens jedoch 9 Jahre in Anspruch nehmen 
wiirden, sollte in der Zwischenzeit von 7 Jahren eine 
Pferdebahn über das Gebirge gelegt werden, um die 
Kohle von Steierdorf nach Oravicza abfordern zu können. 

Mit diesen Aufschliessungsarbeiten wurde im Spät
herbst 1846 begonnen. So gründlich durchdacht und 
sorgfältig ausgearbeitet auch dieses, f'iir die damaligen 
Bergbauverhältnisse des Banates grossartig zu nennende 
Project war, so zeigte sich doch bald, dass die praktische 
Ausführung aller dieser Bauten, welche heute mit 
unseren ganz wesentlich vervollkommneten technischen 
Betriebsmitteln wohl kaum ein Viertel der dafür in 
Aussicht genommenen Arbeitszeit beanspruchen würde, auf 
so beträchtliche technische Schwierigkeiten stiess und so 
bedeutende Kosten verursachte, dass man schon bald 
auf wesentliche Modificationen des ganzen Planes Bedacht 
nehmen musste. So wies z. B. der Stefani-Stollen, welcher 
in 9 Jahren 3500 m hätte ausfahren sollen, im Zeit
raume von 6 Jahren nicht mehr als 380 m Ausfahruug 
aus, so dass man sich nach Ablauf dieser Zeit zur Ein
stellung dieses Stollens entschliessen musste und auch 
eine Aenderung des ganzen Unterfahrungs-Pr~jectes be
schlossen wurde. Nachdem man bei den liusserst lang
samen Fortschritten der unternommenen Stollen- und 
Sehachtbetriebe und in Anbetracht der immensen Kosten 
zur Ueberzeugung gelangte, dass ein Aufschluss der 
Stcierdorfer Flötze von der Westseite von Steierdorf aus 
in rationeller Weise nicht bcwerkRtelligt werden könne 
und der im Porkarer Thale niedergebrachte ärarische 
Küb eck-Schacht erst dann mit dem Erbstollen erreicht 
werden könne, wenn bereits alle oberhalb dieses Stollens 
anstehenden Flötzpartien verhaut sein würden und durch 
die Förderung auf der Gebirgsbahn im Vergleiche mit 
der geplanten unterirdischen Kohlenförderung durch den 
Stel'ani-Stollen ungefähr 20 000 fl erspart würden, ent
schloss man sich, den Stefani-Stollen nach 6jährigem 
Betriebe, sowie die a Schächte l\lialovich, Leyer und 
Graenzenstein einzustellen, wogegen man den tiefer an
geschlagenen Ferdinand~-Stollen lebhafter weiter betrieb 
und die Anlage eines 40 Klafter (75,8 m) tiefer auzu
sehlagenden Stollens - des Kaiser Franz Joseph-Erbstollens 
- behufs Lilsung der grösseren Teufe der Flötze, beschlos&. 
Man präliminirte damals (1852) eine jährliche Produc
tion von 300 000 Centner Kohle und :360 000 Centner 
Black band (Kohleneisenstein, welcher zwischen den Flötzen 
und im Hangenden derselben in Lagen auftritt). Im Hin
blicke auf diese bcdentlmtl vermehrte Production wurde 
endlich die Erbauung einer grösseren Anzahl von Arbeiter
wolmhiiusern im Gerlistyer Terrain und die Ansiedlung 
von 430 Arbeitern beschlossen und beim Ministerium 
beantragt. N achdern im Jahre· 1853 Ministerial-Seeretär 
Hoch e der eine eingehende Inspicirung des Steierdorfer 
Werkes vorgenommen und das Ministerium aus den Werks
präliminarien die Ueberzeugung geschöpft hatte, dass die be
antragten Aufschliessungsbaue, besonders aber das Teufen
Iösungs-Project mit dem Franz Joseph-Erbstollen -welches 
übrigens nicht einmal auszuführen begonnen worden war -
ausser allem Verhältnisse zu den dadurch zu erzielenden 



Hesultaten stehe, wurde zufolge Illinistcrial-Erlasses vom 
4. Februar 1854 sowohl der F'crdinandstollen eingestellt, 
als auch der Teufenlösungsplan mittelst des l<'ranz Joseph
Erbstollcns endgiltig fallen gelassen, nachdem man be
hufa Ausführung aller dieser Projecte ungefähr 773 600 II 
C. 1\1. ausgegeben hatte. 

Während der 9jiihrigen Epoche von 1846-1855, 
während welcher das Montanärar den Steierdorfer Kohlen
bergbau leitete, wurden insgesammt 257 700 t Kohle ge
fördert. Hievon en11ielen 216 500 t auf die Production 
des Aerars und 41 200 t auf jene der Privatgruben. Der 
gesammte Kohlenabsatz während dieses Zeitraumes betrug 
l!lO 720 t. 

Mannigfache ungünstige Umstände, welche beim 
Banater Metall- und Kohlenbergbau, sowie bei den Hütten
werken um die Mitte der F'iinfziger-Jahre der gedeih
licheren Entwicklung des Berg- und Hüttenwesens hem
mend entgegentraten, trugen wesentlich dazu bei, dass 
sich das Montanärar um die~e Zeit zum Verkaufe der 
Ranater Berg- und Hüttenwerke, sowie der ausgedehnten 
und reichen Waldungen und Domänen daselbst entschloss, 
und so ging auch der Steierdorfer Kohlenbergbau durch 
den zwischen dem l\fontanärar nnd der damals eben 
begrllndeten „k. k. priv. österr. Staatseisenbahn-Gesell
schaft" abge;:chlossenen Vertrag in den Be>itz dieser Actien
gesellschaft über. Der Verkaufsvertrag wurde am 1. Ja
nuar 185!'1 abgeschlossen und am 18. Juni desselben 
Jahres erfolgte unter dem Vorsitze des Ministerialsecre
Utrs Ca r 1 Hoch e der und in Gegenwart des Banater 
Bergdirections-Vorstande3 l<' r i e d r ich Reit z die Ueber
gabe der Banater Berg- und Hüttenwerke, Domänen und 
Waldungen an die erwähnte Gesellschaft, welche hiebei 
durch ihren Centraldirector Du b o c q vertreten war. 
Ehe die Staatseisenbahn-Gesellschaft an die von ihr ge
plante Erweiterung des Berg- und Hüttenwerksbetriebes 
und an eine Vermehrung der Production der Werke 
schritt, richtete dieselbe zunächst ihr Hauptaugenmerk 
auf eine bessere und constantere Verwcrthbarkeit der 
Kleinkohlen von Steierdorf, denn die Kleinkohlen machten 
etwa 50 Procent der gesammteq Kohlenproduction aus 
und waren bis zu jener Zeit , wie bereits erwähnt, 
kaum, mitunter gar nicht zu verwerthen. Die Gesell
schaft nahm nun neuerdings mit grossem Eifer und in 
grösserem Maassstabe die lange vorher schon begon
nenen Vercokungsversuche mit Steierdorfer Kleinkohlen 
auf, und bald ergaben sich sehr befriedigende Hesultate, 
so dass man, gestutzt hierauf, auf eine sichere Verwer
thung einer erhöhten Kohlenproduction hoffen durfte. 
Die Gesellschaft ging nun daran, auch die noch vor
handenen Steierdorfer Privatgrubenfelder, deren .es da
mals noch etwa 50 gab, für sich zu erwerben. Im Laufe 
einiger Jahre gelangten auch diese in den gesellschaft
lichen Besitz. Im Hinblicke auf das Vorkommen bau
würdiger Eisensteinlager zwischen den Steierdorfer Kohlen
flötzen wurde das bereits zur Zeit der Aerarialverwaltung 
im Jahre 1852 in Erwägung gezogene Project einer 
Eisenwerks-Anlage im Aninathale bei Steierdorf neuer
ding'l aufgegriffen und der Dan des heute so bedeutenden , 

Eisenwerkes Anina beschlossen, um zunächst die 
Steierdorfer Kohleneisensteine besrnr und constanter zu 
vcrwerthen, zumal man Cokes in grösseren Mengen zu 
erzeugen im Stande war. Mit dem Bau dieses Eisenwerkes 
wurde im Mai 1858 begonnen und gegen Ende des 
.Jahres 1861 konnte dasselbe bereits in Betrieb gesetzt 
werden. 

Auch die Verwerthung der bitumenreichen Schiefer 
im Jlaugendcn der Kohlenftötze wurde von der Ge;cll
schaft angeregt, und nachdem die Versuche mit der 
trockenen Destillation dieser Schiefer sehr günstige I~r

gebnisse Ileferten und im Durchschnitte ein Ausbringen 
von f1-8 Proccnt lfohöl ergaben, erbaute die Gesellschaft 
1860 im Porkarer Thale eine Schiefer-Dcstillationshiittc, 
welche später noch vergrössert wurde und jährlich 40 000 
bis 50 000 Centner Hohöl producirte, welches in der 
gesellschaftlichen Mineralöl- und Paraffinfabrik in Ora
vieza raffinirt wurde. Die Oelschiefer wurden in den 
Gruben im Theresienthale, nordwestlich vom Orte Steier
dorf, wo sie in grösserer Mächtigkeit und besserer Qua
lität vorkommen, im Pfeilerbau gewonnen. 

Zur Zeit der Uebernahme der Steierdorfer Kohlen
gruben durch die Gesellschaft standen nur 2 Förder
schächte im Betriebe. Diese Schächte wurden alsbald 
mit grösseren , krllftigeren und wesentlich vervoll
kommneten F'örder- und Wasserhaltungsmaschinen aus
gerilstet und man schritt bald zur Abteufung neuer, 
für grössere Productionen eingerichteter Schlichte. Der 
Tiefbaubetrieb wurde allenthalben schwunghaft in An
griff genommen , die Förder- , Wasserhaltungs- und 
Ventilationseinrichtungen der Gruben wurden wesentlich 
verbessert und erweitert. Die Kohlenproduction, welche 
sich in der Epoche von 1846-1855 pro .Jahr durch
schnittlich auf 27 000--28 000 t belief, wuchs schon 
in den ersten [1 Jahren von l8i"1fi-1860 auf 46 500t 
im Jahresdurchschnitte. 

Gleichzeitig sorgte die Ge~ellschaft für billige und 
gute Bequartierung des in Folge der Betriebs- und Pro
ductionsvtirgrösserung erheblich vermehrten nnd für 
Steierdorf angeworbenen Arbeiterpersonals und liess eine 
grosse Anzahl zweckmässiger und gesunder Arbeiter
coloniehlluser erbauen ; ebenso schritt man znr Herstellung 
guter Communicationen, V erbes8erung der Werksstrasse~ 
etc. Im .Jahre 1860 begann die Gesellschaft mit dem 
Bau der Anina-Oraviczaer Eisenbahn, einer Gebirgsbahn
strecke, die sich ebenso durch die grosse Anzahl kllhner 
Viaducte , Objecte und Tunnels , . wie durch die land
schaftlichen Reize des Gebietes, welches diese Dahn 
durchzieht , auszeichnet und de>shalb gewisscrmaa•sen 
mit der Semmeringbahn verglichen werden kann; im 
Herbste des Jahres 1863 wurde die Bahn vollendet, so 
dass nunmehr die für das Steierdorf-Aninaer Kohlen
und Eisenwerk so wichtige Bahnverbindung mit der bereits 
im .Jahre 1855 bis Dazias ausgebauten südöstlichen Linie 
der StaatseiRenbahn-Gesellschaft vollständig hergestellt 
war. Die normalspurige, für Locomotivbetrieb eingerichtete 
Aninaer Werksbahn, welche das Eisenwerk mit der Bahn
station Anina verbindet, wurde ebenfalls im .Jahre 1863 

2 
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vollendet und dem Betriebe übergeben. Die Gesellschaft 
errichtete ferner grösserc Lebensmittel-Magazine in Steier
dorf und A nina fiir den Bedarf der Arbeiter, Beamten 
und Aufseher, es wurden mehrere Schulen und 2 neue 
Kirchen in Steierdorf und Anina, ferner ein Werks
spital erbaut etc. Zur Alters- und Krankenversorgung für 
Arbeiter und Diener wurde im Jahre 1860 das „Provi
sions- und Unterstiitzungs-Institut für Arbeiter und Diener" 
nach dem Muster der unter dem Aerar geschaffenen 
Bruc1erlade, jedoch mit wesentlich erweiterten Concessionen, 
gegründet. 

Die jährliche Kohlenproduction von Stcierdorf er
reichte schon im Jahre 1865 119 :~80 t; sie stieg in 

1870 auf 163 400, in 1875 auf 166 !JOO, 1880 auf 
191 300, 1885 auf 232 200 und 1890 auf 253 000 t, 
so dass dieselbe seit 1855 nahezu das Fünffache er
reicht hat. 

Ebenso hat aber auch die Bevülkernngszahl von 
Steicrdorf-Anina, das im Jahre 1855 nur eine ganz un
ansehnliche kleine Bergarbeitercolonie war, seit dieser 
Zeit um das Fünffache zugenommen. Steierdorf-Anina, 
jetzt ein belebter Bergort , zählt heute zu den grössten 
Gemeinden des Krasso-Szörenyer Comitates und hat seinen 
Aufschwung, seine Existenz und sein Wachsen in erster 
Reihe dem Kohlenreichthum der Gegend und dem Pro
speriren des Kohlenbergbaues zu verdanken. 

Die Stahl- und Eisenindustrie in den westlichen Staaten von Nordamerika. 
Von Ingenieur R. Volkmann in Chicago. 

Der Ausbau der westlichen Eisenbahnlinien, die 
rapide Entwicklung natiirlicher Hilfsquellen und das 
Emporblühen der verschiedenartigsten Industriezweige, 
welche den Bedürfnissen einer stetig wachsenden Bevölke
rung gerecht zu werden suchen, haben im Westen der 
Vereinigten Staaten dazu beigetragen , die Stahl- und 
Eisenindustrie zu einer hervorragenden Bedeutung zu 
bringen. Unter den „ westlichen Staaten" sind zu ver
stehen : Californien , Colorado, lllinois, Indiana, Jowa, 
Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, Ohio, Oregon, 
Utah, Washington, Wisconsin und Wyoming. Die Basis, 
auf welcher die statistischen Notizen der Jahre 1870 bis 
1880 beruhen, ist nicht die gleiche wie für 1890. 
Wir heben daher aus dem Bericht, den das Ccnsus Bul
letin des Department of the lnterior gibt, die Angaben 
hervor, welche sich auf das Censnsjahr 1890 beziehen, 
und geben nur da, wo directe Vergleiche möglich sind, 
die entsprechenden Zahlen frllherer Jahre. Der Stand 
der Stahl- und Eisenindustrie ist für das Censusjahr 18!JO 
durch folgende Ucbersicht charakterisirt. 

Uebersicht der St11hl- und Eisenindustrie der n·estfühcn 
Staaten im Jahre 1890, 

Anzahl der Werke . . . . . . . . . . . . 
Höhe t.!es angelegten Capitales . . . . . . . Doll. 
Durchschnittsanzahl cler Arbeiter, exclusive der 

Beamten ............. . 
Löhne für Arbeiter, exclusive cler Beamtcu . Doll. 
Materialkosten . . . . . . . . . . . . . . 
Werth cler Prut.!uction . . . . . . . . . . . " 
Höhe t.!er Procluetion in Tonnen it :!000 Pfd .. Tons 

l. Hochofenwerke. 

225 
lUS 070 7:jl 

41 377 
2:1O:.!O028 
Ul 707 954 

129 551 521 
5 on ;r19 

Schlicsst man den verhltltnissmässig unbedeutenden 
Betrag von Gusswaaren , welche direct vom Hochofen 
erzeugt wurden, in die Fabrication ein, so lieferten im 
Jahre 1880 die Hochöfen des Westens 26°/0 der ge
sammten Production des Landes, im Jahre 1890 aber 
über 27° 0 • Im Jahre 1870 waren 101 Hochofenwerke 
vorhanden, die bis zum Schlusse des Jahrzehntes auf 
186 anwuchsen, um im Laufe des nächsten Jahrzehntes 
wieder auf 104 zu sinken. Die Gründe sind in Ver
bcs8ernngrn der Anlagen zu suchen, wobei unvortheilhaft 

gelegene, unzweckmässige Anlagen eingingen. Das Wachs 
thum der Hochofenindustrie in den westlichen Districten 
ist markirt dur<'h die Productionen der Jahre 1870, 
1880 und 18\:10, in welchen beziehungsweise 522 161, 
998 535 und 2 680 803 t :'t 2000 Pfund erzielt wurden. 
Speciell für das Censusjahr 1890 ist die folgende Ueber
sicht maassgebend : 
Anzahl der Werke • . . . . . 104 
Höhe t.!es angelegten Capitales . . . Doll. 36 ö81 060 
Durchschnittsanzahl cler A rheiter, exclusivc der 

Beamten ............. . 
Löhne für Arbeiter, cxclusive cler Beamten . Doll. 
~laterialkostcn . . . . . . . . . . . . . . „ 
Werth cler Procluction · . . . . . . . . . „ 
Höhe der Prorluction in 'l'unnen -ä. 2000 l'ftl .. 'l'ons 

7 623 
3 715 699 

RO 935 275 
3!) ßll 313 
i! 680803 

Der \V erth der Production per Tonne stellt sich 
somit auf 14, 7 7 Dollars. 

Im Verbrauch von Rohmaterial hat in verschiede
nen Staaten der westlichen Gruppe ein sehr wichtiger 
Wechsel stattgefunden. In vielen Districten, in welchen 
die armen Erze localer Fundorte verwendet wurden, ist 
man dazu übergegangen, die reichen Erze von Lake 
Superior zu verwerthen und Cokes an Stelle von bitu
minöser Kohle zu beniitzen. Zu diesem Wandel hat 
wesentlich die Entwicklung der ausgedehnten Lager 
reicher Erze in den Districten von Lake Superior bei
getragen, eine Entwicklung, die ihrerseits durch das 
immense Wachsthum der Stahlindustrie hervorgerufen 
wurde. 

Im Jahre 1880 beniitzten noch 24 Werke der 
westlichen Gruppe ausschliesslich rohe Steinkohle als 
Brennmaterial und producirten 101 708 t Roheisen mit 
einem Aufwande von 338 061 t Rohkohle. Im Jahre 1890 
dagegen benutzten nur noch 6 Hochöfen ausl!chliesslich 
Rohkohle und producirten 4 7 837 t Roheisen mit einem 
Aufwande von 152 456 t Brennmaterial. Aber auch die 
Anzahl derjenigen Werke, welche gemischtes Brenn
material: Rohkohle und Cokes benutzten, fiel erheblich 
im Laufe des Jahrzehntes, ebenso auch der Proeentsatz, 
in welchem Rohkohle zu Cokes gemischt wurde. Im Jahre 
1880 wurden noch 418 581 t Rohkohle geliefert, um mit 
Cokes gemischt in den Hochöfen der westlichen Staaten 
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verbraucht zu werden; im Jahre 1890 dagegen wurden nur 
noch 198 743 t zu gleichen Zwecken geliefert. Illinois 
und Wisconsin verwendeten eine ganz erhebliche Quan
tität von Anthracitkohle zum Mischen mit Cokcs in ihren 
Hochöfen bis zum Jahre 1890. 

Der Verbrauch an Rohmaterial für die Jahre 1880 
und 1890 geht aus der nachstehenden Tabelle herrnr. 
Die Quantitäten sind in Tonnen iL 2000 Pfund und für 
Holzkohle in Bushel angegeben ; die Einheitspreise sind 
per Tonne und per 100 Bushel ausgeworfen. (Ein 
Bushel = 35 237 l.) 

Vcrgfoichen<le Uebersicht <lrs Verbrauchs an Rohmaterialien in der Hochofenin<lustric 
fiir die Censusjahre ] 880 und l i-190. 

fiir das Jahr "1880 für das .Jahr l8!HJ 
---- ,-

ß e z e i c h n u n g d e r )[ a t ·~ r i a 1 i c n Quantität Tou_. \Verth 
neu i1 2000 I>d. 

1 Prei~ Quantität Ton- 1 
- - ' Preis 

Dollars. per nen :"l ;;!OOO Pd Werth Dollars
1 

,per 
f Tonne ' , 'l onnc 

Einheimische Erze 
Fremde Erze 
Kalkstein .... 
Authracit-Kohle 
Bituminöse Kohle . 
Cokes ..... . 
Holzkohle (Bushel) 
Hammerschlag und 
Diverse Materialien 

Walzencinder 
: 1 

1 !i97 23'3 
6.:24 5U8 

3;;! 517 
7:"ili 612 
ü88 108 

28°2!J:"J 478 
13i 3ü!i 

9 :lQS 78.J 

13~1 3!J5 
l8G 9US 

1456 24'3 
3 :.!4U 489 
l H77 7li2 

3!iß ;;!8.f 
784 

;\.P3 I 
0,99 
5,7:) 
l,92 
4,71 
ü,!JO 
2,öli 

4 1~3 'i73 
ll 508 

1U4S87'3 
45 

3,·, 1 19~1 1 

;;! :-i:w 041; 
3:i SH IUu 

:i:rn 51; 1 

17 637 721 
ti2 :)5~ 

SföJ 154 
141 

45ü'i!H 
8 288103 
2 -1'.-18 lRß 

9545n 
238 lO!i 

1.n 
5,43 
0,8".! 
3,J:l 
],a 1 

1 :l,58 
(i,i!I) 

! 2,S!i 

To1als11mme . 
· 1 

Die sorgfältigere Auswahl des Rohmaterials für die 
Erzeugung von Roheisen ist in der gesteigerten Aus
beute des Jahres 1890 gegenüber 1880 zu erkennen. 
Wir bringen die Angaben in nachstehender vergleichender 
Tabelle: 

: 18801 l 697 233 i 137 3GG ,/ 1 804 5!-191 $1!1~ :i35 i 54,43 
, 1890 4 135 ~81 ! 3'36 561 ' 4 471 842 2 Gt<O SQ:I :jU,!Yi 

' . . 

Der Werth der Gesammtproduction von 2 680 803 t 
Roheisen beziffert sich auf 39 607 588 Dollars mit Neben
producten im Werthe von 3725 Dollars für das Jahr 
1890, im Vergleich zu 998 535 t Roheisen mit einem 
Werth von 24 452 189 Dollars una Nebenproducten im 
Werthe von 232 696 Dollars für das Jahr 1880. Wäh
rend dieser 10 Jahre stieg die Roheisen-:'roduction mit 
Cokes und bituminöser Kohle als Rrennmateriale von 
628 024 tauf 2 !289 307 t, deren Werth 32 797 716 Doll. 
war. Holzkohlen-Roheisen zeigte ~ine Steigerung der 
Production von 246 123 t auf 3!H 496 t im Jahre 1890, 

1 17 158 649 :10 !B:i 275 
1 

deren Werth 6 809 872 Dollars rcpräsentirtc. 1890 wurde 
kein Roheisen erzeugt, wozu Anthracit gemischt mit Cokes 
als Brennmaterial benützt worden wäre, während im 
Jahre 1880 noch eine Production von 1241388 t ver
mittelst dieses Brennmateriales im Wcrthe von 3144 855 
Dollars zu verzeichnen war. 

Ohio fährt fort, die leitende Position unter der 
Gruppe der Hohcisen producircnden Staaten im Westen 
einzunehmen. Dann folgt lllinois, das durch die Er
richtung neuer und grosser Ocfen in Süd-Chicago in den 
Vordergrund getreten ist und speciell Roheisen für 
Stahlfabrication liefert. Seit 1880 hat Utah es aufge
geben ~ sich an der Erzeugung von Hoheisen zu bethei
ligen, Colorado und Washington dagegen damit begonnen. 
Californien hatte einen Ofen für Holzkohlen-Roheisen im 
Betriebe, hat aber seit l 88ö kein Roheisen melir producirt. 

Der Originalbericht des Ccnsusbulletin enthält keine 
Detailangaben über die Höhe der Hochofen-Production 
der einzelnen Staaten. Dr. William S w e et stellte uns die
selhen für die Jahre 1880 und 1890 freundlichst zur 
Verfügung. Diese Angaben in einer vergleichenden 
Tabelle nach der Höhe der Productionen geordnet, zeigen 
für Ohio sowohl im Jahre 1880, als auch im Jahre 1890 
die höchste Production. 

Vergleichende Uebcrsicht Ilm· Productione:i der Hochofenwerke fllr die Jahre 1880 und 1890. 

, Laufende 

1 j Nummer Staaten Productionen in Tonnen für 

1-1s80 
-·· ·- -----

·rnfö1Ts9a ! 1890 
1 l ! l Ohio 548 712 1 U475l!:l 

1 i 4 2 lllinois O:"i 468 1 74ti li77 
1 2 ! 3 Michigan 119 58!i 

1 
227 827 

i 3 1 

4 Wisconsin 118 282 215 143 1 

1 5 1 5 Missouri . 95 050 1 101 o:~o 
1 i 1 

Californien, Wyoming, Utah, Jowa, Kansas und 
Minnesota haben 1880 wie 1890 zu der Production der 

1L,uf•nd•1 -

Nummer Staaten l'roductioneu in Tonnen für 
.. -------- 1880 lSVO 188U 1 18!:!0 

6 ! (j Iudiana 18 237 1G 460 i - 7 Colorado - l;;! 949 
7 1 8 Oregon 3 200 : 

8 411 ' 
9 Washington ' - - 4 787 

1 

Summen. · I !:!98 5'35 2 ü80 803 1 

1 

Hochöfen nicht mehr beigesteuert. Oregon hat , obwohl 
es in seinem Range stehen geblieben ist, seine Production 

:l • 
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auf das 2 1/ 2faehe gesteigert. Die Anzahl der Hochöfen 
die auf jeden einzelnen Staat entfallen, sowie dere~ 
einzelne Leistungen sind im Originalberichte nicht ent
halten. 

2. Stahl- und. Walzwerke. 
Im Jahre 1880 waren im Ganzen 91 Stahl- und 

Walzwerke vorhanden; !) davon waren Bessemer-Stahl
werke, G fiir Betrieb mit offenen Herdschmelzöfen ein
gerichtet, 3 für die Erzeugung von Tiegelgussstahl 
th!ltig und 77 ansschliesslich dem Walzwerksbetriebe 
gewidmet. 

Im Jahre 18!}0 waren schon 121 Werke im Betriebe 
wovon 85 als Walzwerke bestanden, ohne Stahlwerke z~ 
besitzen; 36 Werke producirten Rohstahl, wovon 20 
Bes s emers t a h 1 (ein Clapp - Griffiths- und .'1 Hobert
Besscmerwerke eingeschlossen), 17 Siemens-Martin-Stahl 
und 6 Tiegelguss-Stahl erzeugten. Für die Production 
von ßessemerstahl und Siemens - Martin - Stahl waren 4 
eingerichtet , und 3 konnten sowohl Tiegelgussstahl als 
auch Herdschmelzofenstahl fabriciren. Alle stahlprodu
cirenden Werke - mit Ausnahme von 7 - besitzen 
W alzenstrassen. 

Uebersicht der Stuhl- und Walzwerke fllr das Census· 
jahr 1890. 

Anzahl der Werke . . . . . . . . . . . . 121 
Höhe des angeiegten Capitals . . . . . . . Doll. 71 389 691 
Durchschnittsanzahl der Arbeiter, exclusive der 

Beamten .............. . 
Li;hne für Arbeiter, exclusive der Beamten . . Doll. 
lllaterialkosten . . . . . . . . . . . . . . „ 
Werth der Production . . . . . . . . . . . „ 
Höhe der Production in Tonnen 1°L 2000 Pfd .. Tons 

33 754 
t9 304 329 
60 772 679 
89 940 208 

2 392 536 
Der Werth der Production stellt sich somit im 

Durchschnitt auf 37,60 Dollars per Tonne. 
Das im Jahre 1880 in der Stahl- und Walzwerks

industrie angelegte Capital wuchs bis zum .Jahre 1890 
um 192,08°/0 • Die Produetion erzielte in derselben Zeit 
eine Zunahm@ von 154,08°/0 , während der Aufschwuncr 
der Preise filr das Product nur 67 1730_10 betrug, weil di~ 
V erkaufäpreise von Eisen und Stahl erheblich sanken. 

W!lhrend dieser lüjährigen Periode wuchs aber 
auch die tägliche Leistung von 6550 auf 141153 t 
fertiger Producte. Die Anzahl der einfachen Puddelöfen 
stieg von 958 auf 1142, die der Convcrtoren von 10 
auf 36. Während 1880 nur J 2 offene Herdschmelzöfen 
im Betriebe waren, zeigte das .Jahr 1890 deren schon 
:l8; die Zahl der Dampfhlimmer stieg von 88 auf t 39: 
jene der Maschinen fllr geschnittene Nägel von 7 7 1 auf 
2409 und die Anzahl der Walzenstrassen von 300 auf 406. 

Der Preis der Rohmaterialien, welche im Jahre 18!:!0 
von den Stahl- und Walzwerken verbraucht wurden 

' betrug 607 726,79 Dollars. Von den hauptsächlichsten 
Materialien geben wir in nachstehender Tabelle Ver
brauch in Toonen, Totalpreis dafür und Einheitspreis 
pro Tonne in Dollars: 
Roheisen . . . . . . . Tonnen 1 799 6B 
Spiegeleisen . 64 301 
Eisenschrott mul Schic"cn n 610 257 
Stahlschrott " 191 959 

27 523 482 
2 08'> l'iO 

11825 790 
3189116 

15,29 
32,43 
19,38 
16,62 

Eisenerze . Tonnen 126 085 711 872 5,62 
Gekaufter Stahl n 2'11 799 7 123 760 28,29 
Herdtlussstahl . . „ 2 589 99 617 38,5U 
Bituminöse Kohle 2 23<! 207 3 300 659 1,47 
Cokes . . . . . . . . . „ lGO ü48 580 :'i93 3,8f> 
Oe! als Feuerungsmaterial Canels 1666165 942 889 0,57 

Eine ganz erhebliche Steigerung der Production ist 
im Laufe des .Jahrzehntes von 1880-1890 zu ver
zeichnen. Die Mehrproduction betrug 1 450 892 t oder 
154,080/o. Namentlich kommt der Zuwachs dem Stahl 
zu Gute und betrug 335,270/o. Die Eisenproduction 
wuchs nur um 58,34°/0 • Diejenigen Quantitäten welche . ' als „Clapp Gnffiths'' oder auch als „Robert Bessemer" 
erzeugt wurden, sind im Bessemerstahl eingeschlossen. 

Verglt•ichendc Uebersicht der Production der Stahl· und 
Walzwerke filr die Jahre 1880 und 1890. 

\.Pro~-~cte \ 

1 Eisen .... 
Bessemerstahl . 
Herdtlnssstahl 
'l'iegclstahl . . 

Total .. 1 

-'l'otale Prod uctiorien in. 
Tonnen ii. 2000 Pfd. 
1880 1890. 

616 661 
302 605 
21888 

490 
94l 644 

977 655 
1344 511 

67 215 
3 155 

i 2 392 536 

~ 
l'r~d nction -- 1 

m 0/o 
1880 : 18\lo 

1 65,50140,79 

1

32,13 56,19 
2,33 2•89 
0,04 i 0.13 

1100,00 1100,00 

Der Werth der Production in l~isenwaaren, Stahl
waaren und diversen Producten ist aus der folgenden Zu
sammenstellung zu entnehmen. Die Zunahme in der 
Erzeugung von Eisenwaaren betrug 14,460/0 , diejenige 
der Stahlwaaren dagegen 156, t 5°Jo. 
Vergleichende Uebcrsicht der Productionswertbc in den 

St11bl· und Walzwcr)!.en rur 1880 und 1890. 

Totale Productionswerthel Prottuc~ion~1-
Productionswaaren _ für das Jahr 1 ~~ d:s 

1

~ah; 
--1880--1-189-0 - --1880 ! lB9Ö 

Producte in Eisen . \ 33 796 762 1 38 6H3070163,03143,01 
Producte in Stahl . 19 745 030 5U 576 455 36,82 56,23 
Diverse Producte . 81 747 , 680 683 0, 15 1 0,76 

Total . . 1 53 623 539 • 89 940 2081100,00 , 100,00 1 

Innerhalb des .Jahrzehntes von 1880-1890 haben 
unter den westlichen Staaten keine erheblichen Rang
verschiebungen stattgefunden. Ohio behauptet die leitende 
Stellung, in zweiter Linie folgt Illinois. Abgesehen von 
diesen zwei Staaten hat Californien die grösste Ent
wicklung aufzuweisen. Illinois verdankt seine Stellung 
der fünrichtung ausgedehnter Bessemer-Stahlwerke. Wäh
rend des Jahres 1890 wurden 81,660/o der gesammten 
Eisen- und Stahlproduction dieses Staates in Form von 
Bessemerslahl, und zwar hauptsächlich in Schienen, ver
kauft. Ohio ist insliosonderc hervorragend in der Fabri
kation von ßlechen und Nägeln. E~ stehen daher auch 
die in diesem Staate bezahlten Löhne in einein wesent
lich anderen Verhältnisse zu dessen Productiooswerth 
als dies in den übrigen Staaten der Fall ist. Im Jahr~ 
1880 wurde noch eine grosse Quantität Bessemerstahl
schienen in Ohio producirt, aber im Laufe des Jahr
zehntes ist dieser Fabricationszweig beinahe eingegangen. 

Die nachstehenden Productionszahlen für die ein
zelnen Staaten verdanken wir ebenfalls Dr. William 



633 

S w e et. Die Staaten sind nach der Höhe ihrer Production 1 Tabelle, was wir ~orher erwähnten, dass keine wesent-
mit „laufenden Nummern" bezeichnet. Es bestätigt diese liehen Rangverschiebungen stattgefunden haben. 

Vergleichende Uebersicht der P1·odoctlone11 der Sto.hl· und Eisenwerke für die Jahre 1880 und 1890. 

i Lanfende 1 
i Nummer 1 
1t88o11890 

i 1 1 
! 2 2 
: 3 

'1 3 
1 
1 

1 

4 4 
8 1 5 

1 
1 

1 

S t a a t. 

Ohio 
Illinois 
Michigan 
Wisconsiu 
Judiana 
Californien . 

l __ _Productio~. in Tonnen 

1880 : 18~0 

381429 1128014 
3~2 499 910 648 

8.'3 78.'! 

77 880 
14000 

115 288 

110 201 
56 746 

Eebcr die Gesammtheit der Stahl- und Eisenindustrie 
in den westlichen Staaten gibt die folgende Zusammen
stellung einen eingehenden Ueberblick. Die Staaten sind 

Laufende 
Nummer S t a a t 

188011890 

7 

5 

6 

6 

7 

Colorado 
Wyoming 
Missouri . 
.Towa 

8 ·Kansas 
Minnesota 

- 1 Nebraska 
Total. .1 

14 290 

26 708 

19 055 

2 000 
941644 

30188 

27708 

;J i48 

\ 2 392 5:-.16 

geordnet nach der Höhe ihres Productionswerthes , so 
dass die laufende Nummer 1 den höchsten Productions
werth bezeichnet. 

Uebersicht der Stnhl· und Eisenindustrie in den westlichen Stiintcu fiir tlns Jnhr 1890. 
.. „. 

Laufende j 
Anzahl Produetionen in Nummer 

1 
für Staaten der Werke Tonnen für 

;188o:Cs9o 
-------·- -

1880 18!10 1880 1890 

1 ! 1 Ohio 134 117 930141 2 477 533 : 
1 2 2 lllinois 21 28 417 !Jli7 1ö5882ii 
1 

1 Michigan l 22 25 i 
3 : 3 3~1 651 559 Ti3 Wisconsin J 9 10 
5 4 Indiana 12 18 96117 1:28 161 
4 ;j Missouri . 22 13 121 758 129 2:~s 
7 6 Californien . l 4 14000 58 24fj 
8 i Colorado . ' 1 . 3 14290 44 637 Wyoming J §1 1 
6 8 Diverse Staaten . G 24255 16 946 

Summen . . 1 231 225 l l 940 l 7!J 5 073 :-ß9 

Bei Vergleichung der Productionswerthe mit den 
Productionen der einzelnen Staaten ist zu berücksich
tigen, dass in der Production von Californien, Wyoming 
und Kebraska keinerlei Hochofenproducte für 1890 ent
halten sind ; anderntheils haben Oregon uud Washington 
keine Stahl- und Walzwerksproducte in demselben Jahre ' 

Notizen. 
Ausstellung, Im Verlaufe des nächsten Jahres soll iu 

Santiago eine Landesausstellung für Berg- und Hüttenwesen ver
anstaltet werden. Die Ausstellung soll 8 Alitheilungen umfassen: 
I. Betriebsmaschinen; 2. Elektricinit; 3. Fördermaschinen; 
4. Maschinen für Aufbereitung der Mineralien; 5. lliittenapparate; 
ö. Apparate für die chemische Industrie; i'. Statistik und Pläne; 
8. Erzeugnisse des Bergbaues und der Hüttenkunde. Der chile
nische Staat. wird alle in die genannten Abtheilungen passenden 
Gegenstände auf seine Kosten vom Ausendungs- bis zum Aus
stellungsort hin- und zurückschaffen las>en. Xähere Auskünfte 
ertheilt "die Gesandtschaft der Republik Chile" iu Berlin NW, 
K!opstockstrasse 15. (Chem. Ztg„ 1893, 1749.) 

Yerein zur Unterstützung «lürftiger und würdige1· 
Hörer an der k. k. Bergakademie in Leoben. Ja; 21. Vereins
jahre (1892-93) wurden ausgegeben: an 167 monatlichen Uoter
stützungen 1318 fi, 26 Reiseunterstützungen mit 650 tl, Kranken
kosten 59 tl 75 kr, Regieauslagen GO fi 22 kr. Die Capitals
anlage war 341 t1 36 kr, und Saldo an Baargeld 2;J8 fi 57 kr. 

N. 

1 

1 

- -··- -··- „ - „ 

Angelegtes Anzal1l drr Bezahlte Material- Productions-Arbeiter-Capital für Arheitrr löhne fiir kosten für werth für 
1H90 1890 18911 1890 16!10 

:·:19 927 2• 'O 1 :23 546 13 262 141 l 44 551 301 65 :.!Ü(i 829 
35 47:3 169 s 685 ;j 220 883 31) 039Gi4 39011 (J;"1l 

rn 807 27:.! '1317 1738148 8 i4li 744 12 :m ß04 

4 387 0951 21>48 1151148 3 075 056 4 'i42 760 
5 8!!0 428 1269 655 099 2 079 254 3 237 542 
4 li56 611 11!4 693 300 1 939 :133 3 0!)7 155 
2127 73!J ;j45 2:12 838 9g7 960 1 418 725 
1 801 237 2;,3 66 4il 2R9 632 ;">05 85'°> 

10'3 OiO 751 1 41377 1 2;1 020 028 1 !J 1 707 954 1129 ;);) 1 521 

geliefert. ünter „Diverse Staaten" sind zu verstehen: 
Jowa, Kansas, Minnesota, Oregon und Washington, wo
von l\Jinncsota 2 Werke besitzt. Xebraska und l:tah 
besasscn 1890 keine Werke mehr, 1880 dag-egen 1, 
beziehungsweise :l. 

Ucber Franckeit, ein neues Erz aus Holhla, vcrüJl'cntlieht 
A. W. S te 1 z n er (N . .Tahrh. f. Min„ Geol. etc„ 1803, 11. lltl.) 
eine interessante Mitt.heilung. Dasselbe entstammt dem Uangge· 
bi~te \"Oll Auimas SO von Chocaya im Depart. Potosi und ist 
seit Langem unter der Bezeichnung L 1 i c t. c r i a bekannt. Es ist ein 
schwarzgraues bis schwarzes Erz, welches meistens aus blnmig
strahlig angeordneten feinen Blättchen, oder aus radial strahligen 
oder blätterigen Kügelchen besteht, Metallglanz besitzt, mild i~t. 
eine Härte von 2"/, und eine Dichte von 5 55 aufweist und bis
lang für ein Silbererz gehalten wurde. Di~ Analyse hat jedoch 
nu_r sel_ir ~1·echselnde _und geringe Silbermengen ergeben, indem die 
Ll1ctorrn im WeHentlichen ein Blei-Zinn-Ant.imon-Sulphid ist, ent
sprechend. nach. W i_n k 1 er der Formel Pb,, Sn, Sb, S„. Dadurch 
m~te~~che1dct s.1e ~ich v~llkommen von dem in ph~·sikalischer 
Hms1cht sehr ahnhchen l lumbostannit und darf daher als neue 
Mineralspeci~s mit. einem neuen Namen belegt werden. Der 
Franck~1t. h_efert cmen weiteren Bewei~ dafür, <lass Zinn irnf 
den bohvrnmschen Erzgängen nicht nur als Cassiterit, sondern 
au~h al.s. Con~tituent von~ Schwefelverbindungen auftritt und 
gle1chze1hg nnt anderen Mhwermetallen in den Lüsnngen vor
handen gewesen sein muss, welche die Ausfüllung der llanl!:-
spalten verursachten. F. K. 

3 
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Verfahren zur Herstellung com11acter Steinkolileu aus 
8taub und Schlamm und kleinen Steinkohlen. D. R. P. Nr. 70 481 
des Bernh. M ü 11 er in Chemnitz. Das zu briquettirende Stein· 
koblenklein wird mit 5°/0 bis 12"/o Wasser angefeuchtet, alsdann 
auf 40° bis 70° erwärmt und hiebei einem Drucke von 800 und 
mehr Atmosphären ausgesetzt. Daforch sollen die Kohlenwasser
stoffe an die Oberfläche der Kohlen treten und ein Aneinander
kleben der einzelnen Theile bewirken. (Essener Glückauf, 1893, 
:-;, 1409.) h. 

Kupferdichtungsringe mit Asbesteinlage haben sieb bei 
llampfleitungen nicht bewährt. Sie erfordern zur Erzielung ei.-.er 
vollständigen Abdichtung glatte Dichtungsflächen und grosse Auf
merksamkeit beim Einbau. Auch müssen die Flantschenschrauben 
wegen der bedeutenden Steife des Dichtungsmittels sehr stark 
angezogen werden. (Z. f. d. B.·, H.- u. S.-W„ Bd. XLI.) K. 

Zusunuuemmtzung eines }'nhlerzes You der Grube 
Uosenhof bei Cluusthal. Von Prof. Dr. W. Ha m p e. Aus einer 
schönen Krystalldruse von Fahlerz des genannten Fundortes 
wurden einige Krystalle ausgehrocbcn um! von dem Kupferkies
iiherzugc befreit. Auch die unmittelbar darunter liegende Schicht 
ward noch entfernt, soweit sie Acderehcn von Kupferkies ein
s•·hloss. Erst die innere, ~ich unter dem l\Iikroskop völlig ho
mogen zeigende Masse de3 Fahlerzes wurde als völlig reines 
lllatcrial der Analyse unterworfen. Zwei mit griisster Sorgfalt von 
Dr. Fra atz durchgeführte und gut übereinstimmende Analysen 
ergaben folgendes Durchschnitts-Resultat: 

Cu 
Ag 
Fe 
:1.:n 
Sli 

35,G45 
3,:i65 
2,360 
5,290 

2R,G:i0 
24.720 

Procent„ 

ltl0,010 Procent 
Dieser Analyse entspricht <lic Formel = (Cu,, Ag,, .Fe, Zn); 

::ib, Si:, = 7 (Cu,, Ag„ Fe, Zn) S, 2Sb, Sa :c-:: 4 (Cu,, Ag,, Fe, Zn) 
S. Sh, Sa + 'l (<'u,, Ag„ Fe, Zn) S, Sb, Sa. Die Zusammensetzung 
dieses Fahlerzes entspricht dem von C. F. Ramme 1 s b er g aus 
"incr grössercn Zahl von Fahlcrzanah·spn berechneten Schema. 
(Chem. Ztg„ 189:1, Nr. 92.) • 

Elastisch befestigte Seit utzh lllse filr Wasserstands
gliiser an D111n1)fkesseln etc. D. R. P. N'r. 70 OGG des l\Iagcle
bnrger Vereines für Dampfkcsselbetrioih iu )lagdcburg·Hudenhnrµ:. 
I>ie nach clcm Kessel zu offene Glashülse ist 1lurch eiu oder 
mehrere federnde Ringe aus ~[ef all>piralen an den metallenen 
Fassungen fiir das Wasserstandsglas befestigt. (I~ssencr faiick-
auf, ]8~ß, S. L,J09.) ?'\. 

Neue Iluuxitfelller sind nach lllittheiluug der „Smithonian
Instilution" in Alabama un<l Ueorgia aufgefunden worden. Proben 
dieses Minerals, welches in uncrschiipflichen Lagern vorkommen 
soll, ergaben 40", 0 his 48";„ Aluminium , währen<l der gewühn
lichc Thon :i;!"/„ enthält. Die neuen Bauxitfelder liegen in fort
laufenden Gängen an der Grenze zwis1·hen Alabama und Georµ:ia, 
und zwar auf der appalachischen KPtte. Der Bauxit von Ranclal 
in Alahama wir<l nach Kensington bei Pittsburg verschickt, wo 
das Aluminium auf elektrischem Wege gewonnen und verarbeitet 
wird. Die Entdeckung <lcr Felder dürfte \'On unberechenbarem 
Nutzen für die Entwicklung der .Alüminiumindustrie sein. (Berg· 
\1. hüttenm. Ztg„ 1893, Nr. Jf'i.) 

Hydraulische .Aufsetzbillmen. Die in Nr. 47, S. 592 <liescr 
Zeitschrift beschriebenen hydmulischen Sehachtbühnen, Patent 
Ha nie 1 & Lu c g, mit Hilfe welcher viereckige Förderschaber bei 
Anwendung konischer Seiltrommeln oder Bobinen als Treibapparat 
während eines zweimaligen Stillstandes der Fördermaschine gleich
zeitig ollen und unten ausgewechselt werden könneu, sind nach 
Z. f. B.-, H.- u. S.-W., Bd. XLI, bei dem 450 m tiefen Schachte 
Nr. J der Grube Rheinpreusseu zu HomLerg in Anwendung. 
Die konischen Seiltrommeln haben 8 :j und (j m Durchmesser. 
Die Ansetzhiihne ist aus Holz constr~irt und wird durch zwei 
Pl.unger mit 16 c111 Durchmesser getragen. Der Wasserbehälter, 
1'.ut welchem die hydraulischen Cylinder in Verbindung stehen, 
hegt 41i 111 iiber den letzteren. Es wird mit Hängscil gefördert, 

wobei die Hubhöhe der Plunger der Höhe einer Schalenetage 
(im vor:iegenden Falle 1,2111) gleich sein muss. In Folge der 
Benützung der hydraulischen A ufsetzbübne soll sieb die Förder-
leistung um '/3 erhöht haben. K. 

Elektromet.allurgische Gewinnung von Zink. D. R. P· 
71155 von Gg. Na b n s e n, Köln am Rhein. Der Elektrolyt. 
welcher ein Doppelsalz von Zink und einem Alkalimetall enthält, 
wird während der Elektrolyse auf 50-60° erwärmt. (Chem. Ztg , 
1893, Nr. 93.) 

Reinigung des Walzdmhtes \'On Schlacken und Oxyden 
1lurch Erhitzung vermittelst des elektrischen Stromes. D. R. P. 
70815, Zus.-Pat. zu Nr. 65860 der Firma Delseit. Feitb & 
K ü n n e, Köln am Rhein. Das Verfahren des Patentes Nr. G5 860 
ist dahin abgeändert, dass der Draht den Stromschlussstücken, 
welche ihn behufs seiner Erhitzung berühren, schon in vorge
wärmtem Zustande zugeführt wird. Das Reinigen oder Absprengen 
der Schlacken und Oxyde wird nach vorausgehender elektrischer 
Erhitzung durch <lieselben Werkzeuge bewirkt, welche das Pro
filiren, Auswalzen oder Ziehen des Drahtes auf kleinerem Quer
sehnitt ausführen. (Cheru. Ztg. 189:1, Nr. 9:i.) 

Literatur. 
Beitrag zur Erkliirung 1lcr Erdbeben und der schla

genden Wetter von E. Bug u o n e 1. 56 S. Verlag von R. Ha c h
f e 1 d in Potsdam, 18!)3. Preis 1 Mark. 

Der Grad der Sonnenhedeckung durch Flecke wird durch die 
sogenannten Wo 1 f'schen Relativzahlen ausgedrückt. Insbesondere 
durch die .Jahrzehnte umfassenden Beobachtungen Wo 1 fs wurde 
11achgcwiesen, dass die Zahl der Sonnenflecken 4 oder 4 1/~ lllaxi
mumjahrc hat, welchen 7 bis 7'/, Minimumjahre folgen .• Sind die 
Differenzen in den Wo 1 fschen Relativzahlen sehr hoch, errehhen 
Bie in den Minimumjahren innerhalb dreier 'l'age die Zahlen 15 bis 
30, in den :\faximumjahren 30 bis GO und noch höhere Zahlen, 
so ist anzunehmen, dass auf der Sonne ungewöhnliche Stauungen 
eingetreten sind, die sich auf der Erde als Erdbeben und in 
d c r e n Ge fo 1 g e als schhtgcnde Wetter bemerkbar machen." 
(S. U.) . 

Diesen Grundgedanken glaubt der Verfasser durch die Gegen
überstellung der Statistik der Erdlieben, Schlagwetterexplosionen 
un<l Sonncnllecken als höchstwahrscheinlich bewiesen zu haben, 
ohne jedoch den Leser zu überzeugen; denn er selbst führt 
Fälle \'on heftigen :51·hlagwetterexplosionen an, die zu Zeiten 
stattfanden, inncrhalh welchen die Sonne fleckenlos war, oder in 
welchen die Differenz der Wo 1 f'schen Relativzahlen bedeutend 
unterhalb der \'01! dem Verfasser angegehenen Mindestwerthe lag. 
"Bei 185\l schlagenden \Vettern überwiegt das Mittel der Differenz
wcrthe 1ler Wo 1 l"schen Helativzahlen das Mittel der Werthe des 
ganzen Monats, hei 4~1 schlagenden \Vettern musste auf die 
Differenzwerthe lWischcn 4 und 5 Tagen zuriickgegriffen werden", 
ull!I trotz dieser <las Prineip umstossenden Erweiterung 0 konnte bei 
dem Rest von ~15 schlagenden Wettern keine Uebereinstimmung 
gefunden werden. Bei den Erdbeben ist der Nachweis eines Zu
sammenhanges mit den Variationen der Wo 1 fscben Relativzahlen 
nicht zu erbringen, da es eben in einem .Jahre zu viel Erdbeben 
gil1t ... " (S. ~l und 2:2} 

Diese Bemerkungen dürften zur Beurtheilung cler vorliegenden 
Broschüre, welche von vieler Mühe un<l anerkennenswerther Ob
jectivität zeugt, vollen<ls ausreichen. Wir bemerken nur noch, dass 
der Verfasser ah u111\ zu auch die Zahl der Verunglückten, sogar 
auch jener durch Steinfälle, mit jener der Sonnenflecken in Zu-
sammenhang bringt. H. Hiifer. 

1'he Ore ne11osits of the Unite1l States by J. F. Kemp. 
(Die Erzlagerstätten der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.) 

New-York. Tbc Scientific Pnbfühing Comp. 1893. October, 
ilU2 pp. Dollar 4. 

J. F. K e 111 p, Professor der Geologie an der bergmännischen 
Fachabtheilung der Universität von New-York, gibt uns ein 
Mittel an die Hand, die geologischen Verhältnisse der wichtigsten 
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Lagerstätten dt, gewaltigen metallreichen Landes zu überblicken; 
was früher nur durch die Benützung von weitschweifigen Litera
turquellen zu erreichen war, erhalten wir beim Durc!J,blätte111 
dieses Handbuches. ja dieses setzt uns auch durch die umfassen
den Literaturan„ab~n in den Stand. unsere Kenntnisse der ein
zelnen Vorkomn~en weiter vertiefen .zu können. Es ist dies ein 
sehr erwünschtes und dankenswerthes Werk, wie es wenige Länder 
besitzen, und von rationellerer Durchführung, wie z. B. "die geo
logische Uebersicht der Bergbaue der Oesterreichiscben lllonarchie 
von F. R. v. Hau er und F. F oe t t e rl e", "die nutzbaren Minera
lien und Gebirgsarten im Deutschen Reiche" von Dr. H. v. De c b e n 
und "I Tresori sotteranei dell" Jtalia" von G. Je rv i s. 

Es besteht aus einem theoretischen, die Erzlagerstätten im 
Allgemeinen behandelnden Theile und aus der Beschreibung der 
einzelnen Vorkommen. 

In ersterem wird zuerst der petrographische und stratigra
phische Standpunkt rler Aufgabe kurz behandelt, dann werden 
-die Bildung der Gesteinshohlräume, in welcbPn sich die Erze an
setzen konnten. und die diese Füllung bildenden Erze und Gang
arten erörtert, der Füllung der Er.i;gänge und ihren structurel len 
Eigenthümlicbkeiten einige .-\ usfiihrungen gewidmet und die ver
schiedenen Svsteme der Classification der Erzlagerstätten ange
führt. Der Y~rfasser bat besonder~ die metallischen Lager~tätten 
im Auge und unterscheidet drei Hauptclassen: I. jene feuerigen 
Ursprungs, die aus Schmelzflüssen bei eingetretener Abkühlung 
sich ausgeschieden haben; II. die Absätze aus Lösungen, also 
t:hemische Präcipitate, und zwar l. die an der Oberfläche erfolgten 
durch Oxydation, Schwefelwasserstoft:Einwirkung, durch die, durch 
'Organische Substanz eingeleitete Reduction, durch die Vcrdan1-
11fung, Abkühlung, Druckverminderung und durch lebende Orga
nismen; 2. die in unterirdischen Hohlräumen durch ähnliche Processe 
,.eranlassten llletallabsätze, wie die Imprägnation gewisser poröser 
Gesteiaspartien und die Füllung der verschiedenen Arten der 
-Gesteinshohlräume, welche eben die griissten Complicationen re
präsentiren, und deren Entstehung dadurch am schwierigsten zu 
deuten ist. Er sucht die amerikanischen Vorkommen in 9 Gruppen 
von 3 bis 11 unterzubringen, ohne sich besonders an die euro
päische Auffassung des Gegenstandes zu kehren. In dem Nach
trage zu seinem Werke gibt er einen Auszug aus des Referenten 
jüngster Arbeit über die Entstebuug der Erzlagerstätten ~rnd 
hebt die Analogie des genetischen Standpunktes und se111er 
.Schlussfolgerungen hervor. 

Unter III vereinigt der Verfasser die metallischen Absätze 
ues Sediment- und des Verwitterungsdetritus, die Referent, um dem 
vielfach bereits in Anwendung stehenden Namen „Secundär" 
auszuweichen, "hysteromorphe Lagerstätten" zu bezeichnen vorge
schlagen hat. 

In dem zweiten, die geologisthe ßeschreibung des Vorkom
mens der Erzlagerstätten der Vereinigten Staaten behandelnden 
'Theile ist. es zu bedauern, das< der Verfasser nicht nach den 
geologischen Provinzen vorgegangen ist, sondern ~ein Material 
nach den einzelnen Metallen geordnet hat, wodurch allerdings eine 
griissere Kürze ia der Behandlung erzielt wurde, aber der geologische 
Zusammenl1ang und die Analogie des Vorkommens in den Hinter
grund treten musste. Bei clen Gold- und Silberlagerstätten ist das 
Material zwar nicht nach geologischen, sondern nur nach geo· 
graphischen Regionen angeordnet. · 

Die Capitel I und III behandeln die Eisenerzvorkommen: 
Tlrauneisen, :3patheisen, Rotheisenstein, Eisenglanz, llfagneteiFen 
und den Schwefelkies, IV Kupfererze, V bis VII Blei- und Zinkerze, 
VIII Blei und Si! her, IX bi~ XIII Silber und Gold in verschie
·denen Staaten und Territorien der Union, XIV und XV die 
minderen Metalle: Al. Sb, As, Bi, Cr, .Mn, Hg, Ni, Co, Pt und 
.Sn. XVI behandelt in Kürze die Beziehungen der Eralagerstätten 
'ZU den geologischen Verhältnis.~en des Terrains. 

Hält man sieb die Grösse des hier behandelten Gebietes und 
die grosse Zahl seiner metallischen Lagerstätten vor Augen , so 
begreift man, class dieser Theil des Werkes nur einzelne Beispiele 
iler verschiedenen Vorkommen anführen konnte ; diejenigen, 
welche sich über dieses oder jenes Vorkommen näher unterrichten 

·wollen, miissen natürlich zu den Literatim1uellen greifen, welche, 

wie erwähnt, an den betreffenden Stellen in möglichster Vollständig
keit angegeben sind. Die technische Seite des Gegenstandes konnte 
natürlich keine Berücksichtigcng finden, ebensowenig die pro
ductionsgeschichtlichen Daten; allein in dieser Beziehung ent
spricht das jüngst erschienene, von R. P. Roth w e 11 redigirte, 
grossartige Werk über die Mineralindustrie der Vereinigten Staaten 
allen Anforderungen. 

Es wäre sehr zu wünschen, dass das von J. F. Kemp ge
gebene Beispiel baldigst in anderen Ländercomplexen Nach-
ahmung fände. Pose p n )·. 

Amtliches. 
Seine k. und k. apostolische. Majestät haben mit Allerhöchster 

Entschliessung vom 20. November 1893 dem beim fürstlich 
Salm'schen Steinkob.lenbergbauc in Polnisch-Ostrau bediensteten 
Obersteiger Franz Trn k a in Anerkennung seiner mehr als 
50jährigen, pflichttreuen und aufopfernden Dienstleistung das 
silberne Verdienstkreuz mit der Krone allergnädigst zu verleihen 
geruht. 

Seine k. und k. apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschliessung vom 25. November 1893 dem pensionirten Schmied
meister der Salinenverwaltnng in Stebnik, Michael Fe 1 bin g er, 
das silberne \' crdienstkreuz allergnädigst zu verleihen geruht. 

Der Ackerbauminister hat den Bergmeister Franz G r ö g er 
und den Bergeleven Jaroslav So t o J ;i bei der k. k. Bergdirection 
in ldria, ersteren zum Hüttenverwalter, letzteren zum Bau- '1nd 
Maschinen- Ingenieurs- Adjuncten und den Rechnungsführer-Assi
stenten Emanuel St i e 1 bei der k. k. Bergwerks·Producteu-Ver
schleiss-Direction in Wien zum Rechnungsführer ernannt. 

Das .Justizministerium hat im Einvernehmen mit dem Acker· 
bauministerium den Bergwerksbesitzer Emerich Mi 1 t er Ritter 
von Hauen fe 1 s in Graz und den Bergverwalter a. D. Johann 
Pis c h o f ebendaselbst zu hcrghaukundigen Beisitzern, dann den 
Bergverwalter Heinrich Des c h man n in Kalkgrub zu deren Er· 
satzmann bei dem Bergsenate des Landesgerichtes in Graz 
ernannt. 

Erkenntnlss. 
Nachdem Emil 'l' reite 1 und Albert Sa b e rs ky in Berlin 

die ihnen laut llergbuchs·Einlage CCCLXXX! des k. k. Kreis
als Berggerichtes in Pilsen gehörigen :Steinkohlen-Grubenfelder 
Jacob 1 mit 8 einfachen Grnbenmaassen und den Ueberscharen C 
pr.r 75f<6 4 111' und IJ per 11423,83 111 2, Jacob 11, Emil I und 
Emil II mit je ~ einfachen Grnbenmaassen in l\Ialkowic des Steuer· 
bezirkes Neustraschitz nud Leo mit 8 einfachen Grubenmaassen 
]--\'III in Di'inow des Steuerbezirkes Schlau, sämmtlich im poli
tischen Bezirke Schlan, ungeachtet der laut Einschaltung in den 
Amtsblättern zur Prager Zeitung vom 14., 15. und 17. October 1893 
im Edictalwege mit hierämtlichem Erkenntnisse vom 5. October 1893 
Nr. -1148 über sie zur ungetbeillen Hund verhängten Geldstrafo von 
15 II und erneuert an sie ergangenen rechtskräftigen Aufforderung 
des k. k. Revierbcrgamtes in Schlan vom !J. October I8!ß, Z. 1493, 
weder uaeh Yo1schrift rlcr §~ IiO un<l 174 allgemeinen Uerggesetzes 
in Betrieb gesetzt, noch dl1~ langjährige Ausserachtlassung der ge
rntzlich normirten Bauhaftbaltuugs-Vorschriften gerechtfertigt und 
ebensowenig einen in Böhmen wohnhaften Bevollmächtigten be
stellt haben, wird nunmehr in Gemässheit der §~ 243 und 244 
allgemeinen Berggesetzes auf die Entziehung der vorbezeichneten 
Bergbauberechtigungen mit dem Beifügen erkannt, dass nach 
Rechtskraft dieses Erkenntnissea gemäss der ~§ 253 bis 262 
allgemeinen Berggesetzes vorgegangen werden wird. 

Yon der k. k. Bergbanptmannschaft 
Prag, am 3. December 1893. 
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Adolf Bleichert & Go., 
Leipzig-Gohlis und Wien, 

· liefern seit 21 Ju.hren u.le alleinige Specie.lität 

Drahtseilbahnen 
nach Ihren vorzügl. bewährten, pe.tentirten 

Constructionen. 
Ueber 860 Anis.gen mit ca.. 700 OOOm Länge 

eh:ener Ausführung. 
IJIS" Ansohllge und Projeote durch.._. 

Beneral~ertreter rur Oeaterreloh-Ungarn: 
Ingenieur .TDLnJB BOB.ATTE, 

"VVIEN, IV., Therealanum11:aeee Nr. 31. 

Drahtseilbahnen 
zum Tru.neport von Kohlen, Erzen, Steinen, 8and, Torf 

Sägeklötzen, Brettern, Scheitholz etc. ' 

Drahtseilzüge für Berg-, Strassen- und Gruben-Bahnen. 
~ängeba.hnen 

für Handbetrieb in Fabriken und Moge.zinen. 
Drahtseil-Transmissionen und Kabelleitungen 

zur Uebertragung der Betriebskraft ne.ch Fabriken 
von entferntliegendon Wnsserkrii.ften 

Drahtseil - Fähren und Brücken 
über Flü•se und weite 8chluchten. 

Maschinen-Fabrik TH. OBACH 
Wien, III., Pa.ulusga.see 3. ~ .„ ........ ~„ • ...-..„ 

~Sofornqurtrdjrn 
Sieinbrecher (Backen

Quatschen), Schleudermüh· 
len, Ku~elmühlen, Koller
gange, Pochwerke, Goaks· 
und Kohlenbrecher, sowie 

diverse andere 

Brech- n. Pulvcrisirungs
Mascl1incn 

baut als Specialifat rlir' Maschinenfabrik von 

H. I{. Gläser in '!\Tien X., Quellen
~asse !07. 

A. 0 D E N DA L L , 
Wien, I., Pe11dalozzigasse 3. 

Metalle, Bergwerks- und Hüttenproducte. 
Ein- und Verkauf von Erzen aller Art. 

Specialltät: 
Mangan-, Chrom-, Zink-, Blei- und Antimonerze. 

ma1t11lllllDllmDEllDlll7ZCTZ!lllRlll 

1 

BAUMGÄRTNER'S Buchhandlung, Leipzig. 1 

=cc·-=~c·.~c-= c== ---'=- ~'=~ __ , .cc·.c.=:: ==-~=-~-= .. ~cc ~-- - --' ! 

TIEFBoHRKdÜNnEI 
von TH. TECKLENBURG 1 

Grossherzoglichem Oberbergrath in Darmst•dt. 

Soehen erschien: Band V. 

Das Horizontal- und Geneigtbohren, das Erweitern 
und Sichern der Bohrlochswände, die Fangarbeit, 
der Pumpbetrieb, das Tiefbohren mit elektrischen 
u. sonstigen neueren deutschen, österreichischen, 
französischen, englischen, dänischen, schwedischen. 

amerikanischen und chinesischen Apparaten. 

'

' 18!13. :'\Iit !.l5 Textfiguren, 31J lithographirten u 5 Lichtdruck· 
Tafeln. GriLstes Lex.·8". Drosch. Preis IG 1[. = 9 tl. 60 kr. 

i Bereit~ "orhcr erschienen : 

! Band 1. Das englische, deutsche u. canadische Bohrsystem. 

1 

Mit ;34 Holzschnitten n. 22 Jith. 'Tafeln. Drosch. Preis 
8 ~I. = 4 fl. 80 kr. 

ßand II. Das Spülbohren. Mit 65 Textfiguren. 13 Jithogr. u. 
i 2 Lichtdrucktafeln. ßrosch. lO M. = ü fl. 

I

I Band III. Das Diamantbohren .. Mit zahlreichen Textfiguren, 
Jithogr. und Lichtdrucktafeln. Drosch. 14 M. = 8 fl. 4U kr. 

ßand IV. Das Seilbohrsystem (Brunnenbohren). Mit 21 Text
tlguren: 4 Lichtdru1k· u. 2li lith. Tafeln. 1891. Grösstes 1 

1 

Lex. 8 . Brosch. 14 M. = R fl. 40 kr. 1 

Keine Lit.·ratur irgend eines Landes enthält ein so vollstän· 1 

J diges u. so reich illustrirtcs Werk auf diesem Specialgebiete. 

Otto'sche Drahtseilbahnen, 
verbesserten patentirten Systems. 

Ueber 550 Anlagen 
ausgeführt. 

Prä.miirt auf allen 
Ausstellungen. 

1 

Diese Bahnen Lieten 
das einfachste und 
billigste Transport- c 

mittel für grössere § 

·1 
~1 
c-:1 

.t~' 

III assen Lei den -
schwierigsten 

Terrainverhältnissen 
und werden in belie
bigen Längen und für 
die grössten Steigun
gen unter Garantie 

für Solidität 
u. Leistungsfähigkeit ; 

a usgefii hrt d nrch 

1 J. POHLIG ~, 
:1/ in Cöln (frr1her Siegen) u. Brüssel. ;i 

· ___ ._

1 

Beste R~ferenzen über nnsgcführte grössere A!llageu, sowie 
' Zeichnungen UDll Prospecte stehen zu Diensten. 
~!;, ,-;,,--. '; -]„ --- --· -- . ---:---·--- ~--.-.-· -· -- ~· 

:{J'!f'".f.'"':f"::l."':rf!f~;rf':J:-:f''.f-v:Y:f!Y"':(~ffr:r:ff~T:f:':f:~f!J."'.f.:'!j:'~f:r~r'~J."~ 
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Ueber die Gewinnung des Benzols hei cler Vercokung ller Steinkohlen. 
Von Prof. Ed. Donath in Briinn. 

Die lange betriebene und nichts weniger als iiko
nomische Art der Steinkohlenvercokung, bei welcher die 
Producte der trockenen Destillation keineswegs rationell 
verwerthet oder ausgenützt wurden, hat gegenwärtig) 
wo nicht besondere Verhältnisse und Griinde dagegen 
sind, wohl grösstentheils der mit der Gewinnung von 
Ammoniak und Thcer verbundenen Vercokung Platz ge
macht. Als die wichtigste Neuerung auf diesem Gebiete 
muss jedoch wohl die Gewinnung tles Benzols aus den 
Cokesofengasen betrachtet werden , des bisher vorzugs
weise aus dem Steinkohlentheer, der bei der Leuchtgas
fabrikation resultirt, erzeugten kostbaren Bestandtheils 
desselben. 

Mit der Gewinnung des Benzols und seiner nllchsten 
Homologen und steten Begleiters des 'l'oluols, betritt der 
Hüttenmann das ihm bisher wenigstens der Praxis nach 
weniger bekannte Gebiet der chemischen Technik orga
nischer Verbindungen. Dieser Umstand, sowie die That
sache, dass die auf die Benzolgewinnung sich beziehen
den wissenschaftlichen Principien sich in den Lehrbüchern 
der verschiedensten Disciplinen zerstreut vorfinden, haben 
mich veranlasst , in dem Vorlieg-enden eine historische 
und kritische Erörterung der Benzolgewinnungsfrage zu 
geben, wobei nicht nur die spärlichen Angaben der 
Literatur über die bekanntlich sehr geheim gehaltenen 
Verfahren , sondern auch manche mir aus der Praxis 
selbst zugekommenen Mittheilungen und numerischen An-

gaben verwerthet wurden. Zunächst seien die Umstände, 
unter welchen Benzol und Toluol entstehen, sowie deren 
Eigenschaften und Anwendungen etwas nilher erörtert. 1) 

Wenn die verschiedenen Brennstoffe: Holz, Torf, 
die verschiedenen Arten der Kohle, Lei Luftabschluss er
hitzt, trocken destillirt werden, so bleibt ein kohlenstoff
reieher Hückstand zurilek, (Holzkohle, Cokes), der den 
grössten Theil des vorhandenen Kohleustoffes enthält, 
während ein kleinerer Theil des letzteren in ver~ehie
dener Bindung mit dem vorhanden gewasenen Wasser
stoff, Sauerstoff und Stickstoff flüchtige, abdestillirende 
Produete bildet. Dieselben bestehen 1. aus einem Ge
menge von Gasen, 2. aus einer zähflüssigen Masse, einem 

·Gemische verschiedener in Wasser grösstentbeils unlös
licher Substanzen, dem Theer und einer wässerigen 
Lösung, dem Theerwasser. Die Beschaffenheit und die 
<111antitative Ausbeute der genannten I'roduete hängt 
ab: a) Von der Beschaffenheit des der trockenen Destil
lation unterworfenen Rohstoffes selbst, b) von der Art 

. der Ausführung des Processes, je nachdem man eine 
niedrigere oder eine hohe Temperatur anwandte, die· 
selbe allmählich oder rasch steigen liess und die Destilla
tionsproducte selbst kilrzere oder längere Zeit der Hitze 

1
) Ausführlicheres hierüber Dr. G. Sc h u lt z, Chemie des 

Steinkohlentheers, sowie Lunge, Die Industrie des Steinkohlen
theers etc. 3. Auflage, 1888. 
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ausgesetzt waren. Je wasserstoffreicher das Material, 
desto mehr flüchtige Producte wird es liefern, desto 
geringer ist der kohlenstoffreiche Rückstand. Holz liefert 
daher mehr flüchtige Pr11ducte als Torf, dieser mehr als 
Braunkohle, diese mehr als Steinkohle. Bei relativ grös
serem Sauerstoffgehalte werden vorwiegend saure Pro
d ucte im Destillate auftreten (Essigsäure bei Holz, 
Phenole bei Torf); bei grösserem Stickstoffgel-alt jedoch 
werden A mmoniakverbiudungen (im Tbeerwasser gelöst), 
sowie substituirte Ammoniake sich bilden (Steinkohlen). 
A usserdem zeigt es sieb , dass die wasserstoft're:cheren 
Materialien, das Holz, sowie seine jüngeren Umwandlungs
producte, Torf und Braunkohle, vorwiegend Producte der 
Fettreihe (in welchen die Kohlenstoffe in einfacher 
Bindung enthalten sind), Aethylen, Essigsäure, Paraffin etc. 
geben, während die älteren (Steinkohle) vorherrschend 
Benzolabkömmlinge (Benzol, Naphtalin, Anthracen, Anilin, 
Phenol) liefern. 

Es scheint dieses jedoch nicht von der Natur der 
genannten Rohstoffe selbst abzuhängen, sondern vielmehr 
von der im letzten Falle nothwendigen und wesentlich 
höheren Temperatur, durch welche die sich zuerst bilden
den wasserstoffreicheren Verbindungen wieder in Wasser
stoff und kohlenstoffreichere Verbindungen (mit innigerer 
Bindung der Kohlenstoffatome) zerlegt werden. 

C I-1:1. H C H:1 
. ::_:__ 1 + H., 

C H:1. H C Ha • 

2 Molek. 
Methan 

Aethan 

C Ha C 112 

1 =II + H2 
C Ha C ll2 

Aethan Aethylcn 

C H2 CH 
li 1 + n~ 
CH~ C II 

, Aethylcn Acetylen 
1 

Das Acetylen C H ,:-„ C H, der einfachste Kohlen
wasserstoff, ist jedoch bei höherer Temperatur nicht be· 
Rtändig ; wenn dieselbe eine gewisse Höhe erreicht 
hat, so condensiren sich drei }folekille zu einem stabi
leren Complexe, dem Benzol 3 C~ H~ = C0 H0 • 

Das Benzol ist in gewissem Sinne gegen hohe 
Temperaturen weit beständiger als viele einfacher zu
sammengesetzte Kohlenwasserstoffe und entsteht deshalb 
aus einer grossen Anzahl von organischen Substanzen, 
z.B. Alkohol, Petroleum und anderen zahlreichen Kohlen
wasserstoffen, wenn man deren Dämpfe durch glühende 
Röhren leitet. Das Benzol ist desshalb der Typus der 
von Be r th e l o t gemll.ss ihrer Entstehungsart sogenannten 
pyrogenen Kohlenwasserstoffe. Neben Benzol entstehen 
unter gleichen Bedingungen die Homologen 'desselben, 
Kohlenwasserstoffe, bei denen in dem Benzolring ein Atom 
oder mehrere Atome Wasserstt•ff durch den Methanrest 

/H 
- C - H, das Radical-Methyl vertreten sind. Der nllchst 

"'H homologe Kohlenwasserstoff ist das Toluol C6 H6 • C Ha 
Methylbenzol), dessen Eigenschaften so sehr denen des 

Benzols gleichen, dass die vollständige Trennung beider 
im Grossbetriebe eine ziemlich schwierige wäre. 

Aus dem soeben Erörterten ist ersichtlich, dass bei 
höherer Temperatur daher kohlenstoffreichere, vorzugs
weise der Benzolreihe angehörende weniger zerlegbare 
Verbindungen entstehen werden, während bei niedriger 
Temperatur im Allgemeinen sich weniger gasförmige 
Producte, namentlich weniger der Benzolreibe angehörende 
bilden, dafür andererseits mehr feste und flüssige, jedoch 
bei hoher Temperatur wieder weiter zerlegbare Körper, 
Paraftin, Methylalkohol, Essigsäure etc. entstehen. 

Bei langsamer Steigerung der Temperatur können 
die Anfangs gebildeten Producte ziemlich unverändert 
abdestilliren. Bei rascher Steigerung aber erfolgt eine 
Zersetzung eines Theilei! derselben unter Bildung per
manenter Gase. 

Werden die unmittelbaren Destillationsproducte rasch 
aus den Destillation~apparaten entfernt, so wird dadurch 
eine weitere Zerlegung derselben möglichst beschränkt. 

Aus den erörterten Vorgängen ergeben sich die bei 
der trockenen Destillation je nach dem Hauptzwecke 
derselben zu befolgenden Principien. 

Handelt es sich wesentlich um die Gewinnung von 
Cokes, so muss eine hohe und rasch gesteigerte Tempe
ratur gegeben werden ; je länger dabei die Dm1tillations
producte in den erhitzten Apparaten verbleiben, desto 
vollständiger ist die Abscheidung des Kohlenstoffes . 

Zum Zwecke der Theererzeugung ist die geringste 
Hitze nöthig, welche allmählich gesteigert werden muss; 
die Destillationsproducte müssen möglichst rasch aus den 
Apparaten entfernt werden. Bei der Leuchtgasbereitung, 
deren Hauptzweck die Erzeugung möglichst kohlenstoff
reicher Kohlenwasserstoffe ist, muss sehr rasch hoch er
hitzt und die Producte schnell aus den Apparaten ent
fernt werden (durch Exhaustoren etc.). 

Die Erzeugung des Theers als Hauptzweck findet 
nur aus Holz, Torf, bituminösen Schiefern, sowie gewissen 
Kohlenarten, Schweelkohlen (Boghead· und Cannelkohlen) 
statt. Bei der Leuchtgasbereitung aus Steinkohlen ist 
zwar die Theergewinnung nicht Hauptzweck, bisher war 
jedoch der bei derselben abfallende Theer fast aus
sch\iesslich das Ausgangsmaterial der neuen Theerindu
strie. Erst in deu letzteren Jahren hat man bekanntlich 
angefangen, den bei der Cokesbereitung abfallenden ThPer 
zu verwerthen und ihn denselben Zwecken wie den 
eigentlichen Gastheer zuzuführen. 

Das Ausbringen und die Zusammensetzung des Cokes
theers ist natürlich von der Beschaffenheit der Kohle, 
der Art der Kühlung und anderen Momenten abhängig. 

Dieselbe Kohle, welche einmal in einer Gasfabrik 
in gewöhnlichen Retorten, ein anderes Mal in 0 t t o'schen 
Cokesöfen destillirt war , ergab Theer von folgender 
Zusammensetzung: 

Gastheer Cokesthecr 

Wasser 2,9 2,2 
Leichtöl bis 200° 4,0 3,4 
Anilinbenzol . 0,92 1,1 
Auflösungsnaphta 0,20 0,:32 
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Kreosotöl. 
Rohnaphtalin 
Anthracenöl . 
Rein-Anthracen 
Pech . 
Kohlenstoff . 

Gastheer 
8,6 
7,4 

17,4 
0,60 

58,4 
15-25 

Cokestheer 
14,5 

6,7 
27,3 
0,70 

44,4 
5-8 

Von den Bestandtheilen des Theers gehören nun 
die zwei Kohlenwasserstoffe Benzol 06 ff,, und Toluol 
07 H 8 zu den werthvollsten. Sie sind das Ausgangs
material zur Darstellung des Nitrobenzols , des Anilins, 
beziehungsweise des Toluidins und Gemische beider, aus 
welchen Basen eine Reihe der wichtigsten künstlichen 
l<'arbstoffe dargestellt wird. 2) Das Benzol selbst findet 
weiters ntlch e'ne ähnliche Verwendung wie das Petro
leurnbenzin und hat auch in die Heilkunde als Mittel zur 
Hemmung abnormer Gährungsprocesse im Magen, zur 
Tödtung der Darmtrichinen etc. Eingang gefunden. Das 
Toluol als solches dient zur Darstellung von künstlichem 
Indigo, sowie des Benzaldehyds und der Benzoi'säure. 
Das chemisch reine Benzol erhält man aus dem zwi@cben 
80-90° siedenden Handelsproduct durch starke Ab
kühlung mittelst einer Kältemischung, indem man den 
sich hiebei fest und krystallinisch ausscheidenden Körper 
abpresst. Häufig ist das Benzol durch etwas Tiophen 
verunreinigt ; zur Darstellung völlig reinen Benzols 
destillirt man ein Gemenge von 1 Theil Benzoesäure mit 
3 Theilen Kalk. Das chemisch reine Benzol bildet eine 
leicht bewegliche farblose Flüssigkeit von ätherischem 
Geruch (die Benzole des Handels riechen mehr oder 
weniger unangenehm theerartig) vorn specifischen Gewichte 
0,899 bei 001 01889 bei 15°, erstarrt bei etwa 0°, schmilzt 
bei + 30 und siedet bei 80,5° C. Es mischt sich mit 
Alkohol und Aether, ist unlöslich im Wasser, leicht ent
zlindlich, brennt mit leuchtender Flamme, löst Kautschuk, 
Guttapercha, Fette, Harze, Kampher, Schwefel, Phos
phor etc. Das Toluol ist dem Benzol sehr ähnlich, bildet 
eine farblose, angenehm aromatisch riechende Flüssigkeit 
von O 8656 specifischem Gewicht bei 20°, die bei 1110 

' . h siedet und bei -28° noch mc t erstarrt. 

Bekanntlich legt man dem· Moleklll des Benzols 
eine ringförmige Anordnung mit wechselseitig einfacher 
und doppelter Bindung der Kohlenstoffatome zu Grunde. 

CH 

nc("cH 
1 ' 

HC,/CH 
CH 

Diese von K e k u J e entwickelte Theorie der Con
stitution der Benzolderivate oder der aromatischen Sub
stanzen hat sich bekanntlich sowohl in theoretischer als 
auch in praktiecher Hinsicht als äusserst befruchtend 

2) Es ist ganz unrichtig zum Ausdruck gebracht,. wenn es 
wie in Stahl und Eisen" heisst : "Das Benzol 1indet seme Baupt
anwend~ng in der Färberei, namentlich in der Schwarzfärbe~ei", 
die Färberei selbst hat mit dem Benzol als solchem gar Dlchts 
zu thun. 

erwiesen und bildet eines der schönsten Blätter in der 
Geschichte der organischen Chemie. 

Bert h e 1 o t hat übrigens aus Acetylen bei höheren 
Temperaturen nicht nur Benzol erhalten, sondern auch 
aus Acetylen und Benzol weiters Anthracen 

200 Hu + C2 H2 = C1,H10 + 2 H2 • 

Anthracen 
Dem Anthracen kommt nach der durch mehrfache 

andere Synthesen gestutzten gegenwärtigen Anschauung 
folgende Constitution zu: 

H H H 
c c c 

II c("C/ "-C/~c II 
' 1 

n c,/c"'>c"'/c H 
c c c 
H H H 

Das Anthracen ist in den hochsiedenden (iiber 270°) 
Fractionen des Steinkohlentheers enthalten,. welche desshalb 
auch Anthracenöle genannt werden; diese sind es, welche, 
wie wir sehen werden, zur Absorption des Benzols aus 
Leucht- und Cokesofengas Anwendung finden. Sie ent
halten jedoch neben Anthracen noch verhältnissmllssig 
grössere Mengen anderer Kohlenwasserstoffe wie Phenan
thren (mit Anthracen isomer) Chrysen 

CH 

ur/'cn 11 1 

1! ' 

110: .c 
"""/ ""c 1 r c 

IIC C CH 

llc/\C """/ 
1 11 c 

HC' !I CH 
'c/ 

C CH 
lI 

und hochsiedende Paraffine. 

Carbazol V,; lli"' 
1 NH 
CuH1 / 

Ein weiterer bei sehr hoher Temperatur entstehender 
und desshalb in der grössten Hitze sehr bestiindiger 
Kohlonwa.sserstoff ist das Naphtalin 010 H8 = 

H 11 
c c 

II c("C /' C lI 
i 1 1 

HC~ C /CH 
C CH 
H 

Es entsteht desshalb in relativ grosser Menge bei der 
Zersetzung nicht nur der Brennstoffe, sondern der ver
schiedensten organischen Substanzen bei sehr hoher 
Temperatur und ist desshalb sowohl im Gastheer als 
auch im Cokestheer in grösseren Mengen enth~lten. 
Im Leuchtgas selbst sind nur sehr geringe Mengen 
dieses festen, bei 80° C schmelzenden und bei 217 o 
siedenden Kohlenwasserstoffes in Dampfform enthalten, 

l* 
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welche jedoch schon hinreichen, um bei stärkerer, localer 
Abkühlung unangenehme Condensationen und dadurch 
bewirkte Verstopfungen der Gasleitungen zu bewirken. 

Das Benzol ist im Steinkohlen - Leuchtgase dem 
Volumen nach in relativ sehr geringen Mengen vor
handen, wie aus nachstehender Analyse von hannover'schem 
Leuchtgase nach Dr. Ferdinand Fischer ersichtlich ist: 

Benzol . 0,69 
Propylen 0,37 
Aethylen 2,11 
Methan . 37,55 
Wasserstoff. 46,27 
Kohlenoxyd 11,19 
Kohlensäure 0,81 
Sauerstoff . Spur 
Stickstoff 1 ,O 1 

l<~ine sehr übersichtliche Zusammenstellung über die 
Vertheilung des Benzols im Leuchtgas und im Stein
kohlentheer hat unlängst Bunte gegeben (Journal für 
Gasbeleuchtung etc. 1892, S. 569) , welcher J<,olgendes 
entnommen ist : 

Zusammensetzung des Leuchtgases aus 
g u t e r G a s k oh 1 e. 

Volum- Gew.- lcm" lOOkgKohlen 
Proc. Proc. enthält geben 3() cm" 

,<! Gas mit /,·.'/ 
Wasserstoff H2 

Methan CH, . 
Kohlenoxyd C 0 
Aethylen C2 II 1 

(Propylen, Acetylen) 
Benzol Cu Bu 

47 
34 

9 

7,4 
42,8 
19,9 

8,4 

42 1,26 I-12 

243 7,29 CH~ 
113 3,39 CO 

3,8 <18 1,44 C2 H1 

(Toluol) 
Kohlensäure 
Stickstoff . 

1,2 7,4 42 

2,5 8,6 49 
2,5 5,5 31 

100,0 100,0 568 g 
100 kg Kohle geben : 

1,47 uo~ 
0,93 N2 

17,04/cg 

17,04 kg l Gas 5 kg Theer Gaswasser 11 l.:g 
30 cm 3 J 

enthaltend enthaltend 
1250 g Rohbenzol 3), J 50 g Benzol 
davon a / j Benzol, l 40 g Toluol 
i;, Toluol und Homologe, 
Spuren Naphtalin 300 g Naphtalin 

70 g Phenol 
20 !l Anthracen. 

Vertheilung des Benzols: 
im Gase 950/o, im Theer 5°/0 • 

Vertheilung des Toluols: 
im Gase 890/o, im Theer 11°/0 • 

Es ist bemerkcuswerth, dass der Wasserstoff, welcher 
dem Volumen nach fast die Hälfte des Steinkohlengases 
ausmacht 1), dem Gewichte nach sich dem Benzol, von 

") 30 cm" Leuchtgas gebrauchen zur Sättig11ng mit llenzol
dampf bei 10° C 6250 .'!'' Benzol. 

4
) Der grosse Gehalt des Leuchtgases an Wasscrstolfgas 

erklärt sich nach den vorher geschilderten Processcn, bei welchen 

dem sich etwa 1,2 Volum-Procent im Gas finden, gleich
stellt. Es hat dieses seinen natürlichen Grund in dem 
ausserordentlich geringen Volumgewicht des Wasser
stoffes, gegenüber dem relativ schweren Benzol. (1 Z 
Wasserstoff wiegt 0,0896 g, 1 l Benzoldampf 3,49 g bei 
0° und 760 mm Druck; Benzoldampf ist also 39mal so 
schwer als Wasserstoff, entsprechend den bekannten Ver
hältnissen zwischen Moleculargewicht und Dampfdichte : 

C11 H..! = 78 = 39). 
H2 2 

Die relativ grosse Menge Yon ,,Benzol" - unter 
welcher Bezeichnung man auch die nächsten Verwandten, 
wenigstens Toluol, einscbliessen kann, - die sich bei der 
Destillation der Steinkohle bildet , ist jedenfalls sehr 
bemerkenswerth und hängt eben mit der hohen Tem
peratur derselben vorzugsweise zusammen. Aber nicht 
die ganze Menge des entstandenen Benzols geht in's 
Leuchtgas über, ein Theil scheidet sich mit den übrigen 
leichter condensirbaren Kohlenwasserstoffen ab, wird von 
diesen hauptsächlich durch Absorption aufgenommen 
und findet sich im Theer. Der Theer der Gasanstalten 
ist ja bekanntlich die Hauptquelle für die Gewinnung 
des Benzols, obzwar derselbe nur einen kleineren Per
centsatz des gebildeten Benzols enthält. Während in dem 
Gas 1250 g Rohbenzol enthalten sind, findet sich in den 
gleichzeitig gebildeten 5 l(g Theer nur etwa 50 g Benzol 
und 40 g Toluol. Von der Gesammtmenge des Roh-. 
benzols 1 :340 ,q sind somit 9:3°Jo im Gas und nur etwa 
7°/0 im 'rheer; betrachtet man die beiden aromatischen 
Kohlenwasserstoffe : Benzol und Toluol getrennt, so er
gibt sieb die Vertheilung -etwa wie folgt: 

Benzol aus 100 !.·g Kohlen : 

lm Gas 938 g = 95°/0 

im Theer . 50 g = 5°Jo 

Toluol aus 
Im Gas 
im Theer . 

988 g = lOO°Jo 
100 leg Kohlen : 

312 g = 890/o 
40 g = 11°/o 

352 g = 1000/o 
Von dem leichter flüchtigen Benzol (Siedepunkt 

80°) finden sich also 950/o in Gas, von dem schwerer 
flüchtigen Toluol (Siedepunkt 111°) etwa 89°/0 ; der 
Rest bleibt im Theer. Aus diesen Verhältnissen im 
Zusammenhang mit den früheren Darlegungen geht auf's 
Deutlichste hervor, wie wenig Aussiebt vorhanden ist, 
durch Theervergasung die Leuchtkraft des Gases wesent
lich aufzubessern. 

Man könnte nun meinen, dass das Leuchtgas nach 
der Condensation und Reinigung bei etwa 15° C voll
kommen mit Benzol gesättigt sei, d. h. so viel Benzol
dämpfe enthalte, als überhaupt gelöst bleiben können, 
da ja ein Tbeil bereits im Theer abgeschieden ist. Das 
ist jedoch durchaus nicht der Fall ; das Vorkommen von 

aus den einfachen Kohlenwasserstoffen, Methitn, Acthylen etc. 
bei hoher'l'emperatur unter Abspaltung von Wasserstoff, -- Benzol, 
Naphtalin, Ant.hracen entstehen. 
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Benzol im Theer rührt nicht von einer Unterschreitung 
des 'l'haupunktes , also einer Condensation bei niederer 
Temperatur her, sondern ist einzig und allein auf die 
Absorptionskraft zurückzuführen , welche die schwer
fliichtigen Destillationsproducte auf das Benzol und seine 
Verwandten ausüben. In der That kann das Leuchtgas 
bei etwa 15 o C noch eine sehr grosse Menge Benzol
dämpfe aufnehmen, ohne dass Condensation eintritt, und 
es sind zur Sättigung bei dieser Temperatur für 1 cm 3 

etwa 200 g Benzol nöthig , während das Gas in der 
Regel nicht mehr als 42 bis 50 g Benzol im Cubikmeter~ 
also nur etwa den vierten Theil e11thält. Es entsteht 
also - und das ist bemerkenswerth - bei der Destilla
tion der Steinkohle in den Leuchtgasanstalten eine ge
ringere Menge Benzol, als die gasförmigen Productc auf
zulösen vermögen ; das fertige Leuchtgas ist nicht mit 
Benzol gesättigt und kann sogar unter 0° C abgekühlt 
werden, ohne Benzol abzuscheiden. 

Da das Leuchtgas per Cubikmeter bis zur völligen 
Sättigung 200 g Benzol aufnehmen kann , in der Regel 
aber 42 bis 50 g Benzol enthält, so ersieht man, dass 
man dasselbe bis auf 1/ 4 seines Volumens unter Ent
ziehung der Compressionsw11rme comprimiren müsste, 
um bei weiterer Comprimirung und Abkühlung das ent
haltene Benzol in flllssiger Form zu erhalten. 

Die Zusammensetzung der Cokesofengase aus Holf
mann-Otto-Oefen auf der Zeche Pluto ergab sich: 

Benzcldampf . 
Aethylen C~ IJ~ 
Schwefelwasserstoff 
Kohlensäure 
Kohlenoxyd 
Wasserstoff 
Methan. 
Wasser. 

feucht trocken 
Volumprocent 

0,60 0,61 
1,(jl 1,63 
0,42 0,43 
1,:rn 1,41 
6,41 6,49 

52 ,69 f>3,32 
35,67 :rn,11 

1,21 

100 ") 100 
Uiescs Gas hat gegenüber guten Leuchtgasen un

gefähr die halbe Leuchtkraft und kann mit entsprechend 
grösseren Brennern ganz gut auch zur Beleuchtung 
benutzt werden. 

Die erste Ausbeutung der Cokesofengase zur Benzol
gewinnung soll in Terrenoire stattgefunden haben („Stahl 

~) Ein Stickstoffgehalt isi nicht angegehen. 

und Eisen", 1885, S. :-lOfl). In seinem Bericht iiber das 
Friihjahrsmecting (1885) des lron and Steel Institute 
gibt Fritz W. L ii r man n in einer Fussnote zwar an, 
dass die Gewinnung rnn Benzol von Dr. 0 tto auf Zeche 
„ Holland" bei Wattenseheid schon seit längerer Zeit ein
geführt wurde; thatsächlich aber scheinen die ersten 
grösseren Anlagen in Deutschland 1887 gebaut worden 
zu sein, fanden dann aber rasch eine weitere Verbreitung. 

1892 ist die Benzolgewinnung bei der Steinkohlen
vercokung · bereits Gegenstand der Erörterung auf 
der Hauptversammlung des Vereines deutscher Eisen
hüttenleute in Düsseldorf gewesen. (Siebe liber dieselbe 
„StahlundEisen", 1892, 153). NaehLürmann sollen 
die Einrichtungen für das möglichst geheim gehaltene 
Verfahren von Ingenieur Franz Br u n c k in Dortmund 
stammen. Die Benzolgewinnung sei noch zu kurze Zeit 
im Betriebe, um über dieselbe zuverlässige Angaben machen 
zu können. Aus jeder Tonne trocke\rnr Kohle sollen 3 bis 
7 kg Benzol gewonnen werden und sollen die Baukosten der 
Cokesofenanlage durch die Benzolgewinnung 5000 Mark 
für einen Hoffmann-Otto-Ofen, also für 60 solcher Oefcn 
300 000 Mark betragen. 

W e d d i n g, welcher die zweifellos etwas iiber-. 
raschende Meinung aussprach ti), trotz der Geheimhaltung 
des Verfahrens brauche man nur in einem guten Lehr· 
buch der organischen Chemie nachzulesen, um die Fabri
kationsmethoden geniigend kennen zu lernen („Stahl und 
Eisen", 1892, 193), entwickelte weiters die Idee, es wäre, 
statt slimmtliche Bestandtheile des Theers gemeinschaft
lich zu condensiren, zweckmäs1-;iger von vorneherein die 
Theerbestand theilc einzeln zu verdichten, eine Idee, die 
sich im Laboratorium vielleicht schon durchführen lässt, 
zu deren Verwirklichung im Grossen hinsichtlich der 
apparatlichen Ausführung vorläufig noch Manches. fehlt. 

(Schluss folgt.) 

n) Die Geschichi e der chemischen Technik lehrt zur Geuügc, 
dass man einen technischen Betrieb durchaus nicht zu kennen 
braucht, wenn man auch die demselben zu Grunde liegenden 
chemischen Processe kennt. Um nur eines der vielen Beispiele 
anzuführen, sei hier nu den Ammoniaksoda-Proce8s erinnert, 
dessen chemische Principien schon lange bekannt waren (Dy a r 
und Hemm in g, 1838) , aher erst viel später von S o 1 v a y 
(ff63) durch Construction ent.sprnchender Apparate zu einem 
technisch lirauchbaren und concurrenzfühigen lletriebe gemacht 
wurde. 

Ucber das Hesscmern cles Nickelsteincs. 
Gestützt auf die Kenntniss des Versehlackens von 

Nickel , Kobalt und Kupfer bei den Hohstein- und 
Concentrationsarbeiten und dem Gaaren auf den Nickel· 
werken , und auf die Kenntniss einerseits des Kupfer
verschlackens beim Kupfersteinbessemern , andererseits 
der verschiedenen Verschlackungsperioden beim sauren 
und basischen Eisenbessemern , soll hier eine kurze 
schematische Uebersicht über den Verlauf beim Nickel
steinbessemern gegeben werden. Als Ausgangspunkt 

wählen wir hiezu einen Stein , dessen Zusammensetzung 
12 Ni, 1 Co, 6 Cu, 55 Fe und 26 S fat. Das Verhält
niss zwischen Ni , Co , Cu und Fe in den ßessemer
schlaeken ist: 

Ni Co Cu J.<'e 

n) im Operationsbeginn = 0,11: 0,1 0,25 ßO 
b) bei 15-250/o Fe S im Stein = 1 0,2 0,4 60 
c) 

" 
circa 10°'0 Fe8 „ 

" == 2 0,8 0,7 GO 
d) 

" 
50/o Fe S 

" " 
=3 2 1 55 

2 



642 

ßeim Ilessemern rnn norwegischem :r\ickelrohstein, 
der sich sehr oft durch einen etwas hohen Kobaltgehalt 
auszeichnet, will man am oder nahe dem Operationsende 
1-\chlackcn mit einem so hohen Kobaltg·ehalt gewinnen, 
dass derselbe iikonomisch rnrwerthet werden kann. Diese 
Schlacken will man besonders mit hohem Kieszusatz 
niederschmelzen und damit einen besonders kohaltreichen 
Rohstein erreichen , der bei wiederholtem BeFsemern 
8chlacken mit conccntrirtem Kobaltgehalt liefert. Das 
canadischc Nikelerz scheint verhiiltnissmiissig weniger 
Kobalt zu enthalten wie das norwegische , so dass sich 
dort die 8chlackenverwerthung kaum lohnen kann. 

Beim K upfersteinbessemern geht man jetzt meist 
von Chargen YOn circa 1000 leg Hohstein mit 25°/0 bis 
35°/ 0 Cu aus, woraus als Endproduct ungefähr 250 /.:g 
bis :1[10 /.:g ßessemerkupfer resultirt; auf den canadischen 
Nickelwerkcn, wo man meist Hohstein mit lf>0/0 oder 
wenig mehr Nickel und 15°/0 oder etwas weniger Cu, 
zusammen mit 30°/ 0 Nickelkupfer verarbeitet : benutzt 
man nach giltigen Mittheilungcn ebenfalls Chargen von 
annähernd 1000 kg Hoheisen, und das Bessemern erfolgt 
in einem einfachen Process ohne Zusatz von neuem Roh
stein. Beim Bessemern auf norwegischen Nickelwerkcn 
aber, wo die Producte meist 1 'l'heil Ni 1rnf 0,35 bis 
0,5 Theil Cu enthalten und wo der Rolmtein unter ge
wöhnlichen Yerhältnissen kaum ilber 12°/0 Ni , ent
sprechend 16°1o bis 20°/0 Ni + Cu, gebracht werden 
kann, müsste man sich wahrscheinlich etwas anders ein-

richten; entweder könnte man grössere Chargen benutzen 
oclcr die gleich grossen, und diese erst auf beispiels
weise 500 /;g Coneentrationsstein niederblasen , dann 
fJOO leg neuen Rohstein zusetzen , weiterblasen und viel
leicht noch einmal 8tcin aufgeben. Dadurch kann man 
ein hinreichend grosses Endproduct erreichen. 

Die Hauptanlagekosten eines Nickelbessemcrwerkes 
yerursacht die Gebllisemaschinc, die pro Minute unge
fähr 300111 3 Luft mit mindestens 350 mm bis 100 mm 
Quecksilberdruck liefern muas, ausser dem Motor 17 000 M 
bis 23 000 M kostet und eine Betriebskraft von 70 c 
bis 100 e braucht. Die wenigen , z. ß. sechs Converter 
werden mit Handkraft bewegt und sind sehr einfach 
und billig; das Stück kostet nicht über GOO M bis 
DOO M. 

Die laufenden Betriebsausgaben mit Auskleidung 
und anderen Heparaturen der Converter sollen auf den 
canadischen Nickclwerken, die gewöhnlich mit Wasser
kraft arbeiten , bis 8,50 M pro 1000 kg Stein mit 
16°/0 Ni oder 30°/0 Ni + Co betragen, also pro kg 
Nickelin halt im Stein nur 5 1J4 Pfg. 

111 Canada ist der llessemerprocess bereits auf 
wenigatens drei Nickelwerken eingeführt ; nach 
privaten Mittheilungen ist man mit demselben ausser
ordentlich gut zufrieden. 

(Nach Vogt in Nyt Magazin for Naturyedenska-
bcrne, 1893.) x. 

fünc elektrisch betriebene Ventilatiom;anlagc.-
Bei der Wetterversorgung auf der Zeche Ver. ß o-

' n i f a c i u s bei Krey wurde eine neue Ventilationsanlage 
mit einem neuen \V etterschachte nothwendig, welcher 
von den beiden alten 8chächten circ:i 1300 rn entfernt 
angelegt werden musste. Weil bei der alten Schacht
anlage hinlänglich Dampf mittelst der abziehenden Cokes
ofengase erzeugt wird, so entschied man sich für eine 
elektrische Kraftübertragung. Die Antriebsdampfmaschine 
und der Ventilator wurden Yon der Firma IL W. Din
n e n da h 1, die elektrischen Motoren von der E 1 e k tri e i
t ä t s - Ac t i enges e 11 s c h a f t in Nürnberg geliefert. 

Der Ventilator, Ca p p e ! !'scher Construction , hat 
einen Durchmesser von 3 rn bei 2 m Breite. Er saugt 
beiderseits die Wetter an; die Eintrittsöffnungen haben 
je 1,ti5 1n Durchmesser. Die Antriebsdampfmaschine ist 
eincylindrig, hat 520 mm Kolbendurchmesser und 800 mrn 
Hub. Sie ist mit einer vom Regulator aus beeinflussten 
Riede r - Steuerung versehen und lauft normal mit 
45 Umdrehungen in der Minute. Von dem Seilscheiben
Schwungrade der Dampfmaschine wird mittelst 5 je 
4,5 cm starker Hanfseile eine Zwischenwelle bei einem 
Uebersetzungsverhältnisse von 1 : 4, und von dieser aus 
durch einen 30 cm breiten Riemen, bei einer Ueber
setzung von 1 : 2, die Dynamomaschine angetrieben. 
Als Reserve wird in nächster Zeit eine zweite, gleich 
groH~e Dynamomaschine parallel hinter der ersteren auf
gestellt werden, wobei der Antrieb von derselben Rie-

menscheibe erfolgen wird. Die elektrische Leitung zu 
der 1300 rn entfernten Ventilatoranlage besteht aus 4 
blanken Kupferdrähten, Yon welchen je zwei parallel 
geschaltet sind. Die Leitung ist über 18 Stück 10 his 
15 m hohe schmiedeiserne Gitterständer mit Porzellan
isolatoren geführt. Das Gesammtgewicht der Leitungs
drilhte beträgt 1968 /;,g. Die mit dem Ventilator direct 
verkuppelte Secundlir-Maschine ist in unmittelbarer Nähe 
des Wetterschachtes aufgestellt. Die Disposition ist hier 
so getroffen, dass in der ~'ortsetzung der Ven tilatoraehse 
noch ein Reserve-Ventilator aufgestellt werden kann. 
Die beiden Ventilatoren erhalten dann im Ganzen drei 
Secundärmaschinen (zwei aussen, eine in der Mitte), 
welche mit den ersteren so verkuppelt werden, dass sie 
bei vorkommenden Reparaturen gegenseitig als ReserYe 
dienen, oder dass sie nöthigenfalls auch beide Ventila
toren gleichzeitig betreiben. 

Die vorgenommenen Versuche ergaben folgende 
Resultate: 

Bei 200 Umdrehungen des Ventilators in der Minute 
wurden durchschnittlich bei einer Depression von 58 mm 
W.-8. 2442 mJ Wetter angesaugt. l~;i betl"llg hiebei 

die Nutzleistung des Ventilators 31,5 e 
„ Leistung des Secundiirmotors . 43,0 „ 
„ „ „ Primärmotors . 4 7, 6 „ 
„ indicirte Leistung der Dampfma•chinc 64,4 „ 
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Somit würde betragen: 
der mechanische Wirkungsgrad des Venti

lators . 0,73 

und der Gcsamml - Wirkungsgrad der An
lage (indicirt) 

(Nach Essener „Glückauf'', Nr. 80 1. .J.) 

o,49 
K. 

Ein BeHuch in den Staate11gebäuden auf der W eltausstellunµ; in Chicago. 
Von Ingenieur R. Volkmann in Chicago. 

VIII. 

Einzelne von den Staaten, die bereits im Bergbau
gebäude vornehme Ausstellungen veranstaltet hatten, 
haben in ihren speciellen Staatengebäuden diese Ans
stell ungen noch ergänzt und erweitert. 

Das S t a a t c n g e b ä u d e v o n Ca 1 i f o r n i e n 
zeichnet sich im Innern nicht durch solche Prunk
gemächer ans , mit welchen die New - Yorker in der 
Heimatsstätte , die sie für ihre Staatsangehörigen er
richtet haben , alle anderen Einrichtungen itherstrahlen. 
Jeder Quadratzoll in Californiens Staatengebäude ist 
ansgeniltzt , um die Hilfs11nellc11 und Erzeugnisse des 
Landes in buntesten und sattesten Farben zu malen. 

Verschiedene kleinere Mineralien-Ausstellungen zeigen 
Versteinerungen thierischer Reste, die 250 Fuss hoch über 
dem Kern-Hiver und 1000 l•'uss über dem Meeresspiegel 
in Kern-County gefunden wurden. In Mustern von 
Graniten, Asphalten , Schwefel , in Nickel und Kobalt, 
auch in Blei-, Silber- und Kupfererzen zeigt das Land, 
was es bieten kann. 

Der Haupt-Anziehungspunkt ist die Mineralien
sammlung, welche durch die californische Staatsverwal
tung hergestellt ist. 48 Schaukästen bilden ein Recht
eck , so dass 24 auf einem inneren Rundgang und 24 
auf einer Wanderung um die äusseren Seiten besichtigt 
werden können, und 4 extra erhöhte Glasschaukästen 
maskiren die Eckpunkte der Sammlung und enthalten die 
Hauptzierden derselben. In dem ersten Kasten Rnbeli t, 
rother 'I'urmalin, ein grauliches Gestein mit rosa Adern, 
im nächsten die Onyxe, dann die Antimonerze und 
Antimoometall und im vierten Eckgchiiuse die hoch
feinsten Goldquarze. In den 2A innen umlaufenden 
Kästen sind , fortlaufend nach Landschaften geordnet, 
Blei-, Silber- und Golderze zu sehen; die 24 äusseren 
führen uns nach einander durch das Reich der Magne
tite, Limonite und Hämatite, an den herrlichen Kupfor
erzen von San Bernardino County vorüber zu den Fund
orten von Chromiten , Manganerzen, Flussspat und 
Rosenquarz in Los Angelos County. Hooktown in 
Humbold County zeigt die seltsamst geformten Stein
gebilde, San Bernardino sendet Lava und Gypskrystalle. 
Chrysoprase, Onyx, Marmor und Aragonite in ilber
rascbenden Stücken liefert Solario County. 

In der Mitte des Rechteckes veranstaltet der Vorstand 
des Staatsmuseums eine kleinere Ausstellung in beson
ders ausgewählten Mustern von Goldquarzen, und in 
dem Centrum derselben erhebt sich die Statue von James 
W. Mars h a 11, dessen Oelporträt wir bereits bei einem 
Besuch im Bergbaugebäude erwähnten. Modelle von ge
diegenen Goldklumpen, die in dem Jahre 1891 gefunden 

wurden, sagen, dass die Originale bis zu 201 Unz.en 
vor dem Schmelzen und 183 Unzen nach dem Schmelzen 
wogen und einen Preis von 3240 Dollars für das grösste 
Rtiick erzielten. Das letztere wurde 300 Fnss unter 
der Oberfläche bei Forest-City in Sierra-County gefunden. 
Stücke von 200 bis 800 Dollars im W erthe sind keine 
Sei tenhei ten. 

Die Statue erweckt den Eindruck , als miis8e 
Mars h a 11 ein Hilne gewesen sein, und wilhrend wir 
uns hierüber mit einem Unbekannten unterhielten, trat 
ein Dritter hinzu und bemerkte mit grossem Nachdruck: 
„ Why ! he was a stout man", und dann erzählte er 
weiter, dass er monatelang an der Seite Marshall's 
gegraben, und dass Marsl1all ihn um Haupteslänge über
ragt habe. Das erregte unRcre , in diesem Falle wohl 
verzeihliche Neugierde und frugen daher: „Lebt l\farshall 
noch?" „No Sir, he died !" Unser erster Gesellschafter 
aber stellte sich in seinen Fragen mehr auf den ameri
kanischen Standpunkt und interpellirte weiter: „How mnch 
was he worth ?" Etwas kleinlauter, vielleicht in Erinne
rung eigener Misserfolge, antwortete der Unbekannte: 
„He died, a very poor man!" und damit verschwand 
er. Dies war das Ende des Goldentdeckers , dessen 
Entdeckung die Nachwelt bis auf den heutigen Tag um 
1 310 000 000 Dollars bereicherte. 

Keine besonderen Anstrengungen werden im 
Staatengebiiude von Colorado gemacht, die 
Ausstellung im Bergbaugebäude zu ilberfl1igeln, doch 
ziert Colorado die Mitte der etwas dunklen Haupthalle 
mit einer kleinen Cabinetsammlung ganz hervorragender 
Musterstücke , die im Halbdunkel bei GH!hlichtbeleuch
tung ganz herrlich blinkt. Rechts und links von dem 
Haupteingange stellt Colorado zwei Pyramiden von Gold
und Silberquarzen, Kupfer-, Blei- und Eisenerzen auf, 
die in Meilenangaben die geographische Lage der Haupt
stadt Denver nach allen Himmelsrichtungen hin markiren. 
Auf New-York bis Denver fallen 1959 Meilen und auf 
Denver-Francisco 1587 Meilen. Der Continent misst also 
in der Richtung New-York-San-Francisco 3546 Meilen. 

W a s h i n g t o n dagegen - der nächste Nach bar 
von Colorado im .Jackson Park - führt in seinem 
Staatengebäude seine schwersten Geschütze auf und hebt 
ausserdem ausdrücklich herrnr, dass auch nicht das 
Geringste in und am Gebäude ist, das nicht der eigenen 
Heimat Washington entstammt, bis herab zu den Lettern, 
mit welchen der officielle Katalog gedruckt ist. Fnr einen 
Block bituminöser Kohle von 3' 8" Höhe, 5' 4" Breite 
und 26' Länge wird der Vorrang beansprucht, das!! er der 
grösste und schwerste der Welt sei. Er wiegt allerdings 

:t. 
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;,o 200 Pfund und ist aus einem unter 18 Grad genoigt 
liegendon Schacht auf 1 700'. langer Strecke aus Grube 
„Roslyn im Rittitas - County" ausgebracht worden. 14 
grosse Querschnitte zeigon - meist in voller Grösso -
äussorst anschaulich die Lagerung der Steinkohlenftötze. 
Alle tragen ausführliche Angabon über Lage und Ana
lysen. Die Yier Analysen, die über 60°/0 Kohlenstoff 
angebon, sind von Proben aus I'ierce-County genommen. 

Gruhe: Blue-Canyan Uarbonado So. Prairie Hamilton 

Fixor Kohlenstoff 60,96 61,58 64,00 68,38 
Brennbare Gase 28,74 28,99 28,00 19,HO 
Feuchtigkeit . 0,35 2,43 2,24 0,47 
Asche . 9,95 6,H4 5, 76 11,85 
Schwefel 0,06 
Dio Gesammtprodnction an Kohle betrug im Jahre 18 !.12 
113G 575 'I'onnen mit einem Werth von 3 409 725 
Dollars. Fünf Landschaften betheiligten sich vornehmlich 
an dor Kohlenproductiou nach Maassgabe folgender 
Tabelle im Jahre 1891. 

King Pierce Kittitas Whateom Skagit 
Short 'l'ons: -129 778 371.U53 3-18 ülH 6 000 140() 
Dollars: . . 100927H li32 li71 772 421 181100 4900 
Preis pr. Tonne: 2,3!) 2.33 2,22 3.00 cl,!iO Doll. 

Dagegen botrug dio totale Kohlenprodnction und doron 
Warth in don lctzton vier .Jahren: 

1888 188!) J8!)l) 1891 
Short Tons: . 1 215 750 103057t-\ 1 2ß3 689 1 056 24!) 
Dollars : . . . 3 li47 250 2 393 :.!38 3 426 5!10 2 437 270 
Preis pr. 'fönne: 3,- 2,32 2,71 2,31 Doll. 

Von allen Kohlonsorten , deron Analysen auf den vier
zehn Tafeln angegeben sind, ist eine umfangreiche, in 
grossen Blöcken ausgeführte Ausstellung gemacht, und 
mit Stolz wird Washington als das zukünftige Pennsyl
vanien des W ostens bezeichnet. Die Kohlenfelder sind 
in sieben Becken getheilt. Zu den obgenannten gesellen 
sich noch Thurston-County und Lewis-County. Auf sech
zehn 'l'ischen häuft Washington, neben den Beweison von 
seinen Kohlenreichthilmern, seine Eisen-, Kupfer-, Gold
und Silbererze, aber mehr durch Masse, als wie durch 
Musterexemplare, oder geschmackvolle oder übersicht
liche Anordnung sich auszeichnend, überdies ohne nähorc 
Angaben über Werth und Production. Schwere Blöcke 
von Magneteisenstein entstammen der Landschaft, welche 
den grossen Kohlenblock sandte. 

Im Staatengebäude von Sild-Dacota sind 
Privatsammlungen von bescheiden(lm Umfange, aber in 
sohr hübsehen Exemplaren ausgestellt , so das Mineral 
and Fossil Exhibit von L. W. S ti 1we11, Dea<lwood in 
Siid-Dacota. Die Goidproduction des Landes filr 1892 
wird mit 8 000 000 Dollars angegeben nnd die Gesammt
produetion seit 1876 mit 69 000 000 Dollars. 

Einfach wirkende Anfäiige mit Riemenantrieb. 
In dem Rorichte ilber „ Versuche und Verbesse

rungen beim Bergwerksbetrieb in Preussen" für ·das 
Jahr 1892 wird ein einfach wirkender Haldenaufzug mit 
füemenantrieb beschrieben, dessen Einfachheit, grosse 
Betriobssicherheit und leichte Handhabung besonders 
hervorgehoben werden. Derselbe besteht aus einer über 
dem Aufzugsgerüste montirten Treibscheibe, deren Welle 
mittelst Wurmrad und Schnecke gedreht wird. Die Welle 
der Schnecke trägt 4 gleich grosse, nebeneinander ange
ordnete Hiemenscheiben, von denen die zwei inneren 
lose, die zwei äusseren festgekeilt sind. Der Antrieb der 
Schneckenwelle erfolgt von der Umtriebswelle der Wäsche 
aus mittelst zweier Hiemen, von welchen der eine offen, 
·der andere gekreuzt ist. ·Durch entsprechende Einstellung 
der Riemen auf den Scheiben der Schneckenwelle, wozu 
ein Steuerhebel benützt wird, kann die Treibscheibe in 
der einen oder in der anderen Richtung gedreht, bezw. 
zum Stillstand gebracht werden. Ueber die Treibscheibe 
ist ein Drahtseil geschlagen , an dessen einem Ende das 
Fördergestell, an dem · anderen · ein Gegengewicht be
festigt ist, so dass sich mit dem aufwärtsgehenden 
l~ördergestell das Gegengewicht nach abwärts bewegt, 
und umgekehrt. 

Die Bedingungen, unter welchen ein solcher Aufzug 
anstandslos arbeitet, sind für die in der Praxis vor
kommenden l•'älle immer leicht zu erfüllen. 

Wird von dem unbedeutenden Gewichte des Seiles 
vorläufig ganz abgesehen, und bezeichnet : 
S das Gewioht des Fördergestells sammt leerem Wagen, 

G das Gewicht des Gegengewichtes, 
Q das Gewicht· der La:durigt-
so hat man zur Herbeifilhrung einer gleich grossen 
Umfangskraft an der Treibscheibe für den Aufgang des 
beladenen und für den Niedergang des leeren Förder
gestelles der Beziehung 

Q+S-G=G-8 1 

zu entsprechen, woraus filr ein gegebenes Verhältniss 
des Gewichtes der Ladung zu dom .Gewichte des leeron 

Fiirdergostellos (~) das. orforderlich~ Gewichtsverhilltniss 

zwischen Gegengewicht und l<'ördorgestell 
G 1 Q . 
s 2 s+ 1 · l) 

erhalten wird. 

Damit das Seil sowohl beim Aufziehen des Gegen
gewichtes, als auch beim Aufziehen des beladenen l<~ör
dergestelles auf der Treibscheibe nicht gleite, muss nach 
dem Gesetzo filr Seilreibung auf Seheiben 

G---s-< e ci f II) 

und 

. III) 

Mit Rücksicht auf die Bedingung 1. kann die letzto 
Bezjehung . auch geschrieben werden 
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8 
2- a<c:d' 

Da m allen Fällen 
G S 
-8-> 2 - -ö 

lll') 

so ist für die Mitnahme des Seiles durch die Treibscheibe 
\Jloss die Beziehung II maassgebend. 

Das Gewichtsverhältniss zwischen Ladung und För
dergestell kann bei der Erz- und Bergeförderung mit 

~ = 0,9 Lis 1,4, 

bei der Kohlenförderung ~ = 0,5 bis 1,0 

geschätzt werden, so dass die äussersten Grenzen dieses 

Verhältnisses mit 9-=0,5 bis 1,4 s 
angenommen werden können. Dem entsprechend ergibt 
sich nach 1) das zur Herbeiführung einer gleichen Um
fangskraft an der Treibscheibe beim Auf- und Niedergang 
des Fördergestells nöthige Gewichtsverhältniss 

G . 
8 

- 1,2ri Ins 1,70. 

Fiir die ßewerthung des Ausdruckes e '.X f soll in 
Ermangelung zuverlässiger Angaben iiber die Heibung 
des Seiles auf unausgef'ii tterten Scheiben der Rci
hungs-Coi•fficient f mit bloss 0,1 geschätzt werden, womit 
sich rund für 

oc = ;; unrl 7. - 0 r. 
e '.X r :-: 1,:37 und c '.X r = 2,&• 

ergibt. 
Filr aus g e fü t t er t e Scheiben kann man mit hin

länglicher Sicherheit f=0,2 annehmen, somit für einfachen 
Schlag des Seiles auf der Treibscheibe, also für oc = ;; 

e :x f ::-c: 1,87. 
G 

Da das maassgebende Verhältniss im grossen s 
Ganzen zwischen 1,25 und 1, 70 sich bewegt, so ist er
sichtlich, dass man bei Anwendung einer ausgefütterten 
Treibscheibe jn allen Fällen mit einer einfachen Seillage 
auf der Scheibe auskommt, und dass nur bei nicht aus
gefütterter Scheibe unter Umständen (bei verhältnissmässig 
leichterem Fördergestell) eine l1/2 fache Lage des Seiles 
auf der Scheibe nöthig wird. 

Sollte bei grösserer Aufzugshöhe das Gewicht des 
Seiles (g) mitberücksichtigt werden, so ist das Gewiohts-

verhältniss ~ wie zuvor nach GI. 1 zu nehmen, und die 

zweite für die Verhinderung des Gleitens des Seiles 
geltende Beziehung lautet dann 

G+g 
-- S -- < e :xf, 

Bei Anwendung eines Unterseiles behufs Ausgleichung 
des Seilgewichtes ist hingegen der Beziehung 

G + g i· < c" 
8+g 

zu entsprechen, wobei sich der linksseitige Ausdruck 
kleiner als in dem ersten Falle (bei Ausserachtlassung 
des Seilgewichtes) ergibt. 

ßei ausgeglichenem Seilgewichte ist die Umfangskraft 
an der Treibscheibe ohne Rilcksicht auf die Reihungs
und sonstigen Widerstände sowohl beim Aufgang, als auch 
beim Niedergang des Fördergestells constant und gleich 

der halben Nutzlast (} ll); bei nicht ausgeglichenem 

Seile variirt die Umfangskraft für jeden der Gänge 
1 1 

zwischen -
2 

Q + g und :.! Q-g. 
K. 

Eingesendet. 
In Nr. 46 Ihres geschätzten Biattcs .vom 18. November 1. J. 

leseI! wir einen mit .K" nnterzeichncten Artikel üher unser Patent 
verschlossener Drahtseile als Förderseile, dessen ~chlussfo!ge· 
rnng nicht richtig ist, weil sie von irrigen Vora.ussetzungen 
ausgeht. 

Zunächst ist es irrig, dass die Drähte im Innern nicht ge
schmiert sind, da sie in stark gefettetem Zustande verseilt werden. 
Dieses ihnen bei der Fabrikation gegebene Fett, welches die 
Leerräume zwischen den Drähten ausfüllt, macht ein Schmieren 
im Betriebe fast unnöthig. Etwa eindringendes Wasser kann 
sich an den fetten Flächen nicht halten und wird , wenn die 
Fugen sich im Wechsel mit dem Oelfnen wieder schliessen, aus 
dem Seil wieder hinausgedrückt. So gut wie Wasser in die sich 
öffnenden Fugen eindringen kann, kann es auch die 8chmiere; 
diese wird aber an den fetten Drahtßiichen in genügender Menge 
haften bleiben und sie stets fett halten. '.l'hatsache ist, dass ein 
Rosten der Drähte in einem verschlossenen Seile bisher noch 
nicht beobachtet worden ist, wovon Herr K. sich durch Nachfrage 
auf den betreffenden Zechen leicht hätte über.i:eugen können. 
Nicht verschlossene Drahtseile rosten aber bekanntlich, auch wenn 
sie gnt in Schmiere gehalten werden, woran die im verschlossenen 
Seile fehlenden Hanfeinlagen die meiste Schuld tragen. Die Er
sparniss an ~eilschmiere ist ein nicht unwesentlicher Vortheil 
der verschlossenen Seile. 

Der zweite Uebelstand, den Herr K. Lei den verschlossenen 
Seilen rügt, nämlich die Nichtwahrnehmbarkeit von Brüchen an 
den inneren Drähten, ist doch wohl bei allen Drahtseilen derselbe. 

Bei Rügung des dritten UeLeMandcs übersieht Herr K„ dasH 
die Umhüllungsdrähte sowohl, wie die trapezfclrmigon Innendrähte 
spiralig im Seile liegen und daher nicht über Hochkant gebogen, 
sondern beim Biegen auch verdreht werden. Sie bieten daher 
denselben Vortheil, wie das sogenannte Albert'sche GeHecht, 
Lei welchem das Seil in derselben Richtung wie die Litzen zu
geschlagen ist , nämlich d1Lss man , ohne die Biegsamkeit des 
Seiles zu beeinträchtigen, die einzelnen Drähte wesentlich dicker 
nehmen kann. Ein thatsächlicher Versuch würde Herrn K. sehr 
bald von der lrrigkeit seiner Behauptung überzeugen. 

Die von Herrn K. ausgesprochene Befiirchtung , dass die 
Dehnnngserscheinunger. bei den Drähten von verschiedenem t!ncr· 
schnitt und verschiedener Form verschieden sein möchten, dürfte 
auch nicht zutreffen. Gibt es doch auch bei den bisher gebräuch
lichen Drahtseilen viele Constructionen , hei denen verschieden 
dicke Drähte mit einander vcrseilt werden, ohne dass man eine 
schädliche Verschiedenheit in den Dehnungserscheinung!m beob
achtet hätte, beziehungsweise eine schadlichc ungleichmässige 
Beanspruchung der Drähte. 

F e l t e n & G u i 11 e a u m e. 
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Antwort aut das vorstehende „Eingesendet". 
Die in Nr. 46 dieser Zeitschrift enthaltene Notiz über "ver

schlossene" Drahtseile als Förderseile wnrde in rler Absicht 
niedergeschriehen, Diejenigen, welche Neuerungen zn sehr hul
digen, zu veranlassen, mit der Einführung der verschlossenen 
Seile hei der Schachtfönlernng so lange zu warten , bis die 
an anderen Orten gemachten Erfahrungen ihre vollkommene 
Eignung fiir diesen Zweck hinlänglich rechtfertigen , wozu die 
sorgliilti~ ~efiihrte Seilstatistik rles hetrcJfonden llergbanhezirkes 
treft"liche Anhaltspunkte liefern dürfte. Dementspreche'ld wurden 
in der bezüglichen Notiz nach der Anführung des wesentlichen 
Vortheilcs der neuen Seilconstruction auch einige Bedenken gegen 
dieselbe namhaft gemacht. Inwieweit clie in unserer Notiz an
geführten Bedenken statthaft sind, ist bei einiger UeberlPgung 
leicht zu beurtheilcn. 

Zur Entscheidung, oh sich das glatte verschlossene Seil durch 
zeitweiliges Schmieren (nur von diesem ist in der Notiz die Hede) 
besser conserviren lässt, als das gewiihnliche, und ob die inneren 
Drahtbrüche bei dem ersteren besser zum Vorschein kommen, als 
bei dem letzteren, sind keine weiten Auseinandersetzungen nöthig. 
Dass das verschlossene Seil aus gefetteten Drähten geflochten 
wird und dass es eine Drahtseelo besitzt, ist kein der neuen 
Seilcoustruction ansschlicsslich zukommender Vortheil, denn es 
werden bekanntlich auch zur l<'ahrikation gewöhnlicher Schacht
förderseile meist gefettete Drähte und unter Umständen auch 
Drahtseelen verwendet, u111l es gibt auch bei der Anwendung 
gewöhnliche1· Seile Fälle , in welchen ein Schmieren derselben 
im lletriebe "fast unnöthig" errnheiut. 

Die „Biegsamkeit" der Seile wurde in der genannten Notiz 
mit keinem Worte berührt, hingegen wurde eine Ilemerkung ühcr 

Notizen. 
A11szeich111111g 1fos Tiegelgnssstahlwerkes ,,Poldihiltte" 

in Kladno auf tler Weltausstellung in Chicago. ßcrichtcn 
ans Chicago zufolge wurd" der .Poldihütte" in Kladno, welche, 
wie in unsern Zeitschrift seinerzeit mitgetheilt, ihre verschieden
artigen Werkzengstahl-Fahrikate in einem hesonderen Pavillon 
auf der Columhischen Weltausstellung ausstellte, seitens der 
Jury die hiichsto Auszeichnung zuerkannt. lliese Ans ze ich nun g 
der österreichischen Stahlindustrie ist um so be
merkenswcrther, als nur sehr wenige \\'erkzeugstahl-Fahrikcn in 
Chicago ausgezefrhnet wurden, obwohl sich eine stattliche An· 
zahl hervorragender 'l'iegelgussstahlwerke an die~er Weltausstellung 
betheiligten. r. 

Zweistufige Compressoren lwi be1·gbaulichen Jh·uck
luftanlageu. Nach einer Meldung in der Zeitschrift „Gliil'k auf'" 
wird gegenwärtig fiir die Zeche Monopol bei Camen der 
Gelsenkirchener Bergwerks-Actien- Gesellschaft eiu zwcistuliger 
Compressor mit Zwischenkühlung heim Uehergang'e der vorcom
primirtcn Luft ans dem Nieder1lruck- in den Hochdruck-Com
pressor gehaut. Der erstere wird einen Kolbenuurchnl!'sser von 
~175 111111, der letztere einen solchen von 600 111111 erhaltrm. Bei 
gleich grossem Kolbenhube wird sunach das Volumcnverliältuiss 
zwischen dem kleinen und grosscn Cylinder circa U,3H hetrngen, 
welches Verhältniss heim Verdichten der Luft auf 7 111 abs. einer 
nahezu gleichen Arheitsrnrtheilung auf die beiden Compressions· 
Cylinder entspricht. Die Verbund-Dampfmaschine bekommt einen 
Hochdruckcylinder mit ö70 mm und einen Niederdruckcylinder 
mit 950 111111 Kolbendurchme~ser, entsprechend einP.m Cylinder-
volumen-Verhältuisse von U,50. K. 

Staubkohlenfeuerung, Patent des Hich. Schwa r t z k o p f 
in ßcrlin (N„ l\Iüllerstrasse l 7:i). Dieselhe wurde in der Fabrik 
des Genannten mit vielem Vortheile eingeführt nnd wird in 
Glaser's Annalen (Bd. 3:1, S. 168) als ein ganz bedcutemler 
Fortschritt in der Kohlenstaubfeuerung bezeichnet, um so mehr, 
als zu ihrem lletrirlJe der ~ewöhnliche Essenzug genügt. Die 
ganze Einrichtung hesteht überhaupt nur aus einer rotirenden, 
walzenförmigen Stahlbürste, welche den Kohlenstanh in den Ver
brennungsraum befördert, nnd einer uugemeiu einfachen Vor
richtung zur Variirung der einzufohrn111len KohlenmPn.c:"" zwisdien 

tlie .13icgungsbeanspruchung" der starken Umhüllungs- und der 
trapezförmigen Innendrähte beigefügt, gegen welche wohl nichts 
einzuwenden ist. 

Das zum Schlusse der Notiz ausgesprochene Bedenken, die 
ungleichmässigc Beanspruchung der verschiedenen Drähte betref
fend, wäre in einfachster und überzeugendster Weise durch Vor
führung von Res11ltaten über sorgfältig ausgeführte Festigkeits-, 
Dehnungs- und die sonst üblichen Proben mit den bei der Fabri
kation der verschlossenen Seile verwendeten Drähten (und zwar 
sowohl mit den Hunddrähten Nr. 18, als auch mit den dicken 
'l'rapPz- und den gefalzten Umhüllungsdrähten) zu entkräften, und 
uas Verhalten der verschlossenen Seile bei Ueberlastung durch 
die bei Vornahme d irecter Seilzcrreissungen wahrgenommenen 
Erscheinungen sicherzustellen. - Dass es viele (!)Förderseile (?) 
geben soll , bei welchen verschieden dicke Drähte mitsammen 
verseilt siud, ist uns - aufrichtig zugestanden - neu; dass 
eine clernrtige Scilconstruction auch ihre Vertheidiger findet, ist 
sonderLar. Auf einen Fall wissen wir uns wohl zu erinnern: das 
Förderseil wurde in der Lesten ALsicht ans Drähten von ver
schiedenem Material angefertigt und auch in Betrieb gesetzt, mit 
welchem Erfolge, soll an dieser Stelle nicht auseinandergesetzt 
werden, und gerade dieser Fall gah uns Veranlassung zu dem in 
un~ern Notiz zuletzt ausgesprochenen Bedenken. 

Es liegt uns fern , uns einer an sich beachtenswerthen 
Neuerung cntgpgen zu setzen, und wir werden gewiss nicht die 
Letzten sein, welche - falls rlie gute Eignung der verschlossenen 
Seile für die Sehachtförderung durch längere Erfahrungen sicherge
stellt wird -· cli••selben w1•gen des ihueu eigenen Vortheiles für tiefe 
und sehr tiefe Schächte (aus nahe liegenden Gründen) wärmstcns 
empfohlen würden. 

K:'ts. 

ganz heliebigen Gren;r.en. Bemcrkcnswerth ist dabei, dass durch 
die Rotation der Bürste gleichzeiti~ eino continuirliche Er
schiitterung tles Brennmaterials erfol~t, so tlass ohne Zuhilfc
n:ilime tles bisher ebenfalls nncnthehrlichcn Schiittelsinbes auch 
in gewissem Grade feuchte Kohle ohne Beeinträchtigung der 
gleichmiissigen Zufuhr zur Ycrwcn1lnng gelangen kann. Ein 
Rost ist in dem aus feuerfesten Steinen gemauerten Verbrennuugs
raum nicht vorhanden. llic VerJ,rennung ist rauchfrei. Die er
zielten Temperaturen sind bedeutend höher, als bei gewölrnlichen 
Kcs~elfcucrungeu und dürfte sich diese neue Feuerung besonders 
gut für das Eisenhiit.tcnwesen, zum Beispiel für Schweissiifen, Glüh
iit'eu u. s. w. eignen, cla es miiglich ist, sehr hohe Temperaturen 
leicht: zu erzeugen und die Temperatur je nach ßedarf zn regeln. 
(G!aser's Ann. f. Gew. u. llauw„ ßu. 33, 1893, S. 168.) h. 

ßergbauprodnction Portugals 1889. Mittlerer 
Er;-.euirung Werth Preis in 

in t in Francs Francs 

Kohlen !.!U53!l 310780 15,13 
Eisenerze 1 588 8 893 5,6() 
Kupfererze 181 52!) ~ 436 764 I:i,42 
Zinnerze . fj 8 474 1412,36 
Antimonerze 1 50!1 800 l!);l 530,00 
Manganerze . !'i 89:1 415 511 75,60 
Blci1·r;-:e . . 1 :io8 243 634 18ö,26 
Golderze . . J 3 1 Ul5 147,32 

(Ann. d. mines. 'l'. IV, 18tJ3, pag. 598.) N. 
Wetterluttenverblndung von Wirt z & Comp. in Schälke. 

Bei clicser neuen, patentirten Wetterluttenverbindung werden die 
heiden Luttenendcn nicht wie bisher ineinander gesteckt, sondern 
dieselben stossen stumpf gegeneinander und werden dann durch 
ein federndes, innen mit einer Dichtung versehenes Klemmband 
miteinander verbunden. Dieses Klemmband wird mittelst eines 
Keiles geschlossen und mit einigen Hammerschlägen beliebig fest 
angezogen. Die Vortheile der Einrichtung sollen in Folgendem 
bestehen: 1. daR Einbauen der Lutten erfolgt bequem, schnell und 
sicher, die Handhabung ist die denkbar einfachste; 2. vollständige 
Dichtigkeit, keine Wetterverluste; 3. be11uemes Auswechseln jeder 
einzelnen Lutte an jeder heliobigen Stelle; 4. die Rohrleitungen 
sind innen vollständig glatt und bieten der Luft keinerlei Wirl~r-
stände. (l!:ssener „Glück auf!", 18fl3, S. 1408.) 11. 
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Pfelfensignale von der Förderschale aus. Auf <ler 
Grube K ö n i g bei Neunkirchen wird bei der Seilfahrt und bei 
Sehachtrevisionen ein auf der Förderschale befestigter Signalap
parat verwendet, mittelst welchem vo11 der Schale aus nach dem 
Tagkranze auf mehr als 300 111 Entfernung ~charftönende Pfeifen
signale gegeben werden können. Der Signalapparat ist au einem 
Druckluftke~sel von 160 mm Durchmesser und 600 mm Länge 
angemacht. Bei Beginn der Fahrt wird cler Kessel mittelst einer 
Luftpumpe mit Druckluft von 20 al Spannung gefüllt ~nd an d~r 
Förderschale befestigt. Die Spa11nung der durch das S1gnalvenhl 
zur Pfeife strömenden Luft wird durch ein eingeschaltet•s Re
<luctionsventil auf 5 at vermindert. Das Signalventil wird mittelst 
einer an einen Druckhebel angeschlossenen Zugstange gehandhabt. 
Eine Kesselfüllung reicht für 150 Signale aus. (Z. f. B.-, H.- u. 
S.-W., Bd. XLI.) K. 

Herstellung von eisei•nen, einseitig harten Panzer· 
platten durch Cementation von T. J. Ire s i d der (D. R. P. 
Nr. 980), ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ränder der 
Platte nicht mit dem cementirenden, sondern mit. einem indiffe
renten Mittel überdeckt werden, um heim Abschrecken der fer
tigen Platte eine grössere Härte der Ränder zu vermeiden. (Ztschr. 
f. aogew. Chem., 1893, S. 700.) h. 

Ersatz filr Stopfbilchseu-Compensation bei Schacht· 
dnmpfleltungen. Bei einer auf der Grube König bei Neun
kirchen eingebauten Schachtdampfleitung aus schmiedeisernen 
Riihren soll sich die folgende, zum Zwecke der Compensation in 
Anwendung gebracl1te Einrichtung ausgezeichnet bewährt haben. 
Das Untersatzstück der Dampfleitung im Schachte ist aus Guss
eisen hergestellt und mit einer quadratisehen Grundplatte ver
sehen, mit welcher es federnd auf 6 starken Spiralfedern aufsitzt. 
Letztere sind über durch die Grundplatte locker gehende Bolzen 
geschoben, und sind so stark, dass sie ilie ganze Last der Rohr
leitung ohne merkliche Zusammendrückung tragen können. Die 
zu der Maschine führende horizontale Rohrleitung ist mittelst 
Flantsch an das Untersatzstück angeschlossen und soweit frei
tragend gelegt, dass sie dem Spiele der Schach tlcitung folgen 
kann. (Z. f. B.-, H.- u. S -W., Bd. XLI.) K. 

Literatur. 
Tmite des gites mlneraux et metallifi>res. Recherche, 

Hude et conclitions cl'exploitation des mioeraux ntiles. Descriptio11 
des principales mines connues, usi!ges et st.a.tisti11ue des 1111'•taux. 
Cours de geolugie appliqnee de l'Ecole superieure des 111ines par 
Ed. Fuchs et L. de Lau n a y. Paris, Librairie polytechni11ue, 
Baud r y & Ci e. 1893. Preis gebunden 60 Franken. 

Zwei mächtige und vornehm nusgcstattete Bände einer Lager
stättenlehre liegen vor uns. Die Freude an dieser umfangreichen 
und vorzüglichen Arbeit wird getrüht durch den Gmlanken, dass 
iler eine iler beiden Verfasser - Prof. Ed. F n c h s -- ilas Er
scheinen dieses Werkes leider nicht erlebte. 

Das Werk behandelt die meisten der bekannteren Lager· 
stätten nutzbarer Minerale der Erde - ausgenommen die Mineral
kohlen - und gliedert den umfangreichen Stoff nach der Mineral
art ; von jeder wird zuerst die Charakte_ristik, die Verwendung 
und Statistik gegeben, sodann werden die einzelnen Vorkom
men , nach geologischen Principien abgctheilt, länilerweibe be
schrieben und die einschlägige Literatur wird angeführt. Geo· 
logische Karten, zum 'fheil in Farben ausgeführt, Specialkärtehen, 
geologische und J,agerstätten-Profilc, reiehlich vorhanden, erhöhen 
den Werth dieses vortrefflichen Werkes , für welches wir den 
beiden Verfassern zutn wärmsten Danke verpflichtet sind. 

Wir geben eine knappe Uehersicht. des Gebotenen, das fol
gende Reihenfolge einhält: Kohlenstoff (Diamant, Graphit., Kohlen
wasserstoffe, und zwar Erdgas, Erdöl, Erdtheer, Bernstein, Ertl
wachs, Bitumen und bituminöse Gesteine, Asphalt); Silicium nntl 
verschiedene Silicate (Sand, BP,rgkrystall, Jaspis, Achat, Opal, 
ülimmer, Asbest, Dachschiefer, Topas, Granat, verschiedene rus
sische Edelsteine); Bor (Borsäure, Borax, Boracit); Schwefel 
(Schwefel, Pyrit); Selen und Tellur; Chlor, Jod, Brom, Fluor 
und Phosphor (Phosphorit. uni! Apatit); Nitrate (Salpeter); Kalimn 

(Kalisalze); Lithium; Natrium (Steinsalz, Glauberit, Soda); 
Calcium (Kalkstein, Cementkallr, lithographischer Stein, l\larmor, 
Gyps); Magnesium (l\Iagnesit); Baryum (Schwerspath); Stron-
1ium (Strontianit, Ciilestin); Aluminium (Bauxit und Kryolith, 
Korund, Rubin, Saphir, Schmirgel, Alumit., Kaolin, Thon); Eisen 
(die Eisenerzlagerstätten werden nach Formationen abgehandelt): 
hiemit schliesst der 823 Gr.-Octavseiten umfassenue er~te Bantl. 

Der zweite 1015 Seiten starke Band behandelt: llfangan 
(l\[anganerz im Allgemeinen); Chrom (Chromeise11eI""L); Nickel 
(Garnierit u. dgl., ~!agnetkies, Nickelarsenite); Kobalt (Kobaltcrze 
im Allgemeinen); Vanadium; Titan; Zinn (Zinnstein): Wismuth 
(Wismuth und Wismutherze); Wolfram; Molybdän; Uran; Antimon 
(Antimonit); _Arsen; Kupfer (nicht nach Erzen, sondern nach 
geologischen Aehnlichkeiten gruppirt); Zink (siehe Kupfer); Blei 
(siehe Kupfer); Quecksilber (nach Ländern angeordnet); Silber 
(siehe Kupfer); Gold (siehe Kupfer); Platin und die mitvcrbun
denen llletalle. 

Um iiber die eingehaltene Systematik noch me)lt' zu oricntiren, 
wählen wir als Beispiel den Abschnitt „Kupfer", der wie folgt 
gegliedert wird: Verwendung des Kupfers, seiner Legirnngen, 
deren procentarische Zusammensetzung gegeben wird, und seiner 
Salze; eine Productionsstatistik (Menge und Werth) der Kupfer
erze und des Kupfers nach Ländern gruppirt, von 1880 bis 1 :9e 
reichend, die für Nordamerika, Spanien,. Portugal, Deutschland 
und Russland nach einzelnen Gebieten dctaillirt wird; der Kupfer
handel Englauds, der Vereinigten Staaten Nordamerikas uni! 
Fr:i.nkreichs wird eingehend besprochen; die Kupferminerale werden 
kuf'L gekennzeichnet: Entstehung des Kupfers; Kupfergänge im 
Eruptivgesteine (Monte Catini, .Rocea. Teilerighi, Sestri L~vante, 
lllonte Calvi, Ponte alle Lecclna, Ep1danrP, la Prngne); Kupfer
lagerstätten an Contacten der Eruptivg~steine (Ural:. I~istrict vo.n 
Bogoslowsk, Nischni Tagil uni! Jekaterrnenbm.'g; Cl11}1 und Boli
vien, Nassau, New-Jersey, llanat. uni! Serlnen); Kupfergange: 
Kupferkiesgänge mit quarziger Gangart (Arizona, Anaconda, 
Burra-Burra, Namaqualand, Waschgang, Kef-onm·'l'heboul, 'l'ele
mark, Kupferberg, Val Trombia, Sabbia und SasRina), Kupferkies 
mit Siderit (Kitzbühel, Kupferplatten, Mitterberg, Kotterbach, 
Szlovinka); kupferhaltige Pyrite (Allgemeines, Fahlun, Rtiraas, 
Folclal, Vigsnäs, Rio Tinto, 'J'harsis etc., San Doruingos, Agorilo); 
Knpferschwärze-Gänge (Sierra Nevada, Algir, Kresevo, Prozor, 
Kleinkogel); gediegen Kapfer am oberen Sec: Setlimentlagerstätten 
des Kupfers (Rammelsberg, kupfererzführender Sandstein in Russ
land, Böhmen, Bolivien; Kupfersrhiefer von Mansfeld , Franken
berg und Bieber; der blei- und kupfererzführende Sandstein von 
St. Anold; Kaukasus, lloleo). 

Diese Orientirung dürfte genügen, um darzuthun, dass das 
vorlieooenile Werk keine allgemeine Lagerstättenlehre ist, son
dern :ine nach den chemischen Elementen, nach gewissen geolo
gischen Aehnlichkeiten gruppirte Beschreibung des Vorkommens der 
nutzbaren l\!inerale sein will, es ist gleichsam eino Lagerstätten
Geographie, deren Grenzen keine politischen, sondern mineralogische 
un<l untergeordnet geologische sinil. Die Autore11 versuchten eH dess
halb nur im engsten Rahmen,' hier um! ila fiir eine Gruppe zu einem 
allgemeinrren Gesichtspunkte zu gelangen; sie bieten ilem Fach
manne ein ausserordentlich reiches ;\[aterial, ein unentbehrliches 
Nachschlagebuch, tloch kein Lehrbuch. Darin soll man jedoch keinen 
Vorwurf erkennen, denn das vorliegende Werk möchten wir ver
gleichen mit Dana's System of l\!ineralogy, bekanntlich das beste 
Nachschlagebuch') fiir die specielle l\Hnemlogie,ilas den allgemeinen 
'!'heil nur ganz nohensächlich behanildt. A nch darin kann kein 
Vorwurf gesehen werden, wenn wir constatiren, <lass clas Werk eine 
Heihe hervorragender Arbeiten der deutschen Fachliteratur, uncl 
zwar nicht so sehr verstreute Monographien, sondern selbstständige 
Werke übersehen hat: dies lil'gt in iler Unvollstiindigkeit alles 
menschlichen Schaffens , in ile111 glücklichen Reichthum unserer 
fachlichen Literatur, in der bedauerlichen Unvollständigkeit. iler 
ßibliothekcn, zum '!'heil auch darin , dass ein Centraloq?an fiir 
Lagerstättenlehre bis vor Kurzem fehlte, wekhes, ähnlich wie 
<las Neue Jahrbuch fiir ll!ineralogie de., sein Bestreben besontlers 
darauf zu richten hätte, in seinen Litcratu1Teferatcn möglichste 
Vollständigkeit zu erreichen. 

') Jenes 1·on Hintzc ist erst. im Erscheinen begriffen. 
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Wir erkennen rückhaltslos den hohen Werth des gross 
angelegten Werkes von l<'uchs und de Launay n'l'raitc des 
gites mineraux et metalliföres" an und empfehlen es jeder geolo
gischen und bergmännischen Bibliothek als das beste Werk zur 
allgemeinen Orientirun~ iibcr irgernl ein Lagerstätt.engebiet. 

H.Höfer. 

J)ie neuesten };rfolge des Wassergases in der J,eucht· 
gaslndustrie, deren technische, finanzielle und volkswirth· 
!'chaftliche Bedeutung, sowie die Frage der Errichtung 
communaler Gaswerke in Wien. Von Bernhard J. n d r Pa e, 
Jn~enieur. Verlag von Georg Szelin~ki, Wien 1884. Preis 50 kr. 

Die auf 58 Seiten ausgedehnte Broschüre enthält 3 Vorträge, 
welch0 der Verfasser im Verein der Gasindustriellen in Oester
reich-Ungarn zu Wien gehalten hat, und von denen der erste: 
.Das Wassergas mit besonderer Berücksichtigung der erzielten 
Resultate in Amerika", der zweite: "Die heutige Bedeutung des 
Wassergases für Zwecke der Beleuchtung, Heizung und Kraft
leistung von Centralstellen aus" und der dritte: „Die Begründung 
eines Antrages auf Errichtung communaler Gaswerke in Wien" 
enthält. 

In technischer Richtung bespricht die Broschüre die Wasser
gaBfrage nur so weit, als zum Verhältniss der übrigen im Titel 
genannten Richtungen nothwendig ersPheint. Zeichnungen der ftir 
die Erzeugung von Wassergas angewendeten Apparate sind nicht 
beigegeben ; daraus ist schon zu erkennen, da~s es sich im g~
gebenen Falle für den Verfäs~er mehr darum handelt, die 
beiden anderen Richtungen zu erörtern; jedoch gibt Andrea e im 
ersten Vortrage einen Ueberblick über die Er.i:eugung des Wasser
gases nach Strong, 'l'essi6 du Montay und Lowe, und kommt 
ganz richtig zu dem Schlusse, dass keine Methode die Wärme rich
tig ausnütze, während gerade in einer möglichst vollständigen Wär
meausnützung_ die Grundlage für die Zukunft de" Wassergases liege. 
Eine Wärmebilanz in Ziffern, welche den besten Einblick in die 
Oekonomie des Wassergasprocesses bieten würde, ist jedoch nicht 
gegeben. Der Verfasser empfiehlt die Anwendung vorgewärmten 
Brennmateria.les, die Zuführung überhitzter Luft in den Generator 
und will zur Ueberhitzung der Luft wie zur Dampferzeugung 
die Abwärme des Generators benützen. Während er der Verwen
dung nicht carburirten Gases die Zukunft dem J,euchtgas gegenüber 
abspricht, tritt er für die Anwendung carburirten Wassergases 
unter allen Umständen ein, wie solches in Amerika ·fast n.us
sehliesslich zur Anwendung kommt. Er schliesst den ersten Vor
trag damit, dass in Amerika Wassergas bereits sehr häufig an 
Stelle des Leuchtgases getreten ist und fast ausschliesslich 
als carburirtes Gas zur Anwendung kommt, seine GestelnmgH
kosten viel niedriger sind, als die des Leuchtgases, die Erzeugung 
ganz anstandslos erfolgt, geringwert.higere Kohle angewendet werden 
kann, und gleichzeitig die oft nicht verwendeten Abfälle der Pe
troleumindustrie nutzbar gemacht werden, das Gas weniger zum 
RuSBen geneigt und besser ist, als Le11chtgas, und dass überdies 
die Erzeugung des Wassergases nicht unwesentlich vortheilhafter 
und ökonomischer gestaltet. wel'l.len kann, ohne die Einfachheit 
und Regelmässigkeit der Erzeugung zu heeint1 ächtigen. 

Im zweiten Vortrage geht der Verfasser hauptsächlich auf 
den Wertlt des Wassergases als Heizmaterial ein und entscheidet, 
wie sehr natürlich, gegenüber fosti:m Brcnnstofl'e gegen dasselbe, 
hauptsächlich mit. der lfogriindunl!:, dass nicht der Erzeugungs
preis, sondern die Summe der til•rigen Spesen und der heim Gas
geschäfte gesuchte Gewinn die Gasverwendung vertheuern. Die 
Frage, oh Wassergas für grossindustrielle Zwecke Beachtnng 
verdiene, lässt <ler Verfasser offon. Wir wissen aber, dass Wasser
gas auf diesem Gebiete, von Specialzweckcn abgesehen, wenig 
Aussichten auf weitrre Verbreitung hat und sogar bereits vor
handene Anlagen aus~er ]letrieh gesetzt wurden. Andrea e 
findet scbliesslich die beste Lösung der Gasfrage in der Combina
tion de~ Wasserg:Lsprocesses mit dem Leuchtgasprocesse in der 
Art, duss J,euchtgns erzeugt wird, der CokcH, WP,)cher dabei 
abfällt, dann für die Enr.eugung von WassergaH, welches z. 'fh. 
mit Ahföllen carhurirt werden soll, vcrwemlct werde, und dass 
die Leistungsfiihigkeit 1lcr in d icsem Sinne errichteten Gaswerke 
erhöht wird. Bei so vervnllkommnPten Gasanlagen hätte nach 

1 Andrea e nicht nur die Gasbeleuchtung von der elektrischen 
lleleuchtung noch lange nichts zu befürchten, sondern sei anderer
seits der erweiterten Anwendung des Gases als Brennstoff entge
genzusehen. 

Im dritten Aufsatz bespricht der Verfasser hauptsächlich die 
ökonomische Bedeutung der Uehernaume der Gaserzeugung in 
communale Verwaltung und kommt zu dem Schlusse, dass der 
Commune Wien hieraus sehr wesentliche Vortheile erwachsen 
würden. 

Die Broschüre ist. populär gehalten, enthält viele iik•mon1ische 
Daten der Leuchtgasindustrie und wird Jenen willkommen sein. 
welche speciell in der BdeuchtungRindustl'ie interessirt sind. 

J. v. Ehrenwerth. 

Magnetische 
Declinations -Beobachtungen zu Klagenfurt. 

Von F. Seeland. 
Monat 0 et o b er 18 9 3. 

Declination zu Klagenfurt an fremden Stationen i 
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1. 34,6 1 42,7 37,3 i 38,2 : 8,1 54,7 62,14 • 48,33: 
2. 36,0 1 40,6 ~5,3 i ~7,31' 5,3 54,9 60,33 49,JOI 
3. 35,3 44,0 34,0 . 37,8 10,0 50,0 60,49 47,50 
4. 37,3 4~.7 36,6 1 36,9 ü,l 54,4 61,40 48,50 
5. 40,li 44,7 2!1,3 i 38,2 115,4 55,4 60,66 47,53 
6. 38,0 44,0 36,0 . 39,3 8,0 55,8 60,97 47,53 
7. 34,6 44,0 :14,6 ! 37,7 9,4 56,l 60,16 48,001 
8. 36,0 42,7 36,61" 38,4 6,7 55,6 60,65 48,20 
9. 36,0 4:1,4 36,0 38,5 - 7,4 56,l 61,20 48,73 

10. 37,3 1 43,4 il3,3 38,0 10,1 56,l 62,87 49,77 
11. 36,0 42,7 21.7*)133,5*) 21,0 54,7 62,08 48,lW 
12. 21,0*)1 40,0 34,6 131,9•) 19.0 53,4 61,44 49,17 
13. 35,3 40,6 32,7 ! 36,2 7,9 53.8 60,35 47,801 
14. 37,3 1 40,6 34,0 l 37,l 6,6 53,2 59,97 47,50 
15. 36,7 40,0 36,0 : 37,6 1 4,0 53,5 60,97 47,57, 

~~: j~:~ 1 :g:~ ~1:3 : ~~:i : ~:~ ~!:~ ~i:~~ ~6:~~1 
18. :15.3 . 40,0 35,3 . 36,9 1 -1,1 5~.o 60,25 48.:n( 
19. :-rn.o 1 40,7 33,3 · 36,7 7,4 54.1 61,45 49,03 
20. 34,6 4U,0 36,0 36,9 4,0 54,0 60,76 47,67 
21. 31,6 41,3 36,7 37,5 6,7 53,4 60,87 48,67 
22. 3!i,O 41,ti 35,3 : 37,5 6,3 53,7 60,19 48,23 
23. 31i,O 42,7 34,0 : 37,6 8,7 54,7 62,60 47,7i:I 
24. 3:J,3 1 41 ,:-i ~~.o i 37,5 6,o 55,3 62,38 48,m 
25. 34,0 41,3 da,3 . 36,9 7,3 !i~.o 63,56 49,67 
26. :-16,0 40,li 37,3 II 3R,O 4,6 54,3 61,74 1 50,07 
~7. :-15,3 41,3 37,3 1 38,U 6,0 :J4,7 61,81 1 47,ti:-I 
28. 36,7 42,? ~6.7 i ~8.~ ! 5,3 54,0 60,08 47,63 
29. 36,0 41,3 31i,3 : 37,:J ! 6,U 54,0 60,17 1 48,03 
:-10. 36,7 40,6 ! 36,0 1 37,8 1 4,6 53,5 i 61,30 48,37\ 
31. 36,0 1 40,6 , 33,3 ! 36,6 7,3 54, L i 62,13 47,201 

i Intel 1 35,5 : 41,7 i 34,7 ; 37,3 1 7,8 I 54,5 ! 61,27 1 48,331 
Die magnetische Deelination in Klagenfurt war 

9° ;17,:1'; mit dem Maximum 9° 3U,3' am 6. nnd ilem Minimum 
\J 0 31,9' am 12. 

Die mittlere 'l'agesvariati o n hctru~ 7,8', mit dem 
Maximum 21.0' am ll. und dem Minimum 4,0' am 20. 

Am l L. und 12. waren Stiirungr.n und am 27. Abends 
starkes Sd1 w;rnkeu der Magnetnadel; ebenso am 14. Abends 
~ Uhr. 
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INHALT: Uelier die Gewinnung des Benzols li~i tler Yercokung der Steinkohlen. (Schluss.) Ein Besuch in den Staateugehiiuden 
auf der Weltausstellung in Chicago. IX. - Notizen. - Literatur. - Amtliches. - Ankündigungen. 

Ueber <lie Gewinnung des Benzols bei der Vercokung der Steinkohlen. 
Von Prof. Ed. Donath in Briinn. 

(Schluss von Seite G41.) 

Was nun die fabrikatorische Gewinnung des Benzols material nach Fntersuclrnngen von B c r t h e 11 o t, Frank· 
aus dem Steinkohlengas anbelangt, so sind Vorschläge 1 an d : Zu I k o w s k y und Anderen zweifelsohne bedeu· 
hiefür verhältnissmässig schon lange bekannt gewesen, tend, so dass die Werthsverminderung durch den Werth 
und wir begegnen hier, wie schon Dr. F. Muck in des dabei gewonnenen Benzols nicht aufgewogen wird, 
seinem ausgezeichneten Buche: Die Chemie der Stein- wenn man die beträchtlichen Kosten dieser Gewinnung 
kohle, II. Auflage, bemerkt, einem in rler Technik nicht in Anschlag bringt. 8) 

allzu seltenen Beispiele (siehe speciell auch die Ammo- Aus diesem Grunde kann demnach die Gewinnung 
niaksoda-Fabrikation), das8 in Vergessenheit gerathene des Benzols aus dem Leuchtgas selbst kaum in Betracht 
Ideen unter günstigen Verhältnissen wieder aufg-enommen gezogen werden, umso mehr, als es ohne sonstige we-
werden. sentliche Nachtheile noch nicht gelungen ist, die durch 

Die ersten Versuche, dem Leuchtgas einen Theil die Benzoleliminirung verminderte Leuchtkraft durch 
seiner kohlenstoffreichen Kohlenwasserstoffe zu entziehen, Carburirung des Gases mit den Dämpfen flüssiger Kohlen-
dürften wabr~cheinlich von A. V o g e 17),'1859, herrühren. wasserstoffe, wie Ligroin etc„ wieder zu regeneriren. 
Er liess Leuchtgas durch Hiiböl streichen, welches da- Dagegen wäre es immerhin möglich, dass dieses Gas 
durch 20,5°/0 an Gewicht und sehr viel an Leuchtkraft entweder fiir sich allein oder nach Zumischung eines 
zunahm, während angeblich die Leuchtkraft des Gases bestimmten Quantums Wassergas dann einen hinreichend 
dadurch nicht wesentlich gelitten hätte, was bekanutlicb hohen pyrometrischen Effect geben würde, dass es zur 
nach neueren mehrfachen Untersuchungen als nicht zu- Erzeugung von Glühlichtern sich vollstllndig eignen 
treffend angenommen werden muss. würde, und mit Rücksicht auf die unbestreitbaren Er-

Bei dieser Gelegenheit muss überhaupt die ökono- folge, welche das A u e r'scbe Gasglü·hlicbt im Kampfe 
mische Seite der Frage der Benzolgewinnung aus dem mit der elektrischen Beleuchtung bisher aufzuweisen hat, 
Leuchtgase näher gewürdigt werden. Die Eliminirung wäre nach meiner Anschauung diese Frage wohl eines 
des Benzols aus dem Leuchtgase verringert dessen n!ihercn Studiums, speciell seitens der Steinkohlengasan-
Leucbtkraft und dadurch den Werth desselben als Leucht· stalten, werth. 

V o g e 1 selbst dürfte die Darstellung von Benzo 1 

7) A. Vo g e 1, Dingler's Journ. 153, 464. Siehe übrigens die 
ausführliche historische Zusammenstellung der Benzolgewinnung 
in Lu n g e's vortrefflichem Werke. 

nicht im Auge gehabt haben ; aber nicht lange darnach, 

9
) Die Industrie des Steinkohlentheers und des Ammoniaks. 

HI. Auflage, 1888. 
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als letzteres eine grössere technische Wichtigkeit er
hielt und desshalb eine Preissteigerung erfuhr, im Jahre 
186!1, nahmen Caro, A. Clemm, K. Klemm und 
Enge 1 h o r n ein Patent, welches die Gewinnung des 
Benzols aus dem Gase im Aug·e hatte. Dasselbe wurde 
in Berührung mit hochsiedenden Oelen , Paraffinöl oder 
fetten Oelen zusammengebracht und das von denselben 
absorbirte Benzol und Toluol durch spätere Destillation 
getrennt, wodurch das absorbirende Mittel wieder von 
Neuem verwendet werden konnte. 

Das Fallen der Benzolpreise und die damit ~usammen
hängende Verminderung des Leuchtgaswerthes machte 
dieses Verfahren durch längere Zeit unökonomisch, und 
erst im Jahre 1882 wurde diese Idee zuerst von J. Hard
m an n (E. P. 4312, 1882) wieder aufgenommen. Der
selbe richtete schon den Vergasungsprocess mit Rücksicht 
auf die Benzolgewinnung ein, indem er bei sehr niederer 
Temperatur destillirte, um mehr Benzol und dessen Ho
mologen zu erhalten. Das Gas wurde dann behufs der 
Absorption in Condensationsapparatcn mit Anthracen oder 
anderen schweren Kohlenwasserstoffen behandelt, nach 
welcher Behandlung es dann wesentlich an Leuchtkraft 
einbilsste und nur noch als Heizgas verwendet werden 
konnte. Aehnliche Ideen liegen dem Patente von G. E. 
Davis (E. P. 5717, 1882 und 4468, 1883) zu Grunde. 
Auch er will bei niedrigerer Temperatur destilliren, als 
der der gewöhnlichen Leuchtgasfabrikation. Vor dem 
Eintragen in die Retorten soll die Kohle mit etwas con
centrirtem Rilckstand vom Desti\liren des Gaswassers be
feuchtet werden, welcher Rhodanammonium enthält, durch 
dessen Zersetzung sowohl die Temperatur in der Hetorte 
herabgesetzt, als auch mehr Ammoniak erhalten wird. 
Nach verschiedenen Reinigungsoperationen, wobei das 
Ammoniak ziemlich vollständig, der Schwefelwasserstoff 
jedoch absichtlich nur theilweise entfernt wird, wird das 
Gas durch ein niedrig stehendes Kohlenwasserstofföl ge
leitet, unter Einhaltung einer möglichst niederen Tem
peratur, welche entweder durch Eismaschinen oder aber 
durch Ausdehnung des Gases nach vorangehender 
Comprcssion und Abkühlung erhalten wird. Das so be
handelte Gas wird nun zum Heizen der Retorten ver
wendet und die Verbrennungsproducte, welche die durch 
Verbrennung des H2 S erhaltene 802 enthalten, werden 
mit Ammoniakgas (erhalten durch Erhitzen des frilher 
gewonnenen Ammoniakwassers) zusammengebracht, wobei 
zum Theil schwefligsaures Ammoniak, zum Theil schwcfel
sanres Ammoniak (durch Luftoxydation) resultirt. 
Auf diese Weise will Davis aus einer Tonne Kohlen 
bei etwa 650° 80 /,g Theer, 170 l Ammoniakwasser, 5 lcg 
Schwefel, G40 l.·g Cokes und 200 m :i Gas erhalten, welch 
letzteres 18 l 90° 0 gereinigtes Benzol abgibt. Das Ver
fahren soll bei Davis nur bei einem Benzolpreise von 
4-5 sh pro Gallone lohnend sein, wesshalb dieses \'er
fahren kaum eine Zukunft versprach. Patente von E. 
Dr e w ( 1883) bescliäftigen sich ebenfalls mit der Be
handlung des Gases mit Schweriilen. 

L e v i n s t ein machte aufmerksam, dass nach diesen 
Methoden man aus den Kohlen 30mal so viel gewinnen 

könne, als auf dem gewöhnlichen Wege aus Theer ; 
es sei jedoch das nach diesem Verfahren erhaltene 
Benzol nicht so leicht nitrirbar. Von einem anderen 
Principe ging schon früher P. M el 1 o r aus (E. P. 
5604, 1882). Er will Leuchtg:•S direct unter einem 
Drucke von 4 Atmosphären comprimiren, wodurch das 
in demselben enthaltene Benzol und Toluol direct in 
flüssiger Form abgeschieden werden soll. Dieser Vor
schlag, der, auf gewöhnliches Leuchtgas bezogen, un
praktisch erschien, wurde dann auf andere Beleuchtungs
gase, welche bedeutend benzolreicher sind, wie Pintsch
gas etc., angewendet. Wir werden sehen, dass di~se Idee 
in letzterer Zeit wieder aufgenommen wurde. Während 
nun die nach dem Erörterten schon seit längerer Zeit 
in's Auge gefasste Benzolgewinnnng aus Leuchtgas in 
diesem Falle ein zweifelhafter Vortlieil ist, musste die 
Gewinnung desselben als Nebenproduct aus den bei der 
Cokesfabrikation erhaltenen Gasen schon von vorneherein 
als eine ökonomisch vortheilhaftere angesehen werden, 
da das Leuchtgas dadurch seinen Leuchtwerth einbUsst, 
während die entbenzolten Cokesgase noch immer zur 
Heizung der Cokesöfen verwendet werden können. Y) Diese 
Idee ist zuerst von Ca r v l• s (E. P. 15 920, 1884) filr 
seine eigenen bekannten Cokesöfen ausgeführt worden. 
Ca r v i~ s wendet zur Absorption des Benzols aus den 
Rilckstandsgasen die schwereren Fractionen des Oeles 
an, welche3 durch Destillation des aus seinen Cokesöfen 
erhaltenen Theers gewonnen wird. Das Gas passirt zuerst 
Scrubber, in welchen über Quarzbrocken oder Kieseln 
das Oel von oben herun terfliesst. Von hier gelangt das 
Gas in mit 2 Abtheilungen versehene Waschkästen, in 
welchen beide Abtheilungen mit einander durch viele 
kleine Röhrchen in Verbindung stehen, welche ebenfalls 
mit Schweröl gefilllt sind. Auf diese Weise kömmt das 
Gas in eine sehr innige Berührung mit den Absorptions
mitteln, und wird diese Absorption systematisch so ge
leitet, dass die frischen benzolreichsten Gase mit dem 
beinahe schon mit Benzol gesättigten Oele zusammen
kommen, während das beinahe erschöpfte Gas stets mit 
frischem Oele in Berilhrung kommt. Die mit Benzol ge
sättigten Absorptionsöle werden in Blasen entweder mit
tels Dampfschlangen oder in directer Feuerung abge
trieben und das zurllckbleibende Schweröl wieder von 
Neuem beniitzt. 

Eine andere Idee der Benzolgewinnung basirt vor
zugsweise darauf, dasselbe durch Salpetersäure oder 
durch ein Gemisch von Salpetersäure mit Schwefelsäure 
in Form seiner Nitroproducte zu absorbiroo. Nachdem 
diese Idee schon 1863 von Lei g h in's Auge gefasst 
war, wurde dieselbe von J. A. K end a 1 (Ver. St. 2 52, 
4 73, 1882) von Neuem aufgenommen. Die Gase passiren 

") Ueber den Heizwerth des im Gase enthaltenen Benzols 
gehen die Ansichten am weitesten auseinander (.Stahl u. Eisen" 
l 893, S. 598). Während man einerseits annimmt, dass durch die 
Renzo\entziehnng überbanpt keine wesentliche Verminderung <les 
Heizeffectes erfolge , wird andererseits wieder der Heizkraft des 
im Gase enthaltenen Benzols ein sehr hoher Werth beigemessen· 
die erstere Ansicht dürfte mit Rücksicht auf die Zusammensetzun~ 
des Gases wohl die richtigere sein. 
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zuerst starke Schwefelsäure, um die ungesättigten Kohlen
wasserstoffe der Fettreihe zurückzuhalten und dann eine 
Mischung von Salpetersäure und Schwefelsäure, wobei 
das Benzol zum Theil als Mononitrobenzol , zum Theil 
jedoch unvermeidlich auch als Dinitrobenzol absorbirt 
wird. 

Da die Bildung von Dinitrobenzol nicht vermieden 
werden konnte, so hat K end a l später sein Verfahren 
dahin modificirt, dass er das Dinitrobenzol direct als 
Hauptproduct darstellte. Die Gase wurden vorher durch 
einen Ueberhitzer geleitet, bestehend aus theilweise mit 
Cokes oder Holzkohle gefüllten und auf Rothgluth er
hitzten Metallröhren und dann das Salpetersliure-Schwefel
sliuregemisch passiren gelassen. Die Ueberhitzung rnr
mindert zwar den Leuchtwerth des Gases, soll dasselbe 
aber zur directen Production von Nitrobenzol und Dinitro
benzol ohne vorgängiges Waschen mit concentrirter 
Schwefelsäure tauglich machen. K end a l's Verfahren ist 
im Grossen von Sa d l e r & Co m p. in Middlesborough 
ausgeführt worden, welche Firma die hiedurch erhaltenen 
Producte auf der Erfindungsausstellung in London 1885 
exponirte. Das Verfahren besitzt den Nachtbeil, dass das 
vorzugsweise resultirende Dinitrobenzol bisher doch eine 
verhältnissmässig beschränkte Verwendung in der Theer
farbstofftechnik findet. 

Ucber die Durchführung der Benzolgewinnung nach 
dem Absorptionsverfahren sei nun unter Zugrundelegung 
von einigen mir aus der Praxis bekannt gewordenen 
Ergebnissen Folgendes mitgetheilt. 

Aus einem Metercentner Steinkohle worden bei der 
Vercokung 28m 3 Gas erhalten, welche pro 1m:1 an 
Anthracenöle 40 g roher Leichtöle abgeben. Wenn 
eine Cokesanstalt täglich 3000 Meterccntner Kohle ver
cokt, so liefert sie demnach 84 000 m 3 Gas pro Tag 
und 3500 m 8 Gas pro Stunde. Zum Befördern dieses 
Gasquantums ist ein Gebläse erforderlich, das also pro 
Stunde das genannte Gas11uantum von 3500 ms an-
saugen und durch 3 m Flilssigkeitshöhe der Absorptions
öle durchpressen kann, wobei der wirkliche Gesammt
druck, den das Gas zu überwinden hat, jedoch nur einer 
Wassersäule von 170 cm entspricht; die hiezu nothwen
digen Rohrleitungen besitzen zweckmässig 500 mm Durch
messer. Damit das Gas nicht stossweise in die Absorp
tionscolonnen gelangt, muss zwischen dem Gebläse und 
den Colonnen ein Recipient als Gassammler eingeschaltet 
werden, und da das Gas durch ·die Comprimirung er
wärmt , bei höherer Temperatur aber weniger gut 
von den Anthracenölen absorbirt wird, so muss das Gas 
vorher entsprechend abgeki!hlt werden, was am zweck
mli~sigsten dadurch geschieht, dass man in den Reci
pienten einen Rippenkilhler (Kühlschlange etc.) hineinlegt, 
der fortwährend von kaltem Wasser durchströmt wird 
und in Folge seiner Oberflächenkühlung eine hinreichend 
rasche Temperaturserniedrigung zu erzielen vermag. 

Die Absorptionscolonnen selbst haben bei einem 
Durchmesser von 2100mm l1twa eine Höhe von 3000mm 
und eine ähnliche Construction, wie die Colonnen in 
der Ammoniaksodafabrikation, in welchen die oben ein-

tliesseude gesättigte Salzsoole bekanntlich das von unten 
nach aufwärts streichende Ammoniakgas absorbirt. 

Die Erfahrung bat gelehrt, dass die Absorptionsöle 
im giinstigsten Falle 10°/0 , im minder günstigen 6,70/o 
roher Leichtöle aufnehmen, woraus sich ergibt, dass für 
ein täglich zu verarbeitendes Gasquantum von 84 000m 3 

30 240 bis 52 640 leg Absorptionsöle zur Anwen
dung gelaugeu müs'len, und das;; demnach, um die 
absorbirten Leichtöle (3360 kq) wieder vollständig ab
zutreiben, 33 640-56 000 leg der angereicherten Oclc 
abzudestilliren sind. Wenn man hiebei bis zur völligen 
Abtreibung der bis 200° C siedenden Bestandtheile geht, 
so benöthigt man nach den Erfahrungen der Praxis 
267 200 leg Dampf von 4 Atmosphären Spannung und 
ungefähr 125 m 3 Kühlwasser, um sowohl das Destillat 
von rohen Leiclitölen, als anch die abdestillirten Iliick
standsöle zu kühlen. 

Nach dem BeRprochenen werden daher für eine 
Henzolgewinnunµ: zum Mindesten folgende Vorrichtungen 
notbwendig sein. 

In der obersten Etage der Anlage, welche selbst
vcrstlindlich auf Eisenpfeiler zu stellen und durchwegs 
mit Wellblechdecken zu versehen ist: 

1. Ein Sammelreservoir für Benzole, daneben ein 
Wasserreserrnir für Ki!hlwasser und neben diesem em 
Reservoir für Anthracenöle. 

2. Unter diesen drei eisernen Reservoiren die zwei 
Absorptionscolonnen und zwischen diese der Gasrecipient 
mit Kllhlvorricbtung, in welch ersteren das Gas durch 
das Gebläse hineingedrilckt wird. In einem niedrigeren 
Nh·eau, vielleicht ausserhalh des Hauptraumes, ist ein 
Behälter fiir die angereicherten Oele vorhanden, in 
welchen letzteren dieselben aus den Colonnen einfliesscn, 
jedoch auch zugleich zur Vorwlirmung abfliessen. 

3. In dem Hauptraume der Anlage: Zwei einfache 
Destillirhlasen, mittels welcher pro Stunde 1400 bis 
2333 leg abgetrieben werden kiinnen. 

Zwei Kühler, welche zugleich als Vorwärmer dienen. 
In dieselben werden die gesättigten kalten Oele aus dem 
Zwischengefüsse eintliessen gelassen , welche sich hie
durch vorwärmen, bevor sie in die Destillirblasen selbst 
gelangen. 

Ein eigentlicher Kühlapparat, welcher zur Conden
sation der Destillate dient. Diese fliessen zunächst in eine 
Vorlage, welche gleich eiuer Florentinertlasche als Wasser
scheider dient und von dieser in den Sammelkessel. 

Die zur Absorption dienenden Oele verändern und 
verdicken sich im Laufe der Zeit durch Aufnahme von 
Naphthalin und anderen theerigen Substanzen und nehmen 
dadurch an Absorptionsfühigkeit ab. Nach den vorliegen
den Erfahrungen und Angaben können dieselben jedoch 
ungefähr zwanzigmal im Kreislaufe des Bet.riebeR ver
wendet werden , so dass man jährlicil ein Zwanzigstel 
der urspr!lnglich nothwendigen Menge derselben durch 
frische Oele ersetzen muss. 

Eine Anlage zur Benzolgewinnung für eine Kohlen
vercokung von vorher angenommener Ausdehnung wllrde 
ein Anlagecapital von rund 86 000 Mark und ein Be

l* 
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triebscapital von circa 20 000 Mark erfordern. Bringt 
man nun die Zinsen dieser Summen, die Amortisation, 
die Löhne und Gehälter, die Kosten für den Dampf
betrieb und sonstige Materialien, Instandhaltung der An
lage, die Feuerversicherung, sowie den Werth der Ab
sorptionsöle in Anrechnung, so würdeu die Gesammt
kosten des lJnternehmens rund 8 7 000 Mark betragen, 
welchen bei guten Benzolpreisen ein Ertrag von unge
fähr 134 000 Mark gegenübersteht, während '!.Jei niedrigen 
Beuzolpreisen man zu kämpfen hätte, um ilherhaupt auf 
die Kosten zu kommen. 

Nach „Stahl und Eisen", 1893, S. 64, soll das Benzol
ausbringen von verschiedenen Anlagen 0,3-0, 70,0 be
tragen. Nimmt man darnach ein mittleres Ausbringen 
von 0,50/o an, so entspricht dies bei einer Coppeeanlage 
von 60 Oefen, die im Jahre 11twa 70 000 t Kohle ver· 
cokt, einer Erzeugung von 35 Doppelladungen Benzol, 
für welche sich bei einer Preisannahme von 4,50 M filr 
die Tonne eine Einnahme von 157 500 M erzielen lässt. 

Das neueste bekannt gewordene Verfahren zur 
Benzolgewinnung von Dr. Ch. JI ein z er 1 in g geht von 
einem anderen, allerdings zum Theil schon bekannten 
Principe aus, welches jedoch in anderer Weise zur 
Durchführung gelangt. Nachdem meines Wissens bisher 
Näheres darüber nicht veröffentlicht wurde, so miige die 
betreffende Patentbeschreibung in Folgendem vollständig 
wiedergegeben werden. 

Classe 12. So. 11576 IV. Dr. Ch. Heinzer
l in g in Frankfurt a. M. Verfahren zur Gewinnung von 
Benzol und dessen Homologen aus den bei der Stein
kohlen- und Brandschiefer-Destillation resultirenden Gasen. 
Eingeg. den 20. October 1891; ausgelegt den 15. Sep
tember 1892; Einspruch bis zum 12. November 1892. 

PatentanRpriiche. 1. Ein Verfahren der Ge
winnung von Benzol und dessen Homologen aus den bei 
der Steinkohlen- und Brandschiefer-Destillation resultiren
den Gasen durch Compression und Expansion, wobei 
die Abscheidung des Benzols aus den comprimirten, der 
Abkühlung zu unterwerfenden Gasen bewirkt wird und 
durch Einleiten in abgekühlte Salzlösungen, wie Koch
salz, Chlorcalcium und ähnlichen Salzlösungen mit nie
drigem Gefrierpunkt, welche Benzol und dessen Homo
logen nicht lösen, und welche durch die expandirten, 
von Benzol befreiten Gase nach dem Gegenstromprincip 
indirect gekühlt werden, und wobei die comprimirten, 
abgekühlten Gase zur Arbeitsleistung für die Compression 
von noch nicht von Benzol befreiten Gasmengen benutzt 
werden. 

Beschreibung. Die bei der Steinkohlen- und 
Brandschiefer-Destillation resultirenden Gase werden ent
weder direct oder nach der Abscheidung de3 Theers und 
Ammoniaks comprimirt. Die comprimirten Gase werden 
entweder nach vorheriger indirecter Luft- oder Wasser
kilhlung auf + 5-10° gekühlt oder direct oder in eine 
auf-10-40° oder _45o gekühlte Kochsalz-, Chlorcalcium
oder andere Salzlüsung gebracht, die ebenfalls einen 
niedrigen Gefrierpunkt hat, dort abgekühlt und der 
grösste 'l'heil de:> Benzol:> dadurch abgeschieden, wobei 

das Benzol sich als Körper von schmalzartiger Consistenz 
auf der Oberfläche abscheidet. Die aus der Salzlösung 
entweichenden, abgekühlten, comprimirten Gase passiren 
dann noch Behälter, die mit Sieben versehen sind, in 
denen sieh die mitgerissenen FlUssigkeitstheilchen ab
lagern nnd abgeschieden werden, und gelungen von dort 
ans in einen Expansionscylinder, in dem sie bis auf 
1/ 4 oder 1/ 2 Atmosphäre Ueberdruck, unter gleichzeitiger 
Arbeitsleistung, expandirt werden. Zu diesem Zwecke 
werden die comprimirten Gase in einen Cylinder geleitet, 
der ähnlich construirt ist, wie die mit comprimirter Luft 
arbeitenden Arbeitsmaschinen. 

Die bei der Expansion gewonnene Arbeit wird zur 
Comprimirung von noch von Benzol befreiten Gasmengen 
benutzt und dadurch der Aufwand an Kraft filr die 
Compression ganz erheblich verringert. Die aus dem 
Arbeitscylinder entweichenden Gase passiren noch eine 
Abscheidevorrichtung, um die letzten, durch erneute Ab
kühlung in Suspension darin enthaltenen ßenzoltheilchen 
abzuscheiden. Hierauf werden die Gase zur indirecten 
Abkühlung der vorerwähnten Salzlösungen verwendet 
indem man sie durch Röhren streichen lässt, die durch 
die Salzlösung hindurch gehen und dann entweder noch 
zur Kühlung von zu comprimirenden Gasen verwendet 
oder direct zur Verbrennung in die Cokesöfen leitet. 
Zweckmässig richtet man die Compression und die Ab
kUhlung der comprimirten Gase in Salzlösung Ro ein, 
dass die aus dem Expansionscylinder entweichenden 
Gase auf 70-80° abgekühlt sind. Dies kann so ge
schehen, dass man, falls man bei der Compression nicht 
auf hohen Druck hinaufgeht, die Abkühlung in der Salz
lösung auf eine möglichst - niedrige Temperatur treibt. 
Comprimirt man auf einen höheren Druck , so braucht 
man mit der Abkühlung der Gase in der Salzlösung 
nicht so weit herunter zu gehen. Der Effect ist nicht so 
vollständig und die Abscheidung des Benzols verursacht 
mehr Schwierigkeiten, grössere Compression und mehr 
Kühlgefässe sind erforderlich, wenn man die Abkühlung 
der comprimirten Gase nicht direct durch Salzlösungen 
bewirkt, sondern auf indirectem Wege nach dem Gegen -
stromprincip durch die expandirten abgekühlten Gase. 
Verfährt man auf die letztere Art und Weise, so erfolgt 
nur eine partielle Abscheidung in den Abkühlungsröhren 
und mfisseu diese mit entsprechenden Entleerungsvor
richtungen versehen werden, und eri>t nach der Expan
sion wird der grösste Theil des Benzols ausgeschieden. 
Auch bei Ausübung dieses Verfahrens muss die Compri
mirung und Abkühlung so geregelt werden, dass die 
Endtemperatur der expandirten Gase - 70-80° beträgt. 

Die Erfahrung muss es erst lehren , ob dieses 
„Comprimirungs- und Abkühlungsverfahren:' gegenüber 
dem schon mehr praktisch geübten und gekannten „Ab
sorptionsverfahren" ökonomische Vortheile gewährt; die 
gegenwärtigen Verh!lltnisse sind allerdings jetzt nicht 
besonders einladend, in dieser Richtung kostspieligere 
Versuche anzustellen, denn gegenwärtig sind wir that
sächlich schon bei einem Preise des Benzols angelangt, 
bei welchem seine Gewinnung aus den Cokesofengasen 



653 

sich überhaupt fast nicht mehr rentirt. Die in den letzten 
Monaten des .Jahros 189110) schon eingetretene starke 
Entwerthung des Benzols hat in dem darauffolgenden 
Jahre noch zugenommen. Das 90er Benzol ist von 
GO Mark per 100 kg im Jahre 1892 allm!thlich auf 
48 Mark gefallen, hat zwar gegen F.nde des Jahres und 
zu Beginn des gegenwärtigen eine Steigerung auf 50 Mark 
erfahren, die jedoch später einem um so grösseren Riick
gang Platz machte. 

Der Benzolimport nar.h dem Deutschen Reiche ist 
im Jahre 1892 um über 1 1 / ~ Millionen Kilogramm gegen 
das Vorjahr gefallen. (1892 fi6 833 Doppelcentner, 1891 
73 766 Doppelcentner.) Da nun der Verbrauch an Benzol 
thats!lehlich eher zu- als abgenommen hat, so ist es 
zweifellos, dass dieser Abgang an vorzugsweise aus Eng· 
land importirtem Benzol durch die eben in Deutschland 
eingeführte Gewinnung desselben in den Cokesanstalten 
hervorgerufen wurde. 

Wenn bei den gegenwlirtigen Benzolprei~en diese 
Gewinnung aus den Cokereigasen dort, wo sie installirt 
wurde, jetzt noch überhaupt fortgesetzt wird, so geschieht 
es wohl grösstentheils desshalh, um den Fabrikations
process mit den vorhandenen kostspieligen Apparaten 
nicht in's Stocken kommen zu lassen. Zu einer Vermin
derung der Erzeugung dilrfte es daher zunächst wohl 
nicht kommen, doch ist jedenfalls die gegenwärtige Zeit 
zur Neuerrichtung von Benzolgewinnungsanlagen keines-

' 6) Nach „Die chemische Iudustrie" etc., 1893, S. 206. Eine 
weitere Veranlassung zu der hedeulenden Productionssteigerung 
des Benzols ~peciell in England soll nach nStahl und Eisen", 
189:1, li5, in den dort errichtelcn sogenannten Carlionisirwerken 
liegen. Man Yerstcht. darunter (CarLonizungworks) Etalilis~emcnls, 
wo geringw1·rthige Kohlen (smuclge), die sich auch zur ßri11uet· 
tirung nicht eignen, eigens znr Erzeugung von Nchenprodncten, 
specicll des Benzols. in retortcniihnliehen A pp:uaten destillirt 
werden, wohei das Ausbringen an Benzol ein höheres als in Co
kereien sein Eoll. Diese Fabrikation soll jedoch auch schon hei 
<len gegenwiirtigen Preisen eine kaum lohnende sein. 

wegs eine günstige. Wie„Die chemische Industrie", 1893, 
S. 206, berichtet, ist jedoch von einer Autorität ersten 
Ranges auf vorliegendem Gebiete (B u n t e ), von welcher 
binnen Kurzem auch eine Veröffentlichung darüber zu 
erwarten ist, mit grosser Sicherheit nachgewiesen worden, 
dass das ßenzol schon bei dem Preise von 50 Mark 
per 100 kg, das billigste Mittel zur Anreicherung des 
Leuchtgases, beziehungsweise zur Erhöhung seiner Leucht
kraft wäre. Ueberall da, wo ans den zum Vergasen ge
langenden. Steinkohlen ein Gas von ausreichender Leucht
kraft nicht erhältlich ist, kann somit für die zum An
reichern dienenden Cannelkohlen-, Braunkohlenöle, Petro
leumproducte u. a. m. das ßenzol mit grossem Vortheil 
eintreten. 

Seine Verwendung hiezu empfiehlt sich nmsomehr, 
als es nicht, wie die genannten Körper, zuvor mitver~ast 
werden muRs1 sondern ohne weiteres dem fertigen GaRe 
in Dampfform oder auch in Substanz beigegeben werden 
kann. Dass einige Gasanstalten hei uns mit Versuchen 
in dieser füchtung schon bl'~chäftigt sind, steht ausser 
Zweifel, und ganz kiin.lich findet sich a11ch eine Notiz 
in dem englischen Ga~jonrnal, wonach auch in. England 
an die derartige \'erwendung des Benzols gedacht wird. Je 
mehr das Benzol entwerthet wird, desto schneller wird 
sich diese Bewegung vollziehen, und so darf wohl in 
einiger Zeit einer Besserung des Benzolmarktes entgegen
gesehen werden, selbst wenn der Consum filr Farbzwecke 
nicht mit der wünschenswerthen Schnelligkeit zunehmen 
sollte. Wenn auch nicht actuell , so wird die Benzol
gewinnung filr die Cokereien stct>1 ein gewi~sc.;; Interesse 
Lehaltcn, und da die~elhe, wie friiher hetreffcndcn Orte~ 
gezeigt wurde, unter Fm~tänden, die ja wieder eintreten 
können, sich als ein sehr lohnender Betri1\b darsfl'llt, su 
miige man auch heute nicht unterlassen, der tcch11i8clie11 
Vervollkommnung derselben stet8 sein Augenmerk zuzu
wenden. 

Ein Besuch in <len Staatengebäuden auf der Weltausstellung in Chicago. 
Von R. Volkmann in Chicago. 

In die Zeiten des Columbus soll uns der Banstyl 
des Staaten geb li n d es von Sc h w e d e n versetzen, 
so lehrt wenigstens die lJeberschrift, die über dem 
Rundbogen des Hauptportales in bunten Lettern glänzt. 
Durch diesen Rundbogen - einen etwas dunklen Vor
raum durchschreitend, in welchem zu beiden Seiten des 
Haupteinganges die Stahl- und Eisenfabrikate, die Eisen
erze und Mineralien sehr zusammengedrängt angeblluft 
sind - treten· wir· in einen freundlich ausgestatteten 
Kuppelbau von ganz beträchtlicher Höhe. An diesen 
sehliessen sieh, nach dem Hintergrunde zu, convergirende 
Längsseiten an, deren Räume man als die Kapellen des 
Knppelbanes bezeichnen könnte, w1lhrend der Flur des 
Kuppelbaues selbst, dem slldliehen Haupteingange gegen· 
Uber, in zwei Podesten mit zweimal sechs Stufen zu 

IX. 

einem Raum emporsteigt , der den Kuppelbau nach 
Norden hin chorartig abschliesst und so dem Ganzen 
das Gepräge eines Friedenstempels aufdrilckt. Die Kiin~tler, 
die das Gebäude und seine Sammlungen aufrichteten, 
haben aus freiem Handgelenk einen glilcklichen Wurf 
gethan. 

Auf der westlichen Seite des Vorraumes beginnt 
das De p arte m e n t für g eo logische Au fn ahmen 
mit der Ausstellung einer übersichtlichen Sammlung von 
schwedischen Steinen , die für Kunst- und Bauzwecke 
Verwendung finden. In der Reihenfolge ihrer eommer
eiellen Bedeutung folgen Granite, krystallinische Fels
arten, Sandstein und Kalkstein. Der Porphyr tritt da
zwischen als deeoratives Material. Vom Granit und 
Onei;is wird angegeben, dasR sie nicht allein in ausge-

2 
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dehnten Lagern vorhanden sind, sondern auch, wie die 
.Mnsterstiicke zeigen, im rn:mnigfaltig:;;ten Farbenweehsel 
nnd Struetnren auftreten, anf die~e Weise dem Laude 
eiu Baumaterial bietend, das kaum ein zweites Land in 
der alten Welt :1nfznweise11 hat. nie Hanptalmehmcr 
des l:ranite;; "ind Dentxchland. Diinemark nnd England. 
l:nter den :-\teiurn fiir Kuns1zweck(l sind rnrgefiihrt der 
griine und gr:111c M:1rmor rn11 Holmarden nnd Gotland. 
l lcn Rteinen l'olgcn die Erze, in einer kleini:n Rammlnng 
.Magnet.ite, Hiimatite, Apatite, Bleiglanz, Zink- und 
Knpfcrcrze vorl"iihrend, ihre l•'undorie sind anf zwölf 
geologischen Karten rnarkirt. Theilt man die Prodneiion 
der Ei~enerze in zwei :-\orten, so werrlcn 77°: 0 Magnetite 
und :?:l 0 ·0 Hämatite gewonnen. 

Hieran sd1liessen sich, in einer Heihe angeordnet 
und ziemlich znsammengedrii.ngt, die Stahl- und Eisen
proben nnd Erze der I-1 ii t t e n werke S ö c1 o r f o r s, 
A\·esta und Forshac~ka. Alle drei lei,;ten im Vor
führen rnn dcl'ormirten Stahlgnssstiicken, Yon im kalten 
Zustand gebogenen nnd verdrehten Stahl- llllll Eisl'n· 
proben das Erstaunlichste. Fl:u·hHtahl rnn 2" x 1/,

11 

ist vollständig lockenfiirmig· gekrilnsclt. Die iinssere 
Seite eines 4 1 /' Winkeleisens war Achw:irz lackirt, die 
andere änsserc :-:cite polirt nnd dann das 1 //' dicke 
Winkeleisen kalt so rnrclreht, da,;;; zwei sich dicht :m 
einander schlicsscncfo Spiralen entstanden, eine schwarze 
Spirale abwechselnd mit einer blanken. Ein <l.nadrat.
stah von -1 1 /' uncl ;,' Liin.!!e mit zwei schw:1rzcn und 
zwei blanken Fliichen ist a11sgcstellt, der kalt 11111 :?70" 
gedreht wnrde nnd keine der ent.st:rnclcmen vier Spiraleu 
zeigt auch nur clcn geringsten Hiss. Der 8tah ist als 
:-\tahl aus dem llcrdschmelzofcn hczcidmet. 

l"ntcr dieser :-\ammlung lag auch ein Beil von 
H 11 I t s II ru k, A h .v (Cle. :-\. II.) in Uussstalil hergestellt., 
mit welchem ;io lliche in einen clanehen a11Rgl1stcllten 
Eisenstah gehauen waren, ohne die :-:chncidc rles Beile,.: 
zu verletzen. l liesc Firma ziililt. zu den hervonagendstcn 
Fabrikanten rnn Werkzeugen fiir Berg- nnd Cruhen
arheiter, fiir Zimnwrleutc etc. 1111(1 wies an der iist.licl11•11 
Seite des Oehiiuclcs eine reichh:1llig11 Ausstellung- :1111". 

\Viilirend man durch die anderen Aussteller gc
wiihnt war, :'11 usterstiicke ron hescheidencm G riissen zn 
linden, stellten die \\"erke rnn Siiderfors, A rnst.a und 
Forsbacka zehn Stiiek Eisenerze rnn Bruuna, 1 lanne
mora und Oerling in Oriissen nm iiher Kuhikfuss· 
Volumen ans und in derselben Griisse Mustcrstucke 
von Hiimatit und Magnetit; speciellere Ang·abcn iiher 
Analysen waren aber an den Stiickcn seihst nil'ht zn 
finden. Eine lange I:Cihc gebrochener Ingots, sowohl 
von Besscmcr- ah! llerdschmelzofcn - :-:tabl, stellten die 
Forsbacka-W erkc ans , um den IJntcrsehied im Brnch 
zu zeigen, bei einem Kohlcm~toffgchalt von O, 10, O,:?O, 
0,30 11. s. w. bis zu 1,30°/0• 

l "nter rlen Productcn ron Siiderfors haben die nach 
System H. R. Wann er, Stockholm, ausgeführten 
( lusHstahlrädcr Aufstellung gefunden, die in allen Grössen 
nnd zu allen /';wecken von dem gewöhnlichen Cruhenrad 
au his Z11111 Eiscnbal111waggonracl :wsgefiihrt wcrde11. Dio 

Wider haben jedcrseits drei llaelie :-\peielwn , die sich 
etwas gewölbt vom Aussenrand rlcr Nahe nach der 
Innenseite des Had kranzcs hin-
biegen. Die zwei Armkreuze 
stehen sieh nicht gcg·eniiher, 
sondern sind um GO Grad gegen 
einander rnrsetzt, wie die~ die 
beigefiigte Figur zeigt Wiegt 
ein ge~chmietleter Spe'elwnrad
stern YOn 810 11111t Durchmesser 
l ÖO k.11 , •o kann ein gleich 
gro,;ser Spcichenrad"tcrn nach 
S.\'Stem W :1 n n Cr mit 100 /.·.'/ 
an,.,g·efiihrt. werden. Wiegt ein ge"chmiedeter Speichen
r:ubtern einschliesslich Tyre il801.:f/, so will das Wanner
S~·sicm das !:ad , d11s demselben Zwecke dienen soll, 
mit ll)I) kg ausfiihren. Der \)urehmes,;er rler Bohrnng· 
eines :-\pcic•henradsterns ,·on 1110 mm Durchmesser mit 
einem Kranz rnn 22 111m Dieke - ohne Tyre - betrug· 
125 111111. E,; wurden nach einander drei koni,.;che Plunger 
eingepresst, his die Bohrung 13~ mm zei;d(l. Die Aus
dehnung der Bohrung begann bei !!3 t Belastung: 
1:12 111111 Dnrchme'scr wurde erreicht hei löO t ße
lastnng und kein Riss oder Fehler war am !lad zn 
linden. Dasselbe I:ad, mit fiü t in der füchtnng A A ge
presst, zeigte keine Znsammendriickung; eine Helastnng 
rnn 80 l hr:whte 11 111111 radiale Contr:wtion henor. bei 
Bri t l1eg:mn der Kranz im lnncrcn zu rcissen nnd 
l>r:wh l>ci 1 GO t Belastung·. 

llieran reihen sil'h im iistliehen Flfigel die Aus
stellungen der Werke Bofors, Surohammar, 
Kohl:-1\':t und Ankarirnm. Unter die,.;en Rtellt 
II o f o r s l\lagetite von s,·arthcrg aus, die einen l'hosphor
gehalt rnn 0/107 !"i 0 • 0 aufweisen Vier ausführliche A na-
1,V>'Clll der K oh 1 s v a- Eisen- und Stahlwerke beweisen 
:1 her einen noch geringeren Phosphorgehalt. 

Erze von 

l•:iscnoxyd . . . 
Eisenoxydoxydul . 
l\langanoxyd . 
Kalk 
Magneflia 
Thon erde 
K icselcrde . 

Erze von 

Stripa Haggenfvan 
Ei"·n Eisen 

G2,71j. ·~ 2:3,-1'.31. 2 ~~ 
13.08 J ailo"~' 49,07 1 ;) 

0
':'> 1 

0;14 fu 0,09 10 

7,DS b 8 7,!14 8 
1,24 0 c 3,72 3-

n 00 2,48 --.· 
l ,:~., II 11 I! 

= 20,0B 8,ln ,... 
~ u:.J ,__,. 

l 00,58 H!l ,4 8 
Strlssa Timansherget 

Eisen Risnn 

I~_isenoxyd . 745,?.1ci 11 49 , 48 11~~seno~yd1 oxyrlul 8~,47 ~1JG t, 7!, 
h1scnoxy1lnloxyu ,.> ~ / •,1senoxy1 . . . -, • 0, 
l\langanoxyd. 0,4f> 10 l\fauganoxyd 0,11 10 

Kalk 0,8!1 5 Kalk . . 1,19 8::;: 
Magnesia . 2,58 6- Magnesia . 2,04 6-6-
Thonerde . 1,iJG l I Thonerde . 3, 13 l I I i 
Kieselerde .. 25,73 Kieselerde 8,47 ". 

::... - 00 
10U,5ö 100,12 

Zwei Hoheisensorten ihrer Dahlkarh;hllt.te hezeiclmet 
cla;;sclhe Werk mit folgcmclen Analysen : 



Marke 111. L. D. K. II. 
Kohlenstoff :l,i">fi 8 781i 
Silicium 0 707 0,!178 
l\Iangan o,Oß U,800 
Pho~phor O,O 18 0,020 
Schwefel 0,008 ü,040 

Bofors stellte ausserdcm Gussstiickc rnn llerdschmclz
ofen-Stahl, besoudcrs Schleudcrgefässe in ganzen Stiieken 
und in Mittelquerschnitten ans, um die beinahe absolute 
Gleiehmässigkeit der Wandstärken zu zeigen; nicht 
allein in kreis- oder Lirnenförmigen l~uerschnitten, son
dern in speciell l'omplicirten Q uerschnittcn wird ein 
Erfolg dargelegt. Ihs \Y erk empling fiir diese Leistung 
llledaille und Diplom. Eine l'uddelstahlachse desselben 
\V erkes war kalt gebogen, nachdem die;;elbe 7 ßi) O.J() l.·m 
gelaufen war. 

Die Kohl:;v:t- und ,\nkarsrum-\\"erke gaLen 
ebenfalls eine reiche Sammlung von Stahlgussstiicken, 
die sich 1tlle mehr durch Giitc und Vortretfüchkeit, als 
wie durch Gewicl1t auszeichnen. An k a r s r 11 m :<pccicll 
Rcndctc au~serdem \Yalzstahl ans dem Herdschmelz
ofen bis zu dm1 geringsten Dimen:<ionen und in allen 
möglichen l!uerschnittsformen, kalt. in fi' his 7' langen 
Stiiben rnrdreht. . . 

A n k a r s rum µ:cgcniiber hatte () c:; t c r b y 's Eis c n
un d St a h 1 werk Aufstellung genommen, ein \Y erk, das 
seine Griindun.~· in das .Jahr 15GG zuriickverlegt. Der 
Phosphorg·chalt der in mliel1tigen Bliieken daliel!,·enden 
Dannemora - Erze wird zu 0,003° '0 :1ngcgeben. Der 
llannemora-Tieg·el~rn~s:<tahl i:<t eine cxeellentci Sammlnni-\" 
und seine \"ortrefflichkeit zur \"crnrheitun/,.\' in ehirnr
g·isehe Instrumente nnd Claviersaiten spel'iell hetont 
nnd veranschanlich!. Fiir dill Ifrha1Hll1111g· stellt die 
Firma selb;;t besondere Normeu m1f, dil\ mit gTosser 
:-lorg·falt zn he:iehtcn nnd ei11z11haltc11 sind. :-4tahl mit 
1,2 bis 1,G Kohlenstoff soll n111· l,is zn hcllroth erhitzt 
werden und solcher mit weniger Kohlt•11stotl' nnr his g·elb. 
Die Anwendung griis8ercr Ilitzcn wiirde die rnrziig·
liehen Eigenschaften des Stahles nnr wrniehtc11 und ein 
erneutes rmsehmelzcn niithiµ: 111ächen, um llicselhcn 
wieder zu erwecken. ller D:rn11emora - Stahl j,t diesen 
Angaben wfolge schwcissb:tr bei l ,2° 11 Kohlenstoff und 
soll gchiirlct werden mit einer \'erhiiltnissmlissig niedrigen 
Temperatur, und zwar soll fiir Stahl von 1° 11 Kohlenstoff 
oder darunter J:oth;.\"l11th zur A11wcndung· kommen. 
Durch l'eberhitzen wird keine bc:<!'<ere lliirte erzielt. 
wohl aber die Elastieitiit geschiidigt und die Neig·ung 
zu llruch und Hissen rnrst:irkt. In allen Fiillen ist der 
Stahl nach dem Schmieden abzukühlen , rnn N enem zu 
erhitzen und dann erst zn hiirlen. Die 0 es t er li v
\Y erke stellen acht verschiedene Stahlsorten her und vi~r 
~orten, denen der Name „Dora Wolfram" beigelegt ist. 
Diese Stahlsorte enthält 1 his 1,.J 0 / 0 Kohlenstoff und 
2 bis 8° 0 Wolfram, ist nicht sehweissbar und muss 
mit allergrösster Vorsicht behandelt werden. 

J. L. S e b e n i u s, Ingenieur, zu Ny Kr o p p a, 
Se h w e den, stellte das l\Iodell eines Stahlingot-Sehleuder
apparates in 1 10 natilrlicher Grfüise aus. 1 G Hlöeke 

sind zu je vier, auf emen mittleren Dnrchn1e~ser von 
i 12' in gleichen A b~tiinden von einander angeordnet, 

Das Centrum bildet ein stehender Stahlzapfen, um welchen 
sich horizontal ein Yierlliigeliges Armsystem mit grosser 
Tourenzahl dreht . .Jeder Arm besteht aus zwei äusseren 
und einem inneren :Mittcltrliger, die zusammen eine 
A ussenbreite von öll" haben. .le z wci und zwei Blöcke 
sind vermittelst einer Doppelhiingeschiene nahe ihren 
oberen Enden so aufg·ehiing"t, dass sie sich beim Drehen 
des Hauptgeriistes eventuell horizontal mit den Hanpt
armeu stellen kiinnen. Sechs gebrochene Stahlingots, die 
dem Schlenderproeess unterlegen sind , und Stahlingots 
auf üblichem Wege hergestellt, waren unter Glasver
schliissen ausgestellt und beweisen , dass der beabsich
tigte Zweck, dichte, blasenfreie Ingots zn erhalten, voll
kommen erreicht ist. Der l'rocent;;atz des Aulgn~ses ist 
reducirt und der Kohle11stoll'gelrnlt glcichmiissig durch 
den g·anzen Ingot rnrtheilt. Proben haben ergeben, 
dass gernhleuderte l ugots die Eig·cnschaften des Ticgcl
gus8stahls zcigeu, welcher dcusclbcn Cehalt an l'hosphor, 
Schwefel, Silieium nnd lllang:111e:;ia hesitzt. 

Das beriihmtc und griisste \Y erk Kchwcdens St o r a 
Kopparbergs Bergslag-Actiebolag, Stock· 
h o 1 m, nahm den Siido~ten des flebli udes im allcrJJ(J
~cheidensten t:mfang ein, gah dagegen reichliche Aus
kunft iiher seine grossc jiihrliche Prodnction. Es cr
zeug·t hauptsiichlieh au : 

1 lolzkohlcnroheisen . ö:.! 000 t 
Bcssemer-lngots . 
;-;iemcns-Ma rtin-1 ngol~ 
L:rncashire Frischluppen 
Cewalzte, gcsc~hmiedete l'rod. 
I111t'niigel . 
Kupfer- l 11;;ots 
K upfcr-Vitriol 
Eisen-Vitriol . 
Schwefcl:<ilure 
Hothen Farbstoff 
Silber 
<Johl 

2:1 000" 
2G 000 „ 

7 000" 
4 7 (){)()" 

liüO „ 
500„ 
600" 
:wo" 

:.! 000" 
1 000" 

:150 ,, 
100 kg 

ln den iistlichen Seitenhallen hatten rnrziiµ;lich aus
gestellt Stahlblätter fiir llandsiigcn und kleinere 
Bandsiigen, ausserdem Feilen und Spaten St r i d s her;.\" 
& Il i o r c k -T r o 11 h ii t t an: aber das Bedeutendste an 
Band- und 8iigebliittern bieten doch Sa 11 d v i k e n s, 
Ocrnverks-Aetiehola~~. Sandviken. Auscinem 
Blatt \·011 12" )' 6 1 /' >: 58" Lli1111;c wurde in einer Hitzl' 
ein Band ausgewalzt von 18:.:l '. /. Lilnge und 1:.!" l::lreite 
mit einem newicht von 1112 Pfund. Ein zweites Band 
hat ebm1folls eine Breite von 12'', wie;.\"t nnr 52tl l'fund, 
ist kalt ausgewalzt und zeigt die enorme Liinge \'Oll 

()f)(l'. Ein fertiges Bandsii;.\"eblait hat 12" Breite, :.!20' 
L:inge und 677 Pfund Gewicht. Keine der Firmen 
machte Angaben über die Dauerhaftigkeit im Betrieb, 
wie wir solche im Berghaugehllude fanden und worüber 
wir bereits berichteten. Diese A u:;stellnng stand nahe 
dem Centrnm des gros8en Kuppelbaue~. 
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Den beiden Ausstellungen im Vorraum entsprachen 
auf der Ri!ckwand ~ also im grossen Innenraum, wiedtir 
zwei hervorragende Sammlungen. Den östlichen J<'lügel 
bildete die Ausstellung der Hohmaterialien und der 
Prodncte der Vereinigten Eisenhüttenwerke Schwedens 
unter dem Namen Jernkontorets Kollectiv
U t s t li 11 n in g. Die Vereinigung wurde bereits im 
Jahre 17 45 gegründet und besitzt aug3nblicklich ein 
Capital von 1 336 200 Dollars; sie ist die Herausgeberin 
von „.Jernkontorets Annaler" ununterbrochen ~eit 1817, 
worin der Fortschritt der EiBenindustrie des Landes 
besprochen wird; sie leiht ihren Mitgliedern die Baar
mittel zum Beginn von neuen Geschäften oder zur Aus
führung von Versuchen neuer Erfiudungen. 

Die unter obiger Firma ausgestellten Roheisensorten 
zeigten folgende Analysen: 

Marke: X X XXX XXX 
Bezeichnung: 1/ 2 grau weiss grau weiss 

Kohlenstoff gebunden 3,50 3,70 0,38 3,70 

" 
graphitisch 0,98 0,83 3,61 o,oo 

Silicium 0,95 0,42 1,47 0,30 
Mangan 5,00 4,50 1,78 0,65 
Phosphor 0,018 0,018 0,017 0,017 
Schwefel 0,005 0,006 0,009 0,011 

Die Analysen derjenigen Eisenerze , die in der 
Vereinigung zur Verwendung kommen, lauten folgender-
maassen: 

Stortagts- Granzots- Stor- Malmkärza 

grufvnn 
Eisenoxyd .. B5,14 2, 71 
Eisenoxydul 7,3fl 7,:33 
Eisenoxydoxydul 29,83 54,!JO 49,85 69,GO 
Mangauoxydul 0,5:.:! 5,55 5,47 0,26 
Mangan .. 0,65 5,98 6,67 6,41 
Kalk ... 2,20 5,40 7,20 6,00 
Thonerde. 0,80 0,84 1,56 1,12 
Kieselerde 30,10 3,10 2,50 12,60 
Phosphorsäure 0,11 0,004 0,004 0,001 
Schwefel . . . 0,11 0,014 0,034 0,038 
Kupfer .... Spuren 0,005 0,01 Spuren 
Entweichende Gase 16,60 18,40 2,00 

99,261 99,783 !J9,078 100,685 

Die ganze östliche Seite nimmt Ud de 1 hol ms 
Ac t i eh o 1 a g, lJ ddelholm, ein und decorirt dieselbe 
beinahe nur mit ihrem Hauptproduct, Hufn~geln, und den 
Halbfabrikaten für dieselben. Zu den Nägeln wird nun 
Stahl auR dem offenen Herdschmelzofen benützt. 

Die angeführten Firmen gehören zu den Haupt
vertretern der schwedischen Eisen- und Stahlindustrie, 
die Werke in Sandvikens namentlich für kalt gewalzte 
Stahlbleche, wovon wir Proben beifügen. 

Das k ö n i g 1. s c h w e d i s c h e s t a t i s t i s c h e 
Ce n t r a 1 b ur e au theilt mit, dass die jährliche Durch
schnittsproduction an Erzen in metrischen Tonnen sich 
wie folgt beziffert: 

In den Jahren 1871-1880 1881-1890 18~ L 
Eisenerze, Bergerz 763 769 902 320 985 25!1 

" 
See- und 

Sumpferz 8 018 2 700 2150 
Kupfererz . . . . . 30 716 22 771 21882 
Zinkerz ...... 36 249 49 462 61 501 
Silber- und Bleierz 11087 14400 15 044 
Manganerz .... 607 6 201 9 079 
Kobalterz ..... 180 239 243 
goldhaltiges Erz . . 1169 2 680 

Ganz hervorragend gestaltet sich der Export. An 
Roheisen wird doppelt so viel ans- als eingeführt , in 
Schmiedeisen und Stahl j,;t der Export 7mal so gross 
als der Import. Für die Jahre 1886 bis 1890 sind 
folgende statistische Zahlen maassgebend in metrischen 
Tonnen: 

Jal1re 
R'lh-, Eisen- u. Gusswaarco Schmiedeisen u. Stahl 

Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 

1886 22 946 58 371 59 723 194 369 
1887 18 459 49456 55 841 236 918 
1888 31626 49 278 46 977 219 032 
1889 25 125 79 608 42683 248 995 
18!JO 32020 60330 32 263 211884 

l!'Ur die Eisenproduction finden Magnetit und Roth
eisenerz vorwiegend Verwendung, mit einem durchschnitt
lichen Eisengehalt von 530/o. Die Magnetite von Danne
mora und Norberg enthalten 1 bis 5°/0 Mangan und 
werden bevorzugt zur Roheisenfabrikation für die Besse
mer- und Herdschmelzofen - Processe; diejenigen von 
Schisshyttan und Hilläng enthalten 12 bis 20°/0 Mangan 
und werden zur Spiegeleisenfabrikation herangezogen. 
Geringer Phosphorgehalt zeichnet die Magnetite von 
Dannemora, Paisberg und Ställberg aus, der nur 0,001 
bis 0,0050/o beträgt, dagegen enthält der Eisenglanz 
oft 0,03 bis 1,00°fo Phosphor und in den Lagern von 
Grönesberg sogar 0,08 bis 2,000/0 • Die Erzlager im 
nördlichen 'rheil des Laudes bei Noirbotten, deren 
Phosphorgehalt von 0,02 bis 6°/0 , sogar bis 80/o steigt, 
werden augenblicklich nicht zur Eisenproduction heran
gezogen . 

Holzkohle ist das wichtigste Brennmaterial in der 
ganzen schwedischen Eiseoproduction. Im Jahre 1891 
erzeugten 155 Hochöfen 500 000 t Roheisen, mit einer 
Durchschnittsproduction von 12,20t per Tag und Ofen, 
und je nach Beschaffenheit der Erze sind 50 bis 75 hl 
Holzkohle per 1 t Roheisen nöthig. Die grösste Produc
tion haben die Oefen von Domnarfvet mit 40 t per Tag 
und Ofen. Co w per 's System ist nur in zwei Werken 
Domnarfvet und Björneberg in Anwendung. 

Das Rösten der Erze ist allgemein angewandt. Die 
Anwendung von ungeröstetem Rotheisenerz in Domnarfvet 
ist eine Ausnahme. Das Rösten erfolgt im Westman
Ofen. 

Von dem produc"rten Roheisen werden 45°/0 im 
Frischfeuer, 35°/0 im Bessemer- und offenen Herd
schmelzofenprocess verwandt, 200/o ausgefUhrt oder im 
Lande zu Gusswaaren benutzt. Die Erze enthalten, wie 
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erwähnt, nur einen geringen Procentsatz von Pliospl1or, 
aber wegen des Phospliorgehaltes der als Brennmaterial 
verwandten Holzkohle kommt in dem Hoheisen selten ein 
geringerer Phosphorgehalt als 0,015 vor, steigt sogar, 
obgleich aus phosphorarmen Erzen hergestellt, von 0,02 
bis zu 0,03 an. Schwefel tritt selten mit mehr als 0,02 °1o 
auf, fällt sogar auf O,O 1 o /0 , weil das Brennmaterial ab
solut schwefelfrei ist und das 1<:rz höchst sorgfältig geröstet 
wird. Ein Procent der gesammten Robeisenproduciion 
wird vom Hochofen direct, ohne Emschmelzung, zu Gnss
waaren vergossen. 

133 Werke besitzen Cupolöfon und liefern 37 500 t 
Gusswaaren. In der Hauptsache wird englisches und 
schwedischeR Roheirnn in den verschiedensten Verhält
nissen gemischt, für sehr weiche G nsswaaren kommen 
nur englisches, für harte und widerstandsfähigere nur 
schwedisches Eisen in Anwendung. 

Im .Jahre 1891 wurden 193 500 t Schmiedeisen 
erzeugt. Hievon wurden 181 000 t im Lancashire
Frischprocess, 7500 t nach W a 11 o o n's Methode und 
nur 5000 t nach dem Franchecomte - Process ver
arbeitet. 

In ganz Schweden waren im .Jahre 1891 nur 5 
Puddelöfen in Betrieb und producirten nur 2()00 t Eisen 
und Stahl. Der Puddelstahl, hergestellt in Surohammar, 
wird speciell zu Locomotiven und Wagenachsen benutzt. 

Der Bessemer-Proeess wird in 15 Werken betrieben 
und die Erzeugung belief sich im Jahre I 8!ll auf 
93 000 t, Domnarfvet besitzt vier Converter, die ilbrigen 
Werke je zwei, selten ist nur ein Converter aufgestellt. 
Avesta hat die kleinsten Converter, Domnarfret dagegen 
die grössten mit 6 t Charge; die durchschnittliche Grösse 
ist nur 3 bis 4 t. Die Windpressung beträgt 800 bis 
1200 mm Quecksilbersäule, die Betriebskraft der Ge
bläse ist Wasser. Das ßessemer-Hoheisen en thii\ t ge
wöhn lieh 2 bis 215 Mangan, 10,0 Silicium und 0,025 
Phosphor. Der basische Process wird nur in Domnarfvet 
angewandt, mit Roheisen von 2,50°, ·0 Phosphorgehalt und 
sehr geringem Silicium-Procentsatz. 

Notizen. 
Schwedens Montanproduction 1892, 

Eisenerze 
Roheisen . 
Schmelzstücke 
llessemerstahl 
llfartinstahl . 
Anderer Stahl 
Golderz . . 
Si! ber- BI eierz 
Kupfererz 
Rohalterz . 
Zinkerz .. 
l\fanganer.1; . 
Schwefelkies 

. l 292 583 t ' Blei . . . 798 ()10 kg 
485 664 " ' Glätte 2 677 " 
235 426 „ Kupfer . ·. 744 617 " 
82 422 „ Cementkupfor 15 520 " 
7li 556 „ Kupferhlech etc. 313 581 „ 

GI 7 „ Messing . . . 3Ul ~161 „ 
3 463 „. Kohal'oxyt.1 . 7 138 ,. 

19 803 „ Schwefel . . 45 600 " 
24 Oö!l „ Kupfervitriol 5'i9 986 „ 

53 „ Eisenvitriol . 47.'i 793 „ 
54 9>il „ Rothocker . . . 1 089 806 „ 
7 83:.! „ Alaun 355 608 „ 
1 249 „ Braunstein 172 000 „ 

Gold 87,626kg Steinkohlen . . . 199 380 t 
1 

Graphit . . . . 15 423 „ 

Silber . . . 5 210,li4 " Feuerfeste Thone . 123 096 „ 
Sturzel, Yel"zinken unter einer necke von Aluminium. 

Das Zinkbad wird mit einer Schicht flüssigen Aluminiums bedeckt 
znr Verhütung der Oxydation des Zinks uml Verminderung der 

22 Werke bedienen sich der Siernens-Martiniifen 
und gaben im Jahre 1891 über 7 8 000 t ab. Der ba
sische Process wird nur von wenig Werken angewandt. 
Die Oefen sind von sehr verschiedenartiger Leistungs
fähigkeit und die Chargen schwanken von 4 bis 15 t. 
Hervorragende Werke für Stahlguss sind Bofors, Söder
fors, Surohammar, Kohlsva und Finspong. 

Cemcntstahl erzeugen nur die 'Verke Munkfors 
(Uddeholm) .und Oesterby (Dannemora), und nur das 
beste und reinste Schmiedeeisen wird zur Fabrikation 
benutzt, speciell im letzteren Werke, das nach Walloon's 
Frischproce~s bearbeitete Eisen. Die Danncmora-W erke sind 
die einzigen, die den Wal\oon-Proeess anwenden. 'l'iegel
gussstahl wird nur von den Werken Oesterby und Vik
mannshyttan producirt und die Gesammterzeugung betrug 
im Jahre 18\H nur 700 f. Die Oesterby-Werke benutzen 
dazu nur den vorerwiihnten Cementstahl, und das Product 
sind die weiter vorne besprochenen ·feinen Stahlsorten 
von Oesterby. 

An vYichtigkcit steht dem Eisen das Kupfer am 
niichsten; doch ist seine Production jetzt ziemlich be
schriinkt auf die Kupferwerke Falun-Aetvidaberg und 
Kafveltorp. Der Kupfergehalt der Erze ist gering und 
beträgt meist nur 3° 0 • Die Gesammtkupferproduction 
des Jahres 1891 beziffert sich auf GGO t. Die Er
zeugung deckt bei weitem nicht den eigenen Bedarf 
des Landes , da die stafütischen 1'abellen des Central
bnreaus nachweisen, dass im Jahre 18!H an Hohkupfer 
120 t, an geschmiedetem, gewalztem und gegossenem 
Kupfer :rn t :tu~gefiihrt wurden, wiihrcncl Lezw. 280 t uncl 
GOU t in das Land eingingen. Metallisches Z i n k wird 
keines erzeugt, nur geriistete Zinkblende nach Belgien 
exportirt. Nicke 1 und K ob a 1 t sind unbedeutende Pro
dnctionen. Go 1 d ergab im Jahre 1891 nur einen Ertrag 
rnn 110 leg, wovon 107 l.:g YOU dem Kupferwerk Falun 
stammen. Silber und Blei erzeugennurSala undKafvel
torp. Die ganze Silberproduetion des .Jahres 1891 be
trug 5 7 4 8 leg und der Gesammtertrag an Blei war 300t. 

Hartzinkbildung. (D. R. P. Nr. 70 72~, Berg- u. hüttenm. Ztg., 
i\:2. Jahrg„ 1893, ~r. 49, S. ·137.) h. 

])as Thomasei~cn als Niet matl'l'ial. Prof. L. Te t m a y er in 
Zürich kam auf Grun<l sehr vieler eingehender chemischer Unter
suchungen un<l Festigkeitsprohen zu folgenden Ergebni,;sen: 1. der 
sachgemäss geführte und überwachte Thomasprocess i-t im Staude, 
in vollkommen au,;reichcnder Glcichmässigkeit seihst. Nietei,;en 
von ahooluter Zuverlässlichkeit zn liefern. ;2. Ge;:?;cnüher dpm 
::;ehwcisseiscn fordert das Nietßusscisen eine crhiihte Achtsamkeit 
und Sorgfalt der Behandlung. 3. Das Niettlu,:seisen hieiet den 
Stauchvorl!:ängen im kalten u111I warmen Znsttrnde einen griisseren 
Widerstand dar, als das lol'kere, poröse, schlal'kenschüssige 
Schweisscisen. (Schwdzerische Bauzeitung. XXII, ~r. :l.) N. 

Auweudung 1·011 co1111,rimirtcr Luft zum Kühlen warm
laufender Lager. Bei Anlagen, welche Lufleompressoren in stän
digem Gebrauche haben. oder wo eine Luf• zuführung möglich ist, 
empfiehlt es sich, eine Rohrlcitur.g so anzubringen, dass kalte 
Lufr. auf die warmlaufouden Lager geblasen werden kann und 
dadurch die erhitzten Ränder abgekühlt werden, indem <lie Luft 
ehenso gut die Hitze heseitigt als Wasser. Zudem hat Luft den 
Vortheil, expandir.·nd zu kühlen, so dass weitere Nachhilfe bei 
dieser .Abkühlungsmethode überflüssig ist. (Allg. Anz. f. Berg-, 

3 
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Hütten- u. l\Iasch. -Ind.; Berg- u. hiittenm. Ztg„ 1893, Nr. 49, 
Jahrg. 52, S. 438.) h. 

Ueber die Elnschliisse von Gasen in Metalloxyden. 
Von 'l'h. W. Richards und E. F. Rogers. DieThatsache, dass 
Kupferoxyd, durch Glühen des Nitrats erhalten, nicht unbedeutende 
j\fengen von Salpetersäure zurückbehält, während aus kohlen
saurem Knpfer dargestelltes Oxyd nicht die Fähigkeit zu haben 
scheint, Gase zurückzubehalten, veranlasste Verfasser zu der 
Untersuchung, oh im Allgemeinen die Oxyde die Fähigkeit be
sässen, Salpetersäure einzuscQliessen, wenn sie aus Nitraten her
gestellt würden. Das zu untersuchende Material wurde in eine 
U-förmige Kugelröhre gebracht und durch Evacuiren nnd Kochen 
die Luft aus dem Apparate ausgetrieben. Darauf wird der 
Apparat in solche Stellung gebracht, dass das verschlossene eine 
(gradnirte) Ende des U-Rohres ein Eudiometer darstellt. Dureh 
Zuflie~senlassen von Säure wird nunmehr· das Oxyd gelöst, wobei 
ein eventueller Gasgehalt ersichtlich wird und das Gas analy
sirt werden konnte. Die Versuche erstreckten sich auf Zinkoxyd, 
Nickeloxyd, :lllagnesiumoxyd, Cadmiumoxyd, ßleioxyd und Wis
mnthoxyd. Die Menge der erhaltenen Gase (Sauerstoff und Stick
stoff) war sowohl nach Art des Metalles, wie auch nach der 
DarstellungHweise verschieden. Cadmium , quecksilher-, Blei- und 
Wismuthoxyd schienen keine Spur gasförmiger Unreinigkeit zu 
enthalten; die heobachteten Erscheinungen zeigen eine grosse 
A hhängigkeit von physikaliHchen Verhältnissen. ( A mer. Chem. 
.Journ„ l8Y3, 15, 367; Chem. Ztg„ 1893, S. 314.) 

Schiessrnrsuche mit Westfalit in der Zwickauer Ver
imchsstrecke. Am 25. November wurden in der kg!. sächsischen 
Versuchsstrecke auf dem Zwickaucr Brückenbergschachte Schiess
versuche mit dem von der westphälisrh-anbaltischen Sprengstoff
Actiengcscllschaft in Koswig in Anhalt hergestellten neuen 
Rprengstotf „ Westfalit. • angestellt, welchen Kreishauptmann 
Schmiede l , Bergamtsdirectur Dr. W a h 1 e und Oberbcrgrath 
l\[ e n z e l aus Freiberg , B1rginspector Ti t tel aus Chemnitz, 
zahlreiche Vertreter der Zwickauer und Oelsnitz-Lugauer Kohlen
werke u. s. w. b1·iwohnten. Die Schiess1·ersuche nahm die kg!. 
Berginspection Zwickau unter Assistenz eines Vertreters der ge
nannten Actiengesellschaft vor; dieselben ergaben sehr befriedi
gende Resultate. Wir hoffen baldigst nähere Alittheilung hierüber 
veriiff~ntliehcn zu können. (Essener Glückauf, 1893, Nr. 97.) h. 

Ein ueuts Schweissverfahren. Bei dem von den Belgiern 
Lag rang e und Ho h o erfundenen Verfahren wird ein mit einer 
Bleiausfütterung versehenes Gefä.ss verwendet. Die Bleiausfütterung 
steht mit dem positiven Pole einer Elektricitiitsquclle in Ver
liindung. Das Gefäss ist mit angesäuertem Wasser gefüllt. Eine 
mit gut isolirten Handgriffen versehene, eiserne Zange ist mittelst 
eines bieg;amen Leiters mit dem negativen Pole der Elektrici
tätsquelle verbunden. Nachdem der Strom eingeschaltet und ein 
mit der Zange festgehaltener Eisenstab in das Gefäss getaucht ist, 
wird der eingetauchte Tbeil des Eisens sehr schnell rothgliihend 
und nimmt hald Weissglühliitze an, wodurch die glühende Ober
fläcl1e zur Schweissung geeignet wird. Das Wasser wird hiebei 
zerlegt und der Wasserstoff bildet eine HüllP. um den eingetauchten 
Theil des Stabes, und da diese dem Durchgang des Stromes grossen 
Widerstand entgegensetzt, so bringt die daraus sich ergehende 
Hitze den Stab zum Glühen. Die Wasserstoffhülle verhimlert 
ausserdem Oxydation, und bleillt bei diesem Verfahren die Schweiss
fläche frei von den Wirkungen des Schwefels und andP.rer Unreinig
keiten, welche vorhanden sind, wenn Eisen in einem Kohlenfeuer 
auf einer gewöhnlichen Schmiede erhitzt wird. Die Firma Krupp 
in Essen soll, wie verlautet, Versuche mit dem \'erfahren zur 
Härtung der Stahlkanonen angestellt haben, während man anderer
seits der llleinung ist, dass das Verfahren zu wichtigen Resultaten 
bei der Härtung und dem Tempern von Panzerplatten führen kann. 
(Elektrotechn. Ztschr„ 189:;, 14.t371; Cbem. Ztg., 1893, S. 324.) 

Kohlenstoffbestimmung im füsen. Das 9. Heft der Ver
handlungen des Vereines zur Beförderung des Gewerhfleisses lf-93 
veröffentlicht eine 3. Preisarbeit über die Eingangs erwähnte 
Frage von Prof. W. He m p e 1 in Dresden, welche nicht hloss eine 
Kritik der bisherigen Kohlenstoffbestimmungen gibt, sondern auch 
eine neue hinzufügt, deren Princip l!'vlgendes ist: Etwa 0,5 g 
Eisen wurden bei Gegenwart von circa 2,3 g metallischem Queck-

silber in einer Mischung von Chromsäure, Schwefelsäure und 
Wasser im luftverdünnten Raume gelöst, das dabei gebildete 
Gemisch von Luft, Sauerstoff (aus der Chromsäure heim Kochen 
mit Schwefelsäure entwickelt) und Kohlensäure wird gemessen, 
die letztere durch Absorption mit Natronlauge volumetrisch be
stimmt; die hiezu verwendeten Apparate sind abgebildet und 
die mitgetheilten Yersnchsergehnisse sind recht. befriedigend. 

N. 

Literatur. 
Uas Risszeichnen. Leitfaden für de u U n t c r r i c h t 

im technischen Zeichnen, sowie zum Sei hststudiu m, 
von C. Fr. Rud. Lange. Zweite, vermehrte und verbesserte Auf
lage. Jllit 177 Skizzen. Verlag von H. Klinge heil, Saarbriieken 
uncl St. Joliann a. Saar, 1893. 

Auf 50 Octavseiten Text uud 20 dem Büchlein beigehefteten 
'fafeln von gleichem Format wird versncht , den Schüler sy
stematisch mit dem technischen Zeichnen vertraut zu machen, 
wobei die Kenntniss des Freihandr.eichnens, insoweit diese in der 
Elementarschule erwor.ben wircl, vorausgesetzt wird. Der in dem 
Leitfaden vorgezeichnete Lehrgang ist folgender: Im I. Th eil e 
wird das Freihand zeichnen behandelt, und zwar das Zeichnen 
gerader Linien nach verschiedenen Richtungen, Theilung der 
Geraden , Zusammensetzung von Linien zu Flächen , und das 
Zeichnen der letzteren; Zeichnen krummer Linien, kr11mwlinig 
begrenzter Figuren, einfacher Körper nach Modellen, schliess lieh 
folgt. das Zeichnen von Schrift um! iahten, Landschaften, Blättern, 
Blumen de. in Conturen. Der II. Thei 1 beschäftigt sich mit 
dem Linear z eich n e n , speciel 1 mit dem Ausziehen gerader 
Linien, mit ihrer Theilung und Verbindung und dem Ausziehen 
krummer Linien. Dann folgt Anfertigen der .Maassst.äbe, Abzeichnen 
von FHichen, das Zeichnen von Flächen mit Schraffur; Projec
tionen (Grundbegriffe), Licht und Schatten, Skizziren von lllo
dellen und Betriebsutensilien, Rundschraffur (Schattirung eines 
Cylinders) und das Tuschen und Anlegen. Als III. Theil und 
Schluss wird eine Erklärung der Anfertigung von Reliefkarten 
gegeben. 

Das Büchlein entspricht besonders seinem Zweck als Lei t
fa den für den Unterricht in praktischer Weise; der stellenweise 
nur kurz ·angedeutete Lehrgang lässt die lllithilfe des Lehrers 
wünschenswerth erscheinen. In einzelnen Theilen wiire eine Er
gämmng des Stoffes vielleicht nicht unzweckmässig, so fehlen 
z. B. in den Tafeln in der Praxis häufig benützte Liniencharak
tere, die gebräuchlichsten Buchstaben- und Zifferformen zum Be
schreiben techr.ischer Zeichnungen, die Darstellung dos praktischen 
Cotirens von Werkzeichnungen; im Text würde eine Anleitung zum 
Anlegen mit Farben den Jnhalt vortheilhaft ergänzen. Deim 
Zeichnen symmetrischer, gerad- und krummliniger Figuren, dann 
beim Aufnehmen diverser Körper wäre auf die Nüt)llichkeit und 
Wichtigkeit der Benützung von Mittellinien (Symmctralen) hinzu
weisen. Hingegen könnte ein '!'heil des Inhaltes, als ausserhalh des 
Rahmens des technischen Zeichnens fallend, wie z. B. das Zeichnen 
von Blumen, Blättern, dann das Anfertigen von Reliefkarten, 
enlbehrt werden. Die auf den 'fäfeln beigegebenen Constructionen 
s nd präcis und nett ausgeführt. (Aufgabe 39 auf S. 21 wird 
einfacher und sicherer durch das Ziehen der Diagonalen gelöst.) 
Der \'erfasser hat mit der vorliegenden fleissigen Arbeit ein 
brauchbares Hilfsmittel für den Unterricht an Berg-, Handwerker
und Gewerbeschulen geliefert, weshalb wir derselben eine weitere 
Verbreitung in diesen Kreisen bestens wünschen. 

Br u n 1 e c hn er. 

Geognostlsche Jahreshefte. V. Jahrgang, 1892. Heraus
gegeben im Auftrage des königl. bayerischen Staatsministerium 
des Inneren von der geognostischen Abtheilung des königl. baye· 
rischen Oberbergamtes in lllü11chen. 217 Seiten gr. 8°. Verlag von 
Th. Fischer in Cassel, 1893. 

Der V. Jahrgang enthalt eine 160 Seiten starke Abhandlung 
von Dr. H. Th ü ra c h über die Gliederung des Urgebirges im 
Spessart und eine zweite von Dr. L. v. Ammon über die Ga
stropodenfauna des Hochfellenkalkes und über Gastropodenreste 
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aus Ablagerungen von Adnet, vom llonte Nota und den Raibler 
Schichten. 

Dr. Th ü r ach findet innerhalb der krystallinischen Schiefer 
des Spessarts nur 2 schärfere Grenzen; die eine liegt zwischen dem 
körnig-streifigen Gneiss und dem glimmerreichen Zweiglimmergneiss 
der Schweinheimer Stufe, die andere zwischen den Glimmer
schiefern und der Alzenauer Gneissstufe; erstere Grenze ist die 
einer Formation, letztere wahrscheinlich ein Verwurf. Was 
zwischen diesen beiden Grenzen liegt, wird mit dem ostbayerischen 
Hercyn parallelisirt.- Eine Trennung der krystallinischen Schiefer 
des Spessarts in eine Glimmerschiefer- und Gneissformation ist 
nur unvollkommen möglich. Jllit dem körnig-streifigen Gneiss be
ginnt nach abwärts eine mächtige Abtheilnng des Grundge
birges, welche im Odenwalde fortsetzt und daselbst von Graniten 
und Syenitgraniten unterteuft wird. Dies sind die Ergebni~se der 
sehr eingehenden Studie, welche allgemeines Interesse beanspruchen 
können, während die vielen gebotenen Einzelheiten von Jedem, 
der sich mit der Geologie des Archäieums beschäftigt, volle Be
achtung verdienen. 

Dr. L. v. Am m o n's sorgfältige Untersuchungen sind zu
meist paläontologischer Natur und bieten in dieser Hinsicht viel
fach Neues, u. z. sowohl bezüglich der Arten als auch der Gattungen. 
In geologischer Hinsicht gelangt der Verfasser zu den Schlüssen, 
<lass der Hocbfellenkalk und der Grenzdolomit des l\Ionte Cadrione
Kammes dem unteren Lias angehören und dass die hell
grünen Kalke mit Mergelschichten, die bei Partenkirchen sich 
finden und an der Mittenwalder Strasse fort~treichen, dem oberen 
Horizonte der Raibler Schichten zuzuzählen sind. - Man darf wohl 
annehmen , dass die Thierwelt des Liasmeeres unserer Gegenden, 
auch in den mitteleuropähchen Bezirken, sich aus den Faunen 
der Triasmeere des AlpPngebietes recrutirt hat. 

So bildet anch diejüugste Ausgabe der G ü m b e !'sehen Geogno
stischen .Jahreshefte eine werthvolle Bereicherung der geologischen 
Literatur. H. H ii fe r. 

Index to the Literature of Explosivs. By Ch a r 1 es E. 
Munroe, Prof. of Chemistry, Columbian University, Part IT. 
Baltimore, Deutsch Lithographing and Printing Co„ 1893. 

Der 1. Th eil dieses Literaturverzeichnisse~ über die Exp lo· 
sivs wurde in die~er Zeitschrift auf S. 283 des Jahrganges 1887 
hesprochen und damit auch der Plan dieser Druckschrift erläutert. 
Die dort genannten 6 Zeitschriften wurden in ihren mi1Uerweile 
erschienenen Fortsetzungen auch im vorliegenden 2. Theile berück
sichtigt; hiezu kamen noch die Auszüge aus Ding 1 er's Polyt. 
Journal (ll'l<!0-1890), Nicholson's Journal ofNatur. Philos. 
(1797-1813), Edinburgh Journal of Science (1824-1832), 
Popular Seien ce l\Ionthly (1872-1890), Proc. Americ. 
Chem. Soc. (1879-1890), Brand e's Journal of Science and Arts 
(1816-1830). • 

Das Werk ist bereits auf 195 Seiten angewachsen . ein 
sprechender Beweis für die gewaltige Ausdehnung dieses Literatur
zweiges, und hat jedenfalls noch mehrere Theile zu erwarten. 
Wollen wir hoffen, dass es dem Verfasser in nicht zu langer 
Zeit möglich sein wird, auch den Part III zu versenden; für seine 
hisherige mühevolle Arbeit ist ihm Jeder, der sich mit Explosivs 
und deren Wirkungen eingehender zn · beschäftigen hat, gewiss 
zum besonderen Dauke verpflichtet. H. Hii fe r. 

Oesterreichisch-ungal"ischer Berg· und Hüttenkalender 
11ro 1894 • .Tahrg. XX. Verfasst von Wilhelm Klein, k. k. Ober
commissär in Leoben. Wien, Verlag von l\loritz P e r 1 e s. Preis 
fl l,60. 

Unter den vielen Kalendern des M. Per 1 e s'schen Verlages, 
welche als Fachkalender für eiI!ze!ne Berufskategorien eingerichtet 
sind, verdient der öst. ung. Berg- und Hüttenkalender wegen der 
Reichhaltigkeit seines Inhalt~ und der 8orgfalt, mit welcher der
selbe 1•om kundigen Verfasser zusamn1engestellt ist, besonders 
genannt zu werden. Unsere Fachgenossen tinden darin, nach den 
allgemein üblichen kalendarischen Uebersichten und verschiedenen 
Tahellen und Lehren aus den mannigfaltigen Zweigen der tech
nischen Wissenschaft, eine Reihe wichtiger Angaben und tabel
nrischer Zusammenstellungen, die sie bei Erfüllung ihres Berufes 

benöthigen , so dass ihnen das handliche Büchlein in vielen 
Fällen das Nachschlagen in Lehrbüchern ersetzen kann. Als 
niitzliche Beigabe heben wir das Verzeichniss der wichtigsten 
Gesetze und Verordnungen, rlas Bergwesen betreffend, die auf. 
genommenen bergrecbtlichen Erkenntnisse des Verwaltungsgerichts
hofes und des Ackerbauministeriums nnd die Liste empfehlens
werther Werke aus dem Gebiete des Berg- und Hüttenwesens her
vor. Wir sind gewiss, dass auch der vorliegende XX. Jahrgang 
dieses Kalenders im Kreise unserer Fachgenossen die verdiente 
Anerkennung finden wird. Ernst. 

Amtliches. 
Seine k. und k. apostolische Majestät haben mit allerhöchster 

Entschliessung vom 15. December 1. J. dem Oberfinanzratbe nnd 
Salinenreferenten bei der galizischen Finanz-Landes-Direction, 
l\loriz Poste 1, aus Anlass der angesuchten Vtrsetzung in den 
hleibenden Ruhestand taxfrei den Titel und Charakter eines Hof
rat hes allergnädigst zn verleihen geruht. 

El·kenntniss. 
Nachdem Philipp Fischer in Aussig und Moriz Köhler 

unbekannten Aufenthaltes die ihnen laut Bergbnchseinlagen Z. Z. 
1692, 1709 und 1708 des k. k. Kreis- als Berggerichtes in Eger 
gemeinschaftlich gehörigen, im Gerichtsbezirke Neudeck, im Re
vierbergamtsbezirke Elbogen gelegenen Grubenfelder: Job,.anna I 
bis I\' bei Frühbus, Moriz J bis IV bei Neuhammer, Jtoriz V 
bis VIII hei Neuhammer, Maria I bis IV bei Neuhammer, be
stehend aus je 4 einfachen Grubenmaassen und Maria V und VI 
bei Neuhammer, bestehend aus 2 einfachen Grubenmaassen, un
geachtet der in Gemässheit der §§ 243 nnd 244 allgemeinen 
Berggesetzes über sie mit dem rechtskräftigen, im Amtsblatte 
der Prager Zeitung verötf~ntlichten hierämtlichen Erkenntnissen 
vom 7. NovP.mber 1892, Z. 4457, und vom 6. Mai 1893, Z. 1844, 
verhängten Geldstrafe von 10 ß und beziehungsweise von 50 ft 
der neuerdings an sie ergangenen und im Amtsblatte der Prager 
Zeitung vom 10. Juni 189::1 Nr. 130 kundgemachten A-afforderung 
des Revier-Bergamtes l<'alkenau vom 4. Juni 1892, Z. 765, zur 
Inbetriebsetzung der genannten Grubenfelder, zur Rechtfertigung 
der langjährigen Betriebsunterlassung und zur Bestellung eines 
gemeinschaftlichen ßevollmächtigten innerhalb der präfigirten 30-
tägigen Frist nicht nachgekommen sind, so wird hiemit in Ge
mässhcit der §§ ~43 und 244 allgemeinen Berggesetzes auf die 
Entziehung der genannten Bergbauberechtigung mit dem Beisatze 
erkannt, t.lass nach Rechtskraft dieses Erkenntnisses im Sinne 
des § 2;j3 und seq. des allgemeinen Berggesetzes das weitere 
Amt gehandelt werden wird. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft 
Prag, am 12. December 1893. 

Nachdem Josef und Anton P 1 n c h t in Michelsdorf das ihnen 
laut Bergbuchseinlage Nr. 1781 gehörige, bei Gro8chau im poli· 
tischen Bezirk Podersam situirte, aus vier einfachen Grubenmaassen 
bestehende Grubenfeld Anton I, II, lJI, IV ungeachtet der an 
beide und im Edictnlwege ergangenen Aufforderung des k. k. 
Revierbergamtes in Komotau vom 16. October 1892, Z. 1107, 
sowie ungeachtet der weiteren Aufforderung desselben Revierberg
nmtes vom 24. Juni 1. J„ Z. 64\:l, und der über Josef Placht 
verhängten Geldstrafe von 10 ft nicht nach Vorschrift der §§ 
170 und 174 allgemeinen Berggesetzes in Betrieb gesetzt, noch 
auch die langjährige A usserachtlassuug der gesetzlich normirten 
Bauhafthaltun,spflichten gerechtfertigt hat, so wird nunmehr in 
Gemässheit der §§ 243 und ~44 allgemeinen Berg-Gesetzes auf 
die Entziehung der obengenannten Bergbauberechtigung mit dem 
Beifügen erkannt, dass nach Rechtskraft dieses Erkeuntnisses ge
mäss der §§ 253 bis 262 allgemeinen ßerggesetzes vorgegangen 
werden wird. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft 

Prag, am 15. Decemher 1893. 
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Verein der Montan-, Eisen- und Maschinen-Industriellen in Oesterreich. 
Generalversammlung am 19. December 1892. 

Unter Vorsitz des Präsidenten Sr. Excellenz Graf Larisch-Mönnich fand am 19. December 1892 die 
XVIII. ordentliche General-Versammlung des Vereines der Montan-, Eisen- und Ma,rnhinen-Industriellen in Oesterreich statt. 

Der Vorsitzende constatierte die statutenmässige Publication der Einladung zur General-Versammlung in 
der „ Wiener Zeitung" vom 27. November 1892, erklärte die Versammlung fLlr beschlussfähig, betraute den 
Vereinssecretär, kais. Rath Victor Wo l ff, mit der Filhrung des Protokolles, schritt sodann zum ersten Gegen
stande der Tagesordnung : 

Bericht des Vereins-Ausschusses über das Geschäftsjahr 1892 

und ersuchte den Vereinssecretär, denselben zur Verlesung zu bringen. 
Dieser Bericht lautet: 

Hochgeehrte Herren! 

Zur heutigen XVIII. ordentlichen Generalversammlung Sie, hoch.~eehrte Herren, Namens des Vereins
Ausschusses auf das Herzlichste begrüssend, beehren wir uns, Ihnen über die Thätigkeit desselben im ablaufenden 
Jahre Bericht zu erstatten und Rechenschaft abzulegen. 

Die letzten Wochen des Vorjahres brachten den Abschluss jener für die wirthschaftliche Lage der 
Monarchie so wichtigen Handelsverträge mit dem deutschen Reiche, Italien, Belgien und der Schweiz. 

Die im hohen Abgeordnetenhause bei Berathung dieser Gesetze von Sr. Excellenz dem Herrn Handels
minister über die Vorzüglichkeit unserer Erzeugnisse, wie über die Zweckmll.ssigkeit des Bestandes industrieller Vereine 
gegebenen Erklärungen veranlassten uns, Sr. Excellenz unseren wärmsten Dank auszusprechen. 

Ew. Excellenz! 

In der Sitzung des hohen Abgeordnetenhauses vom 16. Jänner 1. J. haben Ew. Excellenz eine hoch
bedeutende, die handelspolitischen Verhältnisse der Monarchie, wie die Ziele und Zwecke der am 6. und 20. Dec. 1891 
abgeschlossenen vier Handelsverträge betreffende Darstellung gegeben. 

Aus dem reichen Inhalte dieser Ausführungen erachten wir zwei Punkte für uns besonders bemerkens
werth ; den einen darum , weil er füe Thätigkeit jener freien Corporationen, zu denen unser Verein gehört, an
erkennend hervorhebt, und den anderen , weil er in unantastbarer Weise der ausgezeichneten Qualität der von 
unseren Industriezweigen erzeugten Producte rühmend gedenkt. Genehmigen Ew. Excellenz den ehrerbietigsten und 
innigsten Dank des Vereines der Montan-, Eisen- und Maschinen-Industriellen in Oesterreich für diese beiden 
Emanationen und gestatten Sie uns, einige Momente bei denselben zu verweilen. 

Ew. Excellenz bezeichneten die Thätigkeit der industriellen Verbände als eine die Behandlung wirth
schaftlicher Fragen fördernde, da dieselbe die Interessen-Gegensätze ausgleiche und so einheitliche Gutachten für 
die hohe Regierung zu Stande bringe. 

Von denselben Anschauungen geleitet, wurde unser Verein vor 18 Jahren gegründet, die Ausgleichung 
der Interessen der von ihm vertretenen Industriezweige war sein aufrichtiges Bestreben; er hat dies wahrend der 
ganzen Zeit in zahlreichen , der hohen Regierung unterbreiteten Gutachten bekundet, und der statutarischen Be
stimmung des Zweckes des Vereines: „die Förderung der Interessen der Montan-, Eisen- und Maschinen-Industriellen 
in Oesterreich" nach Kräften zu entsprechen sich bemüht. Für diese Thätigkeit des Vereines gibt es keinen 



-;chöneren Lohn, als die Worte Ew. Exeellenz, welche die Nothwendigkeit und Er~priesslichkeit eines solchen Vereines 
als auch im Interesse der RJigierung gelegen bezeichnen, weil derselbe ihre Maas,,:nahmen zu förJern g·eeignet sei. 

Durch diese anerkennenden Worte Ew. Exeellenz begliickt und ermuthigt. werden wir in der Entfaltung 
dieser Thätigkeit fortfahren und uns bestreben, durch objective Beurtheilung aller unser1· Industriezweige betreffenden 
Fragen den Interessen derselben zu nützen und hiebei den lntentionen der hohen Hegierung gerecht zu werden. 

Ew. Excellenz haben auch den Erzeugnissen unserer Industrie warme Worte der Anerkennung gewidmet, 
indem Sie die 11ualitative Ebenbürtigkeit der Erzeugnisse unserer Industrie hervorhoben und uns jene Genugthuung 
~ewiihrten, welche uns nach manch bitteren Erfahrungen der letzten Zeit zu g·erechter Befriedigung gereichen konnte. 

Wir hegten nie Zweifel, dass· die Urtheile unparteiischer Consumcnten g-iinstig lauten und desshalb Ew. 
Excellenz in die Lage setzen werden, das von uns so sehnlichst erwartete ;!iinstige Crtheil auszusprechen - sehen 
uns aber jetzt, nachdem dies geschehen, auf das Kräftigste angeeifert, oh1w l~nterlass dahin zu wirken, dass sich 
rlie inländische Production hemiihc, in ihren Leistungen stets der ehrenvollen Anerkennung Ew. Excel lenz wiirdig-
1.u bleiben. 

Gestatten nns nun Ew. Excellenz mit dem innigen und ehrerhietigsten Danke für die der Thätigkeit unseres 
Vereines, sowie für die der Vorzliglichkeit der von unseren Industriezweigen erzeugten Produete gewidmete An
erkennung die Hitte auszusprechen: 

Ew. Excellenz wolle beiden, dem Vereine sowohl, als den vo11 ihm vertretenen Industriezweigen auch 
fernerhin das neuerdings bewiesene Wohlwollen erhalten, wodurch der Muth und clie Ausdau~r in unseren He· 
-;trehungen gekräftigt wurde. 

Miigc es Ew. Excellenz noch lange beschieden sein, zum Wohle der rnterl:lndischeu Industrie segensreich 
fortzuwirken, dies wilnscht 

in aller Ehrerbietung 

der Verein clcr Montan-, Eisen- und ~[aschinen-lndustriellen in Oesterreieh: 

Der Vicepritsident: ~. Augni'it Ritter \'. }'rey. Der Vereinssecretär: Woltf. 
Die Wirkungen der genannten Ilandelsvertriige auf unser wirthscltaftliches Leben schon heute constatieren 

zu wollen. wilre wohl Yerfriiht, da mancherlei im Lauft.J dieses Jahres eingetretene Momente dieselben beeinflussten, 
zu welchen die in Aussicht gestellte, aber noch nicht zum A bschlns>J gelangte Hegelung 1111 s er er h an de 1spo1 i ti s c h e n 
Verhiiltnisse durch Handcl,nertriige mit unsern östlichen un<l siidiistliclten Xachbarn wohl 
an erster Stelle gehören. 

Die durch die Sanctionierung der Wilhrungsgesetze in baldige Aussicht ge§tellte Aufnahme der Baar-
11ezahlungen Hessen es nothwendig erscheinen, die Frage der J:egelung des <:eld- uud Creditwesens, namentlich 
des Ch e e k w c s e 11 s ~ einer Berathung zu unterziehen. 

Auf Eiuladu11g des „Industriellen Club" wurde im Vereine mit anderen wirthschaftlichen Corporationen eine 
,Jiesbeziigliche g-emeinsame Petition an das hohe Ab f! eo r d n c t e n lt aus g c richtet. 

Hohes Abgeordnetenhaus~ 

So sehr die Wiener Geschäftswelt den Werth und die Bedeutung der im Zuge betindlicltcn \Vährungs
reform und einer Wiederherstellung des Baargeldumlaufes der .Monarchie zu sehiitzen weiss, so ist doch keinen 
.\ugenbliek zu verkennen, dass jene grosse Beform auch für uns grosse Gefahren birgt. 

Der ! ·ebergang Ocsterreich-Gngarns zur Goldwährung schlies~t nicht aus, jiL er legt das Bedenken nahe, 
dass in der ersten Zeit eine Seltenheit der metallischen Cmlaufsmittel, eine Beengung des Geldverkehres und in 
weiterer Folge eine ilhermä;.sige Steigerung des ßankzinsfusses eintrete. 

Die Geschäftswelt, noch im Unklaren, wie sich diese l"mwälzung vollziehen wird, hat daher in höherem 
)lasse ihr Augenmerk wieder unserem Z alt l u n g s- und Cr e d i t w e 8 e n zugewendet, die, in Vergleich zu d1•11 
bewährten Einrichtungen der westeuropiiischen Staaten, noch in vieler Hinsicht reformbedürftig sind. 

Insbesondere kommt hiebei der Check- und G i r o verkehr in Betracht. 
Ein stark entwickelter Giroverkehr ist der Grund, wesshalb England seinen riesigen Eigenhandel und 

Welthandel mit einem verhältnissmiissig kleinen Bestande an Edelmetallen bestreitet und er war auch die Ursache, 
dass im Deutschen Reiche in neuerer Zeit der „Kampf um das Gold~' ein schwächerer geworden ist. 

Wir wollen an dieser Stelle nicht noch einmal jene vergleichenden Ziffern anführen, welche theils in den 
Vorlagen des hohen Finauzministeriums an die Enqul~te, theils im hohen Abgeordnetenhause über die Entwicklung 
des Giro (Abrechnungs-) Wesens, sowie des Checkverkehres in den rnrschiedenen Ländern in jilngster Zeit \·er
ijffentlicht wurden. 

Auch soll nicht verkannt werden, dass unsere treffliche Postsparcasse seit einem halben Jahrzehnt den 
Cheekverkehr zu einer bedeutenden Höhe gebracht hat. Allein theils gilt dies vorwiegend nur für den Verkehr 
zwischen den Kronlandsplätzen und Wien, nicht aber filr den hauptstll.dtischen Verkehr selbst. theils ist auch 
dieser Checkverkehr der Postsparcasse noch weit entfernt \'On jener Ausdehnung und Ausbildung, welche Cbeck
nnd Girowesen in anderen Ländern genommen haben. 
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Der Grund nun diese;; Znrückbleibens lag vorzugsweise in der Concurrenz der Bank- und Staatsnoten 
lliese, wenn auch nur zum Theile bedeckt und daher stets im Werthe schwankend, bildeten doch ein sehr be<1ueme~ 
Zahlmittel. Mit der Zurückziehung eines grossen Theiles dieser N oteu und mit der Einführung des Goldes als 
\Yerthmesser und Hauptmiinze wird sich dies ;;t:uk iiudern. Die ausfallenden Noten werden wesentlich einen Er
~atz finden in Checks, welche den ungeheuren Y urzug besitzen, das Gold nicht aus dem Verkehre zu Yerdrängen. 
und, je bestimmter und vielseitiger ~ieh Check- und Girowesen bei uns entfalten, umso mässiger können die yom 
:-ltaate zu schaffenden Goldhestiinde sein und umso sicherer bleibt das liold bei uns im Lande. wenn die Baar 
z:i.hlungen eröffnet werden. 

Soll aber der Check Zahlungsmittel sein und der Baarzahlung gleichwerthig· zur Seite stehen. dann brauchen 
wir eine klare recht 1 i eh c G r 11nd1 a µ; e. Dann miisseu gesetzliche Bestimmungen die Haftpflicht des Aussteller;; 
nnd Indossanten aus dem Papiere seihst regeln. eine kurze Präsentationsfrist bedingen und das Ziehen unbedeckter 
Checks (,,Ceberziehen''), sowie das Vordatieren solcher mit hohen :;;trafen belegen, kurz, es muss auch auf de1~ 
Check die rnlle W echselstreng;e A nwenduug finden. 

Fast in allen griisseren Culturstaaten - wir nennen nur Frankreich. ßelgien, England, die Schweiz. 
Holland, Italien. Spanien, I'ortn7:1L die Vereinig-ten :->taatcn und Humänien - ist bereits durch die Gesetzgebung 
jene Grundlage geschaffen worden. welche allein eine gesunde Entwicklung des Checkrnrkehres fördern und gewähr 
leisten kann. und auch das Deutsche Heich geht gegenwärtig daran , diese Lücke im Handelsgesetze auszufüllen. 
indem es dem Heichstag1' einen darauf heziigliehen Gesetzentwurf vorlegte. 

Als eine Bedingung· guten Erfolges wii re J"iir Oesterreich vorläufig die Geb ii h rc n frei h e i t des < 'heek 
in 's Auge zu fassen. Sie best:rnd in Frankreich und England .Jahrzehnte lang und wurde erst dann durch einen 
kleinen Fixstempcl ersetzt, als der Check ~ich eingeb!irgert und der Giroverkehr sich gehoben hatte. 

Die sofortige Besteuerung des Check in Ocsterreich mit einem l<'ixstempel wiirde die junge Einriehtuni:· 
schädigen, den Verkehr hemmen nnd beliistigen. und namentlich die kleineren Geschäftsleute von ansj?'iebigerer 
Bcuützung des Check abhalten. Zudem wiire das Erträgniss dieses Fixstempels - es wiirde mit etwa 15-20,<1011 
nulden zu berechnen sein - ein so geringes, dass ein linanzielles Interesse des Staates hiebei nicht in Betracht kommt. 

Bei dem regen GeldYerkehre, welcher zwischen der diesseitigen und jenseitigen Reichshälfte besteht. 
miisste wohl auch in Ungarn ein correlates Gesetz erlassen werden, und da ein Checkgesetz nur als eine Er· 
weiterung des .Jen l1eiden mitteleuropliisehen Kaiserreichen gemeinsamen Handel~rechtes erscheint. so lie98e sich 
vielleicht auch eine Vereinb:mmg mit dem Deut;:chen Reiche in ·s Auge fassen. 

Sehr nützlich an sich. dann aber auch ab Beispiel ausserordentfüh förderlich fiir die Einführung dieser 
I:efo1m in Oesterreich wäre die eig;ene Iletheiligung des Staates an dem Gi roYerkehre. 

Der Staat hat als Gro;;gindustrieller in Bezug auf Tabakfabriken, Bergwerke, Salinen und Werkstätten -
als Bam111ier in Bezug auf Pensionisten und Couponzahlung von Staatsanleben - als Käufer rnn :Militärartikeln 
und anderem Staat.bedarf Felbst ein namhaftes Interesse an der Ausbildung des Giroverkehres. Wir erwähnen 
hier beispielsweise, dass die grossen Geldbewegungen, welche mit der Verwaltung des Heerwesens Yerbunden sind. 
im Deutschen Reiche schon heute Yielfach giromässig besorgt werden, und dass in den Vereinigten Staaten der 
Yerkebr der Staatscassen untereinander sich auf ähnlichem Wege vollzieht. 

Auch dadurch, dass der• Staat seine Lieferanten zwingt. Checks an Zahlungsstatt anzunehmen, würde er 
zweckmässig diese Einrichtungen fördern und die Geschäftswelt zur N11chahmung ermunterr. 

Da die ümlaufsmittel schon jetzt gerade in den Cassen des Staates (näcbstdem in den Cassen der kleineren 
Be..itzer) am längsten Yerweilen uud am wenigsten jene n r m I au f s mit t e I" sind, welche sie sein sollen, so wiirdC' 
durch obige Maassregeln der fieldbedarf geringer werden und jene künstlich hervorgerufene Geldknappheit rnhwinden. 
unter welcher jetzt schon unser Cieldverkehr oft empfindlich leidet, welche aber, nach Aufnahme der Baarhe· 
zahlungen, geradezu zu einer den ganzen Erfolg: der Währungsreform bedrohenden Calamitiit sieh gestalten könnte. 

Eine weitere Maassregel. welche geeignet wäre, den Girornrkehr in Oesterreich zu heben, bestünde darin. 
dass die 0 es t er r c ich i s c h - u n gar i s c h e Bank (analog der Bank in England) nur jene Wechsel escomptirt. 
welche bei einem dem Clearingverkehre angehiirenden Institute zahlbar gemacht sind. 

In Erwägung aller dieser l -rnstände haben die ergebenst unterzeichneten Vereine in der Versammlunµ: 
rnm 22. Juni d .. J. durch ihre Yertreter den Wunsch nach solchen Reformen kundgegeben und richten dieselben 
in Verfolgung der damals gefassten Beschlüsse an das hohe Abgeordnetenhau~ die dringende und ergebene Bitte: 

„Das hohe Abgeordnetenbau:> möge dahin wirken, dass 

1. die Hegierung- fiir Oesterreich ein Checkgesetz schaffe und für Erlass eine, 
;!"leichen Gesetzes in der jenseitigen Heichshltlfte eintrete: 

2. der Ch. e e k G eh ii h r e n frei h e i t ~ e n i esse; 

3. der Staat sich ~ e 1 h ~ t an dem (i i r o verkehr c IJ et h e i 1 i g e. 11 n d end 1 ich 

l * 
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4. dass die Regierung die Oesterreichisch-ungarische Bank, als grösstes Geld· 
institut, dahin beeinflusse, diese Bestrebungen zu unterstützen. 

Wien, den 28. Juni 1892. 
1 n du s tri e ll er Club. 

Gremium der Wiener Kaufmannschaft. 
N i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e r Ge wer b e v e r e in. 

0 es t erreich i s c h- u n gar i scher Exportverein. 
Verein der Montan-, Eisen- und Maschinen-Industriellen in Oesterreich. 

Verein der 0 es t erreich i s c h - u n gar i s c h e n Jute - Industrie 11 e n. 
V e r e i n de r 0 es t er r eich i s c h - u n g a r i s c h e n Pa p i er fa b r i k an t e n. 

Wiener Kaufmännischer Verein. 

Die Ermässignng der Eisenbahnfrachtentarife auf den k. k. Staatsbahnen, welche erst im Vorjahre mit del' 
lebhaftesten Anerkennung Seitens aller industriellen und Handel~kreise begrUsst und als ein Ersatz unserer auf 
handelspolitischem Gebiete gebrachten Opfer angesehen wurde, ist nach kaum einjährigem Bestande wieder auf 
gehoben worden. 

Wichtige fiscalischc Gründe n.ögen für diese Tariferhöhungen maassgebend gewesen sein, deren absolute 
Höhe weniger schädigend die hdustrie beeinflussen, als die Ungleichheit der Tarifsätze der verschiedenen Ver
kehrslinien. 

Letztere verursachen Missstände, welche die Concurrenz de1· an Eisenbahnen mit höheren Tarifsätzen 
gelfgenen ProduC"tion<stlltten mit rnlrbcn an EisenbaLnen mit niederen Frachtsätzen gelegenen wesentlich verschärft. 

Wir haben an das k. k. HandelsminiBterium eine Eingabe geric·htet, in wekher wir um Abstellung jener 
Maassregeln baten, welche es ermöglichen, dass deutsches Eisen auf dem Durchzuge nach Rumänien auf öster
reichischen Bahnen billiger Vl'rfrachtet werde, als österreichisches. 

Hohes k. k. Hand e 1 s mini s t er i um ! 
Unterm 16. October 1891 beehrte sich der ergebenst gefertigte Verein in Folge hohen Erlasses des hohen 

k. k. Handelsministeriums vom 5. Mai 1891, Z. 1309, ein Gutachten Uber die Wünsche der von demselben vertretenen 
Industriezweige bei Abschlms eines Handelsvertrages mit Rumänien zu unterbreiten. 

Unser Petit gipfelte darin, dass bei dem Umstande, als angesichts der bestehenden Verhältnisse und auf 
Grund der Cooperation mit dem deutschen Reiche bei Abschluss eines Handelsvertrages mit Rumänien eine 
Begünstigung für unsere Waaren nicht zu erwarten sei, wir dringend bitten müssen, auf eisenbahntarifarisehem 
Gebiete Erleichterungen zu verschaffen. 

Diese Erleichterungen hätten vor Allem darin zu bestehen, dass Waaren deutscher ProveniPnz aus Rhein
Iand-Westphalen auf den ö s t erreich i s c h e n Bahnen nicht zu billigeren Sätzen geführt werden, als es 
W aaren österreichischer Provenienz zu thun vermögen. 

Zur Erhärtung dieser Thatsache erlauben wir uns folgenden Nachweis zu liefern: 
Eisenstäbe bei Aufgabe von 10 Tonnen zahlen nach dem deutsch-rumänischen Verbandstarife von der 

rheinisch-westphälischen Aufgabsstation Hagen nach Bukarest einen Frachtsatz von 5,2 5 Mk. 
Nehmen wir nun die Abfertigung nach dem Tarif, Theil 2, „Gttterverkehr nach den unteren Donau

lltndern", die Sätze von deutschen Stationen enthaltend , vor und stossen wir an diese Tarifsätze jene des öster 
reichisch-ungarisch-rumänischen Verbandstarifes, so stellt sich die Fracht 

von Hagen nach Bodenbach . 
„ Bodenbach nach Bukarest 

also um 0,40 Mk geringer; 
von Hagen nach Eger 
„ Eger nach Bukarest . 

also um 0,28 Mk niedriger; 
von Hagen nach Halbstadt . 
„ Halbstadt nach Bukarest 

also um 0,13 Mk niedriger; 
von Hagen nach Passau . 
„ Passau nach Bukarest 

also um 0,27 Mk geringer. 

Frcs 5,64 = 
Summe 

Frcs 5,58 = 
Summe . 

Frcs 4,98 = 
Summe. 

Frcs 5,29 = 
Summe. 

Mk 1,14 
" 4,51 

Mk 5,65 

Mk 1,07 

" 
4,46 

Mk 5,53 

Mk 1,40 

" 
3,98 

Mk 5,38 

Mk 1,29 

" 
4,23 

Mk 5,52 
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Da es wohl ausgeschlossen erscheint, dass die deutschen Bahnen nach einem und demselben Absatzgebiete 
in den zwei verschiedenen Tarifen, und zwar in dem directen deutsch-rumänischen Verbande und in dem Tarife 
für den Verkehr nach den unteren Donauländern verschiedene An t heile einheben so ist es unzweifelhaft . . ' , 
dass m dem d1recten Tarifverbande Seitens der österreichischen Eisenbahnen eine Kürzung ihrer Antheile unter 
was immer für einem Titel vorgenommen werde. 

Dadurch erscheint es aber erwiesen, dass deutsches Eisen auf österreichischen Bahnen zu billigeren Tarifen 
befördert wird, als es unser heimisches zu thun vermag. 

Diese Differenzen betragen zwischen 2,8-8,5 Procent und sind daher geei~net, unsere schon dut·ch andere 
Bedingungen auf dem rumäuischen Markte erschwerte Concnrrenz noch mehr zu verschärfen. 

Wir bitten, Ein hohes k. k. Handelsministerium wolle gütig~t unsere obigen Ausführungen prüfen und un ~ 
geneigtest Mittheilung über deren Richtigkeit zu unserer Beruhigung zukommen lassen. 

Wien, 20. Februar 1892. 

Für den Verein der Montan-, Eisen- und Maschinen - Industrie 11 e n in 0 es t erreich: 

Der Vicepräsident: C. Aug. Ritter v. Frey m. p. Der Vereinssecretär: Y. Wollf m. p. 
Wir ersuchten ferner das k. k. Handelsministerium um Aufklärung, ob die Bestimmung011 des Art. 15, 

Absatz 2, des neuen deutschen Handelsvertrages im Einklange stehen mit den Bestimmungen des Localtarifes der 
k. ung. Staatseisenbahnen vom 1. Februar 1892, wonach für Ausnahmetarif XX der Aufgabsort als Bedingung der 
l<'racbtenermässigung zu gelten habe, ob also eine Waare aus Oesterreich über Budapest nach einem ungarischen 
Absatzorte gebend, zu gleich billigem Frachtsatze befördert wird, wie die in Budapest nach demselben Orte 
aufgegebene. 

Hohes k. k. Handelsministerium! 

L"nterm 9. Februar 18 91 beehrte sich der ergebenst unterzeichnete Verein im Vereine mit dem „Indu
striellen Club" dem hohen k. k. Handelsministerium eine Denkschrift zu überreichen, betreffend den Localtarif der 
k. ung. Staatsbahnen vom 1. Jänner 1891. 

Wir erhoben unsere Einwendungen gegen den in diesem Tarif eingesetzten Ausnahmetarif XXI, welcher lautet: 
„Für Sendungen von Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaaren der Classe A und B, welche in solchen 

Stationen der königl. ungar. Staatsbahnen und der von ihr betriebenen Vicinalbahnen, sowie der Arad-Temesvarer 
Bahn, in deren Gegend sich Eisenwerke befinden, ferner in den Stationen lglo-Löcse, Krompach, Margitfalu und 
Poprad-Felka der Kaschau-Oderberger Eisenbahn oder in Stationen der Göllnitzthal- und Popradthalbahn zur Auf
gabe gelaugen und aus den in der Umgegend der Aufgabsstationen sich befindlichen Eisenwerken stammen, werden 
auf den Linien der königl. ungar. Staatseisenbahnen und auf der Arad-Temesvarer ßahn folgende Frachtsätze 
angewendet u. s. w." 

Wir wiesen in der Denkschrift die bedeutende Mehrbelastung nach, welche durch diese ßegünstigungen 
den W aaren österreichischer Provenienz bei ihrem Vertrieb nach Ungarn auferlegt werden , betonten, dass d iefü 
Begilnstigungen nicht mehr eisenbahnpolitischer, sondern handelspolitischer Natur seieu, nnd baten, bei Abschluss 
des neuen Handelsvertrages zwischen Oesterreich-Ungaro und dem deutschen Reiche den Artikel 15 des Meist
begünstigungsvertrages vom 23. Mai 1881 zur Abänderung zu bringen nach der Richtung, dass die Provenienz 
der W aare für deren eisenbahntarifarische Behandlung nicht bestimmend sei. 

Wir wollen hier gleich "hervorheben, dass das Schlm1sprotokoll des am 6. December 1891 abgeschlossenen 
Handelsvertrages mit dem deutschen Reiche im Art. 15, Absatz 2, diesen Wünschen Rechnung trägt~ denn dort 
heisst es: 

„Dieselben sind darüber einig, dass die Frachttarife und alle Frachtermässigungen oder sonstigen Begünsti
gungen, welche, sei es durch Tarife, sei es durch besondere Anordnungen und Vereinbarungen für 
Erzeugnisse der eigenen Landesgebiete gewährt werden, soweit es sich um Transporte zu milden oder 
öffentlichen Zwecken handelt, den gleichartigen, aus dem Gebiete des e in e n Th e i 1 e s in das Gebiet 
des anderen Theiles übergehenden oder das letztere tr ansitirenden Transporten bei der Beförde
rung auf derselben Bahnstrecke und in derselben Verkehrsrichtung in gleichem Umfange 
zu bewilligen sind." 

Diesen Bestimmungen haben die königl. ungar. Staatsbahnen bei Verfassung des mit 1. Febrnar 1892 
erschienenen Localtarifes der königl. ungat". Staatsbahnen insofern Rechnung getragen, als in dem dort aufgeführten 
Ausnahmetarif XX für die Beförderung von Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaaren die Pr o v e nie n z der 
\V aare nicht mehr als Bedingung des billigen Tarifsatzes hingestellt und den Passus : „ und aus den in der 
Umgegend der Aufgabsstationen sich befindlichen Eisenwerken stammen" eliminirt. 

Die ßedingungen, unter welchen der Ausnahmetarif XX Waaren zum billigeren Frachtsatze lnf·lrJer~, 

lauten jetzt: 
„Die Sendungen von Eiseu und Stahl, Eisen- und Stahlwaa.ren der Classe A und B, welche in den Stationen: 

Alkonyer, Als6-Saj6, Anina, Berzete, Better, Boroszeben-Butin, Budapest, Diusgyör, Dobsina, Fehertemplom. 
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Frigyesfalva, Garnm-ßereocze, Gavordia, Gomboszög, Hi>nczko, IIu::;zt, Kolon-Zaghfaha, Karansebes, Köbania, Lcva. 
Losonez, Lonyabanya, Märmaros-Szigcth, Miskolcz, Nagy-Mihaly, ~\·met ßeregsz:'t.sz, Nyustya-Liker, Orawicza, Ozd, 
Pelsöcz, Rimaszombat, Hozsny!1, Russ, Salgi'>-Tarjan, Luborzin, Szepsi, Sz!·kely Udvarhely, Tiszolcz, Toplecz, Toralja, 
Cngvi1r, Vajda-Hunyad, Vask1·1, z,·,1yom und z,·,1yom-Brezö zur Aufgabe gelangen, werden anf den Linien 
der königl. ungar. Staatseisenbahnen und auf der Arad-Temesvarer Eisenbahn folgende Frachtsätze angewendet u. s. w." 

Es ist also der Aufgab so r t, welcher nunmehr als unerlässliche Bedingung für den fähalt des billigen 
Transportsatzes zn gelten hat und ist unter der Heihe dieser begiinstigten Aufg·absorte auch Budapest und 
K a s c h a u aufgeführt. 

Diesem Wortlaute entsprechend würden die Waaren dieser Classe, welche von einem anderen Orte über 
Budapest nach ungarischen Absatzorten gehen, wesentlich nngünstig·er behandelt, als die gleichen Waaren, wenn 
"ie in Budapest aufgegeben und in derselben Richtung wie jene W11aren verfrachtet werden. 

Wir wollen dies in nachfolgendem Beispiele erörtern : 

Es werden berechnet von Wien nach Kronstadt 

dagegen werden berechnet von Wien nach Budapest 
und nach dem Ausnahmetarif XX von Budapest nach Kronstadt 

Summe von Wien nach Kronstadt . 
sonach Differenz . 

Dieselben Waartn, von Stationen der Südbahn stammend, 

und nach dem Ausnahmetarife XX 

mithin Differenz 

Eisen nn<l Stahl 

Ladungen 
iu Stückgut, in 5 t. 

leg 439 224 

" 
119 62 

" 
168 151,2 

k,q 287 213,2 

" 
152 10,8 

über Budapest transitirend, 
kr 340 173 
kr 173 155,7 
kr 167 173 

Eiscnwaare11 
Drahtnägel und 

Achsen 

iu 10 f 
in 10 t 

155 224 
------

47 62 
90 90 

137 152 
18 72 

zahlen nach Kronstadt 
115 17H 

93 93 

22 60 
Diese Differenzen sind sehr bedeutende: sie betragen Lei dem Versand rnn Eisen, Drahtstiften und AchsPn 

tiO-- 72 kr, d. h. 22-37 Procent. 
Nachdem der Art. 15 des Seblussprotokolles des am 6. December 1892 abgeschlossenen Handelsvertrages 

mit dem deutschen Reiche klar ausspricht, dass die Frachttarife und alle Frachtermässignngen oder sonstige 
l:legüostignngen, welche für Erzeugnisse des eigenen Landes gewährt werden, und a11s dem Gebiete des einen 
Theiles in das Gebiet des anderen Theilcs übergehen , oder das letztere transitiren, bei der Beförderung auf 
derselben Bahnstrecke und in derselben Verkehrsrichtung in g·leichem Umfange zu 
b e w i 11 i gen sind, so erscheint es unzweifelhaft, dass Waar<'n nach den Bestimmungen des Ausnahmetarifes XX 
der königl. nngar. Staatsbahnen rnm 1. Februar 18!"!2 behandelt werden milssen, ob dieselben in Budape-;t a 11 f
;; e geben und von dort aus nach einem ungarischen Absatzorte ahg:esendet oder ob diese 1 b e n W a a r e n in 
einem anderen Aufgabsorte aufgegeben , über B 11 da pest n a eh dem s e 1 b e n Bestimmungsorte, also nach 
derselben Richtnng gehend, verfrachtet werden. 

Wir erlauben uns nun an Ein hohes k. k. Handel8ministerium die ergebene Anfrage zu stellen, ob die 
krjuigl. ungar. Staatsbahnen nach den Bestimmungen des neuen Handelsvertrages mit Deutschland verpflichtet sind. 
Waaren, für welche der Ausnahmetarif XX der königl. ungar. Staatsbahnen zur Anwendung zu gelangen hat, auch 
in Anwendung zu bringen, wenn dieselben nicht in Budapest oder in KaRchau znr Aufgabe gelangen, sondern 
ii b er Budapest transitirend, von anderen Aufgabsorten ausgehen. 

Wien, 20. Februar 1892. 

Fiir den Verein der Montan-, Eisen- und Maschinen-ludnstriellen in Oesterreich: 

Der Vicepräsident: C . .Aug. Rittet• Y. Frey m. p. Der Vereinssecretll.r: V. Wolff m. p. 

Anlässlich d{l8 Ersuchens eines unserer geehrten Mitglieder hat der Ausschuss an das k. k. Handels· 
ministerium eine Eingabe gerichtet, betreffend c in e Ab ä n d er u n g der !$!* 7 4 a und 7 5 der Gewerbe o r d n u n g: 
\Om 8. März 1885. Dieselben betreffen die Bestimmungen ilber die Arbeitspausen und die Sonn- und Feiertags
ruhe. Unter Darlegung der in den Eisengicssereicn, Puddel- und Walzwerken herrschenden eigenthümlicheu Er
zengung~arten wurde um eine, diesen Arbeitsprocessen entsprechende Aenderuog dieser Bestimmungen gebeten, 
wie derartige schon in manchen Erzeugungsstätten dieser Industriezweige beständen, während sie in anderen von 
den k. k. Gewerbeinspectoren nicht gestattet wurden. Wie uns mitgetheilt wurde , ist eine giinstige Erledigung 
dieses Ansuchens nahe bevorstehend. 

Hohes k. k. Handelsministerium! 
Im Interesse der Eisenindustrie, wie in dem der in diesem Industriezweige beschäftigten Arbeiter erlaubt 

~ich der ehrerbietigst unterzeichnete Verein um geneigte Abänderung, respective Ergänzung der §§ 7 4 a und 7 5, AI. 1 
des Gesetzes vom 8. März 1885 zu bitten. 
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„ Puddel werke: Walzwerke , Eiseugiessereieu erhalten insofern eine A nsnahmsstelluug. a Is von den Be 
~timmungen eines Maximal-Arheitstages abgesehen wird und statt dessen die Arheitsstnnden pro W u c h e limitirt 
werden. Die Arbeitszeit der in denselben besehiiftigten Facharbeiter, also Puddler, Zänger, Walzer, Schweisser, 
Heizer, Maschinenwärter, Adjnstagearbeiter, Fiirmer, Schmelzer nebst deren llandlangern, ferner der für Hilfä
arbeiten in diesen Zweigen verwendeten Professionisten, wie Maurer, Zimmerleute , Schlosser. Dreh~r, Sehmiedl· 
uud deren Helfer, wird demnach pro Wo c b e auf 7 2 St 11 n den festgesetzt.:' 

. „Hievou gehen ab die rnrschriftsmiissigen Ruhepausen, welche in einer Arbeitsschicht nicht weniger al~ 
1 1. 2 Stunden betragen sollen. Ausgenommen hievon ist das beim Betrieli nicht direct beschäftigte Perscnal, wie 
Ablader, Mitgazinsarbeiter, fiir welche die :i\lg·emeinen Bestimmungen der Gewerlieordnung aufrecht bleiben." 

Motive: 
I. Puddelwerke. 

Soll die eigentlicLe Arbeit, d. b. d:i~ Einsetzen des Hoheisens in die l'uddeliifen Montag F1·üh zu einer 
fiir jeden Ofen bestimmten Stunde beginnen, so ist es nöthig. dass eine Anzahl Personen zum Anheizen der Oefen 
sieh in der Nacht von Sountag auf Montag einfindet. Diese machen naturgernäss in der Montagsschicht mehrerl· 
Stunden länger Arbeit, als die maximal vorgescbriehenen 1 :! Stunden. 

Eine und dieselhe Stunde für das Anheizm aller Puddelöfen vorzuschreiben ist durch die Natur des Be· 
triebes unzulässig; denn wiirdcn alle Oefen gleichzeitig warm, alle Oefeu gleichzeitig be11chickt, so würden auch 
alle Chargen nahezu gleichzeitig gar und kämen alle Ocfen gleichzeitig zum Ausfahren der Luppen. Darauf ist 
aber der maschinelle Apparat eines Pndde!werks, nämlich Luppenharnmer und Luppenwalzwerk, unmöglich einzu
richten. Die Pnddelöfen miissen Yielmehr in der \\'eise chargiert werdt>n , dass dabei eine gewisse Heihenfolg-1:1 
beobachtet wird. 

Die Ofenbeizn treten also ihre Schiebt in der hieuach hedingten Heihenfolge an, dcssgleicher! die Puddler. 
Damit im Zusammenhange steht es. dass die Bedienungsmannschaft der Luppcnbilmmer und Zängwalzwerke am 
Montag entsprechend später ihre Arbeit aufnehmen kann, in der Reihenfolge niimlirh, als die Puddelöfen die erRt1· 
Charge gepuddelt haben. 

Davon sind die Adjust:igearlieiten abhängig, welchen die gezängten Luppen zum Schneiden uud Sortieren 
ü heran twortet werden. 

Der umgekehrte Fall, respective die nmgekehrle Reihenfolge tritt Samstag, oder dl\ die l'nddelarbeit meist 
durch fünf Doppelschichten pro Woche geht, Freitag Nachts ein beim Aufhören der Wochonarbeit, wo die Puddler 
frilher fertig werden als die LuppenschmiedP. und Luppenwalzer, diese früher l\ls die Adjustagearbeiter. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass fiir den grössten Procenttheil der Puddelwerksarbciter eine Au~ 
nabme bezüglich der Arbeitszeit verlangt werden muss, dass es sich empfiehlt, obige Fassung fiir diesen Zwei)!· 
zu acccptieren. 

II. Walzwerke. 
Bezüglich des Auheizens der Scbweissöfen gilt hier ganz das hei den Puddelwerken Gesagte, sowie auch 

in Betreff der Bedienungsmannschaft der Hämmer, Walzwerke und Adjustagemascbinen, welche Ml\1mschaft indessen 
hier eine viel grössere Rolle spielt als im Puddelwerk, indem dieselbe einen weit höheren Procentsatz des ganzen 
Personals repräsentiert. 

III. Eisengiessereien. 
Das Zusammenarbeiten der Förmer, welche ihre Formen montieren, mit der die Schmelzöfen bedienenden 

Mannschaft bringt es mit sieb. dass der Zeitpunkt, wo das Giessen stattfindet, sich für einzelne Stücke nicht 
genau voraus bestimmen lässt. Man denke sich z. B. den Guss oines schweren complici1·rten Maschinenstücks im 
Gewichte von 20 Tonnen. Die einzelnen Tbeile der Form wiegen vielleicht 30 Tonnen ; das maschinelle Hantierei1 
macht Schwierigkeiten. · 

Diese werden nach dem Formen tagelang einzeln getrocknet , alsdann viele Stunden Yor dem Guss mit 
Krahnen gehoben und montiert. Ergibt sich dahei, was oftmals vorkommt, eine kleine Beschädigung der Form, 
welche repariert und neuerlich getrocknet werden muss, so verzögert sieb der GusR, der vielleicht 5 Uhr Abends 
stattfinden sollte, beispielweise auf 8 Chr Abends. 

Denselben auf den nächsten Tag zi1 \·erschieben ist unzulässig, da tiich üher Xacbt die getrocknete Form 
wieder mit Feuchtigkeit beschlagen würde, wodurch das Gelingen des Gusses in Frage käme. 

Das Formerperson:il, das hekanntlich niemals in Doppelschicht arheitet, dl\ jeder l\Iann um jede Kür das 
Formen, Trocknen, sowie das Montieren der Form und das Abgiessen auf eigene Verantwortung besorgt und be
sorgen muss, bleibt beisammen , liis abgegossen ist und unter Gmständen selbst noch länger, bis Theile des Form
apparats demontiert, Kernspindeln gelockert und ähnliche unl\ufschiebbare Nacharbeiten besorgt sind. In höherem 
Grade finden solche Verschiebungen der Arbeitszeit in der Stahlgiesserei statt, wo das in den Martinöfeu oder 
Tiegeln flüssig j?emacbte Metall nicht allein, wie bei Cupelöf'en einen Schmelzprocess durchzumachen bat, sondern 
stundenlang fliissig gehalten und der Einwirkung chemischer Reagentien ausgesetzt wird. 
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Die L"nmöglichkeit, in den angeführten Fällen die Bestimmungen der allgemeinen Gewerbeordnung be
zllglich des Arbeitstags einzuhalten~ ist evident. 

Ad § 7 5, Abs. 1, Zusatz. 

W a 1 z werke bilden bezüglich der Einhaltung der Sonntagsruhe insofern eine Ausnahme, als unter Um
ständen die Arbeit Sonntag Früh über sechs Uhr hinaus gestattet ist. Als ein solcher Umstand gilt 
das Auswalzen noch vor sechs Uhr in die Schweissöfen eingesetzter Packete oder Blöcke u. dgl.; das Fertig
walzen eines bestimmten kleinen Quantums Material, nach welchem ein Walzenwechsel zu erfolgen hat. Doch soll 
unter keinen Umständen die Arbeit so ausgedehnt werden, dass nicht der letzte Mann seine Schicht um 12 Uhr 
.Mittags beendet und damit vollständige Sonntagsruhe eintritt. 

Motive: 
Das häufige Wechseln der Walzen, womit ein Theil der Arbeitszeit verloren geht und dem Arbeiter ein 

starker Verdienstentgang entsteht, soll womöglich auf die Zeit vor Anfang der Arbeit verlegt werden. 
Es liegt in der Natur des Gewerbes, dass man noch beim Beginn der Montagsschicht einige Centner 

Eisen auf den früher eingelegten Walzen verarbeitet und alsdann eine längere Pause bebufs Walzenwechseln ein
treten lässt. 

Die Motive, welche wir uns zur Unterstützung dieser Bitte in Obigem anzuführen erlauben, entstammen 
der Praxis in den genannten Betrieben und sind so einschneidend und ausschlaggebend , dass eine Nichtberück 
sichtigung unserer Bitte und eine Aufrechterhaltung der jetzigen Bestimmungen über Arbeitspausen und Sonn- und 
Feiertagspause eine schwere Schädigung der Eisenindustrie, ja ein vollkommenes Lahmlegen derselben verur
sachen wllrde. 

Wien, den 16. März 1892. 

~' il r d e n V e r e i n d e r M o n t a n - , E i s e n - u n d M a s c h i n e n - 1 n d u s t r i e 11 e n i n 0 e s t e r r e i c h : 

Der Vicepräsidcnt: C. Aug. Ritter 1·on Frey. Der Vereinssecretär: V. Wolff. 
Die Regierungsvorlage betreffend die Ein führ u n g von Ei n r ich tun gen zur Förderung des 

Einvernehmens zwischen den Gewerbsunternehrnern und ihren Arbeitern wurde von dem Aus
schusse in einem Gutachten, welches das hohe Abgeordnetenhaus von uns verlangte, genau durchberathen und 
erklärten wir in demselben: 

1. Dass die Arbeiter-Ausschilsse nur facultativ, d. h. aus dem freien Willen des Gewerbs-Unternehmers 
und mit Ausschluss jeder Ingerenz auf die Höbe des Lohnes einzuführen seien. 

2. Dass die Genossen s c b a ft e n als dem Zwecke der Gesetzesvorlage nicht nur nicht entsprechend, 
sondern demselben entgegenwirkend, sich zur Einführung nicht eignen. 

3. Dass die Einigungsämter nur in dem Umfange und Sinne der jetzigen Gewerbegerichte, und zwar 
in lndustriecentren, in welchen sich viele gleichartige Gewerbsunternehmungeu befinden, einzuführen seien. 

In der über diese Angelegtnheit vom hoben Gewerbeausschuss des A bgeordnctenbausee abgehaltenen 
Enquete, an der auch Mitglieder unseres Vereines theilnabmen, wurde einstimmig die Bildung von Genossenschaften 
im Sinne d~r Regierungsvorlage als nicht t>ntsprechend bezeichnet, die facultative Errichtung von Arbeiteraus
schüssen, sowie die Bildung der Einigungsämter mit Stimmenmehrheit befürwortet. 

Hohes Präsidium des Abgeordnetenhauses! 

Mittelst geehrter Zuschrift des hohen Präsidiums, Nr. 1141 /A. H. vom 20. April 1892, aufgefordert, 
über die am 17. Juni v. J. von der hohen Regierung im Abgeordnetenhause eingebrachte Gesetzesvorlage, betreffend 
die Einführung von Einrichtungen zur Förderung des Einvernehmens zwischen den Gewerbsunternehmern und 
i°hren Arbeitern, einen vom Gewerbeausschuss verfassten Fragebogen zu beantworten, beehrt sich der ehrerbietigst 
unterzeichnete Verein der Montan-, Eisen- und Maschinen-Industriellen in Oesterrcich, als Vertreter der wirthschaft
lichen Interessen dieser Industriezweige, diesem ehrenvollen Auftrage folgend, nachstehende Aeusserung abzugeben. 

Es sei uns vor Allem gestattet, die principiellen Anschauungen des Vereines zu der in Rede stehenden 
Gesetzesvorlage zu präcisiercn, weil auf diesen die Beantwortung des vom hohen Gewerbeausschusse verfassten 
Fragebogens beruht. 

Wir vermögen die Nothwendigkeit und Erspriesslichkeit dieser Gesetzesvorlage, welche den Zweck haben 
soll, das Einvernehmen zwischen den Gewerbsunternehmern und ihren Arbeitern zu fördern, darum nicht zu 
erkennen, weil ja die Förderung des Einvernehmens im legislativen Wege gerade so ausgeschlossen erscheint, wie 
sieb das gegenseitige Vertrauen und die gegenseitige Achtung nicht gesetzlich erzwingen lässt. Ein solcher Einfluss 
ci11es Gesetzes auf rein ethische Momente ist unserer Ansicht nach unlogisch und undurchführbar. 

Die in Rede stehende Gesetzesvorlage will drei Institutionen schaffen: 1. Den Arbeiterausschuss, 2. die 
Genossenschaften, 3. die Einigungsämter - alle diese Institutionen sollen obligatorische sein. 

Gegen letztere Bestimmung müssen wir uns mit aller Entschiedenheit aussprechen. 



1. D i e A r b e i t e r a u s s c h ü s s e. 

Wir verkennen nicht, dass die Existenz rnn Arbeiterausschüssen, wo sie den Bedürfnissen entsprechend 
und aus dem freien Ermessen des Gewerbeunternehmers hervorgehen, zweckentsprechend und von Nutzen sein 
könnte 1 und auch dort, wo von diesen Prämissen ausgegangen wurde, Nutzen gebracht hat. Wir sind daher 
auch nur in der Lage, die Bildung von Arbeiteraus8chüssen dann als zweckentsprechend zu bezeichnen, wenn sie 
ohne Zwang und Reglement in's Leben gerufen werden 1 und derart den factischen, den einzelnen Gewerbsunter
nebmungen indi\·iduell innewohnenden Fmständen Rechnung tragen. 

II. Die Genossenscha.ften. 

Die Gesetzesvorlage beabsichtigt, die Bildung von Ber
0

ufsgenossenschaften als höhere Instanz der Arbeiter
ausschüsse einzuführen und will überdies die Genossenschaften der Unternehmer und die der Arbeiter vollständig 
getrennt rnn einander functionieren lassen. Dass die Institutionen der Genossenschaften an sich und in&besondere 
aber deren getrennte Organisation den Zweck, die Förderung des Ein vernehmen s der Mitglieder dieser beiden 
Genoesenscbaften, nicht erfüllen kann, liegt auf der Hand, sie würden dieses Einvernehmen statt zu fördern, nur stören. 

Freie Vereinigun~en von Cnternehmeru sind in Oesterrei1·h, ebenso wie freie Vereinigungen der Arbeiter 
durch das Vereinsgesetz gewährleistet, eine weitere gesetzliche Basis derselben erscheint also überflüssig. 

III. Die Einig n ng s!l m ter. 

Dieselben haben ebensowenig wie die früher genannten Institutionen obligatorisch zu sein , sie können 
eingeführt werden, wenn sich das Bedürfniss hiefilr zeigt. In unseren Industriezweigen bestehen in Wien und Brttnn 
Gewerbegerichte seit dem Jahre 1873, deren Wirksamkeit in manchen Fällen eine recht erspriessliche war, deren 
Fortentwicklung bislang an der Frage der Kosten scheiterte, für deren Aufbringung das Gesetz vom 14. Mai 1869 
nicht gehörig vorsorgte. 

Wir könnten uns daher nur für eine Einführung der Einigungsämter in dem Umfange und Sinne aus
sprechen, wie sie die jetzigen Gewerbegerichte und auch da nur für Industriecentren, aber nie h t ftt r ver
e in z e 1 t e i n d u s t r i e 11 e E t ab 1 i s s e m e n t s a u f d e m fl a c h e n L a n d e b i 1 d e n. 

Wir resumieren unsere principiellen Anschauungen llber die genannten Institutionen dahin, dass 
1. die Arbeiterausschüsse nur faenltativ, d. h. aus dem freien Willen der Gewerbsunternehmer und mit 

A usscbluss jeder Ingerenz auf die Höhe des Lohnes einzuführen seien; 
2. die Genossenschaften als dem Zwecke nicht nur nicht entsprechend, sondern demselben entgegenwirkend 

sieh zur Einführung nicht eignen und 
3. die Einigungsämter nur iu dem Umfange nnd Sinne der jetzigen Gewerbegerichte, und zwar in In

dustriebranchen, in welchen sieh viele I! leichartige Gewerbsunternehmungen befinden. 
Von diesen Anschauungen geleitet, beantworten wir den uns vorliegenden Fragebogen des hohen Gewerbe

ausschusses, wie folgt: 
1. A r b e i t e r a u s s e h ü s s e. 

1. Frage. Ist die Einführung von Arbeiteraus>chüssen in den fabriksmässigen Betrieben für die Erhaltung 
und Herstellung guter Beziehungen zwischen Unternehmern und Arbeitern wünsehenswerth und durchführbar? 

2. Frage. Soll die Einführung von Arbeiteranssehiissen durch das Gesetz allgemein und unbedingt und 
für alle fabriksmässigen Betriebe· gefordert werden, oder soll der Gesetzgeber den Unternehmern freistellen, welche 
Ausschüsse einzuführen sind oder nicht? 

Ad 1 und 2. Obligatorische Arbeiterausschüsse sind nicht durchführbar, facultative hingegen nur unter 
gewissen Voraussetzungen; als in allen Gewerbsunternehmungen wiinschenswerth können selbst diese nicht be
zeichnet werden. 

3. Frage. Welches sind die Aufgaben, mit denen ein Arbeiterausschuss betraut werden soll , und wie 
verhalten sie sich zu § 2 der Vorlage? 

Ad 3. Die Aufgabe des faeultati ven, d. h. aus dem freien Willen des Unternehmers hervorgehenden 
Arbeiterausschusses hätte im Allgemeinen darin zu bestehen, zur Erhaltung des guten Einvernehmens zwischen 
dem Unternehmer, respeetivc seinen Organen einerseits und den Arbeitern anderseits beizutragen; die Interessen 
der Arbeiter im Wege des Zusammf\nwirkens mit der Unternehmung zu fördern und endlich durch seine Thätigkeit 
zur gedeihlichen Entwicklung des Gnternehmens selbst beizutragen. Von diesem Gesichtspunkte aus kann seine 
Aufgabe in nachfolgenden Punkten näher bezeichnet werden: 

a) Die Erhaltung eines guten Eim•ernehmens zwischen dem Unternehmer und seinen Organen einerseits 
und den Arbeitern andererseits; 

b) Förderung der Interessen der Arbeiter im Zusammenwirken mit der Fabriksunternehmung; 
c) Unterstützung der Fabriksleitung bei allen Maassnahmen und Einrichtungen, welche dieselbe zum Zwecke 

der Wohlfahrt der Arbeiter und des Gedeihens der Fabrik angeordnet hat oder anordnen wird; 
d) Ueberwachung der Einhaltung der Arbeitsordnung und Beobachtung der für die Gesundheit unl 

Sicherheit der Arbeiter erlassenen Vorschriften und Vorkehrungen; 
3 
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e) Aufmerksammachen der Fabriksleitung auf vorhandene Missstände; 
f) vorgängige Erwägung der Stichhaltigkeit von Klagen der Arbeiter, die dem Ausschusse zur KenntniRs 

g:elangen, und welche derselbe behufs Abstelluug zur weiteren Kenntniss zu bringen sich berufen fühlen sollte; 
g) Yerhinderung und Schlichtung von Misshelligkeiten und Streitigkeiten unter den Arbeitern, e\·entuell Aus

tragung derselben in der Eigenschaft als Schiedsgericht. 
4. Frage. Soll der Arbeiterausschuss bloss aus Arbeitern bestehen, abg·esonderte Beratbung pflegen und 

sich von Fall zu Fall mit dem Unternehmer oder seinem Stellvertreter in Verbindung setzen, oder soll in dem 
Ausschu~se (Fabriksausschuss) neben dem Arbeiter auch der Unternehmer selbst oder durch seine Organe ständig 
vertreten sein, oder endlich, sollen diese beiden Fgrmen je nach Wabl des Unternehmers zulässig seiu? 

Ad 4. Die nach dem vom Unternehmer aufzustellenden Statute gewählten oder ernannten Mitglieder des 
Ausschusses sollen nur aus Arbeitern bestehen; doch soll in demselben auch der Gnternehmer yertreten sein und 
den Vorsitz führen. Er soll Obmann de8 Ausschusses und berechtigt sein, zwei Vertreter zu ernennen, welche bei 
seiner Verhinderung den Vorsitz übernehmen. 

5. Frage. Entsprechen die besonderen Bestimmungen der §s 4-10 des Gesetzentwurfes dem Zwecke eines 
Arbeiter- (Fabriks-) Ausschusses? In welchen Punkten wäre eine Abänderung oder eine Ergänzung dieser Bestim
mungen wtlnscbenswerth? 

Ad 5. Die Paragraphen 4-9 der Regierungsvorlage sollen folgende Fassung erhalten: 
s 4. Wahlberechtigt ist jeder Arbeiter und jede Arbeiterin, wenn sie grossjährig, eigenberechtigt und 

durch mindestens drei aufeinanderfolgende Jahre im Unternehmen beschäftigt sind. 
~ 5. Wählbar in den Ausschuss ist jeder in dem Unternehmen seit mindestens drei aufeinanderfolgenden 

Jahren beschäftigte männliche Arbeiter. welcher das 30. Lebensjahr zurückgelegt bat. 
Im Falle sich innerhalb der angegebenen Arbeitsdauer und Altersgrenze die für den Ausschuss erforder

liche Zahl von Yertrauensmännern der Arbeiterschaft nicht findet, so kann der Unternehmer auch uuter diese 
nrenze ausnahmsweise heruntergehen. 

Aus:rescblossen von der Wählbarkeit sind diejenigen, welche sich in Untersuchungs- oder Strafhaft befinden 
oder wegen eines Yerbrechens oder eines aus Gewinnsucht begangeneu \' ergehens oder wegen einer solchen [ eber
tretung vcrurtheilt wurden, insolangc die gesetzlichen Stralfulgeu dauern. 

§ 6. Die ;\Jitgliederz:1hl des Ausschusses beträgt .... (eyent. anzufügen „und ist jede Betriebsabtheilung 
entsprechend zu berücksichtigen"). 

Der Ausschuss wird auf 3 Jahre gewählt und wird jedes Jahr zu einem Drittel erneuert; im ersten und 
zweiten Jahre geschieht die Ausscheidung durch das Los, in den folgenden Jahren - haben diejenigen Mitglieder 
auszuscheiden, welche bereits 3 Jahre functionil'ren; die Ausscheidenden sind wieder wählbar. Austritt aM dem 
Cnternehmen bringt rnn selbst die Ausscheidung aus dem Arbeiterausschuss mit sieb. 

~ 7. Den Wahltag bestimmt der Unternehmer, und es erfolgt die Eipladung zur Wahl spätestens 3 Tage 
\ or dcr~elben. 

Die Wahl wird unter ausschliesslicher Leitung des Unternehmers oder seines Stell,·ertreters vorgenommen. 
Die Wabl erfolgt durch geheime Abstimmung. 
Zur Giltigkeit derselben ist die Anwesenheit der Mehrzahl der Wahlberechtigten erforderlich. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der erschienenen Wähler auf sich vereinigt. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Ist eine Person gewählt worden, welche nicht wählbar ist, so hat der Unternehmer die Wahl für nngiltig 

zu erkliiren. 
§ 8 entfällt. 
§ 9. Scheidet ein l\Iitglied aus irgend einer Yeranlassung aus dem Ausschusse aus, oder verliert es (§ 5) 

die Wählbarkeit, so wählen die Mitglieder des Ausschusses innerhalb 4 Wochen einen Ersatzmann aus der 
Arbeiterschaft für die übrige Dauer der Wahlperiode. 

Hier wären noch nachstehende Bestimmungen einzuschalten , welche in dem l{egierungsentwurfe fehlen: 
Sämmtliche Mitglieder des Ausschusses üben ihre Thätigkeit unentgeltlich aus; von dem Gnternehmer 

wird das Sitzungslocal und das erforderliche Sebreibmateriale unentgeltlich beigestellt. 
Die Sitzungen finden nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Vierteljahre statt. Die Einladungen zu 

denselben haben mindestens am Vortage unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich zu erfolgen. 
Die Tagesordnung wird vom Fntcrnehmer festgesetzt. 
Wenn wenigstens die Hälfte der Ausschussmitglieder die Abhaltung einer Sitzung wünscht, so ist diesem 

Wunsche vom L'nternehmer zu entsprechen. 
Die Abstimmung bei den Sitzungen ist geheim. 
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
Die Ergebnisse jeder Ausschusssitzung sind protokollarisch festzustellen und Yon 2 Ausschussmitgliedern 

zu fertigen. 
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In gewissen Fällen kann Verschwiegenheit über die A usschussberathungen vom Vorsitzenden zur Bedingung 
gemacht werden; Betriebsgeheimnisse sind unter allen Umständen zu wahren. 

Jeder Arbeiter ist verpflichtet, der Vorladung des Ausschusses Folge zu leisten und vor demselben zu 
erscheinen und Rede und Antwort zu stehen. 

Da die Arbeiteraussehüsse facultativ gebildet t!ind, ist eine Auflösung derselben dem Gewerbeunternehmer 
jederzeit freigestellt. 

II. Genossenschaften. 

Nachdem unsere Stellung zu dieser Frage im vollen Umfange ablehnend lautet, entfällt die Beantwortung 
der Frag1m 6, 7, 8, 9, 10 und 11. 

III. Einigungsämter. 

12. Frage. Wie haben sich die bestehenden Gewerbegerichte bewährt, warum sind bisher nur drei Ge
werbegerichte in Thätigkeit getreten, welche Erfahrungen haben Sie über die Wirksamkeit und die Erfolge des 
Gewerbegerichtes gemacht? 

Ad 12. Die bestehenden Gewerbegerichte haben sich in Industriebranchen, in denen viele gleichartige 
oder verwandte Gewerbeunternehmungen bestehen, gut bewährt; die nur vereinzelt gebliebene Einführung der 
Gewerbegerichte in diesen Industriecentren lag im Kostenpunkte; für die Aufbringung der Kosten, für die Amtirung 
des Gewerbegerichtes hat das Gesetz vom 14. Mai 1869 nur mangelhafte Vorsorge getroffen. 

13. Frage. Welche Erfahrungen haben Sie bezüglich der Entrnheidung von Streitigkeiten aus dem 
,\rbeitsverhältnisse gemacht, die auf Grund des § 87 c der Gewerbeordnung \OD der politischen Behörde zu \'er

handeln sind? 
Ad 13 entfällt, da die Beantwortung derselben nur von den politischen Behörden erfolgen kann. 
14. Frage. Welche Erfahrungen haben Sie bezüglich der vermittelnden Tbätigkeit einzelner Personen, 

Repräsentanten der Arbeiter oder behördlichen Organe bei Arbeitseinstellungen oder anderen Differenzen zwischen 
17nternehmern und Arbeitern gemacht? 

Ad 14. Bei Arbeitseinstellnngeu hat sich die Vermittlung von Arbeiterführern als Repräsentanten der 
gesammten strikenden Arbeiterschaft eines Etablissements stets als schädigend und die Situation verschärfend erwiesen. 

15. Frage. Besteht ein Bedürfniss, eine Imtanz zu schaffen, welche dazu berufen wäre, sowohl in Betreff 
der Auslegung eines bestehenden Arbeitsvertrages, als in Betreff der Bedingungen für die Wiederherstellung eines 
unterbrochenen oder für den Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages zwischen Unternehmern und Arbeitern zu 
vermitteln und eine Einigung zu erzielen. 

Ad 15. Ein Bcdi!rfniss für eine im Sinne des Gesetzentwurfes gedachte Instanz besteht nicht. 
Ad 16, 17 und 18. Nachdem sich der Verein für die Errichtung eines Einigungsamtes im Sinne der 

Regierungsvorlage nicht aussprechen kann, entfällt die Beautwortung dieser Fragen. 

Wien, den 26. Juni 1892. 

Für den V er ein der Montan-, Eisen- und Maschinen - Industrie l I e n in 0 es t erreich. 

Der Vicepräsident: C. A.ug. Ritter von Frey. Der Vereinssecretär: V. Wolff. 
Der Verband der Baumwollindustriellen Oesterreichs hat in dankenswerther Initiative das Ersuchen an 

uns gestellt, theilznnebmen an den ~erathungen eines österreichischen industriellen Verbandtages. 

Ihr Ausschu8s, von der Wichtigkeit und Nothwendigkeit durchdrungen, Angelegenheiten wirthscbaftlicher 
Natur, welche die Gesammtindustrie betreffen, gemeinsam mit anderen Interessenten zu berathen, 
um den zu fassenden Beschlüssen eine nachdrücklichere Beachtung zu verschaffen und hiedurch den Erfolg unserer 
Bemühungen zu verbürgen, ist der Einladung, an diesem Verbandtage mitzuwirken, mit grösster Brreitwilligkeit 
Dllchgekommen. 

Der Yerbandtag hat unter Theilnahmc der meisten grösseren industriellen Vereinigungen am 20. April 
stattgefunden, er fasste einheitliche Beschlüsse über die socialpolitischen Gesetze, betreffend die Förderung des 
Einvernehmens zwischen den Gewerbsunternehmern und ihren Arbeitern, über die Stellungnahme der Industrir 
zur Frage des 1. Mai und beschloss die Organisierung eines ständigen industriellen Centralverbandes. 

Mit der Ausführung dieses Beschlusses wurde ein Comite, bestehend aus dem Verbande der Baumwoll
industriellen Oesterreichs, dem Verein der österreichisch - ungarischen Papierfabrikanten und unserem Vereine, 
betraut, welches die Statuten eines Centralverbandes der Industriellen Oesterreichs berieth, dieselben der 
Genehmigung der hoben Behiirde unterbreitete und auf Grund derselben sich constituierend, den Verband der Baum
wollindustriellen Oesterreicbs mit der Führung der Geschäfte für das laufende Jahr betraute. 

Die Vertreter unseres Vereines haben am Verbandtage vom 20. April nachstehenden Antrag eingebracht. 

In Erwägung, dass das L'nfallversicherungsgesetz vom 28. December 1887 der Gesammtindustrie 
ganz ungewöhnlich hohe Lasten auferlegt, ohne biefür den vom Unfall betroffenen Arbeitern vollkommen ent
sprechende Gegenleistung zu gewähren; 



in Anbetracht, dass 
Beiträge auch zur Erzielung 
sein dürfte; 

1~ 

die fortdauernde Aufbringung der durch das Unfallversicherungsgesetz vorgeschriebenen 
des Zweckes nach den von unserer Industrie gemachten Erfahrungen kaum erforderlich 

in weiterer Erwägung, dass die von den Enfallvcrsicherungsgesellschaften veröffentlichten Bilanzen einen 
ganz ungewöhnlich hohen Aufwand von Administrationskosten zeigen; 

in endlicher Berücksichtigung, dass auch eine Herabsetzung der Gefahrenclassen für die einzelnen Betriebe 
eir:e namhafte Erleichterung in den der Industrie auferlegten Lasten nicht hervorzubringen geeignet ist, beantragen wir: 

Der Verbandtag wolle die Einsetzung eines Centralcornite beschliesseu, dasselbe mit der Aufgabe betrauen, 
die einzelnen Bestimmungen des "C n f a 11 v e r sicher u n g s g es et z es vom 2 8. De c e m b er 1 8 8 7, insbesondere 
die versicherung;stechnischeu Grundlagen desselben einer genauen PrUfung zu unterziehen, die bestehenden Uebel
stände, mögen dieselben die Arbeitgeber oder die Arbeiter oder beide betreffen , erforschen und nach Abschluss 
dieser l"ntersuchung dem Verbandtage zu referieren und positive Anträge zu unterbreiten. 

Dieser Antrag wurde einstimmig angeuommen und der ständige Ausschuss des Centraln•rbandes mit der 
Du rchfii hru ng desselben Lea uftragt. 

Veranlassung zur Einbringung dieses Antrages gaben die ans der Reihe unserer Berufsgenossen uns 
zugekommenen Vorstellungen. 

Circulare an die Herren Vereinsmitglieder. 

P. T. 
Das Unfalhersicherungsgesetz vom 28. December 1887, dessen Durchfiihruag durch die Verordnungen 

des Ministerium8 des Innern, Nr. 76 und 77 vom 22. Mai 1889, geregelt wurde, hat mit Ablauf des Jahres 1891 
~eine zweijährige Wirksamktlit beendet und wurden die Rechnungsbilanzen für dieRe Geschäftsdauer veröffentlicht. 

Hiedurch wurde eine sichere Basis zur Beurtheilung nicht nur der Wirksamkeit der mit der Ausführung; 
dieses Gesetzes betrauten Organe geschaffen, sondern auch die tinanziellen Ergebni!!se klargelegt. 

Von ungleich hi"jherem Interesse ist es für uns, zu wissea, ob die von dem in unserem Vereine ver
tretenen Industriezweige der Eisen-, Metall- und Maschinenindustrie filr die Unfallversicherung der in denselben 
beschäftigten Arbeiter gezahlten Beiträge im richtigen Verhältnisse zu den von den Unfallversicherungsnnstalten 
an die Arbeiter unserer Industriezweige gezahlten Beiträge für erlittenen Unfall stehen. 

Behufs Klarstellung dieses Verhältnis~es erscheint es dem unterzeichneten Vereinsausschnssc wünschens· 
werth, über umstehende Fragepunkte genaue Antworten zu erhalten und ersuchen wir Sie höflichst, diese Beant
,,·ortungen uns ehethunlichst zugehend zu machen , nach deren Erhalt und Zu~ammen!'lellung· wir Ihnen iiber die 
gewonnenen Resultate berichten werden. 

Wien, den 22. Februar 1R!l2. 
In vorzilglichster Hochachtung: 

Für den \'erein der ~Iontan-, Eisen- und l\laschinen-Industriellen in Oesterreich: 

Der Vicepräsident: l'. _.lug. Ritter Y. }'rey m. p. Der Vereinssecretär: Y. Wolff m. p. 

In Verfolg dieses Circulars gelangten wir in den Besitz von nachstehenden Daten: 
Von 29 Maschinenfabriken, Eisengiessereien und Waggonfabriken wurden au die 

Arbeiter-l'nfallversicherungs-Anstalten gezahlt 
1890: 74156fl8ükr 
11391: 81059 „ 88 „ 

in Summa 155 216 fl 68 kr oder im Durchschnitt jährlich . 77 608 fl 34 kr. 
Von den l-nfallversicherungs -Anstalten wurden an die in obigen Etablissements verletzten Arbeiter 

ausbezahlt: 1890: 3464 fl 25 kr 
1891: 5034 „ 21" 

in Summa 9398 fl 56 kr oder im Durchschnitt jährlich . 
mithin 6,4 Procent des eing e z a h 1 t e n Betrages. 

In diesen 29 Firbriken waren beschäftigt 
1890: 7767 Arbeiter 
1891: 8552 ,, 

46fl9 fl 28 kr, 

in Summa 16 319 Arbeiter, somit im Durchschnitt jährlich . 815H Arbeiter. 
Es entfällt somi~er Kopf und Jahr eine Zahlung an die Arbeiter-Unfallversicherungs-Anstalt von 9 fl 51 kr 

und es entfällt per Kopf und Jahr eine Entschädigung von der Arbeiter-Unfallversicherungs-Anstalt von 5 7 kr. 
l" n f ä 1 1 e traten in diesen Fabriken ein 

1890: bei 560 Arbeitern 

1891: " 525 " 
in Summa bei 1085 Arbeitern, somit bei 6,6 Procent der gesammten Arbeiter-

belegschaft obiger Fabriken. 



Von diesen 1085 Unfällen sind 
1890: 43 
1891: 33 
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in Summa 76 Unfälle von längeren Folgen begleitet gewesen, also 
7 Procent der Gesanuntunfälle. 

Ein U n f a 11 wurde durchschnittlich entschädigt mit . 8 fl 66 kr. 
Von 8 Eisenwerks-Unternehmungen (Actiengesellschaften und Prirntwerke:' wurden von den 

dortselbst beschäftigten Arbeitern gezahlt 
1890: 106 627 fl 67 kr 
1891: 90 390 " 35 " 

in Summa In7 018 fl 02 kr oder im Durchschnitt jährlich . . :18 509 fl 1 kr. 
Von den Arbeiter-Unfallversicherungs-Anstalten wurden an die in diesen Eisenwerken verletzten Arbeiter bezahlt 

1890: 7 310 fl 88 kr 
1891: 10986" 34 ,, 

in Summa 18 297 fl 22 kr oder im Durchschnitt jährlich . 
mithin 9,3 P r o r~ e n t des e i n g e z a h 1 t e n B et r a g e s. 

In den ge,;ammten Werken waren beschäftigt 
1890: 12 545 Arbeiter 
1891: 10663 

" 

n48 ft 61 kr, 

in Summa 23 208 Arbeiter oder durchschnittlich jährlich . 1 1 1)04 Arbeiter. 
Es entfällt so nach per Kopf und Jahr eine Zahlung der Werke von . l':i fl 14 kr 

und es entfällt sonach per Kopf und Jahr eine Zahlung der Unfallversicherungs-Au·<talten von 76 kr. 
Unfälle traten ein 

1890: 309 
18~ll: :J;;7 

in Summa 646 Unfälle, somit 5,4 P1·ocent der gesammten Arbeiterzahl. 
Von diesen l.i4G Unfällen waren von längeren Folgen begldtet 69. also 10.7 Procent. 
Ein Unfall wurde durcbschnittlieh entschädigt mit 14 ft 16 kr. 
Wir hatten Gelegenheit, mit Delegierten des versicherungstechnischen Departements des k. k. Ministeriums 

Jcs Innern in Besprechungen einzugehen , in welcher Weise eine systematische . den einzelnen Fabriken unseres 
Industriezweiges entsprechende Aenderuug der jetzt bestehenden Gefabrenclas~e11 - .Eiutheiluug platzgreifen könnte. 
Wir hoffen, dass diese Besprechungen fortgesetzt und zu einem günstigen Resultate führen werden. 

Das Präsidium des hoben Abgeordnetenhauses hat von uns ein Gutachten über die Regiernngs\·orlage. 
betreffend die dir e c t e u Pers o n a 1 steuern, verlangt. Wir haben diese Gesrtzesvorlage meiirfaehcr eingebenuer 
Berathung unterzogen und werden dieselben iu kürzeRtcr Zeit beenden. 

Das B rn der 1 ade g es et z vom 20. Juli 18D 2 hat nunmehr die allerhöchste Sanetion erhalten und sind 
die Durchführnngsbestirumungen vom hohen k. k. Ackerbauministerium bereits erlassen. 

Inwiefern der Verein seinen Mitgliedern behilflich sein kann, den durch das neue Gesetz uoth wendig 
gewordenen Vorlagen von Sanierubgsvorsehlägen und Bilanzen der Bruderladen nachzukommen, wird Gegenstand 
der Berathung bilden. 

Die seinerzeitige Auflösung des Abgeordnetenbau~es hat die Gesetzesvorlage „d e ~ Bergschaden
g es et z es" hinfällig gemacht. Das k. k. Ackerbauministerium hat eine neue Gesetzesvorlage. betreffend den Schutz 
der Oberfläche gegen Gefährdung durch den Bergbau und l~rsatzleist_ung für Bergschiiden , im Abgeordnetenhause 
eingebracht, welche den Gegenstand unserer Berathuugen bilden wird. 

Auch die eingebrachte Gesetzesvorlage über die Arbeitsbücher und Zeugni~sc für Aufseher 
und Arbeiter, dann über Lohnzahlungen, sowie hinsichtlich der vorzeitigen Liisung des Dienst- und Arbeits
\·erhältnisses beim Bergbau wird der Berathung Ihres Ausschusses unterzogen werdon. 

Ein Mitglied unseres Vereines hat uns ersucht, ein Gutachten über einige concrete Fragen abzugeben. 
Diesem Ansuchen Folge gebend , hat der Ausschuss an die hoben k. k. Ministerien de~ Innern und de!< Handel:i 
Eingaben gerichtet, in welchen wir baten, dass zur Wahrung der Interessen jedes einzelnen Indnstriellen es 
unbedingt nothwendig sei, wenn irgendwo die Gewerbebehörden 1. Instanz gegen ein industrielles Unternehmen ein 
Erkenntniss zu fällen haben und die Begründung desselben auf F 1· a gen t e c h n i sehe r oder c o mm er c i e 11 er 
.K atur beruhen , ein solches Grtheil nur unter Zuziehung der Partei, nach Anhörung geeigneter. unparteiischer 
Sachverständiger und unter Berücksichtigung der .Aussagen dieser Sachverständigen gefällt werde. 

Wir sprachen ferner unsere Anschauung dahin aus, dass ein innerhalb des Fabriksrayons gelegenes 
l\lagazin unbedingt zur Erzeugungsstätte gehöre und dass die in einem solchen Magazin gelagerten Waaren in 
keiner Weise als in den Verkehr gesetzt betrachtet werden können. 
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Hohes k. k. Ministerium des Innern! 
Hohes k. k. Handelsmimsterium! 

„Die St. Egydyer Eisen- und Stahlindustriegesellschaft hat sich an den ergebenst gefertigten Verein mit 
dem Ersuchen gewendet, über jene Vorgänge, welche bei der Beschlagnahme von Sensen in Judenburg, Kindberg 
und Mürzzuschlag stattgefunden haben, bei dem hohen k. k. Handelsministerium Vorstellungen zn erheben. 

Der Ausschuss des Vereines hat in einer Sitzung vom HO. November d. J. beschlossen, die St. Egydyer 
Eisen- und Stahlindustriegesellschaft aufzufordern, mit Hinweglassung solcher Beschwerden, welche ihren Fall allein 
betreffen, in einer neuerlichen Eingabe nur Beschwerden über solche Vorkommnisse zu führen, welche nach Ansicht 
der St. Egydyer Eisen- und Stahlindustriegesellschaft geeignet sind, die Interessen sämmtlicher Industriellen zu 
verletzen, so dass der Verein in die Lage kommt, nicht über den speciellen Fall zu urtheilen, wohl aber ver
anlasst werde, zu den Beschwerden, welche im Interesse der Gesammtindustrie erhoben werden, Stellung 
zu nehmen. 

Die St. Egydyer Eisen- und Stahlindustriegesellschaft hat uns eine solche Eingabe übermittelt, welche 
wir uns beizulegen erlauben, und bitten ein hohes k. k. Handelsministerium, nunmehr unsererseits die einmüthig 
ausgesprochene Ansicht des Vereinsausschusses geneigtest entgegennehmen zu wollen. 

Es ist die Ansicht des ergebenst unterzeichneten Vereinsausschusses , dass zur Wahrung der Interessen 
jedes einzelnen Industriellen es unbedingt nothwendig ist, wenn irgendwo die Gewerbebehörden erster Instanz 
gegen ein industrielles Unternehmen ein Erkenntniss zu fällen haben und die Begründung desselben auf Fragen 
t e c h n i scher oder c o mm er e i e 11 er Natur beruht, ein solches Urtheil nur unter Zuziehung der Partei, nach 
Anhörung geeigneter, unparteiischer Sachverständiger und unter Berücksichtigung der Aussagen dieser Sach
verständigen gefällt werde. 

Ebenso erlaubt sich der Vereinsausschuss, dem hohen k. k. Handelsministerium über die Frage, ob eine 
Waare, welche in innerhalb des Werkrayons - und unter Werksrayon verstehen wir jenes Territorium, welches 
in dem betreffenden Grundbuche als zur Fabrik gehörig ausgezeichnet ist - gelegenen Magazine gelegt wurde, 
als eine solche bezeichnet werden könne, welche die Erzeugungastätte verlassen hat und in Verkehr gesetzt wurde, 
seine einstimmig geäusserte Meinung dahin abzugeben, dass diese Frage unbe Jingt verneint werden müsse, wir also 
der Ansicht sind, dass ein innerhalb des Fabriksrayons gelegenes Magazin unbedingt zur Erzeugungsstätte gehört 
und die in einem solchen Magazin gelagerten W aareu in keiner Weise als in Verkehr gesetzt betrachtet 
werden können. 

Indem wir ersuchen, ein hohes k. k. Handelsministerium wolle die hier ausgesprochenen Wünsche uud 
Anschauungen einer geneigten Würdigung und Berücksichtigung unterziehen, verharrt in- vorzüglichster Hochachtung 
einem hohen k. k. Handelsministerium ergebenst: 

Wien, 5. December 1892. 

J<,ür den Verein der Montan-, Eisen- und Maschinenindustriellen in Oesterreich: 

Der Vicepräsident: B. Demmer. Der Verein~secretär: V. Wolff. 
Wir haben schon in unserem vorjährigen Bericht darauf hingewiesen, wie nothwendig eine staatliche 

Fürsorge für die Stetigkeit der A r b e i t erscheine, von welcher Bedeutung dieselbe in wirthschaftlicher und 
soeialpolitischer Beziehung wäre. Wir können es aus diesem Grunde nicht unterlassen, auch diesmal wieder auf 
diese Angelegenheit zu verweisen. 

Wir wollen hiebei mit Genugthuung constatieren, dass in einer Reihe von Fällen von Seite des hohen 
k. k. Handelsministeriums insofern zu Gunsten der heimischen Industrie eingeschritten wurde, als die Verwendung 
ausländischen Materials in Staatswerkstätten und vom Staate subventionierten Anstalten in wirkungsvoller Weise 
und nach Thunlichkeit ausgeschlossen wur<le. 

Zur Darstellung der g es c h ä ft l ich f: n Situation unserer Industriezweige im ablaufenden Jahre über
. gehend, können wir berichten, dass sich diese weniger günstig gezeigt, als wir zur Zeit der Erstattung 

unseres letzten Berichtes annehmen zu dürfen glaubten. 
Insbesondere gilt dies vom Steinkohlen- und Co k es g es c h ä f t. Ersteres litt unter der restringierten 

Consumtion der meisten Industriezweige und des überaus eingeschränkten Betriebes der Verkehrsanstalten, letzterem 
war insbesondere die Einschränkung des Cokeshochofenbetriebes von Nacbtheil. Geringere Verbrauchsquantitäten 
bei ermässigten Preisen rechtfertigen die Klage 1 dass der Geschäftsgang von wünschenswerthem Erfolge nicht 
begleitet war. 

Der Roheisenabsatz war wesentlich geringer als im Jahre 1891; der Consum an fertigem 
Eisen und Stahl erhielt sich im Ganzen auf der Höhe des Vorjahres; es waren auch die Ernte- und Getreide
exportverhll.ltnise des vergangenen, wie tles laufenden Jahres keineswegs geeignet, die Verbrauchsfähigkeit der 
landwirthschaftlichen Industrien besser zu gestalten. 

Der Eisenbahnbau stagnierte nahezu vollständig und noch nie war der Schienenbedarf so gering, als 
im ablaufenden Jahre. 
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Etwas besser ging es mit dem Bed<irf an I<' a h r betr i e b s mit t e 1 n für Eisenbahnen und für die 
Construction von Eisenbahnbrücken, welchem Bedarf sich derjenige für Brücken an Fahrstrasscn zugesellte. 

Der Schiffbau consumiertc geringe Quantitäten Eisen und von dem Bedarf der k. k. Kriegsmarine und 
des österreichischen Lloyd konnte nur ein Theil unter Darbringung grosser Preisopfer für difl heimische Industrie 
erkämpft werden. 

Auch der Consum von Eisen für Hochbauzwecke Iies;i Vieles zu wllnschen übrig, da die Bauthätig
keit hinter den Erwartungen zurückblieb. 

Der Bedarf an Material für die Waffen f ab r i k a t i o n war wesentlich geringer, ala in den Vorjahren. 
In Folge der Er m ä s s i g u n g der Z o 11 sät z e auf Eisen trJlt, wie wir befürchteten, sofort eine Er m lt s s i

g u n g der Eisen preise ein, welche noch weitere Dimensionen desshalb annehmen musste, weil die ausländische, 
insbesondere die deutsche Concurrenz die grössten Anstrengung11n machte, um den Markt für Eisenfabrikate in 
Oesterreich-Ungarn zu gewinnen. 

Die hiesigen Maschinenfabriken waren nur mässig beschäftigt und blieben die Bemühungen der
selben, einen Export für ihre Fabrikate zu gewinnen, zu welchem sie von den Eisenindustriellen auf das Will
fährigste unterstützt wurden, nur von geringem Erfolge. 

Insbesondere sind cs die L o c o m o t i v f ab r i k e n, welche unter dem Mangel an Arbeit schwer zu leiden 
haben und ist dies um so auffallender, als der Locomotivpark nahezu aller österreichischen Bahnen durchaus nicht 
reich dotiert ist. 

Etwas besser ging es den Waggonfabrik e n, womit durchaus nicht gesagt werden soll, dass die ihnen 
zugewiesene Beschäftigung eine ihrer Leistungsfähigkeit entsprechende sei. 

Was schliesslich die geschäftliche Situation des ablaufenden Jahres in u n e d 1 e n Meta 11 e n anlangt, so 
ist iu berichten, dass bezüglich des Kupfers der Verkehr ein kaum halbwegs befriedigender, der für B 1 e i und 
Zink aber ein ungilnstiger war. 

Zu den internen Angelegenheiten des Vereines übergehend, haben wir zunächst des Todes unseres einstigen 
langjährigen Vicepräsidenten, des Freiherrn Louis Haber-Linsberg, schmerzlich z"u gedenken, in welchem 
wir einen treuen Freund unserer lndustri11 und unseres Vereines zu betrauern haben. 

Herr L. M er 1 et, Betriebsdirector der Oesterreichischen Alpinen Montangesellschaft, hat seine Stelle als 
Ausschussmitglied niederg11legt. Wir haben unser Bedauern iiber diesen Schritt Herrn M er 1 et, der uns seit Bestehen 
des Vereines ein treuer Freund und College war, zum Ausdruck gebracht. 

Es waren uns aber auch freudige Tage beschieden. 
Das vierzigjährige Ge3chäftsjubillium de1:1 Mitbegründers unseres Vereines, Herrn W i 1he1 m Ritter 

v. G n t man n, veranlasste uns, im Verein mit dem „Industriellen Club" in einer ..\dreEi;e unsere Gefühle der wärmsten 
Dankbarkeit und Verehrung zum Ausdruck zu bringen. 

Am 3. Mai beging der Verein die Feier des 50jährigen Dienstjubiläums seines hochverehrten Yiceprllsidenten, 
Herrn Gen c r a 1 dir e c t o r s C. Aug. Ritter v. Fr e y. Diese so seltene Fein gab uns Gelegenheit, diesem 
l\Ianne uusere Dankbarkeit, Ergebenheit und Freundschaft zu bekunden. 

Es ist uns eine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle jener Corporationen zu gedenken, welche durch 
Entsendung von Delegierten diese Feier verherrlichten. Es waren dies die Handelskammern von Wien und Leoben, 
der Industrielle Club, die k. k. Bergakademie in Leoben, der Oesterreichische Ingenieur- und Architektenverein, 
der Niederösterreichische Gewerbeverein, der Berg- und hüttenmännische Verein für Steiermark und Kärnten, 
das Naturhistorische Museum in Klagenfurt, die Gemeinde Eisenerz, sowie die Beamtenschaft der Oesterreichisch
alpinen Montangesellschaft. 

Durch allerhöchste Entschliessung wurde unser hochverehrtes Vereins- •md Ausschussmit~lied Franz 
Freiherr von Ringhof f er auf Lebenszeit in das hohe Herrenhaus berufen. Wir haben nicht verabsäumt, unsere 
besten Glückwünsche dem verehrten Collegen zu dieser hohen Auszeichnung auszusprechen. 

Die Zahl der Mitglieder des Vereines hat sich um drei vermehrt, und die angemeldete Arbeiterzahl betrug 
64.799 Köpfe gegen 63.121 des Vorjahres(+ 2·6°Jo). ~ 

Sie werden aus dem Rechenschaftsbericht entnehmen, dass die Geschäftsgebahrung eine ordnungsmlissige 
war und erbitten wir uns, den Antrltgen der Revisoren entsprechend, das Absolutorium für die Geschäftsdauer 
des Jahres 1892. 

In einer besonderen Vorlage haben wir Ihnen den Voranschlag für das Jahr 1893 zur Kenntniss ge
bracht. Sie werden aus demselben entnehmen, dass der Verein mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sein 
Auslangen finden wird. 

Wir können unsereu Bericht nicht schliessen, ohne des Hinscheidens Werner von Siemens' zu ge
denken, dessen hervorragende Leistungen als Erfinder und Industrieller dem technischen Fortschritte neue Bahnen 
eröffnete. Wir werden dieses Mannes in steter Verehrung gedenken! 

In Folge § 10 unserer Statuten haben wir Sie zu ersuchen, die Wahl des Vereinsausschusses und zweier 
Revisoren, wie deren Ersatzmänner vorzunehmen. 



16 

Zum zweiten Gegenstande der Tagesordnung: Bericht des Revisions-Ausschusses über den 
Hech u u 11 ~;sah s c h l u s s pro 1 8 9 2, berichtet das Mitglied des Hevisions-Ausschusses Herr Maschinenfabrikant 
G ö b e l, dass er im Verein mit einem Collcgen , Herrn Maschinenfabrikanten Hofherr, die Hevision der Rech
nungen vorgenommen habe und ersucht die Versammlung, dies zur Kenntuiss zu nehmen. Die Generalversammlung 
erklärt die von den Herren Revisoren \'Orgenommene Hevision für giltig und ertheilt, dem Antrage des Revisi0us
ansschusses cntsprecbe11d. dem Vereinsausschusse einstimmig das Absolutorium für die Geschiiftsfilhrung des 
.Jahres 1892. 

Die Generalversammlung genehmigt ferner die vorgelegte Jahres r e eh nun g pro 1 8 9 2 , den Voran
s c b lag pro 1893 und wählt in den Vereinsausschuss für die Geschiifts<lauer pro 1893 die Herren: 
A. n ö b 1 er, Chef der Firma Gebriider Biihler & Co. in Wien, A. Böhme, Proeurist der Schrauben· und Metallwaare11-
fal1rik Brevillicr & Co. in Wien; B. Dem m er, Dircctor der \Yiener Locomotivfabriks-Aetieugesellschaft in l<'loridsdorf; 
A. Frei s s 1 er, ~Iaschincnfabrikant in Wien; C. Aug. Hitter von Fr e y, Generaldirector der Oesterreichisch-Alpinen 
:\loutangesellsehaft in Wien: Max Ritter von Gut man n, Gewerke in Wien; F. W. Haar d t, Metallwaarenfabrikant 
iu \Yien; E. He y r o w s k y, Generaldirector des Kronstädter Bergbau und H üttenactieuvereins; Alphons von H uze. 
Procurist der Ternitzer Stahl- und Eisenwerke von SchiHler .\:Co. in Wien; V. Kestranek, Chef des Ver
lrnufsbureaus der mährisch-böhmischen Eisenwerke in Wien; M. 0 r e l, commercieller Director der Oesterreichisch
Alpinen Montangesefüchaft in Wien: E. Palme r, Generaldirector-Stellvcrtreter der Oesterreichisch-Alpinen Montan
gesellschaft in Wien; Dr. A. P e e z, Fabriksbesitzer, Reichsrathsabgeordneter in Wien ; A. Hampelt Hitter v. 
R ii den s t ein, Erzherzog Albreeht"scher Hofratb in Wien; F. Freiherr von Ring hoffe r, Maschinenfabrik:rnt 
in Smichow; A. R ii c kor, k. k. Oberbergrath in Wien; Durchlaucht Hugo Fürst uml Altgraf zu Sa 1 m -Re i ff er
s c h e i d t in Wien; Th. Sc h u 1 t z, l\Iaschinenfabrikant in Wien; L. Urban, Schrauben- und Nieteufabrikant in 
Wien; F. Vogel, Prll1;1ide11t der Leobener Handels- und Gewerbekammer, Gewerke in Wartberg; F. W an u i e k~ 
Maschinenfabrikant in Briinn; M. W an je k, Excellenz Graf Wilczek'scher Ccntraldirector in Wien; J. Wein
b er g er, Centraldireetor der böhmischen l\Iontaugesellschaft in Wie

0

1i; H. Z i p p c r 1 in g, Director der l\Iasehinen
un<l Waggonfabrik;;-Actiengesellschaft in Simmeril!g. 

l'"eber • .\.ntrag des Herrn Director Dem m er wählte die Gcnerah-er~arnmlung iu den Re\-ision~ausschus;; 

die Herrn ~Iaschinenfabrikanten :\1. Hofherr und L. G ö b c 1 1111<1 als Ersatzmänner die Herren Maschinenfabrikant~u 
J:. Fernau und L. H ii r de. 

Nachdem hiemit die Tagesordnung erschiipft, schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung mit dem 
hesten Danke für das zahlreiche Erscheinen der l\litglieder. 

Hierauf trat der Vereinsausschuss zu seiner constituircnden Sitzung zusammen und es wurde mit Acela· 
mation einstimmig zum Prllsidenten Se. Excellenz Heinrich Graf La r i s c h -1\l ö n n ich, zu Vicepriisi·lenten <lil' 
Herren fütter von Fr e y und D cm m er und zum Vercinseassier Herr Alphorn> von II uze gewählt. 

Wien, den lt:i. December 18~ll. 

Für den Verein der Montan-, Eisen- und l\Iaschinen-Industriellen in Oesterreich: 

Der Priisident : Heinrich Graf J,arisch-Mönuich. Der Vereinssecretär: Victor Wolff. 

~Iontan -Verein fiir Böhmen. 
Die Schiedllgerichte der Bruderladen, sowie jene 

der Cnfallver8icherungsanstalten 1Jind hei ihren Erkennt
nissen an keine Beweisregeln gebunden: Klagen und 
Hechtsmittel dagegen sind ausgeschlossen. Cm auf eine 
möglichste Gleichförmigkeit der Spruchpraxis hinzuwirken, 
welche bei den bi;;herigeu Erkenntnissen vielfach ver-

• 

1 misst wird, hat der Verein bei dem k. k. Ackerbau
ministerium das Ersuchen gestellt, e~ möchten nach dem 
Beispiele der anderen Schiedsgerichte a.uch die Erkennt
nisse der Bruderladen regelmässig publicirt werden, wo
durch eine Art Rechtsbelehrung für die Mitglieder der 
Schiedsgerichte gegeben wäre. 

)Jontanistischer Club in Kladno. 
Jahrcs-Plenanersanuulm1g am 13. D~cember 18'J2. 

Unter dem Vorsitze des Clubpräsidenten, Oberberg
Yerwalter F. Sc h r ö e k e n s t ein, und bei Anwesenheit 
rnn 31 Mitgliedern fand am oben angegebenen Tage 
die 12. ordentliche Jahres - Plenarversammlung statt, 
welche der Vorsitzende mit der Begriissung- der Ver
sammelten und mit der Erkllirung eröffnete, dass die 
\'ersammlung. nachdem mehr als 1 , der f'lubmit
glieder anwesend seien. laut den :-itatut;n beschl;1ssfähig 

sei. Der Vorsitzende erwähnt ferner, dass ein Clubmit· 
glied, der Landesadrncat Dr. II e p p n er, im eben ab
gelaufenen Jahre mit Tod abgegangen sei, worauf die 
Versammlung ihre Trauer durch Erheben von den Sitzen 
kundgibt. 

Es wird hierauf zur Erledigung der Tagesordnnng
geschrittrn , deren erster Theil in der Vorlage des Ge
schäfts- und Archh-berichtes besteht, und forderte dem-



g·cmäss der Vorsitzende den Schriftführer, den Cassier 
und den Archh·ar auf, ihre bezüglichen Jahresberichte 
:zu verlesen. Diese Berichte wurden ohne Debatte von 
der Versammlung genehmigt. Der Geschäftsbericht con
statiert, dass der Club, der am Anfange des Clubjahres 
1891/92 70 Mitglieder zählte, im Laufe des Jahres 
einen Zuwachs von 5 Mitgliedern erfahren hat, so dass 
derselbe nunmehr aus 7 5 ordentlichen Mitgliedern be
steht: ferner, dass der bisher nnr als Zweiggenossen
schaft der Kladnocr Beseda bestehende Club im Laufe 
des Yergangenen .fahres ein völlig selbstständiger und 
von der Statthalterei in Prag bestätigter Club geworden 
sei. Die behördlicherseits genehmigten Statuten des Clubs 
wurden in beiden Landessprachen in Druck gelegt und 
an die Mitglieder au~gegeben. Der Bericht consfatiert 
weiter, dass die Betheiligung und das Interesse an den 
Clubsitzungen, sowie an den Yom Club veranstalteten 
und recht gelungenen Ausftügen, die während des Som
mers unternommen wurden, im Ganzen eine rege gewesen 
sei. Diese, nach den neuen städtischen Wasserwerksan
lagen von Kladno, den Schacht- und Maschinenanlag-en 
der Miröschauer Steinkohlengewerkschaft in Libu~chin 
und nach Bodenbach und der sächsischen Schweiz unter
nommenen Excursionen, au welchen ~ich auch mehrere 
Damen der Mitglieder betheiligten, sind allen Theilneh
mern in 1mgenehmer Erinnerung geblieben. Weniger 
rege und den Zwecken des inmitten eines der bedeutend
sten Industriecentren Böhmens wirkenden Clubs nicht im 
wünschenswerthen Maa~se entsprechend, war die Relheili
gung der Mitglieder an den Vorträgen, namentlich auf 
fachlichem Gebiete. doch i.:ei die Ur~ache weder in dem 
Club selbst, noch in dem ~lange! an gutem Willen oller 
an Interesse seitens der Einzelnen zu suchen, sondern 
igt dieselbe nur im Mangel an hinreichender Zeit und 
:\Iusse, sowie in anderen, ausserhalb der Wirkungssphiire 
des Clubs liegenden Gründen gelegen_ Nachdem der 
Bericht die in der Wintersaison 1891/92 abgehaltenen 
Vorträge den Mitgliedern aufzählt, wi~d über die Club
thätigkeit nach aussen referiert und hiebei auf die in 
Angelegenheit der wegen Ab ii n «i e r u n g der R e g i e
r u n g s v o r 1 a g e b e z ü g 1 i c h d e s B er g b a u b e
t rieb s leite r g es et z es an das hohe Abgeordneten
haus gerichtete Petition des Clubs hingewiesen , in 
welcher der Club, gleichwie zahlreiche andere berg- und 
hüttenmännische Vereine und Corpoi:ationen Oesterreichs, 
gegen mehrere, in dieser Vorlage projectierte, das An
sehen der absolvierten Bergakademiker, sowie gegen 
die , die Frequenz der heimischen montanistischen 
Hochschulen wesentlich beeinträchtigenden Massnahmen 
Stellung nimmt und verschiedene Moditicationen dieses, 
die Interessen der österreichischen Fachgenossen berüh
renden Gesetzentwurfes beantragt. Diese Petition wurde 
durch den Reichsrathsabgeordneten Prof. E. S u es s dem 
hohen Abgeordnetenhause iiberreicht. 

Anlässlich der furchtbaren G r u b e n k a t a s t r o p h e 
in Pi· i b r am hat sich der Club beeilt, an den allseits wach
gerufenen öffentlichen Mildthätigkeitswerken theilzuneh-
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meu und hat zu Gunsten der Hinterbliebenen der ver 
unglückten Bergleute unter den Mitgliedern eine Samm
lung veranstaltet und deren Ergebniss dem Pi-ibra111er 
Bürgermeisteramte .übermittelt. Schliesslich driickt der 
Bericht die Ueberzeugung aus, dass der Club. von jedem 
Mitgliede nach bestem Können innerhalb seines Wirkungs
kreises unterstützt, weiterem ge:leihlichen Wirken ent
gegen!!ehen darf und werde gehofft. dass auch die Berg
und Hüttenwerksunternehmungen und Eisenbahngesell
schaften -des Kladnoer He\·ieres den Club wie bisher 
jene l-nterstiit:zung nicht versagen, welche derselbe zu 
rnrdienen glaube und welche der Club jederzeit dankbar 
anerkenne_ 

Der zweite Theil der Tagesordnung betraf die Wahl 
des au~ ~) ~Iitgliedern hcstehenden Ausschusses, die nach
stehendes Resultat e:-gab: Die bisherigen 7 Ausschuss
mitglieder die Herren: Oberbergverwalter Sc h r ö c k e n
s t ein , Oberingenieur Y o r b :t c h , Bergiugeuieur 
Pr z y b o r s k i, Bergingenieur \-. fJ ist 1, Ingenieur 
Linhart, Dr. Hruska und k. k. ~chuldirector Rii;,s-
1 er wurden wiedergewählt und die Herren Bergrnrwal
ter Schiede c k und Ingenieur Hase neugewählt. 
X ach dem genannte Herren die \Y ahl angenommen, wurde 
statutengemäss sofort an die Constituirung- dieses fiir 
1892 ·~i:~ gewählten Ausschusse~ geschritten und wurden 
Oberberg-\·erwalter F_ Hoch r ö e k e n s t ein zum Pr :i s i· 
dente11. Oberingenieur \-orbach zum \·icepräsi
denten, Bergingenieur V. Distl zum C:1ssier und 
Ingenieur Linhart zum Archi\·ar wicdergewiihlt. 
Ingenieur Hase zum Schrift fii h r er und Schuldirec 
tor R ö s s 1 er zum S c h r i f t f ii h r er - St e 11 v er t r et e r 
neugewählt Zu Hechnung,;revisoren fiir da~ künftige 
Clubjahr wurden die Herren Ingenieure X o v a c e k nncl 
Mr a :z e k per acclamationem gewählt. 

Hierauf wurde auf den :·:.Punkt des Programmes, 
auf die Festsetzung der für das beginnende Clubjahr 
zu haltenden Fachzeitschriften , sowie die Bestimmung 
des Jahres-Mitgliedsbeitrages für lS:i:! 93 übergegangen 
Es wurde mit grosser !lfajoritiit beschlossen, die bish~ri
gen Zeitschriften auch ferner zu halten. ferner über 
Antrag zweier Mitglieder noch das ,:Centralblatt for 
Bauverwaltung'' und eine deutsche Chemikerzeitschrift 
beizuschaffen ; ferner be•chloss die Yersamrnlung den 
Prager Landesausstellungsbericht pro 18'.11 filr den 
Club anzuschaffen. Reziigliel1 de;; für das Clubjahr 
1892 93 fe~tzusetzenden .Jahres-~litgliedbeitrages wurde 
auf Antrag des Oberberg-rnrwalters 8 c h r ö c k e n s t e i 11 
beschlossen. diesen Beitrag: der im abgelaufenen .Jahre 
2 ft betrug, um 1 ft zu erhöhen. 

Ueber Antrag des Oberin.g-enieurs ,- o r b ach en<l
lirh wurde beschlos1;1en, dass der Club dem Vereine 
deutscher Ingenieure als )Iitglied beitrete. 

~achdem sich ~chliesslich, bei dem letzten Punkte 
der Tagesordnung: „Freie Anträge der ~itglieder", an
gelangt, Niemand zum Worte gemeldet. wird die Yersamm-
lung mm Präsidenten geschlossen. -r. 
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Fachversammlung der Berg- und Hüttenmänner im ·österreichischen Ingenieur- und 
Architekten-Verein. 

Versammlung vom 15. December 1892. 

Der Obmann, Hofrath Ritter v. Ross i w a l I, ladet, 
nach Begrüssung der Anwesenden, den bosnisch-herzego
vinischen Montansecretär im k. u. k. Reichsfinanzmini
sterium , Herrn Heinrich Freiherrn v. 1<~ o u l 1 o n, ein, 
seinen angekündigten Vortrag 

tJeber da.s Xupferwerk Sinja.ko in Bosnien 
zu halten. 

Der Besprechung des Themas schickt der Vor
tragende die Bemerkung voraus , dass iiber Antrag des 
Consulenten im k. u. k. Reichsfinanzministerium, Herrn 
k. k. Oberbergrath Anton Rücke r, Se. Excellenz der 
Herr Reichsfinanzminister Benjamin K :\. l l a y de Na g y 
K :·1116 gestattet habe, dacis ü her die Werksverhältnisse 
der diesem Ministerium unterstehenden, in Bosnien ge
legenen Montanwerke Mittheilungen gemacht werden 
und er von dieser Erlaubniss nun Gebrauch mache. 

Da eine ausführliche Abhandlung über diesen Gegen
stand veröffentlicht werden wird, so seien hier nur in 
Kürze alle jene Punkte angeführt, welche der Vor
tragende behandelte. 

Zunächst gab der Vortragende eine kurze Ueber
sicht über die Verbreitung des paläozoischen Gebietes 
in Bosnien überhaupt und erläuterte sodann unter Vor
lage der geologischen Detailkarte des Revieres von 
Sinjako, welches nordwestlich von der Stadt Jaice und 
südöstlich von Varcar Vacuf liegt, die stratigraphischen 
und tektonischen Verhältnisse der ganzen Gegend , in 
welcher das Erzvorkommen liegt. Bebaut werden 3 über
einander liegende Erzlagerstätten , welche concordant 
paläozoischen Schieforn eingeschaltet sind : die Mächtig
keit steigt in der Hauptlagerstätte bis über 5 m an. Die 
Ausfüllungsmasse ist grobkrystallinischer Spatheisenstein, 
in welchem der Kupferkies und untergeordnet Pyrit ein
gesprengt auftreten , von welcher der erstere Gelferz
partien bis 1 m Mächtigkeit bildet. Die Lagerstätten, 
welche intensive Störungen erlitten haben , werden als 
Lagergänge aufgefasst, die von jüngeren echten Gängen 
durchzogen werden. Ausserdem treten zahlreiche Eruptiv
gänge auf, die nachweislich Apophysen eines decken
förmig auegebreiteten Eruptivmagmas und von oben her 
eingedrungen sind. 

Die gewonnenen Erze werden der Hauptmasse nach 
bloss durch Handscheidung, ein geringer Theil , u. zw. 
da'l Gruben- und Scheidklein, durch Handliebe aufbe
reitet. 

Der Bergbau liegt in einer Meereshöhe von über 
1000 m, die Hütte ist im Thal situirt und enthält zwei 
Krummöfen , einen Versuchsofen und einen Raffinirofen 
nebst den nöthigen Hilfsmaschinen und Apparaten. Die 

Druck von Gottlieb Gistel & Comp. in Wien. 

Röstung der Erze erfolgt theils in Haufen, theils in 
Röststadeln. 

Zur Erzeugung von Tiefwaare wird ein Kupfer
hammer eben in Betrieb gesetzt. 

Im Jahre 1891 war die Production an Erzen auf 
20 000 q, jene an Schwarzkupfer auf 1600 q angestie
gen; ungefähr dieselbe Production lieferte das Jahr 189'2 : 
das Jahr 1893 wird eine Steigerung ergeben. 

Zur Illustration des Vortrages waren eine Collection 
von hübschen Formatstücken des dortigen Gestein'l- und 
Erzvorkommens, ferner eine grosse Anzahl von intere3-
santen Lagerstättenbildern, welche in 1 / ~o der natitrl. 
Grösee gezeichnet sind , und Zeichnungen von verschie
denen W erksobjecten ausgestellt. 

Nach kurzer Discussion über diesen Vortrag meldet 
sich Oberbergrath Carl R. v. Ernst zum Wort und 
bemerkt, dass die besondere Aufmerksamkeit, mit wel
cher alle Anwesenden den Ausführungen des Vortra
genden gefolgt sind , der beste Beweis seien , wie 
sehr e~ in Fachkreisen interessirt hat, Näheres über das 
Montanwesen Bosniens zu erfahren. Da die Mittheilungen 
hierüber nur mit Bewilligung seiner Excellenz de~ Herrn 
Reichsfinanzministers von K :\. l l a y erfolgt und wir daher 
Sr. Excellenz zu grossem Danke verpflichtet seien, so 
stellt Redner den Antrag, Q.ie Versammlung wolle be
schliessen, dass Herr k. k. Oberbergrath Rück er , der 
oberste technische Leiter der bosnischen Montanwerke, 
ersucht werde, es zu übernehmen, Sr. Exc. des Herrn 
Reichsfinanzministers von K a l I a y den Dank der Fach- , 
gruppe der Berg- und Hüttenmänner des österr. Inge
nieur- und Architekten - Vereines dafür aussprechen zu 
wollen , dass er seinen Beamten gestattet habe, so 
schätzenswertbe Mittheilungen über die bosnischen Mon
tanwerke, über welche man bisher noch gar nichts 
gehört hat, zu machen. Dieser Antrag wird mit Accla
mation einstimmig angenommen, was der Obmann in 
seinem Schlussworte constatirt, indem er unter allgemeiner 
Zustimmung beifügt, dass die Fachgruppe Sr. Excellenz 
auch aus dem Grunde zu besonderem Danke verpflichtet sei, 
weil dieselbe durch den heutigen Vortrag die Ueberzeu
gung gewonnen hat, wie tüchtige Fachmänner bei den 
bosnischen Bergbauen beschäftigt sind , wie vortrefflich 
die Oberleitung ist, welche so tüchtige Fachmänner zu 
finden wusste, und endlich wie geschickt die Hand ist, 
in welcher die oberste Verwaltung der Occupationsländer 
ruht. 

K. H. 

Verantwortlicher Redacteur Carl von Ernst. 
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Protokoll tler AusscJrnss-Sitzung ,·0111 21. Jiinner 1893. 
Vorsitzender der Obmann Oberl.Jergrnth Professor sär in Leoben, Krem p 1 Anton, k. k. Sudhüttenverwalter 

Roch e 1 t. Anwesend die Aussehussmitgliedcr v. Ehren- in Ellensee, Sen i t z a Alphons, Ing-enieur und Secretiir 
werth, Hauttmann, v. Hess, Hippmann, Ja- der östcrr.-alp. ~fontan-Gesellschaft in Donawitz, Waink 
ritz, Jungwirt h, Kaut h, Kr ätsch m er, Ku p c 1- Alois, Werksbuchhalter der österr.-alp. Montan-Gesell-
w i e ser, Pra nd s t1i tter, Se d la cz e k, Wal tl. schaff in Donawitz. 

L Der Obmann eröffnet die Sitzung durch Begrüssung IIL Einläufe. Darunter befindet sich eine Beschrei-
der Ausschussmitglieder im neuen Vereinsjahre und beglück- bung des vom Bergingenieur Mauerhofe r in Poln.-
wünscht unter allgemeiner Zustimmung dieAusschussmitglie- Ostrau construirtcn fircrnshergvcrschlus;:es, der Bericht 
der Oberbergrath Prof. Ku p e 1 wiese r und Bergrath, des Vereines der Tcehnikcr in Obcr-Oesterreich über 
Bergdirector v. He s s zu der densell.Jen zu Theil gewordenen das VereiTisjahr 18!) 1 /"2 , der Bechenschaftsliericht des 
Allerh. Auszeichnung durch Verleihung des Ordens der Vereines der Montan-, Ei~en- und Maschinen-Industriellen 
eisernen Krone III. Classe, bezw. des Titels eines k. k. in Wien, erstattet in der XVIII. ordentl. Generalver-
Bergrathes. sammlung, ein Werk „über Typen von Walzeisen" vom 

Gleichzeitig macht er Mittheihmg von der Erkran- Ingenieur- und Architekten-Verein in Wien. 
kung des hochverehrten Ehrenpräsidenten Hofrath von Weiter;; sind eingelaufen mm Montanverein in Böhmen 
'l'u n n er mit dem erfreulichen Bemerken, dass die Bes- nnd vom Vereine für l.Jergl.Jauliche Interessen im nord-
serung zwar langsam , aber andauernd fortschreite und westlichen Böhmen Zuschriften und Petitionen an das 
alle Hoffnung vorhanden sei, Hofrath v. Tun n er in hohe Abgeordnetenhaus, betreffend den Gesetzen t
einiger Zeit wieder genesen auf seinem gewohnten w ur f über den Schutz der Oberfläche gegen Gefähr
Ehrenplatze der Ausschussversammlung l.Jegriissen zu dung- durch den Bergbau und d i e Ersatz leis tu n g 
können. fii r B er g s <l h ii d e n. 

Der Obmann wird ersucht, Hofrath v. Tunner die Feber diesen Gegenstand bringt Bergdirector 
innigste Theilnahme und Geuesungswiinsehe der V crsamru- Kau t h ein eingehendes Heferat und nach gründlicher 
lung zu ilbermitteln. Bespreclrnng der Petition des Vereines für die l.Jergbau-

II. Der Vorsitzende .-erliest das Schreiben des liehen Interessen im nordwestlichen Böhmen wird ein
Oberingenieurs Dr. M. Ca s paar in 'Yien, womit der- heilig beschlossen, sich dieser Petition wörtlich anzu
selbe in Folge Domieilwechsels seinen Austritt aus dem sehliessen und dieselbe durch gütige Vermittlung des 
Ausschusse anzeigt. Es wird das Scheiden dieser hervor- Abgeordneten Dr. Alfred Heils b er g dem hohen Ab
ragenden Kraft des Vereines aus dem Ausschusse mit geordnetenhause überreichen zu lassen. 
Bedauern zur Kenntniss genommen und einstimmig be- Die St c u er r e form anlangend , sind der Sec
schlossen, Oberingenieur Dr. 1\I. C ag paar auf schrift- , tion zugekommen: Vom Vereine für die bergbaulichen 
liebem Wege nochmals den Dank des Ausschusses für Interessen im nordwestlichen Böhmen das Gutachten des 
die dem Vereine bisher geleisteten ausgezeichneten Dienste Adrncaten Dr. G. Schneider in Teplitz über die 
zum Ausdruck zu bringen. Rückwirkung dieser Reform auf den Bergbau und ein 

Zum Eintritte in den Verein meldet der Obmann Bericht über die \'Oll der Reichenberger Handelskammer 
an die Herren: K 1 ein Wilhelm, k. k. Oberbergcommis- 1 einberufene Enqul-te der Bergbau - Industriellen; vom 



Eisenwerksdirector Victor v. K e um an n in Marktl bei 
Lilienfeld eine Druckschrift: „Der neue Erwerbstcuer
Gesetzentwurf und die Industrie." 

Bergdircctor K au t h , der auch über diesen Gegen
stand die Berichterstattung übernommen hat, weist zu
nächst auf die Heformbcdürftigkeit der Erwerb- und 
Einkommensteuer hin, theilt als Einleitung die Motive 
für diese zeitgemässe Heform mit und hebt bei Be
sprechung der einzelnan Punkte derselben unter Anderem 
folgende Hauptmomente hervor: 

Die Besteuerung selbst kann keine richtige genannt 
werden; die Tendenz des Gesetzentwurfes geht dahin, 
die kleinen Gewerbetreibenden auf Kosten der grossen 
zu entlasten. Die anfänglich niedere und nachRichtige 
Steuerbemessung und die spätere streugere Anwendung 
der Personalsteuergesetze würde ein sehr bedeutendes 
Mehrerträgniss liefern, das nur der Hegierung, nicht 
aber dem Steuerträger zu Gute kommen würde. 

Die Annahme des im Jahre 1898 erzielten Erträg
nisses als fü1sis für die Steuerbemessung hätte zur 
Folge, dass durch die Basirung der Steuerreform auf 
das zufällige oder vielleicht auch nicht zufällige Zitfern
ergebniss dieses Jahres die Steuerbemessung für die 
Zukunft von den thatsilchlichen V crhältnissen losgelöst 
werden würde. 

Die Ziffer 2,4°/0 als regelmilssigcr jährlicher Zu
wachs der Erwerbsteucr ist entschieden zu hoch. 

Bezüglich der allgemeinen Erwcrbsteuer sollte filr 
die Erwcrbsteuer-Hauptsumme kein von vorneherein be
stimmtes procentuelles Wachsen von Jahr zu .Jahr ange
nommen, sondern dieselbe für eine längere Periode, etwa 
für 10 Jahre, stabilisirt werden. 

Grosses Bedenken muss die Zusammensetzung der 
E rwerbsteuercommission hervorrufen, da die minder be
steuerten Commissionsmitglieder, bei denen ein richtiges 
Verständniss und eine richtige Bcurtheilungsfähigkeit 
einer grösseren Unternehmung nicht rnrhanden ist und 
nicht sein kann, in der überwiegenden Majorität in der 
Commission vertreten sein und die Besteuerung zu 
Lasten der Grossindustriellen Yornebmen würden. 

Der grosse Spielraum , den der Erwerbsteuertarif 
gewährt, wlirde die L"ebcrwälzung der Steuern auf das 
Grossgewerbc erleichtern, seine Verurtbeilung ist daher 
eine begründete. 

:W 

Für die Steuerbemessung· wäre zu empfehlen . die 
Handelskammerbezirke auch gleichzeitig zu Steuerbezirken 
zu machen und die in ihnen schon gegebene Organisation 
für die Steuerbemessung zu benützen. 

Bei der Besteuerung nach dem Ertrage, in welchen 
Rahmen Bergbau und Hüttenwerke gehören, wäre das 
in der Natur der Sache begründete Begehren zu stellen, 
dass von der Commission Fachmänner als Sachverständige 
beizuziehen wären und dass deren Gutachten der Steuer
bemessung zu Grunde zu legen sei , sowie der in § 45 
vorgesehenen Abschreibungen etc. eine weitere Fassung 
zu geben und zu erklären, dass passive Zinsen steuer
frei und die Erwerbungen von Grundstilcken wegen der 
durch den Betrieb hervorgerufenen Bergscbllden als eine 
Betriebsauslage zu behandeln seien und demgemäss vom 
Ertrage abgezogen werden können. 

Was die Erwerbs teuer von den der öffentlichen 
Hechnungslegung unterworfenen Unternehmungen 
darunter auch die Bruderladen - anbelangt, so muss 
hier angefübrt werden, dass der Besteuerung mit 10°/ 0 

vom Heinertrage kein sachlicbes Motiv zu Grunde liegt und 
dass G ewerhchaftcn wie Private behandelt werden sollen, 
da sie zur Rechnungslegung nicht verpflichtet sind. 

Uebergehend auf die von der Heichenberger Handels
kammer einberufene Enquete, nach welcher die Produc
tionsmenge die Grundlage für die Tarifirung bilden 
solle, hält Referent die Besteuerung nach dem Ertrage 
bei Einbczicbung in die Contingentirung als die zweck
mässigste. 

Der Berichterstatter bringt hierauf noch die auf 
dem Wiener Handclskammert-age über diesen Gegenstand 
gefassten Beschlüsse zur Verlesung und stellt den Antrag, 
sich diesen Hesolutioncn anzuschliessen und denselben 
einige den Bergbau betreffende Zusätze beizufügen. Der 
Antrag wird einstimmig angenommen und dem Bericht
erstatter für beid11 gediegene Heforate unter allgemeiner 
Zustimmung der Dank des Vorsitzenden ausgesprochen. 

Die weitere Action in dieser Sache wird bis zur 
Abhaltung der Delegirtenconferenz der Handels- und 
Gewerbekammer in Wien verschoben. 

Mit dem einheligen Beschlusse, die diesjährige 
Jahresversammlung im Monate Mai abzuhalten, wurde 
die Sitzung geschlossen. 

V. Waltl, 
Sccrctär untl Schriftführer. 

F. Rochelt, 
0\Jmann. 

Section Klagenfurt. 

Protokoll der Ausschuss-Sitzung vom 22. Jänner 1893. 

Vorsitzender der Obmannstellvertreter Bergrath H. dass er wegen augenblicklicher Verhinderung des Ob-
H inter hub er; Gegenwärtige die Ausschuss-Mitglieder rnannes veranlasst worden sei, den Vorsitz zu übernehmen 
und beziehungsweise Ersatzmänner: Aug.Br u n 1 e c h n er, und fordert den Schriftführer zur Vorlage der Ein-
Leop. Canaval, Jos. Gleich, Gust. Kazetl, G. läufe auf. 
Kr ö 11, E. Pur t scher, Caj. Sehn ab 1 egge r und Unter den letzteren ist vor Allem hervorzuheben 
F. Seeland. eine werthvolle Zusendung des österr. Ingenieur- und 

Entschuldigt: Rud. Knapp und Fritz v. Ehren- Architektenvereines, nämlich der gedruckte und illustrirte 
wert h. ausführliche Bericht des von diesem Vereine aufgesteUten 

I. Ein 1 ä u f e. Der Vorsitzende, Obmanns teil vertreter Comites zur Zusammenstellung der Typen f ü r Wal z-
H. Hi n t er h u b e r, eröffnet die Sitzung, gibt bekannt, e i s e n , erstattet vom Inspector der österr. Nordwestbahn 



Johann ß u b c r 1 in <ler Geschiiflsversammlung des 
Vereines am 23. April 1892. Derselbe bringt eine 
neue, sehr vermehrte Auflage der im Jahre 1882 
vom Vereine herausgegebenen Walzeisentypen und ent
hält ausser den in natürlicher Grösse gezeichneten 
Profilen aller für den Hoch-, Brücken-, Schiff- und 
Wagenbau, dann für Decken- nnd Fensterconstructionen 
und in der Bauschlosserei etc. üblich gewordenen 
Walzeisenformen auch die Dimensionen, die Quersehnitts
ftäche, die Trägheitsmomente, ncb~t einer Tabelle der 
gleiehförmig vertheilten Belastungen für verschiedene 
Spannweiten etc., kurz eine Fülle rnn werthvollen tech
nischen Daten, durch welche nahezu alle vorkommenden 
Fragen beantwortet werden. 

Durch die Aufstellung dieses neuen Profilheftes hat 
sich der österr. lugenieur- und Architektenverein den 
Dank der zunlichst betheiligten Walzwerke sowohl, als 
aller Jener gesichert , welche fai;onirtes Walzeisen in 
Verwendung nehmen, und verdient diese mühevolle und 
umfassende Arbeit in hohem Maasse die allgemeine 
Anerkennung. 

Ergänzend zu der Zuschrift des Vereines für die 
bergbaulichen luteresscn im nordwestlichen Böhmen in 
Teplitz vom 11. Jänner 1. J. hat der genannte rührige 
Verein auch in der richtigen Erkenntniss, dass für eine 
correcte Behandlung der Ersatz 1 eist u n gen f ii r 
Bergs c h ä d c n und des Schutzes der Oberfläche eine 
neue gesetzliche Grundlage zu schaffen ein dringen
des Bedürfniss ist, ein an den Justizausschuss des hohen 
Abgeordnetenhauses gerichtetes Promemoria anber mit
getheilt, welches eine nothwcndige Ergiinzung· der in 
dieser Angelegenheit dem Hause überreichten Petition 
bildet. 

II. Den eigentliehen Hauptgegenstand der heutigen 
Tagesordnung und die Veranlassung zur Einberufung der 
Ausschuss-Sitzung bildet die bereits vorerwähnte, mit 
Schreiben des Teplitzer Vereines vom 11. Jänner anher 
mitgetheilte Petition desselben an das Ab g eo r d
n et e n haus in Angelegenheit der Schaffung 
ein es Gesetzes über den Schutz der Oberfläche 
gegen die Gefährdung durch den Bergbau und 
d i e Er s atz 1 e i s tu n g f ü r B er g s c h ä d e n , zugleich 
mit der Einladung, entweder im gleichen Sinne vorzugehen 
oder uns an die erwähnte Petition. anzuschliessen. 

Die Vereinsvorstehung wollte in dieser Sache nur 
im Einvernehmen mit dem Ausschusse vorgehen und 
veranlasste darum dessen Zusammentritt auf den 22. Jänner. 
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Dieselbe fand sich jedoch zufolge eines vom Vereine der 
Montanindustriellen am 20. d. Mts. eingelangten Tele
grammes des Inhaltes, dass dieser Gegenstand dringlich 
sei und das Abgeordnetenhaus demnächst in die Behand · 
Jung dieser Vorlage eingehen werde, veranlasst, am 
gleichen Tage die Teplitzer Petition im Namen der 
Section Klagenfurt zu unterzeichnen und dem Abge
ordnetenhause zu überreichen. 

Es ·konnte sich demnach in der gegenwärtigen 
Sitzung nur noch darum handeln, dem Ausschusse von 
diesem Vorgehen der Vereinsleitung Mittheilung zu 
machen und dessen Genehmigung nachträglich einzuholen. 

Die Petition wird hierauf in ihrem wesentlichen 
Inhalte verlesen und namentlich mit Bezug auf die 
rnaassgebenden §§ 170 und 222 a. B. G. eingehend 
erörtert, zur Kenntniss genommen und der Anschluss 
der Sectionsrnrstehung an dieselbe durch den Ausschuss 
genehmigt. 

III. Anträge der Mitglieder. 

Hinsichtlich der diesjährigen Sec t i o n s versa mm-
1 u n g einigt man sich dahin, dieselbe am Christi-Himmel
fahrtstage, den 11. Mai, in Klagenfurt abzuhalten. 

Ein weiterer Berathungsgegenstand ist die in Aus
sicht genommene A b h a 1 tun g des Berg m an n s
t a g es, worüber der inzwischen wieder erschienene 
Obmann F. See 1 an d berichtet. 

Der Ausschuss beschliesst, die Einberufung 
d e s s e 1 b e n i m l a u f e n d e n J a h r e 1 8 9 3 z u v er
an lassen und im Hinblicke auf den Umstand, dass 
ein grosser Theil der für das Yorbereitungs-Comitl• in 
Aussicht genommenen Persönlichkeiten theils mit Tod 
abgegangen , theils ausser Activität getreten ist, 
eine Verstärkung, beziehungsweise neue Cooptirung in 
dasselbe vorzunehmen, und hiebei zunächst auf hier 
ansässige Personen Rücksicht zu nehmen. Der Obmann 
wird aufgefordert in diesem Sinne die Herren: G. K a z et l, 
A. Br u n 1 e c h n er, Ca n a v a 1 s e n. und j u n. , 0. 
Sc h nah 1 egge r, G. Kr ö 11, C. Ritter von Hi II in g er, 
R. Knapp, sowie überhaupt noch andere hier ansässige 
Fachmänner zum Eintritt in das Comite und zu einer 
vorbereitenden Versammlung einzuladen. Nach Erörterung 
noch anderer minder wichtiger Einzelheiten erfolgt der 
Schluss der Sitzung. 

Der Vereinssecretär 
und Schriftführer: 

E. Purtscher. 

Der Obmann und 
Vereinspräsi<lent: 

F. Seeland. 

Berg- und hüttenmännischer Verein in lfähr .. Ostrau. 
Plcnanersammlung yom 18. Dcccmber 1892. 

Vorsitzender: k. k. Rergrath Wilhelm Jicinsky. Laufe des Jahres 3 ausgetreten sind, während !) Mit-
Anwesend 38 Mitglieder. glieder neu aufgenommen wurden, und dass daher der 

I. Der Vereinspräsident begrüsst die Versammlung Verein gegenwärtig 90 Mitglieder zählt. 
im Namen des Vereinsausschusses, constatirt die be- Auf die Thätigkeit des Vereines übergebend, gibt 
schlussfähige Anzahl der erschienenen Mitglieder und der Präsident bekannt, dass im abgelaufenen Jahre vier 
gibt zunächst bekannt, dass der Verein am Schlusse des Plenarversammlungen und sieben Ausschuss - Sitzungen 
Jahres 1891 ~4 Mitglieder besass, von welchen im stattfanden. In den Plenarrnrsamnilungen wurden fiinf 
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technische Vorträge gehalten , welche in der „ Oesterr. 
Zeit.~chr. f. Berg- u. Hüttenwesen" veröffentlicht wurden. 
Ausserden wurden nachstehende Gegenstände einer ein
gehenden Behandlung unterzogen: 

a) Ueber Ansuchen des Grubenaufsichtspersonales 
des Westreviers bestimmten die dazu gewählten Herren 
Moli n e k und Mauerhofe r eine gleichförmige Unifor
mirung für ersteres , welche auch im Laufe des Jahres 
zur Einfiihrung gelangte. 

o) Der diesjährige Kalender „ Ho r n i k" wurde 
in 7600 Exemplaren aufgelegt und fand lebhaften 
Absatz. 

c) Die in der lithographischen Anstalt Pr c i t a g 
und Re r n d t in Wien in 100 Exemplaren aufgelegte 
Karte des Ostrau-Karwiner 8teinkohlen· 
Revieres kam zur Ablieferung- und erlangte die allge
meine Zufriedenheit aller A hnehmer; von derselben sind 
61 Exemplare verkauft und ß l<~xemplare an Behörden 
und Corporationen vertheilt worden , so dass nunmehr 
noch :rn Exemplare zur Verfügung stehen. Die bei der
selben Firma zugleich bestellte kleine Hevierkarte ist 
in der Anfertigung begriffen und wird es möglich sein, 
in kurzer Zeit die Mitglieder damit zu betheilcn. 

d) Es gelangten zwei Sicherheitslampen, u. zw. 
vom Ingenieur Eduard Freund in 'Wien und vom 
Ingenieur H. He m p e 1 in Leipzig zur Begutachtung. 
Die Herren 8 p o t h und Mo 1 in e k iibcrnahmen die
selben zur Probe und werden nii<:hstens dariiber referiren. 

e) An das hohe k. k. Ackerbauministerium ist von 
dem Verein eine, mit der Ostrauer Directoren-Conferenz 
gleichlautende Petition um Abänderung einiger Paragraphe 
des Bruderladengesetzes. die Krankenversiche
rung betreffend, gerichtet worden und fanden einzelne 
Punkte dieser Petition in der neuesten Gesetznovelle ihre 
Berücksichtigung. 

f) Anlässlich des 50jiihrigen Dieus~jubililums des 
Herrn Generaldircctors C. A. Bitter v. Fr e y der Alpinen 
Montangesellschaft wurden ihm die Glückwünsche des 

Der detaillirte Cassabericht wurde von der General-
versammlung zur Kenntniss genommen und dem Cassier, 
Oberingenieur H )' b n er, für seine Mühewaltung der 
Dank des Vereines ausgesprochen. 

III. Es gelangte nun das Präliminare pro 1893 zur 
Tagesordnung , aus welchem zu ersehen ist , dass in 
diesem Jahre 

an Einnahmen 
„ Ausgaben . 

somit ein Ueberschuss von . 
zu gewärtigen ist. 

tl 5586, 11, 
" 4265,-, 
tl 1321,11 

Ferner wurde beschlossen, folgende Zeit.'3chriften zu 
abonniren: 

J. Oesterrcir~hisclw Zeitschrift für Berg- nu<l Hüttenwesen. 
~- Zei1sehrift für <la< Berg·, Hütten- untl Salinenwesen. 
~- rles Vereines ,Jcut,·cher l ngenieurc. 
-1. „ " oherschlesischcn Berg- untl Hiittenvcreines 

in Kattowitz. 
:). Berg- und Hiit.tenmännischc Zeitung von B. Kerl. 
ü. llinp;Jcr's polytechnisches Journal 
7. V1·rhandlun!rcn der geologischen Heichsanstalt. 
:-< .Talnhuch 1ler Bergakarlemicn in Leoben und Pfibram. 
!J. Bulletin de la socictc tle l'in<lustric minerale. 

lu. Annales des mincs. 
11. Karmarsch-Hecren's Lexikon. 
12. List y chcmicke. 
13. List;· teclrnick(•. 
1-l. Zpnivy spolku architckt.il 
15. Der Kohleninteressent. 
[lj, The rolliery Guar<lian. 
17. Gorni zurn:'il (rusk)·). 

u in~enj•rü v Prnze. 

Weiter wurde beschlos,~en, den Kalender „Hornik" 
fiir das Jahr 18!H in 8000 Exemplaren zu verlegen 
und dem Hedaeteur diese~ Kalenders die übliche Remu-
neration zu bewilligen. 

Zu Rechnungsrevisoren für das vergangene Jahr 
wurden per Acelamation die Herren Josef Fr y c und 
Franz 0ppe1 einstimmig gewählt, welche die Wahl an
zunehmen erklärten. 

Ven·ines iihermittelt; cL_enso bethciligte sich eine Depu- Herr Ingenieur l\1o11 er unterbreitet einen Antrag 
tation des V creinc3 beim Jubiläum des Herrn Gewerken über eine zu veranstaltende gesellige Cnterhaltung in 
W. Hitter v. G 11 t t man n. Sr. Exeellenz dem Herrn diesem Fasching, welcher Antrag von der Versammlung 
Grafen H. La r i s c h wurden zwei Exemplare des Ka- angenommen wurde. 
lenders „Hornik" gewidmet, mit dem Ersuchen um fernere IV. Zum Vereinspräsidenten pro 1893 wurde der 
Cnterstiitzung des Vereines. Alle genannten Herren 

1 

bisherige Vorstand Herr k. k. Bergr;itb Wilh. J i ci n s k y 
sandten dem Vereine Dankschreiben zu. i mit :16 Stimmen wicdergl'wählt. Derselbe erklärte die 

,q) Der Ostrauer Ilaushaltungsschule für Bergmanns- Wahl annehmen zu wollen, wofür ibm ein freudiges 
töchter wurde ein fiir allemal ein Betrag von t1 50,- „Glück auf!" und „Zdaf Ruh!" zugerufen wurde. 
gewidmet. 

li) Ceber Einladung der ~Iährisch-Ostrauer Feuer- V. In den Vereinsausschuss wurden gewählt die 
wehr betheiligten sich mehrere Mitglieder an der zwanzig· Herren: Wenzel 8 t i e b er, .Josef S Pot h, Heinrich 
jährigen Jubiläumsfeier dieses Vereines. Molinek, Johann Mayer, Johann Poppe, Josef 

i) Die Herren Directoren des Revieres haben zwölf H Yb n er. 
Conferenzen in den Localitäten des Vereines abgehalten. Als Ersatzmänner die Herren: Wilhelm Ne ca s, 

II. l'eber den Cassastand wird Folgendes berichtet: Carl C' i z e k, Ern. Ra 1 ca r, worauf die Versammlung 
Cassabaarschaft vom Jahre 1891 ..... fl 115~.'il, geschlossen wurde. 
neue Empfänge 5~35,05. 

Ausgaben . 
Summe . . tl 6487,7ö, 

. " 571i~.G5, 
Re-<t . . . fl i2:-l, l l. 

Pop11e, 
~d1ri ltl'ührcr. 

w. Jicinsky, 
Obmann. 



A 11ssch11~ssilz1111g mm 22. Jiinucr 18!13. 

Vorsitzender k. k. Bergrath W. J i c ins k y. Anwesend 
die Ausschussmitglieder W. Stiebcr, .J. Mayer, J. 
Spoth, J. H.)•bner, H. Molinek, W. Nccas, 
K. Cizck, J. Poppc. 

Es gclangten nachstehende Gcgenstiindc zur Ver
handlung: 

1. Wahl der Functionäre pro 18~!:1. Zum Vereins
ca~sier wird Oberingenieur .l. IT.)· b n er und zum 8chrift
filhrer Berginspector .T. Pop p c wiedergewählt, welche 
die Wahl anzunehmen erklären. 

II. für das Redactionscomite zm· Hcrausgabe des Kalen
ders „Ilornik" werden die Herren Ingenieur W. Ce rw in k a 
und Schuldirector K. Buk o w ans k y gebeten, welchc 
sich zu diesem Amte bereit erklärten; zugleich wurde 
beschlossen, die Buchhandlung JuliuR Kitt 1 in Mähr.
Ostrau abermals zur Offertstellung aufzufordern. 

III. J.n diverse Angestellte des Vercines gelangten an 
Jahrosremunerntionen fl 203 zur Vertheilung. 

l'op1rn, .Jicinsky, 
Schriftfühn•r. Ohmann. 

~lontan-Yerein für Biihmen. 
Dieser \" crcin richtete :1m i. Dcccmbcr 18!)2 ci1rn 

Petition an das Ahgcordnctc~nhaus des Hciehsrathes, in 
welcher um Abiinderung mehrerer ßc:;timmungcn de~ Ge· 
setzcntwurfes, betreffend den Schutz d c r U h c r· 
f l ä c h e g e g c n G c fii h r d u n g d u r c h d c n ·n c r g
b au und die Ersatzleistung fiir Bergschäden 
gebeten wird. In dcrselbcn werden die drei Fiillc, in 
welchen dem Bergbauunternehmcr der Schutz der Ubcr
ftilche zur Pflicht gemacht wird , eingehend besprochen. 

1. SchutzderOberfliicheausiiffcntlichen 
Rücksichten. Es uutcrliege keinem Zweifel, dass dem 
Bergbauuuternel1mer die Sicherung von öffentlichen Ob
jectcn obliegt, welche zur Zeit der Yerleihung bereits 
vorhanden waren , und dass ihm kein Anspruch auf 
Entschädigung für die ihm hieraus erwachsenden Nach
tbeile zusteht. Ebenso wenig kann er Einspruch gegen 
die Errichtung solcher nach der V crleihnng crhchcn, 
weil berggesetzlich Jedermann verpflichtet ist, seinen 
Realbesitz , zu welchem auch das Bergwerkseigenthum 
gehört, selbst abzutreten. wenn es das allgemeine Beste 
erheischt. Neu sei in dem Gesetzentwurfe die Bestim
mung, dass beim Bcrgwerkseigenthum nicht auch, 
wie bei jedem anderen Besitze, die Eigenthumsbeschriin
kung nur gegen angemessene Schadloshaltung zu er
folgen hat. Wenn beispielsweise für die Anlcgung einer 
neuen Strasse Grund und Boden "benöthigt wird, gebührt 
dem Eigenthümer des letzt-Oren von Hechtswegen eine 
Entschädigung; dem Bergwerkseigenthiimcr aber, welcher 
etwa einen grossen und vielleicht viel werthvolleren 
Mineralpfeiler zur Sicherung derselben Strasse zurück
lassen muss, würde für diesen Xachtheil an seinem wohl
erworbenen Eigenthume kein Ersatz zukommen, denn 
der § 4 der Hegierungsrnrlage bestimmt, dass für den 
Nachtbeil und Aufwand, welcher dem Bergbauunternehmer 
durch die aus ö ff e n t l i c h e n R ii c k s i c h t e n aufer
legten l:letriebsbeschränkungen und durch die A usfiihrung 
der angeordneten \'orkehrungen erwächst, ein Anspruch 
auf Entschädigung in der H e g e l nicht zukommt. Diese 
Bestimmung in ihrer Anwendung auf Objecte des üffent
lichen Verkehres, welche erst nach dem Zeitpunkte der 
Verleihung errichtet wordeu sind, würde somit nicht als 
eine Art Expropriation bezeichnet werden künncn, weil 
diese auf einer angemessenen Schadloshaltung beruht. 
Sie wäre eine Confiseation zu Gunsten des allgemeinen 
Besten, ob es sich nun um Gemeinde oder Bezirk, nm 

Land oder Staat oder endlich um mnc 111it dem Ex
propriationsrechtc rnrsehene Körperschaft handelt. 

Die Hiirtc dieser Bestimmung werde nicht gemildert 
durch den Zusatz, dass dem Rergbau.unternehmcr ein 
Anspruch in d c r n e g c l nicht zustehen soll, vielmehr 
werde durch die Einschaltung dic~er \\"orte einer ltcihc 
YOil \\"illkiirlichkeiten seitens uer Admini~trafübchörden 
Thiir un•I Thor geiiffnct. 

Ein weiteres Bedenken ruft § 2 des Gesetzentwurfes 
hervor, wonach bei St.'tdten, Marktflecken und geschlos
senen Ortschaften ein förmlicher Schutzraum gegen Ge
fährdung durch den Bergbau festgestellt werden soll. 
Dieser Schutzrayon wird so gedacht, dass die Städte 
etc. nicht nur vor Beschädigung und Gefährdung ge
schützt seien, sondern auch die Hemmung ihrer Ent
wicklung hintangebalten werde. 

Ahg-esehen rnn dem ncbcm;ät·hlichcn rmstande, das8 
riicksichtlich der ,,ge~chlosscnen Ortschaften;', für welche 
im § 2 eine Delinition zu geben versucht wird, es sich 
bchufs schärferer Umgrenzung empfehlen diirfte zu setzen: 
„Städte, Märkte und geschlossene Ortschaften, welche 
nach Maassgabe der Bauordnung einen Lagerplan be
sitzen", muss auch hier hervorgehoben werden, dass die 
nachträgliche Entziehung eines Grubenfeldes zu Gunsten 
der künftigen Ausdehnung eines Gemeinwe~emi, u. zw. 
ohne Entschädigung, lediglich eine Confiscation wäre. 

2. R c h u t z d e r 0 b e r fl il c h e w e g e n ü b e r
w i e gen der volkswirthschaftlicher Bcdeu· 
tung der gefährdeten Objecte. ~F> des vorlie
genden Entwurfes verpflichtet den Berg-bauunternehmer 
jene Grundstiicke und Objectc der Oberfläche zu sichern, 
von welchen festgestellt wird, dass ihre volkswirthschaft
liche Bedeutung den mit den Schutzmaassregeln für den 
Bergbau verbundenen Xachtheil überwiegt. 

Diese Verpflichtung könne dem Bergbauunternehmer 
nur für solche Objecte auferlegt werden, welche zur 
Zeit der Entstehung der Bergbauberechtigung bereit.'! 
vorhanden waren, dass aber für solche, die naeh diesem 
Zeitpunkte entstanden sind , ihm für die aus dieser 
Sicherung erwachsenden Nachtbeile die volle Entschädigung 
gebühre. 

.':!.Schutz der Oberfläche für Wohnge
b ä u d e, d i e da m i t verbundene n W i r t h s c h a f t s
g e b ä u de und eingefriedete Hofräume. Einen 
Schutz von fremden Privatinteressen haben die Bergbe-



hiirdcn hisl1cr 11!cht ;.;-ckannt. ! ic dem Bcrghauuntcr
neh111er aufzuerlegende ~icherung wird in der Hegel 
darin bestehen müssen, dass unter den gefährdeten Ob
jecten ein Thcil des Grubenfeldes unabgebaut zu bleiben 
hätte. Nun ist zur Evidenz dargethan, dass es oft tech
nisch schwer möglich ist , über einem Flötze, welches 
nicht horizontal gelagert ist, ein Gebäude zu schützen. 
Es ist an zahlreichen Beispielen nachgcwie~n worden, 
dass die Häuser anderswo Schaden erlitten, als wo die 
Flötze abgebaut wurden. Die Belassung eines noch so 
grossen Sicherheitspfeilers ist somit in vielen Fällen 
keineswegs eine Gewähr gegen Bergschäden, bringt aber 
in der Regel Erschwerungen des Betriebes mit sich, und 
so wäre der Ilergbauunternehmer doppelt geschädigt: 
erstens durch die fruchtlose Widmung eines oft sehr 
werthvollen Theiles seines Mineraleigenthumes und zwei
tens durch die Ersatzleistung für den dennoch einge
tretenen oder wenigstens ihm aufgebürdeten Bergschaden. 

Gegen die Härten des § 8 sei die Bestimmung des § 9 
keine genügende Remedur, denn die Gestattung, Objecte 
von untergeordneter Bedeutung einlösen zu dürfen, wenn 
deren Sicherung unverhältnissmlissige Kosten oder un
verhältnissmässige Nachtheile verursachen würde, statuirt 
nur eine Ausnahme, die wieder durch die Rücksicht auf 
die Erhaltung der selbststiindigen wirthschaftlichen 
Existenz des Eigenthilmers eine Beschränkung findet 
und überdies noch auf Objecte , welche n a c h der Ent
stehung des Rergbaues, aber vor der Wirksamkeit des 
einzuführenden Gesetzes errichtet wurden, keine Anwen
dung finden soll. 

Ungerecht und drückend sei der § 11 durch die 
Lnbestimmtheit des Ausdruckes: „ohne Unterschied, ob 
der Betrieb unter dem beschädigten Objecte stattge
funden bat oder nicht." Der Bergbau wäre somit auf 
jede Distanz für alle berstenden, weil alten oder schlecht-
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;.;·cbaatcn Iliiuscr untl filr alle au-; dem Berghanbetriehc 
fremden Ursachen vcrsicgendcn oder sich lindernden 
Quellen und Brunnen ersatzpflichtig! Kurz. der Bergbau 
hätte der Oberfläche alle zugefügten und auch nicht zu
gefügten Schäden :r.n ersetzen, seine Rechte aber werden 
in keiner Weise anerkannt, noch weniger geschützt, 
sondern diese wichtige Industrie zn Grunde gemaass
regelt. Von nachtheiliger Rflckwirkung auf die Interessen 
des Bergbaues sei es ferner, dass der Bergbauunterneh
mer für vor g es c h ii t z t e Bauführungen Entschädigungs
ansprüchen schutzlos preisgegeben wäre; wohl werde in 
dem Gesetzentwurfe erklärt, dass solche l~rsatzansprüche 
nicht anerkannt werden sollen, wenn sich· aus den Um
stltnden ef.gibt, dass die Absicht, solche Anlagen zu er
richten, nur kundgegeben wird, um jene Vergütung zu 
erzielen. Allein eine Abhilfe dagegen enthalte der Ent
wurf uicht; eine solche gebe es auch nicht, denn es 
lasse sich eben nicht beweisen, dass die Bauführung 
nur vorgeschützt wurde, um vom Bergbauunternehmer 
eine Entschädigung zu erpressen. 

Indem der Verein für die von ihm ausführlich be
gründeten Bedenken eine wohlwollende Würdigung er
bittet, fasst er seine Petita kurz dahin zusammen: 

1. Dass der der Oberfläche gegen Gefährdung durch 
den Bergbau zu gewährende Schutz bloss auf öffentliche 
Objecte und solche von überwiegender vol kswirthscbaft
licher Bedeutung zu beschrltnken sei; 

2. Dass bei den nach Maassgabe der vorstehenden 
Bestimmung dem Tiergbauhetriebe aufzuerlegenden Be
schränkungen, das Bergwerkseigenthum des ihm gebühren
den Rechtsschutzes im Sinne des § 864, a. b. G. B., so
wie der in dem Staatsgrundgesetze vom 21. December 
186 7 garnntirten l'nantastbarkeit des Eigentbums tbeil-
baftig werde. E. 

Montanistischer Club in Kladno. 
Clubsitzung vom 10, Jlinner 1893. 

Guter dem Vorsitze des Vicepriisidenten , Ober
ingenieur Hans V o r b a c h , wurde Dinstag den 
10. Jänner d. J. die erste Sitzung in diesem Clubjahre 
abgehalten. Anwesend waren 37 Mitglieder. 

Nachdem der Vorsitzende die Versammlung bewill
kommnet und die Anzahl der Anwesenden mitgetheilt 
hatte, lud er Director R ö s s 1 e r ein, den angekündigten 
Vortrag „ U e b er d i e Pan am a- u n d an d er e v e r
w an d t e Unternehmungen" zu beginnen. In einem 
anderdialbstündigen , an der Hand verschiedener Land
karten und Tabellen gehaltenen Vortrage gab Director 
R ö ss 1 er zunächst einen geschichtlichen Abriss über frühere 
Pläne zur Herstellung von Verbindungen zwischen dem atlan
tischen und stillen Ocean , besprach sodann neuere bezlig
liehe Projeete und Studien unter Angabe der hauptsäch
lichsten technischen Daten und der verschiedenen in Be
tracht gezogeuen NiveaU\'erbältnisse, der veranschlagten 
Baukosten etc., die dem geographischen Congress 1879 
vorgelegten und hauptsächlich in Verhandlung gezogenen 
Canalentwürfe mit deren Hauptdaten und Kosten und 

den Vor- und Nachtheilen dieser Projeete, sowie schliess
Iich das von der Panama-Gesellschaft später in Angriff 
genommene, nunmehr in so sensationeller und klliglicher 
Weise gescheiterte Panama-Canalproject. Der Vortragende 
tbeilt hierauf die bei diesem Canal in Aussieht genom
menen Profile und Dichtungsverhältnisse des Canals und 
die verschiedenen wichtigeren Bauarbeiten und die 
anfänglich und später hiefür veranschlagten Kosten mit, 
geht sodann auf die Geschichte der Gr!lndung der Panama
Gesellschaft über und erörtert die der Grilndung voran
gehenden Versuche zur Beschaffung der Geldmittel für 
dieses grosse techni~che Unternehmen, die Vergebung 
einzelner Baulose, den l•'ortgang der Arbeiten, bespricht 
sodann die fol)!'enden finanziellen Operationen der Gesell
schaft und den vor einigen Jahren erfolgten Zusammen
bruch derselben und dessen Ursachen. Hierauf geht er 
noch auf einige andere neuere Canalunternehmungen, wie 
jene von Corinth etc. über, womit Dir. R ö s s 1 er seinen 
mit allgemeiner und gespannter Aufmerksamkeit von 
der Versammung angehörten und mit lebhaften Beifalls
bezeugungen belohnten Vortrag schliesst. 



Nachdem der Vor~itzendc dem Yortragendcn im Namen 
des Clubs für seine ebenso interess:rnte11 wie zeitgemii~scn 
Ausführungen den Dank abgestattet hatte, wurde zu dem 

~- Pr•Jg-rammp11nkt de.; Club:tbend~; Freie Antrii~e der 
:\litglieder übergegangen. Ih sich jedoch Niemand zum 
Worte meldete, wurde die Sitzung geschlossen. -r. 

Fachversammlung tler ßcrg- unu Hiittcnmänner im österreichischen Ingenieur- und 
Architekten-Verein. 

Versa111111lu11g l'Olll 5. Jlinner 1893. 
Der Obmann, Hofrath Ritter von Ross i w a 11, im Jahre 1892 eine Förder- und eine Aufbereitungs-

eröffnet die Sitzung mit der Bemerkung, dass der Director an\age gebaut und gelangt der Bergbau im Frühjahre 
der Scheid t'scben Affinerie, Herr Ludwig Haine r, 1893 in regelruässigen Betrieb. 
seiner Einladung zu dem heutigen Vortrage freundlichst An Hand eines reichlich ausg·estellten Kartenmateriales 
entsprochen habe, wofür ihm umsomehr der Dank der srhildert sodann der Vortragende die nähere Lage de~ 
Fachgenossen gebühre, weil diese die Bedeutung der Bergbaues. die geologischen Verhältnisse, den Charakter 
Wiederaufnahme Yerla~se11er ßergbaue in den Alpen zu und die Ausdehnung der Lagerstätten, sowie die Bcsch:1ffen
wiirdigen wissen nnd daher Herrn Direetor l{ a in er heit der anstehend angetroffenen und der neu anfge
uur beglückwünschen können, dass ;oeiner 'l'hiitigkeit scLlossenen Erze. 
und Energie eine solche Wiederaufnahme gelungen sei. Der Durchschnittshalt der Erze (Bleiglanz und Kies 

Herr Director Rainer leitet sonach seinen Vortrag führende Goldquarze) stelle sich anf 10 g Feingold und 
„Ueber den Goldbergbau zu Schellgaden im Lungau'' 25 .<J Feinsilber in der Tonne und die Gestehungskosten 
mit der Erinnerung ein, dass die Frage der Wiederer- betragen für eine Tonne 10 tl 31). so dass sich das 
ölfnung des alpinen Goldbergbaues im Jahre 1888 dur!'h auf~ewendete Anlagecapital angeblich zufriedenstellend 
kärntnerische Abgeordnete im Parlamente angeregt worden verzinsen dürfte. 
sei, welche darauf hinwiesen, dass die Einstellung der Die erbaute LJrahtseilbahn, welche vom Hauptuuter-
ehemaligen ärarischen Goldbergbaue viele Nachtbeile in baustollen direet zum Aufliereitungsgebäude führt, hat 
wirthsehaftlicher Beziehung für die dortige Gegend zur eine L~nge rnn 1462 m und bringt 661 m Gefälle ein. 
Folge hatten. Auf diese Anregung hin entsendete Se. Die A ufbereitungsstiltte ist laut den vorliegenden Zeich-
Excellenz der Herr k. k. Ackerbauminister Jnlins Graf nnngen ganz modern eingerichtet; ilber ihre l<~inrichtung 
von Fa 1 k e u h a y n behufs Studiums dieser Frage eine und die Manipulationsweise stellt Director Rainer einen 
Commissiou in die hohen Tauern, welche jedoch noch weiteren Vortrag in Aussicht. 
nicht abgeschlossen ist. Der Vortragende zieht ans seinen Mittheilungen die 

Nach Ansicht des Vortragenden würde es viel eher Nutznnwcndung, dass die alpinen Go\dbergbaue nicht 
zum Ziele führen und die Neu:rnfnahme der alten Berg- aufgelassen worden sind, weil sie erschöpft waren, sondern 
baue erleichtern, wenn in den alten Archirnn entsprecheud weil sie unrentabel wurden. Die Unrentabilität ist aber 
nachgeforscht werden würde, wie es v. Wo 1 fs k r o n, eine Function der Gestehungsko~ten und diese sind ab-
Roch a t a, Pose p n )· und Andere gethan haben. Bei hängig vo!l. dem Culturfortschritte. Aus diesem Grunde 
der Wil'deraufnahme de3 Sehellgadener Goldbergbaues können nach An~icht deR Vortragenden Bergbaue, welche 
wurde auch dieser \V eg eingeschlagen, indem man im 17. und 18. Jahrhunderte nicht mehr lohnend be-
die die~bezüglichen Arbeiten v. Wo 1 fs k r o n's benützte. trieben werden konnten, im 20. Jahrhunderte wieder 

Vorerst wurden mehrere Sto.Jlen insoweit gewältigt, rentabel werden; er sieht in Schellgaden nur das Anfang~-
dass man dieselben ohne Lebensg·efahr passiren konnte, glied zu einer Reihe von Gewiiltigungen aufgelassener Berg-
hierauf wurden diese Stollen und die dadurch zugänglich baue und schliesst seine Ausführungen mit Vivat sequens! 
gemachten alten Abbaufelder vom Yortragenden mark· Herr Montansecretär Freiherr von F o u 11 o n bringt 
scheiderisch aufgenommen und von den anstehenden Erz- sodann in warmen Worten die Befriedigung der Ver-
pfeilern eine gr-0sse Zahl Durchschnittsproben genommen, sammlung. über den ebenso interessanten wie gediegenen 
welche erkennen und erwarten Hessen, d11ss die Wieder- Vortrag zum Ausdruck und ruft dem Vortragenden unter 
aufnahme des Bergbaubetriebes sich lohnen werde. Auf allgemeiner Zustimmung ein herzliebes „Glück auf" zu, 
Grund des hiedurch gewonnenen Bildes fand sich laut worauf der Obmann mit einem Glück auf für den Chef 
der weiteren Mittheilungen des Vortragenden auch das der Firma G. A. Scheid t, dessen hervorragendes 
nöthige Capital , es konnte eine Gewerkschaft gebildet, Verdienst um die Wiederaufnahme des Schellgadener 
die Grube gewältigt und mancher neue Aufschluss gemacht Bergbaues aus dem Vortrage zu entnehmen sei, die Ver-
werden. Da die Aufschlüsse befriedigend waren, so wurde sammlung schliesst. K. H. 

Galizischer Landes-Petroleumverein. 
Genernh'ersammlung vom 30. Nornmbei· 1892 in Gorlice. 

Vorsitzender der Präsident A. Ritter Y. G o r a y s k i. im Interesse der Industrie nothwendig oder zweckmllssig 
Begrüssend die Versammlung, hob der Präsident hervor, erachtet wurde, insbesondere aber in allen wichtigeren 

dass, wiewohl seit längerer Zeit grössere Yersammlungen Angelegenheiten stets die Meinung der Vereinsmitglieder 
nicht abgehalten wurden, der Verein es nicht unterlassen oder jene der Fachleute eingeholt habe. Wenn indessen 
habe; Alles das zu unternehmen und durchzuführen, was diese Bemühungen des Vereine8 das erwünschte Ziel 
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nicht erreichten oder den Bedürfnissen und dem Ver
langen der Industrie, sowie jenem der einzelnen Mitglieder 
nicht vollkommen entsprochen haben , so ist der Grund 
in dem Umstand zu suchen, dass ein grosser Theil der 
Petroleum- und Erdwachsunternehmer in Galizien die 
Leistungen des Vereines , sowie seinen unzweifelhaften 
guten Willen nicht nur nicht unterstiltzen, sondern es 
sogar vermeiden, mit ihm in Verbindung zu treten, 
während doch demselben alle Beschwerden und WiinRche 
in erster Reihe mitzutbeilen wären. Es ist der sehnlichste 
Wunsch de~ Vereines, dass die Unternehmer mit jedem 
Anliegen sich an ihn wenden, denn nur auf diese Weise 
wird ihm die Miiglichkeit geboten, seiner Aufgabe rnll
kommen zu entsprechen. Namentlich unter den gegenwärti
gen Verhältnissen mii><se es unser Bestreben sein, dahin 
zu wirken, dass der Verein, welchem es gelungen ist, sein 
Ansehen im In- und Auslande zu festigen, 8ieh auch 
nach Innen ausdehne und stärker organisire. 

Die heute zahlreich besuchte V 1trsammlung gebe den 
unzweifelhaften Beweis, dass wir die Nothwendigkeit 
eines gemeinsamen Vorgehens, welcl.Jeg nur durch den 
Verein centralisirt in's Werk gesetzt werden kann, sehr 
warm empfinden, und gebe Gott. dass es zum erwilnschten 
gtln~tigen Resultate führe. - Nun ehrte der Präsident 
mit einigen Worten das Andenken der rnrstorbencnMit
glieder: Felixllrochwicz-Rogoyski (18\lO), Z. Lc
wicki (1891), Clemens PoHtruski (18!H), i;;ygurd 
WiHniowski (1892), Dr. IL Gintl (18\!2) und Engelb. 
Ja 11 u s z k e ( 18!) :.?), welcher Kundgebung die V crs:immlung 
durch Erheben rnn den Hitzen ih;en Ausdruck verlieh. 

Der auwc~ende k. k. ltegieru11gseommi;;siir Bezirks
hauptmann C z e z o w ~ k i wurde der V er~amn1lnng vor
gestellt und im Namen der Ver . .:ammlung dem Präsidenten 
A. Hitter v. Go ray s k i aus Anlass ;:einer Berufung als 
leben~lilngliche„ Mitglied in das Herrenhaus die Gratu
lation durch L. \\' i ~nie w s k i dargebracht. - Es wurde 
sodann d:is Protokoll der ausscrordentlichen Generalver
sammlung ddo .. Ja&fo 13 . .Juli lf-l90 rnrgelc.;cn und der 
BechenEchaftsbericht iiher die Thlitigkeit des Vereines in 
der Zeit vom 1. .Juni 1890 bis 30. Norember 1892 er-. 
stattet. Die wichtig~ten Lei.~tungen dieser Zeitperiode sind: 

Die Erwirkung des A 1rnuahmstarifes im .Jahre 1891 
für die Beförderung der galizbchen Petroleumproducte. 
Einflussnahme gelegentlich der Erneuerung des Handels
vertrages lllit Deutseliland hin~ichtlich der Herabsetzung 
des Zolles bei Einfuhr des Paraflins nach Deutschland 
von 10 auf G ~lark. Das Bestreben und unmittelbare 
Einwirken, die Verhältnisse de~ Handel~ mit dem Petro
leum und Rohöl in Galizien zu regeln und zu eonsolidiren. 
Organisation der Bruderladen. Das Sammeln praktisch 
zusammeng·estellter statistischer Daten und deren öftere 
Veröffentlichung u. s. w. 

Im Anschlusse an diesen B!:'richt erfolgte das Ver
Je;;e:i eine~ Memorandum.;, welches cinig:e Tage vor der 
Generalversammlung durch Vermittlung de' Abgeordneten 
8 z c z e p an o w s k i an den Polenclub de; iisterreichischen 
Abgeordnelenhausc:s in Wien gerichtet wurde, in welchem 
der Verein die der galizischen Petroleumindustrie drohende 
ungünstige Situation Lervorhubt 111:d die Nothwendigkeit 
einer Hilfe seitens des Staates begrilndet. 

Drnrk von Gottlieli Gist~I &. Camp. in Wien. 

Auf Antrag des Re1·isionsausschusses (Referent Oarl 
Peru t z) ertheilt die Generalrnrsammlung dem Verein 
das Absolutorium über die Hechnung für die Jahre 1890 
und 1891. - Eine äusserst lebhafte Debatte entwickelte 
sich tiber die vom Vereinsausschusse vorgeschlagene Aende
rung der Statuten, namentlich über die Theilung der Mit
gliedsbeiträge in zwei Kategorien, und zwar fl 12,50 ftlr 
alle wirklichen Mitglieder und fl 25 für jene wirklichen 
~litglieder, welche Besitzer oder ~litbesitzer von Petroleum
oder Erdwachsunternehmungen sind, und für Industrielle. 
Es wurden alle Aenderungen der Statuten im Sinne des 
Antrages des Vereinsausschusses angenommen. - Der 
Antrag, welcher während der Debatte der Statuten ge
stellt wurde und dahin lautet, dass zum Zwecke des 
lcichtl'ren Verkehres mit dem Präsidenten und den Ver
einsmitgliedern dtir Sitz des\' creines von Gorlice nach Jaslo 
zu verlegen wäre, wurde einstweilen fallen gelassen. -
In der Ueihe folgte durch Jos. Pie n i :pi. e k die Vorlage des 
Budgetentwurfes pro 1893, welcher die Höhe von 8425 fl als 
Ein- und Ausgabe repräsentirt und auch angenommen wurde. 

Die Generalversammlung änderte dann den bisherigen 
Modus der Einhebung der Beiträge im Verhältnisse zu 
dem gewonnenen Hohöle und erzeugten Petroleums in der 
Weise, dass jedes im Betriebe stehende Unternehmen 
von Bhorrig, Pump- oder Springbrunnen, dann von der 
rnrstenerten Menge des Petroleums einen von der General
versammlung für jede.,i .Jahr zn bestimmenden Beitrag 
leistet. Fiir das .Jahr 1893 be8chloss die Generalversamm
lung nachstehende Beiträge einzuheben: 
1. vom Springbrunnen ein für allemal . 50 fl 
2. „ Pumpbrunnen mit Maschinenbetrieb 

ein fiir allemal :rn „ 
3. vom llohrrig mit l\laschinenbetrieb ein für allemal 15 „ 
4. „ „ „ Hanclhctrfob „ „ „ „ 5 „ 
5. ,1 Pumpbrunnen mit Handbetrieb 1 „ 
G. „ je 1000 q ver~teuertes Petroleum 5 „ 

Durch diesen nnumehr gelinderten Modus der Ein
heliung, respective der Erhiihung der Beiträge wird der 
Y ereinsaussch uss in den Besitz eines verfilgbaren Fonds 
gelangen , und es wird ihm ermüglicht , manche sehr 
nützliche und erwiinschte Arbeit zu unternehmen, wie 
z. B. statistische Dateu zu verlautbaren, sich an der 
Landesausstellung in Lemberg 18!!4 würdig zu betheiligen, 
Fachschriften zn :rnbventioniren, vor Allem aber einen 
Reservefonds zu sammeln, welchen der Verein besitzen 
muss, um gelegentlich der Erneuerung des Vertrages 
mit Ungarn zum Schutze der galizischen Petroleum
industrie herYortreten zu künnen. 

Entsprechend den neuen Bestimmungen der Vereins
statuten über das Schiedsgerid1t wurden zu Schieds
richtern für das Jahr 1893 von der Generalversammlung 
ernannt: Dr. 1\1. Fedorowicz, Erasm. Fibich, W. 
H. Mac Gar v c y, Mendel Sam u e 1 y, S. S z c z e p a
n o w s k i , Zeno S u s z y c k i , Adam T r z e c i es k i und 
Lconard W i ~nie w s k i. In den Re\·isionsausschuss wurden 
gewählt: Oarl Perutz, Iwo Pieni:!zek und Adam 
T r z e c i es k i. Als Delegirtc di•s Petroleumvereines für die 
Landesausstellung 1894 (Sl ction filr Petroleumindustrie) 
wur,len gcwiihlt: R. G :! s i o r o w s k i und Adam T r z e-
e i es k i. ________ jAIIg._ iis~~~em.-~~·_ !echn.-Ztg.) 

V<·ruutwortlieher llc<lnctenr C11rl von Erust. 
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~F .ISeeland. 

Verein der Montan-, Eisen- nnd Maschinen· Indnstriellen in Oesterreicb. 
Dieser Verein hat an <las k. k. Handels

ministerium folgende Eingabe, betreffend das neue 
Betriebs-Reglement nebst Zusatzbestimmungen und 
die allgemeinen Bestimmungen für clen Transport 
von Eil- und Frachtgütern (Tarif, Theil I) der 
österreichisch-ungarischen Eisenbahnen, giltig vom 
l. Jänner 1893, gerichtet: 

Hohes k. k. Handel~.;;ministerium! 

Am 24. December 1892 gelangte zur Ausgabe 
und zur allgemeinen Kenntniss des Publicums <ler 
'l'arif, Theil 1, enthaltend das neue Betriebs-Regle
ment nebst Zusatzbestimmungen und die allge· 
meinen Bestimmungen fiir den Transport rnn 
Eil- und Frachtgütern etc. etc. fiir die österreichi
schen und ungarischen Eisenbahnen, für die k. u. k. 
Bosnabahn, die bosnisch- hercegowinischen Staats
bahnen und die k. u. k. Militärbahn Banjaluka
Doberlin , mit der Giltigkeit vom 1. Jänner 1893. 

Das neue Betriebs-Reglement, sowie die Zusatz
bestimmungen enthalten eine Anzahl von Aende
rungen gegenüber den bisher giltigenBestimmungen 
- der Tarif, Theil I, giltig vom 1. September 1887, 
ist nunmehr sammt allen Nachträgen ausser Kraft 
gesetzt -, welche geeignet erscheinen, den Verkehr 
auf den Eisenbahnen wesentlich zu erschweren, den 
Verfrächtern erneuerte grosse materielle Verpfüch-

tungen aufzuerlegen, die Gleichwerthigkeit der 
Reehte der den Frachtvertrag schliessenden Paeis
centen zu alteriren, und zwar ausschliesslich zu 
Gunsten des einen Theils - der Eisenbahnen. 

Der unterzeichnete Verein sieht sich hiedurch 
veranlasst , gegen einzelne Bestimmungen dieses 
Betriebsreglements, des Tarifs, Theil I, sowie dessen 
Zusatz- und allgemeine Bestimmungen, an das hohe 
k. k. Handelsministerium Vorstellungen zu erheben 
und nachdem dieser Tarif, Theil I. mit Erlass des 
hohen k. k. Handelsministeriums vom 7. December 
1892, Nr. 59.604 und die allgemeinen Bestimmungen 
für den Transport von Gütern mittelst Erlasses der 
k. k. General-Inspection der österreichischen Eisen
bahnen, Nr. 20.791 vom 16. December 1892, ge
nehmigt wurden, um geneigte Berücksichtigung der
selben zu bitten. 

Unsere Beschwerden richten sich zuerst gegen 
den Abschnitt VIII des Eisenbahn -Betriebs -Regle
ments und dessen Zusatzbestimmungen , welche von 
der Beförderung ,·ou Gütern handeln. 

S· 49 spricht die Verpflichtung der Eisenbahnen 
aus, Güter zur Beförderung von und nach allen für 
den Güterverkehr eingerichteten Stationen anzu
nehmen, ohne dass es für den Uebergang von einer 
Bahn auf die andere einer Vermittlungs-Adresse 
bedarf. Diesem Wortlaute entsprechend hatten wir 
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eine Znsatzhestimmnng erwartet, welche ehva zn 
lauten hiitte: „Jn Orten, in welchen sich Güterauf
nahms- und -Abgabsstellen mehrerer Eisenbahnver
waltungen befinden, welche in Ge1eise,·erbindung 
stehen, kann die Hütcranf- und -Abgabe auf jedem 
beliebigen Bahnhofe gegen Entrit-htung der im 'l'arif, 
'L'heil 11 , festgesetzten Ueberstellungsgebiihren er
folgen. In welchen Stationen und mit welchen Bahnen 
Geleiseverbindungen bestehen, ist aus den 'l'nrifen, 
'l'heil II, zu entnehmen.;' 

Hiedurch wiire auch ein grosser Uebelstand 
in den Tarifen behoben, welrhe den Verfriichter 
bcziiglieh der Geleiseverbindungen, resp. Ueber
gangsstationen vollstiindig im Unklaren lassen. 

Statt einer solchen, dem Geiste des ~ 49 ent
sprechenden Zusatzbestimmung, enthält derselbe die 
Bestimmung, dass „in Orten, in welchen sich Güter
Aufnahmsstellen mehrerer Eisenbahnverwaltungen 
oder auch nur mehrerer Ba1m1inien befinden, so
ferne die Tarife nicht Ausnahmen zulassen, die 
Sendung bei der Auf'nahmsstelle jener Bahn auf
zuliefern ist, über welche die Beförderung zu be
ginnen hat. In gleicher Weise ist eine nach einem 
solchen Orte bestimmte Sendung, soferne die Tarife 
nicht Ausnahmen zulassen, nach der AbgabssteHe 
jener Bahnlinie aufzugeben, über we1che das Gut 
an1angen soll". 

Diese Zusatzbestimmung ist neu und wollen 
wir die Consequenzen derselben an einem Beispiele 
anführen , wobei wir von Vornherein bemerken 
wollen , dass wir das nachfolgende Beispiel , ganz 
abgesehen davon, ob für dasselbe die betreffenden 
Tarife Ausnahmen zulassen oder nicht, durchführen, 
weil wir nicht alle Fälle voraussehen und nicht 
wissen können , ob für einen ähnlichen Fall eine 
Ausnahme statuirt ist oder nicht. Wir nennen die 
Station Saaz , in welcher zwei Bahnen Bahnhöfe 
haben , und zwar die ßuschtt\hrader Bahn und 
die k. k. Staatsbahnen, wobei erstgenannter Bahn
hof durch ein Schleppgeleise mit einem industriellen 
Etablissement verbunden ist. 

Wird nun etwa von Zeltweg ein Frachtgut 
für dieses Etablissement aufgegeben, welches mit 
Rücksicht auf die Tarifirung über die k. k. Staats
bahnen anlangen soll, so ist eine Zustellung nach 
Saaz, Buscht~hratler Bahn unzulässig, da das 
Gut nach der Abgabestelle jener Bahnlinie aufzu
geben ist, über welche es anlangen soll und da
durch ist das empfangende Etablissement nicht in 
der Lage, sein an die Buschtehrader Bahn an
schliessencles Geleise zu benützen , es sei denn, 
<lass Lei Aufgabe dieseALgabestelle genannt wird, 
wodurch sich aber andererseits der Verfrächter des 
Genusses der billigeren Fracht bei Instradirung 
via k. k. Staatsbahnen begibt. 

Noch drastischer ist dieser Fall, wenn das
selbe Etablissement Aufgeber ist und eine Sennung 

rnv·h Pinrr etwa Saaz znnii<·hst liegcnrlen Station 
der k. k. Staatsbahnen im verfrachten hat. 

ln diesem Falle muss das Gut unbedingt in 
Saaz (k. k. Staatsbahnen) aufgegeben und kann 
clann das S(•hleppgeleise in keinem Falle bPni.itzt 
werden, da die Sendung bei der AufnahmestPlh~ 
jener Halm aufznlieforn ist, über welche clic Beförde
rung zu beginnen hat. 

Der Zusatz „sofern clie 'l'arife nit·ht Ausnahmen 
zulassen" kann eine Beruhigung für das Yerfriwh
tende Publicum nicht gewiihren, weil dasselbe (la
durch zufäUigen Entschliessungen der Bahnver
waltungen iiLerantwortet wird. 

~. 51 schreibt den Inha1t des :Frachtbriefes 
vor und bestimmt ad c, dass der Frachtbrief nieht 
nur die Bezeichnung der Bestimmungsstation, son
dern auch die der Bestimmungsbahn enthält. Diese 
letztere Bestimmung ist ebenfalls neu; bislang 
genügte bei Orten mit Stationen mehrerer Eisen
bahnverwaltungen, wie z. B. Prag, Raab etc., nur 
die Angabe dieser Stationen, gleichgiltig, für welche 
der in Prag oder in Raab einmündenden Bahnen das 
Frachtgut bestimmt war. 

Die Zusatzbestimmung V zu ~. 51 d setzt fest, 
dass die Bezeichnung des Inhaltes der Sendung im 
li'rachtbriefe in nachstehend angegebener Weise 
zu erfolgen hat: 

c) Die in der Güterclassification und unter 
den sperrigen Giitern aufgezählten Artikel sind 
nach den in diesen Abschnitten gebräuchlichen 
Benennungen zu bezeichnen. 

Nach dieser Bestimmung wäre zu vermuthen, 
dass die Bahnverwaltungen von der seinerzeitigen 
Verfügung der Unzulässigkeit rnn Sammelbe
zeichnungen, wie Eisen- und Stahlwaaren, abge
gangen seien; dass dies nicht der Fall , bekundet 
der Artikel Ill, Frachtberechnung für Frachtgut, 
Seite 123, Theil I, worauf jedoch im Punkt V in 
keiner Weise hingewiesen wurde. 

Ueberhaupt erscheint uns die Forderung der 
Angabe des speciellen Artikels nebst der Sammel
bezeichnung bei Eisen- und Stahlwaaren als eine 
chicanöse, weil nach dem Wortlaute der W aaren
classification Eisen- und Stahlwaaren aller Art 
1I A. A. tarifiren. - Wie der Eisenbahnbeamte, 
wenn von dem zugestandenen Rechte statt der 
Sammelbezeichnung die specielle Benennung der 
W aare declarirt wird , die richtige Classification 
finden soll , ist uns ganz unverständlich, da die 
Specia]bezeichnungen in der Waaren-Classification 
nicht enthalten sind. 

Ad l) bestimmt , dass der Frachtbrief die 
„etwaige Angabe des Trans11ortweges" zu ent-· 
lialten habe. „In Ermanglung dieser Angabe hat 
die Eisenbahn denjenigen Weg zu wiihlen, welcher 
ihr für den Absender am zweckmässigsten er
scheint. Für die Folgen dieser Wahl haftet die 
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Eisenbahn nur, wenn ihr hiebei em grobes Ver
schulden zur Last fällt." 

Wenn der Absender den Transportweg ange
geben hat, ist die Eisenbahn nur unter den nach
stehenden Bedingungen berechtigt, für die Beförde
rung der Sendung einen anderen "\Veg zu beniitzen: 

1. dass die Zollabfertigung immer in der vom 
Absender bezeichneten Station stattfinclet; 

2. dass keine höhere Fraeht gefordert wird, 
als diejenige, welche hätte bezahlt werden müssen, 
wenn die Eisenbahn den im Frachtbriefe bezeich
neten Weg beniitzt hiitte; 

3. dass die Lieferfrist der Waare nicht Hinger 
ist, als sie gewesen wäre, wenn die Sendung auf 
den im Frachtbrief bezeichneten Weg ausgeführt 
worden wäre. 

Die Bestimmungen dieses Absatzes sind von 
grosser Bedeutung. Der erste A hsatz macht die 
Routenvorschreibung für den Absender nahezu obli
gatorisch, weil die Bahnen nur in Folge „groben 
Verschuldens" haften, während nach der bisherigen 
Gepflogenheit die Eisenbahnen zur Beförderung des 
Gutes den ihr im Interesse des Absenders am 
zweckm1issigst erscheinenden "\V eg wiihlten und im 
Falle, als über eine Zwischenbahn oder sonstwie von 
der Aufgabs- bis zur Bestimmungsstation ein billi
gerer Frachtsatz erreichbar war, dieser im Recla
mationswege zur Anwendung gelangte. Mit Rücksicht 
auf die stricte Hervorhebung des „groben Ver
schuldens" ist zu befürchten, dass das bisher geübte 
Verfahren der Bahnen nicht mehr zur Anwendung 
gelangen werde. 

Es wird der Eisenbahn gewiss nicht als ein 
„grobes Verschuhlen" ihrerseits angerechnet und 
sie zum Schadenersatz verhalten werden . wenn 
beispielsweise vom Aufgabs- bis zum Besti~mungs
orte mehrere Bahnlinien führen, und die Bahnver
waltung nicht die billigere Honte, sondern die 
theuerere wählt. Andererseits ist der Versender 
bei der herrschenden Verworrenheit in den Tarifen 
nicht 1eicl1t in der Lage, den billigsten "\Veg, resp. 
'rarifsatz sogleich zu ermitteln, da selbst die be
rufenen Bahnorgane auch nicht in der Lage sind, 
ihm ihre Unterstiitzung hiebei angedeihen zu lassen. 

Der zweite Absatz des Alinea l berechtigt die 
Bahnverwaltung, Yon der Route1norschrif't des .lb
senders abzugehen und einen anderen Weg als den 
vorgeschriebenen zu benützen: sie macht damit die 
im ersten Absatz dem Absender nahezu obligatorisch 
gemachte Routenvorschreibung illusorisch. 

Es driingt sich aber auch l1ier die Frage auf, 
wie denn bei diesen Bestimmungen die von den 
Bahnen geforderten und von den Versendern für 
eine zugesagte Erm1issigung der Frachten zugestan
dene Auftief'erung von Minimalquantitäten einge
halten werden kann. 

Die Bahnverwaltung hat ja nach obigen Be
stimmungen das Recht, Güter von <ler vom Ver-

sen<ler bezeichneten Route 1:tbzulenken, hiedurch 
kann die Auflieferung der 1\Iinimalquantitäten un
möglich gemacht werden und der V crfriichtcr einen 
von ihm nicht verschuldeten ~chadcn erleiden, gegen 
welchen ein Regress bei den Bahnen zu finden in 
diesen Bestimmungen nicht vorgesehen ist. 

Diese Bestimmungen bcdiirfcn sonaeh einer 
entsprechenden Aenderung. 

Die Zusatzbestimmungen XIII und XlV wr
fiigen, tlass die für den "\V f'g massgebendeu ~tatio
nen in der Reihenfolge , wie dieselben von der 
Versandt-· bis zur Bestimmungsstation berührt 
werden sollen, verzeichnet werden, ferner wird 
gestattet, dass der Absender die anzuwendernlcn 
Tarife, oder die Art und Weise, in welcher clie 
Expedition des aufgenommenen Gutes geschehen 
soll. bestimme, doeh miissen diese Vermerke in tler 
mit den "\Vorten „etwa beantragter 'l'ransportweg·' 
bezeichneten Rubrik vermerkt sein. 

Dieser Anordnung nacl1znkornrnen fohlt im 
Frachtbrief der niithige Raum, welcher zur V cr
merkung aller dieser Daten nur mit einer Zeile 
von 85 :Millimeter Länge bemeRsen ist. In den bisher 
giltigen Frachtbriefen waren i3 Zeilen von je 1 :m 
.Millimeter Länge allein für die Angabe des 'l'rans
portweges enthalten. 

Der § 52 bestimmt die }'orm des Frachtbriefös. 
Wir erwähnten schon oben , dass für die von der 
Partei vorzunehmenden Eintragungen ein zu kleiner 
Raum vorhanden sei , dagegen zeichnen sich die 
neuen Frachtbriefe durch Freihaltung von über (Jie 
Hälfte des ganzen Formulares für die bahnseitigen 
Vermerke aus, deren Ausnützung ja bekannter
massen nur in einigen, die Geldbeträge betreffen
den Zahlen besteht. Diese mangeEiaften und nicht 
entsprechenden Formulare der Frachtbriefe sind für 
den Absender höchst störend. 

Die Zusatzbestimmungen X und XI zu ~ f>3 
besagen: Bei Verwiegnng von Wagenladungsgiitern 
auf einer Geleiswaage wird das an den Waggons 
angeschriebene Eigengewicht der Gewichtsermitt
lung zu Grunde gelegt. "\Vünscht jedoch der Ab
sender die Nachwage <les leeren Waggons, so hat 
er dies rechtzeitig anzumelden. Ergibt diese Ver
wiegung keine gri)sscre Abweichung von dem am 
"\Vaggon angeschriebenen Eigengewicht als in der 
Höhe von 2°10, so ist für die Feststellung des 
"\Vageneigengewichtes da::; im A bsclmitt lJ beson
ders festgesetzte WägegeM von 30 Kreuzer per 
"\V aggon zu zahlen. 

Wir wollen diese Verfügung an einem Bei
spiele illustriren. 

Wenn die Bahnverwaltung eine von dem V er
sender mit 10 000 Kilogramm declarirte Fracht
sendung .nachwiegt und n.nter Zu~runtlelegung des 
angeschriebenen Waggoneigengewrnhtcs 10 löO Kilo
gramm constatirt, so wird sie nach der bisherigen 
Gepflogenheit auch die Fracht für 10 1 öO Kilogramm 

p 



einheben. Verlangt nun der Versender die Fest
stellung des W aggoneigengewichtes und es stellt 
sich heraus, dass der mit 8000 Kilogramm ange
schriebene Waggon wirklich 8150Kilogramm wiegt, 
die ursprüngliche Gewichtsangabe also richtig war, 
so wird der Versender zwar das für 150 Kilogramm 
erhobene Porto zuriickerstattet erhalten, für die 
Waggongewichts -Ermittlung aber muss er 30 kr. 
Wägegeld bezahlen, weil die Differenz nicht 2°/0 

betrug. 
Der Absatz 6 des ~ 53 lautet: „Wenn nach 

den besonderen Vorschriften der einzelnen Eisen
bahnen Güter von dem Absender selbst zu verladen 
sind, so dürfen die Wagen nur 1üs zu dem an den
selben vermerkten Ladegewichte oder, sofern eine 
stärkere Belastung nach den besonderen Bestim
mungen der Eisenbahn zulässig und nebst dem 
Ladegewichte auch die 'l'ragfähigkeit an dem 
Waggon angeschrieben ist, bis zur Tragfähigkeit 
beladen werden." 

Nach dieser Bestimmung steht also dem Ab
sender das Recht zu , den Waggon bis zu dem 
normalen La(legewicht, d. i. voll zu beladen. 

Diese klare Bestimmung wird aber durch die 
Zusatzbestimmungen XIII und XlV einerseits illu
soriseh gemacht, anderseits bei Beobachtung der
selben für den Absender von weitreichendem Schaden 
begleitet sein , denn Zusatzbestimmung XIII 
lautet: Bei Einhaltung des zulässigen Maasses 
der Wagenbelastung hat der Absender darauf zu 
achten, dass gewisse Güter durch Witterungsein
flüsse während der Bahnbeförderung an Gewicht 
zunehmen und kann sich, wenn Ueberlastung fest
gestellt wird, auf die Ursache derselben - als 
von ihm nicht verschuldet - nicht berufen; und 
in XIV b wird bestimmt: Wird in der Versandt
oder in einer Unterwegsstation eine mehr als 5° 0 

des Ladegewichtes betragende Wagenüberlastung 
festgestellt, so wird das das Ladegewicht um mehr 
als 50/o überschreitende Uebergewicht (welches auch 
dann als solches betrachtet wird, wenn dasselbe 
in Folge von Witterungseinflüssen erst nach der 
Verladung eingetreten ist) bahnseitig abgeladen 
und mit demselben nach den Bestimmungen des 
~ 70 verfahren. 

. :Mit diesen Bestimmungen wird dem Absender 
von den Eisenbahnen die Haftung fiir die ·Folgen 
hüherer Gewalt auferlegt, wiihrend die Bahnen 
selbst nach dem s 77 für einen Schaden nicht 
haften, der in Ansehung jener Güter, welche nach 
den Bestimmungen des Tarifs oder nach Verein
barung mit dem Absender in offen gebauten 
Waggons transportirt werden, aus der mit dieser 
Transportart verbundenen Gefahr entstanden ist. 

:Nach den weiteren Bestimmungen des s 53~ 
7 und 10, ist im Falle der U eberlastung eines 
dem Absender zur Selbstverladung gestellten Wag
gons, sofern er die V crwiegung nieht verlangt hat, 
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abgesehen von der Nachzahlung des etwaigen 
Frachtunterschiedes und dem Ersatze des entstan
denen Schadens , ein Frachtzuschlag zu zahlen, 
welcher das Zehnfache des Frachtunterschiedes 
beträgt. Die Zusatzbestimmung XIII erläutert 
diese Strafe wie folgt: „Der Gesammtfrachtzuschlag 
haftet auf der Sendung und beträgt ohne Rück
sicht auf den Umstand, ob die Ueberlast in der 
Versandt-, in einer Unterwegs- oder in der Be
stimmungsstation festgesetzt wurde , das Zehn · 
fache der Frachtgebühr von der Versandt- bis zur 
ßestimmu ngsstation des Frachtbriefes für das ganze 
das Ladegewicht übersteigende Gewicht nach dem 
für die betreffende Waggonladung zur Anwendung 
gekommenen Tarife." 

Während aber einerseits der Absender für die 
Folgen der Witterungsverhältnisse gestraft wird~ 
verlangt die Bahnverwaltung vom Absender die 
.Frachtzahlung für mindestens das Ladegewicht des 
Waggons. 

Es ist ganz unerfindlich , wie der Absender 
diesen beiden Bestimmungen gerecht werden soll. 
Ladet er weniger als das Ladegewicht cles Waggons 
beträgt, so hat er einen effectiven Sehaden dadurch, 
dass er für Güter, welche gar nicht verführt 
wurden, Frachtbeträge zahlen muss, hat er aber 
bis zur Höhe des Ladegewichtes beladen und ist 
der Waggon in Folge von Regengiissen überlastet, 
so zahlt er das Zehnfache für die Ueberladungslast 
als Strafe. 

Eine solche vom Absender ohne sein Ver
schulden durch Witterungsverhältnisse entstandene 
Ueberlastung ist bei Mineralkohlen, Holzkohlen, 
Coks , Erzen und Erden ihrer hygroskopischen 
Eigenschaften wegen unausweichlich. 

Man :;telle sieh den Fall vor, dass ein Erz
transport etwa von Eisenerz nach Mährisch-Ostrau 
bei gutem Wetter an der Ladestelle unter Ein
haltung der vorgeschriebenen Ladegewichte abge
fertigt wird und dass noch vor Abgang des Trans
portes , den wir uns aus etwa zehn Waggons 
denken, in der Aufgabestation ein starker Regen
guss eintrat, der eine U eberlastung von sechs 
Procent des durchschnittlich mit 10 000 Kilogramm 
pro Waggon angenommenen Ladegewichtes zur 
Folge hätte. 

Die Consequenz dessen wäre, dass für die 
unyerschuldet eingetretene Ueberlast eine Straf'· 
gebiihr eingehoben würde~ die sich wie folgt be
ziffert: Pro Waggon 6 Centner l\Iehrlast ergibt 
bei 10 Waggons 60 Centner; die Fracht für Erze 
von Eisenerz nach Mährisch-Ostrau beträgt GO kr, 
demnach für 60 Centner 36 fl und zehnfach ge
nommen bedeutet dies bei dem einen Transport 
eine Strafe von 360 fl bei einem Werthe der 
ganzen Ladung von etwa 420 fl. 

Wir wollen nicht weiter anführen, dass sich 
auch derlei Fälle bei einem nnd demselben Trans-



porte wiederholen können; wir wollen auch nicht 
davon sprechen. dass sich der Zustand der Ueber
lastung bald wieder bei Eintritt trockenen \Vet
ters ändern könnte und daher die Strafe überhaupt 
für eine voriibergehende, also später nicht mehr 
bestehende Gewichts-Ueherschreitung eingehoben 
würde. Aber das müssen wir uns zu bemerken 
gestatten , dass die Bestimmung, wonach der Ver
frächter für den Eintritt und die Folgen hüherer 
Gewalt mit hohen Strafen belegt wird, eine un
gerechtfertigte • jedem Rechtsgefühl widerstre
hende ist. 
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Der Absatz K des ~ M lautet: ,,_.\.uf "'unsch 
des Absenders kann der Empfang des Gutes auch 
in anderer Form als mittelst Beibringung eines 
Duplicat-Frachtbriefes, insbesondere mittelst Ein
trages in ein Quittungsbuch u. s. w. bescheinigt 
werden. 

Diese Bestimmung wird illusorisrh durch die 
folgende Zusatzbestimmung: Die Eisenbahn macht 
von der Befugniss, den Empfang des Gutes auch 
in anderer \Veise als mittelst Frachtbrief-Duplieates 
oder Aufnahmsscheines bescheinigen zu kiinnen, 
keinen Gebrauch. 

Der ~ 61 , Absatz 4, setzt die Reclamations
t'rist fiir unri1·htige Frachtberechnung auf ein 
• Jahr fest. 

Diese nur einjährige Redamationsfrist bildet 
eine erschwerende Bestimmung für den Verfrächter 
aus folgenden Griinden : 

In den Prsten l\Ionatc-n de,.; .T ahrrs werden in 
b'olge der mit 1. Jänner regelmiissig eintretenclen 
Tarifänderungen die Frad1ts1itze am hiiutigsten 
unrichtig angewendet. Treten nun unri1·htige 
Gebührenberel'lrnungen hei soklwn Sendungen ein, 
für wekhe nach Auflieferung eines Minimalqmm· 
tums noeh ein weiterer Fraehtnachlass gcwührt 
wurde. so hefindet sich der Absender in t>iner 
nnang~nehmen Situation. 

Reicht er die Francorecepisse oder Fral'l1t
hrief-Duplicate vorschriftsmässig bei der Abgabe
hahn ein, so setzt er sieh der Hefahr ans, zur 
Refartieabre('hnung die Dol'umente nicht zu haben : 
Hisst er die Redamation bis zur Refactieabrech
nung, so ist der Anspruch fi_ir die im ,J iinner, 
event. auch für die im Februar unrichtig ver
rechneten Gebiihren bereits verjährt. 

Aus dieser Darstellung möge entnommen wer
den, dass die einjährige Rerlamationsfrist für unsere 
localen Verhältnisse unzureichend ist und somit 
für den inländischen Verkehr verlängert werden 
muss. 

Ganz unklar und unverständlich sind die Be
stiuunungen des S 64 , welcher das Verfügungs
recht des Absenders über seine \\' aare behandelt: 

Dieser Paragraph bestimmt ad 1 : 
„ Der Absender allein hat das Recht, diP Ver

fiigung zn treffen. dass das Gut auf der Versandt-

station zuriickgegeben, unterwegs angehalten oder 
an einen Anderrn als den im Fraehtbrief bezeich
neten Empfänger am Bestimmungsorte oder auf 
einer Zwischenstation abgeliefert werde.~ 

Die zu diesem Alinea erlassene ./l,usatzbestim
mung I. lautet aber: 

„ Verfügungen, a nf Grund deren das Gut über 
den ursprünglichen Bestimmungsort hinaus oder 
von einer Unterwegsstation nach einer seitwärts 
gelrgenen neuen Bestimmungsstation gesandt oder 
in die Versandtstation, bezw. eine Unterwegsstation 
zurückgeschickt werden soll, werden nicht durch
geführt.• 

Aus welchem Grunde der _.\.bsender iiber sein 
Gut nirht naeh seinem Ermessen unbeschränkt 
verfügen soll, ist um so unbegreiflicher, als er ja 
die aus diesen Verfügungen entstehenden Kosten zu 
tragen hat und der Eisenbahn gar keine Auslagen 
erwachsen. 

Die allgemeinen Bestimmungen fiir den Trans
port von Gütern ( B , Tarif Th. T) , gcnehmigt 
mittelst Erlasses der k. k. General - Inspection, 
Nr. 20.791 vom 16. December 1892, enthalten gleiC'h
falls ~euerungen gegenüber den bisher giltigen 
diesbezüglichen Bestimmungen, welche der Be
spreclnmg nöthig erscheinen . 

So bestimmen sub III: J<'rachtbereclnmng fiir 
J<'rachtgut, . ad c, dass die Frachtsiitze der Wagen· 
classe U und der Specialtarife 2 und 3 nur bei 
Zahlung der Fracht mindestens für das l,a,legewicht 
des für den Transport beigestellten \\' agens An
wendung finden. Bisher war die Bezahlung naeh 
der Tragfähigkeit (dem Ladegewicht) nur für 
Specialtarif 3 und einige Güter der Classe C, wi11 
Erden , ~teine , Eis , Ziegel, vorgeschrieben, es i;;t 
sonach jetzt eine Verschärfung eingetreten. 

Im • .\.bsehnitt VI: iiber das A ufta,len und Ah· 
laden der Güter, ad c, ist die ganz neue Bestim
mung auf genommen, dass GPgenstände. deren LängP 
6,:1 Meter überschreitet, Reitens der Parteien anf
und abzuladen sind, diese Bestimmung invoh-irt 
ebenfalls eine Belastung des Pnblicnrn~. 

In C des Tarif, Theil l: „Besondere Y or
schriften für bestimmte Transportgegenstiinde" • 
findet sich ad IV „Gegenstände \·on mehr als 
6,3 Meter Länge" JJ. 2. c die Bestimmung: 

_Bei Gegenständen über 6,3 Meter Länge wird 
der Tarifsatz für da~ gleiche Gut bis 6,3 Meter 
Länge angewendet, wenn die Fracht für die Summe 
der Ladegewiehte der zwei verwPndeten W age11 
bezahlt wird." 

~ al'l1 den bisherigPn diesbeziiglichen Bestim
mungen war die Fracht für 20 000 Kilogramm für 
2 Wagen zu bezahlen. . 

Abgesehen davon, dass, na('hdem der Absender 
auf die Beistellung der \Vaggons gar keine Ing1·
renz hat, also möglie her \\'eise Waggons beigP-
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,;teilt erhiilt, deren Ladegewicht mehr als 20 000 
Kilogramm beträgt, also eine höhere Fracht zahlen 
muss, als nach den bisherigen Bestimmungen , er
gibt sirh ans den neuen Bestimmungen die Un
möglichkeit für den Absender, die Frachtkosten 
für Gegenstiinde fiber G,3 l\Ieter Länge iiberhaupt 
,·orher calculiren zu können, weil er eben nicht 
weiss, welche Ladegewichte die von der Bahn bei
gestellten Wagen, die acceptirt werden müssen, 
haben werden. 

·weiters drängt sich die Frage auf, ob der 
Absender iiberlangen Eisens die von der Bahn 
beigestellten zwei Waggons auch dann annehmen 
und die :Fracht für die Summe der Ladegewichte 
bezahlen muss, wenn das Ladegewicht nicht gleich 
ist, der eine z. B. 100, der andere 130 oder 150 
Centner ausweist, und dadurch selbst die sonst 
eventuell mögliche Ausniitzung der beiden Waggons 
unmöglich gemacht wird. 

In Absc·hnitt D des 'l'arif,.;, Theil l, „Neben
gebühren", sub IX „Auf'nahms-Stempelgebiihr" 
wird bestimmt, dass eine Aufnahms-Stempelgebiihr 
von f) kr auch für solche Rendungen gefordert 
wird, für welche die Aufnalnns-Bestätigung auf 
dem von der Partei beizubringenden gestempelten 
Dnplicat-Frachthrief vollzogen wird. 

Xachclem hcrcits der Frachtbrief mit dem vor
geschriebenen Stempel versehen ist, erscheint die 
Bezahlung einer Gebühr von 5 kr als eine rein 
fiskalische )Iaassregel, die nur eine abermalige Be
lastung des Frachtaufgebers ohne jede Gegenleistung 
bedeutet. 
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Früher war allerdings auch eme Aufnahms
schein-~tcmpelgebiihr von 5 kr zu entrichten, aber 
es war kein Duplicatfrachtbricf beizubringen. Heute 
ist der gestempelte Dnplicatfrachtbrief mitvorzn
legen und ausserdem gelangt diese Gebühr unter 
dem neuen Titel ,, A ufnahms - Stempelgebühr" zur 
Einhebung. Zur Charakteristik der Bedeutung dieser 
l\Iaassregel mag crwiihnt werden , dass beispiels
weise eine einzige Firma, welche cirea 150000 
\Vaggons jährfüh verfrachtet, aus diesem Titel 
8250 fl zu zahlen hat, und zwar für 150000 Stempel 
der Dnplicatfrad1thriefe a 5 kr = 7500 fl und für 
Jf)O 000 Htiiek lJuplicatfrachtbriefe selbst a 1/ 2 kr 
= 7f)U fi. 

Indem der ergebenst unterzeichnete Verein 
die ihm im Interesse der von ihm vertretenen 
Industriezweige gelegenen obigen Bemerkungen 
zum Tarif, 'L'heil I, vom 1 . .Jiinner 1893, dem 
hohen k. k. Handelsministerium zur geneigten Wür
digung und Berücksichtigung unterbreitet, hofft er 
auf eine recht baldige Erfüllung der ausgesproche
nen \Vünsche, und zweifelt nicht, dass auch die 
Eisenbahnen, von der Richtigkeit unserer Ein
wendungen iiherzeugt zu deren Abiinderung willig 
die Hand bieten werden. 

"r i c n , den i) 1 . .Jänner 189:\. 

Fiir den Verein der Montan-, Eisen- und 
l\f a s r· h in e n -In du" t r i e 11 e n in 0 es t er r e ich : 

Der Vicepr'.i.siuent: Der Vereinssecrctär: 

C . .Aug. Uitter nm }'re~·. V. Wolft'. 

Berg- und hiittcnmännischcr Verein für Steiermark und Kärnten. 
Sectlon Ll'oben. 

l'rotokoll der Ausschuss-Sitzung n1111 18. Februar 1893. 

Vorsitzender der Obmann Oberbergrath Professor 
Roch e 1 t. Anwesend die Ausschussmitglieder J. von 
Ehrenwert h, von He s s, Ja ritz, J u n g w i r t h, 
Kaut h, Kr ätsch m er, Ku p e 1 wiese r, Se d-
1 a c z e k, Waltl. 

I. Der Obmann eröffnet die Sitzung und verliest 
das sehr entgegenkommende Antwortschreiben des Reichs
rathsabgeordneten Dr. He i 1 s b er g, auf das Ersuchen 
der Section Leoben um Ueberreichung der Petition, 
betreffend das Bergschadengesetz etc., an das h. Ab
geordnetenhaus, sowie das Schreiben des Ober-Ingenieurs 
Dr. M. Ca s paar in 'Vien als Erwiderung auf das in 
der letzten Ausschuss-Sitzung beschlossene und an ihn 
abgegangene Dankschreiben für seine dem Vereine bisher 
geleisteten Dienste, und endlich das Dankschreiben des 
Berg- und Hüttenverwalters F. Hasenaue r in Aschbach 
für die ihm von der Section Leoben gebrachten Glück
wunsche zu seinem 40jährigen Dienstjubiläum. 

II. Vom Vereine der Montan-, Eisen- und Maschinen
Industriellen in Wien langte eine Zuschrift sammt der 

Eingabe dieses Vereines an das h. k. k. Handelsministerium, 
betreffend das neu e Eisenbahn - Betriebs -Re g 1 e
m e n t, ein, in welcher derselbe die Section Leoben 
ersucht , sich dem von ihm gegen einzelne Bestim
mungen des Betriebs - Reglements eingeleiteten Schritte 
anzuschliessen ; weiters hat der Montanverein für Böhmen 
in Prag eine von ihm an das h. k. k. Handelsministe
rium gerichtete, ebenfalls das neue Eisenbahn-Betriebs
Reglement betreffende Vorstellung zum Anschlusse mit
getheilt. Ueber beide Einläufe referirt Bergdirector 
Kau t h : die Vorstellung des letzteren Vereines bezieht 
sich ausschliesslich auf § 54 und die damit im Zu
sammenhange stehende Einhebung einer Aufnahms
Stempelgebühr von 5 kr. 

Die vom Wiener Montanvereine vorgebrachten Be· 
denken und Wünsche sind verschiedener Qualität, mehr 
oder minder bedeutend, jedoch sämmtlich zu unterstützen 
und hat Referent grösstentheils im Anschlusse an die 
Eingabe dieses Vereines an das h. k. k. Handels
Ministcrium eine Eingabe der Section Leoben an dieselbe 



Stelle ausgearbeitet, welche er zur Verlesung bringt. 
Der mitgetheilte Petitionsentwurf wird einstimmig an
genommen und Bergdirector Kau t h vom Obmanne für 
diese gründliche Arbeit der Dank ausgesprochen. 

Es wird beschlossen, diese Petition in zahlreichen 
Exemplaren in Druck legen zu lassen und sie sowohl 
an Vereinsmitglieder, sowie auch an die dem Vereine 
nahestehenden Vertreter in den legislativen Körper
schaften mit dem Ersuchen zu senden , diese Petition 
sowohl in der ihnen geeignet erscheinenden Weise zu 
unterstützen, als auch anderen interessirten Kreisen zu 
übermitteln. 

Die Sitzung wird hierauf geschlossen. 

Y. Waltl, F. Rochelt, 
Secretär und Schriftführer. Obmann. 

33 

Berichtigung. 

In dem Protokolle der Ausschuss-Sitzung der Section 

Leoben vom 21. Jänner 1. J. in Nr. 2 der „Vereins

Mittheilungen" wurden irrthümlicher Weise die Bruderladen 

unter den der öffentlichen Rechnungslegung unterworienen 

Unternehmungen angeführt und im vorletzten Alinea 

anstatt Delegirten-Conferenz der Montanvereine, Delegirten

Conferenz der Handels- und Gewerbekammer angegeben, 

was hiemit richtiggestellt wird. 

V. Waltl. 

~Iontanistischer Club in Kladno. 
Clubsitzung vom 31. Jänner 1893. 

Auf dem Programme dieser, unter dem Vorsitze des 
Clubpräsidenten, Oberbergverwalter Franz Schröcken
s t ein, abgehaltenen Sitzung, an welcher sich 27 Mit
glieder betheiligten, stand: 1. Ein Vortrag des 0 b er
ingen i e ur s Emil Vorbach „über einige Fort
schritte im Eisenhüttenwesen", 2. freie An
träge der Mitglieder. 

Nachdem der Vorsitzende die Versammlung kurz 
begrüsst hatte, lud derselbe Herrn Vorbach zur .Ab
haltung des angekündigten Vortrages ein. 

In der Einleitung bespricht der Vortragende zu
nächst das Gestell des Hochofens , als denjenigen 
Theil , der dem grössten Verschleiss ausgesetzt ist, 
und zwar weniger in Folge der höheren, daselbst herr
schenden Temperatur, als in Folge des chemischen 
Angriffes der meist hochbasischen Kalksilicatschlacke 
auf die Substanz der verwendeten Chamottesteine. Nach
dem er hierauf die früheren Zustellungsmaterialien für 
Hochofengestelle und Böden besprochen hatte, geht er 
zur Beschreibung der Gestell- und Bodenzustellung mit 
Th e er c ok es t einen über und bezeichnet es als einen 
wesentlichen Fortschritt in der Th_eercokema.sse , eine 
Substanz gefunden zu haben, welche der corrodirenden 
Einwirkung der Schlacke vollständig widersteht. Selbst 
wenn man von der Zustellung mit diesen Steinen ab
kommen sollte, bleibe immer noch ein Erfolg darin, 
dass man es seit der .Anwendung von Cokecinder -
sei es nun in Form von Theercokemasse oder als 
Gemenge mit etwas feuerfestem Thon - in der Hand 
hat, die Stichlöcher zum Halten zu bringen. Der Vor
tragende erläutert sodann die Herstellungsweise der 
Theercokesteine . .Anfangs kamen nur kleine und wenig 
feste Ziegel auf den Markt. Heute habe es gar keine 
Schwierigkeit, solche Yon 800 mm Höhe und auch noch 
grössere in recht fester Qualität herzustellen. Als Haupt
punkte der Fabrikation bezeichnet der Vortragende : 

möglichst reinen und festen Cokes zu verwenden und 
diesen fein zu mahlen; ein Zusatz von Graphit trage 
zur Dichtheit der Steine bei , mache sie aber nicht 
aschenreicher. Die Formung der Ziegel geschieht durch 
Einstampfen in gusseiserne, zerlegbare Formen und ist 
darauf zu achten , dass sich beim Stampfen keine 
getrennten Lagen bilden. Die gusseisernen Formen sind 
gleichzeitig die Brennkapseln, in denen das nun folgende 
Abflammen geschieht. Die Temperatur sei dunkle Roth
gluth und müssen die Stücke derart aufgestellt sein, 
dass die Heizgase alle Theile derselben bespülen können. 
Betreffs der erlangten Resultate theilt der Vortragende 
mit, dass im Allgemeinen die aus Theercokesteinen 
gebauten Gestelle gut halten, während die Böden fast 
überall aufschwimmen; es seien ihm im Luxemburg'schen 
und in Westphalen nur zwei Werke bekannt, wo auch 
die Böden halten sollen. Als Grund dieser Nichterfolge 
bei den Böden nimmt man zumeist an , dass das Roh
eisen in Folge seiner Fähigkeit, Kohlenstoff aufzunehmen, 
den Boden gewissermaassen auflöste ; auf mehreren 
Werken will man auch ein allmähliches Verschwinden 
des Bodens ·beobachtet haben. Es ist nicht zu verkennen, 
dass diese Erklärung einige Berechtigung hat; der 
Boden ist mit dem flüssigen Eisen mehr in Berührung 
als die Gestellwände , wodurch auch die verschie
dene Haltbarkeit beider erklärlich erscheint. Auf anderen 
Werken hingegen habe man ein plötzliches Verschwinden 
des Bodens, ein Aufschwimmen desselben constatirt. Auf 
einem derselben hat sich der Theercokeboden gehoben 
und verblieb in dieser abgehobenen Stellung mehrere 
Monate , während welcher ihn das flüssige Roheisen 
sowohl von unten, als auch von oben bespülte. Dieser 
Umstand weise darauf hin, dass die Aufnahmsfähigkeit 
des flüssigen Roheisens für Kohlenstoff doch nur eine 
geringe sein müsse, da ja sonst nach mehrmonatlichem 
Betriebe der aufgeschwommene Boden vollständig ver-
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schwunden sein müsste. Dies war aber, wie bereits 
bemerkt, nicht der Fall. 

Der Vortragende ist der Meinung, dass ein wich
tiger Umstand für das Zugrundegehen der Thcercoke
höden in der Durchlässigkeit der Kohlenstoffziegel für 
flüssiges Hohcisen liege und glaubt dem dadurch abzu
helfen , dass er unterhalb des Bodens eine Reihe von 
Canälen anlegt, durch welche entweder das durchsickernde 
Eisen nach Ausscn ablaufen oder durch Eimipritzen 
von Wasser gegen den 'fheercokeboden zum Erstarren 
gebracht werden kann. 

Hierauf geht der Vortragende zur Besprechung und 
kurzen Beschreibung des lI ö r de er Hohe i s e n s am m-

l er s und zu der auf jenem Werke angewendeten 
Methode der E n t s c h w e f' 1 u n g d u r c h Fe r r o m a n
g an über. Nachdem er als letzten Punkt noch das 
E n t s c h w e f' 1 u n g s - Paten t von Sani t er erläutert, 
schliesst der Vortragende seinen, sowohl wegen des 
instructiven Gegenstandes, als auch der formvollendeten 
und klaren Vortragsweise sehr interessanten, mit allge
meinen lebhaftesten Beifallsbezeugungen der Versammlung 
belohnten Vortrag. 

Nachdem beziiglich des zweiten Programmpunktes 
- freie Anträge der Clubmitglieder - Niemand sich 
zum 'Vorte meldete, wurde die Sitzung vom Vorsitzen-
den geschlossen. -r. 

Po 1 niseher Montanverein. 
Unter diesem Titel h1t in Galizien ein neuer Fach

verein in der Bildung begriffen, dessen Statuten während 
einer Versammlung gelegentlich der Landesausstellung 
in Lemberg (1894) endgiltig festgestellt werden sollen; 
doch gedenkt das vorbereitende Comite schon im Jahre 
18!l3 ein bergmännisches Jahrbuch herauszugeben. Der 
Zweck des Vereines ist die Vereinigung der polnischen 
Montanisten und Förderung der Collegialität , Pflege 
der Fachwissenschaften, der Handelsinteressen und der 
alten Bergmannssitten. Der Aufruf sowohl als auch der 

Statutenentwurf betonen ausdrücklich die Absicht, colle
giale Beziehungen mit den übrigen fachverwandten Ver
einen in Oestorroich anbahnen und pflegen zu wollen. 
Es ist gewiss im hohen Maasse erfreulich, dass sich 
das montani:itische Leben, welches sich durch die VereinR
bildung zweifelsohne auch stärken wird , nun auch in 
Galizien lebhafter regt , und dass das Montanistikum 
Galiziens eine gemeinsame Vertretung nach aussen erhält. 
Wir wünschen dem Vereine das beste Gedeihen. 

}'achversamrnlung der Berg- und Hiittenmänner im österreichischen Ingenieur- uncl 
A rchi tekteu-Verein. 

Versnmmlung vom 19. Jänner 1893. 

Der Obmann Hofrath Bitter von Ross i w all er
öffnet die Versammlung , be(lauert , der heutigen Ver
sammlung nicht länger anwohnen zu können und 
übergibt den Vorsitz an den Obmann - Stellvertreter, 
Director P e i t h n e r R i t t e r v o n L i c h t e n f e l s. 

In Erledigung der Tagesordnung ersucht der Ob
mann-Stellvertreter den bosnisch-hercegowinischen Berg
Yerwalter im k. u. k. Reichs-Finanz-Ministerium, Herrn 
l<' ran z P o e c h , seinen angemeldeten Vortrag 

„tJ'eber den Xohlenbergba.u in Bosnien" 

halten zu wollen , welcher Vortrag im Hauptblatte aus
führlich wiedergegeben werden wird. 

Der Vortragende führte aus, dass vor der Occu
pation der Kohlenbergbau in diesen Ländern gleich Null 
war, da der Holzreichthum dortselbst für die Bedürfnisse 
der Bewohner genügte. Erst mit dem Eindringen der 
Locomotive, mit dem Streben nach Gründung von In
dustriezweigen änderten sich diese Zustände und veran
lassten den Kohlenindustrie - Verein, im Jahre 1880 bei 

Zenica den ersten Stollen anzulegen, welcher das Heiz
material für die Bosnabahn liefern sollte. Im Jahre 1885 
folgte die Eröffnung einer zweiten Grube zu Kreka bei 
Dolny Tuzla, welche die Salinen von Dolny Tuzla zu 
versorgen hatte und nach Eröffnung der Bahnstrecke 
Doboj-Siminhan auch einen nennenswerthen Kohlenexport 
erzielte. Für den stetigen Aufschwung der Kohlenin
dustrie in Bosnien ist die Steigerung der Förderungs
ziffer, welche im Jahre 1880 nur 4996 q im Werthe von 
2631 fl betrug, sich mit Schluss des Jahres 1891 aber 
bereih auf 772 660 q im Wcrthe von 165 427 fl belief, 
der sprechendste Beweis. Der Vortragende machte so
dann einige f'achtechnische Mittheilungen über die Stollen
anlagen, die Art des Betriebes, die maschinellen Ein
richtungen und gab auch Aufschliisse ttber die Versendung 
des gewonnenen Productes. 

Rücksichtlich der Arbeiterverl1ältnisse erwähnt Redner, 
dass die Zahl der Arbeiter, welche zumeist einheimische 
sind, in der Zeit von 1880 bis 1891 von 16 auf 320 
gestiegen ist, dass dieselben entsprechend gelohnt sind 
(der Häuerlohn bei 1 lstundiger Schicht beträgt 1 fl 60 kr) 



und dass die Arbeiter im Falle ihrer Erkrankung aus 
der Krankencassa, welche einen Zweig der Landesbruder
lade bildet, und zu welcher sie Beiträge leisten müssen, 
unterstützt werden. Redner macht hierauf noch einige Mit
theilungen über die in Kreka bestehende Arbeiter-Colonie, 
liber die nähere Einrichtung der Häuser, deren Kosten
preise und Miethzinse und schliesst mit der Angabe der 
noch projectirten ferneren Wohlfahrtseinrichtungen seine 
Ausführungen. 

Nach Schluss des mit vielem Beifalle aufgenommenen 
interessanten Vortrages gibt der Obmann - Stellvertreter 
bekannt, dass ihm von Seite des Wahlausschusses des 
österr. Ingenieur- u. Architekten-Vereines, welcher heute 
eine Sitzung hielt, die Einladung zugekommen sei, 
die neu zu wählenden Mitglieder in den Verwaltungs
rath und in das ständige Schiedsgericht für technische 
Angelegenheiten bis längstens 3. Februar 1. J. nam-
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haft zu machen , wobei die Fachgruppe für die be
zeichneten Functionen 3, bezw. 2 Mitglieder zu nominiren 
habe. Da die nächste Versammlung erst am 16. Februar 
1. J. stattfindet , so wiirde es sich empfehlen , um nicht 
eine ausserordentliche Versammlung behnfs Aufstellung 
der Candidaten einberufen zu müssen, diese Wahlen 
sogleich vorzunehmen. 

Es wird hierauf zur Wahl geschritten und werden 
per Acclllmation als Candidaten für den Verwaltungsrath 
die Herrn: Hofrath Hit t er von Ho s s i w a 11, Central
Director H e y r o w s k y und Bergverwalter Fra n z 
Po e c h und als Candidaten für das Schiedsgericht die 
Herrn beb. aut. Ingenieure Johann Ba z an t und Engen 
Ritter von Lus chi n gewählt. 

Hierauf schliesst der Obmann-Stellvertreter die V er
sammlung. 

K. H. 

Der Bergbau und die Steuergesetz-Reform. 
Der Verein für bergbauliche Interessen im nord

westlichen Böhmen zu Te p 1 i t z hat Herrn Dr. Gnstav 
Schneid er, Advocaten in Teplitz, zur Ausarbeitung 
eines „Gutachtens über die Rückwirkung der Steuer
reform auf den Bergbau" aufgefordert. 

Dieses Gutachten liegt nunmehr vor und gibt Ver
anlassung , auf dasselbe näher einzugehen , sowohl der 
Wichtigkeit der Materie im allgemeinen wirthschaftlichen 
Interesse halber, als der besonderen Bedeutung desselben 
für den Bergbau. 

Von Vornherein sei es gesagt, dass der Verfasser 
dieses Gutachtens in gewohnter scharfsinniger und streng 
logischer Weise sich die ganze Frage zurechtgelegt hat, 
sie vollständig beherrscht und die Conclusioneu mit 
aller Schärfe zieht. 

Die Regierungsvorlage ·eines Gesetzentwurfes, be
treffend die dir e c t e n per s 0 n als t e u e r n, bezweckt 
die Reform der Er w erb- und Einkommensteuer, 
indem die jetzige Einkommensteuer aufgeh o
b e n , die E r w erb s t e n e r r e fo r m i r t und eine 
Bes o 1 dun g s-, eine Renten- und eine Persona 1-
E in kommen s teuer eingeführt wird. Die Aufhebung 
der bisherigen Einkommensteuer ist aber nur eine for
melle; thatsächlich ist die allgemeine Erwerbsteuer eine 
reformirte Einkommensteuer erster Classe, die Besoldungs
steuer tritt an die Stelle der Einkommensteuer zweiter 
Classe und die Rentensteuer ersetzt die Einkommen
steuer dritter Classe. 

Das Wes e n der Reform besteht also darin, dass 
die bestehenden dir e c t e n Personalsteuern den Charakter 
von Ertragssteuern (Objectssteuern) aufrecht erhalten 
und neu geregelt werden und dass als Ergänzung zu 
diesem Objectsteuersystem eine Snbjectsteuer, die Per
s o n a l - Einkommensteuer, neu eingeführt wird. 

Die Z i e 1 e, welche die Regierungsvorlage sich 
steckt, sind eine gerechte Auftheilung der 
Steuerlasten, u. zw. durch Heranziehung derjenigen 
steuerkrllftigen Elemente, die bisher der Steuerleistung 
nicht unterworfen waren, und die Erziehung der Revöl
kerung zu einer gesunden und vorurtheilslosen Mitthlltig
keit an der Besteuerung und die H e b u n g der st.ark 
zurückgebliebenen S t e u er m o r a 1. 

Nachdem die Personal-Einkommensteuer als Subject
steuer den Ertrag aus dem Bergbau wenig beeinflusst, 
so beschränkt sich der Verfasser des Gutachtens nur 
auf die Beurtheilung der den Bergbau betreffenden 
0 b j e c t s t e u e r n , d. i. die a 1 1 g e m e i n e E r w e r b
s t e u er und die E r w e r b s t e u e r für die Bergbau -
unternehmungen der Actiengesellschaften und 
Ge werk s c haften , welche die Regierungsvorlage 
separat bei der Erwerbsteuer von den der öffentlichen 
Rechnungslegung unterworfenen Unternehmungen behan
delt. 

Das System der a 1 1 g e m ein e n Erwerbsteuer bildet 
in der Regel die Ertragsfähigkeit auf Grund 
ä u s s er er Merkmale; von diesem System wurde bei 
dem B e r g b au abgegangen , bei welchem es nach wie 
vor bei der Besteuerung des zu f a t i r enden Re i n er
t rage s verbleibt. 

Das Gutachten erkennt dieses System als ein gerecht
fertigtes an und auf dem Boden dieser Thatsache 
stehend, versucht dasselbe die in der Regierungsvorlage 
enthaltenen Bestimmungen zu amendiren , ohne die 
Gesetzesvorlage selb3t als undiscutirbar zu verwerfen. 

Herr Dr. Schneider bespricht zunächst die Frage 
derContingentirung, und indem er hiebei auf die 
Mängel der Regierungsvorlage hinweist, gelangt er zu 
dem Vorschlage , dass es sich empfehlen würde , den 
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Handels- und Gewerbekammern, sowie denjenigen 
V creinen, denen die Vertretung der Interessen gewisser 
Industrien statutarisch zusteht, das Hecht zu gewähren, 
motivirte Anträge wegen Abänderung des Bezirks
c o n t in gen t es bei den Contingent - Commissionen zu 
stellen. 

Die Creirung der Erwerbs t e u er - Commis
s i o n e n nach dem Classensystem möge dahin abgeändert 
werden , dass Erwerbsteuer - Commissionen je für 
Gruppen gleicher oderverwandterGewerbe 
gebildet werden , so dass für jeden Veranlagungsbezirk 
eine grössere Anzahl von Erwerbsteuer-Commissionen zu 
errichten wäre; die betreffenden Kategorien von Ge
werben würden dann je einen separaten und die in 
einer Gruppe vereinigten Gewerbe je einen 
gemeinschaftlichen Wahlkörper bilden. 

Was die V er a n l a g u n g s g r u n d s ätz e anlangt, 
so bieten für den Bergbau nur die Behandlung der „A b
s c h reib u n gen" und die „Passivzinsen" bei 
Ermittlung des Reinertrages zu Abänderungsvorschlägen 
Veranlassung. 

Bei Ermittlung des zu besteuernden Reineinkommens 
bringen die §§ 49 und 103 lit. f) von der Einnahme 
über sllmmtliche Betriebsanlagen noch diejenigen Ab
schreibungen in Abzug , welche einer angemessenen 
Berücksichtigung der durch Abnützung entstandenen 
Werthverminderung des lnven tars oder Betriebs
materials, sowie der durch den Betrieb verursachten 
Substanz-, Cu r s- und anderen V er l u s t e n ent
sprechen. 

Während die Abzüge für Substanzverlust e 
die bisherige Unzulli.ssigkeit derselben aufhebt, also 
eine wesentliche Verbesserung statuirt , gestattet die 
Regierungsvorlage bezüg-lich der Wert h ver min de
r u n g nur diejenigen Abschreibungen der durch Ab-
11 ü t zu n g entstandenen Werthverminderung des 111ve11-
t a r s oder Betriebsmaterials. 

Durch den Bergbaubetrieb erleiden aber nicht nur 
d i e s e eine W erthverminderung , sondern auch die 
Grundstücke, welche zu Abbauzwecken erworben 
wurden, und es wären aus diesem Grunde obige Bestim
mungen durch eine Zusatzbestimmung zu ergänzen, dahin 
gehend , dass , insoferne beim Bergbau durch den 
Betrieb desselben Grundstücke, die zu Ab b au z w e c k e n 
erworben wurden, durch deren bergbauliche Devastirung 
eine Werthverminderung erleiden oder gänzlich cultur
unfähig werden, die gegenüber dem Ankaufspreise ent
stehende Werthverminderung, bezw. bei durch den Berg
baubetrieb entstandener gänzlicher Culturunfähigkeit der 
ganze Ankaufspreis von den Bergwerkseinnahmen in 
Abzug gebracht werden kann. 

Die Regierungsvorlage gestattet nach § 45 nicht, 
dass bei der allgemeinen Erwerbsteuer die bezahlten 
oder berechneten Z in 1:1 e n von den im Geschäftsbetriebe 
verwendeten eigenen und fremden Capitalien in 
Abzug gebracht werden. 

---Drurk von Gottueb-Gistel &. Comp. In Wien. ---- --------

Die Nichtabrechnung <ler Zinsen der eigenen 
Capitalien erscheint gerechtfertigt, weil die Zinsen einen 
Theil des Geschäftsgewinnes bilden. 

Die Nichtabrechnung der Zinsen fremd er Capi
talien jedoch ist unberechtigt, denn dieselbe involvirt eine 
Doppel beste u er u n g; diese ist gesetzlich unzulässig 
und wäre daher zur Vermeidung derselben der § 45 
dahin abzuändern, dass die Zinsen von den im Geschäfts
betriebe verwendeten fremd e n Capitalien von den 
Einnahmen in Abzug gebracht werden können. 

Nachdem die Steuerbemessung beim Bergbau nicht 
nach äusseren Merkmalen, sondern nach dem zu fatiren
den Ertrage zu erfolgen hat, so sei zu gestatten, dass 
bei dieser Kategorie von Unternehmungen dann, wenn 
von mehreren Betriebsstätten einer Unternehmung die 
eine ein Einkommen abwirft, dagegen die andere einen 
Betriebsverlust ausweist, über Verlangen des Steuer
pflichtigen der Betriebsverlust der einen von dem Betriebs
gewinne der anderen Betriebsstätte abgerechnet werden 
könne. 

In Consequenz der im Gutachten vorgeschlagenen 
Bildung der Erwerbsteuer-Commissionen nach G e werbe
g a t t u n gen erscheint es selbstverständlich , dass das
selbe auch bei der Bildung der Berufungs - C o m
m iss i o n darauf Rücksicht nimmt und für die Haupt
k a t e g o ri e n der Gewerbe, u. zw. für die Gross
industrie, den Bergbau und einzelne Gruppen der Klein
gewerbe die Bildung von Sec t i o n e n der Berufungs
Commissionen proponirt, welchen dann die betreffenden 
Beschwerden von dem Vorsitzenden zur Entscheidung 
zuzuweisen wären. 

Die E r w e r b s t e u e r von den der ö ff e n t l i c h e n 
Rechnungslegung unterworfenen Unternehmungen 
- beim Bergbau, den A c t i enges e l l s c haften und 
G e werk s c haften - ist nach der Regierungsvorlage 
eine Special - Erwerbs teuer, da diese Unter
nehmungen von der allgemeinen Erwerbsteuer ausge
nommen werden; sie gehört somit zu den 0 b j e c t
s teuer n. Da da,s Objectsteuersystem aber in diesen 
Fällen noch durch eine Subjectsteuer, die Personal-Ein
kommensteuer, ergänzt wird, diese aber von den Actien
gesellschaften und Gewerkschaften ebenfalls getragen 
wird, so unterliegen diese Unternehmungen einer unzu
lässigen D o p p e l b es t e u e r u n g und aus diesem Grande 
schlägt das Gutachten vor, dass die Bergbauunterneh
mungen von Actiengesellschaften und Commanditgesell
schaften auf Actien , sowie die Unternehmungen von 
Gewerkschaften in die a II g e m e i n e E r w erb s t e u e r 
einzubeziehen sind. 

Der geehrte Herr Verfasser des Gutachtens erhofft, dass 
die montanistischen Vereine Oesterreichs, welche ja in 
so manchen Angelegenheiten, die den Bergbau Oester
reichs betrafen, gemeinsam und zum Nutzen unserer 
Industrie vorgingen, auch in der so wichtigen vor
liegenden Frage der für den Bergbau erforderlichen 
Verbesserungen der Regierungsvorlage über die Per so
n a 1 steuern einmüthig ihre Wünsche den gesetzgeben
den Körperschaften zur Kenntniss bringen werden. 

-o
·~-~---~V~e-r-nn_t_w_o_rt-li-rl-1e_r_R_e_d-ac-tc_u_r_C_a_rl-vo-n~Ernst. 
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INHALT: Einladung der Section Leoben des berg- und hüttenmännischen Vereines für Steiermark und Kärnten zur Jahresversamm
lung. - Berg- und hüttenmännischer Verein für Steiermark und Kärnten. Section Leoben. - Montan-Verein für 
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EINLADUNG 
der Section Leoben des berg- und hüttenmännischen Yereines für Steiermark und Kärnten zur 

Jahres -Versammlung 
am Donnerstag-~ den l.l.. :::b.l.t:ai l.99::3 in Leoben. 

Programm: 
Mit t wo c h, den 10. Mai, Abends gesellige Zusam

menkunft der Mitglieder und Gäste im kleinen Saale 
des Hotels „Post". 

Donnerstag, den 11. Mai, Vormittags halb 
10 Uhr: Versammlung der Gäste im städtischen Rath
haussaale in Leoben. Um 1 Uhr: Gemeinsames Mittag
mahl im Hotel „Post". Per Couvert sammt Kaffee 1 fl 50 kr. 

Tagesordnung: 
1. Eröffnung der Versammlung durch den Obmann. 
2. Vortrag des Jahresberichtes pro 1892 durch 

den Obmannstellvertreter. • 

3. Vortrag des Rechnungsberichtes ftir 1892 und 
des Prälimioares pro 1893 durch den Cassier. 

4. Wahl zweier Ausschussmitglieder und der Rech-
nungsrevisoren pro 18n3. 

5. Allfällige Anträge von Mitgliedern. 
6. Vorträge. 
Bisher angemeldet : Herr Bergakademieprofessor 

A. Bauer: „ Der Handel mit alten Dampfkesseln und 
das Dampfkesselgesetz." Herr Ingenieur F. B 1 eich
s t einer: „ Ueber feuerfeste Materialien." 

Weiter zu haltende Vorträge und zu stellende An
träge sind rechtzeitig bei der V ereiosleitung anzumelden. 

Leoben, am 19. April 1893. 
F. Rochelt, Obmann. 

Berg- und hüttenmännisclrnr Verein für Steiermark und Kärnten. 
Sectlon Leoben. 

Protok.oll der Ausschuss-Sitzung vom 19. April 1893. 

Vorsitzender der k. 'k. Oberbergrath Professor 
Roch e J t. Anwesend die Ausschussmitglieder: von 
Ehrenwerth, Hautmann~ Jaritz, .Jungwirth, 
Kauth, Krätschmer, Richter, Sedlaczek, 
Waitl. 

I. Eingelaufen sind: Vom Vereine für die bergbau
lichen Interessen im nordwestlichen Böhmen zu Teplitz 
ein Nachtrag zu der seinerzeit an das hohe Abgeord
netenhaus ein"'ereichten Petition, betreffend das Berg
schaden"'esetz 

0 

welchem Nachtrage sich anzuschliessen 
0 ' • h der Ausschuss sich nicht veranlasst sie t; - vom berg-

und httttenmännischen Vereine für die Reviere Falkenau, 
Eibogen und Carlsbad die Mittheilung, dass dieser 
Verein sich der Petition der Section Leoben in .Auge-

legenheit des neuen Eisenbahn - Betriebs - Reglements an
schliesst; - von der ständigen Delegation des III. österr. 
Ingenieur- und Architektentages der Rechnungsabschluss 
pro 1892 und das Präliminare für 1893, nach welchem 
auf die Section Leoben für dieses Jahr 54 fl 66 kr als 
Beitrag zu den Gebahrungskosten der ständigen Dele
gation entfallen; - vom Reichsrathsabgeordneten G. Ja x 
ein sehr entgegenkommendes Schreiben mit der Ver
sicherung , die Petition der Section Leoben , betreffend 
das neue Eiseobabnbetriebsreglement, der Hegierung 
auf das wärmste zu empfehlen; - vom k. k. Hofrathe F. 
R. v. Grube r in Wien ein Begrlissuogsschreiben anläss
lich seiner Berufung zum Vorsteher des österr. Ingenieur
und .Architekten-Vereines ; - vom k. k. Oberbergrathe 



l•'. See 1 a n d in Klagenfurt ein Schreiben in Angelegen
heit des in diesem Jahre abzuhaltenden Bergmannstages. 

II. Der Obmann verliest das an anderer Stelle 
dieser Nummer bekannt gegebene Programm für die am 
11. Mai anberaumte Sectionsvcrsammlung, welches ein
stimmig angenommen wurde. 

III. Der Obmann wird ermächtigt, dem k. k. Ober
bergrathe und Hüttendirector J. Schmidham m er zu 
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der anlässlich seines Scheidens aus dem aetiven Dienste 
am 23. April 1. J. in Neuberg zu veranstaltenden Ab
schiedsfeier ein Beglückwünschungstelegramm namens 
der Section Leoben zu übersenden. Hierauf wurde die 
Sitzung geschlossen. 

V. Waltl, 
Secretär und Schriftführer. 

F. Rochelt, 
Obmann. 

Montan -Verein für ßöhrnen. 
Protokoll über die Sitzung des Vereinsausschusses vorn 4. März 1893. 

Vorsitzender: Der Vereinsprllsident Oberverwalter Vorgehen beim Verein Teplitz angeregt worden sei, und 
Schröcken s t ein. dass der Montanverein sich zu einem selbstständigen 

1. Verificirung des letzten Sitzungs
protokolles. Nachdem das Protokoll seinerzeit den 
Vereinsmitgliedern zugeschickt wurde , wird von der 
Verlesung Umgang genommen und da von keiner Seite 
gegen die Fassung desselben eine Einwendung erhoben 
wird, erklärt der Vorsitzende das Protokoll für verificirt. 

II. V o r trag d e r E i n 1 ä u f e u n d g e s c h ä f t-
1 i c h e M i t t h e i l u n g e n. 

1. Das Mitglied F' rauen lob s c h acht in Lado
witz, welches den Austritt aus dem Vereine mit Ende 
189 2 angemeldet hatte, wurde verständigt, da~s statuten
gemliss der Austritt ein Vierteljahr vor Ausgang des 
. Jahres angezeigt werden müsse 1 widrigenfalls die Mit
gliedschaft noch ein Jahr dauert. 

2. Die k. k. Berghauptmannschaft verlangt den Ver
waltungsbericht für 1892. Wird eri>tattet werden. 

3. Der Verein bringt beim Abgeordnetenhause eine 
Petition in Betreff des Gesetzentwurfes z u m Schutze 
der Oberfläche gegen Gefährdung durch 
den Bergbau u n d Er s atz l eist u n g f Ur Berg
s c h 11 den ein, welche Petition seinerzeit an die Vereins
mitglieder vertheilt wurde. Wird zur Kenntniss ge-
nommen. 

4. Der Verein in Teplitz sendet den Bericht über 
die Enquete der Reichenberger Handelskammer über die 
Steuerreform. Wird zur Kenntaiss genommen. 

5. Eingabe aa das Ackerbauministerium wegen 
Veröffentlichung der Erkenntnisse der Schiedsgerichte 
der Bruderladen. Wird zur Kenntniss genommen. 

6. Vereinigte Brüx - Dux -Oberleutensdorfer Revier
bruderlade sendet Erkenntnisse des dortigen Schieds
gerichtes für Bruderladen und den Statutenentwurf für 
die· Central-Bruderlade im nordwestlicheu Böhmen. 

7. Verein der Montanindustriellen in Wien sendet 
den Rechenschaftsbericht für 1892. 

8. Verein Teplitz schickt eine Petition an das Ab
geordnetenhaus in Sachen des Gesetzentwurfes über Berg
schäden , behufs Beitritt zu derselben. Es wurde der 
Beitritt im Hinblick auf die bereits eingebrachte selbst
ständige Petition über diesen Gegenstand (3) abgelehnt. 

9. Der berg- und hüttenmännische Verein in Falkenau 
tritt in der Angelegenheit (3 und 8), die Bergschäden 
betreffend, der Teplitzer Petition bei und hätte ein ge
meinsames Vorgehen aller Vereine gewünscht. Es ·wurde 
dem Falkenauer Vereine erwidert, dass ein gemeinsames 

Schritte entschlossen habe, weil der Verein Teplitz die Be
rathung hierüber nach jener im Jänner 1893 anbe
raumten Berathung über die Steuerreform verschoben 
wissen wollte. Bergrath Neu b er t gibt über den Staud 
dieser Angelegenheit Aufschlüsse , wornach die Bestre
bungen der Vereine Berücksichtigung finden dürften. 

10. Verein der Montanindustriellen in Wien sendet 
eine Ringabe an das Handelsministerium in Betreff des 
neuen Eisenbahn-Betriebsreglements. 

11. Duxer Kohlenwerke „Fortschritt" bestätigen 
den Empfang der Spende von 25 fl seitens des Montan
vereines für die Hinterbliebenen der Opfer des Gruben
unglücks . 

12. Adolf K n o 11, Vorstand des Carlsbader Berg
revieres, sendet einen Aufruf um milde Beiträge für die 
Hinterbliebenen der Opfer des Unglückes auf dem 
Rudolfschacbte in Putschirn. Es wird eine Spende von 
20 fl zu diesem Zwecke gewidmet. 

III. Rechnungsabschluss für dasJahr 1892. 
Nach der von den Rechnungsrevisoren geprüften und 
richtig befundenen Rechnung für 1892 betrugen die Ein
nahmen fl 9769,02, die Ausgaben fl 6177,11; die Bilanz 
Ende December 1892 schliesst mit einem Activum von 
fl 4802,96. Die Kalender -Rechnung schloss mit einem 
Deficit von fl 25, 70. 

IV. Abhaltung der Genera 1 versa mm 1 u n g und 
Antrag an dieselbe in Betreff des Vereinsbeitrag e:s 
für 1893. Ueber Antrag des Vorsitzenden wird be
schlossen, die Generalversammlung in Kladno am 14. Mai 
abzuhalten, an welche sich am 15. Mai die Besichtigung 
einiger Werke anschliessen würde, und den Verein in 
Teplitz zur Theilnabme einzuladen. 

V. Frei e A. n träge. Bergdirector Scher k s bringt 
die Frage der Bruderladenreform zur Sprache und Berg
rath Neu b er t gibt Aufschluss über den Stand dieser 
Angelegenheit im nordwe3tlichen Böhmen in Folge der 
Errichtung der Central-Bruderlade in Brüx. Bergdirector 
Kreut z b er g erörtert in eingehender Weise die Sani
rung der Bruderladen, die ungeachtet der grossen mate
riellen Opfer seitens der Werke noch immer nicht in 
FlusE; kommen will. Die Bruderladenreform ruft in der 
Arbeiterschaft grossen Unwillen hervor, namentlich kehrt 
sich die Unzufriedenheit gegen die Bestimmung, dass 
die activen Mitglieder viel zahlen müssten, um die hohen 
Provisionen der Provisionisten nicht zu kürzen 1 indem 
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nach dem Gesetze vom 17. September 1892 die alten 
Provisionisten ungeschmälert bleiben mussten. Hingegen 
haben die Activen Aussicht auf geringere Provisions
sätze als die jetzigen Provisionisten , welche wenig in 
die Bruderladen gezahlt, viel aus denselben entnommen 
haben und so die Ursache der kritischen Lage der 
meisten Bruderladen sind. Es wird beschlossen , bei 
dem Ackerbauministerium eine Vorstellung einzubringen 
und dahin zu wirken, dass in jenen Fällen, in welchen 

dem Bergwerk nur eine kurze Lebensdauer beschieden 
ist, durch Kllrzung der liquiden Provisionen die Mög
lichkeit zu verhüten, dass die Bruderlade früher er
schöpft sei, als der ßergbau selbst. Allgemein wird die 
Gäbrung unter den Arbeitern als besorgnisserregend 
und die Möglichkeit eines allgemeinen Ausstandes wegen 
der Bruderladenfrage als naheliegend und drohend be
zeichnet. 

Gez. Schröckenstein. 

Berg- und hüttemnännischer Verein in ~fähr. - Ost:rau. 
Ausschuss-Sitzung vorn 19. März 1893. 

Vorsitzender: k. k. Bergrath W. J i c ins k )'. An
wesend die Ausschussmitglieder: J. Mayer, J. Spot h, 
J. Hybner, H. Molinek, K. Cizek, E. Balcar, 
J. Pop p e. 

1. Der oberschlesische berg- und hiittenmllnnische 
Verein ersucht um Bekanntgabe des yorjährigen Förder
quantums im Ostrau -Karwiner Hevicre. Es wird be
schlossen, dem genannten \'ereine auch diesmal die 
gewilnschten Daten zukommen zu lassen. 

II. Der deutsche plldagogische Verein in Mistek 
ersucht um ein Gratisexemplar der Monographie des 
Ostrau-Karwiner Revieres. Dem Ansuchen wird Folge 
geleistet und der Vereinspräsident ermächtigt, ähnlichen 
Vereinen und den Schulen in Ostrau und Umgebung 
ebenfalls Gratisexemplare zu ertheilen. 

III. Der österreichische Ingenieur- und Architekten
Verein in Wien zeigt die Wahl des Herrn Hofrathes 
v o n Grube r zum Vereinsvorsteher an. Wird zur 
Kenntniss genommen und beschlossen , den genannten 
Herrn zu dieser Wahl zu begltickwünschen. 

IV. Herr Oberbergrath Roch e lt in Leoben er
sucht, ihm einige Daten über den Fortschritt des eisernen 
Ausbaues in unserem Reviere in den letzten zehn Jahren 
bekannt zu geben. Zu diesem Behufe werden Circulare 
an die einzelnen Betriebe versendet, mit dem Ersuchen, 
die in dieser Richtung gemachten Erfahrungen direct 
dem Herrn Oberbergrath Roch c lt bekannt zu geben. 

V. Der Montanrnrein in Wien übersendet einige 
Exemplare der Zeitschrift für Eisenbahnen und Dampf
schifffahrt der österr. - ungar. Monarchie und macht auf 
den in dieser Zeitschrift erschienenen Artikel: ,:Bemer
kungen zur Cartellbewegung" aufmerksam. Die vorge
legten Exemplare werden den Herren Ausschussmitgliedern 
zur Einsichtnahme tibergeben. 

VI. Das hohe k. k. Ackerbauministerium in Wien 
tibersendet eine Denkschrift des Herrn Rudolf Röt t g er 
in Mainz in der Schlagwetter-Angelegenheit zur Begut
achtung. Diese Abhandlung wird als werthlos bezeichnet 
und ohne nllhere Erörterung zurtickgeleitet. 

J. Poppe, W. Jil>insk)', 
d. Z. Schriftführer. ll. Z. Obmann. 

Montanistischer Club in Kladno. 
Clubsitzung vom 28. März 1893. 

Für diese, unter dem Vorsitze des Clubpräsidenten, 
Oberbergverwalter Franz S 6 h r ö& k e n s t ein, abgehal- .1 
tene Clubsitzung, bei welcher 34 Mitglieder anwesend 
waren, war folgendes Programm festgesetzt: 

1. ein Vortrag des Oberingenieurs W. Ho r l i v y 
„ über Dilatation und Compensation", 

2. ein kurzer Vortrag des Hüttenchemikers Fr. 
W 1t l d „ über die Beziehungen zwis.chen Licht und Elek
triciUl.t und einige Mittheilungen über die Elektricitäts
Theorie und bezüglichen Versuche des Prof. Hertz in 
Bonn", und 

3. freie Anträge der Clubmitglieder. 
Nach kurzer Begrtissung der Versammelten durch 

den Vorsitzenden, begann Oberingenieur W. Ho r l i v y 
seinen angekündigten Vortrag, in welchem er zunllchst 
mittheilte, dass er vor Kurzem eine Reise zu einer neu
errichteten Fabrik zu unternehmen hatte, um· ein Urtheil 
abzugeben über die Ursachen der bei gusseisernen 
Dampfleitungsröhren nach drr Montirung eingetretenen 
Brüche. Das Substrat dieses Urtheils theilte nun der 
Vortragende mit und schickte hiebei einige Erläuterungen 

der physikalischen Gesetze Uber die Ausdehnung der 
Körper voraus. Dieselbe beträgt bei Schmiedeeisen circa 
1/ 900 , bei Gusseisen 1/ 800 , bei Kupfer 11580 • Auf diese 
Ausdehnung müsse natllrlich bei Eisenconstructionen stets 
Bedacht genommen und damit gerechnet werden. Als 
Beispiele führt der Vortragende Brücken von 60 111 

Spannweite an, die sich bei 50° Temperaturdifferenz 
um 38 mm verlängern und de<Jshalb Vorrichtungen er
heischen, um diese Verlängerungen auszugleiclren; solche 
Vorrichtungen - Dilatations-Vorrichtungen - sind bei 
Pendeln und Walzen, bei Brückenauflagen nothwendig, 
man habe Stahllatchen bei der Schienendilatation, geho
belte Platten bei den Cylindern der grossen Dampf
maschinen etc. Die Dilatation ist hauptsächlich bei Rohr
leitungen von grosser Wichtigkeit. Die Ausgleichungen 
bei Rohren nennt man Compensationsvorrichtungen. 
Wasserleitungen unter der Erde bedürfen keiner Compen
sationsvorrichtung. L!lngere Wasserleitungen ober Tags 
werden mittelst Stopfbllchsen compensirt. Bei Dampfrohr
leitungen und Sehachtleitungen ist die Compensation weit 
schwieriger herzustellen. 
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Der Vortragende erläutert nun kurz die ihm be
kannten Compensationsvorrichtungen und deren Anwendung 
und führt zunächst die S t o p f b ü c h s e n c o m p e n s a t i o n 
bei den Wasserleitungen an. Diese ist nur in axialer 
Richtung gut verwendbar. Wenn in der Leitung Bögen 
und Kniestücke vorkommen, mu~s auf beiden Enden 
des Stranges für absolut sichere Befestigung gesorgt 
werden, damit die Rohre sich in die Muffen einziehen. 
Sehr schädlich ist der Schlag des Condensationswaesers, 
wofür der Vortragende ein Beispiel anführt. 

Als 2. Art von Compensationsvorrichtungen bezeichnet 
der Vortragende die Sehei b e neo m p e n s a t i o n. Diese 
wird aus zwei bombirten Scheiben von etwa 3fachem 
Durchmesser der lichten Weite des Rohres gebildet. Damit 
diese Vorrichtung wirksam sei, müssen die Scheiben 
schwach seiu, was aber nur auf Kosten der Festigkeit 
geschehen kann. Durch häufiges Compendiren verliert 
das Blech die Structur, und dadurch biisst es an Festigkeit 
ein. Durch die Schläge des Condensationswassers leiden 
die Scheiben namhaft, besonders wenn sie aus Kupfer 
hergestellt sind. In der Büchse, und zwar im unteren 
Theile derselben , befindet sich Wasser, oben dagegen 
Dampf; dadurch entsteht eine ungleichmässige Ausdehnung 
und unnatllrliche Spannung; aus diesem Grunde hielt 
auch der Vortragende die Scheibencompcnsation nicht fllr 
empfehlenswerth. 

Bei derPfeifencompensation wird ein .Qför
mi.ges Kupferrohr in den Strang eingefügt, wobei dafür ge
sorgt werden muss, dass der Strang in axialer Richtung 
geführt wird , damit die Rohre nicht seitwärts aus
weichen können, was durch fai;onirte, au den Umfang 
der Rohre angepasste Rollen geschieht. Diese Art von 
Compemation war in der vom Vortragenden eingangs 
erwähnten Fabrik angewendet, leider ohne die noth
wendigcn far;onirten Rollen. Dazu kam noch der Umstand, 
dasA in den durchaus aus Gusseisenrohren zusammen
gesetzten, circa 100 m langen Strang zuerst Dampf von 
2 at eingela~sen wurde, um gewisse Apparate zu trocknen. 
Der Dampf wurde aus der 250 m grossen Leitung nicht 
ausgelassen, sondern das condensirte Wasser wurde von 
Zeit zu Zeit zu Bauzwecken durch ein kleines Ventil 
abgeführt. Das in den Rohren befindliche Condenswasser 
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hat beim Eintritt von frischem Dampf Schläge verur
saClht, die den oben erwähnten Uebelstand noch ver
schlimmerten. 

Die beste Compensation besteht nach Ansicht des 
Vortragenden in der Anwendung von mehreren schmied
eisernen oder kupfernen Knieen und möglichster Ver
meidung von gusseisernen Rohren bei Dampfleitungen, 
zumal die Preise der schmiedeiseroen gegenüber den 
gusseisernen Rohren nicht bedeutend differiren. Nachdem 
der Vortragende bezüglich dieses Gegenstandes einige 
Beispiele vorgeführt, betont er schliesslich die Nothwen
digkeit, für automatische, rationell ausgeführte Conden
sationswasserleitung Sorge zu tragen, und zwar durch 
gut functionirende Wasserabscheider und automatische 
Condenstöpfe. Allgemeiner und lebhafter Beifall der 
Versammlung lohnte die interessanten, den reichen prak
tischen Erfahrungen des Vortragenden entlehnten Mit
theilungen desselben. Nachdem der Vorsitzende den 
Dank namens des Clubs ausgesprochen und die Anfrage 
an die Versammelten gerichtet, ob über den Gegenstand 
noch nähere Aufklärungen etwa erwünscht seien oder 
zur Sache gesprochen zu werden wünsche, theilte noch 
der k. k. Handwerkerschul-Director Fr. Rössler als 
weitere Bestätigung der vom Oberingenieur H o r l i v y 
gegebenen Beobachtungen und Erfahrungen über die 
Scheibencompensation ein Beispiel aus seiner eigenen 
Praxis mit, worauf der Hüttenchemiker Franz Wald 
in einem kürzeren, durch Wandskizzen erläuterten Vor
trage über die neue , von Professor Hertz in Bonn 
aufgestellte Theorie zur Erklärung des Wesens der 
Elektricität unter kurzer Erläuterung einiger bezllglicber 
Experimente des letzteren in anschaulicher und fesselnder 
Weise sprach und hiebei die Theorien des Lichtes -
der Geschwindigkeit und der Brechung des Lichtes 
- vorausschickte. Auch diesem mit allgemeinem Inter
esse aufgenommenen Vortrage wurde der allgemeine 
wohlverdiente Beifall der Versammlung zu Theil, und 
nachdem sich bezüglich des 3. Programmpunktes -
freie Anträge der Clubmitglieder - Niemand zum 
Worte gemeldet und den Vortragenden zuvor durch 
den Vorsitzenden der Dank ausgedrllckt wurde, wurde 
die Sitzung geschlossen. -r-

Petition der Section Leoben 
des b er g- u n d h ü t t e n m ä n n i s c h e n Vereines f ü r St e i er m a r k und Kärnten an das k. k. Handels
ministerium um Abänderungen einiger Bestimmungen des neuen Betriebsreglements der österreichisch

ungarischen Eisenbahnen. 
H oh e s k. k. H a n d e 1 s m i n i s t e r i u m ! 

Das mit Erlass eines hohen Handelsministeriums 
Nr. 59 604 vom 7. December 1892 genehmigte neue 
Betriebsreglement, Tarif, Theil I gelangte am 24. De
cember 1892 zur Ausgabe und zur allgemeinen Kennt
niss des Publikums und ist mit 1. Jänner 1893 in 
Kraft getreten. Es enthält eine Anzahl von Aendc
rungen gegenüber den bisher geltenden Bestimmungen, 
welche geeignet erscheinen , den Verkehr auf den 
Eisenbahnen wesentlich zu erschweren , den Ver
frächtern neue grosse materielle Verpflichtungen auf-

zuerlegen und die Gleichwerthigkeit der Rechte der 
beiden den Frachtvertrag schliessenden Theile aus
schliesslich zu Gunsten des einen Theiles - der 
Eisenbahnen - zu alteriren. 

Wir gestatten uns im Nachfolgenden diejenigen 
Bestimmungen des neuen Betriebsreglements einer 
Besprechung zu unterziehen, durch welche wir uns 
hauptsächlich beschwert fühlen, oder welche an sich 
die Kritik herausfordern, und empfehlen unsere Aus
führungen einer geneigten Würdigung und Berück
sichtigung. 
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Im VIII. Hauptstück, welches von •Beförderung 
der Güter« handelt, sagt ~ 49: •Die Eisenbahn ist 
verpflichtet, Güter von und nach allen für den Güter
verkehr eingerichteten Stationen anzunehmen, ohne 
dass es für den Uebergang von einer Bahn auf die 
andere einer Vermittlungsadresse bedarf.• »In Orten, 
in welchen sich Güteraufnahmestellen mehrerer Eisen
bahnven-.·altungen oder auch nur mehrerer Bahnlinien 
befinden, ist, soferne die Tarife nicht Ausnahmen 
zulassen, die Sendung bei der Aufnahmestelle jener 
Bahn abzuliefern, über welche die Beförderung zu 
beginnen hat.« 

•In gleicher Weise ist eine nach einem solchen 
Orte bestimmte Sendung, soferne die Tarife nicht 
Ausnahmen zulassen, nach der Abgabestelle der
jenigen Bahnlinie aufzugeben, über welche das Gut 
anlangen soll.• 

Diese Bestimmungen stellen fest, dass es nicht 
möglich sein soll, eine Frachtsendung an einen 
anderen Bahnhof eines Ortes zu dirigiren, an welchem 
sich mehrere Eisenbahnverwaltungen oder selbst nur 
Bahnlinien befinden, als zu dem, welcher der An
kunftslinie angehört, ausser es lassen die bestehen
den Tarife Ausnahmen zu. 

Bei Beurtheilung der Consequenzen dieser neuen 
Bestimmung muss man \"On dem Zusatze •soferne 
die betreffenden Tarife nicht Ausnahmen zulassen« 
ganz absehen , da diese Ausnahmen durch die zu
fällig·en Entschliessungen der Eisenbahnverwaltungen 
eingeführt oder aufgehoben werden und desshalb dem 
verfrachtenden Publikum Beruhigung nicht gewähren 
können. \Venn in einer Stadt 2 Bahnhöfe von ver
schiedenen Bahngesellschaften, ja selbst von derselben 
Bahngesellschaft sich befinden und ein industrielles 
Etablissement mit einem dieser Bahnhöfe durch ein 
Schleppgeleise verbunden ist, so kann dieses Etablis
sement nach § 4D des neuen Betriebsreglements 
Waarcn , \\·eiche auf der Linie der anderen Bahn
gesellschaft oder auf einer a,-ideren Linie derselben 
Bahngesellschaft ankommen, nicht durch sein Schlepp
geleise beziehen; ebensowenig aber kann es Waaren 
auf seinem Schleppgeleise verladen und auf dem 
Anschlussbahnhofe zur Aufgabe bringen , wenn sie 
für eine Station der anderen Bahnlinie bestimmt sind. 

Dies ist ein mächtiges Eingreifen in bestehende 
Verhältnisse, in wohlerworbene Rechte, · "·elches von 
schweren materiellen Folgen begleitet sein kann, 
wogegen die zufällig etwa bestehenden Ausnahmen 
in den Tarifen durchaus keine Abhilfe bieten. 

Es ist möglich, j<i. wahrscheinlich, dass derartige 
Consequenzen bei Stilisirung des § 49 nicht beabsich
tigt worden sind , allein sie sind denkbar und mög
lich, so widersinnig sie auch sind. 

Es wird desshalb um eine Aenderung gebeten, 
welche die enge Beschränkung der neuen Bestim
mungen beseitigt. 

~ 51, Zusatzbestimmung V setzt fest, dass die 
Bezeichnung des Inhaltes der Sendung im Fracht
briefe folgend zu geschehen habe : 

•C) Die in der Güterclassification und unter den 
sperrigen Gütern aufgezählten Artikel sind nach den 
in diesen Abschnitten gebrauchten Benennungen zu 
bezeichnen.« Hienach wäre anzunehmen , dass die 
Bahnverwaltungen von der seinerzeitigen Verfügung 
der Unzulässigkeit der Sammelbezeichnungen abge
gangen ~eien; allein Artikel III Frachtberechnung 
für Frachtgut (Fol. 123) besagt, dass Sammelbezeich
nunge1i, wie Holzwaaren, Eisenwaaren u. s. f., nicht 
gestattet sind , wenn statt der N ormalclasse 1 die 
betreffende ermässigte Classe angewendet werden 
soll. Es fehlt somit hier der Hinweis auf Art. III. 

Andererseits erscheint die Forderung der Angabe 
des speciellen Artikels nebst der Sammelbezeichnung 
bei Eisen- und Stahlwaaren nicht nöthig, da nach 
dem Wortlaute der W aarenclassification Eisen- und 
Stahlwaaren aller Art. II A. /\.. tarifiren. 

Die in Art. III, Fol. 123/124 gestattete Bezeich
nung des Frachtgutes nur mit der speciellen Benen
nung statt mit dem Sammelnamen ist ganz unprak
tisch, ja gefährlich, da die speciellen Benennungen 
in der Waaren-Classification gar nicht vorkommen 
und es dem Eisenbahnbeamten nicht ermöglichen, 
die richtige Classification und Tarifirung zu finden. 

Ad !) , Fol. 19 bestimmt, dass der Frachtbrief 
die etwaige Angabe des Transportweges enthalten 
könne ; bei Mangel dieser Angabe bestimmt die 
Eisenbahn denjenigen Weg, welcher ihr für den 
Absender am zweckmässigsten erscheint und haftet 
für die Folgen der Wahl nur dann, wenn ihr hiebei 
ein grobes Verschulden zur Last fallt. 

Wenn der Absender den Transportweg ange
geben hat, ist die Eisenbahn nur unter den nach
stehenden Bedingungen berechtigt, für die Beförderung 
der Sendung einen anderen Weg zu benützen : 

l. Dass die Zollabfertigung immer in der vom 
Absender bezeichneten Station stattfinde; 

~. dass kein höherer Tarif gefordert wird, als 
derjenige, welcher hätte bezahlt werden müssen, 
wenn die Eisenbahn den im Frachtbrief bezeichneten 
Weg benützt hätte; 

H. dass die Lieferfrist der Waare nicht länger ist, 
als sie auf dem im Frachtbriefe bezeichneten Wege 
gewesen wäre. 

Nach der bisherigen Gepflogenheit musste die 
Bahn den im Interesse des Absenders liegenden, d. i. 
den billigsten Frachtweg wählen und es gelangte im 
Reclamationswege stets der möglich billigste Fracht
satz zur Anwendung. 

Bei Hervorkehrung des •groben Verschuldens< 
ist zu besorgen, dass das bisher geübte V erfahren der 
Bahn nicht mehr zur Anwendung gelangt. Die Bahn 
wird nicht immer die billigere Route wählen und 
grobes Verschulden wird ihr nicht nachzuweisen sein 
oder ihr nicht angerechnet werden. 

Der Frachtaufgeber ist durch diese Bestimmungen 
nahezu gezwungen, den Frachtweg auf dem Fracht
briefe anzugeben, und doch ist er bei der Verworren
heit der Tarife selten in der Lage, den billigsten 
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Transportweg sogleich zu ermitteln, da sell.Jst die 
berufenen Bahnorgane nicht in der Lage sind , ihn 
hiebei zu unterstützen. 

Der zweite Absatz des Alinea /) ermächtigt 
die Bahn , unter gewissen Voraussetzungen von der 
vom Absender angegebenen Route abzuweichen und 
macht damit die im ersten Absatz dem Absender 
nahezu obligatorisch gemachte Routenvorschreibung 
illusorisch. 

Weiters bleibt zu erwägen, ob diese Bestim
mungen die Auflieferung von Minimalquantitäten, bei 
welchen eine Frachtermässigung eintritt , nicht un
möglich machen können. Die Bahnverwaltung hat 
nach den neuen Bestimmungen das Recht , die auf
gegebenen Güter von der vorgeschriebenen Route 
abzuleiten und kann daher unter Umständen für die 
eigenen wie auch für fremde Linien die Auflieferung 
der Minimalquantitäten verhindern und dem Ver
frächter einen von ihm nicht verschuldeten Schaden 
zufügen , für welchen ein Regressrecht nicht vorge
sehen ist. Es bedürfen daher diese Bestimmungen 
einer entsprechenden Aenderung. 

Die Zusatzbestimmungen XIII und XIV ver
fügen, dass die für den \Veg maassgebenden Stationen 
in der Reihenfolge, wie dieselben von der Versandt
bis zur Bestimmungsstation berührt werden sollen, 
verzeichnet werden ; ferner wird gestattet, dass der 
Absender die anzuwendenden Tarife oder die Art 
und Weise, in welcher die Expedition des aufge
nommenen Gutes geschehen soll, bestimme; doch 
müssen diese Vermerke in der mit den Worten >etwa 
beantragter Transportweg« bezeichneten Rubrik ver
merkt sein. 

Dieser Anordnung nachzukommen fehlt in den 
neuen Frachtbriefformularen der nöthige Raum, 
welcher zur Vermerkung aller dieser Daten nur mit 
einer Zeile von 85 Millimeter Länge bemessen ist, 
während in den bisherigen Frachtbriefen 3 Zeilen 
von je 120 Millimeter Länge allein für die Angabe 
des Transportweges vorgesehen waren. 

§ 52 bestimmt die Form der Frachtbriefe. Wie 
eben bemerkt, ist für die Eintragungen der Partei 
zu wenig Raum vorhanden, während für die bahn
seitigen Vermerke mehr als die Hälfte des Fracht
briefes reservirt ist, obwohl dieselben nur in einigen 
wenigen , die Geldbeträge betreffenden Zahlen be
stehen. Diese nicht entsprechenden Formulare der 
Frachtbriefe sind für den Absender höchst störend. 

§ 53 beschäftigt sich mit der Haftung für die 
Angaben im Frachtbriefe, mit bahnseitigen Ermitt
lungen und Frachtzuschlägen; er gibt zu mehrfachen 
Bedenken und Recriminationen Anlass. Die Zusatz
bestimmungen X und XI besagen , dass bei Verwie
gung von Wagenladungsgütern auf einer Geleiswaage 
das an den Eisenbahnwagen angeschriebene Eigen
gewicht der Gewichtsermittelung zu Grunde gelegt 
wird. >Wünscht jedoch der Absender die Nachwaage 
des leeren Wagens, so hat er dies rechtzeitig anzu
melden und im Frachtbriefe in der mit den Worten 
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>sonstige zulässige Erklärungen• bezeichneten Rubrik 
den Vermerk >Beantrage bahnseitige Gewichtsfest
stellung des 'Nagen-Eigengewichtes• anzubringen. 

Die Eisenbahn wird einem solchen V erlangen 
insoferne entsprechen , als dies mit den auf dem 
Bahnhofe vorhandenen Wägevorrichtungen ohne er
heblichen Aufenthalt möglich ist und in diesem Falle 
das· constatirte Eigengewicht des Wagens im Fracht
briefe vermerken. 

Ergibt diese Verwiegung keine grösscre Ab
weichung von dem an dem Wagen angeschriebenen 
Eigengewichte als in der Höhe von 2 Percent, so 
ist für die Feststellung des \Vagen - Eigengewichtes 
das im Nebengebührentarife, Abschnitt D, besonders 
festgesetzte Wägegeld zu entrichten.• (30 Kreuzer 
per Wagen.) 

Zur Illustration dieser Bestimmungen sei ein 
praktisches Beispiel angeführt : 

Eine mit 10 000 Kilo durch andere Abwaage fest
gestellte Frachtquantität wird verladen und der be
ladene Wagen durch die Bahnverwaltung nachge
wogen, wobei sich unter Zugrundelegung des dem 
\Vagen angeschriebenen Eigengewichtes eine Fracht
quantität von 10 150 Kilo ergibt , für welches Ge
wicht auch die Fracht eingehoben wird. Verlangt 
nun der Absender die Feststellung des Wagen-Eigen
gewichtes und ergibt dieselbe statt der angeschriebenen 
8000 Kilo wirklich 8150 Kilo, so erhält der Versen
der zwar die für 150 Kilo mehrbezahlte Fracht 
zurück , allein er muss auc!J. die 30 Kreuzer Gebühr 
bezahlen , weil die Gewichtsdifferenz nicht ~ Percent 
des angeschriebenen Eigengewichtes beträgt; für 'das 
unrichtig angeschriebene Wagengewicht hat der Ver
sender zu bezahlen, obwohl er sich nur vor Schädi
gung gehütet oder den Adressaten davor bewahrt 
hat. Dieser Standpunkt ist doch etwas allzu einseitig, 
und es sollten die Bahnverwaltungen genöthigt sein, 
ihrer Wagentara etwas mehr Aufmerksamkeit zuzu
wenden und dafür zu haften , nicht aber ermächtigt 
sein , für ihre unrichtig angeschriebenen Gewichte 
den Frachtaufgeber zu belasten. 

Absatz G des ~ 53 lautet: » vVenn nach den be
sonderen Vorschriften der einzelnen Bahnen Güter von 
dem Absender selbst zu verladen sind , so dürfen 
die Wagen nur bis zu dem. an denselben vermerkten 
Ladegewichte oder, sofern eine stärkere Belastung 
nach den besonderen Bestimmungen der Eisenbahn 
zulässig und nebst dem Ladegewichte auch die Trag
fähigkeit an dem Wagen angeschrieben ist, bis zur 
Tragfähigkeit beladen werden.« 

Es kann hie nach der Wagen bis zu dem normalen 
Ladegewicht, beziehungsweise bis zur Tragfähigkeit, 
voll verladen werden. 

Absatz 6 hat nun aber die Zusatzbestimmungen 
XIII und XIV, wodurch einerseits das Recht der 
Vollbeladung illusorisch und andererseits die Aus
übung desselben gefährlich gemacht wird. 

Alinea 2 und 3 der Zusatzbestimmung XIII 
lauten: 



»Die Beladung darf das an den vVagen ver
merkte Ladegewicht um mehr als 5 Percent keines
falls übersteigen. 

Bei Einhaltung des zulässigen Maasses der Wagen
belastung hat der Absender darauf zu achten , dass 
gewisse Güter durch Witterungseinflüsse während der 
Beförderung an Gewicht zunehmen und kann sich, 
wenn Ueberlastung festgestellt wird, auf diese Ursache 
Jerselben - als von ihm nicht verschuldet -- nicht 
berufen.• 

\Veiter heisst es in der Zusatzbestimmung XIV b: 
»Wird in der Versandt- oder in einer Unterwegs

station eine mehr als fi Percent des Ladegewichtes 
betragende Ueberlastung festgestellt, so wird das das 
Ladegewicht um mehr als 5 Percent überschreitende 
Uebergewicht, welches auch dann als solches be
trachtet wird, wenn dasselbe in Folge von Witte
rungseinflüssen erst nach der Verladung eingetreten 
ist, bahnseitig abgeladen und mit demselben nach 
Jen Bestimmungen des ~ 70 Betriebsreglement ver
fahren. Für das auf dem Wagen verbleibende, 
f> Percent des Ladegewichtes nicht überschreitende 
Uebergewicht erfolgt die Frachtberechnung wie vor
stehend sub a angegeben.« 
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Hiemit wird dem AbsenJer die Haftung für die 
Folgen höherer Gewalt auferlegt, während die Bahnen 
nach ~ 77 jede Haftung für den Schaden, welche 
Güter, die nach den Bestimmungen des Tarifes in 
offenen Wagen transportirt werden, durch eben diesen 
Transport erleiden, absolut ablehnt. 

Absatz 7 und 10 sprechen von Frachtzuschlägen 
in Folge unrichtiger Angabe des Inhaltes einer Sen
dung, sowie im Falle der Ueberlastung eines dem 
Absender zur Selbstverladung gestellten Wagens. 
Absatz 10 sagt: »Falls die Ueberlastung eines vom 
Absender beladenen Wagens sein Ladegewicht um 
mehr als 5 Percent übersteigt, so beträgt der Ge
sammtfrachtzuschlag das Zehnfache des Frachtunter
schiedes.« Zusatzbestimmung- X\ll erläutert diese An
ordnung noch folgendermaassen: »Der Gesammt
Frachtzuschlag haftet auf der Sendung und beträgt, 
ohne Rücksicht auf den Umstand, ob die Ueberlast 
in der Versandt- , in einer Unterwegs- oder in der 
Bestimmungsstation festgestellt wurde, das Zehnfache 
der Frachtgebühr von der Versandt- bis zur Bestim
mungsstation des Frachtbriefes für das ganze das 
Ladegewicht übersteigende Gewicht nach dem für die 
betreffende Wagenladung zur Anwendung gekomme
nen Tarife.« 

In Folge vorstehender Bestimmungen ist der 
Absender solcher Güter, welche in offenen Wagen 
verladen werden, vor t;ine traurige Alternative ge
stellt: beladet er den Wagen nicht im vollen Lade
gewichte, um durch etwaigen Regen herbeigeführtes 
Uebergewicht zu vermeiden, so hat er die Fracht
kosten für nichtversandte Waaren zu bezahlen; 
nutzt er das Ladegewicht des Wagens aus, so setzt 
er sich der Gefahr aus , dass der Waggon durch 
Regen überlastet wird und er das Zehnfache für die 
U eberlast als Strafe bezahlen muss. 

Hiebei sind auch die sonst zum gewöhnlichen 
Frachtsatz gestatteten ii Percent Uebergewicht nicht 
mehr freigelassen, sondern es muss auch für sie das 
Zehnfache der Fracht als Strafe bezahlt werden. 

Derartige Ueberlastungen durch Regen sind nun 
bei allen in offenen Wagen zur Verladung kommenden 
Gütern unvermeidlich; es gehören hieher hauptsäch
lich Mineralkohle, Holzkohle, Cokes, Erze, Erden, 
Rundholz- und Schnittholz. 

\\'eiche Consequenzen die vorstehende Straf
sanction haben kann , wolle aus folgendem Beispiel 
entnommen werden: 

Ein in Eisenerz aufgegebener Erzzug, bestehend 
aus 10 richtig mit je 10 000 Kilo Erz beladenen 
Waggons , geht nach Mährisch - Ostrau. Auf der 
ganzen Fahrt herrscht klares, heiteres Wetter und 
die Belastung der Wagen erleidet keine Veränderung 
nach oben. Kurz vor der Einfahrt' in die Bestimmungs
station oder schon in der Station selbst tritt ein 
heftiger Regenguss ein, der jeden \Vaggon um 
600 Kilo sch \\'erer macht; die Gewichtsvermehrung 
der 10 Waggons ist 60 Meter-Centner, dieselbe wird 
durch Abwaage constatirt und dem Verfrächter der 
Frachtzuschlag vorgeschrieben. Die Fracht von 
Eisenerz nach Mährisch - Ostrau beträgt per Meter
Centner 60 Kreuzer, demnach für 60 Meter-Centner 
36 Gulden; das Zehnfache davon mit 360 Gulden 
wird als Frachtzuschlag vorgeschrieben werden, 
während der Werth der ganzen Erzladung der zehn 
Waggons loco Eisenerz circa 420 Gulden beträgt ! 

Dieselben Verhältnisse treten in der gleichen 
Weise für Mineralkohle , Holzkohle und Schnittholz 
ein, nur mit dem Unterschiede, dass diese Artikel 
noch viel geneigter sind, Feuchtigkeit in grossen 
Quantitäten auf zunehmen und festzuhalten. Bei hef
tigen Schneefällen tritt Ueberladung bei allen Waaren
gattungen ein. 

Soll nun der Verfrächter um solch horrende 
Ziffern bestraft werden für eine Folge höherer Gewalt, 
die möglicherweise gar nicht auf dem Transporte 
selbst, sondern erst in der Endstation oder in der 
Nähe derselben stattgefunden hat? 

Diese Bestimmung, dass der Verfrächter für 
den Eintritt und die Folgen höherer Gewalt mit 
hohen Strafen belegt wird , ist eine ungerechtfertigte 
und jedem Rechtsgefühl widerstreitende. 

Werden schon für die offenen Frachtwaggons 
durch Regen unduldbare Mehrbelastungen befürchtet 
und glaubt man sich dagegen schützen zu müssen, 
so würde dies in viel richtiger und billigerer Weise 
dadurch geschehen, dass die Ladegewichte niedriger 
angesetzt oder die Construction der Fahrzeuge um 
so viel verstärkt werde, dass sie die zufällige Mehr
belastung leicht ertragen. Wenn schon überhaupt in 
dieser Richtung eine Verstärkung nothwendig sein 
sollte, was wir übrigens_ mit voller Berechtigung an
zweifeln, so dürften die entsprechenden Kosten kaum 
nennenswerth sein. 

§ 54 handelt von dem Abschluss des Fracht
vertrages und heisst es in Absatz 8: 
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•AufV\'unsch des Absenders kann der Empfang 
des Gutes auch in anderer Form mittelst Eintrae-s in 
ein Quittungsbuch u. s. w. bescheinigt werden. "Eine 
derartige Bescheinigung hat nicht die Bedeutung eines 
Frachtbriefduplicates oder eines Aufnahmescheines.« 

Zusatzbestimmung V dagegen fügt an: »Die 
Eisenbahn macht von der Befugniss , den Empfang 
des Gutes auch in anderer Weise als mittelst Fracht
brief-Duplicates oder Aufnahmescheines bescheinigen 
zu können, keinen Gebrauch.• 

Es wird somit die Bestimmung des Absatzes 8 
durch die Zusatzbestimmung V sofort wieder aufge
hoben. Die Bescheinigung über den Empfang des auf
gegebenen Gutes geschieht bei Versendungen in 
ganzen \Vagenladungen in der Weise, dass die Eisen
bahn einem ihr mit dem Frachtbriefe vorzulegenden 
und mit ihm vollständig identisch ausgefüllten Duplicat
frachtbriefe eine Stampiglie aufdrückt. Bei Sendungen 
in geringeren Quantitäten kann an Stelle des Duplicat· 
frachtbriefes ein als solcher zu bezeichnender Auf
nahmeschein ausgestellt werden, was auch thatsäch
lich geschieht. 

Durch die Einführung der Duplicatfrachtbriefc 
für Gütersendungen in ganzen Waggons ist dem 
betreffenden Auftraggeber eine grossc Belastung von 
Arbeit au~~eladen und wird der grosse Verfrächter 
viel ungünstiger behandelt als der kleine Frachtauf
geber ; ausserdem sind diese Duplicatfrachtbriefe 
durchaus nicht gleichwerthig mit den seitens der 
Bahnverwaltung ausgestellten Uebernahmsbescheini
gungen und es geht der allgemeine Wunsch dahin, 
dass der Empfang in anderer Form als durch blosses 
Aufdrücken einer Stampiglie auf den vom Aufgeber 
ausgefüllten Duplicatfrachtbrief bestätigt werde. 

Ueber die pecuniären Wirkungen dieser Bestim
mungen werden wir später noch Gelegenheit haben 
zu sprechen. 

~ 61 , Absatz 4 setzt die Reclamationsfrist für 
unrichtige Frachtberechnung auf 1 Jahr fest. 

Dieser Termin ist zu kurz bemessen , da er mit 
der Gewährung eines Frachtnachlasses bei Auflieferung 
eines Minimalquantums collidirt. 

Die Tarifänderungen treten gewöhnlich mit 
1. Jänner jeden Jahres in Wirksamkeit und ist es 
hieraus erklärlich , dass die unrichtige Anwendung 
der Frachtsätze in den Monaten Jänner und Februar 
am häufigsten ist. Tret.en nun unrichtige Gebühren
bemessungen bei solchen Sendungen ein, die bei 
Auflieferung eines Minimalquantums einen Fracht
nachlass geniessen , und der Absender reicht die 
Francorecepisse oder die Frachtbriefduplicate zur 
Reclamation vorschriftsmässig bei der Abgabestation 
ein, so setzt er sich der Gefahr aus, dass er bei der 
Refactieabrechnung noch nicht wieder in den Besitz 
der Documente gelangt ist. Unterlässt er jedoch die 
Frachtreclamation bis nach der Refactieabrechnung, 
so geht ihm möglicherweise der Ersatzanspruch auf 
die im Jänner, eventuell im Februar unrichtig ver
rechneten Frachtgebühren verloren. 

Wir stellen daher die Bitte, die Reclamationsfrist 
entsprechend zu verlängern. 

~ 64 behandelt das Verfügungsrecht des Absen
ders über seine Waare und bestimmt sub 1: 

»Der Absender allein hat das Recht, die V er
fügung zu treffen, dass das Gut auf der Versandtstation 
zurückgegeben, unterwegs angehalten oder an einen 
anderen als den im Frachtbriefe bezeichneten Empfän
ger am Bestimmungsorte oder auf einer Zwischen
station abgeliefert werde.« 

Hier folgt sofort die Zusatzbestimmung 1 : »Ver
fügungen , auf Grund deren das Gut über den ur
sprünglichen Bestimmungsort hinaus oder von einer 
U nterwegsstation nach einer seitwärts gelegenen neuen 
Bestimmungsstation gesandt oder in die Versandt
station, beziehungs\\·eise Unterwegsstation zurück
geschickt werden soll , werden nicht durchgeführt.• 

In diesen Bestimmungen ist das Verfügungsrecht 
des Eigenthümers über seine Sache in einer Weise 
beschränkt, für welche man umsoweniger eine Be
rechtigung findet , als der Eisenbahn aus den Ver
fügungen des Verfrächters gar keine Auslagen er
wachsen, sondern Letzterer alle aus seinen Verfü
gungen erwachsenden Kosten zu tragen hat. Weich 
rechtliche Grundlage diese Beschränkung des Be
sitzers, über seine Sache nach seinem Ermessen 
zu verfügen, haben soll, ist uns nicht erfindlich und 
erbitten wir die Aufhebung dieser Bestimmung. 

Die allgemeinen Bestimmungen für den Trans
port von Gütern (B. Tarif, Th. 1), genehmigt durch 
Erlass der k. k. General-Inspection Nr. 20 791 vom 
16. December 1892, enthalten ebenfalls Neuerungen 
gegenüber den bisher giltigen Bestimmungen, welche 
nicht im Interesse der Verfrächter gelegen sind. 

Nach III Frachtberechnung für Frachtgut ad c 
wird bestimmt, dass die Frachtsätze der Wagen
classe C und der Specialtarife 2 und 3 nur bei Zah
lung der Fracht für mindestens das Ladegewicht des 
beigestellten Wagens Anwendung finden. Bisher war 
die Bezahlung für das Ladegewicht nur für Special
tarif 3 und einige Güter der Classe C, wie Erden, 
Steine, Eis, Ziegel, vorgeschrieben; im Uebrigen 
wurde auch für geringere Quantitäten die Classe C 
und die Specialtarife 2 und 3 angewendet. 

Es ist somit eine Verschärfung eingetreten, um 
deren Behebung wir ersuchen. 

Im Abschnitte VI (Fol. 129) über das Auf- und 
Abladen der Güter ad c ist die ganz neue Bestim
mung aufgenommen, dass Gegenstände, deren Länge 
6,3 Meter überschreitet, seitens des Absenders auf
zuladen und seitens des Empfängers abzuladen sind. 

Auch hiedurch tritt eine neue Belastung des 
Publikums ein. 

In C des Tarif, Theil 1, Besondere Vorschriften 
für bestimmte Transportgegenstände, findet sich ad IV 
(Fol. 135) für Gegenstände von mehr als 6·3 Meter 
Länge sub B 2 C folgende Bestimmung : 

>Wenn die Fracht entsprechend d<;r Tarifirung 
des betreffenden Artikels bis 6,3 Meter Linge für die 



Summe des Ladegewichtes der zwei verwendeten 
Wagen gezahlt wird, so ist für den erforderlichen 
Falles als Schutzwagen beigestellten dritten , even
tuell vierten Wagen keinerlei Gebühr zu entrichten. 
Die Tarifirung erfolgt in diesem Falle nach jener 
Tarifclasse, welche für den betreffenden Artikel bei 
einer Länge bis 6,3 Meter und bei Aufgabe in Quan
titäten von mindestens 10 000 Kilo, beziehungsweise 
bei Frachtzahlung für das Ladegewicht des verwendeten 
Wagens in der Güterclassification vorgesehen ist.« 

Nach den bisherigen Bestimmungen war die 
Fracht für 20 000 Kilo für 2 Wagen zu bezahlen. 

Der Absender hat keine Ingerenz auf <lie Trag
fähigkeit der beigestellten Waggons, er erhält also 
möglicherweise Wagen von grösserer Ladefähigkeit 
als 20 000 Kilo beigestellt und muss demnach eine 
höhere Fracht bezahlen als bisher. Andererseit ist es 
ihm unmöglich , die Frachtkosten für Gegenstände 
von einer Länge über 6,3 Meter zu calculiren, weil 
er eben nicht weiss , welche Ladegewichte die von 
der Bahn beigestellten Wagen , die er acceptiren 
m u s ~ , haben werden. 

Ausserdem bleibt noch die Frage offen, ob der 
Absender die Fracht für die Summe der Ladege
wichte zweier beigestellten Waggons bezahlen muss, 
auch wenn dieselbe ungleiche Tragfähigkeit haben 
und das Ladegewicht des eines Waggons gar nicht 
voll ausgenützt werden kann. 

Im Abschnitt D des Tarifes, Theil I »Nebenge
bühren« sub IX »Aufnahmsstempelgebührc (Seite 157) 
wird bestimmt: 

Für jeden zu einem stempelpflichtigen Fracht
brief ertheilten Aufnahmeschein , heziehungsweise 
Duplicat-Frachtbrief ist an ärarischer Stempelgebühr 
zu entrichten: auf den österr. - ungar. Eisenbahnen 
für 1 Stück 5 Kreuzer. 

Da nun der Duplicat-Frachtbrief bereits gestem
pelt ist, so erscheint die Einhebung einer Gebühr 
von 5 Kreuzer für jeden Dupli~at-Frachtbrief als eine 
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rein fiscalische Maassregel, die nur eine abermalige 
Belastung des Frachtaufgebers ohne jede Gegen
leistung bedeutet. 

Bisher war zwar auch eine Aufnahmeschein
Stempelgebühr von 5 Kreuzer zu entrichten , allein 
es brauchte kein Duplicat- Frachtbrief beigebracht 
zu werden. Heute ist der gestempelte Frachtbrief 
beizubringen und ausserdem die Gebühr von 5 Kreuzer 
als Aufnahmestempelgebühr zu bezahlen. Da der 
Duplicat - Frachtbrief als solcher auch 1;2 Kreuzer 
kostet, so beträgt die Erhöhung für jede Waggon
sendung 5\'2 Kreuzer aus dem Titel Frachtenaufnahme. 

Nun sind Unternehmungen, welche im Jahre 
100 000 Waggons verfrachten, keine Seltenheit und 
für dieses Frachtquantum resultirt eine Mehrbelastung 
von 5500 Gulden pro Jahr , die ausserordentlich 
fühlbar ist. Ob diese Mehrbelastung den gesetzlichen 
Voraussetzungen entspricht , wollen wir unerörtert 
lassen , wir wollen aber darauf hinweisen, dass der 
gegenwärtige Zeitpunkt, in welchem <lie Durchführung 
zahlreicher socialpolitischer Aufgaben - wir nennen 
nur die Bruderladen - an die Unternehmungen so 
ausserordentliche materielle Anforderungen stellt , in 
welchem der Kampf um die Existenz ein so schwie
riger ist, kaum richtig gewählt sein dürfte, um auf 
Umwegen fiscalische Zwecke zu erreichen. 

Indem der ergebenst gefertigte Verein die im 
Interesse der von ihm vertretenen Industriezweige ge
legenen vorstehenden Bemerkungen und Bitten zum 
Tarif, Theil I vom 1. Jänner 1893 einem Hohen 
k. k. Handelsministerium zur geneigten Würdigung 
und Berücksichtigung unterbreitet, erbittet er sich eine 
recht baldige Erfüllung der ausgesprochenen Wünsche. 

Leoben, den 18. Februar 1893. 
Für die SectionLeoben 

des b er g- und h ü t t e n m ä n n i s c h e n Vereines 
für Steiermark und Kärnten: 

H. Kauth, F. Roehelt, 
Referent. Obmann . 

. Zur Bergschäden ·Frage. 
Die Regierung hat, wie bekannt, im Jahre 1888 .Abgeordnetenhaus, deren Hauptpunkte im Nachstehenden 

im .Abgeordnetenhause einen Gesetzentwurf, betreffend wiedergegeben werden sollen. 1) 

„den Schutz fremden Eigenthu~s gegen Gefährdung Die. Petition bekämpft zunächst an der Hand der 
durch den Bergbau und die Ersatzleistung für Berg- Schriften des Professors Dr. Rand a („Das Eigenthums
schäden" eingebracht. Das .Abgeordnetenhaus nahm die recht" und „ Der Besitz") die Interpretation des § 364 
Vorlage mit einigen nicht sehr wesentlichen Abänderungen a. b. G. B. durch den Verwaltungsgerichtshof in der 
an und auch das Herrenhaus stimmte derselben in den Entscheiduug vom 17. April 1886 , mit welcher aus
Hauptgrundsll.tzen zu, beschloss aber einige Abänderungen. gesprochen wurde, dass auch für das Eigenthumsrecht 
In Folge der .Auflösung des .Abgeordnetenhauses blieb des Bergwerksbesitzers auf die innerhalb einer bestimmten 
die Vorlage unerledigt und es wurde seitens der Regierung Begrenzung vorkommenden Mineralien die Schranke des 
ein neuer Gesetzentwurf ausgearbeitet, in welchem die § 364 a. b. G. B. gelte, dass dessen .Ausübung über
Principien der ersten Vorlage festgehalten sind und den haupt nur insofernc stattfinde, als dadurch in die 
vom Herrenhause beschlossenen .Abänderungen theilweise Rechte eines Dritten kein Eingriff geschehe, 
Rechnung getragen ist. und dass für dasselbe speciell die Schranken der §§ 170 

Diese Regierungsvorlage veranlasste den V er ein und 222 a. B. G. gelten. 
für die bergbaulichen Interessen im nord
westlichen Böhmen „dcsshalb, weil in derselben 
dem Bergbauunternehmer wichtige Rechte, die ihm bisher 
zustehen , entzogen werden", zu einer Petition an das 

') Dieser Petition sind die berg- und höttenmännischen 
Vereine in Falkenan, Klagenfurt und Leoben beigetreten, während 
jener in Ostrau und der Montanverein in Wien ihr in den Haupt-
pnnkten zustimmten. Die Red a c t i o n. 



Zur Beseitigung der Möglichkeit, dass die berg
behördiche Praxis den bergpolizeilichen Schutz, der durch 
die§§ 170 und ~22 aufrlie \Yahrung öffentlicher 
R ii c k sichten beschränkt sei, im Sinne obiger Ent
scheidung des Verwaltungsgerichtshofes auf die Privat
r echte des Grundeigenthiimers ausdehne, empfiehlt die 
Petition Yorerst die Abänderung der §§ 170 a) und 222 
a. B. G. in nachfolgender Weise: 

§ 1 70: Zur Bauhafthaltung wird erfordert, dass der 
unternommene Tag- oder Grubenbau: 

a) „gegen jede Gefahr für Personen und den 
öffentlichen Verkehr, wwie gegen jede Gefahr für die 
Erhaltung des Bergbaues selbst gesichert werde." 

In § 222 soll nach den Worten: „oder andere 
Anlagen gefährden" der Bei~atz eingeschaltet werden: 
„insoferne öffentliche Rück~ichten in Betreff derselben 
besondere Vorkehrungen erfordern." 

Dagegen halte die Regierungsvorlage mit Berufung 
auf § 170 a. B. G. einen bergpolizeilichen Schutz von 
\Yohn- und Wirthschaftsgebäuden (§ 8) ·- und zwar 
1edig1 ich im Pr i Y a t inter esse der Besitzer der
selben - aufrecht und wolle im § 2 und in den §§ l und 
5 den Schutz der Oberfläche auch noch durch Yollständige 
Untersagung des Bergbaubetriebes innerhalb gewisser 
Grenzen (Schutzräume), und zwar ebenfalls auf Grund des 
§ 170a.B.G. entschädigungslos herbeiführen. 

Die Petition Yerlangt daher die Eliminirung des 
§ 8 als mit dem öffentlich-rechtlichen Charakter des 
§ 1 70 a. B. G. unYereinbar, und für den 1. Abschnitt: 
"Schutz der Oberfläche" die Beschränkung auf 1. öffent
liche Rilcksichten und 2. wegen überwiegender wirth
schaftlicher Bedeutung des gefährdeten Objectes, so dass 
sich im Zusammenhange mit der Entschädigung8frage im 
Allgemeinen folgendes Schema nach den Vorschlägen der 
Petition aufstellen lässt: 

I. Schutz der Oberfläche aus öffentlichen Rücksichten. 
II. Schutz der Oberfläche wegen überwiegender 

wirthschaftlicher Bedeutung des gefährdeten Objectes. 

{ 1 Sicherheitsmaass· 
regeln vom Berg

l. Bergbau beschränk u n gen als berg- werkseigenthümer 
polizeiliche Sicherheitsmaassregeln. !ohne Entschädi-

1 gungsanspruch 
' durchzuführen. 

I!. vollständige Unter~agung des B.ergbau:I 
::: hetriehes innerh~lb gewisser_Grenzen.I _________ _ 
"g Bergwerkseigen· 
"o::J) rt} l1ci Objecten, welche vor ller Ver-/ thümer hat 
§ \ Ieihung des Bergwerkseigenthums er-1 keinen Ent-

richtet wurden. 1 scbädigungs-
ansprnch. 

Bergwerkseigen-
: thümer hat An

/i) bei Ohjccten, welche nach der Ver- 1sprnch anfEnt
leihung des Bergwerkseigenthums er-:scbädigung für die 
richtet wurden. Enteignung seines 

, Bergwerkseigen
thnms. 

Der § 2 fiele dann unter 1, 2 , ein l~ntschädigungs
anspruch stünde dem Bergwerkseigenthümer jedoch nur 
im Falle I, 2 b) zu. Der § 3 bilde eine Ausnahme vön 
I, 2 und die analoge Bestimmung für die Fälle U, 2 
enthalte § 6. 
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Der § 7 könnte ganz entfallen, während § 9 in 
die Restimmungen über die Ersatzleistung für Bergschäden 
einzureihen wäre, jedoch mit der Ausdehnung auf den 
Fall, wo Gebäude schon vor der Entstehung der Berg
bauberechtigung und vor Beginn der Wirksamkeit des 
Gesetzes errichtet wurden. 

Zu den Bestimmungen des z w e i t e n Ab
s c h n i t te s, betreffend die Ersatzleistung filr 
Be r g s c h ä den , werden in der Petition folgende Ab
änderungsvorschläge gemacht: 

Dem Bergbauunternehmer soll für den Fall des 
§ 12 das Recht des Widerspruches gegen Neubauten 
gewährt werden. Wenn dann trotz dieses Widerspruches 
der Grundbesitzer bei seinem Bauvorhaben beharre, dann 
wäre die Sachlage durch die Bergbehörde unter Bei
ziehung der politischen Behörde und nach Einver
nehmung von Sachverständigen zu prüfen und Yon der 
Bergbehörde zu entscheiden, ob mit Rücksicht auf die 
Betriebsverhllltnisse der Grube, den lletriebsplan, die 
Flötzablagerungen etc. im Zeitpunkte der projectirten 
ßauanlage schon eine derselben drohende Gefahr voraus
gesehen werden könne, und ob daher der Widerspruch 
gerechtfertigt sei. Baue der Grundbesitzer trotz des für 
gerechtfertigt erklärten Widerspruches, dann hätte er 
keinen Entschädigungsanspruch, unterbleibe aber die 
Bauführung, so würde § 16 platzgreifen. 

Was das Verfahren anbelangt, so wäre im § 22 
wieder zu unterscheiden zwischen dem Verfahren wegen 
Sicherheitsvorkehrungen im Sinne des § 170 a. B. G., 
wonach die Bergbehörde von amtswegen zur Wahrung der 
bedrohten ö ff e n t l ich e n foteressen einzuschreiten habe, 
und zwischen den Fällen, in welchen es sich um Bergbauver
bote innerhalb gewisser Grenzen handle und ein Einsehreiten 
der Berg-, resp. politischen Behörden nur über Verlangen 
der Unternehmer derjenigen gemeinnützigen Anlagen statt
finde, zu deren Gunsten das Bauverbot ausgesprochen werde. 

Wenn solche Anlagen erst nach der Verleihung des 
Bergwerkseigenthums errichtet werden und in diesem 
Falle der Bergwerksbesitzer für die Enteignung seines 
Bergwerkseigenthums zu ent::ichädigen sei, dann wäre 
zugleich die Enteignungsverhandlung anzuordnen, und 
zwar nach Analogie des Enteignungsverfahrens des 
Eisen bahn-Enteignungsgesetzes. 

Die durch § 25 in das Gesetz neu eingefügten 
Cautionen für Bergschäden werden perhorrescirt und 
hicbei auf die bereits gelegentlich der parlamentarischen 
Behandlung der ersten Regierungsvorlage erfolgte Ab
lehnung des Principes der Caution verwiesen. 

Die Bestimmung des § 82 würde gegenstandslos 
werden, wenn § 7 in Gemässheit der gemachten Vor
schläge entfallen würde, indem dann im Falle Sicher
heitsmaassregeln im Sinne des § 1 iO a. B. G. angeordnet 
werden, der Bergwerksbesitzer überhaupt keine Entschä
digung begehren könnte, was auch dann gelten wilrde, 
wenn Bergbauverbote innerhalb der Schutzräume zu Gun
sten solcher gemeinnütziger Anlagen, welche vor Verleihung 
des Bergwerkseigenthums errichtet wurden, ausgesprochen 
würden, während in dem Falle, als solche Anlagen erst 
nach Verleihung entstehen, die Enteignung des Bergwerks-
eigenthums stattzufinden hätte. W. K. 
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}'achversammlung der Berg- und Hüttenmänner im österreichischen Ingenieur- und 
Architekten-Verein. 

Versammlung vom 
Nach Eröffnung der Versammlung hält über Ein

ladung des Obmannes, Hofrath Ritter rnn R o s s i w a 11, 
zunächst der beb. aut. Bergingenieur Ferdinand B 1 eich
s t ein er seinen angekündigten Vortrag „ U e b er d i e 
u n gar i s c h e Eisenindus tri e", welcher im 2. Hefte 
1893 des Jahrbuches der Bergakademien zur Veröffent
lichung gelangen wird. 

Nach Schluss dieses mit grossem Ileifall aufge· 
nommenen Vortrages ertheilt der Obmann dem bosn.-herz. 
Bergverwalter im k. und k. Reichsfinanz-Ministerium 
Franz Po e c h das Wort zu einigen Mitthei\ungen 

„t1eber die am 24. J'änner 1. J'. erfolgte Schlag
wetterexplosion im Fortschrittschachte bei Dux." 

Redner besprach zunächst die Lage und die wich
tigsten Einrichtungen der der Firma Jans e n & Co m p. 
gehörigen Kohlenwerke „Fortschritt", welche aus zwei 
grossen , zwischen Dux und Ossegg gelegenen Förder
anlagen bestehen, von welchen die eine, und zwar die zu 
den inundirten Ossegger Schächten gehörige, gegenwärtig 
noch ausser Betrieb steht, die andere hingegen betrieben 
wird und eine Leistung von 100 Waggons Kohle pro 
Tag aufweist. Die geförderte Kohle zählt zu den besten 
Marken des Revieres und wird hauptsächlich via Boden
bach nach Norddeutschland abgesetzt. 

Die beiden Förderschächte von je 160 m Teufe 
sind.rund ausgemauert und mit Eisen armirt. In geringer 
Entfernung von denselben befindet sich der 3,2 m weite, 
runde Wetterschacht von gleicher Tiefe wie die beiden 
Förderschächte, welcher mit einem Guibal-Ventilator von 
8 m Durchmesser und 1,5m Schaufelbreite ausgestattet ist. 
Die Leistung dieses Ventilators beträgt bei 52 Umdrehungen 
und 40 mm Depression 2400 m 3 Luft pro Minute. Der 
äquivalente Wetterquerschnitt der Grube beträgt 2,3 m2• 

In Reserve sind noch zwei Körting-sche Exhaustoren. 
Der Vortragende schildert an der Hand einer 

Grubenkarte die obertägigen Verhältnisse, insbesondere 
jene der Wetterführung und besprach hierauf die Ursache 
und den Umfang der am 24. Jänner 1. J. erfolgten 
Schlagwetterkatastrophe. Aus diesen Erörterungen ist zu 
entnehmen, dass sich der durch die beiden Förderschächte 
niederfallende Hauptwetterstrom in drei Zweigströme 
spaltet, die sich nach Bestreichung des jeden von 
ihnen zugewiesenen Revieres wieder vereinigen und dem 
oben genannten Wetterschachte zufliessen. Die Explosion 
erfolgte gleich nach der Einfahrt der .rtlannschaft um 
1 / 2 7 Uhr Früh des bezeichneten Tages; der Steiger des 
betreffenden Revieres hatte kurz vorher noch die Meldung 
erstattet, dass Alles in Ordnung sei. Schlagwetter zeigten 
sich in dieser Grube vom Beginne der Ausrichtung an, 
jedoch stets nur in solchem Maasse, dass bei der vor-

16. Februar 1893. 

züglich eingerichteten Wetterführung und der strengen 
Handhabung der Vorschriften über den Gebrauch der 
ausschliesslich verwendeten Sicherheitslampen der Eintritt 
einer Explosion um so weniger zu befürchten war, als 
das Auftreten der Schlagwetter doch nur an die Flötz
ausrichtung gebunden ist. 

In der letzten Zeit vor der Explosion machte sich 
jedoch in Folge des Umstandes, dass die benachbarte 
neue Grube der Brüxer Bergbau-Gesellschaft bei der 
Ortschaft „Herrlich" mit der Entw!issserung des, gegen
über „F o r t schritt" tiefer liegenden Flötztheiles be
gann, eine stärkere Entwicklung der Schlagwetter in 
den Ausrichtungsstrecken geltend, so dass der ausziehende 
Wetterstrom einen Gasgehalt v:on etwas mehr als 1o/0 

zeigte. Da dieser Gasgehalt nicht bedenklich ist , so 
muss eine besondere Ursache die Ga~ansammlung her
vorgerufen haben. Die W erksdirection nimmt an, dass 
eine der von der Explosion zertrümmerten Wetterthüren 
in vorschriftswidriger Weise offen gelassen und dadurch 
der Wetterstrom an der Explosionsstelle verringert wurde. 
Nach Ansicht des Vortragenden scheint auch ein plötz
liches Eindringen grösserer Gasmengen aus den rnr
handenen Verwerfungen nicht ausgeschlossen. Die Art, 
in welcher die Zündung der angesammelten Schlagwetter 
stattgefunden hat, ist nicht sichergestellt, doch ist es 
höchst wahrscheinlich, dass jener getödtete Arbeiter das 
Unglück verschuldete, dessen Lampe man in aufge
schraubtem Zustande fand. Aus diesen Thatsachen muss 
angenommen werden, dass der bezeichnete Arbeiter ver
sucht hat, seine \·ielleicht erloschene Lampe wieder 
anzuzünden, anstatt dieselbe auf der Lampenstation 
gegen eine brennende umzuwechseln. Die genannte Lampe 
war noch eine solche mit Schraubenverschluss, welche 
gegenwärtig durch Lampen mit Magnetverschluss ausge
wechselt werden. 

Die Wirkung der Explosion war eine sehr heftige, 
bis zu Tage rnrnchmbare, und richtete in den nächst 
gelegenen Grubenräumen grosse Verheerungen an. Im 
Ganzen wurden getödtet 17 Mann, 7 Mann mehr oder 
weniger schwer verletzt und ist es nach Ausführung des 
Vortragenden nur der von der Werksdirection in sehr 
umsichtiger Weise eingeleiteten Rettungsaction zu danken, 
dass die Letzteren mit dem Leben davon kamen. 

Um weiteren solchen Unfällen vorzubeugen, wurde 
das gefährdete Revier vorlliufig ganz ausser Betrieb 
gesetzt, und soll behufä ver8tärkter Wetterführung ein 
zweiter Wetterschacht sammt einer Ventilatoranlage her
gestellt werden. Zur continuirlichen Untersuchung des Gas
gehaltes der Grube wurden eigene Wettermänner aufgestellt. 

Nach diesen mit grossem Interesse aufgenommenen Aus
führungen schloss der Obmann die Versammlung. C. H. 

Ne k r o 1 o g. 
Professor Bergrath Curter t. 1 

Das Grab hat sich über einem Manne 11:eschlosse11, dem 1 
Tausende von Fachgenossen in treuer Erinnerung an die hin
gebungsvolle Sorgfalt, mit welcher· er ihnen während ihrer berg-

ai.ademi>chen Studienzeit zur Seite gestanden, eine uneinge· 
schränkte Verehruug bewahrt. haben. Cu r t er starb nach langem 
schweren Leideu am 1. April l. J. im 81. Lebensjahre. Klaren 
Geistes, von dem lebhaftesten Interesse für alle Ereignisse de8 
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Tages erfüllt, die Fortschritte des Berg- und Hüttenwesens mit 
jugendlicher Begeisterung verfolgend und mit immer neuen Ent
würfen beschäftigt, war Cu r t er in das Greisenalter getreten. 
Dieses hatte ihm so wenig von seiner Rüstigkeit zu benehmen ver
mocht, dass er noch in seinem 75. Lebensjahre die nur nach müh
seligen Wanderungen im unwirthlichen Hochgebirge zu erreichenden 
Schladminger Nickelbergbaue besuchte, nm, einem Wunsche seines 
alten Freundes Baron M a y r von M e 1 n h o f entsprechend, ein 
fachmännisches Gutachten über dieselben abzugeben. Es scheint 
aber, dass sich Cu r t er damals doch zu viel zugemuthet, denn 
seither stellten sich wiederholt kleine Leiden ein. Als er vor 
mehreren Monaten von einer ernsten Krankheit befallen wurde, 
erwies sich sein alterbelasteter Körper niclit mehr widerstands
fähig genug und so ging er, der mit seinem abgeklärten Geiste 
seine Rechnung längst geschlossen hatte und dem Tode gelassen 
und gleichmöthig entgegenblickte, still und ergeben in das Land 
des ewigen Friedens hinüber. 

lgnaz Curter Edler vor. Breinlstein, wurde am 
18. August 1812 als Sohn des Jnspectors des k. k. Bankal-Inspec
toratsamtes gleichen Vornamens in Leoben geboren. Es absolvirte 
1821 bis 1825 das Gymnasium in Laibach, 1826 bis 1827 die 
Humaniöra und 1828 bis 18:29 die philosophischen Studien 
und nebstbei die Curse für Chemie und Mineralogie am Joanneum 
in Graz, worauf er 1830 die Bergakademie in Schemnitz bezog. 
Nach Beendigung der dortigen Lehrzeit wurde Curter durch 
ein Jahr als freiwilliger Bergpraktikant in ldria, dann bis 
April 1835 als Kanzleipraktikant beim Oberbergamte Klagenfurt 
verwendet, worauf er durch ein Jahr die Frohncassier- und die 
Controlorstelle beim Gold- und Silbereinlösungsamte in Laibach 
supplirte. Nach Klagenfurt zurückgekehrt, wurde er nach fünf 
Monaten zur k. k. Hofkammer in Münz- und Bergwesen nach 
Wien zur Dienstleistung als Conceptspraktikant berufen. 

Im Juli 1838 zur Versehung der Hüttenmeisterstelle nach 
Joachimsthal entsendet, fungirte er dort zugleich als Berg
gerichtsbeisi1zer, Berggeschworener und Probirer, wurde Hl39 
zum prov. Hüttenmeister, Oberamtsassessor und Hauptprobirer 
daselbst ernannt und 1848 als Hauptwerksprobirer mit fl. 700 
Gehalt nach Ptibram überstellt. Anfangs Februar 1850 trat er 
als Assistent der Chemie und Hüttenkunde an der Bergakademie 
in Schemnitz zum Lehrfache über. Im October desselben Jahres 
zum Professor für l'tletallurgie, Probirkunde und Hüttenmaschinen
wesen mit fl. 1500 Besoldung an die neuerrichtete Bergakademie 
Pi'ibram ernannt, wirkte er als solcher his Juli 1856, worauf er 
in gleicher Eigenschaft und mit dem Auftrage, auch analytische 
Chemie und Physik vorzutragen, nach Schemnitz berufen wurde. Hier 
verblieb Curter;, der im Jahre 1864 zum k. k. Bergrathe erhoben 
worden war, durch mehr als 12 Jahre, um im November 1868, als 
das Ungarische, dessen er nicht mächtig war, als Unterrichtssprache 
eingeführt wurde, in den Ruhestand versetzt zu werden. 

Dass Cu r t er mit der von seinen Schülern gerühmten 
Lust und Liehe seinem Lehramte oblag, ist um so mehr zu ver
wundern, als er von Seite der Akademiedirection wenig Gunst 
und Anerkennung für sein aufopferndes Walten erfahren zn 
haben scheint.; dies muss nach seinen hinterlassenen Papieren 
angenommen werden, unter welchen sich mehrere Directions
decrete befinden, die keineswegs von dtlr verdienten Erfassung 
seiner Lehrmethode, seiner Bestrebungen und Ziele zeugen. 

Während seiner vielseitigen Wirksamkeit als Professor bot 
sich Cu r t er bei seinen weitreichenden Kenntnissen und Erfah
rungen auf hüttenmännischem Gebiete wiederholt Gelegenheit, Gut
achten über neueinzufährende Vcrfahrungsarten abzugeben und 
selbst Vorschläge zur Verbesserung von Processen zu erstatten; 
in letzterer Hinsicht sind ~eine Arbeiten zur Vervollkommnung der 
Silberamalgamation, zur Reinigung des Zinnes durch Filtration, 
znr Darstellung von Uranfarben, zur Verarbeitung der Wismuth
erze und Reinigung des Wismuths, Kobalts und Nickels, sowie 
die im Auftrage der obersten Montanbehörde durchgeführten Ver
suche in Neuherg zur Darstellung und Verwendung von Heizgasen 
im Jahre 1856 etc. zu erwähnen. 

Bei seinem regen Geiste und während seines Jahrzehnte 
langen Wirkens beim praktischen Hüttenl)etriebe und im Lehrfache 
an rastlose Arbeit gewöhnt, konnte C urte r die ihm durch die 
Pensionirung aufgezwungene Unthätigkeit nicht zu Sinne gehen. 

Drnck von Gottlieb Gistel & Comp. In Wien. 

Es suchte alsbald nach neuer Beschäftigung uud erfasste daher 
mit Freuden die Gelegenheit, welche ihm die Schatfung einer 
Lehrkanzel für Physik und Chemie an der k. k. Wiener-Neu
städter Militär-Akademie im Jahre 1868 darbot, sich wieder in 
diesen, von ihm mit Vorliebe gepflegten Fächern nützlich zu 
erweisen. Nach vier Jahren sah er sich aber veranlasst, um Ent
hebung von dieser Professur zu bitteu, - die ihm unter den 
schmeichelhaftesten Ausdrücken des Dankes und des Bedauerns 
seitens der Akademiedirection und des k. k. Reichs-Kriegsmini
steriums zugestanden wurde, - weil sich ihm ein neuer Wirkungs
kreis dureh seine Berufung zum Professor an die zu errichtende 
gewerbliche Glaschemieschule in Gablonz eröffnete. Allein schon 
nach einem Jahre war er zur Ueberzeugung gekommen, dass der 
in den Grundzügen für diese Fachschule festgestellte Zweck 
nicht erreicht werden könne, wenn die mit grossen Opfern des 
Staates errichtete Anstalt nicht entsprechend erweitert werde 
und auch von Seite der Gemeinde jene Unterstützung erhalte, 
die ihr von derselbeu zugesagt worden war. In einem ausführ
lichen Programme setzte er in dem Berichte über das erste 
Jahr seiner Lehrthätigkeit dem Handelsministerium seine Reform
vorschläge, Wünsche und Beschwerden auseinander und resignirte, 
als die~elben keine Berücksichtigung fanden, auf seine Stelle. 

Cu r t er übersiedelte nach Wien, wo er gerne die Gesellschaft 
alter Collegen und jüngerer Fachgenossen aufsuchte , Vorträge 
iiber die verschiedensten Gegenstände des Berg- und Hütten
wesens im Gewerbevereine und später in der montanistischen 
Fachgruppe des österr. Ingenieur- und Architektenvereines hielt 
und sich durch längere Zeit mit Studien über entzündliche Gase, 
insbesondere mit der Schlagwetterfrage, welche damals in Folge 
grösserer Grubenunglücke in Fachkreisen ebenso wie in der 
Oeffentlichkeit zuerst zu ernsteren Erörterungen führte, beschäf
tigte. Eine von ihm const.rnirte Sicherheitslampe war die Frucht 
vielfacher Versuche , als aber die Elektricität ihren siegreichen 
Einzug hielt, wandte er dieser all seine Aufmerksamkeit zu, 
um sie in der oben erwähnten Richtung dem Wohle und der 
Sicherheit des Bergmannes dienstbar zu machen. In der Verfolgung 
dieses Zieles wurde Cnrter durch Versuche zur Gewinnung des 
Goldes aµs armen Erzen und A_blaufächlämmen unterbroi.:hen, zu 
welchen lihm von den Besitzern sibirischer Goldbergwerke das 
l'tlateriale zugesendet worden war. Er constrnirte znr Abschei
dung der letzten Goldpartikelchen zwei Apparate, die Centrifuge 
und den Quirlapparat, und war nun darauf bedacht, diese in 
seinem Privatlaboratorium vorzüglich functionirendeu Vorrich
tungen im Grossbetriehe zu erproben. Mit grossen Opfern liess 
er die Maschinen herstellen, die nun im Jahre 1891 in Boicza 
(Siebenbürgen) auch thatsächlich in Thätigkeit gelangen sollten; 
Wassermangel während des trockenen Sommers jenes Jahres ver
zögerte die Ausführung des Versuches, welchem der von bester 
Zuversicht erfüllte Erfinder mit ungeduldiger Spannung ent
gegensah, weil er etwas geschaffen zu haben überzeugt war, das 
dem Goldbergbau zu unberechenbarem Vortheile gereichen sollte. 
Endlich wurde der Apparat ein einziges Mal in Betrieb gesetzt, 
ohne jedoch genügende Anhaltspunkte für die Beurtheilung 
seiner Leistungsfähigkeit zu liefern. Er wurde daun nach 
Kremnitz übertragtn, wo seine neuerliche Erprobung demnächst 
vor sich gehen soll. Bis in die Todesstunde beschäftigte Cu r t er 
der Gedanke an seine Erfindung, wie an Aensserungen nnd Fragen 
zu erkennen war, die er in der fortschreitenden Umnachtung 
seines bis zum letzten Hauche arbeitenden Geistes an die sein 
Todeslager gramgebeugt umstehenden Angehörigen richtete. 

Am 3. April hatte sich eine grosse Anzahl theilnehmender 
Berufsgenossen und Freunde Cu r t e r's eingefunden, um der 
kirchlichen Feier beizuwohnen, die der Bestattung des verehrten 
Altmeisters voranging. In der bald darauf abgehaltenen Fach
veroammlung der Berg- und Hüttenmänner im österr. Ingenieur
und Architekten - Vereine widmete der Obmann, Hofrath von 
R o s s i w a 1 1, dem Dahingeschiedenen einen warmgefühlten 
Nachruf, der in der Aufforderung ausklang, ihm ein dreimaliges 
"Glück auf" zum Abschiede, zu seiner Auffahrt in die ewigen 
Tage, auf ein Wiedersehen im Jenseits darzubringen. Wie die da
mals Aufgeforderten stimmen wir in diesen Ruf ein und sind 
überzeugt, dass sich uns eine grosse Zahl von Leidtragenden an-
schliesst. R. i. p. Ernst. 

Verautwortlicher RedacteW' Carl von Ernst. 
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Pro t ok o I l u e r A u s s 1· h u ~ s -S i t z n n 1f: \' o m l J. )[ a i 1 8 fl :1 i m Hat h h au s s a a I " v o r t! c r Ja h r es \' er s am m I u n g. 

Vorfiitzendcr der Obmann, Uberhergratli Prof. R o
c h e 1 t. Anwesend die Ausschussmitglieder: v. Ehren
w e r t h , E y e r m a n n , H a u t t m an n , J a r i t z , J 11 n g
w i r t h , K a 11 t h , K r ii t s c h m e r , K 11 p c 1 w i e s e r, 
Prandstätter, ltciscr, Richter, Scd laezck, 
Waltl. 

1. Der Vorsitzende meldet als neue Mitglieder an 
die Herren: Klingatsch Adolf, diplom. Ingenieur, k. k. 
Bergakademie·Adjuncten in Leoben; G ii h r ~· Ernst, Inge
nieur-Assistenten der Oe. A. M. G. in Donawitz: Leu t
m an n Heinrich, Geschäftsführer i. d. V citsch. 

2. Einläufe. Darunter befinden sich: ein Scl1reiben 
des 'l'eplitzer Vereines fiir die bergbaulichen Interessen 
im nordwestliehcn Böhmen mit dem in Folge der ßc
schliisse des YI. Dclegirtcnt:iges der iisterr. Handels- und 
Gewerbekammer abgegebenen Gutachten des Adrneatcn 
llr. G. Sc h n c i der, betreffend die ALiinderung der 
seiner Zeit von diesem Verein~ beschlossenen Antrüge 
zur Rtenergesctzrnrlage. Bergdirector K a 11 t h wird er
sucht, iiber diesen Gegenstand in der nlichsten Ausschu;;s
Sitzung zu referiren ; 

das Ansuchen des Vereines zur Unterstützung dürf
tiger und würdiger Hörer an der k. k. Bergakademie 
in Leoben, dem Vereine als Gründer oder unterstiitzendes 
Mitglied beizutreten. Es wird heschlossen , mit einem 
Jahresbetrage von 10 II dem Bergakademiker - Gntcr
stiitznngsvereine als unterstützendes l\litglicd beizutreten. 

:l. Der mm Secrctiir verlesene .Jahresbericht und 
der von den fü•chnnngsrevisorcn geprüfte J:echnungsah
schlnss für 180:! und der Voranschlag fiir 18\lß werden 
genehmigt. 

4. Es wird beschlossen, au Stelle der durch Domicil · 
wechsel ausgeschiedenen Ausschussmitglieder, Obcringe· 
nieurs Dr. M. Ca s paar und k. k. Bergrathes F. S c h a r
d in g c r, die Vereinsmitglieder A. JL v. Kleeborn, 
Hlittenverwalter in l)nzmarkt, und W. Klein, k. k. 
Oberbergcommissiir in Leoben, und als \{echnungsrcwi
soren abermals k. k. Obcrbcrgrath F. Ku p c l wiese r 
und Bergdircetor l\L Ja ritz vorzuschlagen. 

i1. l\lit IWcksicht auf die bedeutenden Kosten, wcfohe 
dem Vereine durch das Organ des 111. Oestcrr. Ingcnicnr
und Architektentages erwachsen, wird der einhellige Be
schluss gefasst, der ständigen Delegation in Wien nach 
den Erfahrungen des 1. Jahres die Vorstellung zu machen, 
ob es nicht möglich wiire, die Publicatiouen anstatt wie 
bisher in einem eigenen Organ , in der Zeitschrift des 
Oesterr. Ingenieur- und Architektemcreines erscheineu 
zu lassen und letzteren zu ersuchen, die anf das Mon
tauisticum bezngbabenden Artikel in unseren V creins
Mittheilungen abdrucken zu dilrfen. 

Die Sitzung wird hierauf geschlossen. 

Y. Waltl, 1-'. Rochrlt, 
Serr<"tür unu Schriftführer. Obmann. 

Jahresversammlung der Section Leoben am 11. Mai 1893 im städtischen Rathhause zu Leoben. 
Vorsitzender der Obmann, Oberbergrath Professor 

Roch c lt. Anwesend 60 Mitglieder und viele Gäste. 
1. Unter Constatirung der Beschlussfähigkeit der Jahrcs

•;ersammlung begriisst der Vorsitzende die Anwesenden 
anf's Herzlichste und heisst dieselben bestens willkommen. 

Insbesondere gilt seine Begrüssung dem die V cr
samrnhmg durch seine Gegenwart beehrenden k. k. Be
zirkshauptmanne, Grafen Wicken b n r g, dem er fiir 

dieses ehrende Zeichen von Sympathie fiir den Verein 
den Dank ausspricht, welchem Danke der Vorsitzende 
die ßitte anschliesst, der Herr Bezirkshauptmann möge 
unser Vereinswirken, welches ja gewissermaassen den Be
strebungen der Montanindustrie des Landes Ausdruck 
verleiht, wenn erforderlich, fördern nud unterstützen. 

Mit warmer Herzensfreude begriisst der Vorsitzende 
ferner den anwesenden hochverehrten Ehrenpräsidenten 



lfofrath v. Tun n er, der gestern die 8chwelle seines 
85. Lebeusjahres überschritt und welcher trotz seines 
noch nicht ganz behobenen leidenden Zustandes in der 
Versammlung erscheint, 11111 seine unveränderte Treue an 
den Verein, dessen Grüncler er ja ist, zu bethätigcu. Er 
knüpft gleichzeitig daran den Wunsch, es möge unserem 
hochverehrten Nestor unter des Himmels Sel111tz und 
Schirm eine rr,cht baldige , vollständige Genesung l.Je
schieden sein! 

Dem cbenfalh anwesenden Bürgermeister Dr. B 11 c h
m ü 11 er, den der V crein ja mit Stolz zu seinen :Mit
gliedern zählt, spricht dor Vorsitzende den besten Dank 
für die liel.Jenswiirdige Ueberlassnng des SaaleR zum 
Zwer~ke der heutigen Versammlung aus. 

Was die Thätigkeit des Vereines im abgelaufenen 
.Jahre anbelangt, weist Redner auf den zur Verlesung 
kommenden Jahresbericht, sowie auf das ausgestellte 
Grapbikon hin, dem zu entnehmen ist, dass der Verein 
in erfrculiehcm Aufschwunge l.Jegriffen war, die Mitglieder
zahl und der Vermiigensstand in befriedigender Weise 
zugenommen haben, sowie da~s der Verein überhaupt 81 
manche tüchtige Leistung und mit Erfolg gekrönte Arbeit 
aufzuweisen hat. Bei alledem, fährt Redner fort, ist es 
aber dennoch nicht zu leugnen, dass, sowie das Vereins
leben im Allgemeinen im Niedergange begriffen ist, auch 
in unserem Vereine nicht mehr der gute Geist, tlie Be
geisterung für die Sache in solchem Maasse mehr vor
handen ist, wie früher, und dass selbst 1.Jedauerlicher 
Weise der ehemals bestandene, hochgerühmte Chorgeist 
der Berg- und Hüttenleute unverkennbar im Al.Jnehmen 
l.Jegriffcn ist. 

Der Vorsitzende kann nicht umhin, al8 besonderen 
Grund dieser unerfreulichen 'fhatsachc jene Kluft zu 
bezeichnen, welche zwischen älteren und jüngeren Fach -
gcnmiscn bestehe und !:lieh in neuerer Zeit immer fühl
barer mache. Erst wenn der Sinn der Zusammengehörig
keit zwischen den älteren und jüngeren Montanisten 
wieder wachgerufen, werde auch der alte rege Geist in 
unser Vereinsleben wieder zurückkehren. 

Mit einem Appell insbesondere an die jüngeren Mon
tanisten, führt der Vorsitzende an, dass, wenn der V crein 
seinen Flatz rnll und ganz ausfüllen, weiter gedeihen 
und erblühen soll, dies nur dann möglich sein wird, 
wenn ihm die friiher gewahrte Sympathie entgegenge
hracht wird, wenn jedes V crcinsmitglied bemüht ist, die 
V ereinshcstrcbungen zu unterstützen und zu fördern, denn 
nur dann werde {mser Verein sein, was er sein soll, eine 
würdige Vertretung des technischen Fortschrit.Le~ und der 
volkswirthschaftlichcn Interessen des Landes, der ehernen 
Steiermark. 

. 
Mit der Bitte um allseitige kräftige Unterstiitznng 

unseres Vereinswirkens , damit der V crein bliihe und 
gedeihe und sich weiter entfalte , schli1isst der Vor
sitzende seine Ansprache mit einem herzlichen Glück 
auf! 

2. Hierauf wird Yom Secretilr der Jahresbericht 
verlesen: 
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Hochgeehrte Versammlung! 

Halten wir eine kurze Rückschau auf da~ abgel1l ufene 
Vereinsjahr, so müssen wir hervorheben, dass auch in 
diesem .Jahre die 'l'h:itig-keit des zu einer unal.Jweislichen 
N othwendigkcit geword~neu V creincs, wenn auch zu einer 
(J'riissercn Intcnsivitiit desselben nicht so Gelegenheit ge
boten wurde wie im Vorjahre, dennoch rnn erfreulichem 
Erfolge gekrönt war. 

Wir sehen den V crein :i usscrlich erstarken durch 
die /".;unahmc an Vereinsmitgliedern, innerlich erstarken 
durch den regen geistigen \" erkehr mit anderen mon
tanistischen und techni:;chen Corporationen, wozu thei ls 
unseren Stand specicll betreffende Angelegenheiten, theils 
solche von allgemeiner Natur den Anlass gaben. 

Auf die niiheren und hauptsächlichsten Agentien, 
mit welchen sich der Verein im abgelaufenen .labre be
schäftigte, übergehend, constatiren wir, dass die vom 
Ausschussmitglicde, Bergdirector v. H c s s, angeregte Al.J
iindcrnng der Sprengmittelbestimmungen , welche eine 
Petition unserer Reclion, der sich auch die übrigen mon
tanistischen Yereinc anschlossen, zur Folge hatte, insoferne 
eine befriedigende Erledigung fand, als vom k. k. Mini
sterium des Innern im Einvernehmen mit dem k. k. Acker
bauministerium in Würdigung der in der bewussten Ein
gabe dargeHtellten Verhältnisse behufs Beschleunigung des 
Verfahrens bei Concessionirung unterirdischer Rpreng
mittelverbrauchsmag·azine bei Bergbauen, unter einem die 
politisrhen Behörden er8ter Instanz, mit dem in Nr. 4 des 
Vereinsorganes ....-om .Jahre 189~ wieder gegebenen Erlasse 
im Wege der politischen Landesstellen ermächtigt wurden, 
die Errichtung un tcrirdischer Magazine unter den in 
diesem Erlasse angegebenen Vor:rnssetzungen und Be
dingungen auf Grund, resp. nach Maassgabe der im Ein
vernehmen mit der k. k. Bergbehörde erster Instanz 
gepHogenen Localerhcbung pro.-isorisch zu bewilligen, 
bezw. deren einstweilige Bcniitzung zu gestatten : 
im beziiglichcn Ministerialerlasse wird weiter bemerkt, 
dass hci der in A us8icht genommenen Hevision der tler
malen geltenden Vorschriften der Sprengmittel-Verord
nungen vom 2 .. luli 1877 und 2~. September 1883 die 
Gelegenheit gegeben sein wird, auch der Frage in Betreff 
der Art und Weise der Aufbcwahrnng der Sprengmitte! 
niiher zn treten. 

Die Heform des Bruderladeng-csetzcs hctrctl'end, 
welche dem Vereine chenfallH vielfach Gelegenheit bot., in 
engeren Verkehr mit anderen gleichnamigen Yereinen zu 
treten und bchnfä welcher seinerzeit eine Petition :rn das 
k. k. A ckerb:rnministerium eingereicht wurde, fand ihre 
Erledigung in dem Gesetze Yom 30. December 18~11, 
womit ergänzende Bestimmungen zu dem Gesetze YOm 
28. Juli 188~, betreffend die Regelung der Verhältnisse 
der nach dem allgemeinen Berggesetze errichteten oder 
noch zu errichtenden Rruderladen , getroffen werden; 
der Wortlaut dieses Gesetzes erscheint in Nr. 1 unserer 
Vereinszeitschrift vom Jahre 1892 abgedruckt. 

Der für das gcsam mte Montanisticum so eiaschneidende, 
von der Regierung eingebrachte Ge>etzentwurf, womit 



Bestimmungen iiber die Aufstellung von Betriebsleitern 
beim Bergbaue getroffen werden , veranlasste nicht nur 
unseren, sondern sii mmtliehe Montanvereine Oesterreiehs, 
diesbeziig·liche Petitionen an das Abgeordnetenhaus ein
zubringen. Auch dieser gemeinschaftliche Schritt blieb 
nicht ohne Erfolg und wurde der betreffende, von dem 
Berichterstatter. Abgcorclueten Jng·enieur A. :-liegmund, 
so warm für die mont:1nistisehcn Interessen au~gearbeitete 
Entwurf in dieser Angelegenheit, sowie auch clie Reso
lution bcziiglieh der Gleiclrntcllung der Bergakademien 
mit den technischen Hoch~chulen erst vor Kurzem vom 
Abgeordnetenhause ohne Debatte angenommen. 

.Mit Wicksicht auf die Bedeutung und im Interesse 
des gesammten 'l'echnikerstandes im Allgemeinen hielt es 
auch die Scction Leoben gleich allen anderen mon
tanistisehen und technischen Kö11perschaften fiir eine 
Nothwendigkeit, dem allerdings nicht unbedeutende pe
euniiire Opfer von der Section fordernden gemeinsamen 
Verbande dieses 1-\tandes, der durch die stiindio·e Dele
gation des dritten österreichischen Jngenieur- u~~I Archi
tektentages in \Yien repriisentirt wird, beizutreten und 
das betreffende Yerbandorgan. welches Ihnen bereits in 
vier Nummern zugegendet wurde, zu abonniren. In Nr. 3 
dieses Organes linden Sie auch bereits die Thätigkeit 
der crwiihnten stilndigen Delegation durch eine Eingabe 
an das k. k. Aekerb:nrmini~terium in Angelegenheit der 
Stellung der Bergakademien, bczw. in Angelegenheit der 
formellen Anerkennung derselbm1 als Hochschulen auf das 
l\Iontanisticum ausgedehnt. 

Hinweisend auf das engere Vereinsleben fiihreu wir 
hier an, dass auch un~ere :-;ection an dllm freudig·eu 
Ereignisse der 50jiihrigen fachmiinnischen .J ubelt'cier des 
V ercinsmit.gliedes, Generaldirectors der iisterreichisdien 
Alpinen Montangesellschaft, Carl AuguHt Hitter v. 1" r e _,., 
theilnahm und durch ein \"011 dem Vereinspriisidcnten 
iiberreichtes Begliickwiinschung·ssehreibcm ihrer Theil
nahme Ausdruck verlieh. 

In Anerkennung der hervorragenden Verdienste, 
welche sich der genannte .Jubilar .um da;.; Gedeihen unseres 
Vereines, sowie um die gesammte l\Iontauindustric von 
Steiermark und Kärnten in fortschrittlich technischer und 
humanitärer Hichtung während seiner langjährigen Thätig
keit erworben hat, kam die Section Leoben nur einer 
angenehmen Pflicht nach, wenn sie gemeinsam mit der 
Schwestersection Klagenfurt in der im August des Vor
jahres hier abgehaltenen General- und Wanderversamm
lung den Generaldircctor Carl August Ritter v. 1" r e v 
zum Ehrenmitgliede des herg- und hiittenmännischen Ve;
eines fiir Steiermark und Kärnten ernannte. 

An interessanten und den gegenwärtigen Verhält
nissen entsprechenden Yorträgen wurden gehalteu: Ge
legentlich der Jahresversammlung, der Vortrag des Inge
nieurs und Secretärs der österreichischen Alpinen Montan
gesellschaft Dr. M. Ca s paar über „die Stellung der 
Eisenindustrie in der österreichischen Zollpolitik der 
letzten 40 Jahre"; 

der Vortrag des Bergdirectorr.; der österreichischen 
Alpinen Montangesellschaft E. Se d 1 a e z e k über: „die 
neuesten bergbaulichen Anlagen in Eisenerz"; 
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der Vortrag des Rergdireetors E. l\I a k u c über 
„die elektrische Förderbahn im Bleiberger Erbstullen'•, 
letztere beiden Vorträge zur Zeit der General- und Wander
versammlung in Leoben. 

Der Ausschuss verhandelte die Age:iden in fünf 
Sitzungen und zwei Versammlungen: wovon, wie erinner
lich, die Jahresversammlung in Folge der Besehliisse des 
dritten österreichischen lnge11ieur- und Architektentages 
in Wie1t schon im .Jänner einberufen wurde und die 
General- und \Vanderversammlung des Gesammtvereines 
am 7. August hier tagte und lindem Sie A usfiihrlid1es 
über die Verhandlungen der einzelnen Gegenstiincle in den 
betreffenden Sitzungs- und Versammlungsprotokollen, 
welche in den ~ Vereins-Mittheilungen erschienen sind, 
verzeichnet. 

Insbes<mdere die Wanderversammlung und der damit 
verbundene, von dem herrlichsten Wetter begleitete Aus
flug auf den Erzberg werden fiir lange Zeit noch Gegen
stand angenc~hmstcr Erinnerung fiir alle 'J'heilnehmor sein. 
Das Gelingen desselben ist in erster Linie der eifrigsten 
l-nterstiitznng der i\sterreichisehcn Alpinen Montangesell
schaft zu ,·erdanken, die es sich auch diesmal nicht 
nehmen liess, die Theilnehmcr an der Versammlung zu 
Gaste zu laden. Auch mus:; des freundlichen Entgegen
kommens der Bergdirectoren II. Kaut h und E. 8 e d-
1 a c z e k uncl der k. k. ßctriehsdirection der ~taatsbahnen 
in Villach für die Fiihrnng •auf den Erzberg und Hlng;; 
der Zahnradbahnstrccke dankbar gedacht werden. 

Die Zahl der Vereinsmitglieder steigerte sich von ilüt) 
zu Beginn des .Jahres auf 3:21 am .Jahres~chlusse, während 
der gegenwiirtige Mitgliederstand 3 rn betriigt; das V cr
einsverwög·en stieg rnn :?78ti ll !II kr auf 291ili {] :m kr, 
rnrmehrte sich also im .Jahre 18D:! um 179 fl 30 kr. 

Wenn auch der Tod erfreulicher Weise im Voi:jahre 
weniger Opfer als sonst forderte, so beklagen wir doch 
in dem heimgegangenen newerken und Fabrikshesitzer 
in Frcyl:md Ferdinand Fr u h wir t h und Oberingenieur 
der österreichischen Alpinen Montangesellschaft in Zeltweg 
Aluis K 11seba11 c h treue und wcrthe Vereinsmitglieder 
und hitten Sie, dieslllben in freundlicher und ehrenrnller 
Erinnerung zu behalten. 

Wir schlies:-:en den Bericht, indem wir den auf
richtigsten Wunsch auf ein fröhliches Gedeihen des Ver
eines in diesem Jahre aussprechen und Sie bitten, durch 
rege Betheiligung am Vereini>leben Gelegenheit zu einer 
intensiven Thätigkcit auf dem ( :ebiete des l\lontanwesens 
zu geben. muck auf! 

Der Jahresbericht wird zur Kenntniss genommen 
und sodann 

3. vom Revisor, k. k. Oberbergrath Prof. Ku p e 1-
w i es er, der Rechnungsabschluss für 1892 und der 
Voranschlag für 1893 zur Verlesung gebracht. 

Rechnungs·Abschluss fiir das ,Jal1r 1892. 
Einnahmen: 

1. Cas~arest \'Om Jahre 18!.Jl 
~- Mitgliederbeiträge 
3. Eintrittsgebühren . 
4. Spenden. 
5. Interessen . . . . 

Zusammen. 

II (2786,91) fl 2786,fü 
" (D36) " 942,-
;, (6) " 20,-
" (20) " 32,70 
" (115.0(1)" 119,64 
fl 3864 fi3901,:l5 

1 * 
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Ausgaben: 

1. Zeitschrift . . . . . . . . ... tl (.Jti8) tl 481,50 
2. Secrctärhonurar und Bcgie . "(285) 'J8'1 ö4 
3. l'osl8parl'assagehiihrcn . . . . . . „ (ti) " ~ G:Ol 
4. Sectiuns- und Wallllcrversammlung . „ (Dli) Si3,f,fi 
5. Steuern . (Ei) 5,()(j 
6. Besondere Auslagen . . . . . . ., (8lJ) 76,28 

~~~~~~.;..._~~~ 

Zu~amnwn . fl (934) ll 9:1G,tH 
Hiezu Saldo für 189:J, und zwar: 
Guthaben bei <ler Leul.Jener Sparcassa 
Guthaben bei der Postsparcassa . . 
Baarsaldo . . . . . . . .. 

II 2799, 11 
„ lHl,3·1 

47,7ß II 2~16li,21 
Zusammen. t1:-lY111,2i"i 

Gegen da8 Präliminarc stellen sich die Ei1111ahmcn 111n 
ft il'i",25 un<l auch die . .\usgahcn um 11 1,03 hiihcr heraus, daher 
stellt sich die Vcrmiigens1·ermchrung mit ft 17!1,311 gegen 1las 
Präliminare um fl :-lti,21 hiihcr heraus. Die hohe Ziffer tlcr be
sonderen Auslagen w11nle durch das Abonnement des Organes tles 
Jngenienr- und Architeklcntages herbeigeführt. 

Yoranschlag fiir das Jahr 1893. 
Einnahmen: 

1. Cassarest vom J altre 18\l:! . 
2. lllitgliedcrbciträgc 
il. Eintriltsgehühren 
'1. Spenden 
ii. Interessen 

[. Vcreinszeilschrift 

Zusammen. 

Ausgaben: 

:.!. 8ecrctärhonorar und HPgi'' . . . . 
:1. l'ostsparcassagchiihren 
4. Scctions- und Wandernrsa111111lu11);" 
5. Steuern . . . . . . ..... 
ö. Besondere Auslagen !Ingenieur· und Architekten 

tag-Urgan) . . . . . . . . . . . 

ll 2966,21 
!)4:2,-

6,-
251-

" 123,-
11 4062,21 

II 471,
:!Ril,

(i,-
90,--
5,-

80,-
Zns-·a_m_m_c_1_1 -. -.-fl-!J,.....3-5-,---

Saldo . . „ 3127,-
L c oben, am 2. Jänner 18!.l:l. 

F. Hoehelt, Obmann. 

Dem Rechnungsabschlussll für 189::? wird das Ab
solutorium ertheilt und der Voranschlag für 1893 ge
nehmigt. 

4. Wahl zweier Ausschussmitglieder. An Stelle der 
wegen Domicilweehsels :rnRgeschiedeuen AusRchussmit
glieder k. k. Bergrathcs J. 8chardinger und Ober
ingenieurs Dr. M. Ca s paar werden iiber gestellten An
trag gewilhlt: W. Klein, k. k. Oberbcrgcommissär in 
Leoben, und A. R. v. Klee b o r n, Hüttenrnrwalter in 
Unzmarkt. 

Zu Hechnungsrcvisorcn werden k. k. Oberbergrath 
Prof. J<'. Ku p e 1 wiese r und Bcrgdirector ~L .Ja ritz 
einhellig wiedergewitblt und wird denselben für ihre 
'fhätigkeit im abgelaufenen Vereinsjahre vom Vor~itzenden 
der Dank ausgesprochen. 

5. Anträge. Hofrath v. 1' u n 11 er stellt den Antrag, 
die in schwedischer Sprache ersc!Jienenen literarischen 
Arbeiten des Bergakademie-Directors K n u t St y ff c in 
Stockholm iiber „Aluminium als Raffinirungsmittcl f!ir 
andere Metalle" und „Aluminium und dessen Legirungen" 
mit Rücksicht auf dereu Wichtigkeit in's Deutsche über
setzen und in Druck legen zu lassen. Der Antrag wird 
einstimmig angenommen und wird der k. k. Rergakademie
Professor v. Ehrenwert h vom Vorsitzenden ersucht, 

diese Uebersetzung vorzunehmen, welche Arbeit zu über
nehmen Letzterer sich bereit erklärt. 

ti. Vorträge. Der Vorsitzende ersucht nun den k. k. 
Bergakademie - Professor A. Bauer, den angekündigten 
Vortrag: „ Der Handel mit alten Dampfkesfleln und das 
Dampfkesselgesetz" zu halten. Redner führt zunächst 
aus, wie unrationell Ci sei, bei jeder neuen J<'abriks
anlage an dem Kess~! zu sparen und trotz seiner Wic!J
tigkeit diesen „ rusigen Gesellen" als Stiefkind der g·anzen 
Anlage hinzustellen. l"ntcr Beleuchtung der dem Vor
tragenden aus der eigenen Praxis bekannten Fälle, ver
weist er eingehend auf das unreelle und ebenso gefähr
liche, wie gewissenlose Vorgehen, welches die Händler 
oft mit alten Dampfkesseln beobachten, wobei, wie er an 
einigen citirten Paragraphen zeigt, g·anz gegen das be
stehende Gesetz vorg-egangen wird. Unter Anführung 
einiger charakteristischer Fälle aus seiner eigenen Er
fahrung, schliesst Redner seinen Vortrag mit den Worten : 
Der reellen Industrie und dem reellen Erwerhe jede mög
liche Förderung, aber auch allen Krieg demjenigen, 
der auf sein Panier den Schwindel und den Betrug ge
schrieben hat. 

Der Vorsitzende spricht <lern Redner für diesen 
interessanten, sehr zeitgemii;;sen und mit lebhaftem Bei
falle anfgenommenco Vortrag· den Dank au8 und ladet 
Herrn Berg- und Hütteningenieur F. B 1 eichst einer 
zur Abhaltung des zweiten auf die Tagesordnung ge
Actzten Vortrages : „ U eher feuerfeste Materialien, speciell 
iibcr steierische Magncsitfabrikate" ein. 

Ingenieur B 1 eichst einer weist vorerst auf seine 
Abhandlung iibcr diesen -Gegenstand in der Oestcrr. 
Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen hin, gibt sodann 
ein ideales geologisches Profil von dem Vorkommen in 
der Veitsch , welchem der Hauptsache nach der heutige 
Vortrag gilt und crlllutert hierauf an der Hand einer 
reichen und sehr mannigfaltigen Mustersammlung sowohl 
von Rol1materialien als fertigen Fabrikaten seine Aus
führungen. 

Der interessante Vortrag, l'Owie die Widmung der 
ausgestellten Sammlung an die hiesige k. k. Bergaka
demie wurde mit allseitigen Brarnrufen aufgenommen, 
vom Vorsitzenden wurde dem Hedner für den instructiven 
Vortrag der Dank zum Ausdrucke gebracht. 

Nach einer kurzen Pause hält iiber fäsuchen des 
Obmannes der autor. Bergbau - Ingenieur E. Lu s chi n 
H. v. Ebengreuth den dritten angekiindiglcn Vortrag 
über Asbestvorkommen in Oesterreich-l'ngarn un 1 über 
Vermessungsergebnisse mit dem Plesiometcr. 

Unter Anführung eines interessanten, reichen und 
zur Schau geslellten Materiales von Rohprodueten, Halb
fabrikaten und fertiger Waare von Asbeflt, bespricht 
Hedner zunächst das Vorkommen in der Monarchie, so 
dann im Auslande, geht hierauf zur Verarbeitung des 
Rohmateriales und schliesslich zur Verwendung der fer
tigen Waare in der Praxis über. 

Den zweiten Theil seines Vortrages über Vermessungs
ergebnisse mit dem Plesiometer anlangend, erklärt 
l{edner vorerst das aufgestellte, sehr compendiö se In 



.::)3 

strument in ausführlicher Weise, dessen Construction 
lediglich aus den Bediirfnis-;en der Praxis hervorgieng 
und das zur Durchführung gut angeniiherter Messopera
t:onen im Bergbau und Forstwesen geeignet ist. Sodann 
citirt l ngenieur v. Ln s c h i n 2 Fälle praktischer Ver
wendung des Instrumentes, eine Vermessung in einem 
l'"rwalde auf Grund eine;; Abstockungsvertrages in Sieben
bürgen und eine Streckenvermessung bei Vorhandensein 
von Eisenbahnschienen in einer Grube Niederösterreichs, 
in welchen beiden Fällen sehr befriedigende Resnltate 
mit dem angeführten Instrumente erzielt wurden. Nach
dem der Redner noch bekannt gibt, dass das Instrument 
sammt i-\tativ von der Firma R. Rost, Mechaniker in 
Wien, um den Preis von G6 fl geliefert wird, schliesst 
er seine gediegenen Ausführungen. Für beide mit leb
haftem Beifalle aufgenommenen Vorträge wird Ingenieur 
v. Lu s eh in der Dank des Vorsitzenden votirt. 

Mit der Vorlesung der Drahtgrüssc von der Schwcster
section Klagt•nfurt, vom k. k. Bergrathe und Bergdircctor 
v. He s s in Fohnsdorf und vom k. k. ßergrathe A. 

E n i g l in Salzhurg schliesst der Vorsitzende die Jahre3-
versammlung. 

Schon der Vorabend der Versammlung rnreinte im 
kleinen Saale des l-lc'itels Post einen geselligen Kreis von 
zahlreichen Fachleuten, und verlief dieser Abend ebenso 
animirt, wie das auf die Versammlung folgende, im 
festlich geschmückten Saale des genannten lfotels abge
haltene gemeinsame Mittagmahl, bei dem die bestbe
kannte Secgrabener Bergcape~le concertirte und zahlreiche 
Toaste ausgebracht wurden. Wir heben unter letzteren 
besonders deh vom Obmanne ausgebrachten Toast :ii.1f 
das weitere Gedeihen des V ercincs und jenen des eben
falls anwe:ienden k. k. Bezirkshauptmannes Grafen 
W i c k e n b ur g hervor , der in geistreicher Weise der 
Zustiinde der steierischen Montanindustrie von l~im;t und 
Jetzt gedachte und mit einem Hoch auf das weitere Ge
deihen dieses Industriezweiges schloss und allgemeinen 
Beifall hervorrief. 

V. Waltl, 
Sccretär untl Schriftl'ührer. 

}', ltochelt, 
1 lbmann. 

)fontann:i.rein für Blilnncn. 
llcr Verein hielt seine dic~jiihrige Generalversamm

hmg am 14. 1. M. in Kladno unter Vorsitz des Vereins
präsidenten, Herrn Oberverwalter Schröcken s t ein, ab. 
Wir entnehmen dem Geschäftsberichte fiir 18~12, dass der 
Verein sein Augenmerk Fragen berggesetzlicher, sowie 
wirthsehaftlicher und socialpolitischer Natur zugewendet 
hatte, und dass namentlich das Bergschadengesetz in seiner 
neuen Fassung als Regierungsvorlage, die beabsichtigte 
Einfilhruug einer Transportsteuer, die Schiedsgerichte der 
Bruderladen , die neuen Steuergesetzentwürfe etc. die 
Vereinsthätigkeit in Anspruch nahmen. 

Der Montanverein hat in einer Eingabe an das 
Ackerbauministerium auf die Gefahren hingewiesen, 
welche für die Erhaltung der Ruhe unter den Arbeitern 
eine weitere Verzögerung der seit nunmehr vier .Jahren 
schwebenden Bruderladenreform mit ;,;ich hrlichte und 
beantragt einige Aenderungen der beziiglichen Gesetze. 
Insbesondere macht jene Bestimmung unter den Arbeitern 
böses Blut , wonach bei dem sehr passiYen 1-\taude der 
meisten Bruderladen die alten Provisionen, die viel zu 
hoch sind und dadurch die jetzige Nothlage herbei
geführt habca, gar nicht verkürzt werden diirfon, wogegen 
die jetzigen Arbeiter viel höhere Beiträge in die Bruder
ladeleisten, während zugleich ihre einstigen Provisionen viel 
geringer ausfallen sollen, als die jetzigen. Eine gewisse 
Strömung nntcr der Arbeiterschaft zielt auf die Ccntrali
sation der Bruderladen in einem grossen, staatlich ver
walteten Institute ab, nach Art der jetzigen Unfallver
sicherungsanstalten. Allerdings wiirdc mit dem Aufgeben 
der Werksbrudeiladen und mit der Wahl einer umfas
senderen Organisation sofort die Frage entstehen , ob 

dann statt der jetzt ange;;trcbten, aber lange noch nicht 
durchgeführten capitalistischen Bedeckung der Forderungen 
nicht besser das Umlagcverfahrcn anzuwenden wäre. Es 
drängt sich letzterM umsomehr auf, als dieses Princip 
auch unseren jetzigen Unfalh·crsicherungsanstalten zu 
Grunde liegt uud selbst auch bei den Krankencassen 
der Bruderladen in Anwendung ist. Die Eingabe schlicsst 
mit der Bitte, d ic Kürzung der alten Provisionen 
möglich zu machen oder eventuell die Bildung einer 
staatlich verwalteten Centralbruderladc anzubahnen. 

Der Verein repräsentirt 36 Werke mit einer Arbeiter
schaft von 2G 657 Mann. Der Bericht schliesst mit einem 
Rückblicke auf das lüjilhrige Bestehen des Vereines, 
welcher, durch die Unruhen des .Jahres 1883 in 's Leben 
gerufen, auf eine reiche 'l'hätigkeit zurückblickt. Znm 
8chluss bringt Herr Bergdirector ,Johann F i t z die Frage 
der Sanirung der passiven Bruderladen zur Sprache und 
die unter den Arbeitern darüber herrschenden Ansichten 
und Wünsche. 

Am 15. Mai besuchten die Theilnehmer, welche am 
H. Mai durch den Biirgermeister der Stadt Kladno begrilsst 
worden waren, einige nmlie~ende Kohlenwerke. Es wurden 
der Max - Rchacht der Prager Eisenindustrie - Gesellschaft 
und die Johannes-Schächte in Libuschin der Miröschauer 
Gcwerkschft näher in Augenschein genommen. Die einge
hende Besichtigung dieser den neuesten Fortschritten der 
'l'cchnik entsprechenden beiden Musterwerke gestaltete sich 
so zeitraubend, dass auf die weitere Besichtigung von 
\V crken verzichtet wurde, umsomehr, als die zuvor
kommende Gastfreundschaft der Miröschauer Gewerk
schaft den Abschied von Libuschin schwer machte. 



54 

~IontanistiHchcr Club in Kla<luo. 
Clubsih:ung am 

Nachdem der Vorsitzende, Oherhergvcrw:tlter F. 
Sc h r ii c k c n sie in, die V crsammlung bcgriisst hatte, be
gann Dircctor ]{ ö s s 1 er seinen Vortrag iihcr das g e w c r b-
1 ich e Bi 1 dun g s w c s e n in 0 es tc r r c ich, in welchem 
er zuniichst die Gcschiehtc der Entstchung und Entwick
lung der Gewcrbc-, Fach- und Handwerkcrschulcn, sowie 
der gewcrblichen Fortbildungsschulen skizzirte und an 
der Hand von Diagrammen und Karten die Anzahl und 
die '•erschiedcnen Arten dieser Schulen, welche wir in 
Oesterreich überhaupt und speciell in Iliihmcn haben, 
sodann dic /';cit ihrer Entstehung, ihre Organisation etc. 
mittheiltc. Der Vortragende ging hierauf zur Erklärung 
des Zweckes jeder einzelnen Art dieser 8ch11len iiber 
und stellte \·erglcichc an mit den, iihnlichen Zwecken 
dienenden Gewerbe· und Fachschulen in Frankreich 
und Württemberg. Nachdem der Vortrag·endc noch Mit
theilungen iiber die Kosfon der Gewerbe-, Fach- und 
1 landwerkersehulen, sowie jene d<>r Centralleitung der
selben im Vergleiche zu den KoAten der Universitäten, 
technischen und land- und fori;twirtbschaftlichen Jloch
schuleu und der Gymnasien und Healschulcn Ocstcrreichs 
an •lcr Hand eines Di:1grarnmcs gemacht, schloss derselbe 
mit dem an die V erHainmltmg g·erichtctt·n A ppcll, dem ge
werblichen Bildungswesen in unserem VatPrlandc im A llgc· 
meinen, sowie dem Iocalcn im Speciellcn jene Fiirdernng 
nnd Aufmerksamkeit zu Tbeil werden zu lassen, welche 
dasselbe stets verdiene. 

Nach Beendigung dcR Vortr:1ges :-;prach der Vor
Ritzcnde Herrn Dircctor ]{ ö s H 1 c r den wärmsten Dank 
für ~eine interessanten Mittheilungen aus, worauf Letzterer 

18. A IH"il 18!)ll. 
iiber Ersuchen einiger Clubmitglieder einig·e crgiinzende 
Ullll cletaillirterc Erliiuterung·en :m den vorgefiihrten Dia
grammen und Karten gah. 

Sodann begann <lbcringenicur Vorbach :-;eine l\lit
theilungen ,,iiher Neuerungen in der Kcssel
feucrung"mitdcrVorfiihrung des von Walter Dürr in 
J\liinchcn für die Controlc von Kcssclfcncrnngcn construirtcn 
sinnreichen Apparates an der Iland von Wandtafeln. Zucrst 
wurde Yom Vortragenden der Zugmesser, dann das 
Pyrometer uud scltliesslich das llas~·meter beschrieben 
und deren Anwendung crliiutcrt. Letzteres ist seit etwa 
-1 Wochen auf dem Kladnoer Eisenwerke der Prager 
Eiscni11d11stric-Gcscfüchaft im Gebraucl1c und ermöglicht 
eine zurnrliissigc Controle der Kohlensiiuregehaltc der 
von den \Vhitwell - Apparaten abziehenden Essengase. 
Nach den J\litt.heilungcn des Vortrag·enden hat sich 
tlicses in allen seinen '!'heilen recht sinnreich eingerichtete 
ln;,trument hier nach Uelierwiuduug einiger anfiinglieher 
~chwicrigkeitcn recht gut l1ewährt und es sei anzunehmen, 
dass dasselhc bei den jetzt vielfach angewendeten Ga:;
fcucrungen in kurzer /';eit eine sehr ausgcbrcitetc Ver
wcnd ung finden werde. 

Auch dieser interessante Vortrag- fänd den unge
theiltestcn und lebhaftc~ten Beifall der A nwescnden, und 
wurde ebenfalls dem Vortragenden der Dank dc:> Clubs 
durch den Priisidenten abgcRtattet. Da i;ich hcziiglich 
dm! drittcn l'rogrammpunktes - freie Anträge der Club
mitglieder Niemand hum n·ortc gemeldet , wurde 
die Sitzung geschlossen. - r--

FachverHammlung tler ßerg- und Iliittcnmünner im iistt>rreid1h;ehen Ingenieur- und 
Architekten-V crein. 

Versammlung ,·om 2. Miil·z 1893. 
Her Obmann Hofrath Wtter von Ross i w a 11 er- aus dem Innern der Erde, iiber die /';uHarnmensetzung 

öffnet die V er~ammlung und crthcilt zunächst dem Herrn Rolcher Gasquellen, iiher die Ursachen der Entstehung· 
k. k. Oherbergrathe H ii c k er das Wort, welcher mit- derselben uud führt hierauf cine ganze ]{eihc von Orten 
theilt, dass er dem Be8chlnsse der Fachgruppe der an, wo sich brennbare Gase vorfinden oder angetroffen 
Berg- und Hiittenmänner vorn 15. December 1892, wurden. Ausser den bekannten und sehr aus~edehntcn 
welchem zufolge er ersucht wurde, Sr. Excellenz dem Vorkommen bei Baku am caspischen Meere und in 
Herrn ReiclH1-Finanzrninister Benjamin K :'1 l I a y de N ag y Pennsylvanien nennt er: die Saline Gottesgabe in West-
den Dank der Fachgrnppe fiir die Bewilligung der phalcn, die Umgebung von Freiburg in der Schweiz, die 
Publikationeq liber die hosnisehcn Montanwerke abzu- Gegend von Pietra mala zwischen Bologna und Florenz, 
statten, nachgekommen sei, und dass 8e. Exc. der Herr von Baassen in Siebenbürgen und viele Punkte in 
Hcichs-Fin:mzminister den Dank mit Wohlwollen entgegen- Amerika und in China. 
genommen habe. (Beifall.) An Hand einer Karte gibt der Vortragende sodann 

Hierauf ladet der Obmann den beh. aut. Bergingenieur eine kurze Uebersicht über die geologischen Verhältnisse 
A Iexander Iwan ein, seinen angck!lndigten Vortrag der Umgebung von Wels und erwähnt, dass im Gebiete 

„Ueber die natürlichen und brennbaren Gasaus
strömungen im Stadtgebiete von Wels in Ober

österreich" 
zu halten, aus welchem Vortrage Folgendes hervor
zuheben wäre. 

Der Vortragende gibt zunächst 
Erklärungen ttber das Auftreten von 

einige allgemeine 
G asa uss tröm u ngen 

der Stadt, sowie im ganzen Umfange der Welscr Haide 
unter der 1 bis 2 m starken Humussebichte alluviale 
und diluviale Schotterschichten von einer Mächtigkeit 
von 16 bis 30 m abgelagert sind. Diese Sehotterschichte 
ist mit dünnen Lagen von losem Sande durchzogen; 
häufig befindet sich aber auch unter dem Schotter eine 
reine, circa 1 m mächtige Sandschiehte, unmittelbar auf 
dem darunter gelagerten Schlier aufliegend. Da der 



Schlier nahozu wasserunclurchlässig ist, bewogen sich 
die dem 'l'raunftusse zusitzenden Grunclwiisser haupt
sächlich nur in der Schotter- und Sandll:rnk. Die Schlier
schichte ist horizontal gelagert und durch die ausge
führten Bohrungen in einer Miichtigkeit von 280 m llis 
heute bekannt. 

Der Schlier, der Neogenformation :rngchiirig, besteht 
hauptsächlich aus :\forgel- und mehr oder weniger san
digen Thonschichten, in welchen mitunter feste Sand
steinplatten von geringer Miichtigkeit oder auch diinno 
lose Sandlager eingebettet sind. nie ~chichteu zeigen 
zuweilen einen conglomcratischcn Charakter; in den 
oberen Horizonten sind diese Schichten mehr gellllich, 
in den tieferen Lagen aber von grauer, schmutzig-blauer, 
blauschwarzer und dunkelbrauner Farbe. Der Schlier der 
'Velserhaide soll petrefactenlecr oder wenigstens sehr 
arm d11.ran sein und nur hie und da Fischschuppen eut
halten; von sonstigen organischen Restrn soll wenig· vor
handen sein. 

In jenen Schichten, welehe einen conglomcratischen 
Charakter haben, kommen mitunter griissere Steinknollen 
von bedeutender Härte vor, welche clie Ursache waren, 
dass zwei von den in Wois begonnenen Bohrungen ver
ung11ickt sind, indem sich clie Bohrer clarin dergestalt 
festklemmten, class man sie nicht mehr frei machen 
konnte. 

Die Weiser Gasquellen wurden g·egcn Ende des 
.Tahres 18!)1 gelegentlich einer Bohrung, welche cler 
dortige I-landelsgllrtncr Anton Ammer, um artesisches 
Wasser zu erhalten, durchführen liess, aufgefunden. 
Das Gas, welches mit einem leise zischenden Clcriiusehe 
aus dem Bohrloche gleichmässig uncl nicht stosswcise 
entweicht, ist absolut gcr11chlos, brennt mit riithlich-g·elh
lieher oder auch Lliiulicher FlamnH', welche unter Druck 
mehr weisslich wird nncl llcsitzt eine ziemlich hohe IJeiz
und Leuchtkraft. Die geruchlose Eigenschaft clcs Gases 
maclit es jedoch bei Einleituug in die Hil11ser nicht 
ungefährlich , weil clesscn Anwesenheit sich nicht, wie 
clas Leuchtgas der Gasanstalten, durch seinen Geruch 
verriith; es können daher etw:iige ~chllden in cler Rohr
leitung oder an den Absehlusshälmcn zu recht ernsten 
uncl bccleufr.nclen Gasexplosionen Veranlassung· g;eben. 
Es dürfte sich daher wohl empfehlen, lieber ein kleines 
Volumen von Gas zu opfern uncl gewisHc Flammen fort
brennen zu Jassen, um unfreiwilligC' uncl g·cfiihrlichc Gas
ansammlungen zu vermeiden. 

Das WasRer, welches :tllH deu Bohrliichcrn in 
kleinen lnterrnllcn nm 1 bis :: Minuten, vermuthlieh 
in Folge des hohen Gasdruckes, ausgcstossen wird , er
re:cht ein Quantum von ungefähr 3 bis !l l in der 
Minute. Das Wasser ist vollkommen klar, besitzt eine 
'I'emperatur rnn + 10 bis 12° C, hat einen 8äuerliche:1, 
zusammenziehenden, metallischen Geschmack, welcher leb
haft an die sogl'nannten vitriolischen Ileilwiisser von 
Hiidtirol erinnert; dassellle zeigt, in einem Gefiisse auf
bewahrt, an der Obertläche nicht clie geringste Spur 
eines ölig·en oder irisirenden Uehcrzuges. 

Die Tiefe des Amme r'schen Bohrloches bl'irilgt 
250 m, hievon entfallen auf die 'l'agdeekc :3 m, auf 
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Schotter 1 Gm, auf Haucl 1 m und auf Schlier 230 m. 
Im 240. Meter ist das Bohrgestänge von seihst auf 
circa 1/ 2 m Tiefe nachgefallen, welcher Fmstand dem 
Vorhandensein einer schlammigen breiartigcn Schichte 
zugeschrieben wird ; hierauf folgten wieder härtere 
Schichten und ist das Bohrlochtiefste in einem harten 
bläulichen Sandsteine anstehencl. Das Bohrloch ist vom 
'J'age aus bis auf 20 m Tiefe, d. i. his zur Schlierschichto 
mit einJJm Bohre von G!l mm Diameter verrohrt, in 
diesem Rohre ist, g·Ieichfalls vom 'l'age aus, bis zur Tiefe 
von 100 in ein kleineres Rohr von 30 mm versenkt. 
Der l:est der Bohrlochtiefe ist unverrohrt, cla sich bis 
heute in clemselllen keinerlei NachfalJ bemerkbar machte. 
In der Tiefe von 250 m hat Ammer genügend W11Ascr 
erbohrt, welches rnn selllst, ohne gehoben zu werden, 
clurch clas kleinere Rohr aufsteigt. Das Gas tritt mit 
etwas Wasser durch das griissere Rohr zu Tage, von 
wo aus es clurch Höhren direct' dem fi2 m 3 fassenden 
Gasometer zngefiihrt wird. 

Das Ga8 wurde in geringen Mengen bßreits in 
circa 80 m Tiefe erbohrt, die stärkste Ansstriimung 
zeigte sich jecloch in 140 his 1 GO 111, ohne mit der 
weiteren Bohrlochtiefe an Quantum zuzunehmen, w!ihrcnd 
cler Wasser:wflnss sich cloch etwas vermehrte. 

Llie Gasausströmung beträgt ungcf:lhr 16() m~ in 
24 Stunden; seit Octoher 1891 finclet dieselbe bisher 
ohne jede IT nterhrech nng bei stets constant bleillendem 
Volumen statt. Da Ammer, welcher mit diesem Gal'!e 
sein ganzes II aus hehcizt unrl beleuchtet, nicht Ver
wendung fiir das ganze (luantum hat, so lfüist er das 
Gas wiihrcnd der Dauer von 12 bis 13 Stunden in'ii 
Freie entweichen. 

Zu Anfang cles .lahrcil 18~12 begann cler Grossseleher 
.Johann lt 11h1 an cl in der Ca,;crngasse und der Flei~d1-

ha11er Franz H ii n g am Vor:-;tadtplatz mit ilem Ahstossen 
von Bohrliichern a:1f' GaH uncl Wasser. Ersterer hat zwei 
Bohrliicher von 170 uncl 2()0 m Tiefe durchgeführt, und 
zwar ans dem f:runde, weil ihm das mit dem ersten 
Bohrloche aufgeschloRsene Gasquantnm fiir seinon Bedarf 
nicht ausreichend schien. Das Gas wurde in beiden 
Bohrliichern in der gleichen Tiefe von 135 m crbohrt, 
das (lnantum clessßlben diirfte aber in 2 l Stunclen kaum 
mehr als 60 Lis 80 m~ betragen. 

Bei .H ii n g ist das Bohrloch bis auf 270 m Tiefe 
gebracht worden; das Gas wurde in circa 130 m Tiefe 
angebohrt, welches mit ziemlich starkem Drueko uncl 
mit Wasser vermengt, entweicht. Das Gas1p1ant11m diirl'te 
hier etwa 150 m'1 in 24 Stunden betragen. 

In den clrei letztßrwiihntcn Bohrlöchern betrug clie 
Miichtigkeit der Sehotterschiehto 20 m, die Schlierschiehte 
150, bezw. 240 bis 250m. 

Im Laufe cles verflossenen Jahres folgten rasch 
nacheinander die Bohrungen von Ant. Hoch :t r d t, 
Prirntier am Vorstadtplatz, A. Estermann, Hl•tcl
bcsitzer am Vorstadtplatz, Josef St ad 1 baue r, Cement
waarenfabrikant beim Bahnhofe, der k a t h. G es e 11 c n
Y c rein am Vorstadtplatz, die Stadt g e m e i n de W e 1 s 
im Volksgarten, J. ]<' a l k e n s am m er, Papierfabrikant 
in Hoehpoint und J. Hinters c h w a i g er in der Burggasse. 



Bohrloch bei Roch a r d t. ßohrlochtiefo 180 m, Gas
spuren zeigten sich in 40 m, die stiirkste Gasentströmung 
war in 150 111, Mächtigkeit der Schotterschichte 20 m, des 
Schlier 160 m, Gasquantum in 24 Stunden circa 100 m'1• 

Bohrloch Lei Es t er m an n. Bohrlochtiefe 200 m, 
Gasspuren zeigten sich in 105 rn, stärkste Gasausstriimung 
fond statt in 1 [10 bis 160 m 'l'iefe, Gasquantum wie bei 
II ii n g circa 150 m 3 ; die SchotterschichtP hatte 20 m, 
die Schlierschichte 180 111 Miiehtigkcit. 

Bohrloch bei Stadl u au er. Bohrlochtiefe 170 m, 
Gasspuren zeigten sich in 90 bis 95 m, stärkste Gas
ausstriimung erfolgte in circa 150 m Tiefe, Gasquantum 
in 24 Stunden circa 1 GO m". Im 100. m ist das Bohr
gcstilnge pliitzlich auf circa 0,5 m von selbst nachgefallcn. 
Als t:rsache des Nachfallens des Bohrers wird wie bei 
A mm c r's Bohrloch das Auftreten einer schlammigen 
~chichte angenommen. Möglicherweise ist das plötzliche 
Nachfallen des Bohrers einem Hohlraume, einer Spaltungs
kluft, welche eine Fallrichtung von Nord-Ost nach Siid
West hat, zuzuschreiben, wofür schon de1· Umstand 
spricht, dass, wenn die Annahme von der schlammigen 
Schichte richtig wäre, diese doch znr Ausfüllung des 
nicht verrohrten Bohrloches beitragen wiirde, was aber 
nicht iler Fall ist. 

Bohrloch des k a t h. Ge s e 11 e n vereine s. Bohr
luehtiefe Hi[> 111, Gasspuren zeigten sich bereits in etwa 
100 m, stiirkste Ausstriimung erfolgte in 140 m Tiefe, 
G:uiquantum in 24 Stunden etwa 160 m 3• In Intervallen 
von ungefähr 2 Minuten werden unter heftigem Auf
wallen bciliiufig 5 l Wm1ser mit Gas gemischt aus dem 
Bohrloche ausgestossen. Angeblich hat man im Bohr
schlarnrne Kohlenspuren gefunden. Eine frühere, nur 
um 1 m von dem bestehenden Bohrloche e11tfernte Hohrnng 
ist rnrunglilckt, da der Bohrer in g;, m Tiefe sich in 
einen tinarzknollen derartig fc.>tgeklemmt hatte, <lass 
man Rie aufzugeben gezwungen war. 

Die Bohrung der Stadtgemeinde Wels (208m 
tief), der Herren J. Falkensammer (250m tief) 
und J. Hinterschwaiger (300m tief) haben bisher 
kein HeRultat ergeben, da in diesen drei Bohrlöchern 
nur Spuren von Gas angefahren worden sind. Die Schotter
schicht war bei diesen Bohrungen circa 20 111 mächtig 
und es w11rilen die Schliersehichten auf 180, bezw. 
:rno und 280 rn Tiefe abgebohrt. Bei Hinters c h w a i ger 
ist gleichfalls eine Bohrung von 100 m Tiefe wegen 
Festklemmung des Bohrers verunglückt. 

In allerneuester Zeit, im Jahre 1893, haben zwei 
weitere Bohrungen auf Gas begonnen, und zwar eine bei 
dem Dampfsägebesitzer Stefan Scharf nächst dem Bahn
hofe und eine bei J. Z e 11 er in der Haide, welche Bohrungen 
aber erst eine Tiefe von etwa 30 m erreicht haben. 

Auch in der Gegend von Grieskirchen und 
E ff erd in g wurde in letzter Zeit auf Gas gebohrt 
und soll mau im ersteren Orte bereits Spuren von Petro
leum angefahren haben. 

Alle erwähnten Bohrungen sind theils in den Höfen, 
theils in den Gllrten der betreffenden Häuser angelegt, 
nur die Bohrung der Stadtgenicinde Wels befinilet sich 
im Stadtp:1rke. 

Druck von Gottlieb Gistel & ComP, -hi--Wien. 
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Die ßohrung·en wurden siirnmtlich in geringen 
Dimensionen von 40 bis 60 mm Durchmesser theils 
stossend, theils drehend bewerkstelligt; als Bohrgestänge 
dienten ilünne Gasleitungsröhren, da durchwegs mit 
Wasserspiilung gearbeitet wurde. Die Ilohrleistung· pro 
12stiiudige Schicht betrug im Schlier zwischen 3 und 6 m 
und kostete der Meter Bohrloch zwischen 5 und G ft. 

Bei siimmtlic~hen Bohrungen, mit Ausnahme jener 
der Stadtgemeinde Wels, fanden angeblich gar keine fach
gemiissen l~ntersuchungen der Riickst:inde des ausge
waschenen Bohr~chlammc;; statt und sind auch keine 
verliisslichen , in einen Bohi:journale zusammengestellten 
A nfächreilrnngen Yorhanden. 

Hcdner fasst nun seine Ansichten dahin zmiarnmen, 
dM!S das Auftreten des Kohlenwasserstoffgases an einen 
gewissen Horizont gebunden ist, indem die bisherigen 
Bohrungen stets nahezu in der gleichen Tiefe die grösste 
Gasentwicklung erschlossen haben und dass in den 
Schlierschichten eine bcsonilere Gaszone, deren horizontale 
Ausdehnung zwischen den Gasbrunnen des Stad 1ba11 er 
und Ruh 1 an d auf eine Erstreckung von iiber 1 Ir.in 
Länge nachgewiesen ist, zu liestehon scheine. 

Oll diese Gasquellen aus tiefer gelegenen Koh!en
tliitzen, aus Erdölvorkommen, oder aus Gyps- und Salz
lagern herriihren, ob dieselben nicht in einem gewissen 
Zusammenhange mit den in der 'l'iefe möglicherweise 
auftretenden Seefelder Rcl1ichten, die als sehr bituminös 
bekannt sinll, stehen, oder ob die unteren Schlierschichten 
nicht von antiklinal gelagerten Schichten aus der Kroide
formation, z. Il. den mit Flysch bezeichneten Sandsteinen, 
welche mitunter, wie in Tfngarn, geringe Mengen Erdül 
führen, durchbrochen wurden, und nur durch Kliifte 
und Spaltun~en in die höhere 8chliersehichte aufsteigen, 
ist bisher noch nicht aufgeklärt. Die Gasentwicklung 
kann aber auch ans dem Verkohlungsprocesse der in den 
verschiedenen Horizonten des Schlier in groHsen Mengen 
angehäuften Pflanzen- und möglicherweise auch Fischreste 
zu erklären sein, welche den gasbildenden Schichten ihre 
blauschwarze, dunkelgraue und braune Farbe geben. 

Der Vortragende schliesst mit der Erwartung, dass 
durch eine künftige, in wissenschaftlicher und fachgc
mHsscr Wei~e durchgeführte Tiefliohrung die Unter
lassung bei den bisherigen Untersuchungen dieses Gebietes 
theilweiBe wieder wettgemacht werden möge, zumal eine 
solche sehr werthvolle Beitrilge zur Kenntniss der ober
iisterreichischen Schlierablagernngen liefern würde. 

Nach Schluss des Vortragenden ergreift Herr Ober
bergrath R ii c k er' das Wort, indem er bemerkt, es habe 
den Anschein, dass wir es hier mit ähnlichen Bildungen 
wie in Galizien, Siebenbiirgen und Bosnien zu thun 
hauen, und dass es daher angezeigt wäre, durch eine 
Tiefbohrung von 800 m bis 1000 in Tiefe, welche von 
einer Gesellschaft oder Yom Staate auszuführen wlire, 
Klarheit in die Sache zu bringen. 

Hierauf wird die Versammlung nach erschöpfter 
Tagesordnung durch den Obmann , welcher noch dem 
Vortragenden für seine interessanten, mit grossem Beifall 
anfgenommenen A usfiihrungen den Dank ausspricht, 
geschlossen. C. H. 

Verautwortlicher ne1lactenr Carl von Jo; rn s t. 
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Allgemeiner Bergmannstag in Klagenfurt. 
lTeber Beschluss des Wiener Bergmannstages vom 

.Jahre 1888 wird im l:rnfcnden .Jahre der allgemeine 
Bergmannstag in Klagenfurt abgehalten werden. 

Das zu diesem Zwecke gebildete Comite hat fiir 
denselben die Zeit Yom 14. bis 17. August d .. J. fest
gesetzt und beehrt Aich an alle l~reundc des Berg- und 
H!ittenweseus in Ocsterreieh-Uugarn und dem Auslande 
hiezu die höfliche Einladung ergehen zu lassen. 

Dank der thatkräftigen und opferwilligen Unter· 
stlitzung Seitens zahlreielwr iisterreichischcr Gewerken 
konnte bereits das auf nächster Seite folgende Programm 
au fgcstellt werden. 

Das unterfertigte Comite gibt sich der frohen Hoff
nung hin, dass recht viele Fachgenossen sich bewogen 
finden werden, dieser Einladung Folge zu leisten; einer 
herzlichen Aufnahme in dem uralten, auch mit Natur
schönheiten reich bedachten l\fontanlandc Kärnten können 
sie sicher sein. 

Die Anmeldungen zur Theilnahme am Bergmannstage 
werden unter der Adresse: „Comitt~ für den allgemeinen 
ßergmannstag, zu Randen des Herrn k. k. Obcrbergrathes 
Ferdinand See 1 an d in Klagenfurt" s p ä t es t c n s b i s 
1 ii. J u I i 1 8 9 :l erbeten; die Einhaltung dieses Termines 
ist dringend geboten, da das Comite geuiithigt ist, die in 
Aussicht genommenen Veran8taltungen mit Uilcksicht auf 
die Anzahl der bis dahin ei11g1Jlaufenen Anmeldungen und 
die zu Gebote stehenden Mittel cndgiltig festzusetzen. 

.Jeder Theilnehmcr wird gleichzeitig ersucht, zur 
ßestrcitung der Unkosten den Betrag von 3 (drei) Gulden 
iist. \\T. der Anmeldung bcizuschliessen , worauf sodann 
die Thcilnehmerkarte zug·csendct werden wird. 

Sollte der Thcilnehmer auch von einzelnen Familien
gliedern begleitet werden, so wolle die Anzahl derselben 
schon bei der Anmeldung bekannt gegeben werden. 

Das Comite wird bemliht sein, bei den Eisenbahn
Directioneu Erm1issigungen für die 'l'hcilnehmer des 
Bcrgmann~tagcs zu erwirken: die Bekanntgabe des dies-

fülligen Erfolges wird seinerzeit bei LTchersendung der 
Theilnehmcrkarte geschehen . 

Die Grundbestimmung·m1 für den allgemeinen Berg
mannstag sind nachfolgend angefiihrt. 

Klag·cnfurt, im Mai 18~.lH. 

G 1 ii c k auf! 

Für das Comlte : 
F. Seeland, 

k. k. Ohcrhcrgra1h und Bcrghaniu~pcctor, 

11. lli111erhuhH, .J, (llt>ich, 
k. k. Jl„rgrath. k. k. llcrghaupt111an11. 

(~nrl RiUer ron lli11i11gt1r, ,\, Hrunled111er, 
k. k. Bergralh, Werks- 111111 Profo~sor iler Bcrgschul1", 

GiitcrinHpcctor. Sccretär ilc~ bcrg- nn<l hiiUPn-
männischcn Vereines. 

Grundbestimmungen 
fiir den 

nJlgcmciuen Hergmnnnstng in Klagenfurt nm 14. hi!' 
17. August 18!13. 

§ 1. Der allgemeine Bergmnnnstag hat den Zweck, 
eine Gelegenheit zum Austausche YOn Ansichten und Er
fahrungen ilber Gogenstiinde des Berg- und Iliittenwesens 
und zur Anknüpfung persiinlicher Bekannhichaften der 
Fachgenossen im bieten. 

§ 2. Die V crhandl ungen des allgemeinen flergm:tnns 
tagcs werden in Plenarvcrsammlungen und in Sections· 
sitzungen filr Berg- und Hilttenwosen geführt. 

§ 3. In den Plenarversammlungen, sowie in den 
Sectionssitzungen leiten gcwilhltc Priisiclenten und Vire
prllsidenten die Verhandlung. 

~ 4. Vorträge, welche Theilnehmcr des Bcrgm:mn~
tages halten wollen, müssen spätestens am 1. August 18!):: 
bei dem Comite angemeldet, die diesfalligen M:muscripte 
daselbst womüglich gleichzeitig, l:ingstcns aber am 
Tag·e der Eriiffnung des Bergmannstages beh nfa seiner
zeitiger Vcriifl'cntlichung iiberg·cben werden; die Biirstm1-



abzi!ge werden den Vortragenden seinerzeit zur Correctnr 
ilbermittelt werden. 

§ 5. Das Comitc bestimmt, ob die angemeldeten 
Vortriige in einer Plcnarversammlung oder in einer der 
beiden Sectionssitzungen gehalten werden sollen. 

{$ G. Es diirfon nur solche Vorträge gehalten werden, 
welche Erfahrungen oder Ansichten über Gegenstiinde 
des Berg- und Iliittenwesens oder verwandter Fächer 
behandeln. 

Sie sind in der Hegel nur in freier Rede zn halten, 
doch illt die ßeniitzung schriftlicher Notizen nicht giinzlich 
ausgeschlossen; ihre Dauer wird mit Riicksieht auf die 
hiefnr zu Gebote stehende Zeit mit 20 bis :lO Minnten 
he.~timmt. 

Bereits veröffentlichte Abhandlungen dürfen auf 
keinen Fall vorgelesen werden. * 7. Den l'riisidenten ist es :rnheimgestcllt, fiuer 
gclrn.Itcnc Vorträge eine Disenssion zn eröffnen. * 8. wenn Theilnehmer während der Dauer ues 
Bergm:mmitages Werkzeuge oder Prodnct.e des Berg
und II iittenwescns, Pl:ine oder Modelle von Maschinen 
oder W erksanlagcn ani;znst.ellen w!lmwhen, lmhcn Rie 
dieselben bis liingi;tmui 1 !"1. J nli 189:~ anzumelden nnd 
die Zwitimmung dei; Comiti·s eiuznholen; die Eimmnclnng 
und Rllckscudnng der Ansstclhmgsobjcctc erfolgt auf 
Kosten des AnsAteller8. * 9. Die Zulassnug zur 'fheiluahmc am allgemeinem 
Bergmannstage geschieht durch das Comitl\ , welches 
gegen schriftliche A11111eld1111g und l~rl:tg vou drei G nldcn 
ii. W. zur Bcstreitnug der Unkosteu die Theilnchmer
karte :111s8tcllt. 

Programm 
des 

allgemeinen Bergmannstages in Klagenfurt. 

1 4.. A u g 11 s t 1 8 9 :3. Nachmittags und Abends 
Empfang der ankommenden 'l'heilnehmer cles Bcrgm:mns
tageA auf dem Siidbahnhofc durch :Mitglieder des Fest-, 
Empfangs- und lVohnnngscomites und Uebergabc der 
Wohnungs-Anweisungen. Abends gesellige Zusammenkunft 
im Iltitel Sandwirth. 

1 r,. A II g u s t. Von 8 bis 9 Uhr Frühstück in den 
beiden Cafös Madner und Schiberth. 

10 Uhr. Generahersammhi11g im Wappcnsaale des 
Landhauses. - Hegriissnng der 'J'heilnehmer am Berg
m:umstagc. -- Festrede. - Wahl eines Priiiiiclenten, 
zweier Viceprilsidenten, zweier Schriftführer. Constitni-
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rung der zwei Sectionen für Berg- und Hüttenwesen 
und Wahl je eines Präsidenten, zweier Vicepriisidenten 
und zweier Schriftführer. Sitzungen der Sectionen : 
Vorträge. 

2 Uhr. Gemeinsames Mahl der Festtheilnchmer im 
lfotcl Miillner nächst dem Siidbahnhofe. 

5 Uhr. Besichtigung des Landesmuseums (Rndolfinum), 
der Kärntner bergmännischen Ausstellung und des Gross
glocknerreliefs. 

8 lihr Abends. Zusammenkunft der Fcsttheilnehmer 
des Bergmannstages sammt Angehörigen im Htltel Sand 
wirth. Vorträge des Männergesangvereines mit dem 
Kärntncrlieder-Qnintett. 

1 ö. A u g u s t. 8 llhr Friihstiick in den Cafös 
Scbiberth und Madner. 

H Uhr. Sectionssitznngen: Vorträge. 
1 J;hr. Schluss der G~ner:tlrnrs:unml1111g, Bestim

mung iiber Zeit und Ort des niichsten Bergmannstages. 
2 Uhr. Mittagsmahl in dl'n Ilütcls nach freier 

\\'ahl. 
4 Uhr. Ausflug mittelst Pferdebahn yom Siidbahn

hofc an~, 8 Minnten spiiter von der lfaltestellc auf dem 
hciligon Geil':tplatze ans, znm \Vi'1rtherscc, Fahrt mit dem 
Separatd:unpfor nach Velten und Piirtschaeh. 

8 Uhr Abends. IWckfahrt von Pörtschach nach K l:t · 
genfurt mit Dampfer und Pferdebahn. 

1 7. A 11 g 11 s t. Friih (genaue Zeit wird sp!lter 
bekannt gegeben werden) li'ahrt der Festtheilnehmcr 
sammt Angchürig·en mittelst Heparatzugcs vorn Siidbahuhofe 
iiber Villach nach Tarvis, von da mit Wagen nach 
Haibl, clortsclbst Friihst!ick: 

10 Uhr. Grubcnbefahrung und Besichtigung der 
Werksanlagen; oder Ansllng auf den Predil und znm 
Haiblcr See. 

3 Uhr. Gemeinsames Mittagsmahl im Jlt1tel Sclmabl
cgger in Haibl. 

5 lihr Rückfahrt nach Tarvis und Besichtigung der 
Sch 1 i tza-Sch l uch t. 

7 1 / 2 Uhr AbcndA. Riickfahrt mit dem Separntzng 
von Tarvis nach Klagenfurt, damit Schluss des allge
meinen Bergmannstages. 

li'ilr Fachgenossen, welche nach Schluss des allge
meinen Bergmannstages den lliittenberger Erzberg oder 
Bleiberg besuchen wollen, wird betrells der Unterkunft 
und l<'iihrnng gesorgt, nur werden sie erfmcht, ihrem 
diesbczliglichen Entschluss längstens bis 15. August MittagR 
dem Obmanne des Comit6s bekanntgeben zu wollen. 

JahresYcrsarnmlnng llcr Seetion Klagenfurt des berg- unll hüttemnännischen Vereines für 
S teierrnark untl Kärnten, 

a.bgeha.lten a.m 11. Mai 1893 im Vortragssa.ale des kärntnerischen La.ndesmuseums in Xla.genfurt. 
Vor der Erüffnnng der 8ectionsvcrsammlnng trat werth, L. Canaval, H. Hintcrhnber, G. Kriill, 

der Sectionsansschuss zum Zwecke der Genehmigung des K Pur t scher und C. Sc h n ab 1 egge r. 
in derselben Yorzntragcnden Jahresberichtes unter dem Der Bericht wird durch den Vereinssecretär 
Vorsitze des Sectiousohmanncs und V ereinsprilsiclenten E. Pur t s eh~ r verlesen und mit eini~en stilistischen 
Oberhergrath F. See 1 an cl zusammen . vertreten durch .Aenderungen genehmigt. Hierauf gibt der Genannte die 
die Mitg-lieder A. ll r 11n1 e c h n er, . F. r Ehren- Erklärung ab, dass er in Folge verschiedener durch 



sein vorgerückte;; Alter hervortretender Gebrechen, 
namentlich einer hochgradigen Schwachsichtigkeit, fortan 
nicht mehr in der Lage sei, das nunmehr schon durch 
nahezu 22 Jahre bekleidete Amt als Sectionssecretär 
weiter fortzuführen - und aus gleichem Grunde -
weil arbeitsunfähig - auch auf eine eventuelle Wieder
wahl in den Ausschuss verzichte. 

Der Ausschuss genehmigte unter voller Anerkennung 
der langjährigen und pflichteifrigen Dienstleistung des 
bisherigen Secretärs E. Pu r t scher in .Anbetracht der 
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eingetretenen Umst.1nde den nothwendig gewordenen 
Rücktritt desselben mit Bedauern, ging jedoch- auf dessen 
Resignation als Ausschussmitglied nicht ein, indem er ihn 
ersuchte, in dieser Stellung noch weiter im Ausschusse 
zu wirken, was Herr Pur t scher denn auch zu8agte. 

Nachdem ferner Professor Aug. Ilr u n 1 e c h n er 
sich bereit erklärt hatte, fortan die Secretariatsgeschäfte 
zu übernehmen, beschloss der Ausschuss, den Genannten 
zum Sections-, bezw. Vercinssecrctär zu ernennen, wo
mit die Sitzung geschlossen wurde. 

Sectionsversammlung am 11. Mai 1893. 
Vorsitzender der Obmann und V crcinspräsident Ober

bergrath Fe r d. Seeland; anwesend 22 Sectionsmit
glicder. 

1. Der Vorsitzende eröffnet die Jahresversammlung 
mit nachstehender Ansprache: 

Mit dem Vorsitze betraut, bringe ich Ihnen, verehrte 
l•'reundc und Fachgenossen, ein herzliches Glück auf! 
und eröffne die Generalversammlung über das 24. Vereins
jahr mit der Erinnerung, dass wir uns heute schon im 
25. Existenzjahre befinden. Am 16. Mai 1869 war die 
erste Generalversammlung, bei welcher sich unser Verein 
constituirte, und die Statuten erhielten am 11. Juli 1869 
die Genehmigung der h. k. k. Landesregierung. Im 
März 187 4 vereinigte sich der berg- und hüttenmännische 
Verein für Kärnten mit jenem von Leoben, der 1872 
gegründet wurde, zum berg- und hüttenmännischen Verein 
für Steiermark und Kärnten mit den Sectionen Klagenfurt 
und Leoben. Was in dieser Zeit gearbeitet und verbandelt 
wurde, ist in den Vereinsschriften niedergelegt und wir 
blicken nicht ohne Genugthuung auf die Vergangenheit 
zurück, bewundern aber zugleich den mächtigen Auf
schwung unserer Industrie in technischer Richtung. Wie 
es im Leben geht, so hat sich auch im Vereine Alles 
verändert. Viele wackere Mitarbeiter sind abgetreten, 
neue gekommen. Aber in dem Wechsel halten Alle zur 
Fahne des Vereins. Leider haben wir auch im Jahre 1892 
wieder schwere Verluste zu beklagen. Hochofenverweser 
Albert Tunner, Verwaltungsrath J. M. Rothauer, 
Berg- und Hüttenverwalter Co r n e 1 Br o dm an n haben 
ihre letzte Schicht gemacht und ich bitte Sie, das An
denken an die wackeren Vereinsgenossen durch Erheben 
von den Sitzen zu ehren. (Geschieht.) 

Ueber Weiteres wird Ihnen der Geschäftsbericht Auf
schluss geben, und ich bitte Herrn Secrctär E. Pur t scher, 
denselben vorzutragen. 

Der Genannte verliest hierauf den nachstehenden 

Jahresbericht der Section Xlagenfurt pro 18H2. 
Der Bericht wird von der Sectionsversammlung bei

fällig aufgenommen und ohne Debatte genehmigt. 
Hochgeehrte Versammlung! 

Fast genau binnen Jahresfrist nach unserer letzten 
am 15. Mai 1892 abgehaltenen Sectionsversammlung treten 
Sie auch heute zum gleichen Zwecke zusammen, um den 
Bericht des Sectionsausschusses über seine 'l'hätigkeit im 
abgelaufenen V creiusjahrc entgegenzunehmen. 

Der Ausschuss bat in diesem Zeitraume ..1 Sitzungen 
abgehalten, von welcher die erste am 15. l\Iai 1892 un
mittelbar nach der Sectionsvcrsammlung ledig·lich die 
Neuwahl der Vereinsfunctionäre betraf, worauf dann jene 
am 12. Juli 1892 folgte, in welcher die ersten Anträge 
betreffs der Durchführung des Klagenfurter Bergmanns
tages erstattet wurden, indem der Obmann Oberbergrath 
F. See 1 an d den Antrag stellte, bei dieser Gelegenheit 
eine montanistische Ausstellung der Kii.rtner Vorkommen 
zu veranstalten und diesfalls Einladungen an die einzelnen 
Werke ergehen zu lassen. Nach Beschluss des Ausschusses 
wurden dieselben auch im Namen des berg- und hütten
männischen Vereines und des Landesmuseums, woselbst 
die Gewerbehalle ihre Räumlichkeiten zu diesem Zwecke 
bereitwilligst zur Verfügung stellte, ausgesendet. Der 
Antrag Hinterhub er, betreffend die Bildung eines 
Executivcomites und Heranziehung der übrigen befreundeten 
Vereine zur :Mitwirkung, musste bezüglich des letzteren 
Punktes aus Opportunitäts-Rücksichten vorerst auf einem 
späteren Zeitraum verschoben werden. 

In der Sitzung vom 27. November nahm der Aus
schuss den Bericht über die Schritte entgegen, welche 
iiber Ersuchen des österreichischen Ingenieur- und Archi
tektenvereines am 24. September durch Ueberreichung 
einer Eingabe, betreffend die Einräumung des Wahlrechtes 
an die Techniker und die Virilstimme der Rectoren, an 
die Landtage von Kärnten und Krain unternommen 
worden waren. Am erwähnten Tage (24. September) wurden 
die angeführten gleichlautenden Petitionen den beider
seitigen Landesausschüssen überreicht. Der früher als der 
Kii.rntne_r geschlossene Krainer Landtag war nicht mehr 
in der Lage, den Gegenstand in dieser Session zu er
ledigen, während der Kärntner in seiner 14. am 30. Sep
tember 1892 abgehaltenen Sitzung die weitere Verfolgung 
dieser Vorlage abgelehnt hat. 

In der freundlichsten \\'eise hat sich der Industrielle 
Club mit unserer Section in Verbindung gesetzt und sich 
um deren Mitwirkung durch den Anschluss an die durch 
den Club dem Reichsrathe überreichten Petitionen in 
Betreff der Schaffung eines Checkgesetzes, der allgemeinen 
Einführung der mitteleuropäischen Zeit etc. beworben, 
welche selbstverst.'tndlich mit Vergnügen gewährt wurde. 

Die sehr eingehende Arbeit des Vereines für die 
bergbaulichen Interessen im nordwestlichen Böhmen in 
Teplitz wegen Abänderung des Gesetzentwurfes über die 
Steuerreform wurde in Anbetracht ihres grossen Umfanges 
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den Ausschussmitgliedern zur 11ähercn· Prüfung übergeben 
und auf (frund des von denselben erstatteten Gutachtens 
heschlo~s der Aw;scl111ss, zu dem diesfalls in Aussicht 
genommenen l>elegirtentage der montani8tischen Vereine 
in \Yien den Hof- und Geriehtsadvocaten Dr. Josef 
L u" U" in als seinen bevollmächtiirtcn Vertreter namhaft ,.., ,.., " 

zu machen. 
Die nächste Ausschuss-Sitzung wurde am 22: Jänner 

18!)3 abgehalten. Mit Schreiben vom 11. Jänner 1893 
hatte der obgenannte sehr rührige Teplitzer Verein sich 
um unsere Unterstützung beworben in Angelegenheit der 
Schaffung eines Gesetze:; iiher den Schutz der Oberfläche 
gegen Gefährdung durch den Bergbau und die Ersatz
leistung für Bergschäden. Bevor jedoch der Gegenstand 
vor den A nsschuss gebracht werden konnte, fand sich 
die Sectionsvorstchung zn Folge eines dringenden vom 
Montanverein am 20. Jiinncr eingelangten Telegrammes 
veranlasst, ihre Zustimmung zu dieser Petition im Namen 
des Ausschusses zu erklären, welcher auch in der er
wähnten Sitzung nachträglich seine Genehmigung zu 
diesem Vorgehen aussprach. 

Ilinsichtlich des Bergmannstages beschloss der Aus
schus:;, dessen V cranstaltung im laufenden .Jahre 1893 
zu veranla~sen, bildete diesfalls ein Actionscomite und 
sorgte für dessen durch mancherlei Mitgliederverluste 
notl1wcndig gewordene Ergänzung. üeberhaupt war die 
'l'hätigkcit des Ausschusses, sowie der übrigen in Klagen
furt wohnenden Vereinsmitglieder in diesem Jahre vorzugs· 
weise durch die umfangreichen Vorarbeiten für den 
Bergmannstag in Anspruch genommen und darf es daher 
auch nicht Wunder nehmen, dass derselbe im Gegenstands
jahre weniger als sonst mit selbstständigen Initiativanträgen 
hervorgetreten ist. Am 20. Februar 1893 trat im Landes
museum die erste (fosammteomitt• 8itzung für den Berg
mann:-itag zusammen, weitere folgten am \). und 21. März~ 
am 5., 9. und 26. April und schliesslleh wurde für jeden 
Mittwoch im Alpenvereinsloeale eine Plenarsitzung der 
einzelnen Comites abzuhalten beschlossen. Ohne auf das 
Detail der einzelnen ßerathungen einzugehen, welches 
hier zu weit führen wiirde, kann nunmehr mit Befriedigung 
constatirt werden, dass Dank der Opferwilligkeit zahl
reicher Gewerkschaften das Zustandekommen dieser grossen 
Versammlung in der Hauptsache als finanziell gesichert 
betrachtet werden kaun. Allerdings erhebt der Klagen
furtcr Rergmannstag keinen Anspruch, an Umfang und 
Grossartigkeit der Festlichkeiten mit seinem Vorgänger 
in Wien zu wetteifern, aber unter unseren Verhältnissen 
dürfte uns auch kein billig denkender Theilnehmer Ver
anstaltungen solcher Art zumuthen. 

Die vorjährige General- und Wanderversammlung 
des Gesammtvereines wurde am 7. und 8. August 1892 
in Leoben abgehalten und wird allen Theilnehmern jeder
zeit in freundlicher Erinnerung bleiben. Bei derselben 

· wurde in Anerkennung seiner . vielfachen Verdienste um 
den Verein und die Montanindustrie im Allgemeinen der 
Gen .-Director der österreichischen alpinen Montangesell
schaft Ca r 1 August Ritt c r von }<' r e y z um Ehren
m i t g l i e d des Vereines ernannt. Es war dies der 

würdige Schlus:-istein und gewissermaassen die ~aehfeier 
zu seinem am 3. Mai desselben .Jahres gefeierten 
50jährigern Jubiläum als lliittcnmann, welches damals 
diesen Schluss durch die Ernennung zum Ehrenmitgliede 
aus dem Grunde nicht finden konnte, weil statutenmässig 
das Recht zur Ernennung von Ehrenmitgliedern nur der 
Generalversammlung zusteht. 

Ausser dem hochinteressanten Vortrage des Directors 
Emil S e d l a c z e k über die Zahnradbahn Eisenerz
Vordern berg und die durch dieselbe veranlassten berg
baulichen Anlagen brachte einen solchen auch unser 
Ausschussmitglied Dir e c t o r Ed m. M a k u c über die 
elektrische Förderbahn im Bleiberger Erbstollen, die erste 
beim Bergbau angeführte Anlage dieser Art in Oesterreich. 
Den Abschluss der Feier bildete der vom schönsten Wetter 
begünstigte und umsichtig eingeleitete Ausflug mit der 
Zahnradbahn nach dem steirischen Erzberg am 8. August. 

In Folge zahlreicher Todesfälle und Austritts· 
erklärungcn schloss die Zahl unserer Mitglieder zu Ende 
1891 mit 120. Im laufenden Jahre hatte die Scction 
neuerdings 3 Todesfälle von alten , derselben seit ihrer 
Entstehung angehörenden Mitgliedern zu beklagen. Es 
waren dies Hochofenverweser Albert Tun n er, welchem 
auch ein Nachruf in unserem Vereinsblatte gewidmet 
wurde Verwaltungsrath J. M. Rothauer und H Utten · 
verwalter Co r n e l Br o dm an n. Trotz manchem Zuwachs 
stellt sich daher die Mitgliederzahl neuerdings um 3 Köpfe 
geringer als im Vorjahre , nllmlich auf 11 7 am heutigen 
Tage. 

Wenn auch durch die grossen Veränderungen zu 
Gunsten der nördlichen Kronländer auf dem Gebiete de1· 
Eisenindustrie stark in den Hintergrund gedrängt, werfen 
wir Kärntner als an den Kampf mit den I~lementen 

O'ewohnte Gebirgsbewohner dennoch die Flinte noch nicht 
ln's Korn. Wir suchen vielmehr einen möglichst aus
"'iebigen Ersatz für das Verlorene in der erhöhten Pflege 
des Metallbergbaues und wurden dies falls schon viel· 
versprechende Anfänge gemacht. Möge derselbe bald 
wieder den Segen der schaffenden Arbeit in gar manche, 
wegen Arbeitsmangel nun verödete Thäler tragen. Je 
kleiner die Zahl unserer activen Kräfte wird, nm so 
höher wachsen die Anspruche an die Thätigkeit der 
iibriO'en Mitglieder· aber hoffentlich wird die in unsere 

,.., ' . 
Hände gelegte Inscenirung des Bergmannstages den Beweis 
liefern dass unsere allenthalben in der montanistischen 

' ' d V . 't Welt in Ehren genannten 11 ach- un eremsgenossen rn1 
ihren vollen, wenn auch rcducirten Kräften redlich mit
zuthun bereit sind an der Förderung der grossen Auf
gaben, welche dem Berg und Hüttenwes~n ~ls hoc~
wichtigem Zweige der heimischen Urproduct10n im Laufe 
der Zeiten noch zufallen werden. Hoffend auf das Gelingen 
dieses Zukunftsprogrammes schliessen wir demnach mit 
einem zuversichtlichen Glück auf! 

Der Sectionsobmann um! Vereinspräsit!ent: 
i". Seeland. 

Der Vcreinssecretär und Schriftführer: 
E. Purtscher. 
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Hierauf wird durch den Cassier G. Kr ö 11 der 

Cassabericht pro 1892 
vorgetragen, welcher genehmigt wird, indem die Ver
sammlung darüber auf Grund des Revisionsbefundes daj 
Absolntorium ertbeilt und zugleich dem Cassier G. Kr ö 11 
für seine umsichtige und sorgfältige Gebahrung ihren 
Dank zum Ausdruck bringt. 

Cassa-Ausweis. 
der Seetion Klagenfurt des berg- nnd hüttenmännischen Vereines 

für Steiermark uml Kämten pro 1892. 

Cassarcst End<> 1891 . 

Einnahrnen: 

Beitrag der )!itglie<ler . . .

1

:!,' 

A nsserordemliclw Beirrage: 
Oesterr. alpine ~lontange,,;ellsehaft . tl 50,-- i! 
Blciberger Bergwerks-Cnion . . „ 20,- - lj 
Section Leoben, Kostenrückvergütung II 2.J..:-IU 
Seetion Leoben. Kostcnriickvergiitung 

an den 11edaillenfornl . . . 

:311mme j! 
An s g a !J e n : il 

1 

Fiir l22 Ex„mplare der Ve1'l·ins-)litthcil1111gen i118:j 
Honorar 1lcs Secrt>t.iin; . . . . . · 11150 
~t:l·retariatsauslaJ!en . . . . .. 1 :"'> 

Hei,ekosten . . . . . . li 20 
Iluchdruckereiarbeit . . ,I 15 20 
Briefmarken . Correspontlenzkarten, Porto etc. I! 9!20 
An die Vereinsdien<'l'. . . i 6i 
Diverse Auslagen . . . . . . . . . . . 11 4\ 

;);) l 

iO 

An den Ing•~ni,·ur- ;rnd _.\r.-J1itekt•·m·ereiu iu ~I 
WiPn Kostcntani:-•·ntcn . . . . . . . . 

Am lagen bl'treffl·nd beid. Sectionen des Yen·ine,; 
::i;; s;I , 
~7 4;) ijß 72 

Cassastand mit Ende 18H2 . . 
)litgliederzahl 1!!2. 

IHJ;J.~IU 

Zugleich wird auch Punkt l V der Tagesordnung 
über die Höhe des )fügliederbeitrages pro 1893 erledigt, 
indem die Yersammlung denselben über Antrag des Cassiers 
in der bisherigen Höhe von 3 fl festsetzt. 

Die nähere Behandlung del' Punkte II und III der 
Tagesordnung, welchP- sich auf die Neuwahl des Obmannes 
und Ausschusses, sowie der Mitglieder deR Centralaus
schusses beziehen , entfällt ebenfalls , da sich die r er
sammlung dem Antrage des Directors W. Hupfe 1 d 
anschliesst, die ohnedies erst im Vorjahre neu gewiihlten 
betreffenden )Iitglieder auch für das laufende .Jahr durch 
Acelamation wiedcrznwiihlen, bezw. in ihren Functionen 
zu bestätigen. 

V. Der Vorsitzende in seiner Eigenschaft als Obmann 
des Bergsehulcomites trägt nachstehenden 

Bericht über die Xlagenfurter Bergschule im Schul
jahre 1891 92 

vor. 
Das Schuljahr 1891 92 war das 24. seit dem Be

stehen und ein Fachcurs. In denselben traten 10 Schüler 
des Vorcurse;; über, welche nach der Nationalität 
7 Kärntner, 2 Steirer und 1 Schlesier waren und im 
Alter von 18 Lis 30 .Jahren standen. Alle waren stipendirt 
und im Ackerbau- und Bergschnlhause internirt. Der [nter-

riebt nahm am 1. October 1891 seinen Anfang, umfasste 
Bergbaukunde, Bergmaschinenlehre, Aufbereitung, Mark
scheidekunde, Bergrecht, Grubenrechnungsführung, Berg
werksgeographie, erste Hilfe bei Verunglückungen, den 
Gnterrirht in der Kesselwartung und Führung stationärer 
Dampfmaschinen , Zeichnen und Reisebericht , welche 
Gegenstände 1 Professor, 1 Assistent und 1 .Arzt be
handelten. 

Am 2D. Juli wurde das Schuljahr mit einer öffent
lichen Prüfung geschlossen, welcher die Vertreter des 
Staates, des Landes, der Handelskammer und der 
kärntnerischen ~Iontanindustrie beiwohnten. 

\' on 100 C'lassificationen entfielen 
41 vorziiglich, 
38 sehr gut, 
18 gut, 

3 genügend. 
Die ii nssere Form der Arli~iten war bei 9 Schülern 

sehr empfehlend und bei 1 nur empfehlend. In den 
:-\itten und im Fleisse haben alle vollkommen entsprochen. 
7 wurden fiir den Ilergbau:wfäichtsdienst als „ vorzüglich 
befähigt" und 3 als „befähigt" erkl:irt. Im .Juni und Juli 
wurden die praktischen L"ebungen im Markscheidewesen 
und die Verwendungsreisen ordnnngsmllssig durchgeführt. 
Die vorgelegten Markscheideplllne und Reiseberichte 
lieferten den Beweis, dass viel geleistet wurde. 

1 n der Zeit vom 9. bi.~ 11. .Juni wurde Liescha, 
vom 23. bis 26. Juni Bleiberg, vom 27. bis 29 .. Juni 
Haibl und vom 8. bis 9 .. Juli Hüttenberg besucht. 

Den 2 ersten Schillern Friedrich Kren n und Johann 
G 1 a n t s c h n i g erkanntll die Pr11fungs-Commission 
„Kühler·s Bergbaukunde" als Priimie zu. Die Prüfung 
liess eine sehr gute Durchschnittsleistung bei allen 
10 Schillern erkennen, was in erster Linie der bewllhrten 
t;nterrichtsmethode und unermildeten )filhewaltung de8 
Lehrpersonales , dann aber auch dem zielbewussten 
Streben dllr braven Schüler dieses Curses zuzuschreiben 
ist. Alle Absolvirten erhielten ihre Bedienstung auf 
verschiedenen Werken. 

Herr Professor A. Br 11n1 e c h n er und Assistent 
Herr W. Hofbauer haben in dem abgelaufenen Schul
jahre wieder unsere volle Anerkennung- und unseren Dank, 
und die l"chiiler für sehr gute Leistunl!" alles Lob ver
dient. Herr Professur A. Br u n 1 e c h n er wurde von der 
k. k. Hegierung zum Prilfungscommissiir für Dampf
masehinen- und Kesselwartung ernannt. 

Herr Dr .. J. R. v . .J o s c h leistete den Schillern 
wieder in zuvorkommendster Art unentgeltliche ärztliche 
Hilfe und hielt durch 7 Tage die so wichtigen Vortrllge Uber 
die erste Hilfeleistung bei Vernnglilckungen. Ihm sei für 
dieses freundliche Entgeg·enkommen hier bestens gedankt. 

Der Schule wurden auch in diesem .Jahre Bilcher 
und ~Iiueralien geschenkt. Insbesondere ist wieder ein 
Prachtwerk hervorzuheben, welche;; die geologisch-berg
männische Karte, sowie die instructiven Ortsbilder und 
Profile der uralten Bergbaue Kitzbühel und Joachimsthal 
umfasst und in liebenswürdiger Weise von Sr. Excellenz 
dem Herrn Ackerbauminister Grafen Julius .!!' a 1 k e n h..a y n 
unserer Schule geschenkt wurde. 
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Die SuLventionen flossen sowohl rnn Seite des Staates, 
wie von Seite des Landes, der Spareasse, der Handels
kammer und der Montanindustriellen regelmässig in die 
Bergdehuleasse ein, wofür am Schulschlusse mm Comite
obmanne der öffentliche Dank ausgesprochen wurde. 

Der Rechnungsabschluss über das Schuljahr 1891 
zeigt folgendes Ergebniss : 

Einnahmen: 

11) Staatssubveution 
/,) Landes~uhvention. 
c) HandelHkammerbeitrag. 
d) l'.iparr.assesubvention. . . 
eJ Die Subvention der Gewerke . 
fJ Geld- und Kellerzins . . 

·g) Riickersatz des Internates 
h) CasRarcst von 18!10. . . . . 

Ausgaben: 

Summe 

fl kr. 
. '21)1)0.--

500,
. 1:'10,
. L"ill,
. 1446,-

12,50 
. ~~4.
. 226,60 
. 4709,111 

a) Gehalte, Hemuneration, F.xcursion. 
h) Die Stipendien . 

II kr. 
. 2ll6,9~ 
. 1600,-

85,\H 
27G,36 
1~8,\11 
16,-

c) Schulre11uisiten . . . . . . . . 
d) Heizung, Licht, Betlie11ung, Reinigung. 
e) Hausauslagen 
f) Sc!Jülerprämien . 
.'f.) (!uittung-en. Stempel, Porto 
h) C'assarest :n. Deeemher 1891 

12,(Jl 
472, 9\J •:•) 

Summe . . 4709,10 

. Das neue Schuljahr 1892/93 hat am 1. Oetober 
begonnen, ist das 25. ~eit dem Bestehen und ein Vor
curs. Von 21 Competenten wurden 16 aufgenommen, wovon 
oiner die Relassungspriifung· nicht bestand und wieder 
zur Arbeit zurückkehrte. Es verblieben 9 Kärntner, 
2 Steirer, 1 Tiroler, 1 Krainer, 1 Böhme, 1 Dalmatiner 
im Alter von 16 bis 28 .Jahren, 9 sind aus der Berg
schulcasse, 3 anderwärts stipendirt un<l :3 studiren auf 
eigene Kosten, 12 sind internirt und 3 sind Externisten. 
Der Unterricht nimmt einen guten Fortgang. 

Nach Schluss dieses Berichtes erhebt sieh Berghauptmann 
J. Gleich, um den Antrag zu stellen, aus Anlass des 
25jll.hrigen Bestehens dieser Anstalt den ersten Gründern 
und um dieselbe verdienten Männern den Dank der 
Seetionsversammlung zu votiren, welchem sofort durch 
allgemeines Erheben von den Sitzen entsprochen wird. 

Punkt VI entfällt ~ da weitere Anträge weder vom 
Ausschusse, noch von anderen Mitgliedern gestellt werden, 
und es wird nunmehr znr Oonstituirung des Sections-
aussehusses geschritten. 

Der Vorsitzende gibt der Versammlung bekannt, 
dass der bisherige Vereinsseeretär unter Anführung un
abweisbarer Gründe seinen Rücktritt von dieser Stelle 
angemeldet, in der Person des Professors Aug. ß r u n-

*) Sparcassehurh Nr. 128 727. 
haar . 

. ß 300.

. " 172.99 

1 e eh n er aber ein Ersatz für denselben gefunden sei 
und widmet dem abtretenden Secretär E. Pur t scher 
aus Anlass seiner dem Vereine durch 22 .Jahre mit allem 
Eifer und bestem Erfolge geleisteten Dienste warme Worte 
8.er Anerkennung. In gleichem Sinne spricht sieh der 
ehemalige Obmann und nunmehrige Obmannstellvertreter 
Bergrath H. Hinterhub er aus und stellen beide den 
Antrag , dem abtretenden Seeretär E. P n r t s eher den 
Dank der Jahresversammlung' auszusprechen und zu dem 
Ende sieh Yon den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) 

Die Cebernahme der Secretariatsgesehäfte durch 
Prof. Br u n 1 e eh n er wird vom Seetionsaussehusse ge
nehmigt nnd es erbittet sich der abtretende Secretär 
K Purtscher das Wort, um die l;rsaehen seines Rück
trittes auch vor der Seetionsversammlung ausführlich dar
zulegen, zugleich auch um der möglichen Missdeutung vor
zubeugen, als hätten dabei Differenzen mit den leitenden 
Persönlichkeiten der Section mitgespielt, ebenso auch seineu 
Dank für die ihm jederzeit sowohl von dem dermaligen als 
auch dem vormaligen Obmann zu Theil gewordene freund
schaftliche und nachsichtige Behandlung, sowie nicht minder 
die ihm von dieser Seite als auch von der Seetions
versammlung heute gewordene ehrende Auszeichnung aus
zusprechen . 

Nach nunmehriger Beendigung des geschäftlichen 
'!'heiles kommt Punkt VII „ Wissen s eh a f t 1 ich e \' o r
t r ä g e" an die Reihe . 

Director W. Hupfeld behandelt das Thema „Volks
wirthsehaftliche Controversen" nach 2 Richtungen hin, 
ilher die in d u s tri e 11 e n Ca r t e 11 e 1111 d die Ver
s t a a t 1 i eh u n g der Eisen b a h n e n in jener liehtrnllen 
und gefällig·en Darstellungsweise, die wir an diesem aus
gezeichneten Fachmanne seit .Jahren kennen und würdigen 
gelernt haben. 

Reichlicher Beifall lohnt den Vortragenden von Seite 
der Versammlnng, welchem der Vorsitzende in Worten 
Ausdruck gibt und hierauf die die~jiihrige .Jahresver
sammlung schliesst. 

Die Veröffentliehupg dieser Vorträge bleibt für später 
vorbel1alten. *) 

Der Obmann und Yereinsprlisident: 

F. Seeland. 
Der V creinssecretär und Schriftführer: 

E. Purtscher. 

''') Die von 1lcr geehrten ~c:hwestersection LcoLen telegraphisch 
eingel;iufene Begrüssung wurde mit Freude entgegengenommen, 
sodann ein gemeinsc!Jaftlicher Ausflug nach Pörtschach gemacht, 
wo der <Tewerke Herr Cajetan Schnab\egger sammt. :Familie 
die fröhliche Gesellschaft auf das Herzlichste empfing und in seinem 
neu erworbenen Hute\ Belle Vue auf das Freundlichste bewirthete. 
Nach Besichtigung der durch einen Petroleummotor betriebenen 
elektrischen Beleuchtungsanlage für das Hi"1tel und der schönen 
Badehütte wurden ein paar Stunden in trauter Gesellschaft auf 
das Angenehmste zugehracht, hi~ der A ngenhlick de~ Scheidens 
heranrückte. 
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Yerein für die bergbaulichen Interessen im nordwestlichen Böhmen. 
Der Bergbau und die Steuergesetzreform. 

In Kr. 3 der Yereins-Mittheilungen vom 18. Milrz 
liaben wir da:> Gutachten über die Rückwirkung der 
Steuerreform auf den Bergbau, welches Herr Dr. Gustav 
Schneider, Landesadrncat in Teplitz, dem Vereine 
für bergbauliche Interessen im nordwestlichen Böhmen 
erstattet, besprochen. 

Heute liegt uns nun abermals ein „Gutachten über 
die Abänderung der von dem Vereine für bergbauliche 
Interessen im nordwe:>tlichen Böhmen beschlossenen An
träge zur Steuergesetzrnrlage in Folge der Beschlüsse 
des VI. Delegirtentages der österreichischen Handels- und 
Gewerbekammern" vor, welches über Aufforderung dieses 
Yereines von demselben Verfasser erstattet wurde. 

Da einerseits die in dem ersten Gutachten entwickelten 
Anträge bezüglich der Contingentirung der Steuern durch 
die Anträge, welche die Heichenberger Handelskammer zu 
dieser Frage gestellt hatte, eine Abänderung erfuhren, diese 
letzteren andererseits die Majorität des Delegirtentages des 
Handelskammertages nicht erhielten , wurde eine neue 
Situation geschaffen -und bei der Wichtigkeit der vorn 
Handelskammertage gefassten Beschlüsse musste den
selben Rechnung getragen werden; somit erübrigte dem 
Verfasser nur in einem zweiten Gutachten nachzuweisen, 
welche Beschlüsse des YI. Handelskammertages den berg
baulichen Interessen entsprechen und inwieweit der 
Beitritt zu denselben eine Aenderung der in der Monats
versammlung des Vereines mm 15. :Kovember gefassten 
Anträµ:e betreffend die Steuergesetnorlag·e bedingen, so
wie, inwiefern Abänderungen der Beschlüsse des Handels
kammertages und Zusätze zu denselben anzustreben wären. 

Im I. Absatz, Allgemeine Erwerbsteuer, hat 
betreffs der Steuern ach l ii s s e der Handelskammer
tag die Anträge der Wiener Handelskammer angenommen. 
Die genehmigten diesbezüglichen Anträge bestimmen, dass 
im Vorhinein 25°/0 YOU der Gesammtsteuersumme ab
zurechnen und diese Erwerbste.uer-Hauptsumme für die 
Jahre 1894 und 1895 mit höchstens 16 Millionen Gulden 
festzustellen sei. In dieser Summe waren also die Nach
lässe schon berücksichtigt. Das Gutachten stimmt diesen 
Anträgen zu , weil diese wohl an den Steuernachlässen 
-der Regierungsvorlage nichts änd.ern , aber einen Mehr-
-ertrag der Personaleinkommensteuer über die von der 
Regierung präliminirtc Höhe in Aussicht stellen. 

Auch bezüglich der Conti n gen t i r u n g stimmt 
·das Gutachten den Beschliissen des Handelskammertages 
zu, dahin gehend, dass die Erwerbsteuerhauptsumme 
für das Jahr 1894 und 1895 mit einem Betrage fest
zusetzen sei, welcher um 2 ° / 0 höher ist als der Gesammt
-ertrag , der Yon den der allgemeinen Erwerbsteuer 
unterworfenen Erwerbsgattungen im .Jahre 1891 an bis
heriger Erwerb- und Einkommensteuer erster, bezw. zweiter 
'Classe sammt ausserordentlichem Zuschlage effecti v ent
richtet wurde, dass ferner die so festgesetzte Erwerb
steuerhauptsumme für zehn Jahre unYerändert zn blei
ben habe. 

Das Gutachten begrüsst die bezüglich der Re p a r t i
t i o n der Erwerbsteuerhauptsumme vom Handelskammer
tage gefassten Beschliisse auf das Freudigste. Diese 
Beschlüsse verlangen, dass die Steuerpflichtigen nach dem 
Steuercensus in drei Gruppen eingetheilt werden, und 
dass dementsprechend die von den Steuerträgern zu 
wählende Hälfte der Mitglieder der Erwerbsteuer-Com
mission so zu wählen ist, dass jede Gruppe je ein Sechstel 
der gesammten Mitglieder zu wählen hat. Ferner sei 
jedes Bezirkscontingent in drei Subcontingente, entsprechend 
den drei Wahlkörpern , zu zerlegen und das Sub
contingent jedes Wahlkörpers nach dem Verhältniss der 
Steuerlastung der demselben angehörigen Steuerpflichtigen 
im Jahre 18~);3 festzustellen. Die Theilung der Be
zirkscontingente in drei Subcontingente gibt den Höchst
besteuerten die Garantie, dass auf dieselben nicht in 
ungerechter Weise ein unverhältnissrnässiger Theil des 
Bezirkscontingentes überwälzt wird. 

Den Beschlüssen des Handelskammertages über die 
Erwerbsteuer-Commission stimmt das Gutachten 
nicht zu. Diese Beschlüsse bestimmen, dass in jedem 
Veranlagungsbezirk nnr eine Erwerbsteuer-Comrnission 
entsprechend der Regierungsvorlage bestehen soll. Dadurch 
bleibt der üebelstand fortbestehen, dass immer noch den 
Kleingewerbetreibenden die Möglichkeit geboten ist -
wenn auch nur innerhalb des Rahmens der Subcontin
gente -- iiber die Veranlagung der Steuer auf die Steuer
pflichtigen einer anderen Gruppe mitzuentscheidcn. Durch 
die Theilung der Bezirkscontiugeute in drei 8ubcontin
gente wird wohl in der Hauptsache die Gefahr beseitigt, 
dass eine Majorität der Commissiousrnitglieder es rnrmag, 
durch unverhältnissmässige Belastung der Grossindustriellen 
die anderen Steuerträger zu entlasten, allein es werden 
trotzdem die dem Wahlkörper der Höchstbesteuertcn 
nicht angehörigen Mitglieder zu entscheiden haben über 
die Festsetzung des Steuersatzes solcher steuerpflichtiger 
Unternehmungen, deren Ertragsfähigkeit sie Mangels der 
erforderlichen Sachkenntniss gar nicht beurtheilen können. 
Desshalb beantragt das Gutachten d i e R i 1 du n g e i n er 
Erwerbs teuer - Co rn m i s s i o n für jede s S u b c o n
t in gen t. Dem Beschlusse des Handelskammertages, dass 
filr den B er g b au Yon der Erwerbsteuer-Commission 
Fach rn ä n n er a 1 s S a c h k u n d i g e beigezogen werden, 
deren Gutachten der Steuerbemessung zu Grunde zu legen 
ist, pflichtet das Gutachten bei, da hiemit die Garantie für 
eine der Ertragsfähigkeit der einzelnen Bergbau-Unter
nehmungcn entsprechende Steuerveranlagung erhöht wird. 

Bezüglich der Besteuerungsgrundlage sprach 
sieh der Handelskammertag für die Beseitigung der 
Besteuerung auf Grund des erzielten Ertrages, also gegen 
jede Fatirnng des Einkommens aus und macht die Be
steuerung nach der E r t r a g s f ä h i g k e i t zur ausnahms
losen Regel. Dementsprechend verwarf der Handels
kammertag den Erwerbs t e u er t a r i f der Regierungs
vorlage und beschloss, dass jede Erwerbsteuer-Commission 



das von dem betreffenden Bezirke aufzubringende Contingent 
nach einer C lasse n s ca l a seiner Mitglieder aufzutheilen 
habe, welche nach der Ertragsfähigkeit eines Gewerbes 
im Verhältniss zur Ertragsfähigkeit der Gewerbe anderer 
Steuerpflichtiger desselben Wahlkörpers am besten ent
spricht. Das Gutachten schliesst sich diesen Beschlüssen 
an , wenn entsprechend dem früher gestellten Antrage 
für jeden Wahlkörper eine eigene Erwerbsteuer-Commission 
bestellt wird. 

Der Handelskammertag hat conform mit der 
Regierungsvorlage für die Berufung g e g e n d e n 
Erwerbs teuer - Z a h 1 u n g sauft r a g die Finanz
Landesdireetion als Berufungsinstanz betreffs der Be
messung des Steuersatzes bestimmt. Diesem Beschlusse 
stimmt das Gutachten nicht zu, es verlangt dagegen die 
Berufung an eigene Berufungs-Commissionen, welche ent
:>preehend den drei Wahlkörpern zu bilden w1lren. Da die 
Einreihung in eine bestimmte Erwerbsteuerclasse von der 
freien Würdigung aller jener Umstände abhängt, aus 
welcher die Ertragsfähigkeit eines Unternehmens sich er
gibt, so sollten auch die die Autonomie der Steuerträger 
repräsentirenden Erwerbsteuer-Commissionen die autonome 
Berufungsinstanz bilden. 

Zum II. Abschnitt der Regierungsvorlage, welcher 
die Erwerbsteuer von den der öffentlichen 
Rechnungslegung unterworfenen Unter
nehmungen behandelt, hat der Handelskammertag die 
Ansicht ausgesprochen, den Bestimmungen über die Steuer
befreiung, der so überaus wichtigen Abschreibungen, Er
neuerungen, Meliorationen und Reservirungen eine den 
wirklichen Bedürfnissen entsprechende, weniger engherzige 
J<~assung zu geben. Das Gutachten ergänzt diesen Passus 
dahin , dass, insofern beim Bergbau durch den Betrieb 
derselben Grundstücke, die zu Abbauzwecken erworben 
werden, durch deren bergbauliche Devastirung minder
werthig oder gänzlich culturunfähig werden, die gegen
über dem Ankaufspreis entstehende W erthverminderung, 
eventuell bei Culturunfll.higkeit der ganze Ankaufspreis 
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von den Bergwerkseinnahmen in Ab~ug gebracht werden 
könne. 

Den weiteren Beschliissen des Handelskammertages, 
dass insbesondere die Kosten für Neuanlagen, welche als 
Ersatz ausser Betrieb gesetzter gleichörtiger Anlagen 
errichtet werden, als abzugsfähige Posten zu betrachten 
sind; die Ausschliessung der Ge werk s c haften von 
den der öffentlichen I~echnungslegung unterworfenen Unter
nehmungen und deren Gleichstellung mit den im Privat
besitze befindlichen Bergwerken ; die Herabsetzung 
des Steuersatzes Yon 10°, 0 von dem bilanzmässigen 
Heinertrllgniss; die Steuerfreiheit der Schuld
tilgungen und Capitalsriickzahlungen, welche nicht aus 
den Geschäftserträgen, sondern aus dem Gesellschafts
eapital erfolgen; die Aufhebung der Beschränkung der Ab
zugsfähigkeit der Zinsen von Darlehen auf Zinsen und 
der W egfal\ der Zurechnung der Zinsen von gegen 
hypothekarische Sicherstellung dargeliehenen Capitalien 
zu den bilanzmässigen Geberschilssen: die Steuerbefreiung 
der Erträge , welche schon der Erwerbsteuer nach den 
Bestimmungen des II. Hauptst!lckes unterzogen worden, 
oder welche von den der Hentensteuer unterliegenden 
oder steuerfrei erklärten Effecten herrühren ; die„ Vor
nahme der Steuerbemessung erst nach fertig gestellten 
Rechnungsabschlüssen und die Zahlung der Erwerbsteuer 
in Decursivrateo - wird von dem Gutachten vollständig 
zugestimmt, zumal die Beschlüsse mit den im ersten 
Gutachten gestellten Anträgen yoJlständig iiberein, 
stimmen. 

Wenn, woran wohl nicht zu zweifeln ist, die in dem 
Gutachten entwickelten Anschauungen von dem Vereine 
für bergbauliche Interessen im nordwestlichen Böhmen 
angenommen werden , so wird die damit erfolgte Zu
stimmung hervorragender montanistischer Kreise den 
Beschlilssen des Handelskammertages eine auch für die 
W iinsche der Montanindustrie fruchtbringende und er
höhtere Bedeutung geben. 

-0-

Verordnung des Ackerbauministers vom 6. )lai 1893. 

In Ausführung des § 28 des Gesetzes vom 28. Juli 
1889, R. G. BI. Nr. 127, betreffend die Regelung der 
Verhältnisse der nach dem allgemeinen Berggesetze er· 
richteten oder noch zu errichtenden Bruderladen, wird 
angeordnet, dass in Hinkunft, und zwar das erste Mal 
für das Jahr 18!13 bei Verfassung des gemäss § 28 
des citirten Gesetzes YOn jeder Bruderlade innerhalb 
dreier Monate nach Schluss jedes Kalenderjahres der 

Aufsichtsbehörde vorzulegenden Rechnungsabschlusses. 
und statistischen Berichtes die beigeschlossenen Formu
larien *) in Anwendung zu kommen haben. 

.J ulius l'alkenhayn. 

*) Dieselben wurden, Raummangels halber, hier nicht wieder
gegeben i es sollte nur auf die Hinausgabe 1\ieser )finisterialver
ordnungen aufmerksam gemacht werden. 

~'achversammlung cler Berg- und Hüttenmänner im österreichischen Ingenieur- uml 
Architekten-Verein. 

Yersammlung l"Olll 16. März 1893, 
Der Obmann k. k. Hofrath Ritter von Ross i w a 11 

gibt bekannt, dass der k. k. Bau- und Maschinen-In
~pector Max Arbesser von Rastburg am Erscheinen 

in der heutigen Versammlung verhindert sei und daher 
den für heute angesetzten Vortrag ,~ lJ e b e r ö s t er
r eich i s c h e Seesalinen'' in einer späterenVersamm, 
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Jung halten werde. Der Vorsitzende ertheilt hierauf dem 
k. k. Oberbergrathe C. v. Ernst das Wort zu einigen 
Mittheil ungen 

U'eber das Petroleum.vorkommen und die Erdöl
industrie in Italien. 

Es ist in den letzten Jahren oft vom Petroleum in 
Italien die Hede gewesen. Insbesondere die Erdölgewin
nung in der Nähe von Piacenza wurde als vielversprechend 
bezeichnet, sowohl der Ergiebigkeit der dort :tngelegten 
Brunnen, als auch der Ifoinheit des Productes wegen. 
Ist es für uns überhaupt von Interesse , über neue Berg
werksbetriebe unterrichtet zu werden, so knüpft sich an 
das Erdöh·orkommen und an die l'etrolcumproduction 
Italiens auch ein geschäftliches Interesse, weniger wegen 
unserer galizischen Petroleumindustric, als jener ver
schiedenen im Süden Oestcrreich - Ungarns bestehenden 
Raffinerien, für welche Italien ein geeignetes Export
land bildet. Aber auch in anderer Beziehung hat das 
italienische Petroleum für uns Fachleute ein gewisses Inter
esse, denn österreichische Geologen wurden wiederholt be
rufen, um ihr ürtheil über das Erdöhorkommen in der 
Emilia und im Neapolitanischen abzugeben, österreichische 
Bergingenieure leiten an mehreren Orten den Betrieb und 
österreichisehe Bohrtechniker führten dort eine Reihe von 
Bohrungen aus. 

Ich bin in der Lage, aus einer vollkommen ver
läsRlichen Quelle Aufschlüsse über den dermaligen Stand 
und über die Zukunft der Petroleum-Industrie Italiens 
zu geben. 

Das italienische Ministerium für Ackerbau, Industrie 
und Handel veröffentlicht jährlich ein statistisches Werk, 
welches mit minutiöser Genauigkeit über Alles, was den 
Betrieb und die Erfolge des Bergbaues in Italien betrifft, 
berichtet. Die Statistica de! senizio minerario des Jahres 
1891 bildet einen stattlichen Band \·on Handbreite und 
enthält die Berichte über jeden der Bergbau- Districte, in 
welche Italien eingetheilt ist. Diese Berichte werden von 
den kgl. Districts - Bergbau - Ingenieuren verfasst und 
lassen an Ausführlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die 
Bergbau-Ingenieure werden vom Staate angestellt, führen 
die Aufsicht über den Bergbaubetrieb und üben die 
Bergpolizei in ihrem Districte aus. Gewissermaassen sind 
sie also unseren Revierbergbeamten gleichzustellen, es 
werden aber von ihnen keine jur'idischen, sondern vor
nehmlich fachtechnische Kenntnisse und Erfahrungen 
gefordert. Alle diese Ingenieure bilden das kgl. italienische 
Bergwerkscorps, dessen Chef dem Ministerium für Acker
bau, Handel und Industrie angehört. Ihnen ist auch die 
Anfertigung der jetzt in der Ausgabe begriffenen grossen 
geologischen Karte von Italien übertragen. 

Neben den Berichten über die Yorkommnisse ihres 
Bergbaudistricts, liefert fast jedes Bergamt Monographien 
Uber besonders bemerkenswerthe l'.ntersuchungen seines 
Gebietes, die den Berichten beigefügt werden. Es ist 
bisher eine grosse Zahl solcher Monographien berg
baulichen, hüttenmännischen, geologischen und bergrecht
lichen Inhaltes erschienen: Ueber den berühmten Kupfer-

bergbau von Montecatini in Toscana, über die Blei- und 
Silberhütte in Pertusola bei Spezia, über die Schwefel
ablagerungen von Sicilien, über die magnetische Erz
aufbereitung von Monteponi auf der Insel Sardinien, 
über die Quecksilberwerke von Monte Amiata, Provinz 
Grosseto im Toscanischen, über die Geologie der Insel 
Sardinien , über die Goldseifen in Piemont, über die 
italienische Berggesetzgebung etc. etc. 

In ~er statistischen Revue pro 1891 ist eine Abhand
lung über das Erdöl in Italien enthalten. Aus dieser Ab
handlung will ich nachstehend die wichtigsten Daten 
hier vorführen. 

In Italien wurden bisher drei Gebiete festgestellt, 
in welchen Erdöl in verwerthbarer Menge vorkommt: 

1. in der Emilia, in einer Zone, die sich von den 
nördlichen Gehängen des Apennins bei Voghera bis Imola 
erstreckt; 

2. im Pcscarathal, in den ne1tpolitanischen Abruzzen, 
nahe an der Küste des adriatischen Meeres, in welchem 
bei Tocco da Casauria ein ausgesprochenes Erdölterrain 
nachgewiesen ist, während nördlich und südlich davon, 
das ist zwischen San Valentino und Manopella, mächtige 
Bitumen und Asphalt führende Schichten sich entwickeln, 
welche gleichen Ursprungs zu sein scheinen; 

3. im Thale des Liri, in der Provinz Terra di 
Lavoro, District Gaeta in der Nähe von San Giovanni 
Incarico; daselbst scheint das Erdölbecken mit der bitumi
nösen und asphaltischen Kalkformation des Colle San 
Magno im Nordosten, und von Monte San Giovanni 
Campano, Strangolagalli, Collepardo und Filettino im 
Nordwesten in Verbindung zu stehen. 

In all diesen drei Gebieten scheint sich das Petroleum 
im unteren Theil des Miocäns gebildet zu haben, welches 
dem Wesen nach aus Thon , Mergel und Sand besteht; 
es dringt jedoch stellenweise in die darunter liegenden 
Schichten des Eocäns ein, und findet sich in Gestalt von 
dichteren Bitumen und Asphalt selbst in den Kalken der 
Kreiden des Jura. 

Von Einigen wurde behauptet, dass das Erdölvor
kommen häufig mit Bänken von Korallenkalk in Beziehung 
steht, welche im Sandmergel des unteren Miocäos einge
rnhlossen sind. Wie dem auch sei, soviel scheiut fest
zustehen, dass das Erdöl und die Bitumen des neapo
litanischen Pescara- und Liri - Thales einen gemein
schaftlichen Ursprung hatten, und zwar innerhalb eines 
Miocän-Beckens, welches sich vor der Erhebung des 
Central - Apennins in der füchtuog von N. - N. - 0. von 
San Giovanni Incarico bis hinter Manoppella im S.-S.-W. 
auf mehr als 100 km Länge und bei 1 0 km Breite er
streckt haben muss. Das Empordringen des Apennins 
hätte somit dieses Becken in der Hälfte zertheilt, wobei 
die Mioc!lnschicbten gehoben wurden, welche, nachdem 
ihre erhobenen und zertrümmerten Bruchränder nach 
und nach verschwunden sind, die wenigen Spuren zurück
gelassen haben, die man in den genannten Localitäten 
antrifft. Die unteren Theile des Beckens dagegen, sowie 
die, theilweise von bituminösen Substanzen durchdrungenen 
Kalke, die durch die Erhebung zu Tage getreten sind, 



hoten Gelegenheit zur Bildung des ErdölH und der 
Bitumen und AspLalte, die man in der Niilie des Ccntral
Apennin~ und an den Cichängcn des Maiella hcohaehtet. 

Das nördliche Erdölbecken in der E m i 1 i a hat 
minder tiefgehende Störungen erfahren, weil sich die 
Erhebungslinie des Apennins weiter südlich befindet. 
Es scheint jedoch, dass auch dort jene Erhebung 
einige Faltungen der l\Iiocänschichten, besonders in der 
Hichtung von N.-W. gegen S.-0., also parallel mit der 
Erhebungslinie, veranlasst habe. Diese Faltungen wiirdcn 
jetzt durch die zwei wichtigsten Erdölansammhmgcn 
bezeichnet werden, welche in der Emilia die zwei 
Hauptlinien, einerseits von den Quellen von Montecchino, 
Salsomaggiorc, Medesano, Neviano de' Rossi und Sassuolo 
bis Riolo, und andererseits von Corniglio, Barigazzo, 
Pietramala etc. bilden. 

Aber auch in diesen Concentrationslinicn sind die 
Anzeichen des Erdölvorkommens vielfach unterbrochen, 
wie es eben nicht anders sein kann, da ein anderes 
System von F11Itungen oder vielmehr von Antiklinalen 
und Synklinalen mit Brüchen und Verwerfungen, sich 
in der Richtung der Erhebung gebildet haben muss. 
Diesem zweiten System cnt~prechen die jetzt von Fliissen 
und Blichen durchzogenen Thäler, so dass man eine 
zweite Orientirungsweisc nach den Hauptthälern der 
Staffora, der Trebbia, des Higlio, des Reno, des Sillaro 
und des S:mtcrno aufätellen konnte. 

Es muss jedoch als Thatsache betont werden, dass 
den zalilreichen, von bituminösen Substanzen, von brenn
baren Gasen und anderen Gas-Ausströmungen begleiteten 
l\Iineralquellen nach den bisher gemachten Erfahrungen 
nur selten und ausnahmsweise auch die Menge des vor
handenen Erdöls entspricht. Man könnte vielmehr sagen, 
dass die Ausdehnung der Zone im verkehrten Verhältnisse 
zu ihrem Reichthum an Erdöl steht, und dass es dort, 
wo es in verwerthbarer Proportion auftritt, in der Ge
birgsmasse mehr zerstreut ist, so dass es wegen Undurch
lässigkeit des Thones und des Mergels und wegen der 
geringen Mächtigkeit der dazwischen liegenden Sand
schichten, sich nur in Ausnahmsfällen zu Ablagerungen 
von einiger Bedeutung ansammeln konnte. 

Das Erdöl der Emilia ist schon seit Jahrhunderten 
bekannt, seine Gewinnung erfolgte jedoch in älterer Zeit 
nur im Kleinen mittelst gewöhnlicher Brunnen von grossem 
Querschnitte und geringer Tiefe, ·die aber immerhin 
manchmal 40 bis 50 '/lt und darüber erreichte. Es diente 
faAt ausschliesslich zu therapeutischen Zwecken und war 
gewöhnlich leicht, klar, opalfarb und wenig bitumeuhaltig. 

Auch im Pescarathale im Neapolitanischen war das 
Vorkommen von Erdöl durch den zeitweilig spontanen 
Austritt einiger Quellen bekannt, es besass aber die 
entgegengesetzten Eigenschaften des Erdöls der Emilia, 
denn es war bituminös, dicht und schwärzlich. Die ersten 
Versuche zur industriellen Gewinnung des Erdöls wurden 
daselbst im Jahre 1863 im Territorium von Tocco di 
Casauria i:remacht , woselbst einige Bohrungen vorge
nommen wurden , aus denen man ein Product gewann, 
das bei der Destillation 1/ 3 Brennöl und 2 '3 sehr schwere 
Oele lieferte. ' 
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Zu µ:leichcr Zeit begannen die 8chtirfungen in der 
Erdiilzone der Emilia, woselbst in den .Jahren 181ifi his 
18H mehrere italicnbche und fremde Gesellschaften eine 
Reihe ßohrungcn bis zu 200 m Tiefe bewerkstelligten. 

DicRc Versuche entsprachen jedoch keineswegs den 
gehegten Erwartungen, so dass 1870 die Erdölgewinnung 
im Pescarathale ganz aufgehört hatte und jeno in der 
Emilia auf dic geringe Mengc Yon einigen Metercentncrn, 
wie ehemals, gesunken war. Einige Jahrc später wurde dio 
Aufmerksamkeit der Interessenten auf das Vorkommen 
von San Giovanni Incarico bei Gacta gelenkt , wo 
bedeutende Bohrungen vorgenommen wurden , welche 
mehrere .Jahre hindurch sehr erhebliche Erdölmengen 
(1868 600 t) ergaben. 

Aus der Prodnctions-'l'abelle ergibt sich, dass die 
grösste Production auf die Jahre 1865 (315 t), 186G 
(138 t), 1867 (110 t) entfällt, zu welcher Zeit die 
Arbeiter auf der Zone der Emilia und im Pescarathalc 
concentrirt waren. Im folgenden .Jahrzehnt ergab das .Jahr 
1878 mit 602 t die grösste Production, welche fast aus
schliesslich den Bohrungen von San Giovanni Incarico 
bei Garta zu verdanken war, während in der Emilia 
im N. und im Pescarathale im S.-0. der Betrieb nahezu 
ganz aufgehört hatte. 

N11ch dem .Jahre 1880 verminderte sich wiedcr die 
Erdölgewinnung von San Giovanni Incarico, ja sie hörte 
fast gänzlich auf; dafür wurden im Pescarathale die 
Schiirfungen wieder aufgenommen, ohne jedoch eine 
industrielle Bedeutung zu erlangen; die höchste dort 
erreichte Production, je~e des Jahres 1883, erreichte 
nur 125 t. 

In der Emilia dagegen erhielt sich die Production 
ziemlich gleichmässig, indem sie bis zum Jahre 1880 
im Mittel 120 t jährlich betrug. Im .Jahre 1890 nahm 
sie rasch zu und erreichte fast 360 t. 

In diesem Jahre wurden die Anstrengungen ver
doppelt, weil die Erhöhung des Einfuhrzolles auf aus
ländisches und die Aufrechthaltung der Steuerfreiheit für 
inländisches Petroleum reichen Gewinn sicherte. Die 
Schiirfungcn wurden immer ausgedehnter und auch auf 
Punkten, die friiher mit zweifelhaftem Erfolge untersucht 
worden waren, wiederholt, wobei durch die Ausführung 
vermehrter Bohrungen und Anwendung von Pumpen recht 
ansehnliche Mengon gewonnen wurden. In einer vom 
Vortragenden vorgezeigten Karte ist die Zone der Emilia, 
mit den Stellen, an welchen Erdöl constatirt und er
beutet wurde, oder welche das Dasein von Erdöl durch 
brennbare Gase , Mineralquellen, Gasausströmungen, 
Salztiimpel oder Stinkhöhlungen vermuthen lassen , dar
gestellt. 

Im Jahre 1891 zeigt sich eine ausserordentliche 
Steigerung der Arbeiten an verschiedenen Punkten; 
bemerkenswerth sind insbesondere die im Thale des 
Chero hei Valleia und in Montcchino im Thale des 
Riglio ausgeführten Bohrungen. Im Cherothalc lieferten 
die Bohrbrunnen !)35 t und im Rigliothale 75 t circa, im 
Ganzen also ungefähr lOlO t. Dieser Production gegen
über muss alJcr betont werden, dass die anderen Fund
stellen, welche früher erheblichere Mengen Erdöl geliefert 



hatten , wie Salsomaggiore , Miano , N cviano de Rossi, 
Ozzano etc., fast gar keine Prodnction aufwiesen. 
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Im Pescarathale wurden die Arbeiten in Tocco da 
Casanria fortgesetzt, wobei etwa GO t Erdöl gewonnen 
wurden. 

Was San Giovanni Incarico betrifft, hiilt mau dafür, 
dass das Becken fast erschöpft sei ; es wird dies wenig
stens nach dem Verhalten jener Punkte gcscl1lossen, die 
bisher ausgebeutet wurden. Olcichwohl lieferten die 
alten Brunnen im Jahre 1891 durch Handpumpen eine 
Erzeugung von insgesammt 24 t sehr schweren Oclm;, 
das znr Zeit nur zur Erzeugung von Leuchtgas ver
wendet wird. 

Im Ganzen kann somit die Production des Jahres 
1891 mit 1100 t angenommen werden, wovon 100 t 
circa zur Verarbeitung auf Leuchtöl nicht geeignet waren. 

Das Erdöl der Emilia ist von guter llnalit.:it, aber 
zu leicht. Bei der Destillatioil gibt es sehr crlwbli<~he 
Mengen rnn Benzin (oft 40°/0 ) und im Mittel i">0-G0° 0 

Photogen. Das ncapolitanisl'he Petroleum von 'l'orro da Ca
sauria und von San Giovanni Inearico dagegen ist sehr 
schwer nnd gibt durchschnittlich nur 20- 25°/0 Solariil. 
Auch ist d:isselbc nicht selten durch 8olfnrc und andere Blli
mcngungen yerunreinigt, die es zu Leuchtzwceken un
tauglich gestalten. 

Die Verwerthnng des Erdöls der italienischen Fund
st.ätten war bisher iiusserst nnregclmfü;;;ig. Jones der 
Emilia wurde, wie erwähnt, nrspriiuglieh fast ans
schliesslich zu therapeutischen Zwecken beniitzt: erst 
Yiel spliter begann seine Verwendung in eigens con
::ltrnirten Lampen. Die dichteren Sorten dienten znr 
Fabrikation oder zur Anreicherung des Leuchtgases. 

Als im Jahre 1885 daselbst die Schiirfungen von 
Salsomaggiorc eine grossc Gewinnung \'Oll Hohpetrolcnm 
hoffen licssen, wurde die Haffineric \'On Borgo San 
Donnino errichtet und seither wurden grösscre Mengen 
Petroleum ans den Brunnen von Salsomaggiore, Montec
ehino, VaJleia und aus anderen Schiirfungen dortselbst 
raffinirt. • 

Auch die lombardische GescJlschaft für cliem:sehe 
Producte unternahm vor einigen Jahren die Rafünation 
Yon Petroleum , welches sie insbesondere zur Herstellung 
der Chininsalze bcnöthigte. Da sie aber nunmehr die 
Verarbeitung der Chinarinde fast ganz eingestellt hat, 
dilrfte sie sich auch nicht mehr mit der Petroleum-Raf
fination befassen. Dagegen wurde kiirzlich die Raffinerie 
yon Fiorenzuola d' Arda in Betrieb gesetzt. 

In Borgo San Donnino wurden 1891 589 t lfoh
petrolcum rnrarbcitct, welche 140 t Benzin. 324 t Haffinat 
und ansserdem :-30 t Schmieriil zur Gasbereitung lieferten. 
In der lombardischen Fabrik fiir clmnischc Producte 
gelangten 18!:ll 220 t Erdöl zur V crarbeitung und er
gaben 91, 1 t Benzin und 80,8 t raffinirtcs Petroleum. 

Das aus den alten ßrnnnen von San Giov:mni ln
carico bei Gai•ta im Neapolit:misehcn gepumpte üel rnu 
0,9GO Di<~htc wurde hci der Lenrhtgas-Erzc11gnng n~r
wendet; die dort befindlil'he fü1ffinerie ist seit mehreren 
Jahren YCrlassen. Dieselbe war von der deutschen GeseJI-

schaft S c b u m a n n, K u c h l e r & C o m p. errichtet und 
von Dr. Hermann geleitet worden, als daselbst grosse 
Schiirfungen im Zuge waren, welche Erfolg versprachen. 
In Folge der niederen Qualität des Rohproductes konnte 
die Distillerie kein Brennöl , sondern blos Schmieröl 
darstellen, welches in den Gasanstalten verwendet wurde. 

Auch in Tocco da Casauria im Pescaratl1alc ver
hinderte die schlechte Qualität des Rohproductes, dass 
aus demselben erhebliche Mengen von Leuchtpetroleum 
für gewöhnliche Lampen gewonnen werden konnten. 
Die in der Nähe zu Ponte d'Orta errichtete Haffineric 
liefert grösstentheils schwere Oele, welche zur Gasfabri
kation verwendet werden. Das Rohpetroleum von Tocco 
und jenes, welches durch Destillation ans den Asphalt
steinen von Lettomanoppcllo gewonnen wird, liefert nur 
circa 25°/n Leuchtpetroleum. Die Anstalt zu Ponte 
d'Orta ist iibrigens nur von beschränkter Ausdehnung, 
denn sie verarbeitet durch 100 Tage jährlich nur etwa 
8-10 '/ Hohpctrolcnm. 

Das Etablissement della Rcafc bei der Eisenbahn
station San Valcntino im l'esearathale rnrarbcitet Asphalt
steine und etwas natürliches Bitumen durch Destillation 
und Liquation und liefert raffinirtcs Bitumen, A;,phalt
mastix und Thccr. Das raf'finirtc llitumeu wird keiner 
weiteren Destillation unterzogen. 

A nsser den bisher genannten Localifätcu gillt es 
noch andere in Italien, welche Rohpetroleum oder ftiissiges 
Bitumen liefern oder liefern könnten. 

Die Asphaltformation im Gebiete von Siracus auf 
der Insel Sicilien (Modica, Hagusa und V alle di Noto) 
cnthiilt weithin entwickelte, mit Bitumen imprllgnirte 
Kalke; das dort gewonnene Material wird in nat!ir
lichcm Zustande fortgesendct und nur ein kleiner Thcil 
darnn gelangt in der Fabrik zu A veline in Catania durch 
Schmelzen in offenen Kesseln auf ß!issiges Bitumen, 
Mastix nnd Stückasphalt zur Verarbeitung. 

In Sicilien treten auch Spuren von ßüssigem Ilitumen 
und Petroleum zu Lercara Friddi, Petralia, Nicosia und 
in der Umgebung des Sees von Nafta, unweit Mineo 
auf. Es scheint jedoch, dass alle diese Vorkommen nie
mals eine industrielle Bedeutung werden erlangen kiinnen. 

Im Hochthale des Sele bei Laviano im Neapoli
tanischen , Provinz Salerno und im Cilento finden sich 
ebenfalls bituminöse Lagerstätten, die aber gleichfalls nie 
industriell verwcrthef werden konnten. Ebensowenig die 
bituminösen Schiefer von Sassoferrato in den Marken bei 
Grbino und an anderen Punkten des Central - Apennins. 

In den Braunkohlengruben bei Vicenza im Venetia
nischen sind zwischen den Fliitzen einige Bänke von 
bituminösem Schiefer von geringer Mächtigkeit eingebettet; 
dieselben werden zumeist zn Heizzwecken Yerwendet. 
Nur im Brannkohlenbergbaue zn Pulli, in der Gemeinde 
Valclagno, wird dieser Schiefer seit langer Zeit destillirt, 
wobei ungefähr 50/o Oe! von 0,90-0,92 Dichte ge
wonnen werden. Dieses Ocl wird an Gasfabriken \'er
kauft; nur ein geringer Theil davon wurde zuweilen 
rafünirt um Photogen und Renzin abzuscheiden: allein 
die mindere n11aliWt des Prodnctes und der creri;1cre Er-'< n "" 
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trag der Arbeit verhinderten die Ausbreitung dieser Rohpetroleum gewonnen wurden, lange still. Im Jahre 
Industrie. Die Raffinerie zu Valdagno, welche schon vor 1890 ging die Produetion :tuf 76 t herab; 1891 lieferte 
vielen Jahren errichtet wurde, war nur zeitweilig in dieselbe 77 t Oel zur Gaserzeugung und 3 t circa Roh-
ßetrieb und stand vor 1889, in welchem Jahre 122 t benzin. 

(Schluss folgt.) 

Ne k r o 1 o g. 
Kgl, ungar. Oberbergrath Franz Rät h t. Auftrag, sich an Ort und Stelle iiber alle Verl1ältnisse tlioser 

W crkc genau zu unterrichten um! einen Plau fiir deren zwock-
In den am 20 ::\Järz 1. .T. nach langer schmerzhafter Krank- mässigc, g1~regelte und energische Verwaltung vorzulegen. Am 

keit im 7~. Lehensjahre in Schemuit.z verstorhencn Oherhergratltc 15. Octohcr 18!i5 erfolgte dann seine Ernennung zum provisorischen 
R ilt. h betrauert der gesammte heimische Brrghau einen seiner Ilergverwalter urnl Vorstande des k. k. Bergamtes .favorzno. 
tiicl1t igsien V crtroter, da der Genannte von 1842 his 186!), also In dieser Stellung wurden ihm verschiedene wichtige Missionen 
nal1e durch 27 Jahre, dem k. k. üsterreichi~cheu Bergheamten· übertragen. So erhält cram 2 . .Tnni 185li den Auftrag, die Gegernl 
starnlc angehörte und dann erst in den kg!. ung. Staatsdienst bei Sandcc in (falizicn auf Braunkohle zu bcschürfen, im Sommer 
übertrat. Das Yertramm aher, welches ihm gerade währen() 
sei1wr dienstlichen Laufhahn in Oesterrcich und nach 1867 in 1857 wird ihm die Bercisung und hergmiinnische Durchfor-
tler iist crreichischen Reicl1shiilftc im reichsten l'llaasse seitens schung ller Staal~- und Fondsgüter J,ugos • Fascct • Lippa, 

Pccska und Kiivcrcs in Ungarn zur Aufgahc gemacht und im 
1br Centralstellen entg-cgengchracht wurde, unll welches in den .fahre l~iJ8 der Auftrag erthcilt, die dort beantragten Schurf-
mannigfalligsten Expertisen seinen A usdruek findet, ist ein Be- bohrliicher abzustosscn , zu welchem Zwecke ihm •~in Crcdit von 
weis ebenso fiir seine durchaus t.iichtige fachliche AnsbiMnng II 29 :·füO bewilligt wird. Am 13. Fehruar 1857 erhält. er die 
n nrl Roul ine, wie nicht minder für seinen eisernen Fleiss um! Weisung, das Terrain des, im Krakan'schcn Gebiete gelegenen 
makellosen Cliaraktcr. Srine "t·lt cnc De~rheidcnl1eit und Selbst- Sta atsgutcs Lipovice anf das Yorkommcn von Steinkohle zu 
losigkcit vcrhot ihm, tlir erzielten Erfolge zn seinem Vortheile untersuchen und im folgen1len .fahre wird er zu einer Bcrathung 
ausznniit.zcn; sein Lohn lag eben nur in dem Bewusstsein redlich üher 1lie Betriehsfiihrnng der Javorznocr Eisenhahn nach Wien 
uncl streng erfiilltcr Pfficht. - llcrgmann~loos ! einberufen. Jm Sommer des Jahres 18G~ hat er Erhehnngen 

Franz Ritt 11, der Sohn eines k. k. Forstbeamten, wurde in über die Bestands- und Besitzverhältnisse des Kohlonwcrkes 
Lemberg gchoren. Zu Hermannstadt in Siebenbürgen, wohin 11Pr Szt. Ist van in Ungarn zn pflegen. 
Vater als Thesanrariats-Obcr-Fors1iuspector überstellt worden war, Ende A ugnst 18(i:-l wird der von R :"it h vermessene uncl am 
absolvirte tll' das Gymnasinm, da11n Philosophie und die Rechte, 4. Octohcr 1852 angeschlagene Franz Josef-Erbstollen in Reschitza 
worauf er den SI udien in Scbemnitz oblag und diese mit vor- St.oss auf Stoss durchgeschlagen, was R :"1 t h vou!Seite des damaligen 
ziigfühcu <tualificationcn im .Jahre l 842 beendete. Am 17. Octobcr Central-Directors der Staatseisenbahn-Gesellschaft mittelst eines 
il1~sselhcn .T ahres legte Rät h als llcm k. Districtual-Bcrggerichte sehr schmeichelhaften Schreibens bekannt gegeben wird. 
in Na~yhänya zugetheilter Auscultant seinen ersten Eid ab, Am 23. November 1864 wird Verwalter R:ith beauftragt, 
wurde jedoch bald Bergpraktikant und als solcher nach Oravicza llie Kohlenwerke Fohnsdorf und Trifail zu besichtigen und 
iihersetzt. Vom Octoher 1844 his Mai 1845 hatte er in Wien über die getroffenen Anstalten zur Brändegewältigung, sowie über 
Haiding e r'R geognost.ische Vorlesungen am k. k. montanistischen die vollführten Aufschlussbauten sein Urtheil abzngeben. Im 
~[uscum zu hiiren, worauf er der k. k. Central-Bcrgbau-Dircction Sommer 18G5 wird er nach Siebenbürgen in's Zsylthal cntscnllet., 
im März d g . .T. zugetheilt wurde. Während dieser nahczn zwei- um das noch freie Kohlenterrain .tu occupiren. Es ist dies der 
jährigen Zutheilung hörte R :'1 th am Wiener Polytcchnicum die Anfang des nachmaligen Aerarial-Kohlenbergbaues in Pet.roszeny, 
VorlP.sungen ßurg's über "Maschinenlehre", jene Stummer's heute - pachtweise im Besitze der Kronstädter Actiengesellschaft. 
iiher "Landbau und Baubuchhaltung", jene Sa 1 o m o n's über Auf seinen Posten zurückgekehrt, wird ihm im October 18G5 
"hiihere :Mathematik" u. s. w ; auch Iiess er sich aus den meisten die Substitution der Bochuiaer Salinen-Verwalterstelle his zu der 
der frequentirten Fächer, und zwar stets mit vorzüglichem Er- im Februar 1866 erfolgten Wiederbesetzung übertragen. 
folge, prüfen. Znm Zwecke der Eröffnung des Kohlenbergbaues der Kron· 

Mit seiner in Folge eines Ah. Hofrescriptes im Juni 1847 städter Berg- und Hütten-Actiengesellschaft, auch im Zsyl-
crfoll!:ten Ernennung zum k. Einfahrer in Oravicza untl der im thale, erl1iilt R :'1 t h am 5. Mai 1867 einen einjährigen Urlaub, 
.Juli 1849 ihm übertragenen Substitution des Markscheiders-Postens der nochmals anf weitere 4 Monate verlängert wurde. Die 
in Reschitza beginnt für R :'tt h eine Periode intensivster Thätig- Bemühungen der Gesellschaft, ihn für ihre Unternehmung zu 
keit, welche nnr unterbrochen wurde durch die zu Ende der gewinnen , scheiterten auch diesmal, und so finden wir im Sep-
Vierziger-Jahre ansgebrochenen politischen Wirren, deren Wellen- tember 18G8 R i1 t h wieder in Javorzno, von wo er bereits im 
schlag sich auch in die stillen Thäler des mineralreichen Banates November desselben Jahres nach Swoszovice gesendet wird, um 
fortl!cpflanzt, und znr Folge hatte, dass, über eine am 2. Sep· Erhebungen bezüglich der Herabmiuderung der Gestehungskosten 
temher 1849 crflossene Weisnng des für die Banater Bergwerke der Schwefelprodnction zu pflegen. 
hevollmächtigten kaiserlichcnCommissärs Stefan von Manzia rly, Inzwischen war Ungarn ~elhststiinllig geworden un1l R:'i th, 
an~ser einigen besonders bezeichneten Beamten und Praktikanten den c~ eben auch nach der Heimat zog, trat mit 1. lllai 18ß'I 
auch noch alle jene von ihren Diensten und Gehältern zu sus- als k. ung. Bergrath und ßergwesensrefercnt des k. ung. Oherst· 
pcndiren wuren, welche im Monate Decemher 1848 und Jänner 1849 kammergrafen-Amtes in Schcnmitz in den kgl. ungarischen Staats 
hei Annäherung der kaiserlichen Truppen ihre Dicnstcsstatiunen dienst über; von dort jedoch wurde er ans Dienstesriicksichten 
verla~sen, mittlerweile aber wieder zurückgekehrt waren und ihre nach wenigen J\[onaten schon in gleicher Eigenschaft zur Berg-
früheren Stellen übernommen, oder andere erhalten hatten. Diese llirection nach J\[armaros-Szigct iih!'r»IPllt, wo er bis .Juli IH70 
Suspemiion vom Dienste nnd Gehalte bezog sich auch auf R :·1 t. h, nicht weniger erspriesslich als früher wirkte. Von da ab der 
!loch gelang es ihm sich vollkommen untl verhältnissmässig bald bosnischen A bt.heilung de.~ gemeinsamen Finanzministeriums in 
zu purificiren, da er vom k. k. Minister für Landes-Cnltnr uni! Wien zugethcilt, verblich R :'1 t h his zu seiner im .Jahre 1~85 rr-
Bergwesen hereil~ am 18. Jiinncr 1852 zum Bergschaffcr 11111! folgten Pensionirung 1laselhst.; bei seinem Rücktritte wurde er 
Markscheider der k. k. Eisenwerks-Verwaltung in Rcschitza er- durch 1lie Vrrleihun~ des 'l'ilels eines Ohcrhergrathes ausgezeichnet. 
nannt worden war. R :°Lt h hat viel gearbeitet, viel gewirkt, und es schied in 

Am 11. Juli 1855 wurde Rath narh Wien einhcruren, 11111 ihm ein i\lann ans 1lc111 Lehen, 1lcr als ße3111t.er unermihllich, im 
il1m teine angemessene Bestimmung" zuzuweisen. Da ihm hier Dienste t.iich1ig 11111) ehreuhal't, als l<'rcund stets verlässlich nncl 
Gelegenheit gegeben worden war. in die letzten umfasscntlen treu, als Dienst-College aufrichtig, als Gatte und Vater liebe\·oll 
Relationen nncl Betriehspläne llcr Acrarial-Kohlenwerkc zu .Tavorzno und aufopfernd ohne Grenzen war! Frie1le seiner As<:lie ! Ehre 
und Niedzieliska (Galizien) Einsicht zu nehmen, erhielt er den seinem Andenken! G. Ziege 1 heim. 

Druck von Gottlieb Gist.81 & Comp:lnWlen-:- - -- --- - -·- ----------- --·-----·---Vera_n_t_w_oTtlicll-er-Redac_te_u_r c!Lrlvon-Ern-st-.--
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fNHAJJI': Allgemeiner ßergmanns1ag in Klagenfurt. Berg- nrnl hiit1rnnüim1ischer Verein für :;;teiermark und Kärnten. Section 
Klagenfurt. - Berg- nntl hiit11~nmiinnisd1cr Vcrdn in Mühr.-Ostran. - :'lluntanistischer Cluh in Kladno. -- Montanisti
scher Verein in Pilsen. - Berg- nnu hiittcnmänni~cher Verein für 1lie Heviere Falkenau, Elhogen und Carlslmd. _ 
Montanistisehcr Cluh für die ßergrc\'ierc 'l'eplitz, Hriix nnil Komotau. ·- Fachversammlung ·der Berg- und Hüttenmänner 
im iisterrcichischen Ingenieur- uni! Architekten-Verein. - Verstaatlichung der hiilunischen Westhalm. - Nekrolog. 

Allgemeiner Bergmannstag tn Klagenfurt. 
Dici Arbeiten dc3 vorbereitcindcn Comitl~s dM allgc

mciinen Bergnmnnstages schreiten in cirfreulichster W ciisc 
vorwllrts und die Dispositionen fitr dcin V erl:rnf dieser, 
bekanntlich in die Zciit vom H. biR 1 7. August 1. J. 
fallenden festlichen Vereinigung sind bereits bis in's 
Einzelne getroffen worden. 

Dank der gciwährten munificenten Beihilfe seitens 
des östcirreichischcn Montanisticums wird sich der allge
meinci Bergmannstag zu einem würdigen Feste gestalten, 
bei welchem nach ernster Arbeit auch den geselligen 
V ergnilgungen ein entsprechender Spielraum gesichert 
ist. - Bis heute sind folgende V o r t r ii g e :mgemeldct 
worden: 

1. Ingenieur Wolfgang W c n de l in - \Yien: „ U e b er 
elektrischci Kraftiihertr:tgung heim 
Bergbau." 

2. Obcrhiittenvcirwaltcr Carl ~fit t ci r - ldria: „ IT e b er 
d a s :t l t e u n d m o d e r n c ([ u e c k s i l b e r v c r-

hiittungswesen in Idria." (Unter Vorzeigung 
eines Modcilles moderner Steinzeug - Condensatoren 
von der Firma L c d er e r und Ne s s e n y i , Wien.) 

il. K. k. Oberbergrath, Bergakademie - Professor Franz 
Kupelwieser-Leoben: „Uciber die Spren
gungen amEisernenThore," eventuell auch: 
„ U e b er d a s Wal z e n l an g er B 1 e eh e." 

4. K. k. Bergrath Franz Posepny- Wien: „Die 
n c n es i s der B l c i- und Z in k erz - Lager
s t ii t te n im Kalkstein." 

5. Landschaft.lieber Ilergschul-Professor Job.Sehn ab-
1 ci g g er - Leoben: „Ueber Vercokung von 
L i g n i t u n d 'l' o r f." 

G. Advocat Dr. Gust. Sehneid er - Teplitz: „u e b er 
d i e S an i r 11 n g d er B r n d e r l ad e n." 
Als Anm c 1 dun g s t er min zur 'J'heilnahme am 

allgcmciinen Bergmannstage wurde der 1 f1. J u 1 i 1. .J. fest-
gesetzt. · 

Berg- nml hiittcmniinnischer Verein für Steiermark nnu Kiimte11. 
Secl.io11 Klagcnf111·t. 

Proiokoll ilcr Ansschnss-Sitzun~ am 2:) . .Tnni 189~. 

Anwesende: Scctionsohmann Ferdinand Sc e 1 an d sowie fiir den Gesammtvcirein auszciichnetci. In freund
und dici Ausschussmitglieder: Br u n l e c h 11 er, F i Cl d l er, licher Anerkennung dieser sciiner hingebungsvollen Th!ltig-
]{itter yon Hi 11 in g er, II inter h u b c r, K r ii 1 1, keit hat es ein engerer Krciis von Sectionsmitgliedern 
p u r t sehe r und Sc h n ab 1 egge r. ermöglicht, dass der Seetionsobmann am Schlusse seiner 

Der Obmann eröffnet die Sitzung mit einer in Rede dem Herrn Secretllr Erich Pur ts eher eine kalli
warmen, herzlieben Worten gehaltenen, an den abtreten- graphisch ausgefertigte Dankadresse in hübscher Enveloppe 
den Seetions·, bezw. Vereiussccretlir Herrn Erich Pur t- nebst einer besonderen Ehrcngabci übcirreichen konnte. 
s eher gerichteten Ansprache; Oberbergrath Se e 1 an d Auch Bergrath H inter hub er ergriff die Gelegenheit, 
hob die Verdienste des scheidenden Seeretiirs hervor, cir- um als ehemaligcir Seetionsobmann seinem langjährigen, 
inncirte, dass dieser sein Amt durch Yolle achtzehn Jahre treuen Mitarbeiter zu seiner eifrigen und erfolgreichen 
in stets eminenter W ese bekleidete, in dessen Ausiibung Thiitigkeit, auf wcilchc P 11 r t sehe r mit Genugtlrnuug 
er sich jederzeit durch eine eorrectc Gcischllftsgebahrung, zuriiekblickcin möge, zu beglilckwünscheu. Mit Glückauf
dureh wahre Liebe und Begeisterung für die Section, ruf und herzlichem Iliindedruek schlossen sich auch die 



übrigen Ausschussmitglieder, Herrn Erich Purtscher 
heµ;lückwiinschend, dem Vorredner an. 

Mit hewegter Rtimmc dankte Herr l' u r t s c h er 
für die ihm gewordene Ehrung, für die grosse Aner
kennung, wclche sein Streben gefunden , für die Aus
zeichnung , die ihm heute anlässlich seines Rücktrittes, 
der in Folge der zunehmenden Schwäche seines 
Augenlichtes nicht mehr hintanzuhalten war, gewidmet 
worden sei. 

IIicmit schloss der kurze , aus herzlichem Wohl
wollen und bergmännisch cullegialem Sinn herrnrge
gangene Act. 

Zur Tagesordnung übergehend, stellt der Sections
ausschuss für die diesjiihrigc General- und 
Wandervers am m l u n g, welche einverstiindlich mit 
der Sehwestcrsection Leoben gleichzeitig mit dem im 
August d .. J. stattfindenden allgemeinen Bergmannstag 
in Klagenfurt abgehalten werden wird, folgendes l' r o
g ramm fc~t: 

Montag den 1 4. August: Abends gesellige 
Zusammenkunft im „I-Hitel Sandwirth". 

IJ i e n s t a g den 1 5. A 11 g u s t: Früh halb 9 Uhr 
Sitzung· des (~entralausschusHes im kleinen Wappensaalc 
des Landhauses; um 12 rhr Mittags Generalversammlung 
ebendaselbst mit folgender Ta g es o r d n 11 n g: 

1. Eriilfouug der Versammlung durch den Vcreins
priisi den ten. 

2. Berichterstattung; über die Thiitigkcit des Ver-
eines im ahgclaufcncn Vereinsjahre 1892. 

:i. Antriige des Centralausschusses. 
-1. A ntriige der Mitglieder des V ercines. 
Fm 2 Ehr Nachmittags gemein8ames l\fahl nn 

,,Ih1tel Miiller". Das weitere Programm schliesst sieh an 
das d1•s allgemeinen Bergmannstages an. 

1 ·eher hriet1iches Ersuchen legt der Scctiomobmann 
dem A nsf'chuss einen Aufsatz des Herrn :rntor. Berg
in;:cnicurs August Pichler: „Vorschlag zur Ab
h i 1 f" IJ e r g- m ii n n i scher U e b e 1 stünde" (Separat
:1 hdrnck aus den Fr. Stimmen, Nr. G7 und GS, 1893) 
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zur Berathung und Beschlussfassung vor. Der Sections
ausselrnss erachtet es als unzulässig, sich in eine Kritik 
jenes Theiles des vorliegenden Aufsatzes einzulassen, in 
welchem die bei einzelnen Montanwerken angeblich be
stehenden „ bergmännischen U ebelstände" behandelt wer
den; der Ausschuss erkennt die Wichtigkeit der in den 
Schlussabsätzen des Artikels zusammengefassten Anre
gungen an, verweist jedoch auf die diesbezüglichen Be
rathungcn im Sectionsausschusse iu Angelegenheit der 
Heform des österreichischen Berggesetzes, sowie auf die 
erfolgte Pctitionirung um Aufstellung von staatlichen 
Sehurfcommissionen , bei welchen Actionen die in den 
beregten Schlussabsätzen neuerlich erbrachten An
schauungen bereits volle Würdigung gefunden haben. 

Bei der heute stattfindenden 2 5 jährigen J u b e 1-
f e i e r d e s T e c h n i s c h e n C 1 u b s i n S a l z b u r g : an 
welcher theilzunehmen die beiden Sectionen eingeladen 
waren, ist der Verein durch drei l\litg!lcder der Section 
Leoben vertreten ; ausserdem wurde vom Präsidium des 
Gesammtvereines in Klagenfurt an den Technischen Club 
ein Begriissungstelegramm abgerichtet. 

Mehrere Einläufe, darunter ein eingesendetes Druck
exemplar des Geschäftsberichtes des Montan
v er e i n es f1I r B ii h m e n , ferner ein Sonderabzug 
„ D i e R e g e 1 u n g d e r J<' r a g e d e r B e s t e ll u n g 
von Sachverständigen in technisehenAnge-
1 e gen h e i t e n" (Mährisehes Gewerbeblatt), J a h r e s
h er i eh t des montanistischen Club für die 
Bergreviere Teplitz, Brüx und Komotau 
fii r 1 8 !) 1 .: 9 2 u. A. m. gelaugten zur geschäftsord
n ungsmiissigen Vorlage und. Erledigung. 

Die Verwaltung der Deutschen Zeitung in 
Wien übersendet der Scetion kostenlos jene Nummern 
ihres Blattes, in welchen der bedeutsame Artikel : „E i 11 e 
p re i sge geben e 1 n du s tri e" entlialten ist. Wird 
dankend zur Kenntniss genommen. 

Hierauf Schluss der Sitzung. 
August Hrunlcchner, 

Secrctär n. Schriftführer. 
P. Seelnnd, 

Scct.iornmliruann. 

Berg- urnl hüttemniinnischcr Verein in ~fähr .. Ostrau. 
Ausschnss-::litzung V(lm 2. Juli 1893. 

Vorsitzender: K. k. Bergrath W. Jicinsky. An
we~cmd die A ussehus~mitglieder: W. Stiebe r, .J. l\I a ye r, 
J. Spoth, .1. II)'hner, 1-T. l\lolinek und J. Poppe. 

1. Eine Anfrage des k. k. Ackerbauministeriums be
ziiglieh der A u s s t e 1 l u n g in An t wer p e n wird in 
dem Sinne beantwortet, dass aus dem hiesigen Reviere 
keine Theilnahme zu erwarten sei. 

2. Der k. k. Berghauptmannschaft in Wien wird 
auf deren Anfrage über die an den V crein zur Begut
achtung eingescndde S i e h e r h e i t s 1 am p e von 
11empc1 berichtet werden, dass dieselbe den Anforde
rungen nicht entspricht. 

:1. Der Verein zur {'nterRtiitzung d iirf
t i g er JI ii r er der k. k. B c r g a k ade m i e in L eo h e n 
crnwht. 1km~elhen alf\ ~litgliccl beizutreten. E;; wird d1 m 

Wunsche Folge geleistet, indem der berg- und hiitten
miinnisehe Verein in Miihr.-Ostrau dem genannten Vereine 
als gründendes Mitglied mit dem Betrage yon fl 50 ein
filr allemal beitritt. 

4. Der oberschlesischeBerg- undHütten
Y er ein übersendet ein Exemplar der Broschilre: „Der 
obcrschlesische Arbeitergarten" von Heinrich Köche 1 
zur Weiterverbreitung. Dieselbe wird den einzelnen Be
trieben zur Ansieht vorgelegt werden. 

5. Der Preis der kleinen üebersieh tskarte 
d es 0 s t r a 11 - Kar w in er R c v i er s wird für den 
ersten Bezug mit tl 1,25 und für jeden ferneren vom 
1. Juli 18\13 :m mit tl 1/>0 festgesetzt. 

P. Po1)pc m. p„ W. Jicinsk)' m. p., 
Sd1rifHiihr1·r. k. k. Ber;.?;rath, Obmann. 
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)lontanistischcr Club in Kladno. 
Cluhsitzung vom 9. Mai 1893. 

In Verhinderung des Club-Präsidenten OberberlJ'-
' 0 

Verwalters F. Schröck c n s t ein, führte Oberingenieur 
Emil Vorbach den Vorsitz der Versammluncr welcher 

" ' 35 Mitglieder beiwohnten. 

Auf dem Programme waren: 1. ein Vortrag des In
genieurs Josef Hase „ U e b er beweg 1 ich c ß r ii c k e n 
i m A II g e m e i n e n u n d ii b e r d i e v o n i h m c r
f u n d e n e , p a t e n t i r t e K 1 a p p b r ii c k e" , 2. Bc
schl ussfassung über einige vom Club im Laufe dieses 
Sommers zu unternehmende Austiiige. 

Herr Hase bemerkte eingangs, dass er sein umfang
reiches Thema nur in zwei Vorträgen zu bewiiltiA"en 
vermöge. Er hebt YOr Allem die grosse Bedeutung 
der beweglichen ßrüeken auf dem Gebiete der In
genieurwissenschaften und die wichtige Rolle derselben 
in unserem modernen, weitverzweigt~n Verkehrswesen 
sowie die ausgedehnte Anwendung, welche die~ 
selben als ein ganz unentbehrliches Verkehrsmittel ge
funden, hervor und geht sodann auf die Besprechun"' 
der verschiedenen von diesen Brücken gestellten An~ 
forderungen und des in Betracht kommenden Constructions
Materials über. Der Vortragende erklärt, dass er sich 
damit begnügen müsse, nur eine Charakteristik der bis
her gebräuchlichen Constructionen der beweglichen Brücken 
zu entwerfen, um dann am nächsten Vortragsabend auf 
Grundlage dieser Charakteristik die ihm pa.tentirte Klapp
brücke ausführlich zu beschreiben und deren Vorzii(J"c 0 

und Anwendbarkeit hervorzuheben. Der Vortragende 
theilt nun die Entwicklungsgeschichte der beweglichen 
Brücken mit, von welchen zunächst die Schiffbrücken 
mit Durchlassgliedern schon im A lterthum zu Verthei
digungszwecken angewendet wurden, während Zug- und 
Klappbrücken bei Festungen erst im Mittelalter vor
kamen. Drehbrücken entstanden gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts in Holland, Belgi~n, England und Frank
reich, und waren zuerst aus Holz; um 1804 wurden 
solche in England aus Gusseisen und seit 1826 aus 
Sehweisseisen hergestellt. Krahnbrücken werden in 
Amerika und Holland seit 50 Jahren gebaut, während 
~ubbrücken erst in der Mitte dieses Jahrhunderts, u. zw. 
m. England 1848, auftauchten. bie erste Klappbrücke 
mit hydraulischem Betrieb entstand 1880 in Deutsch
land, u. zw. sei dies die Honigbrücke in Königsberg in 
Preussen. Von den Schitfsbriicken, die nur als Kriegs
brücken von Bedeutung sind, abgesehen, zieht der Vor
tr~gende nun die Hub-, Zug-, Klapp-, Roll- und Dreh
~rücken in Betracht, charakterisirt und skizzirt hierauf 
Jede einzelne unter Erläuterung der wesentlichsten, den 
Constructionen zu Grunde liegenden Bereclmungen und 
~aten, wobei eine Reihe yon Beispielen rnrgeführt und 
näher erklärt werden, u. zw. mit Rücksicht auf die zu 
stellenden Anforderungen: 1. leichte Beweglichkeit, 2. ein-

fache Handhabung, 3. V crkchrssicherhcit, l. minimale 
Raumbeanspruchung, 5. billige Anlagekosten, (). billige 
Er_haltungs- und Betriebskosten, 7. Erweitcrungs-Zuliissig
ke1t, 8. Scl1iinhcit und U. Eignung zu den Yerschiedcnen 
Zwecken. 

.. Der. V ortragcnde führt dann aus , dass die Klapp
brucken m Bezug auf leichte Beweglichkeit unter nor
malen Verhiiltnisscn ganz entschieden obenan stehen 
ebenso hinsichtlich einfacher und gefahrloser Handhabung: 
wozu :Menschenkraft sozusagen immer ausreiche ; auch i:;eicn 
die Klappbriickcn sehr betriebssicher, ihre Lagerung sei 
tadellos, die Behinderung des V crkehrs unter der Brücke 
und an den Ufern eine minimale, ebenso der Haum
bcdarf. Auch die Anlage-, Erhaltungs- und ßctricbs
kosteu sollen keine griisseren als bei den anderen be
weglichen Briickcn sein. Eine nachtrii"lichc Erwciternnoo 
der Fahrbahn sei Yiel leichier durcl:führhar, als bci 
allen anderen Briickcn, und sie gestatten ferner die 
ausgedehnteste Anwendung der schönen gefälligen Bogen
form, wie sie auch in ihrer Bewegung am vollkommensten 
und vertrauenerweckendsten erscheine. Cnter den Nach
theilen der Klappbriicken hebt der Vortragende die un
giinstige Einwirkung des Winddruckes auf die Klappen
drehung und die mitunter schwierige Unterbringung des 
Gegengewichtes, sowie die Möglichkeit des Collidircns, 
namentlich Hängenbleibens der durchfahrenden Schiffe 
hervor und deutet die l\Iittel und ~Iaassrcgeln zur 
möglichsten Yerhinderung dieser nachtheiligcn L"mstiincle 
an. Hauptsache sei es, dass starker Wind eine Klapp
brücke noch viel weniger gefährden könne, als eine 
Hub-, Zug- oder Drehbrücke. Der grössere BcwcgunA"S
widerstand müsse eben schon in Kauf genommen werden. 
Anders verhalte sich die Rache mit den anderen Nach
theilen, deren Ursache nicht überirdischen Frsprungs 
sei, diesen könne schon eher bei.-ekommen werde.n ,.., ' 
und das, meint der Vortragende, scheine ihm, allerdings 
zunächst nur in sehr bescheidenem l\Iaasse, beim Ent
wurfo der auf der Mayrauschüchter Anlage bei E:ladno 
erbauten Klappbrücke gelungen zu sein. Der Vor
tragende schloss unter allgemeinem und l(\bhaftcm Bei
fall der Versammlung seinen mit ,„rosser Griindlichkeit 
b 

,., 
ehandelten lehrreichen und interessanten Yortrag. 

Nachdem der Vorsitzende hiefiir den U:tnk de:-; Clubs 
zum Ausdruck gebracht wurde bezii 001ich der in der 
, . ' ,.., 

Sommersaison zu unternehmenden gemeinsamen A ustliige 
des Clubs iiber Antrag des Ingenieurs J. Li n hart mit 
grosser Majorität Lcschlosscn, eine Excursion nach Svo
lenoves zur Besichtigung der dortigen dem allerhüchsten 
Familienfond!! gehörigen Zuckerfabrik, und eine zweite 
nach Lnfoa-Liachau an der Buschtehrader Eisenbahn 
zu veranstalten. 

-r-

l* 
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llontanistü;cher Verein in Pilsen. 
Ausschuss-Sitzung vom 5.Jnli 18!)3. 

Es gelangt ein an die Bergbau\·orstlindc des Mieser grüsseren hiesigen Bcrgwcrksbrudcrladen gerichtet wur
Bergreviers gerichteter Erlass des k. k. Revierbergamtcs den. Der Vereinsausschuss fasste in dieser Angelegenheit 
in Mies wegen Einbringung von Sani r u n g s vor- nachstehende Resolution: 
schlägen für die bestehenden Bergwerks- „Der montanistische Verein in Pilsen spricht sein 
b r u der Ja d cn zur Mitthcilung. Bedauern und seine tiefäte Entrüstung über die maass-

Von den anwesenden Werksvertretern wurde er- losen Angl"iffe und grundlosen Verdächtigungen aus, 
welche seit einiger Zeit in den „ Plzcnsky listy" und in 
den Arbciterblilttern „Na zdar", „Glückauf", „Freiheit" 
systematisch gegen die Vorstände der hiesigen grösseren 
Bergwcrksbruderladen gerichtet werden, und für welche 
den Artikelschreibern der bekannte Fmstand als Vorwand 
dient, dass bei den bestehenden Bruderladen nach den 
Berechnungen des versicherungstechnischen Amtes in 
Wien die capitalisirtcn Ansprüche der Invaliden und der 
activcn Mitglieder etc. durch die vorhandenen Fonds und 
statutenmilssigcn Beiträge nicht hinreichend gedeckt er
scheinen. Während es allgemein bekannt ist, dass diese 
Delicite bei den nach behördlich genehmigten Statuten 
und unter bergbehürdlicher Controle verwalteten Bruder
laden im Laufe der Zeit lediglich entstanden sind durch 
den Umstand, dass. bei der Verfassung der alten Statuten 
die Höhe der Mitglicderbeitriige und 'die Provisions
normcn mangels einer ausroichenden Bruderladenstatistik 
nicht auf versicherungstechnischer Grundlage , sondern 
rein empirisch festgestellt worden sind, dass diese Deficite 
daher einzig und allein nach der ver8icherungstechnischen 
Rechnung sich ergebende Abgänge gegenüber dem Er
forderniss darstellen, wcrdgn dieselben in den erwähnten 
Zeitungsartikeln als ell'ectirn Capitalsabgilnge und als das 
Resultat unredlicher Gebahrung der betreffenden Bruder
ladeverwaltungen hingestellt. 

klärt, dass das Zustandekommen der SanirungspHine an 
der passiven, negirendcn Haltung der die Arbeiter ver
tretenden Ausschussmitglieder scheitert, welche weder 
einer Erhöhung der Beiträge, noch einer Ermiissignng der 
Provisionssätze zustimmen. 

Auch wurden allerseits die besonderen und grossen 
Schwierigkeiten hervorgehoben , welche an sich der 
Bruderladensanirnng im Pilsener und Mieser Berg·revier 
entgegenstehen. Es sind dies zuniichst die in den alten 
Bruderladenstatuten normirten grössten theils sehr hohen 
Provisionen, welche mit den statutenmässigcn Beitrags
leistungen in keinem richtigen VerhältniHs stehen , so 
dass die bereits liquiden Provisionen die Bruderladen 
nun ganz enorm belasten. 

Ferner kommt bei einer Anzahl von W crken die 
nur noch kurze Lebensdauer in Betracht, in Folge deren 
die gesetzlich vorgesehene Tilgung des versicherung8-
technisch berechneten Dencits durch 25- bis 30jährige 
Annuitäten bei den Bruderladen dieser Werke unan-
wendbar wird. 

Endlich sind im Pilsener Kohlenbecken die Flötz-
ablagernngsverhältnisse viel ungünstiger, der Abbau ist 
ein viel mühsamerer und dem zufolge die Production bei 
gleichem Arbeitsaufwand eine ungleich geringere , als 
in anderen Revieren. Daher treffen die an die Bruder-
laden zu zahlenden Werksbeiträge die hiesigen Bergbau
unternehmungen viel härter , als die Gruben anderer 
Bergbaubezirke. 

Nach eingehender Besprechung der bei den ein
zelnen Bruderladen bestehenden Verhältnisse einigte sich 
der Vereinsausschuss in der Ansicht, dass bei den gegen
wärtigen Beitragszahlungen der Arbeiter und Werke von 
je 4°Jo des Lohnbetrages durch eine Herabsetzung· der 
Provisionen auf 500/o die Sanirung der meisten hiesigen 
Bruderladen gesichert sein wiirde. 

Von mehreren Ausschussmitgliedern wurden sodann 
die mehrfachen Angriffe und unqualincirbaren Verdäch
tigungen zur Sprache gebracht , welche in letzter Zeit 
in gewissen Zeitungsblättern gegen die Vorstände der 

Da der wahre Sachverhalt den Urhebern dieser 
grundlosen Verdächtigungen und rohen Angriffe unmög
lich fremd sein konnte , so müssen diese Angriffe als 
absichtliche Verleumdungen gebrandmarkt werden, er
funden zu dem Zwecke, um gegen die betreffenden 
Werk1·;vorstiinde zu hetzen und das gute Einvernehmen 
zwischen diesen und den Arbeitern zu stören. 

In einem speciellen Falle waren die „Plzensky Iisty" 
bereits gezwungen , eine auf ein Amtszeugniss der zu
ständigen k. k. Bergbehörde gestützte Berichtigung und 
gebührende Zurückweisung dieser unbegriindeten Be
schuldigungen aufzunehmen. Es muss aber bedauert 
werden, dass die erwähnten Arbeiterblätter bisher von 
jener Richtigstellung keine Notiz genommen haben, wie 
es die Wahrheitsliebe erfordert hätte." 

Berg- und hüttemnännischer Verein für die Reviere Falkcnau, Elbogcn und Carlsbad. 
Ausschuss-Sitzung vom~. Juni 18\.)3. 

Anwesend: Obmann G r ö g er; Ausschussmitglieder: 
Ra d 1 er, B ä 1 z, K o 1 i t s c h, 1" u h r man n, ]<' r i c s er, 
Bischoff; dann die Mitglieder Mrkwic ka, Sachs, 
Pleissner, Ocenasek, l\Iohr, Moucka, Krüger 
und Patt a jun. 

Nach Eröffnung der Sitzung thcilt der Obmann 
mit, dass die Erweiterung des 'I' e 1 e p h o n netze s 
beschlossen sei, und zwar durch Errichtung der telepho
nischen Verbindung vou Prag mit Carlsbad und Eger. 
Die Wichtigkeit ~ieser Neuerung sei eine offenbare, d~ 
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hiedurch der Anschluss in Falkenau gegeben sei. Es wäre 
demnach sofort eine Subscription einzuleiten und die 
Gemeinde Falkenau, sowie die Sparcasse um eine Cntcr
stützung anzugehen. (Wird genehmigt.) 

Wie aus den öffentlichen Blättern zu entnehmen, 
habe die Regierung in l•'olge der Enquete der Handcls
kammerdelegirten in Wien anliisslich der Berathung des 
Steuerreformgesetzes einen neuen Entwurf dem 
Abgeordnetenhaur;e vorgelegt, in welchem die damals ge
fassten Beschlüsse theilweise Berücksichtigung finden. Um 
nun den Verein, bezw. Director Fuhrmann, der die 
Erstattung des Referates über den Steucreformgesetzentwurf 
übernommen hat, in die Lage zu setzen, rechtzeitig in 
den Besitz der Vorlage zu kommen, wird seitens des 
Obmannes beantragt, durch Herrn Dr. v. P 1 e n er oder 
llerrn Dr. Pol l a k mehrere Exemplare des bezüglichen 
Entwurfes zu verschaffen. 

Ferner theilt der Obmann mit, dass der l\I o n t an
v er ein für Böhmen in Prag einen Bericht über die 
abgehaltene Generalversammlung mitgetheilt habe. 

Dann spricht er den Herren Sa eh s und \Y in k 1 er 
den Dank des Vereines aus für ihre Zusammenstellungen 
undArbeiten in derTarifangelegenheit. Aueh theilt 
derselbe mit, dass die vom Director Fuhrmann verfasste 
Petition an das Handelsministerium in Angelegenheit der 
Bahn Carlsbad - Neudek - Johanngeorgenstadt iiberreicht 
worden sei. Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit 
sei noch nicht getroffen , doch soll dieselbe nach vor-

Ausschuss-Sitzung 

Anwesend: Obmann G rii g er; Ausschussmitglieder: 
Fuhrmann, Urban, Radler, Kolitsch, Bise hoff; 
dann die Mitglieder: Sachs, 0 cen ase kund Sc h w aa b. 

Der Obmann theilt den Inhalt seines an den Herrn 
lnspector II o r a k in Sachen der Carlsbad - N eudek
Johanngeorgenstädter Bahnlinie gerichteten Schreibens mit, 
das zur Kenntniss genommen wird. Ferner berichtet 
derselbe, dass Herr Bergcommissär l' o k o r n y zum Ober· 
bergcommissär vorgerückt sei, wmi allseitig freudigst 
begriisst wurde; zugleich wuril.e jedoch dem Bedauern 
Ausdruck gegeben , dass derselbe , nach pri rnten l\lit
theilungen, eine Versetzung anstrebe, wobei die Anwesen
den übereinstimmend ihre Ueberzeugung aussprechen, dass 
ein häufiger Wechsel der Hevierbeamten für den Berg
bau nicht förderlich sei. Bedancrn müssten sie aber 
umsomehr ein baldiges Scheiden des k. k. Oberberg
commissärs Po k o rn y, der neben :;;einer genauen 
Kenntniss der hiesigen Verhältnisse und 1.1trengen Objec
tivität stets den guten Willen bethiitigte, die Interessen 

liegenden l\Iittheilungen demnächst erfolgen. Die Neu
deker sollen nach denselben für ihr Project keine Aus· 
sieht haben, da dasselbe unpraktisch sei. 

Hierauf erstattet der Obmann als Mitglied de~ 
Eisenbahnrat h c s Bericht über die letzte am 2!). Mai!. .r. 
stattgehabte Sitzung des Eisenbahnrathes und bringt die 
von ihm daselbst gestellten Anträge, die auch die Unter
stützung der Referenten Dr. Russ und Popper ge
funden haben , zur Verlesung. (Dieser Bericht wird 
dankend zur Kenntniss genommen.) 

Nunmehr wird auch der Berg- und Hüttenarbeiter
s tri k e in Boden besprochen; nähere Informationen über 
denselben wird Director Urban von Herrn ßergdirector 
Sc h o l z einholen, der von Brüx eingelangt ist. 

Herr Sachs beantragt, in einer Eingabe da.s hohe 
k. k. Handelsministerium anzugehen, die Busch t i ehr a
d er Eisenbahn zu veranlassen, den Einheitssatz der 
Tcplitzer Bahn anzunehmen, worüber eingehend debattirt 
und schlicsslich beschlossen wird, dass in dieser Angelegen
heit 8 ach s und F u h r m a 1111 ersucht werden , da'> 
Nüthigc zu veranlassen und in der Eingabe insbesondere 
darauf hinzuweisen, dass für das Dux-Brüxer llcvicr die 
Kohle auf der Buschtichradcr Eisenbahn nach dem Ein
heitssatze von n, t:-33 fiir 1001.-,r; und 1 km verfrachtet 
wird , wiihrend die Werke des hiesigen lfoviers ihre 
Kohle zum Satze von 0,220 verfrachten müssen. 

Gröger, 
Obmann. 

V 0 III 15. J U n j 18 !:J 3. 

Uiscboß', 
Schriftführer. 

des Bergbaues zu wahren und zu fördern. Ohne dessen 
persönliche Interessen und \\.ü1rnche durchkreuzen zu 
wollen, flollen bei passender Gelegenheit Schritte unter
nommen werden, um den Genannten dem liiesigen Revier 
zu erhalten. 

Zum Zwecke der Durchführung der Bcscl1lüssc des 
S t a a t sei s e n bahn rat h c s , betreffend die von dem 
Obmanne gestellten Anträge , thcilt derselbe mit , da~s 
er die niithigen Daten und Auskünfte dem betrelfenden 
Regierungsvertreter mitgethcilt habe. Es betrifft dies 
besonders die Forderung , dass fernerhin der hie<ige 
Bergbau seitens der Eisenbahnen nicht ungünstiger he· 
handelt werde, als jener des Dux-Briixer Reviers. Die 
vom Obmanne bereits unternommenen und eventuell 
noch weiter zu unternehmenden Schritte werden von 
den Anwesenden gutgehcissen und darauf die Sitzung 
geschlossen. 

Gröger, 
Obmann. 

Ur. Uischon·, 
8chri ftführer. 

Montanistischer Club für clic Bergreviere Tc1llitz, ßrilx und Komotau. 
In der kürzlich abgehaltenen zwölften Generalver

sammlung dieses Fachvereines erstattete der Vorstand 
Bericht über das Jahr 189 l ·1ll2. Dem montanisti:ichen 
Club wurde von Seite der Tischgesellschaft der W11.g
nerianer in freundlichster Weise gestattet, dessen CI ub
local als Vereinszimmer zu benützen und die Bibliothek 

darin aufzustellen. Für die Bibliothek wurden im abge
laufenen Vereinsjahre die wichtigsten Werke der berg
und hiittenmännischen Literatur angeschafft. 

An Vorträgen wurden gehalten : 
Am 13. März 1892 Bergingenieur Carl M ü 11 er: 

„S tel l u n g und Bewegung der Himmelskörper 



i m W e 1 t e n r a u m e a 1 s E i n 1 e i t u n g i n d i e F a 1 b
sch e Th eo r i e." - Am 2'1. April Bergingenieur Carl 
Müller: „Die J<'alb'sche Theorie." - Am 23. Oc
tober J. U. Dr. Lederer: „Die Steuerreform 
mit besonderer Rücksicht auf den Bergbau." 
Am 6. Jänner 18!.!3 Emil H l lis e k, k. k. Ingenieur: 
„ Schäden an II o c h b a u t e n und deren Ur
s ach e n." 

Ausserdem wurde am H. August 18!.!2 eine grösscre 
wissenschaftliche Excursion nach den Steinkohlenberg
bauen von Zwickau untf1rnommcn. 
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Die Mitgliederzahl betrug 116 ordentliche und 12 bei
tragende Mitglieder. 

An Zeitungen werden gehalten: 
„Oesterr. Zeitschrift für llerg- und Hüttenwesen." 
„Der Kohleninteressent." 
„Zeitschrift deutscher Ingenieure." 
„ V crhandlungen der geologischen Reichsanstalt." 
„Oesterr. Jahrbuch für llerg · und lliittenwesen." 
„Preussische Zeitschrift fiir llerg-, Ilütten- und Salinen-

wesen." 
„Zeitschrift für praktische Geologie." 

Fachversammlung der Berg- und Hüttenmänner im österreichischen Ingenieur- und 
Architekten-V crcin. 

V crsammlung vom 16. Miirz 1893, 

Ueber das Erdölvorkommen und die Petroleum- auch hier, dass die grössere Tiefo keine reichlichere 
industrie in Italien. Petroleumansammlung ergeben habe. 

(::lchluss von Nr. li der "Vercins-llliltheilungen", Seite 6R.) Demnach kann geschlossen werden , Cd sei nicht 
Aus all dem Angeführten geht hervor, dass bei wahrscheinlich, dass die Petroleum-Industrie in Italien 

dem gegenwärtigen Stande der Petroleumgewinnung in eine grössere Entwicklung erfahren werde. Wenn sie 
Italien die Wahrscheinlichkeit, eine grössere Production auf sich selbst, ohne Begünstigung der Zollgesetzgebung, 
von reichlichem Erdöl oder von zur l'etroleumerzeugung angewiesen wäre, könnte sich die Production vielleicht 
i;reeignetem Bitumen zu erzielen, nur in der Emilia, im in jenen bescheidenen Grenzen erhalten, die sie zwischen 
Pescara- und im Lirithale besteht. Uebrigens ist, wie 1860 und 1890 einnahm; sollte aber das inländische 
wiederholt bemerkt, die Qualität des l'rodnctes in den Petroleum, wie gegenwärtig, von jeder Abgabe befreit 
zwei letzteren Loealitäten eine derart ungenügende und und der hohe Zoll von Lire 48 pro 100 l~g auf fremdes 
oft auch durch fremde Substanzen verunreinigte, dass Petroleum aufrecht bleiben, so ist nicht zu bezweifeln, 
nur wenig Hoffnungen gehegt werden dtirfen , daraus dass die Schiirfungen noch lebhafter betrieben und 
eine halbwegs bemerkenswerthe Menge Petroleum zu schliesslich auch grösscre Mengen ergeben werden 1 als 
Leuchtzwecken herstellen zu können. im Jahre 1891. 

Es kann angenommen werden, dass die Unter- Da aber der Gesammtconsum Italiens 80 000 t 
suchung der genannten drei Gebiete bereits so voll- Petroleum, die Production des Jahres 18!)1 nur unge
kommen erfolgt sei, um keinen Zweifel Uber ihre that- fähr 1000 t betrug (nach Abschlag des nur zur Gaser
sächliche Bedeutung zuzulassen. Die Petroleum bergenden zeugung geeigneten Productes), so erreicht die heimische 
Schichten wurden fast überall ganz durchquert, wobei Production nur ungefähr 1 °;'o des Verbrauches. Wie 
sich die Untersuchung, wie wir glauben, auf die ver- immer der Betrieb gesteigert werden sollte, glauben wir, 
sprechendsten Theile der verschiedenen Becken erstreckt dass es kaum und auch nur für wenige Jahre gelingen 
hat. So hat der Brunnen Nr. 3 in Salsomaggiore, Emilia, wird, das Doppelte oder Dreifache des Jahres 1891 zu 
der tiefste der jetzt in Italien bestehenden, 683 m, und erzeugen; aber selbst wenn es gelänge, 3-4000 t zu 
unter den vielen Bohrungen erreichten mehrere, wie jene produciren, würde dies kaum 5°/0 des Jahresconsums 
des Brunnens Nr. 5 1 670 m und verschiedene andere betragen. 
100-600 m. Die vielen anderen Bohrungen der Emilia An diesen mit grossem Interesse und vielem Beifalle 
in Mizzo, Ozzano, Neviano de'Rossi, Rivanazzano, Monte- aufgenommenen Vortrag knüpft sich eine Discussion, an 
chiaro, Montechino und zuletzt in Valleia, von welchen welcher sich die Herren k. k. Oberbergrath R ü e k er 
einige nahezu 100 m erreichten, haben erkennen lassen, und Hofrath Hitter von Ross i w a 1 l betheiligen. 
dass im Gebiete der Emilia über eine gewisse 1'iefe die Den zweiten Gegenstand der Tagesordnung, näm-
Jmprägnationen verschwinden und sich die Spuren nur lieh die Vornahme der Wahlen der Vereinsfunetionäre 
auf Gasausströmungen beschränken. für die nächste Session, empfiehlt der Obmann mit Rück-

Das Gleiche kann wohl auch von den anderen zwei sieht auf den verhältnissmässig schwachen Besuch der 
Petroleumgebieten gesagt werden. Zu Tocco di Casauria heutigen Versammlung auf die nächste Sitzung zu ver-
im Pescarathale, Neapel, erreichte ein Brunnen 4 70 m, tagen, welcher Vorschlag allseits angenommen wird. 
ein anderer 251 m, ohne dass mehr Petroleum gefunden Sodann schliesst der Obmann, nachdem er noch 
worden wäre. In San Giov:mni lnearieo bei Gaeta ging vorher dem Vortragenden, Oberbergrath v. Ern s t, für 
man mit einem Brunnen auf 450 m, mit mehreren anderen seine interessanten Ausführungen den Dank ausspricht, 
zwischen 100 und 200m hinab; es zeigte sich jedoch die Versammlung. 
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Versammlung vom G. AJ•ril 1893. 
Vor Uebergang zur Tagesordnung hält der Obmann, 

Hofrath Ritter von Ross i w a 11, dem kiirzlich verstor
benen Fachgenossen, k. k. Bergrath und emer. Professor 
an der königl. ung. Bergakademie in Schemnitz Ignaz 
Curter v. Breinlstein, einen warm empfundenen 
Nachruf und ersucht die Anwesenden dem dahingeschiedc
nen Freunde und Collegen durch Erheben von den Sitzen 
die letzte Ehre zu erweisen und ihm ein dreimaliges 
„Gliick auf" nachzurufen, was auch geschieht. 

Hofrath Ritter von }{ o s s i w a 11 macht hierauf auf 
einen ihm gehörigen, zur Ansicht aufliegenden, ganz 
eigens präparirten F~ilzhut, wie ihn meistens die eng
lischen Bergleute in der Grafschaft Wales tragen , auf
merksam und hält dafür, dass sich dieser II11t, welcher 
nur 30 dlcg wiegt und in Folge seiner ausserordentlichen 
Steifheit und Festigkeit einen besonderen Schutz der Person 
bietet, zum Tragen in der Grube gut eignen diirfte. 

Ueber Einladung des Obmannes hlilt hierauf Herr 
Gust.av Die 1 in g seinen angekündigten Vortrag 

Ueber Schwefelkohlenstoff, 
aus welchem in Kürze Folgendes hervorzuheben wäre: 

Der Vortragende schickt zuuäehst einige Mitthei
lungen vorauN über die Griinde der Entstehung der im 
Jahre 1889 in der Gemeinde Turo bei Sillein im Tren
csiner Comitatc erbauten Schwefelkohlenstofffabrik und 
knüpft hieran die Bemerkung, dass dieses l'nternehmen 
seitens der ungarischen Regierung , resp. des königl. 
ungar. Ackerban-Ministeriums in der weitgehendsten Weise 
Unterstiltzung fand, indem das genannte Ministerium 
auf Grund eines mit der Unternehmung abgeschlo~senen 
Uebereinkommens den zur Bekämpfung der in den W eiu
gärteu Ungarns auftretenden Reblaus (Phylloxera) in be
deutender Menge verwendeten Schwefelkohlenstoff aus
schliesslieh nur aus dieser Fabrik bezog. Das ungar. 
Ackerbau-Ministerium überliess Schwefelkohlenstoff an 
die Besitzer inficirter Weingärten zu den möglichst 
gllnstigsten Bedingungen. 

Nach eingehender Schilderung sämmtlicher Eigen
schaften des Schwefelkohlenstoffs geht der Vortragende 
zur näheren Besprechung der Art und Weise der Er
zeugung dieses Productos iiber und erwähnt, dass bei 

(Schluss 

den älteren Fabrikseinrichtungen ovale gusseiserne Re
torten von circa 180 cm Länge und 90 und 50 cm Durch
messer verwendet wurden , welche im Innern mit Cha
motte ausgekleidet waren. Diese Retorten waren gewöhn
lich in einem mit directer Feuerung auf Holz oder Kohle 
versehenen F'lammofen derart eingemauert , dass die 
Flamme die Retorte unten und seitlich bestreichen konnte. 
Die mif Holzkohle gefüllte Retorte wird auf Rothgluth 
erhitzt und wird auf die Sohle derselben mittelst eine~ 
in dieselbe hineinragenden Eisenrohres Schwefel in zer
kleinerter Form eingeführt; die sich entwickelnden Schwefel
dämpfe mllssen durch die in der Retorte befindliche 
glühende Holzkohlensäule nach oben durchstreichen, auf 
welchem Wege sie sich mit dem Kohlenstoff zu Schwefel
kohlenstoff verbinden; es gelangen die Dämpfe des letz
teren durch ein Ableitungsrohr in die mit Wasserspülung 
versehenen Kilhlkästen und Kühlschlangen, wo sich der 
Schwefelkohlenstoff in flüssigem Zustande absetzt. Da 
dieser Schwefelkohlenstoff noch immer 2-3 °/ 0 Unrein
heiten enthält, so muss derselbe raffinirt (rectificirt) 
werden, was in einer aus starkem Eisenblech hergestellten, 
mit Doppelboden versehenen Blase, dem Rectificator, ge
schieht, welcher mittelst Dampfs erhitzt wird und bei 
der in Rede stehenden Fabrik auf eine Spannung von 
20 Atmosphären geprüft war. · 

Die beiden Oefen obengenannter Fabrik hatten je 
6 Retorten und waren abweichend von der gewöhnlichen 
Einrichtung solcher Oefen nicht mit directer Feuerung, 
sondern mit II o 1 z g a s f euer u n g eingerichtet, welche 
sich angeblich sehr gut bewährte und die Vortheile bot, 
dass eine wesentliche Brennstotfersparniss erzielt wurde 
und die Hegnlirung der Ofenhitze leicht ermöglichte, 
was bei der Fabrication von Schwefelkohlenstoff von 
Wichtigkeit ist. Der Generator (Schachtofen) für die 
Holzgasfeuerung hatte 3,25-4 m 3 Inhalt. Die sich hier 
bildenden Gase wurden durch eine circa 10 m lange 
Blechrohrleitung zunächst in einen Condensator geleitet, 
um Theer etc. abzusetzen und gelangten hierauf durch 
einen gemauerten Canal zu einem Vorofen , in welchem 
durch Zuführung von erwärmter Luft die Entzllndung und 
Verbrennung der Gase stattfand, während sich jedoch die 
Flamme erst in dem eigentlichen Hetortenofen entwickelte. 
folgt.) 

Verstaatlichung der böhmischen W estbalm. 
Die Handels- und Gewerbekammer in Pi 1 s e n hat an Se. Ex

cellenz den Herrn Handelsminister eine Petition wegen Ver
s ta a t 1 ich u ng der k. k. priv. böhmischen Westbahn überreicht, 
um diese seit dem Vorjahre bereits actuell gewordene Angelegen
heit, von welcher nicht nur diP. Interessen des Pilsner Kammer
bezirkes, sondern die des Königreichs Böhmen auf's Tiefste be
rührt werden, endlich einer Lösung zuzuführen. Diese Petition, 
mit grosser Sachkenntniss verfasst, beleuchtet zunäcl1st die Con· 
cessionirung, Entwicklung und den jetzigen ZustamJ. der böhmi
schen Westbahn, sowie die Entwicklungsfähigkeit der durch diese 
Bahn durchzogenen Industriebezirke, endlich die finanzielle Si
tuation und Prosperität derselben, um zo dem Resultate zu ge· 
langen, dass ungeachtet des in Folge des grossen Erträgnisses 
~lohen Einlösungspreises dieser ßahn, die Verslaatlichung derselben 
Je eher durchgeführt werden miisse, om dem anachronistischen Zu
stande einer ungleichen Höhe der Tarife für die Interessenten 

eines und desselben Industriegebietes ein Ende zu machen -
eines Zustandes, der die Consumfähigkeit der Industrie und des 
Handels hemmt und ungeheuren wirthschaftlichen Schaden ver
ursacht. Von besonderem Interesse für montanistische Kreise sind 
die in der Petition angeführten Daten über den Stein k oh 1 e n
n er g bau im Pilsner Kammerbezirke. 

Bezüglich der Steinkohlenproduction ist im Kammerbezirke 
eine Unterscheidung von zwei Gruppen nothwendig. Die Gruppe 
A umfasst Gruben, deren Feld constatirt ist , und mit dessen 
Kohlenvermögen annäherungsweise gerechnet werden kann, während 
eine weitere Ausdehnung über dasselbe zweifelhaft ist. Zur Gruppe 
ß gehören sodann Gruben, die noch ein hoft'nungsreiches Feld 
besitzen, und wo wohl mit Sicherheit angenommen werden kann, 
dass denselben noch ein sehr bedeutendes Kohlenvermögen zur 
Verfügung steht, also in der Lage sind, durch weitere Aufschlüsse 
ihre heutige sehr bedeutende Production noch erheblich zu steigern. 



Zur Gruppe A gehören die Kohlengruben des Grafen Stern
b erg im Radnitzer Revier mit einem heute aufgeschlossenen 
Kohlenvermögen von 2U :Millionen Mtr.-Ctr. Ein weiteres Gniben
feld desselben Besitzers, die Darovaer Mulde, diirfte mit 
einem Kohlenvermögen von 10 Millionen l'iltr.-Ctr. aufgeschlossen 
werden können so dass der Bestand dieser Gruben bei einer 
jährlichen Förd~rung von 600 000 Mtr-Ctr. noch auf 50 Jahre ge
sichert ist. 

Zu dieser Gruppe gehört ferner die :Mir ö schaue r M u 1 d e, 
welche in ihrer ganzen Ausdehnung untersucht ist und bei der 
heutigen Fiirdenrng von 1780000 l'iltr.-Ctr. jährlich auf 12 bis 
15 Jahre als gesichert anzunehmen ist; ferner der Marien s c h acht 
der Litt i t z er Steinkohlen-Gewerkschaft, welcher bei der heu
tigen Förderung von 518 000 Mtr.-Ctr. noch 5 Jahre ausreichen 
wird· die NiirschanerGrube der PragerEisenindustrie
Ges~llschaft und dio Mathildezechc des Fürsten 
Thurn und Taxis in Littiz, welche bei der heutigen För
derung von !:l57 000 q, beziehungsweise 404 000 '] etwa 10 Jahre 
ausreichen werden. 

Ganz anders und viel giinstiger verhält es sich mit den 
Kohlengruben der Gruppe B, zu welcher die S u 1 k o w-, die 
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H u m h o 1 d tz e c h e und der A u s tri a s c h a c h t des westböh
misch en Bergbau-Actienvereins, der Z i e g 1 er s c h acht und die 
Pankrazzeche gehören.' 

Diese Gruben besitzen neben einem grossen aufgeschlossenen 
Maassenbesitz bedeutende hoffnungsvolle Freischurffelder, welche 
bei einer Tiefbauanlage im Stande sein werden, .den in Zukunft 
sich ergebenden Ausfall der Gruppe A durch eine lange Reihe 
von Jahren zu decken. 

Ist auch eine genaue ~chätzung bei den schwierigen und 
ungleichmässigen Flötzvorkommen in der Pilsener Mulde nicht 
möglich, und nimmt man auch an, dass der Culminationspun~t 
bei den Gruben dieses Reviers überschritten ist, so lassen dm 
vielen hoft'nungsreichen Gruben und Schurffelder doch die An
nahme gerechtfertigt erscheinen, dass die Kohlenproduction hier 
noch für 50 bis 60 Jahre auf der heutigen Höhe erhalten werden 
kann. 

Auf der biihmischen Westbahn wurden Steinkohlen ver
frachtet: 1886 654 611, 1887 726 281, 1888 75U 985, 1889 
74~ 656, 18!11 fül7 2~0 Tonnen, die Kohlenverfrachtung beträgt 
44°/„ des ge•ammten Frachtenverkehrs der böhmischen West-
bahn. -o-

Ne k r o 1 o g. 
Oberingenieur Adolf Ha nt e rs ky t. die Leistungsfähigkeit des Amalienschachtes in Kladno. Als er 

Am 14. Jnni 1. J. wurden auf dem evangelischen Friedhofe 
zn Mährisch-Ostrao die irdischen Ueberreste eines Bergmannes 
zur ewigen Ruhe bestattet, der _eine h~rvorragende Stelle in~ ~-erg
wescn des Ostrau-Karwiner Revieres emnahm, der onch weit uber 
die Grenzen dieses Revieres sich des besten Rufes in Fachkreisen 
erfreute nnd der gewiss in noch weit höherem Grade die Anf
merksan;keit der bergmännischen Welt auf sich gelenkt hätte, 
wenn nicht ein schweres langjähriges Leiden und der am 
12. Juni 1. J. erfolgte Tod seiner ungewöhnlichen 'l'hatkraft vor
zeitig ein Ende gemacht hätte. 

Oberingenieur Adolf Ha m er s k y wurde in Wühr (Vir), Bez. 
Boskowitz in Mähren, am 10. März 1839 geboren. Nachdem er 
die Realsehnle in Brünn und Wien absolvirt hatte, studirte er 
einen Jahrgang der Technik in Wien im Jahre 1857/58, _besuchte 
nnd absolvirte sod11on mit vorzüglichem Erfolge alle vier Jahr
gänge der Bergakademie in Schemnitz nnd trat im October 1863 
als Pmktikant in den Staats-Montandienst bei dem k. k. Berg
Oberamte in Pribram ein, wo er dem damaligen Pochwerksinspector 
Bellusich zur Verwendung bei den Aufbereitungswerkstätten 
zugewiesen wurde. Nach einem Jahre wurde er zum Assistenten 
der Bergbaukunde an der k. k. Pfibramer Bergakademie ernannt, 
in welcher Stellung er vier Jahre lang verblieb. Im Jahre 1868 
wnrde ihm von der Prager Eisenindustriegesellschaft die Ingenieur
nnd Betriebsleiter- Stelle des Amalia- und Franzscbachtes in 
Kladno angetragen, welche Ha m er s k y auch annahm und bis 
gegen Schlnss 1871 bekleidete. In diesem Jahre wurde er von 
der Betriebs"'esellschaft der vereinigten Witkowitzer Steinkohlen
grnben nach Mährisch-Ostrau als Ingenieur und Betriebsleiter der 
Kohlengrube Jaklovec berufen, welche Stelle er aber nicht ganz 
ein Jahr lang versah, denn bereits im Herbst 1872 wurde ihm 
die Projectirong und Ansfiihrnng der Centralcokesanstalt der 
genannten Betriebsgesellschaft übertragen, und im Herbste 1873, 
als dieselbe in Betrieb kam, Ha m er s k y znm Oberingenieur und 
Leiter dieser grossen Anstalt ernannt. Im Herbst 1896 wnrde 
Ha m e rs k v von einem Schlaganfalle betroffen, in Folge dessen 
er nie mel;r in den vollen Besitz seiner körperlichen Kräfte 
gelangte, nnd sich ein Herzleiden einstellte, das sich immer mehr 
nnd mehr steigerte, bis er demselben erlag. 

Mit Ha m er s k y verlor der Bergmannsstand einen hervor
ragenden Fachgenossen. Seine Leistungen waren gediegen, seine 
Projecte reif erwogen nnd machten ihm immer alle Ehre. Schon 
als Student erfreute er sich unter seinen Collegen des besten 
Rnfes; als junger Ingenieur zog e~ die Aufmerksamkeit durch 
seine Kenntnisse nnd Energie auf sich. Er steigerte wesentlich 

die Leitung der Grube Jaklovec in Mährisch-Ostrau übernahm, 
war die Wetterfiihrung dieser damals sehr gasreichen Grube eine 
ungenügende. In wenigen Monaten richtete II am er s ky eine 
rationelle Wetterführung ein, welche die Grube fiir die Folge von 
den bisherigen Uebelständen gänzlich befreite. Sein Hauptwerk 
war die grosse Central-Cokesanstalt mit 180 Cokesöfen und einer 
für die doppelte Anzahl Oefen angelegten Kohlenwäsche, welche 
Ha m er s k y projectirt nnd in kaum 8 Monaten betriebsfähig 
hergestellt bat. Dnr:ch beständige Vervollkommnungen hat Ha
me rs k y diese Anstalt ouf eine hohe Stufe gebracht und sich 
den Ruf eines hervorragenden Specialisten in Kohlenwäschen er
worben, so dass ihm mehrere hiesige und auch fremde Gewerk· 
schaften den Neubau oder den Umbau ihrer Kohlenwäschen über
trugen. Von den ausgeführten grösseren Anlagen nennen wir ins
besondere die Kohlenwäschen der Fürst Sa 1 m'schen Kohlengruben 
in Polnisch-Ostran, jene der Freiherr von Roth s chi 1 d'sehen 
Grube in Hruschau, die Kohlenwäsche des erzherzoglichen Eisen
werkes in Trzynetz und den Umbau der grossen von J, ü h r i g 
errichteten Kohlenwäsche des Witkowitzer Eisenwerkes nach seinem 
(Ha m er s k :f's) System - das sich hier wie sonst überall bestens 
bewährte. A usser diesen verfasste er noch eine ansehnliche Zahl 
von Entwürfen, von denen mehrere ganz oder znm Tbeile znr 
Ausführung gelangten. Selbst anf dem Krankenlager ruhie 
II am er s k v's reger Geist nicht , nnd neben mehreren kleineren 
Arbeiten schaffte er da noch eines seiner grössten Werke, die 
neue Kohlenwäsche der Cokesanstalt anf dem Carolinenschachtc 
in Mährisch-Ostrau, die 1889 nnd 1890 unter seiner Leitung 
erbaut wurde. Für die Entwicklung der Kohlenwäschen im Ostrauer 
Reviere war er eine Autorität geworden; seine Werke werden ihn 
lange überleben nnd es ist nur zn bedauern, dass die langjährige 
Kränklichkeit ibm nicht gestattete, seine reichen Erfahrungen nnd 
neuen Ideen durch Druck Gemeingut der Fachgenossen werden 
zn lassen. 

Ha m e rs k fs Charakter war vollkommen makellos, fest und 
echt männlich. Für seine Ueberzeugung wusste er in jeder 
Beziehung unerschrocken einzustehen. Unter seiner .Mannschaft 
verstand er die beste Zucht zu halten, er schätzte aber auch den 
Arbeiter nnd sorgte innerhalb der Grenzen seines Wirkungskreises 
für dessen W oh!. Darum wurde er auch von seinem Personale 
aufrichtig geliebt und hoch geachtet. Einer allgemeinen Aoht~mg 
erfreute er sich auch unter seinen Amt.~genossen wegen semes 
biederen Wesens nnd echt collegialen Benehmens. Wir Alle be· 
trauern an seinem Grabe den Verlust eines aufrichtigen Collegen, 
Viele von nns den eines edlen hingebenden Freundes. Ehre seineDl 
Andenken! Glück auf! Hybner. -Verant--w-ort---cclic-c"O"h-er""""'R'""edac""'. ,...-te,--n_r_ea=---r..,.l_v_o_n-;:;E r n B L 
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. Ulgemeiner Bergmannstag: in Klagenfurt 1893. 
In der Hauptstadt Kärntens, das zu den iiltesten 

ßergwerksländern Europas gehürt und insbesondere dureh 
seinen Eisen- und Bleibergbau ausgezeichnet ist , des 
Landes~ das so reiche und unvergleichliche Reize der 
Natur in sieh schliesst , dessen aufblühende Landos
hauptstadt interessant ist durch ihre gesehicl1tliehe Ver
gangenheit und ihre anmuthige Lage und bekannt durch 
die Liebenswürdigkeit und Gastfreundschaft ihrer Be
wohner, wurde, dem im Jahre 1888 in Wien gefassten 
Beschlusse gemäss, vom 14. bis 17. August 1. J. ein 
allgemeiner Bergmannstag abgehalten. J<~s war daher 
wohl natilrlich , dass sich in diesen Tagen zahlreiche 
Fachgenossen aus Nah und Fern einfanden, um im 
geselligen Gedankenaustausche neue Anregung zu finden 
für ihren bedeutsamen , schwierigen und gefahrvollen 
Beruf. Die Zahl der angemeldeten Theilnehmer betrug 
fast 300. Nicht nur aus Oesterreich kamen sie herbei, 
auch zahlreiche Gäste aus L"ngarn, clem Deutschen Reiche, 
Belgien und anderen Ländern waren erschienen. 

Die Gäste wurden überaus herzlich empfangen. 
Der heimatliche Dichter Ernst Hausehe r widmete den
selben einen poetischen Festgruss, dessen erste Zeilen 
lauten: · 

~Gegrüsst Ihr Genoosen und Freunt.le - im Land 
Des norischen Eisens willkommen! 
~lag Euer Besuch unserem ganzen Verhantl 
Gedeihen zu Nutz und Frommen, 
Euch selber zur Freud!'! Denn ist es auch nnr 
Ein Ländchen, so ist'8 doch gesegnet 
Mit Schätzen der Teufe, mit Reizen der Flnr, 
Dergleichen man selten begegnet." 

Die Stadt war reich mit Fahnen, Tannengrün und 
bergmännis~hen Emblemen geschmilckt. Von allen Häusern 
und Thurmen und von den mächtigen Masten der Bahn -
hofsallee sandten flatternde Wimpel den Güsten der freund
lichen Stadt weithin sichtbare Grilsse. 

Am Nachmitta.,. und Abend des 14. August kamen 
die meisten Theilnehmer des Bergmannstages am Siid
bahnhofe an, wo das Empfangs- und Wohnungscomitl• 
in Permanenz war und den Ankommenden die Theil-

nchmerkarten für die Veranstaltungen , andere Druck
sorten und das Abzeichen, ein hiibseher Wappenschild 
in den kärntnerischen Landesfarben, eingehändigt wurden. 

Abends fand zu Ehren der G:iste auf dem festlich 
beleuchteten Neuen Platz ein Promenadeeoncert der Musik
capelle des k. u. k. Infanterie-Regiments Graf Kheven
hüller Nr. 7 statt, worauf eine gesellige Zusammen
kunft im „Hiltel Sandwirth" folgte. Hier ging's überaus 
fröhlich zu. Die Löllinger Knappenmusik liess ihre Berg
mannsweisen ortönon, Viele begriissten den lang ent
behrten Freun1l auf das Herzliohste und Andore knüpften 
neue Freundschaft an. 

Dienstag den Hi. August, um 10 rhr Vormittags, 
fand die Generalversammlung im alterthiimlichen W:ippen
saale des Landhauses statt. Der Präsidententisch war 
rnn reizvollen Palmengruppen umgeben, zwischen welchen 
sieh die Kaiserbiiste und die Statuetten eines Berg- und 
eines Hüttenmannes nach wohlbekannten Modellen be
fanden. 

Der Obmann des vorbereitenden Comit(•s, Herr Ober
bergrath Seeland, stellte Herrn Berghauptmann J. 
G 1 eich als Vertroter Sr. Excellenz des Herrn Ackerbau
ministers Grafen l<' a 1 k e n h a y n der Versammlung vor, 
welchor die Versammlung in dieser Eigenschaft begrlisste. 
Er bemerkte einleitend, da~s in Folge der Abwesenheit 
Sr. Excellenz leider jener hehre Mittelpunkt fehle, wie 
ilm der Bergmannstag von 1888 besessen. Doch werden 
sich Alle auch heute an die erhel:icnden und ermuthigen
den Worte erinnern, die der Ackerbauminister damahi 
an die Versammlung riehtete, der gewiss auch die Ver
handlungen des gegenwärtigen Bergmannstages mit dem 
lebhaftesten Interesse verfolge. Der Bedner schildert nun 
die grosse Bedeutung des Bergbaues des südlichen Alpen
gebieles, über welches sich die Wirkungssphäre der Berg
hauptmannschaft Klagenfurt erstreckt, der sich freilich 
nicht mit manchen grossen Bergbaudistrieten der übrigen 
Länder der Monarchie in der Grösse der Produetion 
messen diirfe, aber ein nach .Jahrhunderten zühlcudes 
ehrwürdiges Alt er und eine ehren rnlle geschichtliche 



Vergangt'nheit habe. De:r;- Bergbau Tirols war die Wiege 
des älte.'lten codificirten Bergrechtes Oesterreichs , der 
Tridentiner Bergbriefe aus dem XII. und XIII. .Jahr
hundert, die fast allen fremden Bergrechten zum Aus
gangspunkte gedient haben. Dann erklärt der Redner 
im Namen Sr. Excellenz des Herrn Ackerbauministers 
den Bergmannstag für eröffnet und ruft der Versamm
lung auf einen würdigen Verlauf und ein erfolgreiches 
n.nd fröhliches Gelingen des Bergmannstage8 ein warm
gefühltes „Glück auf!" zu. 

Nachdem sich der Beifall , der dieser Rede folgte, 
gelegt hatte , erstattete Oberbergrath S e e 1 an d den 
Bericht des vorbereitenden Comiti·s. Es sei ein ge
wagtes Unternehmen gewesen, als bei dem letzten Berg
mannstage in 'Wien das kleine Klagen fort al~ nächster 
Versammlungsort bestimmt wurde. Aber die lebhafte 
Unterstützung, welche das Comite allseits gefunden, habe 
sein Zustandekommen ermöglicht. Redner dankt Allen, 
welche zum Gelingen des Tagef! mitgeholfen haben und 
schliesst mit dem Wunsche auf vollstes Gelingen des 
Bergmannstages mit einem herzlichen „Glück auf!" 

Es folgte die Constituirung des Comites ; durch 
Zuruf wurden gewählt: Zum Präsidenten Se. Durch!. Hugo 
Fürst und Altgraf zu Sa! m -Rei ffers c h ei d t, zum 
ersten Viceprll.sidenten Se. Exc. kgl. preuss. Geheimrath 
und Oberbergbauptmann a. D. Dr. H u y s s e n , zum 
zweiten Viceprll.sidenten kg!. ung. Oberbergrath Stefan 
Farbaky (abwesend), zu Schriftführern Oberbergrath 
Dr. Ludwig Haberer und Oberverwalter Georg Sehe da. 

Se. Durchlaucht Fürst Sa 1 m übernahm nun den 
Vorsitz. Er dankt im Namen des Präsidiums für die 
demselben erwiesene Ehre und begrüsst die Versammlung 
mit dem alten Bergmannsgrusse „Glück auf!" „Speciell, 
was mich betrifft," sagte Fürst Salm , „muss ich noch 
hinzufügen, dass ich die mir zu Theil gewordene Auszeich· 
nung in erster Linie als Zeichen dafür ansehe, dass Sie, 
verehrte Vertreter des Berg- und Hüttenwesens, meinem 
Grossvater und meinem Vater, die ja früheren Bergmanns· 
tagen prll.sidirt haben, ein freundliches Andenken bewahrt 
haben. Durch meine Berufung auf diese Ehrenstelle haben 
Sie den Wunsch meines Vaters erfüllt, den er auf dem 
letzten Bergmannstage in Wien ausgesprochen hat, und 
hiefür danke ich Ihnen ganz besonders." Laute Beifalls
rufe folgten dieser Ansprache. 

Nachdem auch Vicepräsident, Se. Exc. Dr. H u y s s e n 
und Schriftführer Dr. Haberer ihren Dank mit herz
lichen Worten ausgesprochen hatten, erhob sieh Se. Exc. 
Landespräsident Frh. v. Schmidt-Zabierow, um den 
allgemeinen Bergmannstag namens der Landesverwaltung 
zu begrüssen. Er versicherte, dass die Landesverwaltung 
bei der Durchführung etwa gefasster Beschlüsse eine 
eifrige Thll.tigkeit entfalten würde und begrüsst den 
Bergmannstag mit einem herzlichen „Glück auf". (Beifall 
und Händeklatschen.) 

Landeshauptmann Dr. E r w e i n überbringt dem 
Bergmannstage die herzlichsten Grüsse des Landes Kärnten. 
Dieses Land sei ja so recht ein Berg- und Hüttenland, 
schon seit lange vor der christlichen Aera. Zur Römer-
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zeit sei es lebhaft gewesen in unseren Bergen , dann 
allerdings sei eine lange Zeit des Stillstandes gefolgt; aber 
endlich sei die Arbeit wieder vertrauensvoll aufgenommen 
worden und habe sich über das ganze Land verbreitet. 
Durch Menge und Gute der Producte sei diese berg- und 
hiittenmllnnische Thätigkeit zum Segen für das Land gewor
den, zur Hauptstütze der wirthschaftlichen Höhe und des 
Wohlstandes des Landes. Darum werde natürlich der von 
Poesie umwobene Bergmanns~tand hier hoch geschätzt 
und so bringen wir auch Ihnen die rnllsten Sympathien 
entgegen. Ihre Leuchte ist nicht das Grubenlicht, sondern 
die Wissenschaft, die Ihren Bestrebungen auch in Zukunft 
förderfü·h dienstbar sein wird. Hedner schloss mit dem 
Wunsche besfrn Gelingens der Arbeiten des Bergmanns
tages, freudigen Genusses der schönen Natur nach ge
thaner Arbeit und fröhlicher Erinnerung an die hier 
verlebten Tage mit einem zuver;;ichtlichcn ,,Glück auf". 
(Lebhafter Beifall.) 

Bllrgermeister Dr. Pos c h , welcher hierauf das 
Wort ergriff, sagte, die Stadt Klagenfurt habe sieh fest
lich geschmückt, er begrüsse namens derselben die lieben 
und verehrten Gäste. Kärnten sei eine alte Heimstätte 
des Bergwesens. Wenn ht1ute die ehemalige hohe Blüthe 
desselben vorerst vorbei sei, so falle die Schuld hieran 
mancherlei misslichen Umständen zu. Umsomehr sei der 
Bergmannstag in Klagenfurt wie ein gllickliches Omen 
für eine aussichtsreichere Zukunft zu begrilssen. Möge 
es den Theilnehmern am Bergmannstage bei uns ge
fallen! (Beifall und Händeklatschen.) 

Präsident Fürst Sa 1 m dankt für die Begrüssungen 
des allg. Bergmannstages und erwidert dieselben mit 
dem Wunsche alles Guten für Stadt und Land. Obcr
bergrath Dr. H a b e r e r bringt dem Bergmannstage 
namens Se. Exc. des Ackerbauministers ein „Glück auf!" 

N nn erhielt Oberbergrath Professor Roch e 1 t 
(Leoben) da~ Wort zur Festrede. F:r freue sich des 
Aufenthaltes im schönen Kärnten und der zahlreichen 
Retheiligung, als eines Zeichens, dass der alte Corpsgeist 
der Bergleute noch lebendig sei. (Bravo !) Die Berufung 
des Fürsten Sa 1 m auf den Präsidentenstuhl, die An
wesenheit Sr. Excellenz Dr. H u y s s e n's, des Nestors 
des deutschen Bergmannsstandes, seien Zeugnisse der 
Treue und Begeisterung des Bergmannes für sein Fach. 
So seien auch die Sympathien für Se. Excellenz den 
Herrn Ackerbauminister, der das österreichische Berg
wesen seit 15 Jahren leite, die lebhaftesten. Redner 
gedenkt der seit dem letzten Bergmannstage Verstorbenen 
(Hugo Fürst und Altgraf zu Salm-Reifforscheidt, 
Frh. v. Beust, Fr. R. v. Friese, W. R. v. Fritsch, 
Job. Lhotsky, J. v. Curter). Prof. Rochett betont 
ferner die Schwierigkeit seines heutigen Amtes bei dem 
Umstande, dass der Festredner des .Jahres 1888, der 
Reichsrathsabgeordnete Dr. Alexander P e e z, eine geradezu 
elassisehe Geschichte des Bergbaues bot, und gibt dann 
eine Rückschau auf die montanistisch - wirthschaftliehen 
Veränderungen Oe~terreichs in den letzten 5 Jahren. Der 
Werth der Bergwerksproduction stieg in diesem Zeit
raume von 49 auf 72 Millionen Gulden. Ilesonder)I der 
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Kohlenbergbau hat eine grosse Zunahme erfahren. Der 
Preis der Braun- und Steinkohlen ist gestiegen. Eine 
weitere Steigeruug ist bei der zunehmenden Tiefe der 
Schächte zu erwarten. Vielleicht wird es durch die ver
mehrte Auwendung dn Elektrotechnik möglich sein, die 
Gestehungskosten zu rnrkleinern. Es ist auch in der 
Berichtsperiode ein A ufächwung der Eisenproduction zu 
verzeichnen. Doch hat sich durch die Einführung des 
Thomas-Gilchrist-Prol'esses ein Umschwung in der Ver
theilung der Production vollzogen. Während im .Jahre 1882 
die Eisenproduction der südlichen Länder der Monarchie 
grösser war als die der nördlichen, beträgt gegenwärtig 
die Production der nördlichen Länder zwei Drittel der 
Gesammterzeugung. Xachdem der Bedarf an Eisen wahr
scheinlich steigen wird, so kann der \r eitercntwicklung 
der österreichischen Eisenindustrie mit Zuversicht ent
gegengesehen werden. Die Production an Quecksilber ist 
ziemlich gleich geblieben. Das alte berühmte Montanwerk 
l'i"ibram hat in den letzten Jahren schwere Schicksals
schläge ertragen miissen : der Redner wünscht, dass es 
die Schwierigkeiten der zunehmenden Tiefe glllcklieh. 
besiegen, dass es sieh bald von den Folgen der ent
~ctzlichen Grubenkatastrophe erholen und der Preis des 
Silbers sich wieder heben möge. 

Kupfer und Blei sind zurückgegangen und haben 
gegenwärtig sehr gedrückte Preise. Dagegen bietet die 
Zinkproduction ein erfreuliches Rild. Die Preise sind 
gestiegen und die Production hat sich gehoben, insbesondere 
in Kärnten und Tirol. Die olmehin sehr geringe Gold
production ist noch weiter zurückgegangen, u. zw. von 
18 auf 12 kg im Jahre. Man kann es den Kärntnern nicht 
verargrn, wenn sie \'Oll den Goldschätzen in ihren Bergen 
träumen. Die Goldbergbaue Kärntens haben einst reichen 
Ertrag geliefert, aber das Gold wurde entwerthet durch 
die überseeische Concurrenz. Da aber gegenwärtig die 
technischen Mittel der Gewinnung sich ausserordentlich 
vervollkommt haben, so ist die Hoffnung wohl nicht aus
geschlossen, dass man die Wiederbelebung der Goldberg
baue mit Erfolg werde beginiien können. Die Hegierung 
hat bereits geologische Untersuchungen in den Tauern 
anstellen lassen. Der Hedner wünscht zu diesen Er
hebungen der Regierung den besten Erfolg, er empfiehlt 
auch den hart bedrängten Metallbergbau der Alpen ihrem 
Schutze und hofft mit bergmännischem Gottvertrauen auf 
das künftige Gedeihen des Bergbaues. Damit dieses 
möglich sei, möge der Himmel unseren erhabenen Kaiser 
schützen, den obersten Bergherrn, für welchen jeder 
Bergmann Gefühle der Treue und Ergebenheit besitzt; 
unser allergnädigster Kaiser lebe hoch ! Die Versammlung 
stimmt begeistert in ein dreimaliges Hoch ein. 

Die Reihe der Vorträge eröffnete Dr. Gustav 
Schneider, Advocat in Teplitz, der „über die 
Sani r u n g der Br u de rI ade n" sprach. 

An die beifällig aufgenommenen Ausführungen des 
Redners knüpfte sich eine Discussion , an welcher Berg
rath F. v. Ehren we rth und Director L. St. Rain er 
theilnahmen. 

Hierauf sprach Oberbergrath Prof. Franz K u p e 1-
w i es er „über die Sprengungen am eisernen 
Thor e". Diese, sowie die in den Sectionssitzungen ge
haltenen Vorträge werdr.n in dem Berichte über den 
allgemeinen Bergmannstag zum Abdrucke gelangen. 

Cm 2 Uhr Nachmittags fand ein gemeinsames Mittag
mahl, geboten vom allgemeinen Bergmannstage im „Hotel 
M iiller", statt, das einen äusserst animirten Verlauf nahm. 
Der hiib~che Saal war geschmackvoll decorirt. Im Garten
pavillon hatte das Comire die Damen der Gäste ver
sammelt , welchen sich auch eine Anzahl J<,estgenossen 
beigesellte. 

. Se. Durch!. Fürst Salm-Reifferscheidt eröffnete 
die Reihe der Trinksprüche mit einem Toaste auf Se. Maje
stlit den Kaiser,· worauf die Musik unter grossem Jubel 
und begeisterten Hoch-Rufen der Festtheilnehmer die 
Volkshymne anstimmte. 

An die Allerhöchste Cabinetskanzlei Sr. Majestät des 
Kaisers wurde eine Huldigungsdepesche abgesendet, worauf 
norh im Laufe des Abends die Antwort vom Allerhöchsten 
Hoflager in Ischl eintraf. 

Oberbergrath See 1 an d sprach einen Toast auf die 
Regierung. Drei Dinge brauche der Bergmann: Gott, 
die Wissenschaft und die staatliche Ordnung. Die Gefahr 
des Berufes macht das Gottvertrauen, der Wettkampf der 
Unternehmungen braucht die Waffen der Wissenschaft 
und die staatliche Ordnung verbürgt das Gedeihen aller. 

An Se. Exc. den Herrn Ackerbauminister Graf J<,al ken
h a y n in Ischl wurde ein Telegramm gerichtet, das Se. Exc. 
mit dem Wunsche beantwortete, dass der Erfolg des Berg
mannstages ein für das Berg- und Hüttenwesen recht er
spriesslicher sei. 

Se. Exc. der Herr Landespräsident Frh. v. Schmidt· 
Z ab i er o w toastirte in warmen Worten auf den Berg
mannstag. ln der Einigkeit kraftvollen Strebens der 
Berg- und Hiittenmänner erblickt er das Zeichen, in 
welchem der Sieg errungen wird über all die Zerfahren
heit und Zerklüftungen unserer Zeit. Diese Vereinigung 
edler, muthiger, kenntnissreicher Vertreter des Berg- und 
Hüttenwesens - der allgem. Bergmanustag - lebe hoch! 

Berghauptmann G 1 eich schilderte die Erfolge und 
Gefahren des Berg- und Hüttenwesens und charakterisirte 
die kosmopolitischen Errungenschaften desselben wie die 
Einigkeit der Gonossen des Bergmannsberufes. Eine 
Summe von bergmännischen Tugenden ist diesen Verhält
nissen entsprossen, eine Summe von socialen und humani 
tären Einrichtungen, lange bevor in anderen Gewerben 
an derlei gedacht worden und der Hauch der Poesie hat 
sich über das Bergmannsleben ergossen und es in Sagen 
und Erzählungen, Gedichten und Liedern verherrlicht. 
Der Redner erhob sein Glas auf die Berufstreue des 
Bergmannsstandes. (Lebhafter Beifall.) 

Zündend wirkte die schwungvolle Rede des kgl. 
preuss. Oberberghauptmannes a. D. Dr. H u y s s e n, der 
sagte, dass Kärnten die Wiege des Bergbaues von Mittel
europa sei. Kärnten habe auch thatsächlich ~lie Form 
einer Wiege. Im Norden die Kämme der hohen Tauern. 
im Süden die Karawanken und zwischen beiden die 

l* 



Thäler. Dieses Kärnten, das Noricum der Römer, hat 
den tüchtigen Bergmannsstand des tri. und lG . .Jahr
hunderts geboren, aus welchem sieh der hochbliihende 
deutsche und iisterreichischc Bcrghau entwickelt hat. In 
dieser Wiege uns versammelt zu haben, das wird uns 
Allen fiir unser ganzes Leben eine köstliche Erinnerung 
sein. Wie schiin ist dieses Land mit seinen Bergen, seinen 
Thälern und 8een und der trefflichen Bc.-iilkcrung·. Wohl 
keiner wird es verlassen, ohne an die \V orte des Dichters 
zu denken: „Das Land und Volk getiel mir wohl.'' 80 
bitte ich Sie, anzustossen auf das Kiirnh1cr Land und 
das Kärntner Yolk. (8tiirmischer Beifall.) 

Landesh:rnptmann-8tcllvertreter Bcrgrath K. l{. von 
II i 11 in g er trank in Stellvertretung des Landeshaupt
mannes Dr .. J. Er wein auf die fremden Giistc und ihre 
Frauen. Derkgl. ung. Ministerialrath H. Ritt. v. Gränzcn
s t ein Iiess die Stadt Klagenfurt leben, die ihre Gäste 
so glänzend empfangen, und ihren Biirgermeistcr. 

Biirgermeister Dr. Pos c h brachte ein Hoch den 
Gästen der Stadt. Was Klagenfurt geth:m, that es in 
Ausübung deutscher Gastfreundschaft. Er hofft, dass es 
ihnen in Klagenfurt sehr gefallen hat und dass sie wieder 
kommen werden. Sie mögen des herzlichsten Empfanges 
sicher sein, und besonders soll es ihn freuen , wenn sie 
als Schatzgräber wiederkommen. (Diese \V cndung bezieht 
sich auf die Wiederaufnahme der Goldbergbaue in den 
Tauern.) 

Oberbergrath Dr. L. Haberer spricht auf das Vor
bereitungscomite, das in bergmännischer Einmiithigkeit 
gearbeitet hat und bringt demselben im Namen der Fcst
theilnehmer ein dankbares Hoch aus. 

Bergrath Hinterhub er erwiderte dankend, hob 
namentlich die Verdienste des Obmannes Ohcrbergrathcs 
See 1 an d hervor und brachte ein Hoch den Ehren
gästen. 

Oberbergratb Ai g n er (Aussee) sprach auf die mon
tanistische Presse. 

Hierauf verlas Oberbergrath See 1 an d die zahlreich 
eingelaufenen Begrüssungstelegramme, darunter eines von 
Professor von E h r e n wert h (Leoben) aus Chicago. 

Bergdirector Alex. Scher k s (Prag) sprach einen 
kurzen Trinkspruch auf die „almae rnatres" der Bergleute~ 
die Bergakademien; Dr. Ca s paar auf Hofrath Tun n er, 
den Senior des österreichischen Bergwesens. 

Aber auch die Damen im Gartenpavillon hatten 
ihre Rednerin. Frau Luschin von Ebcngrcuth be
kannte sieb in schwungvoller Rede als halbe Kärntnerin, 
zu der !lie durch Verwandtschaft und Erziehung geworden. 
Ihr Spruch klang in ein Hoch auf dieses Land und 
dessen Präsidenten aus. Letzterer war daraufhin Gep;en
stand einer spontanen Huldigung des im Garten an·· 
wesenden rnbönen Geschlechtes. 

Nach dem Diner wurde das Landesmuseum (Rudol
phinum) und die Kärntner bergmännische Ausstellung 
be~ichtigt, und Abends .-ereinigtcn sich die Festtheilnebmer 
im Hüte! „Sandwirth ", wo der Klagenfurtcr l\Iänner
gesangrnrein, das Kärntner Lirdertp1intett und die Militär 
Musikcapelle für die fröhlichste Stimmung sorgten. Die 

80 

Sänger ernteten für ihre rneish•rhaften Liedervorträge 
jubelvollc Anerkennung und jede Nummer wurde stür
misch zur Wiederholung bl•gehrt. So oft in dem reich
haltigen Programme eine Pause eintrat, wurden Berg
mannslieder ange~timmt. 

Am Hi. August, um 10 Uhr, fand die Bildung der 
Sectioncu fiir Berg- und lliittenwcscn statt.. Zunächst 
wurden die Fuuctionäre gewählt. Fiir das Bergwesen: 
Präsident : Ccntraldirector II ugo ]{ i t t 1 c r; erster Vice
präsident: l\Iinisterialrath Bela l{ittcr v. Grän z e n
s t ein , zweiter Viccpräsident: Oberbergverwalter Franz 
Sc h r ii c k e n s t c i n ; erster Schriftführer: Oberbergrath 
A. P 1 am in e k , zweiter 8chriftfilhrer: Professor H. 
C n d c u t s eh. Fiir das Hüttenwesen: Präsident: Betriebs
director ,V. Hupfeld, erster Vicepriisident: Oberberg
rath, Professor F. Ku p e 1 wiese r, zweiter Vicepräsident: 
Gewerke F. Guido A n d r i c u ; erster Scbriftftlhrer: 
k. k. Bergrath A. Brunne r, zweiter Schriftführer: 
k. k. Bergrath F. Y. Ehrenwertb. 

Die beiden Sectionen hielten getrennt ihre Sitzungen, 
worauf die angekündigten Vorträge gehalten wurden. Es 
sprachen in der Section für Bergwesen : Franz Pos c p n y, 
k. k. Bergrath, „uber die Entstehung der Blei
un d Zinklagerstätten in Kalkstein"; Anton 
Tschebull, Bergwerksinspector, „über die Stein
u n d Braun k oh 1 e n in Kärnten vom n a t i o n a 1-
ö k o n o mischen Standpunkte" ; in der Section für 
Hüttenwesen : Franz Ku p e 1 wiese r, k. k. Oberbergrath 
und Profesrnr, „über das Walzen langer Bleche"; 
Carl Mit t c r, k. k. Oberh!ittenverwalter: „tt b er die 
alte und moderneQuccksilberverhilttung in 
1 d r i a" ; Ludwig .J a h n e , Fabriksdirector, „ II b er 
das Rösten der Zink b 1 end c"; Johann Sc h n ab-
1 egge r, k. k. Professor, „über die Verkokung 
von Torf und Lignit". 

Um 1 Uhr fand die Schlusssitzung des allgemeinen 
Bergmannstages statt. Bei derselben wurde ttber Antrag 
des Bergdirectors der a. p. Buscbtiehrader Eisenbahn
Gesellschaft in Prag, Alexander Scher k s, bestimmt, den 
nächsten Bergmannstag im Jahre 1897 in Te p 1 i t z 
abzuhalten. 

Hierauf dankte der Präsident Fürst Sa 1 m den 
Theilnehmern für das z11hlreiche Erscheinen zum Berg
mannstage, für die Ausdauer und eifrige Theilnahme an 
den Vorträgen und Besprechungen, sprach ferner allen 
Functionllren seinen Dank aus und erklärte den all
gemeinen Bergmannstag mit dem Wunsche ftlr geschlossen, 
dass die Arbeiten desselben dem vaterländischen Bergbau
und Hüttenwesen zum Besten gereichen mögen. 

Dann ergriff Oberbergrath Rudolf Knapp (Klagen
furt) das Wort, um im Namen aller 1'heilnehmer am 
allgemeinen Bergmannstlige dem Präsidium un~ dem 
ßureau desselben für die umsichtige und erfolgreiche 
Leitung der Versammlung den Dank auszusprechen und 
forderte die Anwesenden auf, ihrem Danke und ihrer 
Verehrung fiir den Präsidenten Fiirsten Sa 1 m - Re i ff er
s c h e i d t durch ein dreifaches „Glück auf" Ausdruck 
zu geben, in welches die Anwesenden freudig einstimmten. 



Hiernit war der oftlcielle, der Arbeit gewidmete 
Theil des allgemeinen Bergmannstages beendet. 

rm 3 rhr :Nachmittags fand die photographische 
Aufnahme der Theilnehmer am Bergmannstage mit deren 
Damen durch den k. u. k. Hofphotographen Be er im 
Landhaushofe statt. 
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Gm 4 Uhr Nachmittags wurde ein gemeinsamer 
Ausflug nach Velden und Pörtschach unternommen, der, 
von dem herrlichsten Wetter begünstigt, ungemein fröhlich 
verlief. Eine lange Reihe von Pferdebahnwagen brachte 
die Theilnehmer des ßergmannstages mit ihren Damen 
an das Gfer des Sees, wo sie der Dampfer „Helios" 
aufnahm. Das präcl1tige Gebirgspanorama, die wechselnden 
Landschaftsbilder am T"fer des Wörthersees 1 das alte 
~laria-Wörth • die reizenden, am See gelegenen Villen 
entzilckten die Festtheilnehmer. Von allen Ufergebäuden 
nnd von jedem Kahne aus wurden „die Söhne der 
Gruben und der Berge" durch herzliche „Glück auf'
Rufe und Tücherschwenken begriisst. Bei der Landung 
des Dampfers in Pörtschach intonirte die Militärcapelle 
einen Bergmannsmarsch. In der frühlichsten Stimmung 
wurde Abends 8 rhr die l{ückfahrt nach Klagenfurt 
angetreten. Feuerwerk und Pöllerschiisse von vielen 
~teilen des Seeufers bildeten den Abschiedsgr11ss. Ins
besondere Capitän Scher r 1 hatte sich um diese E eber
rasehung-en viel bemüht. Vom Dampfer drangen Berg
mannslieder, im vielstimmigen Chore gesungen, hinaus in 
die schöne stille Nacht und jedem pyrotechnischen Kunst
;;tiicke am l.Jfer des Sees folgte der Dank durch ein 
kräftiges „Glück auf" aus aller Munde. 

Am letzten Tage, am 17. August, wurde ein Ausflug 
uaeh dem k. k. Bleibergwerke Raibl unternommen. Am 
)[org-en ging es mit ~onderzug nach Tanis, von wo die 
Festtheilnehmer mit circa 60 Wagen nach Raibl gebracht 
wurden . .Jedes Haus des herrlichen romantischen Thales, 
durch welches sich die lange Wagenreihe bewegte, trug 
Fahnenschmuck und in Raibl selbst waren die sinnigsten 
l~eberraschungen vorbereitet. Riesige improvisirte Spring
brunnen sendeten mächtige Wasserstrahlen in die Luft. 
Die Bergknappen in \"Oller Parade begrüssten mit ihrer 
~Iusik die Gäste 1 welchen "festlich gekleidete Kinder 
Sträusschen aus Rl1ododendron, Kohlröschen und Edelweiss 
iiberreichten. Das reizende Dörfchen lag entzückend da 

im Sonncnglanze und ein tiefblauer Himmel verrieth die 
Nähe Italiens. 

Der Vorstand der k. k. Bergverwaltung, Bergrath 
Haber man n, sowie Gewerke Bergrath Sc h n ableg g er 
begriissten die Angekommenen und Fürst Salm sprach 
einen Gegengruss. 

Hierauf wurde im Garten des Hütel Schnablegger 
ein complicirtes FrühstUck eingenommen, das das Acker
bauministerium bot und bei welchem hübsche Mädchen 
in laudesiiblicher Tracht die Speisen auftrugen. Das froh
bewegte Treiben der Gesellschaft bildete einen seltsamen 
Gegensatz zu der Ruhe der sie umgebenden Bergesriesen. 
Nach dem Frühstück wurde die Besichtigung der Werks
anlagen vorgenommen. Ein Theil der Gäste nahm eine 
Grubenbefahrung vor, ein anderer bestieg den nahen 
Predil und fast alle begaben sich zum reizend gelegenen 
Raibler See. Um 3 Ehr rnreinigte man sich zu dem Yom 
allgemeinen Rergmannstage gebotenen Festmahle. Hier 
entwickelte sich bei den Kläng-'en der Bergmusik und bei 
begeisterten Reden ein fröhliches Thun. Der kgl. preuss. 
Oberbcrghauptmann, Exc. Dr. H u y s s e n, toastirte in 
schwungrnller Rllde auf Se. Majestät den Kaiser als 
Obersten Bergherrn, in welcher er die grosse Liebe der 
Mitglieder des österreichischen Kaiserhauses zu den N'atur
wissenschaften hervorhob. Es folgten dann noch die Trink
sprüche: Bergrath H inter h u b er auf das k. k. Acker
bauministerium~ Berghauptmann G 1 eich auf das Haibler 
Local Comiti', Bergrath Haber man n auf den Berg
mannstag , endlich Bergrath Sc h n ableg g er auf den 
Präsidenten desselben Se. Durchlaucht den Fürsten Sa 1 m
R e i f f e r s c h e i d t. 

Mit der Bückreise nach Klagenfurt endeten die 
schönen, allen Theilnehmern unverge~slichen Festtage. 
die neu belebend auf die Arbeit der Berg- und Hütten
mäuner gewirkt haben und allen Jenen zur Ehre ge
reichen, welche sie fördern halfen. 

~Ianch wehmuthsvolles Wort von der einstigen Bliithe 
des kärntnerischen Bergbaues wurde in diesen Tag-en 
gesprochen und mancher Redner gedachte in sanguinischer 
Zuversicht der Renaissance der alten Bergwerks-Industrie 
dieses Landes. Mtige in Erfüllung gehen, was diese hoffen, 
das ist unser aufrichtiger Wunsch für die gastliche Stadt 
an der Glan. F. K. 

Verein der ~Ion.tau-, Eisen- und ~lascbinen-Industriellen in Oesterreich. 
Der Vereiu der Montan-, Eisen- und Maschinen

} ndustriellen in Oesterreich hat anlässlich der Ver g e
b u n g des Baues der Brücke über den Inn 
zwischen Braun au u n d Si m b ach am 4. August 
an Se. Exc. den Handelsminister Marquis Ba c q u ehe m 
durch eine Deputation, bestehend aus dem Vereins-Vice
präsidenten, Maschinenfabriksdirector B. Dem m er und 
clem A usschussmitgliede Generaldirector E. Palme r, 
nachstehende Petition unterbreitet: 

Ew. Excellenz! 

Der ehrerbietigst unterzeichnete Verein der Montan-, 
Eisen- und :!llaschinen-lndustriellen in Oesterreich er-

achtet es als eine ihm obliegende Pflicht, Ew. Excellenz 
die Angelegenheit bezüglich der Vergebung des öster
reichischen Antheils der zum Bau gelangenden Strassen
brücke über den Inn zwischen Braunau und Simbach 
zur Kenntniss zu bringen und gegen die bei diesem 
Anlasse getroffene Entscheidung Beschwerde zu führen. 

Die vom hohen k. k. Ministerium des Innern aus
geschriebene Offerte, betreffend die Lieferung und Auf
stellung des eisernen Geberbaues genannter Strassen
brücke umfasste die Lieferung von circa !l250 q Eisen
construction. wovon 

circa 5500 q auf den bayrischen und 
ca. 3 700 ')_ auf den österreichischen Briickenantheil entfallen. 

~ 
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Oesterreichische Brückenbauanstalten betheiligten 
sich an der Concurrenz und waren flir den österreichi
schen Antheil die billigsten Offerenten: 

Die k. k. Hof-Eisenconstructionswerkstätte von lg. 
Gridl in Wien und 

die böhmisch · mährische Maschinenfabriks - Actien
Gesellschaft in P r a g, 

beide mit einem Preise von ~2 tt per Metercentner 
Eisenconstructiou. 

Diesem Angebote standen jene deutscher Brücken
bauanstalten gegenüber, deren billigstes jenes der l<'irma 
Kramer-Klett in Ni!rnberg war, welches auf 
37 Mark pro Metercentner filr den österreichischen 
Br11ckenantheil lautete. 

Wir wollen hiebei von der 'l'hatsache abstrahiren, 
dass genannte Firma 0,20 Mark pro Metercentner Mehr
forderung für den Fall stellte, als eine Abänderung der 
Pläne nothwendig wäre, eine solche Mehrforderung aber 
von den österreichischen Offerenten nicht erhoben wurde. 

Nicht unerwähnt können wir es jedoch lassen, dass 
die beiden anderen deutschen Offerenten, die „ Union" 
in Essen und das Werk Kai~erslautern 42,5, beziehungs
weise 43,5 Mark pro Metercentner forderten. 

Das Anbot der Firma Kramer-Klett in Siirnberg 
rnn 37 Mark ergibt (eine Mark it 60, 7 kr gerechnet) 
einen Preis von 22 tl 4ti kr pro Metercentner, über
steigt demnach den Preis der bestbietenden österreichi
schen Brückenbauanstalten um -16 kr pro l\letercentner. 

Nun geschah das Unglaubliche, dass der ö s t er
r eich i s c h e Antheil des genannten Briickenobjectes 
nicht dem b i 11 i g s t e n, d. i. einem ö s t erreich i s c b e n 
Offerenten, sondern der genannten b a y er i s c h e n Firma 
mit einem t heuere n Anbote zugesprochen wurde. 

Hiebei kann es nicht in Betracht kommen , dass 
der bayerischen Firma nach öffentlicher Offertverhand
lung Gelegenheit geboten wurde, auf den Preis der 
österreichischen Offerenten zurückzugehen : ein solcher 
Vorgang ";derspricht einem usuellen Geschäftsgange 
und lässt eine Offertverhandlung iiberhaupt ilbertliissig 
erscheinen. 

Angesichts dieser Thatsache drängt sich uns un
willkürlich die Frage auf, unter welchen Umständen 
der österreichische Fabrikant iiberhaupt noch in Con
currenz treten kann ? 

Ist der a u s l ä n d i s c h e Otferent h i 11 i g e r als 
der in l ä n d i s c h e, dann ist derselbe eo ipso der 
Sieger; er ist es aber nicht dann , wenn , wie im 
Yorliegenden Falle, der i n 1 ä n d i s c h e Oft'erent der 
b i II i g e r e ist. 

Dass derartige Vorkommnisse darnach augethan 
sind, die heimische Industrie auf das Tiefste zu schä
digen, ja in ihren weiteren Consequenzen geradezu ver
nichtend zu treffen, ist wohl klar. 

Es ist aber noch ein besonderes Moment, welches 
in diesem Falle die tiefi!te Missstimmung der betheiligten 
Kreise hervorrufen , das Vertrauen der Vertreter der 
verschiedenartigen Industrien erschüttern musste, und 

das Aufsehen, welches dieser Fall in den verschiedenen 
Sphären hervorrief, berechtigt erscheinen litsst. 

Es wurde nlimlich bedeutet, das~ für die Entschei
dung des hohen k. k. Ministeriums de., Innern die Re
r ii e k sichtig u n g des Zolleingange;; bei Einfuhr 
der Eisenconstruction aus Bayern maassgebend gewesen 
sein soll, und dieses Moment ist dafljenige, wel~he• uns 
zu ganz eutschiedenem Protest aufruft. 

Eine derartige Rilcksichtnahme wäre mit der Auf
hebung der Zölle bei Lieferungen an den Staat gleich· 
bedeutend, sie steht in tlagrantem Widerspruch mit dem 
Geiste und der Handhabung der Zollgesetze. umsomehr, 
als diese Zollgesetzgebung auf dio Erkenntniss von der 
Schutz b e d il r f t i g k e i t der heimischen In du
s t r i e basirt. 

Diese Zollgesetze bilden die u n v er r ii c k bare, 
gesetzlich gewährleistete Grundlage des 
Bestandes der I n du s tri e überhaupt ; der heimi
sche Industrielle baut seine Preise unter Calculation 
dieser unverrllckbaren Grundlage auf, indem er mit den 
Preisen des Auslandes unter Hinzurechnung des gesetz 
liehen Zolles und der etwaigen Fracht in die Concurrenz 
tritt, wobei wir hier gar nicht näher darauf eingehen 
wollen, dass er in den meisten Fällen geradezu schlcuder
haften, der Ueberproduction entspringenden Exportpreisen 
ausländischer Producenten gegeniibersteht. 

In dem vorliegenden Falle nun ist der inländische 
Offerent sogar u n t e r dem Maasse seines berechtigten 
Calciil8 geblieben, aber trotzdem dem ausländischen Of
ferenten unterlegen. 

Zur Begründung der jn Hede stehenden Entschei
dung wurden auch technische Bedenken in's Feld ge
führt. Wir milssen sofort bemerken , das,; wir technische 
Schwierigkeiten, welche bei Vergebung der gesam mten 
Eisenconstruction an eine Firma maassgebend gewesen 
sein sollen , nicht zu finden vermögen; dieselben wider
legen sich schon dadurch , dass die Offertausschreibung 
eine separate Vergebung des österreichischen Antheils 
vorsah, dieses aber nicht hätte geschehen können, wenn 
einer solchen separaten Vergebung technische Schwierig
keiten entgegengestanden wären. Dieselben konnten ja 
nicht erst in der Zeit bis zur Vergebung der Brücken
construction zu Tage getreten sein. 

Bestanden aber derartige technische Bedenken von 
allem Anfang an , dann fragen wir. warum wurde die 
Offertausschreibung ohne Beriicksichtigung derselben rnr
genommen, welche dann zu dem besprochenen bedauerns
werthen Ergebniss führten"! 

Im Uebrigen kann aber nicht unerwähnt bleiben, 
dass bereits eine grössere Anzahl bedeutender Brilcken
objecte (darunter auch solche der k. k. österreichischen 
Staatsbahnen) von zwei und auch noch mehreren BrUcken
bananstalten gemeinschaftlich ausgeführt wurden. 

Die Begründung des Offertzuschlages mit dem Mehr
eingang der Zolleinnahmen ist eine derartige, der Zoll
gesetzgebung geradezu hohnsprechende , dass es uns 
widerstrebt, auf die Berechtigung desselben noch näher 
einzugehen. 



Nichtsdestoweniger wollen wir es nicht unterlassen, 
die Berücksichtigung der Zolleinnahmen auf ihren wahren 
\Yerth znriickzufilhren. 

In dem vorliegenden Falle wurde :m der Hand 
authentischer und unwiderleglicher Daten , welche uns 
seitens der Produeenten \'orgelegt wurden , ermittelt, 
dass für die Lieferung und A ufotellung des eisernen 
l'cberbaues der mehrfach erwähnten Strassenbrücke 13 tl 
;, kr per Metercentner Eisenconstruetion an effec
tivenA rbeiterlöhnen undEisenbahnfrachten 
ver alt s gabt werden miissten, wenn man das Material 
von den Rohstoffen bis zum letzten Stadium fertiger 
Hriickeneonstrnction verfolgt, wobei von den Steuern der 
rnrschiedenen an der Herstellung und Yerarbeitnng des 
Materials participirenden ünternehmungen völlig abge
sehen ist. 

Um diese 13 11 5 kr pro Metercentner sind also 
tlie österreichischen Arbeiter an Löhnen, 
d i e ö s t erreich i R c h e n Eise n b a h n e n , in erster 
Linie die k. k. Staatsbahnen, an Ei s c n b a h n f r ach t e n 
durch die in Rede stehende Offertvergeb1Jng an das 
Ausland verkürzt worden. 

Dass aber diese 13 fl 5 kr den Einfuhrzoll von 
5 fl Gold gleich 6 fl 7 kr österr. Währ., welche dem 
Staatsschatze zufliessen, bei weitem , ja um mehr als 
das Doppe 1 t e, aufwiegen, bedarf keiner weiteren Aus
führung. 

Derartige Anschauungen der Cummulirung der ge
setzlichen Schutzzölle durch :Finanzzölle beunruhigen 
aber auf das Heftigste a 11 e Industriellen, welche Waaren 
verfertigen, für die ein Schutzzoll gesetzlich geschaffen 
wurde und welche an Lieferungen für den Staat theil
nehmen, und dies um so mehr, als der Staat heute und 
mit jedem Tage mehr der mächtigste Consument ist und 
wird. 

Diese Anschauungen stünden aber auch im Wider
spruch mit den Ausführungen, welche Ew. Excellenz 
gelegentlich der parlamentarischen Behandlung der im 
December 1891 abgeschlo~senen Handelsverträge im 
eigt1nen und im Namen der Gesammtregierung zum Aus
druck brachten. 

Ew. Excellenz bekundet~n in diesen Ausführungen ein 
so tiefes Verständniss für die Interessen der Industrie, 
gepaart mit dem so oft bewiesenen Wohlwollen filr die
selbe, dass sie geeignet wären, die herben Besorgnisse 
der Industriellen zu beschwichtigen, und die Stabilität 
der Zölle als Compensation für die Ermässigung der
selben erscheinen zu lassen. 
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Jler ehrerbietigst unterzeichnete Verein ist über
zeugt, dass Ew. Excellenz von diesen Anschau11ng11n 
auch heute noch im vollsten Umfange durchdrungen 
sind und stellt im Vertrauen hierauf die ehrerbietig8te 
Bitte: 

Ew. Excellenz wollen Ihren mächtigen Einfluss und 
das umerer Industrie so oft bewiesene Wohlwollen da
hin geltend machen, dass nicht nur in der Wirkungs
sphäre gw. Excellenz, sondern in dem ganzen Ge
biete der staatlichen Verwaltung der Grundsatz aus
nahmslos Anwendung findei dass bei Vergebung 
von Arbeiten für den Staat die hcimiscl1e 
Industrie unter allen Umständen die ihr zu
k o m m e n d e B e r ii c k s i c h t i g u n g e r f a h r e. 

Ew. Excellenz geruhen die Angelegenheit der Ver
gebung der Innbrilcke zwischen Braunau und Rimbach 
in einer für die heimische Industrie und ihrer berech
tigten luteressen entsprechenden Weise der Erledigung 
zuführen zu wollen. 

Wien, den 21. Juli 18fl3. 
l!'iir den Verein der Montan-, Eisen- und 

Maschinen-Industriellen in Oesterreich: 

ller Vicepräsident: Der Vereinssecretär: 

Demmer m. p. Y. Wolft' m. J>• 

Se. Excellenz empfing die Deputation auf das 
Freundlichste und eröffnete derselben, dass die Rücksicht
nahme auf die Wunsche der bayerischen Regierung, 
welche bei dem Vmstande, da9S zwei Drittel der ßrilcke 
sich auf bayerischem Gebiete befinden, den grössten 
W erth auf die einheitliche Bauausführung der Brilcke 
legte, bei Entscheidung des Ministeriums des Innern über 
die Offertverhandlung ausschlaggebend gewesen sei. Der 
Minister ersuchte die Deputation vor allen Consequenzen, 
welche die Eingabe in Bezug auf den Geist und die 
Handhabung der Zollgesetzgebung aus dem vorliegenden 
Falle gezogen habe, absehen zu wollen. Nach wie vor 
sei nicht nur seinerseits, sondern auch bei der Gesammt
regierung die Anschauung von der Not h wend i g k e i t 
d e s g e s e t z 1 i c h e n Z o II es und der Be r U c k s i c h
t i g u n g d e r h e i m i s c h e n 1 n d u s t r i e bei allen 
Staatsarbeiten maassgebend, und dieselbe werde auch 
stets zur Anwendung gebracht werden. 

Die Abschrift der dem Handelsminister überreichten 
Petition wurde vom Verein auch an die hohen k. k. Mi
nisterien des Innern und des Ackerbaues geleitet und 
diePe hohen Stellen gebeten, dem Petite hochgeneigte 
Berücksichtigung schenken zu wollen. 

ßerg- und hüttenmännischer Verein für Steiermark und Kärnten. 
Section Leoben. 

Protokoll derAu~scbnss·Sitznng vom 27. Juli 18~1~. 

Vorsitzender der Obmann, Oberbergratb Professor selben gleichzeitig um l'nterstiitzung der Vereinsbestre-
R o c h e 1 t. Anwesend die Ausschussmitglieder: Haut t- bungen ersucht. 
mann, v. Hess, Jaritz, Kauth, Klein, II. Der Vorsitzende meldet als neu eingetretene 
Krätschmer, Kupelwieser, Waltl. Vereinsmitglieder an die Herren: August Trappen, 

1. Der Obmann begrlisst das neue Ausschussmitglied, technischen Direetor der krainischen Industriegesellschaft 
k. k. Oberbergcommissär W. K 1 ein, indem er den- in Assling; Wolfgang K n mm er, Ingenieurassistenten 



der österreichischen alpinen l\lontangesell:;chaft in 
Fohnsdorf. 

III. Beziiglich der diesjährigen Gcmcrnl- nnd \Vander
rnrsammlung wird beschlossen, dieselbe, im l~inverständ
nisse mit der Schwestersection Klagenfurt, gleichzeitig 
mit dem llergmannRt:ige in Klagenfurt abzuhalten; dem. 
entKprecl1entl wird auch vor demsellien eine Central
ausschuss-Sitzung stattfinden 11nd der genaue Z.eitpnnkt 
derselben später bekannt gegeben werden. 

IV. Eingelanfrn sind: 
a) Ein Erlass des k. k. Aekerbanministeriums mit 

der Einl:1dung, die Aufn1erk8amkeit der lll'theiligten 
Krei~e auf di~ im .Jahre ltl!l4 in l\laclrid stattfindende 
i11ternationale lnd11striea11s:;tell11ng z11 lenken und eine 
eve11t11ellc Bethciligung an derselben bis l!l. September l..J. 
hekannt zu gehen. E~ wirtl beschlossen, die~en Erlass 
dahin zu beantworten, dass eine l\littheilung von den 
interessirten Kreisen nicht zn erwarten steht, nachdem 
diesbcziigliche Anmeldungen an die betrclfänden Handels-
111111 Gewerbekammern des Vereinsgebietes ergehen. 

11) Vom k. k. Statthalter in Tirol nnd Vorarlberg 
eine :-\pende von drei Exemplaren der Denkschrift iiber 
die von der Landei;eomruisHion filr die Begulirung der 
Uewii~ser in Tirol aus Anlass der Febcrschwcmmung 
vom .Jahre lf'82 ausgeführten hautechnischen Arbeiten, 
wofiir dem Spender der 8chriftliche Dank ausgesprochen 
wurde. 

c) Von der llandels- und Gewerbekammer unter 
dur Enns die Mittheilung, dass sie in Angelegenheit 
der Petition der Section Leoben , bctreffund Vorschläge 
wegen Abitnderung von Be1-1timmungen cles 1rn11en 1<;isen
hahn-HetrichHreglements, einen auHfilhrlichen Bericht dem 
hohen k. k. HandelsminiHterium unterbreitet und die cr
wilhnte Petition behnfs eingehendster Wilrdigung ange
schlossen hat. 

d) Die Erwiderung der Htiindigen Delegation des 
JI 1. iisterr. Ingenieur- und Architektentages in Wien anf 
die Vorstelhmg der ~eetion Leoben, betreffend cl ie V er-
1-1chmelzung des Organes clie8er IJelegation mit der Zcit-
1mhrift des österr. Ingenien r· und Architekten· Vereines, 
dasR die Anregung der Section Leoben im Auge behalten 
und ihrem Wunsche thunlichst entsprochen werden wird. 

84 

(') Von der Section absolvirter Techniker de~ miih
rischcn Gewerbevereines in Briinn eine Broschüre , be
treffend die Regelung der L•'rage der Bestellung von 
Sachverständigen in technischen Angelegenheiten. 

f) Vom technischen Club in Salzburg eine Ein
ladung zur Betheiligung an der .Jubelfeier anlässlich 
seines 25jährigcn Bestehen~ , welcher Einladung die 
Section Leohen durch Entsenduni,r des Berg- und Hiittcn
directors Otto Hin t c r h n b er als Delegirten nachkam 
und wofür vom genannten Club ein Dankschreiben , so
wie eine Denkschrift zu dieser Feier einlangte. 

,q) Vom Vorstande des k. k. Revierberg:unte:; in 
Leoben die Einladung zu 1lem aus Anlass der von Br. 
M;~jestiit dem Kai.;er dem Director K Sc d 1 a c z e k 
allergnädigst verliehenen Hittcrkrcuze des Franz Josef
Ordens am 29. Juli in J•;iscnerz stattfindenden Dccori· 
rungsfoste, bei welchem die Scction ebenfalls durch eine 
Deputation vertreten sein wird. 

11) Vom Freiherr v. l\fayr'sclrnn Wcrksdirector L. 
'I' h u nh a rt in Leoben ein Dankschreiben fnr das im 
Namen der Section iibcrsendetc Condolcnzschreibcn an
lässlich des Ablebens de~ Vereinsmitgliedes, Gewerken 
und Gutsbesitzers M a y r Franz Freiherrn v. l\f e l n h o f. 

V. Bergdirector Kaut h erstattet ein eingehendes 
Hefcrat iil1er da8 vom Tcplitzcr Vereine fitr die berg
baulichen Interessen im nordwestlichen Böhmen einge
langte, in Folge der BeHchliisHc des VI. Delegirtentages 
der iistcrr. Handels- und Gewerbekammern abgegebene 
(; 11tachten deH A dvocatc11 Dr. fl. Schneid c r, betref
fend die Abänderung der seiner Z.eit von diesem V ereinc 
hcschloHsenen Antriige zur SteuergeHetz\'Orlage, und be
antragt mit dieser Angelegenheit zuzuwarten , hiH die 
neue Hcgierun1rsvorlage iiber den Gesetzentwurf in Be
treff der allgemeinen Erwerbsteuer erfolgt und dann 
erst einen dic18bezilglichcn Bc~chluss zu faHsen , welcher 
Antrag einstimmig angenom111en und vom Obmanne dem 
Bcforenten der Dank für dieses Hcferat ausgesprochen 
wird. 

Die Sitzung wird hierauf geschlossen. 

V. Wall!, }'. llochl'll, 
Secrclär und Sehriftf'iihrcr. Obmann. 

l'acltven;amrnlung der ßerg- nnd Hiittenmänner im österreichischen Ingenieur- 111111 
Architnkten-Verein. 

(Schluss aus Vereins-Mitthcilungen, Nr. 7, Seite Ti.) 
Her Ofen henöthigte in 24 Stunden 1,5 m 8 gc- Durchmesser. Die Kiihlkilstcn waren doppelwandig 

dörrteH Holz und betrug die Temperatur im Hetortenofen und der Raum zwischen den beiden Wiinden war mit 
8;-,0-900° C. Mit den abziehenden I:auchgasen wurde kaltem Wasser gefüllt. Die in die Wasserkästen ein-
dcr. Holztrockenofen, ein Vorwllrmer und zum '!'heil auch gesetzten Kühlschlangen endeten schliesslich in einer 
ein Dampfkesael geheizt. Die Zn- und Abströmung der Gase Vorlage, in welcher sich der in den Kästen nicht con-
wurde durch in Sand gebettete Glockenventile gesteuert dcnsirte Schwefelkohlenstoff absetzte und aus welcher 
und dadurch die Hitze im Ofen entsprechend regulirt. Vorlage die ilbrigen zumeist aus Schwefelwaascrstoff be-

Die Kiihlanlage for beide Oefen bestand aus drei stehcn1len Gase durch ein Abzugsrohr über das Fabriks-
cisernen Kästen von 1,8 m Länge, 0,7 m Breite und dach weggeführt wurden. 
1,5 m Höhe und aus einer eisernen Kühlschlange (I<;isen- In einem Ofen wurden in 24 Stunden 13001.-,q 
rohr) von ungefähr ilO 111 Länge und 112 m lichtem Schwefel verarbeitet und hieraus 1250 kg Schwefel-



kohlenstoff, somit von 100 kg ungefähr 96 lcg Schwefel
kohlenstoff erhalten, welches Hesultat bei dem Umstande, 
dass andere Fabriken nur ein Ausbringen von circa 87° '0 

Schwefelkohlenstoff haben sollen, als ein llusserst gllnstiges 
zu bezeichnen ist. Gegeniiber dem idealen theoretischen 
~ usbringen von 118,4 6 C 82 aus 100 leg Schwefel ergab 
srnh jedoch noch immer ein Verlust rnn 22/> 010 • 

In Betreff der Hectification des Rohschwefelkoblen
stoffes erwähnt der Vortragende, dass circa 30 q dieses 
Productes in die oben erwiLhnte Blase gepumpt und 
hierauf in den unteren Theil derselben Dampf von zwei 
hir; drei Atmosphären Spannung eingelassen wurde. Schon 
nach 30 Minuten erwlirmte sieh die Blase und der in 
ihr befindliche Hohsrhwefelkohlenstoff auf circa 46° C 
nnd trat eine neuerliche Verdampfung ein. Die ent
weichenden Sehwefelkohlenstoffdlimpfe wurden durch Kilhl
sehlangen geführt, woselbst sieh dieselben eondensirten 
und der reine rcctifieirte Schwefelkohlenstoff floss sehliess
lieh in eine Vorlage ab. Aus dieser Vorlage wurde der 
reine Schwefelkohlenstoff entweder direct in die zum 
Versand bereiten eisernen nahtlos gesehweissten Fässer, 
welche auf 8-10 A tmospbliren Druck geprilft waren, 
gefüllt, oder in die mit Bleiplatten ausgeschlagenen höl
zernen Reservoirs geleitet, in welchen er deponirt blieb. 

Der sieh beim Heetificiren am Boden und an den 
Wänden absetzende unreine Schwefel wurde neuerlich 
zur Fabrikation von Schwefelkohlenstoff verwendet. 

Obgleich Schwefelkohlenstoff ein sehr tlitchtiger, 
feuergefährlicher, explosiver Stoff und überdies gesund
heitsschädlich ist, so ist doch bei der Fabrikation des
selben und seiner Behandlung keine Gefahr vorhanden, 
wenn alle gebotenen Vorsichten befolgt werden. Es ist 
daher eine Hauptbedingung bei der Fabrikation, dass 
die unter einander verbundenen Kuhlungen und Re
torten keine doppelseitige Luftzustriimung haben und 
dass iiberhaupt alle Arbeiten mit Schwefelkohlenstoff 
unter Wasser ge~ehehen. Trotz aller bei der Fabrikation 
von Schwefelkohlenstoff in der besagten Fabrik auf
gewendeten Vorsicht und einem sehr verlässlichen und 
gut eingeschulten A rbeiterpersohale geschah es doch, 
dass diese Fabrik im Frühjahre 1892 in Folge einer 
Explosion und des darauf folgenden Brandes gänzlich 
vernichtet wurde. Dieser Unfall wurde nach den Mitthei
lungen des Vortragenden dadurch herbeigeführt, dass 
durch muthmaasslich zu Obermilssiges Zuleiten von Dampf 
in den Hectificator eine zu rapide Entwicklung von 
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Schwefelkohlenstoff stattfand, welcher von der Retorte 
nicht giinzlich aufgenommen werden konnte. Es wurde 
daher der Versehlussdeekel der Vorlage hinausgetrieben 
und erg·oss sich ein Theil des Sehwefelkohlenstotfä über 
die Fabrikssohle. Um diesen Schwefelkohlenstoff zu ge
winnen, 1·ersuchte ein Arbeiter denselben in ein in der 
Fabrikssohle befindliches Cementreservoir' zu leiten. Rei 
Herstellung der zu diesem Zwecke niitbigen Ahflussrin1rn 
benützte der Arbeiter eine eiserne Haue, welche an 
dem Cem"entmauerwerk Funken gab und auf diese Weise 
den Schwefelkohlenstoff zur I<~ntzilnduog brachte. 

Nach kurzer Discussion, an welcher sieh die Herren 
k. k. Oberbergrath v. Ernst und die Bergingenieure 
Iwan und Ritter v. Ln s chi n betheiligten, sprach so
dann der Obmann dem Vortragenden den Dank für seine 
mit grossem Interesse und Beifall aufgenommenen Aus
führungen aus. 

Beim letzten Punkte der Tagesordnung, der Wahl 
des Bureaus der Fachgruppe für die folgende Session, 
angelangt, erkliirt. zunllehst der Obmann Hofrath R. v. 
Ho s s i w a 11, dass er bereits durch 16 .Jahre als Ob
rnann-Stellrnrtreter und durch 2 Jahre als Obmann der 
Fachgruppe vorstehe und mit Hüeksieht auf sein ziem
lich vorgeschrittenes Alter leider nicht mehr in dllr 
Lage sei, eine Wiederwahl seiner Person znm Obmann 
annehmen zu können ; er bitte daher die Faehgenmisen, 
von seiner Wahl abzusehen und ein anderes Vereins
mitglied zum Obmanne w!lhlen zu wollen. 

Nachdem noch Herr Centraldireetor He y r o w s k y 
zu diesem Gegenstande das Wort ergriffen und dem 
zurücktretenden Obmann fllr seine vielj!lhrige stet,; h11-
reitwi11ige und pflichteifrige Amtsfllhruug den Llank 
aller Fachgenossen in warmen Worten zum Ausdrucke 
gebracht hatte, wird zur Wahl geschritten und wurden 
per Acel11mation einslimmig gewllhlt: 

Zum Obmann k. k. Oberbergmth Anton R II e k er, 
zum Obmann-Stellrnrtreter ßetriebsdireetor Alois P e i t h
n er H. v. Lichtenfels und zum Schriftführer 
k. k. Bau- und Maschineniugenieur Carl Haber man n. 
Ferner wurden in den Arbeitsausschuss gleichfalh1 ein
stimmig gewllhlt die Herren: Oberingenieur Dr. Moriz 
Caspaar, k. u. k. Montansecretltr Heinrich Freih. v. 
F o u 11 o n, ßetriebsdirector Eduard Go e die k e uuil 
k. k. Hergrath Adolf G s tli t t n er. C. H. 

V crsammlung \'Olll 20, April 189iJ, 
Der neu gewilhlte Obmann, k. k. Obcrbergrath Anton liehen Dienste und fügt noch den Wnm1ch bei , das;i es 

R ii e k er: eröffnet die Versammlung, d:mkt in warmen ihm noch viele .Jahre gegönnt. sein miige, in ungc-
Worten für die auf ihn gefallene Wahl und begrüsst sehwilehter körperlicher und geistiger Fri:iche :rn den 
den Obm:inustellvcrtreter und Sehriftfitl1rer, sowie das Arbeiten des Vereines und der Fachgruppe 'J'heil 1111 

neu gewählte ArbeitReomiti~. Sodann hält er eine warme nehmen. (Beifall.) 
Ansprache an den scheidenden Obmann, Herrn IIofrath Herr Hofrath Ross i w all dankt hierauf fnr die 
Hitter v. Ross i w a 11, in welcher er ihm den Dank freundliche Anerkennung und erklilrt, dasH er bis an sein 
ausspricht für die dem Vereine und namentlich der Lebensende stets so wie bii;her allen F11ehgenosse11 ein treuer 
l•'achgruppe in seiner langj:Lhrigen Eigenschaft als Ob- Freund uud College und dem Vereine m{d der Fachgruppe 
lll:mnstellvertreter und als Obmann geleisteten cn1priess- ein treues Mitglied hlcih1m werde. (Lehhaftm· Beifall.) 



Hierauf hält Ingenieur Wolfgang Wendel in seinen 
angekündigten Vortrag 

„Ueber die elektrische ltraftübertragung am Ziegler-
Schacht bei Nürschan", 

welcher Vortrag durch eine ganze Reihe von prächtig 
ausgeftlhrten Zeichnungen und Photographien, sowie von 
ausgestellten Modellen wesentlich unterstlitzt wurde und 
auch den lebhaftesten Beifall seitens aller Anwesenden 
fand. 

Nach einigen einleitenden Worten, in welchen der 
Vortragende hervorhob, dass die bezeichnete Anlage die 
erste auf einer österreichischen Grube im grösseren 
Maasse durchgeführte elektrische Kraftübertragung sei, 
welche von dem Wiener Hause Si cm e n s & Ha l s k e 
ausgeführt wurde, bespricht derselbe zunächst die elek
trisclie Kraftübertragung im Allgemeinen und sodann die 
Anwendung derselben auf der genannten Schachtanlage. 
Nachdem die diesbezüglichen Ausführungen von allge
meinem Interesse sein dürften, so sollen dieselben auch 
in ausführlicherer Weise besprochen werden. Vorläufig 
wird aber nur der erste Thcil des Vortrages mitgetheilt, 
weil der zweite Theil in einem separaten Artikel des 
IIauptblatteR demnächst besprochen werden wird. 

Unter der elektrischen Kraftübertragung, führte der 
Vortragende aus~ verstel1t man die Umwandlung von 
mechanischer Energie iu elektrische, Weiterführung der 
elektrischen Energie an einen beliebig entfernten Ort 
und Rückverwandlung derselben wieder in mechanische 
Energie an diesem Orle. Jede elektrische Kraftllbertra
gung umfasst sonach drei '!'heile : 

1. die sogenannte Primär - Anlage, das ist jene 
~Helle, wo die vorhandene mechanische Energie in elek
trische verwandelt wird ; 

2. die Lei tun g als Fortführungsmittel der Elek
tricitlit und 

3. die sec und l1 r e Anlage , das ist die Arbeits
stelle, an welcher die zugeführte elektrische Energie in 
mechanische zurück verwandelt und diese nutzbar ge
macht wird. 

Die Verwandlung der mechanischen Energie in 
elektrische Energie in der Primär-Station geschieht durch 
die bekannten dynamo-elektrischen Maschinen. Das In
d1wtionsprincip derselben ist allgemein bekannt. 

Wenn in einem sogenannten magnetischen Felde 
(man nennt die Wirkungssphll.re eines Magnetes NS das 
magnetische I<'eld desselben, siehe l•'ig. 1 bis 6) sich eine 
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Windung aus Draht dreht, so wird die zur Drehung 
aufgewendete mechaniscl1e Energie in elektrische Energie 

1 

/'{ \ / 
' ·, 

-----lo.,', 

Fig. l 

J{ 

Fig. 2 

verwandelt, indem 
in dem Drahtring ein 
elektrischer Strom 
entsteht. Je nach
dem nun sich die 
Drahtwindung in 

dem einen Sinne 
(Fig. 1) oder in 
dem anderen Sinne 

(Fig. 2) dreht, ttiesst 
auch der elektrische 
Strom in verschiedener 
Richtung durch die 
Windung. Oeffnet man 
diese Windung und 
schliesst man die Enden 
des Drahtes an zwei 

metallische Schleifringe (Collector) an , auf welchem 
zwei Metallbürsten schleifen , so kann man den in 
der sich drehenden Windung indicirten elektrischen 

/ ..... 

Fig. 3 Strom beliebig 
wohin weiter lei
ten (Fig. 3). In 

... • Wirklichkeit be
steht der roti
rende Theil einer 

Dynamomaschine, 
der sogenannte 
Anker, aus ei11e1· 

grossen Anzahl von Drähten zur Verstärkung des Stromes. 
Die im Anker indicirten elektrischen Ströme sind von Natur 
Wechselströme, indem bei jeder halben Umdrehung der 
Windung der elektrische Strom seine Richtung, in der 
er durch die Windung tliesst, wechselt. I•~s liegt dies in 
der Natur der Induction. Die Drähte des Ankers können 
jedoch derart geschaltet und mit dem eigens gebauten 
Collector derart verbunden werden , class der an die 
Schleifbürsten anschliessende sogenannte ll.ussere Strom· 
kreis nur vom Stromimpulse der gleichen Richtung, vom 
sogenannten Gleichstrome, durchflossen wird. 

Im Nachfolgenden soll nun speeiell die elektrische 
Kraftilbertragung mittelst Gleichstrom noch Weiters be· 
sprochen werden. 

(;;;dilnss folgl.) 

Notiz. 
Mo11tm1lst.lscher Verein in Australien. A111 4. April l8H3 

hat sich zu Atlelnide ein solcher Verein unter dem Titel .Austral· 
asian Institute of Mining Engineers" constituirt, dessen Zweck 

in <lnr Pflege <ler herg- un<l hiittenmiinnischen Wi~senschaft nn<l 

Praxis, sowie in Hebung der Wohlfahrt <ler Leim Montanwesen 

Bediensteten besteht. Priisi<lent ist Henry A y r es un<l Secrl'tür 

Uriah Dutlley, •li.rGriin<ler tles Vereines. (lron, 18H3, Nr. lOül, 

S. 3H9), H. 

llrnrk VOil Got.t.liel1 <liat.el & Comp. ill Wien. Ver111ltwortliclrnr llP<lllct~ur Cnrl voll Erllat. 
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Berg- uml htittemniinnischer V crcin für Steiermark und Kärnten. 
Scction Klagenfurt. 

Protokoll der Sitzung des Centraluusschusscs, nbgchaltcn In Klagenfurt am 15. Augu!<t 1893. 

Anwesende: Vereinspräsident Oberbergrath Ferdinand b er ich t für das ab1rnlaufene VereinAjahr vorzutragen. -
See 1 an d als Vorsitzender und die Centralausschuss- Der Bericht wird ohne Debatte genehmigt. 
mitglieder, beziehungsweise Ersatzmänner: F. Ku p e 1- Anträge werden nicht gestellt; Prof. Oberberg
wiese r, F. Roch e lt, V. W a 1 t l für die Section rath F. Roch e lt behält sich die Einbringung eines 
Leoben und H. Hinterhuber, G. Punzengruber Antrages ftlr einen späteren Zeitpunkt vor, nachdem 
für die Section Klagenfurt. heute zunllchst auf die Abwickelung der Geschäfte des 

Der Vorsitzende begrilsst die versammelten Aus- Bergmannstages Hücksicht zu nehmen sei. Damit er
schussmitglieder, legt die Tagesordnung vor und er- scheint die Tage8ordnung erschöpft und folgt Sitzungs
sucht den Vereinssecretilr A. Br u n l e c h n er, den Jahres- schluss. 

Protokoll der Genernlver!lammlung, abgclinlten in Klagenfurt nm 15. August 1893. 
Der Vorsitzende Vereinspräsident Oberbergrath Fer- , der Hangstellung der Bergakademien vom Abgeordneten

dinand See 1 an d eröffnet die Generalversammlung; über 1 hause angenommen wurde. 
seine Aufforderung verliest der VercinssecretUr den Behufs wirksamer Vertretung der Stan<lesintere~sen 
Jahresbericht: trat die Section Leoben dem gemeinsamen Verbande 

Hochgeehrte Versammlung! des Technikerstandes, der durch die ständige 
Seit der letzten, am T. August v. J. in Leoben Delegation des IIL österreichischen Ingenieur- und Archi

abgehaltenen Generalversammlung hat sich unserem Vereine tektentages in Wien reprilsentirt wird, bei; letztere war 
wieder in zahlreichen Fällen Gelegenheit geboten, in den auch bereits in der Lage , für montanistische Bcstre
schwebenden montanistischen Fragen Stellung zu nehmen, bungen einzutreten, indem sie um die formelle Aner
so dass die beiden Vereinssectionen theils für sich, theils kennung der k. k. Bergakademien als Hochschulen beim 
aber im Anschlusse an andere Corporationen filr die hohen k. k. Ackerbau-Ministerium petitionirte. 
Wahrung und Förderung der bergbaulichen Interessen In Angelegenheit der mehrfach , insbesondere seitens 
eintreten konnten. Sie finden die diesbezilglichen Be- des Vereins für die bergbaulichen Interessen im nord
strebungen ausfilhrlich in den Sitzungsprotokollen der westlichen Böhmen angeregten Action wegen A b il n de
beiden Sectionen niedergelegt, es sollen desshalb im Nach- r u n g des Gesetzentwurfes li b er die Steuer
folgenden die einzelnen eingeleiteten Maassnahmen, sowie r e form bez ü g 1 ich der Bes teuer u n g der ß e r g
die erzielten Arbeitsergebnisse nur im Kurzen dargelegt baue schlossen sich die beiden Verein~sectionen den 
werden. Resolutionen des Teplitzer Vereines an, verschoben in-

Die von den beiden Sectionen und von allen übrigen dessen weitere Sehritte bis zur Einberufung der pro-
Montanvereinen Oesterreichs an das hohe Abgeordneten- jectirten Delegirtenconferenz der österreichischen Montan
haus in Angelegenheit des Gesetzentwurfes il b er vereine in Wien, bei welcher Herr Dr. Josef Lug g in 
die Aufstellung von Betriebsleitern beim mit der Vertretung der Section Klagenfurt betraut ist. 
Bergbau gerichteten Petitionen ergaben, dass der vom In Uetreff des Gesetzentwurfes über den 
Berichterstatter, Abgeordneten lngenieurSiegmund, aus- Schutz der Oberfläche gegen Gefährdung 
gearbeitete Entwurf, sowie auch die Resolution bezüglich d u r c h den B er g b bau und die Er s a t z I eist u n g 



für Bergs c h ii den petitionirte die Section Leoben 
sclbststündig an das hohe Abgeordnetenhaus, während 
die Scction Klagenfurt sich an die im gleichen Sinne 
abgefasste Petition des Teplitzer V crcines, der mit dem 
Montanverein in dieser A ngelcgcnhcit voranschritt, an
schloss. 

Sich in der Hauptsache an den letztgenannten Verein 
anlehnend, richtete die Section Leoben eine Petition an 
d a s h oh c H a n d c l s - 1\1 i n i s t c r i um betreffs des neuen 
Eisenbahn - n et rieb sr e g l e m e n t es. 

Die Section Klagenfurt leitete 11ber Ersuchen des 
iisterreichii<chen Ingenieur- nnd Architektenvereines eine 
Eingaue, betreffend die Einräumung des Wahl
r c eh t c s an d i c Tc c h n i k c r und die V i r i 1-
s t i mm e d er He c t o r e n, an die Landtage von Kärnten 
und Krain; ersterer lehnte es ab, dermalen in der ange
regten Frage Stelhm!?,' zu nehmen, letzterer aber konnte 
diese Petition wegen Sessionsschlusses nicht mehr er
ledigen. 

Im Anschh1ssc an den Industriellen Club in Wien 
petitionirtc die Scetion Klagenfurt beim hohen Ab
geordnetenlrnusc in Betreff der Schaffung c in es 
C h c c k g e s e t z c s. 

Heide VereinsRectionen petitionirtcn im Anschluss 
an den 'J'eplitzer V crein bei dem hohen k. k. A<ikerbau
Ministerium, sowie bei dem hohen k. k. Ministerium 
des Innern in Betreff der I~r ziel 11 n g ein es Aus
g 1 eiche s der Bergbau- und der Q u e 11 e n b e
s i t z c r v o n 0 s s e g g - 'l' e p 1 i t z. 

Schon zu Beginn des Kalcndei:jahrcf!, nllmlich in 
der Sitzung am 22 .. Hlnner, beschloss der Ausschuss 
der Scction Klal'!'enfurt, die Vor bereit u n gen für den 
auf dai> laufende .Jahr in AuRsicht genommenen A 11-
g e mein c n Bergmannstag einzuleiten, und nach
dem zu diesem Schritt unirnre Schwester1'ection Leoben 
und alle anderen rnaassgebcndcn Faetoren ihre Zustim
mung gaben, sowie auch ihre weitere Mitwirkung zu
sagten, konnte die Section Klagenfurt alsbald an die 
Bildung des vorbereitenden Comites gehen. Dasselbe 
hielt am 20. Februar seine orAte Sitzung ab; an diese 
schlossen sich bis heute 20 weitere Vereinigungen des 
VolleomiteH, sowie zahlreiche Sitzungen der Subcomites, 
und slimmtliche in Kl:1genfurt domieilirende Sectionsmit
gliedcr folgten der Einl:1d11ng, in das Comite einzutreten, 
das dann auch einzelne andere ausserhalh des V creines 
stehende Persönlichkeiten cooptirte. 

Die vorbereitenden Arheilen waren insoforne bald 
von günstigen Erfolgen begleitet, als es sich schon in 
kurzer Zeit zeigte, dass durch die Munificenz des hohen 
Ackerbauministeriums und durch die Opferwilligkeit des 
österreichischen Montanisticnms die Durchführung des 
Unternehmens vom finanziellen Standpunkte aus als 
gesichert zn betrachten sei. 

Unter diesem günstigen Eindrucke arbeitete das 
Comite mit vermehrtem Eifer an der Lösung der ihm 
geHtellten, sicherlich nicht unschwierigen Aufgabe, und 
wenn der Glanz der Festlichkeiten der gegenwärtig 
tagenden gros~en montanistischen Versammlung auch 
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nicht an jenen heranreicht, der ihre letzten Vorgänger 
umgab, so wird man sich gleichwohl der Ueberzeugung 
nicht verschliessen können, dass mit vereinten Kräften 
ein den Local- und Zeitverhältnissen entsprechender 
w11rdiger Erfolg erreicht wurde. 

Beide V ereinssectionen hielten im Gegenstandsjahre 
v i er A u s s c h u s s - S i t z u n g e n , und am 11. Mai ihre 
Jahresversammlungen ab, bei welcher Gelegen
heit mehrere interessante Vorträge, deren Inhalt aus 
den bezüglichen Protokollen zu entnehmen ist, gehalten 
wurden. 

Der M i t g l i e d e r s t a n d der Section Leoben be
trägt gegenwärtig 319 gegen 32::1 bei der letzten Ge
neralversammlung ausgewiesenen Mitgliedern. 

Die Section Klagenfurt zählt derzeit 116, gegen 
122 Mitglieder im Vorjahre; somit besitzt der Gesammt
verein gegenwärtig 4 3 5 Mitglieder. 

Der Ausfall von 10 Vereinsgenossen wurde theils 
durch Domicil wechsel , theils aber leider durch den Tod 
mehrerer .Mitglieder verursacht, deren Hingang wir als 
den Verlust altbewährter, dem Verein seit vielen Jahren 
treu anhänglicher Fachgenossen betrauern; es sind dies 
unsere Freunde, die Herren: Gewerke F ruh wir t h, 
Freiland, Oberingenieur Alois Ku s e bau c h, Zeltweg, 
Ilochofenverweser Albert Tun n er, Leoben, Verwal
tungsrath J. M. Rothauer, Klagenfurt, Hüttenver
walter Cornel Br o dm an n, Waldenstein, Director a. D. 
Hudolf S k o g l i t R c h, Klagenfurt. 

Die Verdienste der Verstorbenen sind an anderer 
Stolle bereits gewtlrdigt 'vordon, bewahren Sie den
selben ein ehrendes , treues Angedenken. 

Der S t an d d e s g e m e ins am e n 
Medaillen fon des stellt sich mit 1. Jän
ner 1892 auf 
Zinsen bis 1. Juli 1892 . 

Zusammen: 
Ausgabe für das Ehrenmitglieds-Diplom 

fl. 632,24 
" 12,64 
fl. 644,88 

fUr Herrn Generaldirector C. A. R. v. Frey „ .36,32 _....;..:. __ ...;....._ 

Zinsen bis 1. Jänner 1893 . 

Bestand mit 1. Jänner 1893 

bleibt Rest: fl. 608,56 
)1 12,52 

fl. 621,08 
Wir glauben nicht zu fohlen, wenn wir am Schlusse 

unseres Geschäftsberichtes eines Umstandes gedenken, 
auf welchen bereits der Vorstand unserer Schwester
section gelegentlich der Leobener Jahresversammlung 
hinwies; es betrifft dies das Verhältniss der jüngeren 
Fachgenossen zu unserem Verein. Zur Erreichung der 
von demselben angestrebten Ziele ist die Mitwirkung 
s il m m t 1 i c h e r V er e i n s m i t g l i e d er wllnschens
werth; für die fortdauernde Prosperität des Vereines 
erkennen wir es als eine Nothwendigkeit, dass seinen 
Bestrebungen auch seitens der jüngeren Kräfte ein leb
haftes Interesse entgegengebracht werde. 

Darauf hin, dass es durch geeignete Maassnahmen 
gelingen möge, auch diese Kreise fester an den Verein 
anzugliedern, ihre active Theilnahme zu gewinnen -
und mit dem schliesslichen Wunsche, dass die beiden 
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Schwestersectionen im Zusammenwirken wie bisher Hand 
in Hand an die Lösung der schwebenden montanistischen 
Fragen fortarbeiten und gemeinsam das festgesetzte Ziel, 
die :Förderung der fachlichen allgemeinen und speciellen 
Interessen verfolgen mögen , bringen wir lbuen ein 
treu-kräftiges Glückauf! 

Der Secretär und Der Obmann 
Scl1riftführer: und Vereinspräsident: 

A. Brunlechner. F. Seelnnd. 
Dieser Bericht wird von der Generalversammlung 

ohne Debatte zur Kenntniss genommen. 
Anträge werden weder seitens des Centralaus

schusses, noch von Vereinsmitgliedern eingebracht. 

Der Vorsitzende theilt mit, dass mit Schluss dieses 
Jahres seine dreijährige Functlonspcriode als Vereins
präsident ablaufe und das Präsidium des Vereines mit 
1. Jänner 1893 statutengemäss wieder an die Section 
Leoben übergehe; aus diesem Anlasse dankt der Vor
sitzende für das ibm vom Verein stets entgegengebrachte 
Vertrauen und scbliesst mit einem Glückauf! auf das 
fernere Gedeihen desselben die Versammlung. 

August ßrunleclmer, 
dz. Vereinssecretär und 

Schri ftfii hrer. 

F. Seeland, 
Vereinspräsident. 

Montan-Verein für Böhmen. 
Prolokoll über die Sitzung des Yereinsaussclrnsses am !). September 1893, 

Der vorsitzende Vicepräsidcnt, Bergdirector Scher k s, 
eröffnet die Sitzung mit der Mittheilung, dass der Vereins
präsident in Folge Erkrankung am Erscheinen verhin
dert sei und geht an die Erledigung· der Tages
ordnung. 

1. Verificirung des letzten Sitzungsprotokolles. 
Nachdem das Protokoll seinerzeit den Vereinsmit

gliedern zugekommen ist und von keiner 8cito gegen 
die Fassung desselben eine Einwendung erhoben wurde, 
erklärt der Vorsitzende das Protokoll für verificirt. 

II. Vortrag der Einläufe und geschäftliche Mitthci
lungen. 

1. Der Obmann des Carlsbader Revieres dankt für 
die Unterstützung an die Hinterbliebenen bei der lfata
strophe in Gutschirn. - Zur Kenntniss genommen. 

2. Der Verein in Leoben schickt ein I~xemplar 

einer Eingabe an das k. k. Handelsministerium, betreffend 
das neue Eisonbalm-Betriobsroglemcnt. - Wird zur. 
Konntniss genommen. 

3. Der Monlanverein in Wien sendet die Brochuro: 
„Der socialdemokratische Zukunftsstaat." Wird zur Kcnnt
niss genommen. 

4. Der Verein in 'l'eplitz sendet eine Petition an 
das Abgeordnetenhaus iir Betreff des Gesetzentwurfes 
über Bergschäden. 

5. Der Montan-Verein hat den Verwaltungsbericht 
an die k. k. Berghauptmannschaft für das Jahr 18!)2 
erstattet. 

6 .. Der berg- und hiittenmännische Verein in Fal
kenau befragt in Betreff des Verhaltens des Montan
Vereins gegenüber der Feier des 1. Mai. Demselben 
wurde geantwortet, dass vor zwei Jahren der Verein 
sich dahin ausgesprochen hat, die l<'rage sei als eine 
locale anzusehen, welche im Schoosse der einzelnen lo
calen Vereine je nach den Verhältnissen in den Revieren 
zu regeln sei, dass allgemeine bindende lleschliisse nicht 
gefasst worden könnten , und solche auch nicht llherall 
eingehalten werden würden, sowie endlich , dass die 
Dienstordnungen auf das Vers!iumniss der Arbeit vom 
1. Mai keine andere Strafe enthalten, als für sonst ver
säumte Schichten. - Wird zur Kenntniss genommen. 

7. Das k. k. Ackerbauministerium macht di!l Mit
theilung, dass im Jahre 18H,l Industrie Ausstellungen 

in Antwerpen und Madrid stattfinden werden, wegen 
eventueller Beschickung derselben. - Zur Kenntniss. 

8. Der Verein in Tcplitz ladet zu gemeinsamem 
Vorgehen in Sachen der Steuerreform ein. Es wurde 
demselben geantwortet, dass, nachdem der Gesetzentwurf 
iibor die Erwerbsteucr durch eine neue Regierungsvor
lage ersetzt werden soll , das Erscheinen der letzteren 
erst abzuwarten wäre, um seitens der Fachvereine m 
gemeinsamer Action eventuell Stellung zu nehmen. 
Wird zur Kenntniss genommen. 

fJ. Ilergdirector G. Z e i 11 er in Pilsen nimmt die 
Wahl zum Rechnungsrevisor flr das Jahr 1893 an. 

10. Die Prager Handels- und Gewerbekammer ladet 
zur Aousserung über eine im gesetzlichen Wege zu ver
fügende weitere Boschrllnkung der Verwendung jugend
licher Arbeiter und weiblicher Hilfskrllfte bei gewerb
lichen Betrieben ein. - Hinsichtlich der im Vereine ver
tretenen industriellen Betriebe mit dem Beisatze abge
geben, das8 für den Bergbau das Gesetz vom Jahre 188-1 
dies falls maassgebond ist, dessen Handhabung der Borg
behilrde obliegt. - Zur Kenntniss genommen. 

11. Die Duxor Kohlenwerke „Fortschritt" ersuchen 
um die Herabsetzung des Voreinsbeitragos in Folge der 
Betriebsroduction nach dem Wasseroinbruche im Mai 1892. 
Die zugestandene Ermllssigung wird nachträglich ge
nehmigt. 

12. Die erste böhmische Zinkhütten- und Bergbau
Gesellschaft tritt dem Vereine als Mitglied bei. 

13. Das Corniti\ für die Ccntenarfeier .Josef ReRsel's 
sendet ein Buch iibor das Lohen und Wirken Ressel's. -
Es wurde dem Comitll der Dank ausgesprochen. 

14. Der Vereinspriisident Sc h r ö e k e n s t ein über
sendet ein Exemplar eines Berichtes über den Kladnoer 
Striko im .Jahre 189a. Es wird beschlossen, diesen Be
richt vervielfältigen zu lassen und an die Mitglieder zu 
vcrthcilen, woran sich Uber Anregung des Dir. J. l<' i t z 
ein Meinungsaustausch über die bisherigen Strikes 
knllpft, sowie libor das seitens der Werke zu be
obachtende Verhalten nach beendigter Bewegung. Der 
Vorsitzend o ist der Meinung, dass der letzte Aus
stand keine eigentliche Lohnbewegung war, sondern 
wie kein anderer seiner Vorgänger den Charakter einer 
Hocialistischen Action tmg, zu der die Parole von aus11en 



gegeben wurde. Auch er befürwortet ein einvernehmliches 
Vorgehen aller Werke eines Revieres nach beendigtem 
Ausstande und wird es mit Genugthuung begriissen, 
wenn der Vorredner hiezu bald die Anregung gibt. -
Ein Antrag wird hiezu nicht gestellt. 

15. Der Montan-Verein richtet oine zweite Petition 
an das Abgeordnetenhaus behufs Abänderung des Ge
setzentwurfes über Bergschäden. Die Petition, welche 
im Abdrucke nicht vertheilt wurde, wird verlesen und 
nachträglich genehmigt. 

HO 

III. Petition an das k. k. Ackerbau_ministerium in 
Betreff der Sanirung passiver Bruderladen. Der Secretär 
macht auszugsweise Mittheilung von dieser Petition, welche 
im Sinne des Beschlusses in der letzten Ausschuss-Sitzung 
über Antrag des montanistischen Vereines in Pilsen 
verfasst wurde. Es werden darin die Gefahren betont, 
die eine weitere Verzögerung der seit vier Jahren schwe
benden Bruderladenreform mit sich bringt und auf die 
Bestimmungen hingewiesen, welche der endgiltigen He
gelung dieser hochwichtigen Frage im Wege stehen. 
Solche Schwierigkeiten sind namentlich bei Werken, 
welche der Erschöpfung entgegengehen, nicht zu über
winden und wären nach dem grachten des Vereines nur 
dadurch zu bewältigen, dass eine percontuelle Kürzung 
der liquiden Forderungen nach demselben Maassstabe 
wie fUr die zuküftigen Provisionen für zulilssig erklärt 
wtlrde. Die Petition empfiehlt die Bildung grosser Bruder-

laden unter Staatsaufsicht etwa für ein ganzes Land, 
sowie die Einführung des Umlagsverfahrens nach dem 
Beispiele der Unfallversicherungsanstalten. - Die Petition, 
welche nicht im Abdruck vertheilt wurde, wird zur 
Kenntuiss genommen. 

IV. Antrag auf Drucklegung der Formularien für 
die Bruderladenrechnungen. Dieser vom Oberbergver
walter Mayer in N ucic gestellte Antrag wird mit dem 
Beisatze angenommen , die Drucksorten den Mitgliedern 
gegen Kostenvergiitung zur Verfügung zu stellen. 

V. Petition an die hohe Hegierung in Betreff der inun
dirten Ossegg·er Kohlenwerke. Dem Beispiele des Teplitzer 
Vereines folgend, wurde eine Petition wegen Wiederinbe
triebsetzung der Dux-Ossegger \V erko dem k. k. Acker
bauministerium und dem Ministerium des Inneren über
reicht. Nachdem dieselbe im Abdruck an die Mitglieder 
vertheilt wurde, wird vom Verlesen Umgang genommen 
und die Angelegenheit gebilligt. 

VI. Freie Anträge. Der Vors i t z e n de bespricht 
den allgemein befriedigenden Verlauf des letzten Berg
mannstages in Klagenfurt und den Beschluss, den nächsten 
im Jahre 1897 in 'l'eµlitz abzuhalten. Es wird beschlossen, 
nach Begrüssung des Riirgermeisters der Stadt Teplitz 
auf die Bildung eines Comites hinzuwirken~ in welchem 
alle Fachvereine in Böhmen vertreten sein sollen. 

Geschlossen und gefertigt: A. Scherk!'!. 

Berg- und hüttenmännischer V crein in Miihr. - Ostrau. 
Ausschuss-Sib:u11g vom 10. S!•ptember 18!1:J. 

Vorsitzender: k. k. Hergrath \V. ,J i c 1 n s k y. An- 2. Eine Zuschrift der Erzeuger des neuen Sprong-
wesend die Ausschussmitglieder: J. Spot h, J. H y b n er, stoffes „Dahmenit" wird in dem Sinne beantwortet, dass 
H. Mo 1 in e k, K. U i z e k, J. Pop p e. ein Vertreter der Firma in Os trau einige Versuche am 

1. Die k. k. Berghauptmannschaft in Wien, welche Wilhelmschachte, mit l~rlaubniss der Direction der k. k. 
über Auftrag des hohen k. k. Ackerbauministeriums ein priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn, vornehmen wolle, zu 
Gutachten tlber die As h wo r t h'llehe Sicherheitslampe welchen die P. T. Gewerkschafts - Vertreter eingeladen 
verlangt, wird ersucht, eine solche Lampe auf Kosten werden würden. 
des Vereines anschaffen zu wollen, damit dieselbe einer J 1• • • oppe m. p., W. ,Jicinsky m. p., 
gründlichen Probe durch die Herren Spot h und Mo 1 in e k d. z. Schriftführer. d. 7.. Obmann. 
unterzogen werden könne. 

Montanistischer Club fiir die Bergreviere Tc11litz, Brilx und Komotau. 
Am 6. und 7. August unternahm der Club einen 

Ausflug in das Falkenauer Revier. Zunilchst hatte man 
die Besichtigung der Königsberger Briquettefabrik bei 
Falkenau im Auge. Die Abfahrt erfolgte Früh 4 Uhr 
52 Minuten von 'feplitz, in Dux uud Brüx schlossen 
sich einige Mitglieder und in Falkenau die Vertreter 
des berg- und hüttenmlinnischen Vereins für die Reviere 
I!'alkenau , Carlsbad und Elbogen der wissenschaftlichen 
Excursion an. 

In Königsberg tlbernahm Herr Pö 1 z, Director der 
Briquettefabrik, die Führung und gab die nöthigen Er
klärungen. 

Der Nachmittag wurde noch zu einer Fahrt nach 
Franzensbad benutzt, von wo alsdann nach Unterreichenau 
gefahren wurde, um die Wasserhaltung, sowie die dor-

tigen Tagbaue zu besichtigen. Nach Falkeuau zurück
gekehrt, gab es am Abend im Gasthause zum „ Kaiser 
von Oesterreieh" eine gesellige Zusammenkunft. Nach
dem Herr Ingenieur Gr e g er (Obmann Falkenau) die 
Anwesenden begrüsst und Herr Verwalter M ü 11 er (Ob
mann Teplitz) in warmen Worten erwidert hatte, wurden 
noch einige Stunden bei den heiteren Klängen der 
Rad 1 e r'schen Bergcapelle nach echt bergmännischer 
Weise zugebracht. 

Am nächsten Morgen wurde in die Revierkarte Ein
sicht genommen und sodann nach Davidsthal gefahren, 
wo die Werke des Herrn J. S t a r k, ferner die Brilannia
Schächte besichtigt wurden. 

Mit vollster Befriedigung wurde am Abend die 
Rückreise angetreten. 
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Fachversammlung der ßerg- und Hiittenmänner im österreichischen Ingenieur- nnd 
Architekten-Verein. 

(Schluss von S. 86 aus "Ver.-Mitth." Nr. 8.) 

Bei den ersten elektrischen Maschinen wurde das wie man bei der Kraftübertragung mittelst Pressluft den 
magnetische Feld NS durch einen permanenten Hufeisen- Atmosphärendruek derselben und die Menge unterscheidet, 
magnet gebildet, der andauernd magnetisch war. Heutzu- Fig. ß. also Luftspannung und 
tage verwendet man elektrische Magnete, welche nach dem, Luftmenge, unterscheidet 
von Werner v. Siemens aufgestellten dynamo-elektri- man bei dem elektrischen 
sehen Prineipe erregt werden. Es ist bekannt, dass, wenn j{ Strom Stromspannung und 
man um einen unmagnetisehen Eisenstab einen Draht zu Stromstärke, auch S~rom-
einer Spule wickelt und durch dieselbe einen elektrischen menge genannt. Es ist 
Strom sendet, der Eisenstab magnetisch wird. Dieses bekannt , dass, je höher 
Prineip wird nun zur Bildung eines magnetischen Feldes die Luft bei der pneuma-
einer Dynamomaschine zur Bildung der Magnetpole NS tischen Kraftübertragung 
angewendet. Der durch die Drehung des Ankers er- gespannt ist, desto weni-
zeugte elektrische Strom wird nämlich zur Magnetisirung ger Luft benöthigt wird, 
der Magnetsehenkel der Dynamomaschine verwendet. Es wn eine be~timrute Ener-
gesehieht dies in der Weise , dass man den fiusseren ---- gie zu 1lbertragen und 
Stromkreis zunächst in Spulenform den Magnet NS der desto enger können also 

Fig. 4 Dynamomaschine umßies- in diesem bestimmten Falle die Rohrleitungen sein. Analoges 

s 

sen lässt und dann erst gilt bei der elektrischen Kraftübertragung. Der elektrische 
weiter leitet (l!'ig. 4). Strom wird durch Metall-, z.B. Kupfcrdr!lhte fortgeleitet. 
Selbstverständlich wird .Je höher ich die Spannung des Stromes neh_me, 
nicht der ganze Strom desto kleiner kann die Stromstärke und desto klemer 
zum Magnetisiren aufge- kann der Querschnitt des Kupferdrahtes sein und mit 
wendet, denn sonst wiirde diesem der Preis der Leitungsanlage, welcher bei halb-
die Maschine ja keine wegs grösserer Entfernung schon ganz bedeutend m s 

Nutzleistung besitzen, Gewicht fällt. Aehnlieh wie aber bei einer Pressluft-
sondern nur wenige Pro- lcitung mit zunehmender Rpannung der Luft die Dieht
eente desselben , circa haltung der Hohrleitung immer schwieriger wird, und 
:3°/0 bis 4° 0 , wilhre11d in den Flanschen der Rohre Luft austritt, ebenso wllchst 
der ilbrige 'fheil des elek- auch mit zunehmender Spannung des elektrischen Stromes 
trisehen Stromes durch die Isolationsschwierigkeit und an den Porzellan - Isola-

den äusseren Stromkreis absehliesst und nutzbar gemacht toren, auf welche die Kupferleitung gespannt ist, fiiesst 
werden kann. Eine solche nach J<'ig. 4 geschaltete elektrischer Strom zur l~rde. So angenehm es also wllre, 
Maschine heisst Hauptstrom- o d er S er i e n- im Interesse der Ililligkeit der Leitungsanlage möglichst 
M a s eh in e. Da nur circa 3°Jo zur Magnetisirung auf- hochgespannten Strom zn nehmen , so ist doch durch 
gewendet werden , so ist es nfoht nöthig , den ganzen die zunehmende Jsolations1:1ehwierigkeit eine obere Grenze 
Strom, welchen die _Maschine erzeugt, durch die soge- gezogen. In Bergwerken wird es sieh im Allgemeinen 
nannten Erregerspulen des l•'eldmagnetes zu leiten. Es nicht empfehlen, mit Spannungen llber GOO Volts zu 

Fig. 5. genügt , wenn man eine arbeiten , wenn sieh auch Spannungen von tausenden 

s 

Abzweigung aus so dtlnnem von Volts ober Tags vortrefflich isoliren lassen. 
Dr.aht macht, dass eben Aehnlieh wie sich ein Druckluftmotor durch eine 
nur die zur Maguetisirung kleine Aenderung an der Steuerung als Compressor ver-

nöthige Strommenge wenden lltsst, so lilsst sieh auch analog die Dynamo-
durehfliesst. Eine solche maschine als Elektromotor verwenden. Wenn man den 
Maschine (Fig. 5) heisst umgekehrten W cg, als vorhin erwllhnt, einschl!lgt, und 
Ne b e n s eh 1 u s s- o d e r statt mit der Dynamomaschine Strom zn erzeugen, Strom 
Shunt· M a s eh in e. von einer Stromquelle aus in dieselbe hineinsendet , so 

Wenn man nun end- filngt die Dynamomaschine nunmehr als Motor zu laufen 
lieh beide Wieklungsarten an und an ihrer Riemenscheibe kann man eben so viel 
eombinirt, so erhält man mechanische Energie abnehmen als derselben elektrische 

J' . ' die M a s e h i n e rn i t •,nerg10 zugeführt wurde. 
g e m i seht er Wiek 1 u n g oder die sogenannte Co m- Der Vortragende schreitet hierauf zur Demonstration 
poundmasehine (li'ig. 6). Alle die angefllhrteu eines von der l<'irma Siemens & HaJ:.ike in Wien 
Maschinen verhalten sieh verschieden , wenn sie bei der speeiell für Bergwerkszwel~ke gebauten Elektromotors, 
Kraftübertragung als Motor verwendet werden. Type SK. Derselbe zeichnet sich durch seine solide krllf-

An dem elektrischen Strom unterscheidet man die tige Bauart aus. Er ist zur Sehonun"' des Commutators 
S t r o ms p an n u n g und die S t r o ms t il r k e. Analog, mit Kohlenbürsten versehen. n 



Je nachdem nun ein Elektromotor Serien-, Neben
schluss- oder gemischte Wicklung hat, ist sein Verhalten 
sehr verschieden. Der S er i e n m o t o r läuft selbst mit 
Belastung äusserst kräftig an, schwankt jedoch sehr in 
der Umdrehungszahl. Ist er viel belastet, geht er lang
sam; ist er wenig belastet, läuft er sehr rasch und 
geht im Leerlauf sogar durch. Der Neben s c h 1 u s s
m o t o r bleibt bei allen Belastungen innerhalb Schwan
kungen von nur wenigen Touren auf constanter Touren
zahl , hat jedoch keinen so krllftigen Umlauf wie der 
Serienmotor. Der Motor mit gemischter Wick
lung kann für constante Tourenzahl gebaut werden. 
Diese extremen Unterschiede zwischen ~erien· und Neben
schlussmotor können jedoch durch Nebenapparate gemildert 
werden. Je nach dem Zwecke , für welchen man einen 
Elektromotor verwendet, richtet sich die Wahl desselben. 
Für Fördermaschinen , wo z. B. eine grosse Anhubs
kraft nöthig ist, empfiehlt sich der Serienmotor. Für 
Pumpen , wo es darauf nicht ankommt, empfiehlt sich 
der Nebenschlussmotor. Denn wenn auch in der Nähe 
der Pumpe ein Bruch der Druckrohrleitung erfolgt, so 
dass die Pumpe das Wasser direct ausgiesst und fast 
leer lauft, so geht der Nebenschlussmotor nicht durch, 
was der Serienmotor wohl thllte, sondern bleibt auf der 
gleichen UmrlrehungRzahl. Gewöhnlich sind jedoch noch 
verschiedene Nebenumstunde für die Wahl der Motortype 
von Einfluss. Aehnlich wie bei einem Druckluftmotor durch 
da8 Einlassventil nur allmiihlich Druckluft in die Maschine 
gelassen werden darf, darf auch bei Ingangsetzung eines 
Elektromotors nur nach und nach Strom in denselben 
gesandt werden. Dies geschieht durch die sogenannten 
An 1 a s B - Wider s til n de, auch Rheostaten genannt. 
Durch einen solchen Widerstand, der in verschiedenen 
Heihen getheilt ist, kann man , je nachdem man mehr 
oder weniger Widerstand einschaltet, den Motor in 
Tourenzahl und Leistung nach Belieben reguliren. 

Der Elektromotor kann in seiner Drchungsrichtung 
leicht umgekehrt werden ; denn die Drehrichtung eines 
Elektromotors hängt von der Richtung ab , in welcher 
dem Anker desselben der Strom zugeführt wird; ändert 
man dieEe Ankerstrom-Hichtung, so ändert sich auch die 

}'ig. 7. 
Drehrichtung des Motors. Dazu 
dient der in Fig. 7 abgebildete 
Stromwender. Man kann 
den Anlass - Widerstand direct 
mit dem Umsteucrungsapparat 
des Motors combinircn, wie 
dies von der Firma Si cm e n s 
und Ha 1 s k e bei ihren ßerg
werk&marnhinen geschieht. Der 
Anlasshebel des Anlass-Wider
standes hat liiebei llhnlich dem 
Reversirhebel einer Dampfma

schine eine Mittelstellung, in welcher der Motor strom
los ist. Je nachdem der Hebel in die eine oder andere 
Richtung ausgelegt wird, läuft der Motor in dem einen 
oder in dem anderen Sinne. 
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von der Firma S i e m e n s & H a 1 s k e im Ziegler-Schachte 
eingerichteten zwei elektrischen Kraftübertragungs-An
lagen, über, worüber vorläufig nnr Folgendes erwähnt sei : 

Von der ersten 200voltigen Anlage, deren Primär
maschine sich in der Grube selbst, und zwar am ersten 
Horizont befindet , werden eine elektrische Förderwinde 
und eine elektrische Gesteinsbohrmaschine angetrieben; 
eine elektrische Kettenbahn wird in kurzer Zeit ange
schlossen werden. Ausserdem sind die Füllorte der beiden 
Horizonte, die Maschinenhäuser etc. (im Ganzen gegen 
vierzig Lampen) elektrisch beleuchtet. 

Die zweite grössere 500voltige Anlage von circa 
105 e primär , hat eine obertägige Primäranlage mit 
stehender Compound - Dampfmaschine. Die Leitungen 
gehen durch den Kunstschacht zum zweiteu Horizont 
(200 rn Tiefo). Dort wird zunächst am lPüllort eine 
Biglex-Wasserhaltung für 3 m 3 Leistung elektrisch ange
trieben, ferner sind noch elektrisch betrieben eine Ketten
bahn, zwei Förderwinden, zwei Vent_ilatoren zur ört
lichen Bewetterung und zwei fahrbare Wagenpumpen. 
30 e sind noch zur Disposition und werden später noch 
ausgenutzt werden. Derzeit erstreckt sich die elektrische 
Kraftubertragung auf die Distanz von 4 km. Nachdem 
noch der Vortragende sämmtliche interessa~te Secundär
maschinen an Hand ausgestellter Zeichnungen eingehend 
erklärt hatte, schloss er seine Mittheilungen. 

Der Obmann dankte hierauf noch dem Vortragen
den für seine interessanten, mit lebhaftem Beifall auf
genommenen Ausführungen, machte noch einige geschäft
liche Mittheilungeu und schloss mit dem Rufe auf ein frohe3 
Wiedersehen im Herbste und einem herzlichen „ Glück auf l" 
die letzte Versammlung der die~jährigen Session. C. H. 

Ne k r o 1 o g e. 
Curl Uichter t• Am 27. August 1. J. starb in Heringsdorf 

Geh. Commercienrnth Carl Richter, Generaldirector der "Ver
einigten Königs- und Laurahütte, Actiensgesellschaft für ßergban 
und Hüttenbetrieb in Berlin", nach langem, schwerem Leillen. 
Carl R ich t er war geboren am 26. Februar 1829; 1878 bis 
1881 war er Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis Kattowitz
Zabrze; ausserdem war er Mitglied des .Schlesischen Provinzial
Vereines für Fluss- unll Canalschifffahrt in Breslau", zugleich 
auch stellvertretender Vorsitzender desselben in den letzten Jahren, 
ferner seit 1883 stell vertretendes Mitglied des Landes·Eisenbahn
rathes unll Mitglied de~ Bezirks - Eiscnbahnrathes , Berlin, als 
Vertreter des \'erdnes norddeutscher Eisen· und Stahl-Industrieller. 

Josef Sehlink t. Der nicht hloss in eisenhüttenmännischen 
Kreisen hestbekannte Hüttenllirector Josef Sehlink starb am 
14. August 1. J. in seinem 62. Lebensjahre. Er war in Trier 
geboren, stullirte in Köln und dann an dem Polytechnikum zu 
Karlsruhe, woselbst er sich dem Maschinen- und Hüttenwesen 
widmete. Seine erste Anstellung nahm er auf der Sayner Hütte, 
trat dann in llie Maschinenfabrik Kamp und Comp. zu Wetter 
a. d. Ruhr über, leitete später die jetzige Johanne~hütte zu 
Duisburg-Hochfeld und dann die Dortmunder Hütte. 186ti über
nahm er die technische Direction der durch ihn weithin bekannt 
gewordenen Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mühlheim a. d. Ruhr, 
die er bis zu seinem Tode führte. Sc h 1 in k's Name wurde in 
den Fachkreisen nicht bloss durch die vortrefflichen Ldstungen 
in ller Praxis weithin und bestens bekannt, sondern auch durch 
seine gediegene literarische Fertigkeit, die insbesondere in .stahl 
und Eisen" und in .GJaser's Annalen" zum Ausdrncke kam. Ferner 
war Direc1or J. Sc h 1 in k einer der Mitbegründer des Vereines 
deutscher Eisenhüttenleute, dessen hervorragendes Mitglied er bis 
zu seinem leider zu früh erfolgten Tode blieb. N. 

Hierauf ging der Vortragende nach Vorausschickung 
einiger allgemeiner Daten über das Ziegler - Grubenfeld 
zur Eehatdlung seines dgentlichen Themas, nämlich der 

Druck von--GotÜieb Gistel & Com_p __ ~ln~w=1~e--n-. ---'----------------V~e-ra-nt_w_o_r~tl~ic~h-er_R_ed~a-c_te_ur_Ca_rl-vo_n_E r na t. 
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Verein der Montan-, Eisen- und ~Iaschinen ·Industriellen m Oesterreich. 
Der Verein der Montan-, Ei.;en- und Maschinen

Industriellen in Oesterreich hat nachstehendes Gutachten 
über den Hevisionsentwurf der Gefahrenclassen für die 
unfallversicherungspflichtigen Betriebe an das hohe k. k. 
Ministerium des Innern ersfattet: 

Hohes k. k. Ministerium des Innern! 

Die Nr. 14 der „Amtlichen Nachrichten des k. k. Mini
sterium des Innern, betreffend die [nfallversicherung und die 
Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juli 189::l" 
enthält den Entwurf einer Verordnung, mit welcher die 
revidirte Eintheilung der unfall rnrsicherungspfliehtigen 
Betriebe in Gefahrenclassen kundgemacht wird. 

Das hohe k. k. :Ministerium „ wünscht ,·or weiterer 
Veranlassung und insbesondere vor Einholung des Gut
achtens des Versicherungsbeirathes im Sinne des § 49 
U. V. G. allen interessirten Kreisen Gelegenheit zu geben, 
sich über diesen Entwurf, beziehungsweise über einzelne 
Theile desselben zu äussern" uq,d veröffentlicht desshalb 
diesen Entwurf, ,.damit die Interessenten rnn den beab
sichtigten Maassnahmen Kenntniss und Gelegenheit be
kommen, die von ihrem Standpunkte sieh etwa ergeben
den Aeusserungen und Wünsche bekannt zu geben". 

Nach beiden Richtungen, sowohl in der Revision 
der Gefahrenclassen selbst, als ·in dem Einholen der 
Gutachten seitens der Interessenten rnr Acti\·irung dieser 
Revision bekundet das hohe k. k. !llinisterium des Innern 
ein tiefes Yerständniss für die Bedürfnisse der Industrie 
und dieselbe bat allen Grund, diesen Vorgang mit dem 
grössten Danke zu begrüssen. 

Die dem genannten Entwurfe beigegebenen „ r or
bemerkungen" - also der Mothenbericht für deu Gesetz
entwurf - enthalten die Moth·e, welche die Regierung ver
anlasst haben, den gesetzlich festgestellten Ter~in fü!' die 
Re,;sion der Gefahrenclassen von 5 Jahren mcht ernzu
halten und schon nach 3 Jahren dieselbe, und zwar 
möglichst rasch durchzuführen; die Vorbemerkungen 
enthalten aber auch die ~[ofüe für die zur Durch- , 

fübrung gelangende Revisionsart und auch nach diesen 
beiden Hichtungen muss anerkannt werden, dass ein 
reichhaltiges Material von Erfahrungen zusammengetragen 
wurde. Wenn nun der vorliegende Entwurf den Wünschen 
der Interessenten nicht entspricht, so liegt die Schuld nicht 
allein an der bisherigen oder an der revidirten Gefahren
classen-Eintheilung, sondern beruht auf den Principien 
des U n f a 11 ver sicher u n g s g es et z es s e 1 b s t. Dieses 
ist auf ungenügender statistischer Basis aufgebaut, ohne 
genügende Kenntniss der industriellen Verhältnisse ge
schaffen und - wir halten hier die 1.lie industriellen Inter
essen bildenden Factoren der Arbeitgeber wie der Arbeiter 
im gleichen !llaasse betheiligt und berücksicbtigenswertb -
ist einer gründlichen Reform bedürftig. Nur eine solche 
ist im Stande, die ausschlaggebenden vorhandenen Schäden 
zu verbessern. 

So schwer auch einzelne Industriezweige durch die 
bestehende Gefahrenclassen-Eintheilung bedrückt wur
den, so vielfach die Mängel, ja die Unbilligkeiten und 
Anomalien der Gefahrenclassen-Eintheilung sich in empfind
lich ~ter Weise geltend machten , so be:leutend die mate
riellen Opfer waren, welche die Industrie durch diese 
Gefabrenclasseueintheilung zu tragen hatte , so ist doch 
die Ge s am m t in du s tri e zu dem nahezu einstimmigen 
Beschlusse gelangt und hat denselben in dem Referate 
des Centralverbandes der Industriellen Oesterreichs Yom 
17. April 1893 zum Ausdruck gebracht, dass nicht 
die Revision der Gefahrenclassen in die erste 
R e i h e der He formen zu stellen, sondern dass 
das U n f a 11 ver sicher u n g s g es et z vom 2 8. De
c e m b er 1887 einer einschneidenden Heform 
zu unterziehen sei, dass, wie der diesbezügliche 
A.ntrag unseres .v ereins im Central verbande ausspricht, 
„rnsbesondere die versicherungstechnischen Grundlagen 
des Gesetzes einer genauen Prüfuncr zu unterziehen und 
die bestehenden l' ebelstände darzu;tellen seien". 

Es ist wohl selbstverständlich dass unser Verein 
dem die Wahrung und Vertretung ;o wichtiger Industrie~ 
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gebiete wie der Eisen- und Maschinenindustrie obliegt, 
auch heute noch unentwegt auf diesem Standpunkte ver
harrt, welcher in so prägnanter Weise von den V er
tretern der Gesammtindustrie Oesterreichs aufgenommen 
wurde. 

L'nd mit um so grösserem Rechte muss der Verein 
diesen Standpunkt auch jetzt wahren, als ja die hohe 
Regierung selbst Yon der Nothwendigkeit der Hevision 
des l'nfallversicherungsgesetzes durchdrungen, unterm 
27. November 1892 an die Unfallrnrsicherungsanstalten 
und politischen Behörden die Einladung erliess, die ihrer· 
seits bisher gesammelten Erfahrungen und daraus etwa 
resultirende Reformrnrscbläge bekannt zu geben, wobei 
nicht unterlassen wurde, alle jene Punkte aufzuzählen, 
in welchen seitens der Regierung selbst eine Aenderung 
des Unfallversicherungsgesetzes in Aussicht genommen, 
zugleich aber den Anstalten anheim gestellt blieb, noch 
Anträge über eventuelle weitere Gesetzesänderungen zu 
erstatten. 

Leider unterliePs es die hohe Hegierung, derlei Gut
achten auch von den Industriellen einzuholen und diesem 
gewiss nicht minder wichtigen und in diesen Fragen 
interessirten wie competenten Factor die Gelegenheit zu 
geben , ebenfalls rnine Anschauungen über die Heforrn 
des Unfalh·ersicherungsgesetzes zur Kenntniss zu bringen, 

Diese Lücke hat auch der hohe Gewerbeausschuss 
des Abgeordnetenhauses gefühlt, welcher nach 1 1. ~jähriger 
Berathung des von der Regierung eingebrachten Gesetz
entwurfes über Erweiterungen und Ergänzungen des 
Unfallversicherungsgesetze;i zu dem Resultate gelangte, 
als das geeignete Mittel zur Klarlegung die Durch
f ü h r u n g einer Enquete zu beantragen, ein Beschluss, 
den der Centralverband mit ~'reuden begriisste. 

Wir halten aber eine solche EnquMe schon aus dem 
Grunde geboten, als dieselbe einzig und allein geeignet 
erscheint, eine richtige, den factischen Ver
hältnissen entsprechende Aufstellung der 
G e f a h r e n c 1 a s s e n f ti r d i e e i n z e 1 n e n I n d 11 s t r i e
b ran c h e n aufzustellen und durchzuführen. 

Nur die Vertreter aller Zweige der Industrie als 
Mitglieder dieser Enquete sind berufen und befähigt, 
diese Gefabrenclassen-Eintheilung", welche jetzt den Kampf 
Aller gegen Alle entfesselt, die Ueberwälzung von Lasten 
eines Industriezweiges auf den anderen gestattet, zu be
stimmen und mit Zugrundelegung des vorhandenen stati
stischen Materiales unter Wahrung der Einzeln- wie der 
Gesammtinteressen die so wichtige Angelegenheit zu 
gedeihlichem Ende zu bringen. 

Wir bitten ein hohes Ministerium, eine so 1 c h e 
Enquete zum Zweck e der Gefahren c 1 a s s e n
E in t heil u n g der u n fa 11 versiehe r u n g s p fl ich
t i gen Betriebe geneigtest einberufen zu 
wo 11 e n und von der bevorstehenden Re\·ision der Ge 
fahrenclassen insolange abzusehen , als die Ergebnisse 
der Enquete nicht rnrliegen. 

Jeder andere Vorgang wäre nur abermals ein Stück
werk, abermals reformbedürftig; diesen stückweisen Ver-

besserungen, welche die jetzige Hevision vielleicht im 
Gefolge haben werden, ist gewiss die auf Erfahrung 
beruhende Hegelung dieser Angelegenheit weitaus vor
zuziehen, da durch dieselbe Ruhe und Beständigkeit in 
eiue Angelegenheit gebracht würde, die heute, auf schwan
kender Ba-is aufgebaut, nur ITnrnllkommenes, Lücken
haftes zu bieten vermag. 

Wenn in Betracht gezogen wird, dass von den 
Einnahmen der [nfallYersicherungsanstalten in den 
Jahren 1890 und 1891 mit fl 10 8H9 352.88 an Ent
schädigungsbeitriigen nur ausbezahlt wurden fl 79 l 786,60, 
hingegen die Verwaltungskosten fl 1 084 34 9, die 
Deckungscapitalien aber fl 8 230041,63 betrugen, so tritt 
ein exorbitantes Missverhältniss zwis.:ihen Leistuug der 
Industrie und Gegenleistung der Unfallversicherungs
Anstalten an die mm Unfall betroffenen Arbeiter zu 
Tage, und wenn hiezu noch erwogen wird, dass unge
achtet dieses exorbitanten Missverhältnisses zwischen effec
tiver Leistung und Gegenleistung, welche wesentlich in 
Folge der Capitalsbedeckung und einer zu weit gehenden 
Solidaritätsausnützung entstanden ist, nicht einmal das 
Auslangen bei den ünfallversicherungs - Anstalten ge
funden wird, sondern, wie deren Rechnungsabschlüsse 
ergeben, die von unserem Verein vertretenen Industrie
zweige passiv oder nur in minimster Weise activ sind, so 
müssen, wie früher angedeutet, andere Grilnde Yorhanden 
sein, welche solche Missstände YCrursachen, Missstände, 
welche aus s e r h a l h der Gefahrenclassen und deren 
Procentantheile liegen. 

Es sind dies: 1. Das Deckungs verfahren. 
2. Die zu theuere-Administration. 3.Die Be
lastung unserer Industriezweige für die 
auf die landwirthschaftlichen Betriebe und 
unrichtig classificirtenlndustrien entfallen
den Entschädigungskosten. 

Gngeaehtet des Mangels eines auf \·erlässlicher 
Fnfallstatistik aufgebauten Gefahreu- und Prämientarifes 
wie des Mangels der Sicherheit einer zweckmässigen 
Capitalsanlage hat sich die Regierung veranlasst gesehen, 
das Bedeck 11 n g s verfahren einzuführen und, wie 
wohl die für unsere Tarife benützte Unfallstatistik aus 
Deutschland hertibergenommen wurde , entschloss man 
sich nicht, das -dort eingeführte L'mlagsverfahren gleich
falls zu acceptiren. 

Wie der damalige Motivenbericht betont, geschah 
dies nur aus rein theoretischen , d. h. versicherungs
technischen Gründen. Der durch dieses Bedeckungs
verfahren erwachsene Schaden bekundet sich in der 
fortdauernd gesteigerten Inanspruchnahme höherer Be
träge , welche die Gegenwart für die Zukunft aufzu
bringen hat. 

Dieses Deckungsverfahren bildet den Grund dafür, 
dass ungeachtet der grossen Beiträge der bisherigen 
Gefahrenclasseneintheilnng· das Auslangen nicht gefunden 
wird, die revidirte Gefahrenclasseneintheilung abermals 
höhere Beiträge verl:mgt und deren Erhöhung auf 
Jahre hinaus fortdauern wird. 



Das Auslangen wird aber auch nicht gefunden 
wegen der zu theueren Ad m i n i s t ratio n d er U n
f a 11 ver sicher u n g s ans t a l t e n, welche sich auf 7 3 
Procent der Summe der geleisteten Entschädigungen nach 
den Ergebnissen der Hechnungsabschlüsse der Unfallver
sicherungsanstalten belaufen. Der bureaukratische und 
langwierige Geschäftsgang, die grossen und umständlichen, 
daher theueren Commisionen verzehren einen grossen 
Theil der für die Arbeiterunfallrnrsicherung eingelau
fenen Beträge. Es sind Fälle vorgekommen , dass die 
Erhebungskosten mehr als dreissigmal die Kosten der 
Entschädigung tiberstiegen haben. 

Die Leistungen der Unfallversicherungsanstalten 
für die vom Unfall betroffenen Arbeiter sind so gering, 
dass dieselben nicht einmal die Höhe der rnn den 
Arbeitern geleisteten zehnprocentigen Einzahlungen er
reichen. 

Es würde die Industrie gerne bereit sein, eventuell 
noch grössere Opfer um den Preis der Zahlung gen ii
g end er und gerecht bemesse n er Entschädigungen 
an die verunglückten Arbeiter zn tragen, aber eben 
dieses Ziel wird in vielen Fällen jetzt nicht erreicht, 
während manchesmal sogar mehr als ein Cebriges ge 
schiebt. Der Arbeiter ist ungeachtet der grossen Opfer 
oftmals noch auf die Privatwohlthätigkeit der Indu
striellen angewiesen. 

Der Industrielle muss die gebrachten Opfer für 
Nichtangehörige zahlen, d. h. für die verunglückten 
Arbeiter der Landwirthschaft, denn es wurden seit 
dem Bestande des Unfallversicherungsgesetzes in den 
ersten 26 Monaten yon einem eingezahlten Capitale 
von fl 6 744 000 nur fl 5 139 000 Entschädigungen ge
zahlt, wlihrend die Iandwirthschaftlichen Betriebe in 
derselben Zeit bei eiuer Einzahlung von fl 105 000 an 
Entschädigungen fl 301 000 erhielten; es hatten sonach 
die gewerblichen Betriebe für die landwirthschaftlichen 
den Betrag \'On fl 196 000 zu zahlen. 

Diese Belastung eines Detoriebes mit den Kosten für 
einen anderen , die allzu theueren Verwaltungskosten, 
die aus diesen beiden Gründen hervorgehende unzu
reichende Entschädigung für verunglückte ArlJeiter lassen 
die Errichtung von Berufsgenossenschaften für 
Unfallversicherungszwecke als ein mit 
allen Mitteln anzustrebendes Ziel der 
diesen Verein bildenden Industriezweige 
erscheinen. 

Allerdings hat das bestehende Unfalh'ersicherungs
gesetz im § 58 die Bildung von Berufsgenossenschaften 
dem hoben Ministerium zur Entscheidung vorbehalten, 
das Gesetz bat aber diese Genehmigung unter so Yielen 
Cautelen, unter denen die Zu s tim m u n g der U n
f all ver sicher u n g s ans t alten als schwer zu 
erreichend in erster Linie steht, ertheilt, dass die 
Bildung dieser Genossenschaften unterbleiben musste. 
Nur den Eisenbahnen wurde eine solche Bevorzugung 

• eingeräumt. 
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Die Berufsgenossenschaft bedeutet für uns 
die glückliche Lösung der Arbeiterunfallversicherung ; 
dieselbe kann billig administriren, schnell und gerecht 
amtshandeln und wird den Arbeitern grössere Entschä
digungsbeträge zu bewilligen in der Lage sein , als sie 
die staatliche Unfallrnrsicherungsanstalt zu bieten vermag. 

Wir erlauben uns schliesslich noch auf die Nach· 
theile, welche unserem Industriezweige durch den Entwurf 
der revi~irten Gefahrenclasseneintheilung im Vergleich zu 
der bestehenden entstanden sind, aufmerksam zu machen, 
ohne die Fähigkeit zu besitzen, eine Umlinderung dieser 
Er.rnhwernisse ermöglichen zu können. 

Die bisherige Gefahrenclasseneintheilung bat die 
wichtigen Zweige, z. B. die Eisenindustrie , in die 
VII. Classe eingereiht , die revidirte rangirt dieselbe in 
die VII. , Vill. und IX., eine Erhöhung, welche in 
manchen Fällen 100° ·0 betragen kann. 

Die Maschinenfabriken gehörten in ihren Haupt
fabrikationszweigen bislang in die VI. und VIL Classe, 
der revidirte Entwurf rangirt sie in die VI. , VII., 
VIII. und IX. Classe mit einer ernntuellen Erhöhung 
von 125°; 0 • 

Es sei uns gestattet, als Ergänzung dieser die ge
sammte Eisen- und Maschinenindustrie treffenden Erschwer
nisse noch auf einige specielle Fälle zu verweisen, welche 
der Remedur dringend bedürfen. 

So erscheinen in dem Schema der Gefahrenclassen 
sammt Procentsätzen, Eisen und Stahlhütten, Walz- und 
Hammerwerke in den C!assen VII, Vill und IX, während 
„sonstige Hüttenwerke" in die Classen V und VI ein
gereiht sind. 

Der Unterschied zwischen „sonstigen Hüttenwerken" 
und Eisen- und Stahlhütten und Hammerwerken müsste 
doch genauer prlicisirt werden , da die Richtigkeit 
der Bezeichnung: Hüttenwerk und Hammerwerk, Eisen
hiitte, Eisenwerk etc. von so vielen Zufälligkeiten, ja 
oft von dem Sprachgebrauche abhängig ist 

1 
dass die 

Bezeichnung „sonstiges Hüttenwerk" zu Benachtheili
gungen oder Bevorzugungen der einzelnen Industriellen 
führen und Ungerechtigkeiten im Gefolge haben könnte. 

Die Drabtstiftenfabriken wurden aus der III. in 
die V. , Drahtziehereien aus der III. in die IV. , Eisen -
waarenfabriken aus der II. bis IV. in die IV. bis VI., 
Sensenschmieden aus der V. in die VI., Maschinen
schlossereien und Reparaturswerkstätten aus der IV. in 
die VI. bis VIII., die Erzeugung von Wagenbestand
theilen aus der IV. in die VI., Waggonfabriken aus der 
VI. in die VI. bis VIII. und Constructionswerkstätten 
aus der VIIL in die VII. bis XI. Classe versetzt, also 
erhöht. 

Nach unserer Anschauung ist die ganze Gefahren
classeneintheilung und namentlich die Classificirung der 
Gefahrenprocente eine viel zu complicirte und trotzdem 
zu den gröbsten Ungerechtigkeiten Veranlassung gebende 
und bedarf vor Allem dringend der Vereinfachung. Als 
leitendes Princip für die Beurtheilung der Gefahr hat 
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nicht zu gelten , w e 1 c her Art i k e 1 erzeugt wird, 
sondern mit w e 1 c h e n Mitte 1 n u n ll auf w e 1 c h e 
Weise dies geschieht. Nur letzteres kann filr die dabei 
den Arbeiter treffende Gefahr, also auch für die Gefohren
classe, maassgebend sein. 

Indem wir diese unsere Anschauungen und Wünsche 
dem hohen k. k. Ministerium des Innern zur Kenntniss 
bringen, wollen wir uns der Hoffnung nicht verschliessen, 
den Intentionen des hohen Ministeriums entsprochen zu 
haben. Wir hoffen aber auch in unseren Auseinander
setzungen die Nothwendigkeit dargelegt zu haben, dass 
das Cnfallversichcrungs-Gesetz vom 28. December 1887 
nicht nur beiüglich der Gefahrenclassen, sondern in seinen 
Principien, und zwar in Bezug auf Einführ u n g d c s 
Gmlage- statt des Bedeckungsverfahrens 

flö 

Aufhebung der Territorialien-Unfallversi
cherungsanstalten und Einfilhrung von Be
rufsgenossenschaften für die Zwecke der Unfall
versicherung einer Heform zu unterziehen und die Vor
bereitung für eine solche i{eform nur durch eine En
qude zu erreichen sei. 

Wien, den 6. October 1893. 

Für d1111 Verein der Montan-, Eisen- und 
Maschinen-Industriellen in Oesterreich. 

Der Vicepräsi<lent : 
C. Aug. Ritt-Or ,·011 Frey m. p. 

Der V creiussecretär : 
Victor W olll' ru. p. 

International er lngenieur-Cougress. 
Chicago, August 1893. 

Aus einem Berichte ilber diesen , anlässlich der 
Co 1 um b i a - Aus s t e 11 u n g im August veranstalteten 
Congress lassen wir nachstehend einige Mittheilungen 
folgen. 

Der Congress war in sieben Sectionen eingetheilt: 
1. Civilingenieurwesen, 2. Maschinenwesen, 3. Berg
wesen, 4. Hüttenwesen , 5. Ingenieur - Unterricht, 
6. Militäringenieurwesen , 7. Marine- und Schiffbau. 

Am 31. Juli 1893 wurde der Congress eröffnet. 
An diesem Tage hielten die dritte und vierte Section 
(Berg- und Hiittenwesen) unter Prof. Henry M. Ho w e's 
Vorsitz eine gemeinsame Sitzung ab, in welcher folgende 
Vorträge vorlagen : 

Das Wachsthum der amerikanischen Montanschulen 
und deren Einfluss auf die Montanindustrie von Prof. 
S. B. Christ y, Beckeley, Ca!. 

Bergbau- und Mineralstatistik von ~. L e Ne v e 
F o s t er, Llandudno, Wales. 

Die Genesis der Erzlager von Franz Pos c p n y, 
Wien. 

Die geologische Ablagerung der nützlichen Metalle 
in den Vereinigten Staaten von S. 1''. E m m o n s, 
Washington, D. C. 

Blei- und Zinklager im Mississippithal von W. P. 
Jen n e y, Deadwood, S.-Dak. 

Mineralablagerungen in Südwest· Wisconsin von W. 
P. B 1 a k e, Shullsburg, Wis. 

Der Ursprung des goldführenden Quarzes \"On „Ben
digo Reefs" in Australien von T. A R i c k ar d, Den
ver, Cal. 

Eine bemerkenswerthe W olframerzablagerung in den 
Vereinigten Staaten von Dr. Adolf Gur 1 t ~ Bonn, 
Deutschland. 

Die folgenden Tage waren für getrennte Versamm
lungen bestimmt. Der dritten Sootion für Bergwesen 
lagen vor: 

Die Entdeckung und Messung von schlagenden 
Wettern in Gruben \'On Prof. G. 0 h es n e au, J<:cole 
des Mines, Paris. 

Die „Hydrogen - Oil" - Sicherheitslampe von Prof. 
1 Frank 01 o wes, Nottingham, l~ngland. 

Die Bertha-Zinkwerke von W. H. Case, Bertha, Va.. 

U eher Erzaufbereitung YOn 0. Bi 1 h a r z , Berlin. 

Ein verbessertes Hängezeug YOn Guy R. Johnson, 
Longdale, Va. 

Ein Ofen mit automatischer Heizung für kleine 
A nthracitkohle von Eck 1 e y B. Co x e, Drifton, Pa. 

Proben von hydraulischem Materiale von Prof. H. 
L e Chate 1 i er, Paris, Frankreich. 

Cokes und natürliches Gas von Josef D. Wecks, 
Pittsburg, Pa. 

Die Elektricität beim Bergbaue von Francis 0. 
B 1ackwe11, Lynn, Mass. 

Der vierten Section für Hüttenwesen lagen folgende 
Vorträge zur Behandlung in der Zeit Yom 2. bis 
4. August rnr: 

Amerikanische Verbesserungen und Erfindungen auf 
dem Gebiete der Aufbereitung und Concentration der 
Erze, der Metallurgie des Kupfers, Bleies, Golds, Nickels, 
Aluminiums, Zinks, Quecksilbers, Antimons und Zinns, von 
James D o u g 1 a s, New-York, City. 

Experimente über das specifische Gewicht von Gold 
in Gold-Silberlegirungen ~·on Henry Louis , Singapore, 
Straits Settlements. 

Ueber den Hub der Pochwerke von T. A. R i c k a r d, 
Denver, Col. 

Verbesserte Schlackentöpfe von H. A. K e 11 er, 
Butte. Montana. 

Die Scheidung der Blende von Pyriten ; eine neue 
metallurgische Incwstrie Yon W. P. B 1 a k e, Shulls
burg, Wis. 



l\likruskupische l\letallugraphie von F. 0 s m o n d, 
Paris. 

Mikrustructur von lngutmaterial \·un Prof. A. M ar
t cn s, Berlin. 

Absonderungen (:-\ecretiunen 1 und ihre Folgen in 
Stahl und Eisengüssen von Alexander l' u ur c e 1 , Paris. 

Mikrostructur des Stahles rnn Alb. Sau v e ur, South 
Chicago, III. 

Weitere Beobachtungen zwischen der chemischen 
Zusammensetzung und dem ph~·sikalischen Charakter des 
Stahles von William lt Webst er, Philadelphia, Pa. 

Wärmebehandlung des Stahles von H. M. He w e, 
Boston, Mass. 

Der Bessemerprocess , 
wird von Prof. Hichard 
Schweden. 

wie er in Schweden geführt 
.\ k e r m an n , Stockholm, 

Der Flammofenherdprocess Yon H. H. Camp b e 11, 
Steelton, Pa. 

Eisenlegirungen mit besonderer Berücksichtigung des 
Manganstahles von R. A. Ha d fi e 1 d, Sheffield, Engl. 

Der Brennstofi\erbrauch im Taylor-Gaserzeuger auf 
den Aspen- und Marsacwerken verglichen von C. A. 
Stete f e l d t, San Francisco, Cal. 

Amerikanische Hochofenpraxis \'On E. C. Potte r, 
Chicago, lll. 

Ein neuer Process für die Erzeugung von Roh
eisen , gefeintem Eisen, Ingotmetall und Schweisseisen 
von Alexander Satt man n und Antun Ho matsch, 
Hütteningenieure in Donawitz. 

Schwefel im Roheisen von W. J. R e e p , Detroit, 
Mich. 

G.ebläsemaschinen von J ulian Kennedy, Pitts
burgh, Pa. 

Neueste Fortschritte in der Pyrometrie von Prof. 
W. C. R o b e r t s - A u s t e n , London, Engl. 

Samstag, am 5. August l. J., ist die Schlusssitzung 
des Internationalen Congresses abgehalten worden. 

Von den vorangeführten V ortrll.gen haben wir 
bereits einige auszugsweise in unserer Zeitschrift ge
bracht und werden wir die wichtiger erscheinenden 
Thematas noch später , so weit es uns der Raum ge
stattet , besprechen ; mit dem hier wiedergegebenen 
Verzeichnisse jedoch wollen wir unsere Leser auf alle 
Arbeiten aufmerksam machen , welche in den Sectionen 
filr Berg- und Hilttenwesen vorgelegt wurden. 

F. T. 

Nekrologe. 

Hofrnth Max Lill von Lilienbach t. 
Die Kunde von tlem Hintritte des !!'ewesenen Gener.il-Lantl· 

ruiinzprohirers, Hofrathes .Max Li 11 von Li 1 ie n b ach, welcher, 
Allen unerwartet, in Folge eine~ Schlagflusses am 24. Septemher 1. J. 
crfol11:te, ist in dem weiten Kreise unserer Fachgenossen mit 
schmerzlicher Theilnahme vcrnommmen worden. v. Li 11, dem kör
perliche Rüstigkeit und ungetrüLte Gesundheit noch viele Lehens
jahre zu sichern schienen, ist, ohne durch eine längere Kränklich
keit die Aufmerksamkeit anf sich zu lenken. plötzlich verschieden; 
es ist, als ob er geräuschlos und ohne Aufhebens, wie es seinem 
Wesen entsprach, aus dem Leben. habe scheid•n wollen. Diese 
den Verblichenen eharakterisirende Bescheidenheit ist wohl die 
Ursache, dass nur Wenige über sein vielfaches Wirken im 
Dienste unseres Faches näher unterrichtet sein mögen ; wir unter
nehmen es daher gerne, in den fohrenden Zeilen den L~henslanf 
und die amtliche Thätigkeit des Dahingeschiedenen zu ski7.ziren. 

Max Lill von LiliP-nhach war als Sohn des Guber· 
nialrathes und Salinenadministrators· von Wieliczka, Josef Lill 
v. Lilienhach, am 3. Juli 1819 geboren; er studierte das G.vmna
sium zu Wieliczka nnd die philosophischen Jahrgänge in Klagen
furt, und bezog im Jahre 18:i8 die Bergakademie in Schemuitz, 
die er mit durchwegs vorzüglichem Erfoll!'e ahsolvirte. Anfangs 1841 
trat er bei dem k. k. Hauptmünzamte in Verwendung, wurde 
im Jahre 1842 als Praktikant dem General-, Land- und Hanpt
münz-Probieramte znr Dienstleistnngzngewiesen unrl im August 1843 
zur Hofkammer im Yünz- und Bergwesen einherufen. Im darauf
folgenden Jahre erhielt er den Auftrag, an den Gersdorff'schen 
Eisenerzeuguugs,·er~uchen in Schlöglmühl theilzunehmen und die 
Controle des Werkes zu führen, und wnrJe nach Beendigung dieser 
Versuche im Jahre 1846 wieder zur Dien~tleistung bei der Hof
kammer einherufen. Im .März 1847 wurde v. Li 11 zum Gegenprobierer 
des Hauptmünzamtes ernannt, jedoch schon 3 Yonate später als 
Berg- und Hüttenmeis•er nach Jaworzno entsendet. Im September 

184<;; als Controlor zu dem Land-Münz-Probieramtc in Briinn ver
setzt, kehrte er im Juli 18t9 wieder als Gegenprohierer zum 
Hauptmünzamte in Wien zurück, um baltl darauf als erster Ad
junct in das General-, Land- und Hauptmünzprobieramt einzu
treten. Seine umfassenden Kenntnisse berücksichtigend, wollte 
man v. Li 11 für die Centralstelle im Finanzministerium gewinnen 
und herief ihn Ende 1855 als Concipisten in dasselbe; da aber 
bald darauf durch den Rücktritt Alexander L ö w e's die Director
stelle des Generalprobieramtes in Erledigung gelangte, erkannte 
man es für zweckmässiger, ihn im Juni 1856 zum Vorstande 
dieses wichtigP.n AmteR zu ernennen. 

In dieser Stellung verblieb v. L i 11 durch mehr als 21 .Jahre, 
während welcher er, von tüchtigen Amts11:enossen in seinen Be-
3lrebungen unterstützt, stets bedacht war und es auch thatsäch
Iich erzielte, den Umfang der Arbeiten des Gen•ralprobieramtes 
durch die Einführung aller neueren Verfahren und deren Hilfs
mittel und Einrichtungen, tlie von der rasch fortschreitenden 
chemischen und metallurgischen Wissenschaft empfohlen wnrden, 
immer mehr zu erweitern und dadurch den von jeher ausgezeichneten 
Rnf tles ~einer Leistung anvertrauten Institutes noch mehr zu befe
stigen. v. Lill's ausgebreitete Kenntnisse fanden die gebührende 
Berücksichtigung, indem er wiederholt zum Prüfungs-Commissär 
bei den Staatsprüfungen an' der technischen Hochschule berufen und 
in manchen in tlas Probier- und Münzfach einschlagenden 
Fragen zur Abgabe von Gutachten ein11:eladen wurde. Seine viel
fachen Verdienste wurden im Jahre 187ti dnrch die Ernennung 
zum Regiernngsrathe und bei seiner im Jahre 1883 erfolgten 
Pensionirung durch die Verleihung tles Titels eines Hofrathes 
ausgezeichnet. 

Der Kreis von Fachgenossen, welcher sich seit nun zwei 
Jahr.i:ehnten in den Räumen des öst. Ingenieur- und Architekten
Verein~s zur Abhaltung regelmässiger Versammlungen einfindet, 
hi.t in Hofrath v. Li 11 einen getreuen Genossen verloren. Selten 
fehlte er auf seinem angestammten Sitze, von dem er mit sieht-



liebem Interesse allen Vorträgen folgte', mochten sie diesem oder 
jenem der vielen Zweigu nnseres Faches angehören. Aber auch 
über diesen Kreis hinans wird der Dahingeschiedene vermisst 
werden, denn überall, wo er gekannt war, hatte er sich Freunde 
und Verehrer erworben. R. i. p. Ern s t. 

Hofrath Dlonys Sturt. 

In Dionys Stur, welcher der k. k. geologischen Reichsanstalt 
his zu seinem im November 18!:!~ erfolgten Rücktritte durch mehr 
als 42 Jahre angehörte und in den letzten sieben Jahren diesem 
Institute als Director vorstand, hat die geologische Wissenschaft 
einP.n Vertreter verloren, der durch unermüdliche Arbeit, durch 
eine glänzende Fähigkeit , seine Beobachtungen wiederzugeben, 
durch zahlreiche umfassende Schriften längst die Aufmerksamkeit 
auf sieb gezogen hatte und allgemein zu den hervorragendsten 
Forschern anf diesem Gebiete gezählt wurde. 

D. St n r war zu Beczko in Ungarn am 5. April 1827 ite
boren, absolvirte die philosophischen Studien in Pressburg und 
die naturwissenschaftlichen am Wiener Polytechnikum und trat 
im Jahre 1846 in das, unter Haidinger's Leitung stehende 
Mosenm der k. k. Hofkammer für Münz- und Bergwesen in Ver
wendung. Ein Jahr später wurde er behufs weiterer Ausbildung 
mit einem Stipendium an die Scbemnitzer Bergakademie entsendet, 
nach deren Absolvirnng er am 15. Mai 1850 als Hilfsgeologe 
in die geologische Reichsanstalt eintrat. Im Jahre 1863 rückte 
D. St u r zum Sectionsgeologen vor, wurde 1867 zum Bergrathe, 
1873 zum Chefgeologen und 1877 zum Vicedirector der geolog. 
Reichsanstalt ernannt. 1879 wurde er durch die Verleihung des 
Titels eines Oberbergratbes ausgezeichnet und im .März 1885 an 
Stelle des zum Intendanten der k. k. Hofmuseen berufenen 
Hofrat bes Franz Ritter v. Hau er als Director dieser An~tal t 
eingASetzt. Seine in dieser Stellung erworbenen Verdienste wurden 
1889 durch die Ernennung zum Hofrathe und bei seiner, über 
eigenes Ansuchen erfolgten Pensionirung im J abre 1892 durch 
die Verleihung des Ritterkreuzes des J,eopoldordens ausgezeichnet. 

In dem letzten Jahresberichte des gegenwärtigen Directors 
diesiP..r.A,JllitJt)t H„r .... nr r.. s t ·' (' !-'. ~. -.-': J ,;'·'.~,;\ d'.. ~..:~ . .;j~ l!=-'i~ 
Arbeitszeit .3 tu r's zeige drei Hauptperioden mit verschiedenen 
Hanptrichtungen seiner Thiitigkeit und seiner Erfolge. Die erste, 
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längste Periode (von 1853-1873) umfasst die Zeit seine~ Wirkens 
als Feldgeologe; in dieselbe fallen seine Aufnabmsarbeiten in 
Böhmen, Mähren, Steiermark und Ungarn, welche die Grundlage 
für die geologische Uebersichtskarte der Monarchie bildeten. 
Neben zahlreichen botanischen und paläontologischen Aufsätzen 
aus dieser Zeit, erschien sein grösseres Werk : "Geologie rler 
Steiermark." In die zweite Periode (18i3-1885) fällt die erfolg
reichste Thätigkeit St u r's für das Museum der geologischen 
Reichsanstalt und seintJ Veriiffentlichung "Beiträge zur Kenntniss 
der Flora der Vorwelt" (I. Die Culmtlora, JJ. Die Carbontlora der 
Schatzlarer Schichten). 

In der dritten Periode seines Wirkens wendte sieb Stur, 
wie in dem Jahresberichte mit Bedauern betont wird, mehr und 
mehr von diesem erfolgreichen Felde ab, indem sein plötzlich 
erwachtes Interesse für andere, angeblich ferner liegende wissen
schaftliche Fragen und Arbeitsgebiete -seiDe ursprünglichen Far.h
und Lieblingsstudien in den Hintergrund drängten. In den letzten 
Jahren nahm wieder die Aufnahmsthätigkeit sein Hauptinteresse 
in Ansprach, wobei er der Herstellung einer geologischen Special
karte der Umgehung von Wien all sein Denken - und Trachten 
widmete. Leider war es ihm nicht mehr möglich, den erläuternden 
Text zu dieser Karte zu schreiben, da er in Folge einer Erkran
kung von - der Leitung der Anstalt zurücktreten musste. Er 
konnte mit dem Bewusstsein treuer Pßichterföllung von derselben 
scheiden und mit ::O:tolz auf die Anerkennungen zurückblicken, 
die ihm während der langen Zeit seiner regen Thätigkeit zutheil 
geworden. So hatte ihn die kaiserliche Akademie der Wissen· 
schaften im Jahre 1880 zum correspondirenden Mitgliede erwählt, 
die kais. Leopoldiniscb- Caroliniscbe Akademie hatte ihn durch 
die Cotbeniusmedaille, der König von Sachsen durch Verleihung 
des kg!. säcbs. Albrechtsordens ausgezeichnet. Stn r war Mitglied 
der naturf. Gesellschaft .Isis" in Dre11den, Foreign Member of 
the Geological Society of London, Membre associe de l'Academie 
Royalr des sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 
Socio corrispondente de! Reggio Istituto Veneto di scienze, lettere 
ed arti etc. Am 9. Oct. !. J. bereitete der Tod seinem schaffens
reichen Leben ein Ende , welchem auch in dem mehr erwähnten 
j~lllPQ.hr:-it.1 fp 1h1g j'nr: .. "~i•;:-J ''~"!.~ge:ß:~~J..- wh·1l

1 
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müdiiclte Arbeit und durch Liebe zur Arbeit ausgezeichnet war. 
R. i. p. F.. 

Notizen. 
Photographische Aufnahme der Theilnehmer an dem 

Klagenfurter Bergmannstage 1893. Das schöne Bild, welches 
Hofphotograph Joh. B e er in Klagenfurt von den im Landhause 
versammelten Theilnehmeru am letzten Bergmannstage angefertigt 
bat, ist gewiss geeignet, die Erinnerung an die freundlichen Ein
drücke zu bewahren, welche der Aufenthalt in der lieblichen 
Hauptstadt Kärntens bei Allen hervorgernt'en hat. Die Wiedergabe 
der grossen , aus mehreren hundert Festtbeilnehmern nnd ihren 
Damen bestehenden Groppe i!t vortrefflich gelungen und m acht 
dem Atelier des, durch seine Aufnahme der Kärntner Alpen und 
vieler Orientlandschaften röhmlichst bekannten Hofphotographen 
Beer alle Ehre. 

Sftdafrikanischer Ingenieur· und Architektenverein. 
Die Ingenieure und Architekten zu Johannesburg gründeten am 
15. Juli 1892 einen Verein, über dessen Thätigkeit der Präsident, 
Bergingenieur Hennen Jen u in g 11, in der I. Jahresversammlung 
am 28. Juni !. J. berichtet hl.t. Im Laufe des Jahres warden 
15 Vorstands-, 2 romite- und 9 Vereinssitzungen abgehalten. 
Da der Hauptzwelk Jes Vereins in der Verbreitung von Fach-

kenntnissen durch Veröffentlichungen von Vorträgen und Abhand
lungen besteht, so galten die Vereinssitzungen ausscbliesslich der 
Entgegennahme fach wissenschaftlicher M ittheiluugen. Es sprachen 
am 27. Juli 1892 Civilingenieur E. P. Rat b hone über die 
Wichtigkeit der Einführung einheitlicher Maasse und Gewichte 
beim Bergwesen, wobei u. A. auf den Nachtbeil der zweierlei 
Tongewichte zn 2000 und zu 2240 lbs. hingewiesen wurde; ferner 
Elektro-Ingenieur J. N. Da v i es äber die Kraftiibertragung mittelst 
Elektricität; am 31. August Elektro-Ingenieur R. L. Co n s e n s 
übH den gleichen Gegensta•1d und die Verwendung der Elektri
eität beim Bergbau ; am 5. October Bergingenieur F.. T. R o b e r t s 
über Luftcompressoren; am 21. December Civilingenieur E. P. 
Rath b o n e äber die Entwicklung des Tiefbau-Eigenthumes; am 
2G. Jänner 1893 Dr, S. A. Simon über Molloy's Goldextraction ; 
am 31. Mai Architekt A. H. Ried über das Hospital in Johannes
burg; ferner Dr. S. A. Simon in J.'ortsctzung seines letzten 
Vortrags äber die Goldverluste beim Cyauidprocess. - Die Vor
träge sollen seinerzeit in den vorn Vereine auszugebenden Ver-
handlungen veröffentlicht werden. E. 

-------------· 
Druck von Gottlieb Gistel & Comp. in Wien. Verantwortlicher Redacteur Carl von Ernst. 
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ßerg- mHl hiittenmiinnischer Verein für Steiermark und Kärnten. 
Section Klagenfurt. 

P r o t o k o 1 1 d e r A n s s c h n s s - S i t z n n g v o m 1 2. N o v e m b e r 1 8 9 3. 

Anwesend : Vorsitzender, Sections-Obmann k. k. 1 
Oberbergrath Ferd. Seeland und die in Klagenfurt 1 

domicilirenden Ausschussmitgliede~ bezw. Ersatzmänner: 
R r u n 1 e c b n er, L. Ca n a v a l , H i n t e r h u b e r, 
K az etl, Knapp, K rö 11 und Pu rtscher. Ent
schuldigt : J. Gleich. 

Zur Verlesung gelangt eine Zuschrift des Kärntner 
Industrie- uud Gewerbevereines in Klagenfurt , mittelst 
welcher die Section eingeladen wird , anlässlich der 
bevorstehenden W a h 1 e n i n die k ä r n t n er i s c h e 
Hand e l s- u n d G e wer b e kam m er , in das zu 
bildende Central-Wahlcomitl; drei Vertreter des Vereines 
zu delegiren. Der .Ausschuss beschliesst dieser Einladung, 
gemäss analogen Vorganges bei der letztverflossenen Wahl
periode 1890, zu entsprechen und ersucht die Herren 
k. k. Oberbergrath See 1 an d und den kgl. ungarischen 
Berginspector a. D. Kazetl, i11 das Wahlcomitr einzu
treten. Beide Herren erklären sich bereit, diese Berufung 
anzunehmen. Betreffs der Deckung der auf die Section 
entfallenden W ablagitationskosten, welche bei den letzten 
Wahlen, mit RUcksicht auf die \'On den hiebei inter
essirten Montanunternehmungen geleisteten höheren jähr
lichen Vereinsbeiträge, ans der Sectionscassa bestritten 
wurden, beschloss der Ausschuss, diesmal die betreffen
den lJnternehmungeu um "Ceberuahme dieser, den Verein 
empfindlich treffenden Auslagen zu ersuchen. 

Als Wahlcandidaten beschliesst die Section aufzu
stellen die Herren: Werksdirector k. k. Rergrath F. von 
E b r e n wert h und Hüttenverwalter F. Die t z und zur 
Wiederwahl nach Ablauf ihres Mandates zu empfehlen 
die Herren Verwaltungsrath E. Rauscher v o n Stein
b er g und Präsident Paul Mühlbache r. 

Der Vorsitzende theilt über die Behandlung weiterer 
Ein l ä u f e mit: Mit Bezug auf den hoben Ministerial
erlass vom 15. April l. .J„ betreffend die allfällig<' Re-

theiligung der hierländischen Montanunternehmungen an 
der Weltausstellung in Antwerpen, dann in 
Befolgung des hohen Ministerialerlasses vom 14. Juli 1. J. 
bezttglich der eventuellen ßetheiligung der interessirten 
Kreise an der i n t er n a t i o n a 1 e n 1 n d u s t r i e a u s
s t e 11 u n g in Madrid im Jahre 1894, berichtete die 
Section in beiden Fällen an das hohe k. k. Ackerbau
ministerium dahin, dass Anmeldungen über Initiative der 
Section nicht zu gewärtigen seien , sondern dass solche 
gegebenen Falles im Wege der Handels- und Gewerbe
kammer eingebracht werden würden. 

Im Anschlusse an den Verein für die bergbaulichen 
Interessen im nordwestlichen Böhmen petitionirte die 
Section bei dem hohen k. k. Ackerbauministerium und 
bei dem hoben k. k. Ministerium des Innern wegen 
Einleitung von A u s g 1 eich s ver h an d 1 u n gen zwischen 
den Besitzern der Teplitz-Schönauer Thermalquellen und 
den inundirten Ossegger Werken , da die Section diese 
Frage als eine über den Rahmen eines localen Ereig
nisses hinausgehende, den Gesammtbergbau berührende 
auffasst. 

Unter den· Einläofen liegt ferner eine Zuschrift des 
österreichischen Ingenieur- und Architekten - Vereines in 
Wien vor, in welcher dieser das Ersuchen stellt, die 
Section wolle die von dem Y ereine aufgestellten Norm a 1-
b e nenn u n gen für Eisen- und St a h 1 so r t e n 
annehmen und dahin wirken , dass diese Benennungen 
allgemein gesetzlich eingeführt werden. Der Ausschuss 
beschloss, das Elaborat des Ingenieur- und Architekten
Vereines Herrn Inspector K a z e t l bebufs Begut
achtung zu iiber!!'eben, ruit dem Ersuchen ein Referat 

~ ' ' 
hierüber auszuarbeiten und dasselbe dem Ausschusse zur 
weiteren Berathung und Beschlussfassung vorzulegen. 

Schliesslich werden dem Sectionsausscbusse noch 
,-erschiedene Einläufe . der .Jahresbericht des Vereines 
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filr die bergbaulichen Interessen im nordwestlichen 
Böhmen , ein Separatabdruck des Vortrages von Dr. 
Sc h neide r „ l' eber die Sanirung der Bruderladen", 
cler .Jahresbericht des naturhistorischen Landesmuseums 

in Klagenfurt etc. rnrgelegt und geschltftsordnnngs
miissig erledigt. 

Aug. ßrunlcchner. }'erd. Seeland, 
Secretär. Obmann. 

Yerein für Oie hergbanJichen Interessen im nordwestJichen Biihmen zu Te1l1itz. 
F eher die Thätigkeit dieses Vereines im Vereins

jahre 1892j9:1 (1. Juni 1892 bis 30 .. Juni 1893) wurde 
in der Generalversammlung am 4. October 1. J. der 
Bericht erstattet, welchem wir nachstehend die wichtigsten 
Angaben entnehmen: 

Der Verein zählt 38 Bergbauunternehmungen zu 
)litgliedern, die mit Hinblick auf die statistischen Aus
weise des Jahres 1892 eine Kohlenproduction von 
!} 1 63 393 t, also 920. 0 der Gesammtproduction des 
Teplitz-Dux-Brüxer Braunkohlenreviers repräsentiren. 

Im Vereinajahre wurden eine Generalversammlung, 
2 allgemeine Monatsversammlungen und 9 Vorstands
sitzungen abgehalten und beschäftigten den Verein 
wiederum die den nord westböhmischen Braunkohlenberg
hau betreffenden wirthschaftlichen Fragen. 

Das am 1. Jänner 1. .J. in Kraft getretene n e u e 
Eisenbahn-Betriebsreglement gab dem Vereine 
insofern Veranlassung, sich :m das Handelsministerium 
zu wenden, als die Verbandsconferenz in Lübeck eine 
Zusatzbestimmung zu dem Betriebsreglement beschlossen 
hat, derzufolge die Belastung der Wagen derart einzu
richten ist, dasH in Folge von Witterungseinflüssen 
während der Beförderung die Relasiung über die Grenze 
rnn 5°/0 nicht hinausgeht. Mit Berufung darauf, dass in 
einer durch \Yitterungseinftüsse hervorgerufenen Gewichts
zunahme keine Ueberlastuug im l:linne des Betriebs
reglements liegt und eine solche bei der Kohle um·er
meidlich ist, richtete der Verein eine Eingabe an das 
Handelsmiuisterium mit der Bitte, diese rnn den Eisen
bahmerwaltungen beantragten Zusatzbestimmung-eo zum 
Retriebsreglement nicht zu genehmigen. 

\Y eiter w·urde beschlossen, dass die Vereinsmitglieder 
\'ersuche über die Gewichtszunahme der Kohle durch 
"itterungseinßüsse unternehmen. 

Der wirksamste Schutz gegen die strengen Pönali
sirungsYorschriften des neuen Betriebsreglements fand 
der Verein in der Ausdehnung der obligatorischen Ab
wage auf die Kohlensendungen im Inlandrnrkehre, welche 
Angelegenheit sieh noch in dem Stadium einer C'omitt"· 
berathung befindet. 

Anlässlich der rnn dem Handelsministerium an 
die Aussig -Teplitzer Eisenbahn ergangenen Aufforderung 
zu Tarifermässigungen richtete der Verein eine 
Eingabe an das Handelsministerium, in welcher der
selbe die Wünsche der Bergbauindustriellen formulirte und 
begründete. 

Theilweise hat die A ussig-Teplitzer Eisenbahn den 
Wünschen des Vereines Rechnung zu tragen zugesagt, 
die Verhandlungen mit der genannten Bahn sind aber 
noch nicht abgeschlossen. 

Nachdem die Regierung in Folge der Auflösung deR 
Heichsrathes eine neue Hegiernngsvorlage eiues Berg
s c h ade n g es e t z es dem Parlamente rnrlegte, sah sich 
der Verein neuerlich veranlasst, seine Wilnsche und 
seinen Rechtsstandpunkt in einer Petition an das Ab
geordnetenhaus, sowie in einem Promemoria an den 
Justizausschuss geltend zu machen. Der Petition traten 
die übrigen Montanvereine bei uud fand in Wien eine 
Conferenz von Vertretern des Wiener Vereines und Dr. 
Schneide r·s, als Vertreter unseres Vereines, unter Theil
nahme zweier Heichsraths-Abgeordneten statt, in welcher 
die Anträge deR \" ereines zur Verhandlung gelangten 
und Zustimmung fanden. 

Die S teuer g es et z v o r 1 a gen gaben dem Vereine 
Veranlassung, den Vereinsanwalt Dr. Schneider zur. 
Erstattung eines Gutachtens über die Rückwirkung der 
Steuergesetzreform auf den Bergbau aufzufordern. Hierauf 
berief die Reichenbergsr Handelskammer eine Enquete der 
Bergbauindustriellen ein, die in Teplitz stattfand, deren 
Anträge aber auf dem Wiener Handelskammertage ab
gelehnt wurden. Hierauf liess sich der Verein von seinem 
An walte rin neues Gutachten erstatten, welches ebenso 
wie das erste Gutachten den itbrigen Montanvereinen und 
Mitgliedern des Steuergesetzausschusses mit.getheilt wurde. 
Die A nregnng des Vereines zu einer gemeinsamen Be
rathung der Steuergesetzvorlagen seitens der Montan
vereine Oesterreichs konnte trotz principieller Zustimmung 
mehrerer Vereine noch nicht realisirt werden, weil in
zwischen der Stenerge~etzausschnss die Regierungsvorlage 
über die allgemeine Erwerbsteuer verworfen hat. 

Die H e o r g a n i s i r u n g d c r Br n d e r 1 ade n auf 
Grund des neuen Bruderladengesetzes gab dem Vereine 
insofern Gelegenheit, sich mit dem Gegenstande zu be
schäftigen~ als die Berghauptmannschaft sich veranlasst 
fand, die seinerzeit ertheilte principielle Genehmigung 
der Vereinigung rnn 1 ~ Bruderladen zu einer Central
bruderlade fiir Nordwestböhmen, die mit 1. Februar 1893 
ihre Wirk1<amkeit begonnen hatte, zu widerrufen. Der 
Verein betraute den Vereinsanwalt Dr. Schneider mit 
der Yerfassung eines Recurses, welcher in der vom 
Vereine einberufenen Gewerkenversammlung, ferner in 
der rnn dem \" orstande der Teplitzer Bergrevierknapp
schaftscassa veranstalteten Versammlung der derselben 
angehörigen Gewerken, in der von dem Vorstande des 
Brilxer Hergre\·ieres einberufenen Gewerkenversammlung 
und in einer in Komotau stattgefundenen Gewerken- und 
Bergreviersversammlung genehmigt wurde; von allen 
den genannten Interessenten wurden die Recurse an das 
Ackerbauministerium überreicht. 

Eine Erledigung derselben ist noch nicht herab
gelangt. 
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Die Inundation der U:s:segger GruLen in 
Folge des letzten Wassereinbruche3 auf dem Victorin
schachte betrachtete der Verein gleichfalls als eine das 
ganze Revier berührende Angelegenheit, weil nach dem 
Gutachten der Sachverständigen ein Eindringen der an
stauenden Wässer in benachbarte Grubeli und ein L' eber
greifen der Inundation auf ein vorläufig noch gar nicht 
bestimmbares Gebiet zu befürchten ist. Desshalb wendete 
sich der Verein mit Petitionen an die politischen und 
Bergbehörden, und zwar auch an das Ackerbauministerium 
und an das Ministerium des Innern, in welchen gebeten 
wurde, dass die politischen und die Bergbehörden im 
öffentlichen Interesse die Initiatirn zu einem Ausgleich 
zwischen den Quelleninteressenten und den W erk8besitzern 
ergreifen mögen. 

Die dem Vereine zugegangenen Berichte über den 
im Juni 1893 st 1ttgefundenen St ri k e constatirten die 
Thatsache, dass bei demselben von den Arbeitern gar 
keine Forderungen gestellt wurden und dass derselbe ledig
lich den Charakter einer Revolte hatte. 

Aus A nlasR der S c h 1 a g w e t t e r - E x p 1 o :s i o 11 e 11 

auf den Fortschritt- und Plutoschächten widmete der 
Verein den Hinterbliebenen de1· Verungliickten einen 
L'nterstützungsbeitrag. na anlässlich des l.Jngliicksfalles 
auf dem Fortschrittschachte entstellte und aufregende 
Berichte in den Zeitungen und sogar durch das k. k. Tele
graphen-Correspondenzbnreau veröffentlicht wurden, führte 

der V ereiu hierüber Lei den µoliti:schen llchürde.1 1111d 

dem Ackerbauministerium Beschwerde, worauf Letzteres 
in Erledigung dieser Beschwerde dem Vereine die Mit
theilung machte, dass dasselbe das Nöthige veranlasst 
habe, dass in Hinkunft bei derartigen Ereignissen das 
k. k. Telegraphen-Correspondenzbureau in 'Vien mit authen
tischen Nachrichten versehen werde. 

C eher Ansuchen eines Hilfscomites für die Hinter
bliebenen der in Putschirn bei Karlsbad verungliickten 
Bergleüte widmete der Verein gleichfalls einen Beitrag. 

Veranlasst durch einen concreten Fall, betreffend 
den von der politischen Behörde bestimmten S c h u t z 
einer Wasserleitung durch einen Kohlen
schutz p f e i 1 e r richtete der Verein au das Ackerbau
ministerium eine Eingabe mit der Bitte, dass zu allen 
Verhandlungen, bei welchen bergtechnische oder berl!"
rechtliche Fragen zur Erörterung kommen , und wo es 
sich insbesondere urn Bergbaubeschränkungen zum Schutze 
von Wasserleitungen und anderer gemeinnütziger An
lagen handelt, montanistische Sachverständige beigezogen 
werden und das Gutachten der Bergbehörden einzuholen sei. 

Fiir den Bergmannstag in Klagenfurt wurde über 
Ersuchen des Comitt;s desselben gleichfalls ein Yereins
beitrag gewidmet. 

Endlich spendete der Verein einen Beitrag für den 
Verein zur Fnterstiitzung unbemittelter Hörer der Berg
akademie in Leoben. 

Oesterreichisehn Ingenieur- und .\rehitekten · r erein. 
Einheitliche Benennung für Eisen und Stahl. 

Der österreichische Ingenieur- und Architekten-Verein 
hat am 26. October 1893 an die k. k. Ministerien eine 
Eingabe gerichtet , in welcher eingangs erklärt wird, 
dass die grosse Entwicklung . welche die Flusseisen
und Flussstahl-Erzeugung in den letzten Jahren gefun
den hat, es wiinschenswerth erscheinen lasse , eine 
präcise Bezeichnung aller Eisen- und ~tahlsorten in der 
Praxis einzuführen, um hiedurch jedem oft folgenschweren 
Missverständnisse vorzu beuge1i. 

In Deutschland sei diesem Bediirfnisse - wenig
stens in Bezug auf den Eisenbahnbetrieb - bereits durch 
den Erlass des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten 
vom 29. Jänner 1889 abgeholfen worden. 

In Oesterreit-h jedoch be"Steht in dieser Richtung 
dermalen keine officielle Bestimmung, wesshalb für ein
zelne Stahl1wrten die verschiedensten Bezeichnungen ge
bräuchlich sind. Insbesondere werden die Begriffe „Guss
stahl", „Stahlguss ·· und ,~Flussstahl" vielfach ...-erwechselt 
oder in der verschiedensten Weise angewendet. 

Der österreichische Ingenieur- und Architekten
Verein habe sieh bereits im Jahre 1876 77 mit dieser 
Angelegenheit beschäftigt, ohne dass hierüber eine Kund
gebung nach Aussen erfolgt wäre. Nun habe das k. u. k. 
technische und administrative Militärcomite mit Schreiben 
vom 13. April 1893 , Zahl 579 , Section II, an den 
Verein das Ersuchen gerichtet , für alle in der Praxis 
vorkommenden Ei~en- und Stahlsorten präcise und sinn-

gemässe Bezeichnungen aufzustellen, um in dieser Frage 
volle Klarheit zu schaffen. 

Der österreichische Ingenieur- und Architekten -
Verein , welcher stets bestrebt sei , die Resultate der 
Wissenschaft zum allgemeinen Wohle der Praxis zuzu
führen, habe diese Frage neuerdings einem Ausschusse. 
bestehend aus hervorragenden Fachmännern seines Yer
eines, zum Studium iiberwiesen und habe das rnn diesem 
Ausschusse ausgearbeitete El:1borat in seiner Geschäfts
versammlung vom 29. April 189B einstimmig genehmigt. 

Ueber Beschluss dieser Geschilftsversammlung be
ehre sich der Vorstand des Vereines nun ein Exemplar 
der Grundziige einer einheitlichen Benennung für Eisen 
und Stahl dem k. k. Ministerium mit der Bitte zu über
mitteln , sich diesen Benennungen gütigst ansehliessen 
und dieselben im ämtlichen Verkehr anordnen zu wollen. 

Grundzüge einer einheitlichen :Benennung für Eisen 
und Sta.hl. 

Es ist zu unterscheiden: 
1. Roheisen. :l. Stahl. 

aj Weisses Roheisen. 
b) Halbirtes Roheisen. 
c) Graues Roheisen. 

a) Schweissstahl. 
b) Flussstahl. 

4. Guss1rnaren. 
2. Schmiedeisen. 

a) Schweisseisen. 
b) FI usseisen. 

a) Roheisenguss- r 
b) F_ lusseisenguss-

1 

Waaren 
c) ~tahlguss-

l * 
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Für die Anwendung dieser Bezeichnungen dienen 
folgende Erläuterungen: 

1. R o h c i s e n. - Roheisen ist das Erzeugniss des 
Hochofens; es ist leicht schmelzbar, aber nicht rnhmied
bar. Nach seiner Farbe und seinem Geflige wird es als 
weisses (körniges~ strahliges oder Spiegeleisen), halbirtes 
und graues Roheisen bezeichnet. 

Nach seiner Her11tellungsweise kann es Cokesroh
eisen oder Holzkohlenroheisen genannt werden. 

Unter der Bezeichnung 

Gusseisen ist in der Regel ein graues : aus
nahmsweise ein halbirtes, zur Hestellung von Eisenguss
waaren bestimmtes Roheisen zu verstehen. 

2. Schmiedeisen. a) Schweisseisen ist das 
im teigigen Zustande (durch den Herdfrisch- oder den 
Puddelprocess) hergestellte schmied- und schweissbare, 
aber nicht merklich härtbare Eisen. 

Wird Schweisseisen zu Blechen oder Stäben ausge
walzt, ausgeschmiedet oder zu Draht gezogen , so kann 
es Blech-, Walz- oder Stabeisen, auch Quadrat-, Rund-, 
Flach-, Profil-, Bandeisen u. s. w., Walzdraht oder Zug
draht genannt und diese Bezeichnung dem Worte 
„Schweisseisen" hinzugefügt oder dahinter in Klammer 
eingeschaltet werden (z. B. Schweisscisenblech, Schweiss
eisendraht u. s. w.). 

b) F 1 u s sei s e n ist das im flüssigen Zustande 
(nach dem Bessemer-, Thomas- oder Martin - Verfahren) 
hergestellte schmiedbare , aber nicht merklich härtbare 
Eisen. 

Soll dabei das Herstellungsverfahren besonders 
hervorgehoben werden , so ist statt der einfachen Be
zeichnung „Flnsseisen" die Bezeichnung „Bessemer-, 
Thomas- , saures oder basisches Martin-Flusseisen" zu 
wählen oder eine dieser letzteren Bezeichnungen hinter 
dem Worte „Flusseisen" in Klammer eiuzuschalten. 

Soll die Form als Blech, Stabeisen, Draht gekenn
zeichnet werden, so ist unter Anwendung der Bezeich
nung „Flusseisen" wie unter 2 a) zu verfahren. 

3. Stahl. a) Schweissstahl ist das im teigigen 
Zustande (durch den Herdfriseh- oder Puddelprocess) 
gewonnene , schmiedbare , merklich bärtbare Material. 
Soll dabei das Herstellungsverfahren noch besonders 
hervorgehoben werden , so ist diese Bezeichnung hinter 
dem Worte „Schweis3stahl" in Klammer einzuschalten 
(z. B. Herdfrischstahl, Puddelstahl u. s. w.). 

Soll die Form als Blech , Stab , Draht gekenn
zeichnet werden, so ist unter .Anwendung der Bezeich
nung „Schweissstahl" wie unter 2 a) zu verfahren (z.B. 
Schweissstahlblecb ). 

b) Flussstahl ist das im flüssigen Zustande 
(nach dem Tiegel-, Bessemer-, Thomas- oder Martin
Verfahren) hergestellte, schmiedbare, merklich härtbare 
Material. 

Soll dabei zugleich das Herstellungs•erfabren noch 
besonders hervorgehoben werden , so ist statt der ein
fachen Bezeichnung „Flussstahl" die Bezeichnung Tiegel-, 
Bessemer-, ThomaR- oder Martin-Flussstahl zu wählen 

oder eine dieser Bczeichuungen hinter dem Worte „~'luss
stabl" in Klammer einzu~chalten. 

Soll die Form als Blech , Stab , Draht gekenn
zeichnet werden, so ist unter Anwendung der Bezeichnung 
„Flussstahl" wie unter 2 a) zu \·erfahren. 

Dill Bezeichnung „Gussstahl" fällt aus; an deren 
Stelle tritt die Benennung „ Tiegelgussstahl". 

4. Gusswaaren. a) Roheisenguss-Waaren 
(Eisenguss-Waare) sind die durch Guss aus grauem oder 
balbirtem Roheisen hergestellten Gebrauchsgegenstände. 

Sind Eisengnsswaaren n:ichtrllglich schmiedbar ge
macht worden, so tritt die Bezeichnung „schmiedbarer 
Eisenguss", „·Weichguss", oder nTempcrguss" ein. 

Eisengnsswaaren, welche durch Gicssen des Eisens 
in eiserne Formen an ihrer Oberfläche besonders hart 
gemacht werden, heissen „ Hartgusswaaren ". 

Sind Gussstücke in offenen Formen oder Sand, 
llas~e oder Lehm geformt und sollen sie nach dieser 
Art der Herstellung besonder:i gekennzeichnet werden, 
so sind dieselben mit Herd-, Sand-, Masse- oder Lehm
guss zu bezeichnen. 

b) Flusseisengusswaaren sind die aus Fluss
eisen in fertiger Form durch Guss hergestellten Ge
brauchsgegenstände (Maschinentheile u. dgl ). 

c) Stahlgusswaaren sind die aus Flussstahl 
in fertiger Form durch Guss hergestellten Gebrauchs· 
gegenstände (Maschinenbestandtheile u. dgl.). 

Erläuterungen zu den vorstehenden ,,Grnndzllgeu einer 
einheitlichen Benennung fllr Eisen und Stahl". 

Das k. u. k. technische und administrative Militltr
comite hat unter Hinweisung auf den Circularerlass des 
königlich preussischen Ministers für öffentliche Arbeiten, 
Berlin, 29. Jänner 1889, an den österreichischen Inge
nieur- und Architekten-Verein das Ersuchen gerichtet, in 
geeigneter Weise für alle in der Praxis vorkommenden 
Eisen- und Stahlsorten deutliche Bezeichnungen aufzu
stellen. 

Der zur Berathung dieses Gegenstandes vom öster
reichischen Ingenieur- und Architekten-Verein eingesetzte 
Ausschuss bat die vorstehenden Grundzilge für die ein
heitliche Benennung von Eisen und Stahl verfasst. 

Dem .Ausschusse sind die nachgenanuten, anderwärts 
giltigen Vorschriften für die einheitliche Benennung von 
Eisen und Stahl vorgelegen: 

A) Die Bt1schlüsse dei! internationalen Comites in 
Philadelphia vom Jahre 1876. 

B) Der Commissionsbericht zu Nr. XIV der Tagesord
nung zur Generalversammlung des Vereines der deutschen 
Eisenbahn-Verwaltungen, Hamburg, August 1878. 

0) Der an die königlich preussischen Eisenbahn
directionen gerichtete Circularerlass des preussischen 
Ministers für öffentliche Arbeiten, Berlin, 29. Jänner 1889, 
II a) 644, betreffend die einheitliche Benennung der im 
Eisenbahnbetriebe zur Verwendung kommenden , aus 
Eisen und Stahl bestehenden Materialien; veröffentlicht im 
Centralblatt der Bauverwaltung, Berlin, 16. Februar 
1889: lX. Jahrgnng, Xr. 'i. 
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Im Sinne einer e in b e i t 1 i c b e n Benennung \·on 
Eisen und Stahl wäre es wiinschenswerth, alle Benennun
gen, welche in den drei oben bezeichneten Vorschriften ,·or
kommen, unverllndert beizubehalten. Dennoch war der 
Ausschuss gezwungen, rnn dem Sinne der ad li) und 
C) genannten Vorschriften theilweise aLzuweiehen. 

Die wesentliche Abweicl1ung rnn den bestehenden 
Vorschriften besteht darin, dass in den vorliegenden 
„Grundzügen" die Gusswaaren systematisch na(}h jenem 
Materiale benannt werden , aus welchem dieselben he
stehen. u. zw. mit Roheisengusswaare ( Eisengusswaare), 
Flusseisengusswaare, Stahlgusswaare, entsprechend den 
llaterialien: Hohcisen ,Gusseisen), Flusseisen oder Fluss
stahl. 

Im Xachstehendcn werden die Beweggründe ange
geben , welche zu den Abweichungen von den beste
henden Vorschriften geführt h ahen : 

ad A.1 Das internationale Comitr in Philadelphia 
hat sich darauf beschränkt . die Worte : Schweisseisen, 
.Flusseisen, Schweissstahl , Flussstahl einzuführen. 

In den hier Yorliegenden Grundzügen sind diese 
Benennungen unverändert beibehalten, doch wurden zur 
Ergänzung noch das Hoheisen und die Gusswaaren auf
genommen. 

ad R) Von den Bestimmungen des Vereines der 
deutschen Eisenbahn-Verwaltungen weichen die hier vor
liegenden ,,Grundzüge'' darin ab. dass erstere das Guss
eisen als umgeschmolzenes Roheisen, somit als ein Er
zeuguiss zweiter Schmelzung bezeichnen, wiihreud die 
vorliegenden Grundziige mit „Gusseisen'' ein zur Her
stellung von Eisengusswaaren bestimmtes Roheisen be
zeichnen. Der 1;rnnd zu dieser Aenderung liegt darin, 
dass Eisengusswaaren auch unmittelbar vom Hochofen 
weg, somit nicht in zweiter Schmelzung erzeugt werden. 

ad 0) Der Wortlaut der vorliegenden Grundzüge 
wurde, soweit es zulllssig erschien , dem Circularerlasse 
des preussischen Ministers der öffentlichen Arbeiten, 
Berlin, 29. Jänner 1889, wortgetreu entnommen. Doch 
weichen die vorliegenden Grundziige in nachstehenden 
Punkten von jenem Erlasse ab. 

Der Circularerlass bezeichnete ein in besondere 
Formen gegossenes, iu der Regel vorher umgeschmolzenes 
Roheisen mit dem Worte "Gusseisen; .. während nach 
den vorliegenden Gru!!dzügen die ,·orstehende Definition 
dem Worte Roheisengussw~are (Eisengusswaare: ent
spricht. 

Der Circularerlass schreibt in dem Absatze A 2 
unter dem Titel Gusseisen rnr : „ Werden dem Roheisen 
beim l'.mschmelzen Stahlabfälle zugesetzt, so nennt mau 
das Erzeugniss Stahlguss.;, Diese Detiuition kann nicht 
als ~'11gemein zutreffend angesehen werden. 

Wird Roheisen unter Zui'atz von Schmiedeisen
oder ~tahlabfällen im C'upolofen eingeschmolzen, so ist 
das Erzeugniss nicht schmiedbar, es ist somit nicht 
Stahl: folglich ist filr dieses Erzeugniss die Bezeichnung 
,:Stahlguss" als systen.?atische Benennung nicht geeignet. 
Das Erzeugniss der eben genannten Schmelzung hat die 
Eigenschaften des Roheisens und ist von dem einge-

schmolzenen Hoheisen nul' hinsichtlich der Qualität ver
veri'cbieden. 

Sinngemäss kann unter Stahlgus;; nur eine aus 
Flussstahl bestehende Gu~swaare bezeichnet werden, und 
der Stahl kann entweder Tiegebtahl , Bessemerstahl 
oder .Martinstahl sein. 

Fiir jene Waaren, welrhe die vorliegenden Grundziige 
mit „Stahlguss;' bezeichnen, hat der C'ircularerlass unter 
B 6 die Benennung ,, Flussstahlwaaren" rnrgeschrieben. 
Dieses Wort ist jedoch nicht bezeichnend, nachdem sinn
gemäss unter Flussstahlwaaren auch die aus Flussstahl 
gewalzten Schienen, Federn, Radreifen n. s. w. verstanden 
werden müssen. 

Der Circularerla;.;s lässt die Bezeichnung ~Schmied

eisen" ausfallen, während die vorliegenden Grundzüge 
das Wort Schmiedeisen als Gattungsnamen, welcher die 
Arten Schweisseisen und Flusseisen umfasst, beibehalten. 

Der Circularerlass schreibt ferner vor: „ Da die 
Grenze zwischen härtbarem ·und nicht härtbarem Mate
riale schwer festzustellen ist. so ist in der Regel ein 
~laterial mit einer Zugfestigkeit rnn 50 kg für l m111 2 und 
darüber mit Stahl. ein Material vou geringerer Festig
keit mit Eis1·n zu hezeichnen. '' 

Diese Bestimmung hat der _.\ usschuss in seinen 
Entwurf nicht aufgenommen. Der Ausschuss ist der 
:Meinung. dass die Grenze rn·ischeu härtbarem und nicht 
härtbarem lllateriale, mit der für alle Gebrauchszwecke 
hinreichenden Genauigkeit, mit sehr einfachen Hilfs
mitteln festgestellt werden kann , und dass es keinem 
Anstande unterliegt, in Cebereinstimmung mit den Be
schlitssen des internationalen Comiti·s von Philadelphia, 
die II iirtharkeit allein als Grundlage für die Cnter
scheidung zwischen Eisen und Stahl anzunehmen. 

In vielen Fällen mag die Wahl der Zugfestigkeit 
von 501.-g pro 1 111111 2 al;; Grenze zwischen Eisen und 
Stahl brauchbar sein: in andern Fällen ist aber diese 
Grenze nicht zutreffend. Die Zugfestigkeit des schmied
baren Eisens ist nicht nur von der .Art des Materiales, 
sondern auch von der .Art der Bearbeitung abhängig. 
So wird z. B. Schmiedeisen , welches in der Form ge
wöhnlicher gewalzter Stäbe eine Zugfestigkeit von etwa 
40 kg für 1 mm~ und darunter zeigt, zu Draht gezogen 
eine Zugfestigkeit von 60 kg bis 70 kg für 1 mm2 er
reil-hen, ohne die Eigenschaften der Härtbarkeit anzu
nehmen. 

Die Abtheilung B des Circularerlasses wurde, als 
nicht unbedingt nothwendig, in die vorliegenden Grund
züge nicht aufgenommen. 

Der _.\ u;.; s c h u s s fii r eine ein h e i t 1 ich e Ben e u
n u n g von Eisen und Stahl: 

E tl u a r d R o t t e r , M o r i t z ß o c k, 
Ubmann. Schriftführer. 

Rn11t>rf Böck. Emil Heyrowsky. A.. ,-. Lichtenfels. 
Carl Störkl. Sigmund Wag-ner. 

Genehmigt in der Geschäftsversammlung vom 
'.?9. April 1893. 

Der Vereins-Vorsteher: Der Yereins-Secretär: 
F. T. Gruber m. J•. L. Gassebnt>r m. p. 
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~'achversammluug tler Berg- und Hiittenmänuer im österrei<'hi8cheu Ingenieur- und 
Architekten-Verein. 

rer!'ammlung Dill 16. Nornmber 1893. 
Der OLmann Oberbergrath A. H ii c k er begrUsst 1 h o f er aus Mllhr.-Ostrau und Maschinenrnrwalter Werner 

die zu dieser ersten Versammlung zahlreich erschienenen und Bergingenieur K 1 e i d o r f er aus Filnfkirchen. 
Fachgenossen und spricht die zuversichtliche Erwartung Sodann bringt Oberbergrath Rücke r zwei vom 
:\us. dass aur h die diesjährigen Versammlungen zu lehr- 25 . .Juli und 7. A uguts 1. .J. datirte Briefe des Collegen 
reichen und interessanten Mittheilungen , zu nlltzlichen Baron F o u 11 o n zur Verlesung, welcher soeben auf einer 
Anregungen und zur Förderung des geselligen Verkehrs Reise durch Australien, Neu-Seeland etc. begriffen ist und 
unter den ('ollegen Gelegenheit bieten werden. Er vorläufig über seine Wahrnehmungen und ~:rfahruugen bei 
bestätigt ferner mit Befriedigung. dass sich die fllr den der Landung und beim Besuche des Kupferwerkes Wallaroo 
:-;ommer vereinharten Zusammenkilnfte bestens bewährt und der Silber- und Bleibergbaue von Broken Hili berichtete. 
haben. da sich an jedem Donnerstage eine Anzahl Be- Den von Freiherrn v. F o u 11 o n in .Aussicht gestellten 
rufsgenos:>en an <ler Tafelrunde eingefunden hat; während Vorträgen über das in Australien Gesehene, welche mit 
der Winterszeit werden diese geselligen Abende ausfallen, Rücksicht auf seine erst gegen Ende Jänner oder Anfang 
sich dafür uher an die Versammlungsabende gesellige Februar 1894 erfolgende Hllekkehr, in den Monat März 
Zusammenkiinfle der Fachgenossen anschliesRen, welche k .. J. fallen durften, wird mit grosser Spannung und 
\·orliiurig in dem Vereins-Restaurant 1L, E8chenbachg. 9) Freude entgegengesehen. 
abgehalten werden. Nun ladet der Vorsitzende Herrn Oberbergrath c: 

Weiters hringt der Obmann zur erfreulichen Kennt- v. Ernst ein, den angekündigten Vortrag „ Ce b er die 
niss. dass sich eine sehr rege Betheiligung an den Vor- wichtigsten Bergbaugebiete YonAustralien'' 
trägen in der die~jährigen Session constatiren lasse und zu halten. (Derselbe erscheint im Auszuge an anderer 
dass hereits folgende Herren Vorträge angemeldet haben, Stelle dieses Blattes.) Zur Illustration des Vortrages war 
und zwar: k. k. Oberbergrath C. v. Ernst, Oberingenieur eine in grossem Maassstabe ausgeführte Karte von Austral-
Dr. ~Ioriz Ca s paar. k. k. Hüttem·erwalter im k. k. asien und eine Anzahl Tabellen, die Productionsziffern von 
.Ackerhau- ~linisterium Alois Z d r aha l, k. k. Bergrath Gold. Kupfer, Blei, Silber, Zinn und Kohlen darstellend, 
und Professor Franz I' os e p n y, Montansecretär im k. u. ausgehängt. Da der Vortragende bei Besprechung der 
k. gemeinsamen Finanz - Ministerium Heinrich Freiherr Bergbaue von Broken Hili die auf socialistischer Grund-
\". F o u 11 o n, k. k. Bau- und !ilaschinen - Inspector im Jage aufgebaute Yerwaltnng derselben im Vorllbergehen 
k. k. Finanz-Ministerium ~lax A r besser L Rastburg. streifte uncl der Schwierigkeiten erwähnte, welche die;;e 
heb. aut. Bergingenieur Eugen Ritter Y. Lu s chi n -E 11 e n- Einrichtung im verflossenen .Jahre für den Tietrieb her-
g reut h, diplomirter Chemiker und Adjunct am techno- beifiihrte, als der Preissturz de,; Silbers eintrat. regte 
logischen Gewerbemu~eum .Josef K 1 a u d y , lugenieur der zum Schlusse der Obmann eine Discussion ilber diesen 
Fimia :;<iemen;; & Halske Wolfang Wende 1 in . ferner Gegenstand an. welche in der niich;;ten Yersammlung 
rnn auswärtigen Herren : Bergingenieur .Josef Mauer- ausgetragen werden soll. C. H. 

reber tlie wichtig:-;ten Bergbaugebiete YOJl Australien. 
X ach dem Hin llherhergrath C. \". Ernst in der Fachversammlang der Derg- und Hüttenmänner am 16. Xovewlier 1893 gehaltenen 

Vortrage. 

Der \' ortragende rechtfertigt einleitend die Wahl 
des Gegenstandes seine,; Yortrages mit dem erheblichen 
Einflusse. den die aus Australien auf den ~fetallmarkt 
gelangenden Producte auf die Preise einer Reihe yon 
~[et.allen und dadurch auf die Bergbauverhältnisse 
aller Länder, daher auch auf jene unserer Heimat 
nehmen. Zudem gelangen die aus Au:-1tralien stammenden 
~fontanproducte. insbesondere Kupfer. Zinn und Xickel, 
auch in unseren Metallfabriken sehr Yiel zur Yerwen
dung. Wir wüRsten auch zu erzählen, das;; da5 er,;te 
australische Blei, welches vor ;l .Jahren auf den eng
li8Chen Markt kam, sofort den Preis herabdrückte. da 
man nach den, eioige .Jahrzehnte zuvor beim Kupfer und 
Zinn gemachten Erfahrungen anhaltende und rasch zu
nehmende Zufuhren aus Australien befürchtete. Die~e 
Annahme habe sich nur allzusehr bestätigt; e.'3 kommen 
;;either so ungeheure Mengen australischen Bleies auf den 
englischen Markt. die um jedeo Preis versorgt sein 

wollen, dass nie zurnr so niedrige Bleipreise bestanden 
haben, wie in den letzten Jahren und bis heute. 

\renn er endlich noch der colossalen Gold- und 
Silberausbeuten der australischen Seifen- und Bergwerke 
gedenke, deren Wirkung auf den Edelmetallmarkt uns, 
insbesondere seitdem die Frage der Wiihrungsänderung 
bei uns eifrig Yerhandelt wird , sehr nahe berührt, so 
glaube er genügende Grunde angeführt zu haben. um 
sein ,- l•rtragsthema zu rechtfertigen. 

Bernr er auf dasselbe eingehe, wolle er sich erlauben, 
in grosseu Zügen etwas Allgemeines über Australien 
vorznführen. 

Australien im weiteren Sinne, oder wie es dann 
genannt 'A'ird: A u s t r a 1 a sie n, besteht aus dem Fest
lande, H grossen Inseln. Xeuguinea im N.1 Neuseeland im 
g_ 0. und Tasmanien (frilher \'an Diemens-Land) im S. de;; 
Festlandes und zahllosen kleineren Inseln~ die dasselbe 
umgeben. Von den kleineren erwilhne er nur Nen-Cale-
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dunien im 0., :ils für uns durch das reiche fückelvor
kommen besonders wichtig, welches das ~lateriale für die 
Scheidemünzen unserer neuen Kronenwährung bietet. Im 
Ganzen zählen die Colonien von Austr:ilasien nur etwa 
8 ö ~ Millionen Einwohner, während für 100 Mal so viele 
Raum wllre. *) 

Australien im engeren Sinne, d. h. der australi
sche Continent, bat 7 627 83:? km·! Oberfläche, ist also 
etwa um ein Fünftel kleiner als Europa, aber mehr 
als 26 Mal grösser als sein Mutterland Grossbritannien. 
Politisch gehört nämlich Australien seiner ganzen 
Au~debnung nach schon längst zu Grossbritannien, das 
jede fremde Occup:ition sorgfältig zu Ycrhtiten gewusst 
hat. Thatsächlich sind die Engländer durch ihre in 
Australien µ;egrtindeten Colonien im alleinigen Besitze 
des ganzen W elttheiles. 

Der australische Continent zerfällt in folgende fünf 
Colonien: An der Ostküste Neu Süd-\\" alcs, darüber 
Queensland, darunter Victoria - in der Mitte: :o;üd
australien, das sich quer durch den ganzen Continent 
bis an das indische Meer erstreckt - endlich West
australien. 

Die Colonie N. S.-Wales, bemerkt der Yortragende, 
habe er zuerst genannt, denn diese ist als der Ausgangs
punkt aller Colonisationen Australiens zu betrachten. An 
seiner Küste landete zuerst der Weltumsegler James Co ok e 
im Jahre 1770 und nahm im Namen Grossbritanniens Besitz 
von der ganzen östlichen Küste, die er, wegen ihrer 
Aehnlichkeit mit dem südlichen Theile der Grafschaft Wales, 
Neu - Süd w a 1 es nannte. Die erste Ansiedlung dieses 
Gebietes erfolgte im Jahre 1788 durch 600 männliche 
und 250 weibliche Sträflinge, die in der berüchtigt ge
wordenen Botany Bay ausgesetzt wurden, an welcher jetzt 
die Hauptstadt der Colonie Sydney liegt. Im Laufe der 
Jahre (bis 1838) folgten weitere Landungen Yon Depor
tirten, die zur U'rbarmachung des Landes. Gründung ,·on 
Ansiedlungen, zum Strassen bau und zur Erbauung von 
Regierungsgebäuden und Privatwohnst.'itten. sowie als 
Taglöhner bei der Landwirthscbaft und Viehzucht ver-
wendet wurden. • 

Neben diesen Deportationen entwickelte ~ich nämlich 
bald auch die Einwanderung freier Männer, welche sich 
hanptsäehlich der Viehzucht auf den ungtheuren Weide
plätzen und dem Feldbau widmeten. 

Im Jahre 1851 trennte sich der südliche Tbeil von 
dem bisher Neu-Südwales benannten Gebiete, und bildete 
eine eigene Colonie, Victor i a , mit der Hauptstadt 
M el bourne; 

1859 trennte sich der nördliche Tbeil und ward zu 
einer eigenen Colonie. Queens 1 an d, mit dem Haupt
orte B r i s b an e; 

1829 war aus den Ansiedlungen am Schwanenflusse 
die Colonie W es t a u s t r a 1 i e n ; 

•) Für Enile 
gegeben: 

Neu-Südwales. 
Victoria . . . 
Queensland . . 
Südaustralien . 

1889 werden folgende Bevölkerungszitforn an-

. 1 122 200 
. l 1180ii 

406 ö58 
319 166 

Westau~tralien . 
Neu-Seeland . _ . 
Tasmanieu .... 

Zusammen 

. 48 698 
. 620 279 
. 151472 
~ 786 550 

1836 auf ähnliche 'Veisc in der Mitte de..;; Cunti
uents Südau s t r a 1 i c n mit der Hauptstadt Ade 1 a i d c 
entstanden. 

Die Insel Ta s man i e n, schon 1642 von dem 
holländischen Seefahrer Tasman entdeckt und zu Ehren 
des Generalgouverneurs von Niederländi~eh-Indien, Anton 
van Diemen, zwei Jahrhunderte lang Van Diemens-
1 an d genannt, wurde zu Anfang des gegenwärtigen 
.Jahrhunderts englische Colonie und heisst seit 18511 
Tasmanien. 

Xeusecland wurde 185:3 zur britisl'hen Colonie 
erklärt. 

Alle diese Colonien und ebenso die Inseln Tas
manien und Xeuseeland werden durch ihre eigenen Gou
verneure, ihr eigenes Ministerium, ihr eigenes Parlament 
Ycrwaltet. ~ euestens macht sich das Bestreben nach 
einem engeren Zusammenschlusse geltend. Im Yertlossenen 
Jahre hat in Melbourne eine freie Delegirtem-ersammlung 
get:tgt, in welcher der Prcmier-~linister ,-on Neu-Südwales 
einen Antrag auf Begründung der nationalen Einheit 
Australiens unter der übermacht der englischen Krone 
eingebracht hat. Der Vorschlag wurde seitens der Delegir
ten rnn llueensland und Victoria unterstützt. Eine aus 
7 Mitgliedern bestehende neue Delegirtenversammlung 
sollte die neue Bundesverfassung ausarbeiten. 

Der geologische Bau des australischen Continents 
tritt uns in Folge der emsigen Arbeiten der Bergbau
departements und der geolo~iscben Anstalten, welche in 
den einzelnen Colonien thätig sind und über ihre For
schungen in zahlreichen Publicationen eingehend berichten, 
immer deutlicher herrnr. Es wurde früher angenommen, 
dass secundäre Formationen in Australien nicht vor
kämen , dass der Erdtheil nur aus alten und neuen 
Bildungen bestehe, also während der ganzen me;iozoischen 
Periode über dem Meere emporgeragt habe. Diese An
nahme bat sich als irrig erwiesen , obschon an der 
Oberfläche secundäre Bildungen zu den Seltenheiten 
gehören. 

Als paläozoi~cb sind die hauptsächlichsten Bergketten 
Australiens anzusehen. Die Blauen Berge in N. S. W., die 
australischtn Alpen in Victoria, das grosse Scheidegebirge 
längst der Ostküste, die Grampians und Pyrenäen westlich 
davon, bestehen zumeist aus silurischen Gesteinen, welche 
zwei Perioden angehören. Sie sind von Granit, Syenit 
und Porphyr durchbrochen, die häufig auf den höchsten 
Gipfeln zu finden sind. Dem Silur gehören auch die 
Gebirgsketten in Südaustralien und Queensland an. Im 
Westen treten dagegen paläozoische Bildungen nur ver
einzelt in der Darlingkette und bei der Cbampionbai auf. 

Die Kohlenformation ist namentlich in Neu - Süd
wales und l!ueensland sta.rk vertreten: sie erstreckt 
sieb zwischen dem 29. und dem 15. Breitegrad auf 
320 km von der Küste landeinwärts und birgt Koblen
flötze von sehr bedeutender Mächtigkeit. In Queens
land wird sie von Granit durchbrochen, in welchem Zinn 
auftritt. · 

Sandsteine und Kalke des permischen ~ystem~ finden 
sieb im S. 0. der Colonie Victoria. 
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~Iesozoif!d1e Bildungen finden sich am häufigsten in 
lluecnsland, seltener in Neu Siidwales und Victuria; ihr 
Alter wurde durch Fossilien fe.'ltgestellt. 

Te1 tiäre Bildungen, meist für Pliozän gehalten, be
decken ungeheure Strecken in allen Thcilen Australiens. 
Solche sind der Wüstensand,;tein, der Korallenkalk, und 
\'iel rnn dem Kies, Con:domerat und Lehm der Gold
seifen Der Wüstensandstein, welcher wahrscheinlich ein 
volles Drittel des Continents bedeckt und sich von den 
westlichen Ebenen von Queensland und Neu-Südwales 
quer durch den Contiuent über den grössten Theil vou 
West-Australien hinzieht, ist bisher ein ungelöstes geo
logisches Räthsel ; ausser einigen Süsswassermuscheln und 
unvollkommenen Pflanzenresten fehlen ibm alle organi
schen Reste, daher sich sein Alter nicht feststellen lässt 
und auch nicht erkannt werden kann, ob er durchwegs 
gleichaltrig ist. 

Vulkane waren in mehreren Gegenden Austrnlieus 
in Thätigkeit und haben der Oertlichkeit ihren Btcmpel 
anfg-edriirkt. Ihre Krater sind jetzt vielfach mit Wasser 
gefüllt und bilden theiiweise reizende Seen. In Neu-Süd
wales und l~ueensland lassen sich die Basaltströme, welche 
von Yulkanischen Gruppen ausgehen, deutlich rnrfolg-cn. 

Go 1 d. 
Der erste Goldfund wurde in Neu -Südwales 

bereits im Jahre 182:3 durch einen Sträfling gemacht, 
welcher des Dieb3tahls verdächtigt und schwer gezüchtigt 
wurde, weil man das bei ihm vorgefundene Stück gedie~en 
Oold für einen geschmolzenen Gegenstand hielt. Die 
eigentliche Goldausbeute nahm aber erst 1851 ihren 
Anfang. Einern gewissen Ha r g r e a v es, welcher Cali
fornien besucht hatte. fiel die Aelmlichkeit der lloden
beschaffenheit eines von ihm durchstreiften Gebie:es mit 
dem californischen Goldlande auf und dort entdeckte er 
denn auch bei rntrrsuchung des Flussufers, etwa 2401.:111 
von Sydney, wo dann die Stadt 0 phi r entstand, die 
ersten Goldspuren. Sein Begleiter, ein gewisser Liste r. 
den Hargreaves den Gebrauch der californischen Wiege 
gelehrt hatte, nahm im Vereine mit einem Eingeborenen 
die l'ntersuchung des umliegenden Terrains vor und er
beutete Ende März 1851 das erste· verkäufliche Gold. 
Die Stelle dieses Fundes wurde seither unter dem Namen 
Fitz r o y b an k im Summer-Hili Creek bekannt. Dieselbe 
liegt etwa 3 km von jenem Orte entfernt, an welchem 
Hargreaves seine denkwürdige Entdeckung gemacht hatte. 
Die Sache wurde der Regierung angezeigt, welche den 
Geologen Stutchbury an Ort und Stelle entsendete: 
nachdem dieser über seine Beobachtungen berichtet hatte 
und am 14. Mai 1851 zurückgekehrt war, wurde die Ent
deckung öffentlich bekannt gegeben. Sofort beganu eine 
förmliche Völkerwanderung nach dem ~~undorte, so dass 
binnen einer Woche über 1000 Personen au der Arbeit 
waren. Auch anderwärts wurden Schürfungen vorgenom
men. Wo immer ein Wasserlauf aug·etroffen wurde , er
schien der „Digger" mit seinen rohen Werkzeugen, um 
Gold zu wa11chen und wohl an 100 Stellen waren die 
Arbeiten von Erfolg begleitet. Seither gibt es, ausser der 

grossen 1%ene im We~ten der Colonie Xeu-8iid walcs, 
, keinen Ort, an welchem nicht Gold gefunden worden wäre. 

Mehrere Plätze sind inzwischen als vollstllndig ausgebeutet 
verla~sen worden ; 0 p h i r selbst, wo die ersten Funde 
bewerkstelligt wurden, lässt heute nicht mehr vermuthen, 
dass es einst ein bevölkertes Goldfeld gewesen. In der 
Mehrzahl der F!ille hat ~ich aber die Goldwäscherei bis 
hente erhalten, so dass in Neu-Sildwales 86 Golddistricte 
bestehen. Es ist dies namentlich der Fall in der ganzen 
Länge des von N. nach 8. streichenden Scheidegebirges 
(Dividing Hange). 

Neben den Seifenwerken und insbesondere als diese 
minder ergiebig wurden, be,5.1:ann man anch dem an
stehenden Golderze, den sog. Goldreefä, Goldriffen, Auf
merkrnmkeit zu schenken nnd so entstanden die sog. 
Quarz-Miniugs, Quarzbergwerke. Die Goldproduction von 
Neu-Südwales konnte sich selbst\·erstllndlich nicht anf 
ihrer ursprünglichen Hiihe erhalten. 1852 betrug dieselbe 
25 rn:1 l.·g. in den .Jahren 1858-1867 jährlich 25 bis 
40 000 kg, erreichte 1862 44 000 k,r;, sank dann aber 
allmählich und war 18!12 4 768 leg. 

In das gleiche Jahr 1851 fällt. auch die Entdeckung 
des Goldes in der N achbarcolonie Victor i a. Sie wurde 
am 1. .Juli durch einen gewissen .J. W. Esmond in C 1 u
m es gemacht, der mit seinem Kameraden Cavauah in 
:! Tagen 18,li62 kg Gold aus dem Sande wusch. Bald 
folgten neue Goldfunde. Die Nachricht verbreitete sich 
mit Blitzesschnelle und von allen Seiten strömten die 
goldgierigen Sucher über das Land. Die Hauptstadt 
Melbourne und die 8tadt Geelong waren bald wie verödet. 

Als im September 185 1 der Mount Alexander ent
deckt wurde (jetzt das Castelmaine-Goldfeld genannt) 
lenkte sich der 8trom der Diggers dahin und binnen 
zweier ~I ouate war dieses vorher einsam daliegende 
Gebiet von 25 000 Menschen bevölkert. Wie ergiebig die 
Arbeit war, geht daraus hervor, da•s im November 1851 
67 000 Oz. (208.! l.:g), im December sogar 243 41.! Oz. 
(75701.-g) Gold gewonnen wurden. 

Lange hindurch wies die Colonie Victoria die er
giebigsten Goldlagerstätten auf. Im Jahre 1852 produ
cirte dieselbe nicht weniger als 2 286 535 Oz. (71111 kg): 
seither ist die Production freilich zurückgegangen. Sie 
betrug 18~ll aber immer noch 57ß:399 Oz. (12926kg). 

Die Goldlagerstätten Victorias sind bisher am eiu
gehendsten studirt und in sehr werthvollen montangeo
logischen Monographien besprochen worden. 

Das Silur, welches den Haupttheil des Central
gebirgssysterns von Victoria ausmacht, und wovon west
wärts das untere, ostwärts das obere Silur yorherrscht, 
ist für die Goldgewinnung von grösstem Interesse. Die aus
gedehntesten Seifen, die grössten Goldklumpen (Nuggets)~ 
die mächtigsten Goldgänge fanden sich im unteren 
Silur. Obzwar auch im oberen Silur Gold Yorkommt, 
sind doch die Seifen von geringerer Ausdehnung , die 
Nuggets kleiner und die Goldgänge minder mächtig. 

Das untere und obere Silur werden von den gold
hältigen Reefs (Quarzgängen) durchsetzt, welche lange 
Erzgürtel darstellen. Das Gold kommt im Quarz in ver-
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scbiedenen Formen vor, als leichter Auflug, als glänzende 
Flimmer, oft in kleineren und grösseren Stücken, seltener 
in Krystallen und Krystallgruppen. 

Das Scbwemmgold findet sich in dem Sande und 
Gerölle, welche die Oberfütcbe in der Nähe des Silur
gebirg;; bedecken oder in grossen Schotterablagerungen 
alter Bacbbette und ist oft erst nach Abteufen von 
100 Fnss tiefen Schächten durch vulkanische und Sedi
rnentlager, welche jene Geröllschichten bedecken , zn 
erreichen. 

Ein interessantes und geradezu romantisches Capitel 
in der Geschichte des Goldbergbaues von Australien 
bilden die ~'unde der sog. Nuggets (Goldklumpen). Die 
grösseren darunter haben eigene Xamen bekommen, die 
sich für alle Zeiten erhalten haben. Auf der Columbiscben 
Ausstellung in Chicago waren viele derselben in getreuer 
Nachbildung in der Australischen Abtheiluug zur Schau 
ausgestellt. 

Einer der ersten Nuggets, die gefunden wurden, war 
der „ Victorian", der in „ the \Yhite· bouse-Gully" (im 
weissen Haus-Bach), Sand hurst, im Jahre 1852 ausge
graben wurde. Er wog 340 Oz. (10,5 7 kg)_ Derselbe 
wurde vom Parlament um 1650 .f (19 800 fl) angekauft 
und der Königin zum Geschenke gemacht. Nabe daran, 
1 Fuss tief, wurde im Januar 1852 der ,.Dascombe", 
.'322 Oz. (lOkg) schwer, gefunden, der in London mit 
1500 ~ ( 18 000 ff) bezahlt wurde. 

Im Jahre 185:J fand eine, aus 4 Mitnn bestehende 
Arbeitercompagnie im Canadian-Gully, Ballarat, in 60 Fuss 
Tiefe ein Nugget von 1619 Oz. (50,35kg), kurz nach
dem ein solcher von 70 Oz. (2, 177 kg) ausgegraben 
worden war. Zwei der Arbeiter waren erst 3 Monate 
zuvor in die Colonie eing·ewandert und kehrten nun als 
wohlhabende Leute nach England zurück. Kahe daran 
wurden am 8. September 1854 ein Nugget von 1177 Oz. 
(36, 7 kg) und in demselben Graben noch zwei weitere 
gefunden , so dass aus diesem Claim (~Iuthfelde) in 
wenigen Tagen um nicht weniger als 13 000 ~ (156 000 fl) 
Gold gewonnen wurde. 

Es würde zu weit führen, die Geschichte aller be
rühmten Nuggets zu erzählen, daher nur einige genannt 
werden mögen : 
„Lady Hotham" (1854) 1619 Oz. (50,35 kg) 
„Heron" (185J) . . . . 1008 n (31,1 ,, 
„Welcome•; (1858) . . . . . 2159 ,, (67,14 „ 
„Nil desperandum" (1857). 540 „ l16,8 ,, 
„ Viscount Canterburry" (186~) 1105 „ (34,4 „ 
„Viscountess Canterburry" (1869) 884 ,, (24,4 „ 
„Baron Rothschild" (1884) . . . 90 „ ( 2,8 „ 

Der „Blanche Barkly" von 54,2 kg, im Werthe von 
82 860 ff, wurde 1869 in einem Graben, der einige 
Jahre znvor als erschöpft verlassen worden war, aufge
funden. Er war in Melbourne und später im Krystall
palast zu London ausgestellt und wurde wegen seiner 
Gestalt und seines Glanzes allgemein bewundert. Dem 
glücklichen Besitzer trug er durch längere Zeit 50 .f 
( 600 fl) pro \Y oche an Eintrittsgebiihren ein. Die Probe 
ergab 95,f18° " Feingold. 

Der grösste Nug~et der Welt, der „Welcome 
Stranger", wurde am 6. November 1869 in der Colonie 
Victoria, in der Nähe von Dunoll~' von 2 Diggern, John 
Deason und Richard Oates, an der äussersten Grenze 
einer Goldseife, 2 Fuss tief, im rothen Thon gefunden. 
Der Nugget wurde von den Findern dem Feuer aus
gesetzt, um den anhaftenden Quarz zu entfernen, auch 
brachen sie einige Stücke davon ab, die sie an Freunde 
vertheilten, und so gelangte der Nugget nicht in seinem 
ursprünglichen Zustande in die Bank von Dunolly. Nach 
dem Schmelzen wog da~ Gold 70,6 kg und enthielt bloss 
1, '75 fremde Bestandtheile, hauptsächlich Silber und Eisen, 
so dass 9t:,66° 0 reines Gold darin war. Die Bank von 
England zahlte dafür 9534 ~ (114 408 fl). Später wurden 
in der Nähe noch 2 Nugget;; von ::l.5 und 1111 kg ge
funden. 

Ceber die Bildung der Nuggets wurden die sonder
barsten Hypothesen aufgestellt. Einige glauben, dass sie 
in den Alluvien durch eine Art Anhäufungsprocess g e
w ach s e n seien. Der Regierungsgeologe R. C. Se 1 w y n 
in Victoria erklärt, die Nuggets seien dadurch entstanden, 
dass sich das metallische Gold aus den meteorischen 
Wässern niedergeschlagen hat, welche im SancJe und 
Schotterg.erölle circulirten und zur Zeit der vulkanischen 
Eruptionen thermalen und kochsalzigen Charakter be
sassen, so dass sie das Gold gelöst enthielten. 

Der Umstand, dass die Nuggets in so grossen Stücken 
gefunden werden, wie sie angeblich auf Gängen nicht 
vorkommen, und dass sie zuweilen in grosser Entfernung 
von goldführenden Quarzfelsen angetroffen werden, wird 
eben als Beweis herrnrgehoben, dass sie nicht aus dem 
anstehenden Gesteine herrühren können. Dabei wird wohl 
übersehen, dass das ursprilngliche Gestein ganz ver
schwunden sein kann und dass daher jenes Gestein keines· 
wegs als l'rsprungsstll.tte zu gelten braucht, welches \'On 
dem Fundorte jetzt weit entfernt liegt. Auch dass so 
grosse Goldansammlungen auf Gängen nicht vorkommen, 
ist nicht richtig. Berichtet uns doch Hoc b e der von 
dem armdicken Gold, das er in Minas geraes, Brasilien, 
selbst erbeutet: es sei ferner an den Goldfund im 
siebenbilrgischen Bergwerke Kyanell bei Boicza er
innert, der vor einigen .Jahren gemacht wurde, etc. 

Am deutlichsten verrathen aber die, vielen Nuggets 
anhaftenden Quarzfragmente ihren gemeinschaftlichen 
l'"rsprung mit dem auf Gängen vorkommenden Golde. 
Dass dieselben zumeist einen hohen Feingehalt aufweisen, 
wird der lang fortgesetzten Einwirkung von Wasser und 
atmosphärischer Luft zugeschrieben, durch welche Silber. 
üu, Fe etc., mit denen das Gold auf Gängen vermengt 
ist, zersetzt und fortgeführt wurden. 

Es kann daher wohl mit Bestimmtheit gesagt werden, 
dass da~ Seifengold, unter welch immer Cmständen es 
angetroffen werden mag, als Detrical-Gold anzusehen sei, 
das einst auf Gängen enthalten war, losgelöst und durch 
geologi~che Vorgänge mehr oder weniger weit rnn dem 
Muttergestein fortgespiilt wurde und, wie Prof. Pos c
p n y erklärt, durch eine Art natürlichen Auföereitungs-
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processes sich im Laufe der Zeit im Sande concen
trirt hat. 

Viel später als in Neu-Südwales und Victoria näm-
' lieh erst zu Anfang der Siebziger - Jahre, begann die 

Gold wlischerei in der Colonie Süd -Aus t r a 1 i e n und 
zwar im Barossa-District, 12 lcm von Gawler und 4s !cm 
von Adela.ide. Bald waren mehrere 100 Diggers am Orte, 
welche erne Area von 5-6 Quadratmeilen occupirten 
wobei einzelne Claims 500-1000 .f' pro Mann abwarfen'. 
Man ging 5-20 Fuss tief, wobei Nuggets von 100 bis 
~50 g Gewicht gefunden wurden. Der tiefste Abbau be
wegte !<ich in 120 Fuss. Stellenweise traf man in den 
~eifen von narossa auf eine granitharte Cementschichte 
die ebenfalls als goldführend erkannt wurde und 37 4 bi~ 
435 .<J Gold in der Tonne Hauwerk enthielt. 

Anfangs der Achtziger-.Jahre entdeckte man Gold 
im Woodside District, etwa 40 !cm OSO. von Adelaide. 
Am reichsten erwies sich der Boden dort, wo sich jetzt 
die Bird-in-Hand-Minc (das Vogel-in-der-Hand-Berg~erk) 
befindet. 

Im .Jahre 1881 lieferte Süd-Australien 16 975 Oz. 
(f'>28 1.:9); seither ist die Production in steter Zunahme 
~egriffen, erreichte 1889 sogar 1200000z. (3737/cg), 
ist aber 1891 auf 28 700 Oz. (892 lcg) zurückgegangen. 

Die Colonie ll u e e n s 1 an d trat 1858 in die R~ihe 
der Goldgebiete, also ein .Jahr bevor sie zur selbst
ständigen Colonie proclamirt wurde. Die ersten Funde 
wurden im Fitzroy-Flusse gemacht und zogen in kilrzester 
Zeit 15 000 Digger8 in diese bis dahin verödete Wiisten
gegend, welche die Stadt Rockhampton anlegten. 
Das Gold war bald erschöpft und enttäuscht zogen die 
Abenteurer nach anderen ergiebigeren Stellen. Bemerkens
werth ist es aber, dass viele Jahre später in der Nähe 1 

von Rock h am p t o n der Mount Mo r g an, die reichste 
Goldfundstätte der Welt und aller Zeiten, entdeckt wurde. 

1867 wurde Nash, 130 Meilen von Brisbane, auf
gefunden, doch bald wieder verlassen, um Maryborough 
in Angriff zu nehmen, das sich so nachhaltig erwies 
dass zu dieser Zeit eigentlich die Bergwerksgeschicht~ 
Queenslands ihren Anfang nimmt. Palmer River folgte. 

Nun wiederholte sich auch in dieser Colonie die 
anderwärts aufgetretene Erscheinung: Zunächst eine zu
nehmende Production von Seifengold, dann eine Abnahme 
desselben, welche von einer stetigen Steigerung der Quarz
goldbergbaue gefolgt wird. Dies ist aus den nach
stehenden Productionsziffern zu ersehen: 

1877 
1878 
18i9 
1880 
11·81 
1882 
IM83 
1884 
1885 
188fi 
1887 
1888 

Seifengold Berggold 
. 5124 5 8ü2 
. 4Uöl 5 568 
. 3340 5 634 
. 26i7 5 631 
. 2W3 li224 

1618 5 376 
. 109!1 5 519 

814 8 7i'J9 
ö82 8 988 
478 10127 
675 12 571 
376 14 ü03 

D111rk von Gottlieb GiRtel & Comp. in Wien. 

Zusammen 
10 987 
9 6\!9 
8 974 
8 308 
8427 
li 994 
li 618 
!l 573 
9 670 

10 605 
13 246 
14 97!1 

Seifengold Berggold Zusammen 

188!:1 157 22 789 22 946 
1890 . . 180 18 480 18 660 
1891 . . lüO 17 307 17 467 
Zu dieser Aenderung in den Productionsverhältnissen 

hat nicht zum geringsten 1'heile die Entdeckung des 
schon erwähnten Mo u n t Mo r g an beigetragen. Es ist 
dies eigentlich ein Hiigel, der sich etwa 500 Fuss über 
das 'l'hal erhebt und dessen Gipfel etwa 1100 Fuss 
iibcr dem Meere liegt. Seinem Aeussern nach unter
sc~1eidedt er sich von den anstehenden Hügeln nur durch 
seme unklere Färbung, die auf einen höheren Eisen· 
gehalt des Gesteins schliessen Hisst. In den Gräben und 
Bächen, in der Nähe dieses, früher unter dem Namen 
„Iron Mountain" (Eisenberg) bekannten Berges wurde 

. ' ' wrn gesagt, 20 Jahre zuyor Gold gewaschen. Die Ent-
deckung des Goldes im Mount Morg:i.n wurde 1882 durch 
einen Digger Namens Donald Gordon gemacht, welcher 
als Bergmann in der Galawa Mine beschäftigt war, die 
von den 3 Brüdern Morgan betrieben wurde. Gordon 
hatte 1873 640 Acres Land erworben; er zeigte einmal 
den Morgans eine Goldstufe, die er auf seinem Besitz 
gefunden hatte, und verrieth ihnen gegen eine Entlohnung 
von 20 !'. und mehr Wiskey, als er vertragen konnte 
die Fnndstelle. Die Morgans untersuchten die Oertlich~ 
keit und da sie d~s Gestein thatsächlich goldhaltig er
kannten, kauften sie Gordon den Grund um 1 .f (pro 
Acres) ab. Alsbald wurden 2 Pochwerke mit 10 und 
15 Stempeln eingerichtet, welche sehr reiches Gut lieferten. 
Man erkannte aber, dass das ausserordentlich fein ver
theilte Gold vom \Vasser grösstentheils fortgescbwemmt 
werde und sich der Amalgamation entziehe so dass bei 
-0° d ' n / 0 es Goldes verloren gehen. Morgans führten daher 
die Extraction des Goldes durch Chloratiun ein, welche 
l\feth?de nach einigen Verbesserungen so wirksam ge
worden sein soll, dass gar kein Gold verloren gehe. 
Inzwischen hatte sich auch der Bergbau erheblich ent
wickelt. l~rsprünglich glaubte man, nur die Partie um 
den Gipfel des Hllgels sei goldführend; dieselbe wurde 
rasch durch Tagbau ausgebeutet, indem wöchentlich 
1200-1700 Tons losgelöst wurden. Durch tiefer an
geschlagene Stollen wurde aber die Fortsetzung der Gold
lagerst.ätte festgestellt. Der Stollen Nr. 2, etwa 40 m unter 
dem Gipfel angeschlagen und 120 m gegen N. und S. l\UB

gelenkt, fuhr bald den goldführenden Gang an worauf 
dieser durch Querstrecken ausgerichtet wurde. Aehnlich 
gelang es mit einem 50 m tiefer getriebenen Stollen. 

Der Charakter des Erzganges ist verschieden. Nahe 
an der Oberfläche zeigt er sich sehr brüchig. In kleinen 
Höhlungen fanden 8ich wunderbar geformte und ver
schieden gefärbte Stalagtiten und Stalagniten. Im All
gemeinen ist das Gold im Hämatit, der bis zum Sinter 
zersetzt ist, eingeschlossen. Stellenweise trifft man Quarz, 
der dann sehr goldrefoh ist. Mit zunehmender Tiefe wird 
das Gestein weicher und endlich zu einem zerreiblichen 
Eisensinter. Die Gewinnung ist daher sehr leicht. 

(Fortsetzung folgt.) 
----------

Vernutwortliclior RedactPm· C1irl von Ernst. 
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Verein der Montan-, Eisen- und )faschinen -Industriellen rn Oesterreich. 
Unter Vorsitz des Priisiclcnten Sr. Excellenz Graf Larisch-Miinnich fand am 18. December 1893 die 

XIX. ordentliche General-Yersa.mmlung des Vereines der Montan-, Eisen- und Maschinen
lud ustriellen in Oesterreich statt. 

Der Vorsitzende constatirte die statutcnmässige Pnblication der Einladung zur General-Ver~ammlung in 
der „ Wiener Zeitung" vom 28. November 1893, erklärte die Versammlung für beschlussfähig, betraute den 
Vereinssecret.är, kais. Rath Victor Wo l ff, mit der Führung des Protokolles, schritt sodann zum ersten Gcgen
l!tancle der Tagesordnung: Bericht des Vcreins-AusschnsRes über clas Geschäftsjahr 18H3 und 
ersuchte den Vereinssecretär, denselben zur Verlesnng zu bringen. Dieser Bericht lautet: 

Hochgeehrte Herren! 

Znr heutigen XIX. ordentlichen General -V ersannnlnn.g- Sie, hochgeehrte Herren, Namens de8 Vereins
Ansschusses anf das Herzlichste hcgriissend, beehren wir uns. ll11wn iiber dici Th!itigkcit desselben im ablaufenden 
.labre Bericht zu erstatten und Bechenschaft abzulegen. 

Das dem Abgeordnetenhause zur Herathung unterbreitete Bergs c h ade 11 g c setz YcranlasHte uns, in 
einer Petition an das hohe Haus unsere Wilnsehe und Bedenken zur Kenntniss zur bringen. Wir erkannten 
die wesentlichen Verbesserungen dieser Vorlage gegeniiber jener des .Jahres 1887 an, mussten jedoch die in der 
Vorlage enthaltenen ßeschrllnknngen filr den Bergbaubetrieb und die dem Hcrgbautreibenden auferlegten Ver
pflichtungen als viel zu weitgehend und den Bergbau schwer schädigend l1czeiclmen. 

Von diesen Principien ausgeliend, wurden zu mehreren Paragraphen des <lesetzentwurfe~ Abänderungen 
in Vorschlag gebracht und clas hohe A bgeordnetcnhaus um deren Beriicksichtigung crsncht. 

Die nach langen Verhandlungen noch immer schwebenden Zerwürfnisse zwischen den Besitzern der 
Ossegger Gruben und den Besitzern der Teplitz-Schiinauer Thermalquellen haben in ihrem Ge· 
folge so schwere rechtliche Bcschriinknngen des Bergbaubetriebes gehabt, dass ein Ausgleich dieser Differenzen 
in B!ilde erfolgen milsste, sollte nicht ein bedeutendes dortiges Bergbauobject ohne jede Ent~chlidigung· zu Grunde 
gehen und hiebei wirthschaftliche uncl rechtliche Entscheidungen getroffen werden , welche den Gesammtbergban 
cles Reiches gefährden könnten'. 

Von diesen Gesichtspunkten geleitet, haben wir die von clem Yereiu für bergb:tuliche Interessen im nord
westlichen Böhmen zu Teplitz an die hohen k. k. Ministerien de3 Innern und des Ackerbaue~ g·criebtctcn Petitionen 
wegen Einleitung von Ausgleichsverhandlungen zwischen den Crubcnbesitzern zu Ossegg und den ßesitzern d:Jr 
Teplitz-Schönauer Thermalquellen mit Vorstellungen unterstiitzt. Die seither getroffenen V erfiigungcn drr hohen 
Regierung lassen einen beide Interessengruppen befriedigenden V crgleich erhoffen. 

Die ungeachtet des billigen Anbotes hiesiger Fabrikanten erfolgte Vergebung des Baues des iisterreichischcn 
Antheils der Brücke zwischen Br a. u n au und Simbach an eine deutsche Firma hat Ihren A nsHchuss zu einer 
Heclamation bei dem hohen Handelsministerium veranlasst. 

Konnte das leidige Factum selbst, die Vergebung an das Ausland, ni<·ht mehr riickgängig gemacht 
werden, so hatten wir doch Gelegenheit, aus den milndlichen wie schriftlichen diesbeziiglichen Entscheidungen 
des Handelsministers zu entnehmen, dass an dieser hohen Stelle die Zollgesetzgebung als unverrückbare Basi!'1 
nach wie vor gelte und zur Anwendung gelange. Mit Genugthuung und Dank erfüllte uns die Zusicherung de3 
hohen Ministeriuml;, da~s in :tllcn Zweigen der Btaat!'1verwalt11ng hei V crgebnng rnn A rbeiteu die hei~sche 
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fndustrie herangezogen wiirdc, und dass im concreten Falle nur ganz ausserordentliche Vorkommnisse die Aus
nahme veranlassten. 

Mit der Einführung der Bestimmungen der Berner internationalen Frachten - Convention wurde mit. 
]..Jiinner 1893 ein neues Eisenbahn-Betriebsreglement nebst Zusatzbestimmungen für den 
Transport von Eil- und Frachtgiltern im internen Verkehr eingeführt, welches geeignet erschien, den Verkehr 
auf den Eisenbahnen wesentlich zu erschweren, den Yerfrächtern erneuert grosse materielle Verpflichtungen 
aufzuerlegen, die Gleichwerthigkeit der Hechte der den Frachtrnrtrag scihliessenden Paciscentcm zu alteriren, und 
zwar ausschliesslich zu Gunsten des einen Theiles - der Eisenbahnen. 

lbr Ausschuss sah sich veranlasst, gegen einzelne dieser B<·stimmung;en des neuen Betriebsreglements 
heim Handelsministerium Vorstellungen zu erheben und gleichzeitig andere Fachcorporationen uud Handelskammern 
um rnterstiitzung zu ersuchen. IJie Wichtigkeit der ganzen Angelegenheit, die Nothwcndigkcit des Protestes lag 
su klar, dass dem Handelsministerium in kurzer Frist zahlreiche Petitionen ähnlichen Inhalts zugingen und das
~clbc veranlasste, die Eisenbahnen aufzufordern, iiher diese Beschwerdepunkte Berathungen zu pflegen und Abhilfe 
zu schaffen. Die rnisenbahnverwaltungen haben wohl in einzelnen minder wichtigen Fällen Abhilfe zugesagt, die 
wichtigsten jedoch noch ohne Beriicksichtig·ung gelassen, so dass der Staatseisenbahnrath Veranlassung nahm, diese 
Beschwerde zur Rprache zu bringen und um Einberufung einer Em1111~te zur Begutachtung dieser Beschwerde
punkte zu bitten. Vor einigen Tagen hat das lfandelsministerium hereits Einleitungen zur Einberufung dieser Enqurte 
getroffen und steht zu erwarten, class in dieser auch V crtreter unseres Vereines ihr Votum abzugeben in der 
Lage sein werden. 

1 n der so wichtigen Frage der I: e form d c r P c r ~ o n :il s teuer r. hat sich Ihr Ausschuss den Beschlüssen 
cles Delegirtentages der Ilandelskammern angeschlossen. Nur betreffend des IT. Hauptstfiekes: Die Besteuerung 
der zur öffentlichen Rechnungslegung rnrpllichteten Unternehmungen, hehielten wir uns präcisere Bestimmungen 
dafür vor, dass 1. die Basis der Besteuerung cler bilanzmfü~sig ausgewiesene Heinertrag -- d. i. lediglich jener 
Betrag, welcher an die Theillrnher zur Vertheilung kommt. - zu bilden hat und dass also 2. alle Ahschreibungen 
flteuerfrei zu sein haben. 

Die ni1·derösterreichische Handelskammer hat von 1ms l'in Gutachten gewünscht. betreffend die Be
s c h r ä n k n n g und Verwendung jugendlicher und weiblicher Hilfsarbeiter in Industrie 
11 n d (} e w c r b e. 

nestiitzt auf das rnn der Kammer übersendete Material konnten wir nur in unserem Gutachten betonen. 
dass in den in unserem r ercin vertretenen Industriezweigen die Beschäftigung j 11gendlicher und weiblicher Hilfs
arbeiter längst schon ohne gesetzliche Vorschrift nach den jetzt proponirten Normen behandelt sei, da sowohl di1~ 
Art und Weise jener Betriche die Verwendung sol<·her Arbeiter aussehliesst, andererseit,; der humane Rinn unserer 
1 ndustriellen eine jede solche nuzweckmässigc V erwcndung verhindert haben wiirde. 

Die Hegierung~rnrlagc, betreffend die Ein f ii h r n n g v o 11 J1; in r ich t n n gen z 11 r I•' i\ r der u n g des 
E i n ver n eh m e n s z w i s c h c n !l e n G e w e r h s u n t er n eh m er n und ihre u A r bei t er n , welche im Vorjahre 
zur Einholung eines Gutachtens seitens des hohen Ahgeorclnetenhauscs Veranlassung gah, hat ihre V{eiterberathung 
in einer im Abgeordnetenhause durchgeführten milncllichen Enqude gefunden und ward hiehei auch unserem 
Delegirten Gelegenheit gegeben, die Anschauungen des Vereines zur fleltung zu bringen. 

Die am 17. April ahgehaltenc erste Versammlung des Ccntralverbandes der lndustriellen 
Oesterreichs ist über eine Petition an das hohe Abgeordnetenhaus, betreffend die Hevision des Unfall
vers ich er u n g· s - G es et z es, schliissig geworden und hat hiemit der von uns im Vorjahr gestellte diesbezüglicho 
Antrag die Zustimmung der dort vertretenen industriellen V creine OestcrreichR gefunden. 

Wir sind von den in dieser Petition entwickelten Grundsiitzen nach keiner Richtung abgewichen, als das 
hohe k. k. Ministerium des Innern unsere gutachtliche Aeusserung iiber die n e v i s i o n der Gefahren c 1 a s s e n 
der u n f a 11 ver sich c r n n g s p f 1 ich t i g c n H c tri ehe von 11 n s ver 1 an g t e. 

Wir erkliirten in diesem Gutachten, dass wir eine Enqnl·te, bestehend aus Vertretern aller Industriezweige, 
allein für geeignet halten. eine gerechte Aufthcilnng der Betriebe in die einzelnen Gcfahrenclassen vorzunehmen, 
dass jeder andere Vorgang Stiickwcrk und revisionsbecliirftig und daher des Z.wistes Aller gegen Alle kein Ende wlire. 

No('h weit wi<·htiger als die Hc\·ision der Gcfahrenclasscn erschien uns die n e v i s i o n des G n fa 11-
v er sicher u n g s g c setze s selbst, dessen statistischer Aufbau unvollkommen, dessen Durchführung mangelhaft 
und in :Folge der ungeniigenden Organisation, der territorialen Eintheilnng und der Einführung des Deckungs
rnrfahrens die Industrie schädige und die Arhciter nicht befriedige. 

Nur in der berufsgenosscnschaftlichcn Organisation für l:nfallversicherungszwecke vermögen 
wir die einzig mögliche glückliche Lösung dieser so wichtigen social-politischen Frage zu erkennen. 

Gestiltzt auf diese Eeberzeugung, haben wir uns an Sie, hochgeehrte Herren, in einem Circular gewendet 
und Rie ersurht , uns in der Bildung einer berufsgenossenschaftlichen Organisation der in unserem r erein ver
t rctenen Industriezweige durch Mittheilung- von Daten unterstiitzen zu wollen. Diese Daten sollen die rnrbereitenden 
Rrhrittc fiir die weiterr Action in dieser Angelegenheit. sein. 
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Wir können es als eine rngensreiche und einschneidende Action des Vereines bezeichnen, wenn der Versuch 
zur Bildung berufsgenossensehaftlicher Organisation gelingen sollte, und wir hoffen, gcstiitzt auf die Mitwirkung 
unserer Mitglieder, wie der ausserhalb unseres Vereines stehenden Fachgenossen, dass es uns eventuell gelingen 
wird, ungeachtet der harten Bestimmungen der ~~ 58 und 5!1 des Fnfallversicherungsgesetzes die Genehmigung 
zur Bildung einer solchen Genossenschaft seitens des liohen k. k. Ministeriums des lnnern zn erhalten. 

Ceber die geschäftliche :-;ituation unserer Industriezweige im ablaufenden .Jahre künnen ,,·ir berichten, 
dass das Geschäft in Kohlen und Cokes nur um ein Geringes lebhafter sich gestaltete als im Vor:jahre. Der 
Consum an Cokes liess in Folge der Einschränkung der J:oheh·snproduction noch Vieles zu wiiusehen ilbrig und 
konnte der Ausfall der inländischen Verwendung nur theilweise compensirt werden durch eine Ausfuhr nach 
lfosaisch-Polen, welche sich von Monat zu Monat lebhafter gestaltete. 

Vorilbergehend nahm auch das Steinkohlengesch!ift an Lebhaftigkeit zu und war es der Absatz der 
böhmischen Braunkohle, welche in Folge der Rtrikes in England, l•'rankreich und Relgien sich intensiver für den 
Export entwickelte. · 

Die Preise behaupteten sich fiir Kohle wie ( 'okes constant und haben erst seit Kurzem etwas angezogen. 
Was den A hsatz in den Pro du c t e n der Eisenindustrie anlangt, so hat sich derselbe wohl quantitativ 

um eini~e l 00 000 'l erhöht und war beson_clcrs Jas Gcschiift in 8chicne11 und Kleinmaterial nicht unwesentlich 
besser wie im Vorjahre; die Eisenhahnbanteu in Galizien, Böhmen und den Alpenliindern erforderten grösserc 
Quantitäten als im V 01:jahre. 

Der zwischen Deutschland und J:ussland a118gelmichene Zollkrieg hat es verursacht, dass nicht unbeträchtliche 
l\Iengen Commerz- und Fai;oneisen. sowie Bleche ihren Absatz nach Hnssland fanden. 

Dagegen muss beziiglich der Preise constatirt werden, da8s sich dieselben im Lanfo des .Jahres fort 
dauernd abbröckelten und den 8tand zum .Jahresbeginn nil'ht beibehalten konnten. 

Die österreichischen W erkc hatten einen ziemlich schweren 8tand gegenüber den energischen Vorstössen, 
welche die bedrllngte deutsche Eisenindustrie immer und immer wieder zur Erkiimpfung eineR Absatzes nach 
( )esterreich ausführte. 

Die Beschäftigung der 1' o n s t r u c t i o n s werkst ii t t e n, insbesondere der Hriickenbauanstalten, war eine 
ziemlich befriedigende und ebenso war fiir den Schiffb:rn mehr Bedarf als im Voi:jahre. 

Es soll hier mit grösster Anerkennung hervorgehoben werden, dass die k. k. Marineverwaltung den Bau 
der drei g·rossen Kreuzer ans inliindi~chem l\latcrial herstellen Uisst, wie dass es unserer Jndustrie gelungen ist, 
auch in der Erzeugung von J>anzcrpl:itten so weit vorl!:e:"ehrittm1 zu sein, um in diesem Artikel Beschäftigung 
zu erhalten. 

Der Absatz ,-on St a h 1 nach dem Auslande fand in geringerem Maasse statt als im V ui:jahrc. 
Die W a ffc n fa b r i k a t i o n nahm in diesem .Jahre abermals weniger Material in Anspruch. 
Der Absatz an Eisen- und Stahlfahrikaten nach lJugarn erlitt in Folge der :i\Iaassnahmen 

ungarischen Regierung nenerlich eine Einbusse. .Jene l\laassn:1hmen schlicssen die iisterrcichischen wie alle 
ländisehen Industriellen nahezu von dem Verkehr mit den 11111mri;;ehen Eisenhalmen und allen Staatswerk,;
Verbrauchsstätten aus, wiihrcnd ein iihnliclws \' or;..\'ehcn der J:c•giernng der diesseitigen Hcichshiilfte bisher 
N:1chtheil unserer Industrie 1wcht stattfa1HI. . 

der 
aus
und 
zum 

Die L o c o m o t i v- uncl Waggon r a h r i k e u waren d urehsclmittlich nicht genügend beschiil"tigt, sie litten 
unter Anderem durch eine spr1111,!diafte Ertheilung der Be~tellungen und erscheint desshalh insbesondere der Umstand 
bcklagenswerth, dass die k. k. Staatsbahnen aus hudget!iren IWcksichtcn geniithigt waren, den Bedarf immer erst 
verspätet aufzugeben, dann aher die Etl'cet.uirung in dem kürzrsten Termin beanspruchen mussten. In ähnlicher 
Weise wird auch bei Privatbal!ncn rnrgl·gangen, ohne dass hier so zwingeude Hiicksichten vorHigen. 

Auf diese Weise folgt Perioden von nahezu gänzlicher Arbeitslosigkeit eine Zeit Yon geschiiftlicher Ueber
häufung , welch letzterer dann wieder ein Arbeitsmangel folgt. so dass Hchiidliche Rilekwirkungen nicht ausbleiben 
köunen, welche schon mit llfieksieht auf die Arbeiter beklagenswerth l'rscheinen. 

Die mangelhafte Beschäftigung der Waggonbananstalten zwang dieselben, um nur die Arbeiter niebl 
entlassen zu mii~sen, zu ganz ungenflgemlen Preisen Bestellungen für Bum!lnien aufzuuehmeu. 

Der Markt in n n e d 1 e n .Meta 11 e n trug das ganze .Jahr liindnrch ein wenig befriedigendes Gepräge. 
Die Prei!:e aller :Metalle bewegten sich auf dem denkbar niedrigsten Niveau , uud wenn bei uns in den letzten 
Monaten etwas bessere !'reise erzielt werden konnten, ~o geschah dies in Folge des wesentlich erhiihten Goldagios. 

K u p f e r wurde wesentlich aus Amerika in sehr !?rossen Posten eingeführt, die Fabriken versorgten sich 
zu billigen Preisen mit ihrem Bedarf und hatten, als dann die Preise otwas anzogen, keinen Bedarf für inländische Waaren. 

B 1 e i kam in diesem .labre in sehr grossen Mengen aus Deutschland, daher waren unsere Hütten gezwungen, 
zu den niedrigsten Preisen zu verkaufen oder die Etablissements zu sperren. 

Auch fllr Zink resultirten das ganze .lahr hindurch nur niedrige Preise bei gesteigertem Import. 
In letzter Zeit waren die heimischen Eisenindustriellen beunruhigt durch die Kachrichten über eine 

angebliche Auflösung des Stabeisencartells. 
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Wenn sich diese Nachrichten bewahrheiten sollten, so würde eine Organisation zu Grabe getragen, welche 
für die Ge s am m t h e i t der österreichischen Eisenindustriellen und ihren ungarischen Verbündeten von dem grössten 
Nu tzeu war, indem sie Ordnung in die Absatzverhältnisse brachte und eine l'ebereinstimmung zwischen Production 
und Absafa, also eine Vnhinderung der Ueberproduction, herbeiführte. 

Hoffen wir, dass eine klare Erkenntniss der gegenseitigen Interessen, sowie der Geist geschäftsmännischer 
Verständigung uncl Eintracht die Auflösung· dieser Organisation hintanhalten werde. 

Zu den internen Angelegenheiten unseres Vereines übergehend, haben wir vor Allem des 'l'odes unseres 
langjährigen Collegen im Ausschuss, des Jlerrn Centraldirector M. W an ye k, schmerzlich zu gedenken. Mit zu den 
Gründern unscrefl Vereines gehörc11d, bat er mit unerm11dlicher Hingebung die Interessen desselben vertreten, er 
war uns Allen ein lieber und treuer College, dessen Andenken wir in Ehren halten wollen. 

Vor wenigen Tagen ereilte der Tod einen unserer treuesten Förderer und Mitbegründer unsere;i Vereines, 
unseren mehrjährigen Präsidenten Herrn Hofratb W i 1 h e l m Hit t er von .Je s s c. Was der Verewigte in seh weren 
Zeiten für die von uns vertretenen Industriezweige gethan, ist unvergessen in unsere Herzen eingeschrieben und 
mit inniger Dankbarkeit und tiefer Trauer wollen wir seines segensreichen Wirkens unter uns gedenken. 

Die Zahl der Mitglieder hat sich um vier ,·ermehrt und die angemeldete Arbeiterzahl betrug 65 687 gegen 
64 7!Hl des Vorjahres ( + 1,4°.1

0 ). 

Sie werden aus dem Hechensehaftsberichte entnehmen, dass die Geschäftsgebahrung eine ordnungsmässige 
war und erbitten wir uns, den Antriigcn der Hevisoren entsprechend, das Absolutori11m für die Geschäftsdauer 
des Jahres 1893. 

In einer l>esondercn Vorlage haben wir Ihnen den Voranschlag für das .Jahr 1894 zur Kenntniss gebracht. 
Sie werden aus demselben entnehmen, dass der Verein mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sein Auslangen 
finden wird. 

In Folge § 10 unserer Statuten haben wir Sie zu ersuchen, die Wahl des Vereins-Ausschusses und zweier 
Revisoren Yorzunehmen. 

Der Ablauf des vierten Lustrums unserer Vereinsthätigkeit gibt der geehrten Generalversammlung Ver
anlassung, über eine Hauptfrage zu entscheiden. 

~ 25 unserer Statuten lautet: „Die Auflösung des Vereines karn nicht vor Ablauf des Jahres 1894 erfolgen, 
in der Generalversammlung des Jahres 1893 entscheidet die absolute Majorität der Stimmen (§ 13) über den 
Fortbestand des Vereins." 

Wir bitten Sie, Ihre Enfacheidung auch hierüber treffen zu wollen. 

Zum zweiten Gegenstande der Tagesordnung: Bericht des Rcvisions-Aus11ehusses über den 
rr e c h n II n g s ab s c h l u s s p r 0 18 9 3' berichtet das Mitglied des Revisions-Ausschusses Herr Maschinenfabrikant 
Hofherr, dass er im Verein mit einem Collegen, Herrn Maschinenfabrikanten Göbel, die Revision der Rech
nungen vorgenommen habe und ersucht die Versammlung, dies zur Kenntniss zu nehmen. Die Generalversammlung 
erklärt die von den Herren ReYisoren vorgenommene Revision für giltig und ertheilt, dem Antrage des Revisions
aussehusses entsprechend, dem Vereinsausschusse einstimmig das Absolutorium für die Geschäftsführung des 
Jahres 1893. -Die Generalversammlung genehmigt ferner die vorgelegte Jahres rech nun g pro 18 D 3, den Voran-
s ch lag pro 18!J4 und wählt in den Vereinsausschuss für die Geschäftsdauer pro 1894 die Herren: 
A. Bö h 1 er, Chef der Firma Gebrüder Döhler & Co. in Wien; A. Böhme, Proeurist der Schrauben- und Metall
waarenfabrik Drcvillicr & Co. in Wien: B. Dem m er, Director der Wiener Locomotivfabriks-Actiengesellsehaft in 
Floridsdorf; A. Frei s s 1 er, .Maschinenfabrikant in Wien; C. Aug. Ritter von Fr e y, Generaldirector der Oester
reichisch-Alpinen Montangesellschaft in Wien ; 0. Günther, Director der Constructions-Werkstätte und Eisen
giesserei von R. Ph. Waagner; .Max Ritter von Gutmann, Gewerke in Wien; F. W. Haardt, Metallwaarenfabrikant 
in Wien; E. He y r o w s k y, Generaldirector des Kronstädter Bergbau- und Hüttenactienvereins; A. Ho 1 t z, Central
director der Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft; Alphons von H uze, Procurist der Ternitzer Stahl
und Eisenwerke von Schöller & Co. in Wien ; W. J i c z ins k y, k. k. Bergrath, Bergwerksdirector in Mährisch
Ostrau ; V. K es t ran e k, Chef des Verkaufsbureaus der mährisch-böhmisehen Eisenwerke in Wien ; M. 0 r e 1, 
commercieller Direetor der Oesterreichisch-Alpinen Montangesellschaft in Wien; E. Pa 1 m er, Generaldirector der 
Oesterreichisch-Alpinen Montangesellschaft in Wien; Dr. A. P e e z, Fabriksbesitzer, Reichsrathsabgeordneter in 
Wien ; A. Rampe 1 t Ritter von R li den s t ein, Erzherzog Albrecht' scher Hofrath in Wien ; F. Freiherr von 
Ringhoffer, l\Jaschinenfabrikant in Smichow; A. Riicker, k. k. Oberbergrath in Wien; Durchlaucht Hugo 
Fürst und Altgraf zu Salm-Reifferscheidt in Wien; Th. Seh ultz, Maschinenfabrikant in Wien; L. Urban, 
Schrauben- und Nietenfabrikant in Wien; F. V o g e 1, Präsident der Leobener Handels· und Gewerbekammer, 
Gewerke in Wartberg; F. \Y an nie k, l\Iaschinenfabrikant in Brünn; J. Weinberge r, Verwaltungsraths
Präsidium der böhmischen l\Iontangesellschaft in Wien; H. Z i p per 1 in g, Director der Maschinen· und Waggon
fäbriks-Acticngesellschaft in Simmering. 
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l:cllllr Anlra;; des llcrm (;c1:craldircctors \'Oll Frcy wiihllc die l:c11cralrnrsam111l11ng in den J:cvisions 
ausschusH die Herrn Maschinenfabrikanten 1\1. Ho fh c r r und L. G ö b e 1 und als Ersatzmänner die Herren Maschinen
fabrikanten .1. I' a s tri· und L. Hör de. Znm letzten Gegeni;tand der Tag-esordnung, l.llltreffcnd die Hcst·hlussfa~sung 
iiber den Fortbestand des \' ereins rn 2 5 der V creinsstatutcn) üllergehcnd, wird ülJcr Antrag des l'cntraldircctors 
Holtz einstimmig beschlossen, dass die Aenderung dieses~ 25 in der Weise zu erfolgen habe, dass derselbe 
laute: „Die Auflösung des Vereins kann nicht vor Ablauf des .labre;; 18!l!l erfolgen, in der Generalversammlung 
des .Jahres 18!18 entscheidet die absolute Majorität der ~timmen (~ rn) über den Fortbestand des \'crcins." 

Nachdem hiemit die Tagesordnung erschöpft, schliesst der Vorsitzende die Generalversammlun~ mit dem 
hestea Danke für das zalilreiche Erscheinen der Mitglieder. 

Hierauf trat der Vereinsausschuss 1.U ~einer constituirendcn Sitzung zusammen und es wurde mit Accla
mation einstimmig znm Präsidenten Se. Excellenz Heinrich Graf J, arisch - M ö n n ich, zu Viecpriisidcntcn die 
Herren Ritter von Frey und Demmer und znm Vereinscassier llerr Alphorn; von II uze gewiihlt. 

Wien, den 16. December 18!13. 

Für den Verein der Montan-, Eisen- und Maschincn-Lndustriellcn in Ucstcrreich. 

Der Präsident: Heinrich Hrat' Lari!iich-Mönnich. 
Der V creinssecretär: Yictor Wolff. 

Berg- nncl hiittr11mii11nhwher Yerrin für ~teirrnrnrk uncl l\ärnfr11. 
Scction J,eoben. 

t>1·otokoll tlci· Aus!!chuss- Sitzung mm 25. Nornmbcr 1893. 
Vorsitzender der Obmann, Oberbergrath Prof. Ro- d) Von der Association des Maitrcs de Forges in 

c helt, anwesend dieAusschussmitgliederv. Ehrenwerth, Charleroi der Happort gent;ral über die Lage der l\lc· 
Eyermann, Hauttmann, v. Hess, Hippmann, tallindustrie im .Jahre 18!12 mit dem Er1mchen um 
.Ja ritz, Kaut h, v. K 1 e e b o rn, K 1 c in , Kr ii t- Uebersendung statistischer Daten aus unseren Bergre-
s c h m er, Ku p e 1 wies er, Pr an d s tlt t t er, W alt 1. vieren. Genannter Association wird mitgetbeilt, das8 das 

J. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit der hohe k. k. Ackerllauministerium statistische Ausweise 
Begriissung des neuen Ausschussmitgliedes n. V. K 1 c e- über Bergwerksproduction fllr Uesterreich veröffentlicht. 
b o r n, diesen ersuchend, die Vereinsbestrebungen nach e) Von dem Verein für bergbaul. Interessen im 
besten Kräften unterstützen zu wollen. nordw. Böhmen zu Teplitz der Jahresbericht iibcr die 

II. Der Obmann meldet als neu eingetretene Vereins
mitglieder an die Herren: Hain z man n Gustav, Hntten
ingenieur in Mürzzuschlag, Tor k a r .Josef, Hlitteninge
nieur in Diemlach. 

III. Einläufe. a) Vom Verein für die bergbaulichen 
Interessen im nordwestlichen Böhmen zu Teplitz ein 
Schreiben mit der Petition lln die hohen k. k. Ministe
rien des Ackerbaues und des Innern, betreffend die 
Einleitung von Ausgleichsverhandlungen zwischen den 
Teplitz-Schönauer Quellenbesitzern und jenen der inundir
ten Ossegger Werke, mit dem Er,;uchen , diese Petition 
bei den genannten Stellen unterstützen zu wollen. Die 
Section Leoben bat sich dieser Petition vollinhaltlich an
geschlossen und die in derselben zum Ausdruck gebrach
ten Bitten der Reriieksichtigung der hohen k. k. Mini
sterien empfohlen. 

b) Von der Ossegger Kohlengewerkschaft (Gebrüder 
Bö h 1 er & Co m p.) ein Schreiben mit einigen den Ge
genstand betreffenden Beilagen, mit dem Ersuchen, sich 
genannter Petition des Teplitzer Vereines anzuschliessen, 
sowie von derselben Gewerkschaft ein Dankschreiben für 
den Anschluss an obige Eingabe. 

c) Vom Montanverein für Böhmen in Prag die 
Eingabe desselben an die k. k. Ministerien des Acker
baues und des Innern, betreffend die Unterstützung der 
Petition wegen Wiederinbetriebsetzung der inundirten 
Dux-Ossegger Kohlenwerke. 

Thätigkeit im Verein~jahre 1892,'93. 
f) Vom Advocaten Dr. G. Schneider in Teplitz 

der Vortrag llber die Sanirung der Bruderladen. 
y) Vom iisterr. Ingenieur- und Architekten-Verein 

in Wien eine Zuschrift sammt der an die hohen k. k. 
Ministerien gerichteten Eingabe, betreffend die einheitliche 
Benennung von Eisen und Stahl mit dem Er8uchen um 
Unterstlitzung in dieser Angelegenheit. Dieser Einlauf 
bildete den Hauptgegenstand dtir Sitzung und wird 
nach eingebender Berathung, an der sich die llerrcn 
v. Ehrenwert h, Ey er man n, Haut t man n, v. K 1 e c· 
b o r n und Ku p e 1 wiese r bei heiligen, der ßeschlnsR 
gefasst, in dieser Angelegenheit gemeinsam mit der 
Schwestersection Klagenfurt vorzugehen und diesbezüg
lich eine Separateingabe des Gesammtvereine~ an die 
hohen k. k. Minhiterien zu überreichen. 

Mit der Ausarbeitung des betreffenden Elaborates 
wird ein Comite, bestehend aus den Herren v. Ehr c 11-

w er t h, Haut t m a n n und Ku p e 1 wiese r, betraut. 
Im Sinne dieses Beschlusses wird auch der österr. 

Ingenieur- und Architekten -Verein verständigt. 
Zum Schlusse der Sitzung machtBergdirector K au t h 

die erfreuliche Mittheilung, dass ein unterirdisches Spreng
mittelmagazin für grösseres Quantum am Vordernberger 
Erzberge bewilligt wurde. (Das erste im hiesigen Berg
reviere.) Hierauf wird die Sitzung geschlossen. 

V. W altl, P. Rochelt, 
Secretär u. Schriftführer. Obmann. 
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)fontanistischer ('lub in Klailno. 
llcrsolhc l1iclt am 21. November 1. J. einen Vortrags 

ahend ab. Auf dem Programm war der Vortrag des 
Hilttenverwalters Herrn Caspar· „l~cber das Klein
h e s s e m e r v e rf a h r e n v o n \V a 11 r a n cl u n d L e
g 1" n i s e I." 

Der Vortragende erörterte in der Einleitung die 
Schwierigkeiten , welche den verschiedenen Productions
wcisen zur Erzeugung dichter und zäher Stahlformgüsse 
bislang anhaften. Als ein Hauptmoment fHr die Herstel
lung derartiger guter Ahgilsse bezeichnete er die hohe Tem
peratur, welc-he der weiche beinahe ftusseisenartige Stahl 
zum Yergiesscu haben muss und erwähnte als Beleg 
l1iefiir die Thatsache, dass ganz weil'hes Eisen, welches 
uach dem sogenannten Mit i s - Verfahren rasch in einem, 
von einem schwedischen Ingenieur eigens dazu constru
irtcn Tiegcl-~chmelzofen unter ungemein hoher Tempe
ratur eingeschmolzen ist, sich anstandslos nach einem 
minimalen Zusatz Yon Ferro-Aluminium und -Silicium zu 
kleinen 0 usswaaren von vorzllglicher Qualität rnrgiessen 
lasse_ Da dieser Ofen aber mit Petroleum oder dergleichen 
geheizt werden muss, so stellt sich der Gestehungspreis 
dieser Gusswaarcn hoch. 

Nachdem Redner dtn erwähnten Ofen skizzirt und 
crliiutcrt hatte, ging er auf das Wesen des Wallrand'schcn 

' Patentverfahrens über. Dasselbe ist als ein modilicirtos 
Bessemer-Verfahren anzusprechen, mit der Abänderung, 
da~s nach beendetem Blasen, wenn aller Kohlenstoff 
entfernt ist, ein Zusatz YOll Ferro-Silicium oder Ferru
Phosphor im geschmolzenen Zustand eingetragen und 
neuerdings Luft durchgeblasen wird. 

Da sich beinahe kein wärmeentziehendes Kohlenoxyd 
mehr bilden kann, so kommt die hohe Verbrennungs
wärme von den frisch zugeführten Heizkörpern Silicium 
oder Phosphor fast g!lnzlich dem Metallbade zugute und 
dieses wird so heiss, dass es die zum Vergiesscn auf 
kleinere A bgilsse verlangte Temperatur erhält und vor
zilgliche Hesultate in dieser Richtung erzielt werden. 

Der Vortragende zeigt dann die Anwendbarkeit 
dieses Processes unter verschiedenen l\Iodilicationcn und 
spricht die Ansicht au~, dass das Wallrand-Legt·nisel
sche Verfahren mit Rilcksicht auf die Möglichkeit , in 
kleinem Maassstabe Flusseisen und Flussstahl von hoher 
Qualit.'it zu erzeugen, von grosser Bedeutung für die 
Eisenindustrie sei. 

Filr den von allen Zuhiircrn mit vielem lntere~se 

verfolgten Vortrag spricht dann der Club-Obmann, Herr 
OberYerwa.lter ~ c h röc k c n s tei n, dem Vortragenden den 
Dank au1'. 

Ueber die wichtigsten Berghangebiete Yon Australien. 
Nach <le111 1·011 ü\Jerhcrgrat.h C. '" Ernst in ller FachverRammlnng der Berg- nncl Hüt.tenmänner am 16. Xovember 189'3 gehaltenen 

Vortrage 

(Fortsetzung von 8 1118 aus , Ycr.-lllitth." Nr. ll.) 

Ceber die Bildung der Goldlagerstätte des Mount 
Morgan wurden von den Geologen die verschiedensten 
Theorien aufgestellt. R. L. .Jack, Chef der geologi
schen Anstalt von llucensland, crkliirt sie fiir den füeder
schlag eiues Geysirs; J. Maedonald Ca m c ro n für 
eine goldführende Zone, die rnn einer ~crie rnn ll1111rz
gängen mit goldhaltigem Markasit durchsetzt wird. I>ie 
dort beschäftigten Bergliau-lngenieure jedoch ~ind der 
L"eberzeuguug, dass man es mit einem mächtigen zer
setzten Eisenkiesgange zu thun habe. Diese Ansichten 
wurden in ausführlichen Monographien erläutert. 

In den ersten 3 Jahren des Bestehens des Werkes, rnn 
1886 bis Ende 1889, wurden in demselben 538 H98 1 /~ Oz. 
(16 7G2,8 l~g) Gold im Werthe von 2 222 627 .t 
(26 671 524 ft) erzeugt. Interessant ist es, dass das Gold 
von Mount Morgan. entgegen allen anderen Goldvorkommen, 
silberfrei ist. Der Director der l\filnze zu Sydney, Dr. 
Lieb i u s, hat festgestellt, dass dasselbe 99, 7°, 0 Gold 
halte; der Hest ist Cu mit Spuren von Fe. 

Die Zukunft des Werkes soll auf Jahre hinau;; 
gesichert sein, selbst wenn wie bisher 80 000 Tons Erz 
jährlich verarbeitet werden. 

Westau s t r a 1 i e n wurde bis in die neueste Zeit 
(mit Ausnahme des Northampton Districts, wo Kupfer 
und Blei nachgewiesen wurden) für nahezu erzleer ge
halten. In den letzten .Jahren entdeckte man aber 
plötzlich. dass die Colonie den anderen an Erzreichthum 

keineswegs nachstehe, und dass sie ihrer ganzen 
Ausdehnung nach insbesondere auch Gold in ihrem 
jungfräulichen Boden berge. Es kann dies nicht befremden, 
denn schon im X\"ll. Jahrhundert war von den Holländern 
hier Gold g·cfunden wurden, und auf den Karten da
maliger Zeit ist ein '!'heil der Kiiste Wm1tauslraliens als 
,, Provincia aurifera" bezeichnet. 1868 wurde in den 
AlluYien des l'eterwang·~·-Hiigcls notd entdeckt, das aber 
bald ausgewaschen war ; die erfahrene Enttäuschung 
brachte die ganze Colonie in Verruf, bis einige Jahro 
später zu Kendinup goldhaltiger Schwefelkies anstehend 
gefunden wurde , der zu neuen Hoffnungen berechtigte. 
Im Jahre 1885 folgte die Entdeckung von Goldriffen 
im Kimberley- District. 1887 im Yilgarn - Hügel, etwa 
346 7.:111 östlich von Perth. Die Goldgewinnung in West
australien ist jedoch noch nicht zur Entwicklung gelangt. 
Sie wird im letzten Jahre mit 80 000 Oz. (98H kg) 
angegebeu. 

Die Insel Ta s m an i e n hat sich ebenfalls als 
reiehe Fundstätte filr Gold erwiesen, seitdem im Jahre 
1852, angeregt durch die Goldfunde in Neu-Süd-Wales 
und Victoria, danach. zu suchen begonnen wurde. Ohne 
auf fünzelheiten einzugehen , sei erwähnt , dass eine 
Pyramide auf der letzten Pariser Weltausstellung die 
I<'örderung und Goldausbeute rnrführte , welche nur die 
B e a c o n s f i e 1 d G o 1 d M in i n g Co m p an y ,·on 
1878 -1888 erzielt hatte und die Verarbeitung von 
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176 293 Tons Quarz und eine Erzeugung vc>n 215 673 
Oz. (6707,4 kg) Gold darstellte. Nelbst dieser Gesell
schaft sind noch Yiele andere mit dem Betriebe von 
Goldbergbauen beschäftigt. Von 6005 O:i:. (187 kg) im 
.Jahre 1871 ist die Goldproduction Tasmaniens 1891 
auf 48 769 Oz. (1517 kg) gestiegen. 

Noch ergiebiger sind die Goldlagerstilttcn von Neu
S e e 1 an d (welches aus zwei Inseln , der Nordinsel und 
der Sildinsel besteht). Insuesondere die Siidinsel und auf 
dieser der District Ottago, hat eine reiche Goldausbeute 
ergeben. Aber auch die Nordinsel liefert, namentlich in 
der Cmgebung •;on Aukland und längs der ganzen 
Wm1tkilste, viel Gold. Die Production, welche sich rasch 
entwickelte, hat in den letzten .Jahren sehr grossc Ziffern 
erreicht. Sie betrug 

188!1 203 211 Oz. (6320 l.·!1). 
1890 193 19B „ (6068 ,, 
1891 251 996 " (7836 „ 

Von 1857-1891 lieferte Neu-Seeland 12 B18 221 Oz. 
(:-174 096 leg) im Werthc von 773 107 548 fl. 

Go 1 d pro du c ti o n von Aus t r a 1 a f; i e n. 

(Xeu-Sildwales, Victoria, Queensland~ Süd -Australien. 
Westaustralien, Tasmanien, ~eu-Seeland.) 

Menge Werth 
1852 88 532 kg B6 839 280 II 
JR61 78257" 120515Wl~·~ 
1871 741i71 " 114 531340" 
lt'Sl 45 564 " 70 168 560 " 
1884 42 5514 " 65 539 :i20 " 
1889 49 784 " 76 Uß7 360 " 
1890 44 851 " 1i8 .):,8 400 " 
1891 47 245 " 72 757· :100 " 
IR92 f>fl 91i4 " 77 902 Ht11 ,. 

Die Goldproduction der ganzen Welt betrllgt nach 
den sehr sorgfältigen Ermittlungen des Directors der Ver
einigten St:iaten-Mllnze in Philadelphia cirea 180 000 !.:g. 
Australasien trägt also etwa ein Viertel zn dieser 
f:esammtproduction bei. 

X o h 1 e n. 
Nach dem Golde die Diamanten, aber selbstver-

8tlindlich die schwarzen. "';ie in der Einleitung erwähnt, 
zieht sieb die Kohlenformation in Neu - S ii d - Wales 
rnn der Küste auf mehrere 100 km landeinwärts, und da 
die mächtigen Flötze vielfach zu Tage ausbeissen, begann 
der Kohlenbergbau bereits in früherer Zeit. Die ersten 
780 Tons wurden schon im Jähre 1829 ausgewiesen. Es 
sind drei umfangreiche Kohlenreviere in der Colonie 
constatirf, welche nach der Himmelsrichtung das nörd
liche, südliche und westliche benannt werden. Im 
Ganzen stehen 98 Werke im Betrieb, die wichtigsten 
davon im Nordreviere, in welchem die Hafenstadt New
c a s t l e als Hauptstapelplatz anzusehen ist. Die l!,ör
derung in den letzten .Jahren ergab 3 bis 4 :Millionen 
Tons. 

Auch in der Colonie Queens 1 an d tritt die Kohlen
formation auf, doch ist bisher der Bergbau daselbst erst 
in der Entwicklung begriffen, wobei 1 p s wich und W i de 
ß a y die Haupteentren bilden. Die Förderung bewegte sich 
hh1her insge8ammt zwischen 250 000 und 300 000 Tons. 

Stelnkohlenproduction Australlens. 
Neu·Siid- Waleg Queen~lancl 

1887 2 9~2 497 Tons 238 813 Tons 
1888 3 203402 " 311 41.2 
1889 3 655 632 265 507 
1890 ;1 Oßl 876 „ 308 798 ,. 
1891 4 037 928 298 li-U 
1892 3 780 97li 299 li93 " 

Interessant ist es, die Liste der Exportlllnder dureh
zugehen, nach welchen die australische Kohle vom Hafen 
Newcastle aus verschifft wird. Ausser den Colonien 
Victoria, Südaustralien, Westaustralien und den lnselu 
Neuseeland und 'l'asmanien figuriren in dieser Liste 11.\le 
Inseln des stillen Meeres, die Fidschi-, die Sand wichinseln, 
Mauricius, Neu-Caledonien, Neu-Guinea, die Philippinen, 
die holländische Insel .Jaya, Japan, China, die sild
amerikanischen Republiken, das Cap der guten Hoff
nung und selbst die Vereinigten Staaten von Nord
amerika. Im laufenden Jahre kam australische Steinkohle 
sogar nach England, als in Folge des grosscn Arbeiter
strikes die Kohlenpreise höher gingen. 

Noch sei der Kohlenvorkommen auf der Insel 
N c u s e e 1 au d erwähnt, iiber welche uns schon Hoch
s t et t er nach Beendigung der W !lltumseglung durch 
die „Nornra" berichtet hat. Die Kohle i;;t sowohl auf der 
Nordinsel, als auch auf der 8üdinsel nachgewiesen worden. 

Es tritt dort aber nicht 8tein-, sondern Braun kohle 
auf, die in mehreren Becken von vielen Meilen Umfang 
und einer Mächtigkeit Yon ;, bis ilü' abgebaut wird. 

Die wichtigsten davon sind : Auf der Nordinsel: 
Waikato Ri~·er (Aukland), Mokan River, 'l'aranaki, Wan
ganni Hirnr, Kanhia Harbour. 

Auf der 8üdinsel: Clutha Rivcr, Tokomairiro, 
Kakami Mountain, Westport. 

1879 bestanden 24 Kohlenwerke, welche 324 ~larrn 
beschäftigten , jetzt stehen 121 Werke mit 141 7 Mann 
im Betriebe, mit einer Erzeugung von 6 bis 7 Milliouc11 
Metercentner. 

Die besRerc Kohle gelangt zum Exporte. dili mindern 
llualit.'lt und der Lignit dient localen Zwecke11, insbe
sondere beim Betriebe der Goldwerke. 

X u p f e r. 
Es ~ind hauptsächlich die Colonien Neu - 8il11-

w a 1 es und Sild aus t r a 1 i e n, welche bis zur ~Hunde 
bezllglich Kupfers in Betraeht kommen , doch ist es 
keineswegs ausgeschlossen, dass die weitere Durchfor
schung des neuesten Welttheils auch hierin uns noch 
andere ebenso grosse Ueberraschungen bieten wird, wie 
sie unR schon die bi~herigen Entdeckungen bereitet haben. 

In Xe u - S ii d w a l es waren es vornehmlich die 
nach Gold suchenden Diggcrs, welche Kupfererze er
schiirften. Das erste Kupfererz gelangte im .Jahre 1 8!">8 
zur Versendung nach England. Es waren 60 Tons, die 
aus einem Schurfe im Bathurst-District herrührten. Im 
nllchsten Jahre stand bereits eine Hütte im Betrieb und 
in den Exportlisten erschienen die ersten 30 'l'ons 
Kupferingots. Seither wurde eine ganze Reihe von Kupfer
bergbauen in den Districten von B:ithurst und Orange 
criiffüct nnd mit wechselnden Chancen hctrieben ; darunter 
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geditihen zu Bedeutung die Kupferwerke Peelwood, Cow 
J<,lat, Wiseman's Creek, Thompson's Creek, Carangara, · 
Ophir, Cadia, Canoblas und Carcoar, ganz besonders 
aber das \Verk Great Cobar, welches im Decembcr 1876 
eröffnet wurde und bis August 1889 231182 t Erz 
nebst 2!1610 31 ~ t Kupfer zum Exporte nach England 
gebracht hat. 'l'heils die unglinstigen Pmise, theib1 andere 
llrsachen brachten viele dieser Werke entweder zum ~-itill

stande oder in leidenden Zustand. Nirgends ist es aber 
eine Ycrarmnng der Erzmittel, welche die Entwicklung 
der Kupferindustrie in Nen-Sndwalmi aufgehalten hat, 
und daher ist die Zukunft derselben keineswegs in Zweifel 
zu ziehen. 

Der Export aus der Colonie Ne11-81ldw1!Jes, welcher, 
wie erwilhnt, im Jahre 1858 begann, 8tieg stetig 
hiH 1883 auf 8872 t Kupferbarren, ging dann !ber zurück 
und betrug 18!12 3ri:l5t Kupfcringots uncl 1299t Rrz und 
Regulus. Im Ganzen wurden von 1858 bis 1892 exportirt: 
97 463 t Knpferingots und 6617 t Erz und Regulus im 
Hesammtwerthe von 6 211137 ~ (74 53H 644 tl). 

Eine noch grössere "'ichtigkeit bezllglich des Kupfer
hergbaue.~ hat die Colonie S t1 da u s t r a l i e n, ja wenn 
von dem australischen Kupfer gesprochen wird, so wird 
heutzutage darunter wohl immer nur jenes verstanden, 
welches seit Mitte der Sechziger-Jahre ans dieser Colonie 
auf den europäischen Markt gelangt und durch seine 
ganz ansserordentliehe Heinheit alle übrigen, R~>st diti 
bestraffinirten Kupfersorten ges<'hlagen hat. 

Das erste Kupferwerk in der Colnnie 8 Ud aus
t r a 1 i P n war das im .lahre 1842 eriill'netc Kap n n d :1. 

11'!4 ü folgte das Werk B u r r a - B ur r a ( nordiistlich von 
Adelaide), welches wegen seiner Ergiebigkeit und der 
ausgezeichneten Qualitilt des dort dargestellten Kupfers 
bald eiuen Weltruf erlangte. Aber dieses wurde durch 
die im Jahre 18GO erfolgte Entdeckung des Kupfer
vorkommens von W a 11 a r o o in den Schatten gestellt, 
welcher ein .Jahr später jene. von Mo o n t a folgte, beide 
auf der York-Halbinsel am iistlichen Ufer des Spencer
Golfes. 

Diese Erzfunde hatten sehr zahlreicl1e andere im 
Gefolge, so dass bis 1860 mehr als ;,o neue Kupfer
hergbaue eröffnet wurden. In diesem Jahre hatte die 
Begierde, Kupferclaims zu erlangen, ihren Höhepunkt 
erreicht. Es wurden in demselben Jahre nicht weniger als 
1576 Claims von je 80 Acres (32ha) angemeldet. Die 
ltl'gierung der Colouie setzte damals die Abgabe pro 
Acre für 12 Mon:ite auf 10 sh (6 fl) fest. Die Ver
leihung erfolgte fur 14 Jahre, fUr deren Erneuerung 
eine Taxe bezahlt werden sollte. Heute werden die Ver
leihungen auf 9!1 Jahre gegeben; die Hente beträgt 
I sh per Acre (fl 1,50 pro l1n,1; ferner ist als Grnnd
zehent (sog. Royality) 2 1 ~0;0 von dem Ertrage des 
Bergbaues zu entricliten. 

Die Werke Burra-Burra, Wallaroo und Moonta haben 
sich als die wichtigsten erwiesen, wesswegen die 100 
anderen K npferwerke der Colonfo unhnllcksichtigt bleiben 

flrnrk von <int.t.lit>h GiMt.el & Cnmp. in Wien. 

und nur ganz kurz die erwähnten drei Hauptwerke be
sprochen werden sollen. 

Burra-Burra, etwa 176 km nordöstlich von 
Adelaide entfernt, wurde 1846 durch einen Schafhirten auf
gefunden. Da8 grz tritt hauptsächlich als Oxyd, d. i. :tls 
Hothkupfererz, Kupferlasur, Malachit und auch gediegen 
auf. Das vielfach zerklilftcte Gebirge besteht aus kry
stalliuisehem, weissem 1md grailem Kalkstein, bläulichem 
Schiefer und kieseligem Sandstein. Der an der Oberfläche 
ausgehende Gang verschwindet in einer grösseren Tiefe, 
so dass er sich in dem in 60 m Tiefe eriitfneten Hori
zonte verliert. worauf das I•~rz höchst unregelmässig 
auftritt. Es findet siCl\1 dann als Kupferlasur in oft 
scl1iinen Krystallen, als Malachit in Stalaktitenform oder 
all'! krnstenartige Auskleidung von Spalten und als un
regelmilssige, in den Hohlrilmen abgesetzte Massen . 

.labre lang lieferte Burra-Burra 10 000 bis 13 000 
Tons Erz mit 22 bis 23°/0 Cu. 1877 musste es, der 
niedrigen Kupferpreise wegen, welche den Betrieb nicht 
mehr gestatteten, eingestellt werden. Während der 29 1 /~ 
Jahre seines Betriebes hat das Werk 234 640 Tons 
Erz gefördert, entspreche._} 51 622 Tons Kupfer. 

In dieser Zeit wurden, bei einem Actiencapitale von 
nur 12 300 .f (14 7 ßOO fl), 800 000 .i'. (9 600 000 fl) 

DividePilen vertheilt. An Maschinen, Zimmernng, Löhnen 
etc. wa ~n in diesen 29 .Jahren J 2 241 Hi7 (2fl 8~4 004 ff) 
verausg& bt worden. 

W rt l l a r o o liegt, wie erwähnt, auf der York-Halh
insel, in. einem trockenen und unfruchfüaren Gebiete mit 
wenig, m~ist brakisehe:m uncl salzigem Wasser. 

Das \Verk geht auf einem mächtigen Erzgaugc um, 
welcher l1~ch vielen anfänglichen Schwierigkeiten mit 
dem Wombat- Schachte angefahren wurde. Bis dahin 
waren 80 000 .r (960 000 fl) verausgaht worden. N nn 
wurde eine Heihe an'derer Schächte abgeteuft (Home, 
Taylors Engine, Hnghes Engine, Youngs und Smiths etl'.), 
die den Gang auf eine grosse Erstreckung aufschlossen, 
welcher mit zunehmender Tiefe an Adel zunimmt. Eine 
in 80 m Tiefe ostwärts getriebene Strecke bewegte sich 
weithin in derbem Kupferkies von 8' Mär.htigkeit. In 
20 m Tiefe war der Gang 10' mächtig; in 40 m Tiefe 
20', in Ciü m Tiefe HO' mächtig und lieferte 60 Tons 
l<~rz von 12 °1 0 Kupfergehalt pro m2 Gangfläche. 

Vorherrschend ist Chaleopyrit mit 9 bh1 280/o Cu: 
nebstdem tritt Grau- und Hothkupfererz , Atakamit in 
schönen dunkelgr11nen Krystallen und etwas gediegen 
auf. Der Durchschnittsgehalt der Erze war ursprilnglich 
12°/0 , später sank er auf 10°. 0 , ist aber in neuerer Zeit 
wieder auf 12°,'0 gegangen. 

Das meiste Erz wird in der in der Wallaroo-Ray, 
7 km vom Bergwerke errichteten Hlltte, einiges auch in 
einer zweiten Rutte zu Hunter River in der Colonie New
Stidwales geschmolzen. Die letztere Hlitte wurde erbaut, 
um die Schiffe, welche die Steinkohle aus Newcastle (in 
New-Siidwales) nach Wallaroo-Bay bringen, mit IWekfracht 
zu versehen und dadurch an Schmelzkosten zu sparen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Vurnut.wortli"li"r lt„1lnct.1>1tr Cnrl von ~:J' n" t. 
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