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Ein neues Yerfahren (ler Prefslufterhitzun
Von Edward

Im  Laufo der letzten Jah re  ist viel geschehen, um 
dic Ilerstellung von geprefster Luft zu verbilligcn und 
yorteilhafter zu gestaltcn ; liiermit bat das Bcstreben niebt 
gleichen Schritt gebalten, nun auch die Prefsluft im 
Motor zweckrriafsig und yorteilhaft zu verbrauchen. Yer- 
wendet man zum Antriob der gewbhnliehen direkt- 
wirkenden Pumpe Prefsluft, so kommt nur ein geringer 
Teil der in derPrefeluft cnthaltenen Energie zur W irkung; 
dic zahlreiclien Bedenken, welchc gegen die Verwcndung 
von Prefsluft geltend gemacht werden, haben ihren 
Hauptgrund in dem geringen NutzefFckt dieses Kraft- 
ubertragungsmittels. Dafs trotzdem die gewolinlichen 
direktwirkenden Pumpen im Grubenbetrieb so zahlrcich 
Yerwendung finden, liegt in der bequemen Aufstellungsart 
der Pumpen und in der Moglichkeit, iiberall leiclit einen 
Anschlufś an die Druckluftleitung einbauen zu kiinnen 
Mit anderen W orten, eine solehe Anlage ist mehr 
praktiśch ais wirtschaftlich. Die gewijhnliche direkt- 
wirkende Dampfpumpe arbeitet, mit Prefsluft betrieben, 
stets ohne Expansion, wodureh die Leistungsfiihigkcit 
sehr herabgemindert w ird; von der in der Prefsluft ent- 
haltenen Arbeitskraft tritt hochstens 20 pCt. in dcm 
gehobenen W asser in die Erscheinung. Ueberdies sind 
dic meisten Pumpenanlagen dieser Art yielfach Storungen 
durch Einfricren der Ausblasrohre unterworfen; deshalb 
kUnnen auc.h die vorteilhaft arbeitenden Compound- 
maschinen nur mit vorgewarmter Luft betrieben werden.

*) The Colliery G uardian, p. 392, Jahrg . 1898 und Modern 
Machinery.

? fur (len Betrieb unterirdischer Pumpen.
A. R ix .* J

Eine direktwirkende Compoundmaschine wiirde, falls 
durcli ausgieblgcs Erwarm en das Einfrieren vermicden 
wird, b -i gleicbem Luftvcrbrauch zweimal soviel W asser 
liefern, ais eine einfacliwirkende Pumpe. D a nun eine 
cinfachwirkende Pumpe im gewohnlichen Betriebe bei 
einer Tem peratur der zugefulirten Druckluft von etwa 
18° C. niclit einfriert, so wird auch eine Compound- 
maschine nicht einfrieren, wenn die dem Compound- 
eylinder zugefulirto Luft auf die gleiche Tem peratur 
gebraebt wird. Erscheint mit Riicksicht attf die Wettier- 
fiibrung die unterirdische Aufstellung eines W inderhitzers 
unbfldenklicli, so stellcn sich dem Ejnbau voii Compound- 
masebinen keine Schwicrigkeiten in den W eg; auf einigen 
Gruben bat man auch versucht, durch Nachfiihrung von 
Dampfleitungen die Erhitzung der Druckluft zubew irken; 
ein solcbes Verfabren ist jedoch nicht zu empfehlen, 
weil dic Grubentcmperafur durch den Einbau der Dampf- 
rolire auf eine nicht wiinsclienswerte Hijhe gebracht 
wird und iiberdies gerade Dampfleitungen in Anlage- 
und Unterhaltungskosten sehr teuer zu stehen kommen.

Das neue Vcrfahren des Ilerrn Edward A. Rix be- 
seitigt alle diese Mangel; der Erfinder betreibt Compound- 
maschinen ohne jegliche W armezufiibrung von aufeer- 
balb, indem er die in dem Grubenwasser enthaltene 
W arnie ausnutzt. Ein Versucb dieser A rt wurde mit 
einer Worthingtonpumpe von etwa 900 1 Leistungsfahig- 
keit auf cinc Druckhohe von 183 m in der Gwin-Grube 
in Kalifornien (Calayeras County) angestellf. Behufs 
Ausnutzung der Grubenwasserwarme wurde in das Saug;
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rohr der Pum pe ein Kessel eingeschaltet, dessen Inneres 
cine grofse Anzahl geripptcr K upferrohre durchzog. Beim 
Betrieb der Pum pe mufs das etwa 20 0 C. warme Gruben- 
wasser die Kupferrohre passieren. Die dem Hochdruck- 
cylinder entstromende Prefsliift tritt in den M antel des Er- 
hitzers ein und umspiilt die Kupferrohre auf ihrer Aufscnseite, 
Dic sehr niedrige Tem peratur der dem Ilochdruekcylinder 
óntstromendsn Luft wird durch dic Beriihrung m it dcm 
in den Kupferrohren sich bewegenden W asserstrom aus- 
geglichen, indem die Luft die Tem peratur des W assers 
annimmt. Aus dem Erhitzer tritt dann die cnyąrm te 
L uft in den Niederdruckcylinder und leistet die Arbeit, 
oline dafs Eisbildungcn entstehen.

W elchc Erfolge m it dem neuen Verfahrcn erzielt 
wurden, ergiebt sieli aus folgendem: Vor dem Einbau
der obigen Compound-Pumpe auf der 183 m -Sohle 
bob eine gewiihnliche W orthington - Abteufpumpe die 
zufliefsenden W asser. D er Kompressor, welcher dic 
zum Betriebe der Pum pe erfordcrliche Prefsiuft liefcrte, 
m achte beim gcwohnlichcn Betriebe 55 Touren. Zugleich 
m it der Ptim pe war cin Forderhaspel an die Luftleitung 
angeschlossen, der nacli genauen Beobachtungen an 
K raft 20 Touren des Kompressors verbrauehte, sodafs 
35 Touren fiir den Antricb der Pum pe iibrig blieben. 
Mit der Inbetricbsetzung der Compoundmaschinc ging 
die Tourenzahl des Kompressors auf 35 zuriick; es 
w urde also durch die neue Anordnung ein Gewinn von 
50 pCt. erzielt. A uf der genannten Grube wurde die 
Sumpfung eines alten 500 m tiefen Schachtes, der bereits 
seit 25 Jah ren  unter W asser stand, in Angriff genommen. 
D ie W asser waren schmutzig und schlammig. Im  Laufe 
der Zeit hatten sich die Kupferrohre des Yorwarmcrs 
in ihrem Inneren m it einer solchen K ruste iiberzogen, 
dafs die Lcitungsfaliigkeit dcrselben fiir die W arm e des 
durchstromenden W assers derart beeintrachtigt wurde, 
dafs dic Pum pe wahrend des Betriebes zufror. Nachdcm 
jcdoch dic Rohre einer griindlichen Reinigung unterzogen

waren, ging die Pum pe wieder wic friiher, ein guter 
Beweis fiir die Vorziige des neuen Verfahrcns. Man 
wiirdc noch giinstigerc Resultate erzielen konnen, wenn 
man neben der beschricbencn Ęrwarm ung der Luft die 
beiden Cylinder mit M antelcrwarmung ausriistcte.

Dic heutigen Vorwarm er sind durchweg derart ein- 
gerichtet, dafs die Luft nur vor ihrem E in tritt in den 
ersten Cylinder erwarm t wird, sodafs sic in diesem 
Cylinder okonomiscli ausgenutzt wird. I le rr  Edward 
A. Rix ha t nun dureń genaue Beobachtungen feśtgcstcllt, 
dafs der schadliehe Raum  zwischen dem Iloc.hdruck- 
und dem Niederdruckcylinder einen derart ungiinstigcn 
Einflufs ausiibt, dafs dic dcm Ilochdruekcylinder ent
stromende Prcfsluff, bevor sie in dem Niederdruck
cylinder zur weiteren W irkung kommt, bereits einen 
grofsen Teil ihrer Spannung verlorcn h a t; dieser 
Spannungsverlust bewirkt aber eine solche Tem pcratur- 
yerringerung der zwischen den beiden Cylindcrn befind- 
lichcn Luft, dafs der Vortcil der anfanglichen Ęrwarmung 
dem Compoundeylinder garnicht m chr zu gutc kommt. 
Bei einer guten Anlage solltc deshalb die L uft nicht 
allein vor ihrem E intritt in den noehdruckcylindcr an- 
gewarm t werden, sondern auch wahrend ihres Auf- 
cnthaltes in dem Rcccivcr und im Arbeitscylinder. Es 
kann kcin Zwcifel dariiber bestehen, dafs dic Leistungs- 
fahigkcit einer Compoundmaschinc auf dicse W eise um 
mindestens 25 pCt. erholit wird.

Die neue Anordnung ist dann stets Yorteilhaft, wenn 
andere Erwarmungśmitfcl ohne grofse Kosten in der 
Grube nicht leicht anzuwenden sind. W . M.

Die holimisclic Braunkohlenindustrie im Jalirc 
1897.

Die Statistik der A ussig-Teplitzer Eisenbahngescllschaft 
iiber den bohmischcn Braunkohlcnverkehr enthalt eine 
Rcihe interessanter Angaben, von denen nachstchcnd 
einige wiedergegeben sind.

Es w urden zu Tagc gefordert:
a) Im  Elbogen-Falkenaucr Reviere m i t ...............................  5 509 Arbeitern 2 121 721 t
b) Im Teplitz-Briix-K om otauer Revierc m i t .........................  2 4 1 8 7  „ 14 749 943 t

Zusammen m it 29 696 Arbeitern 16 871 664 t
Dies ergiebt gegen 1896 eine

M ehrproduktion im Reviere a )  y o n ............................... 87 225 t
b) „ ............................... 1 487 588 t

Iliernach hat jeder Arbeiter durchschnittlich gelcistet:
Im  Reyier a) 385 t (39 weniger gegen 1896)
„ „ b ) 610 t (41 m chr „ 1896).

Der Geldwert dieser Produktion nach den M ittelpreisen betrug:
Im  Falkenauer R e v i e r .............................. 2 794 967 fi. oder 194 kr. (10  m ehr) pro Tonnc
„ Elbogencr ........................................  1 245 875 fl. „ 183 kr. (12  „ )  „ „
„ Komotauer ........................................  1 050 576 fl. „ 153 kr. (30  „ )  „  „

B riiser
Teplitzcr

18 305 773 fl. 
5 058 900 fl.

164 kr. (wie 1896) 
175 kr. (10  m ehr)
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An der Gcsamtproduktion ist die Briixer Kohlcn- 
bergbaugesellschaft mit rd. 4 1/ 2 Mili. t beteiligt. Melir 
ais eine Million Tonnen forderten aufserdem noch zwei 
Gesellsehaften.

Von doi' Gesamtfordcrung gingen in den E isenbalur 
versand rd. 14,6 Mili. t, davon 56 pCt. an die Aussig- 
Teplitzer und 33,7 pCt. an die k. k. ostcrr. Staats- 
bahneri. Aufserdem sind beteiligt die Buschtehrader 
Eisenbahn und in ganz geringem Mafse dic iisterr. 
Nordwestbahn.

Dic Lago der bohmischen Braunkohlenindustrie ist 
kurz, wic folgt, gesehildert:

„Das Ja h r  1897 zeigt in den Rcsultaten seiner 
Braunkolilcn-Produktion eine Mehrvcrfrachtungsziffer, dic 
bislier binnen Jahresfrist uberha.upt im nordwestlichcn 
Braunkohlen-Rcviere noch nie erreicht worden ist. Fast 
zugleich m it dem Ausbau einer Anzahl neuer Schachte 
und der erhohten Thatigkcit altercr sehr leistungsfahiger 
W erke tra t im nordlichen Absatzgebietc eine sehr er- 
freuliclie industrielle Lebhaftigkcit cin, welche den 
grofeeren Fordermengen auch den Absatz erieichterte. 
Dem ebenfalls hierm it eingetretenen hoheren Geldwert 
dieser Produktion ist der Bcweis einer miifsigen Preis- 
erhohung zu entnebmen, welche um so bezeichnender 
genannt zu werden verdicnt, ais der schon m it Jalircs- 
schlufs sich geltend machende aufserordentlich milde 
Charakter des W inters 1897/98 chor eine gcgentcilige 
Folgo liŚtte erwarten lassen konnen. W ic sehr sich 
ubrigens auch wieder der inlandische Absatz gelioben 
hat, besagt vor allem dic Tliatsachc, dafs das prozcntuale 
Verhiiltnis des inliindischen zum ausliindischen Absatze 
gegen 1896 wieder fast um 1 pCt. zu gunsten des 
Inlandes gestiegen is t."

Der Statistik sind eine Rcihe graphischer Dar- 
stellungen beigegeben, denen allerdings, yermutlich da 
die Zahlen von 1897 noch nicht durchweg erha.Itlic.li 
waren, die Ergebnisse des Jahres 1896 zu grunde gclegt 
sind. Indessen geben auch diese Zahlen cin aus- 
reichendes Bild der Absatzverhaltnisse der bohmischen 
Braunkohle, die bekanntlieh in crheblichem Mafse mit 
unserer m itteldeutschen Braunkohle und selbst mit der 
Steinkohlc insbesondere in Siiddeutschland in W ett- 
bcwerb tritt, so dafs eine teil weise Wiedergabc nicht 
unerwiinscht sein diirftc.

Die Ausfuhr an Braunkohlen belief sich auf 
7,3 Mili. t *), davon kamen 2 Mili. t auf der Elbe in 
rcichsdeutsches Gebiet, die iibrigen rd. 5*/2 Mili. t 
wurden auf dem Eisenbahnwege ausgcftthrt. Von dieser 
letzteren Menge gingen nach dem Konigreich Sachsen
3 Mili. t, nach Siiddeutschland 1,5 Mili. t  und nach 
Preufecn 1  Miii. t. W as den E lbeverkehr angeht, so

*) Die Gesamteinfuhr an ósterreichlscher Braunkohle nacli 
Deutschland betrug nach der Retchsstatistik 1896 7,6 Mili. t und 
1897 8,1 Mili. t.

ist hervorzuheben, dafs von den 1,5 Mili. t, die auf 
dem W asserwege dic preufsische Grenze iiberschrittcn, 
530 000 t nacii den am rechten Ufcr der Elbe jenseits 
Magdeburg abzweigenden ostlichcn Wasserstrafsen gc- 
langten und da& iiber 56 000 t bis nach Hamburg und 
Umgebung gingen.

In Berlin betrug der Verbrauch an bohmischer Kohle 
nur 4 pCt. des Gcsamtverbrauchs von 2,8 Mili. t, in 
Dresden dagegen 6 8 ,8  pCt von einem Gesamtvcrbrauch 
von 892 000 t, in Leipzig 15,3 pCt. von einem Gcsamt- 
Terbrauch von 546 000 t. Magdeburg crhielt 1896 
556 000 t bohmischer Braunkohle (per Scliilf und Eisen
bahn), 1897 dagegen nur 452 000 t.

Ueber dic E infiihrung eines friihererw ahntenbilligeren 
Tarifes zur Bekampfung der durch den Rohstofftarif auf 
den preulśischcn und sachsischen Staatsbahnen verstarkten 
deutschen Konkurrcnz vcrlautct in dem Bericlite nichts. 
Bisher stcht nach Norddeutschland noch der T arif vom 
1. Nov. 1896 in Giiltigkcit.

Jodometrischc Bcstiiumuiig des Pliosphors im 
Eisen.

In dem unter Leitung des Profcssors G o o c h  
stehenden chemischcn („K en t"-)  Laboratorium des Yale- 
College zu N ew -H av en , Conn., wird besonders die 
Jodom etrie gepflcgt. Diese zur Bestimmung des Pliosphors 
im Eisen auszubilden, hat C h a r l o t t e  F a i r b a n k s  unter- 
nommen. Ais Mittelglied dient dabci Ammonium- 
phosphomolybdat. Es hat zur Aufsueliung der Methode der 
Umstand Anlafs gegeben, dafs nach B l a i r  und W h i t  f i e l d  
(Journ . Amer. Chem. Soc. 17.) dic Ammoniumphospho- 
molybdate, wrenu sie nach den gewohnlich bei Be
stimmung des Pliosphors in Eisen oder Eisenriickstanden 
angewandten Bedingungen gefallt werden, einer bestimmten 
Yerbindung (24  Mo 0 3 . P2 0 5 3 (NH4)  2 O . 2 Ha O) ent- 
sprechcn, in w elchcrauf sehr wenig Phosphor (1,794 pCt.) 
sehr viel, namlich eben 100 Teile, Molybdiinsaureanhydrit 
kommen. Da nun dic zur W iedcroxydation der redu- 
zierten M olybdansaure notwendigc Jodmenge auch ver- 
haltnismiifsig betraebtlieh ist (in einer mit Gooch zu
sammen ausgefuhrten, die Rcsultatc von Friedheim und 
Euler teilweise bestatigenden und erganzenden Arbeit 
[Zeitschr. f. anorgan. Chem., X III . 101] hatte Ch. F air
banks zuvor nachgewicsen, dafs Molybdansaure in saurer 
Losung durch Jodwasserstoflsaure zu dem Oxyde Mo2 0 3 

reduziert wird, wahrend in alkalischer Losung das so 
erhaltene Rcduktionsprodukt durch Normaljodlosung 
wieder oxydiert wird, nach den Formeln: 

in saurer Losung:
2 Mo O3 -f- 2 I I J  =  M 0 2 +  J 2 +  II20 ;

in alkalischer Losung:
Mo2 0 5 +  J 2 +  II20  =  2 Mo 0 3 +  2 II 7), 

so bot sich die Aussicht, auf diesem W ege aufserst
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geringe Mengen von Phosphor nocli genau bestimmen 
zu konnen.

Die ausgefiihrten 10 Y ersuelir, zu denen m it einer 
Ąusnahme immer 4 — 5 gr reines Eisenoxyd, 0,003636 
bis 0 ,000909 gr Phosphor (also etwa einem 0,03 pCt. 
pliosphorhaltigem Eisen entsprcebend) und 0,5 gr Jod - 
kalium yerw andt wurden, gaben denn auch bis au f 
einen recht gute Resultate; in dem einen Falle wurden 
nnr 2,5 gr Eisenoxyd, 0 000363 gr Phosphor genommen. 
D ie Methode besteht wesentlich darin , das gefiillte 
Ammoniumphosphomolybdat m it Jodkalium  und Salz- 
saurc zu reduzieren, den Riickstand m it Natrium- 
bicarbonat zu neutralisieren und m it Normaljodlosung 
zuriickzuoxydieren.

Nach der in Zeifsehr. f. angew. Chem. X III , 117 
in Uebersetzung vorliegenden Arbeit miigen hier auch 
noch die Vorschriften zur D arstellung der notigen Ver- 
bindungen, sowie Einzelheiten der Behandlung an- 
gefiihrt sein.

Um Ammoniummolybdat zu gewinnen, wurden (nach 
Blair und W hitfields Yorschrift) 100 gr Molybdiinsaure- 
anhydrit mit 400 ccm destilliertem W asser ilnd 80 ccm 
konzentr. Ammoniak vermischt und zur filtrierten 
Fliissigkeit 300 ccm Salpetersiiure und 700 ccm W asser 
zugcgeben. Diese Losung soli sehr haltbar sein, doch ist 
es ratlich, sie vor jedem  Gebrauch zu filtrieren.

Bei den Versuehen wurden bestimmte Mengen von 
Eisennitrat- und Phosphorsaurelosung zusammengebraeht, 
au f dem W asserbade vorsich)ig auf genau 85 0 C. erhitzt, 
da weitere Tem peratursteigerung leicht Molybdiinsiiure 
ausfallen maclit, und m it filtrierter Ammoniummolybdat- 
losung (40  ccm auf 300 ccm der anderen Losung, in 
einem 500 ccm weiten Kolben) ycrmischt. Der Kolben 
wurde dann verschlosscn, 5 Minuten lang geschiittelt 
und der erhaltene Niederschlag auf einem Asbestfilter 
abgesaugt, um ihn dort drei- oder viermal, zuerst mit 
lOprozentiger Salpetersiiure, dam ach mit 1 prozentiger 
K alium nitratlosung zu waschen. Da zum Schlufs Kolben, 
Stopfen und Tiegel mit Ammoniak (5 ccm auf 10 ecm II20 )  
gewaschen werden, schadet es nichts, wenn vorher an 
den W anden des Kolbens etwas Niederschlag hangen 
bleibt. Das Asbestfilter m it dem Ammoniakwaschwasser 
wird nun in einen 100 ccm fassenden Kolben gethan, 
25 ccm konz. Salzśaure und bei einer Phpsphormenge 
bis zu. 0,006 g 0,5 g Jodkalium  zugefiigt; eine grofsere 
Phosphorm enge verlangt auch m ehr Jodkalium , doch 
soli man nur 0,5 g m ehr Jodkalium  anwenden, ais 
theoretisch erforderlich, da sonst die Reduktion weiter 
gelit. Ebenso darf man das Kochen nicht fortsetzen, 
wenn das anfangliche Volum von 40 ccm auf 25 ccm 
yerringert ist.

Um einen V erlust an Losung wahrend des Kochens 
zu yerhindern, wurde eine geeignet abgeschnittene Chlor- 
calciumkugelrbhre lose in den Ila ls  des „englialsigcn 
Erlenmeyerkolbens" gesteckt; kleine Bimssteinstiickchen,

vorher sorgfaltig in Salzsiiure ausgekocht, ermoglichen 
ein ruhiges Kochen. Dic auf 25 ccm eingekochtc 
Losung wird dann verdiinnt. und vorsichtig abgekiihlt, 
m it Natrium biearbonat neutralisiert und mit einem Ueber- 
scliufs von Normaljodlbsung yersetzt. So lange die 
reduzierte Losung sauer ist, wird sie von der Luft kaum 
becinflufet, wahrend diese auf die alkalische Losung 
oxydierend w irkt; deshalb ist das Jod  zuzufiigen, bevor 
die Losung alkaliscli rcagiert, oder aber die Losung bei 
Zugabe des Alkalis und Jods mbglichst wenig m it der 
Luft in Bcriihrung zu bringen. Am sichersten ist es, 
die reduzierte Losung m it 1 g W cinsaure zur Yer- 
hinderung der Fiillung des Molybdiins zu versetzen und 
unter Zufiigung eines Ueberschusses von ungeiahr 8 ccm 
Jodlosung in einen kleinen Kolben zu bringen, der 
m it paraffinbestrichenem Gummistopfen geschlossen wird, 
durch weichen ein Trichter m it einem Glashahn gehtj 
wahrend auf der anderen Seite ein W illvarrentrappscher 
A bsorptionsapparat angeschlossen ist, dessen Fiillung mit 
Jodkalium losung wahrend des Aufwallens etwa ent- 
weichendes Jod  absorbiert. Die Titrierung liifst sich 
am besten ausfiihren, wenn man die reduzierte Losung 
m it 1 g W einsaure in einen Literkolben bringt, mit 
Aetznatron fast neutralisiert und schliefelich mit einem 
Ueberscbufs von Natrium biearbonat deutlich alkaliscli 
macht, wobei man, um einem V erluste wahrend des 
Aufbrausens vorzubeugen, den Kolben schrag lialt. Die 
Jodliisung mufs dann unm ittelbar im Ueberschuiś zu
gefiigt werden, da sonst leicht die Luft oxydierend wirkt.

Ist die Neutralisation richtig ausgefiihrt, so soli die 
Jodfarbe der Losung nach ungofahr 15 Minuten fast 
yerschwunden sein. Zur yollstiindigen Oxydation iiber- 
lafst man die verschlossene Flasche 1— 2 Stunden der 
Ruhe im Dunkeln und bestim m t dann den Ueberschufs 
an Jo d  m it einer Normallosung von arseniger Saure. 
D a sich, besonders bei Anwendung von Aetznatron und 
Natrium biearbonat zur N eutralisierung, leicht etwas Jodat 
biiden kann, ist es ratlich, dic Losung nach der Titrierung 
mit arseniger Siiure jedesm al m it yerdiinntcr Salzsiiure 
schwach anzusauern und dann die aus dem Jo d a t her- 
riihrenden Spurcn von Jod  mit Thiosulfat zu bestimmen. 
D ie Beziehung zwischen der ganzen, bei dem Riick- 
oxydationsprozesse verbrauchten Mcngc von Jod  und der 
daraus berechneten Menge von angewandter Molybdiin- 
saure wird durch das V erhaltnis 126,85 : 144 gegeben.

O. L.

Hauptyersanunlung der Deutschen geologischen 
Gesellschaft.

III. E x k u r 8 i o n  in das  n o r d d e u I s c h e  F l a c l i l a n d  
vom 29.  S e p t e m b e r  bi s  5. O k t o b e r  1898.

(Sch luft.)
Am 4. Tage wurden von Prof. Wahnschaffe die groTs- 

artigen Aufschlilsse in den Kreidegruben bei Finkenwalde
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rorgeliilirt, in denen in vorziiglicher Weise dic gewaltigcn 
Druckwirkungen dea Inlandeises zu beobachten sind. 
Finkenwaldc liegt auf dem recliten Oderufer in der Niilie 
von Stettin, am Fufse eines 8 — 4 km breiten, ctwa eine 
Mcile weit in siidbsllicher Ilichtung sich hinziehenden, bis 
130 m holicn Rlickens, der aus einem Kern von Kreide, 
Mittcloligozan und Mioziin besteht. Dieser Rlicken stcllte 
sich dcm heranriickenden Inlandeise ais Hindernis in den 
Weg und veranlarste dassclbe dadurch zur vollen Entfaltung 
seiner — sozusagen — tektonischen Kriiftc. Erst durch 
die Thaligkeit des Mcnschen ist es aber moglich geworden, 
dieselben in ihrem vollen Umfange zu wlirdigen. In der 
Nahe von Stettin liegen zwei grofse Portland-Cement- 
fubriken, die ihr Rohmaterial aus den Finkenwalder Bergen 
beziehen und zur Gewinnung dessclben zwei grofse Gruben 
angelegt haben. W ir besichtigtcn zuerst die Kreidegrube 
Katharinenhof, die der Cementfabrik in Ziillichau gehoit. 
Wenn man die Grube von Norden lier betritt, so sieht 
man auf der Westseite unmittelbar iiber der Kreide zunachst 
den blaulichen mittleren Geschiebemergel, der sieli durcli 
liohen Tliongehalt deutlich von dem mageren oberen 
Geschiebemergel unterscheidet. Getrennt sind beidc durch 
eine horizontal gcschichtcte Folgę von diluvialen Sanden. 
Wciterhin sieht man in derselben Grubenwand bis auf die 
Sohle der Grube hinunter den schwarzliohen Septarienthon 
ais eine schmale, steil aufgerichtcte Schicht in die Kreide 
eingeprefst, von der aus sich aufserdem noch Apophysen in 
die Kreide hineinziclien. An zwei Stellen sind-dann wieder 
unterdiluviale Grandę in Form von einfachen oder iiber- 
kippten Mulden in die Kreide hineingeprefst, unterlagert
von unterem Geschiebemergel, der dicse liegenden Falten 
gleichfalls mitzumachen scheint. Wahrend hier die Ver- 
hiillnisse ziemlich verwickelt sind, liegen sie in der 
unteren Grube der Cementfabrik „Stern" klarer. Man
sieht ais Kern der im Abbau befindlichen Wandę eine un- 
ungeheure Kreidemasse, die in Form einer nacli SUdwesten 
gerichteten Faltc vor Augen liegt. Auf der Westseite der 
Kreide grenzt an sie Septarienthon an, der auch in ihrem 
Ilangcnden noch a is . eine nur wenige Decimcter diinne 
Schicht zu beobachten ist. "Dariiber lagert unterer Geschiebe
mergel, dann folgt diluvialer Sand und diskordant iiber
dem Ganzen schlicfslich der jiingste Geschiebemergel. 
Unter dem Seplaricnllion im Liegenden der Kreide, also 
im tiefsten Teil der Grube, war wieder Diluvium ange- 
schnitten und zwar Sand und Geschiebemergel, und man
war augenblicklich damit beschiiftigt, durch eine Buhrung 
die weiter in der Tiefe folgenden Schichten festzustellen. 
Es liegt also hier eine regelrechte uberkippte Falle vor, in 
deren Liegendem die Schichten sich in widersinniger Auf- 
einanderfolge befinden. An der Umbiegungsstelle der Falte 
ist der zwischen Kreide und Geschiebemergel liegende 
Septarienthon zu einer Schicht vou 1 m Machtigkeit aus- 
gewalzt, in der man im Liegenden noch unteroligozane 
gIaukoniti8che Sande und im Hangenden noch miozine 
Quarzsande unterscheidet. Auf der Oberflache der Kreide 
finden sich massenhafte unteroligozane Knollensteine, zum 
Teil in Septarienthon eingebettet mit zahlloseu verkieselten 
Wurzelholzern. Das Profil ist so klar und einfach, dafs 
die Wahnschaffe’sche Erklarung der Entstehung dieser 
Storungen durch den gcwaltigen seitlichen Druck des Inland- 
eises ganz unanfechtbar ist. Die Kreide sowohl wie der 
Septarienthon zeigen diedeutlichstenSpuren starkerZusammen- 
pressung durch den Ycrlust ihrer Schichtung, durch die

Zertrummerung der Beleiniiitcllen und durch eine kolossale 
Harnisehbildung, Die Zeit, in der diese Druckwirkungen 
ausgeiibt sind, mufs mit der Ablagerung des jiingcren 
Diluviums zusainmeufallen, da die Schichten des unteren 
an allen Storungen initbeteiligt sind. Nach eingehender 
Besichtigung der prachtvollen Aufschliisse begaben wir uns 
durch den herrlichen Laubwald der Bucbheide und halten 
dabei Gelegenhcit zu sehen, wie in diesem kleinen Gebirge, 
welches den Nainen „Norddeutsche Tiefebene(f so reelit 
zum Spott macht, die Erosion Ende der Eiszeit ihre ge- 
waltigen Spuren in Form eines komplizicrten Systems tief 
eingeschnittener, landschaftlich ungemein reizvollerSchlucliten 
hinterlassen hat. Diese Schluchtenbildungen stehen in absolut 
keinem Verhiiltnis zu der Tektonik dieser Hiigelgruppe, 
sondern sind ausschliefslich ein Produkt der Schmelzwasscr 
des letzten Inlandeises. Ueber die Terrassen des Iiaffsłausees 
wanderten wir gegen Abend zum Bahnhof Finkenwalde 
zuriick und setzten unsere Reise nach Stargard fort, wo 
das Nachląuarlier bezogen wurde.

Wiihrend am vierten Tage im wesentlichen glaciale 
Schichtenstorungen vorgenihrt waren, galt der fiiiifte, der 
in das eigentliche Hinterpommern hineinfiihrte, fast aus- 
schliefslich dem Studium der mannigfachen Aufschuttiiugs- 
formen des Inlandeises, die gerade in Hinterpommern eine 
aufserordentliche Mannigfaltigkeit besitzen. Der Referent, 
dem die Fllhrung an diesem Tage oblag, hat nachgewirsen, 
dafs Hinterpommern aus einer Reihe von landschaftlich 
verschiedenen Zonen zusammengesetzt ist, die anniihernd 
parallel der Ostscekttste vcrlaufen. Dieser Kiiste folgt zu
nachst ein bald nur wenige 100 m, bald einige Kilometer 
breiter Streifen, den man ais die „Strandzone" bezeiclmen 
kann. Er wird von DUnen gebildet, die in einer oder 
mehreren parallelen Reilien den grofsten Teil der Kiiste 
begicitcn und zum Teil einen nehrungsartigen Charakter 
besitzen. Durch diese Nehrungen werden lagunenartige 
Strandseen von HalTcharakter voin oflenen Meere getrennt. 
Ein Teil dieser Strandseen liegt lteute noch ais ofTene 
Wasserflachc da, ein anderer Teil ist durch Verlorfung 
mehr oder weniger in Moore und Wiesenfliichen verwaudelt. 
Jungdiluviale Thalsandtlachen stellen eine Verbindung 
dieser einzelnen Moore und Seen her. An diese Zone 
schliefst sich die sogenannte KUstenzone an. Sie wird in 
der Hauptsaehe aus dem Geschiebemergel der letzlen Eis
zeit gebildet, besitzt eine bis zu 40 km ansteigende Breite 
und hebt sich vom Meeresniveau landeinwiirts in ganz 
allmahlichem Anstiege bis zu 60, im hinteren Hinter
pommern sogar bis zu 100 m Meereshohe. Diese Kiisten- 
ebene erfahrt eine Gliederung durch ein aufserordentlich 
verwickeltes System von Thiilern, dic zum Teil einen ost- 
westlichen Verlauf besitzen und ais Raridthaler des Inland- 
eises aufzufassen sind, ztun anderen Teil in nord-siidlichcr 
Rlchtung liegende subglaciale Rinnen desselben darstellcn.

Weiter nach Siiden folgt eine dritte Zone, die soge
nannte Grundmoranenlandschaft, bereits auf der HBhe der 
Baltisclien Seenplatte, und bildet einen 5 — 15 km breiten 
Streifen, der von der Oder nach Osten hin allmiihlich 
von 80 bis zu 250 ra sich erhebt. Die wesent- 
lichste Eigentiiinlichkeit dieser Grundmoranenlandschaft ist 
ihr Aufbau aus zahllosen, vollstiindig regellos verteilten 
Kuppen und Riicken, die zum Teil aus Geschiebelehm 
bestehen und Tauscnde von rings geschlossenen Depressionen 
in sich einschliefsen. Dic grofseren dieser Einsenkungen, 
die dem llohcnrlickcn den Charakter eines abflufslosen
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Gebictes verleihen, sind nocli lieute mit Wasser erflillte 
Scen, wiilirend die kleineren zmn weitaus grofsten Teile 
vertorft sind. Jc  melir man sieli dem sudliclien Raude 
dieser Moriiuenlandschaft naliert, um so verwicktlter werden 
die Bergformen, bis man endlich an ihrem Siidrande an die grofse 
Baltische Endmoriine gelangt. Weiter nacli Siiden liin folgt dann 
die letzte Zone, die sogen. Iluidesandlandschaft. Im scliarfen 
(iegensntze zur Moriiiienlandscliaft bestelit sic aus weiten 
i.ach Siiden liin abgedachten Ebenen, die in grofser Miichtig- 
keit aus fluvio-glacialen Granden und Sanden aufgeschiittet 
sind. Unmittelbar an der Endmoriine findet sich eine 
schmale Uebergangszone, in welcher diese Ablagerungen 
in Form von ttachen Schiitlkegeln sich an sie anlehnen 
und erst weiter nach Siiden liin nimmt sie den Charakter 
einer monotonen Ebene an.

Wir braclien in der Morgenfrilhe von Stargard auf 
und begaben uns zunachst mit der Bahn nach Hu lino w 
und von dort zu Wagen iiber das Stiidtclien Wangerin an 
den Rand der EndmoranenlaiuUchaft. Wiilirend dieser 
Fahrt durch die Grundmoriinenebene waren der Beobachtung 
leider enge Schranken durch einen ziemlich dichten Nebel 
gezogen, der sieli aber in der 10. Stunde zum Gliiek so 
weit aufhellte, dafs man wenigstens einigc Kilometcr weit 
selien konnte. Die Fufswanderung fiilirte uns durch eine 
hier ganz besonders grofsartig entwickelte Moriiiienlandscliaft 
hindurch nach der Kolonie Karlsthal, wo wir die hier mit 
Laubwald bedeckte Endmoriine erreichten. Sie ist ais 
ein praclitiger, bis zu ISO m Meereshohe sieli er- 
hebender Wall ausgebildet, von dessen Hohe aus wir einen 
Yorziiglichen Ueberblick iiber die beiden so himmelweit 
von einander verschiedenen Landschaftsformen auf ihren 
beiden Seiten gcwannen. Im Norden lag die au munchen 
Orten ais „bueklige W eit" bezeichnete Moriiiienlandscliaft 
zu unseren Fufsen, durch zahlrciche Einzelsiedlungen und 
kleinc Laubwiilder ais fruchtbares Lehmgebiet charakterisiert. 
Im Siiden dagegen, soweit die Blicke reichen, liegt die 
schwach besiedelte Sandebene, in welcher die Kiefer der 
Yorherrschende Wraldbaum ist. In engem Zusaminenhange 
mit dem geologischen Bau steht die Verschiedenartigkeit 
der Besiedlungsform beider Gebiete. Die zahllosen kleinen 
Wieseufliichen in den Depressionen der Moriiiienlandscliaft 
yeranlafsten bei der Besiedlung die Eiitstehung der sogen. 
Ausbaue. Jeder Besitzer baute sich sein GeliBft auf seinem 
Grund und Boden, von dem aus er Felder und Wiesen 
bunt durcheinander in niichster Nahe hatte. So kommt 
ei, dafs man in der Moriinenlandschaft Tausende von Einzel
siedlungen, sowohl grofsen Giilern, wie kleinen Bauernhofen 
begegnet, wahrend geschlossene Dbrfer durchaus zuriick- 
treten. In der Heidesandebene dagegen treten die Wiesen 
in grofsen zusammcnhiingeiideii Flaehen in den mit den 
Seen zusaminenhangendeii Rinnen auf und es erschien 
aus diesem Grunde der Zusammenschlufs zu Dorfern fiir die 
Besiedlung wertvoller.

Entlang der Endmoriine wanderten wir in siidwest- 
licher Riclitung auf das Stiidtclien Norenberg zu. Unmittelbar 
au das Gebiet machtiger Geschiebeanliiiufungen grenzen 
hier nach Norden liin eine Reihe von kleineren Seen, die 
unter den Begrifif der MorSnenstauseen entfallen. Bei 
Norenberg ist die Stelle, wo der halbkreisformige Oderbogen 
der baltisohen Endmoriine sein nordostlichstes Ende erreicht 
und seine Streichrichtung in einen nordostlichen Yerlauf 
veriindert. An dieser Stelle liegt hinter der Endmorane 
diclit bei der Stadt NSrenberg ein prachtvoller Stausee,

der sich aus vicr sub-glacialen Rinnen zusammensetzt, der 
grofse Enzigsee. Die Endmorane ist hier nicht zu bcob- 
acliten, da sie durch fluvio-glaciale Sedimente Yollstiindig 
Yerschlittet ist. Ihre vom liefercnlen gemutmafsle Existenz 
konnte wiilirend der Exkursion selbst in einem Aufschliisse 
in der Niihe des Norenberger Bahnhofes bestatigt werden.

Nach dem Friihstiick in Norenberg fiilirte uns ein 
Extrazug der Kleinbahn quer durch die Endmoianenland- 
schaft hindurch nach dem StHdtchcn Jakobshagen. Wahrend 
der Fahrt war Gelegenheil, eine Eigentiimlichkeit der 
pomnierschen Gruiidmoriiiienebene, dic sogenannten Drumlins 
zu beobachten. Es sind das elliptisch gestaltete, auf die 
Gruiidmoriiiienebene aufgesetzte Gesohiebemergelbiigel. dereń 
Lange von einigen hundert Metern bis zu einigen Kilo1 
metern betriigt, wahrend ihre Breite ‘.3 bis */10 der Liinge aus- 
zumaclien pflegt. Diese Drumlins sind durcli den annahcriid 
parallelen Yerlauf ihrer Liingsachscn ausgezeichnet. Aus 
anderen Gebieten, wo die Bewcgungsrichtung des Inland- 
eises sieli aus dem Schrammenverlaufe des anstehenden 
Gesteins erkennen liifst, weifs man, dafs die Achsen der 
Drumlins in der Bewcgungsrichtung des Eises liegen. Es 
ist fiir ein giofses Gebiet Hinterpcmmerns moglich gewesen, 
aus diesen Drumlins die Art der Eisbewegung mit ziemlicher 
Sicherheit zu rekonstruieren, und ich habe nachweisen 
konnen, dafs das Eis innerhalb des Oderbogens der End- 
uioriinc einen ausgezcichnet fiicherformigeii Bau besafs 
Von Jakobshagen aus fuliren wir noch einigc Kilomcter 
siidwiirts und gelangten bei dem Dorfe Stolzenhagen zum 
letzten Punkte der Exkursion dieses Tages, zu einem der 
drei hinterpommerschen Asar. Diese Asar sind Wiille von 
100— 200 m Breite, die sich in etwas gewuńdenem, in 
der Riclitung der Eisbewegung liegendem Laufe durcli die 
Gruiidmoriiiienebene hindurchziehen und eine Lange bis 
zu 3 Meilen besitzen. Diese Wallberge bestehen aus ge- 
schichteten Sanden und Granden. Soweit die Aufschlussc 
es erkennen liefsen, sind diese Sedimente horizontal ge- 
schichlet oder sie besitzen die sogenannte diskordante 
Parallelstruktur, dagegen fehlen, wenigstens in den obeien
4 — 5 m des As solche Schichtenstorungcn, wie man sie 
in den sogenannten Durchragungszugen der Uckermark fast 
in jedem Aufsehlusse beobachten kann; steile facherformige 
Aufrichtung der Schichten, Einpressungen von Grund- 
moriinenmaterial und Bedeckung des Iliigels mit grofsen 
Blocken. Nur im Kern dieser Asar scheinen an einzelnen 
Stellen, wie in der Saatzlger Kiesgiube bei Jakobshagen Block- 
anhiiufungen in Verbindung mit Grundmoriine aufzutreten. 
Wir begingen in der Gegend von Stolzenhagen ein etwa
3 kin langes Stiick des ostlichsten der 3 Asar, welclies 
hier auf 2 km Liinge ais ein schnurgerader 12 — 15 m 
hoher, nach beiden Seiten hin ziemlich steil abfallender 
Kanim entwickelt ist, auf der einen Seite dieses Kammes 
von einem Bachthiilchen, auf der anderen von Torfer- 
fullten Niederungen begleitet. In einigen AufschlUssen 
konnten wir den inneren Bau dieses Teilstuckes beobachten 
und uns von der Horizontalitiit der Schichten iiberzcugen. 
Im Anschlufs an diese Beobachtungen entwickelte sich eine 
interessante Debatte ttber die Asfrage. in welcher festgestellt 
wurde, dafs das As fluvio-glacialen Aufschiittungeii seine 
Entstehung verdankt und dafs es nicht aufserhalb des 
Eises entstanden sein kann,  sondern innerhalb des eis- 
bedeckten Gebietes gebildet sein mufs.

Ein Abendzug fiilirte uns nach Stargard zuriick und 
die pommerschen Exkursionstage hatten damit ilir Ende
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erreicht. Eine Anzahl der Exkursionisten reisten am folgenden 
Morgen mich Falkenberg in der Mark zuriick und be- 
sichtigte am 6. Tage unter FUhrung von Herm Geheimrat 
Berendt das Terliiir am Raiidc des Odcrthals zwischen 
Falkenberg und Freienw alde.

An den beiden letzten Exkursionstagen hat sich der 
Referent nicht mehr beteiligcn konnen. —  Zunachst 
demonstricrtc Geheimrat B e r e n d t  das Terliiir von Falken
berg und Freienwalde a. O., wo in einer Reilie von grofsen 
Gruben der Scplarienthon des M itleloligoziin, die Glimincr- 
sande des Oberoligoziin und die Alaunthone und Quarzsande 
des Mioziin aufgeschlossen sind. Auch hier spielen Schichten- 
storungen durch das Inlandeis, Ueberschicbungen und Ueber- 
faltungen von iilteren Uber jUngere Schichtcn und Ein- 
pressungen von diluvialem  Materiał in das Terliiir, ebenso 
wie eigcntUmliche auf dio Sclimelzwasscr des Inlandeises 
zurUckzufUhrende Erosionswirkungen eine hervorrageudc 
Roile. Am folgenden Morgen wurde zunachst die Neuen- 
hagener Insel, w elche zwischen dem neuen Oderdurchstich 
und dem breiten Oderthalę sudlicli von Odenberg liegt, 
besichtigt. Auf dieser Insel liegt ein VerbindungsstUck 
zwischen der Uckcrmiirkisclien und der Neumarkisclien 
Endmoriiuc und man hat hier zugleich Gelegenheit, die 
miiciitigcn Scliichtenstorungen in den Thonen des mittlcren 
Diluvium im Gegensatzc zu den horizonlal gelagerten, 
ebenfiills hier auftrctenden jungdiluyialen Thonen zu 
bcobachten. Gegen Miltag wurde die Reise nach Buków 
forlgesetzt, wo Professor Wahnschaffe iilmliohe Lagerungs- 
storungen im dortigen Terliiir sow ie eine Anzahl von 
Erosionswirkungen und Ausstrudlungserscheinungen der hier 
aus betrachtlichcn Ilolien Ihalabwiirts fliefsenden Schmclz- 
wasser des Inlandeises Yorfuhren konnte. Am Abęnd wurde 
Berlin erreicht und damit halle die siebcntiigige Flach- 
landsexluirsion, von der alle Teilnelim er aufs reichste be- 
friedigt waren, ihr Ende erreicht.

Der Berliner Kohlenniarkt im Jalire 1897.
W ie der diesjiihrige Bericht der Acllesten der Kauf- 

mannschaft in Berlin heryorhebt, gęstaltete sich der Yerlauf 
des Kolilengeschiifles in Berlin nicht ganz entsprechend der 
aufeeiordentlicli gUnstigen Entwickelung im allgemeinen.

Der Bericht fulirt folgendes aus:
Insgesamt gingen an Steinkohlen, Steinkohlenkoks, Braun

kohlen und Braunkohlenbriketts im W eichbilde Berlins 
(nacli Abzug des Versandes) ein:

1897 1396/
Obersclilesisohe Steinkohlen und Koks 962 850 t 934 052 t 
Niederschlesische „ „ „ 203 992 1 21 1 553 t
Westfallsche „ „ „ 187 559 t 146 870 t
Sachsische ,  „ „ 7 835 t 8 279 t
Englische „ „ 318 621 t 328 381 t

1 680 857 t 1 635135 t 
93 930 * 102 742 1
18581 t 19 187 t

765 640 t 755 299 t

Bohmische B ra u n k o h le n ..............................
Inlandtsche „ ............................

„  Braunkohlen-Briketts . . . __________________________
2 559 014 t 2 512 363 t 

Der Gesamtverbrauch hat hiernach nur eine Zunahme 
um 46 651 t =  1,8 pCt. erfahren gegen eine Steigerung 
u ni 13 pCt. im Yorjalire und um 1,4 pCt. im Jahrc 1895. 
Verhaltnismafsig am gunsligsten ist noch die Entwickelung 
des Stcinkohlenverbrauchs, der sich um 45 722 t  =  2,8 pCt.

steigerle (1 8 9 6 :1 4 ,6  pCt.), wahrend der Braunkohlen- und 
Brikeltverbrauch nur die minimale Vermehrung um 929 t 
=  0.1 pCt. aufz.uweisen hal (1896 :10 ,1  pCt.). Es findet 
dies seine Erkliirung unschwer in den abuorm mildeii 
Witterungsverha!tnisscn, die in Berlin mit seinein hcrvor- 
ragenden Ilausbrandbedarf naturgemiifs starker in einer 
Verbrauchsverminderung zum Ausdruck koinmen mufste. 
l()s slelit damit auch in Einklang, dafs in den Vororten 
aufserhalb des W eichbildes, dereń KoliIcnbczUgc in der 
Hauptsache dem Bcdaif der Industrie dienen, die Ver- 
brauchssteigerung ganz wesentlich grofser gewesen ist. Der 
Kohleneingang der Yororle (abziiglich des Versandes) be
trug mimach im Berichtsjahre:
Steinkohlen: Balinbezug Wasferbezug Zusammen

Oberschlesicn . . .  168 093 t 256 413 t 424 506 t
Nlederschleslen . . 79 382 t 909 1 80 293 t
Westfalen . . . .  70 479 t 15 885 t 86 364 t
Sachsen....................... 1 817 t — 1 817 t
England . . . .  1 367 t  51 329 t  52696 t

321 138 t -J24 536 t 645 674 t
Balinbezug Wasserbezug Zusammen 

Bohm. Braunkohlen . . 14 806 t 18 626 t 33 432 t
InlBnd. „ . . 12 295 t  7 799 t 20 09 i t

„ B raunkohlen-Briketts 135 739 t 235 t 135 974 t
483 978 t 351 196 t  835 174 t

Y o llig  vergleichssichere Żabien aus dem Vorjalire liegen  
zwar nicht vor, da die Slatistik iiber den Kohleneingang 
der Voiorte auf dem Wasserwcge erst seit dem 1. August
1896 gefUhrt wird, docli wird man nicht felil gelien, das 
diesjiihrige Plus auf etwa 100 000 — 120 000 t insgesamt 
zu vcranschlagen, wovon etwa zw ei Drittel auf Ober-
schlesien einfallen dUrften.

Unter BerUcksichtigung der Yerbraucliszunahme um 
28 798 t =  3,1 pCt. inncrhalb der W eichbildgrenże kann 
somit das Ergebnis des Berichlsjahrcs fiir Oberschlesicn 
ais cin Ycrhiiltnismiifsig gUnstiges bezeichnet werden, zumal 
da auch dic Beteiligung am Gesamlsteinkdhlcuverbrauęh 
Berlins, welche im Jahre 1890 ihren Hohcpunkt mit
72,2 pCt. erreicht und sich seitdem in fortgesetzt riick- 
liiufiger Linie bcwegt halle, im vergangcnen Jahre zum 
crstcn Małe wieder einen geringen Zuwachs zeigt, und 
zwar von 57.1 pCt. in 1896 auf 57,3 pCt. Voh dcm 
Eingang cntfallcu auf den

1897 1896
Bahnwcg . . . .  5 7 0 7 6 9  t 5 5 0 2 1 4  t 
W asserweg . . . 392 081 t 383 838 t

so dafs sow olil der Wasserweg wie auch bemerkenswerter- 
weise der Bahnwcg eine Zunahme zu verzeichnen bat, 
lctzlcrcs ersichtlich wohl eine Wirkung des Rohstolftarifs. 

Die Grofshandelspreise belrugen 
fur StUck- und WUrfelkohle 19,00— 19,50 
„ Erbskohle . . . .  15,50— 17,50 „

Kleinkohle . 16,00— 16,50
fur die Tonne frei Eiseiibahnwaggon Berlin, haben also die  
vollc, durch den Rohstofftarif herbeigefUhrte Verbilligung  
erfahren; auf dem W asserwcge stellten sieli die Preise um
1,50— 2 billiger.

D ie weitaus erhebliebstę Veibraucbszunatime auf dem 
Berliner Markte hat wiederum das Ruhrrevier zu ver- 
zeichnen, namlich von 146870 auf 187 559 t um 40 689 t 
=  27,7 pCt., nachdem schon das Vorjalir eine Steigerung 
um 45,5 pCt. und das Jahr 1895 um 18,8 pCt gebracht 
liattc. Dazu sind dann noch 86 364 t zu rechnen, welche  
sich nach den Yororten richtcten, so dafs das Ruhrrevier
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sich in der Tliat in wenigen Jahren eine bedeutungsvolle  
Stellung auf dcm Berliner Markte gcschaflfen liat. Wir 
haben in unseren friiheren Berichten wiederholt auf die 
energischen, nach dieser Richtiing hinzielenden Bestrebungen 
des Rheiniscli-W cstfiilisclien Koliien-Syndikals hingewiesen, 
mit denen aucli der vom Syndikat angegebene Zweck einer 
Zuruckdriingung der englischen Kohle wenigstcns in etwas 
erreicht zu sein scheint, da der Riickgang, den England 
im Berichtsjahre auf dem Berliner Markte erIitlen, vielleiclit 
mit auf den westfalischen W ettbewerb zuriickzufuhren ist.

D ie Preise westfiilischer Kohlen waren aus den in den 
Vorjahren erorterten Grlinden auch im Berichtsjahre wiederum  
sehr schwankend, so dafs Durchschnittspreise kaum angegebeu 
werden konnen.

Ungiinstig war dagegen die Entwickelung der Absatz- 
verhiiitiiisse fiir das niederschlesisclie Revier, indem der 
Yerbrauch von 217 553 auf 203 992, mithin um 13 5G1 t 
=  6,2 pCt. zuruckgegangen ist. Es kommt nicht Uber- 
raschend, nachdem wir bereits in unserein letzteu Berichte 
die BefUrchtung ausgesprochcn, w ie dadurch, dafs der 
Rohstofftarif allein  fiir das niederschlesisclie Revier 
eine Frachtverbilligung nach Berlin nicht herbeigefUhrt 
habe, die Absatzverli&ltnisse fiir Niederschlesien recht- 
sehwierige haben werden miissen. Die Intercssenten haben 
denn auch nicht gesiiumt, mit allem  Nacbdrtick eine Aus- 
gleichung dieser Vcrschiebung der W eltbewerbsyerhaltnisśe 
an mafsgebender Stelle zu beantragen, und diese Antriigc 
haben auch insofern Erfolg gehabt, ais vom 10. Miirz 1898 
ab ein neuer Tarif fiir den Versand von niedcrschlesischer 
Kohle nach Berlin und Umgegend in Geltung gosetzt 
worden ist, durch welchen die Kohlenfrachten um 40 bis 
45 I’fg. fiir die Tonne herabgcsetzt worden sind. In den 
Kreisen der Beteiligten, dic auf eine Ermafsigung von 
90 Pfg. bis zu 1 J t .  rechuen zu konnen glaubten, wird 
der neue Tarif allerdings nicht fur ausreicliend gehalten, 
das gestbrte G leichgewicht in den Krachtverhiiltnissen wieder 
herzuslellen; es wird deshalb ein weiterer Riickgang des 
Verbrauches niederschlesischer Kohle in Berlin ernsthaft 
befiirchtet.

Die Preise haben, der allgem einen Lage des Kolilen- 
und Koksmarktes entsprechend, trotzdem ErhShungen er
fahren und betrugen im Grofshandcl fiir die Tonne frei 
B erlin :
G liic k h ilf -F o r d e r k o h le ............................  17,00 — 17,40 J t .

„ Sclimiedekohle . . . .  24 ,40— 20,80
Gottcsberger Victor -  Sclimiedekohle . 19,60— 20,20 „

„  Forderkohle . . . .  17,60— 18,20 „
n Schmelzkoks . . . .  28,60 — 31,60 „
„ H e i z k o k s .........................  23 ,6 0 — 24,60 „

Der Riickgang, den, w ic schon erwahnt, die englische  
Einfuhr erfahren, betriigt zwar nur 9760 t =  3,0 pCl. 
(von  328 381 t in 1896 auf 318 621 t in 1897) und 
ist somit nicht gerade erheblich, erschcint aber gegeniiber 
den betnichtlichen Steigerungen der Yorjahre (1895 : plus
21,8 pCt., 1896: plus 42,5 pCt.) bemerkenswert und dies 
umsomehr, ais die englische Einfuhr nach Deutschland sonst 
im Berichtsjahre stark zugenommen hat. W ir hatten schon 
in unserem letzten Berichte darauf hingewiesen, dafs die 
Aufnahmefiihigkeit des hiesigen Platzes fiir englische Kohle 
an ihrer natiirlichen Grenze angelangt wiirc; dies iu Ver- 
hindung mit dem scharfen W ettbewerb des Ruhrreviers 
liifst die Yerkehrseritwickelung des leizten Jahres erklatlich  
erscheinen. Aufser England war es im Berichtsjahre be

sonders auch Schottland, welches ansehnliche Mengen Ileiz- 
und Kcsselkohlen auf den Berliner Markt brachte. Auch 
Gaskoks kam in grofseren Mengen von London nach Berlin. 

Die Preise betrugen fiir dic Tomic frei Kalin Berlin: 
Gaskohle . . . 14,00— 14,50 J t .
steam sm ali . . 10,00 — 10,50 „
Sclim iedekohle . . 16,00 — 17,00 „

Der Umsalz von A n t h r a z i t  hat im Berichtsjahre 
weiter zugenommen, besonders fiir R cgulier-F iilliifen; aucli 
die kleinere Kornung fand mit der gesteigerten Aufnahme 
der Cade-Oefeu vermchrtc Verwendung. Die sonst ais 
minderwertig gelteude Erbssorte fand fiir Kesselfeuerungeu 
vielfach Benutzung, so dafs auch darin cin steigender 
Absatz zu erwarten ist. Da mit dem grofseren Konsttm 
auch dic Anspriiche des Publikunis an Qualiliit und 
Kornung sich stcigerten, so geniigtcn die in England ge- 
brochenen Sortimente nicht mehr, weslialb der Import von 
Niisscn wcsentlich eingcschriinktcr war. Dagegen iiberstieg 
der Bezug von Stucken die friihcreii Quantitiiten ganz 
erheblich Die im p or;erten Stiicke werden in Deutschland 
(in  Hamburg und Stettin) gebrocheu und anfbcreitct und 
geniigen den strengsten Anspriichcn. Deutsche Marken 
fanden trolz ihrer geringeren Qualitiit gleiehfalls flotten 
Absatz.

Die Preise stellten sieli pro Tonne franko Berlin: 
Deutscher Anthrazit: 

kleine Kornung . 22 ,0 0 — 24,50 J t .
Niisse . . . .  26 ,0 0 — 31,50 „

Englischer Anthrazit (je  nach Qualitiit) :
k lcine Kornung . 19,00— 29,50 J t .
Niisse . . . .  23,00 — 30,00 „

Der Yerbrauch bohmisclier Braunkohle hal, w ie stiindig 
seit Jahren, eine weitere Einbufse crlitten, und zwar um
8812 t =  8,5 pCt,, wobei auch trotz der giinstigen Elb- 
scliifTahrtsverli;iltnisse das wasserwiirts cingegangene Quantum 
eine Vcrniinderung um 12,28 pCt. erfahren hat. Dagegen 
stieg die Zufulir von Braunkohlenbriketts von 755 299 t 
in 1896 auf 765 646 t iu 1897, somit um 10 347 t
=  1,4 pCt., was gegeniiber der Steigerung im Jahre 189G 
um 13,6 pCt. und im Jahre 1895 um 12,0 pCt. allerdings 
gering erschcint, immerhin aber, wenn man allein die 
nackten Eingangsziffern in Betracht zieht, noch keinen 
allzu ungiinstigen Riickschlufs auf die Entwickelung des
Geschiifts zulassen wiirde. In W irkliclikeit verlief das 
Geschiift aber durchaus unbefriedigend, da die Verkehrs- 
steigerung nicht etwa einer Verbrauchszunahme entspricht, 
sondern lediglieh darauf zuriickzufiihren ist, dafs dic Brikett- 
fabriken ohne Riicksiclit auf die Absatzstockungen ihren 
Abnehmern die abgeschlossenen Mengen voll zusandten, wo 
sie vielleich t zum T eil erst in Jahresfrist verkiiuflich sein 
werden. Um den Yerlauf des Geschiifies zu verstelien, 
mufs man sich vergcgenwartigen, dafs in Berlin der Gipfel- 
punkt fiir eine Vcrbrauchsvermehrung der Braunkolilen- 
briketts v ielleich t schon uberschrittcn ist, indem die zu- 
nehmendc Verwcndung des Gases fiir Heiz- und Kocli- 
zwecke, sow ie die steigende Verbreitung der Nicderdruck- 
heizungen (Schm elzkoks) und der Dauerbrandofen (Anthrazit) 
den Briketts von Jahr zu Jalir grofseren Abbruch bercitet.
Zwar findet sich einiger Ersatz fiir d iese Ausfiille in der
stiindigen Bevblkerungszunahme und in der vermehrten 
Verwcndung der Briketts fur industrielle Zweckc, nament- 
lich in den Brauereien, wo sie immer melu die bohmische



-  921 - Nr. 47.

Braunkohle verdriingen, immerhin ist aber ilie Gestaltung 
der Absatzverhaltnisse in Berlin derartig, dafs sie 
eine wesentliclic Vergrijfserung der Produktion schon seit 
liingerer Zeit nicht mehr vertriigt, zumal da der Winter 
1896/97 schon so iiberaus milde verlaufen war. Gleich- 
wohl erfuhr die schon im vorigon Jalire boklagte, durch 
den gunstigen Verlauf des Bnkettgeschiiftes in den letzten 
Jahren vcranlafstc Vergrofserung und Vermehrung der 
Brikettfabrikeu auch im Bcrichtsjahrc eine Fortsetzung, so 
dafs bei dcm wiederum so anormal milden Winter 1897/98
zwischen Produktion und Absatz numnchr iu der That ein
solches Mifsverhiiltnis besteht, dafs die Lage des Brikett- 
geschiifts ais wenig aussichtsvoll bezeichnet werden inufs. 
Eine durchgreifendc, dauernde Besserung wiirde sich nur 
durch eine mit den Absatzverbiiltnissen in Einklang stehende 
Itegelung der Produktion erreieben lassen; da eine Einigung 
nacli dieser Iticbtung unter den Fabriken zu erzielen vor- 
erst aber kaum moglicli sein diirfte, so selien sich die
Betciligten nach anderen „kleinen Mitleln1'  um. Ais ein
solches wird wiederum die Herstellung von billigen Export- 
tarifen nach Stettin, Warnemliude etc. zur Ausfuhr nacb 
den nordischen Liindern in Vorschlag gebraclit, iiber dic 
bei den Eisęnbalin-Verwaltungen schon seit liingerer Zeit 
Erhebungen schweben. WUrden diese Tarife bald zur 
Kinfiihrung gelangen, so dafs sie noch wahrend dieses 
Somniers ausgenutzt werden konnten, so wurde damit dem 
uberlastetcn Markte eine sehr erwiiiischte Erleichterung ge- 
schaffen werden. Weiter wird auch eine Ermiifsigung der 
Berlincr Tarife sowie die Herstellung von Tarifcn mit 
fallender Skala nacb Pommern, Ost- und Westpreufsen, 
Schleswig-Ilolstein, Sachsen, Bayern etc. angeregt zur Ver- 
driingung der englischen und bohmischcn Kohle. Aucli 
diese Anregungen durften einer wohlwollenden Erwagiińg 
scitens der Eisenbahnbchordcn wert sein.

Die Preise, die je  nach Qualitat 110 — 130 d l. pro 
Waggon frei Berlin betragen, erlitten entspreehend den 
geschilderten Verhiiltnissen gegen Ende des Jahres eine 
Abscbwachung und diirften eine Befestigung wolil vorcrst 
nicht erfahren."

Dic licucn Yorseliriftoi iiber (lic Priifiuig der 
Markscheider,

welclie unter dem 24. Oktober d. J . vom Minister fiir 
Handel und Gewerbe erlassen sind, haben folgcnden Wortlaut:

Vo r a u s s e l z u n g e n  fiir d i e  Z u la s s u n g  zur  P r iifu n g .

§. 1. Fiir die Zulassung zur Priifung ist der Nachweis 
der zu einem erfolgreiclien Studium des Maikscheiderfaehcs 
notigen Schulbildung (§. 2) und der yorschriftsinafsig 
zuriickgeiegten praktischen und tcchnisch-wisscnschaftliclicn 
Ausbildung ais Markscheider (§§. 3 bis 5) erforderlich.

Schulbi ldung.
§. 2. Der Nacliweis der Schulbildung kann geluhrt 

werden durch Beibringung entweder
a. des Zeugnisses der Reife fiir die erste Klasse einer 

hoheren ncunstufigen Scliule (Gymnasiuińj Realgyuinasium, 
Ober-Rcalschule)

oder
b. des Zeugnisses

« . der bestandenen Priifung nach Abscblufs der Unter- 
Sckunda einer hohęrcn neunstufigen Scbule oder

/?. der Reife einer hoheren sechsklassigcn (Real- 
Scliule — boherc Biirgerschule — gymnasiale 
Lchranstalt mit sechsstuligem Lehrgang) 

und zwar in beiden Fallen (a  und /?) in Verbindung mit 
dem Zeugnis des einjiihrigen erfolgreiclien Besuchs einer 
anerkannten mittleren Fnchschule.

P r a k t i s c h e  und  t h e o r e t i s c h e  Au s b i l d u n g .
§. 3. Zum Nacliweis der notigen praktischen und 

tbeoretischen Ausbildung ais Markscheider werden erfordcrt 
die Zeugnissc und Beschcinigungen Iiber

1) eine mindestens sechsmonatliche Beschiiftigung unter 
Tage auf einem oder mehreren unter Aufsicht der Berg- 
beliorde stehenden Bcrgwerken zur Erlernung der berg- 
miinnischen llandarbciten und zur Erwerbung einer all- 
gemcinen Kenntnis vom Bergwerksbetricbc,

2) eine anderthalbjiilirige Beschiiftigung bei einem oder 
mehreren konzessionierten oder auf Staatswcrlcen angestellten 
Markscbeidern in den verschiedcnen Zweigen des Faches, und

3) ein zweijiihriges Stjidium auf der Bergakademie zu 
Berlin oder zu Clauslhal oder der Technischen Hochschule 
zu Aachen (Bergbau-Abteilung) zur Erwerbung der fiir das 
Markschciderfacli erforderllchen wissenscbaftlichen Kenntnisse 
in der hoheren Mathematik, der Vermessungs- und Mark- 
schcidekunst, in der Mineralogie, Geognosie und Lager- 
stattenlehre und im Bergrecht, sowie zur Teilnahme an 
den Uebungen in der Vermcssungs- und Markscheidekunst 
wiihrend mindestens zwcier llalbjahre.

§. 4. Der Gang der praktischen und tbeoretischen 
Ausbildun" hat in der vorsteheud angegebenen Reihenfolge 
stattzufinden.

§. Ó. Der mindestens zweijiihrige Besucb einer Berg- 
schule mit Marksclieiderfachklasse kann mit je  einem bąlben 
Jalire auf die praktische Beschiiftigung bei einem Mark
scheider (§. 3 Ziffer 2) und auf die Studienzcit (§. 3 
Ziffer 3 ) angerechńet werden, wenn im Abgangszeugnis 
von der Schule die Erreichung der Ziele des Unterrichts 
in der Oberklasse der Bergscbule und in der Markscheider- 
fachklasse auf Grund der am Schlufs eines jeden Lehrgangs in 
diesen Klassen vorgenommenen Priifungen ausgesprochen ist.

M e 1 d u ri g zu r P r u f u n g.
§. 6. Die Meldung zur Priifung hat schriftlich bei

deinjenigen Ober-Bergamt zu gesebeben, in dessen Bezirk
der Bcwerber seine Fachausbildung gemiifs §. 3 Ziffer 1 
und 2 zuletzt verfolgt hat.

Der Meldung sind beizufUgen:
1) ein selbstverfafster und geschriebener Lcbenslauf, in

dem Name, Alter, Geburtsorl, Naine und Stand des Valers
und der Gang des genossenen Schulunterrichls, sowie der 
Fachausbildung anzugeben sind;

2) die Schulzeugnisse (§. 2 );
3} die Zeugnissc der Betricbsfiihrer und Markscheider, 

dereń Untersehriftcn beglaubigt sein mussen, iiber die Art 
und Dauer der praktischen Beschiiftigung auf Bcrgwerken 
und bei einem oder mehreren Markscbeidern (§. 3, 1 und
2), sowie iiber Fuhrung und Lcistuugen wahrend dieser 
Beschiiftigungen unter BeifUgung des iiber letztere zu fiihren- 
den Tagebuches;

4) die •Bcscheinigungen iiber die wahrend der 
akademischen Studienzcit gehorten Vorlesungen und be- 
triebenen praktischen Uebungen, sowie im Falle des Besuchs 
einer Bergscbule das gemiifs §. Ó zu dessen Anrechnung 
berechtigende Zeugnis;



5) ein iirztliches Zeugnis, -welches ein ausdrUckliches 
und bestimmtes Urtcil iiber den Gcsichtssinn und die 
korperliche Riistigkeit des Bewerbers enthalten mufs;

G) einige nach Mustern selbst gefertigte Zeichnungen 
und selbst beschriebcne Probebliitter zum Nachweis der 
Fertigkeit im Zeichnen, besonders in allen Arten des Plan- 
zeichnen.s, sowie in den bei der Planbeschrcibung ublichen 
Schriftartcn;

7) einige von dem Bewerber zwar unter Aufsicht, aber 
selbstsliindig ausgefUhrte und ais solche von einem Mark- 
scheider besclieinigte Ausarbcitungen, wie die eines Lage- 
plans, Nivellements, einer Kubizierung von Teichen, Diimmen, 
Halden oder Tagebauen u. dergl.

Auf Grund dieser Vorlagen entscheidet das Ober-Berg- 
amt iiber dic Zulassung des Bewerbers zur PrUfling.

Unvollstiindige oder ungenUgende Yorlagcn werden dem 
Bewerber zur Erganzung oder Verbesscrung und bei mangel- 
hafter AusfUhrung der Zeichnungen und Ausarbcitungen mit 
dem Anheimgcben zuruckgegeben, diesen Mangel durch 
weitere Uebungen zu beseiligen.

P r U f u n g s - K o m m is s io n .
§. 7. Findet sich gegen die mit der Meldung geniachten 

Vorlagen nichts zu crinnern, so beauftragt das Obcr-Berg- 
amt die von ilim zu bcstellcnde Markscheider-Priifungs- 
Kommission mit Abhaltung der PrUfung des Bewerbers.

Die Kommission besteht aus zwei, dcm Ober-Bergaint 
ais Mitglieder oder Hilfsarbeiter angehorenden hoheren 
technischen Beamten, von denen einer zum Vorsitzenden 
ernannt wird, und cinem oder zwei Ober-Bergamts-Mark- 
scheidern. Sie kann zur Priifung in einzelnen wissenschaft- 
lichen Fiichern durch Zuziehung geeigneter Professoren oder 
Lehrer verstiirkt "werden..

P r u f u n g.
§. S. Die PrUfutig erstreckt sich:
1) auf die Fertigkeit im Zeichnen und in der Plan- 

beschreibung;'
2) auf dic Yerinessungs- und auf die eigentliche Mark- 

scheidekunst und
3) auf die Hilfswisseuschaften des Faclis.
Sie besteht in *

a. einer Probezcichnung,
b. einer Markscheiderarbeit,
c. einer schriftlichen Arbeit,
d. der mUndlichcn PrUfung.

Die Aufgaben fur die beiden untcr b und c bczeichneten 
Arbeitcn werden auf Vorschlag der Prufungs-Kommission 
von dcm Oberbergamt erteilt.

P r ob  ezei cl i  nu ng
§. 9. Die Probezcichnung ist unter Aufsicht eines der 

Prufungs-Kommission angehorenden Ober- Bergamts-Mark- 
scheidcrs nach einer von dcm Vorsitzeuden der Kommission 
zu bestimmenden Yorlagc zu fertigen. Diese Vorlage ist 
so zu wiihlcn, dafs darin vcrschiedenc topographische Gegen- 
stiinde und einige Kolorierungen, sowie Terraindarstellung 
miltels Bcrgschralfur yorkommen. Das Blatt soli aber nur 
miifsige Grofse besitzen, sodafs die Ausfuhrung niclit mehr 
ais drei Tage erfordert.

Die Richtigkcit der Arbeit und dic darauf vcrwendete 
Zeit sind von dem Ober-Bergamts-Markscheider auf der 
Kopie zu bescheinigen.

Fiillt dic Zeichnung ungeniigend aus, so wird der Be
werber zur ferneren PrUfung nicht zugelassen. Er kann
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sich dann erst nacli Ablauf eines halben Jahres von neucm 
zur Prufung melden.

M a r k s c h e id e r a r b e i t .
§. 10. Die Aufgabe fur dic Markschcidearbeit besteht 

in einem mit dem Theodolilen auszufUhrenden, in sich 
geschlossenen Grubenzug, der einc Ausdehnung von 500 
bis 800 m hat, und in einem mit dem Theodolitzugc ver- 
bundenen Kompafszug von 300 bis 400 m Lange.

Sind in dem Theodolitzugc vicle Aufatellungspunkte des 
Thcodoliten notig, so ist einc kurzcie, sind w enig solcher 
Punkte notig, so ist eine grofsere Mengc zu wiihlen.

Mit dcm Theodolitzugc ist entweder
a. cine Durchschlagsangabc oder einc Punktiiber- 

tragung von einer Sohle zur andern oder
b. einc Orienticrung zw'cicr Ziige in vcrschicdenen 

Sohlen zu verbinden.
Die Hohenzahlen der wichtigsten W inkclpunkte des 

Theodolitzuges sind durch genaues Nivellcm ent zu ermitteln.
Wenn mit dem Theodolitzugc ein Kompafszug niclit 

verbunden werden kann, so ist ein besonderer geschlossćiter 
Kompafszug von gleichcr Ausdehnung aufzugcben, der auch 
Bcobachtungspunktc im Gebiet magnetischcr Ablenkung 
entlmlten kann.

Thcodolilztig und Kompafszug sind grund- und saiger- 
rifslich darzustcllen.

D ie urschriftlich und in Reinschrift beizufugenden 
W inkelbUcher des Theodolitzuges sind mit Skizzen auszu- 
statten und mit einem kurzeń Erliiuterungsbericht zur Dar- 
legung und Begriindung des angewandteu Verfahrcns zu 
vcrschen. Ftir den Kompafszug sind das Observationsbuch 
und die Bereclinung der Schnure, ersteres ebenfalls urschrift
lich und in Reinschrift, beizufugen.

FUr die Gcuauigkeit der Schlufsmessungen sind die in 
den allgcm einen Vorschriften fUr die Markscheidcr im 
preufsischen Staat vom 21. Dezember 1871 bestimmteu 
Fehlergrenzen mafsgebend. Die Pliine und deren Beliigc 
nebst Erliiuterungen sind unter Angabe des Datums der 
Aufnalune mit der Erklarung von dem PrUfling zu unter- 
zeichnen, dafs er sic ohne fremdc Ililfe aufgenommen und 
angcfertigt liabe.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t .

§. 11. Ais schriftliche Arbeit ist eine durch selbst- 
gezeichnete Kartenskizzen und Profile zu erl ii u tern dc Be- 
schrcibung einer einzelnen Grube oder eines klcinen Grubcn- 
bezirks unter besonderer BerUcksichtigung der Lagerungs- 
vcrliiiltnissc aufzugcben.

Die Ausarbeitung mufs von dcm Priifling eigenhiindig 
gescliricben und gleichfalls mit der Vcrsicheruug ihrer 
selbstiindigen Anfertigung unterschrieben sein. Die etwa 
benutzten litterarischen 11 ilfsinittel sind anzugeben.

E i ii r e i  c li u n g s f r i s t c  n.
§. 12. Die Markscheidcr- und dic schriftliche Arbeit 

sind binnen einer Frist von vier Monaten nach Zustellung 
der Aufgaben bei dem Ober-Bergamt cinzureiclien. Diese 
Frist darf nur wegen unabwendbarer, glaubhaft nachzu- 
weisender Ilindernissc verliingert werden. Gehen die 
Arbciten nicht rechtzeitig ein, oline dafs cine Fristver- 
lRngcrung nacligcsucht und gcwahrt worden ist, so wird 
angenommen, dafs der PrUfling auf Ablcgung der Prufung 
zcrzichtet liabe.



-  923 - m  47.

B e g u t a c b t u n g  der  P r o b e a r b e i t e n .
§. 13. Die Probearbeiten werden den Mitgliedcrn der 

Priifungs-Konnnission zur scliriftlichen Begulaclitung vorgelegt, 
ob die Arbeiten probemiifsig, und im Bejaliungsfalle, 
ob sic ausreichend, gut oder reclit gut ausgefallen 
oder ob und aus welchen Griinden sie nicht ais 
probemiifsig zu crachten sind.

Anslelie jeder ungeniigend befundenen Arbeit ist in 
der Kegel, bevor die Zulassung zur miiiidlichcn Priifung 
erfolgen kann, eine andere Arbeit anzufertigen und zwar 
Iiber eine neue Aufgabe, die nach Vorsclnift des §. 8 zu 
erteilcn ist.

lis kann hierron abgeschen werden, wenn nur dic selirift- 
liclie Arbeit fiir nicht ganz ausreichend erkliirt worden ist.

Sind beide Probearbeiten ungeniigend, so kann die 
Erteilung der neuen Aufgaben bis nach Ablauf einer an- 
gemessenen, vom Prlifling zu seiner besseren Vorbereitung 
zu benutzenden Frist von drei bis sechs Monaten aus- 
gesetzt bleiben.

Sind eine oder beide Arbeiten nicht ais probemiifsig 
befunden, so hat die Priifungs-Koinmission unter Beifligung 
der Arbeiten und der Iiber dieselben abgegebenen schrift- 
lichen Gutaciiten, sowie unter Stellung bcstimmler Antriigc 
bcziiglieh der ctwaigen Erteilung neuer Aufgaben oder der 
Zulassung zur miindlichen Priifung an das Ober-Bergaint 
zu bcrichten, welches liierauf entscheidet und die gelrolTene 
Enlscheidung, im Falle danach die Wiederholung einer 
ungeniigend befundenen Arbeit fiir nćitig erachtet wird, dem 
Prlifling eroffnet, andernfalls aber die Prlifungs-Kommission 
mit der Abhaltung der miindlichen Priifung beauftragt.

Eine mehr ais cinmalige Wiederholung einer Probearbeit 
ist unzuliissig.

Hat die Prlifungs-Kommission beide Prlifungsarbeiten 
fiir probemiifsig befunden, so wird von ilir ohne vorherige 
Berichterslaltung an das Ober-Bergamt der Termin zur 
iniindlichen Priifung auberaumt. Sowohl in diesem wie in 
dcm crwiihnten Falle der Zulassung soli dic milndlicbe 
Priifung thunlichst innerhalb zwei Monaten nach Eingang 
der letzten Arbeit abgehaltcn werden.

M t i n d l i c b e  P r i i f u n g .
§. 14. Die Gegenstiinde der miindlichen Priifung sind 

folgende:
1) E l e m e n t a r e  M a t h e m a t i k

mit Einschiufs der Anfangsgriinde der darstellenden Geometrie 
und der spharischen Trigonomctrie, soweit diese in der 
Markscheidekunst und Geodiisie in betracht kommt.

2) A n a l y t i s c h e  Ge o me t r i e
und zwar das Wesentlichslc der analytischen Gcomelrie der 
Ebcne und die Elcmente der analytischen Geometrie des 
Raumcs.

3) A l g e b r  a i s  che  A n a i y s i s
und zwar die Lelire von den Kombinationcn, der binomische 
Lelirsatz, die unendlichen Reilien, dereń Konvergenz und 
Divergcnz, Exponentialrcihe, logarithiiiisclie Reilien, Rcihen 
fur Sinus und Cosinus.

4) Ho h e r c  Ana i ys i s .
Elemcntc der DifFcrential- und Integralrechnung, soweit 

solche in der Geodiisie in betracht kommen.
5) T h e o r i e  d e r  B c o b a c h t u n g s f e h l c r  und Aus-  
g l e i c h u n g  d e r s e l b e n  nacl i  de r  Methode der  

k l e i n s t e n  Qu a d r a t e  
in ihrer Anwendung auf Aufgaben der Yermcssungs- und 
Markscheidekunst.

6) Ma r k s c h e i d e k u n s t ,  N i v c l l i e r e n  und 
L a n d in c fs k u n s t.

Das gesamte Gebiet der markscheiderischen Vcrmcssungs- 
kunst und das Wichtigste der Landinefskunst.

Kenntnis der in Preufsen vorhandenen allgemeinen Ver- 
messungswerke und Vcrstiindnis des Anschlusses mark- 
scheiderischer Arbeiten an die allgemeine Landesvcrmessung.

7) I n s t r u me n t e n k u n d e .
Die zum Marksoheiden, Nivellieren, Kopiercn, Reduzieren

ii nd Entwcrfen von Grubenrisscn, Lngepliinen, Profilen und 
Karten, sowie zur Fliiclienbestimmung dicnenden Instrumente 
nacli ihrer Einrichtung, Ilandliabung, ihren Mangeln, ihrer 
Priifung und Berichtigung.

8 )  B e r g b a u k u n d e .
Allgemeine Kenntnissc der Gnibenbaue beim Fliitz- und 

Gangbergbau und deren Verbindung in den verschiedenen 
Bausystemen. Methoden der Aufsuchung und Aufschliefsuiig 
der Lagerstiittcn. Allgemeine Kenntnisse der Wetterfiihrung 
ued der Wasserlosung.
9) Mi n e r a l o g i e ,  Gc o g n o s i e  u n d  La ge r s t i i t t c n  lel ire.

Kenntnis der wiclitigstcn, namentlich der die Gcsteine 
zusammensetzenden, und nutzbare Lagerstiitten bildenden 
Mincralien, ihrer Krystallform und chtmischen Zusammen
setzung; Kenntnis der wiehtigsten Gestcine, der Flotz- 
formation, ihrer Lagerung und StSrungen, und der Lagcr- 
statten nutzbarer Mincralien.

10) P  h y s i k.
Die fiir das Markschciderfnch wiehtigsten allgemeinen 

Kenntnisse, insbesondcre iiber Optik, Magnetismus und 
Elektrizitiit.

11) Di e ns t -  und Gcschi i f t skundc .
Allgemeine Bekanntschaft mit der Berggesetzgebung, ins-

besondere mit den gesctzlichen Yorschriften iiber das
Schiirfen, Mutcn und Verleilien, iiber die Gliederung der
Bcliorden, iiber das Verhiiltnis der Markscheider zu den
Behorden und zu den Auftraggcbern, iiber die Ausiibung 
der Bergpolizei; Bekanntschaft mit den fiir die Markscheider 
in betracht kommenden bergpoiizeilichen Vorschriften, sowie 
Kenntnis der Formen des amtlichen Schriftwechsels.

§. 15. Mehr ais drei Bewcrber diirfcn in einem 
Termine nicht zusammen geprlift werden.

P r i i f u  n g s v e r  h a n d l u  n g.
§. 16. Ueber die miindliehe Priifung ist eine Ver- 

handlung aufzunehmeii, welche siimtliche Mitglieder der 
Prlifungs-Kommission (§. 7) zu unterzeichnen haben. Sie 
mufs die einzelnen Gegenstande, in denen gepriift worden 
ist, kurz aną;eben und fiir jeden Teil der Priifung ein 
bestimmtes Urteil enthalten. Dabei sind folgende Priidikate 
zu gebrauchcn:

a. sehr gut, wenn der Kandidat in allen wesentlichen 
Punkten das Mafs des Erforderlichen iiberschreitet;

b. gut, wenn er in der einen oder anderen Beziehung 
lioheren Anforderungen genUgt;

c. ausreichend, wenn er die vorgeschricbenen 
Leistungen erflillt hat;

d. nicht bestanden.
Am Schlufs der Vcrhandlung ist cin gemeinsames Urteil 

Iiber das Ergebnis der ganzen Priifung unter Mitberiick- 
sichtigung des Ausfalls der Probearbeiten (§. 13) abzu- 
geben, wobei dieselben Priidikate zu gebrauchen sind.

§. 17. Die Priifungsverhandlung ist unter Beifiigung
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der Probearbeiten und aller auf die Priifung beziiglichen 
Materialien von der Kommission initlcls Bericlus, in dem 
das Ergebnis der ganzen Priifung kurz zusammenzufassen 
ist, dem Ober-Bergamt zu iiberreichen, welches’ dem Priifling, 
wenn er bestanden hat, nacb Mafsgabe der §§. 2 und 4 
der Allgemeinen Vorschriften fur die Markscheider im preufsi
schen Staat vom 21. Dezember 1871 die Konzession erteilt.

Wurden mehrere Bewerber zusammen gepruTt, so kann 
das Ergebnis der Priifung zwar in eine Vcrlmndlung ge- 
fafst werden; cs ist aber Iiber jeden Priifling besonders zu 
berichten und jedem Bcricht ein Auszug aus der Ycrhandlung 
beizuftigen.

W ie d e r l io lu n g  d e r  m u n d l i c h e n  P r u fu n g .

§. 18. Ist dic Priifung ungeniigend ausgefallen, so 
hat das Ober-Bergamt nach den vou der Kommission in 
ilirem Bericht iiber den Ausfall der Prufung (§. 17) zu 
inachenden Yorsclilagen zu entscheiden,

a. in welchem Utnfange eine Wiederliolung der Prufung 
stattzufinden bat und zwar, ob nur die miindlichc Priifung 
im ganzen oder in einzelnen Gcgensliindcn (§. 14) zu 
wiederbolen ist oder ob im Falle des §. 13 Abs. 3 auch 
neue Probcarbeiten auzufertigen sind und

b. ob demgcmiifs die Meldung zur Wiederliolung der 
Priifung nach Ablauf einer Frist von drei, sechs oder neun 
Monaten erfolgen kann.

Die hiernach geirofTenc Enlscbeidung wird dem Priifling 
durch das Oberbergamt croffnet.

Eine melir ais eim nalige W iederliolung der mundlichen 
Priifung ist niclit statthaft.

B e r g - A s s c s s o r e n  u n d  Be r g - Re f e r e n d a r e .
§. 19. Berg-Assessoren und Berg-Referendarc, welche 

die Markscheiderpriifung ablegen wollen, haben bei der 
Meldung eine einjahrige Beschiiftigung mit markscheiderischen 
Arbeiten bei einem Markscheider nachzuweisen, worauf die 
zweimonatliche Bescbiiftigung wiilirend der frUheren Aus- 
bildungszeit angerechnet wird. Aufserdem sind der Meldung 
nur die in §. 6 Ziffer 7 geforderten Arbeiten beizufiigen.

Von den Probearbeiten fiillt die scbriftliche Arbeit 
(§. 11) weg. Die Frist zur Einrcichung der Markscheider- 
arbeit ist dementsprechend zu verkurzen.

Die mundliche Priifung erstreekt sich nur auf die im 
§. 13 unter Ziffer 5, 6 und 7 aufgefuhrten Gegenstiinde.

L a n d m e s s e r .
§. 20. Gepriifte Landmesser, welche die Markscheider- 

priifung ablegen wollen, haben bei der Meldung eine scchs- 
inonatliche Beschiiftigung mit bergmannischen Handarbeiten 
unter Tage und eine einjahrige Bescbiiftigung mit mark
scheiderischen Arbeilen bei einem Markscheider naclizu- 
weisen. Aufserdem ist der Meldung nur der Lebenslauf 
und der Nachweis iiber dic bestandene Landmesscr-Priifung 
beizufiigen.

Von den Probearbeiten (iillt die zeichnerische Aufgabe
(§• 9) weg.

In der mundlichen Prufung entfallen die in §. 14 
unter Ziffer 1 bis 6 aufgefuhrten Gegenstiinde, und die 
Priifung in der Instrumentenkunde (Ziffer 7 ) beschriiokt 
sich auf die eigentlichen Markscheiderinstiumcnte.

P r u f u n g s g e b u l i  r.
§. 21. Vor Zulassung zur mflndiiclien Priifung ist auch 

im Fali einer Wiederliolung derselben eine Gebiihr von
15 •JL an die Ober-Bergamtskasse einzuzablen.

U e b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n .
§. 22. Die yorstehenden Vorsehriften treten mit dem 

Tage ihrer Yerbffentlichung anstelle der Yorschriften fur die

Priifung der Markscheider vom 25. Februar 1856 und alle 
diese ergiinzenden oder abiindernden Bestimmungen; jedocli 
sind Bewerber, die ihre Ausbildung fiir das Markscheider- 
fach nach Mafsgabe der seitherigen Vorschriflen gegenwiirtig 
bereits begonnen haben und innerhalb zwei Jahren nach 
erfolgter Veroffentlichung der yorstehenden Yorschriften 
beendigen werden, nocli auf Grund der seitherigen Yor
schriften zur Markscheiderpriifung zuzulassen, sofern ihre 
TSIeldungen noch wiilirend oder alsbald nach Ablauf der 
bezeichneten zweijiihrigen Frist eingehen.

Die Ober-Bergiimler sind ermiichtigt, iiber die Frage, 
ob die Zulassung zur Prufung noch nach Mafsgabe der 
seitherigen Vorsohriften werde erfolgen konnen, im einzelnen 
Fali auf Antrag auch schon vor Ablauf der zweijiihrigen 
Frist Enlscbeidung zn treffen.

Berlin, den 24. Oktober 1898.
Der Minister liir Handel und Gewerbe.

B re fe ld .

Technik.
Die Verwendung von hoehgespanntem  Wassor- 

dam pf an Stelle von Schwarzpulvor oder anderen 
gefalirlichon SprengstofFen. Zu den zahlreichen Vor- 
schliigen. welche den Zweck verfolgen, bei der Kohlen- 
gewinnung die Sprengkraft der Sprcngstoffe durch Anwendung • 
gefahrloscr, die Entzunduug von Schlagwettern und Kohlen- 
8taub ausschlicfsender Miitel zu crselzen, hat nach einer 
Mittcilung iu „The Iron and Coal Trades Reviewff
II. Schaw einen weiteren Vorschlag gemaclit, dessen 
Grundgedanke der ist, in einer Rohre cingeschlossenes 
Wasser durch die von einem elektrischen Strom von geringer 
Spnnnung erzeugte Wiirme in Wasserdampf von etwa 10 
Atmosphaien Druck zu verwandeln, bei diesem Druck eine 
Zerreifsung der in einem Bohrloch eingelassenen Rohre 
berbeizufuhren und durch die Kraft des frei gcwordencn 
Wasserdampfes die Kohle zu sprengen. Durch Versuch 
ist die Mogliclikeit, Wasser durch die mittelst eines 
elektrischen Stromes in einem Platindralit erzeugte Warme 
zum Siedcn zu bringen, festgestellt und gefunden, dafs die 
Venvendung des Platindrahtes in Form einer Schleife vor 
einem gleichlangen, aber gestreckten Draht Vorteile besitzt; 
indessen konnte mangels der erforderlichen Apparate Auf- 
schlufs dailiber, ob das in Dampf von holier Spannung 
yerwandclte Wasser dio entwickelte Warme derartig sclmell 
aufniinmt, dafs ein Schmelzen des Platindrahts vermicdcn 
wird, nicht erlangt werden. Schaw yertritt allerdings die 
Ansiclit, dafs dies in der Tliat zutrifft, da andcrenfalls die 
Erzielung einer hohen Spannung unmoglich gemaclit sei, 
und dafs gleichzeitig mit dcm Zersprengcn der Rohre ein 
Schmelzen des Platindrahtes und damit eine Slromunter- 
brechung eintritt, welche die Gefalir einer Entzunduug von 
schlagenden Wettcrn beseitige.

Dic Beantwortung der llauplfrage aber, ob die auf diese 
Weise gewonnene Kraft auch ausreichend ist, eine unter- 
schramte Kohlenbank liereinzugewinnen, liifst Schaw in 
seinen Ausfuhrungen offen; cr bcrechnet den Druck, weichen 
das in einer Rohre von ungefahr 4 cm Durclimesser und 
9 cm Liingc eiugcschlossene Wasser durch Uiriwaudlung 
in liochgespannten Dampf, zu welchem Vorgange 1 */2 Minutę 
Zeit erforderlich sei, auszuliben vermoge, auf etwa 1 */» t, 
eine Kraftentwicklung, welche der eines jeden der gc- 
briiuchlicben Sprengstoffe ganz erheblich nachsteht.

Zur Erzeugung eines dem yorstehenden Beispiel an-
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gepafstcn elektrischen Stromca wird die Anwendung einer 
Dynamomaschine, welche bei 800 Umdichungcn in der 
Minutę einen Strom von 160 Ainpire und 60 Volt Spannung 
liefert, in Vorschlag gebracht, und ais Platindfaht ein 
solcher von rund 160 mm Lange und '/a mm Durchmesser 
mit einem Widcrstand von ungefa.hr 1 Ohm cmpfohlen. A.

Iso lio rm a to ria l f iir  o lo k trisc h e  L o itu n g o n . Resistan 
ist der Narae eines von der Allgemeinen ElcktrizitiUs-Ge- 
sellschaft in Berlin hergestellten neuen Isolicrmittcls fiir 
elektrische Mascliinen und Apparate. Dieses Isoliennatcrial 
soli sich, gleichwie das von derselben Gesellschaft vcr- 
fertigtc, aber etwa um die iliilfle teurcrc Stabilit, besonders 
durch seine bedeutende mcchanische und elektrische 
Widerstandsfiinjgkeit auszeichnen und ohne Bedenken fiir 
fast alle Zweckc der Elektrotechnik Yerwendbar sein; nur 
der spezifische Widcrstand desselben ist lialb so grofs, ais 
der des Stabilit, betriigt jedoch iminerhin 100 Millionen 
Megohmcentimcter. Dancben liifst sich dasselbe aucli mit 
scharfen und harten Werksceugcn bohren, drelien, feilcn 
und mit Gewiridc versehen, sodafs es notigenfalls von jedem 
in beąuemer Weise an den zu schUtzcnden Stcllcn angebraeht 
werden kann.

E le k tr is c h e  K ra ft iib e rtra g u n g sa n la g e n . Die von 
der llse, Bergbau-Aktiengcsellschaft, Nicder-Lausitz. in der 
GrubeIlse und in der Grube Renate errichteten e l e k t r i s c h e n  
K raf  t U b cr  t r agu  ngs - A n 1 a g e  n werden durch je  zwei 
Drehstrommaschincn der S i em c n s & -H a 1 sk  e A k t i e n - 
g e s e l l s c h a f t  mit der zum Betricbe crforderliclien 
elektrischen Energie bei 2000 VoR Spannung versehcn. 
Einc kurze Beschreibung der ganzen Anlage ist in der 
unserer heuligen Au flago bciliegenden Nr. 44 der „Nacli- 
richten von Siemens & Halskęf entbalten, die aufser er- 
kliircnden Angaben iiber die Gcsamtanordnung des Leitungs- 
netzea fiir Licht und Kraft, sowie iiber die zur Verwendung 
kommenden Motoren zum Betrieb von Pumpen, Ilaspeln, 
Aufziigen, Zerkleinerungsanlagen u. s. w. Abbildungen 
der Primiirstation, des HochspannungsschaltbrcUes der Grube 
Ilse und der Drehsttommotoren von Siemens & llalskc 
bringt.

Yolkswirtscliaft und Statistik.
K o h len - u n d  S a lz g ew in n u n g  des H a lle se h e n  O b erb e rg am tsb ez irk s  im  d r i t te n  K a le n d e rv ie r te lja h re  1898.
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A. S te in k o h le n  . . . 
In demselb. Zeitraum 1897

1
2

42
44

28
25

13511 -  
1 349! -

2  3301 — 
2 578| -

3 681 
3 927

— 55
59

1 126 
1 346

5
6

7
56

B. B ra u n  k o h le n  . . 274 27 668 18 504 362 431 - 5 556 648 — 5 919 079 - 201 285 873 - 2 23
In demselb. Zeitraum 1897 268 26 296 17 346 302 958 - 5 235 689 — 5 538 647 — 199 263 1 58 2 22
C. S t e i n s a l z .  . . . 7 706 488 2 402 414 70 987 801 73 390 215 101 2 434 656 — —
In demselb. Zeitraum 1897 6 556 395 1834 542 60 887 336 62 721 878 110 2  432 614 — —
D. K a l is a lz  . . . . 6 3 825 2 885 10 161 459 335 520 270 345 681 729 88 7 512 614 — —
In demselb.Zeitraum 1897 6 3 628 2 737 7 865 462 334 924 261 342 789 723 92 4 572 329 — —
E. S i e d e sa l i.

a) Speisesalz . . . G 650 235 7 437 213 27 517 894 34 955 107 42 8 023 270 — —
In demselb. Zeitraum 1897 6 642 224 8 021 697 24113 27 32134 724 38 3 772 716 — —

b) Vieli- u. Gewerbesalz — — 333 727 1809 926 2143 653 — 182 634 — —
In demselb. Zeitraum 1897 — — _ i 268 268 2 010 321 2 278 539 — 233 310 — —

Mineralogie und Geologie.
G eo lo g isch -ag ro n o m isch e  U n te rsu c h u n g  d e r  fls- 

k a lis c h e n  D om anen . Der Minister fiir Landwirtschaft etc. 
erkliirt in einem Erlafs an die Rcgierungspriisidenten seine 
Gencigtheit, fiir eine in jedcm Jahre nach Mafsgabe der 
Yorhandenen Mittel und der fiir diesen Zweck bei der 
hiesigen Koniglichen geologischen Landesanstalt verfugbaren 
Arbeitskrilfte festzusetzende, beschriinkte Anzahl von Domiiuen 
die Ausfiihrung einer geologisch-agronomischen Untersuchung 
und Kartierung durch Uebernahme eines Teiles der ent- 
stełienden Kosten auf die Staatskasse zu unterstiitzen.

Den Gcologcn stehen fur die Zu- und Rtickreise die 
reglementsmiifsigen Reisekosten und Tagegelder und fur jeden 
Arbeitstag 20 JC. Diiiten zu, wiihrend fiir das Gutachten 
und die Zeichenarbeit cin besonderes Honorar nicht zu 
zahlen ist. Alle niitige Arbeitshlilfe fiir die Bohrarbciten, 
Aufgrabungen und ctwaigen Messungen hat der Domiinen- 
pachter auf seine Kosten vorzuhalten. Die Daucr der 
Arbeit liifst sich ungefiihr abschiitzen, wenn man annimint, 
dafs zu der eigentlichen Aufnahme fOr je 30 ha ein 
Arbeitstag und aufserdem bei solchen Domiinen, welciie 
in noch nicht gcologisch-agronomisch kartierten Distrikten 
liegen, zur allgemeinen gconostiachen Oricntierung noch 
weitere ein bis zwei Tage erforderlich sein werden.

Der Minister ist bereit, dic Iliilfte der Kosten fur den 
ausfUhrenden Gcologcn unter der Bedingung auf Staalsfonds 
zu iibernehmen, dafs das abzugebende Gutachten und die 
zugehBrigc Karle ais staatliche Inventarienstiicke auf der 
Dominie verbleibcn mussen.

Dic Domanenpiichter haben sich mit ihren Antriigen auf 
geologisch-agronomische Untersuchung etc. ihrer Pachtungen 
an die Konigliche Regierung zu wrendcn. Die dort 
eingehenden Antriigc der Piichter sind dem Minister von 
der Koniglichen Regierung mit einer Angabe daruber, 
wclches Kartenmaterial und in welchem Mafsstabe dieses 
von den in Betracht kommenden Domiinen vorhanden ist, 
bis zum 1. Januar 1899 einzureichen, worauf dann weitere 
Yerfugung ergehen wird.
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E r g e b n is s e  d e s  S t e in -  u n d  B r a u n k o h le n b e r g -  
b a u e s  i n  P r e u f s e n  i n  d e n  e r s te n  3  V ie r te lja h r e n  
1 8 9 8 , v e r g lic h .e n  g e g e n  d ie  e r s te n  3  V ie r te lja h r e
18 9 7 . (Nacli vorliiufigen Ermittelungen.)

I. S t e i n k o h l e n :

Ober-

Bergamts-

Bezirk

M
a)
O
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>

In den ersten 3 Yiertel- 
jaliren 1898

In den ersten 3 Viertel- 
jahreu 1897
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Breslau. . . 1. 00 0 701 069 80 781 68 6166 437 78150
2. 07 G 028 933 79 771 68 5 524 450 76 488
3. 08 6 900 867 79 757 67 6 365 975 75 993
Sa. 07 19 630 869 80 103 68 18 056 862 76 877

Halle . . . 1. 1 2 453 40 2 2 594 44
2 1 2 093 42 2 2 305 43
3. 1 2 331 42 2 2578 44

Sa. 1 6 877 41 2 7 477 44
Clausthal . . 1. 7 131 120 3 463 7 127 853 3 492

2. 7 140 254 3 459 7 132 444 3517
3. 7 158 673 3 436 7 154 934 3 525
Sa. 7 430 047 3 453 7 415 231 3 511

Dortmund . . 1. 109 12 229 413 188 845 167 11 750 215 169 914
2. 100 12 070 803 188 696 164 11 362 6G2 172 319
3. 105 13 350 125 190 532 167 12 637 585 176 071

Sa. 167 37 656 341 189 358 166 35 750 4G2 172 768
Bonn . . . I. 25 2 752 526 45 936 25 2 524 382 44 683

2. 25 2 611782 45 962 25 2 424 891 44 284
3. 25 2 879 475 47 220 25 2 746 550 4471G

Sa. 25 8 243 783 46 373 25 7 695 823 44 561
Zusammen

In Preufsen i . 208 21 S16 581 319 065 269 20 571 481 296 283
2 206 20 853 865 317 930 266 19 446 752 296 651
3. 200 23 297 471 320 987 268 21 907 622|300 349

Sa. 207 65 967 917 319 328 268 01 925 855|297 761
II. B r a u n k o h l e n :

Breslau 1. 31 148 396 1 372 33 135 011 1403
2. 32 135 277 1 322 33 115 058 1273
3. 37 151 450 1 375 33 128 291 1251

Sa. 33 435 123 1356 33 378 960 1309
H alle  . . . 1. 272 5 400796 28 785 2G8 4 944 991 26 864

2. 270 5 035 393 27 861 269 4 738 063 26 806
3. 276 5 440 529 27 567 268 5 235 689 26 296

Sa. 273 15 876 718 28 071 268 14 919 343 26 655
Clausthal . 1. 29 116126 1499 28 110 612 1 534

2. 29 92369 1504 30 89 963 1353
3. 30 99 848 1299 30 102 390 1 340

Sa. 29 308 343 1 434 29 302 965 1409
Bonn . . . 1. 40 645 820 3 076 38 544 550 2289

2. 39 653 713 2 876 38 525 670 2155
3. 38 634 719 2 775 38 558 848 2252

Sa 39 1 934 252 2 909 38 1 629 068 2 232
Zusammen
ln Preufsen 1. 372 6 311138 34 732 367 5 735 764 32 090

2. 370 5 910 752 33 563 370 5 469 354 31587
3. 381 6 326 546 33 010 369 6 025 218 31 139

Sa. 374 18 554 436 33 770 368 17 230 336 31605

Ycrkehrs weseii.
K o h lo n b e w e g u n g  in  d e m  D u is b u r g e r  H a fe n .  

A. K o h i e n  -  A n fu h r.

auf der 
Eisenbahn 

Tonnen

Auf derRuhr 

Tonnen

Summo

Tonnen

im Oktober 1898 . . . 126 810,00 — —

1897 . . . 130 "88.00 — —
Voni 1. Jan. bis Okt. 1898 1 76S 071,00 — —

» 1. „ „ „ 1897 1 510 423,00 — —

B. K o U le n - A b  fu li r.

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

Dfisseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Duisburg
undobcrhalb

Tonnen

im Okt. 1898 
„ „ 1897

V. 1. Jan. bis
Okt. 1898 . 

Kntsp. Yorjalir

90 011,00 
95 914,00

1401491,00 
1 193 177,00

N o c h : B.

2 513,00 
1 871,00

19 532,00 
22 083,00

K o li 1 e n - b fu li r.

700,00 
2 635,00

14 781,00 
17161,00

Bis zur 
boli. Grenze 

Tonnen

Holland
Tonnen

Belgien
Tonnen

Summa

Tonnen
im Okt. 1898 
,  „ 1897 

V. 1. Jan, bis 
Okt. 1898 .

Kntsp. Yorjahr

K o li le n t

70,00

1891,00 
4 208,00

e w e g u n g
A. K o

21 471,00 
23 051,00

198 625,00 
152 405,00

i n  d e m  R  
li l e n -  \  n f

10 644,00 
1 928,00

85 383,00 
49 896,00

u lir o r te r  I 
u li r.

125 409,00 
125 399,00

1 721 703,00 
1 438 928,00

l a l e n .

aut der 
Kiscubahu 

Tonnen

auf der 
Ruhr 

Tonnen
Su mmii 

Tonnen

lm Okt. 1898 . . . .
„ ,, 1897 . . . .  

Vom 1. Jan. bis Okt 1898 
» 1. „ „ ,  1897 1

B. Ko

306 594,00 
351 372,41 

3 451 999,50 
3 596 102,27|

h I e n -  A b f

_

i li r.

306 594,00 
351372,41 

3 451 999,50 
3 596 102 27

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

Dusseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Ruhrort 
und oberhalb 

Tonnen

im Okt. 1898 
„ ,  1897 

V. 1. Jan. bis 
Okt. 1898 

Kntsp. Vorjahi

129 799,20 
219 714,15

2 006 928,90 
2 075 447,45

N och: B.

1 775,65
2 837,00

21 035,30 
21 674,60

Ko l i i  e n - .

140.00

190.00 
1 370,25

i. b f u h v.

2 496,10
3 651,55

34 892,95 
52 296,95

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien
Tonnen

Summę
Tonnen

Im Okt. 1898 
,  * 1897 

V. 1. Jan. bis 
Okt. 1898 

Kntsp. Yorjalir

2 662,60 
3 399,40

28710,45 
21 312,00

107 556,10 
104 309,80

1 020 699,25 
1007 972,15

52 437,35 
42 945,60

446 708,35 
352 567,10

296 867,00 
376 857,50

3 559 162,20 
3 532.640.50

Z u r  E r m a f s ig u n g  d o r  F r a c h t e n  f i ir  S c h if fb a u -  
s to f f .  Bekanntlich trat am 1. Februar d. J . ein cr- 
miifsigter Tarif fiir Schiffbaustoff in Geltung, * )  der aber 
leider so konstruiert war. dafs die in  dem bislierigen 
SchilTbaueisentarif mit den E isen- und Stahlwaren des 
Spezialtarifs II gleiclitarifierten Gegenstiinde des Spezialtarifs I
—  Anker, Schitfskelten, Schiffsrippen, Drahtseile, Nicten, 
Niigel, Sclirauben und Unterlagssolieiben zu Schrauben, 
Muttern —  aus der beyorzugteu Tarifklassc ausscheiden 
und kunftig w ie die iibrigen Gegenstiinde des Spezialtarifs I 
tarifieren sollten. Die beteiligten Kreise wurden gegen 
diese letztere Bestimmung sofort beim Minister der 0(Tenl- 
lielien Arbeiten vorstellig und w iesen darauf hin, dafs 
dieselbe den miihsam den Englandern abgerungenen Absatz 
von Nieten u. s. w. auf deutschen Werften vo llig  in Frage 
stellen wurde. Es wurde dadurch, w ic die Koln. Ztg. 
berichtet, erreicht, dafs d ie holiere Tariflerung zunachst 
bis zum 1. Oktober d. J . hinnusgeschóben wutde. Sic

*3 Yergl. „Gluekauf" 1898 S. 100 (Nr. 83
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ist aber, wie riuimielir festsleht, auch dann niclit ins Lebcn 
getreten, viclmehr liat das Waren verzeichnis jenes voin
1. Februar d. J . zur Einfiilirung gelangten Ausnahme- 
tarifs vom 1. Oktober 1899 eine Fassung erlangt, die also 
lautet: „Klasse I. Eisen und Stahl zum Spezialtarif I 
gehorig. Wegen einzclner, weiter ermiifsigler Gegenstiinde 
des Spezialtarifs I s. Klasse II. Klasse II: a. Eisen und 
Stahl zum Spezialtarif II gehorig; b. folgende Gegenstiinde 
des Spezialtarifs I: Anker, Schillsketten, Drahtseile, Nieten, 
Niigel, Schrauben, Unterlagsscheiben zu Schrauben, Muttern;
c. Rohcisen zu Spezialtarif III gchBrig." — Es ist durch 
diese Bestimmung eine Gefahr von der deutschen Industrie abge- 
wandt worden, die thatsachlich eine nicht unbedeutende war.

D er H afen  d e r  D o rtm u n d  - G ro n a u  - E n sch e d e r 
E ise n b ah n , welcher etwas nordlich von dem stadtischen 
Hafen zu Dortmund liegt, ist seit einiger Zeit vollendet.
An den Hafen, der mit Kohlcnkipper und Dampfkran
ausgeriistet ist, haben die im dortigen Revier gelegenen 
Zechen der Harpener und Gelsenkirchener Bergwerks- 
gesellschaft, sowie die Zeche vcr. W estfalia und das Stahl- 
werk Hoescli direkten Anschlufs.

D er n e u e  U m sc h lag h a fe n  in  M a ltsc h  a. O , 
welcher durch die Nebenbahn Striegau-Maltsch mit di>r 
Bahnstreeke KBnigszelt- Liegnitz verbunden ist. hat fiir 
Niederschlesien eine grofse Bedeutung. Wie „das ScliifT" 
ausfiihrt, wird damit der niederschlesischen Kolile, den
Graniten und Steinen der dortigen Gebirge, sowie einer
grofseren Anzahl sonstiger Industriezweige ein kiirzerer 
und billigerer Weg zur Oder geschalTen, da sie nicht mehr 
den Umweg iiber Breslau machen miissen und nicht mehr 
zu befurchten haben, dafs die Uinladung von Balin zu 
Schiff durch die starkę Ueberlastung des hauptsachlieh 
dem schlesischen Verkehr dienenden Umschlagsplatzes in 
Popelwilz vcrzogert wird. Fur die Kohlenverladung ist 
ein Kipper aufgestellt. Um das Kippen auch bei Ilocli- 
wasser zu ermoglichen, steigen die beiden Kippergeleise 
auf eine 1,90 m hoher ais dic Ufergeleise gelegene 
Plaltform. Im Bediirfnisfalle ist der Bau eines zweilen 
Kohlenkippers und eines fahrbaren Drehkranes beabsichtigt. 
Der zum Hafen gehorige Bahnhof Maltsch-Oderhafen hal 
eiue Geleisanlage von einer Nutzliinge von 1490 m.

Yereine und Yersaminlungen.
V ere in  te c h n is c h e r  G ru b e n b e a m te n  in  E ssen . 

Die am Sonntag den 12. Novcmber im „Kaiser Friedrich" 
tagende Monatsversammlung, welche recht gut besucht war, 
leitete in Verhinderung des Bergrats Schrader der II. Vor- 
sitzende Grubendireklor H u sm a n n , mit Worten ehrenden 
Nachrufs an die jiingst verstorbenen M ilglieder, Direktor 
Konig-Herkules, Sleiger Holzsclineider-IIagenbeck und den 
im Berufe verungliickten Schachtsteiger Bottger-Gustav, ein. 
In liingerem Vortrage sprach sodann Oberingenieur Rudolf- 
Bochum iiber Centralkondensationen fiir Bcrgwerke, den 
Nutzen solcher Anlagen an Beispielen und Zahlen be- 
weisend. Die interessanten M itteilungen, welche vielfach 
lieue Gesichtspunkte zeigten, wurden mit besonderem Danke 
entgegengenommen und werden wir, einem Wunsche der 
zahlreiclien Versammlung gern folgend, an dieser Stelle 
cingehend auf den Vortrag zuriiekkommen. Grubenverwalter 
Ide-Langenbrahm referierte iiber eine von dem Betriebs- 
iihrer Sommer konstruierle Schrammaschine, welche er ein-

gefiihrt und deren Ergebnisse ganz yorzligliche seien. Die 
Herstellung eiues glatten und winklig durchgefiihrten bis
2 m tiefen Schrams erfolge bei einfachster Handhabung im 
Anschlufs an eine Luftleilung oder sonsligen Motor inner- 
halb einer Stunde, es sichere der gute Erfolg der neuen 
Konstruktion derselben eine Zukunft. In der naehsten Ver- 
sammlung wird eine solche Maschine zur Ausstellung gelangen. 
Naeh Beantwortung rnehrer Fragen aus dem Berufslebcn, 
Wetterfiibrung, Ventilation etc. betreffend, machte Betiiebs- 
ftthrer Loniberg-Amalie Mitteilungen aus den Yerhandlungen 
des Verbandsvorstandes, hierbei erwiihnend die erforderliche 
Stellungnahme der Grubenbeamten zu den am Samslag statt- 
findenden Knappschafs-Aeltestenwahlen. Nach Erledigung 
melirerer geschiifllichen Angelegenheiten feierle der Vor- 
silzcnde in beredten Worten das langjahrige verdiensl- 
volle Yorstandsmitglied BetriebsfUhier Zurnieden Friedrich- 
Ernestine, indem er ihm die Gliickwlinsche der Anwesenden 
zu seinem kiirzlieh unter allgeineiner Teilnahme der Beleg- 
schaft, der Werksvertretung, wie der politischen und kirch- 
lichen Gemeinde Sloppenberg gefeieiten Erinnerungstage 
der 25jahrigen Aintsthatigkeit auf genanntem Werke aus- 
sprach. Des Gefeierten Dank und Iloch gali dem ferneren 
Bliihen und Gedeihen des Vereins. B.

A llg e m e in e r K n a p p sc h a f ts -  V ere in  z u  B ochum . 
Aus der am 8. d. M. stattgehabten Sitzung des Vorstandes 
des Allgemeincn Knappschafts-Vereins ist zu berichtcn:

Der Verwaltungsbericht fiir das Jahr 1897 wird in 
der vorgelegten Fassung genehinigt. Das bisher mit dem 
Knappschafis-Verein Rlieinpreufsen bestehende Gegen- 
seitigkeitsverhiiltnis wird einer Abanderung unterworfen. 
Dem Marięn-Hospilal in Bottrop wird ein Bauknstenzuschufs 
von 300 JO bewilligt. Auf Grund der Ergebnisse iiber 
die in Yolksheilstiitten untergebraciiten I.ungenkianken und 
im besonderen iiber die in St. Andreasberg im Harz 
untergebraciiten eigenen Milglieder wird genehmigt, den 
bisherigen Versuch der Heilung von Lungenkranken auf
100 Personen auszudehnen, die Pfleglinge jedoch von nun 
an der Heilanstallt Siilzhayn — Eigentum der Norddeutschen 
Knappschafts-Pensionskasse in Halle a. d. Saale — zu 
iiberweisen.

G en e ra l - V e rsam m lu n g e n . B e r g w e r k s - A k t i e n -  
g e s e l l s c h a f t  J u n o  zu Dusse l dor f .  17. Dezember d. J., 
mittags 12 ’/2 Uhr, im Geschiiftslokale des Bankhauses C. G. 
Trinkaus in Diisseldorf.

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

KI. 20 . Ni. 98 949. M itn e h m e r fiir  Seil-

fo rd e ru n g e n . Von Rudolf Friedrich in Konigshutte. Vom 
21. Oktober 1897.
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Der aus zwei zusammengelenkten Klenimbacken a b 
gebiidete Mitnehmcr wird mit dem Forderseil dadurch 
selbstthatig gekuppelt, dafs ein iii den Klemmbaeken an- 
geordnetes Schnappschlofs d p die zusammengedriickten 
Klemmbaeken gegen einander fcstśtellt. Das Auslosen er
folgt beim Anstofsen eines Bolzens ani Schnappschlofs an 
einen festen Anschlag, wodurch der Schnnppriegel d zuriick- 
geschoben wird, so dafs sich der Mitnehmer oITnen kann 

K I. 24. Nr. 98 447. K o h le n s ta u b fe u e ru n g . Von 
Paul Becker in Strausberg. Vom 12. Miirz 1897.

Aus dem Schneckenrohr a soli durch die vermittelst 
Schieber verschlicfsbaren OelTnungen d und Rohren c der 
Kohlenstaub zu den verschiedenen Feuerstellen, inshesondere 
eines Ringofens gefiihrt werden.

Behufs Regelung der zu fordernden Kohlenstaubmengc 
>teht die zwischen Schnecke b und auf dem Aufgabetrichter f 
liegende Ri)hrvorrichtung h unter dem Einflusse zweier 
Schieber, von denen der eine e am unteren Ende dei 
Aufgabetrichters f, der andere g im Schneckengehiiuse hinter 
der Ruhrvorriclitung h sich befindet. Auf diese Weise 
kann man die untere Trichteroffnung durch Schieber e zur 
Vermeidung von Verstopfungen moglichst weit ijlTnen. den 
etwa zu reichlich nachrutschenden Kohlenstaub aber durch 
Schieber g zuruckhalten.

KI. 35. Nr. 98 694. V o rr ic h tu n g  zu m  so lbst- 
th a tig o n  O effn o n  u n d  S ch lie fsen  von  S c h a c h tth u re n . 
Armand Lehinant in Brfix, Bohmen. Vom 17. Oktober 1897.

Zweck der Erfindung ist das selbstthatige Oeffnen der

Schachtthur, sobald die Forderschale den Auslaufboden er- 
reicht hat, sowie das Schliefsen der betreffenden Schacht-

thlir bci der Abfalirt der Forderschale. Die Schachtthiiren 
B und C sind mittelst loser Rollen e auf zwei, um einen 
gemeinsamen Bolzen u schwingenden, in der Gleichgewichts- 
lage sich kreuzenden Laufschienen a aufgehiingt, welche 
durch den Fahrstuhl bald nach der einen, bald nach der 
anderen Seite hin geneigt werden. Auf der so geschaffonen, 
schielen Balin abwarts rollend gelangen die Schachtthuren 
in die Offen- oder Schlufsstellung.

»
»

11.00— 12,50 J L
9.50— 10,50 „
8 .75—  9,50 *

12 .50— 13,50 „
1 1 .5 0 -1 2 ,5 0  „

12.00— 13,50 „

10 ,25— 11,25 „
9 .50— 10,25 „
6 .75— 7,75
7 .50— 8,25

Marktberiehte.
E sse n e r  B órse . Amtlicher Bericht vom 14. Noveinber 

1898, aufgestellt von der Borsen-Kommission.

K o h l e n ,  Koks  und  Br i k e t t s .  
Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 

Sorte. Per Tonne loko Werk.
I. G as- u n d  F l a m m k o h l e :

a) Gasforderkohle . . . .
b) Gasflammforderkohle . 
c j FlammfBrderkohle .
d) StUckkohle . . .
e) llalbgesiebte . . .
f) Nufskohle gew. Kom 11

« „ II /
„ « 1U

» » » IV
g) Nufsgruskohle 0— 20/30  mm

„ 0 - 5 0 / 6 0  „
h) G ru s k o h le ...............................5,5.0— 6,25

I I .  F e t t k o h l e :
a) Forderkolile .
b) Bestmelierte Kohle
c) StUckkohle . . .
d) Nufskohle, gew. Kom

j > »  »

» » » HI
IVn » » 1 v

e) Kokckohle . . . .

III. Ma g e r e  Ko h l e :
a) FSrderkohle . . .
b) Forderkohle, aufgebesscrte, je

nach dem Stlickgehalt
c) S tU ckkoh le .........................
d) Nufskohle Kom I .

„ II • •
e) F O rderg rus.........................
f) Gruskohle unter 10 mm .

I V .  Kokę :
a) Hochofenkoke . . . .
b) Giefsereikoke . . . .
c) Brechkoke I und II

V. Br i ke t t s :
Briketts je  nach Qualitiit . . 10 ,00— 13,00 „

Marktlage unverandert gttnstig. Nachfrage nicht zu 
befriedigen. Ausfalle durch Wagenmangel machen sich er- 
heblich bemerkbar. NSchste Borscn-Versammlung findet am 
Moutag, den 28. November 1898, nachm. 4 Uhr, im 
Berliner Hof (Hotel Hartmann) statt.

9 ,00— 9,75 „ 
1 0 ,0 0 -1 0 ,7 5  „ 
12,50 — 13,50 „

11.50— 13,50 „
10.50— 11,00 „

9 .50— 10,00 „
8 .50— 9,00 „

8 .50— 9,25

9.50— 11,50 
12,00— 14,50
1 6 .5 0 -1 8 ,5 0
18.50— 20,50 
7 ,25— 7,75 
5 , 0 0 - 6 , 0 0

14,00
16,00— 16,50
1 6 ,5 0 -1 7 ,0 0
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B orse  z u  D u sse ld o rf . Amtliclier Preisbericht vom
17. Novcmbcr 1898. A. K o l i len u ii (1 K oks. *) 1. Gas- und 
Flammkohlen : u. Gnskolile fiir Leuchtgasbereitung 10,50 bis
11.50 ^/i., b. Gencratorkohle 10 ,0 0 — 11,00 d i . ,  c. Gas- 
fiamiiiftirderkolile 9 ,0 0 — 1 0 ,0 0 ^ .  2. Fettkolilen: a. FBrder- 
koblc 8 ,50— 9,50 d i . ,  b. beste melierte Kobie 9,50 bis
10.50 ^/i., c. Kokskolile 8 ,5 0 — 9,00 d i .  3. Magere Kobie:
a. Forderkohle 8 ,0 0 — 9,50 d i. ,  b. melierte Kohle 9,00 bis
11.00 ^/i„  c. Nufskolile Korn II (Anthrazit) 19,50 bi<
21.00 d i .  4. Koks: a. Giefsereikoks 16,00— 16,50 ^ i . ,
b. Hochofenkoks i i , 00 d i . ,  c. Nufskoks gebr. 16,50— 17,00t^.
5. Briketts 10,00— 13,00 d i .  B. E r z e :  1. Rohspat je  nach 
Qualiliit 10,10— 11,00 d i . ,  2. Spateisenstein, ger. 14,50 bis
15.50 i ., 3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam 0 ,0 0 —0,00 d i .  
4. Nassauischer Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 00 bis
00 d i . ,  5. llasenerze franco 0 ,0 0 —0,00 d i .  C. Ro l i e i s en :
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 66 — 68 d i . ,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rhcinisch-
westlalische Marken 5 8 — 60 ^ . ,* * )  b. Siegerliinder Marken 
58— 60 ^/i.,**') 3. Stahleisen 60— 62 d i '.,**) 4. Englisclies 
Bessemereisen ab VerschilTungshafcn 0,00 d i ., 5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Mudela, cf. Rotterdam 0 ,00— 0,00 d i .,
6. Deutsches Bessemereisen 68,00 d i. ,  7. Thomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 60,00 d i . ,  8. Puddeleisen, Luxemburger 
Qualitiit 49,60 d i . ,  9. Engl. Rolieisen Nr. III ab Rulirort
64.00 d i . ,  10. Luxcmburger Giefsereieisen Nr. III ab 
Luxemburg 62,00 d i ,  11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
68.00 ’{., 12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00,00 d i. ,  
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 6 2 ,0 0 d i . ,  14. Deutsches 
Hiimatit 68,00 d i . ,  15. Spanisches Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Rulirort 0 0 ,0 0 d i .  D. S t a b e i s e n :  Gewoltnliches Stab- 
eisen 0,00 d i .  — E. Bl e c h e :  1. Gewolinliclie Bleche 
aus Flufseisen 137,50 — 1 4 2 ,5 0 ^ .  2. Gewohnliche Bleche 
aus Schweifseisen 165,00 d i . ,  3. Kesselbleclie aus Flufs
eisen 160,00 d i . ,  4. Kesselbleclie aus Schweifseisen
192.50 ^ l 5. Feinbleche 1 4 0 - 1 5 0  d i .  F. D r a lit :
1. Eisenwalzdralit 0,00 dL, 2. Stahlwalzdralit 0,00 dL

Kohlen- und Eisenmarkt unveriindcrt aufserordentlich 
fest; die Nachfrage nach Rolieisen und Ilalbfabrikaten ist 
nicht zu befriedigen. Die nacliste Borsenvcrsammlung findet 
slatt Donnerstag den 1. Dezember, nachmittags von 4 bis 
5 Uhr, in der stiidtischen Tonhallc.

K u p fe rm a rk t. Nach Mittcilung der Firma Henry 
R. Merton & Co. in London beliefen sich die Vorriitc an 
Kupfer iu England und Frankreich am 15. November d. J . 
auf 20 710 t gegen 20 848 t am 31. Oktober. Ange- 
meldet waren von Chile 3200 t, von Australien 2000 t. 
Preis G. M. Bs. und Standard-Kupfer per Tonne L .  55. 15. 0. 
gegen i .  54. 15. 0. am 31. Oktober.

). D eu tsc lie r  E ise n m a rk t. Dic Marktlage des Eisen- 
gewerbes zeigt seit dem letzten Berichte nocli dasselbe 
giinstige Bild. Fast siimtliche Werke haben fiir den
kmnmenden Winter jetzt schon reichliche Arbeitsmengen 
gebuclil. Die Preise werden dabei von den Verb;inden 
immer noch in bescheidenen Grenzcn gehalten, eine 
Miifsigung, die man ais richtig aus den Krisen frliherer 
gunstiger Perioden zu beobachten gelernt hat. Die Werke 
sind meist so stark in Anspruch genommen, dafs die Ab
nehmer oft 2 Monate und mehr warten miissen und manche

*)-Ohne Berucksichtlgung der vom Syndikatsbeirat bescblossenen 
Auf-schlage.

**) Mit Fraclit ab Siegen.

dadurch in nicht geringe Verlegenheit geraten. Lager- 
bestiinde sind nur in bcschriinktem Mafse vorhandcn, 
eigentlich nur an Hochofen, wo sie indessen (lott riiumcn. 
Aus dem Gesamtbilde, welches der Markt jetzt bietel, haben 
die Abnehmer schon liingst den Schlufs gezogen, dafs jetzt 
die giinstigste Gclcgenheit zum Kaufen sei und driingen 
daher inuner noch auf Abschliisse fiir miSglichst lange 
Zeit; man lia.lt eben ein Ileraufgehen der Preise fiir wahr- 
scheinlicher ais das Gegenteil.

A uf dem o b c r s c h l e s i s c h e n  Eisenmarkte ist die 
Tendenz glciclifalls andauernd fest. Auch der Zwisclien- 
handel hat allmilhlich seine Bestiinde abgesetzt und erscheint 
mit starker Nachfrage auf dem Markte. D ie W alzeisen- 
werke sind so stark in Anspruch genommen, dafs sic mit 
weiteren Yerkaufen zuriicklialten, namentiich, da man iiber 
kurz oder lang ein Ileraufgehen der Preise erwarlet. Durcli 
die flotte Beschiiftigung der Maschinenfabriken und Kon- 
struktionswerkstiitten ist dic Nachfrage in W alzeisen eine 
reclit dringende und man beansprucht meist Lieferfristen, 
welche die W erke einzuhaltcn niclit in der Lagc sind. 
Neben dem Inlandgeschiift hat sich auch die Ausfuhr in 
erfreulicher W eise gehoben. Die Mitteilungen bezichcn sich 
auf die Lagc des r h e i  n i s c l i - w  es t f i i l i s c h  en Eisenmarktcs.

E i s e n e r z e  waren anhaltend stark begehrt. Aufser den 
Siegerliindcr Erzen wurden auch noch ausliindische Erze in 
bedeulenden Posten eingeflihrt. Schwedische Erze waren 
in letzter Zeit sogar lebhaft gefragt. Dic Notierungen liaben 
sich im wescnllichen auf dem seitherigen Standpunkle 
gehalten.

R o h e is c n  findet anhaltend flotten Absatz und die 
Lager liaben meist keine nennenswerten Bestiinde auf- 
zuweisen. Im Interesse der weiteren Gestallung des Marktes 
ist es jedenfalls, dafs der Roheisenverband, dessen Fort- 
bestand eine zeitlang fraglich war, nunmehr wieder gesichert 
ist Die Preise sind im allgemeinen fest. T h o m a s e i s e n  
hat bereits im Preise angezogen.

Sehr fest und iiberali knapp i s t H a lb z c u g ,  das durch 
den Verband auf seinen lohnenden Satzen gehalten wird. 
Altmaterial ist im wescntlichen unveriindert, aber stark 
gefragt und in fester Haltung.

Die aufserordentlich lebliafte Nachfrage a u f d e m W a lz -  
e isen m ark te, die wir bereits in unserem vorigen Berichte 
mclden konnten, hat seitdem nicht nur angehalten, sondern 
sich noch weiter vcrstarkt. Ueberall berrscht eine fast 
fieberhafte Thiitigkeit, da die Abnehmer in ihren Auflriigen 
selir dringlich sind.

Die S t a b e i s e n  werke liaben ihre Erzeugung meist schon 
bis Mitte des koinmendcn Jahres untergebracht. Die Preise 
sind daher uberall fest und weitere Steigerungen, die bis 
jetzt in sehr mafsigem Umfange erfolglen, sind zu erwarten, 
namentiich sobald dic Vorrate der Zwischenhiindlcr zur 
Neige gegangen sind, was wohl in nachster Zeit der Fali 
sein wird. Aehnlich liegen die Verhaltnisse mit B a n d -  
e i s e n ;  die Werke sind nicht in der Lage, den an sie  
herantretenden Bedarf zu dccken. F o r m e is e n ,  namentiich 
Triiger, gehen trotz der vorgeriickteri Jalireszeit immer 
noch schlank zu festen Siitzen ab. Aehnlich liegt das 
Geschiift in G r o b b le c h e n ,  auch in diesen Geschiiftszweig 
ist reges Leben gekommen und man darf es schon a h  
gilnstig betrachten, dafs die Erzeugung fiir dieses Jahr 
und noch darUber untergebracht ist. D ie gleichfalls fiott 
bfeschaftigten F e i  n b l e c h -  W alzwerke haben noch einen
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letzten Versuch gemacht, das Syudik.it zustande zu bringen, 
docli sclieint nach der fruclitlos verlaufenen Veisammlung 
Ende Oktober die Angelegenheit eudgtiltig aufgegebrn zu 
werden. Weniger erfreulich, wenn auch eine geringe 
Besserung niclit zu yerkennen ist, lauten die Nacliricliten 
vom Wa l z e i s e n  markte, wo die Preise bei ungeniigendem 
Absatze noch immer niclit in die Holte wollen. Aehnlioh 
liegt es . mi t  gezogenen Dr i i h t cn  und D rali  ts t i f tc n , 
die lediglicli dem Kntgegenkommcn verwandler Zweige ihre 
Lebensfahjgkeil verdanken.

Die ThiUigkeit der M a s c h i n e n f a b r i k e n  u n d  Ei s e n -  
gi e f se r e i en  ist eine anhaltend rege und nun auch lohnende. 
Die K o n st r uk ti o u s w e r k s  tii 11 en haben gleichfalls aus- 
reichende Beschiiftigung. Dasselbe gilt von den Bal in-  
wa ge n  an s t a l  t en,  Jenen neue Auftrage in kurzer Zeit 
bovorstehen.

Wir stellen im folgenden die Notierungen fiir die Mitte 
der letzten drei Monate gegeniiber:

M a rk tn o tiz e n  iib e r  N o b o n p ro d u k to . (Auszug aus

15. Sept. 15. Okt. 15. N ot.
Jt. JL. JL.

Spateisenstein gerostet 1 4 5 -1 5 5 1 4 5 -1 5 5 145-155
Spiegelrisen mit 10— 12 pCt.

6 6 -6 7Mangan 66 6 6 - 6 7
Puddelroheisen Nr. 1, rliein.-

westf. Ma ken 6 0 -6 1 6 0 -6 1 6 0 -6 1
Giefseieirolielsen Nr I 67 67 67
Besseniereisen 6 5 - 6 6 6 5 - 6 6 6 5 -6 6
Thomasrolieisen 59 59 60
Stabeisen fSchweifseisen) 12S 130 133-135

„ (Flurselsen) 1 2 2 -1 2 4 125 125
Trager (ab B urbach) 108 108 108
Kesselbleche von 5 mm Dicke

und starker (Mantelbleche) 190 190 190
Siegener Feinbleclm aus Flufs-

eisen 130 1 3 0 -1 3 5 130-135
Kesselbleche aus Flufseisen 158 158 158
Walidraht 123—126 1 2 5 -1 2 8 125 -1 2 8
Orubenscliienen 1 0 6 -1 0 8 1 0 6 -1 0 8 106 -1 0 8
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Ausstcllungs- und Unterriclitswesen.
Internationale Minen- und Industrieausstellung  

in W ost-Australien. Nach einer Mitteilung des grofs- 
britannischen Botschafters in Berlin wird zu Coolgardie in 
West-Australien vom 21. Miirz bis 20. Juni 1899 unter 
dem Schutze der Kolonialregierung eine internationale 
Minen- und Industrie-Ausstellung staltflnden. Muster zu 
Anmeldungen siml von dem Ausstellungs-Sekretar und von 
dem amtlichen Agenten der Ausstellung, E. T. Scainmell 
in London E. C., 18 Queen Victoria Street, zu beziehen und 
miissen vor dem 1. Januar 1899 ausgefiillt zuriickgesandt 
werden. Die Guter miissen bis zum 15. Miirz 1899 vom 
Aussteller, frachtfrei abgeliefert, aufgestellt werden. Alle 
Ausstellungsgegenstinde, welche wieder ausgefuhrt werden, 
geniefsen Zollfreiheit. Die Platzmiete betriigt 2 Shi 1 ling fur 
einen Quadratfufs, mindestens jedocli 2Vz Pfd. Sterl. Die 
Jury besteht fiir jede Sektion aus mindestens drei Personen. 
Ais Preise werden Diplome und fur die besten Erzeugnisse 
Spezial - Diplome yerliehen. Die Ausstellung wird in
101 Klassen und 17 Gruppen folgende Gegenstiinde um- 
fassen: Gruppe 1) Bergbau, Maschinenwesen; 2) Bergbau 
und lliittenwesen, Mineralien, Steine und Brennmaterialien;
3) Kunstwerke; 4) Chemie, Apparate und wisseuschaflliche 
Instrumsnte; 5 ) Elektrizitat; 6 ) Gas- und andere Beleuchtung;
7) Heiz- und Koch - Apparate; 8 ) Messersclimiedewaren, 
Eisenwaren, Feuerwaffen und Militarwaffen; 9) Strafsen- 
wagen, FahrrSder und Feld-Lazaretle; 10) Maschinenwesen, 
Werkzeug- und hydraulische Maschinen; 11) Bewegungs- 
mascliinen und -Werkzeuge; 12) Konstruktion, Architektur, 
Sanitiitswesen, LuftschifTahrt u. s. w.; 13) Fraiienarbeit; 
14)Bauholz; 15) Kondeusatoreu und Filier; 16) Gegorene 
und geislige Getriinke u. s. w-.; 17) Nahrungsmittel.

Biiclierscliau.
L e h rb u c h  d e r  A n o rg a n isc h e n  C hem ie von Prof. Dr.

H. E r d m a n n  in Halle. Mit 27 Abbildungen und vier 
farbigen Tafeln. Braunschweig, Druck und Verlag von 
Friedr. Vieweg & Solin. 1898.

In dem bekannten Lehrbuclie der Chemie von Gorup- 
Besanez war seinerzeit mit Erfolg der Versuch gemacht 
worden, eine engere Verkniipfung der chemischen Wissenschaft 
mit den Yorgiingen in der Natur und im gewohnlichcn Lehen 
darzustellen, die, wenn auch rein wissenschaftlicli behandelt, 
dennoch durch die grofse Mannigfaltigkeit des Gebotenen 
den an sich vielleicht trockenen Stoff interessanter zu gestalten 
im stande war.

Seitdem sind mchr ais zwei Dezennien vcrgangen, und 
es dnrf wohl zugegeben werden, dafs es trotz der grofsen 
Anzahl trefFIiclier chemischer Lehrbiicher dennoch an einem 
Lehrbuclie fehlt, das, im obigen Sinne abgefafst, nicht nur 
zuverliissigc Angaben iiber Eigenschaften und Yerhalten der 
Stoffe bringt, sondern auch, den heutigen Bedurfuissen ent- 
sprechend, genauer auf das Vorkommen der Materie in 
geologischer Beziehung eingeht, deren Wichtigkeit in Bezus 
auf therapeutische und toxische Wirkung hervorhebt und 
vor allem mehr Riicksicht auf die Produktion und die An
wendung der Stofife im taglichen Leben wie in den einzelnen 
Industriezweigen nlmmt. Endlich mufs auch auf die geschicht- 
liche Entwickelung Wert gelegt sein.

Der Verfasser hat mit sehr gliicklicher Hand es ver- 
standen, im vorliegenden Lehrbuclie diesen Bedurfnissen 
Rechnung zu tragen. indem ihm das obengenannte Werk 
von Gorup-Besanez ais Fiihrer diente; durchdrungen von 
den neuerenldeen der Auffassung der chemischen Wissenschaft, 
verliifst er die allen Balinen und im richtigen Gefuhle fur
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die gfegenwarligcn Anforderungen der studierenden Jugend 
spriclit er in seiner Vorrede es aus, dafs die klassische 
„Einleitung in die moderno Chemie" von A . W. Hofmann 
nicht melir gcniigt; die uns zu Uebote slehenden physikalisclien 
Methoden sind so viel mannigfaltigcr geworden; aucli den 
Gesetzcn darf man cinfachere Formen geben und diese 
Gisetze haben bculc eine grofsere Gttltigkeit erlangt, wic  
dies namentlich bei dem Dulong-Petilschen Gesetzc der Fali 
ist. Und somit ist der I. T e il: Einleituiig in die Chemie, 
vmn Yerfasser ganz besonders nach djeser liichtung in aus- 
gezeichncler W eise bearbeitet nnd aufgcbaut. Er beginnt 
mit den fiir den Cheiniker notwendigen grundlegenden Vor-
kenntnissen in der Matliematik: „iiber Z ahl, Mafs und
Gewicht" und verbreitet sich in klarer, knapper Form iiber 
„die drei Aggregatzustiindc", „iiber Veriinderung der Korper 
durcli dic Wiirmc und Tempcraturmcssungcn". Hecht geschickl 
und fafslich ist das nachste Kapitel: „M echanische Gas- 
theorie; lebendigc Kraft der Gasmolekiile; Bunsens Methodc", 
behandclt. Sodann gelit er niilicr auf „das Wescn der
stolTlichcn Veriinderung, auf die Griindgeaetze des chemischen 
Umsatzcs" cin und erklart in beredten Wortcn die iiltercn 
und neueren Anseliauungen iiber: „d ie  atomistisch-molekulare 
Tlieorie". Ilieran schliefst sich die „Ausfiilirung der
praktischcn Methoden zur Bestimmung des M olekulargewichts" 
mit den Apparaten von Bunsen, Victor Meyer und Beckmann, 
wahrend die iiltercn Methoden von Dumas, Gay Lussac und 
A. W. Ilofmann gar keine Erwiihnung finden; diese sind 
zwar heute nur noch w enig im Laboratorium gebriiuchlich, 
aber sie diirfen in einem chemischen Lelirbuche doch wolil 
nicht ganz iibergangen werden. Den Beschlufs der Einleituiig 
bilden eingehendere Betraclitungen iiber: „Riiumliche Gesetz- 
miifsigkeiten bei der chemischen Vercinigung gasfSrmigcr 
Elemente".

Der spezielle  T eil des Lchrbuchcs zcrfallt in die Ab- 
schnitte: M etalloide und M elalle. Vcrfasscr nimmt wic 
Oblicli zur praktisclien Untcrscheidung von Metallen und 
M ctalloidcn fiir M etallc den „m ctallischen Zusland" (holien 
Glanz u. s. w .) ais Norm an, wahrend ais M etalloide d ie- 
jenigen Grundstoffc anzusfehen sind, welche ein enlgcgen- 
gesetztes Vcrlialtcn zeigen. Neu und sinnrcich ist die liin - 
teilung der M etalloide in G Gruppen jc  nach den vom 
normalen metallischen Zustandc abweichenden Eigeiisehaftcn, 
welchc lelzteren sich in dem verschiedencn Vcrhalten der 
Atomc in MolekUle unter bestimmten Uiusliinden kcnnzeichnen, 
niimlich in Hauplgase, Edelgasc, Schwefelgruppe, Pliosphor- 
gruppe, Halogene und Kohlcnstollgruppe. Die Besclireibung 
jedes Einzelelem cnts geschieht in der W eise, dafs die 
Synonyma vorangestellt werden, dann folgt das Niihcre iiber 
Darstellung, Eigenschaften und cineselireingehendeSchildcrung  
Iiber chemische Technik und Expcrimente. In letzterer Hiń- 
ficlit scien besonders die Kapitel iiber Verfliissigung der 
Gasc, iiber Kiihlmaschinen, iiber Spektralanalyse, Photometrie, 
Akkuinulatoren u. a. m. liervorgchoben. Dadurch ist in 
tibersichtlicher W eise eine grofse F ulle von Materiał geboten, 
und die vielen ausgezeichnetcn Abbildungen im Texte nebst 
drei spezicll fiir das Werk mit grofser Schiirfc hergestellten 
Spektrentafcln tragen wcsentlich zur Erleichterung des Ver- 
stiindnisses bei. An die sehr ausfUhrlich und exakt be- 
schriebenen Mctalle rciht sich noch ein Kapitel an: „A ll- 
gemeines iiber Eigenschaften der Elcmente und ihrer Vcr- 
bindungen". llierin  setzen dic Ausfuhrungen: „Ueber
Zusammenhang zwischen Eigenschaflen und Atomgewichte 
der Grundstoffe", sow ie „Grofsenordnung der Atomc" alier-

dings ein fortgcschrittencrcs VerstShdnis in der Chemie voraus; 
die Abhandlung iiber „Elektrochemie" ist ganz im Sinne 
der heutigen Anschauung in Kiirze abgefafst. Dem Lelir- 
buche ist einc in langerLelirtliiitigkeit erprobte, sehr praktische 
Itechnungstafel beigefiigt; cin sorgfiiltig hergestelltcs, uber- 
sichtliches Saeli- und Namenregister- schliefst- das Werk ab.

Der Verfasser hat in hervorragendcr W eise sein im 
Yorworte angedeutetes Z iel errciclit. Durch gllickliche A n- 
ordnung des rcichcn StolTus sowie durch die ungemcin an- 
sprecliende Art und W eise der Schilderung, w ie dies nament- 
licli in dem interessanten Kapitel iiber Helium, Argon u. a. 
zu tage tritt, und endlich durch dic Kunst der frischen 
Belebung, die er durch Verkniipfung von Tlieorie und Praxis 
dem Ganzen einzuatmen verstanden hat, wird sich sein Lelir- 
buch der Anorganisclien Chemie selir schnell da einburgern, 
wo Vcrstandnis fiir dic neuern Anseliauungen in der Chemie 
erwartet werden darf. Es sei aufscr den Studierenden 
speziell denen wiirmstens cmpfohlen, welchcn, in Iluttcn- 
belrieben und anderen grofsindustriellen Laboratorien be- 
schiiftigt, Zeit und Gelegenheit felilt, sich mit den Errungen- 
schafteu der schnell vorwartsschreitendcn chemischen W issen- 
schaft und der Technik niilier vertraut zu machen; allen  
wird dies W erk von Erdmann eine reiclie Quelle yielseiliger  
Belelirung bieten. Dr. K a y s e r .

D e r  M a s c h in e n m e is te r ,  von Hacdcr .  Ein Iiandbuch 
in 3 Teilen fiir Monteure und Maschinenbauer. Selbst- 
verlag von Herm. H a e d e r  in Duisburg. Teil I.
2,50 rJŁ., Teil II. 2,50 -JC. Erschiencn sind der erstc 
und zweitc Teil, der dritte befindet sieli noch im 
Druck und folgt Ende des Jahres.

Die Hacderschen Werke crfreuen sich grofser Belicbtheit 
durch das reichhaltige Figurcnmaterial, das ' sie bringen, 
und durch dic knappe, aber ausreichcnde Form der bei- 
gegcbcnen Erliiuteruhgen. Auch die vorliegcnden beiden 
T eile zeichncn sieli liierdurch aus; sie  sind ganz fiir den 
Prakliker geschrieben und bchandeln die Ilerstellung und 
das Zusammenpasscn der einzelnen T eile  von Maschinen: 
besonders die Dampfmascliincn in der W crkstalt sowie dic 
Zusaminenstellung und dic Montierung der Maschinen.

Im ersten T eile sind einige Beispiclc und kurze Aus
fuhrungen aus der Mechanik vorausgeschickt. Es folgen 
dic einzelnen T eile  der Dampfmaschinc, deren Benennungen, 
die Reihenfolgo der Bearbeitung der von der Gicfserei 
oder von der Schmiede an die Wcrkstatt abgeliefertcn 
T eile , wobei die fiir dic Ilerstellung und den Betrieb 
besten Arbeitsweisen und Ausfuhrungen ofter den weniger  
guten und falschcn gegeniiber gestellt sind. Auch dic  
verschiedenen Mascliinengattungcu sind kurz bchandclt.

Noch reichlialtigcr ist der zweite T eil, der sich mit 
der Montierung von Maschinenanlagen beschiiftigt, und der 
zuniichst die verscliiedenen Kesselarten und ihre richtige 
Aufstellung und Inbetriebsetzung bcschreibl, sowie eingehend  
dic in der Praxis oft oberflachlich behandclte, aber sehr 
wiclitigc Anordnung und den Zusammenbau der Ilohr- 
leitung fiir Dampfanlagen wiedergiebt. Es folgen dic 
Spcisevorrichtungen etc. FUr dic Blonticrung der Dainpf- 
maschinen sind dic richtige Auslotung und Ausrichtung, 
dic Fundamentierung, die Untcrstampfung oder die Unter- 
giefsung der mit dem Fundamcnte zu verbindenden T eile  
bchandelt und vicle gute und praktische W inkę gegeben. 
Eine eingehende Bcliandlung ist auch den Transmissionen 
und den bei ihnen vorkomtienden Uebertragungsarten m it
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Rucksicht auf die Montierurg und den Betrieb zuteil 
geworden. Der zw eite T eil schliefst mit der AnfDhrung 
der Wasserriider und Turbinen in ihren verscliiedenen  
Pormen und der Yerschiedenen Rohrleitungcn und deren 
Montierung.

Das Handbuch diirfte allen Werkmcistern und Monteuren 
willkommen sein, wenn auch nicht ausgeschlossen ist, dafs 
niancher erfahrene und selbstilndige Meister und Monteur 
nicht genau die im Buclie angegebęnc Arbeitsmethode 
befolgen w ird; auch fiir Grubenbeamte, dic sich iiber die 
richtige Aufstellung und den Betrieb ihrer Maschincn 
orientieren wollen, ist das Buch eine gute und zw cck- 
miifsige Htilfe.

Moyers historiach-geographischer Kalender. Ein
Unternehraen, das sich die Zuneigung weitester Kreise im 
Fluge erwarb, ist Meyers historiscli-geographischcr Knlender. 
Mit Iiber 600 Landschafts- und Stiidteansichteu, Architektur- 
bildern, PortrSts, Autographen, MUnzeu- und Wappen- 
bildern etc. Ais Abreifskalender eingcrichtet. Preis 2 *41. 
(Leipzig und Wicn, Verlag des Bibliographischen Instituts.)
—  Es ist eigentlich ubcrflUssig, etwas weiteres zur Empfehlung 
des soeben erschienenen dritten Jahrgangs 1899 zusagen,  
der,  ausgcstattet mit den eigenartigen Vorzugen dieses 
Kalendcrs, die Erwartung an die gewolmte Fiille des Ge- 
botencn womoglich UbertrilTt. Neben den yorzuglichen 
Merianschen Architektur- und Stiidtebildern sind es Ab
bildungen mannigfachstcr Art, dic durch bunten Wechsel 
immer neuen Reiz, stets neue interessante Anregung er- 
wecken. Es ist hier besonders der zalilreiclien autlientischen 
Portrats geschichtlich ber ii hm ter Personen, hervorragender 
Dichter und Denker, Naturforscher, Reisender u. a. m. 
Erwiihnung zu tliun. — Der textliolie Teil verzeichnet 
unter den Tagesnotizen sorgfaltig die wichtiasten Ereignissc 
bis zur jiingsten Vergangenheit. Der ^Festkalender" des 
Meyerschen Kalenders registriert neben den Heiligennamen 
alle weltliclien und kirchlichen Festtage, und zwar von 
letzteren nicht altein die der evangelischen und romisch- 
katholischen Kirche, sondern auch die wichtigeren der 
griechisch-katholisclien Kirche, der Juden undMohammedaner. 
Ersiclulich sind ferner aus jedem  Tagesblatt die Zeitcn des 
Auf- und Unterganges von Sonne und Mond, das Bild 
der Mondphase und der Hinweis auf wichtige Ereignissc 
am Sternenhimmel, wahrend am ersten eines jeden Monats 
eine Ucbersicht der Planetcnerscheinungen gegeben wird.

P e r s  o n a 1 i e ii.
Oberberghauptmann a. D. Dr. Serio f .

Am 14. d. M. verschied an den Fulgen eines Schlag- 
anfalles der Oberberghauptmann und Ministerialdirektor a. D. 
Dr. S e r i o  zu Charlottenburg in seinem 75. Lebcnsjahre.

Albert Ludwig Serio wurde am 14. Februar 1824 zu 
Crossen a. O. geboren, am 1. Oktober 1851 wurde er 
Salinenfaktor und Mitglied des Salzamts iii Konigsborn bei 
Unna, am 8. Miirz 1856 Bergassessor und Hiilfsarbeiter im 
Ministerium fiir Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten, 
am 1. November 1856 Bergmeister und Mitglied des Berg- 
amts zu Bochum und am 1. Januar 1858 Oberbergrat und 
Mitglied des Oberbergamts zu Dortmund. Am 1. Februar 
1861 wurde er zum Direktor des Bergamts in Saarbrucken 
und bald darauf zum Vorsitzenden der dort neu gebildeten 
Bergwerksdireklion ernannt. Am 1. April 1865 wurde er

111 das Ministerium fur Haudel, Gewerbe und OfTcntliclie' 
Arbeiten und am 1. September 1866 kommissarisch zum- 
Direktor des Oberbergamts in Breslau berufen. Am 1. April 
1867 wurde er zum Berghauptmann und Direktor des 
Oberbergamts in Breslau ernannt und am 1. Juli 1878 
trat er ais Oberberghauptmann und Direktor der Abteilung. 
fur das Berg-, Hutten- und Salinenwcsen im Ministerium 
fiir Handel, Gewerbe und o.ffentliche Arbeiten an die Spitze 
der preufsischen Bergverwaltung. Von 1879 bis 1882 
vertrat cr ais Mitglied der freikonservativen Fraktion den 
Wahlkreis Beuthen-Kattowitz-Zabrze im Abgeordnetenhause 
und von 1882 bis 1885 den Wahlkreis SaarbrUcken- 
Ottwciler-St. Wendel. Von seinen scliriftstellerisclien.Arbeiten 
ist am beknnntesten die „Bergbaukundc", die 1868 in 
erster Auflage erschien. Seine . ausgezcichueten Verdienste 
brachten ilun zahlreiche Anerkennungen cin, aufser Yer
schiedenen Oiden fremder Staaten —  u. a. war er Ritter 
der franzosischen Ehrenlegion — besafs er den Rolen Adler- 
orden 2. Klasse mit dem Stern; auch war er Ehrendoktor 
der Breslauer Universitiit. Ara 1. Dezember 1884 schicd 
er wegen andauernder Kriinklichkeit nus dem Staatsdicnste. 
Obwolil korperlicli schwer leidend, hat er mit reger geistiger 
Frische auch dann noch lebhaften Anteil an allen fiir den 
Bergbau bedeutungsvollen Vorgiingen genommen. Ueberall 
eifreute er sieli der grofsten Achtung und Liebe und die 
mannigfachen Beweise inniger Anhiiiiglichkeit, die ilini 
wiihrend seiner langen Leidenszeit seitens seiner fiuhercn 
Beamlen zu teil wurden, legen Zeugnis ab von dem guleu 
Verhaltnis, in dem er zu ilinen gestanden. Mit ilun ist 
einer der hervorragendsten deutschen Bergleute dahin- 
gegangen.

Der Yerein fUr die bergbaulichen Interessen im Ober- 
bergamtsbezirk Dortmund hat seiner Teilnahmc an dem Hin- 
sclieiden des hochvcrdienten Manncs durch folgendes, an 
die Hinterbliebenen gerichtete Telegramm Ausdruck gegeben:

„Beim Hinscheiden des um die ganze preufsische 
Bcrgwerksindustrie hochverdienten Oberbcrghauptmanns und 
Mini^terialdirektors Serio bringt namens des niederrheinisch- 
westfi.lischen Bezirks herzliche und tiefe Trauer zum Aus
druck der

Verein fur die bcrgbaulichcn Interessen 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund.

J e n k e ,  K r a b l e r ,  E r d m a n n ,  Enge l .  “

Die Bergreferendare Daub und Mies aus dem Ober
bergamtsbezirk Bonn, von V e l s e n  aus dem Oberbergamts
bezirk Dortmund und E r d m a n n  aus dem Oberbergamts
bezirk Halle haben am 12. November die Assessorprufung 
bestanden.

Der vom Generaltag der Mansfeldschen Kupferschiefer 
bauenden Gewerkschaft zum Oberberg und H Uttendirektor  

erwiihlte Geh. Regierungsrat Dr. F u h r m a n n  zu Berlin 
w ir d ,  w i e  der ^Bergmannsfreund" bcrichtet, sein neues Anit 
voraussichtlich am 1. Januar 1899 antreten.

Aus Anlafs der Einwcihung der neuen RheinbrUcke in 
Diisseldorf ist dcm Kommerzienrat 11. L u e g  in Dusseldorf 
der Charakter ais Geheimer Kommerzienrat und dem 
Kommerzienrat Franz H a n i e l  zu Dusseldorf der Rote 
Adlerorden IV. Klasse verlielien.

Dem K. K. osterreichischen Bergrat a. D. J i c i n s k j ^  
zu Prag ist der Rote Adlerorden IV. Klasse und dem 
Grofsherzogl. hessischen Oberbergrat T e c k l e n b u r g  zu 
Darmstadt der Kronenorden III. Klasse verlichcn worden


