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Bas Abtcufen von ScbacJiten mit cinei’ neuen 
Abteuf-, Forder- und Ileljeeinrichtiuig.

Yori Bergdirektor Friedrich G erb er  
CHlerzu Tafel VIII.}

Bcim Abtcufcn von Schiichton wurdc bisher znmcist 
(ler gowiilinliclic Kiibo], die Tonnc odcr ein der Tonnc 
nachgebildeter an Ketten und Hakcn aufgebangtcr Kasten 
beniitzt, wclche entwcder obne jcde Fiibrung am Seil 
frei hangend oder an einem gefiibrtcn Scblittcn ange- 
bracbt waren. — Im Scbacbtticfstcn konntcn Kubel, 
Tonne und Kasten an jede Stelle des Scbachtąuer- 
scbnittes beliebig gebracht und gclullt werden. An 
der Hangebank wurde die Entlcerung entwcder dureb 
Hcrauszieben von Kubel und Tonne iiber den Schacht- 
rand bewirkt, odcr es wurde unter Tonne und Kasten 
ein Unterwagen gefahren, und das volle Gefafs vom Seil 
abgelost auf den Uuterwagen geladen, ein daneben 
stehendes leeres Gefafs an das Seil gekuppclt, um nach 
Wegfahren des Unterwagens wieder in den Schacht ein- 
gebiingt zu werden.

Nur Schiichte von grofsem Querscbnitt wurden direkt 
roit dcm am Fordergestell stebenden Fordenragen abgc- 
teuft. Letzteres auch nur dann, wenn das W eitcrteulen

eines sebon im Bctrieb stebenden cingericbteten Scbachtes 
Aufgabe war.

Die Nacbteile all’ dieser Abteuf-, Forder- und Ilebe- 
cinriclitungen sind bekannt. Icb will an cinige der- 
selben hier kurz crinnern.

Der Ktibel wird zumeist nur lose am Seil hangend 
vcrwendct. Dcrselbe wird fast nie gefiihrt und nic mit 
eincr Fangyorrichtung ausgeriistct. — An der Ilangc- 
bank wird er fast immer iiber den Schachtrand beraus- 
gezogen, entleert, wobei es ebenso wic bei der Tonne 
haufig Yorkommt, dafs sclbe bcim Anbeben oder beim 
Einlasscn im Schacbt sebwingen und an den Scbacht- 
ausbau scblagen. Oft fallen von diesen Genifscn Berge 
auf die unten arbeitende Mannschaft. — Bcim Ileraus- 
beben der Kiibel und Tonnc iiber Schachtrand ist der 
Arbeiter stets in Gefahr, er Ycrliert das Gleichgcwicht 
und stiirzt in den Schacht.

Bei Tonne und Kasten, dic mit Unterwagen abgc- 
zogen werden, ist das Schwingcn im Schacht ebenso 
stark, wie vorher erwahnt, und dic Mannschaft im 
Schacht ist ebenso gefahrdet, nur die Mannschaft iiber 
Tage ist durch das Untcrfahren auf der Hangebank 
besser gescliiitzt. Dagegen sind fur die Unterwagen 
komplizierte Aufsatzvorrichtungen nijtig, und falls sclbe 
nicht zwangsWeise schliefsen, kommt cs vor, dafs 
der ganze Unterwagen mit samt der leeren zum Wechseln 
vorbereiteten Tonne in den Schacbt stiirzt.

Das Aufsetzen von Tonne oder Kasten auf den 
Unterwagen, das Abhangcn derselben vom Seil und 
Wiederanhangen an daselbc ist zeitraubend, liistig und 
nicht ohne Gefahr.

Das Einhiingen von Zimmcrungs-, Manier- und 
sonstiger Materialion, sowie das Fabrcn der Mannschaft in 
der Tonne war stets mit Schwicrigkeiten und Gefahren 
verbunden. Besondcrs das Ausladen von Materialien, 
weil selbe nicht ausgcschiittet, sondern herausgereiclit 
werden mufsten, war umstandlich und zeitraubend.

Diese yielen Nacbteile der bisherigen Abteuf-, Forder- 
und Hebeeinrichtungen bewogen mich, im Verein mit 
dem mir jahrelang zugcteilt gewesenen, seitlier leider 
zu friih verstorbenen Bergingenietir Panzl, eine Ein- 
richtung zu konstruieren, welche geeignet erschcint, all’ 
diese Nacbteile griindlich zu beseitigen, und welche 
nebstbei auch fiir die beim Abteufen beschaftigte Mann
schaft die groJfete Sichcrheit bietet.

Die Vorrichtung ist (siehe Fig. 1—3) in Kurze be- 
sebrieben die folgende.

Am Fordergeriist ist in entśprechender Lage unter 
dem in der boheren Stellung befindliclien Kipper a eine 
Austraggouse i angeordnet, welche, mittelst Drehzapfen k
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gelagcrt, umgeklappt werden kann. Die Gosse bewegt 
sich in der Schwerlinie, sio ist also derart ausbalanciert, 
dals sie sich schrag stellt und iibcr dic Schachtoffnung 
hineinragt, dafs aber cin leichter Druck gcnilgt, um sie 
vertikal zu stcllen und den Kiibel a an ihr vorbei- 
zulaasen.

In der Ruhelagc stiitzt sieli das am oberen Rand 
der Gosse angenietetc U-Eisen I an die Spurlatten s; 
in diescr Lago dient nun die Gosso i auch ais Aufsatz- 
Yorriehtung fiir den Kubel, wclelicr mit dcm Rahmcn d 
auf der Gosse aufsitzt.

Der mit dem zu fordcrndcn Materiał gcfullte, in 
seincr hochsten Lago befindliche Kiibel wird, wic bei 
d^n Drahtseilbahnwagen, nach Zuriickschlagen der beiden 
Klammern h, gekippt. — Das Materiał gelangt nach 
dem Kippen iibcr die Gosse in eincn aufscrhalb der 
Schachtoffnung seitwarts stehenden Wagen, zur Fort- 
fiihrung nach derllalde. Wasscr gelangt in einer aufeer- 
halb des Schachtes gezogcncn Rinne zum Ablauf.

Der Kiibel a ist gleichfalls in der Schwerlinie in 
2 Zapfen und Lager gehangt, cin leichter Druck mit 
der Iland geniigt, um denselben wicder aufzustellen. 
Die Klammern werden eingelegt. Das Gclafs wird an- 
gchobcn, die Gosse wird in senkrechte Stellung gebracht, 
hierdurch wird der ganzc Schachtąuersehnitt frei und 
das Gefafs wird nun, entweder lccr oder mit Materiał 
odcr mit Mannschaft bcladen, wiedcr in den Schacht 
herabgclasscn.

Das Aufsetzcn, Entlecren und Anheben des Kiibels, 
sowie das Bewegen der Gosse dauert nur wenigc 
Sekunden. Bei etwas geiibter Mannschaft konnen alle 
Ilandgriffe in 5 Sekunden gemacht scin. Das Ausleeren 
von in den Schacht eingelassenem Materiał erfordert 
gleichfalls nur cin Riicklegen der Klammern und Um- 
kippen des Kiibels, was in 3 Sekunden geschchen ist.

Sobald das Fórdergefafs die Gosse passiert hat, 
klappt lctztere in ihrc Ruhelagc zuriick, in welcher die- 
selbe so lange vcrliarrt, bis das wieder gehobene Forder- 
gefafs die Gosse fiir cinen Moment zuriickschlagt. — 
Sowie das Kippgcfiifs iiberhoben ist, fallt dic Gosse 
wieder zuriick, worauf crsteres aufgesetzt, gekippt und 
entleert wird. So wiederholt sich der Vorgang bei 
jedem Anfzug.

Jedc der beiden Forderabteilungen ist in gleichcr 
Weise mit Kippgcfafc und Kippgosse ausgestattet.

Wichtig ist nocli, dafs das Fordcrgefafs, d. i. der 
Kiibel a, durch einen Anschlagwinkel o gehindert wird, 
nach ruckwiirts zu kippen und dadurch selbst bei grofstcr 
Fordergeschwindigkeit die beiin Abteufen beschaftigte 
Mannschaft nicht gefiihrdet wird. Wie aus der Zeichnung 
ersichtlich ist, erfolgt das Entlecren und Kippen des 
Fordergcfafecs in entsprechender Hohe iibcr dem Tag- 
kranz, bezw. wenń auf einem Fiillort entleert werden 
soli, iibcr der Fiillortssohle, und ist der Schacht am 
Tagkranz bezw. am Fiillort, wo die Arbeiter mit der

Bedienung der Anlage beschaftigt sind, vollkommen ab- 
geschlosscn, sodafs daselbst kcin Unfall stattfindcn kann.

Das unfer dem Kippkiibel quer iiber dic Fiihrungs- 
winkel des Gcstells angenietete U-Eisen p dient ais 
Schutz gegen Beschiidigung des Kiibels beim Aufsetzen 
auf der Sobie des Schachttiefsten und gleichzeitig ais 
Triigcr zum Einhiingen des Schachtholzes. Letzteres 
wird mittclst Klammcr und Kctte an das U-Eisen gehangt 
und bei der Verzimmerung mit der Fordcrmaschinc 
bewegt.

Die Vorrichtung ist leiclit mit einer sichcren Fang- 
Yorrichtung zu versehen und deshalb auch zurMannschafts- 
fahrung zu benutzen.

Dic Form des Kippkiibcls kann wic immer gebaut 
sein. Der Kippkiibel ist leicht aus den Lagern heraus- 
zuheben und durch eincn neuen zu ersetzen.

Im Schachttiefsten ist cs am zweckmafsigsten, dic 
Yorrichtungen in der Schachtmitte zu haben und nur 
so grofs zu nehmen, dafs sclbc, wenn nicht andere 
Griinde dagegen sprechcn, in den Schachtcinbruch vcr- 
senkt werden.

Bei ycrschicdcnen Schachtprofilen wird daher der 
Einbau abweichchd scin. Fig. 4 — 7 geben dic An- 
ordnung der Abtcufkiibol im rechteckigcn und runden 
Schachtqucrschnitt. Die giinstigstc Stellung dersclben 
betreffs Einladen des Ilaufwerks und Ausladen einge- 
hangten Materials ist dann errcicht, wenn die Forder
abteilungen des Schachtes in der Mittc liegen. Zum 
Einladen des Ilaufwerks ist nur cin geringes Hcbcn, 
wenn die Kubel im Einbruch stehen, nur cin Ein- 
schaufeln dessclben notig. Beim Wasserziehen fiillen 
sich die Kiibel von selbst dadurch, dafs man sie unter 
Wasser taucht.

Wo eine scitlichc Bewegung der Kippkiibel im 
Schachttiefsten erwiinscht ist, wird die steife Winkeleisen- 
fuhrung bei x y unterbrochen und der obere Gestellteil 
mit dem unteren durch Drahtseil verbunden. In dem 
Fali sind nur die unteren Fiihrungswinkel seitlich aus- 
zubiegen und ist dic letztc Fiihrungslatte zuzuspitzen.

Am besten wiirden natiirlich dic Vorteile der Vor- 
richtung beim Abteufen neuer Schachtc zur Gcltung 
kommen, insbesonderc dort, wo dereń Grofse, die beliebig 
genommen werden kann, den ortlichen Verhaltnissen 
angepafst wird.

Aber auch in Betricb stehende Schachte konnen 
durch diesc Vorrichtung leicht wciter geteuft werden, 
ohne dafs der Betrieb der Schachtc deshalb eingestellt 
werden mufs, oder auch nur wesentlich leidet.

Die Vorrichtung wird einfach entweder ais Fort- 
setzung der Forderschale unter den beiden Forderschalen 
ausgebildet odcr mittclst Seilflaschenzug, eigenen Seil- 
rollen, wie in Fig. S —10 angcbracht, und bei allcn 
Forderungen stets mitgeschleppt. Da selbe iiufserst leicht 
gebaut werden kann und am Seil hiingend wenig leidet, 
auch auf der zweiten Scite ansgeglichen ist, hat dic
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Maschinc nur das Gewiclit der Abteuf-Ladung melir zu 
leisten. — Die Forderschale wird cntwedcr mit der 
Abteufvorrichtung gelioben und gesenkt, odcr bleibt 
immer auf ein Fiillort eingestcllt, die Abteufvorrichtung 
wird dagegen mit Zunalime der Schachtteufc durch 
Nachlassen der Seile m n stets auf das Schachttiefste 
gebracht.

Die Arbeit wird dann in naclibeschriebener Weise 
verricbtet. — Wahrend des Aufschiebens eines Forder- 
wagens von der Fiillortsohle auf die Forderschale wird 
der Kippkubel im Schaclittiefsten gefiillt. Der zweite 
Kippkubel befindet sieli zu der Zeit unter der Hange- 
bank. Ist Scliale beschickt und Kubel gefiillt, werden 
beide angehoben und zum Entleeren des Kippkiibels in 
die ober Fiillortsohle angebrachtc Gosse einige Sekunden 
Pause gemacht. Der Kippkubel wird in einen bereit 
gelialtenen Ilund entleert, riickgelegt und das Treiben 
geht weiter. Mittlerweile kommt die zweite Forder
schale zum Fiillort und der zweite Kippkubel ins Schacht
tiefste, worauf dieselbe Arbeit bcginnt.

Die aus dem Abteufen gewonncnen Berge werden 
auf dem Fiillort zum Versatz yerwendet oder mehrere 
Kiibelladungen in einen Forderwagen geladen zu Tage, 
das Wasser durch Rinnen zur Pumpe gegeben. Die 
Gossen sind sowohl am Fiillort wie auf der Hiingcbank 
so hoch angebracht, dalś ein Forderwagen unter den- 
selben hinweg beąuem auf die Schale gehoben werden 
kann. —

Das Nachziehen der Fiihrungen im Abteufen ist 
einfach. Es werden entweder an die definitive Schacht- 
iuhrung meterlange provisorische in Ilaken hangende 
Fiihrungen so lange nachgehangt, bis wieder ein Teil 
des abgeteuften Schachtes definitiv ausgebaut wird, 
worauf dann das Nachhiingen von neuem beginnt, oder 
es werden die Winkcleisenfiilirungen (eventuell Seil- 
verbindungen) so lang gemacht, dafs der Obcrteil der 
Vorrichtung immer definitiv geiuhrt bleibt.

Beim Einhiingcn schwerer Werksteine in den Schacht 
werden zum beąuemen Ausladen dcrselben Pfosten zwischen 
Schachtuhn und U-Eisen (p, Fig. 1) so eingelegt, dafs 
der Kippkubel, mit dcm Werkstein umgekippt, den Werk- 
stein auf den Pfosten giebt, auf welchem der Stein nach 
beliebiger Richtung geschoben werden kann.

Die Yorrichtung ermogliclit ganz besonders vorteił- 
haft ein Ausladen aller eingebrachten Gegenstande an 
jeder beliebigen Stelle in jeder Hohe des Schachtes durch 
einfaches Umkippen und ohne Gelahrdung der unten- 
stehenden Mannschaft. Sollen es die Verlialtnisse be- 
dingen, dals der Kiibel nur Berge fórdert, dann kann 
derselbe auch ohne Kippung in der Form statt wie 
Fig- 11, nach Fig. 12 mit einer Rutschflache und Klapp- 
thiire gebaut werden. Fiir dic im Schacht arbeitende 
Mannschaft ist das Oeffnen der Klappthure gefahrlicher 
als die vollkommen geschlossene rundę Form (Fig. 11)- 
Soli sehr viel Wasser gezogen werden, dann kann der

Kiibel auch wie Fig 13 mit Vcntil und Schnauze aus- 
geriistet werden

Ich glaube damit die alten Nachteile der Kiibel- 
und Tonnenforderung beim Schachtabteufen fiir immer 
beseitigt und durch eine einfache in jedem Fali und in 
jeder Grofse anwendbare billige und dauerhafte, zweck- 
miifsigc Einrichtung ersetzt zu haben.

Die Vorrichtung strebt an: Moglichst ununterbrochenen 
Arbeitsfortgang beim Abteufen bezw. Fordem des ge- 
wonnenen Materials und Wassers, rasches, wenig an- 
strengendes und vollkommen gefahrloses Be- und Ent- 
laden desselben, sowie der eingehiingten Materialien, weil 
kein Gefafewechscl vorzunehmen ist, infolgedessen grofse 
Leistungsfahigkeit, die bei geringem Zeitaufwand einen 
raschen Fortgang der Abteufarbeiten crnioglicht.

Die Betriebssicherheit beim Abteufen ist durch 
Vermeidung jeder Gefahr fur die hierbei beschaftigten 
Arbeiter erhiiht und der Mannschaft selbst ist eine 
rasche und sichere Befahrung des Schachtes auf dieser 
Yorrichtung ermogliclit wrorden.

Der Aufwand der Arbcitskrafte wurde vermindert, 
wodurch die Ko3ten der Abteufarbeiten sich wesentlich 
niedriger stellen.

Bis jetzt wurden zwei Schachte, der eine auf 200 m, 
der andere auf 300 m Teufe ausschliefslich mit dieser 
Abtouf-Fordereinrichtung niedergebracht. Ein dritter ist 
gegenwartig im Teufen. Die Einrichtung ist daher 
praktisch erprobt. Bci den beiden p.rsten Abteufen ist 
eine Leistungserhohung von 50 —60 pCt. bcwiesen. 
Ganz glciche Schachte von ca. 20 m2 Profil wurden 
friiher durch je 4 Mann in aehtstiindiger Schicht auf
15 m per Monat niedergebracht und fertig ausgebaut. 
Mit der neuen Abteuf-Fordereinrichtung wfurden 25 m 
per Monat erreicht. Bei den friiheren Abteufen war 
Tonnenforderung mit Unterwragen in Verwendung, die 
Schachte wurden stets definitiv ausgebaut und mit 
definitiven Fiihrungen vcrsehen.

Bei beiden Schachten ist dic ganze Abteufzeit hin- 
durch nicht der geringste Unfall vorgekommcn, was friiher 
trotz aller Vorsicht nicht zu vermeiden war.

Aufser in anderer Form zum Heben von Materialien 
iiber Tage, zum Beladen von Waggons und Tender etc. 
bietet diese Fordereinrichtung noch besondere Vorteile 
allen Bergbauen, welche nicht auf Gestellfordcrung ein- 
gerichtet sind, zur raschen, leichten und gefahrlosen 
Bewaltigung der Schaclitfórderung ais Ersatz fiir die 
Tonne, besonders dort, wo letztere noch nicht selbst- 
thatig kippbar eingerichtet ist. Insbesondere ist die3 
von Wert fiir grofsere Erzforderungen, besonders bei 
Eisenerz.

Die Einrichtung wurde mir patentiert und hat das 
allein ige Ausfiihrungsrecht die M aschinenfabrik Bolzano, 
Tedesco & Comp. in Schlan iibernommen.

Salgó Tarjan, 27. Miirz 1896.
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Protokoll iiber die arn 18. und 19. NoYember 1895 
zu Berlin abgehaltene Konferenz iiber das Projekt 

betreffend die 
Erbauung eines Rhein -Weser - Elbe - Kanals.
Im Nachstehenden beginnen wir mit der Bekanntgabe 

des amtlicheu Protokolls iiber die Ende vorigen Jahres in 
Berlin stattgehabte Konferenz betr. die Erbauung eines 
Rhein-Weser-Elbe-Kanals. Das Protokoll ist in 6 Abschnitte 
gegliedert, welche behandeln:

I. Den Kanalbau a) in finanzieller Beziehung;
b) in Riicksicht auf die Speisung.

H. Sicherung des Kanals gegen Bergwerks-Einbriiche.
III. Einflufs des Kanalbaues auf die Laudeskultur-Interessen.
IV, Linienftihrung des Kanals.
V. Beteiligung der Interessenten an den Bau- und Unter- 

haltungskosten des projektierten Kanals.
VI. Frage der wirtschaftlichen Bedeutung des Rhein- 

Weser-Elbe-Kanals.
Den heut erscheinenden Abschnitten I  bis III werden 

Fortsetzung und Schlufs in den beiden nachsten Nummern 
folgen.

B e r l i n ,  18. Nov. 1895.
Anwesend:

Seine Excellenz Herr Staatsminister und Minister der 
oflentlichen Arbeiten T h i e l  en ,

Seine Excellenz Uerr Ministerialdireklor, Wirkliclier 
Gelieimer Rat S c h u l t z ;  

ais Kommissare des Herm Minister der offentlichen Arbeiten 
die Herren

Geli. Ober-Regierungsrat S c h w e c k e n d i e c k ,
Geh. Ober-Baurat Dr c s e l ,
Geli. Regierungsrat S t i e g e r ,
Regierungsrat Cons b r uo l i ;  

ais Kommissar des Herm Finanzministers 
Herr Geh. Finanzrat D o m b o i s ;  

ais Kommissare des Herrn Ministers fur Handel und Gewerbe 
die Herren

Geh. Ober-Regierungsrat v. d. H ag en ,
Geh. Bergrat v o n  A mmo n ,
Oberbergrat Dr. F u h r m a n n ;  

ais Kommissar des Herrn Ministers fur Landwirtschaft, 
Domiinen und Forsten

Herr Geh. Ober-Regierungsrat Ho l i e ;  
ferner ais Vertranensinanncr der Provinz Saclisen die Herren 

Landeshauptmann Graf v. W i n i z i n  ge r o d e  aus 
Merseburg,

Landrat v. d. S c l i u l e n b u r g  -  B e e t z e n d o r f  aus 
Salzwedel; aufserdem 

Herr Biirgermeister F i s c h e r  aus Magdeburg; 
ais Verlrauensmanncr der Provinz IIannover die Herren

Oberbiirgermeister a D., Geh. Regierungsrat L a u e n -  
s t e i n  aus Liineburg,

Schatzrat L i c h t e n b e r g  aus Hannover, 
Oberburgermeister S t r u c k m a n n  aus Hildesheim, 
Oberbiirgermeister Mi ) l i mami  aus Osnabriick, 
Landrat, Kammerlierr v. P e s t e l  aus Melle,
Senator, Baurat W a l l  b r e c h t  aus Hannover,
Senator H o l t e r m a n n  aus Stade,
Biirgermeister S c h w i e n i n g  aus Auricli,
Gutsbesitzer H a a r s t r i c h  aus Evern,
Hofbesitzer G r e r e m e y e r  aus Ilesepe,
Hofbsitzer M a h l s t e d t  aus Lesum;

ais Vertrauensinanner der Provinz Westfalen die Herren
Landeshauptmann, Geh. O ber-R egierungsrat O v e r -  

weg  aus Munster,
Landrat, Kammerlierr Freiherr v. L a n d  s b e r g  aus 

Drenstcinfurt,
Stadtrat K l e i n e  aus Dortmund,
Oberburgermeister P r e n t z e l  aus Hagen, aufserdem 
Oberburgermeister Hal in aus Bochum; 

ais Vertrauensmiinner der Rheinprovinz die Herren
Landesdirektor, Geh. Ober-Regierungsrat Dr. K l e i n  

aus Dusseldorf,
Landrat a. D. J a n s s e n  aus Burtscheid, 
Oberburgermeister Z w e i g c r t  aus Essen, 
Kommerzienrat L u e g  aus Oberhausen, aufserdem 
Oberbiirgermeister F l u t h g r a f  aus Wesel; 

ferner waren zugezogen die Herren
Wasserbauinspektor P r i i s ma n n  aus Munster i. W., 
Wasserbauinspektor S y m p h e r  aus Munster i W., 
Kammergerichts - Referendar Dr. S c l i u m a c h c r  ais 

Protokollfiihrer.
In Yerfolg der Einladung der Herren Minister fur 

Handel und Gewerbe, der Finanzen, der oflentlichen Ar
beiten und fiir Landwirtschaft vom 18. Oktober 1895 waren 
die vorstehend Verzeichncten hier lieute zusammengetreten 
zur Beratung iiber die allgemeine -wirtschaftliche Bedeutung 
des Rhein-Weser-Elbe-Kanals, seine Linienfiihrung und die 
Beteiligung der Interessenten an den Baukosten.

Der Herr Minister der oflentlichen Arbeiten begrlifstc 
bei Eroffnung der Konferenz die Yersammiung und schlug 
vor, die Erorterung iiber die allgemeine wirtschaftliche Be
deutung des Kanals an den Schlufs der Verhandlung zu 
stellen, womit die Yersammiung einverstanden war.

Auf Aufforderung des Herrn Ministers gab alsdann der 
Ilerr Geh. Ober-Regierungsrat S c h w e c k e n d i e c k  einen 
Ueberblick iiber den projektierten Kanalbau insbesondere in 
f i n a n z i e l l e r  B e z i e h u n g .

Durch den Dortinund-Ems-Kanal —  so fiihrte er im 
wesentlichen aus —  zerfiillt die geplante Kanalvcrbindung 
zwischcn dem llhein, der Weser und der Elbe in zwei 
ungleiche, getrennte Teile. Fiir den westlichen Teil — die 
Vcrbindung des Dortmund-Ems-Kanals mit dem Rheine — 
liegen bekanntlich verschiedene Projekte vor. Die slid- 
lichste von diesen projektierten Kanallinien, die S ii d - 
e m s c h e r l i n i e ,  die in ihrem Verlaufe seit der Gesetzes- 
vorlage vor zwei Jahren wegen Terrainschwierigkeiten 
einige Abiinderungen erfahren hat, erstreckt sich in der 
Hauptlinie von Herne iiber Altenessen nach Neuenkamp in 
einer Liinge von 44 km; sie ist in der Hauptlinie auf 
45 250 000 J i .  und einschliefslich der auf 2Vz Millionen 
Mark angenommenen Speisung des Kanals durch den Ruhr- 
zubringer von Langschede auf 47 750 000 ~>fl. yeranschlagt 
worden. Dazu kommen die Kosten fiir die notwendigen 
Zwcigkaniile nach Mulheim (3 090 000 Ruhrort
(3 740 000 ^ 0 ,  Essen (3 950 000 ^ . ) ,  und Bochum 
(1 510 000 im Gesamtbetrage von 12 290 000 
sowie fiir den 36,7 km langen Zweigkanal Hamm— Datteln 
in Holie von 10 090 000 was zusammen die Summo 
von 70 130 000 JL ergiebt. Hierbei darf jedoch nicht 
vergessen werden, dafs noch eine Erhohung dieser Summę 
durch das von Jalir zu Jah r erfolgende Anwachsen der 
Grunderwerbskosten eintreten kann.

Der Siidemscherlinie steht ais nordlichste Linie die von 
Yinnum iiber Dorsten nach Wesel in einer Liinge von
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64 km yerlaufende L i p p e l i n i e  gegeniibcr, fur die eben- 
falls Spcisung durch einen Ruhrzubringer von Langschede 
vorgesehen ist; einscliliefslich der Spcisung, doch oline 
Zweigkanale ist sie auf 31 460 000  <JL veransclilagt worden. 
Dazu tritt aucli ltier der Zweigkanal Hamm — Datteln, was 
die Gesamtkosten auf 41 550 000 dC. erlioht. Sofern noch 
die Stichknniile Herne-Essen (21 ,5  km, veranschlagt auf 
21 750 000 JC) und nacłi Bochum (1 ,6  km, verauschlagt 
auf 1 510 000 dfc) gebaut werden solltcn, wiirde sieli der 
gesamte Kostenbedarf auf rund 65 Millionen stellen.

Die zwischen diesen bcidcn Linien projcktierte E m s c h e r -  
t h a l l i n i e  verliiuft von Hcrnc iiber Oberhausen nach Neuen- 
kamp (41 km) und ist einschliefslieh Speisung und Ab- 
zweigung nach Miilheim, Ruhrort und llamm in der 
Hauptlinie auf 54 530  000  und mit den Stichkaniilen 
nach Berge-Borbeck und Bochum auf 62 530 000 tJL ver- 
anschlagt worden. Tritt an die Stelle der beiden Sticli- 
kaniile nach Borbeck und Bochum ein liingerer Zweigkanal 
von Herne nach Essen mit Sticlikanal nach Bochum, so 
belaufen sich die Kosten auf 77 790  0 0 0 ^ .

Bei dem ostlichen Teile des durcligehenden Kanalzuges, 
dem eigentlichen M i t t e l l a n d k a n a l ,  der in Bevergern 
an den Dortmund-Ems-Kanal anscliliefst, ist cine sehr viel 
weiiergeliende Uebereinstinunung beziiglich der Linienfiihrung 
des Kanals bereits erziclt worden. Die anfangs geplante 
hochliegende Linie des sogcnannten Messerschmidtschen 
Projekts darf ais fast allgemein aufgegebcn betrachtct werden; 
statt ihrer ist jetzt eine weiter nordlich yerlaufende und 
liefer liegende gewahlt worden. Die Kosten der Haupt
linie sind fiir den von Bevergern bis Hnnnover (178 km) 
oline Schleuse sich crstreckenden Teil auf rund 69 Millionen 
Mark und fiir den zweilen Teil von IIannover bis zur 
Elbe (146 km) auf rund 46 Millionen Mark, zusammen 
also auf rund 115 Millionen Mark veranschlagt worden. 
Zu diesen kommen fiir die Spcisung aus Weser und Innerste 
bczw. Leine noch rund 13V2 Millionen Mark hinzu, so 
dafs sieli die Kosten der Hauptlinie des Mittellandkanals auf 
128Vj Millionen Mark stellen. An Zweigkaniilcn sind in 
erster Linie solche nacli Osnabriick (6  060  000 t^ .), nach 
Linden (7  490 000 «#.) und nach Magdeburg (5 060 000e^.), 
sowie der Abstieg zur Weser (4 0 3 0  000 tJ£), zusammen 
im Kostenbetrage von 22 640 000  <JL in Aussicht genommen, 
was die Gesamtkosten des Mittellandkanals auf rund 
151 Millionen Mark erlioht. In zweiter Linie kommen 
Zweigkanale nach Hildeslieim (1 2  km) und nacli Peine- 
Lelirte (15 ,5  km) in betracht, von donen der erste auf
8 630 000 <JL, der letzte auf 6 320  000  ejl. vcranschlagt 
worden ist. Eine weitere erhebliche Erhohung der Gcsamt- 
kostcnsumine wird endlich in dem Falle eintreten, dafs die 
Lntnahme von Speisungswasser aus der Weser zur Ver- 
meidung von Schiidigungen der Landwirtschaft durch Senkung 
des Grundw’asserspicgels, eine Kanalisierung der Weser von 
der Abzweigung des Speisekanals bei Rinteln abwiirls er- 
fordern solite. Eine solche wlirde nach einem vorlaufigeb 
rolien Ueberschlage fiir die Flufsstrecke von Hameln (Rinteln) 
abuiirts etwa 35 Millionen Mark erfordern. Zweifellos 
wird in diesem Falle aucli die Kanalisierung der oberen 

lufsstrecke bis Miinden, ais eines ferneren Zweigkanals 
es Mittellandkanals aufgeworfen werden. Die Frage der 

eser-Kanalisierung ist durch den Herrn Landwirtschafts- 
minister angeregt worden, weitere Untcrsuchungen daruber 
81 ud indessen noch nicht angestellt.

Alle mitgeteilten Kostenziffern sind die Ergebnisse vor-

laufiger Veranschlagungen; der definitive Kostenbetrag kann 
erst nach weiterer Vereinbarung iiber die Einzelheiten des 
Projektes ermittelt werden.

An diese Darlegungcn kniipfie der Herr Geheime Obcr- 
Baurat D r e s e l  Ausfiihrungen technischer Natur an und zwar 
insbesondere iiber die Kanalspeisungs-Frage. Der Wasser- 
bedarf fiir den Siidemscher- und den Emschertlialkanal 
betriigt sekundlich 1,50 cbm. Dieser Bedarf soli durch 
Zubringer aus der Rulir bei Langschede oder Hohensyburg 
entnommen werden, und zwar solange, ais der Wasser- 
spiegel an der Entnahmestelle nicht unter ein noch zu 
bestimmendes Mafs herabgelit. In voikommenden Fiillen 
dieser Art werden die Wasservorr;ite der anderen grofseren 
Fliisse, der Lippe. der Weser und der Leine, die durch 
Zubringer und Pumpwerke mit allen Teilen des Kanals 
in Verbindung gebracht werden, je  nach ihrer Leistungs- 
fiihigkeit in Anspruch genommen werden.

Die Lippelinie und die Emscherthallinie haben vor der 
Siidemscherlinie den Vorzug einer besseren Vertcilung der 
Schleusen, erstere aucli den eines geringeren Wasser- 
rerbrauchs yoraus. Aufserdem meidet die Kanalisierung 
jeden Scliein einer nachteiligen Wasserentziehung aus dem 
Lippeflufs.

Der Mittellandkanal einschliefslieh der Zweigkanale 
nach Osnabriick, nach Linden und nach Magdeburg, sowie 
des Abstiegs zur Weser erfordert zur Speisung im Sommcr 
eine Wassermenge von 5,38 cbm in der Sekundo. Bei der 
mit ausreichcnd hohen Einheitssiitzen durchgefiihrten 
Wassermengen-Berechnung ist auf den Verbrauch der im 
Kanał iiber die normale Fiillung liinaus aufgespeicherten 
Wasservorrate Riicksiclit genommen, dagegen sind die 
Wasserzufiihrungen aus der Endschleuse bei Munster, sowie 
aus kleineren Wasserliiufcn unbeachtet geblieben.

Die Weser und die Leine fiihren bei mittleren Wasser- 
stiinden so reichliche Wassermongen, dafs jede von ihnen 
den angegebenen Bedarf decken konnte. FUr gewolinlich 
soli die Weser das Speisewasser fur den wcstlichen Kanaltcil 
von Bevergern bis Hannover, die Leine fUr den 5stlichen 
Teil von Hannover bis zur Elbe hergeben. Solite aus 
landwirtschaftlichen Riicksichtcn, in Zeiten lang anhaltender 
Diirre, die Wassermenge der Leine unter ein gewisses, 
noch naher zu bestimmendes Mafs sinken, so wird mittelst 
eines Pumpwerks an der Schleuse bei Hannover das fiir 
den Betrieb der Scheitelhaltung im Dromling und weiter 
bis zur Elbe notige Wasser aus der Weserhaltung gehoben 
werden. Die Wasserfiihrung der Weser betriigt an der 
Entnahmestelle bei den niedrigsten Wasserstanden (1 8 9 3 ) 
noch 25 cbm. Es kann mithin aus ihr der ganzc Bedarf 
gedeckt werden, sogar in dem ungiinstigsten Fali, dafs die 
anderen Zubringer zum Teil versagen sollten.

Dadurch, dafs die Wasser der Rulir, der Lippe, der 
Weser und der Leine sich in der Art in den Kanał er- 
giefsen, dafs sie, wie bereiis erwahnt, nach allen Teilen 
des Kanals gefiihrt werden konnen, wird eine vollkommene, 
jederzeit gesiclierte Speisung des ganzen Kanals erreiclit.

Solite endlich noch die Kanalisierung der Weser von 
Rinteln abwarts zur Ausfuhning gelangen, so wiirde aucli 
fur jeden Mehrbedarf, insbesondere fiir landwirtschaftliclie 
Zwecke und fiir eine weitere Ausdehnung des Kanalnetzes 
ein reichliches Wasserąuantum aus dem Wasserschatz der 
Weser entnommen werden konnen. Begrenzt wird dieses 
Quantum nur durch die Stromungsgeschwindigkeit, welche
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ohne Nachteil fiir die Kanalwiinde und die Schiffabewegung 
im Kanał iiufscrsten Falles noch zugelassen werden darf.

An diese Ausfiihrungen kniipfte zunachst der Herr 
Landeshauptinann voa Sachsen, Graf v. W i n t z i  u g e r o d e  an 
und gab seinen Bedenken in bczug auf die Speisungsfrage 
etwa in folgender Weise Ausdruck:

Wer den niedrigen, die Schiffahrt zum Teil unter- 
brechenden Wasserstand der beiden machtigsten deutschen 
Strome, des Rheins und der Elbe, iin Ilerbste dieses Jahres 
gesehen hat, dem driingt sieli unwiderstehlich die Frage 
auf, ob unser deutschcs Land, zumal das Gebiet zwischen 
Rhein und Elbe, das nur einen griifseren Flufs in der 
Weser und koinen Strom, der mit Rhein oder Elbe ver- 
glichen werden kann, aufzuweisen hat, wasserreich genug 
ist, um einen solchen inehrere Hundert ICilometer langen 
Kanał zu fiillen und ausreichend gefiillt zu erlialten — 
trotz des Wa3scrverbrauchs durch Sclileusungen, trotz der 
bei der grofsen Oberfliicheu-Entwickelung und dem Stillstand 
des Wassers starken Veidunstung, trotz der Versickerung, 
die zwar bei dem neuen Projekt geringer ist ais bci dem 
erslen, indessen noch immer ins Gewicht filllt. Meine 
Bedenken werden dadurch gestarkt, dafs ich noch keine' 
wirklich tiberzeugende Żalił iiber die Grofse des Wasser- 
verbrauchs erfahren habe.

Die bisherigen Angaben schwankten: Herr Geck hat 
6 — 8 cbm herausgerechnet, heute werden 5,38 cbm an- 
gegeben, von anderer Seitc begniigt man sieli mit 4 4/2 cbm 
in der Sekunde. Alle diese x\ngaben erselieinen mir aufser- 
ordentlioh niedrig. Der Herr Graf fragte dalier, was die 
Zahl von 5,38 cbm in der Sekunde zu bedeuten habe, 
wofiir sie ausreiche.

Der Herr Gelieime Ober-Baurat Dr e s e l  erwiderte auf 
die gestellte Frage, dafs die 5 ,38 cbm Wasser in der 
Sekunde nach sorgfaltigster Berechnung zur Speisung des 
Kanals vollig ausreichten, allerdings ohne die Abgabe 
grofserer Quantitiiten Wasser an die Landwirtschaft zu 
ermoglichen, und dafs diese Wassermenge auf die beiden 
Hiilftcn des Mittellandkanals sieli derart verteilte, dafs 
2 ,75 cbm auf die Strecke Bevergern-lIannover und 2,63 cbm 
auf die Strecke Hannover-Bergfriede entfielen. Er fiigte 
auf eine Anfrage des Herrn Landrats v. d, S c h u l e n  b u r g  
liinzu, dafs man den natlirlichen Zuflufs des Grundwassers 
in dieser Rechnung aufser Ansatz gelassen habe, auf ihn 
also zur Kanalspeisung nicht rechne.

Von mehreren Seiten wurden alsdann Klageu iiber die 
Beeintrachtigung der wirtschaftlichen Bedeutung einzelncr 
zur Speisung ausersehener Flufsliiufe erhoben. Insbesondere 
der Herr Oberbiirgcrmeister P r e n t z e l  aus Hagen i. W. 
fiihrte aus, dafs man in Verbindung mit der Wasser- 
entnahme aus der Ruhr eine Kanalisation der oberen Ruhr 
und zugleich den Bau eines schifTbaren Zubringerkanals 
von der mittleren Ruhr nach Dortmund hin mit Beslimmtheit 
erwartet habe und dafs es ungerecht sein wlirde, von einem 
solchen Bau abzusehen, weil das ganze Projekt dann eine 
Verschlechterung fiir die Interessenten der oberen Ruhr 
bedeuten wlirde Er fuhrte ferner aus, dafs eine solche 
Erweiterung auoh im wirtschaftlichen Interesse des Haupt- 
kanalbaus liege, da das Ruhrgebiet in. der Lage sein werde, 
seltr erhebliehe Frachtmengen fiir weite Transportliingen 
dem Mittellandkanal zuzufiihren, dafs die technische Aus- 
fiihrbarkeit auch nachgewiesen sei und dafs die veranschlagten 
Kosten zu dem in Frage kommenden wirtschaftlichen Vor- 
teile in keinem ungunstigen Yerlialtnisse standen, zumal da

es bei einer Verscliiebung der Wasserentnahmestelle flufs- 
aufwiirts nicht ausgeschlosseii erscheine, von einem Pump- 
und SchilTshebewerk auf dem schilTbaren Zubringerkanal 
abzusehen und einen natlirlichen Zuflufs des Ruhrwassers 
nach Dortmund hin zu ermoglichen Die Geśamtkosten 
wurden sieli belaufen auf:

Dortmund-Witten (21 km) . 17 000 000  ^/L.
Wilten-Hagen (15 km) rund 3 000  000  „

zusammen rund . 20 000  000  *JL.
oder etwa 550 000 ^/L. fur den Kilometer. Von diesem
Betrage miifsten die Kosten fiir den bisher goplanten Zubringer 
von Langschede, die auf 2 500 000 veransclilagt seien, 
dieseSumme aber wahrsćheinlich erheblich iibertreffen wurden. 
in Abzug gebracht werden.

Aehnliche Giutide machte der Herr Schatzrat L i c h t e n -  
b e r g  zu Gunsten der Weser und der Leine geltend. Er 
sprach den Wunsch aus, dafs die Wasserentnahme bei beiden 
Fliissen moglichst beschrankt werde, und befiirwortete eine 
Kanalisierung der Weser, sowohl im Verkehrsinteresse, ais 
auch vor allem mit Riicksicht auf die Landwirtschaft, fur 
die noch besonders der Herr Hofbesitzer M a h l s t e d t  aus 
Lesum, der bereits eine Wasserentnahme von 1 ‘ /2  cbm in 
der Sekunde gefahrlich fiir die Landwirtschaft erachtete, eintrat.

Der Herr Minister betonte diesen Ausfiihrungen gegen- 
iiber nachdriicklichst dic Gefalir, die fiir das ganze Projekt 
darin liegen wiirde, wenn dem Haupikanal zu viel auf- 
gebiirdet und dadurch die bereits hohe Kostensumme noch 
bestiindig gesteigert werde.

II. Der zweite Gegenstand, den der Herr Minister zur 
Diskussion stellte, war die S i c h e r u n g  d e s  K a n a l s  
g e g e n  B e r g w e r k s c i n b r i i c h e .

Zur Einleitung teilte der Herr Gelieime Bergrat von  
A m m o n  mit, dafs die Frage, ob einem Kanał in der Siid- 
emscherlinie besondere Gefahren durch den unter dieser 
Linie schon genihrten und spiiter noch zu fuhrenden Bergbau 
drohten. von dem Oberbergamt zu Dortmund in letzter Zeit 
nochmals sorgfiiliig gepriift worden sei. E r liihrte im 
wesentlichen folgendes aus:

Das Ergebnis der sehr eingehenden Ermittelungen be-: 
seitigt die friiher bei den Landtagsverhandlungen im Mai 1894 
hervorgehobenen Bedenken. Das Oberbergamt hat auf Grund 
von Beobachtungen, die einen Zeitraum von 14 Jahren 
uinfassen, die walirscheinliche Bedeutung der Senkungen 
ermittelt, die an den Stellen vorkommen konnen, unter denen 
der Bergbau sieli besonders lebhaft entwickeln wird. Es 
nirnmt dabei in Aussicht, dafs unter allen Bauwerken des 
Kanals, wie Schleusen, die eines besonderen Schutzes be- 
diirfen, der Bergbau giinzlich untersagt und das Stehenlassen 
von geniigenden Sieherheitspfeilern vorgeschrieben werden 
soli, dafs aber Kohlengewinnung unter dem Kanał iiber- 
liaupt nur unter vollstiindigem Bergeversatz (moglichst dichter 
Ausfiillung der durch Gewiunung der Kohle entstandenen 
Hohlriiume mit Gestein) gestattet werden soli. Hierdurch 
wird das Mafs der Senkungen sehr bedeutend vermindert. 
Es mufs besonders darauf hingewiesen werden, dafs in dem 
Gebiete, das der Kanał in der Siidemscherlinie durchsehnfiden 
wird, das Kohlengebirge durch- den Kreidemergel, dessen 
Schichten zum giijfsten Teil aus thonigem Gestein bestehen, 
in der Starkę von 25 — 200  m Uberlagert wird. Die Er- 
fahrung hat gelehrt, dafs durch den Bergbau, selbst wenn 
er ohne jeden Bergcversatz gefuhrt wird, Tagebruche m 
diesem Gebiet nicht hervorgebracht werden, dafs vielmehr
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wegen der plastisclienEigenschaften desMcrgels dieSenkungcn 
nur im ganzen orfolgen, d. h. sich uber ein grofseres ais 
das eigentliche Abbaugebiet ausdehnen. Der Mcrgel hat 
aber auch die Eigenschaft, vollstandig wasscrtragend zu 
sein, so dafs Tages- oder Kanalwasser sich niclit in die 
Bergwerke ergiefsen kann. Es ist in dem fraglichen 
Gebiete vielfach beobaclitet worden, dafs der natiirliche 
Wasserspiegel selbst bei den Senkungen nicht herabgezogen 
worden ist, sondern dafs sieli grofse Ueberschwemmungs- 
gebiete gezeigt haben, die durch Polderanlagen ent- 
wassert werden mufslen. Wo in jencn Gegcnden aber 
auch in den obersten Lagen des Tagegebirges anscheinend 
kleine Erdrisse beobachtet worden s i nd , liaben diese 
sich in kiirzester Zeit versehlilmmt und die uber sic weg- 
fiilirenden Wasserliiufe nicht trocken gelegt. Da nun der 
Bergbau nacli techuischen Regeln stets von oben nach der 
Teufe umgeht, d. h. das oberste Flotz zuerst und dann erst 
nach liingeren Zwischenriiuinen das darunter liegende ab- 
gebaut wird, so erhelll, dafs die Senkungen iiberhaupt nur 
ganz allmahlich erfolgen konnen.

TJm die Ungefahrlichkeil der entstehenden Senkungen 
zu beweisen, kann angefuhrt werden, dafs an manchen 
Stellen sieli Bauwerke in betrachtlichem Mafse gesenkt 
haben. ohne Schaden zu nehtneu. So hat ein kleines 
Masehinenhaus einer Zeche, in dereń Feld die Mergel- 
decke ctwa 100 m stark ist, mit dem ganzen Geliinde 
eine Sei:kung von 5 m Hohe erfahren, ohne dafs der 
Betrieb der Maschine unterbrochen werden mufsle. Auf 
einer anderen Zeche mit nur 40  m Mergeldicke ist eine 
Eisenbahnbriicke um 1,56 m milgesunken, ohne irgen.l 
welche Risse zu zeigen. Die Eisenbahnlinien sind an 
vielen Stellen langsam gesunken, ohne dafs Betriebsstorungon 
crfolgten. Es ist besonders liervorzuheben, dafs diese an- 
gefiihrten Stellen durch Bergbau o h n e  Bergeversalz unter- 
baut waren.

Um die Hohe der Senkungen zu ermittcln, ist nun 
zuniichst veranschlagt worden, welchen Einflufs der Bergbau 
in den nachsten 30 Jaliren auf den Kanał in der Siid- 
Emscherlinie allcnfalls haben wird und dazu sind die 
ungunstigsten Moglichkeiten in Rechnung gezogen worden. 
Es ergab sich bei dieser Ermiltelung, dafs im allgemeinen 
die Senkungen in diesem Zeitraum unbedeutend seien und 
nur an wenigen Stellen 4 m tief sein kónnen, sodafs die 
iolgen dieser etwaigen, ganz allmahlich eintrclenden
Senkungen sich unschwer durch Erhohung der Damme
beseitigen lassen werden. In zweiter Linie ist sodann
vorsichtig veranschlagt worden, welche Senkungen durch 
einen bis zu 1000 m durchschnittlicher Teufe unter der 
TagesoberOache gefuhrten Abbau hervorgebracht werden 
mochten. Es ist hicr zu bemerken, dafs der Abbau bis 
zu dieser Teufe nicht vor Ablauf der nachsten 100 Jahre 
vorgeschritten sein wird. Werden aber unter den genannten 
Bedingungen die samtliclicn bekannten Flijlzc bis zu dieser 
Teufe abgebaut, so werden die Senkungen nur an wenigen 
Stellen die Miichtigkeit erlangen, die bei den friiheren 

andtagsveihandlungen ais zuin Hoehstbetrage von 10 m 
aagegeben worden sind. Es wird spiiterer Erwiigung
der Bergbeliijrde vorzubehalten sein, ob nicht an solchen 
stellen besondere Vorschriftcn zum Schulze des Kanals 
auch in der ofTenen Streeke zu erlassen sein mochten, um 
tnkungen von solcher Bcdeutung iiberhaupt zu verhindern. 
n den meisten Stellen wird diese Hohe bei weitem nicht 

erreicht werden. Es ist dabei der ungiinstige Fali an-

genommen worden, dafs sich die von manchen Bergtechnikern 
behauptete Erfahrung, dafs die Senkungen, die durch Zu- 
sanimcngehen der durch den Abbau hervorgebrachten Ilohl- 
riiume entstehen, sich mit zunehmender Tiefe immer weniger 
bemerklich machcn, d. h. sich nach der bergmiinnischen 
Ausdrucksweise totlaufen, sich nicht bestiitjgen sollte. 
Findet diese Erfahrung aber auch in dem hicr vorliegenden 
Gebiete ihre Bestatigung, so werden die Senkungen das 
genannte Mafs nicht erreichen. Aber auch hier werden alle 
Senkungen sich in dem eigentlich noch uber alle Voraus- 
sicht ausgedehnten Zeitraum von 100 Jahren nur ganz 
allmahlich vollziehen, also auch ihre Folgen sich ganz 
allmahlich ausgleichen lassen.

Die Bergverwaltung ist also der Ansicht, dafs der Berg
bau unter den genannten Yoraussetzungen die Anlage des 
Kanals in der Sud-Emscherlinie nicht verbiete.

DerHerr Geheime Oberbaurat D r e s e l  fugte diesen Aus- 
fiihrungen im Laufe der Debatte hinzu, dafs von den sieben 
projektierten Schleusen der Siid-Emscherlinie vier auf z. Z. 
noch senkungsfreiem Gebiete geplant und dafs fur siimtliche 
Schleusen, der Annahme des Oberbergairits Dortmund gemiifs, 
besondere Yorsichtsmafsregeln vorgesehen sind Sofern die 
Senkungen — so fUlirle er in Uebereinslimmung mit dem Herrn 
Vorredner weiter aus — nach allgemeiner Erfahrung meist 
senkrecht einireten, werden die Baulichkeiten des Kanals 
Uberhaupt nicht gefahrdet, und da sie ganz allmahlich 
stattfinden, ist es stets moglich, die Aufhohung der Kanal- 
diimme zur Erhaltung der Wasserhorizontalen rechtzeitig 
vorher auszufiiliren. Instandsetzungsarbeiten an den Schleusen, 
welche durch Senkungen des Gebirges notig werden 
konnen, werden den SchifTahrtsbetrieb in keiner Weise 
storen, weil Doppelschleusen gebaut werden, und die Ar- 
beiten an beiden Schleusen niemals gleichzeitig, sondern 
nach einander zur Ausfuhrung gelangen.

Wiihrend' die Interessenten der Sud-Emscherlinie diesen 
beiderseitigen Ausfuhrungen durchaus zustimmten, ins- 
besondere Herr Kommerzienrat Lu eg betonie, dafs die von 
dem Oberbergamt Dortmund jetzt vertretene Ueberzeugung 
in den Kreisen der Bergbau-Interessenten bereits seit Jahren 
ais unerschUtterliche Wahrheit angesehen werde, iiufserten 
die Vertreter der an der Lippelinie interessierten Kreise 
verschiedene Bedenken. Herr Stadtrat K l e i n e  insbesondere 
erklarte sich zwar im allgemeinen mit den Ausfuhrungen 
der Herren Kommissare einverstanden, war jedoch im ein- 
zelnen vielfach anderer Meinung, zuniichst fiihrte er aus, 
dafs dort, wo die Schichten — win hiiufig im Dortmunder 
Bezirk —  sohlig (wagerecht) gelagert waren und ohne. 
Bergeversatz abgebaut wlirden, die Senkungen in voller
Flolzmiichtigkeit eintreten, wie es z. B. im Felde der 
Zeche Bismarck der Fali sei, dafs aber auch, wo Aus- 
fiillung stattfinde, diese nie grofser ais 50 pCt. sei und 
sein konne, sodafs also Senkungen von 50 pCt. zu erwarten 
seien. Derselbe Redner hielt auch die Yeranschlagung des 
zukiinftigen Abbaues seitens des Herrn Yertreters der Berg- 
verwaltung fiir zu gering und meinte, dafs bereits in 
weniger ais dreifsig Jahren in einzelnen Zeclien, wenigstens 
stellenweise — und es komme nicht auf den rechnerischen
Durchschnitt, sondern auf das mogliche Maximum an —
bis unter 1000 m im Abbau herabgegangen werden 
wiirde, da man ein gleiches Fortschreitcn der Forderung 
wie bisher annehmen musse; dieses werde in seinera
Tempo dadurch charakterisiert, dafs die Durchschnitts-
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fordcrung der Zechen in dem Dortmunder Handelskammer- 
Bezirke in runden Zahlen betragen habe:

1 8 4 0 : ........................... 4 5 8 0  t
1 8 6 0 : ........................... 15 5 0 0  t
1 8 9 0 : ........................... 2 0 0  0 0 0  t
1 8 9 4 : ..........................  25 2  0 0 0  t

Ferner erkliirte Herr KI e i n e  es fur unzureichcnd, nur 
auf die Sicherung des Kanalbaues unmittelbar unter dem 
Kanale, selbst bedaeht zu sein, weil die cliarakterisierte 
durch die Deli.ibarkeit der Mergclschicht verursachte Mulden- 
forin der Senkungen stets wcite Gebiete in Mitleidenschaft 
ziehe; eine vo!le Ausfiillung der abgebauten Flotze sei 
aber kaum moglich, jedenfalls schon wegen der Schwierigkeit 
der Beschaffung von gcniigeiiden Ausfiillungsmaterialien 
iiufserst kostspielig. Er glaube daher in Uebereinstimmung 
mit dem Herrn Ob e r b ii rg e  rm e is te r  v o n  W e s e l  aus 
allen diescn Grilnden schlimmen, ganz besonders bei einer 
durchgehenden Yerkehrslinie bcdenkliclien Storungeu des 
Schiffahrtsbetriebes auf einem Siidemscherkanal entgegen- 
sehen zu miissen und riet deshalb eine Linie zu wiihlen, 
die solchen Gefahren durch den Bergbau nicht aus- 
geselzt sei.

Diesen Bedenken schlofs sieli der llerr L a n d c s -  
h a u p t m a n n  v o n  S a c h s e n  a n , indem er die Be- 
fiirchtung iiufserte, dafs eine Mergclschicht trotz ihrer Dehn- 
barkeit gegen Wasser nicht Stand lialte und dafs jeden- 
falls die andauernden Senkungen eine sehr erheblichc 
und nicht im voraus zu berechnende Erhohung der 
Unterhaitungskosten bedeuten. Auch er glaube daher 
fiir eine nordlich vom Bergbau - Bezirk verlaufcnde Linie 
mit Stichkaniilen in das Bergbaugebict sieli aussprechcn 
zu miissen.

Diese Bedenken suchten die Interessenten der Siid- 
cmsehcrlinie, insbesonderc der Herr O b e r b  ii r g e r m e i s t e r  
y o i i  E s s e n  zu entkriiften. Den Behauptungen des 
Herm K l e i n e  —  so fiilute er im wesentlichen aus — 
stehen die Erfahrungen der Bergbautreibenden des ganzen 
W*estens des Industriebezirkes, wic Herr Kommerzienrat 
L u e g  schon belont hat, gegeniiber. Ganz dieselben an- 
gcblichen Gefahren bestanden und bestehen auch fiir den 
D ortm und-E m s-K anał, ohne dafs sie diesem gegeniiber 
geltend gemacht sind. Die Bcfiirchtungcn iiber Betriebs- 
storungen werden durch die Angaben des Herrn Yertreters 
der Bauverwaltung iiber das Vorgehen bei Iteparaturen 
beseitigt, wahrend die bcfiirclitete Erhohung der Unter- 
haltungskosten irrelevant is t, da die durch Senkungen 
vcrursachtcn Ausgaben von den Yerursachern der Senkungen, 
also dcm Bergbau selbst, getragen werden miissen. Der 
Bau einer nordlichen Linie mit Stichkaniilen, wie sie ins- 
besondere der Herr Graf W i n t z i n g e r o d e  empfiehlt, ist 
wegen der schweren Erreichbarkeit von Essen, Gelsenkirchen, 
Bochum u. s. f. gleichbedeutend mit dem Bau beider 
Kanallinicn, abgcselien davon, dafs die Bedenken kaum 
dadurch gemindert werden konnen, dafs es ein Sticlikanal 
und nicht der Hauptkanal ist, der den verineintlichen 
Gefahren des Bergbaus ausgesetzt ist.

III Der dritte Punkt, den der Herr Minister zur Er- 
orterung stellle, betraf den E i n f l u f s  des  K an alb aus 
a u f  d i c  L a n d e s k u l t u r i n t e r e s s e n .  Der Herr Geh. 
Ober - Hegierungsrat Ho I l e ,  ais Kommissar des Herrn 
Landwirtschaftsministers, ieilcte die Verhandlung mit etwa 
folgenden Worten ein;

Dic von der landwirtschaftlichen Verwaltung an- 
gestollten Ermittelungen iiber die unmittelbare Einwirkung, 
welclie voraussichtlicli ein R hein -W escr-E lbe-K anał auf 
die Boden- und Wasscrverhaltnisse der von dem ICanal 
durchschnittenen land- und forstwirtschaftlich benutzten 
Fliichen haben wird, haben zu einer Zeit stattfinden miissen, 
in welcher die Vorarbeiten fiir die zwcckiniifsigste Tracierung 
des Kanals noch im Gange waren. Da hiernach die Kanal- 
linie noch nicht fcstlag, vielmehr ausdriicklich darauf hin- 
gewiesen wurde, dafs etwaige Ycrschiebungcn der Linie, 
wie auch Veriinderungen der Hohcnlage des Wasserspiegels 
in den einzelnen Haltungen des Kanals nicht ausgeschlossen 
seien, so sind die Arbeiten bisher auf allgemeine Unter- 
suchungen beschriinkt geblieben. Es besteht die bestimmte 
Absicht, sie nunmehr, nach Feststellung des Projrkts, noch 
in eingehenderer Weise stattfinden zu lassen. Das Ergebnis 
der allgemeinen Untersuchungen ist nach den Berichten der 
Meliorationsbaubeamten etwa in folgender Weise zusammen- 
zufassen: Die Hcrstellung der horizontalen Kanallinie er-
fordert bald Einschnitte in iioher gelegenes Gelande, balii 
Anschiittungcn bei tiefer gelegenen Niedcrungcn. Da, wo 
der Kanał im Einschnitt liegt, sind Nachteile durch Aus- 
trocknung der seitlichen Flachen zu befiirchten; ihr Um- 
fang ist von der BodenbeschafTenheit abhiingig. Da, wo 
der Kanał łioher wie das Seitengeliinde liegt, ist die Gefahr 
vorhanden, dafs die bestehenden Vorfiuten wie uberhaupt 
die Entwasserungsvcrhaltnisse ungunstig beeinflufst werden; 
auch konnen durch Sickerwasser aus dem Kanale Y er- 
sumpfungen entstchen. Andererseits ist ein vorteilhafter 
Einflufs des Kanals dadurch moglich, dafs bisher versurnpften 
Gebieten Vorflut verschafTt wird, sowie an Wassermangel 
leidende Fliichen von dcm Kanale aus bewassert werden.

Soweit die vorliiufigen Ermittelungen ein Urteil iiber 
die Einwirkungen des Kanals in den angegebenen Kichtungen 
schon jetzt gestatten, scheinen wesentlichc Nachteile im 
allgemeinen nicht zu bcfurchten zu sein. Es ist her- 
vorzuhcben, dafs zwischen den betciligten Ressorts Ueber- 
einstimmung besteht, etwaigen Nachteilen fiir land- 
wirtschaflliche Interessen nach Moglichkeit durch zwcck- 
miifsige Mafsregeln vorzubeugen. Da, wo die Riicksicht auf 
den Kanał eine Schiidigung unvermeidlich maclit, wird 
eine Entschadigung in Aussicht zu nehmen sein. Ais vor- 
beugende Mafsregel gegen Versumpfung des Seitenterrains 
ist Dichtung der Kanalwiinde und Anlage von Parallel- 
griiben zum Abfangen des Sickerwasscrs gcplant. Es 
ist schon darauf hingewiesen w orden, dafs Vorfiut- 
stórungen durch ausreichende Weite der Durchlasse sowie 
der Unter- und Ueberfuhrungen der Wasserziige zu ver- 
meiden sind. Von vereinzelten nicht umfarigreichen Fliichen 
abgesehcn, schcint eine schiidliclie Trockenlegung durch 
den im Einschnitt liegenden Kanał nicht zu erwarten zu 
sein. Hingegen wird der Kanał fiir manche Gebiete eine 
verbesserte Vorflut schaffen. Auch wird er an einzelnen 
Stellen die jetzt hiiufig zur Unzeit eintretenden Ueber- 
schwemmungen dadurch fernhalten, dafs die Hochwasser- 
mengen der betrefłcndcn Flnfslaufe oberhalb des Kanals 
soweit ais thunlich abgefangen und dem Kanał zugeleitet 
werden. Sodann ist die Abgabc von Wasser zu Bewiisserungs- 
zwecken erwogen. Ihre Nutzbarmachung setzt voraus, dafs 
cin bestimmtes Quantum Wasser mit solcher Wahrscheinlich- 
keit zu den passenden Jahreszeiten in Aussicht gestellt 
werden kann, dafs die Grundbesitzer daraufliin die Kosten 
fiir die Ausfuhrung der Bewiisserungsanlagen aufzuwendea



-  809 Nr. 16.

vermogen. Die Losung derFrage stelit in engcin Zusammen- 
hange mit der bereits erorterten Speiaung des Kanals.

Um den Kanał fur Bcwiisserungszwecke dienstbar. 
zu inachen, ist eine reichliche \Vasserversorgung des Kanals 
erwiinscht. Andererseits aber erseheTnen die Interessen der- 
jenigen landwirtschaftlich benutzteri Niederungen, die an 
den zur Speisung bestimmten Flufsliiufen, namentlich an der 
Weser und Leine, unterlialb der Emnahraestellen liegeu, 
durch eine stiirkerc Wasserableitung gefiihrdet. Die tundr 
wirtschaftliche Verwaltung hiilt ihr Augenmerk besonders 
darauf gerichtct, die in letzterer Bezieliung geltend ge- 
raachten Bedenken sorgfaltig zu priifen. Durch die Fiir- 
sorgc fiir diese gefiihrdcten Interessen ist der in der heutigen 
Beratung schon erwahnte Plan liervorgetreten, dic Weser zu 
kanalisieren und durcli die eingelegten Slauwerke den 
Wassersland im Flussc und dainit auch den Grundwasscr- 
stand in den seitlichen Gcbieten jederzeit auf der im land- 
wirtschaftlichen Interesse erwUnschten Hohe zu erhalten. 
Audi fur die Leine ist die Ilerstellung von Stauwerken 
seitens des Obcrpriisidenten ais zweckmiifsig empfohlen 
worden.

Es ist selbstverstiindlich, dafs diese schwicrigen Fragen 
nur nach eingehender technischer Unlersuchung beurleilt 
werden konnen. Dieselbe ist bereits eingeleitet. Von ihrem 
Ergebnisse werden die weiteren Mafsnahmen abhangcn.

Von manchen Seiten ist darauf hingewiesen worden, 
dafs das Gebiet des Dromlings von der Ausfiihrung des 
Kanals erhebliche, bis zu 20 Millionen Mark Wert veran- 
schlagte Vorteile haben werde. Es sei bemerkt, dafs der 
Vorstand der Dromlings-Korporntion den Eintritt solcher 
Vorteile verneint und sich auf die Hoffnung beschrankt, 
dafs die Wasserverliiiltnis8e des Dromlings-Gebietes moglichst 
unberiihrt bleiben mochten.

Diesen Ausfiilirungen wurden von landwirtschaftlicher 
Seite verschiedene Bedenken entgegcngestellt. Insbesondere 
der-Herr Landrat v. d. S c l i u l e n b u r g  aufsertc sich dahin, 
dafs er sich keine Vorteile vom Kanał verspreche, dagegen 
Sehadigungen der Landwirtscliaft durch ilin mit Bestiramt- 
heit voraussehe. Solchc Sehadigungen crheblichstcr Art 
erwarte er insbesondere von der Wasserentziehung durcli 
den Kanał, die nach seiner Ansicht notwendig Uberall dort 
eintreten werde, wo der Kanał nicht im Auftrag liege. 
Ihm sei mitgeteilt worden, dafs dic wasserentziehende 
Wirkung des Kanais etwa bis zu 75 m Entfernung be- 
merkbar sein werde. Er befiirchte aber, dafs derartigc
Sehadigungen noch in ~weit grofserer Entfernung vom Kanał 
eintreten wurden. W ie verderblich sic sein konnten, dafur 
boten einzelne Teile des Kaiser Wilhelm-Kanals e in  Beispiel. 
Man mogę eine noch so lijblichc Entschadigungsabsicht 
haben, ganz Iasse sich die Entziehung des Quellwassers 
fur den Landwirt nie ersetzen, abgesehen davon, dafs die 
Entschiidigungssum m en aufserordentlich anwachsen wurden.

Was aber von den erhofften Vorteilen —  so fuhr der 
Redner ungefahr fort —  zunachst die En t wi i s s e r u n g
anlangt, so fragt es sich, wie man das Wasser in den
Kanał hineinleiten will. Nur an einzelnen wenigen, be
sonders glinstigen Stellen wird die Ausftthrung einer Ent- 
wiisserungsanlage iiberhaupt technisch in Frage kommen 
k5nnen; man kann dort etwa an dic Herstellung von
P arallelgraben denken. W er soli aber die hohen Kosten 
einer solchen Anlage trag en ?  Die Interessenten sind regel- 
mafsig dazu nicht imstandc, geschweige dafs meistens der 
wirtschaftliche Nutzen in cinem Mifsverhaltnis zum notigen

Aufwand stehen wird. Nichts verspreche ich mir ferner 
von der Bewi i sserungsmogl i chkei t .  Zuniichst ist die 
grundlegende Vorfrage, ob eine gcniigende Wasserzufulir 
iiberhaupt vórhanden sein wird, noch nicht bcantwortet, 
und ihre Bejahung erscheint mir angesichts der diesjahrigen 
Austrocknung der wasserrcichsten deutschen Strome sehr 
zweifelhaft. Jedenfalls steht aber nicht mit Regelmiifsigkcit 
Wasser zur Abgabe an die Landwirte zur Verfugung, so 
dafs stets die Kanalverwaltung, die das Interesse der Schiff- 
fahrt wahrzunehmen hat und daher naturgemiifs zuriiek- 
haltend in der Wasserabgabc sein wird, den Zeitpunkt und 
das Mafs der Wasserabgabe zu bestimmen haben wird. 
Eine Bcwiisserung kann der Landwirtsohaft aber wirksam 
nur dienen, wenn die landwirtschaftlichen Interessenten den 
Augenblick der Wasserentnahme bestimmen konnen und 
wenn ihnen nicht nur schwankende, oft geringfiigige Quanti- 
tiiten, sondern regelmiifsig eine bestimmte, erhebliche Wasser- 
menge zu Gebote stelit. Eine feste Garantie fiir die 
dauernde Nutzbarkeit eines bestimmten Wasserąuantums ist 
auch die notwendige wirtschaftliche Voraussclzung fiir den 
Bau kostspieliger Bewiisserungsanlagen. Kann eine solchc 
Garantie, wie es den Anschein hat, nicht gegeben werden, 
so ist von der Heranziehung des projektierten Kanals zur 
Bewasserung iiberhaupt abzusehen.

Dem Ilerrn Landrat v. d. Schulcnburg stimmte 
der Freiherr v. L a n d s b e r g  im allgemeinen zu: Auch 
bei ihm in Westfalen sehe man auf landwirtschaftlicher 
Seite dcm Kanalbau nicht ohne Bedenken entgegen. Aber 
die Schiiden, die ein Kanalbau, insbesondere der der 
Slidemscherlinie, mit sich bringe, seien init der Kanali- 
sicrung eines natiirlichen Flusses, wie der Lippe, nicht 
verbunden; von dem Ausbau der Lippelinie erwarteten 
sogar die Landwirte Westfalens erhebliche VorteiIe.

Bcsonderen Befurchtungen fiir das Haase-Gebiet gab 
cndlichllerr G r e v e m e y  er  Ausdruck, indem er fiir die grofsen 
Meliorationsanlagen im Haase-Thale eine verliiingnisvolle 
Verschlechterung durch die Zufiihrung des Piesbergcr 
Stollenwasscrs zum Kanał besorgte..

Diesen Bedenken von landwirtschaftlicher Seite trat 
Herr Senator W a l l  b r e c h t  entgegen. Er fiihrte aus, dafs 
wenn es vielleicht auch nicht zu leugnen sei, dafs vereinzelt 
Schiidigungen der Landwirtschaft durch den Kanalbau ein
treten wurden, sie regelmiifsig nicht nur leicht zu ersetzen 
seien, sohdern auch reichlich durch die ^orteile aufgewogen 
wurden. Das bewcise gerade der angefiihrte Kaiser 
Wilhelm-Kanal, der zahlreiche Iandwirtschaftliche Melio
rationsanlagen zeige, dereń fiir jeden Reisenden sichtbares 
Etnporbliihen erst eine Folgę des Kanaldurchstichs sei. 
Die Landwirte Hannovers, dic doch auch ein sachver- 
stiindiges Urteil besiifsen, seien fiir den Kanalbau, von dem 
sie erheblich hoheren Gewinn ais Nachteil erwarteten. 
Herr Schatzrat L i c h t e n b e r g  fiigte hinzu, dafs die vor- 
gebrachten Bedenken gegen die Meliorationsanlagen seiner 
Ansicht nach grijfstenteils auf die Thatsache zuruckzufiihren 
seien, dafs so viele Meliorationen den gewiinschten Erfolg 
darum nicht gehabt hiitten, weil die Technik noch immer 
Schwierigkeiten in der Beherrschung des fliefsenden Wassers 
finde. Bei dem projektierten Kanalbau wfirde es sich um 
st hendeB Wasser handeln und daher diese Schwierigkeiten 
fortfallen. Je tzt sei z. B. schon im Anschlufs an den 
Dortmund-Emskanal ein grofses Meliorationsunternehmen bei 
Meppen ins Leben getreten, das bedeutende Erfolge teils 
bereits erzielt habe, teils noch verspreche.
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Herr G eheim er O ber-R egie rungsra t  H o l i e  bemerkle ,  
dafs d ie  im Verlaufe  de r  D ebatte  von den  e inzelnen  Rednern  
he rvorge liobenen Gesichlspunkte  bei den weiteren  von 
d e r  landw ir tschaf t l ichen  Y e rw a ltu n g  beabsicli tig ten U n te r -  
auchungen  erwogen w erden  wlirden.

Bericht des WestfJilisclien Kokssyndikats fiir 1895.
(Hlerzu Tafel IX — XII.)

Die allgemeinen Ergebnisse des Jalires 1895 konnen 
fiir unsere Industrie ais befriedigend bezeichnct werden, 
wic denn aueh in den meisten Gewerbszweigen des 
deutsehen Wirtschaftslebens wahrend des abgelaufenen 
Jalires ein erheblicher Aufschwung zu verzeiehnen ge- 
wesen ist; insbesondere stellt die zu Ende des Jahres 
vorhandene und bis heute andauernde gute Besehaftigung 
in der gesamten Eisenindustrie keineswegs eine voriiber- 
gehende Bewegung dar, sondern bedeutet vielmehr eine 
allgemeine und durcligreifende Besserung derselben.

Die Berichtsperiode zeigt in ihrem geschiiftliclien 
Verlauf eine unverkennbare Aelinlichkeit mit dem yorauf- 
gegangenen Jalire 1894. In beiden Jahren brachte das 
Friihjahr mit sinkender Eisenkonjunktur eine Abnahme 
des Koksverbrauchs und entsprechend hohe Produktions- 
Einschriinkungen mit sieli — in beiden Jahren trat im 
Herbst auf dem inlandischen Eisenmarkt eine wesentliche 
Belebung, yerbunden mit wachsender Koksnacbfrage 
ein, und in beiden Jahren konntc infolgedessen trotz 
flotten Betriebes der Kokereien die abgeforderte Koks- 
menge im Laufe des IV. Quartals nicht volIgeliefert 
werden; — in beiden Jahren stellt sieli endlich bis 
auf eine kleine Zunahme von 1 pCt. die Gesamtabsatit- 
menge naliezu gleieh.

Die Einschrankung in der Koksproduktion belief 
sich im Jalire 1895 im:

Monat YOrher beschlossene thatsachlich eingotretene
Einschrankung Einschrankung

Januar 5 pCt. keine
Februar 10 „ 9 pCt.
Marz 10 „
April 18 „ 14 „
Mai 20 „ 13 ,
Juni 20 „ 19
Juli 20 i H  „
August 20 „ 10
September 14 , 11 „
Oktober 13 „ 5 »
November 12 „ keine
Dezember keine keine

mithin im Mittel 8 pCt. auf den Monat.

Die Jahres-Statistik iiber unsere gesamte Koks- 
industrie zeigt audi im Jahre 1895 ein normales An- 
waelisen. Es betrug der Koksabsatz auf den Zechen 
und Priyat-Kokereien des Oberbergamtes Dortmund in 
der Berichtsperiode:

a. im S y n d i k a t .............................................  4 821 787 t
b. auf den Zechen des Kohlensyndikats . 118 3f)5 t
e. auf aufscrhalb stehenden 3 Privatkokereien 82 233 t
d. auf den Zechen im Hiittenbesitze . . 540 178 t

Sa. 5 562 503 t
im Werte von rund 52 000 000 Jl. Gegen das Jahr 
1894, in welchem zusaJnmen 5 398 6 1 2 1 im Werte 
von 47 000 000 JL hergestellt wurden, ergiebt sich 
sonach ein Zuwachs von 163 891 t =  3 pCt., wahrend sich 
der Geldwert um 5 000 000 <JC. =  10 pCt. gehoben hat.

Die Produktions-Vermehrung im Syndikat betriigt 
85 592 t, wahrend der Rest auf neu hinzugekommene 
Kokereien teils im Kohlensyndikat, teils auf aufserhalb 
stehende Kokereien entfallt.

Ziemlich gleichmafsig mit dem yorstehend geschilderten 
Anwachs unserer Kokserzeugung ist die zollvereins- 
inlandische Roheisenproduktion

von 5 559 322 in 1894 
auf 5 788 798 „ 1895 

mithin um 229 476 == 4 pCt. gestiegen.
Eine Uebersicht der Koksproduktion in samtlichen 

deutsehen Revieren wahrend der letzten fiinf Jahre zeigt 
folgendes Anwachsen:

1890 1891 1892 1893 1894

t t t t t

1. Westfalen,Hnhr 4 1 8 7  780 4 388010 4 560 984 4780489 5398612
2. Obcrsclilesien . 1 065 335 1 072 955 i  003 629 1060235 1121587
3. Niederschlesifin 254 178 293 372 325 015 366110 415963
4. Saar . . . . 557 353 584128 587 315 573581 695045
5. Aachen . . . 246 923 265 954 258 613 21t>55( 207098
6. Obernkirchen . 23 888 25 487 25 518 26923 24486
7. Kónigr. Sachsen 76 063 82 184 82 256 73329 78600

Zusamnien: 6 411 520 6 712 090 6 843 330 7 099218 7 941391
Zunahme

4,4 pCt. 2pCt. 3,6 pCt. 11,8 pCt.

Die Zunahme der Koksherstellung im rheinisch- 
westfalischen Ivohlenrevier in den seit Beginn der Ver- 
einigung verilossenen Jahren wird durch die nacli- 
folgenden Angaben veransehaulieht.

Es wurden abgesetzt im Jahre:
1885 ......................  2 826 697 t
1886 ....................... 2 557 013 t Abnahme 11 pCt.
1887 ....................... 3 142 9 2 2 1 Zunahme 23 >,
1888 ....................... 3 592 9 9 0 1 „ 14
1889 . . . . .  3 813 027 t ,, 6 „
1890 ....................... 4 187 780 1 ,, 9,8 *
1891 .......................  4 388 0 1 0 1 „ 4,77 „
1892 ....................... 4 560 984 1 ... 4 „
1893 ....................... 4 780 489 1 ., 4,8 „
1894 .......................  5 398 612 1 ., 12,93 „
1895 ....................... 5 562 503 1 „ ^ 3___M

Im iibrigen wird auf die angehefteten graphischen 
Darstellungen (Tafel IX —X II) verwiesen, dereń Ver- 
wendung hier das Kokssyndikat freundliehst gestattet hat.

Auf die gesamte Koksproduktion des Ruhrreviers 
entfallt bei 300 Arbeitstagen auf das Jahr



— Sil - Nr. 16'.

1892 eine Durchschnitts-Abfuhr pro Tag von 15 203 t
1893 „ „ „ „ „ „ 15 935 1
1894 „ „ „ „ » „ 17 995 1
1895 ,) „ n „ „ „ 18 541 t

Was die vcrschiedenen Absatzwege betrifft, so ist
im Berichtsjahre der Absatz an Hochofenkoks besonders 
nach Luxemburg um 26 733 1 gegen das Jahr 1894 
gesunken, ebenso nach Frankreich um 139 064 t. 
Dagegcn ist gestiegen der Hochofenkoks-Absatz nach 
Lothringen um 14 120 t, nacli Belgien um 32 942 1, 
nacli dem Kohlenrevier um 46 137 1, nach anderen 
deutschen Hutten um 15 731 t, nach Oesterreich um 
3 1 1 8 4 1, wiihrend nach Nassau-Siegen der Absatz in 
beiden Jahren fast ganz gleich geblieben ist.

Nacli Zu- und Abreclinung dieses Mehr- und Minder- 
absatzes verblcibt im Berichtsjahre gegen das Jahr
1894 ein Minderabsatz an Hochofenkoks von 26 8661, 
gleichbedeutend mit einem Riickgang von 80,84 pCt. 
auf 79,80 pCt.

Der Koksabsatz an Stahlwerke hat keine Yeranderung 
erfahren, dahingegcn ist der Absatz an Giefsereikoks etc. 

von 493 000 t 
auf 553 335 t, 

also um 60 335 t 
gestiegen, ebenso ist der Absatz an Lokomotivkoks um 
3287 t gewachsen.

Nach amtlicher Statistik sind iiber die Zollvereins- 
grenze hinaus im Jahre 1895 insgesamt 

2 993 328 t Koks versandt gegen
2 261 964 t „ im Jahre 1894 und 
1 902 4 2 4 1 „ „ „ 1893.

Der Koksabsatz nach Luxemburg ist darin nicht enthalten.
Die Seeausfuhr, welche alle Erdteile umfafet, betrug

in dcm Berichtsjahre........................................ 242 817 t
gegen ...................................................................  257 626 1
im Jahre 1894, sodafs ein Minderabsatz von 14 809 t
vorliegt, der seine Erklarung in dem in der Monats- 
Versammlung bereits erorterten Ausfall der Sendungen 
nach Bilbao findet.

Insgesamt hat der Grofskoksabsatz sich yermehrt 
um 21 384 t.

Infolge des langen Winters von 1894/95 hat sich 
der Absatz in Brechkoks ebenfalls recht betrachtlich 
yermehrt und zwar um 57 715 t, wiihrend Kleinkoks nur 
die geringe Steigerung von 6493 t nachweist.

Die fur die Ausfuhr von Roh- und Spiegeleisen 
bisher eingeraumte Bonifikation in Hohe von 1Vj rfSP-
2 vft. die Tonne wurde auch im Jahre 1895 weiter 
gewahrt.

Mit Schlufs des Jahres 1895 lie f  die erste 5jahrige 
Syndikatsperiode ab; ein Riickblick auf diesen Zeitraum 
ist in den Monatsver3ammlungen bereits gegeben; es 
mag hier nur noch Erwahnung finden, dafs die Ofenzahl 
von 5966 zu Ende 1891 auf 7957 zu Ende 1895 
gestiegen ist.

Gleichzeitig wuchs die Produktion im Syndikat 
von 3 937 773 t im Jahre 1891 
auf 4 821 787 t „ „ 1895.

Mit Ende 1895 schieden die Privat - Kokereien- 
Briigmann u. Co.. Hiltrop und Osterman u. Co. aus 
dem Syndikat aus und stellten ihren Betrieb ein.

Nachdem die Verlangerung des Kokssyndikates bis 
zuni 1. Marz 1898 beschlossen war, hat auch unser 
Verhaltnis zum belgischen Kokssyndikat eine angemessene 
Verlangerung erfahren. Unsere Abmachungen mit den 
Koksproduzenten des Aachener Reviers, sowie mit den 
Koks produzierenden Iliittenwerken sind ebenfalls ent- 
sprechend verlangert.

Dank dieser Yereinbarungen konnten die Preise nach 
Gebieten, in welchen wir friiher mit Belgien und Aachen 
konkurricrcn mufsten, eine Aufbesserung erfahren, welche 
in der Ermafsigung unserer Umlagen von 25 pCt. auf 
13pCt. beredten Ausdruck gefunden hat. — Immcrhin 
bleibt der Konkurrenzkampf, namentlich im franziisischen 
Minetterevier, ein schwerer.

Die franzosische Presse, die Handelskammern, die 
Eisenbahnen, die Konsumenten selbst, kurz alle in 
betracht kommenden franzosisclien Faktoren haben seit 
Jahren — namentlich aber seit dem Abschlufs zwischen 
dem belgischen und westfalischen Kokssyndikat — mit 
erhohtem Nachdruck darauf gedrungen, die franzosische 
Eisenindustrie unabhangiger vom Auslande, speziell von 
den beiden Syndikaten zu stellen.

Infolgedessen hat besonders in den letzten Jahren 
der Bau von Koksiifen in den beiden Departeinents 
Nord und Pas-de-Calais wesentliche Fortschritte gemacht.

Der Absatz des franzosisclien Nordkoks nach dem 
Minetterevier wird aulśerdem durch die einsichtsvolle, 
dem Interesse des inlandischen Verkehrs diencnde Tarif- 
politik der franzosisclien Ost- und Nordbahncn aufs 
iiufserste begiinstigt. Auf den kilometrischen Streckensatz 
zuriickgefiihrt lahren unsere Konkurrenten auf der 
franzosisclien Nord- und Ostbahn zu 1,68 Pfg. pr. t, 
die Belgier fahren nach dengleichen

Stationen z u .................................. 1,52 „ „ „
im Inlande nach den Hutten der 

belgischen Provinz Luxemburg
sogar z u .......................................  1,36 „ „

wahrend Ruhrkoks nach Luxemburg,
Lothringen, iiberhaupt nach dem 
Minetterevier mit einer Fracht
belastet ist v o n ............................  2,4 „ „ „

Im Inlande, z. B. nach Nassau- 
Siegen, zahlt Ruhrkoks (obwohl 
ein Notstandstarif besteht) . - 2,4—2,8 „ „ „

und nach dem Kohlenrevier gar auf
Basis des Normaltarift . . . • 3,5 —6,6 „ „ „

Diese Berechnungen beweisen aufs eindringlichste 
die Notwendigkeit der Ausdehnung des Rohstolltarifes 
auf unsere Erzeugnisse, damit den berechtigten Wiinschen
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der m it sozialcn Laston Uberbiirdeten deiuschen Industrie  
endlich gcbuhrend Recbnurig getragen wird.

Die gescłiaftlichen Mafsriahmen unscrcs In^tituts cr- 
Streckton sich im verłlossenen Ja lirc  au f den Absatz der 
eingangs erw ahntcn Produktion unserer M itglicder. 
H ierzu  tra t die von uns m itverkaufte K okscrzeugung 
des A achencr R eviers, in Ilohe  von l i i  640 t; fcincr 
der V erkauf von K okereien, w cl che m it uns, oline 
M itglicder zu scin, yerbunden sind, m it 40 416 t, und 
schlicfslicli der Y erkauf von Iliittenkokereien , welclie 
m it uns im V erband steben, im  Bclauf yon 5 1 2 2 1. 
F iir das belgische Syndikat brachten wir in der gleichcn 
Zcit 505 865 1 zum Vcrkauf, sodafs unsere gesam te 
V erkaufsthatigkcit sieli au f 5 514  830 t K oks erstrcckte.

Aufscrdem  kauften w ir fiir die Privatkokereicn 
381 550 t K okskohlen im W erte von 2 480 005 JL

Tecluiik.
K o lile n b e rg b a u  in  d e r  P fa lz . Bei der Erorterung 

des Finanzausschusses der bayeriachen Kammer iiber den 
Voranschlag der Bergwerks-, Hiitten- und Salinen-Gefalle 
fragte der Berichterstatter bei den Ausgaben fiir Bergwerke 
iiber den Stand der Bohrungen auf Kohlen im Revier 
St. Ingbert an. Oberbergrat Kramer gab die gewiinschten 
Aufkliirungcn in ausfiihrlieher Darlegung. Ein bestimmtes 
Ergebnis sei, obgleieh man stellenweise auf Kohlenlager 
gestofsen sei, noch nicht fcstzustellen; die Bohrungen werden 
jedoch fortgesetzt.

G o ld  in  M a ta b e le la n d . Nacli S h a w  wurde im 
Landć L o m a g u n d a  ein alter Tagebau aufgefunden, der 
nicht weniger denn 1000 Fufs lang, 500 Fufs breit und 
200 Fufs tief ist. Von der Sohle dieses Baues war noch 
ein Schacht von 70 Fufs Tiefc weiter niedergebracht, um 
genllgend gewinnbringende goldhaltige Lagcr zu erreiclien. 
Dies beweist, dafs die Alten, entgegengesetzt vielen iilteren 
Ansichten, schon recht tiefe Schachte herstellten. Sl i aw 
schiitzt nach Untersuchung der alten Arbeiten den mittleren 
Goldgehalt auf 7 dwt. in der engl. Tonne; dieseiben wurden 
unzweifelhaft durch Wassermangel zum Erliegen gebracht. 
Aus in alten Streckcn gesammelten Proben erhielt er un- 
gefahr 2Vs Unzen Gold per Tonne und fand aucli einzelne 
Stufen mit 2 bis 20 Unzen.

Die durchschnittliclie Starkę der in 62 Schachten ent- 
deckten Lager iibertrifft 2 Fufs bedeutend und die aus- 
gcfiihrten Versuche mit Erzcn aus den reicheren Partieen 
ergaben iiber 1 Unze per Tonne. Der goldfiihrende Distrikt 
von Matabeleland uinfafst einen Flachenraum anniihernd 
halb so grofs wie England und iiber 1800 Miles gold
haltige Lager sind bereits durchsucht. (Engineering News.)

D ie  A u s b e u tu n g s fa h ig k e i t  d e r  W itw a te rs ra n d -  
g r u b e n  n a c h  d e r  T ie fe  z u . Dieselbe wird, nach Andeutungen 
von Le B a r (in Revue Techniąue), nicht so sehr von 
natUrlichen, ais vielmehr von sozialen Yerhaltnissen ab- 
hiingen und bedroht werden. Die naturlichen Verhaltnisse, 
namlich der ausdauernde Goldgehalt und der schon in 
240 m Tiefe auf nur 30 u reduzierte und sich deshalb wahr- 
scheintich aucli fernerhin noch mindernde Einfallwinkel der 
mit 8 0 °  ausbeifsenden Lager, erscheinen ja  ungewohnlich 
giinstig fiir die Fortsetzung des Abbaues nach der Mulden- 
Mitte und -Tiefe zu. Auch drohen keine ungew5hnlich

hohen Wiiimesteigerungen nach dieser Richtung dem Berg- 
bau ein; friihes Ende, denn ein zur Priifung der geolliermen 
Tiefenstufe angesetztes Bohrloch, welches noch auf 1000 m 
vertieft werden soli, weist in den bislang abgebohrteu 
309 m eine regellose Warmezunahme von 1 7 °  auf nur 
2 1 °  auf ,  und Hamilton Smith berechnete nach den 
Temperaturmessungen von Bohrlochswassern zu Rand-Yictoria 
die geotherme Tiefenstufe fiir 1 0 C. zu etwa 50 m. Man 
liiitte demnach in 1000 m Tiefe eine Temperatur von etwa 
4 0 0 zu gewiirtigcii, die man durch Ventilation voraus- 
sichtlich betriichtlich herabdrucken konntc. Von diesen 
Seiten also, meint Le Bar, drohe kcine Gefahr; dagegen 
wolil aus dem Arbcitennangel. Der Tiefbau werdc nur 
bei Grofsbetrieb renticren konnen, diesem jedoch konnte 
genannter Mangel hinderlich und vcrderblich werden; die 
spckulativen Manover nach dieser Richtung, welclie Ver- 
zogerungen und Verminderungen der Arbeiten zur Folgę 
habeii und zum Zweckc der Driickung oder Steigcrung der 
Mihenwcrte unternommen wurden, miissen notwendigStorungcn 
und Wirren veranlassen, mit unheilvollem Riiokschlag auf 
Betrieb und Ertragnis der Gruben. O. L.

E le k tr is c ł ie  C e n tra l-A n la g e  a u f  d e m  S te in k o b le n -  
B e rg w e rk  E sse n  b e i  P i t t s b u r g ,  P a .  In den Vereinigtcn 
Staaten von Amerika sind elektrische Betriebsanliigen fiir 
Bergwerke mit einer Kraftentwicklung von 200 Pferdekr. 
und melir neuerdings alltiiglich geworden. Bemerkenswert 
bleibt indes die elektrische Einrichtung auf dem Bergwerk 
Essen zu Fedcral bei Pittsburg, P a . , deren elektrische 
Maschinen eine Arbeit von 600 Pferdekr. leisten und pro 
Schicht iiber 2000  t Kohlen fordern.

Diesc Central - Kraftstation versieht 2 Grubengcbaudc 
mit elektrischer Bedienung. Beide Gruben haben Stollen- 
betrieb, deren Mundlocher 500 m von einander enlfernt 
liegen und ais Grube Essen Nr. 2 und Nr. 3 benannt sind. 
Das Maschinenhaus selbst liegt dicht vor dem Mundloch 
der Nr. 3 Grube. Diese Lagc ist aus vcrschiedcnen Griindcn 
gewahlt w orden; die Grube Nr. 3 liegt namlich urn 400  m 
niiher am Orte Federal, ais Nr. 2 ;  ebenso gestaltet sich 
die Zufuhr von Gruskohle ins Kesselhaus einfacher, da die 
Wagen von der Stollenmiindung bis zum Kesselhaus nur 
60 m zu rollen haben; aufscrdem ist die Lage der Kraft
station genau gleichweit von den verschiedcnen Betriebs- 
punkten der Grube Nr. 2 und Nr. 3 entfernt, indem die 
Betriebe von Nr. 3 viel weiter vom Stollcnmundloch abliegen, 
ais jene von Grube Nr. 2.

Von der Centralkraftstation geht eine Leitung von
3 Kupferdriiliten nach jeder der beiden Gruben hin und 
erstreckt sich dann 600 m in die Grube Nr. 2 und 1200 m 
i n die Nr. 3 hinein. Von dieser Hauptleitung aus zweigen 
die Driilite fiir die Lokomotiv - Forderbahn und fiir die 
anderen Betriebs- (Schram-) Maschinen ab; solchergestalt 
ziehen die elektrischen Drahte durch die ganzen Gruben- 
gebiiude sich hin. Unter Tage werden die Schiencn ais 
Riickleiter benutzt; sie sind an den Enden verbunden und 
tragen in Abstanden von 30 m je  einen Kreuzverband. 
Die verwendeten Schienen sind 40  pfiind. Stahlschienen, 
welclie fiir die Grubenlokomotiven ais zweckdienlichste 
gelten. An einzelnen Punkten d e r  F o r d e r b a h n  sind Ausschalte- 
Vorrichtungen in der Stromleitung vorgesehen.

Im Stollen erfolgen die regelm afsigen Fahrten vermittelst 
elektrischer Lokomotive bis zu der Hauptsohlenstrecke, von 
wo die Wagen m ittelst Seil die schw ebende Fdrderstreeke 
(Flaches) bis zu den verschiedenen Abbauortern hinlaufen.
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Am Fufse der sehwebenden Forderstrecken in je ie r  Grube 
liegen ungefahr 360 laufende Meter Bahnhofsgeleise, was 
Slorungen oder Stauungen in der Ansammlung und Auf- 
stellung voller oder leerer Wagen vollig verhindert.

Die Forderwagen wiegen jeder durclischnittlich 540 kg 
und fasscn 1125 kg Kolile. Eine elektrische Lokoinotive 
bewegt jedesmal einen Zug von 40 bis 50 dieser beladenen 
Kohlenwagen mit ciner Gescliwindigkeit von 3 V* m pro 
Sekunde. Bei nonnalen Verhiiltnissen wirkt auf die 
Kuppelungsstange zwisclien Lokomotive und dem ersten 
Wagen eine Zugkraft von 1575 kg bei obiger Geschwin- 
digkeit; beim Anziehcn der Lokomotive jedocli, oder bei 
Steigungen oder bei Ueberwindung von Kurven wiichst 
diese Zugbeanspruchung unter Abnalime der Gescliwindigkeit 
ganz bedeutend. Man bat, um die Maximal-Zugbean- 
spruchung fiir die Kuppelungsstange festzustcilen, in beiden 
Gruben Versuelie gemaclit. Ein Zug von 50 beladenen 
Wagen wurde in eine Kurve gefahren und ein Dynamometer, 
der bis zu 4000 kg registriert, zwisclien Lokomotive und 
dcm ersten Wagen eingesclialtU. Im Moment des Anziehens 
der Lokomotive schlug der Zeiger iiber die Skala des 
Zifferblattes liinaus — auf die Zugstange wirkten also 
iiber 4000 kg.

Jede Lokomotive wiegt 10 000 kg; auf jedes Rad enl- 
fallen 20 pCt. des Gesamtgewiclits. Die beiden Paare der 
elektrisch angetriebenen Triebriider sind nicht vollig gleicher 
Abmessung, docli ist jedes Paar befiihigt, den Unregelmiifsig- 
keiten im Zuge zu folgeii, oline Riicksiclit auf das anderc 
Paar. Hieraus ergiebt sieli, dafs allc 4 Riider der Lokoinotive 
stets glcichmiifsig voii in Ansprueli genommen sind, wodureli 
es auch ermogliclit wird, dafs 4000  kg Zug unbescliadct 
auf die Zugstange einwirken kbnnen. Jede Lokomotive 
zieht aus diesen Griinden beąuem 1200 t Kobie in 9 Stunden 
auf eine Entfernung von 1200 m. — Das Kopflicht der 
Lokomotivc bestelit aus einer Bogenlampe won 1000 Kerzen 
Starkę mit parabolischem Reflektor, sodafs man auf grofse 
Entfernung seben kann. Dieses starkę Liclit ermogliclit es 
auch dem Lokomotivflihrer, irgend welche Geleisestorungen 
sehon von weitem zu bemerken und den Zug rechtzeitig 
zutn Ilalten zu bringen —  selbst bei volter Geschwiiidig- 
keit. — Die Lokomotiven fahren jeden Abend aus der 
Grube heraus in den Lokomotivschuppen, der an dem einen 
Eude des Maschinenhauses liegt. llier wird die Lokoinotive 
geputzt und fiir den niichsten Tag wieder in Stand geselzt. 
Auf dem Stollcngeleise werden von den Lokomotiven auch 
alle Berge, das Grubenholz und dic anderen Materialien 
gefahren.

Auf den Essen-Gruben werden Schrammaschinen System 
^Independent" verwendet, welche trotz des Yorhandenseins 
von hartem Schwefelkies in der Kohle selir gut arbeiten. — 
Die Leistung derselben betreffimd, so sind bis zu 50 Scliram- 
schlitze von je  1 m Breite in der lOstiindigen Scliicht 
gemaclit worden; 3 0 — 40 Sclirame geiten ais gewohriliche 
1-eistung. Yon diesen Independent-Maschinen stehen jetzt 
Ifi Stiick in taglicliem Gebrauch; bei Doppelschicht sind 
dieselben in der Lage, aus einem 1,65 m machtigen Kohlen- 
flotz 2400 t Kohle taglich zu gewinnen. Die Art der 
leichten Zufuhrung und die Auordnung der Maschinen 
in.ielien dieselben besonders geeignet, in Kohle zu arbeiten, 
selbst wenn letztere Schwefelkies oder Bergmittel enthalt.

Diese Schriimmascliinen sind im wesentlichen nach 
denselben Prinzipien gebaut, wie alle grofsen amerikanischen 
Schrammascliinen von Jefferson, Houston, Edinson etc. D*e

Gliederkette, mittelst welclier die schriimende Welle bewegt 
wird, zeigt indes eine besondere Einrichtung; sie wird 
niimlich an beiden Enden von einer starken Feder gehalten, 
zu dem Zwecke des Anpassens der Maschine, indem, fiir 
den Fali, wenn die Schramschneiden auf etwas aufser- 
gewohnlich Hartes in der Kohle stofsen, sich diese Federn 
zusainineiidriicken und es dadurch der Maschine gestatten, 
fur einen Moment einzuhalten, damit die verschiedenen 
Schneiden das Hindernis passieren, ehe die Maschine mit 
Voiikraft weitergeht. Jede Schneide nimmt auf diese 
Wcise nur wenig von der harten Substanz weg, alle zu- 
saminen aber werden auch mit diesem Hindernis in kurzer 
Zeit ferlig, ohne dafs die Teile der Maschine irgendwie 
beschiidigt werden oder brechen konnen.

Die Independent-Schriimmaschine liefert einen Schram 
von 100 mm IlSIie und 1 ni Breite. Da jedes Kohlort
9 m breit ist, so sind 9 Schramarbeiten uotig, um ein Ort 
zu unierschrainen. Der Schram ist 1 m tief, was eine 
gesamte Ortsuiiterschramung von 1 3 1/2 qm ergiebt. Die 
Maschine arbeitet beim Vorrticken in der Kohle diesen 
l 1/* m tiefen Schram in 3 1/* Minuten aus; das Zuriick- 
drehen des Rahmens erfordeit sodann weitere 1 lh  Minuten 
=  5 Minuten gesamte Arbeitszeit.

Ungefahr 250 B e t r i e b s p u n k t e  s ind  in j e d e r  Grube 
m i t  L e i t u n g s d r a h t  v e r s e h e n !

Im allgemeinen ist es nicht moglich, jedes Kohlort in 
jeder Grube taglich zu schriimen, da das Kohl nach dem 
Unterschramen abgeschossen wird, dann die Kohlen ein- 
zuladeu und abzufalireu bieiben und ferner der Bergeversatz 
in dem ausgchauenen Raume stets nachgeholt werden mufs, 
ehe die Maschine zum niichsten Schram ansetzen kann. 
Wahrend diese Gewinnungs- und Betriebsarbeiten vor sich 
gehen, bleibt ubrigens der zu dem betreffenden Kohlort 
fiihrende Leitungsdraht aus dem Hauptstrom vollstandig 
ausgeschaltet. (The Iron and Coal Trades Reviev.)

U e b e r  d i o  B e s t i m m u n g  d e s  r e l a t i v e n  W e r t e s  
d e a  M a n g a n s  i n  d e n  E i s e n e r z e n .  (Franz Buttgenbach, 
Revue universelle des rnines, 1895, XII, und Oesterreichische 
Zeitschrift fiir Berg- und Hiittenwesen, 1895, Nr. 45 und 
1896 Nr. 6 .) Der Verfasser bezielit sich darauf, dafs die 
genaueste Bestimmung des Mangangehaltes in den zu ver- 
liiittenden Eisenerzen durch Analyse durchaus keinen Anhalt 
Iiber die Menge des ins Eisen ubergehenden Mangans verleiht, 
da gewisse Manganverbindungen sich bei dem Vcrliuttungs- 
prozesse nicht reduzieren, also auch in den Erzen keinen 
Wert haben.

Der Yerfasser vergleicht dic manganhaltigen Erze in 
dieser Bezichung mit den kiinstlichen phosphorhaltigen 
Diingeprodukten, in welchen nicht der gesamte, sondern 
nur derjenige Teil der Phosphorsaurnn, welcher in gewissen 
Salzlosungen loslich ist, Wert hat.

E r  g ieb t  d ann  folgende einfaehe M ethode  an, sich uber 
den „ r e d u k t ib e l e n "  T ei l  des Mangans de r  in einem E isen- 
erze  befindlichen M anganverb indungen  Siche ihe i t  zu  ver- 
schaffen.

Man bereite  d ie  zu verhiil tenden m anganhal t igen  E rze  
behufs P ro b e  in  d e r  W eise  vor, wie es auch sonst bei der 
Schm elzp robenm ethode  nach Berthier  geschieht,  u n d  operiere  
du rch  z w e i  z u g l e i c h  vorzunehrnende Schmelzungen in 
m it Holzkohle  gefutierten T iegeln  au f  j e  10 gr E rzpulver .

V o rh e r  ist, w ie  bei d ieser  P rob ie rm ethode  ublich,  durch  
A bkochen  m it  Salzsiiure das G ewich t  der  unloslichen Erden,  
„ d e r  R u c k s tan d "  zu  bestimmen. Den E isengehal t  d e r  Erze
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bestim m t man du rch  eine  T il r ic ru n g  m it  iibermangansaurem 
K ali .  Der Gllihverlusi w ird  durch  eine Abroslung festgestellt.

Durch Bercchnung wird dann feslgestellt, wieviel Kalk- 
stein zu einer solchen Probc zuzusehlagen ist, um mit den 
Riickstanden eine r e c h t  s a u r e ,  aber doch noch fliissige 
Schlackc zu bilden, die zu ihrer Bildung kein Eisen in 
Anspruch nimmt. Ebenfalls berechnet man den notigen 
Kalksteinzuschlag, um eine moglichst basische Schlackc zu 
erzielen, selbstredend mit Beriicksichtigung eines eventuellen 
Kalkgchaltes in den Erzen.

Man setzt beidc Proben zur Sclimelzung ein und erhiilt 
in der e r s t e n  einen Eisenkonig, f r e i  von  M a n g a n ,  da 
bei der sauren Schlacke alles Mangan ais Oxydul mit zur 
Bildung dcrselben gcbraucht wurde. Da sich dabei alles 
Mangan aus den Erzen ais Mn 0  in der e r z i e l t e n  
S c h l a c k c  beftndet, so mufs dereń Gewicht dem aus den 
RUckstanden -f- dem Ca O des Kalksteinzuschlages be- 
rechneten um  s o v i e l  i i b e r s t e i g e n ,  ais sie an MnO 
aufgenommen hat. Daraus ergiebt sich der ganzc Mangan- 
inhalt der Erze.

Die zweite Probe mit hochst basischcr Schlaeke wird 
unter Umstanden, d. h. wenn alle Manganvcrbindungen, 
die sich im Erze vorfinden, reduzierbar sind, einen Eisen
konig liefern, der alles Mangan ais Metali enthiilt.

Stimmt nun das Mehrgewicht des Eisenkonigs gegeniibcr 
dem im ersten Schmelzversuche erzielten mit dem Mehr
gewicht der in diesem erzielten sauren Schlacke (selbst
redend proportional Mn zu Mn O) uberein, so sind alle in 
den Erzen befmdliche Mangan-Verbindungen reduziert 
worden und man hat eine zweite Kontrolle fiir den 
Mangangehalt.

Finden sich jedoch in diesen proportionalen Gewichten 
Differenzen, so ist ein Teil der Manganverbindungen u n - 
r e d u z i e r t  g e b l i e b e n .  Dieser mufs sich dann wieder 
in dcm Uebergewichte der basischen Schlacke finden, dereń 
genaues Gewicht man vorher aus den Riickstiinden und den 
Zuschliigen von CaO, C02 bestimmen kann.

Auf diese Weise kann man durch den Doppelvcrsuch 
nicht allein feststellen, wieviel Mn das Erz enthiilt, sondern 
auch w i e v i e l  von seinen Verbindungen sich im Hochofen- 
betrieb reduzieren, also in das Eisen begeben, vorausgesetzt, 
dafs mit geniigend durch CaO und Mg O gesiitligte, also 
m5glicl st basische Schlacke gearbeitet wird und der Schmelz- 
gang ein garer ist.

Man erhiilt auf diese Weise Klarheit iiber den Mangan
gehalt der Erze, ohne vorlierige Bestimmung desselben durch 
Analyse, und m e h r ,  denn die Doppelschmelzung giebt 
Aufkliirung iiber den Teil der nicht r e d u z i e r b a r  en 
Manganvcrbindungen, worubi-r die Bestimmung des Mangan- 
gehaltes durch Analyse im Unklaren lafst.

Bei der  Rolle , die  heute  das Mangan im  Eisen spielt, 
diirfte diese M itte i lung den Fach leu ten  willkommen sein. D.

K e u e  S i l i c i d e .  Die Znhl bekannter Silicide, die, wie 
z. B. das Kohlensilicid (Carborund), die Schleifmittel der 
Zukunft zu werden versprechen, wachst immer inehr. Nach- 
dem Moissan die Silicide des Chroms und Eisens gewonnen 
halle, ist K u p f e r s i l i c i d  von der Formel SiCu2 von 
V i g o u r o u x  auf demselben Wege wie andere Silicide (aui 
einem Gemenge von Silicium und Metali in sehr hoher 
Temperatur) dargestellt worden; dasselbe ist sehr hart, 
sprod, im frischen Bruch stahlgrau, aber alluiahlich sich 
rotend; die Diclite betriigt 6,9. (Compt. rend. 1 8 96 ,319 .)

Demselben Forscher  w a r  e« friiher gelungen (Compt,

rend. 1895, S. 571) Nickel- und Kobaltsilicid und danacli 
M a n g a n s i l i c i d  =  SiBln2 zu gewinncn, das ebenfalu 
Metallglanz besitzl, Krystalle von stahlgrauer Fiirbung, aber 
mit in gewisser Beleuchtung fahlgelbcm Refieie bildet und 
auch sehr hart und sprod ist; seinc Diclite betriigt 6,6 bei 
1 5 ° ; es erwies sich un\ eriinderlich an der Luft, aber 
schmelzbar im Gebliiseofen. O. L.

E i n e  n e u e  G e l e i s s p e r r e .  Seit  e in iger  Z ei t  werden 
von e iner Mascliinenfabrik in Meseritz Geleissperren aus 
Eisen angeferligt,  welche geeignet erscheincn, d ie  b ish e r  —  
neben sonstigen eisernen Sperren a n d ere r  Bauart  — meist 
i ib lichen scliwerfall igen Sperrbiiume aus Holz d a u e rn d  zu 
verdriingen. Die Sperrbiiume mufsten, um dem  Stofse der  
anlaufenden Fahrzeugc  zu  widerstehen, m indestens eine 
Hohe von 16 bis 20 cm e iha l ten  Diese verhiillnismiifsig 
grofse I lohe  verursaclite be im  Auflaufen  u n d  Uebersetzen  der  
W agen iiber die Sperre nicht selten Beschiidigungcn an den 
Beschlagteilen,  F edern  und  Achsen. F e rn e r  mufste beim 
Um legen des Sperrbaum es d e r  b ed ienende  W eichenste l le r  
in oder  uber  das Geleis treten, also seine Person  m eh r  
oder m inde r  gefiihrden. End lich  w ar  die t la n d h a b u n g  des 
hiilzernen Sperrbaumes wegen des n ich t  unerheb l ichen  Ge
wicht  e ine  schwere. Diese Uebels lande  w erd en  bei der  
leicht zu l iandhabenden  eisernen Geleissperre vermieden.

Dieselbe besteht, wie aus der  nebens tehenden ,  die 
Geleissperre in offenem und  geschlossenem Z u s lan d e  da r-  
stellenden A b b i ld u n g  hervorgeht,  aus zwei T e i len ,  einem 
an dem Schiencnrufse  m it  I lakenschraubenbolzen  zu  bc- 
festigenden gufseiserncn Fufse u n d  einem aus Gufsstahl 
bestehenden u m klappbaren  Deckel,  w e lcher  d ie  E ntgle isungs-  
vorrichtung triigt und seitwarts d u rc h  Charniere  m it dem

Geleissperre 
geschlossen. gedffnet.

unteren Fufse  in V e rb in d u n g  geb rach t  ist . Drei an der 
unteren  Seite  des Deckels angebrach te  Q uerr ippen  bewirken, 
dafs d e r  Deckel au f  dem  Sch ienenkopf  s icher  au f l ieg t  und 
e ine Hohe von 50 mm iiber S ch iencn-O berkan te  erhiilt. 
Die Entgle isungsvorricl i tung besteht aus e ine r  55 m m  hohen, 
20 mm starken ,  d iagona l  Uber den muffenartigen Gufsstahl- 
deckel laufenden R ippe  und zwei k le inen  Q uerr ippen ,  welche 
den Z w e ck  haben ,  die lebend ige  Kraft des auflaufenden 
W agens  so zu  ve rm indern ,  dafs d e r  Radflansch anstatt 
herabzufal len ,  wom oglich  noch au f  d e r  Sperre  stehen bleibt.  
E ine  an dem  Deckel angebrach te  Oese und  ein am  gufs- 
eisernen Fufs befindlicher U eb erw u rf  ermoglichen den V er-  
sclilufs d e r  V o r r ich tu n g  du rch  ein Vorhiingeschlofs. Dic 
Geleissperre ist fiir Schienen von 130 bis 135 mm Hohe 
gebaut,  fiir andere  Scliienenprofile  b e d a r f  sic d e r  Abiinderung. 
Die  Befestigung k ann  von je d e m  m it  Geleisarbei ten  vertrauten 
A rbe ite r  b eąu e m  in 30 M inuten  erfolgen.

Auf B ah n h o f  Meseritz  vorgenomm ene V ersuche  zur Kr- 
p ro b u n g  d e r  Sperre  haben  einen znfriedens te l lenden  Erfolg 
gehab t .  Die V ersn ch e  bes landen  d a r in ,  dafs be ladene  und 
u n b e lad cn e  A rbe i tsw agen  in  e iner  E n tfe rnung  von etwa
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50 m vor der Sperre durch Arbciter in miifsige Ge- 
schwindigkeit versetzt und dann sich selbst liberlassen 
wurden, Der beladene Wagen kam durch die Sperre zum 
Stillstand, wiihrend der leere Arbeitswagen, der aniiahernd 
gleiche Gesohwindigkeit durch Abstofsen erhielt, durcli die 
Sperre zum Eutgleisen gebracht wurde. Bei der sechs-
maligen Wiederholung des Versuches erfolgte zweimal 
leichtes Enlgleisen, viermal blieb der Iiadflansch auf der 
Sperre stehen. Hiernach darf man wohl annehmen, dafs 
vom Windę fortgetriebene oder durcli andere Kriifte in 
Bewegung gesetzie Fahrzeuge bei geringer Geschwindigkeit 
durch die Geleissperre aufgelialten und erst bei grofserer 
Geschwindigkeit zum sichereu Entgleisen gebracht werden.

Die Geleissperren sind von der Wandelschen Maschinen- 
fabrik zu beziehen und kosten 36,50 ^/t. das Stiick. 
(Ceutralblalt der Bauverwailung. Veriag von Wilhelm Ernst 
und Solin, Berlin.)

Gesctzgebung, Iteclitspreclmng etc.
E r t e i l u n g  d e r  G - e n e h m i g u n g  z u r  E r r i c h t u n g  o d e r  

V e r a n d e r u n g  g e w e r b l i c h e r  A n l a g e n .  Der in Nr. 120, 
Seite 236 erwiihnte Hunderlafs des Herrn Ministers fiir 
Handel und Gewerbe an samtliche Kónigl. Regierungs- 
Priisidenten und an den K3nigl. Polizei - Prasidenten in 
Berlin vom 6. Miirz 1896, betr. die Erteilung der Ge- 
nehmigung zur Errichtung oder Veranderung gewerblicher 
Anlagen hat nach dem Ministerial-Biatt fur die gesamte 
innere Verwaltung, Nr. 3, folgenden W orilaut:

Durch ZilTer 28 der Ausfuhrungs -  Anweisung zur 
Gewerbe-Ordnung vom 4. Sept. 1869 — 19. Juni 1884 — 
(Ministerial - Blatt flir die innere Verwaltung 1869 Seile 
202 und 1884 Seite 164) ist angeordnet, dafs Antriige 
auf Erteilung der Genehmigung zur Errichtung oder Ver- 
iinderung gewerblicher Anlagen gemiifs §§. 16 und 25 
des Gesctzes ais schleunige Angelegeuheiien zu behandelii 
sind. Ebenso ist in Ziffer 32 a. a. O. bestimmt, dafs der 
Unternehmer, sofern es bei der Prlifung der Vorłagen mit 
Riicksicht auf die Natur der projektierten Anlage erfordeilicli 
crscheint, der Situationszeichnung eine weitere Ausdchnung 
zu gcben, oder sich sonst Miingel finden, zur Ergiinzung 
auf klirzestem Wege zu veranlassen ist. Damit hat fiir 
diese Fiille im Interesse der dringend erforderlichen Be- 
schleunigung des Genehmigungsverfahrens ais Regel ein 
unmiltelbarer Verkehr der mit der Priifung der Vorlagen 
betrauten Beamten mit dem Unternehmer \orgeschrieben 
werden sollen, sodafs die Vorlagen zur Herbeifuhrung der 
fur erforderlich erachteten Ergiinzung nicht erst an die 
GeuehmigungsbehSrden zuruckgesandt werden sollten.

Diese Vorschriften finden noch nicht iiberall die er- 
forderliche Beachtung W iederholt habe ich in letzler Zeit 
Genehmigungsbehorden darauf hinweisen mlissen, dafs das 
Genehmigungsverfahren nicht mit der erforderlichen Be- 
schleuuigung durchgefuhrt worden war. Namentlich ist 
auch in verschiedenen Fiillen die Zustellung der Beschcide 
erheblich verzogert worden.

Ein unmittelbarer Verkehr der mit der Yorprufung der 
Genehmigungsgeauehe betrauten Beamten mit dem Unter- 
nehmer gemafs Ziffer 32 der AusfUhrungsauweisung fiudet 
ferner zur Zeit anscheinend nur ausnahmsweise statt, wie die 
“dl den Rekursbeschwerden hier eingereichten Vorgange er- 
gcben, wird vielinehr fast durchgehend dic Vermittelung der Ge
nehmigungsbehorden in Anspruch genommen, um Ergiinzungen 
der Yorlagen durch den Unternehmer herbeizufiihten.

Ew. etc. ersuche ich bei Uebersendung einer cnt- 
sprechenden Anzahl von Abdriicken dieses Eilasses ergebenst, 
gefiilligst in meinem Namen die Kreis- (Sladt-) Ausschiisse 
und Magistrale der einem Landkreise angehorigen Stiidte 
mit mehr ais 10 000 Einwolinern Ihres Bezirks auf dic 
genaue Befolgung der angezogenen Vorschriften der Aus- 
fUhrungsanweisung hinzuweisen, auch dafiir Sorge zu tragen, 
dafs der dortige Bezirksausschufs diese Vorsehriften gleich- 
falls sorgfiiltig beachtet. Ebenso wollen Sie gefiilligst die 
Ihnen unterstellten Gewerbeaufsichts- und Baubeamten mit 
ciitsprechender Weisung versehen.

Die Beachtung der angezogenen Bestimmungen wird 
hier bei der Entseheidung auf Rekursbeschwerden fort- 
dauernd genau verfolgt werden.

Volks-\virtscliaft und Statistik.
A u s fu łir  b r i t i s c h e r  K o h le  im  I. V ie r te lja lire  1896.

Die erhebliche Steigerung der Kohlencinfuhr aus England etc. 
im Januar und Februar 1896, auf welche in Nr. 12 
laufenden Jahrgangs, S. 225, hingewiesen wurde, hat auch 
im Marz weiteren Forlgang genommen. Fiir Deutscliland 
hat sie nach dem Trade Supplement des Economist vom
11. April betragen

1894 1895 1896
t t t

Januar . . . .  196 912  1 7 2 9 5 4  231 787
Februar . . . .  152 863 82  508 196 105
Marz . . . .  . 271 217 169 211 275 613
I. Vierteljahr . . 620 992 424 673 703 505
Im W erte von L . . 303 761 190 953 294 993

Wenngleich auch nach den iibrigen Absatzgebieten 
englischer Kohle im abgelaufenen Vierteljahre 1896 erheblich 
mehr ais im I. Quartal 1895 gelangt ist, so ist doch die 
Steigerung der deutschen Einfuhr um nahezu 280 000  t, 
d. h. um 2/s der gesamten vorjahrigen Einfuhr, eine be- 
merkenswerte Erscheinung, die allerdings in den besonders 
giinstigen Seeschiffahrls-Verliiiltnissen des vergangenen Winters 
eine Erklarung flndet. Immerhin darf nicht verkannt werden, 
dafs das Angebot englischer Kohle auch augenblicklich mit 
grofser Lebhaftigkeit auftritt und selbst betriichtliche Preis- 
naclilasse nicht scheut, um neucn Absatz zu finden. Bei
dieser Sachlage mufs eine Erleichterung des deutschen Wett-
bewerbes durch geeignete Tarifmalsnahmen ais unerlafslich 
Yertreten werden.

F o rd e r u n g  d e r  S a a rg ru b e n . S a a r b r u c k e n ,
9. April. Die staatlichen Saargruben haben im Monat 
Mi i rz in 25 Arbeitstagen 619 570 t gefiirdert und 
626 870  t abgesetzt gegeniiber einer FOrderung von
568 465 t und einem Absatz von 565 850  t im ent-
sprechenden Monate des Vorjahres bei der gleichen Zahl 
von Arbeitstagen. Der Absatz im Monat Miirz vcrteilt 
sich mil 399 750  t auf den Schienenweg, 31 200 t auf 
Entnahme mittelst Landfuhren, 82 634 t, welche die bei 
den Gruben gelegenen Kokereien erhielten und 55 067 t, 
welche auf dem Wasserwege zum Versand kamen. Die 
Schiffsverladung war eine iiufserst rege, da dic Verbrauclier 
darauf bedacht waren, noch mBglichst grofse Mengen vor 
dem 1. Aprii zu beziehen, zu welchem Zeitpunkte die 
Erhebung von Abgaben auf dem rcichslandischen Kanal- 
netze ins Leben tritt.

E in f u l ir  a u s la n d iio b e r K o h le n  n a c h  S p a n ie n  im  
J a h re  1895. D ic  E in fu h r an Kohlen betrug in  den beiden
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hauptsiichlichstcń Einfuhrhafen Barcelona und Bilbao im 
Jahre 1895 in :

Barcelona Bilbao
t t

ausliindische Kohlen . . 527 460 457 427
spanische „ . 16 355 45 283

Sa. 543 815 502 710
In Barcelona stellte sich die Einfuhr aus don cinzelnen 

Landem folgendennafsen:
1. EnglUche Kolilen . . . . 513  479 t
2 . Amerikanische Kohlen . . .  11 599 „
3. Auslralisclie Kohlen . . .  1 455 „
4. Belgische Kohlen . . . .  927 „

Sa. 527 460 t
Ilierzu spanische Kohlen . . 16 355 „

Tot. Sa. 5 4 3 8 1 5  t 
Aus der Zusammenslellung geht hervor, dafs Deutsch- 

land und Frankreich von der Eiufuhr an Kohlen in 
Barcelona ausgeschlossen waren. (Circulairc No. 1253, 
Coniitć central des liouillfcres de France.)

Yerkelirswesen.
S cliifF sverke łir d o r  E rd e .  Nach der Listę des Bureau 

Veritas fiir 1895— 96 haben die Segelschiffe der ganzen 
Erde eine Abnahme erfahrcn. Die Zahl der SegelschiITe 
nller Nationen betragt 29 570 mit 9 323 995 Registcrtonnen. 
Es sind dies nur die Schiffe von 50 Tonnen netto und 
dariiber; aufserdem sind unter 50 Tonnen netto 534 Schifle 
mit 19SS6 Registcrtonnen angefuhrt. Da nun die Zahl 
der Segler in dem Generalregister fiir 1894—95 sich auf 
29 333 von 9 545 747 Registertonnen belief, so ist zwar 
die Zahl der Schiffe gestiegen, die der Tonnen aber 
wiederum zuriickgegangen. Deutschland nimmt mit seiner 
SegeischitTrhederei die vierte Stelle ein nach England, den 
Vereinigten Staaten und Norwegen, und zwar mit 1105 
Schiffen von 567 862 Tonnen, oder 27 060 Tonnen weniger 
ais 1894—95. Eine erhebliche Zunaluue haben dagegen 
die Seedampfschiffe erfahren. Die Zahl der Handelsdampfer 
aller Nationen betragt nach, dem neuesten Register 10 896 
von tlber' 100 Registertonnen mit einer Gesamtgrofse von
16 33S513 Brutto-Registertonnen, so dafs also derRaum- 
gehalt der Dampfer erlieblich iiber zwei Fiinftel grbfser ist 
ais der der Segelschiffe, Zioht man nun die grofsere 
Schnelligkeil der Dampfer in Betracht, so ergiebt sich leicht, 
dafs tnehr ais drei Viertel des Seehandels von den Darapfern 
besorgt werden. Im Jahre vorher betrug die Zahl der 
Dampfer 10 844 mit 15 657 124 Registertonnen. Die 
zweite Stelle unter den Handelsdampfermarinen nimmt nach 
England die deulschc ein mit 826 Dautpfern und 1 306 771 
Registertonnen, gegen SIO Dampfer mit 1 216 092 Register
tonnen im vorigen Jalire, so dafs also Deutschland eine 
Zunahme von 16 Schiffen mit rund 90 000 Tonnen auf- 
"•eist. (K. z.)

S c h ifT a łirtsk a n a l a m  E is e rn e n  T h o r. Seit dem 
29. Februar stromen die Wogen der Donau ungehindert 
durch den neuen Schiffalirtskanal am Eisernen Thor, dessen 
Bau. am 15. September 1S90 begonnen wurde. Nahezu 
6Va Jahre dauerten die Arbeiten an diesem Kanał. Der 
Kanał, welcher zwischen Steindammen liings des serbischen 
Ufers die Felsenklippen und Felsenbanke umgelit, welehe 
dem Eisernen Thore seinen Namen gebeu, ist fast 3 km 
lang und 3 m tief und bietet selbst dem grOfsten

Schiffe bei niedrigem Wasserstande ein 80 in breites Strom- 
bett, wodurch zu jeder Zeit und bei jedem  Wasserstande 
eine gefahrlose Schiffahrt durch die Kataraktę des Eisernen 
Thotes ermSglioht wird. In die beiden Steindamme, welche 
den Kanał einfassen, wurden ungefithr 300 000 cbm Gestein 
und 260 000 cbm Fullmaterial hineingebaut; aus dem Donau- 
bette selbst wurden 400 000 cbm Felsen forlgesprengt. 
Diese grofse Arbeit war im rorigen Herbst beinahe fertig 
und es eriibrigte nur, den das obere Ende des Kanals 
absperrenden Steindamm zu entfernen. Derselbe war auf- 
gefuhrt worden, um bei der Sprengung der Kanalsohle ais 
Schutz gegeu das Eindriugen des Wassers zu dieiien, und 
unter dem Schutze dieses Dammes war es moglich, die 
Kanalsohle trocken zu legen und die Felsen im Troekenen 
zu entfernen. Im letzten W inter wurde nun, nachdem der 
Kanał fertiggestellt war, der obere Sperrdamm entfernt und 
die darunter befindliclie Felsenbank gesprengt. Zu diesem 
Behufe wurden oberhalb des Sperrdammes in den vorher 
gelockerten Felsenboden eiserne Schienen eingetrieben, 
zwischen welclien Bretterwiinde aufgefiihrt wurden. Der 
Raum zwisclieu je zwei solchen Bretterwiinden wurde mit 
Thonerde ausgefllllt und so ein provisorischer Wasserfang- 
damm aufgefiilirt unter dessen Schutz der Darnin im Laufe 
des Wintera entfernt wurde. Die Stelle, wo der Damm 
gewesen, wurde entsprechend vertieft und dem Kanalboden 
gleicli gemacht. Alsdann wurden die letzten Teile des 
provisorisehen Dammes am 29 . Februar mit 500 kg Dynamit 
in die Luft gesprengt, worauf sieli das Wasser aus der 
Donau in den Kanał ungehindert ergofs. Damit ist die 
neue Wasserstrafse faktisch eroffnet, dem Verkełir soli sie 
jedocli erst ubergebeu werden, wenn die iibrigen Arbeiten 
an der oberen Miindung, sowie die Schiffahrtstrafse zwisclien 
Orsowa und dcm Eisernen Tliore fertig wird. Die feier- 
liche Eroffnung des Kanals wird am 27, September statt- 
finden und eines der liervorragendsten Momente der 
Milleniums-Feier bilden. (National-Ztg.)

Yereine und Yersamnilungen.
V  e r  e in  z u r  W a h r u n g  d e r  w ir ts c h a f t l ic h e n  I n te r -  

e s se n  in  R h e in la n d  u n d  W e s tfa le n . Die am Sams- 
tag den 11. d. Mts. zur Feier des 25jiihrigen Bestehens 
des Vereins zur Wałirung der wirtscliafilichen Interessen 
in Rheinland und Westfalen zu D u s s e l d o r f  zusammengetretene 
Festversammlung wTurde vom Vorsitzenden des Vereins, 
Geh. Kommerzienrat Dr. Jansen-Diilken, durcli eine Be- 
griifsung der erscliienenen Elirengiiste, des Slinisters fiir 
Handel und Gewerbe, Frhrn. v. Berlepsch, der Oberpriisi- 
denten Nasse und Studt, des Bergliauptmanns Tiiglichsbeck, 
des Regierungs-Priisidenten von Rlieinliaben, des Oberbiirger- 
meisters Lindemann u. a. eroffnet. Der Minister des Innem , 
Frhr. v. d. Recke, war durch Krankheit am Erscheinen 
verhindert. Geheimrat Dr. Jansen gab sodatin einen Ueber- 
blick iiber die Entsleliung und Wirkung des Vereins und 
schlofs mit einem Hoch auf Se. Majestat den Kaiser.

Darauf liielt das geschaftsfiihrende V o r s ta n d s m i tg l i e d  
Dr. Beumer die Festrede. Derselbe weist auf die von ihm  
veroffentliclite „Geschichte der 25jiil>rigen T hatigkeit des 
Vereins“ hin, welche den Teilnelunern des heutigen Festes 
ais Erinnerung uberreicht worden ist, und bezeichnel es 
dann ałs seine Aufgabe, nicht die verschiedenen Arbeiten 
des Vereins aufzuziililen, sondern nur die Richtungen an- 
zudeuten, nach welclien der Yerein gew irkt liabe. Diese
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W irk sam k ei t  g l iedere  sieli hauptsiic.hlich nach v ierR iohtungen,  
wclclie durch  d ie  nachfolgenden Gebiete unseres W irt-  
schafislebens dargeste ll t  w e rd e n :  1.  Das T ran sp o rtw esen ;
2. die  hi-imische P ro d u k t io n  u n d  ih r  na t iona le r  Schutz;
3. die Ankniipfung neuer  Y e rb in d u n g en  und die  Auffindung 
ueuer Absatzwege du rch  ein eintriichtiges Zusammengehen 
mit  dera H a n d e l ;  P rl ifung d e r  Bediirfnisse des letzleren; 
Ilandelsvertrage,  Z o ll -  u n d  S te u e rw ese n ; 4 .  Sozialpolit ik 
und Arbeiterfursorge.

Nach d e r  Fes tred e  begltickwiinschte  de r  Minister fiir 
Handel u n d  Gcwerbc, Frlir .  v. Berlepsch, den Verein  zu 
dessen segensreicher Tli iit igkeit.  Der V cre in ,  den er stets 
lioehgeschiitzt h abe  u n d  hochschii tzcn w erde ,  h abe  sieli ein 
Reclit auf  den D an k  de r  I leg ierung  erworben .  Hierauf 
erfolgte die Begriifsung des feiernden V ere ins  du rch  andere 
Kbrperschaften, und z w ar sprac.hen namens der  Nordwestliclien 
Gruppe d c s V e re in s  deu tscher  E isen -  und  Stahliudustrieller 
General-Direktor Servaes,  namens des Centra l-Verbandes 
deutscher Indus tr ie l lc r  u n d  des B ergbaulichen Vereins fiir 
den Oberbergam tsbezirk  D or tm und  Geh. F in a n z ra t  Jencke, 
namens des V ereins  deutscher E isenhutten leu te  Kommerzienrat 
Eueg, namens der  S tad t  Dusseldorf  Oberbiirgermeister Linde- 
mann, Namens der  H andelskam m ern  Ham burg  und  Breme- 
die Ilerren Laeifs u n d  G ruener,  nam ens des Vcreins der 
lndustr ie llen Kolns H err  V ors te r  u n d  namens der  deutschen 
Kunstlerschaft M aler  Deiters.  Geheim ra t  Dr. Ja n se n  dankte 
fiir die Begrufsungen m it  e iner  he rzl ichen  Erw iderung .  — 
Dcm geschaftsfuhrenden Mitg liede des Vors tandes Dr. Beumer 
wurde ais A nerkennung  fur t reue  Dienste  ein prachtvolles 
Silbergeschenk i iberreicht.  (K r . -Z tg . )

V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e .  Die nachste 
Hauptversammlung findet im Sep tem ber  d. J .  in Oberschlesien 
statt.

Patent-Bericlite.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

KI. 1. 26. Marz 1895. 0 .2 2 8 1 .  S ieb v o rrich tu n g  
m it w e n d e ltr e p p e n a r tig e m  A u fb a u  d e r  einzelnen  
Siebe. A. Oberegger, Fohnsdorf, Steiermark; Vertreter: 
F. C. Glaser und L. Glaser, Berlin SW., Lindenstr. 80.

KI. 6. 23.Nov. 1895. 11. 16 928. S e h a c h tb o h re r  m it 
ganz o d e r  n a h e z u  r a d ia l  n a e h  d e r  M itte  z u  geneig t 
g e lag e rten  A rb e itsw a lz e n . Fr. Honigmann, Aachen.

KI. 5. 23. N ovem ber  1895. II. 16 685. A bbohren
von S c h a c h te n  im  sc h w im m e n d e n  G eb irge . Zus. z. 
Patent 83 872. —  F r .  H on igm ann ,  Aachen.

K I .  4 0 .  3. August  1895. R. 9684. V erfah ren
zu r R e d u k tio n  von  Z in k s ta u b . Charles Rave, Lćon 
Hen und Rodolphe  W ein m an n ,  Briisscl;  V e r t r . : Robert 
Krayn, Berlin N W , K arls tr .  27.

KI. 42. 9. Aug. 1895. K. 13 143. V o rric h tu n g
zum  k o n tin u ie r l ic h e n  A n z e ig e n  d e r  D ich tigkeits- 
v erha ltn isse  von  G a se n  u n d  G a sg e m ise h en . 0 . Krell, 
Niirnberg, Vestuertliorgraben 31.

G e b r a u o h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .
KI. 4 .  Nr. 54 904. 16. Marz 1896. S. 2454. Z iin d -

v o r r i c h t u n g  f iir  G r u b e n l a m p e n  m i t  F r i k t i o n s z i i n d -  
b a n d .  Wilhelm Seippel, Bochum i. W., Grofse Beckstrafse 1.

KI. 5. Nr. 54 634. 10. Marz. 1896. D. 2039.
Aus Eisenblech h ergestellte u n d  durch U -E isen -  
reifen verstarkte W etter lu tten , dereń konisehe 
Einsteekenden m it eingeprefsten R i l l e n  yersehen 
sind. I r  Friedr. Droste, Langendreer.

K I .  2 0 .  Nr. 54 865. 2. Marz 1896. H. 5504 
F o r d e r w a g e n r a d  m i t  S c h m i e r k a m m e r  i n  d e r  N a b o ,  
d e r e ń  A u s f l u f s o f f n u n g  d u r c h  S c h r a u b e  v e r a n d e r b a r  
i s t .  K ar l  Helmes, Sicgen.

K I .  2 4 .  Nr. 55 086. 17. Miirz. 1896. A. 1541.
R a u e h y e r z e h r o n d e  F e u e r u n g ,  b e i  w e l c h e r  d i e  V e r -  
b r e n n u n g s g a s e  v o m  R o s t  a u s  d u r c h  e i n  m i t  L u f t -  
e i n l a s s e n  v e r s e h e n e s  R o h r  u n t e r  e i n e n  H u l f s r o s t  
g e l e i t e t  w e r d e n .  P .  A. A rch ipenko ,  K icw ;  V er t re te r :  
Karl  Fr.  Reichelt ,  Berlin N W .,  Luisenstr .  26.

K I .  4 7 .  Nr. 54 792. 4. Feb ru a r  1896. Scli. 4238.
L a g e r  m i t  R i n g s c h m i e r u n g ,  b e i  w e l c h e m  d e r  O e l -  
a b s t r e i c h e r  a u f  d e r  S c h a l e n f u g e  s i t z t  u n d  d a s  a b -  
g e s t r i c h e n e  O e l  i n  e i n e r  R i n n e  a u f  d e r  S c h a l e n f u g e  
z u r  W e l l e  g e l e i t e t  w i r d .  J a k o b  Seliraitt, Gera.

D e u t s c h e  R e i o h s p a t e n t e .
K I .  2 0 .  Nr. 85 178. S e i l k l e m m e  f u r  S t r e c k e n -

F ó r d e r u n g .  Von F e rd in an d  W ilhe lm  Hcring in Dortmund. 
Vom 2. August  1895.

Die Klemm e besteh t  aus einem m it se itl icher Kerbe F  
versehenen Stuck B, an welches ein k laucnart iges H aken-  
stiick C p en d e ln d  aufgeliangt ist. Das letztere b i lde t  mit
de r  Kerbe F  des Stiickes B zusammen ein zangenart iges
Maul und  ist  nach  oben lun  mit  Ansiitzen II versehcn. 
An das S tuck B ist oben ein m it  Schlitz versehener Hebel A 
mit I landgriff  N ge lenk ig  du rch  den Bolzen D angeschlossen.

Dieser Hebel  hiilt die  Aneiitze des Klauenstl ickes in e iner 
d ie  K lem m w irkung  bed ingenden  Lage  u n d  prefst die  T eilc  
F  u n d  C gegeneinander ,  sobald  die Ansiitze H  in die 
E bene  des Schlitzes gebrach t  und d e r  Hebel se lbst  iiber 
die  Ansiitze g ed reh t  w ird .  Die Oese M d ien t  zur  Aufnahme 
der  m it  den  Fo rd e rw ag en  verbundcnen  K uppe lke tte  oder 
Kuppelstange .  D ie  Gleitf lache E  d reh t  d ie  Seilklemme 
beim U eberschre i ten  e iner T rag ro l le  de ra r t  um dic Achse 
des Seiles S, dafs der  M itnehm er u n d  das Seil aus der  
T rag ro l le  R  gelioben und ersterer m it den Gleitr ippen L 
des Stiickes C in eine  N ebenri l le  d e r  Seillragrolle  R  iiber- 
fiihrt wird.
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B I .  2 4 .  Nr. 85 512. D a m p f k e s s e l f e u e r u n g  m i t  
e i n g e s c h a l t e t e n ,  g e g e n  e i n a n d e r  o f f e n e n  R o g e n e r a -  
t o r e n .  Von Emil flirsch in Pirna a. E. Vom 16. Ju li 1895.

H inter  dem ersten Z ug  des Dam pfkessels  s ind  zw ei 
gegen e in an d er  offene R egeneratoren  e ingebaut .  J e  nach 
de r  K lappens te l lung  w ird  du rch  den einen R egenerator  der  
Strom de r  Heizgase gele ite t,  wilhrend der  andere  R egenerator 
die  ih m  zugeleitete  F r isch luf t  erhilzl ,  sodafs im  ersteren 
Regenerator  un ter  Mischung d e r  Heizgase m it  de r  erh itztcn  
Fr isch luf t  eine V erb rennung  des R auches u n d  Rufses 
erfolgt, w orau f  d ie  P ro d u k te  d ieser sekundiiren V erb rennung  
d ie  weiteren Ziige un te r  A bgabe  ih re r  W arm e  an  Kesśel 
und  M auerw erk  durchstrom en u n d  schliefslich in dic Esse 
entweichen.

B 2 .  2 4 .  Nr. 85 671. B o sc k ic k u n g s  - V o r r i c h t u n g .  
Von L. Vojilcćk in Prag .  Vom  26. Mai 1895.

Die Kohlen  w erden  aus T r ich tern  mittelst Speisewalzen 
in da ru n te r  angcbrachte  T rom m eln  befordert ,  aus denen 
der Rost  du rch  sich schnell  d rehende  Schaufeln bei ge- 
schlossenen Feuer thu ren  gleichmiifsig beschickt  w ird .  Durch 
teilweises Abpralleu  an e iner von aufsen vcrstel lbarcn  P la t te  
w ird  eine  gleichmafsige V er te i lung  der  e in fa llenden  Kohlen 
iiber die Rostfliiche bewirkt.  D ie  V er te i lung  zu be iden  Seiten 
des Ilostcs geschieht d u rc h  eine  oder  inehrere  K lappen ,  
welchc s te llbar s ind  und  j e  nach  B edarf  auch  e ine  e in- 
seitige Beschickung zulassen, ohne dafs d ie  F eu e r th u r  
geoffnet w e rd en  mufs. Z u m  Betriebc d e r  V erte i lungsk lappen  
d ien t  e in  in se inem l lu b e  verstellbares,  wagerecli t h in -  und 
he rgehendes  L ineal ,  welches g leichzeitig  mittclst  s tc llbarer  
Hebel  Sperrriider in  Bewegung setzt, an  dereń  Achsen die 
Speisewalzen befestigt sind. U m  die Beschickung auf  der 
l inken  oder  rechten  Seite e ine r  V er te i lungsk lappe  ver-  
starken bezw. abstellen z u  konn en ,  w ird  d ie  Bewegung der 
K lappe  du rch  das h i n -  u u d  he rgehende  L inea l  nicht un-  
mittelbar,  sondern  unter  E inscha l tung  eines Getriebes bewirkt,  
welches w Shrend d e r  B ewegung durcli  Verste l lung der 
Escen tr iz i t i i t  e ines im Betricbe beflndlichen Excenters ganz 
aufscr W irk u n g  gesetzt werden k a n n ,  sodafs d ie  Vertei lungs- 
k lap p e  au f  e iner Seite l iegen bleibt.

K I .  4 0 .  Nr. 85 244. V e r f a h . r e n  z u r  L a u g e r e i  v o n  
G o l d  u n d  S i l b e r  m i t  C y a n a l k a l i .  Chemische F ab r ik  auf 
Aktien  (vorm. E. Scher ing )  in Berlin. Vom 23. Febr.  1895.

Z u r  BefSrderung d e r  auflosenden W irk u n g  des Cyanalkali  
auf  E delm eta l le  w erden  demselben organische Nitro- oder 
N itrosoverb indungen  zngesetzt.

Marktbericlite. 
RuŁu-kohlenmarkt. Es wurden an Kohlen- und 

Kokswagen auf den Staatsbalincn taglich, durchschnitt- 
lich in Doppelwagen zu 10 t bcrechnet, gestellt:

1895 1896 Verhaltniszahl
1.— 15. Marz 11 283 11 748 11 786

1 6 .-3 1 . „ 11 277 11 823 11 786
Die durchschnittliche tiigliche Zufulir an Kohlen und 

Koks zu den Rheinhafen betrug an Doppelwagen zu 
10 t in

Duisburg Ruhrort Hochfeld
1.— 7. Marz 1896 350 1259 212
8.— 15. » » 503 921 181

1 6 .-2 2 . » V 564 1145 238
2 3 .-3 1 . » » 654 1402 223

Die Fordereinschrankung fur die Syndikatszeclien im 
Monat Miirz wird dank angespannter Thatigkeit auf allen 
Gebieten der Industrie voraussiehtlich die angenommene 
Ziffer von 15 pCt. nicht erreichen, sondern nur etwa 
gegen 11,5 pCt. betragen. Neben der ausgebreitcten 
giinstigcn Konjunktur, die vielfaehe Zukiiufe im 
Gefolge hat, ist dieses Resultat insonderheit den 
SchilTahrts - Verh;iltnissen des Rheins zuzusehreiben. 
Wilhrend im Yorjahre infolge des andauernden Nach- 
winters die Rheinstrafse im Marz fast ganzlich ver- 
sagte, bot dic zweite Halfte des Vormonats, nach Ablauf 
des Hochwassers, gutc Gelegenhcit, selbst die oberhalb 
Mannheim bclegenen Ilafen mit vollen Ladungcn zu 
erreichen. Die Abrufungen nach den Ilafen waren daher 
sehr bedeutende; daneben hat auch das Streckengeschaft, 
selbst in Hausbrandsorten, seine Lcbhaftigkeit behauptet. 
Angesichts der andauernden Beschaftigung nimmt 
besonders die Eisenindustrie Gelegenheit, bereits den 
Bedarf des nśichsten Jahres zu decken. Andercrseits 
aber ist man in untcrrichteten Kreisen nicht ohne Be
denken angesichts dem steigenden Angcbot englischer 
Kolile besonders aus den Reviercn von Durham und 
Yorkshire, das im laufenden Jahre, wie auch unter 
„Statistik und Yolkswirtschaft" ausgefiihrt wird, in 
wachsenden Mengen unter Preisnachlafs auftritt.

Von den einzelnen Sorten sind bei G a sk o h le  die 
meisten friiheren Abschliisse, auch die von Juni zu 
Juli, zu den fiir das laufende Jahr festgesetzten Preisen 
bereits erneuert. Entgegen den ycrschiedentlich mit- 
geteilten Nachrichten der Tageszeitungen kann festgestellt 
werden, dafs die Ausschreibung in Delft in bisherigem 
Umfange wiederum an das Syndikat gelangt ist.

In G a s f 1 a m m k o h le haben auch die Niisse III/IV, 
welehe nach dcm Vorberieht zu wiinschen lielśen, an 
Lcbhaftigkeit gewonnen, sodafe zur Zeit die Nachfrage 
ais recht gute zu bezeichnen ist.

Bei der F e t tk o h le  kamen die giinstigcn Schiffahrts- 
Verhaltnisse des Rheins besonders deutlich zum Ausdruck. 
Grofse Mengen besonders auch in Nufs III/IV  sind 
zum Oberrhein gegangen, wo sie, wie scliori friiher be- 
richtet wurde, ais Industriekohle sich steigender Beliebt- 
heit erfreuen.

In K o k sk o h  le macht sich ein starker Begehr geltend, 
sodalś die abgeschlossenen Mengen nicht immer mit yoller 
Regelmafsigkeit zur Lieferung gelangen konnen. Wiihrend 
des Osterfestes haben einige Hiittenwerke mit eigenen 
Kokereien bei der Knappheit der Kokskohle es fur ge- 
boten erachtet, vom Kokssyndikat sich mit Koks zu 
yersorgen.

Efs- u n d M a g e rk o h le  haben eine fiir die Jahres- 
zeit lebhaften Absatz. Die Yerschilfungen zum Teil zur 
Fiillung der Liiger, zum Teil zur Herstellung von Misch- 
kohle, sind umfangreich. Auch Anthrazit-Niisse, welche 
im Friihjalir sonst fast vollig auf Lager zu gehen pflegen, 
sind nocli fiir direkten Yerbrauch gefragt. In Feinkohle
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sind alle disponiboln Mengen fur die Liefcrungen bis 
April n. J . vergeben.

Die K oks-Erzeugung im Betragc von 1 276 000 t 
hat im I. Quartal 1896 um 60 000 t gegen die gleiche 
Periode des Vorjalires zugenommen; die eiTektive Ein- 
schrankung fiir Marz mit etwa 14 pCt. hat die geschatzte 
von 22 pCt. also nicht erreicht. Mit dem 1. Vicrtel d. J. 
gelten neue Beteiligungsziflern, welche z. T. von den 
friiheren nicht unerheblich abweichen.

Der Zuwachs an neuen Oefen wird fiir die Folgę 
cin gcringerer sein. weil in Zukunft, iihnlich wie beim 
Kohlensyndikat, die Ausdehnung der Anlagcn nur nach 
Mafsgabe der Marktlage sich vollziehen wird.

In Frankreich begegnet der westfalische Koks nach 
wie vor energischem Wettbewerb der in lebhafter Ent- 
wickelung bcgriffcnen franzosischen Werke, die augen- 
blicklich allerdings zugleich in steigendem Mafse an die 
eigene Ilochofen-Industrie Frankreichs zu liefern haben.

B r ik e t ts .  Samtliclie Zechen sind stark beschiiftigt, 
viele bleiben liinter iliren Lieferverpflichtungen zuriick, 
sodafs sehon erliebliche Riickstande entstanden sind. 
Produktionseinschrankungen sind fiir jetzt wic auch die 
nachstcn Monate nicht erforderlich.

B o r a e  z u  D i i B s e l d o r f .  A m tlicher  Prc isber ich l  vom 
16. April  1896. A. K o h l e n  u n d  K o k s .  1. Gas- und 
E la inm kohlen : a. Gaskohle  fiir L euchtgasbere itung  10,00 bis
11.00 >£., b. G enera torkohle  10,00 — 11,00 c. Gas-
llainmfórderkohle 8,00  — 9,00 ^ i .  2. F c t tk o h le n :  a. Forder-  
kohle 7 ,5 0 — 8,50  b. m clicr te  bestc K ohle  9,00 bis
10.00 c. Kokskohlc  7,00  3. Magere Kohlc:
a. Fordcrkohlc 7 ,0 0 — 8,00 b. melierte Kohle 8,00 bis
10.00 c. Nufskohle  K orn II (A n th ra z i t )  18,00 bis
20.00 4. Koks:  a. Giefsereikoks 1 3 ,5 0 — 14,50
b. Hochofenkoks 11,50 c. Nufskoks gebrochcn 14,00 
bis 1 6 ,0 0 ^« . 5 . Briketts8 ,5 0 — 11,00.^2. B. E r z e :  1. Roh- 
spat 9 ,10— 9,60Łyć., 2. Spateisenstein, gcrSst. 13— 1 3 ,5 0 ^ .,  
S.Somorrostrof.o.b. Rotterdam 0 ,00  — 0,00  4.Nassauischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 9,50 ./t.,
5. Rasenerze franco 0 ,0 0 — 0,00  C. R o h e i s e n :
1. Spicgeleisen la .  10 bis 12 pCt. M angan 59,00 J i .,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-
węstfalische Marken 5 2 — 53 b. Siegerliinder Marken
52— 53*) 3. Stahlcisen 5 3 —54 4. Englisches
Bcssemercisen ab VerschilTungshafcn 0 ,00  5. Spanisches
Bessemereiscn, Markę Mudela, cif Rotterdam 0 ,0 0 — 0,00 JL ,
6. Deutsches Bessemcreisen 0 ,00  .41., 7. Thomaseisen frei
Verbrauchsstelle 56 ,00  8. Puddeleisen Lusemburger
Qualitat 44,80 y/i., 9. Engl. Roheisen Nr. III  ab Ruhrort
57.00 ^/t., 10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab 
Luxemburg 49,00 ,JC, 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
65.00 JC., 12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II  00,00 JL , 
13. Deutsches Giefsereieisen Nr, I I I  5 7 , 0 0 ^ . ,  14. Deutsches 
Hamatit 65,00 i ., 15. Spanisches Hamatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 7 2 — 73 J t .  D. S t a b c i s e n :  Gew5hnliches 
Stabeisen 120 ,,/ć. — E. B l e c h e :  1. Gewohnliche Blcche 
aus Flufseiseu 120,00— 125,00 \JC., 2. Kesselbleche aus

*) Mit F ra c h t  ab  Siegen.

Flufseisen 140 ^i., 3. Kesselbleche aus Schweifs-
eisen 165— 175^?., 4.Feinbleche 145—155^/t. F .D rah t.
1. Eisenwalzdruht 0,00 2. Stahlwalzdraht 108— 112

Auf dem Eisen- und Kohleumarkt herrscht fortgesetzt 
flotte Beschiiftigung bei fester Stiimnung. —  Die niichste 
Biirse flndet am 7. Mai 1896 statt.

A D er d o u tsc h o  E is e n m a rk t  im  M arz. Die Kauf- 
lust • auf dem Eisenmarkte hat im verflossenen Monat noch 
weiter zugenommen und das Friihjahrsgeschaft sich mit 
einer kaum erwarteten Lebhaftigkeit cntwickclt. Dabei 
gewiihrleistcten verschiedcnc Umstande vorlilulig die Fort- 
dauer der guten Stimmung, zumal die jetzt schon gebuchten 
Auftriige den Wcrken ihren Betrieb fur ein halbes Jahr 
und dariiber hinaus sichcrn. Bemerkenswert ist, dafs auch 
das Ausland wieder mehr auf dera Markte erscheint. Die 
giinstige Ilaltung des librigen Weltmarktes, Amerika aus- 
genommen, unterstiitzt die befriedigende Konjunktur des 
deutschen Marktes. Speziell in Rheinland-W estfalen be- 
hauptete der Markt eine feste und steigende Tendenz.

In O b e r s c h l e s i e n  ist die Stimmung allenthalben 
aufscrordentlich giinstig; die jiingst durchgefiihrten Preis- 
erhohungen, welche auch von den Abnehmern anstandslos 
bewilligt wurden, sind das beste Zeugnis fiir den stets steigenden 
Verkehr. Bemerkeuswert ist in Oberschlesien die stetige %u- 
nahme der Nachfrage in Walzeisenprodukten von Rufsland her. 
Auch nach den Orientliindern ist das Geschiift in Handels- 
eisen lebhaft. Die augenblickliche Erzeugung von Roheisen 
entspricht daher kaum dem Inlandbedarf und Neuanlagen 
stehen bevor.

Auf dem o s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e n  Markte ist 
sowohl Ilandclseisen wic Baueiscn in stetig steigender Nach
frage und die kartellierten Werke haben ihrc Preise fur 
Stabeisen um 2 V2 —5 Guldfcn erhoht. Auch der Bedarf 
an rollendem Materiał ist grofs. Weniger giinstig liegen 
die Verh;iltnisse fiir Gufswaren.

Das Geschiift in Luxemburg- Lothringen zcigt im 
wesenlliohen eine befriedigende ilaltung. Wir geben im 
folgenden einige niihere Mitteilungen iiber die Verhallnisse 
des r h c i n i s c h - w e s t f i i l i s c h e n  E i s e n  m a r k t e  s.

Das Geschiift in E i s e n  e r z e n  war, mit Ausnahme der 
letzten vierzehn Tage, lebhaft; der dann crfolgte etwas 
ruhigere Gang riihrte daher, dafs die meisten Iiochofenwerke 
ihren Bedarf bereits gedeckt haben. Um die angekauften 
Posten indessen liefern zu konnen, sind die Gruben im 
Siegerlandc wie an der Lahn in angestrengtester Forderung.

Auf dera R o h e i s e n m a r k t e  waren siimtlichc Sorten 
stark begehrt. Die Preise sind im Laufe des vergangencn 
Monates mehrfach in die Hohe gegangen, so dafs die W alz- 
eisennotierungen kaum folgen konnten. Man hat jedoch auf 
der letzten Versammlung vorliiuf!g von weiterer Erhóhung 
Abstand genommen. Dic meisten Hiitten haben ihre E r
zeugung bereits bis ins vierte Quartal hinein verschlossen 
und dabei riiumen die Lager zusehends.

Auf dem W a l z e i s e n m a r k t e  hat sich das Geschiift 
im Marz aufserordentlich lebhaft entwickelt. Die Preise sind 
fast auf der ganzen Linie erhoht worden, so dafs je tzt mai 
mit einigem Nutzen gearbeitet werden kann. Die S t a b 
e i s e n  w a l z w e r k e  sind sehr flott beschaftigt und sowohl 
das Inland wie das Ausland ist stark auf dem Markte 
yertreten. Die Preise sind gegen den Vormonat um 2 — 3 
hoher. Die lebhaftere Entwicklung des Baugeschiiftes hat
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eine starkę Nach frage in T r i i g e r n  zur Folec gehabt; zwar 
werden die Preise auch fur diesen Artikel etwas hSher 
gclialten, doch verhindert der ausliindische, namentlich 
bclgische Wettbewerb. angeraessene Preise. B a n d e i s e n  
fmdet im ganzen und grofsen befriedigenden Absatz. Die 
W erke beabsichtigen einen engeren Anschlufs, an einander 
und man giebt sich der Hoffnung hin, dafs eirie Konvention, 
trotzdem ein grofseres Werk noch Widerstand leistet, zii 
stande kommen werde. Fiir G r o b b l e c h e  hat die Nacli- 
frage langsam zugenommen; an sich kann das Geschiift noch 
nicht befriedigend genannt werden, da namentlich die Preise 
nocli sehr viel zu wiinschen tibrig lassen. Die F c i n -  
b l e c l i w e r k e  waren besser siluiert. Der Absatz gestaltet 
sich aufserordentlich rege und dic Preise gitigen ziemlicli 
rasch vorw;irts. Ziemlicli vernachliissigt ist noch die D r a h t -  
i n d u s t r i e ,  welche, wie bereits frliher bemerkt, fast ganz 
auf Export angewiesen, stark mit dem Wettbewerb zu 
kiimpfen hat. In N i e t c n  hat sich der Absatz gehoben und 
auch die Preise konnten sich wieder einigermafsen erholen.

Die M a s c h i n e n f a b r i k e n  und Kons t  r u k t i o n s -  
werkstiitten sind zum griifsten Teil befriedigend bcschiiftigt, 
im allgemeinen liifst sich dics auch von den E i s e n -  
g i e f s e r e i e n  beliaupten. Nur die R o l i r e n g i e f s e r e i e n  
kranken noch an dem geringen Bedarf des vorigcn Jahres. 
Die Lagervorriite sind auf vielen Werken aufserordentlich 
stark und man mufs daher, trotzdem die Konjunktur augen- 
blicklich eine gilnstige ist, sich zu niedrigeren Verkaufs- 
preisen verstehen. Jedenfalls sind die Aussichten jetzt so, 
dafs man sich fur das Sommergeschaft die besten HolTnungen 
macht. Die B a h  n w a g e n a n s t a l t e  n sind durch friihere 
Auftriige noch befriedigend beschiiftigt. Die Nolierungen 
stellten sich Ende Marz wie folgt:

Spateisenstein 9 1 — 9 6 ^ . ,  gerostet 127 — 134../Ć., Minette, 
je nach Eisen- und Kalkgehalt 2 5 —34 <JL̂  Spiegeleisen, mit 
10—-12 pCt. Mangan, 5 4 — 55 Puddel-Roheisen Nr. 1 
52  bis 53, vereinzelt bis 56 <JL (Frachtgrundlage Siegen), 
desgleiclien Nr. III 42 eJL, Giefsereirohcisen Nr. I 65 
desgl. Nr. III 57 d L , dcutsches Bessemereisen 60 
Thomaseisen 54 <Ji. (frei Yerbrauchsstation), Stabeisen (gule 
Handelsąualitiit fiir den engeren Bezirk), Schweifseisen 
118 dito Flufseisen 113 Winkeleisen 125— 1 2 8 ^ . ,  
Bandeisen 125 — 130 JL, Bautriiger (D oppel-T -E isen  ab 
Burbach) 8 9 — 90 */C. und hOher, Kesselbleclie von 5 mm Dicke 
undstarker 1 6 0 ^ ,  BehalterblecheausFlufseisen 115 — 120c^., 
Siemens - Martinbehiilterbleche 120 Feinbleclie aus
Schweifseisen 1 5 0 — 155 flufseiserne 135 — 140 ^ , ,  
vereinzelt hoher, Kesselbleche ans Flufseisen und Bessenier- 
stahl 130— 135 ^/C.y Schweifseisenwalzdraht (je nach Be- 
schaflenheit) 120-— 125 Flufseisenwalzdraht 110
Dralitstifte 130 JL, Nieten (gute Handelsąualitiit fur Kessel, 
Briicken und SchifTe) 170— 175 JL  und hoher, Bessemer- 
stahlschienen 118— 120 dŁ, flufseiserne Querschwellen 
110 , Laschen 120— 125 c4Ł, Gruben<chienen aus
Bessemerstahl 100 <JL

Subuiissionen.
22. A p r i l  d . J . ,  vormittags 12 Uhr. Baukommissiir 

R i e t n e n s c h n e i d c r ,  Pyrmont, Lieferung des diesjahrigen 
Bedarfs an Steinkohlen fiir die hiesigen F8rstlichen Bade- 
anstalten. Der uńgefiilire Bedarf bestujft in ca. 35 Doppel- 
waggon stuckreicher, rauchfreier Flammkohle frischer 
Filrderung. Lieferungslustige werden ersucht, nach Einsicht-

nahme der Bedingungen, dic auch in Abschrift gegen 
Schreibgebiihr von 50 Pfg. zu beziehen sind, ilire Olferten 
mit der Aufschrift: „Kohlenlieferung" einzureichen.

25. A p r i l  d . J .,  mittags 12 Uhr. K i j n i g l i c h e  
O b e r - R e c h n u  n g s k a m m e r ,  P o t s d a m .  Lieferung der zur 
Heizung der Geschiiftsriiumc der Koniglichen Ober-Rechnungs- 
kammer und des Rectinungsliofes des Deutschen Reicbes in 
der Zeit voin 1. Oktober cr. bis Ende September 1897 
erforderlichen 7000 Ctr. Braunkohlen — Stiiekkohlen bester 
Sorte. Lieferungsunternehmer werden ersucht, schriftliche 
Anerbietungen, versiegelt, mit der Aufschrift „Kohlen- 
Lieferung betreffend", an das Priisidialbureau der Ober- 
Rechnungskammer, in dem Dienstgcbiiude Am Kanał 23 zu 
Potsdam einzureichen.

P c r s o n a 1 i e n.
Der Amtssitz des Bergrevierbeamten fur das Bergrevier 

Miisen —  Revierbeamter zur Zeit Bergrat H a a s  —  ist 
vom 1. April d. J . ab von Kreuzthal nach Ferndorf verlegt.

Der Bergassessor F i s c h e r  in Clausthal ist dem Berg- 
revierbeamten zu Goslar ais Hiilfsarbeiter iiberwiesen worden.

Der Bergassessor Du f t  in Keetmannshoop in Deutsch- 
Siidwestafrika triu  demniichst einen liingeren Urlaub nach 
Deutschland an.

Unser Mitarbeiter, Bergingenieur James G. L a w n ,  
bisher erster Assissent von Professor Le Nevc Foster des 
Royal College of Science, ist zum Professor der Bergbau- 
kunde an der Universitat zu Kimberly ernannt worden.

G e s t o r b e n :  Der Bergingenieur Charles A. S t e t e f e l d t  
im Alter von 57 Jahren in Oakland (Californien), einer 
der hervorragendstcn Bergtechnikcr Nordamerikas. Stetefeld 
war in Ilolzhausen in Thiiringen geboren, besuchte das 
Gymnasium in Gotha und dann die Universitiit Gottingen, 
sowie die Bergakademie Clausthal und Freiberg. Seit dem 
Jalire 1S63 hielt er sich in den Vereinigten Staaten auf, 
wo er sich die griifsten Verdienste um den rationellen 
Hiittenbetrieb erwarb. W eltbekannt ist seine Erlindung des 
„Stetefeldt-Furnace".

Yerscliiedenes.
D as d ie s ja h r ig e  P re is -A u s s c h re ib e n  d e s  V ere in s  

D e u ts c h e r  M a s c h in e n - In g e n io u ro  (B euth-P reis) ist 
je tzt brkannt gemacht. Es wird diesmal verlangt: ein 
Entwurf zu einem Getreidespeicher (Silo-Anlage) nebst den 
dazu erforderlichen Kiaft-, Beleuchtungs- und sonstigen 
Betriebsanlagen, und zwar ist der Speicher auf einem zur 
Verfiigung stehenden Teil des Lehrter Guterbahnhofs zu 
Berlin, stromabwiirts vom alten Packhof, gedacht. Fiir die 
beste Bearbeitung ist cin erster Preis von 1200 Mark 
ausgesetzt. Die Losungen sind bis zum 10. Januar 1897 
an den Vorstand des Vercins, zu Handen des Herrn 
Geheimen Kommissionsrat Glaser, Berlin S .W ., Lindenstr. 80, 
einzusenden und werden die Arbeiten, sofern die Verfasser 
Konigliche Regierungs-Baufiihrer sind, auf Wunsch dem 
Herrn Minister der olTentlichen Arbeiten vorgelegt mit dem 
Ersuchen, den Yerfassern die hausliche Priifungsarbeit fiir 
das zweite Staatsexamen zu erlassen.

Der Wortlaut des Preisaussehreibens sowie ein Plan 
des hier in Betracht kommenden Teiles des Lehrter Giiter- 
bahnhofes werden unentgeltlich in der Geschaftsstelle des 
Yereins Deutscher Maschinen-Ingeuieure, Berlin, Lindenstr. 80, 
verrvbfolgt oder auf Yerlangen zugesandt.
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„Glflck auf“, Berg- und Huttenmannische W ochenschrift 1896. Nr. 16. Taf.

Kartę
des Coks - Absatzes im

Westfalischen Coks-Syndicat pro 1895.
(Zahlenangabe in 1000 t.)

E  u r  o j p â  .

Lith. und Druok von Jos. Fedter, Essen-Ruhr.

„Glilck auf“ , Berg- und Hiittenmannische W ochenschrift 1896. Nr. 16_ Taf. X.

Bohmen)
B elgienJ

Yergleich der

A bsafzw ege und A b sa fz«V erfte ilu n g  des R u lir-C ok s

in  1885 u n d  1895.
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„GlGck auf“ , Berg- und Hiittenmannisęhe W ochenschrift 1896. Nr, 16, T af. XII.

Coksproduction der Syndicats-Zechen in 1895.
Tonnen.

689968

2. G elsenkirchener Bergw.-G. . , . 384425

3. D a n n e n b a u m ............................... . . > 223532
209017

5. v. C onstan tin  d. Gr.................... . . 166669
. . 160607

7. K o n i g s b o r n ................................ . . 143294

8. Consolidation . . . . . . . . 133604

9. Kolner Bergw erks-V cr. . . . . . • 117603

10. ver. W e s t f a l i a .......................... . . 112049
108614
104302
97780

14. Helene und Amalie . . . . . . . .  '96485

15; Friedrich  der Grosse . . . . . . 95155

16. Graf S c h w e r i n .......................... . . 93949

17. D ortm under Bergbau-G. . . . . 91486

1S. M a s s e n .......................................... . . 89387

19. Kiinigin E lisabetli . . ^ ,  . . . 88986

20. Louise T ie f b a u .......................... . . 86263
82362

22. Konig L u d w i g .......................... . :  81633

23. ver. P rasiden t ........................... . . 79715

24. Konig W ilh e lm ........................... . , 75385

25. C o n c o rd ia ..................................... . . 75185

26. Ł o t h r i n g e n ............................... . . 73054

27. ver. Bonifacius . . . . . . . . 72967

28. V i c t o r .......................................... . . 71609

29. M o n o p o l ..................................... . . 69708

30. E in trach t T ie fb a u ..................... . . 62632

31. V ictoria M a t h i a s ..................... . . 57327

32. Graf B e u s t ................................ . . 5*5954

33. B o r u s s i a ..................................... . . 52709

34. ver. Carolinengliiek . . . . . . 51202

35. Friihliche M orgensonne. . . . . 48603
36. H a g e n b e c k ............................... . . 37882

37. Z o lly e re in ..................................... . . ! 36946

38. Graf M o l t k e ................................ . . 36023

39. S ie b e n p la n e te n .......................... . . 33193

40. Ju lius P h i l i p p .......................... . . 32307
41. Trem onia . . . . . . . . „ . 28799

42. Kaiser F r i e d r i c h ..................... . . 28437

43. Dorstfeld . . . . . . . . . . 2750tf

44. F riedrich E rnestine  . . . . . . 27293.

45. General B lum eńthal . . . . . . 21794

Lith. und Druok tou Jos. Fedter, Essen-Ruhr.
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