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Herr Bergingenieur Grenier giebt am 1. Juli d. J. auf seinen Wunscli die Thiltigkeit bei dem 
Yerein fiir die bergbauliclien Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund auf und legt zugleich das 
Amt ais technischer Redakteur unserer Zeitschrift nieder.

Die waclisende Beachtung der Zeitschrift unter den Facligenossen mufs zum guten Teil auf die 
Entwicldung ilircs teclmischen Inhalts in den letzten Jahren zuriickgefiihrt werden. Herr Crem er 
liat dem teclmischen Teil des Gluckauf seit dem 1. Juli 1893 seine volle Arbeitskraft gewidmet und 
darf daher diesen Erfolg sich zuschrciben.

Die Leitung des Gluckauf goht auf Herrn Bergassessor Wi s k o11 iiber, der, bisher Hiilfsarbeiter 
am KOniglichen Oberbergamte in Dortmund, zugleich die stiindige Yertretung des Geschaftsfiihrenden 
Yorstandsmitgliedes des Yereins fiir die bergbauliclien Interessen wahrnehmen wird.

Auf Grund dieser Yeraaderung bitten wir unsere geschatzten Mitarbeiter und Korrespondenten, 
die siimtlichen fiir die Redaktion bestimmten Sendungen an diese selbst, nicht aber an eine personliche 
Adresse zu richten.

Die Redaktion.
E ngel. Lehmann. Schott.

Ueber neuere Koksofen mit Gewinnung der Nebeiierzeugnisse.
Yon Generaldirektor G. H i l g e n s t o c k  in Dahlhausen.*)

M. H .! A uf dem W erke, das Sie heute mit Ilirom 
Besuche beeliren, finden Sie ais Ausgangspunkt die 
1*abrik feuerfester Steine in ihren ersten Anfiingen und 
und spiiteren E rw eite rungen , die nach wie vor die 
Grundlage der U nternehm ungen unserer Geselischaft 
bildet; aber Sie finden auch. Ich mochte sagen ais Zeichen 
der Zeit, eine kleine K oksofenanlage mit Gewinnung 
der Nebenerzeugnisse T heer und Ammoniak, injiingster

) Yortrag, gehalten anlafslich des Besuclies der Ottoschen 
erke in D ahlhausen se itens der T eilnehm er d rr  53. General- 

^ersammlung des N aturhistorischen V ereins fur di'5 preufsisch11!! 
einlande, W estfalen und  den  R egierungsbezirk Osnabruck.

Zeit lediglich zu V ersuchs- und Untersuchungszwecken 
erbaut.

Ais mein verehrter, leider so scliwer kranker Kollege 
Dr. Otto Anfang der 70er Ja h re  iiier im R uhrthale am 
A usgehenden von Kohlenflotzen und des Kohlensand- 
steines die F abrik  anlegte, da erkannte sein scharfer 
liiick selir bald, dafs die H erstellung der fiir dic auf- 
bliihende E iseninduśtrie erforderlich en, stetig naeh- 
waehsenden gew altigen Mengen Koks in ihr die auf- 
nahm efahigste AbneJimerin in feuerfesten Steinen haben 
werde. E r nahm den Bau roń  Koksofen selbst in 
die H and. m it welchem Erfolge, zeigen Ihnen die Zalilen
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der im Laufe der Ja lire  ausgem hrtcn Anlagen. Im  
ganzen niederrheinisch-w estfalischen Industriebezirk  und 
dariiber liinaus ist der Otto-Coppee-Koksofen bekannt 
und vorhcrrschend.

N un w ar es ja  langc bekannt, das die Gase des 
Y erkokungs- — des K oblendestillations- —  Prozesscs 
sehr w ertvollc B estandteile fiihren, die ibre volIe V er- 
w ertung zu Ileizzwecken nicht finden konnen. An dic 
40 Ja lire  sind es nun wohl, dafs die ersten V ersuche 
gem acht wurden, diese wertvollen B estandteile, T hcer 
und Ammoniak, abzusondern und zu gewinnen

Um welche W ertc es sich bei G ewinnung dieser 
N ebenerzeugnisse liandelt, lelirt ein einfacher Ueberschlag.

Allein in unserem  rheinisch-westfiilischen Industrie^ 
B(>zirk mogen gcgcnw artig etwa G 000 000 t Koks erzeugt 
und verhrauelit w erden; dazu sind erforderlich 8  Millionen 
T onnen K okskohlen. Nehm en wir nun nur 1 pCt. 
schwefels. Am m oniak ais durchsćhnittlich gewinnbar, so 
wiirde eine Menge von 8 0  0 0 0  t s c h w e f e l s .  Ammoniak 
jah rlich  zu gew innen sein. Bei dcm sehr mafsigcn 
P re ise  von 1 JL  fiir 1 kg Stickstoff, d. i. bei 20 pCt. 
StickstofT im schwefels. Ammoniak 200 JL  fiir die Tonne 
dieses Salzes, w iirden in der gewinnbaren Menge von 
jahrlich  80 000 t 80 000  t X 200 =

S e c h z e h n  M i l l i o n e n  M a r k  
jahrlich  allein an schwefels. Ammoniak dem Landes- 
Ycrmogen zuwachsen.

Lassen Sie mich an diese Zilłer eine kurze Bemerkung 
m achen. D ie Landw irtschaft ist die fast alleinige oder 
doch bei weitem grijfste Abnclimerin fiir schwefel- 
saures Ammoniak.

D er B edarf der deutschen Landw irtschaft an Stick- 
stoflf in kiinstlichen Diingem itteln wird sich auf etwa 
60 000  t jahrlich belaufcn. D er Kohlenborgbau konnte 
davon stellen:

im rhein.-wostf. Industriegebiet . 16 000 t 
„ iibrigen D eutschland . . . .  8  0 0 0  t

Sa. 24 000 t,
d. i. zwei Funftel des ganzen Bedarfs, wenn bei siimt- 
lichen Verkokungen das Ammoniak gewonncn wiirde.

Abgcsehen von der grofsartigen Entwiekelung des 
K alibergbaues, welche der deutselien Landwirtschaft 
beliebige Mengen K ali liefert, w ar die Industrie unseres 
Y aterlandes gerade auch im letzten Jah rzelin t in den 
Stand gesetzt, ein anderes wichtiges Dlingemittel, die 
Phosphorsiiure, in ungeahntcn Mengen und vortrcfflichen 
Eigcnschaften zu billigem Preise der Landwirtschaft zur 
Vcrfiigung zu stellen.

M. II., dic deutsche Tliom asstahl-Industrie wird 
gegenw artig etwa jahrlich  3 Millionen Tonnen Thomas- 
Roheisen verarbeiten und dabei rund 150 000 t Phosphor- 
siiure in Form von phosphorsaurem  K alk ais Neben- 
erzeugnis der Landw irtschaft abgeben. Selien wir von 
dem Preisriickgang a b , den die billigere Tliomas-

Pliospliorsiiure fiir das Superphosphat bew irkte, und 
setzen den geringen P reis fiir die gleichw ertige Phosphor- 
saure der Tliom asschlaeke m it nur 15 Pfg. pro Kilogram m 
=  150 J L  pro Tonne an, so bedeutet das ein Geschenk 
der deutschen E isenindustrie an die L andw irtschaft von 
jah rlich  22 500 000  JL

leli meine, dafs solche Zahlen recht lebliaft fiir die 
G em einschaft der In teressen von Industrie  und L and
w irtschaft reden.

W ir alle sind wohl der Landw irtseliaft zugethan 
und iiberzeugt, dafs sie gegen U eberflutung von aufsen 
energisch geschiitzt w ąrden mufs, um unserem  V ater- 
landc den gesuhden B auernstand zu erhaltcn. E rw arten 
diirfen w ir aber auch, dafs sie die D arbietungen der 
Industrie  sich zu niitzc m acht und den Stickstolf im 
In lande kaufi, soweit er ih r preisw iirdig gcstellt wird, 
in erster L inie also deutsches A m m oniak kauft und so 
w enig Geld wie moglich fiir C hilisalpeter ins Ausland 
schickt; gegenwiirtig mogen es immerliin noch 50 Mili. 
M ark sein.

M. II., erst im Anfang der 80er Ja lire  gelang es 
M iinnern, w ie Assessor Iliissener und insbesonderc 
Dr. Otto m it seinern thatkriifiigen Unternehm ungsgeist, 
die F rage zu losen und dam it einen lohnenden Industrie- 
zw eig zu b e g r i i n d e n e s  ist deutsche A rbeit, die ihn 
geschaflen hat. E rst in den allerlctzten Ja liren  und 
gegenw iirtig findet dic G ew innung der Nebenprodukte 
bei der Y erkokung A ufnahm e und V erbrcitung auch in 
der iiberseeischen Industriew clt, Am erika und England.

E s kann n ich t m eine A bsicht sein, Ihnen die Ent- 
w ickclung der K oksofen-Anlagen in ihren Einzelheiten 
vorzufiihrcn. D as wiirde schon. n icht moglich sein hin- 
sichtlich der gewdhnlichen Oelen in ih rer Entwiekelung 
bis zum  System  O tto-C oppee. Betonen will ich nur, 
wic lange es gedauert hat, und w ie miihsam sieli der 
Koksofen zur geschlossenen R etortc gestaltetc, dic mit 
ihrem  eigenen bezw. dem  G ase benachbarter Retorten 
beheiz t w ird. D iese E ntw iekelung ging in der H aupt- 
saclie vom bcnachbarten  Belgien aus.

D er Koksofen, von dem w ir ausgehen, ist der 
liegetide, d. h. m it w agerechter Langsachse, von 10 m 
Liinge, l'1/^ bis 2 m hoch und  0,6 m im Mittcl breit. 
Beim Otto-Coppee-Ofcn sind dic K anale in den Wiinden 
zu r B cheizung senkrechte Pfeifen. In  diese tritt das 
Gas aus dcm Ofen durch Oeffnungcn und einem gemein- 
sam en oberen K anał, um  in ihnen nach M ischung mit 
L uft zu verbrennen. D ie Ile izgase  treten dann durch 
die Sobie des N aclibar-O fens in den Ilauptabzugskanal. 
D ie D auer der V erkokung einer Ofenfiillung, die 
G arungszeit, ist je  nach der B reite der Oefen und dem 
C harakter der K ohle 24 bis 4S Stunden.

Da die Oefen aus einzelnen Steinen gem auert sind, 
ist es unmoglieh, sie ganz gardicht herzustellen oder zu 
erhaltcn, abgcsehen von den Y erschliissen der Arbeit?-
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offnungen; ein Z u tritt von Luft in die Oefcn und cin 
teilweises V erbrenncn vou Kolile odcr K oks ist. daher 
nicmals nu Ycrineiden. D ie Gasc aus der Ofeńfiillung 
konnen daher auch nicm als reine D cstillationsgasc sein; 
ais solehc haben sic je  nach BcschalTenheit der Kohle 
etwa folgende B estandteile:

50 bis 55 pCt. I I2

35 „ 40 „ CII4

2.5 „ 3 „ schweren Kohlenwasserstoff
6.5 „ „ CO
1.5 „ „ C 0 2.

Die Gasm engc betriigt 280 bis 300 cbm pro Tonne 
Kohle und im K ubikm cter finden sich etwa 8  gr 
f l i i c h t i g e s  A m m o n i a k  und 25 gr Theer odcr in 
Prozenten der K ohle 0 ,25  pCt. N H 3 und etwa 3 pCt. 
Theer. E ine Koksofenanlage, die taglich 200 t Kohlen 
vcrarbeitet, entw ickelt also taglich cinc halbe Tonnc 
Ammoniak und 6 t T heer, aber diese taglich erzeugtrn 
Mengen sind aufgeliist in 6 0 0 0 0  cbm G as; um Ammoniak 
und Theer aus K ohlengasen abzuschciden, betreten wir 
den W eg der A bkiihlung, wic cr von den Gasahstalten 
gegangen wird. So grofs nun  auch dic taglich zu 
bewiiltigendcn Gasm engen w aren, so konnten Schwicrig- 
keiten au f dieser Seite n icht entstchcn oder bestchen 
bleiben.

D ic Schw ierigkeiten lagen vielm ehr von vornhcrein 
in der E rhaltung des guten Ganges der K oksofcn; denn 
es ist ein recht gew altsam er E ingriff, der dadurch 
erfolgt, dafs dic Gase, an s ta tt m it ilirer liohcn Ofcn- 
tem peratur unm ittelbar in die H eizkanale und darauf 
zur V erbrennung zu gelangen , nunm ehr durch cinc 
Rohrleitung seitw arts geleitet und m ittelst Luft- und 
W asserkiililung ihrer T em peratur und eines Teilcs ihres 
lleizw ertes beraub t werden mufsten.

W enn der H eizw ert des zuriickgefuhrtcn reinen Ofen- 
gases 4500 W .-E . pro K ubikm cter betrag t —  er ist in 
W irklichkeit wegen Beim ischungen geringer — , so liefert 
1 kg K ohle 1350 W .-E ., von diesen werden dann 
200 W .-E. =  15 pCt. durch A bkiihlung vernichtet. Die 
Erhaltung der N ebcnprodukte in den Ofengascn bcdingtc 
aufserdem, dafs un ter allen Umstiinden, mchr ais bei 
gewohnlichcm Bctrieb, cin V erbrcnnen von Kohle in 
den Oefcn vcrm ieden werden mufste, eine Verminderung, 
dic auf m indestens 150 W .-E . pro Kilogram m Kohle 
•— 11 pCt. zu beziffern ist. D er H eizw ert der den 
Gasen entzogenen N ebcnprodukte betrag t etwa 190 W.-E 
=  14 pCt.

Insgcsam t stclicn also bei Gewinnung der Neben- 
produkte- 15 +  11 +  14 — 40 pCt. an W arm e weniger 
zur Verfiiguns;.O O

Die zweite Schwierigkeit w ar die, das zuriickgcfuhrte 
Gas in das Ileizkanalsystem  der Oelen zweckmafsig 
wieder einzufiilircn und  zu verw erten. Eines niufste 
aber von vornhercin erkannt und festgehalten werden: 
D ie  D a u c r h a f t i g k e i t  d e r  O e f c n  d u r c h  d i c  n e u e

B e t r i e b s  w e i s e ,  w e l c h e  d i e  G e w i n n u n g  d e r  
N e b c n p r o d u k t e  m i t  s i c h  b r i n g t ,  d a r f  n i c h t  
b e e i n t r a c h t i g t  w e r d e n .  D aher mufs dasjenige 
Ofensystem, w elches seit, Dezennicn sich bewiihrt hat 
vermoge seiner W idćrstandsfah igkeit gegen dic ver- 
sehleifsenden Einfliisse des Betricbes, der Otto-Coppe'c- 
Ofen m it seinen V ertikal-Ziigen in den Heizwandcii, 
unter allcn Umstiinden den V orzug verdienen. D araus 
folgt, dafs bei allcr A nerkcnnung der Leistungen, welche 
die Oefcn m it Ilorizontalziigen, wie der Semet-Solvay- 
Ofen und der H iissener Carrćs-Olen erziclt haben, diese 
Oelen schon aus diesem Grunde zuriiekstehen m ussen; 
ich werde noch darauf zuriiekkom m en, weshalb 
diese Oefcn m it ihren hin und licr fiihrcnden Ilorizontal- 
Ziigen ungiinstiger arbeiten mussen und thatsachlich 
arbeiten in bezug auf A usbeute von Nebenprodukten. 
D as w ar und ist allen Koksofcn fiir Gewinnung der 
N ebcnprodukte gcm cinsam, dafs sie bestim m t waren, den 
A bgang an W arm cm enge, wie ich ilin m it etwa 40 pCt. 
gegenuber dem gewohnlichen Ofcnbetriebe abgcleitet 
habe, durch grofsere V orw arm ung der V erbrcnnungsluft 
fiir dic O fenbehcizung zu ersetzen.

Dr. Otto w ar in dieser R ichtung mit Yersuchcn 
bei der ersten A nlage von 10 Oefcn au f Zeche Holland 
beschaftigt und zw ar au f dem W ege der Rekuperation, 
der zweiriiumigen Lufterhitzer.

Sie finden dort eine Zeichnung, welche, ich moclite 
sagen, holics In tcressc und hisforisclien W ert hat, indem 
sie die B cheizung der Ocfen von beiden Kopfseiten aus 
und dic E rh itzung  der Luft durch bcsonderc K anale in 
den A bhitzkanalen vorsieht. D a nahm der Inspektor 
Hoffmann in G ottesbcrg i. Schl. ein P aten t heraus au f 
die A nw endung des R egenerativ - Systems, der c i n -  
raum igen L ufterhitzer bei Koksiifcn m it Gcwinnurig der 
N ebcnprodukte, und zw ar beim Otto-Coppee-Ofen, der 
auch au f A nlage Holland gebaut wrar.

M it sachverstiindigcm  Blick erkannte Dr. Otto sofoTt 
das Gute und erwrarb das Patent. Ilin tereinander ent- 
standen die Anlagen von Otto - Hoffmann - Oefcn auf 
Germ ania, au f P luto, auf F riedrich der Grofse, auf 
A m alia, w ahrend gleichzeitig in Ober-Schlesien, an der 
Saar und Oesterreich eine grofsere Zahl soleher Oefcn 
gebau t und m it gutem  Erfolge in Bctricb genominen 
wurde.

D as W esentliche des Rcgenerativ - Ofens ist in der 
H auptsaclie das folgende: Zu beiden Seiten der Ofen-
reihe befm det sich ein A bzugkanal m it feuerfestem 
G itterm aucrw erk. Je d e r  Ofen steht durch je  einen 
Fuchs in der Sohle m it beiden Abzugkaniilen in V cr- 
bindung. D urch U m schaltung m ittelst W eehselklappe 
wird der Zug oder vielm ehr dic Ilcizrichtung einmal 
au f den e i n e n  und nach angem essener Zeit au f den 
anderen K anał gestellt. D ie durch den hoch erhitztcn 
einen K anał m ittelst V entilator getriebcnc Luft tritt 
durch den Fuchs in die Sohle des Ofcns und fm det in
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der einen H alfte das in diese zugeblasene Gas und die 
liohe T em peratur, ca. 800°, welche die L uft angenommen 
hat, sich eine intensivc Y erbrennung und hohe T em peratur 
der Ileizgase, welclie in der einen Iliilfte der W and 
in den Ziigcti em porsteigen und in  der anderen H alfte 
niedergehen und durch den Fuchs abgcfuhrt werden. 
In  bestim m ten Zeitabschnitten, einer lialben b is einer 
S tunde, erfolgt die Um stellung, nach w elcher die B e
heizung von der anderen Seite des Ofcns aus erfolgt.

Die grofsen Vorziige des Otto - Hoffmann - Ofens 
bestehen also: 1. in dem grofsen V orrat an W arm e in
den Regcneratoren, wie ilin kein anderes System zur 
Vcrfugung h a t; 2. in der abw echselnden intensiven 
Beheizung von beiden Seiten aus.

Es ifet selbstverstiindlich, dafs der urspriingliche Typus 
dieses System im Laufe der Ja h re  verbessernde Ab- 
anderungen erhalten hat.

Nach den ersten A usfuhrungen w urde davon A bstand 
genommen, auch das Gas zuvor zu w arm en ; die Ab- 
m essungen in der B reite und Hohe der Oeferi w urden 
dem Charakter der K anale angepąfst; die Gaszufuhrung 
erfolgt nicht nielir m it der Luft zusam m en in der Sobie, 
sondern in einem besonderen K anał un ter der Ofenwand, 
in dcm dic V erbrennung erfolgt. A uf der Mitte des 
W eges der Ile izgase erfolgt neue Gaszufiihrung durch 
Pfeifen von oben u. s. w .; eine wesentliche V erbesserung 
iii der W arm everteilung, eine gleichmafsige Beheizung 
der Oefen ist dadurch erzielt worden. D ie Leistung 
der Oefen an K oks sowohl w ie an Nebenprodukten 
ist um  m ehr ais die H alfte erlioht worden, und 
es ist n icht gerechtfertigt, dieses Ofensystem in seiner 
heutigen A usfiihrung m it dem jenigen vor m ehr ais 
zehn Ja h re n  vcrgleichen zu wollen. D iese iilteren 
Anlagen von 60 Oefcn liefern etwa monatlich 360D oppelw . 
K o k s, 5 Doppelw. schwefelsaures Ammoniak und 15 
Doppelw . Tbeer, wiihrend dic neueren Anlagen bei gleicli- 
w ertigerK ohle700  Doppelw. Koks. 10 Doppelw. Ammoniak- 
salz und 30 Doppelw. Theer m onatlich stellen. K ein anderes 
Ofensystem hat diese Leistungen erreicht, und ich bin 
daher berechtigt, zu sagen, dafs der von uns gebaute 
Ofen von keinem anderen iibertroffen worden ist.

Dic guten Erfolge, welclie die von uns gebauten und 
geleiteten A nlagen aufzuwcisen hatten, mufsten die Er- 
kenntnis der Vorteile der Gcw innung der Nebenprodukte 
m ehr und m ehr verbreiten. D iese Erkehntnis spricht 
sich am deutlichsten darin aus, dafs durch dic im ver- 
gangenen Ja h re  und gegenwiirtig gebauten neuen Anlagen 
die Menge der im R uhrkohlengebiet gcwonnenen Neben
produkte sich verdoppeln, das in  diesem J a h r  zu ge- 
wrinnende Ainnioniaksalz von bisher 12 000 t jahrlich 
auf 25 000  t steigen wird.

Dic grofse Z ah l der N euanlagen begiinstigte die Ver- 
suche, m it anderen neuen Ofensystemen Ydrzugehen. 
Diese Yersuche bewegten sich naturgem aŚ  in der Richtung, 
das Regenerativ-System  z u  verm eiden und die;LPriifting |

dieser Versuche war in erster L inie bestim m end fiir 
E rrichtung der kleinen V ersuchsanlage, die Sie h ier ge- 
funden haben.

Nebeu der vielfachen Z ahl Regcncrativ-O efen sind 
im  vergangenen Ja h re  gebaut oder noch im B au begriffen 
eine R eihe von Oefen System Collin,

„ „ „ „ Otto R uppert (von uns
etw orben),

„ ,, Brunck.
Alle drei Oefen sind in ihrer W irkungsw eise kaum  

versch ieden; alle drei haben den C oppec-Typus und die 
Beheizung erfolgt von beiden Kopfseiten der W andę aus 
und fallt in der M itte in der Sobie.

Bei dem Brunck-O fen w ird grolśer W crt au f die 
zwei Reihen von H eizkanalen in jed er Ofenwand gelegt, 
n i c h t  m it vollem R echtc nach m einem  Dafiirhaltcn.

A lle drei Ofensysteme sind aber, so weit bis je lz t 
zu beurteilen, sowohl den Iliissener-C arres- wie den
Sem et-Solvay-Oefen uberlegen, und zw ar weil sic die 
langen horizontalen H in- und H erwege der Ileizgase 
yermeiden, weil sic alle drei den O tto-Coppee-Ofen zur 
G rundlage haben.

Ich mufs es m ir yersagen, au f E inzclheiten dieser 
neuen Oefen niilier einzugehen; ich ha tte  Ihnen gerne 
grofsere U ebersichtszcicbnungen dieser Oefen zur Gegen- 
iiberstellung anfertigen lassen, wozu leider im Drange 
der Geschiifte die Zeit n icht reichte. Zeichnungen in 
kleinerem  M afsstabe finden Sie aber vor. Bemerken 
will  ich nur, dafs die sogenannte M ittelwand nicht etwa 
cinc E igentiim lichkeit des Brunck-O fens ist.; sie kann bei 
allen Oefen angew andt werden, sofern m an es fiir zweck- 
miifsig hiilt. So ist z. B. unsere A nordnung der zwei 
Reihen senkrechter H eizkaniilc in jed er Ofenzwisclien- 
w and ohne Zwcifel sehr viel giinstiger, indem sie in 
zwei unabbiingig von einander, d icht aneinander aufge- 
fiihrten W iinden besteht.

Die A nordnung von B runck ha t offenb.ir den Nacli- 
teil. dafs die sogenannte M ittelw and nichts weniger ais 
śelbstandig ist, da sie m it den H eizkanalen in Yorband 
steht und R eparaturen  n icht leichter, aber mangelhafter 
auszuluhrcn  sind ais bei einfachen W anden und unseren 
D oppelw anden.

W enn ich w icderholt gesagt h ab e , dafs unsere 
Regen'erativ-Oefen — w ohlverstanden in ihrer neuen 
A usfiihrung —  durch ilire B etriebsergebnissc alle bisher 
gebauten anderen Oefen iibertroffen, so ha t uns diese 
E rkcnntn is doch nicht abgchalten , die F rage zu priilen: 
W ie ist das R egenerativ-System  zu Yerbessern und mufs 
m an es iiberhaup t beibehaltcn?

D a g la u b e  ich  nun in der L age zu  se in , gestiitzt 

auf d ie  V crsuchs- u n d  U n tcrsu ch u n g serg eb n isse  unserer 

k le in en  Anlage, Ilinen  e in ig e  in teressa n tc  M itteilungen  

z u  m a ch en .
M. I I  ! Koksofen zu r G cw innung der Nebenprodukte  

haben zwei A nforderungen zu entsprechen:
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1. viel K oks und tadellosen K oks"zu  erzcugon,
2. dic bei der D cstillation entw ickelten Nebcnprodukte 

miissen erhalten und gewonnen werden.

Die erste Bedingung ist so sehr Ilauptbedingung, 
dafs das anlgetauchte Scherzw ort „K oks wird Ncben- 
produkt“ ein solches bleiben w ird. D ie Mcinung, dafs 
Koks bei Gewinnung der N ebcnprodukte nicht so gut 
sei ais K oks aus gewohnlichen Oefen, ist ein Kohler- 
glaube, den ich ais abgethan erachtc, fiir den aber zum 
Gliick fiir unsere Industrie  in England und zum Teil 
noch in den Ycr. S taaten  von N ordam eriką das Gogen- 
stiick heute nocli besteht. G ute und beste Koks 
werden nur in bec hivcs-Oefen hergestcllt, m eint man 
dort heute noch.

Gute Koks, die w ir bei allen Oefen voraussetzen, 
und v i e l  Koks sind aber eine Funktion der zweck- 
mafsigen und intensiven Bohcizung der Oefen.

Eine Funktion der zweckmafsigen Beheizung der Oofen 
ist nun auch die Entw ickelung und  Gewinnung der 
Nebcnprodukte.

Ich nannte Ihnen vorliin die m ittlere Zusammen- 
setzung der Koksofengasc, wie sie sein sollten. Sie 
werden aber stum m, wenn ich Ihnen die Zusannnen- 
setzung einiger Ofengase anfiihre, wic sie durch Unter- 
suehnng befunden w urden; die Nam en der Kokerei lasse 
ich fort.
Kokerei pCt. I I 2 CH4 SKw CO CO2 N2 Hcizgas

I. dieselbe] 47 ,2  28,2  2,6 5,9 2,4 13,7 =  79,1.
II. Kohle 1 34,3 14 ,G 1,4 4,7 1,7 43 ,0  =  52,8.

Dieselbe Anlage bel nur 2 mm in der Vorlage statt 5 mm.
III. 43 ,2  21 ,4  1,8 6 ,6  2,1 24,7 =  69,5.

Sie schcn aus den wenigen Beispielen, wie sehr ver- 
schieden die Gasc durch Beim engung von Feuergasen 
beeinflufst sind, und erkennen daraus die W ichtigkoit 
des ersten G rundsatzes fiir don B etrieb auf Gewinnung 
der N ebenprodukte.

D ic Spannung der Gase im Ofcn mufs moglichst im 
Gleichgewicht sein m it der Spannung der Feuergase in 
den H eizkanalen. Is t dic Spannung der Gase im Ofcn 
minus und gar gleichzeitig in den H eizkanalen plus, so 
treten dic Ilcizgase in den Ofen und zerstiiren die Neben
produkte. Is t die Spannung der Gase im Ofcn plus 
ode r in den Hcizkaniilcn m inus, so treten Ofengase in 
die Heizkaniile und verbrcnnen dort, also Yerlust an 
Ncbenprodukten, d e n n  a l l e  O f e n w a n d  e s i n d  m e h r  
o d e r  w e n i g e r  u n d i c h t .

Gesotzt nun, dic G assauger arbeiten so gleichmafsig, 
dafs im Ofcn an kcincr S telle ein p lus oder minus ent- 
stande, was schon ausgeschlossen ist, so ist noch weniger 
moglich, dic Ileizgase so zu ftiliren, dafs nicht an einer 
Stelle plus und an anderer m inus herrschte wegen der un- 
vormeidlichen R oibungsw iderstande, welche um so grofser 
sein miissen, je  l a n g e r  der W eg der Gase in den 
Heizkanalen ist.

H ieraus folgt, dafs dicjcnigen Oefen, welche in langen, 
verzwickten K analen die Ileizgase fiihren, wic Semet- 
Solvay- und Iliissener-Carre-O efcn, am  u n g i i n s t i g s t e n  
in der G ew innung der N ebenprodukte arbeiten m i i s s e n ,  
und daher dem Otto - Coppee - Hoffmann - Ofen n a c h -  
s t e  h e n ,  wie ich vorhin bem erkte. Solchen Oefen, 
welche. gegen die erliiuterte Grundregcl yerstofsen, Avird 

dann wohl nachgeriihm t, dafs sie viel A bhitze liefern, 
was sehr yerdachtig  ist.

Erwiigungcn dieser Art, in V erbindung m it der F rage: 
Is t die R egencrativ-IIeizung noch notig? haben, gestiitzt 
auf unsere Untersuchungsergebnissc, zu einer Anordnung 
in der Beheizung des Otto-Coppe'e-Ofens gefiilirt, welche 
erw arten liefs, dafs sie der ersten Grundregcl noch mehr 
cntsprcchen mufste, ais dic unseres Regenerativ-Ofens.

Bcziiglich der F rage der Beibehaltung des Regenerativ- 
System w ar zu beachten:

1. Koksofengas, m oglichst rein erhalten. liefert bei 
V erbrcnnung m it gowiihnlicher L uft Tem peraturen, die 
hoher sind, ais zur V erkokung erfolderlich ist; man mufs 
nur fiir n icht zu friihzeitigen Abflufs der W arm em engen 
sorgen.

2. E s ist erw iinscht, die U m schaltung und den zweiten 
A bzugkanal entbehren zu konnen. Um aber das Koks- 
ofengas m oglichst rein  zu erhalten, mufs der W eg der 
Ileizgase, wie mehrfach hcrvorgehobcn ist, ein moglichst 
kurzer sein. D er W eg ist aber dann am kiirzeston, 
wenn dic B ildung der Ileizgase, die Gasverbrennung, 
au f der ganzen Ofenlange erfolgt.

W ir haben diese Y erteilung durch eine grofsere R cihe 
von G asbrennern in G a n g e n  u n t e r  d e n  O e f e n  an- 
geordnet und erreichen dadurch weitere Vorteile.

D ie R ohrleitung liegt durchaus geschiitzt vor W ind, 
W ette r und  Schmutz.

Jedem  G asbrenner strom t die notigc V erbrennungs- 
luft wie von selbst zu und nimm t die nach unten ab- 
fliefsende W arm e der Oefen in einfachster W eise in die 
Ileizung  zuriick.

D er B etrieb der Oefen ha t unsere Erw artungen 
iibertroffen.

D ie G arungszeit ist eine kiirzore.
D er erforderliche Zug ist um 2 mm geringer, die 

R einheit der Ofengase ist 8 5 — 90 pCt., also grofser ais 
bei Regcnerativ-O efen.

D ie L cistung  pro Ofen und Tag ist grofser a i s  
i r g e n d  e i n e  b i s h e r  e r r e i c h t e .

M. II.!  So wichtig die Oefen zu r Ausfiihrung des 
V erkokungsprozesses auch sind, so kann der beste K oks
ofen m it G ew innung der N ebenprodukte von letzteren 
nicht m ehr liefern, ais der Verkokungsprozefs cntwickelt.

D ie K ohle unseres Bczirks en thalt etwa 1,5 pCt. N, 
in welcher V erbindung, wissen w ir nicht. N ur das wissen 
wir, dafs von diesem Stickstoff nur etwa 30 pCt. fliichtig 
w erden. D er ganze Rost von 70 pCt. bleibt in den
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K oks zu riifk , dic regelmafsig 'b is  zu 1,5 pCt. StickstofT 
entlialtcn.

Y on dcm fliichtig gewordencn StickstofT ist etw a dic 
Halfte, also nu r 15 pCt. des ges. N, ais NH 3 vorbanden 
und zu 'gewinnen; die andere ITalftc ist zum Teil frei, 
z. T . ais Cyan- und R hodanvcrbindungen vorlianden. 
D iese zu gewinnen, ist m it Erfolg noch nielit durchgefiihrt.

D a NH 3 eine ziemlich em pfindliche V erbindung ist, 
so ist kaum  Iloffnung da, jem als den ges. StickstofT 
der Kobie ais N II3 zu erhalten, auch nicht bei der 
vollen V crgasung der K obie un ter Z ufuhrnng von 
W asserdam pf.

Ausgeschlosscn aber erscheint es nielit, die Entgasung, 
den Verkokungsprozels so zu fiihren, dafs sam tlicher 
StickstofT mobil wird. Und wenn Sic, m. TT., an die 
M oglichkeit denken, fiir e t w a  1 0 0  M i l l i o n e n  M a r k  
S t i c k s t o f f  allein aus den Kokskohlen zu gewinnen 
und dam it den gesam ten B edarf unserer L andw irtschaft 
zu  decken, so ergiebt sich dic Bedeutung dieser Frage, 
deren Liisung des Schweifses der Edlen w ert ist, und 
deren wisscnschaftliche Seite ich auch den H erren vom 
N aturhistorischen Y erein ans ITerz legen mochtc.

Der neue Rheinliafen in Diissoldorf.
Yon Stadtbaumeister Wa l t e r  in Dusseldorf.

Am Sonnabend den 30. Mai w urde der neue stadtische 
Rheinhafen in D iisscldorf unter V eranstaltung besonderer 
Festlichkeitcn erolTnet.

D er Aufschwung des Schiflsyerkehrs au f dem Rhein 
zu Ende der siebziger Ja h re  mach te es auch der Stadt. 
D usseldorf zur Pflicht, fiir V erbesserung ihrer Ufer- 
ycrhaltnisse Sorgc zu tragen. D ie bestchendcn Zustiinde, 
w elche auch durch E rbauung einer etwa 170 m langen 
Uferm auer am offenen Strom e im Ja h re  188G wesent- 
liche V erbesscrung n ich t erluhren, drangten auf eine 
gn indliche U m gestaltung der Ufer- und W erftverhiilt- 
nisse liin. S tand doch bis zur Inbetriebnahm e des 
neuen H afens dcm U nischlagverkchr im  ganzen nur 
etwa 800 m m it Gelcisen vcrsehene Uferlangć zur Vcr- 
fiigung, wovon etw a 170 m dem Zollverkehr dienten.
Und auch bei diesen U fcrstreckcn mufste, um  zu den
hochliegenden Gleisen zu gelangen, meistens erst ein 
etw a 20 m brcites niederes Ufer uberschritten werden. 
N ur au f 250  m Liinge konnte vom Schifie unm ittelbar 
au f die E isenbahn vcrladen werden. Gleich unzuliinglich 
waren auch die L adeein rich tungen , indem nur zwei 
Dampf- und zw ei ITandkrahne hierfiir zur Verfiigung 
standen. D as im Ja h re  1866 erbaute Lagerhaus lag 
zudem  nicht einm al an der dcm U m schlagverkehr 
dienenden, m it G leisen versehenen Uferstrecke, es lag 
von dem zuniichst liegenden Teile, dcm Zollhofe, 700 m 
nach Norden zu ab und auch dort n icht etwa am Ufer-
ratide, sondern 50 m davon entfernt, sodafs alle zu
lagcrnden G ii ter nur m ittelst L andfuhrw erks angebracht 
und abgeholt werden konnten.

D as Bcdiirfnis nach vcrbesserten Losch- und Ladc- 
E iniichtungcn m achte sich daher im m er dringender 
geltend, und man entschlofs sich endlich im Ja h re  1880 
zur Anlage ncucr H afenanlagen. D ie E ntw urfbearbcitung  
w urde dcm Regierungs -  B aum eister P łock iibertragen, 
w elcher denn aufeli verschicdene Pliine bearbeite te und 
vorlcgte. D ieselben unterschiedcn sich im wesentlichen 
in drei G ruppcn : E ine H afenanlage im L ande im Norden 
der S tad t an der Golzheimer Insel, A usbau des U lers 
entlang der S tadt, nnd H afenanlage im Siiden. Man 
entschied sieli im Ja h re  1885 nach dem G utaehten des

Ober - B audirektors F ranzius in Brcm en Tur die weitere 
E n tw urfbearbcitung  eines B innenhafens im Siiden der 
S tadt, und  dic vom Regierungs - B aum eister P łock vor- 
handenen Entw iirfe w urden alsdann von dcm Regicrungs- 
B aum eister, jctzigcn S tad tbaurat F rings fiir die Aus- 
fiihrung um gearbeitct. D ie Entw ufbcarbeitung und die 
Y erhandlungen m it den inbetracht ltom m enden Behorden 
crfordericn noch eine Z eit von fiinf Ja liren , sodafs erst 
im Som m cr 1890 an dic E rbauung  des neuen Ilafen 
(A bb. 1 u. 2 )  herangegangen w erden konnte. Die 
B auausfiihrung m achte gute F ortschritte , und schon im 
Ja n u a r  1893 konnte ein Teil der neuerbauten Ufer
m auer fiir den U m schlagverkchr in Betrieb genoninipn 

werden. D er Petroleum hafcn w urde im H erbst 1893, 
die H olz- und  Sichorheitshafen im Sommcr 1894, der 
H andclshalcn  im F riih jah r 1895 und  der Zollhafen am 
15. A pril d. J .  in  B etrieb genom m en.

D ic neue H afenanlage (A bb. 2 ) liegt im Siidwesten 
der S tad t und  wird begrenzt landw arts durch die an 
der S tad t entlang fiihrende Uferstrafsc und den Balin- 
dam m der S trecke N eufs-D usseldorf, wasserseitig durcli 
den hochwasserfrei liegenden Ilafenschutzdeich. Ihre 
G estaltung ist eine liinglichc, und die Hafenanlage be
s teh t aus zwei in den W asserflachen vollstandig getrennten 
T eilen. V on diesen d ient der eine, am meisten strom- 
abw arts gelegcne, m it besonderer Einfahrt, ais Petroleum- 
Ilafen . D er oberhalb gelegcne, griifsere Teil unifaf>t 
den cigentlichcn ITandels- und Industriehafen. Dic Li'1" 
Tahrt des P etro leum - und  des H aupthafens liegt an den*
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einbuchtenden Ufer und som it fiir die Schiffahrt wie 
gegen das V ersandcn gleich giinstig.

D ie E infalirt zum  H andels- und Industrieliafen, wie 
auch die Verbindungswege nach den einzelnen Hafen- 
beckcn haben cinc W asscrspicgelbreite von 75 m bei 
einem W asserstande von +  2 ,30  m am Diisseldorfer 
Briickcnpegcl. U nm ittelbar hin ter der E infalirt befindet 
sich eine grofse W asscrfliiche von 182 bis 240 m zwisclien 
den Ufern, welche auch das jW endcn der SchilTe im 
Hafen ermogliclit. D ić Sohle der gesam ten Hafenanlage 
liegt au f — 2 ,00  D. P. abs. und somit noch rund
0,50 m tiefer ais die im R heinstrom  von Koln bis 
Rotterdam angestrcbte Fahrtiefe von — 1,50 m am 
Kolner Pegel.

D en Schutz des Ilafens gegen Strom ungen bei Iloch- 
wrasser und Eisgang bildet der bereits erw ahnte Hafen- 
Schutzdeich. D crselbe liegt m it seiner K rone etwa 1 m 
iiber dcm hochsten W asserstande dieses Jahrhunderts, 
beginnt bei der E iscnbahnbriicke iiber den Rhein bei 
Hamm und zicht sich stetig gekriim m t bis zur Ilafcn- 
Einfahrt hin. E r ist in soinem bcrgwiirts gelegenen 
Tcile berast, im  eigentlichcn Strom e aber m it Kohlcn- 
Sandsteinen, der K opf m it Bagaltsaulen abgepflastert. 
Dic UferbiJscliungen der H afenanlage haben, m it Aus- 
nahme der hin teren  Teile der H olz- und  Sicherheits- 
hafenbecken, die begriint sind, cbenfalls Basaltsaulen- 
pflaster crhalten. D iese Pflasternng stiitzt sich unter 
der Ilohenlage von +  2 ,30  D. P. au f Steinvorlagfn, 
die im StromangrilT aus trapczlorm igen Korpern, in dem 
Binncnwasscr aus K orpern m it parallelen Flachcn aus- 
gefuhrt sind. D ie N eigung der S teinvorlage ist 1 : 2, 
die des Basaltsaulenboschungspilastcrs 1 : 1 1/4; die be- 
griinten Boschungen haben eine N eigung von 1 : 2, die 
stromseitige Biischung des H afenschutzdeiches eine solche 
von 1 : 3 crhalten.

D er Abschlufs der der S tad t im H aupthafen zunaclist 
liegenden Ufcrflachen w ird durch eine M auer gebildet. 
Diese Ufermaucr ha t eine Liinge von 850  m, liegt mit 
der Krone hochwassserfrei und hat daher eine betrachtliche 
llohe erhalten. D ie G csam thohe von Bausolile bis Ober- 
kante betriigt 12,30 m, ihre m ittlere S tarkę 4 m. Die 
Mauer ist m it K ohlensandsteinen und Trafsmortel 
gemauert und m it Basaltsiiulen verblendet. Das Fundament 
besteht aus Trafsbeton fiir den Teil im  friilieren Lande 
und aus Cementbeton im friilieren Stroni. Die Ufer- 
mauergriindung erfolgte im friilieren Lande zwisclien 
Spundwanden au f dcm gew achsenen Kies, diejenige im 
friilieren Strome zwisclien Brettertafeln m it gencigter 
Vorderflache des Bctons au f Steinwurf.

In der M auer, w ie an den abgepflasterten Boschungen 
sind aus B asaltlava-H austeinen iiergestellte Treppen an- 
geordnet, die je  nach der B edeutung des Ufers in 55 
bis 100 m Entfernung liegen. Zum Anmiihren der 
SchilFe befinden sich in der M auer und den Boschungen 
M ahrringe mit Einfassungen aus B asaltlava- Hausteinen

in reichlichcr Anordnung, ebenso au f den Uferllaehen 
M ahrplahle.

W as dic L agę der nutzbaren Ufcrflachen anbelangt, 
so befinden sich am  thalscitig  gelegenen Endc die Lager- 
pliitze fiir Petroleum  m it bereits m chrcren Tankanlagen. 
H ieran sc.hliefst sich bcrgwiirts das Zollgebiet an, welches 
sich um den Zollhafcn gruppiert und durch cinc eiserne 
Einfriedigung gegen den iibrigen Teil des Hafcns ab- 
gcschlossen ist An das Zollgebiet schliefscn sich die 
fur Speditionslager yorgesehenen Ufcrflachen h in ter der 
U ierm auer an. Sam tliche vorbenanntcn Uferleile liegen 
iiber dcm hochsten W asserstande dieses Jah rhunderts 
+  8,93 D. P., also hochwasserfrci. D ie au f den Ilafen- 
zungen um dic H olz- und Sicherheitshafenbecken liegenden 
Ufcrflachen, welche zur E rriehtung ' gewcrblichcr Anlagen 
bestim m t sind, haben keine hochwasserfreie Lage erhalten. 
Sie. liegen vielm chr m it der Ufcrkantc au f einer llo h e  
von +  7 ,30  D. P ., dem gewohnlichen Sommerhochwasser, 
um bei den M ittolw asserstanden keine zu hohen Fiirdcr- 
holicn aus den Schillen zu erhalten. Landw arts von 
den vorbenannten F lachcn liegt der H afenbahnhof mit 
einer llo h e  von +  12,30 D. P . H inter dem Ila lcn - 
schutzdeich liegt noch ein 20 m breiter, m it Glcisen 
und W egen verschencr Uferstreifen au f +  6,30 D. P. 
zum U inschlagverkehr m it K ies und Holz. Die Gcsamt- 
H afenanlage umfafst einen Fiacheninlialt von 79,75 ha. 
Yon dieser F lachę ontfallen au f Lagerpliitze 20 ,60 ha, 
G leisanlagcn 16,70 ha, Strafeen und W cge 5,18 ha, 
Biischungon und Deiche 9 ,90  ha, Gebaude 0,66 ha, 
W asserflachcn 22 ha, nichtbenutzte Trcnnstiicke 4,71 ha. 
D ie fiir den V erkehr nutzbare Ulerlange betragt 4500 m; 
davon sind 850  m ais senkrechtes Ufer ausgcbildet. 
D ie G csam tlange der Ufer ist 6200 m. Z ur An- 
schiittung der H afenanlage w ar eine Bodenbewegung von
1 940 000  cbm erfordcrlich.

D ic H afenanlage h a t im  Siidwestcn einen V crschub- 
Bahnhof erha lten , da alle Ziige der S taatsbahn fertig 
zusam inengestellt iibergeben werden mussen und auch 
der B ahnbctrieb im Hafen der S tadt selbst obliegt. D er 
Bahnhof, w elcher zur Z eit t l  Parallclglcise umfafst und 
um weitere 7 Gleise yerm ehrt werden kann, ist m it 
W eichenstellw erken und Signaleinrichtungen ausgeriistet 
und m it elektrischer Beleuchtung vcrsehen. Yom Bahn- 
hofe zweigen die Gleise nach den Ladestrecken an den 
Ufern ab. D ie ganze Gleisanlage des Ilafens umfafet 
18 km Gleis mit. 93 W eichen, einer D rehscheibe und 
eincr G lciswage von 10 m Briiekenliinge. D ie Liinge 
der Ladegleise an den Ufern betriigt 5,9 km.

D ic Strafsen und W ege der H afenanlage sind, soweit 
sic au f den hochwasserfreien F lachen liegen, mit 
belgischem  P orphyr gepflastert, in den tieferliegenden 
Strecken chaussiert. E ine besondere Befestigung der 
Uferflachcn, aufser denen unm ittelbar hin ter der Ufer- 
m aucr, ha t n icht stattgelunden. A usgefiihrt w urden 
45 000 qm Rcihenpflaster und 22 000 qm Chaussierung.
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D ie H afenanlage ist m it W asserleitung vcrselicn und 
an die stadtische Schwcm m kanalisation angeschlossen. 
Y erleg t w urden 4400  m W asserrohre m it 6 6  Stiick 
S trafsenhydrantcn und 4 V entilbrunnen. An K analen 
w urden ausgefiihrt 770 m gem auerte K anale, 1700 m 
R olirkanale und 1700 m A nsclilufsleitungen; ferner 
w urden 107 Strafsensinkkasten versetzt. '

An stadtiscłien G ebauden sind im Hafen errichtet 
w o rd en : cin N iederlagegebaude, zwei Revisionsschuppen, 
je  ein V erw altungsgcbiiude, M aseliinenhaus, Eisenbalm - 
D icnstgcbiiude, Lokom otivsehuppcn und zwei Stellwerk- 
gebiiude nebst W ellblech - M aterialschuppen au f dem 
Balmhofc.

D as N i ed  e r  la  g e g e b i i u d e  (A in Abb. 2 ) steht- im 
Zollgebiet, ha t eine Frontliingo von 95 in, eine Breite 
von 20 m und cn thalt K eller, Erdgeschofs, drei Ober- 
gesc.hosse und Dachgeschols. Es ist in Baęksteinen er- 
baut, hat Sockel, G urte und Fensterbanke aus Basalt- 
lava im Erdgeschosse und aus weifeen Sandsteinen in 
den Obergeschossen. Das Dach ist M ausardendach m it 
seitlicher Schiefer- und oberer Holzcementdeekung. D ie 
G riindungsarbeiten des Gebiiudes boten wesentliclie 
Schw ierigkeiten, da es gerade in das alte Stromufer mit 
abfallenden K iesschichten kam . D ie Griindung erfolgte 
au f 140 B runnen m it aufseren Durchmessern Yon

2,80 bis 4 ,80  m. Ih re  Sobie liegt von 10,5 bis 19 m 
unter der jelzigen Bodenoberflache. D as innere Trag- 
work des Gebiiudes bestelit im K eller und Erdgescliofs 
aus um m antelten Gufssaulen und zwischen Tragern 
gewolbten B etondecken , in den Obergeschossen aus 
schm iedeeisernen G itterstiitzen m it genieteten Gelenk- 
triigern a is  U nterziigc und Balkendeckcn. Die Fufsbiiden: 
sind im K eller in Cement - Estrich, in den Geschossen 
in P itsch-pine-B ohlcnbclag ausgefiihrt. Das Gebiiude ist 
durch zwei Brandinauern in drei Teile getcilt und hat 
vier m assive Treppen aus B asaltlava. Die Giinge der 
Treppenhiiuser sind m it Betongewolben zwischen Tragern 
gebildet und m it B asaltlavaplatten belegt. Nacli diesen 
Gangen, die gegen die Speicherraum e durch feuersichcre 
Thiiren abgeschlossen sind, m iinden auch die elektrisch 
betriebenen Plattforinaufziige von 1500 kg Tragfahigkeit, 
von denen in jedem  G ebaudeteile einer angeordnet ist. 
Aufserdem befinden sich an der landseitigen Front vor 
den drei in jedem  Stockwerk befindlichen, mit aus- 
legbaren Pritschen versehenen Ladeluken je  ein Seilaufzug 
von 1000 kg T ragfahigkeit. Das Gebiiude hat auf 
beiden Langseiten Laderam pen und nach dem Hafen zu 
ebenfalls Ladeluken in den oberen Geschossen erhalten, 
in welche m ittelst der K rahne unm ittelbar vom Schiffe 
aus verladen werden kann. Im  Erdgeschofs befinden sich 
aufser den W agezim m ern auch noch Biireauraum e fiir die 
Zollverw altung und die stadtische Lagerhausverwaltung. 
Die Kosten des Niederlagegebiiudes betragen 820 000 J i.,  
hiervon entfallen au f die Griindung bis Kellersohle 
327 000 JC .

Thalwiirts vom N iederlagegebaude ist ein un terkellerter 
Z o l l r e y i s i o n s s c l i u p p e n  errichtet. E r  ist 65 in lang, 
20 m breit, hat zwischen Tragern gewolbte Betondecke 
iiber dem K eller und ist im  oberen Teile in Ilolzfach- 
w erk m it Z iegelausm aiierung ausgefiihrt und m it D oppel- 
dachpappe abgedcckt. D er K eller ist in zwei A bteilungen 
getrennt, ha t H eizungseinrichtungen und ist zur Lagorung 
auslandischer W eine verm ietet. D as Erdgescliofs dient 
zur Revision zollpflichtiger Giiter.

Bergwiirts des Niederlagegebiiudes ist ein w eiterer 
Revisionsschuppen hauptsachlich fiir die A bfertignng der 
Rhein-Seedainpfer erbaut worden. E r ist in Eisenfach- 
werk m it W ellblechbekleidung und D oppelpappdach aus
gefiihrt und hat 30 m Lange und l i m  Breite.

Am H auptzufuhrw cge nacli dem Hafen, in der Niihe 
des M aschinenhauses (im  P iane m it B bezeichnet) ist 
das I I a f e n v c r w a l t u n g s g e b a u d e  errichtet. Dasselbe 
ist 24 ,5  m lang und 13,5 m breit und in roten Zicgeln 
m it weifsen Sandsteinen ausgefiihrt E s ist unterkellert, 
hat im Erdgeschofs die Diensfriiuine der IIafenverw altung, 
in dcm Obergeschofs W ohnung fiir den H afen- und den 
M aschincnm eistcr und im  Dachgesehofs Trockenspeichcr 
und W ohnung fiir einen B ureaudiener.

A n 'G eb iiuden  fiir B a h n z w e c k e  sind ausgefiihrt: 
cin E isenbahndicnstgebaude 26 m lang und 8  m breit, 
in Holzfacliwerk, fiir die B ureauriium e der staatlichen 
und stadtiscłien- G iiter-A bfertigungsbeam tcn  und  die 
stadtische B ahnverw altung, ein Lokom otivschui)pen mit 
vier S tanden fiir dreiachsige T ender - Lokom otiven, ein 
W ellblcchschuppen zur M ateriallagerung und zwei Stell- 
W erkgcbiiude.

A n der im  P iane m it 13 bbzciclm eten Stelle, in der 
M itte der gesam ten Anlage, ist die M a s c h i n e n s  t a t i o n  
errichtet. Sie bestelit aus einem 31 ,20  m langen, J 6 m 
breiten ISlascliincnliause, 16,50 m langem  und 15 m 
breitem  K esselhause nebst angebautem  Pum pen- und 
K ohlenraum , samtlicli in E isenfachw erk, ferner aus einem 
m assiven A kkum ulatorenhause von 12,90 m Liinge und
8 ,60  m B reite und einem 35 m liolien Schornstein.

Im  K esselhause befinden sich zwei Cirkulations- 
R ohrenkessel fiir 10 Atm osphiiren U eberdruck und — 
bei je  228 ,5  qm w asseruinspiilter H eizflache — mit 
einer Leistungsliihigkeit von je  3500  kg Damplerzeugung 
in der Stunde. F iir einen w eiteren K cssel ist der Raum 
Yorgeschen

Im  M aschinenhause stehen zwei liegende Verbund- 
m aschinen ro n  je  250 bis 313 effektiven Pferdcstiirken 
m it liinter einander angeordneten Dam pfcylindern und 

einer U m drehungsza!il von 120 in  der M inutę. Aul den 
Ycrlangerten K urbelw ellen  sind je  zw ei Dynamos ais 
Innenpolm aschinen m it besonderem  Strom wechslcr an- 
gebracht. J e d e r  D ynam o h a t eine L eistungsfah igkeit  

von stiindlich 100 K ilow att bei 250  V olt Spannung- 
S ie dienen zum  B etrieb der gesam ten Kraf-fr- und Licht- 
A nlage des Ilafens. In  dcm  M aschinenraum e befinden
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sieli nocli je  ein D oppeldynam o ais Zusatzm aschine fiir 
das Ladeti der A kkum ulatoren und ais Ausgleichdynam o, 
sowie das H aup tschaltb rett fiir dic Y ertoilung des 
elektrisclien Strom es. Sam tliche R ohrleitungen liegen im 
K eller des M aschirienliauses. D as M ascliinenhaus hat 
Raum  fiir eine w eitere vollstandige M aschinenanlage.

Im  A kkum ula to renbause, das K eller und zwei 
Geschosse enthiilt, ist im Erdgcsehofs eine A kkum ulatoren- 
batterie von 136 Elem entun m it einer Leistungsfahigkeit 
von 500 A m perestundcn aufgestellt. D ic B atteric dient 
hauptsachlich zum Ausgleicli der Spanm ingsuntcrschiedc 
in dem A ufsenleiter des angew andten D reileitersystem s.

D ie K r a f t a n l a g e  ist elektrisch ausgebildet und 
besteht zur Zeit aus 1 V ollportalkrahn von 4000 kg,
3 solchen von je  1500 kg, 2 W inkclportalkrahncn von 
je  1500 kg T ragfahigkeit, sam tlich liin tcr der Uferm auer 
steliend und zwei Gleise iiberspannend, 2 Rollkrahnen 
von 2200  kg T ragfah igkeit am Ufcr liintcr dcm Ilafen- 
schutzdeieh, den bereits crw iihntcn 3 P lattform aufzug 
von 1500 kg T ragfahigkeit und 3 Scilaufziigen 

-'1000 kg T ragfahigkeit im N iederlagegebiiude und einem

Laufkrahn von 10 000  kg T ragfah igkeit im M asehinen- 
hausc. An sonstigen llebevorrich tungen  befindet sich im 
Ilafen  noch ein ebcnfalls elektrisch betiiebener P riv a t-  
krahn von .25 000  kg T ragfahigkeit, der im offentlićhen 
Y erkehr benutzt w erden kann, und zwei Fafshandkrahne 
von je  1500 kg T ragfahigkeit an den K ellerluken des 
Zollroyisionsschuppens. An sonstigen Bctriebsm itteln hat 
die H afcnvenvaltung zwei dreiachsigc gckuppcltc T ender- 
Lokom otiven und 12 offene Giitcrwagcn.

D ie B e l e u c h t u n g  d e s  I l a f e n s  erfolgt mit 
elektrischem  L icht. Z u r B eleuchtung der H afeneinfahrten 
dicnen Bogenlam pen von 20  Am p. L ich tstarke und 20 m 
L ich tpunk thohe; bei dem  B ahnhof und den Gleisen 
haben die Bogenlam pen 15 A m p. und 15 m L ich tpunkt- 
hohe, auf den Uferfliichcn und W egen 12 Amp. und
10 m L ichtpunkthohe. D ie B eleuchtung der Gebiiude 

zum grofsten T eile  m it G liihlam pen von 16 N .-K . 
L ich tsta rke ; nu r einige haben Bogenlam pen erhalten. 
D ie G esam tlichtanlage um faiśt 76 Bogenlam pen und 
847 G liihlam pen.

D ie K o s t e n  d e r  I l a f e n a n l a g e  stellen sich au f

insgesamt 9 965 000  J l .  und verfcilen sich: au f Grund- 
erwerb 1 571 000 J l . ,  E rdarbeiten , Gleiskoffer, Dciche
2 086 000 J l . ,  U ferm auer 1 284 000 J l . , Bcfestigung 
der Uferboschungen 7 5 0 0 0 0 ^ . ,  G leisanlagc Ó02 000 J L ,  
Pflaster und C haussierung 400  000  J l . , Gebiiude
1 230 000 J l . ,  elektrische K raft- und  Beleuchtungsanlage 
(ausschliefslich der Gebiiude) 504  000  J t ., W asserlcitung 
und K analisation 123 000  J l ., m it der H afenanlagc aus- 
gefiihrte A bgrabung au f der anderen R heinseitc und 
Deichanlagen dasclbst 187 000  JL , B auleitung  270 000 JL , 
Insgem ein, Lokom otiven und  sonstigc Betriebsmittel 
93 000 J l .  und B auzinscn und Kosten der Anleihe, 
K ursverlust 964 000  J L  D ie M ittel h a t dic Stadt 
Dusseldorf allein aufgebracht.

D ie B a u 1 e i t u n  g desH afens w ar dcm Unterzcichneten 
iibertragen un ter divr O berleitung des Stadtbaurates 
F r i n g s .  Dem ersteren standen zeitw eise die Ingenieure 
Schulz-Yiilker, Sjoling, Gcusen, Beyer, Schm itt, Ausiibel, 
D am crau und B irnbaum  sowie die A rchitekten Pfeiffer, 
H ast und Reinschm itt zur Seite.

D er V erkehr im neuen H afen h a t sich schon gut 
cntwickelt, fast die H alfte der geschaffenen Lagerplatze 
ist yerm ictet. D er jah rlichc M ictpreis fiir das Q uadrat- 
m eter schw ankt von 0 ,80  J L  auf den hinteren Uferflaclien 
bis zu 5 J l .  hin ter der U ferm auer. Von grofseren im Hafen 
erbauten gcw crb lichenW crkensind  zunennen : e ineK esscl- 
fabrik fiir Schiflskessel, ein H olzsagewerk, eine G etreide- 
rosterei und ein Schiittspciclier fiir 1 0 0 0 0 0  Sack Getreide.

Mijge die aus aufopferndem  Biirgersinn und eigener 
K raft nach dem neuesten Stande der Technik geschaffene 
A nlage der S tad t D usseldorf und der Schiffahrt zum 
Segen, ihren B egriindern zum R uhm c gereicheu. (Central- 
b la tt der B auverw altung, Y erlag  von E rnst & Sohn, Berlin).

Dem  H errn  V erfasser wie dem V erlage verfehlen 
w ir nicht, fiir die uns gew abrte E rlaubnis der W ieder- 
gabc re rb in d lich st zu danken. W eite re Inform ation iiber 
die ausgedehnte A nlage giebt die ausnilirliche > aus 
Anlafs der E inw eihungsfeier seitens der S tadt D usseldorf 
herausgegebene Festschrift. D ie Red.
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BergfoauTcrnaltung imd Berggesctz in Trans vaal.*)
V om Beigassessor S c h m i t z - D u m o n t ,  Myninspecteur in 

Johannesburg, S. A.

I. D ie s t a a t l i c h e  V e r w a l t u n g  fiir das B ergbau- 
wescn in der siidafrikanisclien Republik  ist in zwei 
D epartem ents geschieden: cin a d i n i n i s t r a t i v e s  und 
cin t e c b n i s c b e s  D epartcm ent. D iesen beiden, aber 
spczicll dem crstcren steli t der B ergbaum inister (the  
head of tbe jnining departcm ent), H err C. J .  J o u b e r t  
z. Z. vor. Das letzterc wird von dem Statc-M ining- 
Engineer, H erm  K l i i n k e  z. Z. gelcitct. D er Gescliafts- 
kreis der crstcren A btcilung wird hauptsacblich durch 
das sog. G oldgcsetz, Gesetz Nr. 19 1895, der der 
letzteren hauptsiichlich durch die M ining-Regulations- 
Gcsctz Nr. 3 1893, und durch das Dampfkesselgcsetz, 
Gesetz Nr. 7 1893, bcstim int. D iese drei Gcsctze sind 
noch nicht abgescblosscn, sondern crfabren nocb in jedem  
Ja h re  bedeutsam e V erandcrungen. So werden zur Zeit 
die beiden letzteren einer durebgreifenden Um anderung 
un ter Zuziehung cincr Kommission der Industriellen 
unterworfen, und der §. 8  des crstcren wird wabrscbcinlicb 
in der dicsjiibrigen V olksratssitzung in bczug a u f  dic 
sog. B cw aarplaatsen-Frage ncugcstaltet werden.

Die Beam tcn der adm inistrativen A btcilung sind: 
der Bergbaum inister, die M ining-Koinmissaro, dic Claim- 
Inspcktor(‘ii und die zugehijrigen K lerks. Diejcnigen 
der tccbnischen A btcilung sin d : der Statc-M ining-Engineor, 
die M ine-Inspektors, dic K cssel-Inspektorcn, der staat- 
licbe M arkscheidcr und dic zugehorigen K lerks und 
Zeichner. Zum  Vergleich dienc folgende Zusammen- 
stelhm g der bczogenen G ehalter:

1. D er Bergbaum inister 1000 L . nebst 600 i .  
Rcisckosten; die M ining-Kom m issarc 700 — 750 i . ;  
die C laim -Inspektoren 300 — 400 L .

2. D er Statc-M ining-Engineer 1000 L . nebst 
400 i .  R cisckosten; dic M ine-Inspektors 900 i .  
und 300 L .  R cisckosten; dic Kcssel-Inspcktoren 
700 Z,, und 300 L .  Reisekosten; der Markscheidcr 
800 X , und 300 L .  Reisekosten,

wiihrend dic vorsclnedenen K lerks und Zeicbner 300 
bis 600 L .  G ebalt beziehen.

Die Teilung der Bergbauvcr\valtung in jene zwei 
D epartem ents beruht au f gescbichtlicher Entwicklung. 
Ais die |Goldfcldcr cntdcckt wurden, handeltc es sich 
hauptsiichlich nur um dic V erleihung und Bestcucrung 
der obcrirdischen Grubcnfcldcr, der sog. Claims Fiir 
diesen Zweck geniigten die allgem einen Distriktsbcamten, 
dic Landdrosten, und diese wurden fiir die Bcrgbau- 
bezirke zu M inckommissarcn ernannt (Art. I I ) 1). Zur 
U nterstiitzung wurden dcnsclbcn besondere Bureaubeamte,

*) Ausziiglicb wiedergegeben nach der Zeitschrift f. Bererecht. 
Bonn, Adolph Marcus. 1896, S. 203.

*) Die im nachstehenden angefuhrten Artikel bezeichnen die 
Artikel des Goldgesetzes, Gesetz Nr. 19, 1895.

die Claim -Inspektoren (A rt. 14), beigegeben, welche 
hauptsiichlich Landm esser sein sollten zur B csiim m ung 
und Ausm essung der Claims. M it der w eiteren E n t
wicklung des Bergbaucs w urden dic Funktionen der 
M ine-K om m issare sehr mannigfaltige. So sind dicselben 
je tz t nach dcm Goldgesctzc von 1895 dic folgenden:

1. Oberaufsiclit iiber die B crgw erksfeldcr und  iibre 
das Bcrcchtigungswesen (A rt. 15),

2. P riilung der Beschwerden der Bcrgarbeiter (A rt. 15),

3. A llgem cine Forderung des B crgbaues und der 
G csundheit der dabei bcschaftigtcn Personcn (A rt. 15),

4. Bcstim m ung der Pliitze, au f welchen kein Berg
bau getrieben werden darf (A rt. 16, 55, 121),

5 V erausgabung der S tandplaatses (A rt. 97 ff.) und 
der Bew aarplaatseś (A rt. 87 1T.),

6 . V ertcilung des W assers an die Bergw erke sowie 
Behandlung der W asserrechtc in erster Instanz (A rt. 
129 ir.),

7. Entschcidung in erster Instanz iiber A nlage von 
W cgen, W asserlaufen, S cb iencnbahnen2)  etc., welche fiir 
ein B crgw crk notwendig sind und iiber fremdes Fehl 
fiihren (A rt. 61),

8 . E intrcibung der Steucrn etc. in seinem  Bezirke 
(A rt. 15),

9. Civile und krim ininelle G crichtsbarkeit und  ebenso 
die anderen V erw altungsbcfugnissse eines L anddrosten, 
wenn keine Spezial-Landdrostcn hierfiir bestellt sind 
(A rt. 16).

D ie P rax is  ba t allerdings in den griifseren B ergbau- 
d is trik ten , wic Jo b a n n c sb u rg , eine T eilung dieser 
Funktionen notw endig gem acht. So sind in Johannesburg  
noch zwei Spezial-Landdrostcn fiir die G crichtsbarkeit 
bestellt; ferner w erden alle technischen Fragen vom 
D epartcm ent des S tate-M ining-E ngineers bearbeite t; fiir 
A rbeiterfragcn ist sodann cin besonderer Arbeiter- 
K om m issar ernannt. Aufscrdem giebt es noch einen 
S anitary-Inspektor, und die S telle eines „Inspecto r fur 
E xplosives“ soli m it R iicksicht au f die allgcmeine 
S icherhcit noch geschaffcn w erden.

D er B ergbau bew egte sich friihcr nu r an der Ober- 
flache, und  der S taa t kiim m erte sich n icht um  den Betrieb 
der M inen. Z unaćhst stellte sich dann die Zuziehung 
eines technischen Sachverstandigen seitens des S taates 
bei den an ihn heran tre tenden  bergbaulichen Fragen 
ais notw endig heraus, und ais solcher w urde der Statc- 
M ining-Engineer im Ja h re  1890 angestellt (A rt. 9, 27). 
E rs t spiiter tra t die N otw endigkcit einer polizcilichen 
A ufsicht iiber den B etrieb der Bergw erke an die Regierung 
heran. D ic Industrie llen  w iderstreb ten  zw ar einer gesetz- 
lichen R egelung dieser A ngelegcnheit, dagegen wurde 
eine solche m ehrfach aus den K reisen  der A rbeiter, vor 
allem  m it R iicksicht au f die grofse A nzahl der U nglucks-

2) Nur Balinen ohne Dampf.
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lalle, gefordcrt. D ies fiihrte eincstoils im Ja h re  1893 
zum Erlafs der M ining-R egulations und desK esselgesetzes. 
andernteils zur A nstellung technisch geschulter Staats- 
beam ten zur Beaufsiclitigung der in kurzer Zeit hoch- 
entwickelten Bergw erksindustrie. F iir letzte.re wurden 
die Stellen der M ine-Inspcktors (z. Z. scchs), der Kessel- 
inspektoren (z. Z. scchs) und der staatlichen M arkscheidcr 
(z Z. einer) ais U nterstiitzung des State-M ining-Engineers 
geschaffcn (A rt. 9).

D er Art. 5 des Goldgesctzes g iebt dcm Staats- 
priisidentcn das Recht, m it Z ustim m ung des ausfiihrendcn 
Rates P o lize ivero rdnungen , sowohl allgem eine wie 
spczielle, in bezug au f das Bergwcsen und in Ucberein- 
stimmung m it dem G csctze zu erlassen. Von diesem 
einfachen W ege ist jedocb bisher n icht G ebrauch gemacht 
worden, sondern m an ha t die M ining-R egulations etc. 
ais Gesetz erlassen.

Fiir dic Beam ten des B ergbau-D cpartem cnts giebt 
der Art. 24 die scharfe Bestim m ung, dafs dieselben sich 
weder d irekt noch ind irek t an irgend einem Bcrgwcrks- 
unternehm en oder sonstigem  Ilandelsgcschafte betciligen 
diirfcn; auch der Bcsitz von Aktien (shares) an ersteren 
Unternehm ungcn ist verboten.

V ielleicht fiihrt die Entw icklung zu einer weiteren 
und vollstandigen T rennung der erw ahnten D epartem ents 
fiir das Bergw csen, indem  der Schw erpunkt der Ver- 
waltung, nach V erleihung und V erausgabung der vor- 
handenen Goldfclder und bei der fortschreitenden tech- 
nischen B edeutung des B ergbaubetriebes, au f die Seite 
des zweiten und spezielleren D epartem ents sich hinneigen 
wird und so eine schiirfere T rennung der staatlichen 
Bergbauverw altung von der allgem einen Verwaltung 
herbeigefiihrt werden wird.

II. D as B e r g g e s e t z  der siidafrikanischen Republik 
tragt den C harakter an sich, n icht aus allgemeinen 
Rechtsgrundsatzen sich entw ickelt zu haben, sondern in 
kurzer Zeit f i i r  b e s t i m m t e  Z w e c k e  gcschaffen zu 
sein. D iese Zwecke sind hauptsach lich :

1. D as In teressc des S taates, eincstoils durch Auf- 
erlegung hoher S teuern, Stem pel und anderer Abgabcn 
miiglichst fiir seine F inanzen zu sorgen und  anderenteils 
durch Begiinstigung des B ergbaues die Zunalim e dieser 
Einnahm eąuelle zu befiirdern ;

2. das In teresse der G rundeigentiim er und zugleich 
der politiscli vollberechtigten B iirge r, ih r Eigentum 
moglichst Yorteilhaft zu v e rw erten ;

3. das Interesse der Grofskapitalisten, n icht sowohl 
eine solide und lang andiiuernde K apitalan lage im Lande 
zu ermoglichen, ais v ielm ehr die V erw ertung des Berg- 
baubesitzes ais eines gangbaren, V ertrauen  erweckenden 
und ubersichtlichen Spekulations-O bjektes zu erwirken.

J e  nach dem U eberw iegen der einen oder anderen? 
In teressen is t das Berggesetz in jedem  Ja h re  vervoll- 
stiindigt oder um gestaltct worden, sodafs zu r Z eit ein 
w enig ubersichtlicher T e s t vorliegt, der ein und dieselbe- 
M aterie oft in ganz versehiedenen A bschnitten behandelt 
und teilw eise noch w iderspruchsvoll ist. Im  vcrgangenen 
Ja h re  ist eine neue Ż usam m enstellung der A rtikel er
folgt (Beschlufs des 2. V olksrats, A rt. 1424, v. 30. A ug. 
1895 und des 1. V olksrats, A rt. 1282, v. 20. Sept. 
1895) und in hollandischer Sprachc herausgegeben 
wrorden. D iese A usgabe is t zusam m en m it der eng- 
lischen U ebersetzung der nachfolgendcn Bespreclm ng des 
G oldgesctzes zu grunde gelegt.

Nach A rt. 1 des Gesetzes stch t dem S taate das 
R echt zu, a u f  a l l e  E d e l m e t a l l c  u n d  E d e l s t e i n e  
Bergbau zu treiben sowie dariiber zu vorfiigcn. Zu den 
im A rt. 2 aufgefiihrten  M ineralien, nam lich D iam anten, 
R ubinen und Gold, sind noch P latin , S ilber und Queck- 
silber (gediegen) durch A rt. 2 des G esetzes Nr. 8  von 
1895 hinzugekom m en. Silber- und Q uecksilbererze 
fallen dagegen un te r das Gesetz iiber die unedlen 
M etallc, Gesetz Nr. 17 1895, und gehoren ais solche. 
dem G rundeigentiim er.

D i e E r w c r b u n g  v o n  B c r g w c r k s e i g e n t u m  geht 
nach dem thatsachlich geltenden R echte z. Z. folgender- 
mafsen vor sich:

Es ist zu untcrscheiden das Schiirfen (P rospektieren) 
au f n icht proklam iertem  d. li. noch nicht untersuchtem  
G rund und au f proklam iertem  Grund. A uf n icht prokla
miertem  G rund (Art. 25 u. 26 ) geht der Schurfer 
(P rospek to r) zu dem E igentum er des betreffenden G rund- 
stiicks und  fragt um die E rlaubnis zum Schiirfen. D er 
E igentum er g ieb t ihm , wenn er einverstanden ist, einen 
E rlaubnisbrief fiir  6  M onate und lafst sich dafiir eventuell 
bezahlcn. D iese E rlaubnis kann um  w eitere sechs 
M onate verlangert w erden; darauf mufs aber die E r
laubnis einem  anderen gegeben w erden3), wobei notigen- 
falls S tellvertreter vorgesclioben werden.

M it dem E rlaubnisbrief geht der P rospektor zu dem 
M ining-K om m issar und sucht hier um  die sogenannte 
Prospecting-license fiir einen Claim, d. h. um die E r
laubnis nach, innerhalb eines gewissen Feldes (Claim )' 
schiirfen zu diirlen. H ierfiir ha t derselbe 5 s., bezw>
2 s. 6  d. au f G ouvernem entsgrund, m onatlich zu be
zahlcn (A rt. 64).

E in  a l l g e m e i n e r  Schiirfschein w ird n icht ausge- 
geben, sondern nu r dic License fiir einen oder m ehrere 
Claims. T hatsach lich  steckt aber der P rospektor seinen. 
Claim beliebig  ab und w echselt auch die Stelle, wenn. 
er nichts darau f gefunden hat. H a t derselbe jedoch  
K onkurrenz zu fiirchten, so nim m t er eine grofsere A n-

3)  Fur GouYernementsgrund ist Art. 153c mafsgebend.
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zalil Claims, stcękt diese Claims ab und lafet sie 
registrieren, wodurch er dann innerhalb dieses Feldes 
gesichert ist.

D er G r u n d e i g e n t u m e r  kann au f seinem E igentum  
bcliebig und ohne License schiirfen oder durch Ange- 
stelltc scliiirfen lassen; er mufs aber dem M ining-
Kom m issar eine Anzcige davon schicken (A rt. 25, 4 0 ).

H at der P rospektor in seinem Claim einen F und 
gem acht, so mufs er denselben dcm M ining-K om m issar 
anzeigen (A rt. 25). D arauf soli der F und  durch einen 
staatlichen Beam ten (M ine-Inspektor) un tersucht werden, 
ob er abbauw iirdig ist (A rt. 2 7 ) und ob der F undpunk t 
m indestens sechs Meilen von einem bereits bcarbcitcten 
Bergwerksfelde liegt (A rt. 47). In  letzterem  Falle ha t 
der F i n d e r  ais Belohnung das A nrecht au f sechs 
Claims, w elche er beliebig au f dem zu proklam ierenden 
Grund ais sein E igentum  aussuchen und frei von einer 
Abgabe bcarbeiten  kann (A rt. 47 ).

W enn ein solcher bauw iirdiger F u n d 4) gemacht
worden ist, so geht das G ouvernem ent zur P r o k l a -
m a t i o n  d e s  F c l d c s  ais (iffentliclies Feld  iiber, d. h. 
es wird in diesem  Feldc eine A rt B ergbaufreiheit er- 
ofliiet (A rt. 39 1F.).

E ine solche Proklam ation kann nur bei Grundstiicken 
stattfindcn, au f welclien der E igentum cr oder andere 
geschiirft und  einen F und gem acht haben. Ohne diese 
Y oraussctzung kann der Grund nicht proklam iert w erden; 
ebensowenig kann ein G rundeigentum er gezwungen 
w erden, das Schiirfen auf seinem Eigentum  zu gestatten 
(A rt. 25, 40).

Vor der Proklam ation sind die Rechte des Eigen- 
tiim ers des betrelTendcn Grundstiicks zu regeln. Aufser 
einer Y eroflentlichung im Staatscourant erhalt derselbe 
daher noch eine spezielle Benachrichtigung und hat das 
Recht, vor der Proklam ation fiir  sich in Anspruch zu 
n eh m en :

1. Aussonderung eines bestim m ten Feldesteilcs fiir 
Zweeke seiner W ohnung und Landw irtschaft (Art. 41);

2. ein Zehntcl des zu proklam ierenden Feldes ais 
sog. M ynpach t5).

A uf derselben ruht  eine Abgabe von nur 10 s. 
jah rlich  pro Morgcn. D as Gouvernem ent hat aber 
das Recht, diese A bgabe in eine S teuer von 2 i/2 pCt. 
vom Ertrage um zuw andcln (A rt. 41, 29, 52);

Die Bedingung der Bauwfirdigkeit ais Yoraussctzung der 
Proklamation ist in dem jetzigen Gesetze nicht ausdrucklich ent- 
halten (Art. 39, 27).

5) Ais solche Mynpachten sind naturgemafs die wertyollsten 
Feldesteile ausgesucht worden. Dieselben sind meist durch Kauf 
in die Haude von Bergwerksgesellschaften ubergegangen und bilden 
wegen der geringen, auf denselben rukenden Abgabe den Yorteil- 
haftesten Besitz dieser Gesellschaften am Witwatersrand.

3. eine bestim m te Anzahl Claims, je  nach der Grijfse 
des Grundstiicks, fiir sich auszusondern gegen B ezahlung 
der allgcm einen License (A rt. 4 8 ) ;

4. eine A nzahl Claims (bis 60 und m ehr) an andere 
P ersonen ais sog. „vcrgunning claim s" zu vergeben, 
welche ebenfalls der allgcm einen License unterliegen 
(A rt. 4 6 );

5. das Vorzugsrecht, nacli gescheliener P roklam ation, 
au f geniigendes W asser sowohl fiir seinen landw irt- 
schaftlichen wie bergbaulichen Bctrieb (A rt. 56 );

6 . die H alfte des Betrages der au f seinem  prokla- 
m ierten Grund hezahlten „diggers" und „p rospecting“- 
Licenses, sowie drei V iertel des Betrages der f iir  die 
sog. „S tandp laa tses" hezahlten Liccnses (A rt. 51 , 97).

D iese R echte und Anspriiche sind ais die Entschiidi- 
gung anzusehen, welche das G ouvcrnem ent dem G rund- 
cigentiinier fiir den ihm  bei der Proklam ation entzogenen 
G rund und Bodcn gewiihrt.

Nachdem  in der beschriebenen W eise der F inder und 
der G rundeigentum er befriedigt sind, w ird d i c P r o k l a -  
m i e r u n g  d e s  i i b r i g  b l e i b e n d e n  F e l d e s  ais ofient- 
liches Feld  fiir  Bergbaubetrieb durch den Staats- 
priisidenten nach den Vorschril'ten der A rt. 39 U', aus- 
gesprochen, und je tz t kann j e d e r  D r i t t e  C l a i m s  e r -  
w e r b e n  (A rt. 64).

D ie P roklam ation g iebt zunachst dem G oinernem ent 
das R echt, bestim m te F elder zum Zw cckc des Bergbau- 
betriebes gegen Z ahlung  gew isser A bgaben an Unter- 
nehm er zu vergeben (A rt. 64 ). Sodami hat das 
G ouverncm cnt auch das allgem eine V erfiigungsrecht iiber 
die Oberflache des proklam icrten  Feldes (A rt. 94) und 
kann  z. B. auf dem selben Gebiiude fiir  seine Zweeke 
errichtcn (A rt. 58). A is eine Folgę dieses Rechtes 
kann w eiterhin das G ourernem ent einesteils an die 
U nternehm er sog. „S tandp laa tses“ (A rt. 96) und „Bew aar- 
p laa tscs"  (A rt. 8 7 ) au f  diesem F elde yergeben, anderen- 
tcils den U nternehm ern die E rlaubnis verleihen, W ege etc. 
zum  Zweeke des B ergbaubetriebes iiber irem de Felder 
h inw egzufiih ren  (A rt. 94, 61). D er U nternehm er er- 
w irb t daher m it seinem  Claim zugleich gewisse Ober- 
iliichenrechte sowohl au f dem Claim ais auch au f dem 
nebenliegenden Grund und Boden.

F iir die Proklam ation von G rund und Boden, welcher 
den K aflem  zugew iesen ist, gelten die besonderen Vor- 
schriften der A rt. 53 ff.

W enn cin proklam iertes Feld sich ais ungeeignet 
oder unokonom isch f iir  bergbaulichen Betrieb erweist, 
so k ann  dasselbe durch den S taatsprasiden ten  nach Vor- 
schrift des A rt. 63 w ieder geschlossen werden. Die 
etw a bestehenden B etriebe w erden dann ausgesondert 
oder evcntuell aufgekauft und entschadigt, und das Land 
w ird  dem  friiheren E igentum cr un ter A u f h e b u n g  de r
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P r o k l a m a t i o n  zuriickgegeben. D ergleichen Auf- 
hebungon der Proklam ationon kommen ijfters vor.

Aut' proldam iertein Grund findet das S c l i i i r f c n  
(Prospektieren) geiniifs den B estim m ungen des Art. 64 
statt. Nach dem friilieren Gesetze hatte  ein jeder 
P rospektor n u r das R echt au f einen einzigen Claim; 
nacli dem neueren Gesetze kann derselbe jedoch je tzt 
bis zwolf Claims beanspruchen ,6)  wenn er ein Certificat 
des Feldkornets iiber B ezahlung seiner S tenem  fiir das 
laufende J a h r  vorzeigt (A rt. 64, 6 6 ). F iir jedes dieser 
sog. Prospecting-C laim s ha t der P rospektor, w ie schon 
erwahnt. 5 s. m onatlich, 2 s. 6  d. au f Gouvcrnem ents- 
grund, zu zahlen (A rt. 64). D arauf steckt der Pro
spektor selbst seine Claims an einer gecigneten Stelle 
ab nach den folgenden V orschriften der A rt. 82 1T.:

E in Claim auf A llnw alboden7)  soli aus einem Quadrat 
von 150 Fufs Seitenliinge bestehen.

Ein Claim fiir Edelsteinc soli ein Q uadrat von 30 Fufs 
Seitenlange bilden.

Ein Claim fiir cin Q uarz-Rcef, w oruuter sowohl die 
Konglomeratflotze des R andes wie die Quarzg;inge der 
anderen Landesteile verstanden w erden, soli einR echteck 
sein, 150 Fufs im S treichen des Reefs und 400 Fufs 
rechtw inklig dazu gem essen.

Die richtige L age und Grofse dieser Claims kontrolliert 
der C laim -Inspektor (A rt. 83), zu wolchem Zwecke 
inncrhalb eines M onats nach Losung der Licensc eine 
Skizze der Claims an den M ining-K om m issar cinzu- 
reichcn ist (A rt. 7 4 ). Nachdem  diese K ontrolle vor- 
gcuommen ist, crfolgt die N um erierung und Rcgistrierung 
der Claims bei dcm M ining-K om m issar (A rt. 70).

Diese sog. Prospccting-C laim s śollen zur Aufschliefsung 
des le ld e s  verliehcn werden, w ahrend bei ErofTnung eines 
wirklichen B ergbaubetriebes dieselben in sog. D i g g e r s -  
C l a i m s  zu verw andeln sind (A rt. 64, 8 8 ). Fiir.letztere 
ist die weit hohere L icense yon 20 s. (bczw. 15 s.) 
monatlich zu bezalilen. Diese U m w andlung soli im all- 
geincinen stattfinden, wenn M aschinen fiir den Betrieb 
errielitet werden. D ieselbe erfolgt aber ganz nach Gut- 
diinken des M ining-K om m issars (A rt. 64, 8 8 )  und wird 
von den Unternclim ern der liohen A bgabe wegen moglichst 
hinausgcschoben, sodafs es Prospecting- Claims von einem 
Alter iiber zehn Ja h re  giebt. D ie Diggers-Claims 
miissen ferner durch einen L andm csscr verm essen werden, 
und ein vorschriftsmafsig'er P lan  derselben ist an den 
Landm eter General zur P riifung cinzureichen (A rt. 75 ff.).

D i e s e  C l a i m s ,  d. h. nach der Definition im Art. 3 : 
das Recht, inncrhalb eines bestim m ten Fcldes zu schurfen 
und Bergbau zu treiben, vcrfallen m it dem letzten Tage

6) Bestimmungen uber Erwerbungen toii Claims dureb Frauen 
und Kinder trifft Art. 66.

7J Auf AlluTial-Goldfeldern kann nacli Art. 67, 68 der Pro
spektor nur einen einzigen Claim fur sich abstecken.

des M onats, fiir wclchen dic License n icht bczahlt ist. 
D er friihere B esitzer kann  jedoch inncrhalb eines Zeit- 
raum es Yon drei M onatcn gegen B ezahlung gew isser 
Gebiihren seine Claims w iedercrlahgen (Art. 89). (Fernore 
A usnahm en enthiilt A rt. 90 und V orschriften iiber V er- 
lasscn der Claims A rt. 8 6 .)

W ichtig  ist fiir die Claims die s p e z i e l l e  R e -  
g i s t r i e r u n g  derselben, iiber w elche die Art. 103 lf. 
handeln. D ie Claims konnen h iernach in derselben 
W eise wic sonptiges festes E igentum  eingetragen und 
alsdann m it Ilypothekcn  bola-^tet w erden (A rt. 108). 
Dasselbe kann auch m it den sog. „S tandp laa tses" ge- 
schehen (A rt. 109, 111) Ein solches eingetragenes 
Claim kann, wenn dic B ezahlung fiir dasselbe sechs 
M onate lang im R iickstand und  cinc Zahlungsaufforderung 
erlblglos geblieben ist, ebenfalls verfallen (A rt. 106), 
wenn nicht m it diesem  V erfallen (ebenso wic m it dcm 
V erfallen nach Art. 8 9 ) der A rt. 112 des Gesetzes im 
W iderspruch gefunden wird.

D ie rasche Entw ickelurig des B crgbaues und der 
M angel an geniigenden Beam ten hatten aber trotz allcr 
Vorschrifteu eine grofse M cnge alter und unsicherer 
Claim rechte geschaffen, welche nam cntlich die kauf- 
mannische V crw ertung und  dic weitere Ilebung  des 
Bergw erksbesitzes crschwerten. Um solclie Claim sreclite 
klarzustellen und die B esitzvcrhaltnisse zu ordnen, ist 
im Ja h re  1890 der A bschnitt iiber die „ B e s i t z r e c h t c "  
(A rt. 1 1 2 — 120) in das Goldgesetz aufgenommen worden. 
Im  A rt. 112 is t zunachst dic U nanfechtbarkeit der au f 
dem gesetzmafeigen W ege erworbenen R eehte aus- 
gcsprochen. D iese Bestim m ung ist wohl hauptsachlich 
dem Einflufs der K apitalisten  zuzuschreiben, welche fiir 
ihren Bcsitz einen klarcn  und V ertrauen crweckcndcn 
T itel im Gesetze haben wollten. A ndercrscits stch t dieser 
A rtikel aber im W iderspruch m it den Art. 7, 89 und 
106 des Gesetzes.

D ie folgenden A rtikel dieses Abschnittes (A rt. 113 
bis 118) geben dem G ouverncm ent das Recht, cinc A us- 
messung und  Feststellung der Bergwerksfelder vorzu- 
nchm en. E ine solche hat aber noch nicht stattgefunden. 
Die vorhandenen Zusam m entragungen von Grubenfeldern 
sind priyate A rbeiten von Landm essern und Claim- 
Inspektoren.

Nach A rt. 120 schliefslich h a t jed er Claim besitzer 
das R echt, eine Feststellung seines Besitzes zu verlangen- 
E s gesch ieh t dies vor dem M ining-K om m issar durch 
eine U ntersuchung des Feldes, Publizierung des Bcfundes 
und schlicfsliehe A usfertigung eines Certifikates iiber das 
betreffende „B esitzrech t" , Avelehes nun nach A rt. 112 
unanfech tbar sein soli.

B e r i c h t i g u n g  zu S. 484 (Nr. 25). D ie  B e r g b a u v e r e i n e  
G r o f s b r i t a n n i e n s .  Nach gefalliger Mitteilung des Herm Bemiett
H. Brough, Stkretar des Iron and Steel Institute, ist dies schon 
1869, nicht erst 1876 entstanden.
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Ueftersichfc der Produktion des Bergwerks-, Iliittoii- und Salinenbetriehes im bayerischen Staate
im Jahre 1895, yerglićhen gegen das Yorjahr.
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I. Bergbau.
Y o r b c h a 11 e n e

M i n e r a l i  e n.
1. Stein- und Pech-

kohlcn . . . 22 806 389,550 7 891763 4918 20 903 340,200 8 588 181 5238 — 96 950,650 696 4:18 m ‘2 — ' — --

2. Braimkohlen . . 8 20 687,000 68 314 104 9 26 531,600 93 217 278 1 5 844,600 24 903 174 — — — ---
3. Eisenerze . . . 36 138 976,750 563 776 635 33 145 191,200 593 126 632 — 6214,450 29 350 — 3 — — 3
4. Zink- u, Bieierze — — — — — — — — — — — — — — — —

5. Kupfererze . . 1 — — 2 1 — —-. .  1 — — — — — — — 1
6. Arsenikerze . . —
7. Gold-u.Silbererze
8. Zitmerze . . ,
9. Quecksilbererzo . —

j0. Ko^alterze —

1 1. Antimonerzo . . 1 — — 2 — — — — — — — — 1 — — *2

j2 . Manganerze . . 1 80,000 1 080 2 2 150,000 450 4 1 70,000 — ‘2 — 630 —

[3. Schwefelkiese 2 1 928,045 18 993 43 2 1 954,894 58464 42 — 26,849 39 471 — — — 1
j4. Steinsalz . . . 1 630,493 16 486 109 1 1 321,229 33 771 103 — 690,736 17 285 — I — ; --- 0

Suuitne . 72 968 691,83S 8 560 412 158151 68 .1 078 489 12319 367 20916298 2 109 797,285 807 427 496 6 — 630 J3
hievon . . — — 630 13 2 — — *—

gegen das Yorjahr 1894 — 109 797,285 806 797 483 4 — — —
So ns t i  ge Mi n  eral -

s u b s t a n z e n  . . — 1 40fi U15.790 7 715 183 — — 1 407 922,877;7 697 839] - — 57 365,540 304 618 — — 55488,453 321 9l>2 —
hieTOii . . . — 55 488,453 — — — — ' 304 618 —

gegen das Yorjahr 1894 — 1 877,087 — — — — 17 344 —
II, Salinen.

Koclisalz . . . . 6 42 182,867 1 836 584 236 6 41 105,855 1 786 512 i 242 — — — I 6 — 1077,012 50 072

Produktion

III.  Hutten.
1. E i s e n  und zwar:

a) Roheisen in Ganzen
b) Guswaren aus Erzen
<■) „ Roheisen
d) Stabeisen . . .
e) Schwarzblech .
f) Eisendraht . . .
g) Stahi .......................

Sumrae 1. E i s e n
2. Yi t r i  ol  u. P o t ć e
3. G l a u b e r s a l z  .
4. S c h w e f e l s i i u r e

Summę

Ergebnisse im Jahre 1894
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00
00
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Produktion 
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Tonnen

75 668,553 
195,742 

53 341,542 
46 860,367 

268,098 
279 320 

86 593,511
263 207,133 

668,359 
568,346 

6 979,337
[271 423,175
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3 462173  
26 423 

9 962 680 
5 404 676 

40 347 
29 704 

8 089 295

455
W

4344
2202
09
0 0
481

Ergebnisse im Jahre 1895

3
(a)
82
15
OO
0 0

Produktion
in

Tonnen

77114,632 
293.289 

62 131,277 
48 596.366 

150,000 
100,360 

96 828,791
27 015 29817482 

138104 40
13 OOOj 3 

238770: 34

104
2
1
2

27 405 172|7559|109

285214,715 
637 512 
493,900 

6 515,509

Wert 
i n 

Mark

3 538458  
39 593 

1 1472  280 
5 472 052 

21 000 
10 205 

9 346 759

459
0 0

4673
2339

(<0
0 0
525

29 900347  
136 680 

11500  
211 201

7996
38

3
27

292 861,636 |30 259 728|8064
h ie r o n ..............................

gegen das Yorjahr 1894
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1 446,079  
97,547 

8 789.735 
1 735,999

Wert 
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10 235,280 1 257 464

76 285 
13 170 

1 509 600 
67 376

22 304,640 2 923 895

10
2

22 304,640 
866,179

21 438,461

2 923 895 
69 339

2 854 556

329
137

44
514

514 
9
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Minder
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118,089
178,960

297,058
30,847
74,445

463,828

Wert 
i n 

Mark

19 347 
19 499

38846  
1424 
1500 

27 569
866,179 69339! 9

Technik.
W u p p e r -V ia d u k t  b e i M iingston . Die Arbeiten an 

dera grofsen W upper-Viadukt bei Miingsten treten, wie aus 
Elberfeld berichtet wird, im niichstcn Monat in i)ir 
inłeressantestes Stadium. Es beginnt dann die Montaże 
des grofsen Mittelbogens, die olme jedwede Unterrustung, 
nur mit Ilulfe miiclitiger Drahtseile bewerkstelligt wird. 
Dabei handelt es sich um eine Spannweite von 170 m 
und um eine Hohe von 107 m. Im ganzen werden dazu
8  Seile verwendet, auf jeder Seite 4, dereń Enden in

30 m tiefen Ankerkam m ern befestigt sind. D ic  Brucli- 
festigkeit eines solchen T aues ist auf 500 000 kg berechnet; 
die tbatsiichliche Beansprucliung so li aber nur den vierten 
T eil betragen. Das E isengew ieh t der beiden Bogeiitrager 
reicht einsch liefslich  des von ihnen getragenen Facliwerkes 
an 1700 t heran. Um  sch liefs lich , w enn die beiden Bogen- 
hiilften b is zum Scheitel heranm ontiert sein werden, di(, 
zw ei Schlufsstiicke zusam m enpassen zu konnen, sind an 
den Bogenpfeilcru hydrau lisch e Pressen angebraclit, durch 

[ d ie  eine Z uriickkippuug der P feiler  erm ogliclit wird. So

lit
er
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leicht sich das liest, so gewaltig ist die Arbeitsleislung, 
handelt es sieli docli um Eisenkolosse von mehr ais GÓ m 
Hiihe, von den gemauerten Widerlagern aus gereclmet 
Ueberhaupt kann sich von der Riesenliafligkeit des Werkes, 
das in Ilolie und Spannweite alle iihnlichen Briicken der 
Ncuzeit iibertrifft, nur der einen vollkommenen Begritl' 
maclien, der es gesehen hat. Insgesamt wird die Briicke 
gestiitzt von 6 Pfeilern. Die Lichtweiten der einzelnen 
Oelfnungen sind von der Solinger Seite aus gerechnet: 30,
30, 45, 160, 45, 45 und 30  m; die Hiilien der Pfeifer 
betragen, ebenfalls von Solingen her geziihlt, 22, 42, 65, 
65, 46 und 24 m. Die Gesamtliingc der Briicke betriigt 
465 m. Insgesamt sind 4400  t Eisen und 10 000 cbm 
Mauerwerk verwendet worden. Die Kosten werden ungefiihr 
2 V2 Mili. betragen Ausgefiilirt wird der Riesenbau von 
der Filiale Gustavsburg der Niirnberger Masc.hinenlau- 
gesellschalt. Die Priifung der Bercchnungen ist von der 
Koniglichen Eisenbalindirektion Elberfeld erfolgt, unter 
deren direkter Leitung auch die Montage bewirkt wird. 
Fertig werden soli die Briicke gegen Ende des Jahres, 
die Eroffnung der Bahn ist zum niichsten Friihjahr zu 
erwarten. (Nat.-Ztg.)

Todesursache bei G rubenexplosionen und G-ruben- 
Branden. Zu der vorgenannten Frage hat Dr. John 
Haldane dem grofsbritannischen Staatssekretiir des Innem 
einen iiberaus interessanten Bericht, dessen genauer Tilel 
aus der Anmerkung*) erhellt, erstattet. Derselbe zerfiillt in 
sechs Teile' und untersuclit, ausgehend von der Leichen- 
schau der in der .Tylorslown Grube Verungllickten, die 
Nachscliwaden, einmal bei Schlagwetter-Explosionen, bei 
denen Sauerstoff im Uebermafs oder Mindcrmafs vorhanden 
war, und ferner bei Kohlenstaub-Explosionen. Er priift 
ferner die Wirkung der verschiedenen Gase und Gas- 
gemisclie auf die Belegschaft und das Geleuclit, wic auf 
das Grubeiigebiiude selbst. In sehr ausfiilirlicber Dar
stellung wird die Hauptgefahr auf die Anwesenlieit von 
Kohlenoxyd zuriickgefiihrt, dessen Wirkung u. a. durch 
verschiedeiie Blutuntersuchungen Verungliickter nachgewiesen 
wird.

An der Iland der Ergebnisse iiber das Auftreten von 
Nachscliwaden der Explosion bez w. von llaucli bei Gruben- 
briinden werden dann eine Anzalil von praktischen Regeln 
fiir das Verhalten der Belegschaft in der Grube sowohl, 
wie fiir die Leitung der Reltungsarbeiten gegeben.

Bei der Bedeutung des Berichts gedenken wir in einer 
der niichsten Nummern auf denselbcn ausfuhrlich zuriick- 
ziikommen.

Gesetzgełmng, Rechtspreckung etc.
Preufsisches W asserrecht. Nachdem der von einer 

besonderen, aus den Kommissarien der verschiedensten 
Iiessorts zusammengesetzten Kommission ausgearbeitete Ent- 
wurf eines preufsischen Wasserrechts eine geraume Zeit 
liindurch der iilTentlichen Kritik unterzogen war, war bc- 
k.inntlich im Landwirtschaftsministeriuin von einer besonderen, 
mit dieser Spezialaufgabe betrauten Stelle eine umfangreiche 
Zusammenstellung der von Behorden, wirtschaftlichen und 
wissenschaftlichen Vereinigungen, Privaten u. s. w. er-

) Report to tlie secre tary  of sta te  for the  Hom e departm ent 
on t le causes of deatli in  Colliery explosions and underground 

res, with special reference to th e  explosions a t Tyiorstown, 
brancepeth, and Mioklefield by Jo h n  H aldane, M. D.

statteten Gutachten vorgenommen worden. Die Zusammen- 
stellung war so eingerichtet, dafs ein Zuriickgreifen auf 
ein einzelnes Gutachten nicht mehr notig war. Nachdem 
dergestalt die Grundlage von neuen Beratungen und Er- 
orterungen geschaflen war, hat man sich in den verschiedent>n, 
an der Frage beteiligten Ressorts von neuem in eine Er- 
wiigung der Einzelheiten der Materie vertieft. Dabei hat 
sich eine solche Menge neuer Gesiclitspunktc ergeben, die 
eine Beriicksichtigung und deshalb auch eine erneute 
griindliche Priifung erfordern, dafs die neu eingeleitete 
Arbcit zur Herstellung eines preufsischen Wasserrechts- 
gesetzentwurfs noch einer liingeren Zeit bis zum Abschlufs 
bediirfen wird. Jedenfalls wird man, nach Meldung der 
„Beri. Pol. Nachr.“ , nach dem gegenwiirtigen Stande dieser 
Arbeiten kaum fehlgehen, wenn man annimmt, dafs der 
Entwurf die niichste Landtagstagung, selbst vorausgesetzt, 
dafs allseitig das gesetzgeberische Vorgehen auf diesem 
Gebiete und in der jetzigen Zeit gebilligt wiirde, nicht 
besebiiftigen wird.

Volkswirtsclial‘t und Statistik.
Die K ohlen- und  E isenindustrie B elgions im  

Jahre 1894. Die Kolilenforderung in Belgien betrug im 
Jahre 1894 20 534  500 t im Werte von 191 292  100 Frcs.
1895 betrug dieselbe 20  445 594 t.

Es ist dies die stiirkste Forderung, welche je  statt- 
gefunden bat; sie ubertriflt die des Jahres 1890, welche 
bis dahin die grofstc war, noch um 168 541 t, die von
1893 um 1 123 980 t und dem Werte nach um
9 8 8 6  200  Frcs.

Der mittlere Wert der Tonne beziflerte sich im Durch- 
schnitt auf 9 ,32 Frcs., d. i. 2 Cts. weniger ais im Vorjahre.

Fiir den Betrieb der belgischen Kohlengruben wurden 
im Jahre 1894  1 840  101 t verbraucht, also 9 pCt. der 
Gesamtforderung. Fiir deu Yerkauf verblieben somit
18 694 397 t im Werte von 181 095 200 Frcs.

Der mittlere Verkaufswert beziflerte sich demnacli 
pro Tonne auf 9 ,69 Frcs., d. i. um 6  Cts. niedriger ais 
im Vorjahre.

Die mittlere Miichtigkeit der Kohlenschicht wird auf 
0 ,66 m, dic Durchschnittstiefe der im Betriebe befindlichen 
Gruben auf 426 m angegehen.

Die Wirksamkeit des belgischen Gesetzes vom 13. Dez. 
1889, betreffend die Frauen- und Kinderarbeit, liifst sich 
daraus ersehen, dafs in dem Zeitraume vom Jahre 1891, 
welches dem Inkrafttreten jenes Gesetzes vorausgegangen war, 
bis Ende des Jahres 1894 die Zalil der unter der Erde 
bcschśiftigten weiblichen Arbeiter von 3691 auf 1618 
zuriickgegangen ist, dafs im Jahre 1894 Miidchen unter
16 Jahren unter der Erde iiberhaupt nicht mehr bescluiftigt
waren, und dafs die Zahl der unter der Erde beschaftigten
miinnlichen Arbeiter unter 16 Jahren von 8610  auf 5940
zuriickgegangen, d. i. um 32 pCt. gesunken ist.

Dagegen ist die Zahl der zu Tage bcschiiftigten Knaben 
zwisehen 12 und 14 Jahren und der Miidchen zwisehen
16 und 21 Jahren in dem gleichen Zeitraum um 14 und
4 pCt. der Tageslohn um 1,6 pCt. gestiegen.

Thatsiichlieh sind in den Bergwerken mehr Arbeiter 
beschiiftigt ais statistisch nachgewiesen wird; denn die 
Statistik giebt nur den Durchschnitt der jeweilig Beschaftigten 
an und beriicksichtigt nicht den hiiufigen Wechsel, der im 
Arbeiterstand stattfindet.
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Fiir den unter der Erde beschiiftigtcn Arbeiter bezifTert 
sich die Durchschnittsleistung im Jalire 1894 auf 237 t, 
d. i. um 2 2 1 mehr ais im Vorjalire. Nimmt man die 
zu Tage und unter der Erde beschiiftigten Arbeiter zusammen, 
so betriigt fiir den Mann die Durchschnitlsforderung 175 t, 
das ist um 9 t melir ais im Jahre 1893.

Dic tiigliche Durchschnitt-deistung des Arbeiters bezifTert 
sieli auf 0 ,59 t im Jalire 1894, gegen 0 ,58  t im Vorjahre.

An Arbeitslohn wurden im Jalire 1894 an 117 103 
Arbeiter 110 169 800  Frcs. bezahlt. Der durclischnittliche 
Jaliresverdienst eines Arbeiters der Kohlcnindustrie obne 
Unterscliied der Beschiiftigung und Qualitiit betrug im Jahre 
1894 941 Frcs., d. i. um 54 Frcs. melir ais im Vorjahre. 
Nach Abzug des Teiles voin Lohn, der fiir Beitriige zu 
Arbeiterwohlfahrts-Einrichtungen, Versicliernngen etc., an 
Strafgeldern einbelialten wurde, verblieb dcm Arbeiter im 
Jalire 1894 ein mittleres Jahreseinkommen von 926 Frcs. 
oder ein Durclischnitts-Tagelohn von 3,11 Frcs. Verglichen 
mit dem Vorjahre ist das Durchschnilts-Jalireseinkommen 
eines Arbeiters um 5,9 pCt , der Tagololm um 1,6 pCt. 
gestiegen.

Von dcm auf 3,11 Frcs. bcreclincten mittleren Tages- 
lolin trifft auf die Arbeiter zu Tage 2,42, auf die unter 
Tage 3,25 Frcs. Der Tageslóhn der unter Tage bcschiifiigten 
Arbeiter wird, wie folgt, angegeben:

Weibliche Arbeiter Iiber 21 Jahre . . 2 Frcs.
„ „ unter 21 „ . 1,85 „

Knaben zwischen 14 und 16 Jaliren . . 1,80 „
» » 12 „ 14 „ . . 1,30 „

Miinnliche Arbeiter iiber 16 Jahre . . 3,51 „
Die Erzeugungskosten einer Tonne Kohlc werden im 

Mittel auf 8 ,92 Frcs. angegeben und stellten sich um
10 Cts. geringer ais im Vorjahre. Der Durchschnilts- 
gewinn berechuete sich pro Tonne auf 0,39 Kres. gegen 
0,33 Frcs. im Vorjahre.

71 Betriebe ergaben zusammen einen Rcinverdienst von
11 636 000 Frcs., 51 arbeitetcu dagegen mit Yerlust, der 
auf 3 538 600 Frcs. bezifTert wird. SUintliche Gruben 
verdienten somit 8  097 800  Frcs.

Der jeweilige Wert einer Tonne Kolile verteiltc sich 
in den letzten Betriebsjaluen in Prozentcn, wie folgt:

auf au f sachliche auf den 
B etriebsjahr die A rbeiter Ausgaben Unternehiner

1891 . . 52,2 33,3 14,5
1892 . . 56.4 38,3 5,3
1893 . . 57,1 39,4 3,5
1894 . . 57,6 38,2 4,2

Im Durclischn. 55,6 36,8  7,6
Die aufserordentlichen Ausgaben fiir erste Einrichtung, 

fiir Um- und Neubauten, Vorarbeiten etc. haben sich im 
Jahre 1894 auf 17 028 800 Frcs. belaufen, d. i. um
1 409 900 Frcs. mehr ais im Jahre 1893. Die fiir diese 
Arbeiten im Jalire 1894 gczahlten Loluie betrugeu
6 952 000 I'rcs., d. i. 6,3 pCt. der Gesamtsunune an 
Arbeitslohn gegen 5,7 pCt. im Vorjahre.

Die Kokserzeugung wird im Jahre 1S94 auf 1 756 662 t 
angegeben, zu welchen 2 381 896 t Kolile yerbraucht 
wurden. Die Kohlc ergub demnach, von den Neben-
proilukten abgesehen, einen Ertrag von 73,75 pCt. Koks.
In den Koksbrennereien waren 21 OS Arbeiter vcrwandt 
der Yerkaufspreis der Tonne Koks war im Mittel 12,94 Frcs!

In den letzten Jaliren stellten sieli die Erzeugung und 
der Yerkaufspreis von Koks, wie folgt:

E rzeugung V erkaufsprefs
t Frcs.

1891 . . . .  1 742 075  18,67
1 8 9 2 .  . . . 1 832  257 14,66
1 8 9 3 .  . . . 1 683 702  13,33
1 8 9 4 .  . . . 1 756 622 12,94

Die nachstehende Żusammenstellung zeigt die Handels- 
bewcgung der Kolile, des Koks und der Briketts in Belgien 
wahrend der letzten Jahre. llieibei sind Koks und Briketts 
zum Satze von 73,75 pCt. und 90 pCt. auf den zu ihrer 
Fabrikation erforderlichen Kohlenbedarf umgerechnet worden.

P roduk tion  E in fu h r A usfubr Y erbrauch
t  t  t  t

1891 . . 19 675 644 1 816 422 6 418 982  15 073 084
1 8 9 2 . .  1 9 5 3 9 1 7 3  1 749 248 6  204 224  15 1 2 8 1 8 9
1893 . . 1 9 4 1 0 5 1 9  1 6 8 4 8 6 9  6 5 7 1 3 6 4  1 4 5 2 4 0 2 4
1 8 9 4 . .  2 0 5 3 4 5 0 1  1 822 676 6 251 928 16 1 0 7 2 4 9

An Eisenhiitteii waren im Jahre 1894 in Belgien 17 
im Betriebe. Sie verbrauchten :

Belgisches E i s e n e r z .........................  269 466 t
Ausliindisches Eisenerz . . . . 1 795 892  t
Belgischen K o k s ................................  705 139 t
Ausliindischen K o k s .......................... 227 073 t
K o l i l e ...................................................  8  8 8 0 1

In den Werkcn waren im Jahre 1894 2824  Arbeiter 
beschaftigt mit einem Durclischnitts-Tagelohn von 2 ,84 Frcs. 

Es wurden gewonnen:
zum  D urcbschnitts- 

w ert pro Tonne 
t  Frcs.

Weifses Rolicisen (fonte d’affinage) 378 045 46,62
Graues Gufseisen (fonte de moulage) 80 110 47,26
Bessemer R o l i c i s e n .......................... 170 4 20  57,16
Thom as-R oheisen................................  190 022 50,91

Zusammen 818 597 49,85
Die Gesamtproduktion und die Preise der Hauptsorten 

werden fiir die letzten Jahre, wie folgt, angegeben:
Uesamt- Weifses Graues Bessemer- Thoroas- Durch

Produktion Robeisen Roheisen schnitt
t F r a n t ; s p r o  T o n n e

1891 6S4 126 51 59 70 57 56
1892 753 268 46 48 65 52 51
1893 745 264 45 48 58 47 48
1894 818 597 47 47 57 51 50

Von den 54 Eisenw erken, w elche Belgien besitzt,
waren im Jalire 1894 6 aufser Betrieb. Die 48 im
Betriebe gewesenen beschiiftigten 13 6 54  Arbeiter mit einem 
Durchschiiittsiohn von 3 ,18 Frcs. Sie verbrauchten zu
sammen :

Belgisches Robeisen . 390 760 t
A usliindisches Rolicisen . , . 98 484 t

Sie erzeu gten :
Preis pro Tonne

t Frcs.

H a n d e l s e i s e n ............................................ 107 881 116,24
K leinere E is e n w a r e n .............................. 1 2 5 4 1 7 116,91
Besondere Eisenwaren . . . . 6 8  912 126,84
Gehammertes E i s e i i .............................. 1 236 284,84
SchienCn ................................................... 1 285 125,68
Durchbrochenes Eisen (fen du s) 1 0  810 102,70
Eisen in Serpentinen . . . . 19 153 119,69
Grofse und dickc B leche und Platlen 83 903 130,58
Feinere Bleche . . . 34 693 195,18
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In der vorstehfiiiden Statistik sind die kleinercn nicht 
selbstiindigen WerkstiUten nicht mehr bcriicksichtigt, welche 
im wesentliehen nur altcs Eisen und Abfrille vcrarbeiten. 
Hierdurch erkliirt sich, dafs dic Zahl der stalistiseh fiir
das Jah r 1894 bcrucksichtigten 54 Werke gegen das
Vorjahr, in welchem dereń 65 angegeben waren, eine 
Abnahme aufwcist.

Unter den in der vorstchenden Uebcrsicht bcruck
sichtigten Werken befinden sich 27, welche zusammen
181 883 t . Rohstahl in 152 324 t feinere Stahlwaren im 
Werte von 19 157 400 Frcs. umgearbeitct haben. Diese 
Mengen und Werte sind in der dcmnachst folgenden Statistik 
der Staiilwarenproduktion eingerechnet worden.

In der Stalilverarbcitung waren in Belgien wiihrend 
des Jahres 1894 3 Werke aufser Betriel) und 14 in 
Thatigkeit. Die letzteren bescliaftiglen 4159 Arbeiter mit 
einem durchschnittlichen Tagelohn von 3,45 Frcs. Zur 
Verarbeitung gelangten 344 599 t belgischer, 74  552 t aus- 
liindischer Gufsstaiil und 62 12S t Abfalle. Erzeugt wurden 
im ganzen 405 661 t Stahlbarren im Werte von 81,37 Frcs. 
die Tonne, an fertigen Stahlwaren:

Preis pro Tomie
t Frcs.

S c h i e n e n .......................... 113 661 102,24
Bandagen ............................. 9 769 168,07.
Gewalz ter  Stahl . . . 166 981 114,67
Geham m erter  Stahl . . . 5 627 158,22
Grofse Pla tten . . 27 602 140,93
Feinere  P la tten 9 37S 207,02
D r a h t .................................... 8  300 127,36
Im D urchschnit t  . 341 318 117,77

Der K o h len v e rb ra u ch  in den S tah l-  und Eisenwcrkcn
und in den Fabrikcn, in denen dic weiterc Vcrarbcitung 
von Eisen und Stahl erfolgte, bezifTerte sich im Jahre
1894 auf 1 106 364 t.

In der Zcitperiode von. 1883 bis 1894 ist der Kohlen* 
verbrauch fiir die Tonne bcarbeiteten Eisens und Stahls 
von 1540 kg auf 1390 kg zuriickgegangen. (Handels-Arch.)

Ycrkehrswesen.
Braunkohlenzufuhr von Bohm en au f dem  Wasser- 

wege im  M onat Mai.
1896 1895

Tonnen Tonnen
Fiir Magdeburg ( S t a d t ) .......................................... 60 747 60 534

„ S a a le g e b ie t ......................................................... 3 610 4 610
„ Elbegebiet untcrhalb Magdeburg . . . .  4 5851  54720
» „ oberhalb Magdeb. bis Wittenberg 2 8815  32 041
„ Havel- u. Ihlegebiet, zwischen Elbe u.Potsdam 42 721 52 732
„ Potsdam f S t a d t ) .........................  . . .  4 730 5 499
» Berlin ( S t a d t ) .................................................... 3 280 6 042
„ Oestl. Berlin bis zur Oderniundung . . .  8 504 21 048

198258 237226
Zufahr im A p r i l ..........................................................  277 713 134 176

» n M a r z ..........................................................  206 720 —
Insgesamt Ton Januar bis M a i ................................  682 691 371402

(In den Monaten Januar und Februar sind von Bohmen auf
dera Wasserwege Kohlen nicht zugefuhrt.) 1

Hafen in  K arlsruhe. Die jetzt abgeschlossene Tagung 
des badischen Landtagcs ist nach der Frankfurter Zeitung 
besonders auf dem Gebiete des Verkehrswesens sehr frucht- 
bar gewesen. Neben einer Anzahl von Bahnbauten hat 
auch die Schaffung eines Ilafens in Karlsruhe mit un- 
"esentlichen Abweichungen gegen die erste von uns mit-

gi-teilte Regierungs-Vorlage die Zustimmung der Kammern 
erhalten. Die Gegnerschaft, dio eine Zeit lang das 
Proj'ekt zu gefahrdcn drohte, ist zum Teil woiil durch 
fernerliegendc Moraente herbeigefiihrt worden. Auch wurde 
in Frage gestellt, ob dic wirtschaftliche Bedeutung eines 
Karlsruhcr Ilafens grols genug ist, um den besonderen 
Aufwand aus Lande s mi t t e l n  zu rechtfertigcn. In Mann
heim hat dic badische Verkehrspolitik ohne Zweifel grols- 
artige Erfolge erzielt. Dafs Karlsruhe ein zweites Mann
heim werden konnte, ist nicht wolil zu erwarten, aber der 
Aufschwung des Verkehrs ist bei der stark wachscnden 
Bev6 lkerung nachhaltig genug, die Wasserstrafsen treten in 
ihrer Bedeutung so sehr hervor, dafs yoraussichtlich auch 
die Aufwendung fiir Karlsruhe ihre Friichte tragen wird.

Das Projekt des D onau-O derkanals u n d  anderer 
W asserstrafsen. Der volkswirtschaftlichc Aussciiufs des 
osterreichischen Abgeordnetenhauses hat iiber die diesfalligen 
Petitionen die folgende Resolution beschlosscn: „Die Re- 
gierung wird aufgefordert, alles Gceignete vorzukehrcn, 
damit ein zweckentsprechendes und fiir den Staatsscliatz 
vorteilhaftcs Uebereinkommen mit einer Privatunternehmung 
fiir die Erbauung eines Donau-Oder-Weichselkanals nuninehr 
mit thunliehster Beschleunigung zur Durchfiihrung gelange. 
Falls jedoch dic Geneigthcit, den Bau des Donau-Odcr- 
Weichseikanals einer Privatunternehmung zu iibcrlassen, 
nicht yorhanden wiire, wird die Regierung aufgefordert, 
diese seit Menschcnaltern ais im hohen Grade dringlich 
erkami te Angelegeniicit in ihre lliinde zu n eh men und des- 
halb ein grofses Anlehen zu kontrahicren zum Zweeke des 
Baues 1'olgender Wasserstrafsen: a) eines Donau-March-
Oder-Weichselkanals mit den Stichkanalcn nacli Briinn und 
Olmtitz; b) eines Donau-March-Elbekanals iiber Oliniilz; 
c) eines Donąu-Moldau- Elbekanals, endlich d) die Akti- 
vierung der SchilTahrt auf dem Dniesterfiusse von Ilalicz bis 
zur russischen Grenze zu veranlassen.“ (Zeitschr d. Ver. 
deutsch. Eisenbahn-Verw.)

A m tliche Tarifveriinderungen. Be r l i  n - S t e t t i n -  
O b e r s c h l e s i s c h e r  K o h l e n  v e r k e h r .  Dic durch jSach- 
trag I zu vorbezeiclinetem Tarife fiir die Station Freien- 
walde a. O. eingefuhrten ermiifsigten Frachtsatze finden 
unter den gleichen Bedingungen mit sofortiger Giiltigkeit 
auch fiir die Haltestelle Ziegelci des Direktionsbczirks 
Stettin Anwendung. Kattowitz, den 21. Mai 1896. 
Konigliche Eisenbahndirektion.

O b e r s c h l e s i s c h  - O e s t e r r e i c h i s c h e r  K o h l e  n - 
v e r k e h r  i i ber  W i e n .  Mit Giiltigkeit vom 2. Juni  d. J . 
bis auf weiteres, liingstens bis Ende Dezember d. J ., sind 
fiir Kohlen- und Kokssendungen, welchc fur Regiezwecke 
der Salzkammergut-Lokalbahngesellschaft bestimmt sind, bei 
Aufgabe ais Frachtgut unter Einhaltung der einschlagigen 
Tatifbestimmungen nachstehende Frachtsatze im Kartierungs- 
wege zu berechnen:

Von N a ch
94,6

Ischl 92,0
Ludwigsgliick  . . . . Salzburg 94,6

!! . Ischl 92,0
Kreuzer fiir 100 kg.

Kattowitz, 8 . Juni  1896. Kgl. Eisenbahndirektion.
B o h m i s c h - S a c l i s i s c h e r  K o h l e n v c r k e h r .  Im An- 

schlusse an die Bekanntmachuagen vom 12. und 21. Mai
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d. J .  w ird  vcrofTenlliclit, dafs d ic  Krachtsiilze fur  d ie  Giiter- 
statinn „G ó ra  (Keufs). Sachs. S tan tsbahn" ,  Em ie  J u n i  1896 
im obenbczeichneien  V erk eh re  aufser Kraft troten. Dagegen 
fiihrt d ie Station Gera-Pforten  voin 1. J u l i  1896 an d ie  
Bezeichnung „ G era  (Reufs),  Siichs. S taa tsb ah n " .  Drcsden,
6 . J u n i  1896. Kgl. G enera ld irek l ion  d e r  Siichs. Staats- 
e isenbahnen,  ais gcschiiftsfuhrende Y erw altung .

Yereine und Ycrsanunlungen.
G o n e r a l - V e r s a m m l u n g e n .  B e r l i n e r  G u f s s t a h l -  

f a b r i k  u n d  E i s c n g i e f s e r e i  Hugo I l a r t u n g ,  A k t i e n -  
g e s e l l s c h a f t , Be r  1 in.  29.  Juni  d J . ,  nachm. 2 */2 Uhr, 
in dem General-Versammlungssaale der Boise, Eingang 
St. Wolfgangstrafse.

S t e i n k o h l e  n b e r g b a u -  G e s e l l s c h a f t  „ H u m b o l d t " .  
29.  Juni d J .,  vorm. 11 Uhr, im Geschaftslokale in 
Frankfurt a. M., Rofsmarkt 14.

I t he i  n i s c l i - We s t f i i l i s e h e  K a l k w e r k e ,  Dor na p .  
29. Jun i d . J . ,  nachm. 3 Uhr, in der Stiidtischen Ton- 
halle zu Diisseldorf.

D e u t s c h e  Ma gn  esi  t - W e r k e  i n  L i ą u i d .  30.  Juni 
d. J ., nachm. 4 Uhr, in Berlin, Niederwallstrafsc 11.

R h e i n i s c h e r  H i i t t e n - V e r e i n ,  Ka l k .  30. Juni 
d. J .,  vorm. 11. Uhr, im Gesch.iiftslokalc des A. SchaalT- 
hausenschen Bankvereins zu Koln.

Kr e i s  R u l i r o r t e r  S t r a f s e n b a h n ,  A k t i e n - G e ś e l l -  
s c ha f t .  30.  Juni  d J , ,  nachm. 4 Uhr, im oberen Saalc 
des Kaiserliofes, Ruhrort.

S te i n k o h l e n  b e r g w  e r k  ver .  Bo mi n e r b i i n k e r  T i e f -  
bau  30. Jun i cr., nachm. 3 Uhr, im Hotel Diinnebacke 
in Witten.

A k t i e n g e s e l l s c h a f t  fiir M o n t a n i n d u s t r i e ,  Berl ifi ,
2. Ju li d. J .,  nachm. 3 1/2  Ulir, im Geschaftslokale, Wilhelm- 
strafse 71.

H a r b k e r  K o h l e n w p r k e ,  Har bke .  3. Ju li d. J., 
nachm. 4 Uhr, im Central-Ilotel in Magdeburg.

K o n i g  F r i e d r i c h - A u g u s t - I I u t t e .  3. Juli d. J., 
vormitt. 11 Uhr, im kleinen Saale der Dresdener Fonds- 
borse, Waisenhausstrafse 1 1 .

K o n i g  F r i e d r i c h  A u g u s t -  11 ii1 1 e. 3. Juli cr., 
vormittags 10 Uhr, im kleinen Saale der Dresdenen Fonds- 
borse in Dresden, Waisenhausstr. 23.

H i i t t e n g e s e l l s o h a f t  No v e a n t ,  4. Juli cr., vorm.
10 Uhr, in dom Bureau der Gesellschaft Giofs-Moyeuvre 
in St. Joliann a. d. Saar.

E l e k t r i z i t i i t s  - A k t i e n g e s e l l s c h a f t  v o r ma Is 
S c h u c k e r t  & Co., Ni i r n b e r g .  4. Ju li d. J ., vorm.
11 Uhr, im Geschaftslokale in Niirnberg.

Br au  nko l i l en  b e r g w  e r k  „ Ma r t l i  a" ,  A k t i e n g e s e l l 
s c h a f t  zu  G r i m m a .  Statt der am 10. Juni d. J. aus-
gefallcnen am 4. Juli, yormittags 10 Uhr, in Berlin
Behrenstrafse 57, Saal 212.

H a m m e r  E i s e n w e r k .  7. Ju li d. J ., nachmittags
3 * /2  Uhr, im Hause des Bankiera II. Gerson zu Hamin. °

W a l d a u e r  B r a u n k o h  l e n - I n  d u s t r i e  - A k t i e n ^ e -  
s e l l s c h a f t  zu W a l d a u  bei  Os t e r f e l d  (Bez. Halle a. S.). 
21. Ju li d. J .,  nachmittags 1 Uhr, im Albrcclils-Hotcl
zu Zeitz.

Paten t-Berich te.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

K I .  3 5 .  4. Mai 1896. R. 10 259. F a n g - V o r r i c h t u n g  
f u r  F a h r s t u h l e .  Yon L. Rofslcr,  A ib l ing  in Bayern.

G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .

K I .  4 .  Nr. 57 787. 5. Mai 1896. W. 4090 .
R e i b u n g s z i i n d u n g  f i i r  G r u b e n l a m p o n ,  b e i  w o l c h o r  
d a s  Z i i n d b a n d  g e g e n  e i n e  R e i b f l a c h e  g e p r e f s t  w i r d  
u n d  s o  d i e  Z i i n d p i l l e n  e n t z u n d e t .  Von W . W icnpahl, 
Oamen i. W.

D e u t s c h e  R e i o h s p a t e n t e .
K I .  5 .  Nr.  8 6  443. V e r f a h r e n  z u m  N i e d e r b r i n g e n  

v o n  S e n k s c h a c h t e n  i m  s e l i w i m m e n d e n  G e b i r g e .  
Von M ax  W ac h h o ld e r  in Oberhausen ,  R h c iu la n d .  Vom
14. A p r i l  1895.

Das V erfahren  besteht da r in ,  dafs un ter  dem  Boden des 
bis iiber T ag e  re ichenden  Senkschachtes  das  Gebirge  durch  
Spiilung, B o h ru n g  u. dergl. gelost und d u rc h  e in  bis iiber 
Tage  re ichendes R o h r  abgefiihrt  w ird .

KI. 18. Nr.  86 607. V erfahren zur D esoxydierung 
sauersto ffhaltiger M etalle oder M etall-Legierungen. 
F irm a  F r ie d .  K rupp  in Essen a. d. Rulir .  Y om  5. Marz 1895.

D en  sauerstoffhalligen Metallen oder  Leg ierungen  wird  
vor oder  w a h ren d  des Giefsens ein Zusa tz  gegeben ,  welcher 
neben A lu m in iu m  oder  Magnesium M angan  oder  ein anderes 
geeignetes  M etal i  und aufserdem Sil ic ium  oder  ein anderes,  
mit den  vorstchend  g enann ten  M etallen  u n d  dem zu ent- 
fernenden SauerstofT moglichst  leichtflussige Sch lackcn  b il-  
dendes  E lem en t ,  z. B. Bor, cntha.lt. Die g enann ten  Elemente  
w erd en  in e inem  d ie  giinstigste Sch lackenzusam m ensc lzung  
vcrbiirgenden Mischungsverh:il tnis zugesetzt .  F i ir  Stahlgiisse 
e ignet  sich folgende L eg ie ru n g :

A lum in ium  5 pCt.
M angan  10 „
Silic ium 10 „
Eisen 75 „

Mangan  und Sil ic ium  w erden  in F o rm  von Ferrom angan 
u n d  Ferros i l ic ium  angew ende t .

KI. 24. Nr. 86 686. G asgenerator. Von Alfred 
B aldw in  und S tan ley  B a ld w in  in W ild en  Iron  Works bei 
S tourport ,  Grafsch. W orces ter ,  E n g lan d .  Vom  18. J u l i  1895.

Der un tere  Tei l  d e r  Brennstofflage ist von Mauerwerk 
oder  an d erem  die  W iirme sch lech t  le i ten d en  M ateriał  um- 
geben.  w e lches  diesen T e i l  heifs hiilt , w a h re n d  de r  oberc 
T e i l  d e r  Brennstofflage d a d u rc h  g e k u h l t  w ird ,  dafs er von 
W asser  um geben  ist, w e lches  in  e inem  gewolbten  Kessel 
o der  D am pferzeuger cn th a l ten  ist.

KI. 24. N r.  86 709. U m lauf-Feuerrost. Von F.
C. M ehrtens  in Reinscheid .  Y o m  20. August  1895.

. D ie  Roststiibe s ind  m it  den  Q uerrohren  durch  holile 
iiufsere S tu tzen  ve rb u n d en ,  w e lch e  e n tw ed e r  an der  Stirn- 
seite  d e r  Roststiibe oder  an  den  den  B rennbahnen  entgegen- 
gesetz ten Seiten e inm iinden.

Die  Befestigung d e r  Rostst iibe auf  den Querrohren er- 
folgt du rch  holile  V e rb indungss tu tzen  mittelst  Klemmplatten.

KI. 24. Nr. 86 781. V erfahren  u u d  Vorriclitung 
zum  Sełiutze gegen die E inw irkung  h e i f s e r  Gase. 
V o n  F. E rn s t  Giitcke in A l to n a-B ah ren fe ld .  Vom 7. ^ o ' .

1894.
Das V e rfah ren ,  Gase, F la m m e n  oder  Wiirme in Riiumen 

zu ri ick -  oder  von Riiumen abzuha lten ,  besteht darin, d.ifs
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man Luft, andere Gase oder Dampf unter Diuck vor den 
Gasen, Flammen oder Wiirmeąuellen vorbeistreiclien liifst,

Die Vorriclitung zur Ausfuhrung dieses Verfahrcns be
stellt aus einer oder mehreren Leitungen, welclie Luft, 
Gas oder Dampf an den Begęgnungsstellen mit den zu 
beeintlussenden Gasen. ausstromen lassen, wobei Leitfliichcn 
zur Sicherung der Richtung der zugefiilirtcn Luft-, Gas-, 
oder Dampfstrome vorliandeu sein konnen.

K l. 24 . Nr. 8 6  955. B e sc h ie k u n g s v o r r ic h tu i łg  
fiir  K o łile n s ta u b fe u e ru n g o n . Yon Felix Pintlier in 
Berlin-W ilmersdorf Vom 18. August 1894

Der staubformige Brennstoff soli gleichmafsig in den zur 
Verbrennung erforderlichen Luftstrom gefordert werden, 
derart, dafs ein Zusammenpressen des Kolilenstaubes nicht 
erfolgen kann, sondcrn dafs derselbe lose in einen fein 
zerteilten Sehleier in den Luftstrom herabrieselt.

Zu diesem Zweck wird der Kohlenstaub zwisehen zwei 
sich in gleicher Richtung drehende leiclit gcrauhte Walzen 
eingefubrt, wodurcli die einzelnen zwisehen den Walzen 
belindliclien Staubteilchen ebenfalls in dreliende Bewegung 
gesetzt werden und ein Zusammenbaeken des Kolilenstaubes 
ausgeschlossen ist, wiihrend etwaige grbfsere fremde Be- 
standteile von den Walzen nicht mitgerissen werden, sondern 
in der Schwebe erhalten werden.

K l. 75. Nr. 8 6  977. V e r fa lir e n  z u m  R e in ig e n  
k o n z e n tr ie r te r  S ch w e fe ls iiu re  d u rch . E le k tro ly se . 
Von Paul Askenasy in Marły le Grand b. Freiburg, Schweiz, 
Vom 16. Ju li 1895.

Die zu reinigende konzentrierte Scliwefelsiiure unterwirft 
man eine Zeit lang der Elektrolyse, wobei sich am positiven 
Pol Ozon und am negativen Pol Schwefel und Sehwefel- 
wasserstoff abscheiden. Diese Zersetzungsprodukte wirken 
nuninehr derartig auf die Schwefelsiiure ein, dafs das Ozon 
die vorliandenen organiseben Bestandteile verbrennt und 
etwaige Salzsiiure unter Bildung von Chlor zersetzt, der 
Schwefel aber die vorhandenen Stie.kstoffo.xyde reduziert 
und der Schwefelwasserstoff die Metalle ais Sulfide ausfallt. 
Die Elektroden bestelien vorteilliaft aus Blei und sind nicht 
durch ein Diaphragma von einander getrennt.

ilarktberichtc.
E sse n e r  B o rse . Amtliclier Kursbericht vom 22. Juni 

1896, aufgestellt von der Borsen-Kommission.

K o h l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  
Preisnotierungen im Oberbergamtsbczirke Dortmund. 

Sorte. per Tonne loko Werk.
I. Gas-  u n d  F l a m m k o h l e :

a) G asforderkohle.9 ,5 0 — 10,50
b) Gasflammforderkohle . . . 8 ,0 0 — 9,00
c) Flammforderkohlc . . . .  7 ,7 0 —  8,20
d) S tu c k k o h le .....1 2 ,0 0 — 13,00
e) l l a l b g e s i e b l e .1 1 ,0 0 — 1 2 ,0 0
0  Nur,k„ne 6„ .  Kor„ _ ]1 5 0 _ 13i00

III . 9 ,5 0 — 10,50
„ IV . 8 , 0 0 -  9,00

g) Nufsgruskohle 0 — 30 mm . 6 ,0 0 — 7,00
0 - 6 0  „ . 7 , 0 0 -  7,50

h) G r u s k o h le ................................ 4 ,5 0 — 5,50

»
))

J L

»
»
»
»

II. F e t t k o h l e :
a) F o rd erk o h le ................................ 7,50— 8.50 JL
b) Bestmelierte Kobie 8,50— 9,50 f)
c) S tu c k k o h le ................................ 1 2 ,0 0 -1 3 ,0 0 ))
d) Nufskohle, gew. Korn I )

» » » U 1 11,00— 12,00 ))
» » » HI 9,00—10,00 »
» » » 1 ̂ 8,00— 9,00

e) K o k e k o h le ................................ 0,50— 7,00 »
M a g e r e  K o b i e :
.a) F o r d e r k o h l e .......................... 7,00— 8,00
b) „ aufgebesserte,je nacli

dem Stiickgehalt . 8,50— 10,00
c) S tu c k k o h le ................................ 11 ,00-13 ,00 >}
d) Nufskohle Korn I . . . 16,00—18,00

„ 11 . . . 1S,00—20,00 V
e) F iird e rg ru s ................................ 6,00— 6,50 »
f) Gruskohle unter 10 mm . 4 ,0 0 -  4,50 V

IV. Ko k ę :
a) Ilochofenkoke 12,00
b) G ie f s e re ik o k e ..........................13 ,50— 14,50
c) Brechkoke I und II 

V. B r i k e t t s :
Briketts je  nach Qualitiit

1 4 ,0 0 -  16,00

9 ,0 0 — 12,00

Preise fest mit steigender Tendenz. Dauerud starkę 
Nachfrage. — Niichste Borsen-VersamuiIung findet am Montag, 
den 27. Ju li 1896, nachmittags 4 Uhr, im Berliner Hof 
(Hotel llartmann) statt.

F ra n z o s is c h e r  K o h le n m a rk t .  Die Geschiiftslage 
des franzosisclien Kohlenmarktes ist andauernd eine stille. 
Auf dem Pariser Markt sind Hausbrandkohlen wenig oder 
gar nicht gefragt. In Industriebrand ist d i e• Nachfrage 
etwas reger, es werden jedoch grofserc Mengon nicht ver- 
handelt. Im Nord und Pas-de-Calais haben sich im Lnufe 
des Winters będeutende Lager in Ilausbrand gebildet und 
sind die Kiiufer noch immer durch den ungunstigen Verlauf 
der letzten Campagne unschliissig. Industriebrand wird von 
den verschiedenen Werken regelmiifsig verlangt, so dafs die 
Zechen bis jetzt keine Feierschichlen einzulegcn braucliten. 
Die Preise sind trotz der griifsten Anstrengungen seiteiiB 
der Zechenbesitzer, eine Steigerung durchzusetzen, noch un- 
veriindert. Im Centre-Bezirk ist die Lage uuveriindeit. 
Die statistischen Zusammenstellungen iiber die Ein- und 
Ausfuhr von Kohlen und Koks fiir das erste Quartal der 
Jahre 1896, 1895 und 1894 ergeben folgende Resultate:

K o h l e n - E i n f u h r .

England
Belgien
Deutschland . 
Andere Liinder

1896
t

1  182 620 
824 510 
155 210 

1 150

1895
t

1 095 650 
998 750 
109 440 

1 630

1894
t

1 196 960 
867  070 
146 300 

430
Summa 2 163 490 2 205 470 2 210 760

Ko k s .
Belgien . . . 126 330 105 040 111 490
Deutschland . 206 0 2 0 247 340 234 140
Andere Liinder . 2 4S0 7 010 6 2 1 0

■ Summa 334 830 359 390 351 840
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K o 1) 11; u - A u s f u li r.
J L i e n  . . . .  104 690 97 980 95 610
Italien . . . .  3 460 3 690 8  100
Schw eiz . . . .  6 1 0 3 0  49 800  64 140
Tiirkei . . . .  820 2 670 2 340
Aegypten . . .  —  —  —
Algier . . . .  3 2 8 0  2 110 800
Andere Lauder . 38 810 28 8S0 33 460
Fremde Schifie . —  — 170
Franz. Schifie . . — ~ ________ 53 (80

Sumtna 212  280 185*130 258  210
K o k s .........................  14 340 3 1 8 1 0  16 490

Im Laufe des ersten Quartals 1896 hat die Einfuhr 
um 41 980 t gegen 1895 und 47 270  t gegen 1S94 ab- 
genoinmen. Zu bemerken ist, dafs deutsche und englische 
Kohlen wieder bedeutende Fortschritte gemacht haben, 
wiilirend die Einfuhr aus Belgien abuimmt. Die Koks- 
Einfuhr hat ebcnfalls abgenommen. Die Koldenausfuhr er- 
fiihrt eine wesentliche Zunahme und zwar um 73 080 t. 
Diese Zunahme ist hauptsśichlich der Verprovianticrung der 
Scliiffc zuzuschreiben, welche sich auf 53 950 t stelit. Die 
Kokśausfuhr hat das Niveau von 1894 wieder eingenommen. 
Der Verbrauch der Steamers betrug fiir die drei letzten
Jahre 1896 307 520 t, 1895 205 510 i, 1894 150 410 t.
Die Preise sind zur Zeit wie folgt:

N o r d  u n d  P a s - d e - C a l a i s .  Zechen von Marles. 
Stiickkohle . . . . ' . . . . 21 Frcs.
Forderkohle .......................................... 15 „

„ gesiebt 4 cm . . .  20 „
» » 2  cm . . . 18
„ InduślricI . . . .  14 „

Niisse 4 c m ..............................................I I  „
„ 2  c m .............................................1 0

Zechen von Bruay.
S ti ic k k o h le ...................................................21 „
Gesiebte 4 cm ......................................20 „

„ 2  cm ................................18 })
Forderkohle .......................................... 15 „
I n d u s t r i e l ...................................................14 )t
Feinkohlen 4 c m ...................................... 11 n

» 2  c m .................................. 1 0  „
Die Wasserfrachten pro Tonne auf den Kaniilen von Nord- 

und Westfrankreich von Saint-Ghislain, Lenz und Anzin
nuch unten angegebenen Bestimmungsorten stellen sich zur 
Zeit folgendermafsen:

S a i n t - G h i s l a i n :  Paris 5 ,00 Frcs., Rouen 5,00,
Elbeuf 4 ,90, Douai 1,65, Cambrai 1,20, Mam 2,40,
Pćronne 2,75, Saint-Quentin 2 ,00, Chauny 2,50, Compii!gne 
3,25, Soissons 3,65, Saint-Omer 3,00, Dunkerąue 3,00, 
Courtrai 1,70, Ypres 4 ,00, Bruges 2,40, Anvers 2,00, 
Gand 2 ,00, Bom 2,30 Frcs.

A n z i n : Paris4 ,05 Frcs., Rouen4,05, Elbeuf3,95, Amiens
2.50, Arras 1,40, Douai 1,10, Cambrai 0,95, Ham 1,75,
Peronne 1,95, Saint-Queritin 1,50, Chauny 2,05, Com-
piiigne 2,20, Reims 2 ,65, Soissons 2.50, Lille 1,40,
Bethune 1,40, Saint-Omer 1,65, Dunkerąue 1,65, Calais 
1,75, Epernay 3,35, Saint-D izier 3,75, Nancy 4,55 Frcs.

I -ens (Pas de Calais): Paris 4 ,50 Frcs., Rouen 4,50, 
Elbeuf 4 ,45, Amiens 3,00, Arras 1,50, Douai 0,80, Cambrai
1.50, Ham 2,00, Pćronne 2,25, Saint - Quentin 1,80,

Chauny 2 ,30, Compifegne 2 ,40, Reims 3,00, Soissons 3 ,0 0 , 
Lille 0 ,75, Betluine 0 ,75, Saint-Omer 0 ,85 , Dunkerąue
0 ,90, Calais 1,00, Epernay 3 ,50 , Saint -Diz i er  4 ,0 0 , 
Nancy 5,00, Gand 1,60, Bruxelles 2 ,75  Frcs.

Sulnnissionen.
2. J u l i  d . J . ,  vorm. 10 Uhr. Kgl .  B e r g f a k t o r e i  

St. J o l i a n n  a. d. S aar. Anlieferung von 20 000 kg 
Holzkohlenschweifseisen bezw. Qualitiitseisen, 10 000 kg 
Schwcifsstahl (RafTinierstahl), 25 000  kg Schippen aus 
Stahlblech, 3000 Stuck Drahtkorbc zu Sicherheitslampen, 
5000  Stuck Lampenbiirsten, 50 000 kg Laschen zu Gruben- 
schienen, 20 000 m grauen Segelleinen, 5000 kg Mennige,
10 000  kg Schmierseife,' 40  000  kg vegetabilischem 
Maschinenol, 30 000 kg heliom Mineralol und 40  000  kg 
gereinigtem RiibBl soli vergeben werden. Angebote sind 
einzureichen. Lieferungsbedingungen konnen eingesehen 
oder gegen vorherige Einsendung von je  20 Pf. absohrift- 
lich bszogen werden.

3. J u l i  d . J . ,  abends 6 Uhr. Kgl .  D i r e k t i o n  d e r  
S t r a f a n s t a l t  M o a b i t - B  e r 1 i u. Direktion istellt ca. 
220 000 kg Forderkohle, ca. 200  000  kg Nufskolile und 
70 000  kg Braunkohle zur Submission. Lieferungsbedingungen 
gegen 0 ,50  ^/t. zu beziehen, bezw. einzuschen. Oflerlen 
sind einzureichen.

6 . J u l i  d . J . ,  vorm. 9 Uhr. G e n e r a l d i r e k t i o n  
d e r  Gr o f s h e r z o g l .  B a d i s c h e n  S t a a t s  ei s e n b a h  n e n , 
K a r l s r u h e .  Lieferung von 72 000  t SteinkohlenbrikeUs 
soli vergeben werden. Angebote sind einzureichen.

6 . J u l i  d . J . ,  vorm. 9 Uhr. K a  i s e rl i ch e r  O be r -  
p o s t d i r e k t o r  in E r f u r t .  Lieferung des Heizungsmaterials, 
im ganzen etwa: 200 t westfalische Steinkohlen-Briketts, 
60 t bohmische Braunkohlen, 10 t gewaschene westfiilisclie 
Nufskohlen, 12 t gewaschene Anthrazilkohlen, soli vergeben 
werden. Es konnen Angebote abgegeben werden. Preise 
fiir die Briketts und fiir die Kohlen sind fiir je  eine Tonne 
anzugeben, Bedingungen konnen eingesehen werden. An
gebote sind unter Beifiigung von Proben einzusenden.

8 . J u l i  d . J . ,  vormiltags 11 Uhr. Kgl .  E i s e n b a h n -  
d i r e k t i o n  B r e s l a u .  Bedarf an priiparierteu Holzkohlen 
soli vergeben werden. Bedingungen liegen aus, konnen 
auch gegen Einsendung von 50 Pf. in Bar bezogen werden. 
Angebote sind einzusenden.

P er  s o n a 11 e u.
Dem  Geh. B erg ra t  und O b e rb erg ra t  a. D. H a r z  zu 

Dortm und  ist wegen se in e r  V erd iensle  um das Krieger- 
vereinswesen aus Anlafs d e r  E in w e ih n n g  des Kaiserdenkinals 
au f  dem  Kylfhiiuser d e r  C h a rak te r  ais O bers t l ieu tnan t  und 
zug le ich  d e r  Kgl. K ron en -O rd en  II. Klasse  ver liehen  worden.

Dem Bergassessor S o u h e u r  ist  zur  A usiibung des Amtes 
ais o rd en tl ich e r  L e h r e r  an  d e r  B ergschule  zu  Bochum Urlaub 
bis E n d e  M arz  1898 e r te il t  w orden .

Der sa ch s .-m e in in g sch e  B erg inspektor  V o l l h a r d t  in 
L ehesten  w u rd e  zum  D irek to r  de r  Herzoglichen Schiefer- 
bri iche  e rn an n t .

Den M arkscheidern  F r i e d r i c h  N e r n s t  aus Schwedt 
a. d. O der  und  F r a n z  O r b a n  aus N eurode  ist d ie  Ge- 
ne hm igung  zu r  Y e r r ic h tu n g  von M arkscheide rarbe iten  fiir 
den  U m fang  des preufs ischen Staats e r te il t  worden.


