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Am Montag den 27. Juli d. J. starb zu Halle a. Saale

Herr Bergrat Bernhard Leopold,
Di rektor der pfannerschaftlichen Salinę und des zugehOrigen Braunkolilenbergwerkes Alt-Zscherben bei 
Zsclierben, Yorsitzender des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Yereins, der Sektion II der Knappscliafts- 
Berufs-Genossenschaft, des Mitteldeutschen SalineiiToroins u. s. w.

Derselbe hat sieli in hervorragender Weise an den Arbeiten vorgenannter Yoreine und Korper- 
scliaften beteiligt und mit Aufopferung fiir dieselben gewirkt, ihr Bliihen und Gedeihen ist in erster 
Linie seiner eifrigen und rastlosen Thiitigkeit zu danken. Die Erbauung des von der Sektion IY 
der K. B. G. errichteten Knappschafts-Unfall-, Kranken- und Genesungsliauses „Bergmannstrost“ ist 
seiner Initiative und energischen Forderung zuzuschreiben. Unbeirrt um iiufsere personliche Erfolge 
trat er stets unentwegt fiir die Sache ein und wufste seine Ziele zu glucklichem Erfolge im Interesse 
und zum Segen der vaterl;indischen Industrie und ihrer Arbeiterschaft zu bringen.

Sein Yerlust wird in allen bergmannischen Kreisen auf das lebliafteste beklagt werden.

Yersenkbare Aufsatzyorriclitung fiir Fordergcstelle mit abhclłbarem Boden. (1). E. I*. 8C282.)
V on B erg ingen ieur S c h i e c h e l ,  A ssistent an d sr  K onigl. teclin. no ch sch u le  zu  A achen.

H ierzu Tafel X X X V II.

D ie ganze V orrichtung ist an 2 Seilen oder K etten z 
aufgehangt, w elche an den Tragestiicken angeselilagen 
sind. Zwiselien Seil im d letztoren ist die Stell- 
schranbe s t zur genaueren E instellung der beiden T^age- 
stiicke in eine horizontale Ebene eingescJialtet. D ie 
Seile z sind iiber F iihrungsrollen geleitet und an 2 gleich- 
grofsen Scheiben e, w elche au f einer gem einsamen W elle fl 
sitzen, befestigt. In  der M ittc der letzteren ist die 
Seilscheibe fiir das G egengewicht P  fest verkeilt, welche 
m it einer B andbrem se und Spcrrvorrichtung versehen 
ist. Gew icht P  mufe im stande sein, die leere Aufsatz- 
V orrichtung em porzuziehen, bis sic m it den an p be- 
findlichen N asen gegen die stellbarcn W iderlager v  y

I. In  beifolgender F igur lagern dic W ellen w w, in 
den Tragestiicken p p j .  Sie gehen durch beide Fiirder- 
triimer hindurch und sind derartig  durcli Zugstangen n 
miteinander verbunden, dafs sieli bei Bewegung der einen 
Welle die andere im entgegengesetzten Sinne dreht. Auf 
ihnen sind einmal 4 A ufsetzerpaarc a  a ( (fiir jedes Trum 
2 Paare) aufgekeilt, andererseits is t m it der W elle w das 
Hebelgewicht q fest verbundcn, welches bestrebt ist, die 
Aufsetzer immer in den Schacht eingeriickt zu halton, 
durch das an p angebrachtc W id e r la g e r .r  aber cinc 
Drebbegrenzung findet. An der W elle w, ist schlicfslich 
noch der H andhebel h befestigt, m ittelst welchen die 
Aufsetzer ausgeriickt w erden kiinnen.
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anschliigt. Um ein Schw ankcn der A ufsatzvorrichtung 
zu vcrm eiden, befinden sich an p pj die L eitschuhe g, 
w elche an den eventuell zu verstarkenden Leitbiium en 1 
fur die G estclle gleiten. D as zu der A ul'satzvorrichtung 
gehorige Fordergestell ist m it abhebbarem  Boden b ein- 
gerichtet, w elcher au f  den Qucrschienen y des Gcstellcs 
lose ru lit und  an den Gestellwanden eine begrenzte 
V ertikalfiihrung besitzt, sodafs cr wohl aufwarts, aber 
n icht seitw arts bew egt werden kann.

II . An der Hiingebank arbeitet der A pparat folgender-
weise: W ahrend  des Aufzuges sitzen dic T rager p p t
an W j ,  es befindet sich also dic A ufsatzvorrichtung in 
der hochsten Stellung. D ie Brem se nebst dem Gesperre 
is t geschlossen. D as von unten kommende Gestell 
schiebt m it dem Boden dic A ufsetzcr a a, zuriick, welche 
nach D urchgang desselben durch die Einwirkung des 
Gcwiehtes q sofort w ieder einfallen. A lsdann setzt sich 
beim Nicdcrlassen der Boden des Gestclles auf, wahrend 
das letztere selbst am Seilc hiingen bleibt und noch 
etwas tiefer sinkt. Nach Abfertigung der Ilunde liiftet 
der A bnchm er das Gesperre nebst der Bremse durch 
den H ebel k, sodafs der Boden m it den leeren Ilunden 
langsam  ins Gestell sinkt. N unm ehr riickt cr die Auf- 
setzer Tcrm ittelst des Ilebels h m it der anderen Iland  
aus, wonach das G ewicht P  die Aufsatzvorrichtung 
wieder em porzieht und die Brem se nebst Gesperre gc- 
schlossen w ird.

D asselbe findet an der Anschlagesohle, nur m it dem 
Unterschiede statt, dafs sich der Gestellboden sofort au f 
dic Aufsetzcr aufsetzt und das Em porziehcn der Aufsatz- 
yorrichtung m it dcm A ufholen des Gestelles Iland  in 
H and geht, sodafs hier der M cchanismus fiir die Dreh- 
bcwegung der A ufsetzer wegfallen kann.

III . Im  allgem einen bleibt noch folgendes zu be- 
m erken: D er Ueberschufs an Fordcrseillange, welcher 
gegeben werden mufs, darf zweckmafeig j/ 2 m nicht 
iibersteigen . da sich lucrnach dic Gcstellhohe zu 
richten hat.

Bczuglich der Bandbrem se sei hinzugcfiigt, dafs 
dieselbe einschliefelich der durch P  erzeugten Aus- 
gleichung stark  genug sein mufs, um den Boden m it 
vollen Ilunden  zu halten, und dafs dic Sperryorrichtung 
nu r der S ichcrheit halbcr und zur V erhiitung von Nach- 
sinken des Bodcns bei etwa vorkommenden Stofsen an- 
zubringen ist.

Bei zweictagigen Gestell en werden dic Boden fest mit- 
einander vcrbundcn, so dafe, wenn der eine aufsetzt, 
auch der andere aufsitzt und, falls auch 2 Anschlage- 
resp. Abzugssohlen vorhanden sind, m it abgefertigt 
werden kann.

D ic K linken der Fordergestclle zum Festhaltcn der 
I lunde in dem K orbę miissen dem abhebbaren Boden 
entsprechend eingerichtct sein.

Bei Schachtanlagen, wo auch die Mannschaftsfahrung 
am Seile erfolgt, mufs einm al die Gestellhohe dem re-

la tiv  hochstcn Stande des Bodens im G cstelle ent- 
sprcchend (ca. 2 ,50  bei einer, 4 ,50  m bei 2 E tagen ) 
sein, andererseits mufs das Gegcngewucht P  veriindert 
werden konnen, dermafsen, dafe der l e e r e  G estellboden 
im stande ist, beim  N icdergang das zugehorige G egen- 
gew icht in  die H ohe zu ziehen. E rre ich t w ird dies 
dadurch, dafe m an an Stelle des eincn G ew ichtcs P  
zwei Gewichto w ahlt, wTovon das unterc bei der nor- 
m alen S tellung der A ufsatzvorrichtung gerade au f einer 
U nterlage odcr d irck t au f der Sohle aufsitzt und  nach 
B edarf le ich t ab- resp. angehangt w erden kann. D ie 
E rm ittc lung  der Grofse dieser Gegcngewichte ergiebt sich 
aus der am Schlussc durchgefiihrten B erechnung eines 
Bcispieles.

D ie Sitzflachen c des G estellbodcns, m it w elchen sich 
derselbe au f die A ufsetzer a aufsetzt, sind nicht horizontal, 
sondern dermafsen abgesehragt, dafe sie gewissermafeen 
T angentialebcncn an den m it dem R adius a  um die 
W cllen w w 1 zu beselireibenden K rciscn  bilden. I lie r-  
durch w ird erreicht, dafe beim A usriicken nu r die durch 
das G egengew icht P  erzeugte R e i b u n g  zu  iiberwinden 
ist, also keinerlei L astcn  g e h o b e n  w erden miissen, 
ohne dafe die A ufsetzer, wie cs bei noch steilerer Lage 
der F lachen  c erfolgen w iirde, von selbst ausgeriickt 
w iirden. D iesbeziigliche geringe A bw cichungen in der 
konstruktivcn A usfiihrung sind da, wo cs sich um sehr 
bedeutende F orderlasten  handelt, n icht ausgeschlossen.

IV . Zusam nienstellung der sich ergebenden Vorteile.
D as Fordcrseil ist einer bei wcitem  n icht so wechscln- 

den B elastung unterw orfen denn sonst, da bei dieser 
E inrich tung  der F iirderkorb  i m m  e r  am Seile hangt 
J e  naher aber d ieG renzenderversch iedenstcnB elastungen  
liegen, d. h. je  glcichm afeiger das Seil beansprucht 
w ird, um  so grofser w ird bei g lcicher S tarkę die Ilalt- 
b a rk e it desselben.

D adurch, dafe je d e r  A ufzug m it śtraffem Seile cr
folgt, fallen auch dic fiir daś Seil durchaus gefahrlichen 
dynam ischen B eanspruchungen w eg, w as gleichfalls eine 
grofeere D auerhaftigkcit desselben bedingt.

D urch W egfall des A nhcbens des oberen Gestclles 
w ird Z eit und  A rbeit gespart.

A us dcm  im V orhcrgehenden betreffs der A b sch rag n n g  

der Sitzniichcn c angcfiilirten G runde folgt, dafe das 
A usriicken der A ufsetzer aufeerst le icht bewerkstelligt 
wrerden kann.

Infolge unaufm erksam er B edicnung des Apparates 
erw achsen keine Storungcn, da selbst bei vollstandig 
oflener B rem se n u r ein allm ahliches Sinkeń des Gestell
bodcns w egen der m itzubew egenden M assen nach dem 
G esetze der A thw oodschen Fallm aschine eintreten kann.

F iir die Forderm aschine ergiebt sich, wie aus dem 
nachstehenden  B eispiele ersichtlich wird, der bedeutende 
V orteil, dafs die A nhubs- und  Ueberhubsm omentc be- 
trachtlieh k le iner Arerden, sodafe die Dimensionen der 
M aschine un te r U m stiinden geringere wrerden kiinnen.
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V . A usm ittlung des Gegengcwichtes P  bei folgcnden 
gegebenen Y erhaltnissen.

Es. w iege:

ein leerer I l u n d ...............  250  kg
ein volIer I l u n d ............... 750  „
Forderkorb abz. des Gestellbodens 1000 „ ) ... n TT
G e s t e l l b o d e n ...................... 200  „ /  fur 2 H untc
A ufsatzyorrichtung . . . .  1000 „

F erner sei das R adienyerhaltn is der Seilsclieibe d, 
an w elcher die A ufsatzyorrichtung befestigt ist, zu der- 
jenigen, an w elcher das G egengew icht P  hangt,

r  : R  =  1 : 3 .
Dicsbeziiglich mogę

3 P  =  X

gcsctzt- und  m it diesem X  die R echnung durchgefiihrt 
werden.

D ie B edingungen fiir dic E inrichtung an der Ilange- 
bank lauten alsdann:
X  — Reibung (2  pCt. der G esam tbelastung) >  leere 

A ufsatzvorrichtung 
oder 1) x  — ‘/so I X  +  1000) >  1000 und
X  +  R eibung <  A ufsatzvorrichtung +  Boden +  2 leere 

I lu n te
oder 2 ) X  +  Yso (x  +  1700)  <  17 0 0 >
dies ergiebt

X  >  1041 kg, X  <  1633 kg 
ais Grenzwcrte.

D ic Form cl der A thw oodschen Fallm aschine, auf 
welcher die E inrich tung  basiert, lau te t

3 ) ,  =  A . g ,

wobei g die Beschlcunigung durch die Schwcre fiir 
einen frcifallenden R orper, a die gesuchte Beschlcunigung 
unter den vorliegcnden V erhaltn issen , q das diese Be
schlcunigung hervorrufende U cbergew icht und Q dic 
Gesamtbelastung (einschl. R eibung) bedeutet.

Um a m oglichst klein zu  erhalten , wodurch auch 
bei ungcschickter H andhabung  der Brcm se ein sanftes 
Einsetzcn des G estellbodens in  den Forderkorb errcicht 
wird, mufs m an q entsprechend klein m achen.

Nimmt m an
X  =  1550 kg =  3 P,

also
p  =  517 kg , 

so folgt aus Glcicliung 2
q — 85 kg.

In Formcl 3 die Z ahlenw crte aus 2 eingesetzt, ergiebt: 

a ==___ ___________ 8 5 -S
1550 +  ‘/so C1550 +  17 0 0 ) +  1700

=  0,25 m

Beschlcunigung in der Sekunde fiir den sinkenden 
Gestellboden.

Die Bedingungen fiir den A ppara t an der Anschlage- 
sohle sind folgende:

l a .  X  —  R eibung >  leere A ufsatzyorrichtung
oder X  —  Yso (X  +  1000 ) >  1000.

2 a . X  +  R eibung <  A ufsatzyorrichtung +  Boden
4- 2 vol!c I lu n te  

oder X  +  Yso (X  +  27 0 0 ) <  2700;
dies ergiebt

X  >  1041 kg und X  <  2594 kg
ais Grcnzwertc.

N im m t m an
X  =  2500  kg =  3 P  

also P  =  S33 kg,

so folgt aus 2 “ analog dem vorigen 
q =  96 kg

0 0
und a =  =  0 ,18  m B eschlcunigung in der

Sekunde.
W ie schon friiher erw iihnt w orden ist, mufs man bei 

Schachten, wo dic M annschaftsfahrung am Scile erfolgt, 
P  yeriinderlich m achen. E s mufs sich also aus z w e i  
G ew ichten P f -f- P2 zusam m ensetzen, yon denen P 2 auf 
die beschricbene A rt bei Beginn der M annschaftsfahrung 
ab- resp. bei W iederaufnalune der Produktenforderung 
angeliangt w erden kann.

D ic E rm itte lung  des fur die A nschlagesohle und 
I langcbank  gleich grofsen Pj folgt aus den Bedingungen, 
dafs der leere Gestellboden -f A ufsatzvorrićhtung dieses 
P j noch in  die Ilo h e  zu ziehen im standc ist, w ahrend 
P j die leere A ufsatzyorrichtung em por ziehen mufe. 

Indem  m an w ieder
3 P, =  X ,

setzt, ergiebt sich:
a. X j +  R eibung <  leerer Boden +  A ufsatzvorrichtung.

oder X , +  Yso ( X ( +  1200) <  1200
b. X j >  A ufsatzyorrichtung +  R eibung

oder X , >  1000 +  Yso (x i +  1000)>
das ist X j <  1153 kg und  Xj, >  1041 kg

ais Grcnzwertc, 
wovon ais bester W ert der M ittelwcrt 

X j =  1097 kg == 3 P ,
oder rund

P) =  365 kg

zu w ahlen ist.
D ie abhiingbaren Gcwichte (P 2 =  P  — P j)  betragen 

dem nach fu r die Ilangcbank
P 2 =  517 —  365 =  152 kg, 

fiir die A nschlagesohle
P 2 =  833  — 365 =  468 kg .

V I. V ergleich der im angcfiihrten Beispielc auf- 
tretenden A n- und U cberliubsinom ente b e i  und o h n e  
A nw endung der A ufsatzyorrichtung.

D ic A ngabe der in Frage kom m enden Lasten ist 
bereits vorausgegangen.

W eiterliin  w erde angenommen, dafs von einer Seil- 
gew ichtsausgleichung (sic w iirde beiden Fallen  in glcicher
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W eise zugute kom m en) abgesehcn sei und dafs der 
R adius der cylindrisclien Seiltrommel

R  =  2 ni
betrage.

D as G ew icht des Forderseiles wird, w ie spater zu 
erseheu ist, aus den zwischen beiden V crlialtnissen auf- 
zustellenden G lcichungen im m er herausfallen. E s mbge 
dalier allgem ein bezeicbnet w erden m it 

Seilgewiclit =  S.
1. Ilie rnach  ergiebt sich am Ende des Aufzuges, 

nachdcm  sich also der niedergehendc Fiirderkorb auf- 
gesetzt lia t und das em porgehende beladcne Gestell noch 
ein Stiick gehoben w erden mufs, das U eberhubsm om ent

a )  olinc A nw endung der bescliriebencn E inrichtung zu : 
M0 =  [Gestell +  2 vo!Ie H unte — S +  0,05 (Gesam t-

belastung)] R
oder
M e =  (1 2 0 0  +  1500 —  S +  0 ,05  S +  0,05 . 2 7 0 0 ) . 2 

=  5670  — 1,90 S kgm;
b) bei A nw endung der A ufsatzvorrichtung setzt sich 

aber nur der Boden des niedergehenden Korb es auf, 
w ahrend das Gestell am  Seile hiingen bleibt. Dalier 
is t h ie r:
Me =  [Gestell +  2 volle H unte —  S — Gestell (excl. 

B oden) +  0,05 (G esam tbclastung)] R
oder

M0 =  (1200  +  1500 -  S -  1000 +  0,05 S 
+  0,05 . 3 7 0 0 ) . 2 =  3770  — 1,90 S kgm. 

Folglich ist b e i  A nw endung der A ufsatzvorrichtung 
das U eberhubsm om ent um

5670  —  1,90 S 
—  3 7 7 0 — 1,90 S 

1,900 kgm kleiner.

2. Beim A nJiube hiingt im F alle  a auf der einen 
Seite Gestell plus 2 lecre ITunde, au f der anderen Seite 
das beladenc Gestell p lus Seilgewiclit. D alier ist
Ma =  [Gestell 4- 2 volle H unde +  S +  0,05 (Gesam tbel.) 

— Gestell —  2 leere H u n d e ] . R
oder

Ma =  [1200  +  1500 +  S +  0,05 S +  0,05 . 4400
-  1200 ; -  5 0 0 ] .  2 =  2440 +  2,10 S kgm.

Im  F alle  b dagegen driickt dic Aufsatzvorrichtung 
an der Anschlagesohle von unten gegen den beladenen 
Gestellboden m it einer K raft K, welche sich aus der 
Gleiclm ng 1® des vorhergehenden A bschnittes wie folgt 
ergiebt:

l a )  X  -  y 50 (X  +  1000) =  1000 +  K
oder

2 5 0 0  —  Vso • 3500  -  1000 +  K,
also

K  -  1430 kg.
D em nach gestaltet sich h ier das Anhubsmoment z u : 

M& =  [Gestell +  2 vol!c H unde +  S +  0,05 (Gesamtbel.
— K ) —  Gestell —  2 leere H unde — K ] . R

oder
Ma =  [1200  +  1500 +  S +  0 ,05  S +  0 ,05  . 2970

—  1200 — 500 -  1 4 3 0 ] . 2 =  2 ,10  S — 563 kgm. 
D as heifst: B e i A nw endung der A ufsatzvorrichtung 

ist das A nhubsm om ent dem  anderen F alle  gegeniibcr um 
2 ,10  S +  2440

-  2 ,10  S —  563
3003 kgm  kleiner.

F iir E incylinderm aschinen bed ing t dies aber ein 
bedeutend erleichtertes A nlaufen, w ahrend m an sich bei 
der B erechnung einer Zw illingsforderm aschine nicht, 
w ie es sonst vorkonimen kann, durch die Grofse des 
A nhubsm om entes, w elches von e i n e m  Dam pfcylindor 
uberw unden w erden mufs, gezw ungen sieht, der M aschine 
grofsere D im ensionen zu geben, ais sie sich fiir den 
m ittleren A ufzug bei norm aler Cylinderfiillung not
w endig m achen.

Fcier des oOjiilirigcn Jiibilaums des Ycreins 
Deutscher Eisenbalmverwaltungeii.

Am  28. Ju li  fand zu Berlin im  S itzungssaale des 
A bgeordnetenhauscs die Festvcrsam nilurig zu r F eier des 
50j;ihrigcn Bestehens des V ereins D eutscher Eiscnbalm - 
verw altungen statt. D ic V crsam m lung, zu  w clcher ais 
V ertre tc r der Regierungen u. a. S taatsm in ister v. Botticher, 
der M inister der offentlichen A rbeiten T hielen  und der 
bayerische M inistcrpriisident F re ih c rr v . Crailsheim er- 
schicnen w aren, w urde durch den Priisidenten der 
K bniglichen E isenbahndirektion zu Berlin, K ranold, er- 
oirnct. D erselbe schilderte in grofsen U m rissen die 
W irksam keit des V ereins und  die E ntw ickelung des 
E isenbahnw esens w ahrend des verflosscnen Zeitraums. 
D arau f gab M inister Thielen die von Sr. M ajestat dem 
K aiscr an verdienstvolle M itglicdcr des Y ercins ver- 
liehencn A uszcichnungen bekannt. Nachdem  sodann 
die B era tung  einiger technischcr F ragen  erledigt war, 
h ie lt der O berlinanzrat Ledig  aus D resden einen Vortrag 
iiber den Einflufs der E isenbahncn  au f  K ultur und 
V olksw irtschaft. Am  N achm ittage fand ein Festmahl 
sta tt, dessen anregender Y erlau f aus den Tageszeitungen 
geniigend bekannt ist

D cm  V ereine ist scitcns des M inisterium s der iilTcnt- 
liclien A ibeiten  ein W erk  m it dem T ite l „B erlin und 
seine E isenbahncn  1 8 4 6 — 1896" gew idm et, welches in 
zwei priichtig ausgesta tte ten  Biinden cin Bild von der 
E ntw ickelung des E isenbahnw esens der Rcichsliauptstadt 
entw irft.

D ie E isenbahnd irek tion  B erlin, ais die gesclialts- 
luhrendc V erw altung, h a t dem V ereine eine Festschrilt 
dargeboten, w elche die G eschichtc des Vereins und seine 
B edeu tung  fiir das E isenbahnw esen darstellt. D ic Zeitung 
des V creins D eutscher E isenbahnvcrw altungen entnimmt 
der Festschrift folgende A usfuhrungen  von allgemeinem 
In teresse:
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D as E isenbahn-Z eitalte r ha t im  D eutsehen Reiche 
ein volles Ja h rz eh n t spa ter hegonnen ais in England. 
D ic erste w irkliche E isenbahn , die von Stockton nach 
D arlington, ist am 27. Septem ber 1825 eroffnet. D er 
Tag, an dem dic erste deutsche E isenbahn, dic Balm 
von N urnberg nach F iirth , dem B etriebe u b e rg e b en v 
wurde, ist der 7. D ezem ber 1835. E s lolgtc am
24. A pril 1837 die erste S trecke der L eipzig-D resdencr 
E isenbahn ; die erste preulsische B ahn ist die von Berlin 
nach Potsdam , die am 29. O ktober 1838 feierlich ein- 
geweiht w urde. N un aber begann es in allen Teilen 
unseres V aterlandes rege zu w erden. F ast jed er grofsere 
V erkehrsm ittelpunkt w iinschte m it den benachbarten 
grofsen und  kleinen P la tzen  durch eine E isenbahn ver-
bunden zu werden. Je d e  E isenbahn aber w urde zu-
nachst ais ein fiir sich selbstandiges Unternelim en in 
Angriff genom men. D ie G riindung, dic B ildung der
Unternehm ergesellscliaften erfolgte nach den in jedem 
Bundesstaate verschicdenen gesetzlichen Bestim mungen.

D er einzige S taat, n icht allein in  D eutschland, sondern 
auf der ganzen Erde, der von A nbeginn das Ziel nach 
einer einheitlichen G estaltung  seiner E isenbahnen ins 
Auge fafste, w ar das K onigreich Preufsen. Seine ein- 
sichtsvolle R egierung erkanntc, a is die ersten Antriige 
von E isenbahnunternehm ern an  sie heran tra ten , die grofse 
W ichtigkeit eines einlieitlichen V orgehens allen diesen 
Antragen gcgeniiber. Bevor es ih r gelang, gesctzliche 
Bestimmungen iiber die G riindung, den B au, den Betrieb 
und die Y erw altung von E isenbahnunternehm ungen zu 
schaffen, hatte sie zw ar einzelne E isenbahnen in Preufsen 
bereits genehinigt, so dic vorgenannte B ahn von Berlin 
nach Potsdam  A ber ih rer ErofFnung folgte das Gesetz 
vom 3. Novcmber 1838 iiber die E isenbahnunternehm ungen 
auf dem Fufse nach, und m it diesem  Gesetze, das noch 
heute in K raft steht, w ar in Preufsen ein fester Boden 
fiir eine einheitlichc E ntw ickelung seiner E isenbahnen 
geschalTen. F reilich w aren die ersten B ahnen mit 
manchen seiner B estim m ungen n icht einverstanden. Sie 
cnipfanden einzelne V orschriften ais lastige Fcsseln, sie 
glaubten, dafs dic in den ersten Ja h re n  unbefriedigende 
finanzidle E ntw ickelung ih rer U ntcrnehm ungcn nicht 
zum geringsten Teile vcrschuldct sci durch die strengen, 
ihre Freiheit einschriinkenden B estim m ungen des Eisen- 
bahngesetzes. In  den K reisen  der E isenbahnen wiinschte 
man eine B eseitigung solcher Bestim m ungen, und diese 
Bewegung w ar der Anlafs, dafs die Bcrlin-Stetliner 
Eisenbahn die E isenbahngesellschaften Preufsens zu einer 
Besprechung au f den 10. Novem ber 1846 nach Berlin 
einlud, um auf eine A enderung der Eisenbahngesetz- 
gebung hinzuwirken. 10 V erw altungen m it 1568 km 
Bahnlange folgten dieser E inladung.

Die Y ersam m lung vom 10. Noverober 1846 wahlte 
aut Antrag des P rasidenten  M evissen (R heinische Eisen- 
bahn) eine Kommission, die u n te r Beriicksichtigung der 
bisherigen Erfahrungen G rundsiitzc fiir ein neues Eisen-

bahngesetz zusam m enstellen sollte; ferner sollte der 
F inanzm inister gebeten w erden , „das E isenbahngesetz 
der m iindlichen B eratung von K om m issaren sam tlicher 
Eisenbahngcscllschaften zu un terw erfen".

H ierm it konnte die Tagesordnung ais erledigt be- 
trachtct w erden. D ie Besprechungen hatten  aber gezeigt, 
von w clclier B edeutung solche genieinsam e B eratungcn 
fiir dic allseitigc F orderung gem einsam er Interessen sein 
konnten. A uf A ntrag  des R egierungs- und M edizinal- 
ra ts  Dr. R hades (B erlin -S tettincr E iscnbahngesellsehaft) 
w urde daher der w eitere Beschlufs gcfafst, einen dauernden 
Y erband der prculśischcn E isenbahnen m it dem aus- 
gesprochcncn G rundgedanken zu b ilden,

„d ie B estrebungcn der E isenbahnverw altungen durch 
E inm iitigkeit zu fordem  und dadurch ebenso sehr den 
eigenen In teressen ais denen des P ublikum s zu d ienen".

Ob a u f diesen Beschlufs cin einige Ja h re  zuriick- 
liegendes V orgehen des preufsischen F inanzm inisters — 
dem dam als die E isenbahnen un terste llt w aren — m it 
eingew irkt hat, lafst sich aus den A kten n icht leststellen. 
D ieser hatte  am  18. J a n u a r  1843 eine E in ladung an 
die Y orstande der im B etriebe befindlichen E isenbahnen 
gerich tc t, m it R egierungs - K om m issaren zur B eratung 
einheitlicher B estim m ungen zusanim enzutreten , ins
besondere eines gem einsam en Bahnpolizei - Reglem ents, 
das an dic S telle der fiir die einzelnen B ahnen erlassenen 
B ahnpolizei-R eglem ents treten  sollte.

U eber die V erhandlungen der infolge dieses E rlasscs 
im  M arz 1843 zusam m engetretencn V ersam m lung ist ein 
Protokoll aufgenom m en, das sehr beachtensw erte V or- 
schliige enthalt. D ie B eratungcn haben indessen, ins
besondere sow eit es sich um  Mafsregeln fiir einen W agen- 
iibergang zwisclien den preufsischenB ahnenhandeltc, dam als 
p rak tische Folgen n icht gehabt. Im m erhin aber ist die 
M oglichkeit n ich t ausgeschlossen, dafs der Beschlufs der 
3 J a h re  spa ter vereinigten E isenbahnm anner durch diesen 
V organg m it beeinflufst worden ist. D enn diese 3 Ja h re  
w aren reich an E rfahrungen  allcr A rt gewesen. D er 
fortgeschrittene A usbau  des preufsischen Eisenbahnnetzes 
hatte  das Bediirfnis nach einlieitlichen Einriclitungen 
sicherlich gezeitigt.

Nachdem  die Y ersam m lung am 10. N ovem ber 1846 
sich dahin  entschicden hatte , sich zu einem dauernden 
V erbande preufsischer E isenbahnen zu gestalten, w urde 
beschlossen, die in  der V ersam m lung n icht Ycrtretenen 

preufsischen Eisenbahngesellschaften zum  E in tritt in  den 
V erband  aufzufordern. F erner w urde ein von V ertretern  
der B erlin -S te ttiner E isenbahngesellschaft ausgearbeiteter 
E n tw urf eines V erbandsstatu ts m it gcringfiigigen A endc- 
rungen angenom m en. Aus diesem S ta tu t sind folgende 
B estim m ungen hervorzuheben :

Z ur M itgliedschaft sollcn siimtlichc konzessioniertc 
preuisische E isenbahngesellschaften berechtigt sein.

Ja h rlich  sollen 2K onferenzen  (im  Ju n i undN oyem ber),



Nr. 31. 6 0 2  -

au f Erfordern sollen aber autserdcm  aufserordentliche 
Ziisammeiikiinfto stattfinden.

D ic erste bedeutende H andlung  des V ereinsvorstandes 
bestand darin, dafs er die G esam teingabe wegen A enderung 
des E isenbahngcsctzes von 18B8 ausarbeite te  und dcm 
preufsischen F inanzm inister iibcrreichte.

D em  V erband w aren nach A blauf eines halben Ja h re s  
bereits 21 Y crw altungen ais M itglieder beigetreten. 
D ieser Erfolg erm utigte zu dem weiteren V orgehen, die 
Grenzen Prcufscns zu  iibcrschreit.cn. E in von dcm 
Priisidenten von W ittgenstcin (K bln-M indener E isenbahn- 
G escllschaft) in der K olner V ersam m lung eingebrachter 
A ntrag, den V crband au f „sam tliche deutsche E isen
bahnen" auszudchnen, fand lebhaften A nldang; es w urde 
einstim mig der Beschlufs gelafst:

„Z ur M itglicdschaft an dem V crbande sind sam tliche 
konzessionierte deutsche E isenhahnverw altungen, d. h. 
diejcnigen, welche in D eutschland ein Domizil haben, 
berech tig t."

Im  Laufe des Ja h re s  1847 Ycrmehrtc sich infolge 
dieses Beschlusscs dic Zahl der V erbandsverwaltungen 
au f 40.

V ertreter dieser Y erw altungen traten in der Zeit vom 
29. November bis 2, D ezem ber 1847 zu einer in H am 
burg tagęndcn dritten Y ersam m lung zusammen, zu der 
aufeerdem die V erw altung der Kiinigl. wiirttcmbergischcn 
S taatsbahncn und der T aunusbahn  unter Y orbehalt ihres 
kunftigcn B citritts A bgeordnetc entsandt hatten. D ic 
H am burger Y ersam m lung w ahlte fiir den Verband den 
K am e n : „Y ere in  D eutscher Eisenbahnverw altungen“ ,
den er noch lieute iuhrt.

So w ar nach n u r cinjahrigem  Bestchen aus dem 
preufsischen ein deutscher V erein geworden. Er um- 
fafste dam als schon E isenbahnen des ganzen Deutschen 
Bundes. D ieses G ebiet seiner Thlitigkcit hat der Verein 
n icht nur beibelialten, nachdem  das Deutsche Reich sich 
Yon O esterreich und  U ngarn politiscb getrennt hat, sondern 
er ha t seine W irksam keit auch au f dic Eisenbahnen 
benachbarter S taaten ausgedehnt. Ende Miirz 1896 
geliorten ihm  74 Yerschiedene V erwaltungen mit einer 
Betriebslangc von 80 998,11 km *) an. Zu scinen Mit- 
gliedcrn gehbren alle deutschen, ostcrreichischen und 
ungarischen Y erw altungen von Bedeutung fiir den all
gem einen V crkehr, ferner 4 niederliindische Verwaltunge.n,
1 luxem burgischc V erw altung, 3 belgisclie, 1 rumanischc 
und 1 russisch-polnische Y erw altung.

Glcich au f den ersten Vcrsam m lungen des Vcreins 
tra t der gesundc G edanke hervor, dalś die Eisenbahnen 
D eutschlands w ic cin einheitliches Netz — nach aulśen 
liin — betrieben w erden miissen. Die Kolner Vcr- 
sammlung beschlofs schon im Jah re  1847 den Erlalś

*) Aufeerdem nehmen an den Yereinseinrichtungen nach § 6 
der Yereinssatzungen noch 18 nahnyenraltungen mit 522 79 km 
Eettiebslange teil.

eines V creins-G uterreg lem cnts, an dessen Spitze der 
leitende G rundsatz steben sollte:

„dafs jed e  zum V ereine gehorende E isenbahn unter 
den Bedingungen dieses R eglcm ents den T ransport 
von Giitern von und nach allen  fiir den G uterverkehr 
eingeriehteten Stationen iibernehm en solle, ohne dafs 
es behufs des U ebcrgangcs der G iiter von einer B ahn 
auf die andere eines Y crm ittlcrs bcdiirfe".

D ieser Gedanke ist der Leitstcrn  des V ereins in 
seinem  halbhundertjahrigen B estchen geblieben. In  der 
h ierdurch vorgezcichnetcn Riclitung ist cr m ehr und m ehr 
zu einem  mafsgcbcnden Einflufs au f die tcchnische, 
w irtschaftliche und rcchtliche E ntw iekelung  des gesam ten 
m ittcleuropaischen E iscnbahnnetzes gelangt. G craum e 
Zeit, bis zum  Ja h re  1864, ging das B estrcbcn dahin, 
dem V erein den deutsch-nationalen  C harakter durchaus 
zu  waliren. E s w urde aber schlicM ich von der M ehr- 
hcit der V ereinsvenvaltungen n ich t m ehr geteilt; viel- 
m ehr brach sieli dic E rkenntnis m elir und m ehr Bahn, 
dalś der durch den fortschrcitcnden A usbau  des euro- 
paischen E iscnbahnnetzcs geschaftenc V crkehr n ich t m ehr 
in  enge politische G renzen gebannt w erden konne, 
sondern einer i n t e r n a t i o n a l e n  Entw iekelung zustrebe; 
diese A uffassung erhiclt ihren A usdruck in dem im 
Ja h re  1864 au f der V ereinsversam m lung in IIannover 
beschlossenen Zusatz zum §. 2 der V ereinssatzungcn, 
w ónach auch solche niclitdeutschcn V crw altungen in den 
Y ercin aufgenom m cn w erden konnen, w elche zu einer 
deutschen B ahn im gegenscitigen direkten  Transport- 
verkeh r stchcn. F rcilich  bcdurfte es zu r A ufnahm c der 
Stimmen e i n h e i t .

Ganz besondere IIervorhebung  vcrd ien t die Thatig- 
keit des V crcins au f dem G ebiete des Personen- und 
G iiterverkehrs und der E isenbahntechnik . D ic von ihm 
zuerst geschaffenen R eglcm ents fiir den Personen- und 
G uterverkchr liabcn den G cdanken eines einheitlichen 
Betriebes a ller Y ereinsbahnen zum  A usdruck  gebracht. 
D ic V orbedingung fiir seine erspriefsliche Durchfiihrung 
ist die H erste llung  einheitlichcr Form cn au f technischem 
Gebiet. W as daher zunachst die T echnik  betriift, so 
lia tte P reu lśen  nach dcm  V organge der M ehrheit der 
englischen Balinen, sowie von B elgien und  Frankreieh 
bereits 1837 ais N orm alspur eine solche von 1,435 ni 
bestim m t, sodafs alle B ahncn, d ic  zunachst den Verein 
b ildeten, in diesem  P u n k te  U ebercinstim m ung zeigten. 
D as G leiche g ilt von fast allen iibrigen deutschen 
Balinen. A ber dies w ar auch  die einzige cinheitliche Norm. 
E s mufste deshalb dic nachste  Sorge des V ercins sein, 
fiir die G estaltung der iiber d ieser S pur aufgebauten 
W agen A brcde zu treffen und  nach diesem  Wagenprofil 
dic B auw erke neben und  iiber der B ahn so zu bemessen, 
dafs dem U obergange der W agen  von einer B ahn zur 
anderen  H indernisse sich n ich t in den W eg stellten- 
D ie G estaltung  der B auw erke nach diesen Abmessungcn
—  nach dem Norm alprofil des licliten Raum es -  wurde
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bereits im  F eb ru ar 1850 durch dic erste Tćchniker- 
versam m lung des Y crcins D eutsclicr E isenbahnverw al- 
tungen, die die F iih rung  des V creins au f dem technischen 
G ebicte in die H and  genom m en katte, in den Grundziigen 
v ere inbart; die V ereinsverw altungen beschlossen alsbald 
ihrc D urchfiihrung. E s w ar dies cin Beschlufs von 
w cittragendcr B edeutung, denn die vorhandcnen Bahnen 
wiosen in ihren B auausfiihrungcn schon so viele- Ab- 
w cichungen auf, dafs es ja lirclanger A rbeit und der 
A ufwcndung lioher Betriige bedurfte, um  die bestehenden 
Y erschiedcnheitcn zu beseitigen. H atte  der Vercin 
D eutsclicr E isenbahnverw altungen m it dieser Thatigkeit 
nicht. friihzeitig begonnen, es wiire in wenigen Jahren  
fast unm oglich gew esen, diese H indern isse des Y erkehrs 
aus der W eit zu schaffcn.

F erner mufste dafiir gesorgt w erden, dafs ans den 
W agen der verschiedenen Y erw altungen, w ic der V crkehr 
sie gerade zusam m enfiihrtc, Ziige gebildet w erden konnten, 
dic im B etriebe vollc S icherhcit boten. Es mufste also 
insbesondere U ebcreinstiinm ung in den K uppelungcn und 
BufFern hcrbcigefiihrt w erden. A uch diese Bedingungen 
sctzte die erste T echnikcrversam m lung fest. Sic bcgniigtc 
sich aber nicht m it der H crbcifuhrung  dieser unbedingt 
erforderliehen E inriclitungcn; sie schuf vielm chr Normen 
fiir das ganze G ebict der E isenbahntechnik , dic unter 
dcm T itc l: „G rundziige fiir die G estaltung der Eisen- 
bahnen D eutsch lands" bekann t sind. In  Oesterreich- 
Ungarn bilden die B eschliisse der Technikervcrsam m - 
lungen die alleinigc R iclitsehnur au f dem Gebicte der 
E isenbahntechnik, in  D eutschland sind sie die Grundlage 
fiir dic vom B undesrat erlassenen „N orm en fiir dic 
Konstruktion und A nsriistung der E isenbahnen  Dcutsch- 
lańds“ gcworden.

Bei der Fortbildnng, dic die getrofiencn Verein- 
baruńgen dcm yeranderten  S tande der Technik ent- 
spreehend iin Laufe der Z eit erfuhren, ist stets das 
W ichtigc von dem m inder W ichtigen  geschicdcn, die 
Einheitlichkeit n u r da vorgeschricbcn, wo sie unbedingt 
notwendig war, im  iibrigen aber den Bahnen Frcihcit 
gelassen, insbesondere in der eigenen E rprobung neuer 
Frfindungen und V erbesscrungcn. A is M ittc der sieb- 
ziger Ja h re  sich zeigte, dafs der Y crkehr fiir den Bau 
und Betrieb gew isser B ahnen cinfachcre ais dic bisherigen 
Normen verlangte, w aren auch die T cchn iker des Vereins 
sofort auf dem P la tze  m it A usarbeitung  yon Grundziigen 
fiir den Bau und B etrieb von S ekundarbahnen (1876), 
aus denen dann die G rundziigc fiir den B au  und Betrieb 
der N eben-und derL okaleisenbahnen  hcrvorgegangen sind.

Ohne diese VcrstiŁndigung iiber den einheitliclien 
Bau der Bahnen und der B etriebsm ittel wiire eine weitere 
wichtige E inrichtung des Y ereins n icht ausfiihrbar ge
wesen, das von ihm  geschaffcnc Uebereinkom m en, betr. 
die gegenseitige W agcnbenutzung. A uch bei Ausarbeitung 
und Fortbildung dieser B estim m ungcn ist der Yerein in 
derselben mafsyollen, Yorsichtigen und bedaehtigen Weise

vorgegangen, w ie bei scinen technischen M afsnahm en. 
Bestim m ungcn iiber die gegenseitige W agcnbenutzung  
w urden zunaćhst in  den kleineren K reisen  der Tarif- 
vcrbandc vercinbart. B ereits im Ja h re  1868 hatte  sich 
indessen der V erein innerlich so gefcstigt, dafs m an den 
Schritt w agen konnte, ein yerbindliches W agenregulativ  
zu erlassen, das am  1. M arz 1868 in G eltung getreten, 
in spateren  Ja h re n  aber w iedcrholten U m arbeitungen 
unterzogen ist. D ie V crcinbarung  bezieht sich seit 1873 
au f W agen allcr G attungen und fiihrt seit 1889 die 
B ezcichnung: „U ebereinkom m en betreffend die gegen
seitige W agcnbenutzung  im  Bercich des V ereins D eutsclicr 
E isenbahnvcrw altungcn ."

Es ist au f diese W eise heu te  so g u t w ie erreicht, 
dafs die W agen eines E isenbahnnetzes von fast 81 000  km 
gleichsam  einen cinzigen grofsen F u h rp a rk  bilden. D er 
W agen der einen V erw altung  kann beladen ungehindert 
au f dic Schienen einer anderen V erw altung iibergehen; 
nach E n tladung  kann  cr von der irem den Y erw altung 
beladen w erden; feste Regeln und feste G ebiihren sind 
fiir die B enutzung  frem dcr W agen aufgestellt, cs ist 
V orsorge getroffen, dafs dic E igentum sverw altung bei 
Beschiidigung oder V erlust ih rer W agen sehadlos gehalten 
w ird, indem  h ierfiir die benutzendc V crw altung in der 
Regcl Ycrantwortlich bleibt.

D ie grofsartigstc Leistung des V ereins au f w irt- 
schaftlichem  G ebicte ist der Erlafs des V ereinsbetriebs- 
reglcm cnts, dessen erste A nfangc, w ie aus der F est- 
schrift zu ersehen ist, bis in die G riindungsjahre des 
V ereins zuriickreichen. In  den vierzigcr Jah ren  unseres 
Ja h rh u n d c rts  kann te  m an nirgends cin E isenbahn- 
F raeh trech t. Im  Gcbiete des Deutsehen Bundes bestand 
kein gem einsam es F rachtreclit, die gcltcnden fraclit- 
reehtlichen Bcstim m ungen waren tcils die des gem eincn 
R e c h ts , teils die in einzelnen S taaten  erlassenen 
landesgesctzlichen. Y on den zum V crcin zusam m en- 
getretenen B ahnen w urde richtig erkannt, welch schwere 
M ifestandc dies fiir den Y erkchr zur Folgę hatte . D a 
cs dam als aufserhalb der M oglichkeit lag, im gesetz- 
geberischen W cge einzugreifen, so blieb den Bahnen 
nur iib rig , gem einsam e Bestim m ungen auszuarbeiten, 
dic dic G rundlage der in jedcm  einzelnen F alle  abzu- 
sehlicfsenden T ransportvertrage bildeten. D iese Bc
stim m ungen sind vcrein ig t in den sog. V ereinsreglem ents 
fiir den Personen-, G epack- u. s. w. V erkehr und fiir 
den G iiterverkelir. D iese Reglem ents hatten  dam als ledig- 
lich die B edeutung  Yon Privattibcreinkom m en zwisehen 
den B ahnen und den Y erlrachtern. Sie erwiesen sich 
aber ais so zweckmafsig, sic zeigtcn ein im allgem einen 
so richtiges Y crstiindnis fiir die Bediirfnissc des V erkehrs 
und die L cis tungsfah igkeit der T ransportanstaltcn , dafs 
z. B . Preufsen fiir seine S taatsbalm en dic Y ercins- 
reglem ents ohne w esentliche A enderungen cinfiihrte. 
So blieb die Saclie b is gegen E nde der fiinfzigcr Jah re . 
A is im Ja h re  1858 die Ergcbnisse der N iirnberger
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K onferenzen iiber die B eratung eines allgem einen 
D eutschen H andelsgesetzbuchs bekannt w urden, zeigte 
sich auch, dafs diese au f die eigenartige S tellung der 
E isenbahnen beim Frachtgeschaft nicht geniigend Riiek- 
siclit genom m en hatten , dafs insbesondere die gcwisser- 
mafsen gcw ohnheitsreehtliehe Entw ickelung des E isen- 
bahn-F rach trech ts un ter F iihrung des V ereins Deutscher 
E isenbahnycrw altungcn yon der N iirnberger Konfęrenz 
nicht gebuhrend beaehtet war. D ie T riester Gencral- 
yersam m lung des Y ereins (1 8 5 8 ) hielt es fiir geboten, 
h ier einzugreifen. Es w urde von einer besonderen 
Kom m ission eine D enksehrift ausgcarbeitct und den 
R egierungen der deutschen Bundesstaaten iiberreicht, 
die in  yorziiglicher Begriindung auf die m ancherlei 
Bedenken gegen die Niirnberger Bcschliisse hinwies und 
ins einzelne geliende, au f der bisherigen E rfahrung 
fufsende Vorschliige iiber Erlafs besonderer Bestim mungen 
fiir das Frachtgeschaft der Eisenbahnen machte. D iese 
V orschlage w urden in  der dritten Lesung des H andels- 
gcsetzbuchs fast unyerandert angenommen und bilden 
heute noch den zweiten A bschnitt yon Buch IV  Titel V 
des H andelsgesetzbuchs.

H ierm it hatte  dic sozusagen rechtsbildende Thatigkeit 
des V ereins einen ersten gliinzenden und dauernden 
Erfolg erzielt. Ais dann die deutsche Reichsverlassung 
fiir alle deutschen E isenbahnen den Erlafs glcicher 
Betriebsreglem ents ins A uge fafste, wufste die Regierung 
des D eutschen Reiches niehts Besseres zu thun, ais 
zunachst dic R eglem ents des V ereins fast unyerandert 
ais nunm ehrigc deutsche Betriebsreglem ents zu yer- 
kiindigen. D am it w ar nun allerdings dcm Verein dic 
selbstiindigc F ortb ildung  des Vereinsreglem ents aus der 
H and genom men. E r mufste sich je tz t dam it begniigen, 
seine Reglem ents den staatlichen thunlichst ahzupassen, 
und dieser sein W irkungskreis wurde noch weiter ein- 
geschriinkt, ais m it dem 1. Ja n u a r  1893 das Bcrner 
In ternationale Uebereinkom incn iiber den Eisenbahn- 
F rach tyerkehr in K raft trat, und dieses dam it die gesetz- 
liche G rundlage fiir den V ereins-G iiterverkehr bildete.

D ie V erdienste des Vereins au f diesem Gebiete 
liegen also wesentlich in der V ergangenheit. Aber doch 
nu r wesentlich. Denn auch heute noch steht es in 
seiner H and, zusiitzlichc Bestim m ungen zu dem Betricbs- 
reglem ent zu yereinbaren und dam it die Fortbildung 
des Frachtrechts zu fordem . Yor allem aber dauert 
die grofse Aufgabe fort, die cr sich m it dcm Ueberein- 
kommen zum  B etriebsreglem ent gestellt ha t und die 
dahin geht, die A bw ickelung der aus den Gemeinseliafts- 
yerhaltnissen entstehenden Beziehungen zu erleichtern und 
Streitigkeiten zwischen den V ereinsbahnen durch Schieds- 
spriiche auszugleichcn. Und diese T hatigkeit des Vereins 
ist und bleibt nach w ie vor eine sehr erspriefsliche.

So ist durch einheitliches Zusam menwirken, „durch 
gem einsame Beratungen und gem einsam es Handeln das

eigene In tcressc und dasjenige des P ub likum s" gefordert 
worden, w ie es die Ziele des Y ereins von jeh er bestim m ten.

In  allen diesen B eziehungen haben insbesondere die 
deutschen m it den osterreichisehen und  ungarisehcn 
E isenbahnen eintrachtig  zusam m engew irkt. D urch 
Schopfung einheitlicher technischer E inrich tungen  haben  
sie aber auch, und diese W irkung  liegt au f  politischem  
und m ilitarischem  Gebiet, die W ehrkraft der m ittcl- 
curopaischen S taaten  gcfestigt, und  es geb iih rt dcm 
Vereine das hohe V erdienst, in dem zerrissenen deutschen 
B undesstaate die E inheitliehkeit au f dem Gebiete des 
E isenbahnw esens hergestellt und  aufrech t erhalten und 
m anche der A rbeiten yollbracht. zu haben, die einer 
thatkraftigen einheitliclicn R egierung zum R uhm e gereich t 
haben w iirden.

Possehls „KohIenhof“, Hamburg-Altona. 1896.
Hierzu Tafel XXXYIII.

Am 6. M ai ist in  A ltona eine industrielle Anlage 
von liervorragender B edeutung, der durch die F irm a 
L . Possehl & Co., ITam burg-Lubeek, errich tete ,,Kohlen- 
ho f“ , dem V erkehr iibergeben worden. D ie Anlage 
d ient dem  Loschen von englischen S teinkohlen, sowie 
spater, nach Fertigste llung  der W asserw ege R hein-E lbe, 
auch  dem Loschen der w estfalischen P rodukte aus 
Dampfern oder Leiehtern, ih rer Lagerung, Siebung und 
A bgabe an  L andfuhrw erk eventl. auch E isenbahn, und 
ist nach dom System  der Getreidesilos gebaut.

A uf dem in der gr. Elbstrafse, h a rt am Elbsfrom 
belegenen B auplatz erhebt sich in 12 m A bstand yon 
der m assiven Q uaim auer, nach drei Seiten frei gelegen 
und w eithin eichtbar, das stattliche Silogebaude. Es 
enthiilt 15 grofse Silos, 6 yon 21 m, 9 von 15 m Hohe, 
erstere d irek t au f dem G runde, le tztere  au f einem Untcr- 
bau von schm iedeeisernen S au len /U nterziigen  undT ragern  
m it zw ischcngespannten Betongewolben ruhend. Die 
S aulen sind m it einem B leehm antel um geben und der 
ganze Iloh lraum  is t m it Beton yollgestam pft. D er aus 
den D eckengew olben yortre tende un tere  Teil der Unter- 
ziige ist m it R abitz-U m kleidung versehen. So ist hier, 
w ic iiberall beim  ganzen B auw erk, yollige Sicherheit 
gegen F euersgefahr erstrebt. D er R aum  unter diesen 
neun  Silos d ien t ais E xpeditionshalle und steht durch 
zw ei D urchfahrten  m it der Strafse einerseits, m it dem 
Q uaip latze des Spoichers andererseits in Verbindung.

D ic W eite  der S ilozellen betriigt, von M itte bis Mitte 
W an d  gem essen, 6 ,68  bei 8 ,4  m bezw. S,8 bei 8,4 m; 
es sind dies D im ensionen, die b isher wohl noch nirgondwo 
auch nu r annahernd  erreich t sein diirften. Jeder Siło 
fafst 1000  cbm oder 800  t S teinkohlen.

D ie W andę der Silozellen bestehen aus Kiesbeton, 
w elcher in dic F elder eines ihm  H alt yerleihenden Eisen- 
gerippes eingestam pft w urde. H orizontale Rahmen aus 
sta rken  I-E isen , dic durch  yertikale  I-E isen  yerbunden 
und  dereń gegenuberliegende W iinde durch Zuganker
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veratcift sind, bilden das Gcrippc. Z ur praktischcn 
E rprobung dor K onstruktion  w urde vorher cin einzelnes 
W andfcld  ausgefiihrt und m it dem 2 '/2 f acben des 
rechnungsm afsig darauf cntfallcndcn U ruckcs belastet.

U eber den Silos befinden sich breite Laufstcgc, aus 
W cllblech m it B etonscluittung; dariiber erheb t sieli der 
schm iedcciscrne D aehstuhl.

D er freien Querwand des Speichcrs ist das Comptoir- 
gebiiude m it W ohnung fiir den Y erw alter, der wasser- 
seitigen Liingsw and sind neben einem m assiven T reppen- 
thurm  auch noch 4 k leinere Silos vorgebaut; un ter diesen 
befindet sich cin Boden 1'iir Siebe, darunter eine Lade- 
biilme. In  der an das N achbargrundstiick grenzenden 
Eckc des Q uaiplatzcs liegt das K essel- und M aśćhincnhaus.

Dcm entgegengcsctztcn Ende des Speichcrs gcgeniiber 
erhebt sich an der Q uaikante ein hoher, schm iedeciserner 
Thurm , w elcher eincn SchiiTselevator triigt und durch 
zwei Briicken m it dcm Speichcr yerbunden ist. Die 
untere Briicke trag t einen, m it dem E levator in Ycr- 
bindung stchenden L andtransportcur, un ter dessen Abwurf- 
ende eine geaichte K ontrollw age aufgestellt ist Die 
durch den E lcvator aus dem SchifTsraum gehobene Kohle 
wird hier gcwogen, bevor sie in den Spcicher gelangt. 
Dem T ransport dahin und der Y erte ilung  in dic Silo- 
zellen dienen ein zw eiter, leststehender E levator und 
drei auf den vorerw ahnten Laufstcgen m ontierte Land- 
transporteurc. Dic stiindlichc L eistung  a ller dieser Ma- 
schinen betrag t 5 0 — 60 t.

D ie E ntleerung der neun Silos Yon 15 m Hohe 
geschieht durch A usliiufc im Boden, die m it Kipp- 
muldenverschlufs ausgeriistet sind.

Das Fuhrw erk  kann  sich in der geraum igen Ex- 
peditionshalle nach allen P unk ten  h in  bewegen und 
unter jeden der A usliiufe gelangen. D iese liegen in 
solcher Ilohc iiber dem F uhrw erk , dafs cin fahrbares, 
gcaichtes und zum U m kippen eingerichtetcs Mafsgefiifs 
dazwischen gebracht und so dic K ohle nach Mafs 
(Doppclhcktolitern) abgcgcbcn w erden kann.

Etwas anders gcstaltet sich der B etrieb m it den seche 
tiefen Silos. D iese dienen vorwiegend der Aufnahme 
solcher K ohlensortcn, w clchc einer N achsicbung unter- 
zogen werden sollcn. D ie F iilluńg  geschieht ebenfalls 
durch dic oberen L andtransporteurc, die Entnahm e durch 
einen in einem T unnel un te r den Silos laufenden 
K ratzertransportcur. M it letztercm  stehen wieder cin 
Elevator und ein iiber den S ieb e -S ilo s  angebrachter 
Landtransportcur in Y crbindung.

Diese drei M aschinen fiihrcn die K ohle aus den 
grolśen in die Siebc-Silos iiber, w elche im Bcdarfsfallo 
indessen auch dirckt vom Schiflselevator her gefiillt 
werden konnen.

Die Sieberei ist so eingcrichtct, dafs die ausgesiebtc 
Kohle auf die L adebuhnen, der G rus in den unter diesen 
befindlichen Gruskeller lauft. D as A n- und Abstcllen 
der Siebe geschieht von den L adebuhnen  aus. Auch

hier kann dic A bgabe un ter B enutzung geaichter Mafs- 
gefafsc erfolgen.

D as in der E xpcditionshalle oder vor den L adebuhnen  
beladene F uhrw erk  gelangt iiber den Q uaiplatz zu den 
neben dcm K ontorgebaude befindlichen A usfahrten.

I lic r  is t auch eine grofse Briickenwage angebracht, 
w elche in T hatigkeit tritt, falIs nach G ew icht verkauft w ird.

Endlich ist noch cin au f dem Q uaiplatz fahrbarer 
P ortalkralin  m it 15 m langem  A usleger anzufiihrenj 
w elcher dazu bestim m t ist, gleichzeitig m it dcm SchifTs- 
elerator, aber aus einem anderen L aderaum  des Dam pfers, 
K ohlen aufzunelim en und auf F uhrw erk  oder in L eich ter 
uberzufuhren.

D ie grofse A usladung des K rahnes, der auch die- 
jen ige  des E lcvators entspricht, ergab sich aus der Be- 
dingung, dafs dic D am pfer zwischen sich und Q uai- 
m auer geniigend Raum  fiir Leichter freilassen, also 6 m 
w eit von der Q uaim auer entfernt liegen sollen.

W ahrend  der Speichcr ausschliefslich zu r A ufnabm e 
gesiebter Nufskolilc bestim m t ist und demzufolge auch 
alle vorher genannten Transport-M aschincn nu r Nufs- 
kohle zu befordern haben, kann der K rahn  eben- 
sogut auch Stiickkoiile liischcn. E r benutzt dazu eiserne 
Klappgefiifsc von 1 cbm Fassungsraum .

D er B etrieb der ganzen m aschinellen A nlage, ein- 
schliefslich des K rahnes, geschieht m ittelst clektrischcr 
Energie, welche im  M aschinenhause durch zwei D am pf- 
m aschinen von je  50 Pferdckniften, m it direkt gekuppelten  
D ynam os erzcugt w ird. D en B etricbsdam pf liefern zwei 
W asscrrohrenkessel von Babcock & W ilcox. Sclbstredcnd 
sind auch der Q uaiplatz, Speichcr und das K om toir- 
gebaude elektrisch belcuchtet.

D er ganze Spcicherbau ist nach den P lanen des 
A rchitektcn  Alb. W inkler in A ltona ausgefiihrt; dic 
Faęaden in  gotischein Stil aus rotem  Backstein u iiter 
decentcr V crw endung g lasiertcr Ziegcl.

D as D ach ist in seinen steilen seitlichen Teilen mit Falz- 
ziegcln, im m ittleren Jlachen Teil m it D achpappe gedeckt.

E in- und AusAihrtcn haben rciche schm icdeciserne 
T hore erhalten ; schm iedceiserne Z ierg itter krtincn die 
Dachfirste.

Es is t riihinend lieryorzuheben, dafs der B auherr cs 
ais eine E hrensache betrach le t hat, seine Schiipfung, 
trotz ih rer industriellen Bestim m ung und angesichts ih rer 
bcvorzugten Lage an dem iiufserst belebten Elbstrom , 
aufserlich reieh und m alerisch zu gestalten.

Dem  A rchitekten  w ar so eine aufserst dankbare 
A ufgabe gcstellt und er b a t sie in gliinzender W eise 
gelost. Insbesondere darf die G estaltung der 20 m 
hohen, nu r un ten  durch die beiden D urchfahrten  durch- 
brochcnen W an d  an der E lbstrafse ais eine M eister- 
lc istung bezeichnct w-erden.

D ie sta tische Bereclinung und der E n tw urf der Silos 
und  ih res U nterbaues riihren von dem  Ingenieur R. 
K ohfahl in H am burg  her, der zugleich ais technischer



B erater des R auherrn bei der Beschaffung der m a- 
schinellen E in rićh tung  thatig  war.

l i ie r  ist auch eine grofse Briickcnwagc angebracht, 
w elche inT h iitig k e it tritt, falls nach Gcwicht verkanftw ird .

D ic F undam entc des Speichers fiihrte der B au- 
Ubernehmer L. V iilkcrs in A ltona, die sam tliclicn Ge- 
baude, cinschliefslich der E isenkonstruktionen und der 
Q uainiauer, die F irm a F. H . Schm idt in A ltona aus.

D er E n tw urf und d ic 'L ie fe rung  der gesam ten m a- 
schincllen A nlage m it A usnahine des K rahnes geschah 
durch die F irm a G. L uthcr in Braunschw eig (O ber- 
Ingenieur K rukcnberg), wclche den elcktrischcn Teil 
der A nlage und dic Beleuchtung durch die E lektrizitats- 
A ktien-G esellschaft vorm. Schuckert & Co., N urnbcrg, 
Zw cigniederlassung H am burg, ansfuhren liefs.

Der K rahn  w urde vom Eisenwerk (vorm . Nagcl 
und K acm p) A .-G . in H am burg, welches elektrisch be- 
triebenc Q uaikrahn - A nlagen in grolścrcm Umfange 
bereits fiir Rotterdam , M annheim , K opcnhagcn, D ussel
dorf und D resden ausgefiihrt hatte , geliefert und der 
elektrische Teil derselben von Siem ens & H alske in Berlin

Erster Hanptjaliresbericlit iiber die Monfan- 
indnstrie Grofsbritanniens.

Von James G. Lawn.

(Schlufs.)

A b s c . h n i t t  I V  bezieht sich auf die Ahndung 
yon U ebertretungen au f dem Rechtswege. Danach 
wurden 135 A nklagen gegen A rbcitgcber und 476 An- 
klagen gegen A rbeitnehm er erhoben; erstere hatten 105, 
letztere 455 V erurteilungen im Gefolge.

A b s c h n i t t  V bchandelt allgcm eines.
Yon dem Schlufsbericht der Kommission, welche 

zur U ntersuchung der K ohlenstaubexplosionen ernannt 
w urde, ist cin kurzer A uszug gegeben. Die H aupt- 
ergebnisse dieses Berichtcs wurden auf Seite 1435 ft-. 
des Jah rganges 1894 dieser Zeitschrift ausfiihrlich bc- 
sprochcn.

S p r c n g s t o f f e .  Im  B ezirk M anchester ist auf eincr 
Anzahl bedeutender Gruben die V crw endung vonSchwarz- 
pulver eingestellt worden. D ie w eitaus meisten Gruben 
dieses Bczirkes brauchen sogenannte Sicherheits-Sprcng- 
stoile (flamcless oxplosifs) wie aus der unten folgenden
Tabelle ersichtlich ist:

Art der verweinieten Sprengstofle und Geleuchte.
Anzahl

der
Arbeiter

Siclierheits-SprengstoJTe und Sicherlieitslampen . . . 
Schwarzpulver und Sicherheitslamppn . . . .

„ „ K e r z e n lic h t ...................................
Keine Sprengstofle und Kerzenlicht . . . .

23 000 
7 500 
2 000 

500
Zusammen | 33 000

Es befinden sich nachbcnannte Artcn von Siclier- 
heitssprengstoffen im G ebrauch: Ammonit, A rdcer-Puhcr, 
Bellit, Karbonit, R oburit (w ird  am  meisten Yerwcndet). 
Au&erdem w erden W asserpatroncn yerwandt.

U eber diesen Gcgcnstand ist in dieser Zeitschrift 
durch rcgelmafsigc W iedergabe der Y ersuche des North 
of E ngland In stitu te  fortlaufcnd bcrich tet worden.

B e r i e s c l u n g .  Im  Bezirk M anchester haben nur 
scchs G ruben E inrichtungen zum  Bericseln der H au p t- 
fordcrstreckcn getroffen; nu r drei benutzen  sic that- 
sachlich.

In  Siidwalcs hingegen, wo im Ja h re  1887 nur fiinf 
G ruben iiber B erieselungs-A nlagcn verfugtcn, sind je tz t 
m indestens vierzig Gruben m it solchen versehen. D er- 
artigc Einrichtungen erhohen nicht allein die B ctriebs- 
sicherhcit, sondern bew irken auch eine betrachtliche 
Ilerabm inderung  der T em peratur in  den G rubcnbauen, 
welche die A rbeit erle ich tcrt. Bei n icht ąuillendem  
Ncbengestein em pfichlt sich der E inbati eines R ohrnetzes 
m it angem essen vcrte ilten  Schlauchanschlussen.

A b s c h n i t t  V I bring t einen V crglcich der M ontan- 
industrie Grofsbritannicns m it derjenigen anderer Liinder. 
Es ist dies der um fangreichste A bschnitt des B uchcs; 
cr umfafst 61 Seiten. So w eit das M ateriał erhaltlich 
w ar, werden A ngaben iiber dic B ergw crksindustric jedes 
L andcs der E rde gebracht.

D ie Tabcllen  im A nhang cnthaltcn  hauptsachlich 
eine A nzahl von Aufstellungen, besonders iiber die 
F iirderung und die Unfalle. Sehr zwcckmafsig ist da- 
neben cin V erzeichnis der technischen A usdriicke, welche 
dem L eser nicht ohne w eiteres bekann t sind.

D er E in le itung  zu  diesem  leizten vergleichenden 
T eilc V I m it der Schilderung der Schw ierigkeiten bei 
der A ufsuchung voll v e r g l e i c h s f a h i g e n  M aterials 
w ird je d e r  durchaus zustim m en, der jcm als ahnliche Auf
gaben zu bearbeiten  hatte . D er schon 1893 auf dem 
B ergingenieur-K ongrcfs zu Chicago gem achte Vorschlag 
des R eport-V erfasscrs zu r Schalfung m oglichst einheit- 
licher E rhebungsform ulare kann deshalb  nur m it Frćuden 
begriifst w erden. E in  w esentlicher S chritt b leib t in dieser 
R ich tung  vorerst fiir G rotsbritannien selbst zu tliun, 
niim lich seine G ew ichtsangabcn nach dem Vorgange des 
vorliegenden B erichtcs auch in m etrischen Tonnen (zu 
2 2 0 4  engl. P fund ) neben dcm je tz t ausschliefslich in 
den Sum m aries hcrrschcnden von 2240  engl. Pfund zu 
m achen und dam it dem B eispiel zu folgen, welches dic 
uberaus geschickt redigierten  M inerał Ressources der 
V crein ig ten  S taaten  von A m crika geben. Frcilich fiillen 
diese von der statistischcn A bteilung des Geological 
S urvey u n te r H errn  D av id  T . D ay  redigierten Mit- 
te ilungcn und  ebenso die rasch erscheincnden Jahrgangc 
der M inerał Industry  von H errn  R ichard P . Rothwell 
n icht ganz den R ahm en, w  el cli en H err D r. Le Nevc 
F oster m it R ech t fiir eine um fassende verglcichsfahige 
B ergw crks-S tatistik  yorzeichnet. E r v e r l a n g t  Angaben iiber 
crstens M engc und  W ert der Forderung , ferner Anzahl und 
U nfalląuoten  der beim  B ergbau beschaftigten Arbeiter. 
G erade inbezug au f den ersten P u n k t liegen nach
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Behebung der rein  kalkulatorischen U m stiindlichkeitcn 
infolge verschiedener E inheiten  fiir G ew icht und W crt — 
Schw ierigkciten in der U ngleichheit des A ugcnblickcs 
der Feststellung; zum  Teil gesehielit dicsc erst nach 
crfolgter B earbeitung, an s ta lt w ie wohl am ehesten gleich- 
mafsig durchfiihrbar, an  der H angebank  bez w. Oberfliiche 
sogleich nacli der Gcwinnung. E in w eiteres Ilindern is bei 
der Gcwinnung voll vergleichsfahigen M aterials ist der 
vcrschiedene bergrechtliche C harakter derselben M ineralien 
in yerschicdenen L andem  oder sogar Landęsteilen. 
W ahrend cin M inerał in einem  L ande dem R egal unter- 
liegt, ist cs in einem anderen haufig den Verfiigungs- 
rechten des G rundeigentiim ers unterworfen und entgelit 
dam it der Aufzeichnung, sofern nicht der Um fang seiner 
Gewinnung oder besondere V orschrift seine Produktions- 
Erniittclung zur Folgę hat. Ob auch hierin W andel zu 
schaffcn ist, kann  sich erst zeigen, wenn der von Herrn 
Dr. Lc N evc Foster unternonim enc dankensw erte Ver- 
such praktisch  gew orden ist: durch A usteilung glcich- 
mafsigcr Forlnulare die obengenannten zwei Gruppen 
von Fragen beantw ortet zu  erhalten. D iese Form ularc 
sind durch das K olonial-A m t und das A uswiirtige Anit 
den . grofsbritannischen V ertretern  zur weiteren Veran- 
lassung zugegangen. M it ih rer A bfassung allein iii 
englischer und franzosischcr Sprachc h a t H err D r. Le Neve 
Foster Yoraussichtlich dem zur Zeit bestehenden Brauch 
folgen miissen, ohne dais dam it ein U rteil iiber die Be
deutung der einzelnen B ergbaustaaten  im  Vergleich zu 
einander ha t abgegeben w erden sollen.

Dic von H errn  D r. L e Neve Foster allen Schwicrig- 
keiten zum Trotz uriternom m enc A rbeit und die von 
ihm angestrebten E rganzungen konnen nur m it voller 
Genugthuung begriifst w erden. Gcwifs w ird man sich 
iiberall gern bereit finden lassen, die von H errn  Dr. Lc Nevc 
Foster aufgedcckten Liicken auszufullen  und  so ein Nacli- 
schlagewerk schaffen hclfen, das, rasch den Ergebnissen 
folgend, an Vollst';indigkeit und Zuverlassigkeit niclit 
vertrcten ist, hoffentlich aber auch anderw eit den A 11 stols 
zu einer yergleichendcn A usgestaltung  der Bcrgwerks- 
statistik giebt. Die Red.

Ucher die Ycrsorgung der Ilinterhliebenen der 
auf Kleopliasgrube yerungliickten liergleutc.

In der Zeitschrift des O berschlesisehen Berg- und 
llUttenmanńischen Y creins h a t der G cneraldirektor Berg
rat Bernhardi in Zalenze eine genaue L istę  iiber die 
Versorgung der Ilin terb liebcncn  der durch die Katastrophe 
vom 3. Marz d. J .  vem ngluck ten  B ergleute, sowie iiber 
Verwendung der cingegangenen G eldspenden nebst er- 
lauterndem T ext veroffentlicht, um  m ehrfach laut gc- 
"ordene Zweifel an der H in langlichkeit der Versorgung 
zu beseitigen. W ir entnehm en der Zusamnienstcllung
iolgendes:

Auf Grund des U nfallversicherungsgcse(zes erhalt

je d e  kinderlosc W itw c der V erungluckten  20 pCt. des 
letzten Jahresverd ienstes des M annes. F iir jed es K ind 
un ter IG Ja h re n  erha lt dic W itw e dazu noch 15 pCt., 
im  ganzen aber n icht iiber 60 pCt. des Jahrcsvcrd ienstes. 
Zu dieser gcsctzlich festgcstellten R entc g iebt die 
B crgw erksgesellschaft Georg von Gicsches E rbcn  einen 
Z uschlag yon 50 pCt. Bei der E rm itte lung  des letzten 
JahresY crdicnstes w ird nach folgenden G rundsatzen vcr- 
fahren. Es w ird zuniichst der durchschnittliche T ages- 
verdienst des V erungliickten nach den w irklich ver- 
fahrencn Schichtcn erin ittelt. D ieser T agcsvcrdienst 
m it 300 (d er vollen Zalil der A rbeitstage im Ja h re )  
m u ltip liz ie rt, erg ieb t dann den JahresY crdienst. Bei 
denjenigen A rbeitern , w elche m ehr ais 300  Schichtcn 
im Ja h re  vcrfahren h ab e n , w ird der D urchschnitts- 
tagesverdienst m it 365 m ultip liziert. D a nun teils wegen 
der aus M angel an A bsatz oder infolge B etriebsstorungen 
ausfallenden Schichten, teils aus K rankheit oder Be- 
ąucm lichkeit der oberschlesische K ohlenarbeitcr im D urch- 
schnitt nur 2 7 0 — 275 Schichten im Ja h re  verfah rt, so 
ist der bei der R entengew ahrung zu grunde gelegte 
Jah resverd ienst der V erungliickten im D urchschnitt um 
nahezu 10 pCt. hiilier ais ih r w irklicher V erdienst. H ieraus 
gch t hervor, dafs, w ahrend uach der im  Anfange gc- 
gebencn E rlau te rung  die kinderlosc W itw e 20 pCt. vom 
Jahrcsverd ienste  ihres Yerungliickten M annes aus der 
U nfallkasse und  10 pCt. von der Gesellschaft erhalt, 
sie von dem w irklichcn Jahresverd ienst im ganzen  
33 pQt. bekom m t. Nacli der gleichen B crechnung er- 
h a lt cinc W itw e m it einem  K inde 573/4 pCt., eine m it
2 K indern  82  ’/ 2 pCt. und  eine W itw e m it 3 und 
m ehr K indern  erhalt annahernd den gesam ten Jah res- 
Yerdienst ihres M annes ais jah rliche  Rente. Im  grofsen 
und ganzen erhalten  in der bedeutenden M ehrzahl der 
F alle  die hinterbliebcnen A ngehbrigen m eh r, ais zu 
Lebzeiten ih rer M anner und  Viiter au f ihren U nterhalt 
entfallen ist.

D ie llo lie  der R ente beliiuft sich bei 20 von den
72 h interbliebcnen W itw en au f iiber 1000 J t .  jah rlich  
und b leib t nur bei aclit W itw en, welche saintlich keine 
K inder un te r 16 Jah ren  besitzen, un ter 400 J C . jahrlich . 
Die geriugere H ohe der letzteren Renten riihrt daher, dafe 
die Yerungliickten M anner bereits teilw eise arbeitsunfahig 
oder K nappschafts- bczw. UnYallinYaliden w aren , und 
dem gemafs zu r Zeit des Ungliicks nu r einen geringen 
L ohn Yerdienten. Insgesam t ist fiir die 72 V erungliickten, 
w elche verhc ira te t waren, ein Jah resvcrd ienst von 
69 140 J C . berechnet worden, w ahrend an R ente jahrlich  
im ganzen 53  936 J C . oder 78 pCt. gezahlt werden. 
Von diesen 78 pCt. triigt 52 pCt. die K nappschafts- 
B erufsgenossenschaft und 2 6 p C t dieB ergw erksgesellschaft 
G. v. G icsches E rben. D ie Feststellung der A scendenten- 
R enten  in solchen Fallen, wo der V erungliickte n ieht 
v erhe ira te t war, ist von der Berufsgenossenschaft noch 
nicht Yollstandig erfolgt.
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D ie eingegangcnen Spenden im B ctrage y o h  15 854 JŁ. 
sind zum grbfsten Teilc den H in terb liebenen  in Spar- 
kassenbiichcrn fiir etwaige spiitcre N otfallc iiberw iesen 
worden. B isher lag eine Not n ich t vor; denn alle A n- 
gehorigen bekam en M itte M arz die volle F ebruar- 
Lohnung der V erungliickten und aufserdem die gesetzlichen 
Sterbegelder von der K nappschafts-B erulsgenossenschaft 
bis zur H ohe von 8 0 — 90 J L ,  die sic nicht zur Be- 
erdigung verbraucht haben, da die G rube dic Ilcrrich tung  
und  die K osten des Begriibnisses voll ubernom m en hat. 
A llerdings mufsten mehrfach A nspriiche von solehen 
W itw en zuruckgewicscn werden, w elche sich je tz t schon 
besser stc.hcn, ais zu Lebzcitcn ihres Mannes, oder yon 
solehenA scendenten, die durch denT od  des Verungliickten 
m atcrielle V erluste n icht erlitten  haben.

D er vcrbleibende R est der G eldspcnden in Hblic 
von 5617 ,80  JC. ist yon dem Untcrstiitzungs - Comitć 
zur V crteilung an diejenigen Ascendenten bestim m t, bei 
denen es gegenwiirtig noch zweifelhaft ist, ob sic dic 
gesetzliche A seendentenrente nebst gewerkschaftlieher 
Zulage erhalten w erden oder nicht. E s sollen dann 
solche A scenden ten , denen die Y erungliickten eine 
m aterielle Beihiilfe gew ahrt haben, die aber dcnnoch 
yielleicht eine gesetzliche A seendentenrente nicht erhalten 
werden, un tcrstiitz t werden.

Technik.
D ie K arookohlen in  Siidafrika. Nacii L a p i c r r c  

bestehen die Karoogebilde aus grauen und weifsen Sand- 
steinen, Steinkohlen und schwarzen und graublauen Schiefcrn. 
An fossilen Resten ist bisher nur selir wenig bekannt ge- 
worden und diese zeigen keine Uebereinstiinraung mit denen 
aus den iibrigen siidafrikanischen Kohlengebieten. Einige 
Geologen glaubten sic der Trias oder den Perm einordnen 
zu konnen; aber diese Ansicht, die sich nur auf elf un- 
vollkommen bestimmte Resle stiitzen kann, bleibt immerhin 
zweifelhaft. Diese Gebilde liegen deutlieli horizontal im 
Gegensatz zu der Devonscliichtung. Die Kohle ist unrein 
und enthalt 20 bis 25 pCt. Asche. Die Grubenbesitzer 
yerfahren so, ais waren sic iiberzeugt, dafs ihre Gruben 
nur eben so lange lebensfiihig sind wic die Goldgruben; 
sic bauen unvollstandig ab und lassen Pfeiler stehen. Die 
bearbeiteten Kohlenflotzc sind machtig, besitzen sehr festes 
Hangende und der Abbau erfolgt ohne Holz. Die Kohlen 
liegen im Durchschnitt nur 50 m tief und man gewinnt 
sic mittelst rektangularer Schachte, dic durch Einstriche 
in vier Abteilungen geschieden sind; zwei dienen zur 
Forderung, eine zur Fahrung, und die vierte nimmt die 
Rohrentoureu fiir den Dampf und die komprimierte Luft 
und die elektrischen Kabel auf. Ueber Tage werden die 
Kohlen separiert; das Klarę kommt auf die Halde und nur 
Stiicke, Wlirfel und Niisse werden verwertet. Eine Schacht- 
anlagc umfafst ein 40 bis 50pferd . Fordcrmaschine, eine 
20 bis 30 pferd. fur die Aufbereitung, eine besondere 
Maschine fiir dic Dynamo und die zugehorigen lialbroliren- 
fórmigen Kessel. Diese Kohlengewinnung ist selir lohnend; 
die Tonne kostet nur 5 — 6 s., wahrend der Verkaufspreis
9 s. betriigt. Dic Grube Brackpan z. B. ist erst 6 Jahre

in Betrieb und arbeitet mit einem Kapitał von 10 Mili. Frcs.; 
sie fórdert jetzt tiiglicli 1200 t und hat im letzten Jahre
1 600 000  Frcs. Dividcnde gezahlł. (Echo des Mines.)

M agnetische B eobachtungen zu  B ochum . Die
westliche Abweichung der Magnetnadel vom ortlichen 
Meridian betrug:

1896

Monat Tag

um 8 Uhr 
Yorm.

S 1 ■*

um 1 Uhr 
nachm.

Tag

um £ 
TO

&

Uhr
rm.

um
nac
£

1 ULr 
hm.

J u n i 1. 13 2,8 13 12,9 17. 13 1,5 13 10,5
2. 13 1,2 13 10,0 18. 13 2,8 13 10,5
3. 13 M 13 11,9 19. 13 2,6 13 10,2
4. 13 4,4 13 9,1 20. 13 1,0 13 8,4
5. 13 3,9 13 10,4 21. 13 2,4 13 9,0
6. 13 2,4 13 9,9 22. 13 1,6 13 10,0
7. 13 2,4 13 9,4 23. 13 2,7 13 13,6
8. 13 1,9 13 10,4 24. 13 0,0 13 11,5
9. 13 3,5 13 12,2 25. 13 2,5 13 —

10. 13 5,4 13 12,9 26. 13 0,6 13 9,9
11. 12 59,9 13 11,6 27. 13 2,4 13 10,0
12. 13 0,9 13 10,5 28. 13 1,3 13 12,1
13. 13 2,0 13 10,4 29. 13 1,6 13 13,3
14. 13 0,1 13 12,0 30. 13 6,2 13 11,6
15. 13 1.1 13 8,1

116. 12 58,9 13 11,4
Mittel 13 2,05| 13 10,82

14,0
Mittel 13 ® 6,43 w =  liora 0. — rr—

10

E in  M odeli des Schiffshebew erks bei Henrichen- 
burg am D ortm und-E m skanal ist seit einigen Tagen 
auf der Berliner Gewerbeausstcllung im Hauptgebiiude in 
der III. Gruppc (Bau- und Ingenieurwesen) ausgcstellt. 
Das vom Mechaniker Gustav Voigt in Berlin im Auftrage 
der konigliclien Kanalkommission in Munster i. W. aus- 
gefiihrte Modeli zeigt alle Einzelheiten der grofsartigen 
Anlage in ineisterhaftcr Ausfilhrung und giebt von der 
Wirkungsweise des gewaltigen Werkes eine yortrefTlichc 
Anschauung. Auch die niichste Umgebung, Maschinen- 
und Kesselhaus, die anschliefser.den Kanalboschungen u. s. w 
sind getreu dargestellt. Eine Anzahl geometrisclier 
Zeichnungen und Photographieen —  letztere die Bauaus- 
fiiluungen der einzelnen Teile 111 ihren Entwicklungsstufen 
zeigend — dienen zur Erliiuterung, wahrend ein vom 
Landbauinspektor Grunert priichtig gczeichnetes grolses 
Aąuarell eine Gesamtansicht der ganzen Anlage bietet. 
Das Modeli ist in V3o der wirklichen Grofse ausgefuhrt 
und inifst gegen 6 Meler in der Lange und 3 Meter in 
der Brcite. Fiir die Besucher — auch fiir die Sachver- 
stśindigen unter ihnen — wiirde die hiiufigere Anbringung 
von Mafszahlen in den Zeichnungen und eine kurze 
Beschreibung des eigenartigen Werkes ohne Zweifel ebenso 
nutzlich wie willkommen sein.

(Centralbl. d. Bauverwaltung)
D eu tsch e B ergbau-U nternehm en  in  China. Aus 

Shanghai wird der japanischen Zeitung „Osaka- Asalu - 
Shinbon" gemeldet, dafs dortigen deutschen Firmen (darunler 
vermutlich auch A. Karber) von der chinesischen Regierung 
die Erlaubnis zur Ausbeutung eines Kohlen- und Eisenlągers 
in Antschi bei Anoy erteilt ist. Aufserdem hat ein Chinesc 
in der Niilie von Nanking ein grofses S te in k o h le n la g e r  

entdeekt und die Erlaubnis zum Betrieb bekommen. Bisher 
gewann China Steinkohlen nur auf der je tzt an Japan ^ cr 
gegangenen Insel Formosa, in Mittelchina bei Hunan un 
Hupei, und in Nordchina bei Kaiping.
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Yolkswirtsehaft und Statistik.
B r e n n m a t e r i a l i e n - Y o r b r a u c h  d o r  S t a d t  B e r l i n  f i i r  d e n  M o n a t  J u n i  1 8 9 6 .

S teinkohlen , K oks und  B riketts B raunkolilen u n d  B riketts

E n g - W est- Siich- Ober- N ieder-
zusam m en

Boh- P reufs. u . Sachsische
lische falischo sische schlesische schlesische m ischo B riketts K ohlen

zusam m en

in  T onnen

I. E m  p f a  n g.
a. E isenbahnen  . . .
b. W asserstrafsen . .

103 
60 485

4 917 
7 785

340 36 529 
57 762

17 421 59 310 
126 032

2  353 
2  487

51 529 760
704

54 642 
3191

Summę des Em pfanges 60-588 12 702 340 94 291 17 421 185 342 4 840 51529 1464 57 833
I I .  V e r s a n d .

a. E isenbahnen
b. W asserstrafsen . .

114
422 1

22
150

— 2 650 
640

30 2 8 1 6
5011

- — 310 — 310

Summę des Y ersandes 4  335 172 — 3 290 30 7 827 — 310 — 310
Bleiben im  J u n i 1896 

in B e r l i n ......................... 56 253 12 530 340 91 001 17 391 177 515 4 840' 51 219 1 464 57 523
Im Ju n i 1895 blieben 

in B e r l i n ......................... 26 184 6 742 630 71 234 14 571 119 361 4 309 37 211 932 42 452
Mithin (  Zunahm e, 

— A bnahm e) . . . +  30 069 +  5 788 -  290 +  19 767 +  2  820 -1- 58 154 +  531 +  14 008 +  532 +  15 071

I I I . E m p f a n g  d er n ich t im  W eichbilde von Berlin liegcnden R ingbahnstationen  (G runcw ald , lla lc n se e , L ich tenbcrg-F ricdrlchs- 
felde, Rixdorf, K um m elsburg-R angierbhf., Tem pelhof-Rangierbhf., T em pelhof-R ingbhf., W estend , W ilm ersdorf-F riedenau) abzuglich des 
Y ersandes:

139 3 212 50 7 916 7 374 18691 500 | 8 372 | 210 9 082
v i o r t e i j a n r  A p r u  — d u m 1 8 9 6 .

I . E m p f a n g .
a. E isenbahnen . . .
b. W asserstrafsi1!!

252 
160 071

18 971 
20 539

1 387 127 758 
158 590

47 569 195 937 
339 200

10490 
9 400

150 161 
367

2 278 
1329

162 129 
11 096

Summę des Em pfanges 160 323 39 510 1 387 286 348 47 569 535 137 19 890 150 528 3 607 174 025

I I . V  e r  s a n  d.
a. E isenbahnen . . .
b. W asserstrafsen . .

160 
9 597

178
557

— 9112
3133

114 9 564 
13 287 330

890
340

30 920
670

Summę des Y ersandes 9 757 735 — 12 245 114 22 851 330 1230 30 1 590
Bleiben im Y iertelj. Aprli 

bis Juni 1896 in Berlin 150 566 3 8775 138 7 274 103 47 455 512 286 19 560 149 298 3 577 172 435
Im  gleichen V ierteljahre 

1895 blieben in Berlin 74 378 22 075 1 670 234090 45 357 377 570 20 158 128 144 4 886 153 188
Mithin ( +  Z un ah m e, 

— Abnnhmel +  76 188 +  16 700 -  283 +  40 013 +  2  098 +  134 716 -  598 +  21 154 - 1 3 0 9 +  19 247

I I I . E m p f a n g  der n ich t im  W eichbilde v<m Berlin liegenden R ingbahnstationen  (G runew ald , H alensee, L ich tenberg -F ried richs- 
felde, R isdorf, R um m elsburg-R angierbhf., Tem pelhof-Rangierbhf., Tem pelhof-R ingbhf., W estend , W ilm orsdorf-Friedenau) abzuglich des 
Yersandes:

1 3 9 |  10 2 7 5 |  2 0 5 |  27732 | 20 074 | 58 425 | i  612 i 20 838 j 6 1 0 ]  23 060
H a l b j a h r  J a n u a r — J u n i  1 8 9 6 .

I. Em p fa n  g.
a. Eisenbahnen . . .
b. Wasserstrafsen . .

773 
174 800

47 517 
23 823

3 788 333 034 
171 823

104 676 489 788 
370 446

37 866 
12 249

372 163 
482

7 287 
1 883

417 316 
14 614

Summę des Empfanges 175 573 7 1 3 4 0 3 788 504 857 104 676 860 234 50115 372 645 9 1 7 0 431 930

II . Y e r  s a n  d.
*• Eisenbahnen . . 
t>- Wasserstrafsen

434 
11 187

424
557

— 18041 
3 653

231 19 130 
15 397

25
750

2 3 4 0
365

40 2 4 0 5  
1 115

Summę des Yersandes 11621 981 — 21 694 231 34 527 775 2 705 40 3 520
Bleiben im Halbjahr Jan. 
Ns Juni 1896 in Berlin 163 952 70 359 3 788 483 163 104 445 825 707 49 340 369 940 9 1 3 0 428410

1? ongieic!len Ha!bja 'ire 
1895 blieben in Berlin 75 371 41 874 5 770 419244 96 245 638 504 49 972 311 902 9 818 371 692

Mithin ( +  Zunahm e, 
Abnahme') +  88581 +  28 485 -  198 2 +  63919 +  8 2 0 0 +  187 203 -  632 +  58038 -  688 +  56 718

I II . E m p f a n g  der n ich t im  W eichbilde von Berlin liegenden R ingbahnstationen  [G runew ald , H alensee, L ich ten b erg -F rled rich s- 
TersandiXd° rf’ R um m elsburS-Rail6 ierbhf-> T e m p e lh o f - R a n g ie r b h f . ,  Tem pelhof-R ingbhf., W estend, W ilm ersdorf-F riedenau) abzuglich  des

159 | 20 515 | 315 i 55 894 | 33 178 | 110 061 | 5 290 | 4 3171  | 1 630 | 50 091
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P r o d u k t io n  d o r  d e u ts c h e n  H o e h o fe n w o rk o  im  
J u n i  1898. (Nach Mitt. d. Vereins deutscher Eisen- und 
Stahl-Industriellcr.)

G r u p p e  n - B e z i r k .
£ 1

Produktion 
im Juni 

1896.
w t

Puddel-
Ilolieisen

und

Spiegeleisen.

Nordwestdeutscho Gruppe (Westf., 
Rheinland, ohne Saarbezirk) . . 

Ostdeutsche Gruppe (Schlesien) . 
Mitteldeutsche Gruppe (Sachscn,

Thuringen).........................................
Norddeutsclie Gruppe (Prov. Sachs., 

Brandenburg, IIannover) . . . 
Siiddeutsche Gruppe (Bayern, 

■Wiirttembcrg, Lusemburg, Ilcssen, 
Nassau, Elsafs) . . . . . .

Siidwestdcutsclie Gruppe (Saar-

40
10

2

5

70 355 
27 004

428  

12 366

bezirk, Lotliringcn)......................... 6 28 546
Puddelroheisen Summa 63 138 699

im Mai 1896 66 148 241

Nordwestliche Gruppe . . . .  
Ostdeutsche G r u p p e ........................

6
1

36 117
3 269

Bessemer

Roheisen.

Mitteldeutsche Gruppe . . . .  
Norddeutsclie Gruppe . . . .
Siiddeutsche G ru p p e ........................

Bessemcr Roheisen Summa 
im Mai 1896

1
1
9
8

3 558 
1 420 

44 364 
44 259

Nordwestliche Gruppe . . . . 18 126 769

Thomas-

Roheison,

Ostdeutsche G r u p p e ........................
Norddeutsclie Gruppe . . . .
Siiddeutsche G ru p p e........................
Siidwestdeutsche Gruppe . . .

3
1
5
8

. 15 227 
13 313 
28 974 
79142

Thomas-Roheisen Summa 35 263 425
im Mai 1896 37 264 805

Nordwestliche Gruppe . . . . 12 27 335 
4 757

Gic&crei- 

Bohcisen 

u. Gufswaren

Mitteldeutsche Gruppe . . . .  
Norddeutsclie Gruppe . . . .
Siiddeutsche G ru pp e........................
Siidwestdeutsche Gruppe . . .

2
5
4

3 839 
23 727 

8 985
1. Schmelzung Giefserei-Roheisen Summa 28 68 643

im Mai 1896 30 81 091

Z u s a m m e n s t e l lu n g .
Puddclroheisen und S p ieg c le isen .............................
Bessemcr R oheisen ...................................
Thomas-Roheisen................................................................
G iefserei-R oheisen...................................

t
138 699 
44 364 

263425  
68 643

Produktion im Juni 1896 .............................................. 515131
rroauKuon im Mai l S b t j ..............................................
Produktion vom 1. Jan. bis 30. Juni 1896 . .

544 192 
3 095 805

G e s a m to is c n p ro d u k tio n  im  D e u tsc h e n  E e ich e . 
(Nach Mitt. d. Yereins Deutscher Eisen- u. Stahlindustrieller.)

1896

i a
£  .2 O)
0 -5

o .
i m M C ®O OJ "w
3 45 =tu v
S ■* ®

3 ® a  43s «Jg J=

■i. cV OJ l- uio -~
<2 52a> 't?

eCi
a
aaj

p* 2 s  2  ►
«  3

H 2 o
o  M 3

NJv—'
Ja n u a r . . . t 138 278 31345 254 324 73 534 497 4S1
F eb ru ar . . . 7) 130 811 35 276 251 921 63 242 481250
Marz . . . . n 152 675 46 013 271 385 64 677 534750
A pril . . . . }) 143 825 44259 257113 77 804 523001
Mai  . . . . )) 144 474 45 123 268 953 85 642 544192
Ju n i . . . . n 138 699 44 364 263 425 68 643 515131
I. H alb jahr 1896 n 848 762 246 370 1567 121 433 542 3095 805
I. H alb jahr 1895 n 782 822 232 505 1384 921 435116 2S35 364
I .  H albjahr 1894 790037 223 180 1250 031 405 823 2669 071
(Zum Yergleiclie mit yorstehender Statistik aus Nr. 30 wiederholt.)

U . K ra f t -  u n d  A rb e i ts m a s c h in e n - A u s s te l lu n g  
M iin c h e n  1898. Der Allgemeine Gewerbeverein Miinchen 
veranstaltet anlafslich seines 50 jilhrigen Jubiliiuins unter 
Mitwirkung di>s polytechnischen Vereines in Miinchen eine 
Ausstellung von Kraft- und Arbeitsmaschinen und zwar 
unter besonderer Berucksiclitigung des Kleingewerbes.

Das Ausstellungsunternehmen steht unter dem Protektorate 
Seiner Koniglichen Iloheit des Prinzregenten Luitpold von 
Bayern, erfreut sieli der Unterstiitzung der kgl. bayerischen 
Staatsregierung, der Stadtgemeinde Miinchen, und wird 
durch einen Garantiefonds sicher gestellt.

Die Ausstellung hat den gleichen Zweck, wie die im 
Jahre 18S8 ebenfalls in Miinchen abgehaltene erste Aus
stellung dieser Art, niimlich den Inhabern kleincrer und 
mittlerer Betriebe, den Gcwerbetreibenden iiberhaupt alles 
das vorzufiihren, was denselben auf dem Gebiete der Kraft- 
und Arbeitsmaschinen, unter Einschlufs der Werkzeuge 
dienlich sein kann, ihre Arbeit zu erleichtern und zu 
fijrdcrn, ihre Produkte zu verbilligen und zu verbessern. 
Sie zerfiillt in 5 Gruppen mit folgender Einteilung:

I. Kraftmaschinen, ais Gas-, Petroleum-, Benzin-, Heifs- 
luft-, Wasser-, Wind- und Elektromotoren bis zu 10 
Pferdestarken.

Yereine und Yersammlungen.

Von der Beschickung sollen ausgeschlossen sein, Kraft- 
inotoren iiber 10 P. S., sowie Arbeitsmaschinen fiir Grofs- 
betriebe, z. B. Dauipfhammer, schwere Drchbanke, Walz- 
werke u. s. w.

W ir verfehlen nicht, auf diese Ausstellung ganz besonders 
aus dem Grunde hinzuweisen, weil im Jahre 1898 der
VII. Allgemeine deutsche Bergmannstag in Munchen statt- 
linden wird.

J u l i  -  S itz u n g  d e r  D e u ts c h e n  g e o lo g isc h e n  Ge- 
s e l ls c h a f t .  Herr Professor J a e k e l  legte den Abdruck 
zweicr sehr eigentiimlich gestalteter Chimaeriden-Eier aus 
dcm unteren Braunen Ju ra  von Wiirttembcrg vor, welche 
wahrscheinlich zu den aus den gleichen Ablagerungen bc- 
schriebenen Ziihnen und Stacheln von Ischyodus gehoren, 
aber bemerkenswerterweise mit den Eiern des lcbenden 
Callorhynchus antaretieus vollkoinmen ubereinstimmen.

Derselbe sprach ferner uber die Stamraformen der 
Blastoideen und begriindete eingehend dereń phylogenetische 
Herleituug von Cystoblastus und damit von demjenigen 
Kreise der Cystoideen, welche in den Handbiichern gewohnlich 
ais „Cystsideen mit wenigen Porenrauten" b e z e i c h n e t  werden.

G -e n e ra lv e rsa m m lu n g e n . S t e i n  k o h l e n  - A k t i e n -  
G e s e l l s c h a f t ,  B o c k w a -  H o h ii d o r f - V e r e i n i g t • 
F e l d  b e i  L i c h t e n s t e i n .  18. August d. J ., vorm.
10 Uhr, im Hotel Zur griinen Tamie in Zwickau.

II. Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und Geriite.
III. Hiilfsinaschinen, ais Pumpen, Vcntilatoren, Pressen, 

AufzUge, Uhren, Maschinenteile, Sohutzvoriichtungen 
und -Apparate, sowie Hiilfsmaterialien.

IV . Fabrikationen uiid Werkzeuge im Betriebe.
V. Technische Fachlitteratur.



-  611 - Nr. 31.

Marktberichte.
E ssener Borse. Amtlicher Kursbericlit vom 27. Juli 

1896, aufgestellt von der Borsen-Kommission.
K o h l e n ,  Ko k s  u n d  B r i k e t t s .

Preisnotierungen im  Obcrbergamtsbezirke Dortmund. 
Sorte. Per Tonna loko Werk.

I. G a s -  u n d  F l a m m k o l i l e :
a) G asfiirderkohle.......................... 9 ,5 0 — 10,50 J L
b) Gasflammforderkolile . 8 ,0 0 — 9,00 »
c) Flammforderkohle . . . . 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 t e .......................... 1 1 ,0 0 - 1 2 ,0 0 »
f) Nufskohle gew. Korn 1 1

w j)  ̂i
11 ,50— 13,00 »

» » » ® 9 ,5 0 — 10,50 »
IV» » » *1 • 8 ,0 0 — 9,00 »

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

li) Gruskohle . . . . . . 4 , 50— 5,50 »
II. F e t t k o h l e :

a) F o rderkoh le ................................ 7 , 5 0 -  8 ,50 JL
b) Bestmelierte Kohle 8 ,5 0 — 9,50 »
c) Stuckkohle ................................ 1 2 ,0 0 - 1 3 ,0 0 »
d) Nufskohle, gew. Korn 1 1

11 ,0 0 — 12,00

» » » ^ 9 ,0 0 - 1 0 ,0 0 »
IV» » » 1T 8 , 0 0 -  9,00 »

e) K o k e k o h le ................................ 6 ,5 0 —  7,00
111. M a g e r e  K o h l e :

a) F i i r d e r k o h l e .......................... 7 ,0 0 — 8,00 »
b) „ aufgebesserteje nach

dem Stiickgehalt . 8 ,5 0 — 10,00 »
e) S ti ic k k o h lc ................................ 1 1 ,0 0 - 1 3 ,0 0 »
d) Nufskohle Korn I . . . 1 6 ,0 0 - 1 8 ,0 0 »

„  II . . . 1 8 ,0 0 - 2 0 ,0 0 ))
e) F o rd e rg ru s ................................ 6 ,0 0 — 6,50 »
f) Gruskohle unter 10 mm . 4 , 0 0 -  4,50 »

IV. Kokę:
a) H o ch o fen k o k e .......................... 12,00 »
b) G ie fse re ik o k e .......................... 1 3 ,5 0 -1 4 ,5 0 »
c) Brechkoke I und II . 1 4 ,0 0 -1 6 ,0 0 »

V. Br i ke t t s :
Briketts je  nach Qualitiit 9 ,0 0 — 12,00 V

Preise fest bei zunehmender Nachfrage. — Niichste
B5rsen-Versammlung (indet am Montag, den 31. Aug. 1896,
nachmittags 4 Uhr, im Berliner Ilof (Hotel llartmann) statt.

A Auslandischer E isenm arkt. Der b e l gis che 
Eisenmarkt bot in den letzten Woclien im wesentiichen 
noch dasselbe Bild wie in den Vormonaten, seitdem iiber- 
haupt dic Haussebewegung begónnen hatte, sich in 
bestimmteren Grenzen zu halten. Wiihrend des Monats 
Juni und Ju li Ucrrschte Festigkeit auf der ganzen Linie; 
die Auftrage sind aufserordentlieh zahlreieh, und die Werke 
miissen Bcstellungen fur proihpte Lieferung durchweg ab- 
lolmen oder konnen sie nur zu spezicllen Bedingungen 
annehmen, und unter diesen Umstiinden wiire cs nicht zu 
ver\vundern, wenn bald eine neue Haussebewegung inauguriert 
"iirde; thatsachlich beginnen die oberen Preisgrenzen all- 
mahlich die Minima zu werden, allerdings hat man die 
Notierungen bislang noch immer in vernunftigen Grenzen

gehalten und neue Preisaufschliige sind scit Anfang Juni 
nur fiir einige wenige Artikel zu vcrzeichnen, dic bisher 
weniger an der allgemeinen Auiwiirtsbcwegung teilgenommen 
liatten. Durchweg besteht je tz t ein recht befriedigendes 
Verhiiltnis zwisehen den Preisen der Rohstofie und des 
Fertigfabrikats. Die Erzeugung stellte sich im Juni und 
im ersten Halbjahr 1896 und 1895 also:

Juni 1. Jan. bis 1. Juli
1896 1895 1896 1895

Puddelrohetsen . . . 27 900 t 35 100 t 157 875 t 179 936 t
Giefsereiroheiseii . . 8 8 5 0 t  8  7 0 0 t 46 2 2 0 1 44 4 0 0 1
S tab leisen ......................  35 450 t 32 700 t 219 705 t 184 129 t

Total 72 200 t 76 500 t 423 800 t 408 465 t

Auf dem Fertigeisenmarkte herrscht gleichfalls der 
status quo, und die Aussichten fiir die Zukunft sind die 
denkbar giinstigsten. Recht zahlreieh waren die Auftrage 
von den englischcn Kolonieen und vom Orient. Die Preise 
sind fiir die Ausfuhr natiirlich samtlich niedriger; im 
iibrigen zeigt dic vergleichende Preisstatistik vom 1. Juni 
und 1. Ju li kaum irgend welche Aenderungen, wie auch 
fiir die letzten Woclien solche nicht zu verzeichncn sind; 
nur Bleche rnachcn eine Ausnahmc, hier haben sich die 
oberen Preisgrenzen versclioben, wenn auch die Produzenten 
oflizicll noch keine Iiaussc besclilossen haben; es ist dabei 
zu bedenken, dafs bei den thatsiichlichen Fabrikations- 
bedingungen diejenigen Werke, welche keine Hochofen 
besitzen, keinen Nutzen von der Haussebewegung des 
letzten Jahres gehabt haben, indem sich fiir sie die 
Gestehungskosten an Roheisen und Kohle um etwa 20 Frcs. 
gesteigert haben. Die Konstruktionswerkstatten waren in 
der letzten Zeit aufserordentlieh lebhaft beschiiftigt. W inkcl- 
eisen stieg von 140 auf 145 Frcs. frei belgische Bahnen. 
Stahlschienen fiir Ausfuhr blieben unver:indert auf 110 Frcs. 
Die Gesamtausfuhr der Fertigfabrikate belief sich in den 
ersten fiinf Monaten auf 222 000 t gegen 161 000 t im 
Vorjalire; darunter kommen auf Stalli 80 000 t gegen 
46 000 t, auf Walzeisenfabrikate 142 000 t gegen 115 000 t.

Auf dem f r a n z o s i s c l i e n  Eisenmarkte hat sich die 
Nachfrage in den letzten Woclien, wic man cs sonst um
diese Jahreszeit gewohnt ist, keineswegs verlangsamt, im
Gegenteil hat sich bisher der Bedarf stetig in einem Malse 
gesteigert, dafs cs der Produktion noch nicht gelungen ist, 
mit dem Bedarf Schritt zu halten, und es sind alle
Bedingungen vorhanden, um dic steigende Tendenz, die
schon seit Monaten die Marktlage kennzeichnet, weiterhin 
anhalten zu lassen; in den letzten Woclien waren ver- 
schicdentlich Preisaufsclilage zu berichten, aber es sclieint 
hier noch immer nicht das letzte Wort gesprochen zu sein. 
lin Departement Nord suchen die Werke mit aller Energie 
die Erzeugung zu steigern, ohne dafs es moglich ist, den 
Auftriigen irgendwie piinktlieh zu entsprechen, und eine 
neue Preiserhohung kann unmoglich ausbleiben, sodafs fiir 
Handelseisen demniichst 16 Frcs. ais Grundpreiszu verzeichnen 
sein diirfte. Dic verschiedenen Comptoirs haben auf ihren 
letzten Versammlungen die Notierungen meist unverandert 
gelassen. lin Haute-Marne sind die Werke fiir den Ju li 
gleichfalls ungewohnlich flott beschiiftigt, und man ist auf 
mindestens zwei Monate mit Auftriigen versehen. Ein 
Hemmnis fiir die Produktion war die grofse Trockenheit 
der letzten Woclien. Handelseisen ist zu 150 Frcs. aufser- 
ordentlicli fest, und fur kleine Posten geht man schon 
liolier. Die Drahtziehereien haben seiten in diesen 
Sommermonaten eine so gliinzende Gesehiiftslage gehabt.
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E in e  V ersam m lung  der P ro d u zen ten  h a t k iirz lio h  einen 
P re isau fsch lag  von 1,50 F rcs. p e r  100 kg. beschlossen . 
Auch K etten  s in d  n eu erd in g s gestiegen . Die H an d e ls - 
bew egung  a u f  dem  franzosischen  E isen m ark te  w a r  in  den 
ersten  fiinf M onaten 1896 u n d  1895 fo lgende:

Einfnhr Ausfulir
189G 1895 189G 1895

t  t  t  t
R oh eisen .............................  9 232 18174  97 344 49 810
F e r t ig e is e n .......................  10 786 8  219 14 838 11 064
S t a l i l ................................... 2387  19 0 4  15 990 9 236
T o t a l .............................   22  405 28 297 128 172 70 116
E ise n e r z .............................  755 938 7031 4 2  95 356 67 562

In  A m e r i k a  s in d  d ie  M ark tverh iiltn isse  nocli im m er 
rech t unbefried ig en d e , u n d  es is t noch k e in e  A ussich t a u f  
e ine  B esserung. A us N ew -Y o rk  w ird  e ine  au fsero rden tlich  
gedrilck te  I la ltu n g  des M arktes b e rich te t, d ie  sich  durch  
A rb e ite rsch w ierig k eiten  noch  verschiirft. In R oheisen sind  
d ie  A uftriige seh r sp iirlich ; no rd lich es G iefsereiroheisen 
N r. 2 notic rte  zu le tz t 11,75 D oli., siid liches graues P u d d e l-  
roheisen  10,50 D oli. In  F ertig e isen  und  S tahl is t d ie  
N achfragc in  le tz te r  Z e it w e ite r zu riick g eg an g cn , v ie le  
W erk e  liegen  still. S tah lsch ienen  n o tic ren  28 bis 29 D oli., 
im  Ubrigen is t B alinm ateria l se h r flau.

Franzosiseher K ohlenm arkt. In  der L age des 
franzosischen K o h lenm ark tes ist se it unserem  letzten B ericlite 
k e in e  w esen tliche  V eriinderung  e ingetre ten . Im  Nord und 
P a s-d e -C a la is  sin d  siim tliche Z echen , d a n k  d e r regelmiifsigen 
B estellungen  scitens d e r In d u strie llen , gu t beschiiftigt. H aus- 
b ran d k o h len  sind  d e r Ja h re s fr is t  en tspreehend  gefragt und 
nehm en  d ie  L ager von T ag  zu  T ag  zu.

Die gehcg ten  E rw artu n g en , dafs d ie  belgische S taats- 
v e rgebung  von giinstigem  Einflusse au f d ie  Preise sein 
w iirde , w aren  v c rg eb lich e , denn bis je tz t  sind  die P re ise  
un v eriindert geb lieb en . M an n o tie rt fiir
Stlickkohlen iiber 120 mm . . 1 8 ,5 0 --21 ,00 Frcs.

■ )} von 8 0 — 120 mm . 1 7 ,0 0 --2 0 ,0 0 ))
)) » 5 0 - 80 m m  . . 1 5 ,0 0 - -18 ,00 V

G esiebte K ohlen  . 1 1 ,5 0 --1 4 ,5 0 » 11
1 5 ,0 0 --1 8 ,0 0 ))

T etes de m oineaux  . 15 ,0 0 --1 8 ,0 0 ))
F B rderkohlen  25 pCt. 1 1 ,0 0 --1 2 ,0 0 ))

35 „ • • « . 1 3 ,0 0 --14 ,00
» 45 „ . 13,50 »

F ein k o h le  1 cm . 7 5 0 - -  9,00 ))
2  „  . . • . 9,50 n

» 4  „ . . 8,50 -1 0 ,5 0 »
Koks findet guten  A bsatz und d ie  schon hoch stehenden 

P re ise  zeigen ste igende T endenz.
Im Centre-Bezirk ist die Marktlage sehr still und ist 

die Forderung zur Zeit im Yerhiiltnis zur Nachfragc eine 
zu hohe. Manche Zechen feiern deshalb bereits 2 Tage 
in der Woche. Man notiert fiir Briketts 19 Frcs., fiir 
gesiebte Kohlen 12,25 bis 12,50 Frcs., Niisse 13,50 bis 
14 Frcs.

Die Preise des Koks und der Briketts sind sehr fest 
und der Verkauf zufriedenstellend.

Die Wasserfrachten pro Tonne von Saint-Ghislain, Anzin 
und Lenz nach unten angegebenen Bestimmungsorten stellen 
sich zur Zeit folgendermafsen:
L S a i n t - G h i s l a i n :  Paris 5 ,25 Frcs., Rouen 5,25,

E ib e u f  5,15, D ouai 1,65, C am brai 1,40, Ham  2 ,60 , 
P ćro n n e  2,95, Sain t-Q u en tin  2,20 , C hauny  2,70 , Compifcgne 
3,25 , Soissons 3,90, S a in t-O m e r  3,00, D u n k e rąu e  3,00, 
C o u rtra i 1,70, Y pres 4,00 , B ruges 2,40 , A nvers 2 ,00 , 
G and  2,00.

A n z i n  : P a r i s 4,55 F rc s . ,R o u e n 4,55, E ib e u f4,45, A m iens
2.75 , A rras 1,50, D ouai 1,20, C am brai 1,00, H am  1,95, 
P ć ro n n e  2,25, S a in t-Q u e n tin  1,65, C h au n y  2,20 , Com - 
p ibgne  2,45 , Roims 2,90, Soissons 2,75, L ille  1,40, 
B ćthune 1,40, S a in t-O m e r  1,65, D u n k erąu e  1,65, C alais
1.75, E p e rn a y  3,60, S a in t-D iz ie r  4,00 , N an cy  5 ,00  Frcs. 

L e n s  (P a s  de C a la is ): P a r is  5,25 F rc s ., R ouen  5,25,
E ib e u f 5,15, A m iens 3,50 , A rras 1,75, D ouai 1,10 , C am brai
1,80, S a in t -  Q uentin  2 ,5 0 , C hauny  3,20 , R eim s 4,00, 
Soissons 4 ,0 0 , L ille  0,90, B ćthune 0 ,85 , S a in t-O m e r 1,00, 
D u n k e rąu e  1,10, C alais 1,10, G and 1,60, B ru x e lles  2,80.

Sulmiissionen.
1 0 . A u g u s t  d .  J .  G e s e l l s c h a f t  V o o r d e e l  v o o r  

S a m e n w e r k i n g  i n  D e l f t .  2500  lii K ohlen .
1 5 . A u g u s t  d .  J .  P o  I d e r  y e r w a l t u n g  „  D e  D i e z e "  

i n  Z w o l l e .  60 000  k g  d eu tsch e  K oh len .
1 8 . A u g u s t  d .  J . ,  vorm. 11 Uhr. K g l. E i s e n b a h n -  

D i r e k t i o n  Br es l au .  OeffentlicheAusschreibung auf Lieferung 
von 1. 2949 St. Herzstiicken, 2. 144 St. Herzstiickspitzen, 
3. 343  t W eichcnplalten, 4. 610  St. Herzstuckplatten,
5. 297 t Radlcnker, 6. 125 t Schienen - Unterlagsplatten, 
7 . 22tSchienenlaschcn, 8. 14tHerzstiicklasclien, 9 .1 1  488St. 
Zungendrehstiihle, 10. 1810 t Zungenkloben, 11. 450 St. 
Stiitzknaggen, 12. 400  St. Spurstangen, 13. 450  St. V er- 
bindungsstangen, 14. 300  St. Weichenbocke, 15. 300 St. 
Gewichte zu  Weichenhebeln, 16. 396 St. L atern en ro h re , 
17. 113 t Unterlagsplatten zu Weichen, 18. 44  t Klem in- 
platten und Schrauben - Unterlagspliittchen, 19. 191 St. 
gufseiserne Unterlagsplatten, 20 . 25 t gufseiserne F u tter-
stiicke, 21. 13 t Schrauben mit Muttern, 22. 41 t K lein- 
eisenzeug zu Schienen, bestehend aus: L aschenbolzen,
Hakennagel, Schwellenschrauben und Hakenschrauben und 
23. 6048  St. federnden Unterlagsringen. Angebote sind 
mit entsprechender Aufschrift versehen spatestens bis zum 
V erd in g u n g sterm in c , Dienstag den 18. A ug. 1896, vorm.
11 Uhr, versiegelt und postfrei an die obengen. Direktion, 
Gartenstrafse 106, cinzureichen. D ie Lieferungsbedingungen 
liegen im Zitniner 85 des V erw altu n g sg eb iiu d es zur E iusicht 
aus, konnen auch gegen Einsendung von je  1 JL.  fiir die 
Materialien unter 1 bis 8 und 9 bis 22 , sowie von 50 Pfg. 
fiir die Materialien unter 23, postpflichtig entnommen werden. 
Es wird ersucht anzugeben, fiir welche der vorbezeichnete» 
Materialien Bedingungen und Zeichnungen rerlangt werden. 
D ie EroITniing der Angebote findet im  eheinaligen Sitzungs- 
saale im Empfangsgebiiude des C en tra lb ah n h o fes slatt. Brief- 
marken werden nicht angenommen.

P e r s o n a 1 i e a.
G ę s t o  r b e n :  F re ita g  N ach m ittag  sta rb  in Dortmund

n ach  k u rz e r  K ra n k lie it d e r  B erg w erk sd irek to r L i n d e n b e r g  
d e r  G e lsen k irch en e r B ergw erks -  A ktiengesellschaft. Auf 
se in en  L eb ensgang  wrerd en  w ir au sfilh rlich  in de r niichsten 
N um m er zu riiekkom m en .
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