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Ilerision der Arbeiter-Yersicherung.
Zu der vorbezeichneten F rage hat der Reichs- und 

S taatsanzeiger am 2. v. M. den „E n tw urf eines Gesetzes 
betrefTend die Abiinderung von A rbeiter-V ersieherungs- 
gesetzen" unter Beigabe ausfiihrlicher M otire bekannt- 
gegeben. In  den Motiven werden yier Ilauptfragen 
behandelt:

1) die einer Zusam m enlegung der versćhiedcnen Teile 
der A rbeiter-Y ersicherung;

2) die der B cibehaltung des M arkensystem s;
3) die Y erteilung der R cntenlast;
4) dic sonstigen A banderungen.

Z u  A b s c h n i t t  1 d e r  M o t i v e .
Grundsatzliche A cnderungen sind nur in dem Ab

schnitt zu 3 ) Yorgeschlagcn; der viclfach scliriftlich und 
miindlich eriirterte engere Zusam menschlufs der drei 
Zweigc der V ersicherung wird ausfiihrlich behandelt, 
schliefslich aber in dcm Sinne des Staatsanzciger- 
Berichtes tiber die vorigjahrigc N ovcm ber-K onfercnz 
(cf. G luckauf Nr. 73 Ja h rg . 1895) wegen der erheblichen 
M einungsverschiedcnheiten iiber den einzuschlagcnden 
W eg ais noch nicht spruchreif bezeichnct. Ausfiihrlich 
wird sowohl die Y erbindung der Invalid itats- und 
AltersYcrsicherung m it der K ranken-Fiirsorge, wie mit 
der Unfall -  Y erslcherung in ihrem Fiir und W ider 
eriirtert.

Beiden D arlegungcn i s t  der Ilinw eis gemeinsam, 
dafs der K reis der V ersicherten ein ganz verschieden 
begrenzter sei: auch die K rankenkasscn-N ovelle vom
10. April 1892 hat einen Zw ang zur K r a n k e n v c r s i c h e r u n g  

der land- und forstwirtschaftlichen A rbeiter nicht cin- 
gefiihrt, es vielm chr der landesgesetzlichen oder statu- 
tarischen Yorschrift iiberlassen, diesen Zw eig der Fiirsorge 
nach Mafsgabe des §. 133 1. c. au f die gcdachten 
H andarbeiter-K ategorieen zu erstrecken.

Trotz der mannigfachen Bedenken gegen diese Aus- 
nahm e scheint sie fortbestehen zu sollen. Neben den 
Erwiigungen, welche bei den V erhandlungen der K rankcn- 
kassen-N ovcllc herrorgetreten  sind, erblicken die Motivc 
in der ungiinstigen Lage der Land- und Forstw irtschaft 
einen stichhaltigcn Grund fiir die A ufrechterhaltung dieser 
Sonderstellung.

Dic U ngleichheit in den Kreisen der V ersichorten 
bei der Unfall- gegeniiber Invaliditats-V ersicherung be- 
ruh t in dem Fehlen des Gros der Ilandw erker im Rahm en 
der U nfall-V ersichcrung, soweit nicht die dauernde Y er
w endung von maschinellcn Triebw erken oder die be- 
sondere U nfallgefahr einzelner Ilandw erke ihre E in- 
bezichung vcranlafst hat. Auch im Falle der A usdehnung 
der U nfall-Y ersicherung au f das gesamte Ilandw erk  wird 
billig in F rage kommen, ob die fiir die Grofsbetriebe in 
lO jahrigem  W irken  ausgczeichnet bew ahrte b e r u f l i c h e  
Organisation fiir das Ilandw erk mit seinen sehr ver- 
einzelten Angehorigen ebenso geeignet ist: vielm ehr wird 
dic V erw altung un ter dieser Z ersplitterung eine iiberaus 
schwerkostige werden, dic zu einem Zuriickgreifen auf 
die T erritorial-O rganisation notigt. ]Man ist in dieser 
Beziehung keineswegs auf V erm utungen hingewiesen, 
da eine A nzahl der schon bestehenden Berufsgenossen- 
schaften m it einer geringeren Zahl von zerstreut an- 
siissigen V ersichcrten in ihren w irtschaftlichen E rgeb- 
nissen, insonderheit — in der H ohe der Y erw altungskosten 
zum G esam taufbringen — sehr deutlich die M angel der 
fiir sie n icht geeigneten, w eit verzweigten Organisation 
erkennen lafst. G enaueres iiber diese F rage ergeben 
die Rechnungsergebnisse der Bertifsgenossenschaften nach 
den am tlichcn M itteilungen des Reichs-V ersicherungsam tes.

Aufser diesen gem einsam en, in den verschiedenen 
A bgrenzungen der Y ersicherungspflichtgegebenen Griinden
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gegen cinc Vcrcinigung crblickcn dic Motive in der 
Dcccntralisation der Krankerifursor|.e durch Schaffung 
kleiner, ortlich abgegrenzter, den Yersichertcn nahe ge- 
riicktcr Kasscn eine wesentliche Ursache der guten Er- 
folgc der K r a n k o n v c r s ic h c r u n g .

Wiihrend ihre Leistungen sieli ais hiiufig cintretendc, 
aber nicmals dauernde, von geringem Kapitalwert dar- 
stcllen, deren richtige Abmessung im Einzclfall am 
sichersten durch personlieh genau bekanntc Organe 
iibcrwacht w ird , Ycrlangt dic Invalidenfiirsorgc ais 
Gewahr ihrer Wirksamkeit don Aufbau auf breiterer 
Grundlage. Einer Uebertragung der Krankonfiirsorge 
auf die Versicherung3ahstaltcn Widerspricht das oben 
beregte, durcli dic Praxis bewahrte Prinzip thunlichstcr 
Lokalisiornng. Dafs auf diesem Gebiot bei grofsen 
Organisationen Milsstande bestehen, welche nur auf 
Grund besonderor Organisation in der Krankeniiber- 
waclnmg •sich erfolgreich bekiinipfen lassen. ist allen 
mit diesen Fragen praktisch befafsten Personen durch- 
aus bekannt. Dic Umkehrung des Gcdankens aber — 
die Uebernahme der Tnvaliditats-Versicherung auf dio 
zusammengelafsten Krankenkasscn eines griifeeren Bc- 
zirkes — verbictet sich aus der nicht geniigetiden 
Stahilitiit des Verśicherungsbcstandbs boi den einzelnen 
Krankenkasscn, welche eine erhohte Gefahr fiir die 
TTaftung der weiteren Kommunalverbandc aus §. 44 des 
Gesetzes vom 22. Juni 1889 mit sich bringen wiirde. 
Dor cngerc Zusammensehluls in dieser Richtnng wird 
deshalb der llauptsaehe nach durch die Abaudcrung 
der 12 und 112 ff. gosueht.

Dem schon oben beriihrten Beweggiunfde gegen eine An- 
gliederung der Tmaliditats- an die Un fall-Versielierung  
gcsellt sieli ais gewichtiges Bedenken die Notwendigkeit 
einer volligon Neuorganisation beim Beschreiten dieses 
W eges zu. W ie schon oben arigedentet. birgt dic 
berulsgenossenschaftliehe Organisation fiir die Invaliditats- 
Versicherung aufserordentliche Schwierigkeiten in der 
Gefahr einer woitgehenden Zersplittcrung und zugleich 
einer stark vermehrten Unsieherheit iiber die Źustandi"-O
keit der einzelnen Anstalten. Der Auflosung der Be- 
rufsgenossenschaftcn mufs dic Sicherstellung der ihnen 
obliegenden, im Umlageverfahrcn aufzubringenden Renten- 
anspriiehe vorangehen; ihre Uebernahme auf dic ais 
Garanten haftbaren weiteren Kommunalverb;inde mufs ais 
ausgeschlossen gelten; ihre Uebertragung auf die Ver- 
sichorungsanstalten wiirde seitens der Arbeitnehmer ais 
ein Versuch aufgefafst werden, die aus der Unfall- 
vcrsieherung entsLimincnden Lasten von den gegenwanig  
dafiłr allein verpflichteten Unternehmcrn abzuwiilzen und 
damit der Agitation willkommenen Stott bieten. Nach 
den bMierigon Ergebnissen der Unfall-Yersicherung mufc 
aber, wie die Motive angoben, auf Grund mathematischcr 
Untersuchungen fur die industriellc Unfall-Yersicherung 
bis zum Eintritt des Beharrungszustandes fiir Ent-

schiidigungcn eine Steigerung zum 3,6fachen desB etrages  
fiir 1894, bei der landwirtschaftlichen sogar mit einer 
5fachen gcrcchnet werden. Es liegt auf der-lland, dafs 
damit die Verschmelzung, in dic event. auch die bereits 
territorial organisierte landwirtschaftliche U nfall-V cr-  
sicherung einzubeziehen wiire, sich von selbst ais un- 
moglich herausstcllt, ohne dafe es noch des Hinzutretcns 
anderer praktischer Schwierigkeiten, w ie z. B. der Er- 
schwernis in der Aufrechterhaltung der hervorragend 
bcwahrten Gefahrenklassen der U nfall-Y ersicherung, 
bediirfte.

Der Entwurf begniigt sich deshalb damit, eine An- 
naherung zwischen diesen beiden Vcrsicherungszweigen 
anzubalincn, indem er der Landes-Ccntralbehorde an- 
hcimgiebt, die Zustiindigkeit der Schiedsgerichte fiir 
Anspriiche aus der Tnvaliditats-Vcrsicherung auf solehe 
aus dcm land- und forstwirtschaftlichcn Betriebc und 
aus Regicbauten zu erstrecken.

Neben den vorgenannten, mit dem System der 
Beitragserhebung rcchnendon A c n d e r u n g S T o r s c h l a g e n  sind 
a u c l i  Moinungen dahin laut geworden, die gesamten 
Mittel fiir die Invalidit;its-Versicherung durch eine Steucr 
ais Zuschlag zur Einkommcnsteuer aufzubringen. Die 
Motive begniigen sich nicht, diese W iinschc angesichts 
der Verschicdenheit der Steucrcrhebung in den Bundes- 
staaten ais a limine praktisch nndurchfiihrbar zuriick- 
zuwciscn. Zur theoretischen W idcrlegung weisen sic 
auf die Ziele der Kaiserlichen Botschaft vom 17. Nov. 
1881 hin, welche erhohte Fiirsorge fiir die Lolinarbciter 
anstrebte, dic dafiir crfordcrjięhcn Mittel aber naturgemafś 
in der llauptsaehe aus dem Arbeitsertrage gewonnen 
wissen wollte. Ein Abweiclien von dieser Richtschnur 
durch Gcwahrung von Unterstiitzungen auf steucrlicher 
Grundlage nimmt den Renten den Charakter des Rechts- 
anspruches, der zum Teil in eigenen Leistungen beruht,

: schafft vielmchr eine Beihiilfe, welche denen dor Armen- 
ptlege nahe yorwandt ist.

D ie Novelle will sieli, wie oben ausgefiihrt wurde, 
darauf beschriinkcn, einen engeren Anschlufs zwischen 
der Invaliditats- und K ranken- Versicherung im 
wescntlichen durch Aenderung der Yorschriften in den 
§§. 12 und 112 IT. herbcizufiihren. In engem Zu- 
sammenhang mit diesen Yorschliigen steht die im 
Absehnitt 2 )  der Motive behandelte Frage der Bei- 
bchaltung des Markensystems, die gleicli hier an- 
geschlossen sein mag.

Zu A b s e h n i t t  l u n d  2 d er  M o t ir e .
In §. 12 werden die Vorschriften iiber die Ueber

nahme des Heilverfahrens erweitert, in §. 112  und ff. die- 
Beitragserhebung erheblich umgestaltet, einmal durch dic 
Yorgesehenc Errichtung von Hebestellen, welche zugleich 
mit Einziehung der Krankenkasscn -B eitragc beaultragt
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werden konnen, und ferner durch dic Erm achtigung 
der K rankenkassen und sonstigen llebeste llen : dic
B eitragsleistung ohne Y erw endung von M arken durcli 
E in tragungen  in die Q uittungskartcn zu attestieren. 
D ie §§. 99 und 107 cnthalten w eiter Vorscliriftcn iiber 
die Y erw endung der M arken. Im  folgenden sind die 
Vorschriften des G esetzes neben 
vellc w iedergegeben.

der Fassung  der No-

Fassung des Gesetzes voni 
22. Ju n i 1889.

§. 12. D ie V ersichcrungs- 
anstalt ist belugt, fiir einen 
erkrankten, der reichsge- 
sctzliehen K rankenfiirsorge 
nicht unterliegenden Vór- 
sicherten das H eilverfahren 
in dcm im §. 6 A bsatz 1 
Z i ller 1 des K rankcnvcr- 
sicherungsgcsetzes bezcich- 
neten Umfange zu iiber- 
nelimen, sofern ais Folgę 
der K rankheit E rw erbsun- 
faliigkeit zu besorgen ist, 
welche einen A nsprucli au f 
reichsgesetzlichc Invaliden- 
rente begriindet.

Absatz 2 :
Die V ersicherungsanstalt 

ist ferner befugt, zu  ver- 
langcn, dafs die K ianken- 
kasse, w elcher der V cr- 
siclierte angehort oder zu 
letzt angehort hat, die F iir- 
sorge fiir densclben in dem - 
jenigen Umfange iiber- 
nimmt, welchen die Y er- 
sicherungsanstalt fi ir  gc- 
hoten erach fet. D ie K osten 
dieser von ihrbeanspruchten  
Fiirsorge hat die Y ersiclie- 
rungsanstalt zu ersetzen. 
Ais Ersatz dieser Kosten 
ist die Halfte des nach 
dcm K rankenvcrsichcrungs- 
gesetze zu gew ahrenden 
Mindestbetrages des I tra n -  
kengeldes zu leisten, sofern

Folgę der
w crbsunlah igkcit

Fassung  der Novelle.

§ .1 2 .  Is t ein Yersicherter 
dergestalt erkrankt, dafs ais 

K rankheit E r- 
zu be

sorgen ist, w elche einen 
A nsprucli au f rcichsgesetz- 
lichc Inyalidenrcnte begriin
det, so ist dic V ersichcrungs- 
anstalt befugt, zur Abwen- 
dung dieses Nachtcils cin 
IIeilvcrfahren in dcm ihr 
geeignet erscheinenden Um- 
fange eintreten zu  lassen.

M aeht die Yersicherungs- 
anstalt von dieser Befugnis 
Gebraucli, so gehen bei 
Ver$icherten, welelie der 
reichsgcsetzlichen Krankcn- 
fursorge unterliegen, vom 
Beginn dieses lleilvcrfahrcns 
an bis zu dessen Beendigung 
dic Ansjoruclieund Yerpflich- 
tungen aus der Krankenver- 
sicherung a u f die Yersiche
rungsanstalt iiber.

D ic V crsicłicrungsanstalt, 
welche ein Ileiherfahrcn ein- 
Ireten liifst, ist befugt, die 
F iirsorge fiir den Erkrankten 
der K rankcnkasse, welcher 
er angehort oder zuletzt an
gehort hat, in demjenigcn 
Um fang zu iiberlragen, 
welchen die Yersichcrungs- 
anstalt fiir geboten eracbtet. 
D ie K osten dieser von ihr 
beanspruchten  Fiirsorge hat 
die V ersicherungsanstalt zu 
crselzen. Ais Ersatz dieser 
K osten ist die Halfte des 
nach dem Krankcnver- 
sicherungsgesctz zu gfi- 
w ahrenden M indcstbetragcs 
desK rankengcldes z u  leisten, 
sofern niclit hijhere Auf-

Fassung des Gesetzes vom 
22, Juli 1889. 

nicht hohere Aufwendungen 
nachgewiesen werden.

A bsatz 4:
W ird  infolge der K rank 

heit der Y ersicherte  cr- 
w erbsunfahig, so yerliert 
cr, lalls er sich den im 
A bsatz 1 und 2 bezeiclincten 
M afsnahmen entzogen hat, 
den Ansprucli au f Invalidcn- 
rente, sofern anzunehm en 
ist, dafs die E rw erbsun- 
fiihigkeit durcli dieses Yer- 
lialtcn Yeranlafst ist.

Fassung der Novelle.

wendungen nachgewiesen 
werden.

Bei Ucbernahme des Ileil- 
verfahrens Erkranldcrist der 
VersichcrungsanstaU deren 
Untcrbringuńg im Kranken- 
hausc unter den im  §. 7 
des Krankcnversichcrimgsge- 
setzes vorgesehcnen Yoraus- 
setzungen, sowie dann ge
stattet, wenn der Erkranktc  
sich bereits friiheren, zum 
Zweck des JIeilverfahrenS 
von der Yersicherungsanstalt 
getroffenen Mafsregeln ent
zogen hat.

Die vorstehend aufge- 
fulirten Befugnisse stehen der 
Yersicherungsanstalt auch 
gegen den Empfungcr einer 
Invalidenrcnte zu , wenn 
Grund zu der Annalnne 
vorlicgt, dafs er bei Durch- 
fuhrung des Heilverfahrens 
die Erwerbsfiihigkeit wieder 
erlangen wird.

Bei UntCrbringung des 
Bentenempfungers im Kran- 
kenhause wird jedoch eine 
Untcrstiitzung fiir seine An- 
gehórigen gemdfs §. 7 Abs. 2  
des Krankcnversicherungs- 
gesetzes nicht gezahlt.

W ird  der V crsiehcrte 
infolge der K rankheit er- 
w erbsunfahig, so yerliert er, 
falls er sich den vorstehcnd 
bezeichnetcn Mafsnahmen 
entzogen hat, den Ansprucli 
au f Invalidenrentc, sofern 
anzunehm en ist, dafs die 
E rw erbsunfahigkeit durch 
dieses V erhaltcn veranlafet 
ist. Hat sich ein Empfdnger 
von hwalidenrente solchen 
Mafsnahmen der Yersiche- 
rungsm stalt entzogen, so 
kann er der Bente fiir ver- 
lustig erklart werden, so
fern anzunehmen ist, dafs 
die Wiedererlangung der 
Erwerbsfiihigkeit durch sein
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Fassung des Gesetzes vom
22. J u n i  1S89.

A bsatz 3: 
Streitigkeiten zwischen 

den V ersicherungsanstalteii 
und den betciligtenK ranken- 
kassen werden, sofern es 
sieli um die Gcltend mach ung 
dieser Befugnissc handelt, 
von der A ufsichtsbehorde 
der beteiligten K ranken- 
kassen endgiiltig, sofern es 
sich um Ersatzanspriiche 
handelt, im Y erw altungs- 
streitverfahrcn, oder, wo cin 
solches n icht besteht, durch 
die ordentlichen Gcrichte 
entschicdon.

§. 112. Durcli die Landes- 
Centralbehorde, oderm it Gc- 
nehm ignńg derselben durch 
das S tatu t einer Versiche- 
rungsanstalt, oder m it Gc- 
nehm igung der hoheren 
V crw altungsbehordc durch 
statutarische Bestim m ung 
eines w eiteren Kommunal- 
Yerbaudes oder ciricr Gc- 
męinde kann abwcicliend 
von den Yorschriften des 
§. 109 Absatz 1 angeordnet 
werden:

1. dafs die Beitriige fiir 
diejenigen Versicherten, 
welche einer K rankenkasse 
(§. 135) angehoren, durch 
deren Organe fiir Rcchnung 
derVersicherungsanstaltvon

Fassung der Novet!e. 

Yerhalten vereiłelt worden 
ist (§§. 33, 85).

Streitigkeiten, welche 
aus diesen Bestimmungen 
zwischen den Versicherungs- 
anstalten und den Ver- 
sicherUn entstelien, werden 
von der Aafsichtsbeh dr dc 
der Yersicherungsanstalten 
enłschieden. Streitigkeitcn, 
welche ans diesen Bestim
mungen zwischen den Ver- 
sicherungsanstalten und den 
beteiligten K rankenkassen 
entstelien, werden, sofern es 
sich um dic Geltendmachung 
der im Absatz 1 und 2  be- 
zeichneten Befugnisse I>-'.n- 
delt, von der Aufsiclitc 
behorde der beteiligten 
Krankenkassen endgiiltig, 
sofern es sich um Ersatz
anspriiche handelt, im Vcr- 
waltungsstreit - Verfahren, 
odcr wo cin solches nicht 
besteht, durch die ordent
lichen Gerichte entschicden.

§ .112 . Durch dieLandes- 
Centralbcluirde, odcr mit Ge- 
nehm igung derselben durch 
das Statut einer Yersiche- 
rungsanstalt, oder mit Gc- 
nehm igung der hoheren 
Yerwaltungsbeliorde durch 
statutarische Bestimmung 
eines weiteren Kommunal- 
verbandes oder einer Ge- 
meinde kann, abwcicliend 
von den Vorschriftcn des
S- M 9 a ***| Absatz 1, an
geordnet werden, dafs dic 
Beitriige

1. fiir alle Vei-sicherten 
durch gemeinsame ton der 
Versicherungsanstalt einzu- 
richtende ortliclie Hebc- 
stellen,

3. fiir diejenigen Ver- 
sicherten, welche einer Orts-, 
Betriebs-, (Fabrik-), Bau-, 
iłiMWłł^s-Krankenkassc oder 
einer Knappschaftskas.se an-
gehoren,durch derenOrgane,

Fassung des Gesetzes Yom

22. J u n i  1889. 
den A rbcitgebern eingezogen 
und die den eingezogencn 
B eitragcn entsprechenden 
M arken in dic Quittungs- 
karten der V crsicherten cin- 
gcklcbt und entwertet 
w erden ;

2. dafs dic Beitriige fiir 
diejenigen Personen, welche 
keiner K rankenkasse (§.135) 
angehoren, in der gleichen 
W eise durch die Gemcinde- 
behorden oder andere von 
der Landes-Centralbehorde 
bezeichncte Stellcn oder 
durch ortliclie, von der 
V ersicherungsanstalt einge- 
richtcte H ebestellcn einge- 
zogen werden. In  diesen 
Fallen konnen Bestim
m ungen iiber dic Ver- 
pflichtung zu r Antncldung 
und A bm eldung der Vcr- 
sichcrtcn getroffen und Zu- 
w iderhandinngen m it Geld- 
strafe bis zu einhundert 
M ark bedroht werden.

Soweit die Einziehung 
der Beitriige in d icserW eise 
geregelt wird, sind dic 
A rbeitgcber berechtigt, bei 
der L ohnzahlung  den von 
ihnenbeschaftigtenPersonen 
die Iliilftc der in den beiden 
letzten L ohnzahlungsperi- 
oden fallig gewordencn Bei- 
trage in A bzug zu bringen.

D ie V crsicherungsan- 
stalten sind verpllichtet, den 
K rankenkassen oder den 
anderen m it der Einziehung 
der Beitriige beauftragten

Fassung der  Novelle.

3. fiir diejenigen Ver- 
sichtrten, w elche keiner 
solchen K asse angehoren, 
durch G em eindebehorden 
oder andere von der Landes- 
Centralbehorde bezeichnete 
Stellen, oder durch ortliclie 
von derV  ersicherungsanstalt 
einzurichtende II ebestel 1 en 
fiir R cchnung der Vcrsichc- 
rungsanslalt eingezogen 
werden. In  den Fallen der 
Ziffern 1 und 3  kiinnen Bc- 
stinim ungen iiber die Ver- 
pflichtung zu r Anmcldung 
und A bm eldung der Ver- 
sicherten getrollen und Zu- 
w idcrhandlungen m it Geld- 
strafc b isz u  100 bedroht 
werden.

Sofern in  Gemufsheit der 
vorstchenden Bestimmungen 
die Einziehung der Beitrage 
durch órtlichc Ilebestellen 
der Versicherungsanstalten 
angeordnet wird, sind die 
letzteren verp/lichtet, solche 
Hebestellen au f ihre Kosten 
an den von der hoheren
Verwaltungsbeh6rdebezeich-
neten Stellen zu errichten.

D i e  V e r s i c h c r u n g s a n -  

s t a l t e n  s i n d  v e r p f l i c h t e t ,  d e n  

m i t  d e r  E i n z i e h u n g  d e r  B c i-  

t r i i g e  b e a u f t r a g t e n  K r a n k e n 

k a s s e n ,  Gemeindebehórden
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Fassung des Gesetzes vom 
22. Juni 1889.

Stellen dic crforderliclien 
M arken gegen A brechnung 
zur V erfiigung zu stellen 
und eine von der Landes- 
Centralbehordc zu bestim - 
mende V ergiitung zu ge- 
wahren.

Fassung der Novelle.

und sonstigen von der 
Landcs- Centralbeh&rde be- 
zciclmeten S tellen eine von 
der Landes-C cntralbchordc 
zu bestim m endc V ergutung 
zu gew abren.

Den órtlichen Ilebestellcn 
der Versicherungsanstalten 
(Absatz 1 Ziffer 1 und 3) 
kann durch Bestimmung der 
lióheren Vcrwaltungsbch6rdc 
die Einziehung der Kranken- 
versiclterungsbeilragc uber- 
iragen werden. In  diesen 
Fallen sind die beteiligten 
Kranhcnkassen verpflichtet, 
zu den Kosten der llebestelle 
beizutragen. Die niiheren 
Bestimmungen hieriiber sind 
nach Anhorung der beteilig- 
ien Yersicherungsansłalten 
und Kranlcenkassen von der 
lióheren Verwaltungsbeliórde 
zu treffen.

§. 112 a. In  den Fallen 
des §. 112 werden durch dic 
Einzugssiellen die Beitrilge 
zugleich m it den Beitrdgen 
zur Krankenversicherung an 
deren Fdlligkeitsterminen, 
bei solehen Yersicherten aber, 
fiir welche Krankeiwer- 
versicherungsbeitrdge nicht 
einzuzichen sind, zu  den von 
der Einzugsstelle bestimmten 
Terminen von den Arbeit- 
gebern cingczogcn und dic 
den eingezogencn Beitrdgen 
entsprechenden Marken in 
die Quittungskarten der Yer
sicherten eingeklebt. Dabei 
findet die Bestimmung des 
§. 100 Absatz 2*) ent- 
sprechende Anwendung.

)  §• 100. Die Kntrichtung der Beitrage erfolgt durch Ein- 
kleben eines entsprechenden Betrages von Marken in eine Quittungs- 
Karte des 'Versioherten.

Der \ersicherte est verpfliehtet, eine Quittungskarte sich ausstellen 
~u lassen und dieselbe behufs Einklebens der Marken oder Eintragung 
«   ̂ĉ icherungszeit zu den hierfur vorgesehenen Zeilen vorzidegen 

109a, 112a, U2b). Er kann hierzu von der Ortspolizeibehiirde 
ureft Geldstrafen bis zum lietrage von filnf Mark angehalten werden. 
st der \ersicherte mit einer Quittungskarte nicht yersehen oder
* nl er deren Vorlegung ab, so ist der Arbeitgeber berechtigt, fiir 
echnung des Versicherten eine solche anzuschaflen und den

verauslagten Betrag bei der nachsten Lohnzahlung einzubehalten.

Fassung des Gesetzes vom 
22. Juni 1889. Fassung der Nove!le.

Durcli die hohere Yer- 
waltungsbehórde oder mit 
Genehmigung der Landes- 
Centralbehorde durcli die 
Versiclierungsansta.lt kann 
angeordnet werden, dafs die 
Kranlcenkassen und sonstigen 
Einzugsstellen Marken nicht 
zu  verwendcn brauchen, 
sofern sie in die Quittungs- 
karten der Yersicherten 
handschriftlich oder durcli 
Yerwendung eines Stempels 
die Yersicherungs-Anstalt, 
die Arbeitsdauer und die 
Lohnklasse, fur welche dic 
Beitrdgc entrichtet sind, ein- 
tragen. Der Eintragungs- 
vermerk mufs die Bezeich
nung der Einzugsstelle und  
die Untersehrift des die Bci- 
trdge einziehenden Beamten 
enthalten.

§. 112 b. W ird die E in 
ziehung der Beitrdgc an
geordnet, so kami einzelnen 
Arbeitgebern von der die 
Einziehung anordnenden 
Stelle gestattet werden, die 
Beitrdgc der von ihnen be- 
schdftigten Personen durch 
Yerwendung von Marken 
nach den Yorschriften der 
§§. 109**) und 109a**9)

**) §. 109- Die Beitrage des Arbeitgebers und der Yer
sicherten sind von demjenigen Arbeitgeber zu entrichten, welcher 
den Versicherten wiihrend der Seitragswoche (§. 17) beschaftigt hat.

Findet die Beschaftigung nicht wahrend der ganzen Beitrags- 
woche bei demselben Arbeitgeber statt, so ist von demjenigen 
Arbeitgeber, welcher den Yersicherten zuerst beschaftigt, der volle 
Wochenbeitrag zu entrichten. Stcht der Yersicherle gleichzeitig in 
mehreren die Versicherungspflichi begrundenden Arbeits- oder Dientl- 
rerhiiUnissen, so haften die Arbeitgeber ais Gesamtschuldner fiir die 
vollen Wochenbeitrage. •

Sofern die thatsachlich verwendete Arbeitssei/ nielit festgestellt 
werden kann, ist der Beitrag fiir diejenige Arbeitszeit zu entrichten, 
welche zur Herstellung der Arbeit annahernd fiir erfordertich zu 
eracbten ist. Im Streitfalle entscheidet auf Antrag eines Teils die 
untere VerwaItungsbehorde endgultig. Die Yersicherungsanstalt 
ist berechtigt, fur die Berechnung derartiger Beitrage besondere 
Bestimmungen zu erlassen. Dieselben bediirfen der Genehmigung 
des Reichs-Versicherung?amts.

**’ )  §. 109a. Die Entrichtung der Beitrage erfolgt in der Weise, 
dafs der Arbeitgeber (§ . 109) bei der Lohnzahlung nach VerhaUnis 
der Dauer der Beschaftigung Marken derjenigen Art in die Quittungs- 
karte einklebt, welche fur die Lohnklasse, die fur den Versicherten 
in Anwendung kommt (§ 22). und falls die Beitrage fur einzelne 
Berufszweige.rerschieden bemessen sind (§ 24), fiir den betreffenden 
Berufszweig von der fiir den Beschaftigungsort zustandigen Yer- 
sicherungsanstalt ausgegeben ist. Die Marken miissen in fortlaufender
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Fassung  der Novellc.

selbst su entrichtcn. Yon 
solchcn Yerfiigungen ist der 
Einzugsstdle Kennlnis zu  
gcbcn.

Reięlis-, Staats-um l Kom- 
munalbehorden IcOnnen fiir  
die von ilinen beschaftigten 
versieherimgspflichtigen Per
sonen die Entrichtung der 
Beitrage nach den Bestimm
ungen der §§. 109 und 112a . 
Absatz 2  iiber nekmen. Sofern 
dies geschieht, ist der Yer- 
sicheningsanstalt und der 
Einzugsstdle entsprechende • 
Mitteilung su machcn.

Bei freiwilligcr Yersiche- 
rung (§. 8) findet die Ein- 
ziehung der Beitrage nicht 
statt.

W ie die Vergleichung im  einzelnen zeigt, ist die 
in Absatz 1— 2 des geltendcn Gesetzes den Versicherungs- 
anstalten bcigelcgtc Befugnis zur Uebernalmic bezw. 
U ebertragung des H eilverfahrens zusammengofafst und 
zum Teil erweitert. W ahrend  bisher das IIeilverfahren fiir 
V crsichertc, welche der K rankcnfiirsorgc nicht teilhaftig 
waren, au f die Leistungen nach §. 6 Abs. 1 des Kranken- 
kassengesetzes bcschrankt war, will dic Novelle der 
V ersichcrurigsanstalt den IJmfang des Verfahrens iiber- 
lassen, sic aucli ermachtigen, die Kankenhausbchandlung 
sowohl fiir derartigc V crsichertc , wie fiir Rcnten- 
em pfanger eintreten zu lassen, sofern Aussicht auf 
W iedererlangung der E rw crbsfahigkcit besteht. W ahrend1 
der K rankenhausbehandlung worden Unterstiitzungcn an 
dic Angehorigen in Gostalt des Iialben Krankcngeldes 
nacli §. 7 Absatz 2 des Krankcn-Versichcrungs-Gcsetzes 
n icht gezahlt.

Dio K rankenhausbehandlung soli nach Mafsgabe des 
§. 7 K r.-V ers .-G es . angeordnet werden, indes aucli 
gencrcll zulSssig sein, wenn Versichcrte friilieren Heil- 
yerfahron sich entzogen haben.

Auch dic Rentcnem pfanger gehen des Rcnten- 
anspruches verlustig, wenn sie diesen Vorschriften sich

Reihe cingeklebt w erden ;  der  Arbeitgeber hat  sie aus eigenen 
Mitteln zu erwerben.

Mc Yersicherungsanstalt kann bestimmen, dafs und inwiewtit 
Arbeitgeber befugt sein sollen. die Marken su  anderen ais den aus 
den Lóhntahlungen ■sich ergebenden Tcrtnincn beizubringen. In allen 
Fiillen miissen die auf die Dauer des Arbeits- oder Dienstrcrhallnisses 
entfalltnden Marken spatestens in der letzten Wochc des Kalender- 
jahrts oder, sofern das Arbeits- oder Dienstverhaltnis friiher beendigt 
irird, bei Ucendigung desselben cingeklebt werden.

Der Bundesrat  ist befugt, uber  Entwertung von Marken Yor- 
sebriften zu erlassen und  deren Xictitbefolgung mit Strafe zu 
bedrohen.

Fassung dos Gesetzes vom 
22. Ju n i  1889.

entziehen und die H crstellung ilirer Erw crbsfaliigkeit 
vom H eilverfahren zu erw arten war. Einspriicho aus 
dieser V eranlassung sollen soitens der Versichorten durch 
Beschwerden bei den Aufsichtsbehorden der A nstalten, 
n icht aber analog dom U nfallvcrsicherungsgcsctzc in 
dcm um fristeten schiedsgerichtlichen V erfahrcn verfolgt 
werden.

D ie ortlichcn Ilebestellen , denen auch die E rhebung 
der K rankenfiirsorge-B eitrage iibertragen w erden kann, 
scheincn in erster L inie bestim m t, eine scharfere Aufsicht 
iiber die E rhebung der Leistungen fiir die Invalidit;its- 
Vorsicherung zu iiben. D aneben sind dic Bestim mungen 
des geltendcn R echts beibehalten, nacli denen dic E in- 
zichung der Bcitriige zur Invalid itats-V ersichcrung fiir 
ihro Angehorigen auch don K rankcnkassen zugcwiesen 
w erden kann, unter denen iibrigens in der Novcllc auch 
die K nappschaftskassen ausdriieklich genannt sind. Der 
E rrichtung von besonderen Hobostellen w ird cs nur 
m angols schon. bestehender K rankcnkassen bediirfen; 
andernfalls wlire die angcstrebte V ereinfaclm ng keineswegs 
£re(ordert. Von wcscntlichem  In teressc ist die Ein- 
schrankung in der V erw endung von M arken. Ebenso 
wic dio Behiirden fiir ihre V ersichcrten sollen namlich 
die K rankcnkassen und sonstigen Ilebestellen  (durch 
die hohere V erw altungsbehdrde oder m it Genehmiguńg 
der Landcs-Centralbehordon durch die Versicherungs- 
ansta lt) erm achtigt sein, iiber die zustiindige Versichc- 
rungsanstalt, die A rbeitsdauer und dic Lohnklasse ihrer 
Y ersichertcn E intragungcn in dic Q uittungskarte zu 
m achen, von der V erw endung von M arken aber abzu- 
selien. D iese V orschrift gcw innt nocli an Bedeutung 
durch die in §. 109a Absatz 2 der Novcllc vorgeschenc 
Befugnis der A nstalten, zu bestim m en, dafs die Ent
richtung der Bcitriige n icht notwendig an den Tcrniinen 
zu erlolgen hat. wclche aus der Lohnzahlung sich er- 
geben; nu r m iissen die B eitrage spatestens bei Bccndigung 
des D icnstverhaltnisses, bezw. in jeder lezten Wochc 
dos K alenderjahres entrichtct werden. Im  Zusammenhang 
hierm it mag auf die in §. 100 Abs. 2 der Novelle aus- 
gcsprochcnc V crpflichtung des V crsichertcn hingewiesen 
sein, dic Q uittungskartc sich selbst zu bcschaiTcn und 
zu den E intragungcn etc. gemafs dem Vorstohenden 
Yorzulcgon. D ie w esentlichsten V orschriften iiber dic 
G estaltung des M arkcnwesens sind, soweit sic nicht 
schon im vorstchcnden behandelt sind, in den §§. 99 
und 107 enthalten.

Fassung des G esetzes vom 
22. Ju n i 1S89.

§. 99. Zum Zweck der E r
hebung der B eitrage werden 
yoii jed er V ersicherungsan- 
sta lt fiir die einzelnen in 
ihrem  B ezirkc vorhandencn 
Lohnklassen M arken m it der 
B czeichnung ihres Geld-

Fassung  der NoveHe.

§. 99. Z u m  Z w e c k  d e r  Er
h e b u n g  d e r  B eitrage w e r d e n  

yoii j e d e r  V e r s i c h e r u n g s a n -  

sta lt f iir  d i c  e i n z e l n e n  Lohn
klassen M arken m i t  d e r  Bc- 
z c i c h n u n g  i h r e s  G e l d w e r t s  

a u s s e g e b e n .  D as R c i c h s v e r -
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22. J u n i  1889. 

wertes ausgcgebcn. D as 
Rciclis - Y ersichcrungśam t 
bestim m t (lic U nterschei- 
durigs-M crkm ale und die 
G iiltigkcitsdaucrderM arken. 
Innerhalb zw eier Ja b re  nacli 
A blauf der G iiltigkeitsdaacr 
konnen ungiiltig  gcwordene 
M arken bei den zum M arken- 
yerkauf bcstim m ten Stellen 
gegen giiltige M arken um- 
getauscht werden.

D ic M arken einer V er- 
sichcrungsanstalt konnen bei 
allen in ihrem  Bezirke be- 
legcnen Postanstalten  und 
anderen von der V er- 
sićhcrungsanstalt einzu- 
richtendcn Y erkanfsstellen 
gegen E rlcgung des N cnn- 
werts kiiuflich erworben 
werden.

§ .1 0 7 . D ic abgegcbencn 
Q uittungskartcn sind an dic 
V ersicherungsanstalt des 
Bezirks zu iibersenden und 
von dieser an diejenige 
Versięherungsanstalt, deren 
Namen sie tragen, zu iiber- 
weisen.

Der B undesrat h a t dic 
Voraussctzungen z u b e
stimmen, un ter denen dic 
Vernichtung yon Q uittungs- 
karton zu erfolgen bat.

Fassung der Novelle.

sichcrungsam t bestim m t die 
Zcitabsclmitte, fu r  welche die 
M arken ausgegeben werden 
sollen , sowie die Untcr- 
sclieidungsm crkm alc und 
die G iiltigkeits-D aucr der 
M arken. Innerhalb  zweier 
Ja h re  nach A blauf der 
G iiltigkeitsdaucr konnen un- 
giiltig gcwordene Marken 
bei den zum M arkenycrkauf 
bcstim m len Stellen gegen 
giiltige M arken um gctauscbt 
•werden.

D ie M arken einer V er- 
sicherungsanstaltk ijnnenbei 
allen in ihrem  Bezirke be- 
lcgcnen Postanstalten  und 
anderen von der V ersiche- 
rungsanstalt einzurichtcn- 
den V erkaufsstellen gegen 
E rlcgung des Nenn wertes 
kiiuflich erworben werden.

(Zum  bisherigen §. 100 
vergl. §. 109 des Entw urfs.)

§. 107. D ie abgegebencn 
Q uittungskarten sind an die 
V crsiehcrungs-A nstait des 
Bezirks zu iibersenden und 
yoii dieser an diejenige Vcr- 
sicherungs- A nstait, deren 
Nam en sie tragen, zu iiber- 
weisen.

Diese ist befugt, den
Inhalt von Quittungsl;arten 
desselben VersicJierten in 
Sammelkarten (Konten) zu 
Ubertragen und diese an 
Stelle der Einzelurkunden 
aufsubewahren, die letzteren 
aber zu uernieJden. Das
liierbei zu beobaehtende Ver- 
fahren wird vom Bundesrat 
bestimmt.

D er B undesrat hat die 
V oraussctzungcn und die 
Form enzu  bestimm en, unter 
denen dic Vernie.htung yon 
Q uittungskartcn  auch in an
deren Fallen  zu erfolgen hat.

Mit der Erm śichtigung der §§. 100 und 112a fiir 
die Arbeitgeber und ItebcstcUen zur K onzentratión der
Beitragsleistung gclit parallel dic Y orschrift in §• 99

der N o y c H o ,  wonach das R eichs-V ersichcningsam t die 
Zcitabsclm itte bestim m t, fiir  wclchc Marken auszugeben 
sind. N aturgcm afs ist diese Regelung angesiclits der 
nach §. 112a zulassigen Form und der in §. 100 cr- 
laubtcn griifseren Bcwegungsfreihc.it n ich t von so erbeb- 
lichcm  Bclang w ie un ter dcm gegcnwiirtigcn Itecht.

Nach §. 107 der Novelle sind die A nstalten befugt, 
den In h a lt der Q uittungskarten au f Sam m elkonten zu 
iibertragen und danacli die E inzclkarten zu Ycrnichten. 
F iir dic M elirzahl der au f knappschaftlichcn O rgani- 
sationcn au lgebauten  besonderen K asscn-E inrichtungcn 
b ic tc t diese M alśnahm e ebenso wic dic in §. 112a gc- 
p lan te  A ttcsticrung kein Novum, Sio b a t sich h ier 
dem V ernchm cn nach gut bew iihrt; dies wird um som ehr 
bei den V crsicherungsanstalten  der F ali sein, denen die 
Behandlung der iiberaus scbncll anschw ellcndcn M cngc 
Yon Q uittungskarten  ein sehr bcdcnklichcr B allast zu 
w erden drobte. D ie Erfahrungcn der K assen -E in -  
ricbtungen w erden zugleicli angcm cssenc K autelcn  fiir 
die gcnauc U cbertragung auf dic Sam m elkonten an dic 
I lan d  geben.

Z u A b s c l i n i t t  3 d e r  M o t i v e .
Bei der E rortcrung iiber dic V c r t e i l u n g  d e r  

R c n t c n l a s t  ycrhchlcn sich die Motivc nicht, dafs 
sorgsam c U cbcrw aęhung des E ingangcs der Beitriige und 
sebarfe Priifung der Rcntcnanspriiche auf die F inanzlage 
wohl von Einflufs sein konnen. D en w ichtigstcn G rund 
fiir die iiberaus ycrschiedene Lage aber crblicken sie in 
Erschcim ingcn, auf welche dic einzelnen A nstalten nicht 
einzuw irken verm ogen: cinmal in dem yerschiedencn Um- 
fang der Lohnklassen in den Bezirken. sodann in der 
A ltersgruppicrung, dic nicht nur allein au f dic A lters-, 
sondern auch au f  dic Invalidenrenten erheblich cinw irkt 
und sich zum  Teil durch rcgelmiifsigen Abzng junger 
V ersichcrtcr fortwiihrend verschiebt.

E s ist nach den Motiven statistisch nachgcwicscn, dafs 
im B ebarrungszustande fiir die V ersicherungsanstalt Ost- 
prculśen bei einer D urchschnittgrente (olme Rcichszuscliufs) 
von 155,64 <JL ein w ochentlichcr D urchschnittsbeitrag 
yon 48,41 Pf. erforderlich wiire, w ahrend bei Berlin fiir 
270 ,94  D urchschnittsrentc durchschnittlicli wbebent- 
lich 17,08 Pf. ausreichcnd waren. Es erklart sich dies 
ganz einfach durch die A nw esenheit cincr ycrhiiltnis- 
miifsig w eit griifseren A nzahl jiingercr V crsicherten in 
Berlin und dadurch, dafs nach den bisherigen Erfahrungcn 
un ter jc  1000 V ersichertcn in den A ltersjahren 20 bis 
40 durchschnittlicli jahrlicli nu r 1 Invaliditiitsfall ein
tritt, w ahrend im A lter von 41 bis 50 Jah ren  4, im 
A lter von 51 bis 60 Jah ren  14, im A lter von 61 bis 
70  Ja h re n  46  yorkommen. D ie bisherige V ertcilung 
der R cntcn last nach der Beitragszahlung der R enten- 
em pfanger soli diesen V erhaltnisscn keine oder nicht 
geniigendeR echnung tragen. Man h a t deshalb in derN ovelle 
den j e w e i l i g e n  V e r m 6 g c n s b e s t a n d  der einzelnen 
T ragcr der Y ersiclicrung ais den Faktor bezeichnet,
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welcher der V erteilung zu G runde zu legen ist. Man hofft 
dadurch zwisehen diesen Tragern cin G egenseitigkeits- 
verhaltnis zu schaflen, durch welches eine wirksame Aus- 
glcichung fiir die Zukunft angebahnt und dem wciteren 
Anwachscn der Ueberschiisse der giinstiger gestelltcn 
Anstalten ebenso vorgebeugt wird, wic der Y erm ehrung 
der Fehlbctriige der wegen ih rer ortlichen Lage und 
alm licher V erhaltnissc ungiinstiger gestelltcn Anstalten.

An der H and des G rundsatzes: „N icht die von dcm 
Rentcncm pfangcr, sondern die von der Gesamthcit der 
Aktiven fortlaufend entrichtetcn Bcitriigc bilden eine gc- 
rechtcre G rundlage der Y erteilung der Gcsamtlast un ter 
die einzelnen T ragcr der V ersicherung.“ werden die 
§§. 05, 89 /90  und 160 des Gesetzes vom 22. Ju n i 1889 
.lurch dic §§. 05, 89 und 90 ersetzt.

Fassnng des Ge3ct7.es vom
22. Juni 1889.

§. 65. R iickycrsichernngs- 
verb;indc. M ehrcrc Vcr- 
sicherungsanstalten konnen 
vereinbarcn, die Lasten der 
Invaliditiits- und A ltersvcr- 
sicherung ganz oder zum 
Teil gemeinsam zu tragen.

Fassnng der Novellr.

§. 65. Yerteilung der 
Last. Jeder Versicherungs- 
anstalt sotoie jeder zuge
lassenen besonderen Kassen- 
einrichtung (§§. 5 ff.) i>er- 
bleibt, unbeschadet der dem 
lleich zur Last fallenden 
Jletriigc (§. 26  Absatz 3, 
§. 2 8  Absatz 2), ein Yiertel 
derjenigen Belastung, welclie 
aus den fiir ihren Bezirk fest- 
gesetzten Ben ten erwiiciist.

Die iibrigen drei Viertcl 
werden von siimtlichen 7er- 
siclierungs - Anstalten und 
zugelassenen besonderen 
KasseneinricJitungen gemein
sam getragen und auf die
selben nach Mafsgabe der 
§§. 00 ff. verteilt.

Die Versicherungsan- 
staiten und zugelassenen 
besonderen Kassmtinrich- 
tungen konnen Yereinbarcn, 
auch die ihnen nach Abs. 1 
vcrbleibenden Lasten ganz 
oder zum Teil gemeinsam 
zu tragen. Bestchen fiir 
das Gebiet desselbenBundes- 
staats mehrere Tragcr der 
Versicherung, so konnen sie 
durch die Centralbehdrde 
verpflichtet werden, diese 
Lasten ganz oder zum Teil 
gemeinsam zu tragen. E r
strecken sich die Bezirke 
dieser Triiger der Versiche- 
rung iiber Gebiete wehrerer

Fassnng des Gesetzes vom 
22. Juni 1889.

§. 160. Bei derV ertciIung 
der wiihrend der ersten 
fiinfzehn Ja h re  nacli dem 
Inkrafttretcn  dieses Gesetzes 
bewilligten Invaliden- und 
A ltersrentcn h a t das Recli- 
nungsbUreau dic Y crsiche- 
rungsanstalten , in deren Be
zirken der Versichcrtc 
wiihrend der dem Inkraft- 
treten dieses Gesetzes un
m ittelbar vorangegangenen 
fiinfzehn Ja h re  nachwcislich 
in einem die V crsicherungs- 
pflicht nach diesem Gcsetzc 
begriindenden A rbeits- oder 
D ienstvcrhiiltnis gestanden 
hat, so zu belasten, ais ob 
wiihrend dieser Zeit fort
laufend Bcitriigc in der 
Lohnklasse I  cntrichtct
worden waren.

Je d c  Ycrsio.hcrungsan- 
stalt, wTclcher ein Teil
solcher R entcn auferlegt 
werden- soli, ist berechtigt, 
nach Em pfang der im §. 90 
Absatz 1 angeordneten M it- 
teilung b innen der daselbst 
yorgeschriebencn F ris t von 
zwei W ochen sieli dic
F iih rung  des Nachweiscs 
Yorzubehalten, dafs ein nach 
Absatz 1 zu  bcriick- 
sichtigcndes A rbeits- odcr 
U ienstverhaltn is auch im 
Bcreiche einer anderen V er- 
sicherungsanstalt bestanden 
habe. D ieser Nachwcis 
mufs bei V erm eidung des 
A usschlusses b innen drei 
M onaten nach A blauf dieser 
F ris t erbracht wferdcn.

V or der V erteilung sind 
dic nach M afsgabe der 
friiher bestandencn A rbeits- 
oder D icnstvcrhaltnisse zu

Fassnng der Novelle.

Bmdesstaaten, so entscheidet 
iiber die Anordnung, falls 
ein JEinvcrstundnis der be
teiligten Lan desregierun gen 
nicht erzielt w ird, der 
Bundesrat.
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Fassung des Gesetzes vom 
22. Juni 1889 

bclastendcn V crsicherungs- 
anstaltcn zu horcn. E r- 
licben dic letzteren  Wid.er- 
sprucli, so lia t (las Roiclis- 
V ersicherungsam t iiber die 
B eriicksichtigung nu be- 
schliefsen.

§. 89. D as R echnungs- 
biircau vertcilt die Renten 
auf das Reich und  dic be- 
tciligten V ersicherungsan- 
staltcn. D ic V crtcilung cr- 
folgt, nachdem  zuniichst 
der gemafs §. 2G dem Reich 
in Rcchnung zu stcllcndc 
Zuschnfs ausgeschicden 
worden ist, in dcm V er- 
hiiltnis der B citragc, welche 
den einzelnen Y crsiclie- 
rungsanstaltcn 1'iir den V er- 
sichcrteri zugellossen, bc- 
ziclm ngsweisc gemafs §. 28 
zu Lasten des Reichs in 
Anrcchnung zu bringen 
sind.

§. 90. D ie V erteilung ist 
den Y prstanden der be
teiligten V ersicherungsan- 
staltcn un ter A ngabc der 
der Y crteilung zugrunde 
gclegten Zahlen m itzuteilcn. 
Jeder bcteiligte Y orstand  
ist befugt, binnen vierzchn 
Tagcn nach der Zustellung 
gegen die V ertcilung E in- 
spruch zu erheben. E rlo lg t 
binnen dieser F ris t kein 
Einspruch, so gilt dic Y cr
teilung ais endgultig; wird 
rechtzeitig E inspruch er- 
hoben, so entschcidet iiber 
denselben nach Anliorung 
der Yorstiinde der anderen 
beteiligten V ersichcrungs- 
anstalten das R eichs-V er- 
sicherungsaint. V o n d erE n t- 
scheidung werden die Vor- 
standc in K enntnis gesetzt.

Sobald die au f die be- 
ciligtcn Y crsicherungsan-

Fassung der Novi>lle.

§. 89. D as R cchnungs- 
bureau h a t alle bei dcm 
R eichs - V crsicherungsaint 
nach M afsgabe dieses Ge
setzes vorkom m cnden rcch- 
n criscl i cn und ver sich crungs- 
technischen A rbeiten aus- 
zufiihrcn. Insbesondere liegt 
dem selben ob:

1. dic V crteilung der 
Renten (§§. 90, 91);

2. dic Abrechnung mit den 
Posfaerwaliun gen(§§. 92 ff.);

3. die M itw irkung bei den 
im Vollzuge des Gesetzes 
hcrzustcllćriden s^atistisclicn 
A rbeiten;

4. dic Mitwirkung bei 
Genehmigung der Beitrilge 
der VcrsicJienivgsanstallen 
(§§■ 07 ff.).

§. 90. Zur Feststellung 
des Mafsstabes, nach welchcm 
dic im abgclaufencn licch- 
nungsjalir gezahlten Benten- 
betrdge au f das Reich und 
clic einzelnen Triigcr der 
Vcrsiclierung m  vertcilen 
sin d,crmittelt das Rcclinung s- 
bureau jahrlich  fiir jeden 
Triigcr der Yersicherung 
den Kapilalwert der fiir den- 
selben fcstgcstdlten, noch 
laufenden Renten, sowie den 
hiervon a u f das Reich gemiifs 
§. 20  Abs. 3 und §. 2S  
Abs. 2  entfallcndcn Anteil. 
B er nach Absug des letstcrcn 
verbleibende Rcstkapitalwert 
entfdllt a u f die Triigcr der 
Yersicherung nach dcm aus 
§. 65 sich ergebenden Ver- 
hiiltnis.

Bei der Berechnung des 
Wertes der dem Reich gemafs 
§. 28  Absatz 2  zur Last

I Fassung des Gesetzes vom
22. Juni 1889. 

stalten entfallendcn Antcilc 
an der Rente endgultig 
feststehen, h a t dąs Rech- 
nungsbiireau eine Ausferti- 
gung der V erteilung dem 
V orstandc der fiir die Fest- 
setzung der R ente zu- 
standigen V crsicherungsan- 
stalt zu iibersenden.

Fassung der Novelle.

fallendcn Rcntenantcile wird  
bis zu  anderwciter B e
stimmung des Bundesrats 
fiir je  fiin f ohne Bcitrags- 
leislung in Anrcchnung 
komtnende Bcitragswochcn 
(§. 17 Abs. 2) ein Betrag 
von 1,20 J l .  zu Grunde 
gelcgt.

Die Bclastung der ein
zelnen Triigcr der Yersiche
rung m it dem gemeinsam 
zu tragendcnTeil der Rcnten- 
last er folgt nach Mafsgabe 
ihres YcrmOgensbcstandcs zu  
Anfang des abgclaufencn 
Rechnungs - Jahres, unter 
llinzurechnung der im Laufe  
des letzteren vcrcinnahmtcn, 
und unter Absetzung der in 
derselben Zeit fiir Vcnval- 
tungskosten verausgabtcnBc- 
triige. Das Rciclisversiche- 
rungsamt ist befugt, fur  
die Berechnung des der 
Belastung zu Grunde legcn- 
den Vermogensbcstandes der 
Ycrsichcrungsanstaltcn be
sondere, fiir alle gemein- 
samc Grundsatzc festzu- 
stellen.

H at cin V crsicherungspllichtigcr in den Bczirkcn ver- 
: schiedener A nstalten gearbcitct und dcm entsprechend 

M arken verschiedcner A nstalten entnommen, so wird nach 
dcm geltcnden R echt dio Rcnterilast nach dem Y cr- 
hiiltnis der geleistetcn B eitnige au f diese Anstalten 
Yerteilt. N ach dem V orschlage des Entwurfs soli 
die A n s ta lt , welche die R ente festse tz t, nur ein 
V iertel davon zah len , drei V iertcl sollen sam tliclie 
A nstalten  nacli M afsgabe ihres Y erm ogcns gemeinsam 
tragen. E s soli also, wic m an cs zutreffend bezeichnet 
hat, cinc A rt R uckrcrsicherung  zu drei V icrteln ein- 
gefiihrt w erden, jeder A nstalt aber, w ic die Motive 
hcrvorhcben, das b isher angesam m clte V erm ogen und 
dessen V erw altung Ycrblcibcn. Auch wird cs in den 
M otivcn schon aus G riindcn okonom ischer V cr\valtung 
und sorgsam er Priifung der Rentenanspriiclie n icht fiir 
zweckmafsig angesehen, die im A bsatz des §. 65 erteiltc 
V ollm acht zu r w eiteren gem einsam en U m legung des 
Restes aui' alle V ersicherungstnigcr eines B undes- 
staates ausgedehnt anzuw enden. V ielm chr w ird diese 
V orschrift nur eine Ilandhabc bieten sollen, um  bei 
unbelriedigenden Ergebnisscn m it der gcplantcn A cndcrung

t
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einen Ausgleich olinc Inanspruchnahm c der Gcsetzgebung 
bereit zu liaben.

Es mag hier daran erinnert w erden, dafs die n r- 
sprtinglichen Entw iirle des Gesetzes eine Ccntralisation 
der gesamten Y ersichcrung in einer vereinigten Reichs- 
anstalt vorsahen, deren Zustandekom m en trotz der dam it 
geschaflencn Vercinfachung der Organisation aber die 
politische Gegnerscbaft des Centrums vereiteltc, weil es 
dcm Erstarken des Reicbsgcdankens durch eine solchc 
Zusammen fassung abhold war.

Ueber dic V erteilung der Rcntcn aus dcm Ja h re  
1895 au f die einzelnen A nstalten und Kassencinrichtungcn 
geben dic Am tlichcnNachrichten des Rcichs-Versicherungs- 
am tes yom 1. Septem ber 1896 (Nr. 9) in zwei Tabellen 
A uskunft, w elche hier wiedergegeben sind. Es wird 
G clcgenhcit sein, au f dieselben des naheren einzugehen,

sobald dic im R eiehs- und  S taatsanzeiger voni 30. Sept. 
bekanntgegebene D enksclirift iiber dic finanzielle 
E ntw ickelung der Invalid itats- und A ltcrsversichcrungs- 
anstalten  und der zugelassenen K assencinrichtungcn hier 
w iedergegeben wird.

I. D ic Yom Rechnungs - Biircau des R eichs-V er- 
sicherungsam ts gemiifs §. 92 des Invalidit';its- und  
A ltersvcrsiclicrungsgesetzcs bew irkte V erteilung der im 
Ja h re  1S95 an A lters- und Inyalidcnrcnten  yon den 
Postvcrw altungen und einzelnen K assencinrichtungcn 
yorgcschossenen Bctriige h a t das in der naclistchendcn 
T abelle niedcrgelegte Ergcbnis gehabt.

D ie Iriyalidenrentenzahlungcn betrugen im Jah re  
1895 etw a 37 pCt. — gegeniiber 29 pCt. im Y orjahre — 
der R entenzahlungcn iiberhaupt.

1 9 10 11 12

E s  s i n d  g e z a h 1 1 w o r d e n :

Auf Anweisung 
der V crsicheru ngsanstal t etc.

N a m e

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34

35

36

37

38

39

40

O stprcu& en.......................
W estpreufsen . . . .
B e r lin ...................................
Brandenburg.......................
Pom m ern.............................
Posen . . . . . . .
S cltlesien .............................
Sachsen-Anhalt . . . .
Schleswig-llolsteln . . .
Hannover.............................
W estfalen.............................
Hessen-Nassau . . . .  
Rholiiprovinz . . . .

1 bis 13 zusammen

Kćnigr. Hayorn f !4  bis 21)

Konigreich Sachsen . .
Wilrttemberg . . . .
Haden ..................................
Grofsh. Ilessen . . . .
Mccklenhurg........................
ThOringen . , . . .
Oldenburg . . . .
llraunschweig . . . .
I lan sesta d tc .......................
BlsaCs-I.othringen , . . 
Pensionskasse f. d. Arb. d.

Preufs. Staatseisenbahnv. 
Norddeutsche Knappscli.- 

Pensionskasse . . .
Knappsch.-Kasse d. Saarbr.

Knappschafts-Yereins 
Pens.-Kasso d. Kgl. Bayer.

Staatseisenbalm-Yerei ns 
Pens.-Kasse d. Kgl. Sachs.

Staatseiscnbahn-Yereins 
Alig. Knappsch.-Pens.-K.- 

f. d. Kónigr. Sachsen *) 
Arb.-Pens.-Kasse d, Grofsh.

Bad. Staatseisenbahn-V. 
Pens.-K. f. d.Arb. d.Keichs- 

eisenbalin i. Els.-Loihr, 
AUg. Knappschafts-Verein 

zu Bochum . . . .
1 bis 40 zusammen

Altersrenten

J L

Invaliden-
renten

JL.
1819 110,68 

842 531,99 
384 917,23 

2 019 925,01 
864 039,65

1 186 097,47
2  806 428,47 
1 667 022,59 
1 264 960,14 
1 495 239,91

965 674,22 
574 841,37 

1 924 075,47
17 814 864,20

1 026 871,64 
474 900,30 
286 428,44 
874 369,38 
546 547,26 
522 965,64 

1 903 382,21 
664 291,42 
369 164,35 
758 960,68 
672949,69  
404 823,27 

1 353 505.21

Von j c 100 Jt. 
I te n lc n z a h lu n g  

e n tfa lle n  a u f

Yon den Al tersrentenzahlung. 
sind erstattet worden

Zusammen

JL.
-tj *

J L

vora Reich 

J L

Yon den 
Versicherungs* 
anstalten etc. 

JC.

In  P roz. 
d.Anteils 
d . V crs.- 
A nsła lt. 
b e trag t 
d e r An- 
tc il des 
Reiclis

Yon den Invalidenrenten- 
zahl. sind erstattet worden

yom Reich 

J L

von den Yer
sicherungs

anstalten etc.
JC.

In  Proz 
d.Antci 
d .Y ers, 
Anstali 
bcłragi 

d er Ar 
teil dw 
Reiclis

9 859 159,49

2 375 825,71 1 615 919,31

2 845 982,32
1 317 432,29 

671 345,67
2 894 294,39 
1410586,91  
1709 063,11 
4 709 810,68 
2 331 314,01
1 634 124,49
2 254 200,59 
1 638 623,91

979 664,64
3 277 580,68

64
64
57
70
61
69
60
72
77
66
59
59
59

27 674 023,09 64

3 991 745,02 60

1 743 054,49 I 
584 166,94 j 
523 029,39 i 
378 906,18 
666 682,70 
515 909,80 
106 477,02 
206 508,84 i 
296 883,23 
785 670,35

618558,14  
440 000,92 
416 304,59 
186 914,06 
184 101,12 
272115,58  

44 96100  
97 230,56 

154 832,13 
333 781,70

364 053,77 

60 928,18 

4 323,78 

31 635,53 

39 387,77 

23 918,14 

11 570,99 

13 883,37 

28 688,54

271 483,51 

, 239 767,27 

70 089,80 

26 844,48 

15 637,45 

305 774.72 

11215,04 

9 S33.60

351 105,02 
26 576 369 ,92115 525 632,49

2 361 612,63 
1 024 167,86 

939 333,98 
565 820,24 
850783,82 
788 025,38 
151441,02 
303 739,40 
451715,36 

1 119 452,05

74
57
5G
67 
78
65 
70
68
66 
70

635 537,28 

300 696,45 

74 413,58 

58480,01 

55 025,22 

329 692,86

22 786,03

23 716,97 

379 793,56

57

20

6

54

72

7 

51 

59

8

36
36
43
30
39
31
40 
28 
23 
34
41 
41 
41
36

812528,28 1000 572,40 
350 611,37 491 920,62
120 981,43 263 935,80
808142,55 1210 782,46 
339 418,33 524 021,32
511 877,76 674219,71

1 2 2 0  463,00 1585 965,47 
642 003,90 1025 018,69 
463 696,76 801 263,38
579 306,57 915 933,34
362 053,23 603 620,99
217 738,09 357 103,28
682 106, lOi 1 241 966.37 

7 1 1 0  937,37 10 703 926,83

40 957 153,45

26
43
44
33 
22 
35 
30 
32
34 
30

1418 672,26

706 757,14 
228 928,37 
199 551,01 
146 753,15: 
254 344,66! 
206 509,90 

42 987,47)
75 583,89| 
93 266,70! 

2S1 836,29

1036
355
323
232
412
309

63
140
203
503

297,35
238,57
478,38
153.03
338.04 
399 90 
489,55 
924,95 
616,53 
834,06

42102002,41 63

43

80

94

46

28

93

49

41

92
37

116 109,31! 

19 099,30; 

1 019,41 

9 833,58 

11 927,27 

o 267,44

3 373 47

4 096,29 

8244,92:

247

41

3

21

27

18

8

9

20

944,46

829,88

304,37

801,95

460,50

650,70

197,52

7S7.08

443,62
10 483 580,39[ 16 092 789‘53

81
71
46
67
65
76
77 
63 
58 
63 
60 
01 
55
66

67

68
64
62
63
62
67
68 
58 
46 
56

47

46

31

45

43

28

41

42

40
65

440 169,39 
200 104,29 
111 060,99 
355 118,49 
219 352,97 
221 745,90 
814 454,41 
275 545,00 
150 641,41 
313 749,99 
274 901,97 
165 516,86 
549 830,12

, 102 791,79

680 705,26

586 702,23 
274 796,01 
174 767,45 
519 250,89 
317 194,29 
301 219,74 

1 088 927,80 
388 746,42 
218 522,94 
445 210,69 
398 047,72 
239 306,41 
803 675,09

5 756 367,70

935 214,00

251 271,35 
182 779,15! 
172 406,60|

76 876,52
77 613,15 

112148,31
1S 516,24 
39 949,76 
60 442,42 

135 334,53

108 294,45 

96 234,91 

7 512,54 

10 534,09 

6 404,55 

52 433,65 

4 471,80 

3 969,46 

128888,82

367 186,7 
257 221,77 
243 897,99 
110 037,54 
106 487,97 
159 967,27 

26 447,76 
57 280,80 
94 389,71 

198 447,17

163 189,06 

143 532,36 

62 577,26 

16 310,39 

9 232,90 

253 341,07 

6 743,24 

5 864,14 

222 216,20

6 329 679,35|9 195 953,14

75
73 
64 
68 
72
74
75 
71
69
70 
69 
69 
68

71

73

68
71
71
70
73
70
70
70
64
68

66

67

12

65 

69 

21

66 

63

) Dic Zahlungen enthalten auch statutarische, iiber die gesetzliche Fursorge b inaus festgesetzte B etrage.
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II. L egt m an bei einer V ergleicliung (ler Beiastung 
der einzelnen B undesstaaten  einerseits die Bevolkerungs- 
ziilern vom 1. D ezem ber 1890 (Statistisehes Jah rbuch  
fur das D eutsche Reich, Jah rg an g  1891), andererseits

die Zahl der nach der B erufsstatistik  vom 5. Ju n i 1882 
(S ta tistik  des D eutschen Reiclis, N eueF olgc , B and 2 ) ais 
Ycrsicherungspllichtig anzusehenden Personen zu grunde, 
so ergeben sieli die nachstchenden Y crluiltniszahlen:

A u f d e n K o p f d e r

Dev51kerung uberhaupt versicherungsptlichtigen BcYÓlkerung

Lf
d.

 
N

um
m

ei e n t f a l l e n  i n  P f e n n i g c n

G e b i e t Yon deji Alters- 
renten- 

zahlungen

von den In- 
Yalidenrenten- 

zahluńgen
zusammen

von den Alters- 
renten- 

zalilungen

yoii den In* 
Yalidenrenten- 

zahlungen
zusammen

uber
haupt

an
Reiclis-
zuschuls

iiber
haupt

an
Rcichs-
żuschufs

Renten-
/.ahlung.
iibcrhpt.

an
Reichs-
■zuschufs

uber
haupt

an 
Reichs- 
zusclui fs

uber
haupt

an
Reichs-
ztischufs

Kenten-
yalllung,
iibcrhpt.

an
lteiclis-
zuscliurs

1 Preulśen initEinschl. von Anhalt, Waldeck. 
Schaumburg-Lippe, Kirkenfeld und 
Fiirsteiituin Lubeck (Versicherungs- 
Anstalten 1 bis 13, Kasseneinriclitungen 
25 bis 27 und 3 3 ) ....................... 59,9 23,8 35,3 '-14,5 95,2 38,3 257,1 102,1 151,9 62,5 409,0 164,6

2 Bayern (Yersiclierung-; -  Anstait 14 und 
Kasseneinrichtung 28) . . . . . 43,1 17,3 29,4 12,4 72,5 29,7 181,2 72,8 123,6 52,0 304,8 124,8

3 Sachsen (Versicherungs-Anstalt 15 und 
Kasseneinriclitungen 29 und 30) . . 51,G 20,7 2G,9 8,8 78,5 29,5 203,2 81,4 105,7 34,9 304,9 116,3

-4 Wurttemberg (Versicherungs-Anstatt IG) 28,7 11,2 21,0 9,0 50,3 20.2 151,7 59,4 114.3 47,5 26G,0 106,9
i) Baden (Yersicherungs-Anstalt 17 und 

Kassseneinrichtung 3 1 ) ........................ 32,3 12,2 25,8 10,7 58,1 22,9 163,5 62,0 130,7 54,1 294,2 116,1
6 Hessen (Yersicherungs-Anstalt 18) . . 38,1 14,8 18,8 7,7 56,9 22,5 195,3 75,7 96,4 39,6 291,7 115,3
7 Mecklenburg-Schwerin und Strelitz (Ver- 

sicherungsanstalt 1 9 ) ....................... 98,6 37,G 27,2 11,5 125,8 49,1 345,4 131.8 95,4 40,2 440,8 172,0
8 Thuring. Staaten (Versicherungs-Anst, 20) 40,G IG,3 21,4 8,8 62,0 25,1 177,9 71,2 93,8 38,7 271,7 109,9
(J Oldenburg (Versicherungs-Anstait 21) . 38,2 15,4 16,1 6,0 54,3 22,0 174,6 70,5 73,7 30,3 24S.3 100 8

10 Braunschweig (Yersicherungs-Anstalt 22) 51,2 18,8 24,1 9,9 75,3 28.7 19G.7 72,0 92,6 38,0 289,3 110,0
11 Ilansestiidto (Yersicherungs-Anstalt 23) 33,8 10,G 17,6 6.9 51,4 17,5 153,8 48,3 80,2 31,3 234,0 79,6
12 Elsafe-Lotliringen (Yersicherungs-Anstalt 

24 und Kasseneinrichtung 32) . . . 49,9 17,8 21,4 ■8,7 71,3 26,5 217,9 77,9 93,6 38,0 311,5 115,9
Fiir das ganze Reich stellt sich durch- 

schnittlich das Yerhaltnis auf . . . 53,8 21,2 31,4 12,8 85,2 34,0 232,3 91,7 135,7 55,3 368,0 147,0

Fiir das K onigreich Preufsen entfallen nacli der vor- 
stehenden Tabelle au f den K opf der versichcrungs- 
pflichtigcn BevoIkerung im D urclischn itt von den gesamten

R cntenzahlungen 4,09 w#. von dcm Reichszusehufs l,65c /£ , 
fiir die B ezirke der einzelnen prcufsischcn Yersichcrungs- 
anstalten  stellen  sieli diese Zahlen folgenderm alsen:

| 
Lf

d.
 

N
um

m
er

 
jj

Es entfallen im Bezirk der 
Y crsicherungsanstalt

au f den Kopf der Y ersicherungspflichtigen B eró lkerung  in P fe n n ig en

von den A ltersrentenzahlungen von d. InY alidenrentenzalilungen zusam m en

uberhaupt
an R eichs

zusehufs
also

verbleiben u b e rh au p t an Reichs- 
zuschufs

also
Y e r b l e i b e n

R enlen-
zahl.iiberh.

a n  Reichs- 
zuschufe

also
Y e r b l e i b e n

1 O s ip r e u f s e n ............................... 348 156 192 196 84 112 544 240 305
2 AVestpreufsen . . . . . . 23G 98 138 133 56 77 369 154 215
3 B e r l i n ..................................... 111 35 76 . 89 32 51 194 07 127
4 Brandenburg ......................... 339 136 203 147 59 88 486 195 291
0 P o m m e rn ..................................... 227 89 138 114 61 83 371 150 281
6 P o s e n ......................... 27G 119 157 121 52 69 397 171 228
V S ch lesien ................................... 253 110 143 171 73 98 424 183 141
8 Sachsen-Anhalt............................. 245 94 151 98 41 57 343 135 208
U Schleswig-Holstein........................ 433 159 274 127 51 76 560 210 350

IU lla n n o Y e r ..................................... 27 G 107 109 140 58 82 416 105 251
11 AYestfalen..................................... 188 70 118 131 54 77 319 124 195
12 l le s s e n - N a s s a u ............................... 162 61 101 114 47 67 276 108 168
13 IiheinproYinz . . , 196 69 127 138 56 82 334 125 209

Durschschnitt 409,0 165 244

Nicht m it U nreclit ist viclfach in  der Tagcspresse 
bemerkt worden, dafs dic je tz t aufgetretcnc starkere 
beiastung der iiberw iegend landw irtscliaftlichcn Ver- 
sicherungsanstalten bei dem  unzw cifelhaft eintretenden 
Ucbergewicht derInvalid ita ts-Y ersiclierung  sich verringern 
werde; so sagt die Frankf. Z tg .: „U ebrigens erscheint cs

sehr fraglich, ob auch in alle Z ukunft diejenigen V er- 
siclierungsanstalten den grofseren N utzen von der ge- 
planten  N euerung haben w urden , unter deren V er- 
sicherungspflichtigcn die landwirtscliaftlichcn A rbeiter 
pravalieren. D ie b isherige Entw ickclung der finanziellen 
Y erhaltnisse der Y ersicherungsanstalten  b e ru b t w esent-
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lich darauf, dalś dic AltersycrsicHerung bereits fiinf 
Ja lire , dic InvaliditiUsvcrsicherung aber erst seit 1894 
in W irksam keit ist. T ritt im Laufe der Zeit, was ja  
uhausbleiblic.il, die Invaliditiitsvcrsicherung vor der 
Altersyęrsiclieruiig w eit in den V ordergrund, so wird 
sieli das jetzige V crlialtnis voraussichtlicli stark zu un- 
gunsten der yorwiegend industriellen A nstaltcn andern. 
D ies umsomehr, ais aucli die Ilaup tgriinde der bislierigen, 
so yerselńedenartigen finanziellen Entw iekelung, der, wic 
der K urze halbcr gesagt sein mogc, landwirtschaftlichen 
und industriellen A nstaltcn im Laufe der Zeit, wenn 
nielit ganz fortfallen, so doch wcsentlich an Bedeutung 
yerlieren dtirften. In  erster Rcihę stcht liier dic weit- 
gehende llin terz iehung  der Versichcrungsbeitragc in den 
landwirtschaftlichen Bezirken. So haben im Bezirk der 
Poscner A nstalt nach Angabc des stellvcrtretendcn Vor- 
sitzenden 40 pCt. der Versicherungspflichtigen keine 
Beitrage bezahlt. Zum Teil liegt hier ohne Zweifel 
biiser W ille zu G runde."

. Den letzjtgedaehten Schwierigkcitcn sind die in §. 112 
yorgesehenen Ilebestcllen zu begegnen bestimmt. Dcm 
Vernehnien nach w ird gegen den ganzen Vorschlag der 
teilweisen R entenum legung sich lcbhaftc Gegnerschaft 
der giinstigci- situicrtcn A nstaltcn und Kasscneinrichtungen 
geltend m achen, die nicht allein gegen das gcwahltc 
U m legungs-V erhaltnis, sondern in erster L inie gegen das 
Prinzip  an sich Stellung zu nehm en entschlossen sind.

V orausgesetzt mufs fiir dic yorstehend citiertc Aus- 
fiihrung frcilich bleiben, dafs die vom Lande stamnienden 
Y ersicherten bei abnehiiicndcr Arbeitsfaliigkeit nicht etw a' 
dorthin zuriickkchren; thatsachlich wird dies auch, wenn es 
iiberhaupt in grofserem Umfange geschieht, erst nach dem 
E in tritt der yolligen Iuvaliditiit gesehehcn, deren Grenze 
in industriellen Gegenden hoher liegt ais in landwirtschaft- 
lichen I lic ra u f bleibt freilieh dic Novclle nicht ohne Ein
flufs, indem sic im §. 9 eine klarere Delinition des Ein- 
tritls der Erw erbsunrdhigkcit giebt. Es wird namlich 
dic bestehende Y crsehiedenheit in der Bestimmung des- 
jenigen Mafses von E rw erbsunfahigkeit, welches die 
Vcrsiclierungspflicht ausschliefst und deshalb von der 
Beitragslcistung entbindet. und desjenigen, welches den 
Ansprucli auf Iiiyalidcnrentc begriindet, beseitigt. Der 
E ntw urf geht in beiden Fallen von den gleichen Gesichts- 
punkten aus. H ierfur ist an Stelle der komplizierten 
und deshalb sehwer vcrstiindJichen Berechnung des §. 9 
Absatz 3 des Gesetzes der leichter erkennbare Malśstab 
des ortsiibliehcn Tagclohnes bcibcbalten worden. Indes 
ycrschicbt dieser Mafsstab fiir die -hoher gelohnten Ar
beiter dic Grenze der Inyąliditiit nach unten; bei der 
besonders im Bergbau nicht unwesentlicheii Yerschieden- 
lieit der Tagelolm- und Lohnklassen-Satzc wird diese 
Vorschrift dic Inyalidisierung vcrzogern, soweit sie allein 
auf Grund des Reichsgeselzes vor sich geht.

Der §. 9 soli folgende Fassung erhalten:

Fassung des G esetzes vom
22. Juni 1889.

§. 9. Gcgenstand der 
V ersichcrung ist der An- 
spruch au f Gewahrung 
einer In  validen- bezichungs- 
weise A ltersrentc.

Invalidenrcn tc crliiilt ohne 
R iicksicht auf das Lcbcns- 
alter dcrjenigc Y ersichcrtc, 
welcher dauernd erw erbsun- 
iahig  ist. E ine durch einen 
Unfall, herbeigefiihrte E r- 
w erbsuniahigkcit begriindet 
unbcschadct der Yor- 
schriftcn des $. 76 den 
Ansprucli auflnyalidenren te 
nu r insoweit, ais n icht nach 
den Bestim m ungen d.Reichs- 
gesetze iiber Unfallversiche- 
ru ngeine  R ente zu leistenist.

E rw erbsunfahigkeit ist 
dann anzunchm en, wenn der 
Y ersichcrtc infolge seines 
korperlichen oder geistigen 
Zustandcs nicht m ehr im- 
standc ist, durch eine scinen 
Kriiften und Fiihigkcitcn 
cntsprcchende Lohnarbeit 
m indestens einen Betrag zu 
yerdiencn, w elcher gleicli- 
kom m t der Summo eines 
Sechstels des D urchschnitts 
der L ohnsatzc (§. 23), nach 
wclehen fiir ihn wahrend 
der letzten 5 B citragsjahre 
Beitrage entrichtet w'ordcn 
sind, und eines Scchstcls 
des dreihuudcrtfachcri Be
trages des nacli §. 8 des 
K rankcn - V ersichcrungs- 
gesetzes v o m l5 .J u n i  1883 
(R eichs-G esc tzb l. S. 73) 
fiistgcsctzten ortsublichcn 
Tagclohnes gcwohnlichcr 
T agcarbeitcr des letzten 
B esęhaftigungsortes, in 
welchem er nicht lediglich 
Yorubcrgchend beschaftigt 
gewesen ist.

A ltersrentc crliiilt, ohne 
dafs es des Nacliwcises 
der Erw erbsunfahigkeit b e
darf, dcrjenigc Y crsicherte, 
w elcher das siebenzigste 
L cbcnsjahr Yollendet hat.

Fassung der Novelle.

. 9 Gcgenstand der
V crsicherung ist der An- 
spruch au f G ew ahrung 
einer R ente fiir den Fali 
der ErioeristmfakigTceU oder 
des Alters.

Die Henie crliiilt olmc 
Riicksicht au f das Lebens- 
aller dcrjenigc V ersichcrtc, 
wclchcr im Sinne des §. 4 
Abs. 2  dauernd erw erbs- 
unfah ig  ist (Invalidenrente), 
sowie olmc Jliiclcsicht auj 
das Yorliandensein von E r- 
werbsun fah  igkcit d erj cnigc 
V ersicherte , welcher das 
sicbzigstc L cbcnsjahr yoll
endet h a t (Altersrentc).

Bei Anspriiclicn a u f In- 
validenrente leommt fiir die 
Beurteilung des Mafses der 
noch vorhandenen Erwerbs- 
fuhigkcit (§. 4 Abs. 2) der 
orlsubliche Tagelolm des
jenigen Orts in  betracht, an 
welchem der Ycrsicherte 
wiihrend des letzten Kalcn- 
dcrjalires vor dcm E intritt 
der Erwerbsunfdhigkcit be- 
schiiftigt worden ist. Fand 
die Beschaftigung wiihrend 
dieses Zeitraums an ver- 
schicdcncn Ortcn statt, so 
wird der Durchschnitt der 
fiir dicselben festgcsetzten 
ortsiiblichen Tagcldlinc nacli 
Yerlialtnis der Dauer der 
Beschaftigung an den ein- 
zelncn Orten zu Grunde 

. gclegt. Diese Bestimmung 
findet cntsprccliendc An
wendung, wenn wiihrend der 
Dauer der in  betracht 
liommenden Zeit an den 
einzelnen Orten eine Yer- 
iindenmg der festgcstelltcn 
Lohnsiitzc in K raft getreten 
ist.
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Z u  A b s c l i n i t t  4 d a r  M o t i y e .
D ic sonst in F rage kommenden A banderungcn 

sind nacbstehend kurz zusainmengefafst. D er fiir das 
System des Gesetzes bedcutungslose und nur aus der 
Entstelm ngsgeschiclite des Gesetzes zu erklarende BcgrifF 
eines besonderen vom K alcndcrjahr abw eiehendenB citrags- 
jah res wird beseitig t und dic W artezeit fiir den Renten- 
anspm eh au f eine. rundę Sum m c von Beitragswoelien — 
fiir die Tnvalidenronte au f 220, fiir die A ltersrentc auf 
1200 Beitragswoelien — bestim m t. D em entsprechend 
ist auch die Z ahl der ais V oraussctzung des Anspruchs 
auf B eitragscrstattung nachzuw ęisenden Beitragswoelien 
in den §§. 30, 31 des E ntw urfs herabgesetzt. — Die 
Bestim mungen iiber dic A nrechnung von K rankheitszciten 
ais Beitragszeiten sind durchsiehtiger goi a fet und dic 
Fiiile der an eine K rankheit sieli ansćhlicfsenden Rckon- 
valeseenz der K rankheit gleicligestellt worden. Durcli 
die Ausselieidung einer fiinften Lohnklassc fiir diejenigen, 
bisher in dic vicrte Lohnklassc fallenden Versiclierten, 
bei denen der anrechnungsfiihigc Jah rcsverd ienst den 
Betrag von 1150 J t .  iibersteigt, w ird boeligelobnten 
Arbeitern und Betriebsbeaniten der Erw erb einer ihren 
V crlialtnissen entspreclienden hoheren R entc gegen Ent- 
rielitung hoherer Bćitriige erinoglieht. D ie besonderen 
Bestimmungen iiber dic B ereebnung der A ltersrentc 
fallen fort. D ic A ltersrentc w ird, un ter Bcibebaltung 
der lilngcren W artezeit, nach denselben Grundsiitzen 
wic dic Invalidcnrente bereebnet. D ic Nachforderung 
von Rentenbetriigen bei verspiitet erhobenen Anspriiehen 
auf Rentc w ird eingeschriinkt. D as Y erfahrcn bei 
Riickerstattung von Bcitragon an w eiblichc Y ersicherte, 
welche eine E he eingelicn, und an bin terlassene W itw en 
und W eiscn V ersicherter ist erbeblich vereinfacht. Die 
Voraussctzungen liir dic Gcltcndm aclm ng des E rstattungs- 
anspruchs sind zu Gunsten der Versiclierten crleielitcrt. 
Die Zahl der Jah rcsbcitrage, w elchc nach dem Aufgcbcn 
des V ersichcningsvcrhaltnisscs zu r E rha ltung  der aus 
demsclben sich ergebenden A nw artschaft crforderlieh sind, 
ist herabgesetzt und  dic W artezeit fiir das W iederauflcben 
einer erlosehenen A nw artschaft au f 250 Beitragswoelien 
abgerundet. D ic E ntlastung  der oflentlichen Armenpflcge 
durcli Uebergang des dem Em pfiingcr der Armen- 
unterstiitzung zustehenden R entcnansprucbes au f dic 
unterstiitzcnden G em eindcn und A rm enverbande wird 
in hoherem M afse, w ic b isher, siehergestcllt. Eine 
Decentralisation der V erw altung durch E rrichtung ortlieh 
abgegrenzter Sektionen bei den V ersichcrungsanstalten 
wird zugclasscn. D en Ausscliiissen der Versicherungs- 
anstalten wird cin w citcrgelicndcr Einflufs au f die Ver- 
waltung, insbesondere au f gcwisse, das Vermogen der 
Anstalten betrelTendc w ichtigere M afsnahmen eingeraumt. 
Die Stellung des Ś taatskom m issars w ird im Sinnc einer 
ausgiebigcrcn K ontrolle der V crsicherungsaristalten aus- 
gebaut. Auch w ird den A ulsichtsbehordcn der Ycr- 
sicherungsanstalten(Reichs- bzw. Landesversicherungsam t)

dic Befugnis eingeraum t, dic M ilw irknng des S taats- 
kom m issars bei Ausiibung ih rer A ufsicht in A nsprucli 
zu nehm en. D as R entenfcststellungsverfabrcn w ird durch 
Fortfall der obligatoriseben A nhohrung der Y ertrauens- 
m anner und K rankenkassen, sowio des obligatoriseben 
G utachtens der unteren V erw altungsbehordc beschlcunigt. 
Im  H inblick auf den geringen Bildungsgrad und dic 
G csctzesunkundc vieler V crsicherter wirddavon Abstand 
genom men, dafs die Berufung oder Ilcvision, um ais 
rcchtzeitig zu gelten, binnen der yorgesehriebenen F ris t 
gerade bei der richtigen Stelle eingegangen sein mufs. 
D ic F estsetzung einer angem essenen F ris t fiir die Z u- 
stellung der Ausfertigungcn der scliiedsgfcrichtliehen 
E ntscheidung an dic P arteien  wird den in der P rax is 
w iederholt bem erkten Verziigerungen in dem scliicds- 
gerichtlichcn V erfahren begegnen. D ie Bestim m ungen 
des Entwurfs, dafs von der durch das Scbicdsgcrieht 
fcstgesctzten R entc nur dic laufenden B citragc und nicht 
m ehr, wie bisher, die seit dem Beginn des angeblichen 
R entcnanspruchcs riickstiindigen Beitragc vorlaufig zu 
zahlen sind , dafs andererseits dic vorlaufig gezablten 
Renten regclm afsig n icht zuriickgefordert w erden diirfen, 
tragen den In teressen der V erśichcrungsanstalten und 
der V ersicherten gleiclimafsig Recbnung. D ie bei der 
freiwilligen V crsieherung gegenwiirtig crforderliche Bci- 
bringung teuerer D oppelm arken, b' i denen der W ert 
des Z usatzbeitrages dem Reich zulliefst, fallt fort. D ic 
freiwillige Y ersicherung wird niclit m ehr au f die L ohn
klassc 2, wohl aber zeitlieh au f das beim Einkleben 
der M arken abgelaufcne letzte K alendcrjahr beschrankt. 
Die Befugnis zur freiw illigen Y ersicherung, verbunden 
m it einem Erstattungsanspruelt gegen den A rbeitgeber 
beziiglich eines Teils der freiw illig gelcisteten Bćitriige, 
w ird auch denjenigen Personen eingeriiiinif, welche zwar 
gegen E n tgclt beschiiftigt, aber aus besonderen Griinden 
der V ersichcrungspflicht ausnahm sw eise nicht unterwórfen 
sind. D ic N achbringung von Beitragen fiir dic D auer 
versicbcrungsplliebtiger Beschaftigung w ird au f die Zeit 
von v ier Ja h re n  seit der Fiilligkcit beschrankt. D enjenigen 
Personen, w elche wegen irrtiim licher A nnahm c einer 
V crsicherungsp(licht oder einer Berechtigung zur frei
w illigen Y ersicherung Beitriigo cntrichtet haben, wird 
das R echt au f E rsta ttung  des W ertes der gelcisteten 
Bćitriige zugestanden.

D as Vermi)gen der V crsicberungsanstalten soli in 
grofserem Um fange, wie bisher, fiir die V erbesscrung 
der W ohnungsverh;iltnisse der A rbeiter und liir andere 
W olillahrtseinrichtungen nu tzbar gem acht werden konnen. 
Z ur lle rbeifiih rung  einer saehgeniafsen und sparsam en 
G eschaftsfiihrung bei den V ersicherungsanstaltcn sind 
dic A ufsichtsbefugnissc des Reichs- (L andes-) V er- 
sichcrungsam ts scharfer gcfafst. Zugleieh is t den Landes- 
centralbchiirdcn die Genebm igung cinzclner Beschliisse 
der A usscbiissc und  der Y orstandc yorbchaltcn worden. 
Insbesondere w ird der Aufsichtsbchiirdc auch eine M it-
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w irkung bei Feststellung des Jah reshaushaltsp lanes ein- 
geriiumt, ebenso dem Reichs-V ersicherungsam t bei F est- 
śetzung der Bcitriige (ef. oben §. S9). D ic in der Praxis 
yielfaeh beklagten Ila r tc n  der Strafvorsclirift beziiglich der 
unzulussigcnEintragungcn undV erm erkein  den Q uittungs- 
karten werden gem ildert. D ic U ebergangsbestim m ungen 
des Gesetzes sind einlacher gcstaltet und erleichtert, ins
besondere ist der liir dic A ltcrsrcnten auch fortan noch 
crtbrderliclie Nachwcis einer versiclicrungspflichtigen 
Beschiiftigung ais Berufsarbcitcr kurz vor dcm Inkraft- 
treten des Gesetzes zu G nnstcn der Y ersichertcn erhcblich 
yereinfacht worden. K . E.

Iiiternationaler Montauistiseher nńd Gcologischer 
jSiiUeiiiuins-Kongrefs zu Budapest.

Der am 25. und 26. September d. J .  in Budapest ab- 
gehaltene M ontanistische und G eologischeM illenium s-K ongrefs 
halle nebst der Ablialtung von Fachvortriigen, iiber die wir 
spiiier beriehten, den Besucli der auf der M illeniums- 
A usstellung zu Budapest vertretenen Montanwerke und 
mehrere sonstige Ausfliigc in sein Programm aufgenomtaen.

Es mogen liier d ie  von den Kongrefsteilnehmern be- 
suehten W erke in kurzeń Umrissen beschrieben werden.

D ic  S t e i n k  o h l e n  w e r k e  d e r  K. und K. pr i v .  
D o n a u  - D a m p f s  c h i f f a h r t s  - Ges  el l scl i  a f t  in Fi i n f -  
k i r c h e n .  Das steinkohlen flihrende Liasgebirge Fiinf- 
kirchens fallt nach Siidost ein und wird in seinem Liegenden 
von dem naliezu 1000 m miichtigen rliatisclien Sandsleine 
begleitet. Das Hangende bilden in seinem sudwestlichslen 
Teile ttertiareSchiehteii, wiihrend ihm in SzabolcsKonglomerate 
und weiter nordostlich Gryphiien-Mergel und der mittlere 
Lias aufliegen. Das geologische Alter des Kohlengebirges 
ist auf Grund des Yorkommens von Arietites geometrieus 
Oppel ais unterer Lias zu bezeichnen.

Das kohlenfuhrende Gebirge ist durehschnittlieh 800 m 
miichtig und besitzt cinc llauplstreichungslange von ca. 
15 km. Es besteht hauptsiichlioh aus Sehieferthon und 
Sandstcin in zahlreicher Wechsellagerung. In der produktiven 
Formation tinden iiber 100 Kohlenflotze, bau- und unbau- 
wtirdig, welche eine summarischc Kohlenraiichtigkeit von 
ca. 50 in, somit iiber 6 pCt. der Formationsmachtigkeit 
besitzen. Die bauwurdigen Flotze, wozu die von 0,5 ni 
aufwilrts gerechnet werden, sind an Zahl 25 bis 30. Die 
Yorherrschende Miiclitigkeit derselben betragt 0,8 bis 1,0 m 
und erreicht in melireren Flotzen die Miiclitigkeit von 
3 bis 10 m.

Der Bergbau wird fast ausschliefslich mit Schachten 
eingeleitet, deren tiefster 255 m erreicht hat. Die Bausolilen 
stchen 40 m voneinandcr ab. Das Streckennetz besteht 
aus der Grund- und Wellerstrecke und 2 bis 3 sfthligen, 
durch Ueberhauen verbundenen Mittelstrecken. Der Abbau 
beginnt an der Feldcsgrenże, indem der oberste 10 bis 
20 in holie und 30 bis 50 ni lange Pfeiler vom letzten 
Ueberhauen aus angegriffen und heimwiirts streicliend ver- 
hauen wird. Dem vorausgehenden obersten Pfeiler fol"en 
die unteren Pfeiler staffelformig nach. Die unlerschriiinten 
Kohlen brechen wegen ihrer milden Beschaffenheil von 
selbst lierein. In Flotzen mil fester Kohle wird der Firsten- 
bau angewendet. Dic Forderung der Abbaukohlen zur 
Grundstrecke geschieht in Bleclirutschen langs der Abbaustofse.

Es bestchen 12 Forderscliachte mit 13 Fordermaschinen. 
Nebsldem sind fiir Forderungszweckc iiber Tage Kcttcn- 
forderungen und eine 3250 m lange Drahlscilbahn in 
Verwcndung, wclche 7 Thiiler, einzelne in eincr Holie von 
100 ni, Ubcrspannt.

E ine elektrische Kraftubcrtraguiigsanlage betreibt eine  
untcrirdische T rip lexpum pc, w elch e pro M inutę 150 1 
W asser auf eine lloh e von 152 in hebt, belcuchtet drei 
Schachtanlagen und liefert die Triebkrafl fiir eine Separation. 
Fiir die W asserhebung bestchen aufserdem noch 12 M aschinen 
mit 952 Pferdestiirkcn iiber Tage, und 6 m it 98 Plerdestarken  
unter T age, durch w elche 12,9 cbm W asser por 1 Minutę 
gehoben werden. Unter diesen Maschinen sind solche nach 
Ehrhardt-, Regnier- und W oolfscliem  System .

8  Ventilatoren (System  P elzer und G uibalj, deren 
Antriebsm aschincn 370 Pferdcstiirken besitzen, liefern eine  
frische Luftmenge von 11 900 cbm per 1 M inutę.

Die Separation besorgen 7 Separationsanlagen (System 
Sauer-Mayer, Karlik und Kltinnc), deren jede eine Leistungs- 
fiihigkeit yon 140— 250 Metercentner per Stunde besitzt.

Der A schengchalt der Kohlenbiinkc schw ankl zwisclien
6 — 20 pCt. Siimtliche Kohlen backen und lassen sich gut 
yerkoken. Durch d ie  Vcrw endung gew aschener Kohlen 
wird cin Koks von 10 — 12 pCt. A schengchalt gewonnen. 
Das Ausbringen belriigt bcim Verkoken 75 pCt. der cin- 
gesetzten K ohle.

D e r  B o i c z a  -  B r a d c r  G o l d d i s t r i k t  i n  S i e b e n -  
b t i r g e n .  W enn man die in ihrer Natursclionlieit ebenso 
w ie in bergbaulicher Beziehung interessanten wcstlichen  
G egcndcn Siebenbiirgens begeht und in den Thiilern der 
mit goldfiilirenden Lagerstiitten durchsetzten Gebirge die 
dieht aufcinander folgenden Bergbauc betraclitct, wenn 
man die in den m iltlercn Gegenden dieses Landes sich 
hinziehenden unerschopflichen Salz in assen , ferner die 
m eilenw eit reichenden E isensteinlagerstatlen und schliefslich  
die an KohlcnflOtzen so reichen Becken inbctracht zieht, 
gelangt man zur Ueberzeugung, dafs sich mit dcm Reichtum  
an produktiven Gcstcinen cin anderes Land von iilinlicher 
Grofse kaum messen kann. Die Ebenen der Thiiler fiillen 
A llu v ia l- und D iluvialb ildungen aus. D ie HUgel und mittleren 
Berggruppen, sow ie aucli die die G renzgebirge yerbindenden  
einzelnen grofseren Thiiler bestehen aus jiingeren Tertiiir- 
bildungen, wiihrend a lle  anderen Sedim cntar-, Eruptiv- und 
krystallin ischen Bildungen die Grenzgebirge durchzielicn.

Da sich d ie geologischen und bergbaulichen Verhiiltnisse 
in  vielfncher B eziehung ahneln, m ogę hier nur einer der 
bedeutendsten, mit den neuesten Betriebsm itlcln ausgcrtisteten 
Goldbergbaue, der der „Ersten Siebenbiirger Goldbergbau- 
Aktien -  G escllschaft^ gehorige G old- und Silber -  Bergbau 
in Boicza, F iizesd und K recsunesd, Com. H unyad, kurz 
beschrieben werden.

Der Schwcrpunkt dieses Bergbaues befindet sich in dem 
687 in iiber dem M eeresspiegel aufsteigenden vSvrediela , dem 
sudw estlichslen  Gebirgsstock des siebcnbiirgischen Erzgebirges 
W ie fast iiberall in Siebenbiirgen, sind dic E ru p tiv g e s te in e  
nebst iliren Tutlen die Triiger der goldfiilirenden Lager- 
stiitten, w elch e in  Form von Giingen und Kliiften das 
G ebirgsgestein durclisetzen. Der Gebirgsstock besteht aus 
M claphyr und Dacit, zum T eile  von Jurakalk uberlagerl,

Der Bergbau wnrde liier schon zu Zeiten der Romer 
betrieben. A is Trajarius d ie „D acia  a lpensisff unterjóchte, 
griindete er auch Niederlassungen in der Uingebung Boiczas. 
E s sind heutc noch d ic  Ueberreste eincr romischen Kolonii.
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sichtbar; aucli deutct dic Betriebsart eines 140 m langen 
Querschlages und die massenhaften, in der Niihe der Kolonie 
gelcgenen Pingen auf romischen Ursprung.

Die K li if te  I rc te n  z u m ,  T e i l e  in  d e n  z w e i  E r u p t i v -  
g e s te in e n ,  z u m  T e i l e  in d e r e n  B e ruh rungsf l i iche  auf .  I l ire  
A u s fu l lu n g s m a s s e  is t  v o r w ie g e n d  Q u a rz ,  A n t i m o n i t ,  P y r i t ,  
G a le n i t ,  C h a lk o p y r i t ,  G i i l d i s c h -S i lb e r ,  S i l .be rg lanz  u n d  R o t -  
g i i l t ig e rz .  I l i re  M i ic h t ig k e i t  w e c h s e l t  z w i s e h e n  2 c m  bis  2 m.

Die Forderung erfolgt durch den 1750 m langen Erb- 
stollen. In neuerer Zeit wurde auch ein Fordęrschacht 
niedergebracht, welcher die Ilauptgiinge bereits bei 40 und 
70 m Teufe ąuerte.

Der Abbau geschieht mittelst Firstenbau. Die Abbau- 
rilunie werden mit den beim Abbau abfallenden Bergen 
yersetzt. Die mit grofser Raffnierie veriibten Golddiebstiihle 
crfordern cin grofses Aufsichtsperson.il, Aus dem haltigen 
Haufwerke werden die tauben Berge iiber Tage ausgeschieden.

Das nach kalifornischem System erbaute Pochwerk um- 
fafst 2 Backonąuetschen, 5 kalifornische Pochbatlericen 
mit 53 Pocheisen und Kupferplatten - Amalgamation und
18 Fruevaners. Mit dieser Anlage konnen taglieh 80 bis 
100 t Pochgang Ycrarbeitet werden. Eine besondere Be- 
achtung verdicnt die Amalgamation reicher Freigolderze. 
Dic liierfiir erbaute Anlage besteht aus einem Steinbrećher, 
einer kleinen Kugelmuhle mit Siebbespannung, zwei ge
schlossenen Grusonschen Kugeltniililen zur Amalgamation 
und zwei Amalgamatoren zum Trennen des Amalgams von 
den Erzen.

Erst im laufenden Jahre wurde eine von der Firma 
Siemens & Halske gebaute Lichl- und Kraftanlage in 
Betrieb gesetzt, welclie aus 4 Primiir-Dynamomaschinen, 
den Uebertragungs-Leitungcn, 3 Elektromotóren und 2 Trans- 
formatoren besteht. Dieselbe beleuchtet siimtliche gesellschaft- 
liche Betricbs- und Wohngebiiude, die wichtigsten Gassen 
und Pliitze von 2 Orlschaften, bestreitet die Eibstollen- 
und Schachlforderung und betreibt von einer gcmcinsamcn 
Centrale auch, wenn notig, Maschinen zu vcrscliiedenen 
Yerrichtungen.

Die Produktion betrug im Ja lue  1894 346 kg Fcin- 
gold, im Jahre 1895 294 kg Feingold.

D as K o n i g l .  Ung.  E i s e n -  u n d  Stal i  1 w e r k  in 
D i o s g y o r  ( No r d  - U n g a r n )  u n d  d i e  M a s c h i n e n - .  
f a b r i k  d e r  K o n i g l .  Ung.  S t a a  t sc  is en b a h  n e u in 
Bu d a p e s t .  Diese beiden unter einer gemeinsamen Leitung 
stehenden Unternehmungen bcschrankten sich in fruheren 
Jahren auf die Herstellung von Lokomotiven, Schienen und 
sonstigemEisenbahnmaterial, Brlicken und Eisenkonstruktionen. 
Der rapide Aufschwung von dieser Zeit an findet seine 
Erklarung in der Besserung der fluanziellen Lage des Landes, 
derzufolge viele Privatbahnen verstaatlicht, zahlieiche 
Vicinalbahnen gebaut und die noch zahlreieh vorhandenen 
llolzbrucken in raselier Aufeinanderfolge in eisernciumgebaut 
wuiden. Auch fanden die Fabrikate der laiidwirtschaftlichen 
Abteilung der Mascliinenfabrik immer mehr Anerkennung, 
sodafs es gelang, die englisclien Dreschmascliinen allmahlich zu 
'erdrangen und 1890 bereits die tausendste Drcschmaschine 
erbaut wurde. Es wurde 1890  eine neue Eisengiefserei gebaut, 
die MartinhUtte zum Zwecke der Herstellung von Faęoń- 
'jufsstahl vergrofsert und die Erzeugung von Kmizungeń, 
Lokomotiv-,Tender- und Waggonradern, sowie von Maschinen- 
Hestandteilen aus Stahlgufs eingefuhrt. Bald wurden auch 
Achslagerfuliruhgen, PufTergehause, Kreuzkopfe, Drehgestell- 
Kugelzapfen, sowie kleinere Lokoinotiv - Bestandteile aus

Slahlgufs hergestellt. In die lctztc Zeit fallt der von dem 
W erk ausgefiihrtc Bau der Neu-Pcstcr Eisenbahnbriieke und 
der Donau-Strafsenbrlicke beim Hauptzollamt in Pest, deren 
Eisenkonstruktion ca. 60 000 Metcrcentner wiegt. Diese 
Briicke wird ais die 2000. in der Mascliinenfabrik erzeugte 
noch in diesem Jahre erolTnet.

D ie R e g u l i e r u  ng des  e i s e r n c n  T h o r e s .  Dieselbe 
wurde im September 1889 nach Ueberwindung mannigfacher 
flnanziellcr Schwierigkei'en in Angrilf genommen. Die 
Yorarbeiton begannen mit der Priifung der in anderen 
Liindern bisher angewandten hydrotcchnischen Methoden 
und Arbeitsinittel. lils wurden zuerst amerikanische Diamant- 
bohrer und hierauf die Methode eines osterreichischcn 
Offiziers angewendet, mit welcher das Bohren erspart 
werden solite, indem dic Dynamit-Patronen frei auf die 
Felsenplatten gelegt wurden. Beim Entziinden der Patrone 
dient das oben lliefsende Wasser ais Widerstandswand, 
unter der der erste Schufs einen Trichter im Felsen aus- 
holilt, worauf jeder weitere Schufs dcnselben erwcitert. 
Diese Methode war nur bei ruhigem Wasser anwendbar, 
bei reifsender Stromung vcrursachte sie grofse Schwierig- 
keiten. Sodann baute man ein Stofsschill mit cincm riesigen 
Stahlmeifsel. Diese 250 Centner schweren vierekigen, 
in Meifselform endenden Stulił błocko von 8 m Ijiingc und
0,3 m Durclimesser wurden mit einem Hub von 4 m in 
Bewegung gesetzt. Die Kclsen wurden durch den Auffall 
in TrBmmer zersprengt, deren kleinere yon dem reifsenden 
Strom selbst fortgefiihrt, deren grofsere aber gebaggert 
wurden.

Mit einem Diosgyorer Meifsel konnten 224 822 Schliige 
ausgeiibt werden. bevor derselbe infolge seiner naturlichen 
Abnutzung aufser Gebrauch gesetzt werden mufste. 
Koutraktlicli waren nur 90 000 Schliige ausbedungen. 
Ncbstdem bediente man sieli aucłl BohrschifTe mit 
Kronbohrern aus AN^M-kzeugstahi; dic gebohrten I^ocłier 
wurden mit Dynamit abgethan. Zuletzt bediente man sich 
noch aufser den pennanent thatigen Dampfbaggern eines 
Universal-Bohrscłiilłes, welches, mit kleineren Stahlmeifseln 
und Stempetn ausgerustet, dazu diente, dic noch iibrig ge- 

fblicbenen Unebenhciten auszugleichen. In ihrer Haiiptsaclic 
bestelien die nunmehr fertiggestellten Regulicrurigs-Arbeiten 
aus einem fast 8 km langen, 3 m unter den tiefsten Stand 
des Pegels reichenden Kanał durch die Stromschnellen. 
Die Fahrstrafse hat nie weniger ais 4 m Tiefe, welche 
fiir alle Donau-Schifle ausreiclit. Der obere bei der Kasan- 
Felsenenge beginnende, durcli Bojen bemeikbare Teil des 
Kanals hat eine Liinge von ca. 6 km. Zu seiner Herstellung 
mufsten bei 250 000  cbm Felsen unter Wasser gesprengt 
werden. Der untere, in Rumiinien endende 1700 in lange 
Teil des Kanals hat eine Breitc von 150 m und 12 in 
hohe Bosęhungsmauern. Zu seiner Herstellung mufsten bei 
400 000 cbm Felsen troeken ausgcbrochen werden.

Aufsergewohnlich schwierig gestalteten sich die Arbeiten 
am Felsen „Greben? (oberhalb Szvinica), wo die zur 
Festigung der Donaubaulen erforderlichen Steine von der 
Gewalt des Wassers immer fortgerisśen wurden. Eist ais 
man eine grofse Żalił von „Tschaikcn" (serbischen Segeł- 
schilTen) mit Bruchsteineu befrachtete und versenktc, wurde 
ein fester Gniud zum Weiterbau gewonnen.

Die B e r g - ,  l l i i l t c n w e r k e  u n d  Domi i r i en  d e r  
5s t e r  r .-u  n g. S ta a  ts e is en b a h n - G e s e  1 ls cli a f t nehmen 
ais die grofste Industrie-Unternehmung eine erste Stelle 
im Lando ein. Sie verfiigt iiber einen Grundbesitz in der
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Ausdehnung von nahezu 24 Q'uadratmeilcu, sie bescliiiftigt 
iiber 17 000  Arbeiter und hut einen Jnhreserwerb vo.n mehr 
ais 7 Millionen Gulden. Sie liifst in mehr ais 60 Scliulcn 
Unlerriclit erteilen und gewahrt insgesamt einer Bevblkerung 
von uber 50 000  Seelen iliren Unterhalt. Die Gesellschaft 
besitzt die bedeutcnden Kohlenwerke in Kladno (Bohmen), 
eine Drahtseilfabrik in Kladno und die W iener Lokomotivfabrik. 
Die im sudostlichsten Teile Ungarns gelegenen Giiter umfassen 
aufser den Forsten und Domiinen die Eisenerzgruben in Mora- 
wicza, Kohlenbergwerkc in Anina, Reschitza und Melindia, 
llochofcn, Giefsereien und WalzhUUen in Anina und Reschitza, 
ein Stahlwerkin Reschitza,Konstruktionswerksffilten fiirD impf- 
maschinen, Kessel und Briicken, 2 Dampfmiililen, eine 
Petroleum-Raffinerie, eine Schwcfelsiiurefabrik, cinc Ceraent- 
fabrik etc. Der Bergbau in ilirem Gebiete reiclit bis 
auf dic Anfiingo unserer Zeitrećhnung zuriick. Die 
Romer haben hier Gold gesucht, aber auch den Eisen-, 
Zink-, Kupfer- und Silbeibergbau eifrig bctrieben.

Im Jahre 1721 waren schon in Bogsau und in 
Reschitza im Jahre 1771 Oefen zur Roheisenerzeugung im 
Betriebe. Im Jahre 1773 wurde unter Kaiscrin Maria 
Tlicrcsia in den Urwiildern Anina-Steierdorfs cinc Holz- 
schliiger- und Kohler-Kolonie gegrlindet, um die iirarischen 
Kupfer- und Goldbergwcrke mit Holzkohlen zu verschen. 
Bereits im Jahre 1792 wurden von einigen Bcwohnern 
eifrige Schiirfungen unternommen, bei denen sich ein ge- 
wisser Heinrich Hensch aus Deutschland besonders aus- 
zeichuete. Er erschurfte die ersten Steierdorfer Kohlen; 
es wurden ihm nach und nach 9 Grubenfelder mit je
12 000 p -K la fte r  Grofse verliehen.

Es wiirde durch eine weitere geschichtlićhe Darstellung 
sowie durch eine Beschreibung der ausgedehnten gesell- 
schaftlichen Werke der Rahmen dieser Abhandlung uber- 
schritten; cs mogę dalier hier nur angeflihrt werden, dafs 
der Anina-Steierdorfcr Bergbau, welclier derzeit die Grund- 
lage der grofsartigen Eisen- und Stahl-Industrie Aninas und 
Reschitzas bildet, mittelst 7 mit kriiftigen Forder-, Wasser- 
haltungs- und Wetterinaschihen ausgerUsteten Schachten 
jiihrlich 250 000 t Steinkohlen aus einer durchsclinittliclien 
Teufe von 500 m bei einem Arbeiterstande von 3000 Mann 
zu Tage fordert. Eine eingehende Beschreibung dieses 
Bergbaus, welchcr wegen der enormen Druckhaftigkeit des 
Gebirges, wegen des grofsen Gasreichluins der Flijtze und 
der diesclben uberlagernden miichtigen, bliihcnden Schiefer- 
thonschichten und wegen der aus den verschiedensten 
Nationeu: Dculschen, Czechen, Itumiinen, Magyaren u. s. w. 
gebildeten Mannschaft mit den denkbar giofsten Schwieri"- 
keitcu zu kaitipfen hat, finden wir in der in der Nr. 6 
des laufendcn Jahrgangs dieser Zeitschrift behandelten 
Brosehiire: „Eine Kohlenstaub-Explosion in Anina" yon 
Bergingenieur Robert I.amprecht, Yerlag von Arthur Felix 
in Lcipzig.

Der Verfasser der genannten Broschure zeigte den sich 
fiir das Sicherheitslampćn-Wesen interessierenden Kongrefs- 
teilnehmern eine von ihm durch einen Zeitraum von 
mehreren Monaten in den Aninaer Schlagwettcrgruben aus- 
probierte Wolfsęhe „ N o r m a l  - S i c h e r h e i l s l a m p c " ,  
welche er in der Nr. 3S der „Oesterr. Zeitsclir. fiir Berg- 
und HUUeńwescn" ausfiihrlich behandelte. Diesclbe kann 
a is die Kombination einer gewohnlichen Wojfsclien Benzin- 
lampe, einer Miiseler- und Dahlmann-Lampe aufgefafst 
werden. Die frische Luft str5mt durch einen Geweberin" 
von allen Seiten gieichmafsig zur Flamme, wahrend die

Verbrennungs-Produkte durch einen Blechcylinder abzichen 
konnen, ohne dafs erstere sich mit den Verbrennungs- 
Produkten mengt. Ilierdurch wird eine Erhohung der 
Leuchtkraft gegenuber der gewohnlicben Wolfschen Benzin- 
lttmpc um 20 pCt. . erzielt. In 3 — 3 '/^prozentigen Gas- 
gemengen erlischt die Normal-Lampe olinc bleibende Aureole, 
welche die Ursache des Ergliihens des Drahtnetzcs und der 
Entziindung der Schlagwetter ist. Die Sicherheit dieser 
Lampe ist um so grofser, ais sie fiir dic Untersuchung ge- 
falirdrohcnder Ansammlungen von Schlagwettern ais voll- 
kommen ausreichcnd angesehen werden, indem sie schon 
' / 2prozentige Gasgemenge erkennen liifst und dalier dic 
Verwendung der Pielerschen Lampe entbehrlich inaclit. Bei 
mehr ais 700 Versuclien im Leuchtgas-Apparatc wurden 
keinerlei Durchschlage erzielt.

Ingenieur Hans Ilorbigćr zcigtc ein n e u e s  Gcb l i i s e -  
v e n t i 1 der Maschinenfabrik 1., Lang in Budapest, Patent 
Lang-Horbiger, welches eine der interessantesten Neuerungen 
der IlUttcnmaschinen ist und geeignet ist, im Gebliise- und 
Kompressorenbau eine durchgreifende Reformation einzuleiten. 
Das eigontliche Vciitil, cinc ebene, kaum millimeterstarkc 
Stalilblech-Ringscheibc von 250 mm Diam., wird von drei 
ulirfcderartigen, iiufserst elastischen Lenkern derart gefafst 
und sicher zwischen den in einer Ebene liegenden, schneide- 
formigen, konzeutrischen zwei Ringsitzen und dem ebenfalls 
mit zwei schmalen, unterbrochenen Ringfliichen ausgestattcten 
Klappenfiinger pa 'a llcl zu sich selbst auf- und zugefuhrt, 
dafs jede reibendc oder gleitendc Fiilirung entfiillt, und dafs 
trotz beliebig liegender, hiingender, scliiefcr oder vertikaler 
Anordnung jedes seitliche Ausweiclien, Schiefstellcn oder 
Ilangenbleiben und trotz lioher Tourenzahl jede schadlichc 
Stnfswirkuiig ausgeschlossen bleibt.

VolksAvirtsc]iaft und Statistik.
D ie rh e in is c łie  B r a u n k o h le n in d u s tr io .  Aus dem 

dritten Jahresberichte des Vereins fiir die Interessen der 
rheinischen Braunkohlcnindustrie fur die Zeit vom 1. Juli 
1895 bis 30 Juni  1896 entnehmen wir folgendes:

Die Marktlage des rheinischen Braunkohlenbergbaues, der 
ja  in weit ausgcdehnterem Verhiillnis an der Yersorgung 
des Hausbrandes beteiligt ist, ais irgend ein anderer deutscher 
Kohlenbergbau-Bezirk, hat im Berichtsjahre wesentlicli unter 
dcm Zeichcn des ganz abnorm inilden Winters 1895/96 
gestanden, welclier den Absatz aufserordeutlicli nachteilig 
beeinflufste. Selbst das ziemlich rauhe Friihjalir vermochte 
den Ausfajl nicht wieder einzubringeu, sodafs die Vorriite 
bis Mit te des Jahres 1896 bereits auf einen um reichlich 
l/ \  hoheren Stand ais im Herbste 1895 gewachsen sind. 
Wenn die Preise unter diesen ungiinstigen Verhallnisscn 
nicht so sehr gelitten haben, so liegt das eininal daran, 
dafs diesclben sich den Selbstkostcn soweit genahert, dafs 
die Verwaltungen ziilie daran festhalten mufsten. Dann hat 
der allgemeine Aufsehwung der wirtschaftlichcn Verhiiltnisse 
und die grofsere Kaufkraft gerade des minder bemittelten 
Teiles der Bevolkerung, welcher ein Hauptabnelinier der 
in kleinen Posien bcquem und billig zu kaufenden Braun- 
kóhlen-Briketts is-t, dahin gefiihit, dafs die .Mehrforderung 
des Jalires 1895 mit rund 3 8 3 0 0 0  t Rohkohle =  32 '/2  pCt., 
bis auf einen um etwa 30 000  t iiber dem normalen stehenden 
Vorrat an Briketts, ohne gar zu grofsen Preisdruck auf- 
genommen worden ist. In gewissem Simie hat hierzu auch
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zweifellos (lcr Umstand mitgeholfen, dafs im Noveraber 
1895 der friilier bestandene Brikettstiickzahl -V ertrag von 
der grofsen Mehrzahl der Vereinszechęn in etwas veiiinderter, 
beziiglicli der Kontrolle verscłiiirfter Form wieder auf- 
genommen wurde. Dadurch wurde dem Verlangen eines 
Teiles der Hiindler nach kleiuereu Formaton die Spitze

abgebroclien und namentlicli das im kleinen kaufende 
Publikum konnte genau wissen, was es bekam, wenn es 
sieli die Miihe des Ziihlens machte.

Die vom Verein fiir das Jah r 1895 anfgenommene 
Statistik erstreckte sieli iiber die 14 im Betriebe befindlichen 
Yereinswerke und ergab folgende Zusammenstellung:

1893 1894 1895
1. Fiirderung an B r a u n k o h l e n ............................................  . . . 1 016 300 1 172 700 1 555 400 Tonnen
2. Absatz an B r a u n k o h l e n ............................................................................ — 43 400 84 200 »
3. Herstellung von Braunkohlen - Briketts, einschliefslich Nafsprefs-

steinen und K l l i l t e n ............................................................................ 272 5S0 324 680 419 400
4. Gesamtabsatz an B raunkoh len -B rike tts ......................... ...... — 304 000 398 120
5. Landabsatz an B ra u n k o h le n -B r ik e t ts ......................... — 107 610 125 370
6. Lagerbestiinde an Briketts:

am Ende des I. V ie r te l ja h r e s ......................................................... — 14 280 1 144
— 27 271 29 397
— 39 831 58 285

IV — 24 841 30 493
7. Za.hl der beschaftigten A r b e i t e r ......................................................... 1 610 1 759 2 288
8. Summę der gezahlten L o h n e ...................................................................... 1 069 400 1 158 900 1 519 840 JC.
9. Summę der Steuern und L a s t e n ............................................................... 80  740 83 000 112 735 »

Beziiglicli der Bildung eines Brikett - Syndikates lieifst 
es: Die vom vorigen Berichtsjalire iibernommeiie bedeutsame 
Arbeit zur Bildung eines Brikett -  Syndikates wurde im 
laufenden weiter betrieben. Die damals eingeseute Kommission 
liat noch einige Sitzungen abgehalten und das vollstandige 
„Statut der Rheinischen Braunkohlen-Brikettwerke, Geseli- 
schaft mit beschriinkter llaftung in K51nff, vorgelegt. Gleich- 
zeiiig wurde der erliiuternde Berieht der Kommission, von 
Herm Dr. Streeker verfafst, ubi'rgeben, der in eingehendster 
Weise die Griinde darlegt, die die rheinischen Brikett- 
fabriken zur Bildung eines Syndikats veranlassen sollten, 
desseu geplante Einrichtung und Wirkungsweise bespricht. 
Die beiden umfassenden Arbeiten kamen in der Monats- 
Versammlung vom 9. Oktober 1895 zur Bespreehung, doch 
lag die Stimmung bei mehreren Verwaltungen so, dafs eine 
Syndikats-Bildung zur Zeit noch verfriiht erschien und die

betreffenden wertvollen Vorarbeiten zu spiiterer Benutzung 
bei geeigneter Gelegenheit zutiickgestellt wurden.

W e s t f a l i s c h e  S t e in k o h le n ,  K o k s  u n d  B r ik e t t s  in  
H a m b u r g ,  A l t o n a ,  H a r b u r g  e t c .  Mitgeteilt durch 
Anton Gttnther in Hamburg. Die Mengen westlalischer 
Steinkohlen, Koks und Briketts, welche wahrend des 
Monats September 1896 (1 8 9 5 ) im hiesigen Verbrauehsgebiet
1 lut amtlicher Bekanntmachung eintrafen, sind folgende:

Tonnen a 1000 kg

In  H am burg P l a t z ...............................
D urchgangsversam l nacli A ltona-K teler Halin 

„ „ Lubeck- Ilam b.
„ „ Berlin-Hamb.

Insgesamt
Dnrc)igangsversand au f der O berelbe nach

Berlin ....................................................
Z u r A usfuhr w urden verladen

1896 1895
85 087,5 70 077,5
33 932 31 745

9 571,5 9 402
4 333 4 450

132 924 115 675

13 090 215 5
4 468 3 627,5

J B r e n n m a t e r ia l ie n - V e r b r a u c li  d e r  S t a d t  B e r l in  f i ir  d e n  M o n a t  A u g u s t  1 8 9 6

Steinkohlen, Koks und Briketts Braunkohlen und Briketts

Eng West Sach- Ober- Nieder-
zusammen

Boli- Prcufs. u. Saclisische
zusammen

lische falische sische schlesische schlesisclie misclie Briketts j Kohlen

in Tonnen

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

17 5 8  
44 491

6 257 
8 305

502 37 648 
42 565

19 207 
180

65 372 
95 541

4 588 
21 3 0

56 132
235

1 304 
760

62 024 
3125

Summę des Empfanges 46 249 14 562 502 80 213 19 387 160 913 6 718 56 367 2 064 65 149

11. V e r s a n d .  
a. Eisenbahnen 
b- Wasserstrafscn

3 599 
1 745 118

— 2 396 
675

65 6 060
2 538

13 370
585

— 383
585

dumnie des Versandes 5 344 118 — 3 071 65 8 598 13 955 — 968
Bteiben im August 1896 

in Berlin . . 40 905 14 444 502 77 142 19 322 152 315 6 705 55 412 2 064 64 181
Im August 1895 blieberi 

m B erlin ........................ 32 954 7 210 690 75 470 17 009 133 333 9 085 53114 i  969 64168
Mithin ( Zunahme, 

Abnahme) +  7 951 +  7 234 -  188 +  1672 +  2 313 +  18 982 - 2  380 +  2 298 +  95 +  13

D er  e n g l i s c h e  S e h ifF s b a u  Nach den Zusammen- 
stellungen des Lloyds Register of Shipping waren Ende 
ąo"* *n ®anz England, abgesehen von KriegssciiifTen, 

94 Seeschiffe mit einitn Gesamtgehalt von 774 012 t im

Bau begriffen, gegen eine Gesamtzahl von B39 mit einem 
Gesamtgehalt von 707 079 t an dem gleichen Zeilpunkt 
des vorigen Jahres. Der Gesamigehalt hat also um 
67 000  t zugenommen. Der Tonncngehalt der Dampf-
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schilTe hat sieli gegen das erste Vierteljahr 1896 um 9000  t 
yermehrt, wiilirend der Tonnertgehalt der SegelschilTe etwas 
geringer geworden ist. Die Hauplmenge der im Hau be- 
griffenen ScliiiTe, niimlicli 262 mit 495 216 t, ist natur- 
gemiifs fur England bestimmt. Von dem Rest sind 18 SchilTe 
mit 8 1 6 1 8  I, siiintlich DarapfschilTe, lur Deutschland. 5 mit 
25811 t liir Rufsland bestimmt. 7 SchilTe mit 13163  t 
werden fiir Norwegen gebaut. Fiir die iibrigen Liinder 
iibersteigt der Tonneifgelialt der im Bau begrilTenen SchilTe 
nicht 10 000. Wie gcwdhnlich enlfiillt der grofste Teil der 
SchilTsbauten, niimlicli 76, auf die Clyde-Werften, wiiluend 
iu Newcastle und Belfast 46 bezw. 18 SchilTe gebaut 
werden. In Deutschland waren Ende Juni,  nach den Aii- 
gaben des Ecoiiomist, nur 34 Seeschille mit einem Gesamt- 
gehalt von 112 905 t, in Frankreich 21 SchilTe mit 
51 690 t Gehalt im Bau begrilTen. Diese Żabien, welche 
jedenfalls einen Anspruch auf annahernde Riclitigkeit maclien 
konnen, zeigen die bedeutende Ueberlegenlieit Englands im 
SchilTsbau. Es ist zu hoffp, dafs, namentlich wenn die 
schwebenden Yerbandlungcn iiber die Ermiifsigung der 
Frachten fiir SchiITsbaumaterial nach den deutschen Werften 
zum Ziele fiihren, sieli die Zalil der in England fiir deulsche 
Rechiiuug gebauteii Scliille zu gunsten der deutschen Werften 
yerringert.

E n g l i s c h e  K o h le  in  R u f s la n d .  Der englische 
Generalkotisul in Odessa berichlet nach dem eng). Ecoiiomist 
iiber den englisclien Koli len handel in diesem ilafen wie 
folgt: Der englische Kolilenhandel hat sieli von dem Sclilage 
noch nicht erliolt, den er vor einigen Jahren erhalten hat 
dadurch, dafs mit Riicksicht auf dic Entwickluiig der sud- 
lussischen Kolilenindustrie ein Zoll von 6 s. auf die 
Tonne der in die Ilafen des Schwarzen Meeres eingefuhrten 
Kohle gelegt wurde, welcher spiiter auf S s., den gegen- 
wiirtigen Salz, erlioht wurde. Ais die Kohle noch keinen 
Zoll kostete, hatte die britische Einfuhr in diesen Hiifen bereits 
die llohe von 261 000 t. erreicht; seit dieser Zeit ist sie 
indessen allmiihlich auf 92 963 t im Jahre 1895 gefallen 
und zwar trotzdem die Naclifrage nach Kohlen infolge der 
Entwickelung der Industrie in den Liindern am Schwarzen 
Meere und des Mehrbedarfs der Eisenbahnen und Dampf-, 
schilTe stets bedeutend steigt. Es scheint nicht wahrscheinlich, 
dafs die englische Kohle jemals wieder die Oberhand iiber 
ihre russisclie Rivalin gewinnen wird, da bcstiindig grofsere 
Mengen der letzteren teils zu Lande, teils zu Wasser nach 
Odessa gelangen. Im Jahre 1895 belief sich die Zufulir 
russischer Kohle schon auf 196 760 t, also melir ais das 
Doppelte der englisclien.

TerkekrsTYÓsen.
A m t l ic h e  T a r ifv e r a n d e r u n g e n . B e r l i n - S t e t t i n  ■ 

M i t t e l d e u  t s c h e r  G u te r vc r ke h  r ( Gr u p p e  III/V und 
G i i t e r v e r k e h  r d e r  G r u p p e  V). Mit Giiltigkeit vom
1. Oktober d. J .  treten in den yorbezeichneten Verkehren 
Aiisnahmćfrachtsatze fiir Braunkolilen, Braunkohlenkoks und 
Braunkohlenbriketts von der Station Delitzsch bei Halle
a. Saale nach den Berliner Bahnhofcn und Ringbahnstationen 
sowie nach Grofs-Lichterfelde an der Balin Berlin-Halle 
Grofsbeeren, Ludwigsfelde und Trebbin in Kraft. Niihere 
Auskmift iibcr die Hohe der Frachtsatze erteilen die Ab- 
fertigungsstellen. Halle a. Saale, 12. September 1896. 
Konigliche Eisenbahndirektion.

A nb a n g  zu m  O s t d e u ts ch e n G i i t e r t a r i f e  
e n t li a 11 e n d d e n A u s n a h m e t a r i f f ii r o b e r -

s ch  1 e s i s  c h e  S t e i n k o h l e n  etc. Die durch Naclitrag V 
zu yorbezeielinetoin Ausnahmetarife eingefuhrten Fracht- 
siitze nach Danzig transito secwiirts gelten nur im Yerkehr 
mit Danzig Weichselbahnhof. Fiir den Yerkehr nach Danzig 
Lege Tlior und Neufalirfasser transito seewiirts treten mit 
sofortiger Giiltigkeit bis Ende August 1897 gleieh ermafsigte 
Frachtsatze in Kraft, fiir welche die im yorbezeichneten 
Nachtragc unter Teil IV yorgesehenen Bedingungen sinn- 
gemiifse Auwendung linden. Uebcr die Hohe dieser Fracht- 
siilze erteilen die beteiligten Dienststellen niihere Auskunft. 
Kattowitz, den 13. September 1896. Konigliche Eisen
bahndirektion.

R h e i n i s c b - W c s t f a l i s c h - N i e d c r l i i n d i s c h c r  
B r a u n k o l i l e n  vc r ke l i  r. Am 1. Oktober d. J .  tritt der 
Naclitrag I zum Ausnahmetarif vom 1. September 1S95 
in Kraft. Derselbe euthiilt Frachtsiitze fiir den Verkehr mit 
den Stationen Heerlen, Kcrkrade-Rolduc, Nutli und Spaubeek 
der Niederliindischen Staatsbahn sowie teilweise ermafsigte 
Frachten im Yerkehre mit yerschiedenen niederliindischen 
Stationen. Das Niihere ist bei den yerschiedenen Glilcr- 
abfertigungsstellen zu erfahren. Koln, den 18. September 
1896. Konigliche Eisenbahndirektion.

W a g e n g e s t e l l u n g  im  E ,u h r k o h le n r e v ie r  fiir dic  

Z eit vom 1. bis 15. September 1896 nach W agen zu 10 t.

Datum

Monat Tag

Es sind 

verlangt | gestellt

Die Zufulir nach den 
Iiheinhafen betrug:

im Essener 
und

Elbcrfelder Kczirke

aus dem 
Bezirk nacli

Wagen 
zu 10 t

September 1. 10 830 11440 Essen Ruhrort I975Ó
» 2. 11200 11840 n Duisburg 8489
n 3. 1 1 201 12 293 )) Hoclifeld 2 526
) j 4. 11 727 12 527
n 5. 11863 12 923 Elberfeld Ruhrort 79
n G. 766 814 >1 Duisburg 61
» 7. 11 349 12 218 n' Ilochfeld —
n 8. 11 923 12 729 Zusammen: 30 905
n 9. 12 007 12 900
n 10 11935 12 754
n 11. 11974 12 782
n 12. 12165 13 069
n 13. 800 812
X 14. 11 563 12 325
n
71

15. 11 524 12 268

Zusammen: 152887 163 694
Durchschnittl.: 11 761 1 2 ( 9 2
Yerhaltniszahl: 11 764

Yereiue mul Yersamiulungeii.
G e n e r a lv e r s a m m lu n g e n .  W i t t e n e r  S t a l i l r o h r e n -  

W e r k e ,  W i t t e n .  6. Okt. d. J ., vorm. 10 Uhr, im Hotel 
Yofs in W itten .

Y e r e i n i g t e  C l i e m i s c h e  F a b r i k e n  z u  L e o p o l d s -  
h a l l .  14. Okt. d. J . t nachm. 2 Uhr, im Hotel Kaiserliof 
in Berlin.

K a r l s h i i t t e ,  A k t i e n g e s  e I l s c  li a f t  f i i r  L i s e n -  
g i e f s e r e i  u n d  M a s c h i n e n b a u  i n  A l t w a s s e r .  15. Okt. 
d. J .,  m iltags 12 Uhr, in Breslau im Geschiiftshausc von 
G. v. P achalys E nkel.

D i i s s e l d o r f e r  E i s e n w e r k  v o r m .  S e n f f  & l l e y e ,  
x^kt.-Ges. 15. Oktober d. J  , naclim . 4 Uhr, in Dussel
dorf im Restaurant T hlirnagel.

L i t n b u r g e r  F a b r i k  - u n d  11 i i  tt  e n ve  r e i n .  1 (• Okt
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ds. Js., mittags 12 XJhr, im „Bentbeimer Hof" in Hohen- 
limburg.

Ha nno  v c r s c h c  M as c h i  n en b a u  - A k t i e  n - G e s e l l -  
s c h a f t  v o r m  Ge o r g  E g e s t o r f f .  17. Oktober d. J ., 
nachmittags 12 J/2 Uhr, im Lokale der Handelsknmmer in 
FIannover.

R o s i t z e r  B r a u n k o h l e n w  e r k e ,  A k t i e n - G e s e l l -  
s c h a f t ,  R o s i t z ,  S.-A. 17. Oktober d. J . ,  nachmittags

Uhr, zu Altenburg im Hotel „Baycrischer Hof".
R h e i n i s c h e  A n t h r a z i t  - K o h l e n w e r k e  in 

K u p f e r d r e h .  19. Oktober d. J . ,  vormittags 10 Uhr, im 
Hotel Bristol in Berlin.

B e r g i s c h e r  G r u b e n -  u n d  H u t t e n - V e r e i n .  
19. Okt. d. J . ,  nachm. 2V< Uhr, im Geschiiftslokale in 
Hochdalil.

H e l i o s ,  A k t i  e n g e s e l l s c h a f t  f i i r  e 1 e k t  r i s cli es 
L i c h t  u n d  T e  1 eg ra p h e n b a u  in E h r e n f e l d  und  
Kol n.  19. Oktober d J ., nachm. 3 Uhr, im Geschiifts-, 
lokale der Gesellschaft in Ehrenfeld.

W e r k z e u g m a s c  h in en fa b r i k vU n i o n "  ( v o r m a l s  
D i e h l )  in C h e m n i t z .  22. Oktober d. J .,  nachmittags 
3 Uhr, im Gcschaftslokal der Gesellschaft.

Ho c h f e  l d e r W a l z w e  r k,  Akt  i e n - V e  rei  n , Du i s b u r g .
22. Oktober d. J . ,  vorm. 1 1 Uhr, in den Geschiiftsraumen 
Duisburg-Hochfeld.

O s n a b r i i c k e r  K u p f e r -  u n d  D r a h t w e r k  z u
O sn ab i ii ck. 23. Oktober d. J . ,  nachmittags i  Uhr, im 
Gcschaftslokal zu Osnabriiek.

Marktberiehte.
Essener Bórse. A m t l i c h e r  B e r i c h t  v o m  28. Sept. 

1896, a u fg e s tc l l t  v o n  d e r  B o r s e n -K o m m is s io n .

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

P r e i s n o t i e r u n g e n  im  O b e r b e r g a m t s b e z i r k e  D o r tm u n d .  
Sorte. P e r  Tonne loko W erk.

I. G a s -  u n d  F l a m m k o h l e :

a) Gasforderkohle . 10 ,0 0 — 11,00 J L
b) Gasflammforderkoble , , 8 ,5 0 —  9,50 n
c) Flammforderkohle . , t . 8 ,0 0 —  S,30 »

d) Stuckkohle . 1 2 ,0 0 - 1 3 ,0 0 »
e) Halbgesiebte . . . 11,00 — 12,00 »

f) Nufskolile gew. Korn I )
. 11,50— 13,00

IIJ
V

»  :>  :> III . 9 ,7 5 — 10,50 n
»  »  » IV 8 ,5 0 —  9,50 »

g) Nufsgruskolile 0 — 30 mm . 6 ,2 5 — 7,00 »
0 - 6 0 . 6 ,7 5 — 7,50 »

b) Gruskohle 5 , 0 0 -  5,75 »
H. F e t t k o h l e :

a) Forderkohle . S 5 0 —  9.00 »
b) Bestmelierte Kohle , , . 9 .3 0 — 10,00 n
c) Stuckkohle . 1 2 ,0 0 - 1 3 ,0 0 n
d) Nufskolile, gew. Korn i )

»  »  ; } u l 11 ,0 0 — 13,00 n

V  ■> • ; n i . 9 ,5 0 - 1 0 ,0 0 »

»  .V ,v IV . S ,50—  9,00 »

c ) Kokekohle . 7 ,0 0 —  8,00 >>

III. Ma g e r e  K o h l e :
a) Forderkohle 7 ,5 0 — 8,50 »

b) Forderkohle, aufgebesserte, je
n a c b  d e m  S t l i c k g e b a l t  . 9 ,0 0 — 11,00 JL

c )  S t i i c k k o b l e ...................................... 11 .50— 13,00 „
d )  N u f s k o h le  K o rn  I  . . . 16.00 — 1S,00 „

„  11 . .  . 1S,0 0 - 2 0 ,0 0  , ,

e )  F o r d e r g r u s ...................................... 6 ,2 5 — 6,75 „

f )  G r u s k o h le  u n te r  10 m m  . 4 ,5 0 — 5 ,50  „

I V .  K o k ę :

a )  H o c h o t e n k o k e ............................... 12 .50— 13,00 „
b )  G i e f s e r e i k o k e ............................... 14 ,00— 15,00 „

c )  B r e c h k o k e  I  u n d  I I  . 14 ,50— 16,50 „

V. B r i k e t t s :

B r ik e t t s  j e  n a c h  Q uali t i i t 9 ,0 0 — 12,00 „

P r e i s e  s t e t ig  b e i  a n d a u e r n d e r  N a c h f rage .  Die T h i i t ig u n g
niichs t j i ib r ige r  A b s c h lu s s e  n im m t  regen F o r tg a n g ,  N iichs te
Borsen-Versamm!ung findet am Montag, den 26. Okt. 1896, 
nachm. 4 Uhr, im Berliner Hof (Hotel llartmann) statt.

Borse zu Dusseldorf. Amtlicher Próisbericht vom
I. Oktober 1896. A. K o h l e n  u n d  Koks .  1. G as-und 
Flammkohlen : a. Gaskohle fur Leuchtgasbereitung 10,00 bis
I I , 0 0  J t . ,  b. Generatorkohle 1 0 ,0 0 — 11,00 JL., c. Gas- 
(lammfSrderkohle 8 ,00  — 9,00 JL. 2. Fettkohlen: a. FSrder- 
kohlc 7 ,5 0 — 8,50 JL., b. melierte beste Kobie 8,50 bis
9,50 J t . ,  c. Kokskohle 7 ,00  JL. 3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 7 ,0 0 — 8,00 J t ., b. melierte Kohle 8 ,00  bis
10.00 J t ., c. Nufskolile Korn II (Anthrazit) 18,00 bis
20.00 J t .  4. Koks: a. Giefsereikoks 14 ,0 0 — 15,00 J t .,
b. Hochofenkoks 12 ,50— 13,00 J t . ,  c. Ńufskoks gebr. 14,50
bis 16,50 JL. 5. Briketts9 ,0 0 — 12,00.,/t. B. E r z e  : 1. Roh- 
s p a tl0 ,S 0 - ll ,4 0 ^ /£ .,2 .  Spateisenstein, gerost. 14 ,40— 1 6 ^ . ,
3. Somorrostro f.o.b.Rotterdam 0,00 — 0,00 4.Nassauischer
Roteisenstcin mit etwa 50 pCt. Eisen 10,00 J t . ,
5. Rasenerze franco 0 ,0 0 — 0,00 ~ / 0.  R o h e i s e n :
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 63,00 J t . ,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-
westfiilisclie Marken 5 7 — 58 J t . ,* )  b. Sjegerlander Marken 
5 7 — 5 8 * ) JL., 3. Stahleiseu 5 8 — 59 J t.,* )  4. Englisches 
Besseniereisen ab Yerscliitfungshafen 0,00 JL., 5. Spanisches 
Bessemereiscn, Markę Mudela, cif Rotterdam 0 ,0 0 — 0,00 J t . ,
6. Deutsches Bessemereiscn 0 ,00  J t . ,  7. Thomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 57 ,20  J t ., 8. Puddeleisen Luxemburger 
Qualit;it 47 ,20  J t . ,  9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort 
57)50 J L ,  10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab 
Luseinburg 52 ,00  J t ,  11. Deutschcs Giefsereieisen Nr. I
65.00  J t . ,  12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00,00  J L ,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 57,00 J t . ,  14. Deutsches 
Hiiinatit 65 ,00  J t . ,  15. Spanisches Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 72 ,00  J t .  D. S t a b e i s e n :  Gewohnliches Stab- 
eisen 131 J L  — E. Bl e c h e :  1. Gewóhnliche Bleche 
aus Flufseisen 1 3 2 ,5 0 — 137,50 J t .  2 . Kesselbleche aus 
Flufseisen 152 ,50  ^/t., 3. Kesselbleche aus Schweifs-
eisen 177,50 J t , 4. Feinbleche 145— 1 5 5 ^ .  F. D r a h t :
1. Eisenwalzdraht 0 ,00 JL, 2. Stahlwalzdraht 112— 115 JL

Der Eisenmarkt bleibt sehr fest bei erhohten Preisen. 
Auf dem Kohlenmarkt herrsclit aufserordentlich starkę Nach
frage. — Die nachste Borsenvcrsammlung findet statt 
Donnerstag, den 15. Oktober, nachmittags von 4 bis 5 Uhr, 
in der stadtischen Tonhalle.

*) Mit Fracht ab Siegen.
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Submissionen.
1 0 .  O k t .  d .  J .  D er P r i i s i d c n t  d e s  k o n i g l i c h e n  

L a n d g o r i c h t s  I B e r l i n .  Lieferung der fiir das konigl. 
Landgericht I und das konigl. Amtsgericht I zu Berlin fiir 
die Zeit vom 15 Oktober cr, bis zum 31. Miirz 1S97 
erforderlichen Briketts, an weichen fur diesen Zeitraum 
etwa 2000 Ctr. gebrauchl werden. Bedingungen sind im 
Gerichlsgębiiude, Judenstrafse 59, Zirnmer 58, cinzusehen 
und werden gegen Erlegung der Schreibgebiihr mitgeteilt. 
Anerbieten auf die Lieferung sind unterschrieben und ver- 
siegelt, mit folgender Aufschrift: „Anerbieten zur Lieferung 
von Briketts fur das konigl. Landgericlit I und das konigl. 
Amtsgericht 1 zu Berlin", unter Angabc der Preisforderuug 
cinzureichen.

P e r s o n a l i e i u
Am Sonntag den 27. Sept. fand fiir den am 1. Oktober 

aus dem Amte geschiedenen Berghauptmann des Hallesclien 
Oberbergamtsbezirks, W i r ki i ch en G e h e i m e n  O b e r 
b e r g r a t  F r e i h e r r n  v o n  d e r  H e y d e n - R y n s c h ,  eine. 
Abschiedsfeier im Hotel Stadt Hamburg zu Halle statt. Der 
Festlichkeit wohnten fast die Gesamtheit der liolieren Berg- 
beanuen des Hallesclien Bezirkes aus dem Staats- und 
Privatdienste bei, ebenso hervorragende Yertreter der Berg- 
verwaltung aus den mit dem Hallesclien Oberbergamt eng 
verbundenen Nachbarstaaten, wie die Spitzen der sonstigen 
Hallesclien staatlichen und der stiidiischen Beliorden. Die 
FUlle der Ansprachen, welclie einmal ron dem scheidenden 
Kollegium, den Staatswerken des "Bezirkes und den r 
Leitern der sozialpolitischen Institutionen, wie den Ver- 
tretern der wichtigsten Zweige des Privatbergbaus, der 
Kupferśchiefer-, Braunkohlen- und Salz-Industrie ausgingen, 
war geineinsam die Wttrdigung der holien Yerdienste um 
das Erbltihen des Bezirkes und die gIanzvolle Yertretung 
der Bergyerwaltung, der jeder der Redner eine neue, vorher 
noch nicht beruhrte Seite zu riihmen wufste. Auch der 
Dank des jungen bergmiinnischen Nacliwuclises fand freudigen 
Ausdruck in der Yersicherung, dafs Berghauptmann von der 
Heyden-Rynsch in seiner lijiih rigen  Leitung des Hallesclieii 
Oberbergamtes eine grofse, von ganzer Yerehrung fiir ihn 
durchdrungene Scliule geschatTen habe.

In tief bewegter, meisterhafter Redę daukte der Iłerr 
Bergliauptmann fur alle die Elirungen, die ihm, seinem 
Wirken und seinem Hause dargebracht waren, indem er 
zugleich einen kurzeń Riickblick auf seine nach 47j;ihrioer 
Dienstzeit zum Abschlufs gelangte Thatigkeit im Staatsdienste 
warf. Der roten Erde entstammend, hervorgegangen aus 
dem ricliterliclien Berufe, dessen hochstes Ziel, das unse- 
beugte Recht, stets sein Leitstern geblieben, wurde er 
durch Miinner von unrergefslichen Yerdiensten in die 
preufsische Bergyerwaltung eingefiihrt. Der • ersten Be
schiiftigung am Bergamte zu Bochum folgte bald die 
Thatigkeit am oberbergamtlichen Kollegium zu Dortmund 
und weiter in dem damaligen Handels- und Gewerbe- 
Ministerium, in welcliem gerade zu der Zeit die Revision 
der preufsischen Berggesetzgebung von neuem in lebhaften 
Flufs war. Der Umgestaltung dieses Zweiges sclilofs sich 
in enger Folgc eine Anzahl von gesetzgeberischen Arbeiten 
auf allgemeinem wirtschaftliclien Gebiete an, die, zum grofsen 
Teil ttbergreifend auf das inzwischen eistandene Reich, der 
Thatigkeit der Miinner in hervorragender amtlicher Stellun^ 
weites Feld gewahrten: in besonders ausgedehntem Mafse 
war es Herrn Berghauptmaiinn von Rynsch hier mitzuwirken

yergonnt, weil mit dem Hauptamte ais vortragender Rat im 
Handelsministerium die Beschiiftigung in melireren der 
Reichsiimter sich yereinigte. Die Ergebnisse der wirtschaft- 
liclien Gesetzgebung aus jener Zeit sind die Grundlagen 
von Deutschlands heutiger wirtschaftliclier Grofse.

Ein glUckliches Geschick wollte es, dafs 1885 Herr 
von der Heyden-Rynsch gerade an die Spitze des Hallesclien 
Oberbergamtsbezirks trat, dessen iiberraschende Entwickelung 
cr durch Abfassung und Yertretung des Gesetzes iiber die 
Rechtsverhiiltnisse des Braunkohlenbergbaus (in ehemals 
siichsischen Landesteilęn) voin 22. Februar 1869 gebahnt 
hatte. Mit besonderem Dank hat auch die Salzindustrie 
des Bezirkes in allen ihren Zweigen sich der weitblickendcn 
Forderung ihres Ergehens zu erfreuen geliabt, nicht minder 
wie der Kupferschieferbergbau, der, allen Zwischenfallen 
zum Trotz, getragen von kraftvoller Unterstiitzung, den alten 
Betrieb zur vollen Holie zuriickzufuhrcn yermocht hat.

. Der Yorsitzende der Bergwerksdirektion zu Saarbriicken, 
Geheimer Bergrat von Y e l s e n ,  ist ais Berghauptmann 
nach Halle a. S.; der Oberbergrat V o g e l ,  Vorsitzender 
der Centraherwalturg der Bergwerke Konig und Konigin 
Louise zu Zabrze, unter Ernennung zum Geheimen Bergrat, 
ais Vorsitzendcr der Bergwerksdirektion nacli Saarbrucken; 
der Bergwerksdircktor, Bergrat I l i l g e r  zu Grube Gerhard, 
ais Yorsitzender der Centralver\valtung nacli Zabrze; der 
Revierbeamte, Bergrat l l u e c k  zu Hannover, ais Bergwerks
dircktor nach Grube Gerhard bei Saarbrucken, siinitiich 
voni 1 • Oktober d. J .  ab versetzt worden.

Der Bergassessor Z i e f v o g e l ,  bisher Hiilfsarbeiter bei 
dem konigl-. Revierbeamten des Bergreviers Recklinghausen, 
ist in gleicher Eigenschaft an das Oberbeigamt in Halle 
yersetzt.

An Stelle des Yorgenannten ist der bisherige Hiilfs- 
arbeiter am Oberbergamt zu Doitmund, Bergassessor Wi l k e ,  
nach Recklinghausen versetzt.

Der Berginspuktor Otto Mii i  1 er  zu Grube Heinitz bei 
Saarbrucken ist vom 1. Oktober d. J .  ab zum Bergwerks- 
direktor dieser Grube ernannt worden.

Der Berginspektor M a u r e r  zu Barsinghausen ist mit 
dem Charakter ais Bergmeister ais Revierbeamter nach 
Hannover yersetzt.

Der'W asscrbauinspektor S y m p h e r  zu Munster, welcher 
bekanntlieh mit dem Bauinspektor Prufsmann zusammen die 
nunmehr fertiggestellte Denkschrift uber die wirtschaftliche 
Bedeutung des Mittelland-Kanals ausarbeitete, ist zum tech- 
hisclien Mitgliede der Regierung zu Munster ernannt.

Der ordentliche Professor der Chemie an der Berg- 
akademie zu Freiberg in Sachsen, W i n k l e r ,  ist zum 
Direktor dieser Anstalt, und der Dozent der Chemie, 
Dr. B r u n c k ,  ebendaselbst, zum aufserordentlichen Professor 
ernannt worden.

Der bisherige Direktor der Bergakademie zu Freiberg 
in Sachsen, Geh. Bergrat Prof. Dr. R i c h t e r ,  tritt in den 
Rubestand.

Im  A n s c h lu f s  a n  d i e  N o t iz  i n  K r .  37 S e i te  728 weisen 
w i r  d a r a u f  h i n ,  da fs  w i r  im  S in n e  d e r  a n  u n s  g e lan g ten  
Z u s c h r i f t e n ,  fiir w e l c h e  w i r  h i e r m i t  e r g e b e n s t  d a n k e n ,  von 
j e t z t  a b  d i e  d e r  l e tz te n  T e x t s e i t e  f o lg e n d e  S e i te  des 
A n n o n c e n t e i l s ,  s o w e i t  e r fo r d e r l i c h ,  fu r  F a m ilie n n a c lir ic h te n  
r e s e r y i e r e n  ■werden. W i r  b i t t e n ,  s i c h  w e g e n  A u f n a h m e  yon 
A n n o n c e n  a n  u n s e r e  G e s c h a f t s s t e l l e ,  E s s e n - R u h r ,  

B u r g p la t z ,  z u  w e n d e n .


