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Denkschrift Ibetreffend die finanzielle Entwickelung der Inraliditśits- und Alters-Yorsicherungs- 
aństalten und der zugelassenen l)esondcren Kasseneinriclitungen.

U nter dem Yorstehenden T ite l ist im Reichs- und 
Staatsanzeigcr yom 30. v. Mts. dic Begriindung zu der 
yorgcśchlagnnen Revision der Invalidit;its- und Altcrs- 
Vcrsicherung (ćf. auch diese Zeitsclirift Nr. 40, S. 769 ff.) 
hekannt gegeben worden. D ie D enkschrift behandelt in 
den ersten fiinf A bschnitten

.!•’ I. den K apitalw ert der Renten,
II., I II . Yerm iigensbestand und Verm 6genslage der An- 

stalten,
IV . dic geplantc neue V crteilung,
V. die Ilohe  der kiinftig erforderlichen Beitriige.

D er sechste, anhangsw eise A bschnitt iiberschliigt die 
Mittel, welche die Berufsgcnossenschaftcn bei einem 
Uebergang zur K apitaldeckung  beniitigen wiirden.

Dic D enkschrift is t durchw eg au f m athem atischer 
Grundlage aufgebaut und giebt auch dic angestellten 
Reclinungcn ausflihrlich w ieder. Es soli liier ohne Ein- 
dringen in diese einzelnen O perationen versucht werden, 
dic w esentlichsten Ergebnisse z. T. auch un ter Ueber
nahme des W ortlautes zu referieren.

Z u  I  K a p i t a l w e r t  d e r  R e n t e n :
Bei der gesonderten P rufung  des K apitalw ertes fiir 

A lters- und Invalidcnrentner basiert die D enkschrift auf 
den Aufzeichnungcn im R cchnungsbureau des Reichs- 
Yersichcrungsam tes. Indem  sic zu r hoheren Sicherheit 
nur dic unter m indestens einjiihriger Beobachtung gc- 
standencn A ltersrentner in R cchnung zieht, ergiebt sich, 
dafs. von den insgesam t 278  631 Eropfangcrn im Laufe 
eines Jah res  durch Tod. K apitalabfindung, Ruhen der 
Rente und sonstigen G riinden ausschieden 25 984, so
dafs dic m ittlere A usscheidezifler zu 9 ,3256  pCt. sieli 
berechnet.

F iir dic E rm itte lung  der Ausscheidcwerte boi den 
Inyalidenrcntcn lag ein weniger um fangreiches M ateriał 
Y or, sodafs in der Gcsam tzahl der 65 994 Ziihlkartcn 
auch die Personen einbegriffen sind, wclcbc nur einen 
T eil des Ja h re s  un ter B eobachtung gewesen s in d .  Boi 
der A ufbercitung  der Ziihlkartcn b a t sieli ergeben, dafs 
au f die W ahrscheinlichkeit des Ausscheidens aufser dem 
Beruf, G cschlecht und A lter der In Y a l id c n  auch dic 
Z eitdauer von Einflufs ist, wclcbc seit dcm E in tritt der 
Invalid ita t verflossen ist.

D ic R cchnung ist deshalb nach diesen Momcnten 
getrennt fiir die einzelnen K alenderriertc ljah re  durch- 
gefiihrt, indes n icht f iir  die einzelnen G ruppen zum 
A bdruck gelangt. Gcnerell wird nach den Beobachtungen 
dahin resum iert, dafs die A uscbeidewcrtc iiber denen 
der durchschnittlichen M ortalitiit bei der deutschen Be- 
yolkcrung liegen w erden, w eil in den lctzteren die In 
Yalidcn nur m it einem geringen P rozentsatz vertrcten  sind, 
som it die M orfalitatsw erte der Gcsam tbeviilkcrung cinc 
besonders sichcre R echnungsgrundlage abgcbcn.

Bei der V ergleichung der einzelnen Jalirgiingc der 
A l t e r s r e n t e n  ergiebt sich eine m crkliche S teigerung 
der Rentenhiilic bei allen A nstalten m it einer einzigen 
A usnahm e (O bcrfranken) teilweise bis zum durchscbnitt- 
lichen .Tahresbetragc Yon 4 (Grofsherzogtum Ilessen), 
deren W ichtiglccit fiir dic K apitalw erte der Renten in 
der nachstchendcn Tabelle init zum A usdruck gelangt.

Bei der B ercchnung der zu erwartenden Bclastung 
is t au f den Zuw achs Yon A ltersrenten infolge der Bc- 
Y olkerungs-Zunahm c nicht R iicksicht genom men. D ie 
Zabl der au f G rund der Reehnungsergebnisse in A n- 
rechnung gebrachtcn A ltersrenten stelit sich wie folgt.
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B e z e i c h n u n g

d e r

A n z a h l  d e r  A l t e r s r e n t e n  
a n  P e r s o n e n  d e s  G e b u r t s j a h r g a n g e s

K a p i t a l w e r t  o h n e  R e i c l i s z u s c h u f s  
i n 1000 JL.

A n s t a l t e n  etc. 1820 
und friiher 1821 1822 1823 1824 1820 

und  friiher 1821 1822 1823 1824

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11.

Preufsische A nsta lten  . . 
Bayerischo „ . . 
die iibrigen „ . .

9? 316 
13 217 
27 910

20  768 
3 009 
0 394

20 821 
3 009 
6 473

20  821 
3 009 
0 638

20 821 
3 009 
6 638

—
10 907 

1 549 
3 544

1 1 1 5 9
1 5 9 2  
3 729

1 1 4 4 4  
1 615
3 863

11 795 
1 693 
4  026

Zusam m en 
K asseneinrichtungen . .

138 443 
1 948

30 171
538

30 303 
650

30 468 
635

30 468 
671

59 959 
1 2 4 5

16 000 
399

16 480 
482

16 922 
4S7

17 514
523

Insgesam t 140 391 30 709 | 30 953 | 31 103 | 3 1 1 3 9 6 1 2 0 4 16 399 16 962 17 409 18 036

Ilinsichtlich der zu erw artenden Invalidenrenten  sind 
dic Grundlagen weniger sichere, weil dic A nspriiche 
auf Invalidenrentc keinesfalls in alten Fiillen geltend 
gem aclit worden sind, sodafs gegenwiirtig noch Anspriiche 
zur ersten Anmcldurig gelangen, welcbc seit dem Ja h re  
1892 laufen. Indes kann nach den Beobachtungen 
der Ja h rc  1894 und 1895 m it geniigender Sicherheit 
au f einer jahrlich  zu bewilligenden Zahl A-on rd. 52 000 
(cf. auch unten) gcfufst werden. Auch hat dic Erfahrung 
und neuere statistische Beobachtung gelehrt, dafs die bisher 
angewandten Rechnungsgrundlagen eine K orrektur hin- 
sichtlieh der jiingeren A ltersklasscn bediirfcn. Nacli- 
stehend folgt dic Tabelle und dic E rlau terung  der 
D cnkschrift.

Altersklassen

Jahre

Von je  1000 Invaliden der A ltersjahre 21 bis 65 
gehoren den nebenbezeichneten Altersklassen an

nach den 
Rechnungs- 

grundlagen der 
M otrre zum 

G esetzentwurf 
Yom Jah re  

18S8

nach der 
aus der Be
rufsstatistik  
abgeleiteten 
lnvalid itats- 

tafel

nach den 
Zahlen iiber 
die in den 

Jahren 1892 
und 1893 

beginnenden 
Renten

1 2 3 4

21 bis 25 9 24 30
26 „ 30 13 3 t 37
31 „ 35 20 35 47
36 „ 40 34 45 55
41 „ 45 59 71 79
46 „ 50 99 1(2 104
51 „ 55 158 170 152
56 60 243 227 208
61 „ 65 365 285 288

Summę 1000 1000 1000

„D or Vergleich der Zahlen in Spalte 4 m it denen in 
Spalte 2 und 3 zeigt, dafs die Invaliditafswahrschein- 
lichkeiten der bisherigen Rechnungsgrundlagen in den 
niederen A ltersjahren oilenbar zu niedrig, in den hoheren 
A ltersjahren vom A lter 56 ab aber wesentlich zu hocli 
sind, wahrend der Y erlauf der W ahrscheinlichkeitswertc 
der aus der Berufsstatistik abgeleiteten Tafel sich den 
neuen Erfahrungen w eit m ehr anschlie&t.*) Es ist des-

*) Es mag h ie r erw ahnt werden, dafs die den Voranschla°-en 
zugrunde gelegte IriYaliditiitstafel von Behm aus den Aufzeiclmun°en 
der iInvalidenpensionskassen der Gewerkvereine abgeleitet worden 
ist, Aufzeiclm ungen, welche sich vornehm lich auf B erufsinvaliditat 
beziehen, wahrend nach §. 9 des G esetzes die B erufsinvaliditat im

halb un ter Beachtung der A bw cichungcn an der Iland  
der aus der B erufsstatistik  abgeleiteten Tafel au f Grund
der E rfahrungen eine neue Invalid itatstafel abgeleitet
worden, indem die W erte der crsteren nacli 1'iinfjahrigen

_ Spalte 4
A ltcrsklassen m it dem Ouotienten - — :----- rr der vor-

Spalte o
stebenden Tabelle m ultip lizicrt und  aus diesen Pro- 
dukten durch graphische A usgleichung die Invalidit;its- 
w ahrscheinlichkeitcn fiir cinjahrigc A ltersklasscn abge- 
le itc t w urden. Zuglcich w urde gepriift, ob und  inwie- 
w eit die erhaltenen W ahrscheinlichkeitsw ertc m it anderen 
bei A rbeitern gem achten Erfahrungen iibereinstim m en."

W ie sich zeigt, beginnen erst m it der A ltcrsklassc 
von 50 Ja h re n  die Zahlen der Motive von 1888 dic 
der thatsachlichen Ergebnisse zu iiberschreiten. Dennoch 
ist, w ic aus dem vorstehenden C itat der Denkschrift 
erhcllt, die M ehrheifsgrenze n icht iiberschritten worden.

F iir die einzelnen A ltersjahre gelangt dic Dcnkschrift
zu folgenden W ahrscheinlichkeitsw crtęn:

A lter A lter >* Alter A lter i*

21 0,00042 41 0,00329 61 0.02940 81 0.248
22 0,00050 42 0.00360 62 0j03320 82 0,272
23 0 ,00058 43 0j00394 63 0,03730 83 0,298
24 0,00067 44 0,00431 64 0,04160 84 0,326
25 0,00076 45 Q,00471 65 0,04610 85 0,356

26 0,00085 46 0,00515 66 0,05110 86 0,388
27 0,00095 47 0,00563 67 0,05710 87 0,424
28 0,00106 48 0,00616 68 0,06410 88 0,463
29 0,00119 49 0,00685 69 0,07110 89 0,505
30 0,00130 50 0,00770 70 0,07980 90 0,548

31 0,00142 5 t 0 ,00870 71 0,08840 91 0,592
32 0,00154 52 0,00990 72 0,09750 92 0,637
33 0,00167 53 0,01138 73 0,10730 93 ---
34 0,00181 54 0.01295 74 0,11960 94 ---
35 0,00196 55 0,01460 75 0,13340 95 ---

30 0 ,00213 56 0,01620 70 0,14900
37 0,00232 57 0.01810 77 0,16600
3S 0,00253 58 0,02030 78 0,18400
39 0,00276 59 0,02300 79 0.20400
40 0,00301 60 0,02600 SO 0,22500

D ic D cnkschrift fah rt fort:
„ U m  a n  d e r H a n d  d i e s e r  W erte  d ie  j a h r l i c h e  I n v a -  

l i d e n z a h l  f e s t z u s t e l l c n ,  m u f s  m a n  d i c  Z ahl d e r  P e r s o n e n  

k e n n e n ,  w e lc h e  d e r  I n v a l i d i t a t s g e f a h r  a l l j a h r l i c h  u n te i -

allgem einen  den R entenansprnch  nocli n ich t begrundet. lł iir 
"Wahl d ieser Tafel sind  im  w esen tlichen  Sicherheitsgriinde ent 
scheidend gewesen, und es h a t sich, w ie schon dam als v e r m u t L  

und ausgesprochen w urde, gezeigt, dafs d ie Zahl der nach dieser 
T afel zu erw artenden  ln v a lid en  n ich t e rre ich t wird.
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A n z a h l ,  D u r c l i s  c li 11 i 11sli 5 h e  u n d  j a l i r i i c h e  S t e i g e r u n g  d e r  I n  v a l i d e n r c n t e n  s o w i e  d u r c h s c l i n i t t l i c h e r  
K a p i t a l w e r t  e i n e r  I n v a l i d e n r c n t e  v o m  J a l i r e s b e t r a g e  1.

T a b e l l e  I X  d e r  D e n k s  ch r i f t .

Bczeiclinung 

der Y crsicherungsanstalten.

A nzahl
der

jahrlich
invalid

werdenden
Personen

D urchschnittshohe
D urch - 

schnittlicher 
K apitalw ert 

der 
Invaliden- 
ren te  1.

K apitalw ert der
der im 

Jah re  1892 
beginnenden 

Invaliden- 
renten  ohne 

R eiehs- 
zusekufs 

J t.

der
jahrlichen

R en ten -
steigerung

JC.

im  Jah re  
1892 

beginnenden 
IiiYalideu- 

ren ten  ohne 
Reichszuschufs

JC.

jahrlichen
Inyalid en -

ren ten -
steigerung

JC.
Nr. Name.

1. 2. 3. i. 5. 6. 7.

1 O s tp re u f s c n ................................................. 3 774 62,81 2,14 6,902 1 636 075 55 743
2 W e s t p r c u l s c i i ........................................... 1 5 8 8 G3,71 2,54 6,943 702  403 28 004
3 B e r l in .............................................................. 1 008 67,44 4 ,72 7 ,169 487  321 34 107
4 B r a n d e n b u r g ............................................ 2  900 64,70 2,69 6,931 1 300 470 54 069
5 P o m m e r n ................................................. 1 8 3 7 64,34 2,99 6,899 815 381 37  892
6 P o s e n .............................................................. 1 9 1 9 63,40 2,69 6,946 845 059 35 855
7 ' 6 341 63,32 2,29 6,939 2  786 080 100 760
8 S ach sen -A n h a lt........................................... 2  226 65,20 3,05 6,925 1 005 058 47 016
9 S ch lesw lg -H o lste in ..................................... 1 112 65,50 3,44 6,854 499 241 26 220

10 H a n n o f e r ................................................. 2 524 64,97 3,28 6,961 1 1 4 1  523 57 630
11 W e s t f a l e n .................................................. 2  336 65,86 3,83 7 ,203 1 108 160 64 4 4 4
12 I le s s e n -N a s s a u ........................................... 1 347 65,87 3,66 7,095 629 520 34  979
13 R h e in p r o v i n z ........................................... 4  230 66,10 4,34 7,186 2 012 084 132 110

1 - 1 3 zusammen 33 148 — 3,05 — 14 968  375 708  829

14 O b e r b a y e r n ................................................. 1 5 4 9 64,74 2,59 6,865 6 8 8 4 4 5 2 7  542
15 N iederbayern ........................................... 901 63,57 2,30 6,823 390 828 1 4 1 4 0
16 P f a l z .............................................................. 503 65,18 3,47 7,123 233 540 12 433
17 O b e r p f a l z .................................................. 412 63,29 3,23 6,740 175 756 8 970
18 O b erfran k en .................................................. 509 63,86 2,66 7,025 228 363 9 512
19 M i t t e l f r a n k e n ............................................ 499 64,62 3,05 6,974 224 878 10 614
20 U n t e r f r a n k e n ........................................... 468 63,78 2,57 6,870 205 053 8 2 6 3
21 S c l i w a b e n ................................................. 731 64,92 3,63 7,078 335 896 18 782

14—21 zusammen 5 572 — 2,85 — 2 482 759 110 256

22 Konigreich S a c h s c n ............................... 2  342 64,78 3,84 6,993 1 060 967 6 2 8 9 2
23 W iittem berg  . ..................................... 1 577 65,11 3,80 7 ,025 721 289 42  096
24 Baden .............................................................. 1 577 65,32 3,38 7 ,096 730 931 37 822  ’
25 Grorsherzogtum I f c s s e n ......................... 783 65,09 4,06 7,169 365 350 22  789
26 M e c k l e n b u r g ........................................... 596 64,48 3,18 6,771 260 241 12 834
27 T h i i r i n g e n .................................................. 1 077 65,34 3,16 7,023 494 232 23 902
28 O ldenburg ................................................. 147 65,57 3,42 6,974 67 209 3 006
20 B r a u n s c h w e ig ........................................... 372 65,34 3,63 7,078 172 040 9 558
30 U a n s e s ta d te ................................................. 538 67,57 5,76 7,067 256  901 21 900
31 E ls a fs -L o th r in g e n ..................................... 1021 66,09 4,79 7,125 480  805 3 4  847

2 2 - 3 1 zusammen 10 030 — 3,85 — 4 609 965 271 646

1 - 3 1 zusam m en 4 8 7 5 0 — 3,19 __ 22  061 099 1 090 731
3 2 - 4 0 K a s s e n e in r ic h tu n g e n ............................... 3 357 — 4,82 — 1 6 5 8 1 2 2 117 644

1 - 4 0 zusam m en 52 107 — 3,30 — 23 719 221 1 208 375

stellt sind. E in genaucs Abwiigen dieser Zalil ebenso 
wie etwa bei den Einnalim en aus B eitragen- ist hier 
nicht erforderlich; es kom m t aber darauf an, hier dic 
Personenząhl n icht zu niedrig zu greifen, da naturgemafe 
mogliclist alle erw erbsuiifahig w erdenden Arbeitncłimer 
m den Rcntengcnufs zu gelangen suchen werden. Zur 
f eststellung der alljahrlichcn A nzahl der Invaliditatsfalle 
sind deshalb die sanitliclicn Personen herangezogen, 
welche nacli der B erufsstątistik  vom 5. Ju n i 1882 
zu den N ichtselbstiindigen zahlen. D urch graphische 
Ausgleicliung sind aus den in  dieser S tatistik  nach- 
gewiesenen zehnjahrigen A ltersklassen die Personen nach 
einjahrigen A ltersklassen erm ittelt und diese Zahlen mit 
den oben angefiihrten W erten  i* m ultipliziert. Es ergiebt

sich, dafs bei einer Personenzahl von rund 12 Millionen 
jahrlich die folgenden Invalid itatsfalle zu erw arten sind.

A l t e r s k l a s s e

•Talire

A n z a h l
der jah rlich  invalid werdenden Personen

M anner Frauen Zusam m en

20  bis 29 . 1 8 7 9 951 2  830
30 „  39 . . . . 3 1 4 1 954 4  095
40  „ 49  . . . . 5 072 1 8 2 0 6 892
50 „ 59 . . .  . 9 758 4 1 6 6 13 924
60 „ 69 . . . . 16 807 7 693 24  500

zusam m en 20  b is 69 36 657 1 5 5 8 4 52  241
70  ff. 12 307 5 765 18 072

Gesam tsum m e 48 964 21 349 70  313

H iernach w urden, abgesehen von den in In ra lid e n -
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renten um gewandeltcn A ltersrentcn fiir Personen im 
Alter yon 70 und m elir Jah ren , alljahrlich 

52 241
Neubewilligungen von Invalidenrenten anzunehm en sein.

Dic Gesamtzahl der N eubewilligungen von A lters- 
und Invalidenrenten stellt sieli somit jahrlicli au f 

52 241 Inyalid enrenten und
31 139 A ltersrentcn, 

zusamm en 83 380 Renten.
Yoraussichtlich w ird eine Zunahm e der Inyaliden- 

renten auf Kosten der A ltersrentcn eintreten; indessen 
wird eine solehe V cr;indcrung dic Beiastung der ersten 
Periode nicht ungiinstiger gcstalten, da die durchschnitt- 
liclic Beiastung aus einer A ltersrentc fiir das in Frage 
kommende A lter 70 sieli m it der durchschnittlicli en Be- 
lastung einer Invalidcnrcntc z. Z. im wesentliclien deckt.

In  welchem Mafse die in Invalidenrentcn umgc- 
wandcltcn A ltersrentcn den gesamten K apitalw ert der 
Inyalidenrentcn noch erhohen werden, liifst sich zur 
Zeit nicht feststcllcn. W urden  alle invalid Averdenden 
Altersrentenem pfaoger die Invalidenrcnte beantragen, so 
wiirde sieli fiir die Zuluinft die Zahl der jahrlicli invalid 
werdenden Personen um 18 072 oder um  rund 34 pCt. 
erhohen. D ic Beiastung w iirde indessen nicht in dcm- 
selbcn Prozentverhaltnis zu erhiilien sein, da dic A lters- 
rentenbetrage bereits ais lebenslahgjichc Zahlungcn in 
Rechnung gestellt worden sind ; es wurden also nur die 
Diflercnzbetragc zwischen Invaliden- und Altcrsrente, 
das sind etwa 25 pCt. der ersteren, zu kapitalisieren 
sein. llie rzu  kommt, dafs in der ersten Periode nur die 
A ltersrentcn der Lohnklassc I  niedriger ais dic Inyaliden
rentcn sind und erst gegen Schlufs der Periode die 
letzteren den A ltersrentcn der Lohnklassc I I  gleich 
werden. Es w iirde somit hiichstens anzunehmen sein, 
dafs diejenigen inyalid werdenden Altcrsrentenempfangcr, 
welche die A ltersrentc der Lohnklassc I  bez i eh en, das 
sind nach der vom Rechnungsburcau aufgemachten 
A ltersrentenstatistik rund 50 pCt. der Gesamtzahl der 
Altcrsrentencm pfanger, Invalidcnrentc beantragen werden. 
W eiterhin konunł nocli liinzu, dafs der K apitalw ert der 
Inyalidenrenten fiir dic in F rage kommenden hohen 
A ltersjahre im D urchsehnitt wesentlich niedriger ais der 
durchschnittliclie K apitalw ert der Invalidcnrente fiir sanit- 
lichc A ltersjahre ist und nur etwa 65 pCt. desselben betriigt.

Im  GcsamtelTckt wiirde somit eine durchschnittliclie 
E rhohung der Beiastung in der ersten Periode yon 

34 . 0 ,25 . 0 ,50  . 0 ,65 == 2,7625 pCt. 
zu ctw arten sein, wenn alle inyalid werdenden A lters- 
reutcncinpfanger der Lohnklassc I  Atispruch auf In- 
yalidenrente erheben wiirden. Dic Erfahrung zei<rt in
dessen, dafs b isher nur in ganz geringer Anzahl von 
diesem Rcelit Gcbraucli gem acht wird, wozu der Um- 
stand wesentlich beitragen mag, dafs sehr yiele Altcrs- 
rentencnipfanger yon dem ihnen zustehenden Recht keinc 
Kenntnis haben. Bei den 1892 und 1893 beginnenden
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R enten betriigt dic Zahl der U m w andlungen rund 3 pCt. 
der an Personen unter 70 Ja h re n  bew illigtcn Invalidcn- 
rcnt.en, sodafs, hiernach beurteilt, die E rhohung der Bc- 
lastung  kaum

3 . 0 ,25  . 0,65 =  0,4875 pCt. 

der bcrechneten B eiastung durcli Inyalidenrentcn betragen 
wiirde. Es erhellt aus dem Vorstehendcn, dafs m an die 
durch Um wandlung von A ltersrcnten in Inyalid  enrenten 
in der ersten Periode hcrbeigcfiihrtc Erhiihung der Bc- 
lastung, ohne die S icherheit der R echnung zu gefahrden, 
aufser B etracht lassen darf.

D ie V ertcilung der bcrechneten Inyalidilats-F iille, 
dic I lo h e  der Renten. ih r K ap italw ert sind in der vor- 
stebenden Tabelle (IX . der Dcnkschrift) zusam niengestcllt. 

Z u  I I ,  I II . Y e r m o g e n s b e s t a n d  u n d  Y e r m o g e n s -  
l a g e  d e r  A n s t a l t e n  etc.

II. D e r  Y c r m o g e n s b e s t a n d .
D as am Schlusse eines jeden  Jah res  bei einer Ver- 

siclierungsanstalt vorhandene V erm ogen erhiilt man, 
indem  m an die Differenz zwischen Einnahm en und A us
gaben im Laufe des Jah res  zu dem am Anfang des 
Jah res  yorhanden gewesenen Y erm ogensbestande zulugt.

F iir den Schluis der Ja h re  1891 bis 1894 ist das 
bei jeder A nstait yorhandene V erm ogen durch dic 
Rcchnungsabschliisse der A nstalten  bereits festgestellt 
und durch die a. a. O. bczcichnetcn U ebersichtcn iiber 
die Gcschiifts- und Rcchhuńgścrgebnissc veroffcntiicht.

D ie E innahm en d e r_ V crsicherungsanstalten und zu- 
gelasscnen besonderen K asseneinriclitungen setzten sich im 
wesentliclien zusam m en aus den Einnahm en aus Bei
tragen der A rbeitgcber und der V ersicherten und aus 
den Zinscrtriigen der belegten K apitalien . D ic weiterhin 
in den R echnungsiibersichten nachgewiesenen Einnahm en 
aus E rstattungen  von R entcnzahlungen kommen hier 
n icht in betrach t; dieselben betrciTen un ter anderem 
insbesondere Zahlungcn aus rolehen R enten, welche in 
hoherer Instanz w ieder aberkann t sind und die bei Bc- 
rechnung der A ufw endungcn ebcnfalls aufser betracht 
bleiben, somit im wesentliclien nur einen in Einnahme 
und A usgabe der Y ersicherungsanstalt durchlaufenden 
Posten bilden. Auch die E innahm en aus Strafgctdcrn 
und  andere nicht yorgesehene E innahm en fallen nicht 
ins Gewicht.

D ic E innahm en aus Bcitriigen w erden zw ar in den 
Ja h re n  1895 II., wenn auch n u r langsam , so doch yoraus
sichtlich stetig  steigen. E inerseits bew irkt die Vermehrung 
der V ersiclicrten infolgc der Bevolkerungsz"unaltnie eine 
E rhohung der E innahm en; andererseits w ird, wic die 
E rfahrung zeigt, neben einer besseren Kontrollc und der 
E inbezieliung w eiterer Berufskreise in dic Versichcrung, 
m it der sich im m er m ehr B ahn brechenden Erkenntnis 
der W ohlthatcn  des Gesetzes auch das Bestreben immer 
stiirker w erden, M arken in geniigender Anzahl und Hohe 
zu entrichten.
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D ie K osten des Hcilvcrfalircns konnen nacli § - 1 2
a. a. O. von der V ersicherungsanstalt fiir einen erkrankt.cn, 
der rcichsgcsetzlichen K rankenfiirsorge nielit. unter- 
liegenden Ycrsielicrten in dem im §. 6 A bsatz 1 ZilTcr 1 
des K rankenversicherungsgesctzes bezeichneten Umfange 
iibernommen werden, sofern ais Folgę der K rankheit 
E rw erbsunfahigkeit zu besorgen ist, welcbe einen An- 
spruch au f rciclisgesetzlicbe Invalidenrentc begriindet. 
Es liiingt also lediglieli von dem Erm cssen einer jeden 
"W rsiclicrungsanstaH ab, ob sic diese Fiirsorge iiber- 
nclimen will. Bislier ist von den einzelnen Yorstiindcn 
selir verscliicden verfahren, zum Teil von der gegebcnen 
Befugnis gar kein Gebrauch gem acht worden, und es ist 
deshalb schwicrig, diese Kosten zu veranscblagen. Nach 
den Rcchnnngscrgebnisscn der Yersicherungsnnstalten 
sind im Ja h re  1894 fiir diesen Zweck insgesam t 
362 773 JL. 78 Pf. vcrausgabt worden. H all man diesen 
Betrag m it der Z ahl der Invalidenrentenfestsctzungen 
dcssclben Ja h re s  zusam m en, w elche fiir die Vcrsiche- 
rungsanstalten 44  397 betragen, so wiirde au f jede 
Rcntenfestsctzung 8 JL. 17 Pf. entfallen. E s is t wohl 
w ahrscheinlich, dafs dic A ufw endungcn fiir diesen Zweck 
kiinftig zunehm en werden. Man w ird deshalb zweek- 
mafsig diesen B etrag nacli oben etwa au f rund 10 .JL., 
schon im In teresse der S icherheit abrunden miissen.

In A nseliung der B eitragscrstattungen

a. an w eibliche Personen, welche eine Ehe eingelien, 
bevor sie in den Genufs einer R ente gelangt sind;

b. an die h interbliebene W itw c o d er, falls eine 
solche n ich t vorhandcn ist, an die hinterlassenen 
ehelichen K inder un te r fiinfzehn Jah ren  eines vor 
dcm E in tritt in den Rentengenufs yerstorbencn 
Y ersicherten.

liegt genaues Beobachtungsm aterial noch nicht ro r, weil 
die fraglichen Gesctzesyorschriftęn erst Mifte 1895 
(nacli fiinf B citragsjahren) wirksam geworden sind.

D ic D enkschrift rechnct liier m it jahrlich  rund 
180 000 Fallen des m indestens zeitwcisen Aufliorens 
der V ersicherungspfliclit und will der grofsen Sicherheit 
lialber fiir alle diese Fiille annehm en, dafs dic halben 
B eitrage thatsachlich zuriickgcfordert werden. Bei den 
zugclassenonK asseneinrichtungcn kommt fast ausschlicfslich 
der Fali b in Frage, da in ihren Betricbcn kaum  weibliche 
Personen beschaftigt sind. D ie D enkschrift bcreelinet den 
D urchschnitt der B eitragsm arkc eines miirihlichen A rbeiters 
au f rund 24 Pf., dic eines w eiblieben A rbeiters au f  rund 
IG Pf. und kom m t danach zu der Annalim e, dafs der 
W ert der E rstattung in Prozenten der Jahreseinnalim e 
betriigt:

insgesam t fiir (iie K asseneinrich tuńgen
1895 2 ,20  0,92
1900 7 ,92  3,66
1905 10,14 5,51
1910 11,78 7,19
D ic V erm ogenslage der einzelnen Anstalten au f 

Anfang 1896 erholit aus der nachstelienden Tabelle 
(X V . der D enkschrift).

Deckungskapital
Ueberscliufs +  

F elilbetrag  —  

am 

1. Ja n u a r

in 1000 JL.

E inualim en 
aus Beitragen 

und Zinsen 
abzngiicli der 

K osten fiir 
V erw altung 

und 
H eilverfahren

in 1000 JL.

Ausgaben

Nr.

Y ersiciierungsansiaiten  eic. 

N a in e

Vermogen 

am 

1. Januar

in 1000 JL.

Je r

laufenden Renten 

a m 

] . Januar

in 1000 JL.

fur

R entcnzalilnngen

und

E rstattungen

in 1000 JL.

Nr.

1. 2 3. 4 . 5. 6. 1.

R e c b n u n g s j a l i r  1896.

1 G 458,5 1 1 8 2 9 ,9 — 5 371,4 2  609,8 2  010,3 1
2 W estpreufsen . ............................... 7 015,0 5 644,1 - U

l 1 371,5 2  097,9 960,1 o

3 B e r l i n .................................................. 23  195,8 3 529,8 + 19 G66,0 5  404,3 766,4 3
4 B ra n d e n b u rg ..................................... 19 693,5 11 798,9 + 7  894,6 5  660,0 2 1 8 3 ,3 4
5 P o n i m e r n ........................................... 9 919,7 6 068,2 + 3 851,5 2  753,3 1 076,5 5
f i Posen ................................................. 8  420.8 6 677,2 + •1 743,6 2  587,6 1 224,3 6
7 S c b i e s i e n ..................................... ...... 30  047,0 20 007,1 + 10 579,9 8  636,1 3 322,3 7
8 S a c l i s e n -A n l ia l t ............................... 21 871.5 10 059,0 + 11 812,5 5 864,4 1 848,5 S
9 S e.lilesw ig-IT olstein ......................... 9 323,7 5 705,3 + 3 618,4 2  792,1 1 164,7 9

10 H a m io v e r ............................................ 15 859,2 9 775.5 + 6 083,7 4  702,9 1 744,0 10
11 19 290,2 8 028,2 + 11 262,0 4 784,8 1 417,1 11
12 r i e s s e n - N a s s a u ............................... 13 305,3 4 727,0 + 8  578,3 3 409,9 841,5 12
13 R b e in p ro v in 7 ...................................... 40  726.5 15 548,7 + 25  177,8 10 009,7 2  770,7 13

1 4 - 2 1 KSnigreich B a y e r n ......................... 32 097,8 18561,5 + 13 536,3 8  807,4 3 094,0 1 4 - 2 1

2 2 - 3 1 Sam tliclle deutsche
B undesstaaten . . . . . . 119 508,7 39 046,2 + 80  462,5 30 895,9 7 273,3 2 2 — 31

1 - 3 1 ..............................................................1 377 333.8 177 066,6 +  200  267,2 101 616,1 31 703,0 1 - 3 1

1
°

*
1

 
CO 

1 K asseneinrichtnngen . . . . 3 2 0 0 8 ,3 8 559,3 + 23 449,0 8 2 0 1 ,4 1 349,4 3 2 — 40

1 - 4 0 185 625,9 +  223 716.2 109 817,5 33 052,4 1— 40



Nr. 42. 814 -

Fiir dic G csam theit der Yorsiclicrungganstaltcn und 
zugelassenen besonderen K asseneinriclitungen ergiebt 
sieli cin Ueberwiegen des V erm ogensbestandes iiber den 
K apitalw crt der laufenden Renten

fiir den 1. Ja n u a r 1895 um  170 989 400  J i .
„ „  1. „ 1896 „ 223 716 200 „
„  „ 1. * 1897 „ 273 645 900 „
„ „ 1. 1S98 „ 322 796 600 „

welcher Betrag fiir den 31. Dezcm ber 1900 w eiterhin 
anwiichst auf 466 190 500 J (." )

Darnacli ist dic Gesanitfmanzlage der Invalid itats- 
und Altersvcrsicherung eine durchaus giinstige zu nennen, 
und es ist fiir dic G csam theit der V crsicherten w eit m ehr 
an Beitriigen aufgebracht, ais nach dem in §. 20 vor- 
geschenen Bcitragsverfahren erfordcrlich war.

D ic sclion in dem R eferat iiber dic Novellc selbst 
und deren Motivcn (G liiekauf S. 769 (f.) angefiihrtcn Beob- 
achtungen iiber den Zu- und A bzug der ycrschicdencn 
Altcrsklasscn werden durcli Vergleich von vorwiegend 
landwirtschaftlicheri m it yorwiegend industriellen Anstalten 
des niilicrcn belegt.

Bei den A nstalten Ostpreufsen und Berlin ergiebt 
sich folgendes Y erlialtnis:

G ebnrtsjahrs-

klassen

Mannliche 

Bo- 

Yolkerung 

a m 

1. Jan u ar

In  den Jahren  1886 bis 1890 
sind aus nebenbezeichneteri G ebnrts- 

jahresklassen

m ehr Personen 
WC£- ais zugezogen

melir Personen 
z u -  ais weggezogen

Prozent Prozent
1886 Anzahl der 

Spalte 2
Anzahl der 

Spalte 2

1 2 3 4 5 6

Bezirk der Y ersiclierungsanstalt O s tp r f l tfs c n .

1869 b is 1860 . . 167 953 26 694 15,9 — —
1859 ,, 1850 . . 129 283 9 560 7,4 — —

1849 „ 1840 . . 98 968 4 181 4,2 — —
1839 „ 1830 . . 77  935 1 559 2,0 — —

1829 ,  1820 . . 60 705 — 236 0,4
1819 „ 1810 . . 31 000 — — 119 0,4
1S09 „ 1800 . . 5 2 1 1 — --- 181 3,5

Su mnie 571 055 4 1 9 9 4 536 —

Bezirk der Y ersicherungsanstalt IJc r lil l.

1869 bis 1860 . . 135 287 — --- 48  035 35,5
1859 „ 1S50 . . 125 010 — — 5 847 4.7
1849 „ 1840 . . 88 910 — — 1 946 2,2
1839 „ 1830 . . 49 571 — --- 765 1,5
1829 „ 1820 . . 25 444 — --- 652 2,5
18 (9  „ 1810 . . 9 977 — --- 33S 3,4
1809 ,  1800 . . 2 052 20 1,0 —

Summo . 436 251 20 - 57 583 —

Bei Berlin 
34 Jah ren , in 
gering ist, 66,3

gehoren der A ltersklassc von 20 bis 
w elcher die Tnvaliditatsgefahr noch sehr 
pCt. aller Y ersichcrten an, wiihrend diese

*) „Es nm fsbeton t w erden, dafs dieso und alle iibrigen in dieser 
A bliandlung angegebenen absoluten Betrage sich andern, sobald 
die E innahm en der Ja h re  1895 ff. sich anders gestalten ais im 
Jahre 1894 oder die E rfahrungen andere S terb lichkeits- imd In - 
validitatserscheinungen ergeben."

Zahl bei Ostpreufsen au f 54 ,8  pCt. herabsinkt. Um- 
gckehrt gehoren der A ltersklassc von 50 bis 69 Ja h re n  
mit sehr grofser InyaliditiUsgefahr 
bei Berlin . . . 3,9 +  2,5 +  1,5 +  0,8 =  8,7 pCt.
„ Ostpreufsen . 5,9 +  4,6 4- 4 ,0  +  3,1 =  17,G „ 

aller V ersicherten an. F iir dic A ltcrsjahrc 70 und 
dariiber stellen sich dic cntsprcchenden Zahlen 

au f 0 ,7 pCt. bei Berlin 
„ 5 ,6  „ „ Ostpreufsen.

D ic natiirlichc Folgc dieser V erschicdenheitcn ist 
eine niedrigere Rentcnziffer bei Berlin gegeniiber bedcu- 
tend hoheren Rentenziffern bei Ostpreufsen.

Es sind jahrlich
bei B e r l i n ......................... 3,3 Invaliditatsfiillc
„ Ostpreufsen . . . 6,2 „

m ithin sind fiir dic gleiclie A nzahl von Y crsichertcn

bei Ostpreufsen
6,2 — 3,3 

3,3
100  =  88 pCt.

Inyaliditatsfiille m ehr zu erw arten ais bei Berlin.

Schon oben war die Zahl der jahrlich  bcwilligtcn 
A lters- und Invalidenrentcn au f 8 3 2 4 6  bestim m t worden, 
von denen 4028  au f dic K assencinrichtungcn entfallcn. 
Nach deren A usscheidung ergiebt sich fiir die 31 An- 
staltcn cin M ittelsatz von 7,23 Renten, von denen Ab- 
w cichungen nach oben von m ehr ais 5 pCt. (Ostpreufsen) 
und nach unten von fast 4 pCt. (Ilansestiid tc) sich zeigen. 
D ie D urchsehnittszahlcn sind folgende:

Y e r s i c b e r u n g s a n s t a l t

Jahrlicho 
Uentenfalle 

auf 1000 Ver- 
sicherte

1)
2)
3)
4) 
5} 
6!
7)
8 ) 
9)

10)
11)
12)
13)
14)

1 8
171
18)
19)
201
21)
22)
2 3)
2 4)
25)
26)
2 7 )
28)

31)

O s tp r e u f s e n .......................................................
S c h l e s i e n .............................................................
B ra n d e n b u rg .......................................................
N iederbayern .................................................
Pom inern ..............................................................
I I a n n o v e r .............................................................
W e s t p r e u f s e n .................................................
S c h le s w ig -llo ls te in ...........................................
P o s e n ....................................................................
M e c k le n b u rg .......................................................
O b e r b a y e r n .......................................................
W e s tf a le n .............................................................
O b e r f r a n k e n .......................................................
Baden ....................................................................
R h e in p ro v ln z .......................................................
S a c h s e n -A n h a lt .................................................
S c h w a b e n ..............................................................
Grofsherzogtum n e s s e n ...............................
O b e r p fa lz .............................................................
U n te itran k en ..........................................................
T h i i r i n g e n ........................................................
■ \V i i r t t e m b e r g ............................... . . .
H e s s e n - N a s s a u .................................................
B r a u n s c h w e i g ..................................................
P f a l z ....................................................................
Elsafs- L o t h r i n g e n ............................................
K ónigreich S a c h s e n .....................................
O l d e n b u r g ..................................... ...... . .
M ittelfranken .................................................
Berlin . ..............................................................
llan se stad te  . . . . : ...............................

Im  G esam tdnrchschn itt

12,50
9,68
8,96
8,71
8.33 
8,30 
8.08 
8,06 
7/70
7.66
7.53 
7,41
7.26 
7,16 
6,90
6.75 
6,73 
6,49 
6,35
6.34
6.27 
6,22 
6,01
5.75 
5,57
5.54 
5,00 
4,93
4.67
3.35 

_ J 227_
',23
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D ic D enkschrift gelangt deshalb zu don bereits 
referierten Yorschlagen iiber die Y crteilung der Rentcn-

Uebcrnaliinc von 3/ 4last, indem  sie die 
derselben vorsieht

G rundlage soli der jcw cilige Verm ijgensstand der 
einzelnen A nstalten sein.

W ah lt m an diesen, so sagt die Denkschrift, ais 
Mafsstab fiir die A ufbringung der zu Ycrtcilcnden Vcr- 
sicberungslast, so kom m t die giinsligere Vorm6genslage, 
welcher einzelne Y ersicherungsaristalten ohne eigenes 
Z uthun infolge des uberw iegenden Zuzugs jiingerer Ver- 
sicherten und eines vcrhaltnism afsig geringen Bostandcs 
von V crsichertcn der hoheren A ltersstufen sich erfrcuen, 
zu einer der B illigkeit entsprcchenden Bcriieksichtigung.

IV . D a s  n e u e  V e r t e i l u n g s v e r f a h r c n .
D er G csetzentw urf bestim m t, dafs zunachst der 

K apitalw ert der laufenden R enten, d. h. derjenigen 
Renten, au f welche die Zahlungen geleistet sind, er- 
m itlclt w ird und dieser K ap italw ert nach A bsctzung des 
auf das Reich fiir llen tenanteile  gemafs §. 26 Absatz 3 
(Reichszuschiissc) und §. 28 Absatz 2 (R entenanteile 
aus m ilitarischen D icnstleistungcn der Rcntenem pfangcr) 
cntfallehden K ap ita lw erts im S inne des §. 65 im Y er
haltnis des Verm i)gensbestandes der einzelnen Yersichc- 
rungsanstalten ycrtcilt w ird. D ie h iernach jeder Anstalt 
zur L ast gelegten K apitalw ertanteile bilden dann die 
Verhiiltnisziffern zur V erteilung der von der Post vor- 
schufswcisc geleisteten R entenzalilungen (§. 92 ), insowei 
dieselben nicht dcm Reich zur L ast fallen. W iirde der 
letztere B etrag  ohne w eiteres gegeben scin, so criibrigtet

cs sich, den K ap italw ert der laufenden Renten einzu- 
fiihren. D essen Einfiihrung hat im wcsentlichen den 
Zweck, die dem Reich zur L ast fallenden A nteile an  den 
Rentenzalilungen bestim m en zu konnen, ohne dafs es 
niitig wiire, in der bisherigen, einen grofsen Aufwand 
von Zeit und Kosten crfordernden W eise, zunachst fiir 
jede E inzelrcnte den R eichsanteil aus den yon der Post 
gczahlten R entcnraten erm itteln zu miissen, um aus 
diesen E inzelbetriigen alsdann durch Summation den Ge- 
sam tanteil des Reichs festzusetzen.

Es fragt sich nun zuniichst, wie hocli der gem einsam  
zu tragende Anteil der G csanitlast zu bem essen ist, um 
zu einem befriedigenden V crtcilungscrgebnis zu gelangen.

A is ein solches befriedigendes Ziel bezeichnet cs dic 
D enkschrift, wenn die spiitcrc Entw ickelung der V er- 
m iigenslage dahin fiilirt, dafs das Y erhaltnis des Vcr- 
m ogensbestandes zu dem D eckungskapital der laufenden 
Renten bei den einzelnen A nstalten schlicfslich ais ein 
im grofsen und ganzen n icht wcscntlich yerschiedencs 
sich herausstellt. Es mufs somit das P rozentycrhaltnis 
zwischen Y erm tigensbestand und V ersicherungslast bei 
den schlechter gcstelltcn A nstalten steigen und sich dem 
durchsclinittlichen Prozentycrhaltnis nahern.

Zu dem Zwecke berechnet die D enkschrift dic yoraus- 
sichtliche G estaltung der Vcrmogcnslage fiir die drei 
A nstalten O stpreufscn, Berlin und Elsafs-Lothringen, 
deren ersten beide besonders ungiinstig und giinstig  
situ icrt s in d , w ahrend dic A nstalt E lsafs-Lothringen 
etwa dcm D urchschnitt entspriclit.

Es betrag t die D ifferenz zwischen Yerm ogensbestand (K apitalanlagen und  bare Kasse) und K apitalw ert 
der laufenden R enten ( +  =  Ueberscliufs, — =  Felbetrag)

F iir die 
V ersiclierungs- 

A nstalten
am

Sclilusse
des

Jahres

bei jetziger Gesetzeslage bei E in fiih rung  der neuen  V erteilung vom 1 .1 .1 8 9 8  
ab u n d  bei Forterliebung der jetzigen Beitrage 

u n te r gem einsam er A ufbringung  von
V erm ogens-

bestand

Mark

Deckungskapital
der

laufenden Renten 

Mark

Differenz
der

Spalten 3 und 4 

Mark

75«/o 
der Gesamtlast

Mark

5 0 %  
der Gesaintlast

Mark

1 2 3 4 5 6 7

O s tp re u fse n ...................
i'J00 7 04 0 600 19 246 600 —  11 606 000 +  3 348 700 — 1 238  800
1905 4 405 000 26 328 000 — 21 923 000 +  6 464  900 -  1 512 900

1900 47 084 800 6 517 700 +  40  567  100 +  29 068 700 +  32 728  500
1905 73 201 000 9 698 000 +  63 503 000 +  42 027 900 +  48  329 600

Elsafs-Lothringen . . .
1900 21 339 300 8 616 000 +  12 723 300 +  12 690 400 +  12 706 500

1905 31 471 300 12 600 400 +  18 870  900 +  18 908 500 +  18 859 800

Dic yorstehende Tabelle zeigt, dafs die dcm Durchschnitt 
entsprechcndc V ersiclierungsanstalt Elsafs-Lothringen in 
ihren V erm ogensverhaltnisscn eine nennensw erte Ycr- 
anderung nicht erfahrt, mogen 7 5 p C t. odcr 50 pCt. der 
Gcsanitlast gem einsam  gedeckt oder das bisherige Ver- 
fahren beibehalten werden. D ic Betriige in Spalte 5 bis
7 bleiben bei ihr im w csentlichen ungeandert. Anders 
ycrhalt es sieli dagegen m it den Yersichcrungsanstalten

O stpreulśen und Berlin. J la n  ersieht, dafs bei 50 pCt. 
gem einsam er D cckung das Defizit bei Ostpreufsen nicht 
n u r n ich t verschw indęt, sondern in Z ukunft sogar w ieder 
zunehm en w ird. Bei gem einsam er D eckung von 75 pCt. 
dagegen zeig t sich, dafs bei Ostpreufsen nicht nur das 
Defizit yerschwindet, sondern auch das Prozentverhaltn is 
zwischen V erm ogen und Y ersicherungslast fortgesetzt 
gunstiger w ird ; denn w ahrend Ende 1900 nur 27 ,8  pCt.
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dos Vermogeiisbcstandeś ais Ueben-el.uiS vorhanden und
72,2 pCt. zur Deckung der laufenden Renten erfordor
lich sein wiirden, stellen sich diese Ziffern Ende 1905 
bereits au f 34 ,2  pCt. bezw. 65 ,S p(Jt

W ie sich der Vcrm 6gensbcstand der einzelnen A n- 
stalton Ende 1900 beziehungsw eisc 1905 zu dem den 
lctżteren nach dem neuen V erteilungsverlahrcn auferlegten 
Deckungskapital fiir dic laufenden R enten verhalt, zeigt 
die folgende Tabelle.

Das nach dcm neuen V erteilungsverfahren aurerlcgte D eckungs- 
kapital fiir dio laufenden B enlen  betragt

bei den Y ersicheruiigsanstalten
in Prozenten

des
Yorhandencn Yermogciis

Nr. N  a m e Endo 1900 E nde 1905

1 O s tp r e u l s e n ......................... 72 ,2 65,8
48,6 46,6

3 33,0 33,2
i B ra n d e n b u rg ......................... 43,1 41,1
5 45,5 43,1
6 47,3 44,6
7 S c h l e s i e n ............................... 45,3 43,6
8 Sachsen-A nhalt . . . . 40 ,3 38,9
0 Schleswig-Holstein . . . 42,6 40,3

10 43,9 42,2
11 W e s t f a ie n ............................... 40,4 39,7
11 Ilessen-N assau . . . . 38 ,8 38.3
13 K h e in p ro v in z ......................... 39,2 38,3

1 - 1 3 Preufsen im D urchschnitt 42,2 40,8

1 4 - 2 1 Bayern im D urchschnitt . 43,8 42,6

d ieubrig . deutsclien Bundes-
2 2 - 3 1 staaten  im  D urchschnitt 37 ,7 36,8

1 - 3 1 im D urchschnitt 40,9 39,7

3 2 — 10 » i) ob,b

1 - 4 0 » n 40,6 39,5

W ahrend nach dieser T abelle fiir dic Gesamtheit 
aller Triiger der V ersicherung Ende 1900 zur Deckung 
der laufenden Renten 40,6 pCt. des vorhandenen Ver- 
mogens erford orlich sein diirften, sinkt diese Ziffor bis 
Ende 1905 auf 39,5 pCt. Im  einzelnen ersieht man 
aus den Zahlonreihen, dafs dic A nnaherung an den 
Durchschnitt sich vollzielien wird; donn Ende 1900 
betragt die grdfste Differcnz gegen den Durchschnitt 
noch 72,2  —  40,6  == 31,6 — Versicherungsanstalt Ost- 
preufsen — , wahrend dieselbe bis Ende 1905 bereits 
au f 65,8 — 39,5 =  26 ,3  fallen diirfte. Ebenso werden 
die DiiTerenzen zwisclien den Ziffern der gutsituierten 
A nstalten und dem D urchschnitt Yoraussichtlich ab- 
nehmen, wie auch die Zahlen der vorstehenden Tabelle 
bereits zeigen. So betragt z. B. die Differenz bei den 
V ersicherungsanstalten Berlin Ende 1900 noch 6,7 gegen
6,3 Ende 1905, H ansestadte Ende 1900 noch 7,1 gegen
6,7 Ende 1905:

Der niclit unerhebliche, zur Deckung kiinftiger Meiir- 
laston Ende 1900 bezw. 1905 zur Vcrfiigung stehendc 
Betrag y o i i  (100  — 40,6 = )  59,4 pCt. bezw. (100

39,5 = )  60,5 pCt. des Gesamtvermogens legt die Frage

nalie, ob niclit dic B eitrage horabzusetzen sein mochten 
und ob das neue V erteilungsverfahren alsdann zu gleich 
giinstigen Rosultaton fiilirt. D ie gogen die Ilerabsetzung  
der B eitrage sprechenden allgem einen w irtschaftliclien 
Griinde sind im allgem einen Teil der Begriindung des 
G esetzentw urfs eingehend cr«rtert und w erden w eiter 
unten noch beriihrt werden.

V. D ie  l l o h e  d e r  k i i n f t i g e n  B e i t r i i g c
Nach dem neuen Y crteilungsverfahron ergiebt sich 

fiir die einzelnen Y ersicherungsanstalten bei Forterhebung 
dor gegenwiirtig geltendcn Beitrage eine sehr giinstigc 
Verm ogcnslage. D er mutmafsliche Betrag, w elcher neben 
dcm zur Deckung der laufenden Renten erforderlichen 
Ycrm ogcn Yorhanden sein diirfte, boziffert sich fiir den 
Sclilufs der ersten Bcitragspcriode odcr den 1. Jan u ar
1901 auf rund 466 M illionen M ark und  steigt Yoraus
sichtlich noch w eiterhin.

H iernach  h a t sich die bei A ufstellung der friilieren 
Berechnungen vcrtretene Behauptung, dafs dic gewahlten 
Rechnungsgrundlagen vollige S icherheit boten und die 
G csam tbelastung keinesfalls holier ausfallen konnte ais 
sic bereebnet sei, durchaus bestiitigt. D ic Mindcr- 
aufwendungen gegeniiber den VoranschIagcn sind im 
w esentlichen darau f zurackzufiihren, dafs dic den Vor- 
ansćhliigen zu grunde gelogte Invalidit'atstafel weit 
liohcrc W ahrscheinlichkeitsw ertc fiir dic vornehmIich in 
F rage komm endon A ltersjahre au fw eist, ais sich in 
W irk lichkeit bei D uręhfiihrung des Gesetzes b isher cr- 
geben haben. Daneben fallt ins Gewicht, dalś auch die 
S torblichkcit dor Iim iliden  sich w esentlich grofser łieraus- 
gestellt hat, ais bei den friilieren Berechnungen verm utet 
werden konnte, sodafs im allgem einen die Bezugsdauer 
dor Invalidenrenten  Idirzcr ist. H ierzu  kom m t, dafs bei 
dom dam als Yorliegenden aufśerst beschrankten Materiał 
zu r E rliohung der S icherheit der R echnungen den Boitriigen 
der liohcren Lohnklassen noch besondere Sicherheits- 
zuschlage zugefiigt wurden.

D erG esam teffekt der durch die veranderten  Rechnungs- 
G rundlagen herbeigefuhrten A bw eichungen zwisclien 
W irklichkeit und V oranschlag lafst sich feststcllen, wenn 
m an dic jah rlich  neu erw achscnden Deckungskapitalo 
vergleicht. F iir den R est der ersten Beitragsperiode, 
also fiir die Ja h re  1897 bis 1900, bcrechnet sich das 
D eckungskapital m it E inschlufs der Ręśeyefondszusclilage 
nach den friiheren R echnungsgrundlagen auf

70 ,7  +  72,1 +  73,6  +  75 ,2  =  291 ,6  Millionen Mark, 
w iihrend sich dieser W ert nach den neuen Erfahrungen 
au f 23 3 ,S M illionen M ark belauft, sodafs die wirkliche 
B elastung nur

. 100 =  80  pCt.
291,6

des Y oranschlags betragt. Dic w eitere Abweichung von 
etw a 10 pCt. ist som it au f dic S icherheitszuschlage zu 
den Beitriigen der liohcren Lohnklassen zuriickzufiihren.
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Im  H inblick au f die im allgcm einen giinstige Finanz- 
lage der Y ersichcrungsanstalten konnte man geneigt sein, 
eine Ilerabsetzung  der Bćitriige cintreton zu lassen. 
Iliergegcn  spricht aber, abgeschen von den w eiter oben 
beriihrten mifsliehen V erhaltnissen, wclclie eine solelic 
Ilerabsetzung  fiir dic finanziell sclilechtcr gcstellten 
V crsichcrungsanstalten zur Folgę hatte, insbesondere der 
Umstand, dafs dic Ilerabsetzung  keine dauernde sein 
kann, y iclm ehr in Zukunft eine empfindliehe Steigerung 
der Beitriigc nach sich ziehen mufste. Dic Rentcn 
steigen m it jed er B citragsw ochc; som it steigt auch der 
K ap italw ert der R en ten ; desgleichen wachscn auch die 
fiir B eitragserstattungen aufzuw endenden Bctriige von 
J a h r  zu Ja h r. Von w elcher B edeutung allein schon 
die S teigerung der R enten ist, w ird klar, wenn man sich 
den D urchschnittsbetrag  der schliefslich im Beharrungs- 
zustande zu r Bew illigung kom m enden Renten ver- 
gegenwiirtigt. In  der nachstehcnden Tabelle sind die 
nach den bisherigen E rfahrungen Yoraussichtlich in Frage 
kom m enden D urehschnittsrenten  m itgeteiit.

V ersicherungs-

jah r

In  n ebenbezeichneten  V er- 
sic lierungsjahren  s te llt sich die 
du rchschnittliche H ohe d er zur 
Bew illigung kom m enden R enten  

auf M ark

D ic Steigerung 
betragt gegen die 
gleich 1 gesetzte 

D urchschnitts- 
ren te  des Jahres 

1892

(Spalte  3)
m it

Roichszuschufs
ohne

Reichszuschufs

1 2 3 4

1892
1893
1894

114,84
118,14
121,44

64,84
68,14
71,44

1,00
1,05
1,10

O O 141 ,24 91,24 1,41

1905 157,74 i 07,74 1,66

1910 173,24 123,24 1,90

Beliarrungs-
zustand 2 57 ,48 2 07 ,48 3,20

Ilie rnach  ste ig t dic Ilohe  der neu zu bewilligenden 
Renten bis zum  B charrungszustande im  Durchschnitt 
allmiihlićh au f den 3,2 fachcn B ctrag  der anfangliclien 
Rentc. D ie natUrlichc Folgo bicrvon is t ,  dafe die 
Beitriige in  gleiehom Mafee steigen miissen, wenn durch 
dicselben nur der jcw eils neu  entstehende Kapitalwert 
der bcwilligten R enten gcdcckt w erden soli. H atte man 
an Stelle des je tz t zur E rhebung kommenden Durchschnitts- 
bcitrags von rund 21 Pfg. von Inkraftsetzung  des Gesetzes ab 
denjenigen B etrag erhoben, der nach den bisherigen 
Erfahrungen zur D eckung der Y crsichcrungslast in der 
ersten Beitragsperiode rechnerisch crforderlich ist, so 
wiirden allcrdings 2/ 3 des bisherigen Beitrags oder rund

14 Pfg. geniigt haben. Bis zum B eharrungszustand 
w iirde aber alsdann allm ahlich eine E rhohung der 
Bćitriige um m ehr, ais das doppeltc des A nfangsbctrages 
cintrctcn. D asselbc w iirdc sich ergeben, wenn die zu r 
Z eit Yorhandenen Ucberschiissc un ter Ilerabsetzung  der 
Bcitrage dazu ver\vcndet wurden, die S teigerung in dem 
nachstcn Jah rze lm t abzuschwąchen oder zu bescitigcn. 
Sobaki die Ueberscluisse ycrschwundcn w aren, wiirdc 
sich sofort eine sehr empfindliehe B eitragsstcigcrung ais 
notw endig hcrausstellcn.

Z ieht m an dagegen dic S teigerung der R cntenlast 
schon je tz t inbetracht, so wird fiir dic G csam thcit der 
V ersichcrungstragcr bei F ortcrbebung des gegenwiirtigen 
D urchschnittsbeitragcs von 21 Pfg. das vcrfiigbarc 
Yermogen im  allgcm einen ausreiclicn. um die stcigenden 
Leistungen zu decken, sodafs eine E rhohung der Beitriige 
in den nachstcn Jahrzehntcn , yoraussichtlich sogar dauernd 
ausgesehlossen sein wird.

D ic F ortcrbebung der bisherigen Beitriige w ird natur- 
gemiife zu einer hoheren K apitalansam m lung fiilircn. 
ais dies bei E rm afsiguug der Beitriige au f den fiir dic 
erste B eitragsperiode nach dem K apitaldeekungsverfahren 
rechnerisch cribrdcrliclicn Betrag der Fali sein wiirdc. 
D ic Erm ąfeigung w iirde aber, wic bereits w eiter oben 
beton t w urde, dem nachst zu so empfindlichen B eitrags- 
steigerungen V cranlassung geben, dafs es fraglich cr- 
scheinen mufs, ob diese Beitriige neben den stcigenden 
L asten  der U nfallversichcrung (zu verglcichen V I. Anhang) 
noch aufgebracht werden konnen.

F iir dic einzelnen Lohnklasscn w urden im Bc- 
harrungszustandc an Beitriigen zu erheben sein: 

in Lohnklassc I  . . . .  20  Pi'.,
I I  . . . .  32 „

I I I  . . .  . 44  „
I V . . . .  56 „
V  . . . .  68 „

D abei is t vorausgesctzt, dafs, entsprechcnd den that- 
siichlichcn Ergebnissen des M iirkenverkaufs von 1891 
bis 1894, von jc  10 000 verkauftcn Beitragsm arkcn 
entfallcn:

Lohnklassc I  . . .  2 369
I I  . . . 3 944

I I I  . . . 2  264
IV  . . . 1 4 2 3

auf J C .

W elchen A nteil 
Zahlen haben wird,

Sum m ę 10 000 J C . 

dic neue Lohnklassc V an diesen 
ist unbekannt; ist schon die Zahl 

in Lohnklassc IV  kleiner ais alle iibrigen Zahlen, so 
w ird b ieraus gefolgert werden diirfcn, dafs dic Zahl in 
Lohnklassc V n u r einen Bruehteil der Zahl der Lohn
klassc IV  ausm aehen w ird. Es soli, entsprechcnd dem 
V erhaltn is der Zahlen in Lohnklassc I I I  und IV , an- 
genom m en w erden, dafe ’ /3  der M arken der Lohnklasse
IV  au f L ohnklasse V  entfallt, sodafs yon jc  10 000
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Marken iiberhaupt 949 au f Lohnklassc IV  und  474 
au f Lohnklassc Y  entfallen.

Dic gesam te Rentensteigerung, welche je  10 000 
M arken durchschnittlich reprasentieren, bereclinct sich 
liiernach un ter B eachtung dor neuen Stęigerungssatzc 

von 3 Pfg. in Lohnklassc I,
» 6 „ „ „ II,
» ^ » » » H I,

19 IV» » » » -1 ' i
I 5 V» » » » ' >

auf
2 369
3 944 
2 2G4

949
474

0,03 =  71 ,07 
0,06 =  236 ,64  
0,09 =  203 ,76  
0 ,12  =  113,88 
0 ,15  =  71 ,10

J L  in Lohnklassc I, 
» » » H ,

» » I ii)
I V» » » * ' ,
vł ł  ł ł  ł ł  T ł

zusam m en =  696 ,45  J L  
Demgemafe w erden von der n icht durch den Grund-

betrag  der Rente herbcigefiihrtcn Y ersicherungslast auf
jede Beitragsm arke

in  Lohnklassc I

I I

etwa entfallen: 
1460 71,07 _  1460

696,45 
1460 

6 9 6 ,4 5 '

2369
236,64

696,45
1460

0,03 =

. 0 ,06 =

: 0,03 . 2,0965 

: 0,06 . 2,0965
3944 696,45

H iernach ergeben sich ais Beitriige in don einzelnen 
Lohnklassen folgende Betriige: 
in Lohnklassc 1 : 0 ,067 -i- 0 ,03  . 2 ,0965  =  0 ,1 2 9 8 9 5 ^ .  
„  „ I I : 0 ,067 +  0,06 . 2 ,0965  =  0 ,192790 „

„ 111 :0 ,007  +  0 ,0 9 .2 ,0 9 6 5  =  0,255685
„ „ I V :  0 ,067 +  0 ,1 2 .2 ,0 9 6 5  =  0 ,318580 „

■„ „  Y  : 0 ,067 +  0,15 . 2 ,0965 =  0,381475 „
Fiir die Lohnklassc I  rcicht somit der Beitrag von 

14 Pf. selbst bei E rhohung des Steigcrungssatzcs von 
2 auf 3 Pfennig aus; ebenso geniigt fiir Lohnklassc II  
der bisherige Satz von 20 Pf., w ahrend fiir dic Lohn- 
klassc I I I  und IV  hohere Satze ais bisher, namlich 26 
bezw. 32 Pf., richtiger erscheinen und  fiir dic Lolmklasse 
V 38 Pf. erfordcrlich sein wiirden. E rw agt man indessen, 
dafe geradc in diesen Lohnklassen das Auscheiden aus 
dem V ersichcrungsverhaltnis durch Selbstandigwerden

hauptsaehlieh sieli bem crkbar m achen w ird und dcmgemafe 
dic w eiter oben gcdachten E rsparnissc erzielt werden, 
so wird m an es zweckmafeig bis au f w eiteres bei den 
bisherigen Beitriigen bclassen und erst dann zu  einer 
genaueren A bgrenzung sch re iteu , wenn geniigende 
statistischc D atcn gcsam m clt sind, um  alle R cchnungs- 
faktoren bcriicksichtigen zu konnen. B ehalt m an die 
bisherigen Siitze yon 24 Pf. fiir Lohnklassc I I I  und 
30 Pf. fiir Lohnklassc IV  bei, so em pfiehlt cs sich, den 
B eitrag fiir dic neue Lohnklassc V  au f 36 Pf. fest- 
zusetzen.
V I. E r m i t t e l u n g  d e r  z u r  K a p  i t a l d c c k u n g  d e r  

U n f a l l r e n t e n  e r f o r d e r t e n  B e t r i i g e .
D er lc tztc ais A nhang bczeichnetc A bsehnitt bc- 

sehaftigt sich m it der bei E infiihrung der K apitaldeckung 
fiir U nfallrenten entstchcnden Fehlbctnigc, voraussichtlich 
im Zusam m cnhang m it den E rorterungen der M otivc 
gegen cinc Zusam m cnlegung der yerschiedcnen Zweigc 
der A rbciterversichcrung. Ais A usgangspunkt dienten 
dic E rgebnisse bei der T icfbau-B crufsgenosscnschaft und 
der B augcw crks-B erufsgenossenschaft, voraussichtlich 
weil ihre Rcchnungsrcsultate, soweit Rcliktenversorgung 
in  F rage steh t, dcm D urchschnitt aller Berufsgćnossen- 
sehaften sehr nahe stehen ; hinsichtlich der Zahlungen 
an U nfallinvalidcn lieg t eine A ngabc dariiber n ich t vor; 
es erscheint dalier auflallend, dafs nicht die Ergebnisse 
der K nappschafts-B erufsgenossenschaft (besprochen in 
Nr. 39, S. 54- d. lauf. Jah rg . dieser Z eitschrift) zur 
V crtiefung der F rage herangezogen sind.

In  dcm allgem einen Teil des Schlufsabschnittes ist 
nach den A ufzeichnungen des Reichs-Y ersichcrungsam tes 
das Anwachsen der A usgabcn un ter Fortbcstchen des 
gegenw artigen V erfahrens erm ittelt und dam it die schon 
in  den M otiven nicdcrgelegte A ngabc erwiesen, dafs die 
gcwerblichen U nlallcntschadigungen au f das 3,6 fache 
des gegenw artigen Betragcs, die landw irtschaftlichen sogar 
au f das rund 5 fache bis zum  B eharrungszustand an- 
stcigen werden, in ihrem  G esam tbctragc dann aber nur 
40  pCt. der industriellen ausm achen (4 2 ,4  Mili. gegen 
111,2  M ili.).

Erstm alig  sind gezahlt Y on den erstm alig gezahlton Betragen (Spa lte  1 ) w aren  noch in  K raft beziehungsw eise
w urden  w eitergezahlt

im Jah re Betrag
1885/86 1887 1888 1889 1890 j 1891 1892 1893 1894

1000 Mark i n 1000 M a r k

1 2 3 4 5 6 1 7 8  1 9 1 10

1885/86 . . . 
1887 . . . .  
18SS . . . .
1889 . . . .
1890 . . . .
1891 . . . .
1892 . . . .
1893 . . . .
1894 . . . .

1 730,6 
3 053,5
3 625,8
4 271,6
4 942,1 
5 2 5 5 ,9
5 583,S 
5 830,4  
6 1 3 8 ,1

a.
1 730,6

n
n
r)
V
V 

.’} 

n 
»

G e w e r b
2  320,0
3 053,5

n
»
n
»
V
})
n

i ch  e B e r  
1 870.2 
3 166;s 
3 625,8

n

»

n

n

V
yy

u f s g e n o s .
1 671,0
2 548,6
3 786,9 
4 2 7 1 ,6

n
n
»
u

e n s c h a f t
1 566,3
2 282,7
3 048,6
4  490,6 
4  942.1

J)
f)
J)
f>

e n .
1 485 ,7
2  127,1
2  683,0
3 476,8  
5  253,6  
5 255,9

n
7)
V

1 404,7
1 998.2
2 471,0
3 051,1 
3 982.3 
5 482j3 
5 583,8

n

V

1 339,1
1 892,7
2  336,3
2 832.4
3 525,8
4 130,7
5 581,1 
5 830 ,4

V

1 2 8 5 ,2
1 808,3
2 228,9
2 671,7
3 263,7
3 650,7
4 134,3
5 929,5
6 138,1

Sum m ę der in  den einzelnen 
Jahren  gezalilteu Betrage 1 7 3 0 ,6 5 373,5 8 662,8 12 278,1 16 330,3 20 282,1 23 973,4 27  469,3 31 110,4
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E rstm alig  sind gezahlt Aroi den erstm alig  gezahlten B etragen (Spa lte  1) waren noch in K raft bezichungsw eise 
w urden w eitergezahlt

im Jah re B etrag 
1000 JL.

1885/86 1887 1888 1889 1S90 1891 1892 | 1893 1894

i n 1000 M a r k

1 2 3 4 5 6 1 7  | 8  | 9 10

h.  L a n d  w i r t s  c h  a f  t l i c h  e B e r  u f s g  e n  o s s  e n s cl i  a f  t en .

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894 
Summę der

42,9 
G04 0

1 212.2
1 82 2 ,S
2 1 1 4 ,2
2  4G0,2
2  809,0

n den einzelnen

11 77 42,9 74,3 61,5 54,9 53,3 51.0 47,4
7) 71 77 604,0 604,8 493,2 442,8 412,2 387,6
7) 77 1) 77 1 212,2 1 065,9 820,5 726,8 668,5
77 77 77 77 n 1 822,8 1 6 0 1 ,7 1 217,5 1 085,4
7} 7) 77 n 77 77 2 1 1 4 ,2 1 836,3 1 418,6
77 f f 77 77 » 77 77 2  460,2 2 1 9 1 ,5
» 77 n 77 *7 n 77 „ 2  809,0

77 77 42,9 678,3 i  87S,5 3 436,8 5 032,5 6 704,0 8  608,0Ja h ren  gezahlten  Betrage 

A uf G rund dieser Zahlen  ergiebt sich, dafs weiter 
zu zahlen bezw. noch in K raft sind

bei den gew erblichen hei den  lan d w irt-
B erufsgenossenschaften scliaftlichen Berufs

genossenschaften

im 2. Ja h re . . 105 ,007  pCt. 89,32 pCt.
» 3. )) . . 80 ,956  „ 69,13 „
» 4. » . . 7 1 ,640  „ 61,59

» 5. V . . 66 ,717 ■„ 57,04 „
» 6. . . 62 ,659  „ 53 ,74 ,
» 7. » . . - 59 ,495  „
» 8. . . 56 ,804  „
w 9. ■ » . . 54 ,484  „ »

des erstm alig iiberhaup t fur Entschadigungen gezahlten 
Betrages. Im  50. J a h re  w erden etw a noch 5 pCt. des 
erstm alig gezahlten B etrages w eiter zu  zahlen sein. 
D urch In terpolation  lassen sich dic Abnahm eziffern fiir 
dic zw ischenliegenden Ja h re  feststellen.

U ebcrtragt m an die obigen und  die durch Interpolation 
gewonnenen Abnahmcziffern au f dic im  Ja h re  1894 erst
m alig gezahlten Entschiidigungcn, und setzt m an yoraus, 
dafs die in  den Ja h re n  1895 ff. erstm alig gezahlten 
E ntschadigungen sich in gleicher Hohe halten  w ie dic 
des Ja h re s  1894, so ergiebt sich unter Hinzufiigung der 
aus den Ja h re n  1893 und friiher w eiterzuzahlenden B e
trage folgendes Bild iiber das Anwaclisen der Lasten.

G ew erhllclie B erufsgenossenschaften I.andw irtschaftliche Berufsgenossenschaften

R echnungsjahr

W eiterzahlungen 
der im Ja h re  1894 
erstm alig  gezahlten

G esam tbetrag 
d er in nebenbezciclineten K echnungsjahren 

falligen E ntschadigungen

W eiterzahlungen 
der im  Ja h re  1894 
erstm alig  gezahlten

Gesam thetrag 
der in  nebenbezeiclineten 
R echnungsjahren falligen 

E ntschadigungen

E ntschad igungen  
in 1000 Mark in  Mark

pro K opf der 
V ersicherten 

Mark

in P rozen ten  
des Lohns

E ntschadigungen 
in  1000 Mark in  Mark

pro K opf der 
V ersicherten  

Mark

1 2 3 4 5 6 7 8

1894 .........................; 6 138,1 31 110 400 5,93 0.907 2 809,0 8  608 000 0,70
1900 ............................... 3 651,9 51 227 000 9,77 1,493 1 433,4 17 354 100 1,41
1905 . . . . 3 038,4 G6 516 800 12,68 1,938 1 177,0 23 071 000 1,88
1910 . . . . 2  608,7 76 698 000 14,63 2 ,235 991,6 27 880 500 2,27
1915 . . . . 2  271,1 86 721 900 16,54 2 ,527 828,7 31 8 8 8 3 0 0 2,59

1920 .............................. i 902,8 95 047 900 18,13 2,770 679,8 35 156 000 2,86
1925 ............................... 1 559,1 101 523 200 19,36 2 ,958 539,3 37 735 000 3,07
1930 ........................ 1 203,1 106 312  200 20,27 3 ,098 415,7 39 697 000 3,23

3,341935 . . . . 859,3 109 377 800 20,86 3 ,187 294,9 41 080 300
1940 . . 521,7 110 787 500 21,13 3,228 191,0 41 956 000 3,41

1945 . . . . 184,1 111 1 1 5 7 0 0 21,19 3,238 101,1 42  363 700 3,45
1950 ........................ 6,1 111 152 400 21,20 3,239 2 ,8 42 418  000 3,45
1955 . . . . 111 152 400 n

1960 . . .
1965 . . . . ' ■

77

71

11

>1

i i

77

11

77

11

f i

17

n

11

f i

Die yorstehenden Z ahlen  betreflen ausschliefslich dic 
Entschiidigungcn, um fassen som it n ich t die Yerwaltungs- 
nnd anderen U nkostcn der Bcrufsgenossenschaftcn.

D ie h ier erm ittelten  Zahlen  fiihren inbezug auf dic 
W citerzahlung der Entschiidigungcn aus friiheren Jahren 
im wesentlichen zu dem selben E rgcbnis, ais seinerzeit

fiir dic industriellen  Berufsgenossenschaften regicrungs- 
seitig veranschlagt worden w ar. Ilie rnach  w ar eine 
E rhohung derZ ahlungen  im Y erhaltn iś  wie 1 (668  000 JL.) 
zu 33,2  (2 2  855 0 0 0 ) zu erwarten, w iihrend nach der 
obigen Tabelle nach A bzug der rcgicrungsseitig  n icht 
yeranschlagten U nterstiitzungen an A ngeliorige von
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Verletzten, K ur- und  Vćrpflegungskostcn und  etwa 2/3 
derK osten dcsH eilvcrfahrens m it zusam m en 2 813 785 J t .  

der Bctrag von G 138 100 — 2 813 785 == 3 324 315 <JL 
auf 111 152 400 — 2 813  785 =  10S 338 G15 J t .  an- 
wachst oder im Y crhaltn is wic 1 : 3 2 .G.

Die Yorsteliende D arstellung hat durchw cg die A us- 
fiihrungen der D enksehrift aussehliefslieh referendo be- 
liandeln wollen; zur Vcrvollst'andigung des M aterials 
sind hier noch die Beschliisśo w iedergcgcben, welche 
dic Lciter der Iiw aliditiits- und A Iters-V crsiehcrungs- 
anstalten zu dem Gesetzcntwurf, allerdings vor der Bc- 
kanntgabe der Denksehrift, in K assel gefafst haben. 
Dcm Yernehm en nach beabsichtigcn auch dic zuge- 
lassencn K asscneinrichtungen, insbesondere zur F rage 
der Rentcnlast-Y erteilung. Stellung zu nehm en. Das uns 
Yorliegcndc Referat der N at.-Z tg. iiber dic Y ersam m lung 
in K assel lau tet:

D ie Beschliisse der in K assel vcrsam m elt gewesenen 
Direktorcn von Invaliditiits- und Altersversichcrungs- 
anstalten gelangen nur stuekw eise in die OefTentlichkcit. 
Zuerst w urden dic Beschliisse bekannt, welche sich gegen 
dic Yorschliige des neuen G esctzcntwurfes iiber dic Auf- 
sicbtfiihrung liehtcn. D ann war uns der gegen dic 
zwangsweisc E inrichtung von Ilcbcste llcn  gerichtctc Bc- 
schlufs bekannt gcworden. D iese Beschliisse sind ein- 
stimmig gefafst worden. W eiter sind, wie uns bcrichtet 
wird, folgende Bcschlusse gefafst worden:

Ein grofserer Aufwand Yon M itteln zum  Zwcck der 
Erhohung der A ltersrentcn ist wenigstens so lange nicht 
gerechtfertigt, ais n icht dcm dringenden Bediirfnis einęr 
giinstigeren Bcmessung der Invalidenrente Gcniige gcleistct 
ist. D ies Bediirfnis m acht sich insbesondere nach der 
Richtung hin geltend, dafs die AnJąngssatze der Inyaliden- 
rentc erhoht werden und zw ar steigend m it den Lohn- 
klasscn. Ferner ist dcm nicht dauernd erwerbsunfdhigcn 
V ersicherten dic R ente bereits zu gcwahren, wenn cr 
w ahrend 2G W ochcn ununterbrochen erwerbsunfahig ge
wesen ist. (Angenommen m it allen Stimmen gegen dic 
Yon M ccklenburg.)

Es ist das Bediirfnis anzuerkennen, dafs cinc Er- 
lcichtcrung der Y crsicherungsanstaltcn herbcigeiiihrt wird, 
welche eine vcrhaltnismafsig grofsere Rcntcnlast deshalb 
i u  tragen haben, weil in der versicherungspflichtigen 
Bevolkerung ihres Bezirks diejenigen Alterklassen be
sonders stark  vertreten sind, aus denen dic grofsere 
Zahl der Rentcnem pfanger hervorgcht. Eine Aenderung 
der jetzt in Gcltung befindlichen Verteilungsart ist er
forderlich. D abei ist insbesondere den aus der Altcrs- 
gruppierung d er . versicherungspflichtigen Bevolkerung 
entspringenden Ycrschicdenhcitcn in der Vcrnibgcnslage 
der V crsichcrungsanstaltcn und besonderen Kassen- 
einrichtungcn Rechnung zu tragen. D azu dienende 
Vorschl;igc konnen erst aufgestellt werden, nachdem das 
bis je tz t fehlcndc Zahlcnm aterial zur Yorlage gelangt

ist. Dic im Gesctzentwurfe yorgeschlagcne A rt der 
V erteilung der R cntcnlast nach dem jew eiligen V erm ogen 
der V ersicherungsanstalten und besonderen K assen- 
cinrichtungen oder dcm jcnigcn, was bei besonderen 
K asscneinrichtungen ais Verm(igen geltcn soli, ist zu 
Ycrwcrfen und zw ar: a) weil dabei der Um stand un- 
beriicksichtigt blcibt, dafs dic V crschicdenhciten in dem 
V crm iigensbcstandc der V ersichcrungsanstalten und be
sonderen K asscneinrichtungen ih re E n tstchung , von 
andern Ursaehcn abgesehcn, in  besonders bohem  Grade 
den Y crschicdcnheitcn in der Y erteilung der Ycrsiehcrungs- 
pflichtigcn BeYolkerung au f die vcrschicdenen Lohn- 
klassen verdankcn ; b ) weil diese V crte ilung  in 
ihrem  Ergebnis zu  einer w citgehcnden Schiidigung 
der Interessen der den hoheren Lohnklassen angehorenden 
V crsicherten fiihren w iirde; c) weil dadurch eine un- 
gercehtfcrtigtc Begiinstigung der besonderen K assenein- 
richtungcn und dem entsprcchcnde M ehrbelastung der 
V crsichcrungsanstaltcn herbeigefiihrt wiirde und zwar 
bcidcs in um so hoherem Gradc, weil dic K assencin- 
richtungcn bereits durch cinc giinstigcre A ltersgruppierung 
vor den V crsicherungsanstaltcn crheblich bcvorzugt sind; 
d) weil dadurch die einzelnen Y crsicherungsanstaltcn 
inbezug au f die Sclbstiindigkcit und U nabhiingigkeit 
ihrer V erw altung in einer fiir dic erfolgrcichc Durch- 
fiihrung ihrer A ufgaben hochst nachteiligcn W eise bc- 
schrankt w iirden.

D ie Festsetzung des Teiles der R cntcnlast, welcher 
der verw illigenden A nstait oder besonderen K assenein
rich tung  Yerbleiben soli, und des Teiles, der von siimt- 
lichen Y crsicherungsanstaltcn und besonderen K assen- 
cinrichtungen gem einschaftlich getragen w erden soli, mufs 
so vorgenom m en w erden, dafs das In teresse der ver- 
w illigcnden A nsta it oder besonderen K asseneinrichtung 
an einer sorgsam en V erw altung in ungeschwachtcm 
Mafse Ycrbleibt.

D a jede w eitere Z ulassung von besonderen Kassen- 
einrichtungen dazu fiihrt, dic A ltersgruppierung der den 
Y crsicherungsanstaltcn verbleibcnden V ersicherten un- 
giinstiger zu gestaltcn, so mufs dieselbe im Interesse 
einer thunlichst glcichm afsigen G estaltung der V crhult- 
nisse vcrm iedcn w erden. (A ngenom m en gegen dic 
Stim m en von Ostpreufsen und M ccklenburg.) K . E.

Sielierheitsyorriclitungen fiir Fordermaschincn.
(V ortrag  von B a u m a n  n im  O berschlesischen Bezirksverein 

d eu tsch er Ingen ieu re .* )

Bis zum  Ja h re  1858 w ar es in  Preufsen vcrboten, 
M ensehen m ittelst des Forderscilcs cinzuhiingcn; dies 
w urde erst ln der Folgezeit un ter Beobachtung von 
zahlreichen Vorsehriftcn zur S icherung der Scilfahrt 
gestattet. Es w urde eine sichcr w irkendc V oirichtung 
Yorgeschricben, um  bei Scilbruch den Forderkorb auf- 
zufangen. A ber schon aus der grofsen Zahl der sich

*) Z tsch tt. d. Ver. d eu tscher Ing ., Nr. 37 d. J .
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im m er noch verm chrcm lan K onstruktionen von Fang- 
yorrichtungen kann m an auf deren m angolhafte Zu- 
verliissigkeit schlieJśen. Am m eisten scheinen sich noch 
dic K eilbrem scn bew iihrt zu  liaben; nu r tragen sic in 
den iiblichen A usfiihrungen den F ehlcr an sich, dafs 
sie w ieder ausgeliist werden, wenn der Seilschwanz an 
derSchachtzim m crung hiingen bleibt. D ie Fangyorrichtung 
von Gerlach & Bom eke in D ortm und vcrm cidet diesen 
U ebclstand, indem  dic Brem sbacken durch einen lose 
cingreifcnden ITaken beigedrebt w erden. Sie kiinnen 
dann n u r gelost werden, wenn dic Forderschalc an- 
gehoben w ird; das b a t w ieder den N achteil, dafs die 
neueren A rten der A ufsatzvorrichtung (z. B. von Ilaufs), 
bei denen nicht erforderlich ist, die Schalc von den 
Stiitzen abzuheben, n icht bem itzt werden konnen. Diesen 
Uebelstand glaube ich bei der von m ir konstruierten 
Keilbreinse verm ieden zu  haben. D er Ilebedaum cn  der 
K eilc bewegt sich hier in einem Schlitz und kann durch 
den aufschlagcnden Seilschw anz um  die Schlitzlange 
verdreht w erden, ohne die K eilc zu lockern, oilnet aber 
die Brem sbacken, sobald der K orb durch Zichen der 
A ufsatzstiitzen frei am Seil hangt.

D a die Fangvorrichtungen n ich t vollc Sicherheit 
boten, entstand der Satz: „D ie bestc Fangvorrichtung 
ist ein gutes Seil."  D ic U ntcrsiichungen hatten  gezeigt. 
dafs dic Seilc am  und kurz iiber dem Einbandc am 
meisten not Ieidcn, danach an dem Teile, welcher beim 
Anhcben der yollen Schale au f der Seilscheibc aufliegt. 
Um dic gefahrliche Stello am  E inband  zu erneuern und 
den A ngriflspunkt auf der Scilsclicibe zu verlegen, wurden 
viertcljiihrliche K iirzungen des Seilcs und  Festigkeits- 
priifungen • an dem  abgehaucnen Seilcndc angeordnet. 
W ar n u n . das Seil hierdurch zu einem durebaus zu- 
yerjassigen Teil der Fordereinrichtung geworden, so 
zeigte sich doch, dafs seine Y erbindungen m it derF iirder- 
schale nicht im m er geniigende Sicherheit bo ten : dic Kctten 
rissen, die Seile zogen sich aus den Seilverbindungen. 
Das ganze Seilgeluinge w urde durch dic Verbcsserungen 
immer schw ercr und  um standlicher und erhielt eine 
Liinge, welche den A bstand bis zu den Seilscheiben 
zu sehr verkiirzte. D ie von m ir erfundene Seilklemme 
bot Abhiilfc, indem  sie die yielcn Zw ischonstiieke unnutig 
machte. Diese Seilklem m e h a t sich auch bei Versuchen 
mit stofsweiser Belastung, ausgefuhrt von den konigl. 
Versuchsanstalten in  C harlottcnburg, ais durchaus haltbar 
erwiesen.*) Bei doppelter Seilverbindung m it diesen 
Klemmen w urde die Seilfahrt ohne A nw cndung einer Fang- 
vorrichtuag genehmigt. Ebenfalls w urde seitens der 
Beborden darauf verzichtet, die Seilscheiben hoher zu 
legen, nachdem durch dic nachtragliche A nbringung 
meiner Seilverbindung ein geniigender A bstand zwischen 
Schale und Seilscheibc erzielt worden war.

*) M itteilung der kgl. technisclien  Y erstichsanstalten Cliarlotten- 
I le f t  I V ; vergl. auch M itteilung 1888 Erganzungs-

F iir die Fordcrm aschinen sind vorgeschrieben: ein 
Teufenzeiger, w elcher dem M aschinisten den Stand des 
Fiirdergefafses im  Schacht sichtbar Inacht, eine W arn- 
schellc, welcbe vor dem A usfahren ertont, und eine 
Brem se, m it der die M aschine in  Notfallen schnell still- 
gesetzt werden kann. D en Gefahren, welche entstehen, 
wenn die Forderschalc zu hocli gezogen w ird —  was 
viel baufiger vorkommt, ais man m eist annim m t — , suchte 
m an durch selbstthiitiges Einfallen der Dam pfbrem se 
und durch selbstthiitig w irkendc Fallen in der Niilic der 
Seilscheiben yorzubeugen. Es h a t sich aber gezeigt, dafs 
alle. solche E inrichtungen vcrsagen oder doch zu spiit 
w irken, wenn die Schale m it grofser Geschwindigkeit 
iiber die Ilangebank  hinausfliegt.

Um eine V crlangsam ung der G eschw indigkeit beim 
A usfahren z u  erzwingen, h a t m an yersucht, die D am pf
brem se schon dann einfallen zu lassen, w enn dic notige 
G eschw indigkeitsabnahm e von etw a 12 auf 7 m in 
einem A bstand von viclleicht 20 m unter der Iliinge- 
bank  n icht erreicht ist. Solche E inrichtungen bau t in 
neuerer Zeit die G leiw itzcr Iliittc  nach dem P aten t 
M uller. P arallel zu einem senkrecht stchcndcn T eufen
zeiger a, F ig. 1, liegen zwei Stangcn b, welche von

Fig. 1.

cincm  R egulator c in ihrer L angsrichtung ycrschobcn 
w erden konnen. D er R egulator wird von der Aclisc 
der Fordcrm aschine angetrieben und soli bei etwa 7 m 
Scilgeschwindigkeit seinen griifsten A usschlag machen. 
Bei diesem  Ausschlag wird. dem M uffenhub entsprechen d 
das E nde d eines Ilebe ls  d e f  angehoben und somit die 
S tangcn b und m it ihnen die vcrstellbaren M itnehm er g 
nach unten  bewegt. D er M itnehm er g is t mm  so ein- 
gestellt, dafs er etwa 20 m un ter der Ilangebank  von 
der N asc h des Teufenzcigers ergrifTen w ird, wenn die 
Scilgeschw indigkeit hier noch m ehr ais 7 m betriigt; 
dam it w erden b und der Angriffspunkt f  des Hebels f  c d 
angehoben. d wird un ter der E inw irkung des Regulatora 
zum  F estp u n k t; es w ird daher der D rchpunk t e und
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dadurch die K linkc i angchoben, das Fallgcw icht k aus- 
gclost und durch ITebeliibcrtragung m 11 dic D am pfbrem se 
in T hatigkeit gcsetzt. D er punkticrt angcgebene Ilebe l o 
w ird fiir Seilfahrt eingcpchaltet und ycrhindcrt, dafs dic 
Stange b nicdergezógen w ird. W ird  dic Geschw indig
kcit bei der S eilfahrt so grofs, dafs sieli der Regulator 
crhebt, so w ird o bezw. f Fcstpnnkt, und die K linkc i 
g ieb t w ieder das Gewicht k  frei und bcthiitigt die 
D am pfbrem se.

Is t m it dieser E inrich tung  auch eine grofsere Sicher- 
hcit gegeben, so b leibt doch der Fchler, dafs m it einer 
zu grofsen Geschwindigkcit ausgefahren werden kann. 
Der Frobelschc S icherheitsapparat geht eincn Sehritt 
w eiter und erzwingt eine allmiihlicli bis zur H angebank 
abnehm ende Geschwindigkcit. D er G rundgedanke ist 
folgender: Yon der Fijrderniaschine werden durch konische 
Riider zwei liegende Spindeln a bewegt, F ig. 2, auf 
welchen sich, ahnlich wie bei m anchen A pparaten  zur 
Betliatigung yon W arnschellćn und Dam pfbrem sen, je  
eine M utter b vcrsehiebt. Zwischen der M uttcr b und 
dcm Anschlag c hangt unm ittelbar an letzterem  ein aus
2 gleichen H alftcn zusanunengesetzter K eil d, der von 
einem statischen Regulator gehoben und gesenkt wird. 
Is t dic A usfahrgeschwindigkeit an irgend einer Stelle 
grofser, ais sie sein soli, so ist die K eildicke zwischen 
M utter und Anschlag so grolś, dafs e m it e gekuppelt 
und dam it dic D am pfbrem se in T hatigkeit gcsetzt wird. 
D er M angcl dieser E inrichtung liegt hauptsaclilich darin, 
dafs der A ussch lag , w elcher m it dem K eil erreicht 
w erden kenn, zu klein ist, um eine geniigend genaue 
W irksam kcit zu gcw ahrleisten.

D er Rom crsche A pparat*), F ig. 3, ha t diesen F chler 
durch Ilerbeifuhrung  eines langen W cges fiir dic W irk -  
sam keit des A bnehm ers um gangen. E r bildet aber 
insofern einen Riickschritt, ais n icht in jeder Stellung 
des Fordcrgcfafscs in der N ahe der H angebank, sondern 
nur an drei Stellen eine Geschwindigkeitsiiberschreitung 
vcrh indcrt wird.

Der A pparat w eist einen den Teufenzcigcrn ahnlich en 
A ufbau auf, bei welchem die durch K etten von der 
Fordcrm aschine bew egten Tonnchen a vor Erreichung 
der H angebank durch dic Schale gegen ein Hebclwcrk b 
m it Fallgewichte c gestofsen werden und dieses auslosen, 
wenn dic K etten nicht m ehr nachgcben konnen. D ie 
durch eincn Rollenhcbel d aus der Senkrechtcn abgelcnktcn 
K etten begeben sich beim Anstofecn des Tonnehens in 
diese Lage zuriick und bewegen dam it den Mitnchmer e 
an den Zahncn f  einer lesten W inkclschiene entlang. 
Sobald der M itnchm er eincn Zahn erfafst, kann die K ette 
nicht m ehr nachgcben, das Ilebelw erk  b wird durch 
das Tonnchen ausgeklinkt und dadurch die Dampfbremse 
iri-W irksam kcit gcsetzt. V erhindcrt wird dies, so lange 
der M itnchmer e m ittclst einer durch den Regulator g

*) Cf. auch Gluckauf, Jahrgang  1S9G, Nr. 32, S. 616.

bewegten Fiihrungsschiene h von den Ziihnen f  entfernt 
gehalten wird, so lange eben dic Scilgeschw indigkcit 
unter jedem  Zahn geniigend ycrlangsam t ist.

M it dem Rom crschcn A pparat ist noch eine besondere 
V orricbtung yerbunden, welche yerhindern soli, dafs die 
Grenzgeschw'indigkcit w ahrend der F ah rt uberschrittcn  
w ird, dic M aschinc also durchgeht. E r  bedarf hierzu  
eines besonderen, fiir die hochste Geschwindigkcit 
w irksam en Regulators m it A usklinkrnechanism us, um 
das Ilebelw erk  fiir die D am pfbrem se zu bethatigen. 
E ine Begrenzung der Fordergeschw indigkcit bei der 
Seilfahrt ist nicht yorgesehen.

A n dem Rom crschcn A pparat ficl m ir dic U m standlich- 
kcit auf, m it der eine an sich cinfacli erschcincndc 
Aufgabe gelost wird, und dic Unyollstiindigkeit der cr- 
langten Losung. D iese U nvollstandigkeit erbliekc ich 
darin, dafs der A pparat nur an drei P unkten  un ter der 
H angebank w irken und dafs dazwischen die F ahr

geschw indigkeit w ieder verm ehrt werden kann, dafs fiir
S e i l  f a h r t  d i e U e b c r s c h r e i t u n g  d e r  z u l a s s ig e n  G e s c h w in d ig k c i t

n i c h t  v c r h i n d e r t  w i r d ,  u n d  dafs f i i r  e in e  G e s c h w in d ig k e i t s -  

m e s s u n g  e in  d r i t t e r  R egulator n i i t ig  w iir e .

F iir alle yerlangten T hatigkcitcn  mufs e i n  kriiftiger 
statischer R egulator geniigen, w elcher fiir die Seil- 
gcschw indigkciten von etw a 2 bis 16 m deutlich unter- 
schiedene Muffenhebungen giebt. Es ist dann nur niitig, 
eincn A u s r i i c k c r  zur B etluitigung der D a m p f b r e m s e  

durch den Regulator so zu bew'egcn, dafs die A u s r i ic k u n g  

entw eder durcli d e n  R egulator s e l b s t  odcr durch cinc, 
m it dem Tcufenzciger yerbundene N ase crfolgt. Aut 
dieser G rundlagć ist die von Ihnen  heute bcsichtigtc 
V orrichtuug entstanden, welchc yon der E in t r a c h t lu i t t e  

durchkonstru iert und erprobt ist.
Diese Sicherheitsvprriehtung, Fig. 4 , besteht im 

wcsentlichen aus einer'Schwinge a, welchc durch den 
Regulator b den Fordergcschwindigkeiten entsprechcnd
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yerdrelit w ird und sieli auf den A usriickhebef c stiitzt. 
W ird  c gedreht, so w ird der K linkhcbcl e frei, und das 
F allgew icht f  bethatig t durcli dic Zugstangcn g und li 
dic D am pfbrem sc und die D am pfabsperrung.

D ic V erdrchung von c und  dic A usklinkung er
folgen, w enn entweder cin Z ahn  der Schwingc a von 
der N asc i des Teufcnzeigers k  erfafst wird, oder wenn 
der dic Y crlangcrung yon a  bildende H ebel d von unten 
gegen c driickt. i und a w erden sieli beruhren, wenn 
beim A usfahren dic G escbw indigkcit niclit genugend 
abnim m t; dagegen w ird d gegen estofsen, wenn irgendwo 
im  Schacht dic grofste G escbwindigkcit iiberschrittcn 
worden i s t .  F iir Scilfahrt w ird zw ischen c und  d  eine 
K lappc bcigedrelit, w elchc den W eg zwischen c und d 
au f 4 n i S e i lg e s c h w in d ig k e i t  Y c r k i i r z t  und zugleicli c in c  

Signalschcibe ais Zcichen der B ereitschaft zu r Scilfahrt 
weitlnn sichtbar crscbcincn liifst. D ie Schrcibstange 1 
wird m it der Schwingc h in- und  bcrbcwogt und v c r -  

zcichnet au f der durch cin U hrw crk gedrehten Schreib- 
tromniel m dic G cschw indigkeitskurvcn. W ird  c aus- 
gcklinkt, so wird auch 1 ausgeschaltct, und der Schreib- 
stift m acht einen Q uerstricb, w odurch jedes In thatigkcit- 
treten der S iclierheitsvorrichtung verzeichnet wird.

W ie Sic sich bei der lieutigen Besicbtigung iiber- 
zeugt haben, w irkt der A pparat in allen seinen Teilen 
sicher, ist einfach und  iibcrsichtlich und bcliistigt den 
M aschincnfubrcr nicht. F iir alle Bethiitigungen geniigt 
der eine R egulator, w elcher keine Federn  h a t und  keiner 
Justicrung  bedarf. D ic Ilebcliibcrtragungcn  sind einfach 
und stark. N ur cin A dsklinkliebcl und cin Freifallgew ięht 
siiul Y o rh a n d e n , K ctten  und R iem en Y e rm ic d e n .

Ilauptversammlung des Yereius deutseher Eisen- 
huttenleute in Gleiwitz am 20. September 1S96.

(N ach dem  B erich t in  „S tah l und E isen " .)
D em  e rs te n  g c sc h iif tl ic h c n  T e i l  d e r  V e rsa m m liiiig , in  w e lch em  

nacli B e g riifsu n g  d e r  E h re n g iis tc  d u rc h  d e n  Y o rs i tz e n d c n , 
K o m m e rz ie n ra t C. L u e g - O b c r h a u s e n ,  v o r  a lle m  iib e r  den  
E rw erb  d e r  ju r is t is c h e n  P e r s o n l ic h k c i t  u n d  e in e s  c ig en cn  
D ie n s lg e b a u d e s  f iir  d e n  Y e re in  b e sc h lo sse n  w u rd e , re ih te n  
sich  im  z w e ite n  T e i le  d r e i  V o r tr ;ig e  a n . D ie  e rs te n  b e id en  
(v o n  D ire k to r  B r e m  m c - G l e i w i t z  i ib e r  d ie  o b e rsc h le s isc h e  
B e rg b au - u n d  I l i i t te n in d u s t r ie  u n d  v o n  In g e n ie u r  S c h u s t e r -  
W iik o w itz  i ib e r  d ie  n e u e re  E n tw ic k e lu n g  d e r  R o h e iscn - 
In d u s tr ie  in  O e s tc r re ic h )  w a re n  d ie  E in le i tu n g  z u  d e n  A us- 
flugen d e r  fo lg e n d e n  T a g e ;  d e r  d r i t te ,  v o n  In g e n ie u r  F ritz  
W . L i i r m a n  n - O s n a b r i ic k ,  g a b  e in e n  R iic k b l ic k  a u f  d a s  jiin g s t 
ab g esch lo ssen e  e rs te  J a h r h u n d e r t  d e u ts e h e n  K o k s - l lo c h o fe n -  
b e tr ieb es .

D er e rs te  V o r tra g  d e s  D i r c k t o r s  B r e m  m e  b ra c h tc  
neben sc iia rfu m ris se n e r  D a rs te l lu n g  d e r  L a g e ru n g s -V e rh iiitn is s e  
u n d  d es H ii l te n b e tr ie b e s  s e h r  in te re s s a n te  M itte i lu n g e n  iiber 
d ie  o b e rsc h le s isc h e  K o k s in d u s tr ie .  V o n  d e r  im  a llg c m e in c n  
seh r re in e n , e in e  n asse  A u fb e rc i tu n g  k a u m  e rh e isc h c n d e n  
K o h le  is t  d ie  i ib e rw ie g e n d e  M e n g e  a is  M a g e r k o h l e  an zu - 
sp rech e n , w a h re n d  n u r  e in  g e r in g e r  T e i l  a is  d e r  K o k sk o h le  
m eh r o d e r  m in d e r  g e n a lie r tc  S i n t e r k o l i l e  s ic h  b eze ich n e n

liifs t. D a  d ic  B a e k fiih ig k e it  d e r  K o h le  vom  L ie g e n d e n  zu m  
H a n g e n d e n  u n d  von  W e s te n  n a c h  O ste n  d e s  Z a b rz e -M y s lo -  
w itz e r  F lo tz z u g c s  a b n im m t, so s in d  d ie  lie g e n d s te n  F li i tz e  
P o ę h h a m m c r  u n d  R e d e n  d e r  K o n ig in  L u is e -G ru b e  m it  e tw a  
7 2 xh  p C t. T ie g e la u s b r in g e n  an  K o k s d ie  w ic h tig s tc n  G ru n d -  
la g e n  f iir  d ic  o b e rsc h le s isc h e  K o k s - In d u s tr ie

V o n  d e r  g e sa m te n  K o h le n  -  P ro d u k t io n  v o n  ru n d  
18 M illio n e n  T o n n e n  im  J a h r e  1895 s in d  r u n d  1,6 M ili .  
T o n n e n  an  d ic  K o k s a n s ta lte n  a b g e g c b e n  w o rd e n ;  n e b e n b e i  
b e m e rk t , fiel e tw a  d ie  g le ic h e  M cnge v o n  m in d e rw e rt ig e n  
K o h le n  in  G e s ta lt  v o n  S ta u b -  u n d  K le in k o h le , w e lc h e  fiir 
d ie  F e u e ru n g e n  d e r  o b e rsc h le s isc h e n  H iit te n w e rk c  b e r e i tw i l l ig  
V c rw e n d u n g  fan  d e n .

A n  K o k s k o h lc n  l ie fe r te n  u . a , :

K o n ig in  L u i s e ......................................  950 000  t
C o n e o rd ia - G ru b e .........................  140 000  t
D e u ts c h la n d -  u n d  S c h le s ie n g ru b e . 135 000 t
F lo ren tinegrube................................  112 000 t
B r a n d e n b u r g g r u b c ............................... 100 000 t

Das mittlere Ausbringen betragt in gcschlossenen Oefen 
rd. 59 pCt. Stiickkoks, 4 pCt. Wurfelkoks, 4 pCt. Kiein- 
koks, 5 pCt. Ziinder. Der erstere dient dem lloehofen- 
betrieb (7 1 2  000  t im Jahre 1895), Wiirfel und Kleinkoks 
sonstigen gewerblichen Zweeken und dem Hausbrand, Ziinder 
geht ais Reduktionsmaterial zu den Zinkhiitten; fiir Giefscrei- 
zwecke mufs dagegen noch niedersclilcsischer oder mahrischer 
(Ostrau) Koks verwandt werden.

S e it  1884 i s t  a u c h  d ic  G e w i n n u n g  v o n  N e b e n p ro d u k te n , 
v o rw ie g e n d  in  D r. H o tfm an n  -  O efen , a u fg e n o m m e n , v o n  
d e n e n  720 in  B e tr ie b  u n d  150 im  B au  s i n d ;  fe rn e r  s in d  
n e b e n  c in ig e n  B ie n e n k o rb a n la g e n  K o n s tru k tio n e n  n a c h  
A p p o lt , C o llin , W e n z e k  D il la  u n d  F r i t s c h e  in  B e tr ie b . In  
n e u e s te r  Z e i t  i s t  a u c h  d ic  G e w i n n u n g  v o n  B e n zo l a u fg e 
n o m m e n  w o rd e n .

D ie  R o h e is e n e rz e u g u n g  O b c rse h le s ie n s  h a t  1895 in  26 
H o ch o fen  ru n d  568 000 t b e tra g e n , d ie  s ic h  aut'

61 p C t. P u d d e lro h e is e n ,
7 B e sse m er ■ „

22 „ T h o m a s  „
8  „ G ie fse re i „
2 „ S p ie g e le ise n

Y e rte i le n .

Z u r  H e rs te l lu n g  w a re n  c r fo rd e r l ic h  1 241 000  t  E rz e  
u n d  e is e n h a l t ig c  S c h la c k e n  w ic  375 000  Z u s c h la g m a te r ia l
(K a lk s te in  u n d  D o lo m it ) ;  780  000  t d a v o n  cn ts ta m m te n
d c m  o b e rsc h le s isc h e n  I n d u s t r i c b e z i r k , 561 000 t  w a re n  
a n d e r w e i t  b e z o g e n .

D e m  G iite rv e rk c h r  im  In n e m  d e s  B e z irk s  s te h t  n e b e n  
d e n  V o llb a h n e n  in  d e r  vo m  S ta a te  v e rp a c h te te n  S c h m a l-  
s p u rb a h n  c in  l e ic h t  b e w e g lic h e s  u n d  le is tu n g s fiih ig e s  U n te r -  
n e h tn e n  z u  G e b o te ;  a u f  d c m  156 k m  la n g e n  N e tz e  von 
785 m m  S p u r  s in d  im  J a h r e  1895 m it  42 L o k o m o tiv e n  u n d  
3251 G iite rw a g e n  fast 40 M illio n e n  T o n n e n k i lo m e te r  
b e f i ird e r t  w o r d e n ; v e rg le ic h sw e is e  se i a n g e f i ih r t , d a fs  d ie  
p re u fs isc h e n  S ta a ts b a h n e n  n a c h  d e n  a m tlic h e n  E rg e b n is s e n  
im  E ta ts ja h r  1894 /95  e in e n  V e rk e h r  v o n  rd . 17 900  M illio n e n  
T o n n e n k i lo m e te r  a u fz u w e ise n  h a t te n ,

V o n  d e n  A r b e i t e r n  d e r  o b e rsc h le s is c h e n  M o n ta n -  
In d u s tr ie ,  in  d e r  G e s a m tz a h l  v o n  ru n d  103 000  P e r s o n e n ,  
s in d  e tw a
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66 500 beim Kohlen- und Erzbergbau,
9 500 in den Metallhiitten,

27 000 in der Eisenhuttcnindustrie wic im Kokerei- 
betriebe bescliiiftigt.

Der sich anscliliefscnde Vortrag des Direktionssekretiirs 
der Witkowitzer Bergbau- und Eiscnhutten-Gewcrkschaft, 
I n g e n i e u r s  S c h u s t e r ,  gab ais Einleitung einige ver- 
gleichenie Zahlen iiber dic Produktion Ocsterreich-Ungarns 
und des deutschen Zollvereins. Danach betrug im Jahre 
1852, in dem ein 12jahriger Haridelsyertrag mi t demZol l -  
verein zu stande kam, die Produktion des letzteren (einschl. 
Luxemburgs) rd. 257 000 t, wahrend Oesterrcich-Ungarn 
in derselben Zeit rd. 227 000 t aufzuwcisen hatte. 1894 
stand der letzteren im Betrage von 1 072 000 t eine solehe 
von 5 380 000 t des Zollvereins gegeniiber. Yon den beiden 
Reichshalftcn cntfallt auf Oesterreich etwa */a, aufUngarn */3 
der Produktion.

Die Ungleichheit in der Entwickelung fiihrt der Vor- 
tragende einmal auf grofsere Schwierigkeiten im Ausbau des 
Verkehrsnctzcs wie auf die weniger giinstige Ausstattung 
Oestcrreich-Ungarns mit Mineralscliiitzcn zuriick. AlsSitzeent- 
wiekclterEisen-Industrie sind i n Oesterrcich-Ungarn zu nennen:

1. die Alpcnliinder l eisensteinreich, aber ohne
2. Centrahlbohnicn J Kokskohlen.
3. iniihiisch-schlesisches 1 ohne Erze an Ort

Kolilenrevier J und Stelle.
Wahrend das erstgenanntc Revier in den reinen Spaten, 

Yornclimlieh des Erzberges ein Rohniatetial von anerkannter 
Giitc zur Yerfugung hat, erwies sich in Centralbohmen das 
bedeutendste Vorkommen, das silurischc Nuciccr Lager mit 
seinem Eisenroggcnstcin, trotz mannigfacher geistvoller Yer
suche, bei der Unrcinheit der Erze ais kaum verwcrtbar. 
Erst 1 ST9 mit Einfiihrung des Thomas-Prozesses und aus- 
gedehnter Vcrwendung westfiilisehen und niederschlesischen 
Koks gelang cs, liierin Wandel zu schalTen.

Die im Bereich der m i i h r i s c h - s c h l c s i s c h e n  Gruppe 
arbeiteuden Werke finden ihren Mittelpunkt in den Werken 
zu Witkowitz, Trzynietz, Blansko, Stefanau und Friedland. 
Das grofste Werk, Witkowitz, verarbeitet in erster Linie 
oberungarischc Erze von Rudobanya und von der Zips. 
Daneben werden indes stcirische, schwedischc, bosnische und 
kaukasischc (Mangan) Erze verliiittet; zur Anreicherung des 
Moliera an Phosplior sind z. T. Puddelschlacken von Peine 
bezogen worden, wie denn auch die phosphorreichen Thomas- 
schlackcn immer wieder dem Hochofcn zugefiihrt werden. Zu- 
folge derkoinpliziertcn Zusammensetzungdes Roheisens, das zu 
arin zum Thoinaseriercn, zu reich zum Bessemern ist, ist in 
Witkowitz cin Umgufsprozefs in Anwendung, bei welchem 
das Roheisen erst in der sauren Birne geblascn und sodann 
in einen basischen Martinsofen iibergegossen und dort ent- 
phosphort wird.

Im Schlufswort beriihrt der Herr Vortragende noch 
kurz die in Triest entstehende Hochofcnanlagc auf Giefserei- 
Roheisen, welche analog der in Stettin im wesentliehcn 
fremdcRohmaterialien, hier engiischc Kobie sowie spanische 
und algerische Erze, zu verarbciten gedenkt.

Der d r i t t e  R e d n e r  mit dem Riickblick auf das am
21. September abschliefsendc Jahrhuudert deutschen Koks- 
ofen-llocliofenbetriebcs fand noch erhóhtes Interesse, da das 
fiskalische Hiittenwcrk Glciwitz dic historische Stiitte dieses 
Yersuchs gewesen ist.

W ic so viele Mafsnahmen zur wirtschaftlichen Erstarkung 
Preufsens verdankte auch dieses Unternclimen dem Scharf- 
blick des grofsen Friedrich sein Entstehcn. Iu der Kabinets- |

ordre vom 15. Oktober 1781 bezcichncte der Konig den 
Bergbau ais den dritten Hauptfaktor eines jeden Staats- 
luiushaltes; er orducte fiir die einzelnen Landestcilc genauc 
Recherchen durch den Etatsminister Freiherrn von Heinitz 
an, um den Bergbau thunlichst zu einem Triiger des Staats- 
haushalts zu gestalten, jcdenfalls aber zur Nahrungsąucllc 
der Bev61kerung zu cntwickeln, wic zur Hebung von 
Handel und W andel geschiekt zu machen.

Auf Grund eingeliender Berichtc des Freiherrn v. Heinitz, 
die sich auch iiber den, mangels inlśindischer Erzcugung 
bedeutenden Konsum ausliindischer Eisen- und Mctallwaren 
vcrbreiteten, bewilligtc der IConig im Jun i 1783 
260  000  Thlr. fiir die Verbesscrung des fiskalischen Berg- 
nud Huttenwescns und Icgte damit den Grundstcin zu 
dessen heutiger Bedeutung.

Der umfassende P lan , einen Kokshochofcn unter Zu- 
hulfenahmc von„Feuermaschinen und cylindrischen Gcbliisen" 
anzulegen, wurde wegen der Bedenken iiber die Zuyerliissig- 
keit der „Feuermaschinen" fiir diesen Zweck vorerst vertagt. 
Zuniichst solltc ais Triebkraft fiir die Gebliisc Wasser An
wendung finden; demzufolge ftel die W ahl auf Glciwitz. 
Bei diesem ersten Kokshochofen von 12,9 m Hohe und 
49 ,83 cbm Inhalt mit einer Windform war Gestell und 
Boden aus Sandstcin, der Schacht aus Sćhieferthon der 
Stcinkohlenformation hergestellt; das mit Wasserrad betriebene 
Gcbliisc liefertc 46 ,3  cbm Wind von 80 mm Druck.

Auch die nachsten Anlagen von Kokshochofen blieben 
auf Oberschlesien (Konigsliutte, H ohenlohe, Antonien, 
Falva und Laurahutte) beschriinkt, weil die in Rhein- 
land-W estfalen bereits 1790 von Eversmann auf der Guten- 
holTnungshiittc in dieser Richtung angestellten Versuche ohne 
Erfolg verlaufen waren. Nachdem der Saarbezirk 1S40 zum 
vollen Koksbetrieb iibergegangen, folgtc 1847 das Sieger- 
land (Trom pach) und 1848 das Ruhrrevier; der 
ersten Anlage der Friedrich - Willielmshutte in Miilheim 
schlossen sich rasch solehe in Borbeek, Hochdalil, Hordę, 
Duisburg und Laar an. Gegcnwartig sind in Deutschland 262 
Hochofen in Betrieb oder in Bau, iiber welche „Stahl und 
Eisen" auf Seite 264  des laufenden Jahrganges (Ileft Nr. 6) 
naheres mitteilt. Inzwisclien ist die Hohe der neuen Hochofen 
auf 23 m, ihr Fassungsvermogen auf iiber 400 cbm gewachsen, 
die Produktion in 24 Stunden, welche in Glciwitz 2,5 t 
betrug, erreicht 250 t und soli diese Ziffer bei den in 
Bau befindliclien Anlagen noch erheblich ubersteigen. Der 
p r c u f s i s c h e n  Roheiscnerzeugung von 15 124 t im Jahre 
1798 steht 1895 eine d e u t s c h e  von 5 788  798 t gegen- 
liber, welche sich aus

50,1 pCt. Thomasroheisen,
26 ,3  „ Puddelroheisen und Spiegeleisen,
15,9 „ Giefsereiroheisen,

7 ,7 „ Bessemerroheiscn zusammensetzt.
Die Grundlage dieses Zuwachses sind eine Anzahl 

von Verbcsscrungen gewesen, ais deren wiclitigste neben 
den Fortschritten im Bau und der Zustellung der Oefen 
die Ockonomie des Betriebes (im weitesten Sinne des Wortes), 
die Einfuhrung steinerner W inderhitzcr wic die Ausbildung 
der gesamten Fortbewegungseinrichtungcn anzusehen sind. 
So entfiillt, um nur eines ais Beispiel der Betriebs-Oekononiie 
hervorzubeben, auf den neueren Werken die V c rw e n d u n g  von 
Kohle zur Dampferzcugung vollstiindig; vielmehr wird au 
eine Tonne Roheisen ein Ueberschufs von Dampf bis 
bis 2 ,5 Pferdestiirken erzielt.

Dic an den liachfolgenden Tagcn der Hauptvcrsamńilung
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s ic h  a n s c h lie fs c n d e n  A u sd iig e  (c f .  S 667 lau f . J a h r g .  d ie se r  
Z e i ts e l i r . )  v e r lie fe n  d a n k  d e n  a u s g e z e ie h n e te n  V o rb e re i tu n g e n  
u n d  d e r  l ie b e n w flrd ig e n  A u fn a lu n e  iib e ra u s  a n re g e n d  u n d  
h a b e n , eb en so  w ie  d ie  l la u p tv e r s a m m lu n g  s e lb s t ,  w ie d e ru m  
e n g e re  B e z ic h u n g e n  z w isc lie n  d e n  n a c lib n r lic h c n  o s te r-  
r e ic b isc h e n  u n d  d e n  d e u tsc lie n  F a c h le u te n  g e z e itig t.

Montanistisclicr mul Geologischer Milleniums- 
Ifongrefs zu Budapest.

Die Kongrefsmitglieder, Yertreter des Berg- und HUtten- 
wesens, sowie Geologen hatten sieli in grofser Zahl zu dem 
am 25. und 26. September d. J .  abgehaltencn Kongrefs 
eingefunden. Es nalimen an demselben 425 Mitglieder teil, 
davon 78 aus Deutschland, 46 aus Oesterreieh, 33 aus 
Belgien, England und Frankreich, dic iibrigen aus Ungarn.

Alexander Matlekovits eroITnete am 25. den Kongrefs 
in der priiohtig geschmuckten Festlialle am Ausstellungsplatze 
und forderte den Kongrefs auf, das Bureau zu konstituieren. 
Zum Prilsidenten wurde gewiihlt: Dr. Alexander We k e r l e ,  
der friiherc ungarische Ministerpriisident, zu Vizepriisidenten: 
Graf Geza Teleki (Pesth), Ludwig Borbely (Pesth), Joliann 
B okli (Pesth), Anton lliicker (W icn), R. M. Daelen (Dussel
dorf), II. Le Yerrier (Paris).

Nach Erledigung der Begriifsungsreden und der Er- 
widerungen kamen dic auf der Tagesordnung stehenden 
Vortriige an dic Reihe. Dieselben konnten indes wegen 
Mangels an Zeit nur auszugsweise gehalten werden; auch 
folgte aus der glcichen Ursache nur den wenigsten Vor- 
triigen eine Diskussion. Es wurden inncrhalb zwei Tagcn 
in 2 Sektioncn: I .  Geologie und Bcrgwesen und II . Eisen- 
und Metallliiittenwesen gegen 20 Vortriige erledigt, ferner 
im Nationalmuseum die Erze der ungarischen Bergorte er- 
kliirt, eine Gesamtsitzung im Prunksaale der ungarischen 
Akademie der Wissenschaften abgelialten und schliefslicli 
die Bergbauabtcilung der Milleniums-Ausstellung besichtigt.

Vor t r i i ge  am 25. September vormittags in der Plenar- 
sitzung: Dr. Anton Koch (Pestli): 1. D ie g e o l og i s c l i e
Ka r t ę  von  U n g a r n .  Dr. Koch erliiutert eine von der 
ungariśchcn geologischcn Gesellschaft herausgegebene geolo- 
gischc Karle von Ungarn und crkliirt sie ais den ersten 
Yersuch auf diesem Gebiete. Die Genesis dieser Kartę 
fiihrt auf den Beschlufs des internationalen Geologcn- 
kongresses in Bologna im Jahre 1887 zuriick, auf Basis 
der neuesten Daten eine geologisclie Kartę von Europa 
unter Heranzieliung der kompetenten Fachkreise in den 
einzelnen Landem herauszugeben.

Der Grundrifs der Kartę enthiilt aufser dem vollstiindigen 
Wassernetze und den liauptsachlichsten Weglinien nur die 
•N>amen der wichtigeren Pliitze und Gebirge, um nicht durcli 
die Dichte des schwarzen Unterdruckes die Reinheit der 
Farben und die Schiirfc ihrer Abgrenzungen zu storen. 
Der Mafsstab der Karle 1 : 1 000  000 ist etenfalls gut 
gcwahlt, weil er sich den in jiingster Zeit erscliienenen 
•duilichen, iibersichtlichcn geologischen Karton der Nachbar- 
lander anpafst

Bei der geologischen Farbung liielt man sich so weit 
ais moglich dic vom internationalen Geologenkongresse fest- 
gestellten Prinzipien vor Augen. Die obersten der Schicliten- 
systeme, aiigefangen von der Mesozoengruppe (Trias, Jura, 
Kreide, Pertiar), wurden mit den verschiedenen Schattierungen 
der 4 aufeinanderfolgenden Farben des Spektrums (violett, 

lau, griin und gelb) markiert, derart, dafs die dunkelsten 
Schattierungen die tiefsten Glieder der Systeme, die

p ro g re s s iv  h c lle re n  d ic  a u fe in a n d e r fo lg e n d e n  ju n g e re n  
G lie d e r  b c z c ic h u e n .

D ic  S y ste m e  d e r  P a liio z o e n g ru p p c  c rh ie l te n  w e n ig e r  b e -  
s tim m te  d u n k e lg ra u e , g e lb b ra u n e  u n d  g ru n e  F a r b e n ;  d ic  
d re i  G lie d e r  d e r  A rc lia e g ru p p e  w u rd e n  m it K a rm in ro t  v o n  
y e r s c lu e d e n e r  S c h a tt ie ru n g  b e z e ic h n e t;  d a s  D ilu v iu m  w u rd e  
in  C h a m o is  a u s g e fiih r t , w a h re n d  d a s  A llu v iu m  w eifs v e rb l ie b .

D em  g e g e n iib e r  tre te n  d ie  m assig en  G es te in e  m it ih re n  lo b -  
lia f te ren  u n d  v o lle n  r o te n ,b ra u n e n  u n d g r ih ie n F a rb e n  g u t h c rv o r .

D r . K o c h  e rk liir tc  h ie r a u f  e in e  im  M a fsstab e  1 : 900 000 
a u s g e fu h r te  K a r t ę  d e r  n u t z b a r e n  M i n e r a ł  i e n  u n d  
E r z e  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  L i i n d e r  d e r  u n g a r i s c h e n  
K r o n e .  E r  b e to n t,  dafs d ie  a u f  d e r  K a r tę  m it  v e rs c h ie d c n c n  
le b lia f te n  F a rb e n  u m ra n d e te n  B e z iik e  d ie  7 B e rg h a u p tm a n n -  
sc h a fte n  v o rs te lIc n , in  w e lc h e  U n g a rn  e in g e te i l t  is t. M it 
v e rsc h ie d e n fa rb ig e n  K re isen  n e b e n  d en  betre lT enden  O rlen  
s ie h t  m an  k la r  d ie je n ig e n  m in e ra lo g is c h e n  P ro d u k te  m a rk ie r t ,  
w e lc h e  d ie  O b jc k te  d e s  B e rg b au s  b ild e n . F o lg e n d e  T a b e l le  g ie b t  
d ic  A n z a h l v o n  g e g e n w iir tig  im  B e tr ie b e  b e f in d lic h c n  G r u b e n :

G o l d .......................... 62 A n tim o n  . . . . 4
S i l b e r ............................... 22 G alm ei . . . 2
G o ld -S i lb e r  . 13 S c h w e fe l . . . . 1
S ilb e r , G o ld , B le i . 1 Q u e c k s ilb e r . . . 1
K u p fe r  . . . . 21 E d le r  O p a l . . . 1
K u p fe r  u n d  B le i 2 S te in sa lz  . . . . 8
E is e n s te in 107 A la u n . . . 1
M a n g a n  . . . . 8 S te in o l, A s p h a lt  . . 21
C h ro m e ise n e rz 1 E rd h a rz  u n d L ig n it  1
E is e n k ie s  . 1 S te in k o h le . . . 13
N ic k e l  . . . . 3 B ra u n k o h le . . 87
B le i . . 9 L ig n i t . . 59
B le i ,  K u p fe r , E is e n 6 S u m m ę 455

D as Y o rk o m m e n  d e r c d le n  M e ta llc  (N r . 1— 4)  is t, m it
w e n ig e n  A u s n a h m e n , a n  d ie  te r t ia re n  G r u n s te in -T ra c h y te  
g e b u n d e n . I h r e  F u n d o r ie  fa llen  mi t h i n  in n e r h a lb  d e r  g ro fsen  
T ra c h y tg ru p p c n  U n g a rn s . A u sn a lu n sw e ise  k o m m t in  S ie b e n -  
b iirg e n  a u c h  in  d e n  k ry s ta l l in is c l ic n  S c liie fe ra r te n  G o ld  v o r ;  
a b e r  n u r  in  H id eg szam o s g e w in n t m a n  es an  s e in e r  u r -  
s p ru n g l ic h e n  L a g e rs tii tte , w iih re n d  es a m F u f s e  d e r  S z aszseb c se r  
A lp e n  n u r  a is  W a sc lig o ld  a u f  s e k u n d a re n  Y o rk o m m e n  
z u  treiTen is t .

V o n  d en  E rz e n  k o m m t K u p fe r ,  B le i ,  A n tira o n  u n d  
E is e n k ie s  tc i lw e is e  e b e n fa lls  in  B e g le itu n g  von  G r iin s te in -  
t r a c h y t  v o r ;  in  d e r  I la u p ts a c h e  is t  E is e n s te in , M a n g a n  
u n d  K o b a l t -N ic k e l  j e d o c h  g e m e in s a m ; es is t  d ie s  im  a l l -  
g e m c in e n  e in e  E ig e n tu m lic h k e i t  d e r  k ry s ta l l in is c l ic n  o d e r  
u rz e i t l ic l ie n  S c h ie fe r .

N u r  d a s  Q u c c k s ilb e r  k o m m t in  d en  iilte re n  K a rp a th e n -  
S a n d s te in e n  (u n te r e  K re id e )  v o r . D er G a lm e i k o m m t in n e r 
h a lb  d e r  S ę h ic lite n  d e r  T r ia s  vo r. D as C h ro m e ise n e rz  a b e r  
is t  an  S e rp e n tin  g e b u n d e n .

D e r  T ra c h y t ,  d ie s e s  in  U n g a rn  am  m e is te n  v e rb re ite tc  
te r tii irc  E ru p t iv g e s te in ,  b i r g t  in  se in e m  In n e rn  d ie  E d c l -  
s te in e  U n g a rn s , d en  e d lc n  O p a l;  eb en so  l ie fe r t  es A la u n .

E in  g a n z  k le in e r  T e i l  d e r  S te in k o h le  ( im  B a n a t)  g e h o r t  
z u  d e m  a lte n  C a rb o n - S y s te m , d e r  g ro fse re  T e i l  in d e s se n  
g e h o r t  in  d ie  u n te re  L ia s -K la s s e  d e s  J u ra -S y s te m s .

E in m a l  k o m m t d ic  B ra u n k o h le  a u c h  in  d e r  o b e re n  
K re id e fo rm a tio n  v o r  ( A jk a ) ,  w a h re n d  d ie  so n s tig e  B ra u n 
k o h le  d u rc h w e g s  z w isc h e n  d e n  te r t ia re n  S c h ic h te n  a b g e la g e r t  
is t .  D as  S te in o l f in d e t s ie li in  d e n  u n te re n  K re id e - ,  E o c iiii-  
o d e r  O lig o c iin -S c h ic h te n , h in g e g e n  is t d a s  A s p h a lt  z w isc h e n  
g a n z  ju n g e n  q u a te rn iire n  S c h ic h te n  g e la g e r t.
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Schliefslieh enthalten die jiingeren tertiiiren Schichten 
Braunkohle, Lignit und Steinsalz.

Im Alluvium ist an zahlreichen Orten Ungarns, besonders 
in dem die iibrigen nutzbaren Mineralien entbehrenden 
Alfold (ungarische Ticfebene) Torf zu linden. Dasselbe 
bildet aber noch nicht den Gegenstand einer regelmiifsigen 
Gewinnung. An die krystalliniselien Ur-Schiefer und die 
yerhiiltnismSjsig jiingeren Trachytc sind die meisten und 
wertvollsten Schiitze Ungarns gebunden, wiihrend die Kohlen, 
das Stcinol und das Asphalt beinahe in allen sedimentiiren 
Fonnationen Ungarns verbrcitet sind.

Dr. U. A. S te in  (Pesth) plaidiert in seinem Vortrag: 
„ D ie  Un fal 1 ver s i ch e run g d er A r b e ite r "  fiir die 
Einflilirung dieser Institution in Ungarn. Zu dieser Frage 
ergrilT der kaiserliclie Rat W o lf  (W ien) das Wort. Er 
Spricht iiber diese Unfallversicherung in Oesterreich und 
wiinscht in eindringlicher Weise, dafs jene traurigen Er- 
falirungen, welche Oesterreich auf diesem Gebiete gemacht, 
nicht auch Ungarn treflen mogen. Man miigc eher die 
bereits bestehenden Bruderlade-Statuten mehr ausgestalten.

Hierinit war die Plenarsitzung zu Ende. Es folgte der 
gemeinsame Besuch der montariistischen Ausstelluiigshalle 
und der Pavillone; ferner der Staatsmaschinenfabrikshalle.

Naclimittags hielt den ersten Vortrag der Sektion I 
A. v. Ihering (Aachen) iiber „D er M o r tie r -V e n tiia to r " .  
v. Ih er in g  weist besonders auf nie IIauptvorziige des Mortier- 
Ventilators gegenuber den gebriiuchlichen Systemen hin. 
Ais erster Punkt sci die leichte und beąueme Wartung zu 
erwiihnen, wodurch er sieli vorteilhaft von dem Capellschen 
Ventilator und allen, mit frei liegenden Achsen arbeitenden 
Ventilatoren, wie denjenigen von Geisler, Rateau und Pelzer 
unterseheidet. Der Ventilator habe eine richtigc, jedoch 
verhaltnism;ifsige kurze Axe, welche vollkommen symmetrisch 
belastet und beansprucht wird, und au fserh alb  des Ge- 
hiiuses in Handhohe gelagert ist, so dafs ein Schmieren, 
Anfiihlen und Nachsehen, sowie eine Reparatur der Lager 
leicht auszufiihren sei. Ein Bruch der Achse sei so gut 
wie ausgeschlossen. Ein weiterer Vorzug liege in der sehr 
bequemcn Montage und dem ohne grofse bauliche Schwierig- 
keiten ausfiihrbaren Anschlufs an den Wetter-Ausziehschacht. 
Endlich ist sowohl fur den Kraftbedarf ais auch den 
manometrischen EITckt von grofser Bedeutung, dafs im Gegen- 
satz zu allen anderen Centrifugal-Ventilatoren die Luft keine 
Richtungsablenkung um 9 0 °  erleidet, womit stets Wirbelungen 
und Stiifse stattfinden, dafs vielmehr die Luft nur in ihrer 
Liingsrichtung eine wellenformige Bewegung ausfiihrt.

Johann M ayer (Ostrau) erwiderte, dafs die Theorie 
der Centrit'ugal-Vcntilatoren noch nicht so ausgebildet sei, 
dafs wir uns eine klare Vorstel!ung iiber die Luflbewegung 
machen konnten. Es sind ganz gute Ventilatoren in Ver- 
wendung, deren Konstruktion nicht im geringsten auf Grund- 
lagc wissenschaftlibher Studien erfolgt sei: so wurde z. B. 
der C apellsche Ventilator, den zuerst ein englischer Pastor 
zur Yentilierung seiner Kiicheneinrichtung verwendeie, von 
einem Technikor nachgeahmt, woraus der sehr kriiftig 
wirkende und sehr verbreitete C apellsche Yentilator 
entstand, der, wenn er auch nicht okonomisch arbeite, so 
doch in mancher Beziehung den Guibalschen Ventilator 
iibertreiTe, der eine iilinliche Vergangenheit habe. Im 
Ostrauer Becken leiste das „ W itk ó w itz e r  S y s t e m "  (ein 
verbesserter Guibal- Vcntilator) ganz gute Dienste; man 
wunsche sich keinen besseren ais diesen. Auch mit dem 
Ilateauschen System habe man in Oestcrreich ganz gute

Erfolge erzielt. Er bezweifle nicht, dafs auch der 
M ortiersche Ventilatdr ganz gut wirken werde.

Es folgte cin Vortrag des Dr. Franz Sc ha fe r e s ik  
(Pestl^i^Ueb er d ie  w ich  t i geren  B a u ste i ne U n garn s" , 
nach welchem Berghauptmann Camiilo Kauflinann (Pesth) mit 
scharfen Worten die Unterstellung der ungarischen Stein- 
briiche unter die Aufsicht von Stuhlrichtern und Ober- 
stuhlrichtern tadelte. Es herrsche in Ungarn alierorten 
der krasseste Iiaubbau, dem nur durch die Unterstellung 
der Steinbruche unter Aufsicht sachverstiindiger Behorden 
Einhalt gethan werden konne. (Letzteres wiire auch zur 
Sicherung des Lebens der Arbeiter geboten. Der Verfasser.)

Den Inhalt des niichsten Vortrages von Wilhelm 
v. S c h o llz  (Snhemnitz) bildcte die Beschreibung der 
S c h o ltz sc h e n  C h a r g ie r v o r r ic litu n g  n eb st G a sfan g  
und des S c h o l t z s c h e n  S ta h lo fen s .

Die S c h o ltz s c h e  Chargiervorrichtung ist eine Ver- 
besserung des Buderus’schen Gichtgasfanges, um das Brenn- 
material in die Mitte, die Erze am Rande des Ofens gichten 
zu konnen. Um der Unbeąuemlichkeit der Buderus’tcheu 
Yorriciitung, wclche zwei ubereinanderstehende Hebel hat, 
abzuhelfen, legt Scholtz zwisehen den Aufgabetrichter und 
den Gufskegel einen gufseisernen Ring, welcher sieli beim 
Aufgeben des Brennmaterials mit dem Kegel hebt und das 
Brenninaterial zwisehen Ring und Trichter in die Mitte 
des Ofens herausliifst Beim Aufgeben der Erze wird der 
Ring von vermittelst hydraulisch austretenden Daumen in 
seiner Lage festgehalten, der Kegel gesenkt und die Erze 
rollen zwisehen Ring und Kegel an die Wandę des Ofens.

Der Scholtzsche Stahlofen steht frei auf Siiulen, ist 
daher leicht zugiinglich; da der Boden aufserdem frei ist, 
ist er auch leicht zu kiihlen. Die Regeneratoren sind 
stchend und vor dem Ofen unten angebraclit; da sie von 
allen Seiten leicht zugiinglich sind, werden sie leicht ge- 
reinigt. Die Kammern haben eine Scheidewand in der 
Mitte, so dafs in der einen Halfte die zu erhitzende Luft 
und das Gas aufsteigen und in der anderen Halfte herab- 
gefuhrt werden. Die Umsteuerung geschieht durch Glocken- 
ventile, welche von der Arbeitsbiihne aus gesteuert werden. 
Der Vorteil des Ofens ist, dafs alle Seitenteile von aufsen 
leicht zugiinglich sind.

Alexander K a le c s in s z k y  (Pesth) fiihrte in seinem 
Vortrage: „ D ie  u n ter su c h ten  f eu er fes ten  T h o n e der 
L iinder der u n g a r isch en  K rone" aus, dafs in Ungarn 
der grofste Teil der zur Fabrikation von feuerfesteu Zicgeln 
uud Gefafsen, zur inneren Verkleidung von Schmelzofen 
und fiir iilinliche Zweeke dienenden Thonarten noch heute in 
Form von rohem Tlion und Chamotte aus dem Auslande 
bezogen werde, ob zwar auch in Ungarn an mehreren 
Stellen fUr solche Zweeke verwendbares Gestein von guter 
Qualit;it vorhanden sei. Das konigl. ungarische geologische 
Institut sammelt schon seit liingerer Zeit aus den ver- 
schiedensten Orten des Landes die Thonarten, um dieselben 
teils in chemischer, teils in physikalisClier Hinsicht, be
sonders aber in Hinsicht der Feuerfestigkeit untersuchen 
zu Iiissen.

Die Brennproben, die Bestimmung des Grades der Feuer
festigkeit der Thonarten geschehen in dreierlei Gasofen.

Die Maximal-Temperaturdes ersten Gasofens ist 1000 0 C., 
die des zweiten ungefiihr 1 2 0 0 °  C., die des dritten unge- 
fiihr 1 5 0 0 °  C.; in diesem letzteren Gasofen schmilzt auch 
das Sehmiede-Eisen in kurzer Zeit.
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Der zu untcrsuchende Tlion wird fest zusammengeknetet 
und daraus dreiscitige Prismen verfertigt, welche, nachdem 
sie gut ausgetrorknet sind, zuerst in den Ofen mit dern 
niedersten Wiirmegrad gethan werden, dann in den zweiten 
und schliefslich in den dritten, und verbleiben in jodem 
derselben ungefiihr eine Stunde. Solehe Thonarten, welche 
aucli in dem Ofen mit der liochsten Temperatur nicht 
schmelzen, sondern unveriindert bleiben, oder deren Ober- 
fliiche hbchstens mehr oder minder gliinzend wird, doch 
so, dafs die Prismenform sich nicht iindert, werden feucr- 
fest genannt.

Dic untersucbtcn Thonarten werden in drei Klassen 
gereiht und zw ar:

1. In den ersten Grad der Peuerfestigkeit. Hierhcr 
gehoren jene Thonarten, -welche auch in dem Ofen von 
ungefahr 1 5 0 0 °  C. vollkommen unveriindcrt bleiben, nicht 
sclimelzen.

2. In den zweiten Grad der Fcuerfestigkeit gehoren 
jene, deren Oberflache in dem Ofen von ca. 1 5 0 0 0 C. 
Warme einen scliwachen Glanz erhiilt, und auf deren Obcr
flache sich eventuell auch keine Blasen bilden.

In der Sammlung des konigl. ungarischen Institutes 
bcflnden sieli nun mehr ais sechshundcrt untersuclUe Thon
arten. Auf einer Uebersichlskarte dieses Institutes, in 
welche siimtliche untersuchte Thonarten eingezeichnet sind, 
fiiilt vor allein auf, dafs die feuerfesten Thonarten in jenen 
Gcgcnden vorkommen, wo es Feldspat-Gesteine giebt, also 
in den Granit- und besonders in den Trachitgegendcn 
Ungartis. Je  mehr man sich von diesen Gebirgsgegenden 
entfernt, eine um so schlechtere Qualitiit weisen die Thon
arten auf; in der ungarischen Tiefebenc giebt es nirgends 
feuerfeste Tlione.

Es folgte der Vortrag von Mi l o s  M i l o s e v i c s  (Pesth) 
iiber d ie  E n t w i c k e l u n g  d e r  R o h c i s c n - E r z e u g u n g  
im G o m o r e r  K o m i t a t e ,  welches schon vor langer Zeit 
der Ilauptsitz der Eisenindustrie Unfęarns geworden ist. Die 
Entstchung dieser im niirdlichen Ungarn in den Thiilern 
der Sajo, der llernad und der ltima gelegenen Eisenwerke 
griindete sich auf die in der Niihe bclindlichen reiclien 
Erzlager, auf die ausgedehnten Waldungen und die Be- 
vijlkerung jener Gegend, welche eine, seit uralten Zeiten 
an die Arbeit mit Feuer gewohnte und zum Bergbau wie 
gcschaflenc Arbeiterbevolkerung ist.

Dic Vashegyer und Rakoscr Eiscncrz-Lagerstiitten sind 
die maclitigsten im Gomorer Komitate. Sie sind im 
Streichcn bis zu 4600  m bekannt; ihre Miichtigkcit variiert 
von 4 bis 37 m; es sind zumeist Spateisensteinc und Braun- 
eisensteine. Ilierher gehoren aucli die Csetnek-Ilradeker 
Eiscnsteinlager, deren Miichtigkeit 2 bis 28  m betriigt.

Die Eisenindustrie des Gomorer Komitates war schon 
in' der zweiten lliilfte des 16. Jahrhunderts eine liervor- 
ragende, Auch die Waffenfabrikation bliilite in jener Zeit 
im Gomorer Komitate und zwar besonders an dem Fufse 
des llradek, wo samtliche Eisenwerke zu Waftenfabriken 
umgestaltet wurden. Allmahlich ging auch die Eisen-
fabrikation vom Blaufeuer zum Hocliofenbetrieb iiber, indem 
den Oefen liohere Schachte gegeben und olFene Briiste an- 
gewendet wurden. Der grofste dieser Hochofen produzierte 
im Jahre 1749 wochentlich insgesamt nur 90 Mctercentner 
und die Hochofencampagne dauerte insgesamt 32 Woclien. 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren im Gomorer Komitate 
noch 81 Blaufeuer im Betriebe, deren jedes einzelne 
wochentlich 30 bis 35 Centner Eisen produzierte.

M it V e r b e s s e r u n g  d e s  R o s t v e r f a h r e n s  wi e  m i t  
d e r  E i n f i i h r u n g  des  lie ifse n  G eb liise  w i nd  es stieg 
die Produktion allmiihlich derart, dafs die gesamte 
Produktion im Jahre 1856 in Ungarn 1 252 300 Zoll- 
centner betrug, wovon auf dic 20 Hochofen des Gomorer 
Komitates 594  000  Zollcentner entfielcn.

Die Herstellungskosten eines Centners Eisen betrugen:
F e u e ru n g sm a te ria l............................ 56 kr.
E i s e n s t e i n .........................................25 „
K alkstein-Zusatz....................................4  „
Arbeitslohn und Mauipulationskosten 65 „

Zusammen 1 fl. 50 kr.
Zur selben Zeit war in Steiermark der Selbstkostenpreis 

des mit llolzkohle produzierten Roheisens um 26 kr. hoher. 
In Belgien betrugen die Herstellungskosten von einem Centner 
Koks-Roheiscn 1 fl. 42 kr. und in derRheingegend 1 fl. 31 kr.

Die bedeutendste, vollkommen modern eingerichtetc 
Hochofenanlage des Gomorer Komitates ist die der Rima- 
Muranyer-Salgd-Tarjaner Geselischaft in Likcr, deren drei 
Koks-Hochofen je  18 m Hohe haben. Zwei Oefen sind 
gewohnlich im Betriebe, einer in Reserve. Die Roheisen- 
produktion betrug im Jahre 1895 970 835 q. Diese Anlage 
hat 3 Cowperschc Winderhitzer, 3 liegende Gebliise, 11 
Dampfkcsscl, 3 Compound-Dampfinaschinen, 3 pneumatische 
Aufzugsapparate und 1 G irard-Turbinę von 130 P. S., 
welche die Dynamomaschinen fiir elektrischc Beleuchtung 
treibt. Die Entwickelung der ungarischen Eisenindustrie 
behindern auch heute noch die mangelndcn Kommunikations- 
mittel und speziell in Oberungarn der Umstand, dafs dic 
vielen allein bestehenden Eisenwerke keinc Vereinigung 
anstreben.

Nachmittags erkliirte Dr. Ąlcsander Krenner in der 
mineralogischen Sammlung des Nationalmuseuins die Erze 
der ungarischen Bergorte.

Am 26. September crofTnete Otto C sć t i die Reihe der 
Vortriige mit der Erkliirung n c u c r  von  i h m  e r f u n d e n e r  
H t t l f a y o r r i c h  t u n g e n  fiir M a r k s c h e i d e r ,  welche eine 
moglichst schnellc und mit wenig Miihe verbundenc 
Rechnungsrevision ermoglichen. Letztere Aufgabe liist Cs«?ti 
auf dreifache Weise.

1) Durch Benutzung zweier Mefsspulen, welche auf 
einer glatten Papierfliiche, liings eines geradlinigen Mafs- 
stabes derarl rollen, dafs die Sinus- und Cosinusprojektion 
einer jeden Liinge durch die veriinderte Lage der Spulen- 
achscn von einem Meter bis zu 50 m entwickelt und ab- 
gelesen werden kann.

2 ) Durch die Konstruktion eines Apparates, der die 
Projizierung thatsachlich vollfiihrt, d. h. auf dessen hori- 
zontalen und vertikalen Mafsstiiben die Abscissen und Ordinaten 
im verkleinerten Mafsstabe abgelcsen werden konnen.

3 ) Am schnellsten und mit der geringsten Miihe findet 
Cseti das Resultat durcli Anwendung von logarithmischen 
Mafsstiiben.

Bela Miko von Biilony (Pesth) stellte in seinem Vortrage: 
„ Z u r  F r a g e  de r  G e n e s i s  d e s  P c t r o l e u m s "  folgende 
fiir den Petroleumsucher wichtige Siitze auf:

1) Beim Ursprunge des Petroleums spielt das infolgc 
vulkanischer Ausbriiche hcrbeigefiihrte Begraben der 
pelagischen Thierwelt in lebendigem Zustande' eine Ilaupt- 
rollc und deshalb kann der Zusammenliang der Petroleum- 
gebiete mit der Thiitigkeit von feuerspeienden Bergen oder



Nr. 42. 828 -

Schlammvu lkan en iiberall in deren sedimentiiren Sandstein- 
Schiefer u. a. Schichten goTunden werden.

2 ) Insofern es Petroleumgebiete giebt, die auf die 
Trodukte der Pflanzenwelt zuriickgeleitet werden konnen, 
bilden diese zuglcich ein Kettenglied der Steinkohlen- 
formationen, so, dafs unter oder iiber denselben auch 
Kohlenflotze vorkommen konnen.

3) Petroleum und Gas kommen in den Sehicliten aller 
geologischen Epochen vor, aber am meisten in der tertiiiren.

4) Das Salzwasser und mehr noch das chlorammoniuui- 
lialtige Salzwasser und diis Gas sind griifstenteils Ankiindiger 
des Petroleums. — Die ausgiebigsten Petroleumgebiete sind 
die pelagischen Ursprungs.

5) Wenn die Sandstcinschiehten sehr grobkornig oder 
brcccien- und konglomeratartig sind, dann besitzen die 
Deckschichten iiber den Petroleumschichten eine sehr be- 
deutende Machtigkeit und dann wird Petroleum und Gas 
von ergiebiger Menge nur in grbfserer Tiefe gefunden 
werden konnen ; hingegen kann bei feinkornigem Sandstein 
oder bei vollstandigem Mangel desselben , bei poriisen 
Kalkstein- und Schieferschichten schon in evtl. bedeutend 
geringerer Tiefe Petroleum und Gas in ausgiebiger Menge 
vbrkommen.

G) Die ergiebigsten Gebiete sind YcrhiiUnismiifsig nur 
wenig verworfen, Petroleum kommt ofters vor; aber in 
geringerer Fiille, wenn die Schichten stark verworfen sind, 
aber dann wird nur seiten Gas gefunden.

7 ) Ein Haupterfordernis fiir ergiebige, reiebe Petroleum- 
oder Gasgebiete ist ein poriises Beservoir (Sandstein oder 
Kalkstein) und eine undurchdringlichc Decke, ferner bei- 
nahe ausnahmslos gefaltele Schichten, bei denen das 
Antiklinale giinstig ist zur Anhiiufung von Petroleum und 
Gas an der Spitze der Gcwolbe.

8 )  Wenn auf dcm ursprunglichen Fundorte des Petroleums 
die Schichten nicht yerwprfcn sind, stcigt das Petroleum 
infolge des durch die der tiefen Lage entsprechenden 
"Warnie hervorgerufenen Druckes in der Schicht nach auf- 
wiirts, dringt aber durch dic undurchdringliche Schicht 
nicht durch. Auf die Wirkung derselben Wiirme kann 
auch der Gasdruck zurilckgefiihrt werden.

9 ) Wenn das Petroleum viele fiiichtige Derivale enthalt, 
dann mufs das Petroleum von ausgiebiger Menge vicl tiefer 
gesucht werden, wahrend, wie das bei den Petroleumlagern 
im Kakasus u. a. m. der Fali ist, je iirmer es an lcicht 
und je  reicher es an schwer yerfliichligcnden Derivaten ist, 
in um so geringerer Tiefe kann Petroleum von ausgiebigen 
Mengen gefunden werden.

10) Bei nicht rerworfenen Gebielen kann das Petroieum 
und Gas aucli in die durchdringbaren oberen Schichten 
gelangen, wo es sich ansammeln kann; man kann aber 
nicht annehmen, dafs in jener ursprunglichen Schicht, 
welche die lebenden Organismen verschut|et hat, Petroleum 
und Ititumcii nicht in reicher Quantitat zuriickgeblieben 
wiiren.

11) Fiir Gebiete, die nach dem Bildungsprozefs des 
Petroleums verworfen wurden, ist die Aufsuchung der 
Synklinalen von Wichtigkfcit, insofern das Petroleum in 
grofser Tiefe sich noch mit Iliilfe des Wassers ais Ab- 
schlufsmaterial an den beiden Seiten der Synklinale an- 
hiiufen kann.

12) Audi aus dem aus verworfenen Schichten ausge- 
flossenen Petroleum konnte unter giinstigen Umstanden ein 
sekundiires Petroleumlager entstehen, aber nach Yerfluchti-

g u n g  d e r  iith c risc h e n  T e i le  u n d  w e i te re r  O x y d a tio n  w u r d e  
es m e is te n te i ls  n u r  ein  A s p h a lt la g e r .

C. A . l l e r i n g  ( D re s d e n )  w ie s  in se in em  V o r lra g e :  
„ D a s  K u p f e r  i n  d e r  V  e r g a n g e  ii li e i t . G e g e n w a r t  
u n d  Z u k u n f t "  d a r a u f  hi n,  dafs sc h o n  zu  Z e ite n  d e r  
R o m er, a is  d a s  E isen  in  R om  ein  h b c h s t se lte n e s  u n d  k o s t-  
b a re s  M e la ll  g e w e se n , tro tz d e m  m an  a u f  d e r  In se l 
E lb a  u n d  in  S p a n ie n  d ie  g ro fsen  E is e n e rz v o rk o m m e n  
k a n n te , H o lz k o h le n  an  b e id e n  O rten  b e s c h a lfb a r  w aren  
u n d  d ic  A rb e its lb h n c  in  d ie se r  Z e it  g a r  k e in e n  
g ro fsen  F a k to r  b ild e te n , d ie  h iit te n m iin n is c h e  G e w i n n u n g  
d es K u p fe rs  sc h o n  grofse  F o r ts c h r i tte  g e m a c h t h a t te .  N u r  
d ie  v o lls tiin d ig e  R e in ig u n g  d es K u p fe rs  v o n  d e n  le tz te n  
A n te ilc n  a n  E is e n  u n d  S ch w efe l w o ll te  d e n  A lte n  n ic h t  
g e lin g e n . U m  so lc h em  K u p fe r  b e sse re  E ig e n sc h a f tc n  zu 
g e b e n , h a t  m an  es m it  Z in n  o d e r  m it  G a lm e i u m g e sc h m o lz e n . 
l l ie rd u r c h  e r h ie l t  m an  e in e  L e g ie ru n g , d ie  u n s e re r  h e u tig e n  
B ro n ze  o d e r  d em  M e ss in g  i ih n lic h  w a r .

D a s  e ig e n tl ic h e  G a rm a c h e n  d e s  R o h k u p fc rs  d iirf le  w a lir -  
s c h e in l ic h  e rs t  im  M itte la l te r  v o lls tiin d ig  g e lu n g e n  se in . 
D ie  V c rw e n d u n g  des K u p fe rs  in  a l te n  Z e ite n  b is  in d ie ses  
J a h r h u n d c r t  h in e in  g e sc h a h  n u r  zu  S c h m u c k sa c h c n , K u n s t-  
g e g e n s tiin d e n , W afTen u n d  zu  I la u sg c r i i te n , a b e r  au c li d ie  
V e rw e n d u n g  d e s  K u p fc rv itr io ls  u n d  e in ig e r  a n d e re r  K u p fe r-  
sa lz e  b e i d e r  F iirb c re i ,  zu  F a rb e n ,  A rz n c im itte l  u . s. w . 
is t  u r a l t .

D a s  K u p fe r  in  d e r  G e g e n w a rt is t n u n  zu  e in e r  u n g e -  
a h n te n  B e d e u tu n g  g e la n g t, b e so n d e rs  im  le tz te n  J a h rz e h n t ,  
s e i td e m  w ir  u n s  d ie  E le k tr iz i ta t  zu  s e h r  a l lg e m e in e r  Y e r 
w e n d u n g  d ie n s tb a r  g e m a c h t h a b e n . D ie s  h a t  se in e n  G rund  
in d e r  b e k a n n te n  E ig e n sc h a f t  d es K u p fe rs , n iiohst dem  
S i lb e r  d a s  h o c h s te  E le k tr iz i ta ts -L e i tu n g s v e rm iig e n  z u  b e -  
s i tz e n . N u r  e in e  E ig e n sc h a f t  d e s  K u p fe rs  i s t  f iir gew isse  
A n w e n d u n g e n  u n g iin s tig , d a s  is t  d ie  g e r in g e  a b s o lu te  F e s tig -  
k e i t  d e s se lb e n . A u s d ie sem  G ru n d e  k a n n  d a s  rc in e  K u p fe r  
fiir D r a h t le i tu n g e n ,  d ie  a u f  a b s o lu te  F e s t ig k e i t  s ta rk  bc- 
a n s p ru c h t  w e rd e n , n ic h t  v e rw e n d e t  w e rd e n . F i i r  so lche  
Z w e c k e  b a t m a n  b e s o n d e re  K u p fe r le g ie ru n g e n  e r fu n d e n , und  
es k o m m e n  a is  so lc h e  b e so n d e rs  S il ic iu m b ro n z e , T e lc p h o n -  
b ro n z e  u n d  r h o s p h o r b r o n z e  z u r  A n w e n d u n g .

D ic  A u s b e u tu n g  d e r  z u le tz t  e rsc h lo s se n e n  a m e rik a n isc h e n  
G ru b e n  g e s c b ic h t  in  so  g rofsem  U in fa n g e , d a fs  m an  dem  
g iin z lic h e n  A b b a u  d e r  L a g e rs tii tte n , w e n n  a u c h  n ic h t  in 
e in ig e n  J a h r e n ,  so d o c h  in  y c rh a ltn ism iifs ig  k u rz e r  Z e it, 
e n tg e g e n s e h e n  m u fs.

N e b e n  d ie s e n  n e u en  V e rw e n d u n g s z w c c k e n  s tc ig t h a tu r -  
gem iifs a u c h  d e r  V e rb ra u c h  fiir d ie  iil te re n  G e w e rb e , w ie 
d e r  U m fa n g  d e r  k u p fe rk o n s u m ic re n d e n  G e b ie te  s te tig  w iichst. 
F re i  l ic h  h a t  a u c h  d a s  le tz te  J a h r z e h n t  au f se rg ew o h n l ieh  
g ro fse  F o r ts c h r i t te  in d e r  K u p fe rg e w in n u n g  g e b ra c h t , w ie  
d a s  R iis ten  u n d  S c h m e lz e n  d e r  E rz e  in  O efen  von seh r 
g ro fsen  D im e n s io n e n , d ie  D u rc h f i ih ru n g  d e s  B essem crns  fiir 
K u p fe rs te in , d ic  e le k tro ly tis c h e  R a ffm a tio n , d ie  E le k tro ly se  
d e s  K u p fe rs , w ie  d ie  E x tr a k t io n  a u s  d e n  K ie s a b b ra n d e n .

U e b e r  e in z e ln e  d e r  w e i te r e n  V o r tr iig e :

L u d w ig  L its c h a u e r  ( S c h e m n i tz ) :  S y stem  d e r  b erg -

g e o lo g isc h e n  A u fn a h m e n .
A n to n  R . v . K e r p e l y  ( P e s t h ) :  D a s  E i s c n h i i t t e n -

w e s e n  i n  U n g a r n  z u r  Z e i t  d e s  M i l l e n i u m s .

G e z a  S z e lle m y  ( P e s t h ) :  D ie  E rz la g e r s ti i t te n  d e s  V y h o r la t-  

G u t t in -T ra c h i tg e b irg e s .
R a fa e l l l o f m a n n  ( P e t r o z s d n y ) : D i e  K o k b a r k e i t
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j  li n g  e r  c r  M i n e r a l k o  h l e n , i n s b e s o n d e r e  d e r  F l o t z e  
d e s  Z s i l y e r  K o l i l e n  b e c k e n s .

Sigmund v. Ilerz (Pesth): Die Kolilenlager des Vćrtes-
Gebirges in Felso-Galla und Banhida.

Sigmuul Kuróvszky (Kapnik): Dic Gewinnung der
Metalle auf nasscm Wege nach dem bei der kgl. Laugen- 
liiitte in Kapnik in AnwenduTig stehenden Verfahren.

Julius Halavsics (Pesth): Die geoiogisclien und bergbau- 
licbcn Verliiiltnisse der Dognacslcaer Eiseństcine.

Tl. L e  V e r r i e r  ( P a r i s ) :  U c b e r  d i e  m i k r o 
s k o p  i s e h e  B e s c l i a f f c  r i h c i t  d e r  M e t a l l e .  

b le ib t  c in  B e r ie b t  v o rb e h a lte n .

Nach Schlufs siimtlicher Sitzungen wurde eine gemein- 
same Schillahrt zur Margaretbeninsel untornommen.

Am 27. September besuclite ein Teil der Kongrefs- 
Teilnehmcr die Staatsmaschinenfabrik in Budapestli, wahrend 
dic ubrigen teils nach Funfkirchen zur Besichligung der 
Steinkohlen werke der k. und k. priv. Donau-Dampfschill- 
fahrts-Gcsellschaft, teils nach dem Boicza-Brader Gold- 
distrikt in Siebenbiirgen, teils nach dem k. ungar. Eisen- 
und Stahlwerk in Diosgyor abreisten. Yiclc verbanden 
mit diesem Ausflug die Besichtigung eines vor kurzem 
durch deutschen Unternchmuiigsgeist sowie mit deutschem 
Kapitał ausgeflihrtcn Itiesenwerkes der moderncn Technik, 
namlich der Schiffbarmachung der Kataraktcnstrecke auf 
dem unteren Donaustrom, die man seit Jahren kurzweg ais 
die Sprcngung des Eiserncn Tliorcs zu bezeiclinen pflegt.

Technik.
A n w e n d u n g  d e r  e le k tr is c lie n  Z u g k ra f t .  In der 

Auwendung der elektrisclien Zugkiaft sind nach der „Industrie 
Elektrique“ wahrend des verflossenen Jalires bedeutende 
Fortschritte gemacht worden. Die Zalil der elektrisch 
betriebenen Eisenbahn-Linien stieg von 70 auf 111, ihre 
Liinge von 70 auf 902 km. Die Zahl der Motorwagen
oder Lokomotiven stieg von 1326 auf 2747. Deutschland 
steht allen anderen Liindern voran mit 4006  km Balinlange 
mul 857 Motorwagen. Frankreich folgt mit 132 km und 
225 Motorwagen, dann kommen England mit 107 km und 
168 Wagen, dic Sohweiz mit 47 km und 68 Wagen. 
Das System der Kraftubertragung unter Anwendung einer 
liochljegenden Kontaktleitung ist das gebniuchlichste, und 
von den 111 Linicn liaben 91 diese Betriebsweise au- 
genommen; nur drei Linicn liaben uriterirdischc Stromzu- 
fuhrung, 9 arbeiten mit einer Mittelschiene, 8 mit Akkumula- 
toren. Die Anwendung der Mittelschiene beschraiikt sich 
fust ganz auf England. Akkumulatoren sind hauptsaclilich 
in 1<rankreich in Anwendung.

E i u  n e u e s  V e r f a h r e n  z u m  V e r s e n k e n  v o n  G r u n d -  
p f a h l e n  wird bei der Anlage des russischen Ostseehafens in 
Libau crprobt. Dieses Verfabren gelangt in lockerem oder 
weichem Boden, Sand und Morast zur Anwendung. Es 
berulit darauf, dafs man beim Yerscnken der Pfiihle den 
Boden durch die Einwirkung eines unter Druck stehenden 
Wasscrstrahles wegraumt. Eine Pumpc treibt das Wasser in 
einen mit einem eiserncn Rohr vcrbundenen Schlauch, so dnfs 
es nach beliebiger Richtung hingeleitet werden kann. Es 
geniigt, den Strahl einige Minuten hindurch wirken zu lassen, 
um die Pfiihle zu versenken und ihncn eine betriiclitliche 
Standfestigkeit zu geben. Die Ausluhrting dieses Verfahrens 
beansprucht wenig Zeit und Kosten. In lockerem Boden 
iSfst sich ein 4 bis 5 m langer Pfahl in einigen Sekunden

v e rse n k e n , w o b e i es n ic h t e in m a l n iitig  is t, ih n  zu  ric liten  
u n d  am  u n te re n  E n d e  m it e in e m  E ise n sc h tłh  zu  v e rs e h e n . 
N a c h  d cm  g le ic h e n  P r in z ip  f i ih r t  m an  in  N e w -Y o ik  d ie  
F u n d a m e n tie ru n g c n  zu  W o h n g e b a u d e n  a u s , u n d  z w a r  u n te r  
Y e rw e n d u n g  v o n  S e ń k k iis te n . L e tz te re  s in d  in  d ie se m  
F a l lc  B le c lic y lin d e r  m it  e in em  an  ih re m  u n te re n  E n d e  
b e fe s tig e n , zu g e sc h iirf te n  S ta h lb a n d  u n d  e in e m  m it z a h lre ic h e n  
D u rc h b o h ru n g e n  v e rse h e n e n  B oden . Im  In n c re n  d es C y lin d e rs  
a u g e b ra c h te  M e ta l lro h re  s te lie n  m it d e r  d a s  W a s se r  z u -  
f iih re n d e n  D ru e k p n m p e  in  V e rb in d u n g . D e r  D ru c k  is t  j e  
n a c h  d e r  T ie fe  v e r i tn d c r l ic h . N a c h d c m  d e r  S e n k k a s te n  m it 
e in e m  h in r e ic h e n d  sc h w e re n  G csw ic lite  b c la s te t  is t, liifst m im 
d a s  W a s s e r  e in w irk e n , d e r  B oden  w ird  ra sc h  u n te r sp ii l t  
u n d  d e r  C y lin d e r  s i nk t  e in . U m  ih n  in  v e r t ik a le r  S te llu n g  
zu  e r h a l te n ,  b r a u c h t  m an  n u r  a n  d e r  S te lle , w o  e r  zu  
s c h n e ll  e in s in k t ,  d en  Zu t r i t t  d es W asse rs  zu  h c in m c n . D as 
V e rse n k c n  w ird  z u d e m  no ch  d a d u rc h  e r le ic l i tc r t , d a fs  in fo lg e  
d es an  d e r  I n n e n -  u n d  A u fse n w a n d u n g  d es C y lin d e rs  a u f-  
s te ig e n d e n  W a sse rs  d e r  B o d e n  s c h lu p f r ig  w ir d ,  w o d u rc h  
s ic h  d ic  R e ib u r ig  v c r in in d e r t .  N a c h d c m  d ic  in  e in z e ln e n , 
u b e re in a n d e r  l ie g e n d e n  S tiick en  n ie d e rg e b ra c h te n  K iisten  d ie  
e r fo rd e r l ic h c  T ie fe  e r re ic h t  h a b e n . w e rd e n  s ie  e n t le e r t  u n d  
a u s g e m a u e r t. S te in e  o d e r  a n d e re  feslc , d a s  V e rse n k e u  d e r  
K iisten  h in d e rn d c  K o rp e r, d e n e n  m an  b eg eg n en  s o llte , la s se n  
s ic h  in  d e n  m e is te n  F iille n  d a d u rc h  b e s c itig e n , d afs  m an  
d ic  g a n z e  K ra f t  d e s  W a s se rd ru c k e s  n a c h  d e r  S te l le  h in le n k t ,  
an  d e r  d e r  feste  K o rp e r  s ic h  b e fin d e t. E in  d em  b e s c h r ie b e n c n  
in  a l le n  P u n k te n  iilm lic h e s  Y e rfa h re n  b e n u tz tc  d e r  In g c n ie u r  
Y ć t i l l a r d  z u m  N ic d e rb r in g e n  d e r  g e m a u e r te n  S e n k b ru n n c n , 
a u f  w e lc h e n  d ie  K a im a u e rn  am  E in g a n g  zu  d em  sc h w im m e n d e n  
D o c k  dea l la fe n s  von  C a la is  ru lie n . (A n n a le s  d es T ra v a u x  
P u b l ic s  d e s  B e lg iq u e ) .

B e r g w e r k s p r o d u k t e  d e s  K a u k a s u s .  Bei E rw a h n u n g  
d e r  k a u k a s is c h e n  B e rg in d u s tr ie  d e n k e n  w ir  z u m e is t n u r  d e r  
E rd o lg e w in n u n g  u n d  la ssen  d en  u b r ig e n  M in c ra lrc ic h tu m  
d e s  G e b irg e s  g a n z  au fse r  b e tra c h t .  E s is t d e s h a lb  zu 
b e g rU fse n , d a fs  w ir  i ib e r  d ie  L a g e . w e n ig s te n s  e in ig e r  
k a u k a s is c h e r  M o n ta n in d u s tr ie e n  am  S c h lu sse  d es J a h re s  
1895 v o n  II. I I . N i e d e n f u h r  (C lie m .-Z e itu n g  N r. 25 
u n d  27) u n te r r ic l i te t  w e rd e n . D em n ach  h a t  d ic  in  d e r  
d e n  G e b ru d e rn  S ie m e n s g e h o r ig e n  b e d e u te n d s te n  K u p fe r-  
lu itte  d e s  K a u k a su s , in  K id a b c g , v e rsu c h te  e le k tro ly tis c l ie  
M e ta llg c w in r iu n g  a u s  S te in -  b e z w . S c h w a rz k u p fe r  d ie  e r -  
hoITten E rfo lg c  n ic h t  g e g e b e n . Z u  D e lis h a n  im  Go u v .  
E lis a w e tp o l  h a t  d ic  K u p fe rg c w in n u n g  a u fg e h ijr t  w egen  
M a n g c l a n  K a p i ta ł  f i ir  d ie  T ie fb a u a n la g c n .  A u c h  d ic  le b -  
lia f te  K u p fe rg c w in n u n g  im  S a n g e su ris c h e n  B e z irk  s u d lic li  
vo n  S c h u sc b a  le id e t  u n te r  K a p i ta lm a n g e l .  E in e  in  S a n g e -  
s u r ic n  n a c h  d em  S ta n d e  d e r  m o d e rn c n  T e c h n ik  e in g e r ic h te te , 
n e u g e b a u te  K u p fe rh u tte  w ird  d em  lo k a le n  M a n g e l an  
F e u e ru n g s in a le r ia l  d u rc h  E in f i ih ru n g  d e s  K o n v e r te rp ro z e s sc s  
z u  b e g e g n e n  su c h c n . A m  w ic h tig s te n  a b e r  e r sc lie in t d ie  
N o tiz , dafs- d ic  F irm a  N o b e l d ie  k a u k a s is c h e  K u p fe r-  
g e w in n u n g  in  B e z ie h u n g  z u r  B a k u e r  Ś c h w e fe lsa b re fa b r ik a tió r i 
zu  b r in g e n  su c lit. w a s  b e id e n  In d u s tr ie e n  von V o r te i l  se in  
w ird . D e r  W e r t  d e s  S c h w e fe ls  im  E rz  w ie g t, n a c h  B a k u e r  
V e rh a l tn is s e n , z u m e is t  d ie  F ra c lu k o s te n  au f, d ie  M e ta ll-  
g e w in n u n g  a b e r  w ird  in  B ak u  n ic h t  a l le in  b i l l ig e r  se in , 
s o n d e rn  a u c h  v o llk o m in e n e r.

Z i n k  u n d  B l e i .  Im  g ro fsan  u n d  g a n z e n  e rm a n g e ln  
d ie  B lc ie rz la g e r  d e r  N a c h h a lt ig k e i t .  D e r  B le ig la n z  b i ld e t  
z u m e is t  N e s ie r  a u f  Z in k b le n d e -G a n g e n ,  b e id e  E rz e  m iifslen  
a lso  z u sa m m e n  g e w o n n e n  w e rd e n ;  d em  E s p o r t  d e rse lb e n
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stehen zu grolsc Schwierigkeiten entgegen unii eine lokale 
Verhiittung, welche mit Naphtha ais Heizmalerial selir wohl 
ausgefiihrt werden konnte, findet nicht statt.

N i c k e l  und K o b a l t .  Die untersuchtcn Nickellager 
sind allzu unbedeutend befunden worden. Kobalt wird 
noch, aber in unerhcblicher Menge, von Gcbr. Siemens 
bei Daschkesan gewonnen; der ebcndaselbst, siidl. von 
Elisawelpol belegenen TernessesselTschen Grube mangelt 
das notigc Kapitał, insbesondere fiir cinc Aufbereitui.gs- 
anlage, „da die Grube armes Erz in Menge produzicren 
kann, dessen Kobaltgehalt hinrcicht, um dic Bctriebsspesen 
zu decken und noch einen kleinen Ucberschufs zu gewiihren, 
wahrend dann der Wert der hochprozentigen StuiTcrze der 
allcrdings scltcncrcn Nestcr den eigentlichen Ileingcwinn 
repriisentieren wiirdc^.

Yolkswirtscliaft und Statistik.
K o h lo n a u a fa lir  G ro T sb ritan n ien a  1896. (Nach dem 

Trade Supplcment des Economist.) Die Reihenfolgc ist 
nach der Ausfuhr im Jahre 1805 gcwiihlt.

N ach:
Monat Septem ber 

1896 | 1895 

in l0 0 0 t* ) |in  1000 t

Ja n . b is Sept. incl.

1896 i 1895 

in 1 0 0 0 t |in  1 0 0 0 t

G esam t- 
ausfuhr i. 
•Tahr.1895 
in  1000 t

F rankreich  . . 456 427 3 838 3 701 5 068
Ita lien  . . . 325 366 3 239 3 290 4  313
D e u t s c h l a n d .
Schwcden und

4 4 2 4 4  L :$;579 2  < m 4 1 4 4 :

Norwegcn . 
S pan ienu . kanar.

306 315 2  288 2 1 5 5 3 018

Inseln  . . 144 153 1 5 9 8 1 5 3 3 1 974
Rufsland . . 210 261 1 5 8 7 1 557 1811
D anem ark . . 150 135 1 2 0 2 1 188 1 6 7 3
Aegyptcn . . 120 126 1 3 3 3 1 178 1 541
Brit.Ost-Tndien 43 114 856 1 061 1 2 7 9
Hrasilien . . 
Portugal und

70 58 777 690 —

A 7.0  ren . . 51 55 461 449 598
Tiirkci . . . 50 44 384 369 475
Holland . . . 77 44 514 313 465
M alta . . . 30 18 232 288 369
G ibraltar . . 21 14 192 181 247
anderen Landem 418 410 4 047 3 948 5 277

Insgesam t 2  915 2  981 25 925 24 835 33 112
W ert in 1000 L. i i 269 

*) 1 t =  1016 kg.
1 3 6 9 1 1 4 8 6 U  670 15 443

A nfuhren aus See in  R otterdam .

Tonnen K upfererz Roheisen Kohlen Kohlen Schwefel- 
(eng l.)  (au stra l.)  kies

1894: 99 216 105 255 256 735 7864 4 6 1 6 5 _
1895: 111 575 112 825 178 290 3392 44 379 8 6 1 0 0
1896

I. Quart. 1 8 3 2 4 25  541 37 880 2375 17 927 25 952
IT. Quart. 53 830 35 522 74  042 — 1 6 1 5 7 1 2 1 1 2

III, Quart. 64 755 46 876 96 025 — 21 067 6 761

Tonnen Hafer Roggen W e i zen Gerste Mais Eisenerz
u. Schlak

1894: 307 056 324 030 641 266 3 3 5 1 1 4 135 178 1 710 468
1895: 213 441 306  786 699 238  249 566 140282 1 436 984
1896

1. Quart. 4 2 0 6 8 110 704 151 472 29 776 11,9 542 307 058
11. Q»art. 9 0 4 7 8 105 833 256 266 54  995 76 328 485 967

111. Quart. 9 9 1 9 7 1 1 1 4 4 0 2 6 1 8 0 1 67 314 57 379 632 946

(Rh.-H oll. SchifT.-Ztg.)

Terkelirswescn.
W agengestellung im  Ruh.rkohlenrevier ftir dic

Zeit vom 16. bis 30. September 1896 nach Wagen zu 10 t.

D atum

Es sind  

verla»g t | geste llt

D ie Z u fu h r nach den 
R heinhafen b e tru g :

M onat Tag

im  E ssener -  
u nd

E lb e rfe ld er B ezirke

aus dem  
Bezirk nach W agen 

zu 10 t

Septem ber 16. 1 1 9 3 8 12 734 Essen R uhrort 20  438
)) 17. 12 902 12 952 D uisburg 8  504
n 18. 12 264 13 147 n Hochfeld 2  596
}> 19. 12 308 13 454

20. 812 858 E lberfeld R uhrort 81
» 21. 1 1 8 6 2 12 712 V D uisburg 70
n 22. 1 2 2 1 3 13 046 n Hochfeld —

n 23 12 276 13 110 Z usam m en: 31 689
n 24. 12 315 12 972
t i 25. 12 613 13 389
j) 26. 12 962 13 688
jj 27. 860 902
n 28. 1 1 6 0 8 12 225
) j 29. 12 142 12 873
n

n

30. 11 863 12 526

Zusam m en: 160 038 170 588
D u rch sch n ittt.: 12311 1 3 1 2 2
Y erlialtniszahl: 1 1 7 6 4

K ohlen- u n d  Koksversand. 
des Ruhrreviers haben vom 16. 
in 13 Arbeitstagen 170 588 und 
schnittlich 13 122 Doppelwagen zn

Dic Zechen und Kokereien 
bis 30. September 1896 
auf den Arbeitstag durch- 

10 Tonnen mit Kohlen 
und Koks bcladcn und auf der Eisenbahn zur Vcrsendung 
gebraeht gegen 152 421 und auf den Arbeitstag 1 1 7 2 5  
in derselben Monatshiilftc des Vorjahres bei gleichen Arbeits
tagen. Es wurden demnach vom 16. bis 30. September 
des laufenden Jahres auf den Arbeitstag 1397 und im ganzen 
18 167 Doppelwagen oder 11,9 pCt. mehr gefordert und 
versandt ais in dem gleichen Zeitraum 1895. Im ganzen 
Monat September 1896 stellt sich der Yersand an Kohlen 
und Koks auf der E isenbahn:
im Ruhrrevier auf.  
im Saarbezirk „ .
in Oberschlesien „ . 
und in den drei Uc 

zirken zusammen . 
und war m ithin: 
im Ruhrbezirk . . 
im Saarbezirk . . . 
in Oberschlesien . . 
und in den drei Be- 

zirken zusammen

334 282 
52 340 

116 665

503 287

»
»

281 917 
44 640 

103 328

D . - W .

429 885

52 365 Doppelwagen 
7  700 

13 337
»
u

oder
11

i>

18,6 pCt. 
17,3 
12,9

»
11

17,173 402
hoher ais im Scptcmher 1895.

Die Gesamtforderung beziehungsweisc det Yersand a u f  der 
Eisenbahn in den ersten 9 Monaten des Jahres 1896 betragt:

2 802  305 
436  807 

1 020 008

'4  259 120

gegen
ii
ii

im Ruhrrevier . . .
im Saarbezirk . . .
in Oberschlesien . 
und in den drei Be- 

zirken zusammen 
und stellt sich 

im Rnhrrevier . . .
im Saarbezirk . . .
in Oberschlesien . . 
und in den drei Be-

zirken zusammen 424  416 „
hoher, ais in demselbcn Zeitraum des Jahres

2 536 458 
379 317 
918 922

D .-W .

3 834 604
d e m n a c h :

. 265 847 D o p p e lw a g e n  o d e r  10,5 pC t. 

. 57 490  ,, ' „  15,2 „
. 101 079 ,, „  1

1895.
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W agengestellung im  Saarrevier, bei Aachen 
u n d  im  rhein ischen  B raunkohlon-B czirk im  M onat 
Septem ber 1896.

Dic W agenbestellung Die W agengestellung
. p.F iirdertg. . , jp.Fordertg.in sg e sa m t! ,  , , in sg esam t!1, , ,° |durclischn. ° | diircnschn.

vom 1. bis 15. Septem ber
S aarkohlenbezirk 24 239 1 8 6 3 26 152 2  011
K ohlenbezirk b . Aachen 6 172 482 6 1 7 2 482
Iih. Braunkolilenbezirk 1 911 148 1 8 8 2 146
insgesam t 32  322 2  493 34 206 2  639
geg. dieselbe Z e it 1895 — 2 223 — 2 254

vom 16. b is 30. Sep tem ber
S aarkohlenbezirk 
K ohlenbezirk b. Aachen 
Rh. Iiraunkohlenbezirk

24  488 
6 374 
2  120

1 8 9 4
493
162

26 188 
6 374 
2 1 0 5

2  025 
493 
162

insgesam t
geg. dieselbe Z eit 1895

32  982 2  549 
2  706

34 667 2  680 
2  470

Yereine und Ycrsammlungon.
G eneral - V ersam m lungen. Er s t e  b o h m i s c h e  

Z i n k h u t t e n -  u n d  B e r g b a u - G e s e l l s c l i a f t .  20. Okt. 
(I. J .,  nachmittagś 4 Ulir, iin Burcau des Herrn Justizrats 
Berger in Breslau, Konigstrafse 9 II.

W e r k z e u g i n a s c h i n e n f a b r i k  „ U 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 Geschiiflslokal der Gesellschaft.

Ho ch f e ld  e r W a l z w e  l k ,  A kt i  e n - Ve  rei  n , Du i s bu r g .
22. Oktober d. J . ,  vorni. 11 Uhr, in den Geschaftsrauinen 
Duisburg-IIochfeld.

O s n a b r u c k e r  K u p f e r -  u n d  D r a h t w e i k  z u 
Os na b r i i c k .  23. Oktober d. J .,  nachinittags 4 Uhr, im 
Geschiiftslokal zu Osnabriick.

I l o r d e r  B e r g w e r k s  - u n d  H i i t t e n v e r e i n .  24. Okt. 
ds. Js., vorin. 11 Uhr, im Geschiiftslokale des A. SchaalT- 
hausenschen Bankvereins zu Koln.

G e s e l l s c h a f t  des  S i l b e r -  u n d  B l e i b e r g w e r k s  
F r i e d r i c h s s e g e n  b e i  O b e r l a h n s t e i n .  24. Oktober 
ds. Js., 10 Uhr Yormittags, zu Friedrichssegen.

H a g e n e r  G u f s s t a h l w e r k e .  24. O k to b e r  d . J., vor- 
m ittag s  11 Uh r ,  i n d e n  R iiu m en  d e r  G e s e llsc h a f t C o n c o rd ia  
zu H agen  i . W .

V c r e i n i g u n g s - G e s e l l s c h a f t  fiir S t e i n k o h l e n b a u  
im \ Vu r mr e v i e r ,  K o h l s c h e i d  be i  A a c h e n .  27. Okt.
d. J ., vorm. 1 1 ‘ /2  Uhr, Lagerhausstrafse 28 in Aacheii.

Ma s c h i  n e n b a  u - A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  „ U n i o n "  
in E s s e n .  27 . Okt. d. J . ,  nachm. 3 V2 Uhr, im Hotel 
Rheinischer llof von August Retze in Essen.

A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  S c h a l k e r  G r u b e n -  u n d  
H 0 t t e n - V c r e i n .  29. Okt. d. J . ,  nachm. 4 ’ /2  Uhr, iin 
Verwaltungsbureau der Hochofen-Anlage.

E i s e n h t i t t e  W e s t f a l i a  i n  B o c h u m .  29. Oktober 
ds. Js., nachm. 6 1/2  Uhr, im Hotel Buddę in Bochum.

Marktfoerichte. 
R uhrkohlonm arkt. Es w urden  an K ohlen- und 

Kokswngen au f den S iaatsbahnen  tiiglich, durchschnitt- 
lich in D oppelw agen zu  10 t bereclinet, gestellt:

1895 1896 Verhilltniszahl
1 .— 15. Sept. 10 791 12 592 1 1  764

16.— 30. „ 11 725 13 122 11 764

D ie durehschnittliche taglichc Zufulir an K ohlen und 
K oks zu den R heinhafen betrug in D oppelw agen zu 
10 t in

Duisburg 
1895 1896

Ruhrort 
1895 1896

Hochfeld
1895 1896

1.— 7. Sept. 466 639 313 1495 2 0 2 180
8 . - 1 5 .  „ 416 675 1391 1541 206 207

1 6 . - 2 2 .  „ 344 626 1309 1607 144 216
2 3 . - 3 0 .  „ 249 681 1207 1544 81 188

D er W asserstand des R heins bei Caub w ar im 
Septem ber am :

1. 4. 8 . 12, 16. 20. 24. 28.
2 ,98  2 ,80  2,94 3,04 3,14 2 ,88  2 ,90  3,26 m.

D er R uhrkohlenm arkt bot auch im verflossenen M onat 
dasselbe erfreuliehe Bild, w ie in den Yorm onaten. D ic 
Nachfrage w ar fortgesetzt die .allerregstc. D er Versand 
an dic Zuckerfabriken, welclier wegen der quantitativ  
guten R ubencrntc ein rech t erheblicher ist, w urde in 
Yerstarktem Mafse fortgesetzt. Auch die Z ufuhr nach 
dcm O berrhein hat, dank dem giinstigen W asserstande, 
an Lebbaftigkeit niclit nachgelassen. Trotzdem  ist der 
gewohnliche H erbstbestand in den oberrlieinisehen Lagern 
niclit Yorbanden. D ie Beschaflung der erforderlichen 
Kolilenm cngen ist fiir dic Zechen durcli den infolge der 
K artolłelernte hervorgćruferien n icht unbedeutenden A b- 
flulś an A rbeitskriiften sehr crscliwert. Aucli maclit 
sich bereits — wenn aucli nur in yereinzelten Fallen — 
W agenm angcl geltend. Bem erkcnsw ert ist, dafs je tz t 
aucli die grofseren Rhederlirm en fast siimtlich ihre A b- 
seliliissc gethatigt. baben. E ine Aendcrung in den Preisen 
ha t n icht stattgefunden.

D ic bedeuter.de Zunahm e der Forderung ergiebt sieli 
aus der gegen den Vorm onat erheblich geringeren 
F ordereinschrankung. D iesclbe hetrug im Septem ber
8 ,2  pCt. gegen 10,49 pCt. im M onat A ugust.

U eber die M arktlage der einzelnen Sorten ist folgendes 
hervorzuheben:

D er B edarf an G a s k o h l e n  ist m it dcm der Jahresze it 
entsprechcnden grofseren Gaskonsum weiterliin gestiegen, 
sodafs die kontraktlichcn Verpflichtungen kaum  zu er- 
fiillen sind.

Y on G a s f l a m m k o l i l e n  g ilt dasselbe. W ie in 
dem V orherichte bereits licrvorgehoben w urde, ist die 
F drderlah igkeit der Zechen auf das iiufserste angespannt.

In  F e t t k o h l e n  ha t sich nam entlich die Nachfrage 
nach Nufs I  und I I  so wesentlieh verstarkt, dafs ihr 
kaum  zu geniigen ist. In  Nufs I I I  und IV  werden cr- 
licblich grofsere Mengen ais friiher ais Industriekohlen 
verlangt. Zu einem  starken B edarf im In lande m acht 
sich gerade in  letzter Zeit auch ein erhohter Begehr des 
A uslandes geltend, welchem indes seitens des K ohlen- 
Syndikats nur in bcschrankterem  Mafsc geniigt wird, da 
dasselbe naturgem afs au f  die Bcdiirfnisse des In landes 
grofsere Riicksicht nim m t.

D ie Sclnvierigkeit der Beschallung von K o k s k o h l e n
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lia t w iederum  etwas nachgelassen, da der siiirkerc Nufs- 
kohlenbcdarf 7,11 eincr erhohten F o rd eru n g  der Auf- 
bereiturig, und dam it zu einem griifseren K okskohlen- 
fall gefiilirt hat. Infolgedessen konnte auch das Mali len 
der geringeren Nufesorten unterbleiben. Dennocli kann 
den W erken, welchc auf K okskohlenbezug angewiesen 
sind, eine moglichst uinfangrciche Deckung iiires Bedarfs 
n icht genug anem pfohlen werden, da erfahrungsm afsig 
in den kom m enden M onaten sich eine wcitcrc S teigerung 
des Bedarfs zu zeigen pflcgt und zudcm auch dic zur 
Zeit stattfindendcn K oksofcnreparaturcn ihrer Beendigung 
cntgcgengehen.

A nf dem M a g e r k o l i l c n m a r k t e  zeigt sich, wolil 
zum  Teil wegen der gesteigerten Preise der Fett- und 
F lam m kohlen , eine erhebliche Nachfragc auch nacli 
den geringw ertigen Sorten, wic Fortlerltohlen, Fćirdergrus, 
Feinkohlen und N u fs .I II  und IV , welche vor\yiegcnd 
ais M ischkohlen V erw endung finden. In  den groberen 
Magerkiblilensorten besteht ebenfalls eine aufserordentlich 
regc Nachfragc, wclche fiir A nthrazitniisse so gesteigert 
ist, dafs sic n icht befriedigt werden kann. Es seheint, 
dafs sich der K onsum  der lctztercn in ganz unerwartetem  
Mafse entwickelt. Bcdauerlicherw eise leiden zur Zeit 
eine A nzahl der M agcrkohlcnzechen unter B etriebs- 
stiirungen, wodurch die L ieferung des angeforderten 
Quantiims noch m chr crschwert wird.

D as Zicgel- und K alkkohlengeschaft hat fiir dieses 
J a h r  sein Ende erreicht. D ic fiir diese Zwecke bisher 
abgcsctzten K ohlen werden zum Teil separiert, zum 
Teil finden sie ais M ischkohlen in den Hafen Ver\vendnng.

In K o k s  konnte den Anforderungeti nicht m chr 
geniigt werden, obwolil im letzten Q uartal 80 000 bis 
Só 000 t m onatlich melir produziert wurden, ais in den 
gleichen M onatcn des V orjahres. Eine weitere Steigerung 
der Produktion ist zur Zeit, bis zur Fertigstellnng der 
Umbauten und Beendigung der begonnenen Reparaturen, 
nicht angangig. F iir das erste Semester des niichsten 
Jah res  ist die Produktionsm ęngc nahezu vollstandig und 
fiir das zweite Semester zum  grofsten Teil verschlosscn. 
D ic Ver\vcndnng von Brechkoks fiir Gentralheizungen 
nim m t bedeutend zu. Auch die kleineren Sorten, wie 
Brechkoks I II , werden starker begehrt, was zum Teil 
au f dic verm chrte E infiihrung der sogenanntcn irischen 
Oefcn zuriickzufijhrcn ist.

H o c h o f c n k o k s  w ird m it 13 s/t., Giefsercikoks mit
14,50 bis 15 J # .  dic Tonne bezahlt.

D er B r ik e tm a r k t  ist andauernd fest und werden 
sowohl fiir Einzelbeziige wie bei Abschlussen fiir niichstcs 
J a h r  willig liohere Preise bezahlt; im September betrug 
der Absatz 69 610 t, hat sich also gogen den Vormonat 
wieder etwas gebessert, erreicht aber immer nocli nicht 
dic angemeldctc GesaintzilTer.

B o rse  z u  D u sse ld o rf . Amllicher Preisbericht vons 
15. Oktober 1896. A. K o h l e n  u n d  Koks .  1. Gas-und

Flammkohlen : a. Gaskohle fiir Leuchtgasbereitung 10,00 bis
11.00 s/t., b. Generatorkohle 10,00 — 11,00 s/t., c. Gas- 
flammfordcrkolile 8 ,50 — 9 ,50  s/t. 2. Fettkolilen: a. FBrder- 
kohle 8 ,0 0 — 9,00 s/t., b. melierte beste Kohle 9,00 bis 
i i , 00 s/t., c. Kokskohle 7 ,0 0 — 8,00 s/t. 3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 7 ,5 0 — 8,50 s/t., b. melierte Kohle 9 ,00  bis
11.00 s/t., e. Nufskohle Korn II (Anthrazit) 18,00 bis
20.00 s/t. 4. Koks: a. Giefsereikoks 14 ,00 — 15,00 s/ć.,
b. llocliofenkoks 12 ,50— 13,00 s/t., c. Nufskoks gebr. 14,50 
b is l6 ,5 0 ^ /£ . 5 .Briketts 10 ,00— 12,00 s/t. B. E r z e :  1. Itoh- 
s p a t l0 ,8 0 - l  1 , 4 0 ^ . , 2 . Spateisenstein, gerost. 14 ,4 0 — 16s/t.,
3. Somorrostrof.o.b.Rotterdam0,00— 0 , 0 0 ^ .  4.Nassauischer 
Hoteiscnsteiii mit etwa 50 pC t. Eisen 10,50 s/t.,
5. Rasenerze franco 0 ,0 0 — 0,00  s/t. C. R o h e i s e n :
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 64,00 s/t.,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddclroheisen: a. Rheinisch-
westlalisclie Marken 5 7 — 58 s/t.,'*) b. Siegerliinder Marken 
57 — 5 8 * ) s/t., 3. Stahleisen 5 8 — 59 s/t.,* ) 4. Englisches 
Bessemereisen ab Vcrschiflfungshafen 0 ,00  s/t., 5. Spanisches 
Bessemereisen, Siarkę Mudela, cif Rotterdam 0 ,0 0 — 0,00 s/t.,
6. Deutsches Bessemereisen 0 ,00  .y/t., 7. Tliomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 57 ,20 s/t., 8. Puddelcisen Luxemburger 
(Jualitiit 47 ,20  s/t., 9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort
57,50 s /t ., 10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. 211 ab 
Luxemburg 52 ,00  s/t, 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
66 .00 s/t., 12. Deutsches Giefserejeisen Nr. II 00 ,00 s/t.,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 5 8 , 0 0 ^ . ,  14. Deutsches 
Hiimatit 66 ,00  s/t., 15. Spanisches Iliimatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 7 2 ,0 0 s/t. D. S t a b e i s e i i :  Gcwohnliches Stab- 
eisen 131 s/t. — E. B l e c h e :  1. Gewohnliche Bleche 
aus Flufseisen 132,50 — 137,50  s/t. 2 . Kesselbleche ans 
Flufseisen 152,50 s/t., 3. Kesselbleche ans Schweifs-
eisen 177,50 s / t ,  4. Feinbleclie 145— 155 s/t. F. D r al it :
I . Eisenwalzdraht 0 .00 JL, 2. Stahlwalzdralit 000  — 000 JL

Kohlen- und Eisenmarkt sind fest bei steigenden 
Preisen. — Dic niichste B8rsęnversaminlung findet slatt 
Donnerstag, den 5. November, nachmittags von 4 bis 5 Ulir, 
in der stiidtischen Tonhalle.

• )  Mit Fracht ab Siegen.

P e r s o n  a l l e  11.
V c r l i e h e n :  Dem Geheimen Finauzrat, Mitglied des

Staatsrates, J e n c k e  zu Essen der Konigl. Kronenorden
II. Klasse.

Dem Generaldirektor T l i i c l e n  zu Ruhrort der Roto 
Adlerorden III. Klasse 1111't  der Sclileife.

Dem Generaldirektor, Bergrat S c h c r b e n i n g  zu Lipine 
der Rotc Adlerorden III. Klasse.

Dcm Amtsgerichlsrat a. D . C a r p  zu Ruhrort, dem 
Rcgierungs-Baumeister S t e l k e n s  daselbst der Rote Adler
orden IV. Klasse.

Der mit den Geschiiften des Badekommissars fiir Bad 
Oeynhauscn be.auftr.1 gt gewesene Bergassessor L i e s e n h o f t  
ist dem Oberbergamte in Dortmund ais technischer Iliilfs- 
arbeiter iiberwiesen.

Der Bergassessor K e t t e  ist dem Oberbergamte zu 
Dortmund ais Hulfsarbciter iiberwiesen.

D r u c k f e h l e r - B e r i c h t i g u n g .  In  dem in der vorigen 
N u m m e r  entbaltenen A r tik e l  „ U e b e r  die Giitcrbewegung aut 
den deutsclien E is e n b a h n e n "  mufs es im K o p f  der T a b e l le  III
S. 790 h e if s e n :  „ i n  1 0 0 0  t, n ic h t  in  10 000 t".


