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Die Eisenbahnen Deutschlands, Grofsbritauniens
D as A rchiv fiir E isenbahnw esen (Berlin, J .  Springer) 

bringt in dem vor kurzem  ausgegebenen November- 
D ezem ber-H eft die Ilaup tzah len  iiber den vorbezeichneten 
Gegenstand an der Ilan d  amtlichen M aterials. Es mag 
an sich zweifelhaft erscheinen, ob derartige Ergebnisse 
in einer niclit einm al ganz frischen V ergangenheit mehr 
ais einen Ruckblick bedeuten. Die Gcgeniiberstellung 
indes der drei Liinder m it dem grofsten Eisenbahnnetz in 
Europa gestattet eine A nzahl von Beobachtungen, welche 
einmal die Ursachen von gegenwartigen Schwierigkeiten 
zeigen und ferner die R iclitung weisen, in der eine 
Abhiilfe zu finden ist.

Vor M itteilung der Vergleiche is t daran zu erinnern, 
dafs die Angaben iiber die deutsclien Bahnen sieli nur 
auf Y o l l s p u r b a h n e n  fiir den ofientliclien Yerkehr 
beziehen, Scbm alspurbahnen also im Gegensatz zu 
Frankreich ausschliefsen, wo die Schm alspurbahnen ein- 
begriffen werden, soweit cs n icht Industriebahnen sind. 
Bei den britischen Bahnen fehlen diese Angaben. Auch 
sind bei D eutschland E tatsjahre vom 1. April bis 31. Miirz, 
nicht K alenderjalire zu grunde gelegt. Die Vergleichs- 
fahigkeit wird dadurch kaum  betrofTen: die Entwickelung 
der Schm alspurbahnen fiir den offentlichen V erkehr hat 
sich in D eutschland und Frankreich wie folgt gestaltet:

Es waren vorhanden:
Deutschland Frankreich

1892/93 . . 1269 km 1892 . . 2622 km
1893/94 . . 1340 „  1893 . . 2977 „
1894/95 . . 1353 „ 1894 . . 3185 „

D er iiberaus kraftige Anstofs, den seit Abschlufs dieser 
deutsehen Zahlen das deutsche K leinbahnw esen genommen,

und Frankreichs in den Jahren 1892 bis 1891.
liilst erwarten, dafs inzwischen auch hier eine dem 
Franzosischen entsprechende A usgestaltung eingetreten 
ist. D ie nachstehende Tabelle ist zusammengefafst aus
4 solclien in der Quelle, welche

1. A usdehnung und A nlagekapital,
2. B etriebsm ittel und deren Leistungen,
3. F inanzielle Ergebnisse,
4. V erkehrsergebnisse

je  gesondert behandeln. Bei dem Fehlen eines in ter- 
national voreinbarten P lanes fiir die Bearbeitung dieser 
S tatistik  — dessen M angel analog auch auf dem Ge
biet der vergleichenden Bergw erksstatistik allzu  oft 
fiihlbar wird —  ist es nicht zu vermeiden, dafś eine 
Anzahl von sehr interessanten Erm ittelungen ausschliefs- 
lich fiir e in  Land angestellt sind und dam it eine V er- 
gleichung unm oglich machen. Insbesondere trilft dies 
m ehrfach bei den auf einen K ilom eter bezogenen Angaben 
zu ; w ahrend D eutschland hier eine A nzahl von Beob
achtungen fu r reine N u tzk ilo m e te r wiedergiebt, sind 
die Leistungen in den britischen und franzosischen 
Zahlen nach Z ugk ilom ctern  bereehnet; eine Umrech- 
nung aber au f  einen einlieitlichen Mafsstab gefahrdet 
in hohem  Grade die Genauigkeit der Yergleiche. In  
anbetracht der wesentlich verschiedenen Betriebslangen 
in den 3 V ergleichsgebieten sind in der nachstehenden 
Tabelle im allgem einen nur die auf K ilom eter-B etriebs- 
lange bezogenen Zahlen aufgefiihrt, ebenso sind in der 
H auptsache nur die absoluten Angaben fur das letzte 
B eobachtungsjahr (E tats jah r 1894 /95 ) bei Deutschland, 
K alenderjahr 1894 bei Grofsbritannien und F rankreich 
gem acht, die V erschiebung gegen 1892 /93  bezw. 1892 
aber durch Prozentzahlen gekennzeichnet.
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G e g e n s t a n d

D e u t s c h l a n d

Absolute

Zalil

1894/95

Ver- 
schiebung 

gegen 
1892/93 

±  in 
Prozent

G r o f s b r i t a n n i e n

Absolute

Zahl

1894

Yer- 
schiebung 

gegen 
1893 
±  >" 

Prozent

F r a n k r e i c h

Absolute

Zahl

1894

Ver-
schiebung

gegen
1892 
±  in 

Prozent

Bemerkungeu

Bahnlange (Eigentl. L a n g e ) .........................km
„ auf 100 qkm Flachę . . . .  „
„ „ 10000 Einwoliner . . .  „

Doppel- und mehrgeleisig in %  d. Bahnlange
Staatsbahnen „ ,  „ „
Anlagekapital auf 1 km Bahnlange . ■ ■ J l.

44 107 
8 ,IG 
8,59 

34,5 
91,2 

253 256

[ + 2 , 8

0,7
4,5
0,7
0

33 641 
10,7 
8,6 

54,5

585 830

[ +  2,9 

± 0,0 
-_ 0 ,7

+  1.4

39 979 
7,5

10.4
37.5 

0,6
316 336

+  4,0 
+  4,1 
+  4,0 + 0,2 ±0,0 
- 0 , 4

Zu lauf. Nr. 4. 
Zu Sp. 7 Angabe 
fur 1893, fur 1894 
noch fehlend.

9
10

T,okomotiven auf 10 km Betriebslange . . .
Personenwagen „ „ „ „ . . .
Gepack-, Guter-etc.-wagen auf 10 km Betriebslange 
Geleistete Zugkilometer auf 1 km „ ____

3,57 
6,84 

72,6 
7 997

— 0,3 
+  2,2 
+  1,7 
4 -1 ,5

5,45 
12,33 

185,6 
15 928

+  2,2 
+  0,6 
+  0,7 
- 1 , 2

2,59 
6,63 

68,5 
7 608

- 1 , 1  
+  3,3 
- 1 , 9

1408  
31 953

+  4,7 
+  1,8

r686,2
5 0124

+  2,7 
- 0 , 1

1001,6  
25 295

+  4,4 
+  0,4

27,85
68,43

845,3
19182

+  2,2 
+  0,8 
+  1,0 
- 1 , 8

43,29 
51,45 

944,2 
28 066

- 0 , 3 4  
- 1 , 5  
+  3.3 
+  0,4

41,8
55,3 

562,2 
14 198

+  5,3 
- 4 , 0  
+  3,9 
- 0 , 1

9,99
24,99

+  3,1 
- 3 , 2

13.7
16.8

+  3,8 
± 0 ,0

11,6
20,3

—

65,02 
12 637 

4,98

+  0,8 
+  8,8 
+  9,2

69,5 
22 058 

3,77

- 0 , 7
- 0 , 8
- 2 , 1

68,1
11097

3,47
+  1,1 
+  1,5

Zu lauf. Nr. 10. 
Zu Sp. 7/8 Angab. 
fiir 1893, fur 1894 
noch fehlend.

U
12

13
14
15
16

17
18
19
20 
21

■ • %  

Mili. J l .

J l .
°/o

Gesamteinuahme uberhaupt. . . .  Mili. J l .
„ auf 1 km Betriebslange . „

Yon der Gesamteinuahme entfallen: 
auf Personen- und Gepack-Yerkehr .
„ Guter-Verkehr...................................

Gesamtausgabe uberhaupt . . . .
„ auf 1 km Betriebslange
Yon der Gesamtausgabe entfallen:

auf allg. V erw altung.........................................°/o
„ B ahnverw altung.............................
„ Transportverwaltung.......................

Ueberschufs auf 1 km Betriebslange . 
in Prozenten des Anlagekapitals . .

Die un te r lauf. Nr. 1— 6 in der Tabelle nieder- 
gelegten Zahlen sind in der ITauptsaclie m it denen der 
iibrigen K ulturstaaten bereits in  Nr. 22 lauf. Jalirg ., 
S. 435 ff , verglichen worden. D en hier ausfiihrliclier 
beliandelten 3 S taaten stehen in a b s o l u t e r  Lange des 
Netzes Rufsland (29  678 km ) und Oesterreich-Ungarn 
(27  482 km ) n a l ie ; das gesam te europiiische Netz 
m it rd. 210 000 km w ird allein durch das der Ver- 
einigten S taaten von A m erika (284  000  km ) um  mehr 
ais V4 an Lange iiberragt, naturgem afs ohne gleiclie 
D iehtigkeit auf die Fliiehe aufzuweisen.

Schon die in lauf. Nr. 4 derT abelle  gegebeneY erhaltnis- 
zahl der ein- und zweigeleisigen Strecken liifst eine wesent
lich giinstigere A usriistung der britischen Bahnen im 
Gegensatz zu den deutsehen und franzbsischen erkennen; 
dort ist m ehr ais die H alfte der Strecken zwei- und melir- 
geleisig, in  den beiden anderen L andem  indes kaum 
m ehr ais ein D rittel. Noch stiirker springt dieser Unter- 
Bchied bei dem F uhrpark  in die Augen (lauf. Nr. 7 bis 
10 der Tabelle). Es entfallen auf 10 km Betriebslange 

Lokomotiven Giiterwagen Personenwagen 
in Frankreich . . . .  2 ,59  68,5 6,63
„ D eutschland . . . 3,57 72 ,6  6,84
„ G rofebritannien. . 5 ,45  185,6 12,53

In  diesen w enigen Zahlen ist ein gut Teil der 
Schwierigkeiten erkliirt, welche bei uns der glatten Gttter- 
abfuhr alljahrlich im H erbst sich entgegcnzustellen pflegen. 
Leider steht der V ertiefung gerade dieses iiberaus 
wichtigen Vergleiches der M angel gleichwerter Zahlen 
in den Yergleiclisgebieten hindernd im W ege. Die Zahlen

)Zu Sp. 7 Angabe 
[fur 1893, fiir 1894 
(noch fehlend.

iiber die vorhandenen Betriebsm ittel bediirfen der Er- 
giinzung hinsichtlich der Zugkraft wic der Ladefahigkeit. 
U eber die deutsehen Bahnen sind derartige Angaben 
bekannt; nacli der vom R eichseisenbahn-A m t bearbeiteten 
„U ebersiehtlichen Zusam m enstellung etc. der deutsehen 
E isenbahn-S tatistik" (Berlin, E. S. M ittler) entfiillt z. B. 
auf 1 Achse der deutsehen W agen eine Ladefahigkeit von 
5,43 t, zu deren Steigerung die E infiihrung hoheren 
Ladegew ichtes au f den preufsischen S taatsbahnen nicht 
unw esentlich beigetragen hat. (cf. u. a. G liickauf 1895, 
Nr. 72 .) D ie englischen Quellen dagegen geben keinen 
Nachweis iiber diese Frage. Selbst eine im Durehsehnit? 
wesentlich geringere T ragfahigkeit der britischen W agen 
angenom m en, so w ird doch sieher cin volliger Ausgleich 
durch die In tensita t des Betriebes (lauf. Nr. 10) und 
durch den im Eigentum  der V ersender stelienden W agen- 
park  geschaffen. Gerade der V ersand von Expor(kohle 
zu den Hafen z. B. vollzieht sieli yielfach in diesen 
Y ersenderwagen. Dafs dic m ehr ais doppelte Zugkilometer- 
L eistung selbst bei einem geringeren Bestande eine volle 
B ereithaltung der angeforderten W agen sicherstellen 
wiirde, bedarf keines Beweises. A uch hinsichtlich der 
V crsandleistungen im einzelnen erschw ert das Fehlen von 
A ngaben iiber die gefahrenen Tonnenkilom eter bei den 
britischen Z ahlen  ein E ingehen au f die Leistungen im 
G uterverkehr.

Bem erkensw erte V crschiedenheiten treten ferner in 
den un ter lauf. Nr. 1 1 — 21 beliandelten wirtschaftlichen 
Ergebnissen hervor; die G rundlage der soeben hervor- 
gehobenen reichlichen Fulirparks -  G estaltung Grofe-
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britannicns ist die in lauf. Nr. 6 nachgewiesene Hohe 
des A nlagekapitals pro 1 km, welche bei den deutschen 
Bahnen nicht einmal die Halfte der britischen ausmacht 
und auch noch unwesentlich hin ter den franzosischcn 
zuriickbleibt. lin  G egensatze dazu w eist das Yerhaltnis 
von A nlagekapital zur Gesam teinnahine bei den deutschen 
Bahnen das giinstigste V erhaltn is au f (lauf. Nr. 6, 12 
und 21). Von den wesentlichsten Einnahm eąuellen, 
dem Giiter- und Personen-V erkehr, is t in Deutschland 
der ersterc (lauf. Nr. 14) m it nahezu 70 pCt., in Frank- 
roich nur m it 55 pCt., in Grofsbritannien sogar nur mit 
51 ,45 pCt. an der E innahm e beteilig t, wahrend in 
D eutschland der P ersoncnvcrkchr (lauf. Nr. 13) ais Ein- 
nahm efaktor sehr erheblich gegen die Verglcichslander 
zuriicksteht.

In  den Ausgaben fiir die T ransportverw altung steht 
Grofsbritannien obenan, wobei freilich unaufgeklart bleibt, 
in welchem Mafse der eigeńtliche B etriebsdienst und die 
Neubeschaffungcn beteiligt sind. W enn dagegen die 
Zahlen fiir B ahnunterlialtung zuriicktreten, so findet dies 
Yoraussichtlich seinen Grund in dem Kosten nicht 
scheuenden N eubau, der naturgerriafs an Unterhaltung 
w eniger Aufwendungen erheifcht.

F iir die in erster L inie uns interessierenden preufsischen 
S taatsbahnen ist eine Fortfiihrung der h ier vorliogenden 
Zahlen fiir das E tatsjah r 1895/96 beabsichtigt. sobald 
der V crw altungsbericht dem Landtage zugegangen ist.

K . E.

Dic Arbcitei-yerlialtnissc beim Bergwerks- und 
Jliittenbetrieb Oesterreiehs im Jahre 1894.

I . A r b e i t e r s t a n d .
Im  Ja h re  1894 waren in Oesterreich 591 Bergbau- 

unternehm ungen, m it Ausschlufs der Salzbergbaue, und 
91 Iliittenunternehm ungen im Betriebe, gegen 620 Berg- 
bauunternehm ungen und 89 Hiittcn-Unternehm ungen 
im Ja h re  1893. D ie Zahl der beschaftigten Arbeiter 
betrug beim B ergbau 115 583, gegen 114 041 im Vor- 
jalire, beim  H uttenbctricbc 8149, gegen 7985, Es hat 
somit im B erichtsjahre eine V erm ehrung der Arbeiter 
beim B ergbau um 1542 und beim Iliittenbetriebe um 
164 stattgefunden. Von den A rbeitern waren:

Manner Frauen KinderArbeiter
Beim Bergbau . . . 1894 104007 6662 4912 2

. . . 1893 101824 6894 5318 5
„ Huttenbetriebe. 1894 7 583 313 249 4

. 1893 7448  315 218 4

A uf den Steinkohlenbergbau kam en 1894 53 751, 
auf den Braunkohlenbergbau 44 239 A rbeiter.

Beim Salzbergbau und bei den Salinen bezifferte 
sich die Z ahl der beschaftigten A rbeiter im Ja h re  1894 
auf 9860, gegen 10 277 im Ja h re  1893. Aufserdem 
waren beim  E rdol- und Erdw achsbergbau in Galizien 
8408 A rbeiter bcschaftigt.

II. V e r u n g l i i c k u n g e n .  
a) T o  d 1 i c h e U n  f a l  1 e.

Beim B ergbaubetriebe Oesterreiehs ereigneten sich 
im Ja h re  1894 378 todliche V crungliickungen von 
m annlichen und jugendlichen A rbeitern, gegen 230 im 
Ja h re  1893. Aufserdem w urden 2 A rbeiterinnen todlich 
verletzt. Beim Iliittenbetriebe ereignete sich 1 todlicher 
Unfall, gegen 2 im Yorjahre.

D ie todlichen Unfalle verteilen sich a u f die einzelnen 
Zweigc des Bergbaus wie folgt:

1894 a" f j e l  0 ° °  3 au f je 1000
Arbeiter Arbeiter

Steinkohlenbergbau . . 276 5,49 58 1,19
Braunkohlenbergbau . 93 2,21 159 3,85
E isensteinbergbau . . 3 0 ,70 3 0,67
Steinsalzbergbau . . .  1 0 ,44 2 0,98
A ndere M ineralien . . 5 0,41 8 0,63

230 2,11Zusam m en 378 3,40
b) S c l i w e r e  U n f a l l e .

D ie Zahl der beim Bergbau vorgekommenen schweren 
V erungliickungen von m annlicheh und jugendlichen 
A rbeitern betrug 633, gegen 522 im Y orjahre, m ithin 
im B crichtsjahre 111 m ehr; aufserdem w urden 7 A rbeite
rinnen sehwer verletzt. Beim Iliittenbetriebe ereigneten 
sich 13 scliwere V erungluckungen.

D ie V erteilung der schweren' Unfalle auf die ein- 
zelnen Betriebsarton beim Bergbau is t folgende:

1894 a,lfj®1000 1893 - / i 6 ,1.000Arbeiter Arbeiter
226 4,49 183 3,76
314 

33 
14 
46

Steinkohlenbergbau 
Braunkohlenbergbau 
E isensteinbergbau 
S teinsalzbergbau . 
A ndere M ineralien

4,49
7,46
7,70
6,24
3,75

183
278

20
5

36

6,72
4.44
2.45 
2,86

Zusam m en 633 5,69 522 4,78
Nach den Ursachen gesondert, yerteilen sich die 

V erungluckungen beim Bergwerksbetriebe in folgender 
W  e ise :

todliche scliwere
Verungluckungen Zusammen

1894 1893 1894 1893 1894 1893
Durch Verbruch in der Grube . 27 54 81 87 108 141

Fordergefafse und Vorrich-
tungen ............................. ..... 20 25 166 118 186 143

n llerabfalLen von Gestein oder
anderen Gegenstanden . . 19 *) 129 *) 148 *)

V Maschinen oder Gezahe . . 3 8 42 45 45 53
Sturz oder Fali . . . . 16 16 51 39 67 55

n schlageiide Wetter . . . 254 55 16 22 270 77
Ti G rubenbrand....................... — . — 2 — 2 —

n irrespirable Gase . . . . 6 14 — — 6 14
n Abfall, Abrutschen yonKohle,

Gestein u. s. vr. uber Tage 5 7 8 4 13 U
Bei der Fahrung . . . . . . 6 2 U 8 17 10

*; „ Sprengarbeit . . . . 7 5 15 24 22 29
n „ Sch ram- und Schlitzarbeit 5 3 31 15 36 18
V „ Zimmerung....................... — — 13 10 13 10

I>urch Wassereinbruch . . . . — 6 — — — 6
n andere Ursachen. . . . 10 35 68 150 78 185

Zusammen 378 230 633 522 1011 752
*) Wurden im Jahre 1893 

aufgefuhrt.
unter „durch andere Ursachen”
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I II . B r u d e r l a d e n .
In ganz Oesterreich bestandcn m it Schlufs des 

Berichtsjahres 274 B ruderladen m it 224 K ranken- und 
264 Provisions- (Pensions-) kassen; am Schlufs des Vor- 
jahres waren 274  Bruderladen m it 224 K ranken- und 
270 Provisionskasscn yorhanden. Die A ktiva dor 
Krankcnkassen betrugen im ganzen 666 265 fl., die den
selben gegeniibcrstehenden P assiva dagegen 142 284 fl., 
sodafe sich das schliefslich yerbleibende A ktiw erm ógcn 
sam tlicher K rankcnkassen auf 523 981 fl stellte. Bei 
den Krankcnkassen waren 142 143 ycrsicherungspflichtige 
Mitglieder, 4900  Provisionisten (Invaliden), 146 907 An- 
gehorige von M itgliedern und 6119 Angehorige von Pro- 
visionisten, sonach zu samnien 300 069 Personen ver- 
sichert, gegen 3 0 8 9 5 4  im Vorjahre. Den Pro v i s i o n skas sen 
gełibrten 1 3 1 7 3 2  vollberechtigte, 14 593m inderberechtigte 
M itglieder und 229 586 anspruchsbcrcchtigte W eiber und 
K inder an.

Im  Provisionsbezuge standen 12 846 ehemalige 
M itglieder, 15 301 W itw en, 10 047 W aisen, zusamm en 
38 194 Personen. Go.geniiber dem V orjahre ist demnach 
die A nzahl der provisionierten M itglieder um 721, jcne 
der provisioniert«n W itw en um 518, jcn e  der W aisen 
um 518 und die G esam tzahl der Provisionisten um 
1757 gestiegen.

Die vollberechtigten M itglieder zahlten an Provisions- 
kassenbeitragen' 1 996 109 fl., dic minderberechtigten 
67 502 11., die M itglieder zusamm en 2 063 611 fl. Die 
W erksbesitzer zahlten 2 155 216 fl., d. i. 104,44 pCt. 
der M itgliederbeitriige. In  dic Provisionskasse wurden 
von einem yollberechngten M itgliede durchschnittlich 
15,15 fl., von einem m inderberechtigten Mitgliede 4,63 fl. 
jah rlich  eingeaahlt.

An Provisionen w urden gezahlt fiir vollberechtigte 
M itglieder 1 269 130 fl., fiir m inderberechtigte Mitglieder 
3577 fl., fiir W itw en 632 149 fl., fur W aisen 144 090 11., 
zusammen 2 048 946 fl. Im  D urchschnitt erhielt ein 
arbcitsunfahiges M itglied 99,07 fl., eine W itw e 41,31 11. 
und 1 W aise 14,34 fl. F iir K rankengeldcr, aufserordent- 
liche Unterstiifzungen und Begriibniskosten wurden 
731 539 fl., fiir iirztliche Pflege und Medikamente 
620 099 fl., lur Schulbeitriige 18 650 fl., fiir Verwaltungs- 
kosten 93 943 fl. yerausgabt.

D ie Zahl der Invaliditatśfalle bei den Proyisionskassen 
betrug 1824 und zw ar bei den yollberechtigten Mit
gliedern infolge Verungliickung im Dienste 160, infolge 
anderer Ursachen 1647 ; bei den minderberechtigten 
M itgliedern durch Verungliickung im  Dienste 17. 
Stcrbefdllc kamen vor bei den vollberechtigten Mit
gliedern infolge V erungliickung im Dienste 389, infolge 
anderer Ursachen 1144; bei den minderberechtigten 
Mitgliedern infolge Y erungliickung im Dienste 15, infolge 
anderer Ursachen 99, zusamm en 1647.

Bei den Krankenkassen waren im ganzen 125 135

I K rankheitsfalle m it 1 627 300 K rankheitstagen zu ver- 
zeichnen und zw ar 8501 K rankheitsfalle m it 158 752 
K rankheitstagen infolge V erungliickung im D ienste urid 
116 634 Krankheitsflille m it 1 468 548 K rankheitstagen 
infolge anderer Ursachen. F iir 1 407 294  K rankheits- 
tage w urde K rankengcld verabfolgt.

IV . D ie  s u n i m a r i s c h e n  E r g e b n i s s e  d e r  M o r t a -  
l i t a t s -  u n d  I n v a l i d i t a t s - S t a t i s t i k  d e r  v o l l -  
b e r e c h t i g t e n  a k t i v e n  B e r g -  u n d  H i i t t e n a r b e i t e r  
i n  O e s t e r r e i c h  b e z w .  d e r  P r o  y i s i o n i s t e n  
( I n y a l i d e n ) ,  f e r n e r  d e r e n  F r a u e n  u n d  K i n d e r  

i m  E r h e b u n g s j a h r e  1 8 9 3 .
D ie nachfolgenden Angaben nach den einzelnen 

Bctriebskategorieen der M ontanindustrie haben gegentiber 
den V orjahren insofern eine A enderung erfahren, ais 
der „B ergbau au f S teinsalz" und der „H uttenbetrieb  
zur Gewinnung von Sudsalz“ aus der Beobachtung aus- 
geschieden worden sind, nachdem dic bisherigen Salinen- 
brudcrladen aufgehort haben, ais B ruderladen im Sinne 
des Allgemeinen Berggesetzes zu bestchen; dagegen ist 
der „B ergbau unf Erdol und E rdw achs", fiir wclchen 
Betriebszw eig zum ersten Mai in diesem Erhebungsjahre 
statistische Nachwcisungen vorgelegt worden sind, ais 
besondere G ruppe in die Beobachtung einbezogen worden.

Im  E rhebungsjahre 1893 unterlagen hinsichtlich der 
Sterblichkeit im ganzen 363 768 Personen, und zwar 
115 930 aktive Bruderladenm itglieder, 1 1 624 Invalide 
(Provisionisten), 89 412 Frauen und 146 802  K inder der 
einjiihrigen Beobachtung. Ferner wurden noch 116 824 
aktive Berg- und H iittenarbeiter riicksichtlich des Ein- 
trittes ihrer dauernden Invalid itat beobachtet.

D iese D urchschnittszahlen stellen sich n icht unbe- 
deutend niedriger ais die beziiglichen D aten des 
B eobachtungsjahres 1892, welche Erscheinung ihre Be- 
griindung hauptsachlich darin  findet, dafs mehrere 
Bruderladeverw altungen einen statistischen Bericlit fiir 
dic m it dem Bergw erksbetricbe verbundenen, jedoch der 
A ufsicht der Bergbehorde n icht unterstehenden Gewerbe- 
anlagen, welche friiher zum eist in dic Beobachtungs- 
gruppe „H uttenbetrieb  zur G ew innung von Eisen und 
S tahl u. s. w ."  eingereicht w aren, pro 1893 nicht mehr 
beigebracht haben.

1. I n v a l i d i t a t .
W ie schon oben erw ahnt w urde, haben im Ja h rc  1893 

hinsichtlich des E in tritts  der dauernden D ienstunfahig- 
keit (Inyalid itiit) 116 824 yollbercchtigte aktive Montan- 
arbeiter unter ein jahriger Beobachtung gestanden; die 
Z ahl der durcli Verungliickung im D ienste herbeigcfiihrten 
Invalid itatsfalle betragt 115, wahrend bei 1673 aktiven 
Bruderladem itgliedern die D ienstunfahigkeit aus anderen 
Ursachen eintrat, so dafe im ganzen 1788 Falle von 
Invalidisierungen beobachtet w urden. Im  Erhebungs
ja h re  1893 sind un ter je  100 000 beobachteten Aktiven
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1531 Inyaliditiits fiiile iiberhaupt vorgekómmcn, wiihrend 
sieli un ter 100 000 aktiven M ontanarbeitern 98 Fiiile 
dauernder Invalid ita t inlblge Unfalles bei Ausiibung des 
D ienstes ergaben.

Ein Iiiyaliditatsfall iiberhaupt entfallt beim gesamten 
M ontanbetriebc im Beobaclitungsjahre durclischnittlich 
au f je  G5 vollberechtigte aktive Berg- und H tittcnarbeiter, 
w ahrend eine Invalidisxerung durcli Verungliickung im 
D ienste im D urchschnittc au f je  101.6 A ktive kommt.

W ie sieli die durclischnittliclicn Tnvalidiia(sverhalt- 
nisse pro 1893 fiir die verscliiedenen Betriebskategoriecii 
der M ontanindustrie, sowie fiir die entsprechenden 
Gruppen derselben ableiten lassen, ist aus nachstehender 
Zusam m onstellung ersiclitlieh.

Anzahl

der

Im Laufe des 
Jalires 1893

invalid geword. 
Aktive

Anzahl der 
Aktiven, auf 
welche ein 

In validitatsfall 
kommt

Aktiyen
iiber
haupt

durch 
Ver- 

ungJiick. 
i.Dienste

iiber
haupt

durch
Vcr-

ungliiclc. 
i.Dienste

beim Bergbau auf Steinkohlen 42 306 589 19 72 2229
„ „ „ Braunkohlen 38 928 533 82 73 475
„ „ „ Kohlen iiber

haupt . 81284 1122 101 72 805
„ „ „ Eisenstein . 2 569 84 2 31 1285
„ „ i, Erdul und 

Erdwachs . 21 4 4 2 1 1072 2144
„ „ „ and. Minerał. 11 331 234 3 48 3777
„ „ „ die ubrigen 

Mineralien . 16 044 320 6 50 2674
beim gesamten Bergbau . . 97 328 1442 107 67 910
beim Hiittenbetriebe zur Ge- 

winming Yon Eisen und 
Stahl u. s. w....................... 17 442 296 6 59 2907

anderen Itohmetallen und 
Hiittenprodukten . . . 2 054 50 2 41 1027

gesamter Iluttenbetneb . . 19 496 346 8 56 2437
Hergbau u.HQttenbetriebzns.|116 824 1788 | 115 65 1016

2. S t e r h l i c h k e i t .

W as dic MortalitatSYcrhaltnisse un ter den voll- 
bereehtigten aktiven Berg- und Iliiltenarbeitern  liir das 
Ja h r  1893 betrilTt, so traten im ganzen 1219 Sterbefalle 
unter 115 930 in cinjahriger Beobachtung gestandenen 
aktiyen B ruderladcnm itgliedern cin, wobei in 210 Fiillen 
eine Y erungliickung im D ienste die Tpdesursaclie war, 
wiihrcnd in 1009 Fiillen das Ableben aus anderen Ur- 
sachen erfolgte.

Im  E rhcbungsjahrc 1893 haben, auf 100 000 aktivc 
M itglieder bezogen, 1051 S terbefalle iiberhaupt statt- 
gefanden und es sind 181 vollberechtigte Aktive auf 
100 000 durch einen UnfaU bei A usiibung d e s  Dienstes 
ums Leben gękom men. E in Todesfall iiberhaupt ereignete 
sieli im D urchschnittc un ter je  95 Aktiven der Montan- 
industrie, hingegen cin Stcrbefall, bei welehem eine 
V erungliiekung im D ienste die U rsachc w ar, unter je 
552 aktiven Brudcrladem itgliedern. D ie V erteilung der 
durchsclinittlichen SterblichkeitsziiTern fiir die aktiven

M ontanarbeiter auf die einzelnen Bctriebskategoriecn des 
Berg- und H iittenwesons pro 1893 ist folgende:

Anzahl

der

Im Laufe des 

Jalires 1893 

gestorb. Aktive

Anzahl der 
Aktiven, auf 

welche ein 
Todesfall 

kommt

Aktiven iiber
haupt

durch
V e r -

ungluck.
i.Dienslc

1 durch 
uber- | Ver- 
haupt ungliick. 

i.Dicuatu
beim Bergbau auf Steinkohlen 42061,5 406 61 104 690

„ „ „ Braunkohlen 38661.5 428 131 90 295
„ „ Kohlen iiber

haupt . . 80723 834 192 '97 420
u „ „ Eisenstein . 2 527 30 2 84 1264.
n n n Erdol U l l d  

Erdwachs . 2 143 12 179
„ „ and. Minerał. 11214 125 6 90 1869

» « „ die ubrigen 
Mineralien. 15 884 1G7 8 95 1986

beim gesamten Bergbau . . 96 607 1001 200 97 483
beim Hiittenbetriebe zur Ge- 

winnung yon Elisen und 
Stahl u. s. w. . . . 17 294 198 8 87 2162

anderen Rohmetallen und 
Hiittenprodukten . . . 2  029 20 2 101 1015

gesamter Hiittenbetrieb . . 19 323 218 10 89 1932
Bergbau u. Hiittenbetrieb zus. 115 930 1219 210 95 552

U nter den invaliden Berg- und Ilu ttenarbeitern , 
welche ais die sogcnanntcn Proyisionisten der Bruder- 
ladcn eine cigene Bcobachtungsgruppe bilden, sind im 
Ja lire  1893 bei 11 624 Beobaćhtcten 906 Todesfalle 
vorgckom m en; es starben daher von 100000Provisionisten , 
welchc der einjiihrigen Beobachtung unterlagen, 7794, 
und cin Todesfall fand durchsclinittlieh un ter je  13 in- 
validen M ontanarbeitern statt.

W ird  hinsichtlich der M ortalitat nicht m ehr zwischen 
aktiyen und in ra lidcn  Bruderladem itgliedern unter- 
schieden, sondern wird beziiglich der Stcrbliehkcifs- 
verhaltn isse die Gesam tlieit der M anner iiberliaupt ais 
eine einzige Bcobachtungsgruppe in betracht gezogen, 
so haben fiir das Ja lir  1893 im ganzen 127 554 M anner 
iiberliaupt unter cinjahriger Beobachtung gestanden, 
von denen im  Laufe des Ja lires 2125 gestorben sind. 
F iir das Bcobachtungsjalir 1893 w urden beim ge
sam ten Bergbau und H iittenbetriebe bei 100 000 Bcrg- 
und Ilu ttenarbeitern , ohne Unterscbicd, ob dieselben sich 
im Zustande der Aktiyitiit oder Invalid ita t befinden, 
1666 Sterbefalle beobaclitet, wonach cin Todesfall im 
D urchschnitte auf je  60 Miinncr iiberliaupt entfiel.

D ic E rhebungen iiber die M ortalitat der Frauen und 
K inder von vollbercclitigten aktiven Bruderladem itgliedern, 
sowie von Proyisionisten wurden, wic in den Yorjahren, 
n icht getrennt nach den yerscbiedcnen Betriebszweigen 
der M ontanindustrie, sondern fiir den B ergbau und 
H iittenbetrieb gem einsam  gepflogen.

Yon 89 412 un te r einjiihriger Beobachtung gestandenen 
F rauen, w orunter die Ehegattinnen der yollberecbtigten 
A ktiyen, sowie der Inyaliden und die vorliandenen 
W itw cn zu yerstehen sind, kam en im Ja h re  1893 zu-
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sammen 1324 durcli Tod in Abgang. Es sind sonach 
ohne Riicksicht au f das A lter der beobachteten Fraucn 
auf 100 000 F raucn  1481 Sterbefallc zu rechncn und 
es creignetc sich cin Todesfall un ter je  68 F raucn.

Beziiglich der Sterblichkoitsverbaltiusse der K inder, 
un ter welchem SummarbegriiTo dic K inder der aktiven 
M itglieder und der Provisionisten, sowie die yorhandenen 
W aisen, insoweit sie das nacli dem B rudcrladcstatu t 
norm ierte ycrsorgungspilichtige Alter nicht uberschritten 
haben, verstandcn werden, haben die Erhebungen pro
1893 ergeben, dafs un ter der G csam thcit der in ein- 
jiihriger Beobachtung gestandenen 146 802 K inder 
4700 Sterbefallc vorgckommcn sind , wovpn 1838 auf 
die neugeborenen K inder entfallen. F iir die K inder im 
allgemeinen sind von 100 000 K indern 3202 gestorben 
und au f 100 000 Neugeborene cntfielen 26 302 Todes- 
fjillc. E in Stcrbefall kom m t auf je  31 K inder im all
gem einen bezw. au f je  4 neugeborene K inder. S.

Phospliatlagcrbildung.
Dic F rage nach den B ildungsverhaltnissen von sedi- 

m entaren Phosphatlagern  yerdient bei der grofsen w irt- 
schaftlichen B edeutung der letzteren dic aufmcrksamste 
Beachtung auch aufserhalb der K reise der Theoretikcr. 
D eutsche Geologcn sind zum cist geneigt, fiir einen Teil 
der P liosphoritlagcr die Phosphorsiiure abzuleiten aus 
den yerw itterten Massen besonders apatitreicher E ruptiv- 
gesteine, zum al nachdem die m ikroskopischc Petro- 
graphic die ungeahnt grofse und reiclilichc V erbreitung 
des A patitcs in diesen erm ittelt hatte, — fiir einen noch 
grofseren Teil derselben aber, wie z. B. fiir die Phos- 
phorite der Antillen und Floridas — einstmals dariiber 
gelagert gewesen und  der V erw itterung, sowie der 
D enudation yerfallene A nhaufungen von Guano und 
ahnlichen thierischen Resten yerantw ortlich zu machen, 
aus denen auslaugendes Tagew asser die Phosphorsiiure 
den unterlagernden, porosen und wohl zuineist organo- 
genen K alksteinen (z. B. Korallenriffen) zugefuhrt habe. 
In  F rankreich dagegen scheinen diese Meiuungen wenig 
Anklang zu finden; dort wird vielmehr in erster Linie 
die prim are und direkle Bildung der Phosphatlager leb- 
haft envogen.

Bei der U nsichcrheit dieses ganzen Gebietes darf 
nun  auch bei uns eine Abhandlung nicht • unbeachtet 
bleiben, welche die F rage yom chemischen Standpunkte 
aus angreift, um  so m ehr, ais schon der R uf des Vcr- 
fassers, A d o l p h e  C a r n o t ,  derselben bedeutendes Ge
wicht yerleiht. D ie A rbeit fiillt ein Heft der Annales 
des Mincs (1896 , II. 1 3 7 —231) und h a t deren allge- 
meine Ergebnisse derY erfasse r uberdies in den Comptes 
rendus II. 724 veroffentlicht; bei der D arstellung der
selben in den folgenden Zcilen mogę man aber dem 
Berichterstatter nachsehen, dafs cr einigc kritische Bc- 
merkungen nicht unterdriiekcn mag.

Carnot legt dem Fluor-G chalte der Phosphate und 
Pliosphorite eine besondere B edeutung bei und ha t er 
in dieser besonderen Riicksicht 80 Probcn, welche den 
vcrschicdencn geologischen Stufcn von S ilur bis Ober- 
Tertiiir entstam m en, analysiert; die A nalysen ergaben 
nun im allgem einen einen sehr hohen F luorgehalt, einen 
Gehalt, der de.mjenigćn eines yollkommenen F luor-A patites 
(in welchem also Fluor n icht einmal teilweise durch 
Chlor vertretcn w ird : 3 Ca3 P 2 0 8 . Ca F l2)  von gleichem 
Phosphorsauregehalte nahezu entspricht; cin Gewichts- 
Teil F luor kom m t da au f 11 Teile Phosphorsiiure, oder
8 ,92  F luor au f 100 Phosphorsiiure. In  gewissen Phos- 
phoriten und fossilen Knochen ist der F luorgehalt aber 
noch betrachtlicher.

Nun nim m t Carnot darauf Bezug, dafs in yielen 
Phosphoritlagcrn, insbesondere denen der K reide (G ault, 
speziell „A lb ien“)  zahlreiehe organische Reste, anim alische 
sowrohl ais auch vegetabilische, schon seit langcr Zeit 
bekannt sind, die sich vollstandig in Phosphat um gewandelt 
erw eisen; auch dic Phosphatkorncheu von dem Auge 
nicht m ehr untcrscheidbarer Grofse sind, wie dic neueren 
m ikroskopischen Untersuchungen ergeben haben, ent- 
standen entweder durch A usfiillung yon Fora min iferen- 
Schalcn (sanonische Lager Belgiens und Nordfrankrcichs) 
oder durch U m w andlung („ep igm ie") aus Diatomccn- 
gchlamm (in T unis nach Cayeux).

A ndererseits haben synthetische Y ersuche dem Ver- 
fasser ergeben, dafs drcibasischcs K alkphosphat, welches 
in reinem  W asser sehr wenig, bei G egcnwart yon 
Am m onium carbonat jedoeli, welches letztere sehr gewohn- 
licli bei der Zcrsctzung von Eiw eifssubstanzen cntsteht, 
leiclitcr lbslich ist, au f dcm W egc solcher Losung 
seinen Ort yerlassen kann und an organische Korper 
(M olluskcn oder Ilo lzsp litter) gebunden zu werden ver- 
mag. Ebenso is t Calciumflaorid, das in geringer Menge 
ebenfalls in am rnonium carbonathaltigcin W asser liislich 
wird, von der Stelle zu bewregen und an P hosphat zu 
fesseln (in  chem ischer V erbindung oder ais mechanischer 
N icdcrsclilag?), z. B. an K nochcnsubstanz moderner 
T hiere, die von N atur iluorlrei ist, aber nach und nach 
m it F luor angereiehert w erden kann bis zu einem dem 
A patite ycrgleichbaren Gehalte und sogar dariiber hinaus 
(eben dieser Um stand spricht fiir m echanische Substitution 
bei dieser Pseudom orphosenbildung); letztcres wurde er- 
zielt bei Zugabe von A lkalifluorid zur Losung, dic eine 
wcchsclscitigc Zcrlcgung zwischen diesem und dcm 
Calcium, P hosphat oder Carbonat bew irken soli.

Ferner zeigten Laboratorium sversuche, dafs die Um- 
w andlung organischcr Substanzen in Phosphate sowie die 
Bindung von F luor an letztere viel schneller erlolge, 
wenn m an das U m w andlungsgelalś abw echselnd aus- 
trocknen und reichlich m it W asser besetzen liifst.

In  der N atu r traten nun un ter m ehr oder weniger 
entsprechenden Umstiinden diesclben Erscheinungen auf. 
Carnot kann sich hierfiir zuniichst au f den Fluorgehalt
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fossilcr K nochen berufcn; da ist das F luor an K alk- 
phosphat gcbundcn, welebcs ais solches zweifcllos bereits 
vorher bestand. Doch konne man sich denken, dals bei 
anderer Gelcgcnhcit der N iederselilag von Phosphat und 
von F luorid gleichzeitig (neben einander odcr zu einer 
einheitlichen V erbindung?) erfolgte, und zw ar um so 
mehr, ais die beiderlei N iederschliige bedingenden Uni- 
stiindo ja  dieselben sind.

Letztere sollen sieli nun in der N atur an gewissen 
M eercskustcn gefunden haben, wo sich thierisclie Reste 
und Abfalle aller A rt anhauften und  zw ar wahrschein
lich zusam m en m it einer grofsen Menge vegetabilischer 
Triim m er. (L etzteres w ird man in E rinnerung an das 
Treibholz der arktischen K iisten  einraum en miissen, der 
beliebte G cdanke der Anhiiufung anim alischer Reste 
jedoch wird von unsern Biologen verworfcn m it dem 
H inw eis au f die organische strenge Gcsundheltspolizei, 
deren Organe die ewig hungrigen F leisch- und Aas- 
fresser der m arinen F auna sind; auch ist wohl nirgends 
eine von Anhiiufungen vcrfaulender Thicrrestc dauernd 
bedeckte M eereskiiste in W irk liehkeit gefunden worden )

Carnot stelit nun anscliaulic.il dar, wic diese Massen 
yon organischcn Resten, abwecliselnd von der F iut bc- 
deekt und bei Ebbe den Sonnenstrahlen ausgesetzt, vcr- 
wesen und ih re  B estandteile grofetentcils in gasformig 
fliichtigem oder loslichem Zustande abgcben, ais W asser, 
Kohlensaure, A m m onium carbonat u. a. 111., dagegen 
verbleibe der Phosphor im Riickstande, sci es ais bereits 
fertiges K alkphospliat in den Zahncn, Knochen, 
Graten u. s. w ., sci es in G estalt organischer Ver- 
bindungen, welche sich un ter dem Einilusse oxydierender 
Fermcrite in A m m onium phosphatc und hieraus bald 
darauf in B eriihrung m it kalkigen Ablagerungen in 
K alkphosphate um w andeln, wic dies Arm and Gautier 
in Annales des Mines, 1894, I. 36, dargelegt habe. 
Flachę, ebene K iisten m it Lagunen und scielit welligem 
Boden mufeten die Anhiiufung der Phosphatm asscn und 
deren weitere U m w andlung begiinstigen; hierher brachten 
dic W ogen dic thierischen und pflanzlichen Reste und 
liefeen sic in den N iederungcn des Landstrichcs der 
salzigen W asser zuriick, w elche dort einer lebhaften 
Verdunstung, einer K onzentration und yiclleicht sogar 
volligcr A bdam pfung unterw orfen . waren. In  diesen mit 
Natrium chlorid und A m m onium carbonat gcschwangertcn 
W aśsern konnten sich die Phosphate in betrachtliclier 
Menge losen und aus ihnon w iederum  entweder ais 
Niederselilag oder infolge von Umsetzung, a u f  den Kalk- 
kornehen oder an Stelle organischer Bestandteile ablagern.

H ierbei ist es natiirlich, anzunehm en, dafs auch das 
Calciumfluorid, das in den sedimentiiren Phosphoriten 
analytisch erkannt wurde, aus dem M eerwasser lier- 
stainmt; nun w ar aber in diesem die Gegenwart odcr 
Antcilmcnge von F luor b isher noch nicht sieher er- 
mittelt. D ie Bestim m ung derselben verdankcn w ir nun 
auch Carnot, An 42 1 M eerwasser, das bei Lacaze-

D uthiers Laboratorium  von RoscolT, aber einige lm ndert 
M eter vom Lando entfcrnt, gesehopft war, fand er eincn 
F luorgehalt von 0 ,822 gr fiir das K ubikm etcr, der einem 
Gehalte von 1,687 Calciumfluorid entspricht.

D iese allerdings aufserst geringe Menge soli nacli 
Carnot sicherlich geniigen, um  bei andauernder E in- 
wrirkung die Phosphate m it F luor anzureichern und 
nahezu zu siittigen, zum al w'enn man in Betracht zielie, 
dafe in den wenig tiefen, ausgctrockneten Lagunen das 
W asser durch die Gczeiten erneuert werde und sich 
dieser Prozefs lange Zeitriiume hindurch w iederholt 
abspicle.

D ie A nreichcrung m it F luor sollte im allgem einen 
n icht wreiter steigen ais bis zum Gehalte der 
krystalliniśchcn F luoridphosphate (F luorapatit); die nicht 
seltcne U cberschreitung dieser Grenze erklart Carnot 
daraus, dafe entweder bei der bis zur Austrocknung 
fortgeschrittenen V crdunstung des M eerwassers Calcium
fluorid abgclagert worden sei, das bei W icderkunft der 
Meeresflut ungelost blieb, odcr aber sieli in der konzen- 
trierten Lagunenfliissigkeit Natrium fluorid gebildet habe, 
welches, wie schon oben bem erkt, eine W echselzersetzung 
m it K alk -P hosphat oder -Carbonat zu bewirken verinoge.

Im  Lichte dieser seiner, wie er meint, dnrehaus 
befriedigenden und zurcichenden L ehrc der Phosphorit- 
b ildung in Lagunen m ustert schliefelich Carnot die 
einzelnen Ilauptlagerstatten  und bem erkt dazu folgendes:

An den seichten und ausgedehnten K iisten eines 
untercretaceischen Mecres, welches das Pariser und 
Rhoncbecken umfafete, bildeten sich Lager von Plios- 
phoritknollen, von denen cin Teil spiiter zerstort und, 
bei teilw eiser Losung, um gclagert wurde. D ie Menge 
des F luors dieser Knollen (11) verhalt sich zu der- 
jenigen (F I) des F luorapatit wie 0,96 bis 1 , 1 8 : 1 .

In  den senonen Phosphatsanden der P icardie, des 
Artois und Belgiens betriigt jenc Y erhaltniszahl (Q uotient)
0,92 bis 1 ,19: aufserst sorgsamc geologische und m ikro- 
skopische Untersuchungcn liaben ergeben, dafe die 
Phosphatkrcide, aus der jene herstam m en, in wenig 
tiefem W asser und unw eit voin Ufcr abgelagert w urde 
und innerhalb der gewohnlichen Krcideschichten grofse 
verliingerte L insen bildete, welche zweifellos Lagunen 
des O bcr-K reidcm eeres entsprachen, in denen die W ogen 
organische R este in Mengung m it K alkstiickcn anhauften.

D ie dem Unter-Eociin angehorigen Lager in T unis und 
A lgier bezeichnen stiiekweise die ehemaligen, buchten- 
reichcn K iistcnlinien des „Suessonnischen" M eeres; der

F luor Q uotient betragt zwischen 0,77 und 1,08,

aber meist nahezu 1.
D ie ausgedehnten Phosphoritlager F loridas und Siid- 

Carolinas, die augenblicklich den M arkt beherrschen, 
sind hauptsachlich ebenfalls eocanen A lters, doch finden 
sich auch um gclagertc P h o sp lio r ite jn  miociinen, pliociinen
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und naclipliocśincn Lagern. D ic ais felsige oder I la rt-  
Phospliorite (hard  rock, plato rock, soft phosphate) 
untęrschicdene V arietiit in F lo iida  ist eocan und b ildct 
unregelmafsigc M assen inm ittcn sandigcn, thonigcn odcr 
kalkigen G cbictcs; dic deutlich konkrctionarc S truk tur 
derselben erinnert an dicjenige gewisser franzosischer 
Phosphorite (von Qucrcy, der R honem iindung und des 
Oran), von denen sie sich jedoch durch ihren holien, den- 
jcnigen des A patit ubersteigenden F luorgchalt (Q uotient
0,96 bis 1 ,13) scharf scheiden, der bei jenen  m eist 
nahezu ganz fehlt und nur seiten bis zu 0 ,40  stcigt. 
D ic Phosphatknollen (land- und riverpebble), welche 
aus dem Boden odcr aus F lufsbctten daselbst gcwonnen 
werden, scheincn von I la rt-P h o sp h a t Iierzustam m en und 
durch W asserlaufc am Ende der Pliociinzcit um gclagert 
worden zu se in ; ihr F luorgchalt ist noch betrachtlicher, 
indem  der Q uotient von 1,07 bis zu 1,45 steigt.

D er K ontrast im F luorgehalte w eist nach Carnot 
au f Yerschiedenhcitcn der Bildungsbedingungen h in ; 
die eben crwalintcn lluorarm en Phosphorite in F rankreich 
und Algier erklart er lur Sflfswasscrbildungcn, dic iluor- 
reichen in F lorida dagegen fiir m arinę; hier hatten dic 
salzigen, yerdunstenden W asser sich m it Calcium phosphat 
und Calciumfluorid angcreichcrt und darnach in den 
Spaltćn des Bodens eindringend die K onkretionen des 
Ilart-P hosphates abgclagcrt. Ais spiiter Knollen des 
letzteren dem Spicie der Flufswasser verfielen, liaben 
diese verhaltnism afsig m ehr P hosphat ais wie Fluorid 
ausgelaugt und deshalb dic Knollen noch fluorrcicher 
hinterlassen. O. L a n g .

Ein Dyniunomctcnragcn zur IJestiuiimmg des 
Widerstamles l>ei der Streckenforderung,1)
Seit Dezember v. J .  w ird au f der Kohlcnzeche 

Comiucntry im A llier-D epartcm ent, F rankreich, die ganze 
Tagesproduktion — etwa 3500 je  5 hl Kohle fassendc 
W agen —  in einem kiirzlich in der Niihc der Separations- 
anlage abgcteuften Schacht zu T age gefordert. Infolge 
dieser K onzentration der Schachtiorderung w urde dic 
bisher iiber Tage yon Lokom ótiven au f Geleisen von
1 m Spurw cite bew irkte Fiirderung der Kohle von den 
einzelnen Fordcrschiichtcn nach der Separationsanlage 
unnotig , dagegen w urde der unterirdische Strecken- 
lorderbetrieb bedeutend vergrofsert. In  der H aupt- 
iorderstrecke liegt cin doppcltes, ununterbrochcncs Gelcise 
m it 54 cm Spurw cite und einer Steigung von 6 mm auf
1 m (1 : 166), au f dem sowohl die beladenen ais auch 
die leeren Ziige verkeh ren ; jeder Zug setzt sich aus 
16 W agen zusammen. W egen der grofsen A nzahl von 
A nschlagcpnnkten, sowie aus rcrschicdenen anderen 
in den lokalen V erhaltnissen liegenden Griinden konnte 
lediglich Pferdefórderung zur Anwendung kommen, wobei 
darauf Bedacht zu nehm en war, un ter Beriicksichtigung

*) Collicry Guardian vom 20. Noveinber 1896.

der gegebenen Y cntilations- und Tem jjcraturycrhaltnissc, 
von den Plerden die hoehstmogliclie A rbeitsleistung zu 
crlangcn, sie dabei aber in gutem  G esundheitszustand 
zu erhalten. Es handclte sich bei der Losung dieser 
Aufgabe liauptsachlich um Feststellung der Zahl der 
W agen fiir einen Zug, und hierzu dienten ais Grundlage 
dic bei Bcnulzung des D ynam om eterwagens gefundenen 
Ergcbnisse, iiber welclie der Ingcnieur D am ont genannter 
Zeche derSociete de 1’Industrie  M inerale Bericht erstattetc.

Der Dynam om eterwagen besteht aus cincm aus 
E isenblcch gcarbeiteten K asten  eines Forderwagens, der 
au f zwei Achsen m it losen R adem  befestigt ist und 
vorn eine Konsole hat, dic zur Anbringung des D rehpunktes 
eines rechtw inklig  gebogenen Ilebe ls dient. An dem 
vcrtikalcn, kurzeń H ebelarin ist cin federnder Zughaken 
angebraclit, der andere, liingere Arm ist durch eine 
Stange m it cincm im W agenkasten befindlichen Balancier 
Yerbunden, der vorn cin verschiebbares Gegengewicht. 
hinten einen cylinderformigcn Schwimmer (riigt; letzterer 
kann sich in einer m it W asser gcfiilltcn B iięhse unge- 
h indert bcwegen, sodafs ein an dcm kurzeń Arm des 
gebogenen Ilebels w irkendor Zug den Schwimmer nieder- 
driickt, wTobei le tzterer einen zunehm enden W iderstand 
erleidet. D as Gleicligewicht wird liergestellt, wenn das 
P rodukt, welches man durch M ultiplikation des W asscr- 
drucks m it dem V erh;iltnis der H ebelarm e erhalt, der 
Zugkraft gleich ist. Durcli B ercchnung findet man, dafs 
eine V erschiebung des Schwimmers um 1 mm einer 
K raft von 1,25 kg entspricht, praktisch erm iltelt ergab 
sich eine K raft von 1,3 kg. D as m it dem Schwimmer 
yerbundene Balancierende triigt einen GriITcl, der an 
einen sich drehenden, m it einem Streifen diinnen Metalls 
um w ickelten Cylinder gedriickt w ird; dic Bewegung des 
W agens iibertriigt sich au f den Cylinder. D er Dynamo- 
m eterw agen w ird hinter den ersten W agen eingeschaltet 
und giebt dic fiir die hinter ihm  befindlichen W agen er- 
fordcrliche Zugkraft genau an, wenn das Gegengcwicbt 
am  Balancier so cingestellt ist, dafs es dem Schwimmer 
das Gleicligewicht hiilt. D a dic W cglange des Schwimmers 
120 mm nicht iibcrstcigt, was einer K raft von 156 kg 
entspricht, so mufs zur B cobachtung grofserer Kriiltc 
das Gegengewicht derart verste llt w erden , dafs es 
einem Teil der Zugkriiftc das Gleicligewicht luilt, worani 
dem gefundenen R csultat eine entsprechende Konstantę 
hinzugefugt wird.

M it Hiilfe der vorbesęhricbenen E inrichtung lassen 
sich zuverl;issige Angaben iiber die Kraftleistung der 
Pferde und den Zustand der Gelcise crlangen, wie sic 
auch anzeigt, ob die Achsen der W agen gut geschmiert 
sind. D ie D iagram ine veranschaulichen deutlicli die 
Stolśe sowie dic an m anchen Stellen der Bahn, z, 15. 
an den W eichen und K reuzungen, e rfo rd e r lic h  w'erdendc 
grofserc K raftaufw endung; die durch Entglcisung eines 
W agens hcrvorgerufenc W irkung  liifst sich ebenfalls sehr 
g u t erkennen. Sic zeigen auch an, ob ein Pferd ruhig
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oder lieftig ist, da sich im letzteren F alle zahlreicherc 
A bw eichungen m arkieren, welche dic Folgę grolserer 
K raftaufw endung sind. E in Teil des G deiscs war 
aus schweren Schicncn m it grolserer Auflagefliiclie her- 
gestellt worden, und hier ergab das D iagranm i eine 
Zunahm e an K raftaufw endung, was olme Zwcifel eine 
Folgę des auf den Scliienen liegenden Staubes oder 
Schlam m es war ,  wodurch sich dic Beriihrungsflachc 
zwischen Schiene und Rad vergrofsertc. A uf diesem 
Teil des Geleises erhohtc sich die fiir den leeren W agen 
crforderlichc Zugkraft von 3,5 kg auf 4 kg, ein Beweis, 
dafs Scliienen m it moglichst kleincr Atiflagcflache fiir 
Forderslreckengeleise Yorzuzichcn sind. Das Diagranim 
zeigt ferner, dafs dic A rbeit au f der Bahn fiir die vollen 
W agen infolgc der N eigung geringer ist, ais au f der fiir 
die leeren W agen. Aus den regelmafsigsten Teilen des 
D iagram m s ergab sich eine Zugkraft von 3,5 kg fiir den 
leeren und 3,2 kg fiir den vollen W agen, woraus sieli 
der m ittlere W ert des Reibungskoeffizienten zu 0,0G2 
berechnet.

D ie Totalleistung der Pferde stellte sich je  nach den 
Entfernungen nach den m ehrere M onate liindurch vor- 
genommenen Beobachtungen auf 135 bis 150 Kilometer- 
Tonnen, die rcihe N utzleistung au f 61,6 bis 68,5 Kilometer- 
Tonncn. Nim m t man die A ufw endung fiir ein Pferd 
m it T reiber im D urelischnitt zu 7 Frcs. (5 JL . 60 J>) 
taglich an, so ergiebt sich fiir die K ilom etertonne Nutz
leistung eine Ausgabe von etwa 10 cts. (8  ,j$), welcher 
B ctrag sich aber jedenfalls noch erniedrigt hatte, wenn 
nielit zuw cilen Verzogerungen bei der Forderung vor- 
gekom men wiiren.

Technik.
Ueber E ntstaubung bei der Braunkohlon-Brikett- 

JTabrikation. (Von Krauz B i i t t g e n b a c h  zu Kirchratli.) 
Die Nr. 45 vom 7. Nov. des „Gluckauf" bringt eine 
bemerkenswertc Mitteilung des Herm Bcrg-Aśscssors a. 1). 
Gruhl in lir Uli l Iiber ein neues 15 n t s t a u b u u g s“- 
V e r f a h r e n  bei der Braunkohlen-Brikctt-Fabrikation.

In derselben wird das e i n z i g  r i c h t i g e  P r i n z i p  
der Entstaubung, welche bei dieser Branche eine so wichtige 
Rolle spielt, ais G rund lage zur Absorbierung des so liistigeu 
und >ch;idlichci« Nebenproduktes in den Yordergiund gestellt.

Es mufs jede Bestrebung, dem Uebelstande, welcher 
den Brikett-Fabriken durcli Staubentwicklung erwiichst, 
ciitgegenzutretei), mit Freude begriifst werden, Die Eiii- 
fiihiung eines Radikal-Mittels zur Entfernung desselben 
wiirde nicht allein fiir die Brikett-Fabriken von Wiclitig- 
keit sein, sondern aucli einem Uebelstande abhellen, der 
jedem Bewohncr einer Gegend, wo diese Industrie betrieben 
wird, zu einer wahren Kalamitiit gereicht.

Dcm Vcrfasser dieses, welcher sich eingehend mit dieser 
Frage beschiiftigt hat und in manchen teclmischen Zeit* 
schriften dariiber berichtete, erscheint das von Gruhl be- 
sprocliene und schon ausprobierte System der richtige

Weg zur radikalen Ablililfe des fatalen Uebelstandes 
zu sein.

Die Grundlage des besprochcnen Verfahrens kulminiert 
darin, den sich entwickelnden Staub so iiber die noch 
feuchte Kohle zu fiihren, dafs er sich daran anschliigt 
und von ihr zurilckgehalten wird.

Dadurch wird denn nicht allein das Ausslofscn des 
Staubes in die Atmosphiire hinein vermieden, es werden 
damit auch die so gefahrlichen Staubsammelraume, durch 
welche doch die Entstaubung nur teilweise erzielt wird, 
yermieden. Dann aber wird der liistige Staub an dic 
Kohle so gebunden, dafs er mit ihr in die Pressen uber- 
geht und mit zum Brikett verdichtet wird.

Kann diese Idee so durchgcfuhrt werden, dafs sie ohne 
sonstige Benachteiligung des Betriebes anwendbar ist, so 
wiire damit nach Erachten des Yerfassers dieses die Frage 
giinstig und endgiiltig geliist.

Das freilich wird durch die Erfahrung noch zu be- 
stiitigen sein; nach Ansicht des Herrn Gruhl scheint schon 
ziemlich erwiesen, dafs sein Prinzip sieli in der Praxis 
bewahrt. Allerdings ist der Fali ein einzelner und diirfte 
nur iu Fabrikcn mit Drehtrommeln anwendbar sein. Es 
kann aber kaum erwartet werden, dafs Anlagcn, welche 
andere Apparate besitzen, dieselben abandern werden.

Zu verschiedenen Kohlensorten ist der Drehapparat 
schwer zu yerwenden. Ist die Kohle recht s c h m i e r i g e r  
Art, so ist cs schwer, sie regclmafsig in die Rohren hinein 
zu bringen.

Nun macht llcrr Gruhl den Yorschlag, die Kohle vorher 
auf 60 bis 8 0 °  zu cr w ar men. Dieses wurde auch bei 
jedem Apparat vou grofsem Vorteile sein, um das Auf- 
geben selbst bei der schmierigsten Kohle, ganz regelmlilsig 
zu bewcrkstelligen, da die Eigenschaft des Schmierens bei 
60 bis 80 0 ganz aufhort. Doch scheint das Verfahren, 
eine grofse Menge Braunkohle, bevor sie zur Aufgabe kommt, 
glcichmafsig auf 60 bis 80 0 zu bringen, schwer ausfiihrbar. 
Es giebt dafiir, soviel dem Schreiber dieses bekannt ist, 
noch kein brauchbare Methode. Die Erfindung einer solchen 
wiire nicht hoch genug zu seliatzen; besonders fur diejenigen 
Werke. welche schmierigc Kohlen zu bearbeiten haben,

Verfasser dieses hat schon in friiheren Besprechungen 
hieriiber bemerkt, dafs es, so Icicht es aucli scheine, doch, 
wenn es sich um grofsere Massen handele, aufserordentlich 
schwer sei, ein Materiał wie Braunkohlen, Thon und der- 
gleichen bis auf einen gewissen Grad glcichmafsig zu 
trocknen.

Bei dieser Gelcgenheit sei hier auf ein voin Verfasser 
angeregtes Mittel verwiesen, den Staub der B r a s e n d i i m p f e  
vor Eintreten ins Freie aufzufangen. Es wurde vorge- 
schlagen, dazu die Gaskastcn oder Sihneckenleitungen, wie 
sie bei den Giehtgasen der Hochofen verwrendct werden, 
zu benutzen. Die Hochofengase tragen ebenso fcinen Staub, 
wie die Brasendampfe, in sehr weite Entfernungen durcli* 
die Luft, und sind nicht starker damit geschwangert, ais 
diese. Doch fiingt man sie Icicht und bequem mit den 
genannten Leitungen aut'. Die Leitungen, welche man be- 
lieóig lang machen kann, sind entweder ais K a s t e n  oder 
ais S c h n e c k e n  gestaltel, welche mit einer seitlichen, durch 
Wasser abgeschlossenen Oeffnung versehen sind, aus welcher 
der im Wasser sich absetzende Staub mit einem Kriitzer 
ausgehoben wird.
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Der Braunkohlenstaub mag wohl etwas leicliter sein 
ais Hochofenstaub, dafiir ist aber der Strom in solchen 
Sclmecken fiir Hochofengase durcli das Gebliise getrieben. 
Aufserdem hiilt sich Braunkohlenstaub auf einer Wasser- 
fliiche scliwimmend aucli niclit iiber 5 — 6 cm llohe, dann 
siukt er unter und wird zu Schlamm, den man mit der 
Kratze leicht cnlfernen kann, ohne Aufenthalt fiir den Be
trieb. Jede E x p l o s i o n  in diesen bis zu 100 m lang zu 
maolienden Leitungen ist ungefahrlicb, da die Wasserlliiche, 
durch welche der Kasten abgcsehlossen ist, ein geniigendes 
Sicherheitsventil bietet, um jede Explosion ohne schiidliche 
Wirkung voriibergehen zu lassen.

So viel dem Verfasser dieses bekannt ist, ist der Ver- 
such noch bei keiner Brikett-Fabrik gem aclit. Nach seinen  
Erfahrungen im H oehofenbetriebe kann er nur empfolilen 
werden, um so eher, da dadurch keine Abiinderung und 
Storungen in den iibrigen Anlagen bedingt werden.

Fiir a lle  F ilile diirfte die Braunkohlen-Brikett-Industric  
dem Herrn Assessor Gruhl fiir das durch ihn Angeregte  
dankbar sein.

Solbstentzundung von K ohlenstaub. Die Nr. 48 
des „Gliickaul" cntliiilt unter ^Technik" einen Auszug 
aus der Zeitschrift des Verbandes der Dampfkesseliiber- 
waehungsvereine, in welehem die KohlenSelbstenlzundung 
besproehen und Vorkehrungcn zur Yermeidung der lelzteren 
empfolilen werden.

U. a. wird angefUlirt, dafs d ie Grofse der K ohle, ob 
Staub-, Nufs-, W ttrfel- oder Sluckkohle, dic rasclic Er- 
hilzung w esentlich becinflusse und dic feinere K ohle sieli 
weit leicliter erhitze, ais d ie griibere. Aucli wird bemerkt, 
dafs man Selbstentzundungen manchmal au f Dam pfleitungen  
und warme W iinde, mit denen der Kolilenhaufen in 
unraittelbarcr Verbindung stelie , zuriickfuhren konne, w eil 
jede Tcniperaturerhohung bei aufgehiiuften Kohlen schiidlicli

w irke. Ob diese Angaben auf Beobachtung bei-uheii, oder 
nur das Ergebnis theoretischer Erwiigungen sind, ist niclit 
angegeben.

Dafs in der That d ie A nsichten iiber die leic litc  
Entziihdbarkeit der Feinkohle und iiber die E inwirkung  
aufscrcrUrsachen auf die Selbstentziindung selbst trockener 
K ein -b ezw  Staubkohlc richtig sind, mogc folgendes Beispiel 
aus der P raxis bestiitigen.

Das Scliaciitgebiiude der Grube M aypach bei Friedrichstlial 
(K reis Saarbrucken) besteht im w escntlichen aus E isenteilen, 
dic aus verzinktem W ellblech verfertigten W iinde werden  
von starken eisernen Triigern gehalten. A uf den letzteren  
hatte sieli im Laufe der Jahre der beim Ausstiirzen der Forder
kohle auf dic Riittersiebe aufwirbeinde Staub in einer mehr 
ais zollstarken Scliicht aulgelagert. A is im  vorigen Jahre  
an einer, d ie eiserne Siidwand duiclib ieclienden Leitung  
eine Ausbesserung erfoigen so llte , verbrannte sich cin 
Schlosser eine Iland, ais cr mit ihr den Staub an der 
betreffenden Stelle  vou dcm dicht an der W and lierlaufenden  
Triiger entferncn wollto.

Die Untersuchung ergab, dafs die K olilenstaublage, 
w elche nocli dazu vicl Gesteinsstaub enthiclt, sich in der 
ganzen Liinge der warm en, von der Siidsonne beschieneneii 
M etallw and entzundet und w ic die oberste, weifse A schcn- 
scliicht erkennen liefs, schon liingere Z eit gebrannt hatte.

D iese Thatsachc diirfte einm al den Beweis der aufser' 
ordentlich lcichten Entzundbarkeit selbst trocknen K olilen- 
staubs erbringen, dann aber auch die Erkliirung fiir inanchen 
Brand von solchen Schachtgebiiudeu abgeben, in denen 
beisp ie lsw eise  staubbedeckte hólzerne Binder u. s. w. mit 
crwiirmten M etallwiliidcn in Verbindung standen.

O s te r k a m p .

YolIcSWirtscliaft und Statistik.

Salz- und K ohlengew iim ung des H alleschen  Oberbergam tsbezirks im  dritten K alendervierteljahre 1896
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A. S t e i n s a l z . . . . 5 453 296 2695 332 72 679 23 75 374 355 160 2  797 607 — —
In demselb. Zeitraum 1895 5 495 341 2011 390 65 049 931 67 061 321 131 2 1 3 9 813 — —
B. K a lisa lz  . . . . 6 3 189 2411 2969 636 277 645 693 280 615 329 87 3 612 583 — —
In demselb. Zeitraum 1895 6 341 9 2 596 7062 545 257 688 522 264 751 67 75 7 383 130 — —
C. S ie d e s a lz . — —

a) Speisesalz, . . . 6 660 244 7186 638 2 8 2 2 9 945 35 416 583 43 6 298 893 — —
In demselb. Zeitraum 1895 6 647 238 6601 900 26 252 73 32 853 973 41 5 541 67 — —

b) Vieh- u.Gewerbesalz — — — 241 971 2 162 824 2 404 795 352 96 — —
In demselb. Zeitraum 1895 — — — 310 520 2 1 5 3 266 2 463 786 __ 362 632 — —
D. S te in k o h le n  . . 2 39 17 1 280 -- 1 485 __ 2 765 38 689 — 7 95
Indemselb.Zeitraum 1895 2 45 29 1 497 --- 2 014 _ 3511 __ 45 878 — 7 56
E. B r a u n k o h le n  . . 272 25 246 16 921 375 059 4 679 637 __ 5 054 696 _ 185 334 597 — 2 20
In demselb.Zeitraum 1895 272 24 730 16 249 360 733 — 4 347 294 — 4 708027 - 176 317 985 — 2 33



Stein- und Braunkohłen-Pro duktion des Ober- 
bergam tsbezirks B onn wahrend des III. Quartals 189G.

B e r g r e v ie r  etc.

W
er

ke Menge

t

Beleg-
schalt
Kopfe

a) S t e in k o h le n .
A a c h e n ................................................................
Dureń (Reg.-ISez. A a c h e n ) .......................
Dureń (Reg.-Bez. Dusseldorf) . . . .  
liergwerksdirektion Saarbrucken . . . .

W est-Saarbriicken.............................
N eunkirchcn........................................

10
1
1

11
1
i

377 284 
52 969 
88 950 

1 957 393 
30 175 

283

5 911 
1 154 
1525 

33 927 
811 

21
Summę a) Steinkohlen 

Dagegen im III. Quartal 1895

Mithin im U l. Quartal 1896 ( mehf ' | weniger

25
25

2 507 054 
2 265 580 

241 474

43 349 
40 090 

3 259

b) B r a u n k o lile n
A a c h e n ................................................................
Br Uhl U n k e l ....................................................
D illenb urg ..........................................................

Berginspektion Weilburg . . . .

1
25
11
2

13 667 
472 087 

4 216 
1 008

143
1724

232
59

Summę b) Braunkohlcn 
Dagegen im III. Quartal 1895

Mithin im III. Quartal 1896 i meh.r • v [weniger

39
37

2

490 978 
380736  
110242

2158  
2 595

437

Forderung der Saargruben. S a a r b r u c k e n ,  9. Dez. 
Die staatlioben Saargruben liaben im Monat N o v e m b e r  
bei 24 Arbeitstagen 652 510 t gefordert und 673 T65 t 
abgesetzt. Im Monat Novem ber 1895 belief sich bei der 
gleielien Anzalil von Arbeitstagen die Forderleistung auf
625 135 t, der Absatz auf 644 575 t. M ittelst der Bahn 
gclangten 436 945 t, durch SchilTe 36 995 t zum Ycrsand. 
Die bei den Gruben gelegencn Koksanstallen erhielten 
87 970 t, m ittelst Landfuhren wurden 49 470 t entnomraen. 
W agenm angel bceinlliifste ungiinstig den Eisenbahnversand, 
Frost machte die Sehifisverladung fiir ein ige Tage unmoglich.

M iinzpragung. Auf den deutschen Miin-'statten sind 
im Monat Noveinber d. J .  geprągt worden: 14 763 360 
in Doppelkronen, 2 935 100 JL  in-Kronen, 241 375,40 w#, 
in Zehnpfennigstueken, 92 717,75 JL. in Fiiiif- und 
55 826,53 J L .  in Einpfennigstiicken. Die Gesamtauspriigung 
anReichsiniinzen, nacli Abzug der wieder eingezogenen Stiieke, 
bezifferte sieli Ende Noyember d. J .  auf 3 093 730 630 JL . 
iu Goldmunzen, 494  229 234 ,80  JL . in Silbermunzen. 
54 047 670,35 JL  in N ick el- und 13 376 009,97 JL . in 
Kupfcrmunzen.

Die Bergwerks- und  H iittenproduktion Schwedens.
Schweden produzierte im Jahre 1895 gegen (1894 ) mit 
26 284 (25  452 ) Arbeitern in T onn en: 1 904 662 
(1 927 212 ) Eisenerze in d . Secerze, 462 930 (462 809) 
Roheisen, 312 926 (286 302 ) Schm iedeeisen und Stahl, 
459 ( — )  Golderze, 12 045 (14 825) Silber- und Bleierze, 
26 009 (25  710) Kupfererze, 31 349 (47 029) Zinkerze, 
3117 (3 3 5 9 ) M anganerze, 1,5 (0 ,03 ) Antimonerze, 221 
(656) Sebw efelk ies , 223 652 (195 950 ) Steinkohlen, 
120 385 (129  617 ) feuerfestc T hone; ferner in Kilogramm: 
85,291 (9 3 ,6 0 3 ) Gold, 1188,0 (28 6 9 ,5 ) Silber, 1 256 079 
(330 363) B lei, 216 305 (349 899 ) Kupfer, 1 195 408 
(722 501) K upfeivitriol, 94 125 (361 918) E isenritriol, 
1 2 9 0 9 7 0 (1 5 6 3 7 3 1 )  Rotfarbe (O eker), 2 8 6 2 8 4  (261 009) 
Alaun und 6912 (105  630) Graphit.

TerkehrsTreseii.
W agengestellung im  Ruhrkohlenrevior i tir diu 

Zeit vom 16. bis 30. November 1896 nach W agen zu 10 t.

Es sind Die Zufuhr nach den

Datum verlangt gestellt Ilheinhafen betrug:
im Essener

aus dem W agen
Monat Tag

u na
Elberfelder Bezirke Bezirk nach zu 10 t

NoYember 16. 12 928 13 651 Essen Ruhrort 15 886
n 17. 12 912 13 783 }7 Duisburg 6 332
n 18. 1076 1 106 n Hochfeld 1843
31 19. 12 700 13 528
» 20. 13 290 13 881 Elberfeld Ruhrort 21
n 21. 13 275 13 700 » Duisburg 51
n 22. 868 906 n Hochfeld —
V 23. 12 925 13 469 Zusammen: 24 133
n 24. 13 076 13 323
n 25. 13 237 13 086

26. 13 413 12125n
n 27. 13 944 12129
n 28. 13 966 12 932
n 29. 1 178 1 151
))
n

30. 13 079 13 508

Zusammen: 161 867 162 278
Durchsclinittl.: 13 489 13 523
Verlialt»iszahl: 12490

W agengestellung der D ortm und - Gronau - En- 
scheder E isenbahngosellschaft im  Noyember 1896.
Es betrug fiir Kohlen und Koks:

Die Wagen 

insgesamt

bestellung
p.Fórdertg.
durchschn.

Die Wagengestellung 
insgesamt jdurchsenn.

Yom 1. bis 15. N ot. 
„ 16. „ 30. ,,

5228
5631

435
469

5228 1 435 
5631 | 469

OberscM esiscłie W agengestellung im  M onat N o t .  
1896. Im oberschlesischen Steinkohlenrcvier betrug:

die Wagenbeslellung die Wagengestellung
proFórder- proForder-

insgesamt tag durch- insgesamt tag durch
sclinittlich schnittlich

vom 1. bis 15. November:

In 1896 . . . . 67 947 5664 61331 5114
in 1895 ....................... 70 855 5905 68 311 5693
mith. in 1896 geg. 1895 - 2  908 -  241 - 6  980 — 579

=  - 4 , 1 % - - 4 , 1 % =  -1 0 ,3  % = “ 10,2%

vom 16. bis 30. November:

in 1896 ....................... ! 73 040 6096 66 204 5522
in 1895 .......................  64 095 5348 66 700 5563
mith. in 1896 geg. 1895 +  9 945 +  748 -  496 -  41

. =+15,5<>/o =  +  14 o/. “ - 0 , 7  o/„ ”  _  0,7 %

N lederschlosiscke W agengestellung im  M onat 
Noyem ber 1896. Im niederschlesischen Kohlenrevier betrug :

die Wagengestellung die Wagengestellung
pro Forder- proForder-

insgesamt tag durch insgesamt tag durch
schnittlich schnittlich

■vom 1.— 15. Noyember:

in 1896 ........................ 14 605 1220 13 490 1 123
in 1895 ....................... 15 339 1 180 14 447 1 110

Tom 16.—30. Norember:
in 1896 . . . 1270 14 038 1 1 173
in 1895 . . . . | 14 289 | 1 191 14100  | 1 168
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W a g o n g e s te llu n g  im  S a a r re v ie r ,  b e i A a c h e n  
u n d  im  r h e in is c h e n  B ra u n k o h le n -B e z irk  im  M o n a t 
N b v em b e r 1896.

lis betrug fiir Kohlen und Koks :
Die Wagenbestellung 

. Ip.Fordertg. 
msgesamt | j Urchschn.

Die Wagengestellung
. Ip.Fordertg. insgesamt |Fdllrc)lscl^

■vom 1. bis 15. November
Saarkohlenbezirk 
Kohlenbezirkb. Aachen 
Kh. Braunkolilenbezirk

'24 400 
5 833 
2 9 1 8

2 023 
486 
242

24 828 
5 833 
2 918

2 067 
486 
242

insgesamt
geg. ilieselbe Zeit 1895

33 157 
31 916

2 751 
2 677

33 579 
31 797

2 795 
2 669

Tom 16. bis 30. November

Saarkohlenbezirk 
K ohlenbezirkb . Aachen 
Kh. Braunkohlenbezirk

24 469 
5 995 
3 0 1 5

2111
500
251

24 406 
5 965 
3011

2 1 0 2
497
251

insgesamt
geg. dieselbe Zeit 1895

33 479 
39 619

2 862 
3 213

33 382 
33 523

2 850 
2 721

V e rh a n d lu n g e n  iib e r  d e n  R h e in - W e s e r -E lb e -  
K a n a l. Die von dem zweiten Yorsitzenden Professor 
Bubendey geleitete Versnmmlung des Centralvcreins zur 
Hebung der deutsehen Flufs- und Kanalschilfalirt am 4. Dez. 
war nach der Koln. Ztg. aufserorderitlich zalilreich besucht 
und wurde um 7 Uhr abends in Berlin im Reichshause 
mit geschaftlichen Milteilungen erSffnet. Sodami berichtete 
Bauinspektor Priisinann-Miinster in einem gliinzcndcn, inetir 
ais einstiindigen Vortrag iiber den Rhein -W cser-lilbe-Kanal 
nach der technischen Seite. Er schied den Kanał in den 
westlichen Teil (Dortmund-Rliein) und den ostlichen Teil 
(Miinster-Magdeburg). Fiir den westlichen Teil kommen 
zwei Miiglichkeiten in Betracht, die SUd-Enischer-Linie 
(Linie IV) und der Lippe-Kanal. Der erstern Linie wurden 
seinerzeit in der amtlichen Denkschrift ais Vorziigc nach- 
geriilimt, dafs sie dic kiirzere ist, die Hauptverkohisorte 
beriihrt und die geringere Anzahl von Schleusen benotigt. 
Nachdem der Kanał Dortmund-Rliein im yorigen Jahr 
im Abgeordnetenhaus abgelehnt wnr, wurden in dcm Ent- 
wurf der Sud-Iimscher-Linie einige Abanderuiigen vor- 
genoniinen. Vor allem fallen, weil der Plan nunmehr in 
Verbindung mit dem sogenanuten Mittelland-Kanal be
arbeitet wurde, die Hebewerke fort, weil die Wasser- 
speisung aus der Wcscr hinzukommt. Die Abmessungen 
entsprechen denen des Kanals Dortniund-Eriis-łliifen. Der 
Bergbau steht der Ausfiihrung des Kanals nicht hindernd 
im Wege, da die amtlichen Untersuchungen die Gefahr 
der Senkungen des Kanals ais nicht vorhanden ergeben 
haben. Ebenso sind keine kulturtechnischen Bedenken in- 
bezug auf die Land- und Forstwirtschaft Yorhanden. Die 
Kosten dieser Linie sind auf 6 0 */2 Millionen veransehlagt. 
Der Lippe-Kanal wiirde 64 km lang werden und 11 Schleusen 
benotigen. Bei der Siid-Emscher-Linie ist der Schiffsweg 
bei dem ausgearbeiteten Plan nacli Moglichkeit in das 
Lippebett gelegt. Wegen des llochwassers sind 7 Siclier- 
heitshiifen erforderlich, 4 oberhalb Dorsten, 3 unterhalb. 
Die Kosten sind auf rund 3 i V j  Millionen Mark veran- 
schlagt. Vortragender erliebt Einspruch dagegen, dafs die 
Lippc-Linie zu teuer vcranschlagt sei gcgeniiber der Sud- 
Emscher-Linie. Bei beiden Vorhaben sei genau nach den
selben Grundsatzen verfahren, was Redner im einzelnen 
nachweist. Der psiliche Teil des Rhein-Weser-Elbe-Kanals, 
der sogenannte Mittelland-Kanal, geht mit den Zweig- 
kanalen von Mttnster-Bevcrgern nach Osnabriick-Minden,

Abstieg zur Weser, Stadlhagen, Linden, Ilaiinover, llildes- 
hcirn, Peine mit Lehrte, Braunschwcig bis Magdeburg. Dio 
Kanallinie durchzicht die norddeutsche Tiefebene, und an 
keiuer einzigen Stelle wiirde der Ausfiihrung des Kanals 
irgctidwclche Schwierigkeit hindernd im Wege stehen. Der 
Vorlragende bespricht den Plan im einzelnen, erortert ins
besondere auch die Frage der Landesrnelioration und die 
Wasserkanalisierung von Ilameln bis Bremen nebst der Aus- 
nutzung derWasscrkrafte der letztfirn zu elektrischen Zwecken. 
Dic Kosten des Mittellandkalials sind auf 209 Millionen Maik 
ycranschlagt, sodafs sich die Kosten fiir 1 km Kanał auf 
321 000 ZfL steilen. Dem aufserordentlich klaren Vortrage 
folgte lebhafter Beifall. Die wirtschaftliche Seite des Rhein- 
Weser-EIbe-Kanalplans wird darauf durch Bauinspektor 
Sympher-Miinster erortert. Er verspricht von vornlierein, 
in objektivcr Weise Licht und Schatten verteilen zu wollen, 
holft aber ais Freund der Waśserstrafśen, dafs der vom 
Licht erzeugte Schatten das Licht nur um so kriiftiger 
hervortreten lassen werde. Beziiglich der Siid - Emscher- 
Linie und des Lippe-Kanals glaubt Redner, es konne 
kcinem Zweifel iinterliegcn, dafs der erstern Linie der 
Vorzug zukomme, da sie bei weitem mehr Transporte 
haben werde ais der Lippe-Kanal. Seiner privaten Meinung 
nach miisse deshalb zunachst die Siid-Einsclier-Linie gebaut 
werden und sodami — was sieli viclleicht bald ais Bc- 
diirfnis herausstellcn werde — die Lippe-Liuic. Yielleicht 
aber la*se sich auch ein Ausweg dadurch finden, dafs 
zugleich mit der Siid Emscher-Linie die untere Lippc vom 
Dortmund-Kms-Kanal ab in einfaclier Weise schilfbar ge* 
macht werde. Der Vortragcnde widerlegt sodami die 
Befiirchtungen, dic man beziiglich des Atisfalles der Eiscn- 
bahn-Einnahmeti infolge der Erbauung des Rliein-Wescr- 
Elbe-Kanals geiiufsert habe. Diese Befiirchtungen seien um 
so grundloser, ais der Kanał neuen Veikehr werben, und 
den Eisenbahnen neue, hoher zu tarifierende Giiter zufiilircn 
werde. Auch die Befiirchtung, dafs der Kanał im Winter 
dic Eisenbahnen uberbiirden werde, widerlegt Redner mit 
interessanten Ziffern, aus denen wir nur bervprlieben
wollen, dafs selbst im Ruhrkohlengebiete die Eisenbahnen 
im Somrner 13 pCt. mehr verfrachten ais im Winter. Der 
Kanał wird also gerade in der veikehrreichsten Zeit die 
Eisenbahnen entlasten. Weiterhin erortert Redner die 
Yorteile des Kanals fiir die inlandisehe Wirtschaft dem 
auslandischen Wettbewerb gegeniiber, die decentralisierende 
Wirkung desselben in ihrer Wichtigkeit fiir die sozialen 
Verhaltnisse u. a. m. Demgpgenuber behaupten nun dic 
Landwirtc, der Kanał fiirdere die Einfuhr auslandischen
Getreides. Vielfach werde diese Wirkung iiberschatzt. Der 
Mittelland-Kanal werde gerade in erster Linie d e m  T r a n s p o r t  

des inliindischen Getreides dienen. Allerdings wiirdc durcli 
das Einfallthor des Rhcines auch auslandisches Getreide
auf den Kanał kommen, allein der Vorsprung durch eine
Frachtermafsigung von 1,10 JŁ. falle im Verhaltnis zum 
Zoll u. s. w. nicht so sehr ins Gcwicht. Auf keinen Fali 
sei der Widerstand der ostlichen Landwirte gegen den Kanał 
zu begreifen. Wenn man von seitens der Landwirtschaft 
sage, der Staat mogc fiir die 300  Mili. Mark doch lieber 
Klęinbahnen-bauen, so sei doch nicht zu vergcssen, dafs 
der Staat in dem Zeitraume von 1885 bis 1895 4900 km 
normalspurige Bahnen, darunter 4400 ktn Bahnen unter- 
geordneter Bedeutung mit einer Ausgabe von 1 Milliarilc 
Mark, jahrlich also 100 Millionen Mark, gebaut habe. Die 
Befiirchtungen der Braunkohlengrubeńbcsitzer seien weniger



— 981 -  Nr. 50.

grundlos. Der drohende Verlust werde aber iibertrieben; 
das Oberbergamt in Halle habe denselben auf nur 500 000 t 
geschiitzt. Letztere wurden aber doch mit Iliilfe des Kanals 
andere Absatzgebiete suchen und auf den Preis der Slein- 
kohledriicken. Auch konne durch Mafsnahmen seitens der 
Eisenbahn fiir die Braunkohle der Schaden abgeschwiicht 
werden. In ahnlicher Weise erorlert Redner die Verhaltnisse 
der oberschlesischen Steinkohlenindustrie und Eisenindustrie, 
fiir die allerdings Nachteile entstelien, die durch andere 
Mafsregeln wettgemacht werden miifs ten. Redner bittet 
8chliefslich unter lebliaftem anlialtendem Beifall alle Preunde 
der Wasserstrafsen, die zu befurchtenden Verschiebungen 
nicht zu iibertreiben, um den Peinden der Wasserstrafsen 
auf diese Weise nicht zu HUlfe zu kommen, dafs sie das 
grofse und bedeutungsvolle Werk des Rhein-Weser-Elbe- 
Kanals zu Falle bringen. Wegen der vorgeriickten Zeit 
mufste von einer Besprechung der Vortriige abgesehen werden, 
und es wurde nachfolgender Antrag einstimmig zum Beschlufs 
erhoben: „Der Centralverein fiir Hebung der deutschen
Flufs- und Kanalschiffahrt wiihlt zur Priifung der Frage 
des Rhein-Weser-Elbe-Kanals einen Sonderausschufs. Dem- 
selben soli der Vorstand des Ccntralvereins angehoren. 
Aufserdem entsenden in denselben die Zweigyereine je 
1— 2 Mitglieder. Der Vorstand hat das Recht, in be- 
schriinkter Anzahl Sachverstandige zu den Beratungen dieses 
Sonderausschusses zuzuziehen."

T ransportgesellschaft fiir den Dortmund-Ems- 
Kanal. Im Anschlufs an den Bericlit in Nr. 48 lassen 
wir uber d ie  in  Dortmund kiirzlich stattgehabten Beratungen 
einer Kommission von Interessenten des Dortmund-Ems- 
Kanals behufs Bildung einer Transportgesellschaft auf dem 
Kanał noch ein ige, der R hein.-W estf. Ztg. entnommene 
M itteilungen folgen. Der Vorsitzende, Kommerzienrat Brauns, 
bezeichnetc e in leitend die neuerdings verbreitete Nachricht, 
dafs der Kanał n ich t, w ie  ursprUnglich in Aussicht 
genommen, im nachsten Sommer, sondern erst 1898 eroffnet 
werden wiirde, ais nach seinen Informationen richtig; die 
Arbeiten hatten nicht iiberall den erwarteten Fortgang 
genommen. Man habe also noch hinreichend Zeit zur 
Priifung aller Um stande und Geltendmachung von Wiinschen 
und Ansichten. Der erste Gegenstand der Erorterungen sei 
die Frage, w elches Kapitał zur Eroffnung des Betriebes der 
Gesellschaft in mafsigem Umfange crforderlich sei. Dic 
Beantwortung hiinge ab von dem voraussiclitlichen Quantum 
der E in- und Ausfulir bezw. der Zahl der benotigten 
Schitfe. Schiffsbaumeister Lehnkering-Duisburg berichtete 
iiber eine im Auftrage der Kommission von ihm gefertigte 
Rentabilitiitsberechnung, die zuniichst nur mit dem sicheren 
Import schw edisclier Erze rechnete, etwa 2 0 0 — 220 000 t. 
Um dieses Quantum befordern zu konnen, wiirden 40 Kiihnc 
zu 5 0 0 — 600 t geniigen, die 1 400 000 JL  kosten wiirden. 
Es seien 4 Schlepper zu 180 000 J L  und an Betriebs- 
kapital 120 000  JC . erforderlich, sodafs das Anlagekapital 
der Gesellscliaft 1 700 000 J L  betragen musse. Die 
Schitfe wiirden von Emden nach Dortmund 4 — 5 Tage 
fahren, die Fracht miisse drei Mark pro Tonne betragen. 
Diesen Darlegungen stimmte Berninghaus - Duisburg zu. 
Auf eine Anfrage, ob fur die mit Erzen angekommencn 
Schiffe volle  Kohlenriickfracht nach Emden zu erwarten sei, 
erwiderte Direktor U nckell-E ssen, dafs hierfiir eine Sicherheit 
nicht gegeben werden konne, d ie in Betracht kommende 
Kohlenausfuhr betrage ubrigens nur 7 5 — 85 000 t jahrlich, 
Von verschiedenen Seiten wurde darauf h ingew iesen, dafs

auch erhebliche Mengen Industrieprodukte ais Riickfracht 
dienen wurden. Direktor Ley-Bochum betonte, dafs von 
der 250 000 t betragenden Koksausfuhr das nach dem 
Norden gehenden Quantum, etwa 112 000 t, dem Kanał 
vo!l zufallen wiirde und das Kokssyndikat werde sein 
Moglichstes zur Verkehrsentwickelung des Kanals thun. 
Handelskammerpriisident Heidtmann-Leer machte die Mit- 
teilung, dafs sieli in Wilhelmshaven eine, Gesellscliaft bildc, 
die iiber den Dortmund-Ems- uud den Ems-Jade-Kanal 
Kolilen fiir die Marinę einfiihren und liierzu eigene Schitfe 
erbauen wolle, worauf Direktor Unckell anfuhrte. dafs 
Wilhelmshaven z. Z. etwa 70 000 t brauche, cs aber hBchst 
zweifelhaft crscheine, dafs die Marinę, die sehr penibel sei, 
Kohlen nehmen werde, welche durcli die mit dem Kanal- 
transport verbundenen Umladungen Grusbildung aufzuweisen 
liiitten, und dafs der Wasserversand nach Wilhelmshaven 
sieli nur uńwesentlich billiger stellen werde, ais der Bahn- 
versand. Kommerzienrat Metger-Iimden entgegnete hierauf, 
dafs der Ems-Jade-Kanal auf Yeranlassung der Marine- 
verwaltung, die den Kanał fiir den Kohleutransport benutzen 
wolle, derart erweitert w-erde, dafs er die Giofsenverhiiltnisse 
des Doitinund - Em s- Kanals erhalte. Die Kanalschilfe 
brauchten dann nicht umzuladen. Die Fracht wiirde nicht 
bober sein ais 40  J t .  fiir den Doppelwaggon, der jetzt 
57 JL. koste. Kommerzienrat Mayer-Papenburg wies auf 
den sicher cintretenden Getreide- und Holzverkehr nach 
Westfalen hin. Man war schliefslich allseitig der Ansicht, 
dafs die Erzschiffe volle Huckfracht nach Emden erwarten 
diirften, und dafs die Fracht dalier erheblich niedriger ais 
3 JC . pro Tonne festgesetzt werden konne, etwa auf 2 JL  
Kommerzienrat Brauns hielt die Erzeinfuhr fiir viel bedeutender, 
ais in der vorliegenden Reniabilitatsberechnung angegeben, 
er beiurwortete fur den Anfang das Mieten von Scliilfen 
und damit eine Herabsetzung des Anlagekapitals. Mit 
15 eigenen und 25 gemieteten Scliilfen konne der Betrieb 
wohl eroffnet werden. Nachdem noch mitgeteilt, dafs 
inehrere Schiffswerften in Ostfriesland fiir das nachste Jahr 
dic Erbauung von Kanalschiffen planen, wurde der VorschIag 
Brauns nach kurzer Dcbatte angenommen, das Anlage- 
kapital auf 1 500 000 JL. festgesetzt und die Einzahlung in 
zwei gleichen Raten beschlossen. Hinsiclitlich der fiir die Ge
sellschaft zu wahlenden Form entschied man sich fiir eine 
Aktiengesellschaft. Dieselbe soli den Namen „Westfalische 
Transportgesellschaft" fubren. Die Kommission war der 
Ansicht, dafs die Gesellschaft hier uud in Emden von 
Anfang an Gesehaftsstellen haben musse, spiiter yielleicht 
auch noch an Unterwegsstationen, beschlofs aber, behufs 
Losung aller weiteren Fragen, auch der Kapitalbeschaffungs- 
frage und allem, was damit zusammenhangt, bis zur gesetz- 
miifsigen Bildung der Gesellschaft einen Ausschufs von
6 Mitgliedern einzusetzen. Oberbiirgermeister Schmieding 
richtete zum Schlufs an die Vertreter des Kohlensyndikats, 
deren Aeufserungen im ganzen wenig ermutigend seien, das 
dringende Ersuchen, den Kanalverkehr durch Kohlentransport 
zu fordern. Dortmund habe zur Erbauung eines Ilafens 
inehrere Millionen aufgewandt und konne nun auch er
warten, dafs die beteiligten Kreise fiir einen entsprechenden 
Verkehr sorgen. Unsere Stadt balie das hochste Interesse 
an der Verkehrsentwicklung des Kanals; sie sei bereit, sich 
an der Transportgesellschaft notigenfalls mit einer grofseren 
Summę zu beteiligen. Er bitte um Vertretung Dortmunds im 
Ausschufs. Direktor Unckell erklarte hierauf, dafs das Kohlen- 
syndikat gern bereit sei, an seinem Tlreil mitzuwirken, dafs der
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n"uen WasserstraTse ein moglichst grofser Verkehr zugefOhrt 
werde; daran diirfe man nicht zweifeln. Oberbiirgermeister 
Fiirbringer-Emdcn betonie in einer Ansprache, dafs Emden 
sich in derselben Lage befinde, wic Dortmund, dafs von 
dem Dortmund-Ems-Kanal die Zukunft der alten Handels- 
stadt abliiinge. In den Ausschufs werden sodann gewiihlt: 
Brauns-Dortmund ais Vorsitzender, Stadtrat Kleine-Dortmund, 
Unckell -  Essen, M etger-Emden, Lelinkering-Duisburg. Es 
folgten liingere Erorterungen uud Abfassung einer Petition 
an den Minister iiber die Einder IIafenverhiiltnisse, woriiber 
wir schon niiher berichtelen. Scliliefslich beschlofs die 
Kommission, auch weiter bestchen zu b leiben, um die 
Ansichlen uud Wiinsche der Industrie und des Ilandels 
in bezug auf den Kanał und die Ilafun auch ferner zu- 
trelTenden Orts vorzubringen. Zu klinftigen Vcrsammlungen 
sollen Vertreter der Staatsbeliorden eingeladen werden. 
Nach Schlufs der Beratungen erfolgte eine Besichtigung des 
hiesigen ilafens.

Y crclne und Yersainmlungen.
G e n e ra l v e rsa m m lu n g e n . G e l s e n k i r c l i c n e r  G u fs- 

s l a h l -  u n d  E i s e n w e r k e  vorin.  M u n s c h e i d  & Co. 
i n  G e l s e n k i r c h e n .  14. Dez. ds. J . ,  vonn. 10 Ulir, im 
Hotel Heek zu Dusseldorf.

B l e i i  n dus  t r i e - A kt i  e n g e s e i  1 s c h a f t  vorm.  J u n g  
und  L i n d i g  in F r e i b e r g  i. S. 14. Dez. d. J .,  vorm. 
10 ‘A Uhr, in Dresden, Johanngeorgenallee Nr. 7.

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 e 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 .  15. Dez. d. J .,  
10 Ulir voimittags, zu Friedrichssegen im Centralbureau.

D as  2 5 ja h r ig e  B e s te h e n  d e r  M a sc h in e n -  u n d  
A rm a tu r fa b r ik  vo rm . K le in , S e h a n z lin  & B e c k e r  
zu Frankenthal (Pfalz) wurde am 5. Dez. d. J .  festlicli 
begangen. Bei dem stattfindenden Bankett warf der 
Direktor Klein einen interessanlen Ruckblick auf die 
Entstehung und Entwieklung der Fabrik. Die Arbeiterzahl 
derselben ist in den 25 Jahren von 12 auf 620 gewachsen. 
Die Zahl der Beamten und Werktneister beliiuft sich auf 60. 
Dic Fabrik stellt u. a. eine Reihe von verschiedenen 
Pumpenkonstruktionen und Armaturen lier, welche vielfac!i 
auf Bergwerken in Gebrauch stehen.

MarktbericMe.
/  D er d e u ts c h e  E is e n m a r k t  im  N o v em b er. Die 

Nachrichten, welche im abgelaufenen Monat iiber die Absatz- 
und Preisverhaltnisse des d e u t s e h e n  E i s e n m a r k t e s  ein- 
gelaufen sind, tragen durchweg einen erfreulichen Charakter. 
Fast ohne jede Ausnahme sind die Werke in voller 
Thatigkeit; manche konnen sogar den an sie gestellten 
Anforderungen nicht gerecht werden. Die Preise sind im 
iibrigen auf der ganzen Linie fest und die Tendenz ist 
eine steigende. Man gcht jedoch nur aufserst behutsam mit 
der Erhohung der Preise vor. Vielfach, wie beispielsweise 
bei einigen Roheisensorten, vermag sogar der ausliindisclie 
Wettbewerb keinen Einflufs auf die Preise der deutsehen 
Erzeugnisse auszuiiben. Ais ein gunstiges Zeichen darf 
man es betrachten, dafs Kaufangebote iiber Mitte 1897 
meist in der sicheren Erwartung weiterer Preissteigerungen 
von den produzierenden Werken abgelehnt werden,

In O b e r s c h l e s i e n  konnte die Geschiiftslage sich 
bisher auf derselben Hohe halten wie im Vormonate; dabei 
trat in diesem Jahre nicht einmal die sonst bei Beginn

des Winters iibliche Abschwiiehung ein. Der ausliindisclie 
BeAarf hielt sich auf erfreulicher Hohe. Roheisen hat 
flotten Abgang, namentlich Puddelrolieisen und Giefserei- 
roheisen. Walzeisen ist, in der Gesamthcit betrachtet, 
ebenso giinstig wie friiher. Der Ausfall, den der Schlufs 
der Bauperiode notwendigerweisc bedingt, wird durch den 
lebliaften Absatz anderer Erzeugnisse wieder ausgeglichen. 
Aucli in den Konstruktionswerkstatten liegt fiir die iiiicliste 
Zeit noch reichlich Arbeit vor. Dic Stahlwcrke haben 
bedeutende Lieferungsauftriigc erhalten und auch die Roliren- 
walzwerkc sind in flotter Produktion begrifTen. Die Ma- 
schinenfabriken arbeiten vielfacli schon mit Ueberschichten. 
Bei den Eiscngiefscreien ist die Beschiiftigung ungleich, flott 
dagegen noch bei den Draht- und Nagelwerkcn.

Auf dem o s t e r r c i c l i i s c h  - u n g a r i s c h e n  E i s e n -  
m a r k t e  hat die befriedigende Ilaltung des Vormonates an- 
gedauert. Im Vordergrunde des Interesses steht augenblicklich 
die Erneuerung des Eisenkartells. Zwar sind die. Ver- 
liandlungen dariiber noch nicht zum Abschlusse gelangt, 
doch ist inan in der Hauptsache bis zu einer prinzipiellen 
Einigung gekommen. Man hat dabei gleichzeitig den Vor- 
sclilag gemacht, an Stelle des jetzigen, den allgemeinen 
Namen „Stabeisenkartell" fiihrenden, dereu vier zu setzen, 
niimlich je  eines fiir Handelseisen, Bautriiger, Bleche und 
Kleineisen. Eine Einigung betreffs der Anteile ist mit 
Ausnahme fiir Handelseisen bereits erzielt. Die folgenden 
Ausfuhrungen geben einige niihcre Mitteilungen iiber dic 
Verh;iltnisse des r h e i n i s c l i  - w e s t f a l i s c h e n  Ę i s e n -  
m a r k t e s .

An E i s e n  e r z  en war im abgelaufenen Monale ein so 
slarker Bedarf, dafs die inlandischen Gruben denselben 
kaum befriedigen konnten. Trotz angestrengter Forderung 
blieb das Quantum hinter dcm Bedarf zuriick, so dafs 
kleinere, aufser Betrieb gesetzte Gruben denselben wieder 
aufnelimen konnten. Auch Luxemburg Lothringer Minette 
zog infolge der giiiistigeren Absatzverhaltnisse etwas an. 
Bei alledem waren auch ausliindische Erze nooh in ziem- 
lich grofsen Posten auf dem Markte.

R o h e i s e n  ist in samtlichen Sorten lebhaft begehrt; in 
einzelnen derart, dafs der Bedarf zum Teil noch im Aus- 
lande gedeckt werden mufs. Lctzteres ist namentlich fiir 
G i e f s e r e i r o h e i s e n  der Fali. Die Preise dieser lange 
vernachliissigten Sorten konnten im Noyember gleichfalls 
erhoht werden, so dafs man jetzt fiir Nr. III 60, fur Nr. I 
67 J t .  ab Ruhrort notiert. Da die Ilochofen ihre Erzeug
nisse fiir das zweite Vierteljahr 1897 verschlossen haben, 
so wurden bereits Abschlusse fiir das dritte Yierteljahr ge- 
thatigt. Dic Roheisenerzeugung des Deutsehen Reichcs 
(einschl. Luxemburg) belief sich im Oktober d. J . auf 
554  000  t gegen 534 000 t im September; vom 1. Januar 
bis zum 1. November wurden rund 5 264 000  t erzeugt.

Auf dem W a l z o i s e n m a r k t e  liegen die YerhiilUiissc 
in allen Betrieben sehr giinstig; die einzige Klage ist, dafs 
die Preise fast aller Fertigerzeugnisse mit denen der 
Halbfertigerzeugnisse nicht in richtigem Verhiiltnisse stehen, 
doch wird zugegeben, dafs die in fruheren Perioden des 
Aufschwunges bemerkbare, vollig unbegriindete Preissteigerung 
je tzt nirgendwo zu beklagen ist. S ta b  e is  en hatte sieli 
noch in der letzten Halfte des vorigen Monats einer 
Steigerung der Nachfrage zu erfreuen. Die Kiiufer treteri 
mehr und mehr aus ihrer Zuruckhaltung heraus und es 
wird den Werken nicht schwer, fiir Lieferung im niichsten 
Jahre hohere Preise zu erzielen; doch weigern sich die
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Produzenten vorlaufig, sich iiber das zweite Vierteljahr 
hinaus zu binden. Der Bezug von T r a g e r n  hat in 
der letzten Zeit naehgelasscn, doch ist das Geschaft, 
wenn man den abgelaufenen Monat im Yergleich zu fruheren 
Jahren in Betracht zieht, immer noch lebhaft gewesen. 
B a n d  e i s e n  war itn wesentliclien unyerandert; Preis und 
Absatz sind giinstig. G r o b b l e c h e  haben, trotzdem der 
Bezug etwas nachgelassen, noch immer befriedigenden Absatz. 
F e i n b l e c h e  gingen aucli im November ziemlich flott. 
Man scheint je tzt sehr zu beklagen, dafs der damalige 
Feinblechverband eingegangen und fur die Neubildung eines 
solchen, wenigstens bei einigen Werfeen, wenig Neigung 
vorhanden ist. W a l z d r a l i t ,  g e z o g e n e  Dr i i h t e  und 
D r a h t s t i f t e  sind im wesentliclien gegen den Vormonat 
unveriindert. Die damals durchgesefzte Erhohung wird 
ohne Schwierigkeiten durcligesetzt; nur fiir Drahtstifte bleibt 
die Marktlage nach wic vor ungiinstig- N ie  te n  sind in 
der letzten Zeit ziemlich gut gefragt nnd die Erzeugung 
ist, was lange nicht mehr der Fali war, fast fiir das ganze 
erste Quartal des niiehsten Jahres verschlossen. Es wurden 
deshalb yielfach auch sehon etwas bessere Preise erzielt.

In den K ons t r uk t  i ons we rk st  ii 11 e n hat sich in den 
bisherigen Yerhiiltnissen wenig geiindert; friitiere Auftriige 
sichern meist einen regelmiifsigen Betrieb. Bei den B a h n -  
w a g e o a n s t a l t e n  ist das aufgegebene Quantum naliezu 
abgearbeitet; dieselben rechnen jedoch auf neue Bestellungen 
in Giiterwagen. An den Ma s c  li i n en fa b r i k  en gehen die 
Auftriige ziemlich gut e i n ; in einzelnen Abteilungen sind 
die Werke vollauf beschiiftigt. Auch in den E i s e n 
g i e f s e r e i e n  merkt man die glinstigere Konjunktur. Dic 
hessen-nassauische Gruppe des Verbandes deutscher Eisen
giefsereien hatte ihre Preise bereits wieder um 10 J t. 
pro Tomie erhijht. Die Ri) h r e ngi efse r ei en hatten 
infolge der milderen Witterung im Noveinber nocli Gelegeiiheit 
zu verhaltnismiifsig gutem Absatze. Die vorliegenden Auf- 
triige und andere Anzeichen sprechcn dafiir, dafs die 
VerhiiUnisse auch in der niiehsten Zeit giinstige bleiben 
werden.

Zum Yergleiche der Preisbewegung im November mit
der der Yormonate stellen wir im folgenden die End-
notierungen der letzten drei Monate gegeniiber.

1. Okt. 1. Noy. i .  De/,
J t . .At. J t .

Spateisenstein gerostet 1 4 4 -1 6 0 1 4 4 -1 6 0 1 4 4 -1 6 0
Spiegeleisen mit 10— 12 pCt.

6 0 -6 1Mangan 5 9 - 6 0 60
Paddelroheisen Nr. I, rhein.-

westf. Marken 5 5 - 5 6 5 8 - 5 9 5 8 - 5 9
dejgl. Nr. III 42 42 42
Giefsereiroheisen Nr. I 65 66 67

„  III 57 58 60
Besseinereisen 6 0 - 6 1 63 65
Thomasroheisen 57,20 59 59
Stabeisen (Schweifseisen) 

„ (Flufseisen)
131
126

131
126

131
126

Winkeleisen 140 1 3 6 -1 4 0 1 3 6 -1 4 0
Bandeisen 130 136 136
Kesselbleche von 5 mm Dicke

178—180und starker 177,50 177,50
Siegener Feinbleche aus Schweifs

1 6 0 -1 6 5eisen 160 160
Kesselbleche aus Flufseisen 150— 155 1 5 0 -1 5 5 i 5 3 -1 5 5
Stahlwalzdraht 1 0 7 - H 4 1 1 2 -1 1 8 1 1 2 -1 1 8
Drahtstifte 130— 135 1 3 0 -1 3 5 130—135
Nieten (gute Handelsąualitat) 200 200 200
Grubenschienen 112 112 112

Pran.z6sisch.er Kohlenmarkt. In der Lage des

franzijsisclien Kohlenmarktes ist in den letzten Wociieu

eine giinstige Wendung eingetreten. Abgesehen von Industrie- 
Kohlen, die im Nord und Pas - de - Calais gleich bei der 
Forderung versandt werden, sind die Versendungen in 
Hausbrandkohlen so rege, dafs in kiirzester Zeit die vor- 
handenen Liiger geriiumt sein werden.

Die Kokerei-Besitzcr liaben sich vereinigt und beschlossen, 
dea Iloehofenkoks nicht unter 18 Frcs. zu verkauf'en. Die 
in Aussicht genommene Frachtermafsigung fiir dea Nord- 
Bezirk hat dea Vorteil, dafs die Kohlen nunmehr bis nach 
Maubeuge geliefert werden konnen und wird somit den 
belgischen Kohlen in diesem Distrikt eine aufserordentlich 
scliwere Konkurrenz bereiten, Die Marktlage im Loire- 
Bezirk hat sich gegen den vorigen Monat zwar etwas ge- 
bessert, die Lager in Hausbrand sind jedoch so bedeutend, 
dafs sie kauui diesen Winter geriiumt werden. Briketts 
und Koks sind rege gefragt.

Die statistischen Zusammenstellungen iiber die Ein- 
und Ausfuhr von Kohlen und Koks fiir die 3 letzten Jahre 
ergeben folgende Resultate:

K o h 1 e n -  E i n f u h r.
1896 1895 1894

t t t
England . . . . 3 206 880 3 097 680 3 084  270
Belgien . . . .  2 6 6 2  060 2 8 3 4  550 2 728 710
Deutschland . . . 469 020 408 990 476 410
Sonstige Liiader . . 2 610 3 450 1 690

Summa 6 340 570 6 344 670 6 291 080
K o k s .

Belgien . . . . 421 370 320 790 349 850
Deutschland . 620 090 726 260 757 010
Sonstige Liinder . 7 450 5 610 10 800

Summa 1 048 910 1 052 660 1 117 660
K o h le n - A u s f u h r .

B elgien . . . . 298 720 300 500 241 280
Italien . . . . 9 920 14 140 22 350

165 800 144 760 150 120
Tiirkei . . . . 4 650 4  440 7 430
Aegypten — 250 290
A lgier . . . . 4 040 8 080 9 980
Andere Lauder . 115 200 118 580 1 3 1 7 0 0
Frerade Schiffe . 310 — —
Franz. Schiffe . 165 930 - — —

Summa 764 570 590 750 563 150
K o k s ............................. 40 050 57 440 34 900

Die Preise stellen sich zur Zeit w ie folgt:
P a r i  s e r -  M a r k  t :

Stiickkolile Charleroi I. Qual.........................  5 0 — 52 Frcs.
„  8 0 — 100 m m ........................  5 2 - 5 4  „

Teles dc m o i n e a u x ...................................... 54— 56 „
Stiickkolile aus England und Mons . . 48 — 50 „

„  fiir Calorifi;re...............................4 2 — 44
Anthrazit (England und Belgien) . . . 54 — 56

Gaskoks Nr. 0 . . 1,90 Frcs.
* Nr. 1 . . 1,75 „
„  Nr. 2 . . 1,65 „

N o r d  u n d  P a s - d e - C a l a i s .  Zechen vou Marles:
S tiic k k o lile ......................... 2 4 ,— Frcs.
Fiirderkolile 50 pCt. . . 18 ,—

30 „ . , 1 7 , -
Feinkohle 4 cm . . . 12 ,—

„ 2 „ . . . 10,50
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L o i r e  -  B e z i r k .  Gesellschaft der Zechen Roche
Molit:re und Firminy.
Stiickkohle Ober 120 m m ................................ 26 ,50 Frcs.
Niiase I. Qual........................................................... 2 2 ,— „
Forderkohle fiir F a b r i k e n ................................1 5 ,— „
Gesiebte 30 m m .................................................. 14,50 „
Malbrough 50 pCt. G r u s ................................18,75 „
Koks gewaschen 8 — 9 pCt. Asche . . . 2 7 ,— „

„ 2. Qual. 12 pCt. A sch e ..........................2 5 ,—  „

D ie Wasserfracliten pro Tonne von Saint-G hislain, Anzin 
und Lens nach unten angegebenen Bestimmungsorten stellen  
sich zur Z eit folgen(lermafsen :

S a i n t - G h i s l a i n :  Paris 7,00 Frcs., Rouen 7,00,
E ibeuf 6,90, Douai 1,65 , Cambrai 2,20 , Ham 3,40,
Poronne 3,85, Saint-Quentin 3,00, Chauny 3,30, Compifcgne 
4,75, Soissons 5,20, Sain t-O m er 3,10 , Dunkerąue 3,10, 
Courtrai 2,30, Ypres 4,60 , Bruges 3,00, Anvers 2 ,60 , ' 
Gand 2,60.

A n z in  : P a ris6,05 Frcs., Rouen 6,05, E ib eu f5,95, Amiens
3.25, Arras 2,00, Douai 1,70, Cambrai 1,50, Ham 2,40 ,
Pćronne 2,70, Saint-Q uentin  2,45, Chauny 2,70, Com-
pifegne 3,50, Reims 3,40, Soissons 3.50 , L ille  1,95,
Bćthune 1,95, Saint-O m er 2,20, Dunkerąue 1,90, Calais 
2,15, Epcrnay 4,10, S a in t-D iz ier  4,50, N ancy 5,65 Frcs.

L e n s  (P as de C alais): Paris 6,75 Frcs., Rouen 6,75, 
Eibeuf 6,70, Am iens 3,50, Arras 1,75, Douai 1,20, Cambrai 
2,00, Ham 2,70, Pćronne 3,00, Saint -  Quentin 2,65, 
Chauny 3,00, Compi^gne 3,25, Reims 4,00, Soissons 3,90 , 
L ille  1,25, Bćthune 1,00, Saint-Omer 1,30, Dunkerąue 
1,40, Calais 1,50, Epernay 4,65, Saint-D izier 5,00 , Nancy
6.25, Gand 2,55, Brlissel 3,40 Frcs.

Submissioncn.
21 . D e z e m b e r  d . J .,  morgens 10 Uhr. K o n i g l i c h e  

B e r g f a k lo r e i  S t. J o h a n n .  Anlieferung von: 50 t 
F lachschienen und 1200 t Stabeisen, 30 000  kg H olzkohlen- 
schw eifseisen (Q ualitatscisen) und 100 t Giefsereiroheisen. 
Die Angebote sind portofrei und versiegelt m it der Auf- 
schrift „A ngebot a u f d ie  Lieferung von Flachschienen und 
Stabeisen etc. (G egenstand, w elcher ahgeboteu wird, ist 
anzugeben) einzureichen. D ie Lieferungsbedingungen konnen 
eingesehen oder gegen vorherige kostenfreie Einsendung von 
je  25 Pfg. ahschriftlich bezogen werden. Ende der Zu- 
schlagsfrist: 23. Dezember 1896, nachmittags 6 Uhr.

P e r  s o n u I i e n.
Der Bergassessor S a l  c h o w ,  bisher Hiilfsarbeiter beim 

Oberbergamt zu B onn, ist vom 1 . Dezem ber d. Js. ab 
zum Berginspektor auf Grube D udw eiier bei Saarbrucken 
ernannt worden.

Der Bergassessor T h e o d o r  H o f f m a n n  ist zum Hutten- 
inspektor in Rothehiitte und der Bergassessor G r o t r ia n  
zum Hutteninspektor in Clausthal ernannt.

Der Bergassessor M o s e r  ist der Berginspektion zu Zabrze 
und der Bergassessor G a e b e  1 der Berginspektion zu Konigs- 
hutte zur Beschiiftigung iiberwiesen.

Zuschriften an die Redaktion.*)
E r w id e r u n g  a u f  d i e  K r it ik  d e s  H e r r n  R o m e r  in  

.Nr. 4 4  d e s  G l i i c k a u f  z u  d e m  A b d r u c k  m e in e s  
V o r t r a g e s  i n  N r .  4 2 .  Jeder, der den Romerschen Apparat 
gesehen hat, wird dem Konstrukteur desselben recht geben, 
dafs er sich m it 3 Arretierungsliaken begniigt hat, um die 
K om pliziertheit des Apparates nicht noch w eiter zu ver- 
mehren. W enn Herr Romer sich  darauf beruft, 63 Apparate  
in 5 Jahren aufgestellt zu haben, so mufs ich  dem gegeniiber 
bemerken, dafs auf m eine Sicherheitsvorrichtung, w elche  
erst im Februar dieses Jahres zur ersten A nw endung kam, 
in 9 Monaten 12 w eitere Bestellungen erfolgt sind. Unter 
den Bestellern befinden sich 3 Gewerkscliaften, w elche be
reits friiher im Besitze Romerscher Apparate waren. W enn  
auch kein F ali bekannt geworden ist, bei welcliem  ein 
nicht sicheres Funktionieren des Romerschen Apparates einen 
Unfall herbeigefiihrt bat, so mufs ich doch darauf hinweisen, 
dafs, wenn der Maschinenwarter beim Ausfahren vor Er- 
reichung der Hangebank zu langsame G escliw indigkeit hat 
und noch einm al frischen Dampf giebt, die Wirkung des 
Apparates zu spat kommen kann, w eil das Eintreten einer 
libermiifsigen Steigerung der G escliw indigkeit zw isclien
2 Arretierungshaken m oglich ist. Ferner bedingt das 
Liingen der Ketten w iederholtes N achstellen . An dem 
Romerschen Apparate auf Deutschlandgrube hat jed e  der 
beiden Ketten ca. 750 Glieder. Bei einem  Ineinanderreiben  
der Glieder um nur V j o  mm, also einer Abnutzung des 
Kelteneisens von ih o  mm, tritt ein Liingen um 75 mm ein. 
Da ein Langen von 7 — 8  mm einer Erhebung von 1 m der 
Selmie Iiber die Hangebank entspricht, so wiirde 7 m mehr 
ais beabsichtigt, iiber die Hangebank gezogen werden konnen, 
ehe der Apparat ausgelost wird. W enn daher das recht- 
zeitige N achstellen versiiumt wird, so kann beim Zulioch- 
ziehen die W irkung der Dampfbremse leicht zu spat kommen. 
An dem Romerschen Apparat auf der M athildegrube ist auf 
Verlangen der Bergbehorde nachtriiglich eine Einrichtung 
angebracht, w elche eine Ueberschreitung der p olizeilich  zu
gelassenen Fordergeschw indigkeit bei der SeilfahrL ver- 
hindert. Hierdurcli hat indessen die K om pliziertheit des 
ROmerschen Apparates noch zugenom m en.

In Erkenntnis dieser Thatsache hat w ohl die Berg
behorde, obwohl an sich eine solche Einrichtung sehr 
wiinschenswert ist, vorliiu(ig davon abgesehen, die A n- 
bringung derselben allgem ein zu verlangen.

Seit Februar dieses Jahres lehrt d ie  Erfahrung mit 
meinem Apparat, dafs es zuverliifslich m oglich ist, mit nur 
einem  einzigen Regulator a llen  Anforderungen auch bei den 
grofsten vorkommenden FOrdergeschwindigkeiten gereclit zu 
werden und aufserdem dam it einen zuverlassigen Forder- 
geschwindigkeitregistrierapparat zu betreiben. Abnutzungen 
haben sieli niclit gezeigt, Reparaturen sind weder notig g«" 
wesen, noch bei dem starken und einfachen Bau der Teile  
zu erwarten.

Ich bitte a lle  Interessenten, sich selbst durch Besichti- 
gung oder Anfrage auf Deutschlandgrube bei Schwientochlo- 
w itz, auf Schlesiengrube bei M orgenroth, auf Hohenzollern- 
grube bei Beuthen O .-S ., w oselbst sich die Romerschen 
Apparate mit m einer Sicherheitsvorrichlung nebeneinander 
in Betrieb befinden, ein eigenes, objektives U rteil zu ver- 
schaffen. F. Baumana.

*) Fiir die Artikel unter dieser Rubrik ubernimmt die R e d a k t io n  

keine Yerantwortung.


