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Elektrische Beleuchtunss- und Krnftiibcrtragungs-Anlage der Ilse, Berghau-Akticngesellschaft 
zu Grube Ilse, N.-L.

Hierzu Tafel V III.

Die Ilse, Bergbau-Akticngcsellschaft, hetrciht in Grube 

Ilse, Nieder-Laugitz, Braunkohlenbergbnu, Brikettfahrikeń, 

Zirgeleien und Kieswascherei.

Ein grofeor Teil der auf dem Werke verteiltcn Ma- 

schinenstationen bedurfte einer Ernćucrung der Maschinen 

und der Kessel. Man heschlofs nun, diese, Erneuening 

nicht in der bislierigen Weise eintreten, sondern allc 

Masehinenstatiońen eingehen zu lassen und einheitlich 

von einer Centrale aus elektrische, Energie fiir Licht 

und Kraft iiber das ganze Werk zu verteilen. Diese 

Anlage ist im ilerbst 1895 in Betrieb genommen und 

soli im folgenden beschrieben werden.

Da es sich zum griifsten Teile um die Verteilung 

von Kraft handelte, wurde das dreiphasige Wechsel- 

oder sogenannte Drehstrom-System gewahlt.

Fiir dic Ilohe der zu wiihleuden Spannung war der 

Gesichtspunkt mafsgebend, einmal, dafs die verschicdenen 

Anlagen des Werkes riiumlieii ziemlieh weit auseinander 

liegen, sodafs eine Verteilung bis auf 3 km ins Auge 

gefafst werden nmfste, andererseits, dafs auch die spiitere 

elektrische Verbindung mit einem zweiten AYerke der- 

selbcn Gesellschaft auf 3 kin entfernt in der Weise be- 

riicksichtigt werden mulśtc, dafs źwiSchen diesen beiden 

Werken eine Uebertragung von 300 IIP. oline iiber- 

mafsigen Energieverlust moglich sein sollte. Aus diesen 

Grundeń wurde die Bctriebsspannung auf 2000 Volts 
festgesetzt.

a. Maschinenstation.

Der Dampf wird in drei Rohrenkesscln von je

300 qm Ileizflaehe, geliefert yon der Firma L. & C. 

Steinmiiller, Gummersbach, erzeugt.

In der Maschinenstation selbst, dic in Figur 1 dar- 

gesteilt ist, wurden zwei Dampfmascluńen, geliefert von 

der Firma Leipziger Dampfmaschinen- und Jlotorenfabrik 

vorm. Pli. Swiderski in Leipzig, anfgestellt. Die Ma- 

schinen sind Compounflmaschinen, machen 150 Touren 

und leisten je 400 effektiye Pferdekrafte.

Der elektrische Teil der Maschinenstation wurde von 

der Firma Siemens & Ilalskc in Charlottenburg geliefert.

Jede Dampfmaschine ist direkt gekuppelt mit einer 

Drehstrommaschinc. Auf derselben Welle sitzt żugleich 

die Erregcrmaschine vom sogcnannten Innenpol-Typus.

Durch Kabel wird der Strorn dem Schaltbrett zu- 

gefiihrt, von welchem Figur 2 eine Ansicht zeigt.

Bei der Disposition des Schaltbrcttcs wurde vor 

allem beriieksichtigt, dafs es sich um eine Centrale 

handelt, die ausschliefslich Strom fiir eigenen Bcdarf 

abgiebt, dafs cs also kein Intercsse hat, den Strom in 

jedem einzelnen Stromkreise dauernd zu messen. Des 

weiteren wurde dahin gestrebt, das Schaltbrett cinfach 

und Ubersichtlich zu halten, damit die Bedienung durch 

Personal ohne besondere Vorbildung gesehehcn konnte. 

Infolgedessen sind auf dem Schaltbrett nur drei Spannungs- 

zeiger angebraeht, welche die Spannung messen an 

den Sammelschionen, zu denen der Strom von den 

Maschinen fliefst und von welchen die einzelnen Leitungen 

ins Werk abgehen. Fiir jede Maschine wurde ein 

Stromzcigcr und ein Arbcitszeiger angeordnet, sowie ein
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kleiner Spannungszejgei; zum Einschalten. Auf diese 

Weise kann jedcrzcit die Bclastung jeder Maschine 

kontrolliert werden.

Wic man bemerkt, sind diejenigen Apparate, welche 

hohe Spannung fiihren, durch eine Glassehcibe dor Be- 

riihrung des Personals entzogen.

Mit der wechselnden Bclastung der Maschinen wiirdc 

sich die Spannung derselben veriindern, da diese indessen, 

um gleiclimalśigc Beleuchtung zu erreichcn, gleicligc- 

halten werden mufs, wird mehr oder weniger Widerstand 

iu den NebenschluCs der Erregcrmascliincn geschaltet. 

Dieses erfolgt bei der Anlagc in hiichst sinnreichcr 

Weise vollig selbstthatig.

Auf dem unteren Teile des Selialtbreltes sind dic 

beiden Reguliferwiderstandc sichtbar.

Ein kleiner Motor bcwegt dauernd eine Schubstange 

auf und nieder. Ein Steuerapparat, der sich im Ma- 

schinenhause an der Wand befindeti bcwirkt, dafs, je 

nachdem die Spannung zu hoch oder zu niedrig ist, 

yon zwei auf der Schubstange befindlichen Sperrhakeu 

der eine oder der andere in dic Iiurbel der Regulicr- 

widerstiinde eingreift, diese daher in der einen oder der 

anderen Richtung drcht, bis der Regulierwiderstand 

richtig steht und so die Spannung wieder normal ge- 

worden ist.

Dali er boschriinkt sich dic ganze Thatigkeit dcs.Be-

Fig.

#
dienungspcrsonals darauf, nur durch einen gelegcntlichen 

Blick auf das Schaltbrctt sich vom gutcn^Arheiten des 

sclbstthatigen Regulatora zu iiberzeugen.

Das Parallclschalten erfolgt oline jede Schwierigkeit.

Dic Bedicnung der ganzen Anlagc, dic also 800 IIP  i 

zu leisten imstande ist und das gesamte Werk mit 

Energie yersorgt, ist daher eine hiichst einfache und 

wird durch einen Maschlnlsterr besorgt, welcher dem 

friihercn Personal ehtnommcn und angelernt wirde.

Eine Reserye ist, abgesehcn von den noch vor- 

handencn friihercn Dainpfmaschinenstationen, zur Zeit 

nicht vorlianden, wird aber, wie unten angegeben, jetzt 

beschafft. Die Maschinen arbeiten ziemlicli voll be-

1 .

lastet dic ganze Woclic liindurcli Tag und Nacht mit 

allciniger Ausnahme des Sonntags.

b. Das Leitungsnetz .

Das Leitungsnetz ist auf Tafel V III dargestellt. Auf 

derselben sind die Hochspannungslcitungen mit punktierten, 

die Leitungen liir niedrige Spannung mit ausgezogenen 

Linien gczeichnet.

Aufserdcm sind dic Motoren, die Transformatorcn 

sowie dic einzelnen Ycrbrauchsstellcn fiir Beleuchtung 

angegeben.

Wic man sieht, gehen von der Centralstation 4 drei- 

faclic Hochspannungsleitungcn aus. 3 davon sind dazu 

bestimmt, t o u  der Centralstation aus nach drei Richtungcn
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sich verzweigend, den auf den verschicdenen Punkten 

des Werkes aufgestellten Motoren Strom zuzufiihrcn.

An diese Leitungen ist der iii Punkt a aufgefuhrte 

Transformator angeschlossen, von dem aus Leitungen zu 

den kleineren Motoren fiiliren und z war bis zu 30 IIP., 

die also mit nicdrigcr Spannung arbeiten. Die griifseren 

Motoren von 30 IIP. aufwiirts erhalten den Strom direkt 

aus den Ilochspannungsleitungen, werden also mit 

2000 Volt betrieben.

Getrennt von diesen 3 Leitungen, dic den Strom fiir 

Motoren fiiliren, gehen von der Centralstation 3 andere 

Ilochspannungsleitungen aus. An diese sind 3 Trans- 

formatoren angeschlossen, die den Strom auf 110 Yolt

herabsetzen, uńd so dem Leitungśnetz fiir Beleuchtung 

zuf iihren.

Durch diese Yollige Tronnung des Leitungsnctzes fiir 

Motoren und fiir Beleuchtung wurde erreicht, dafs die 

Motorenleitungcn fiir grofseren Verlust berechnct werden 

konnten ais die Beleuchtungsleitungcn, die nur geringen 

Verlust zulassen, wenn dic Beleuchtung glcichmafsig 

sein soli. Dadurch ist das Leitungśnetz rclativ billig 

geworden und andererseits ist hicrdurch die Beleuchtungs- 

spannung nur insofern noch abhangig von dcm Ein- 

und Aussclialten der Motoren, ais dieses auf die Spannung 

der Mascliinen selbst zurtiekwirkt; unabhiingig ist die 

Beleuchtung aber von der Yerschiedenheit der Spannungs?

* *c

verluste in den Leitungen, die hierdurch herbcigefUhrt 
wird.

Jede Ilochspannungsleitung ist in der Centrale durch 

eine Bleisicherung gescliiitzt. Tritt also in einer Lcitung 

Knrzschlufs cin, so wird nur diese Leitung ausgeschaltet 

und der iibrige Betrieb des Werkes wird niclit gestort.

Die Lcituiigen sind durchwcg. abgesehen von der 

Linfiihrung fiir die unter Tage aufgestellten Motoren, 

oberirdisch gefiibrt.

Da, wo die Hochspannungsleitungen Wege iiber- 

schreiten, sind unter denselben Schutznetze angebracht, 

sodafe ein gerissener Dralit aufgefangen Wird und nicht 
zur Erde fallt.

Die Piihrung der Leitungen zu den unter Tage auf-

gestellten Motoren gescliieht durcli dreifache mit Blei 

und Eisenband geschiitzte Kabel. In einem Falle wird 

das Kabel in einen Pumpenschacht herabgefUlirt. I ii 

zwei anderen Fallen wurde bis auf die Kettenstrećke, 

etwa 30 m tief, cin Bolirlocli gestofaen und durch das 

Gestange, welches stehen gelassen wurde, das Kabel 

heruntcrgcflihrt.

Durch eine Anzalil von Blitzableitern wird das 

Leitungśnetz und die an dasselbe angeschlossenen Motoren 

gegen Blitzgefahr gescliiitzt.

c. I) ie Motoren.

Die Motoren sowie die gesamte Installation wurden 

von der Allgerneinen Elektrizitats-Gesellsehaft in Berlin 

geliefert.
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lin ganzen sind folgcnde Motoren zur Aufstellung 

gekommen:

1 Motor zu . . 1 0 0 IIP.
4 Motoren zu . 80
3 }} » . 50 »
1 Motor zu . . 40 V
4 Motoren zu . 30
3 V » . 8 ■ »
1 Motor zu . . 5 V

Die Motoren finden Vcrwendung in der Brikett- 

fabrik zum Antriebe der Trocken-Anlagen und der 

Wal z w erko des Nafshauścs, im Grubenbetriebc zum 

Antrieb der Grnbcnpumpcn und der Ketten.fordcrung, 

in den Ziegeleien zum Antriebe der Walzwerkc und 

der Thonscbneider, aufserdem in der Werkstatt zum

Antriebe der Werkzeugmaschinen, die kleinen Motoren 

zum Antriebe von Aufziigen. VentiIatorcn u. s. w.

Wie bereits erwahnt, werden die Motoren bis zu 

30 IIP. abwarts direkt mit 2000 Volts betrieben, dic 

kleineren Motoren mit 190 Volts. Dic grolścrcn Motoren 

sind der besseren Anzugskraft wegen mit Schleifringen 

Yersehen, die kleineren haben Kurzschlufsanker.

Bei den letzteren Motoren wird dali er dcm beweg- 

lichen Teilc des Motors iiberhaupt kein Stroni zugefuhrt.

Sie stellen demnaeh dic dcnkbar einfachste Form 

von Motoren liberhaupt dar. Aber auch bei den griifseren 

Motoren schleifen dio Biirstcn nur auf Schleifringen, 

welche keiner besonderen Wartung bediirfen, und niclit 

auf einem Koinmutator.

Bei den griifseren Motoren fuhrt aber auch nur der 

feststchende Teil, dic Magnetwiekelung, Hoclispannung. 

Der sich drchende Teil, der Anker, hat Strom von 

ca. 100 Volts. Da das Ein- und Ausschalten bei der 

Hoclispannung zum mindesten unbequem ware, so ist 

dic Anordnung so getroffen, dafs der festśtehcnde Teil 

der Motoren dauernd cingcschaltet blcibt, was nur einen 

geringen und fiir dic Anlage selbst garnicht in Betracht 

kommenden Vcrlust bewirkt. Sollen die Motoren 

ausnalims weise ganz ausgcschaltct werden, so wird die 

Bleisichcrung, dic vor jedcni Motor liegt, hcrau3- 

genoinmen. Der bewcglichc Teil ist der einzige, mit

welchcm das Bcdienungspcrsonal zu thun hat und da 

dieser vollig gclahrlose Spannung fuhrt, so ist auch die 

Handhabung dieser mit hoher Spannung betriebenen 

Motoren eine yolli" gefahrlose.

Vor jedem Motor ist ein Stromzeiger geschaltet, der 

immer anzeigt, w’clche Energie der Motor gebraucht. 

Diese Anordnung gestattet eine ausgezeichnetc Kontrolle 

cinmal der Motoren und andererseits des Kraftverbrauchs 

des von diesem angetriebenen Mechanismus.

Figur 3 stellt cinen solchen Motor dar, der mittels 

Riemen eine Gestangc-Pumpc antreibt. Linkś vom 

Motor steht der Fliissigkcits-Widerstand, mittels dessen
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der Motor cin- und ausgeschaltct wird. Zu diesem 

fiihrcn, wie man sicht, dic Lcitungcn von den Biirston, 

die auf den Schleifringen des Motors aufliegen. In der 

dargestellten Form ist der Motor ausgesclialtct. Um 

denselben in Betricb zu setzen, gcniigt cs, die Plattc 

des Widcrstandes allmiihlicli in dic Fliissigkcit einzu- 

tauclicn.

Der Motor nimmt ganz allmahlich an Gcschwindig- 

keit zu; man kann ilin auch eine Zeit lang langsam 

laufen lassen. Sind die Platten ganz eingetaucht und 

dadurch kurz gesclilosscn, so hat der Motor seine volle 

Tourenzahl crreicht.

Die ebenfalls in Betricb befindliche Kcttcnforderung 

ist derart eingerichtct, dafs der Motor mittels Riemen ein 

Vorgclege antreibt. Von diesem werden mittels Zahnrad- 

iibersetzungen 2 Kettcn angetrieben, dic eine Tur eine 

stcigendc mit. der Ncigung von 1:10, die andere fiir 

eine sohlige Steckę.

Dic Kette, dereń einfachc Lange 1500 m betragt, 

wird von 2 an verschicdenen Punkten stehenden Motoren 

angetrieben.

Die meisten der aufgestcllten Motoren treiben mittels 

lliemen, einige mit Zahnrad an. Da die Motoren auf 

ihrer Grundplattc verschiebbar angeordnet sind, so kann 

jederzeit durch Yer^schicbcn des Motors der Riemen 

nachgespannt werden.

Um noch einige Worte iiber die Beleuchtung zu 

sagen, so sei bemerkt, dafs 35 Bogenlampen und 650 

Gliihlampen gespeist werden. Dic Lampen sind ohne 

besondere Sorgfalt auf die drei Gruppen des Drehstrom- 

Systcms verteilt. Trotzdcm so grofee Motoren an das 

Netz angcschlossen sind, dic liaufig ein- und ausgc- 

schaltct werden, ist die Gloichmafsigkoit der Beleuchtung 

eine durchaus befriedigende. Die Ilerstellungskostcn der 

ganzen Anlage belaufcn sich aussehliefelich der Gebiiude, 

aber cinschlicfslich Kcsscl, Dainpfmaschinen, Installation

u. s. w. auf rund 250 000 J t .

In nachster Zeit wird dic Ilsc, Bcrgbau-Aktiengesell- 

sehaft, ein neues Werk in Betricb nchmen. Auf diesem 

wird ebenfalls eine elektrische Centralstation ausgefiihrt, 

welche mit eine Reserve-Mascliinc ausgeriistet ist. Beide 

Werke, dic etwa 3 km von cinander entfernt liegen, 

sind durch eine oberirdische Lcitung von 50 qmm mit 

cinander verbunden.

Es werden dann beide Werke sich gegenseitig unter- 

stiitzen konnen und bei geringem Bedarf braucht nur 

eine Station in Betricb genommen zu werden.

Dic Kuptcrraffinerieen der Anaconda - Kupfer- 
bergwerke in Montana, Ycr. Staaten.*)

l>ie Raffineriecn der Auftconda-Kupfcrbergwerke sind 
in unmittclbarer Niihe der Uruben und der zugehorigen

*J Engineering vom 1. Januar 1897.

Schmelzhtilten erriebtet. Gruben, SchmelzhUltcn und Raffme- 
rieen sind Eigentum ein und derselben Gesellsciiaft. Die 
Raflinerieen, welche nacli den Entwlirfen Thofchrns angelegl 
sind, geliorcn zu den grofsten derarligen Anlagcn der Erde. 
Vor kurzem wurden sie um das Doppelte erweitert. Sie
bestehen aua zwei Gebiiudcn mit einer Bodenfliichc von 
zusammen 6500 Quadratyard (5430 qm); jedes Gebiiude 
enthiilŁ 600 Bottiche. Im alten Gebiiude waren bei voilem 
Betriebe 50 Leute erforderlich, im neuen Gebiiude, welches 
am 1. Januar 1895 dem Betricb jfibergeben wurde, geniigen 
zur Erzielung derselben Arbeitsleistung 25 Leute. Zum
Antricb der vorbandenen sieben Dynamomasebinen, System 
Westingliouse, dienen vier Dainpfmaschinen mit einer Nutz- 
wirkung von zusammen 3000 P.S. Zwei von den Dynamo- 
inaschinen leisten je 2 2 0  Kilowatt, die iibrigen fiinf je 
270 Kilowatt. Die beiden ersteren und eine der Iibrigen
flinf sind mit den Dainpfmaschinen durch Riemen ver-
bundeu, die anderen vier sind direkt an Dainpfmaschinen 
mit dreifacher Espdnsion gekuppelt. Die Gesamtleistung 
dersleben Dynamomasebinen betriigt demnach 1790 Kilowatt. 
Diese ganze Energie wird in den Bottichen zum Nieder- 
schlagen des Kupfers verwe»det. Zur Beleuchtung und 
fiir die elektrisch betriebenen Kriihne, Transportwagen u. s. w. 
steiien weitere zwei Dynamomascliinen zur Verfligung, dereń 
Ąntrieb durcli eine 50pferdige Dampfmaschine bewirkt 
wird. Eine 30pferdige Lufipumpe didot zum Hochheben 
des cirkulierenden Elektrolyts. Bei hochster Beansprucliung 
kann die Anlage in 24 Stundęh 150 t ii 1016 kg Kupfer 
rafflnieren, die tiiglichc Durchschnittsleistung seit dem
1. Januar 1895 belief sich auf 110 t. Die Art des 
Betricbes ist einfach. Das von den SclttnelzhDtten der 
Gesellsciiaft kommende Rotkupfer, welches 98 pCt. reines 
Kupfer und aufser anderen Beimischungen kleine Mengen 
Silber und Gold entlia.lt, wird in Platten von passender 
Grofse gegossen. Diese werden mittelst knpferner Haken 
in die Bottiche eingehangt, Nachdem die Bottiche mit 
dcm Elektrolyt angefiillt und neue Katlioden zum Nieder- 
schlagen des Kupfers angebraclit sind, wird der Stromkrcis 

gesclilosscn. Das Gcwicht des Kupfers fur die Anoden 

betragt 4 t, die Zeit zum Entleeren, Reinigęn und Wieder- 
fiillen eines Botticlis eine Stunde. Der Elektrolyt besteht 
aus einer Liisung von Kupfervitriol. Das in dem Rot
kupfer entlialtene Silber und Gold setzt sieli in dem am 
Boden der Bottiche sich ansammelnden Schlamm ab und 
wird • auf nassem Wegc gewonnen. Der Schlamm wird 
durch elektrisch betriebene, unter den Bottichreihen hin- 
Iaufende Wagen weiterbefordert. Der Wert der so ge- 
wonnenen Edelmctalle beliiuft sich auf 40 000 L  bis 
50 000 L . (800 000 bis 1 Million Mark) jeden Monat. 
Damit der Elektrolyt von selbst weiterflicfst, sind dic 
Bottiche auf schwach geneigter Unterlagc aufgestellt. Zu 
jedem aus je  10 Bottichen bestebenden Satz geliort ein 
besonderer Speisebottich, aus dem der Elektrolyt infolge 
der Schwcrkraft dem ersten Bottich und von diesem den 
iibrigen Bottichen der Reihc zugeht; von dem letzten Bottich 

tritt die Fliissigkcit in einen Saminelbehaiter, aus dem sie 

von der Luftpumpe in die Iliiiie gelioben wird, wórauf 
der Umlauf von neuem beginnt. Das Elektrolyt bedarf 
von Zeit zu Zeit einer chemischen Behandlung, um 
die aufser dem Gold und Silber im Rotkupfer noch 

cnthaltenen Beimischungen auszuscheiden. Ein selbst- 
tbStiges Voltmeter registriert stilndlich eintnal die Klemmen- 
spannung an jedem Satz von fiinf Bottichen; auf diese
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Weise wird jede Unregelmiifsigkeit ohne Zeitverlust 
aufgefunden. Die Bottiche sind aus Ilolz gefertigt, mit 
einem Isoliermaterial griindlich impragniert und mit Blei 
yerkleidet; sie sind 8,*/4 Fufs (2,5 m) lang, 5 Fufs (1,5 m) 
breit und 3 V4 Fufs (ca. 1 m) tief. Bei einer Produktion 
von 159 t Raffinadkupfcr in 24 Stunden sind fiir eine 
Tonne einschliefslich der fiir den sonstigen Betrieb beniitigten 
Kraft im ganzen 17'/2 P.S erforderlicli. Die Betriebs- 
koslen fiir eine Tonne Itafjinadkupfer betragen 56 s.; sie 
crsćheinen im Vergleiqh mit anderen Landem łioch, was 
seinen Grund in den grofsen Ausgaben hat, die in Montana 
auf Arbeitslohnc und Feuerungsmaterial entfallen. Ein 
Arbeiter erhalt dort 12 s. Tagelohn, die Tonne Kobie 
kostet 22 s., die Tomie Scliwefclsiiure 10 L . 15 s.

Aus den gegebenen Zalilen lassen sich weitere Einzel- 
heiten bercchnen. Nimmt man an, dafs in 24 Stunden 
110 t (h 1016 kg) Raffinadkupfcr erzcugt werden, so 
miissen sich in jedem Bottich 205,3 Pfund (93 kg) ab- 
setzen. Das elektrocliemische Aequivalent fiir Kupferoxyd 
ist 1,181 g pro Ampferestunde. Betriigt die mittlerc Strom- 
stiirke — wie angegeben ist — 15 Ampbrc pro Quadrat- 
fufs (1,61 Arnp. pro Quadratdezimetcr), die Kathodcnober- 
fliiclie 14 Quadratfufs (130 Quadratdeziineter) und die 
Nutzleistung der Anlage 90 pCt., so wiirden dic durch den 
Bottich gehenden 210 Ampere an jeder Kathode 11,809 Pfd. 
(5,4 kg) Kupfer in 24 Stunden absetzen. “Weiter findet 
man, dafs in jedem Bottich 17 Paar Elektroden vorhanden 
sein miissen und jedes Paar 0,41 Volt erfordert. Nach 
Kiliani erfoidert ein aus schwefelsaurem Kupferoxyd be- 
steliendes Element mil einer Anodę aus Rohkupfer 0,12 Volt, 
wobei jedoeh die Stromstarke nur den elften Teil der in 
Anaconda angewendeten betriigt. Wegen der verwendeten 
iiolien Stromstiirkc mufs das in Anaconda erzeugte Itaffinad- 
kupfer uingeschmoizen werden, bevor es auf den Markt 
kommt. Die deutschen Raffinericcn vermeiden dies dadurch, 
dafs sie niedrige Stromstarke anwenden.

Dic obcrsclilcsischcn liskalischcn Stcinkolilenberg- 
iverkc Im Ktatsjaln-c 1895/96.

Im Anschlufs an den in der Nr. 6 d. Jalirg., Bericht 

iiber die Saarbriicker Steinkohlenbergwerke, folgen hier die 

derselben Quelle entnommeneii Mittcilungen iiber die ober- 

schlesischeu. Staalswerke.

Auf den beiden uberschlesischen Steinkolilenbergwerken 

des Staates, KSnig und Kiinigin Luise, betiug

die For 

Menge 

t

derung

Wert

Jt.

die
Arbeiter-

zahl

Konigsgrube...............................
Konigin Luise-Grube . . . .  

zusammen in 1895/96 . . .  
dagegen in 1894/95 . . . .  

also in 1895/96 mehr . . . .

1 417 701
2 760 171 

4 177 872
3 975168

7 669 762 
16 395 416 

24 065 178 
23 317 159

3 777 
8 358 

12 135 
12 030

202 7041 748 019| 105

Die Fórderung ist mithin gegep das Vorjahr der Menge 

nach um 5,1 vom Hundert, dem Werle nach um 3,21 vom 

Hundcrt gestiegen. Der Selbstveibrauch beider Werke ein- 

schliefslich des Gutgewichts betrug 257 337 t. Verkauft 

wurden 3 878 505 t gegen 3 674 078 t iin Vorjalire oder 

5,6 vom Hundert melir. Auf die einzelnen Absalzgebicte 

verteiK sich dieser Absatz wie folgt:

1895/96

t
pCt.

1894/95

t
pCt.

Oesterreich . . . . . .

R u m a n ie n ..........................

Gesamtsummc

3 461 749 
322 469 
93 343 

944

89,3

2’3
2,4

3 347 744 
237 645 
86 835 

1854

91,1
6,5

■ M :

3 878 505 100 3 674 078| 100 '

Dic Steigerung des Absatzes im Inlande ist auf die 

regere Thiitigkeit in fast allen Koblcń verbrauchenden 

Industriezweigen zurtickzufiihren. Einen storenden Einflufs 

auf den inliindischen Absatz Ubten die ungunstigen Wasser- 

standsverhiiltnisse der Oder aus. Des larigen Wintera 

1894/95 wegen konnte die. SchifFahrt erst Mitte April auf-, 

genommen werden; sodann war der Wasserstand fasl 

wiihrend des ganzen Sommers so niedrig, dafs die Schiffa- 

riiuine nicht voli ausgenutzt werden konnten, Die liier- 

durcli bedingten Iiolien SchifTsfrachten ersehwerten der ober- 

schlesischen Kolile den Wettbewerb mit der englischen 

Kohle, welcher an sich schon bei dem niedrigen Preisstande 

auf dem englischen Kohlenmarkte und den dauernd niedrigen 

SchifTsfrachten das Vordringen nach den Ostseehiifen er- 

leichtert war. In dem Versand der liskalischcn Gruben 

nach den Wasserumschlagstellen an der Oder ist ein Rijck- 

gnng um 5974 t oder 3,4 vom Hundert eingetrelen. In 

der Mark Brandenburg, insbesondere auf dem Berliner 

Mnrkle, machte sich ferner der Wettbewerb der westfalischen 

Kohle scharfer ais bisher fuhlbar.

Verhiiltnisiniifsig noch mehr ais der inliindische Absatz 

ist der Absatz nach Oeslerreich gestiegen, was teils gleich- 

falls auf die Besserung der wirtschaftlichen Lage, teils 

auch auf den Bergarbeiterausstand im Ostrau-Karwiner 

Becken zuruckzufiihren ist, welcher den oberschlcsischen 

Gruben zahlreiche Auftrage zufuhrtc.

Der beim Verkauf erzielle Durchschnittserliis fiir eine 

Tonne Kohlen betrug 5,87 gegen 5,982 im Vor- 

jahre. Dieser Preisriickgang beruht einerseits auf der Er- 

weiterung des Absatzes nach den Ferngebieten, fur welche 

niedrigere Verkauf«preise bestehen, andererseils darauf, dafs 

bei grofseren Abschliissen auf Miirktcn, an denen der 

Wettbewerb anderer Kohlenreviere zu bekampfen war, 

Preisnachliisse bewilligt werden nmfsten. Auf eine Tonne 

des Gesamtabsatzes (einschliefslich Selbstverbraucli und der 

unentgeltlich abgegebenen Mengcn) bcrechnet sich eine 

durchschnittliche Einnahme auf der Konigsgrube von 

5,15 auf der Kiinigin Luise-Grube von 5,58 „Si.
Die Selbstkosten einer Tonne der gefiirderten Kohlen haben 

betragen auf der Kiinigsgrube 3,71 ^ / i a u f  der Kouigin 

Luisen-Grube 4,11
Der rechnungsmafsige Ueberschufs beider Werke bezilfert 

sich auf 6 382 857 hiervon entfallen auf die Konigs-

grube 2 159 286 auf die Kiinigin Luise-Grube

4253 571 lin Vorjahre hatten beide Werke einen Ueber- 

schnfs von 6 153025 LSC. erzielt; im Etat war ein solcher von

5 472 400 „/i. vorgesehen. Dieser VoratischIag ist somit 

um 910 547 Ubertrotfen worden.

Der Betrieb .der Werke ist plamniifsig ohne bemerkens- 

werte Stiirungen fortgefiihrt worden. Die Werke waren 

mit Ausnahme der ersten Monate des Berichtsjahres, in 

welchen noch einzelne Feierschichten eingelegt werden 

mufstcn, voll be.-ehiiftigt. Die Durchschnittsleistung eines 

Arbeiters stieg auf der Konigsgrube von 358 t auf 375 t,

' auf Konigin Luise-Grube von 319 t auf 330 t. Der 

reine Jahresarbeitsverdienst im Durchschnitt b e id e  Gruben
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betrug bei siimtliclien Arbeitern 826 fiir eine Sehicht 
berechnet sieli ein Durchsehnittslohn von 2,93 J i .  Der 
Jahresarbeitsverdienst der unterjrdisch beschaftigten eigent- 
liclien Bergleute betrug im Durchsclmitt bei den Haucrn 
beider Gruben 1150 bei den Forderleuten 680 J t . 
Fiir eine Scliiclit ergiebt sich ein durchschnittlicher Hauer- 
loltii von 4,12 J ein Schlepperlohn von 2,44 JŁ.

Die Yerhandiungcn des HlrrenUauses iiber den 
Antrag des Grafen Frankenberg betr. 

Wagenniangei, Tariferiniiisigung und Staffeitarife.
Das Herrenhaus verhandelte iii seiner Sitzung vom

23. Januar d. J, iiber den vom Grafen von Frankenberg 
und Ludwigsdorf eingebraohten Antrag: „Das Herrenhaus
wolle bescHliefsen, die Kgl. Staatsregierung zu ersuchen:

1. Dera wiederum an vielen Orten fUhlbar gewordenen 
Wagenniangei der Staatscisenbahnen schleunigst Abhiilfe zu 
gewaliren,

2. die geplante ErmSfsigung der Tarife fur Kohlen, 
Erze und Eiseri auch auf Produkte der Land- und Forst- 
wirtschaft auszudehnen und

3. angesichts der billigeu, Wasserfrachten, welche die 
Eroffnung des Ruhr-Euis-Kanals fiir den Westen bringen 
wird, die Kinfiihrung von Staffcltarifen auf den Staats
eisenbahnen zu befordern."

Punkt 1 des Antrages war der Eisenbahnkominission, 
Punkt 2 und 3 der Kommission fur Handels- und Gewerbe- 
angelegenheiten iiberwiesen worden. Fiir beide Kommissionen 
war Berichterstatter Graf v. Welczek.

Zuniichst wurde iiber Punkt 1 beraten. Der Antrag 
der Kommission ging dahin, denselben der Koniglichen 
Staatsregierung zur Kenntnisnahine zu iiberweisen. Graf 
Frankenberg erkennt in Uebereinstinimung mit dem Bericht- 
c rstatter das bereitwillige Entgegenkommen an, wel.cb.es der 
Lisenbahnuiinister durch die der Kommission gegebenen 
Krklarungen bewiesen babę, dafs fiir eine umfassende Ver- 
inehrung des Wągenparks Sorge getragen werden solle. Es 
sei zu hoffen, dafs in kiinfiigen Jahren ein Wagenniangei, 
wie der im letzten Winter aufgetrctene sich nicht wieder 
zeigen werde. Er erinnere jedoch daran, dafs die Denk- 
schrift der Staatsregierung iiber den Wagenniangei im 
Jahre 1895, welche dem Landtage Anfangs 1896 vorgelegt 
sei, mit der Yęrsięhęrung geschlossen habe, dafs nach der 
Ueberzeugung der Slaatsbalinverwaltung Wagenniangei iiber- 
haupt nicht mehr eintreten werde. Darin habe man sich 
leider sehr getiiuscht. Redner hebt dann hervor, dafs 
Oberschlesien in der Zeit des Wagenmąngels prozentual 
erheblich schlechter gestellt gewesen sei, ais der Rulir- 
bezirk. Der dadurch bedingten nicht ausreichenden 
Leistungsfiihigkeit Oberschlesiens sei die Zunahme der 
bohmischen Braunkohleneinfuhr, das Vordringen der eng
lischen Kobie, also ein Yerlust nicht nur der zu wenig 
gestellten Wagen, sondern auch an Absatzgebiet zuzuschreiben. 
Aufser der Kohlenindustrie hiitten aber auch der Riibcnbau 
und die łorstwirtschalt unter dem Wagenniangei zu leiden. 
Ebe.nso hiitten Transporte lebender Fische nicht rechtzeitig 
ausgefiihrt werden konnen.

Der Minister der offentlichen Arbeiten erwiderte darauf 
fylgendes:

Ich habe zuniichst dem Ilerrn Referentcn sowohl wie 
dem Herrn (nafen von Frankenberg Dtcinen Dank fiir die 
wolilwollende Art und Weise auszusprechen, in der. sie

der Thatigkeit der Staatseisenbahnvcrwaltung in Bezug auf 
die Wagengestellung im vergangenen Herbst gedacht haben. 
Zur Zeit ist von einem Wagenniangei nicht mehr die Rede. 
Im ganzen Monat Dezember hat ein solcher kaum noch ge- 
llerrscht. Es sind wolil an einzelnen Tagen die bestellten Wagen 
nicht regelmiifsig gestellt worden, aber ein ęigentlicher Mangel 
war nicht vorhanden. Vom Januar ab sind auch die Einzel- 
bestellungen, soviel mir bekannt, vollstiindig erledigt worden. 
Wenn das Hohe Ilaus, dem Antrag der Kommission ent- 
sprechend, den Antrag des Ilerrn Grafen von Frankenberg 
der Staatsregierung zur Kenntnis iiberweist, so wird die 
Staatsregierung diese Kenntnis dahin auffassen, dafs sie 
bestrebt sein wird, alle die Mittel zu gebrauchen, die dahin 
fiihren, den Wagenniangei in Zukunft thunlichst zu be- 
seitigen. Es wiire eine triigerische Hoffnung, wenn ich 
sagen wollte, es wiirde in Zukunft ein Wagenmangel nicht 
mehr eintreten; es werden stets Kombinationen von Er- 
eignissen stattlinden, die es unmoglich machen, an ein
zelnen Tagen die gewiinschte Anzaltl von Wagen zu stellen. 
Elementare Ereignisse, Konjunkturen in betreff der Pro- 
duktion und Konsumtion von Massenartikeln werden es 
i miner zu wege bringen, dafs, man mag die Zahl der 
Wagen noch so sehr verraehrcn, doch hier und da ein 
Mangel eintritt. So ist es auch nur zu vcrstehen, wenn ara 
Schlusse der vorjahrigen Denkschrift, die iiber den Umfang 
und die Ursacłien des Wagenniabgels handelt, die Hoffnung 
ausgesprochen ist, dafs ein Wagenmangel in der akuten 
Weise wie im vorigcn Jahre nicht mehr eintreten wird. 
Diese Hoffnung ist allerdings in dieśem Jahre nicht erfOllt. 
Es ist auch in diesein Jahre ein Wagenmangel einge- 
treten, und zwar ein Wagenmangel, der vorzugsweise 
fuhlbar geworden ist in den grofsen Produklionsrevieren 
der Kohle, wahrend ein eigentlicher Wagenmangel fiir 
Riiben- oder andere Giiter nicht in dem Malsc"fuhlbar 
geworden ist, wie in friihercn Jahren. Der Herr Referent 
sowohT wie Herr Graf Krankenberg haben lieworgehoben, 
dafs meinerseits es ebenfalls auerkannt w>orden ist, dafs 
die oberschlesische Kohlenindustrie, und ich kann hier 
noch hin/.ufugen, auch die Braunkohlenindustrie in gewissen 
Distrikten, weniger giinstig bei dem Wagenmangel abge- 
schnitten hat ais die Ruhrkohlenindustrie. Meine llerren, 
der Herr Referent hat die Griinde dieser Erscheinung Ihnen 
schoii mitgeteilt *) Der Herr Referent hat auch bereits mit- 
geteilt, welche Betriigc die Staatsregierung zur Vermehrung 
des Wagenparks der Staatsbahnyerwaltung in Aussićht ge- 
nommen hat. Es sind das Summen yon so gewaltigem Umfange, 
wie siefrliher niemalsauf diesenZweckverwendetworden sind. 
Diese Summen gewinnen noch eine besondere Bedeutung 
dadurch, dafs sie im grofsen und ganzen aus dem Betriebe 
ihre Deckung gefunden haben, entweder aus dcm Ordi- 
narium oder aus dem Extraordinariuin des Etats, oder 
cndlich aus dem aufseretatsmiifsigen Dispositionsfonds von 
20 Millionen, der im vorigen Jahre infolge der sehr 
giinstigen finanzielleu Verhaltnisse zum ersten Małe voll- 
gelaufen ist. Aus diesein Dispositionsfonds sind fiir 19 Mili. 
Betriebsmittel sofort in Bcstellung gegeben worden, und 
zwar iu der Hauptsaehe Lokomotiven und Personenwagen. 
Auch in dem augenblicklich iu Beratung stehenden Etat

*) Nach der Erklirung des Ministers in der Kommission liegt 
der Grund darin, dafs Oberschlesien keinen naturliclien Wagen- 
zulauf hat, sondern kuiistlich mit Wagen reraorgt werden mu& 
und daCs in Oberschlesien der liedarf der Landwirtschaft ein griifserer 
ist und Oberschlesien eine grólsere Zahl von Feiertagen hat.



von 1897/98 sind erhebliche Summen fiir Beschaffung von 
Betriebsmilteln vorgesehen: im Ordinarium 15 Millionen 
und im Extraordinitrium 12 Millionen. Aufserdem wiirde 
zur Beschaffung von Betriebsmitleln wieder der aufser- 
etatsmafbige Dispositionsfonds herangezogen werden konnen, 
da vorauszusehen ist, dafs der Fonds in diesem Jahr wieder 
seine Erganzung findet. Mit den erteilten Auftriigen ist 
die Leistungsfahigkeit der deutschen und preufsischen 
Wagenfabriken so ziemlich erschopft; sie werden damit bis 
in den Herbst hinein beschiiftigt sein.

Ich mochte mieli nun noch zu einigen Bemerkungen 

des llerrn Urafen von Frankenberg wendeh, die ich glaube 

richtig stellen zu konnen. Der Herr Graf von Frankenberg 

hat es beklagt, dafs durch den Wagenmangel namentlich 

das oberschlesische Revier Einbufse an seinem Absatz- 

gebiete erlitten hat. Ks ist wohl vorauszusetzen, dafs die 

oberschlesische Kohlenindustrie, die im  iibrigen ganz genaii 

weifs, was zu ihrem Besten dient und was sie in dieser 

Beziehung zu tliun hat, nicht so unklug gewesen sein wird, 

die unsicheren Abhehmer unter dem Wagenmangel leiden 

zu lassen. Ich verstehe darunter solche, die in erster 

Linie dazu geneigt sein konnten, von der oberschlesischen 

Kohle zu gunsten der englischen, biShmischen oder einer 

sonstigen ausliindischen Kohle abzuspringen.

Die Żabien beweiśen aber auch, dafs das oberschlesische 
Revier in dieser Beziehung nur wenige Verluste zu ver- 
zeichnen hat, Yerluste, wie sie auch in dem gewohnlichen 
Verlauf der Dinge wohl voikommen konnen. Wenn ich 
mir gestatte, einige Zahlen liier anzufilliren, so beinerke 
ich, dafs diese auf der Reichsstatistik beruhen Der Import 
der englischen Sleinkohle ist hauptsiichlich ein Konkurrent 
der oberschlesischen im KUstengebiete, und zwar ist der 
Ilaupteinfuhrhafen Stettin. Nach der Reichsstatistik sind 
an englischen Kohlen im Ńovember 1896 in den preufsischen 
uud pommerschen Ostseeliiifen 41 000 t weniger eingefiihrt 
ais im Vorjahre. Es ist also wohl nicht anzunehmen, dafs 
Oberschlesien durch Stettin eine erhebliche Einbufse sollte 
erlitten haben. Ebenso stelien die Verliiiltnisse fiir den 
Versand nach den KUstcndistrikten. Fiir Oesterreich kommt 
noch ein' anderes Moment in betracht. Fiir den Yersand 
der oberschlesischen Kohle nach Oesterreich-Ungarn stellen 
zum grofsen Teil nach alter Uebereinkunft die betrelfenden 
osterreichisch-ungarischen Bahnverwaltungen die Kohlen* 
wagen. Im Oktober 1896 sind nacli Oesterreich mehr 
verfraclitel worden — gegen 1895 — 3544, im Noveinber 
471, im Dezember 6452 Wagen zu 10 1.

Ebenso hat auch der Verkehr in den Bezirken Bromberg, 
Danzig und Konigsberg nicht wesentlich abgenommen; eine 
Abnahme zeigt allerdings der Yerkehr nach Berlin. Er 
hat abgenommen 1896 gegen 1895 im Oktober um 2600, 
im November 3040, im Dezember um 1900 Wagen. Aber, 
meine llerren, dem stellt eine ganz kolossale Vermehrung 
der Transporte auf dem Wasser gegeniiber. Bekanntlich 
Yollzieht sich der Wassertransport in der Sorge, dafs von 
Ende Oktober ab die Oder nicht mehr passierbar ist, 
hauptsiichlich in den Monaten Juni bis Oktober. Innerhalb 
dieser Monate werden die Lager 4 in Berlin gefiillt. Von 
da ab tritt alljahrlich ein sehr erhebliches Sinken der 
Zufuhr nach Berlin in die Erscheinung. Es wurden im 
Juni mehr befiirdert auf dem Wasserwege nach Berlin 
20 000 t, im Juli 19 000 t, iin August 19 000 1, im 
September 59 000 t, im Oktober noch 27 000 1 mehr. 
Auch liieraus diirfte zu folgern sein, dafs das Absatzgebiet
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der oberschlesischen Kohle wesentlichen Verlust nicht er

litten hat.

Es gelit das auch ferner aus den Zahlen hervor, die 

sclion der Herr Referent initgeteilt hat, wonach im Dezember 

reichlich nachgeholt ist, was im  November durch den 

Wagenmangel zu wenig befijrdert worden ist.

Die Zuckerindustrie behauptet in diesem Jahre, wie 

Herr Graf Frankenberg milteilte, ebenfalls durch den Wagen- 

mangel gescliiidigt zu sein, und zwar dieses Jah r nicht 

dadurch, dafs die RUben ihr nicht rechtzcitig zugefiihrt 

seien —  wir haben fllr die Zuckerindustrie nach Kriiften 

gesorgt — , sondern dadurch, dafs sie keine Kohlen be- 

kommen liabe. Ich liabe mir in der Kommission die 

Beinerkung crlaubt: Wenn eine Zuckerfabrik nicht so Yiel 

Fiirsorge trilft, dafs sie hinlanglich Kohlen in den Monaten, 

wo erfahrungsmiifsig es sehr knapp mit Wagen bestellt ist, 

aufgestapelt hat, um einige Tage Wagenmangel iiberdauern 

zu kOnnen, so konne ein soiches Vcrfahren nicht ais um- 

sichtig bezeichnet werden. Die Zuckerindustrie hat in 

Beziehung auf das Verhalten dem Wagenmangel gegen- 

Uber iiberhaupt eine eigentlimliche Auffassung. In  einer 

Eingabe des Vereins fiir die Riibenzuckerindustrie des 

Deutschen Ueichs lieifst es in Bezug auf den Wagenmangel: 

Anerkanut mufs werden, dafs die Eisenbahnverwaltung 

unabliissig bemilht ist, dem Wagenmangel abzuhelfen. 

W ir konnen diesbezliglich erwiilmen, dafs man es mit 

der Verklirzung der Be- beziehungsweise Entladefristen 

versucht hat. In einer solchen Mafsregel liegt aber eine 

solche Beiiistigung des Verkehrs, dafs wir jedenfalls 

bitten miissen, davon Absland zu nehmen.

Das ist recht gnt gesagt. Indes, wenn man von der 

Eisenbahnverwaltung verlangt, dafs sie Tag und Nacht alle 

Kriifte, die ihr zu Gebote stelien, auch wirklich anwendet, 

um die Wagen zur rechten Zeit zur rechten Stelle zu 

bringeil, ist es nicht zu viel verlangt, dafs die Zucker- 

industrie sich eiuigermafsen mit der Be- und Entladung 

der RUben beeilt. Das ware aber weiter nicht bedenklich.

Bedenklich ist aber folgender Satz, der speziell sich 

auf die Auffassung des Vereins fiir Zuckerriibcnindustrie 

bezieht; ich nehme allerdings nicht an, dafs jedes Mitglied 

des Vereius dieselbe Auffassung hat. Es lieifst da:/

Ferner hat man aus der Notwendigkeit eine Tugend 

gemacht und dekretiert, dafs statt der vollen Zahl der 

geforderteu Wagen nur zftfei Drittel oder drei Yiertel 

gestelll werden sollen. Solche Dekrele werden aber 

dadurch illusorisch, dafs fiir die belrefTenden l'age iiber- 

liaupt mehr Wagen, entsprechend der Reduktion, ange- 

fordert werden, um den Normalbedarf zu befriedigen. 

Das ist also die Liisung des Problems nach der Auf

fassung des Yereins łlir Zuckerrilbenindustrie, dafs man 

also an solchen Tagen mehr Wagen bestellt, ais man im 

normalen Betriebe gebrauchen kann und dainit dann wieder 

auf seinen Bedarf kommt.

Ich nehme ferner keinen Anstand, der Anregung des 

Herrn Grafen von Frankenberg entsprechend hier zu er- 

kliiren, dafs der Aufsatz iiber den Wagenmangel und seine 

Ursachen in der Ztg. d. V . Deutscher Eisenbahnverw. 

weder vom Ministerium, noch von irgend einer Eisenbahn- 

hehOrde beeinflufst worden ist, sondern das Spezialprodukt 

eines Beamten ist, der offenbar mit diesen Verhaltnissen 

nicht vertraut ist. Das ist dem Betrelfenden auch zu er- 

kennen gegeben.

Endlich hat Herr Graf von Frankenberg erwiilmt, dafs
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niclit nur dic Kolilenindustrie durcli den Wagen mangel in 
Mitleidenschaft gezogen werde, sondern dafs sieli auch niclit 
selten der Uebelstand ergiibe, dafs ein tagelang vorlicr be- 
stellter Langholzwagnn nicht zur rechten Zeit an der be- 
treflcndcn Station bereit gestellt wiirde. Meine Herren, 
das kann vorkomtnen: Es isl selir bedauerlicli, aber es
ist erklarlich durcli nianclierlei Zufalligkeitcn im Betriebe. 
Die Langholzwagcn sind naturgemafs niclit in so grofser 
Ąnzabl Yorlianden und konnen niclit auf den kleinen 
Stationcn, wo die Vcrladung der Langhijlzer, der Stiimme 
vor sieli gfclit, iinmer vorriitig gehalten werden, sondern 
miissen in der Regel aus weiter Ferne herangefiihrt werden. 
l)a kann es wohl yorkommen.dufs aus irgend welchen Griinden, 
weil der betrefTende Zug keine Wagen hat konnen mitnehmeit, 
oder weil der Wagen sieli heifs gelaufen hat, oder aus anderen 
Griinden kein Wagen mehr hat lierangeschafft werden k<5nnen. 
Es ist infolge dessen angeordnet worden, einmal, dafs in 
solclien Fiillen das Hol*, unentgeltlicli auf den Stationcn 
gelagert werden kann, und zweitens, dafs von dem Nicht- 
eint.rciTeu des Wagens dein betreffenden Besteller tlrmlichst 
rcchtzeitig Mitteilung gemacht werde.

Endl.ich kann icli midi nur einverslanden erklilren mit 
den Bestrebungcn, die Hcrr Graf von Frankenberg in 
dankenswerter Weise seit Jahrcn verfolgt, um dem Flseh- 
Łianspoit bessere Bedingungen zu verschaften und die Fisclie 
ais Yolksnahrungsmittel in dem Lande immer weiter za 
verbreiten.

Wenn ich glaube, diejenigen Punkle hier erortert zu 
haben, die nach der Anregung des Herm Grafen von 
Frankenberg einer speziellen Erorterung noch, bedurften, 
so mochtc ich schliefslich noch lieivorhcben, dafs fiir die 
Staatseisenbalinverwaltung, und ich glaube, auch fiir das 
Land docli aus den Erfahrungen, die wir in diesem Jahre 
wiederum in Bezug auf den Wagenmangel gemacht haben, 
ein Trost hervorgeht. Nirgendwo hat uns der cigentliche 
Eiscnbahnbetrieb im Stiche gelassen. Die Leistungcn des 
Betriebes im Zugverkchr, im Stationsdienst siud im grofsen 
und ganzen untadelhaft gewesen, und das berechtigt zu 
der Hoffnung, dafs der Wagenmangel, wenn er auch niclit 
giinzlich ausbleibt, docli bei dcm sehr stark sich ver- 
mehrenden Park an Wagen wie an Mascliinen in den 
zukiinftigcn Jahrcn nicht mehr die Bedeutung haben wird, 
wie das in , den letzten Jalireu leider noch der Fali 
gewesen ist.

Prinz zu Schonaich-Caiolath tritt fur den Antrag Franken
berg ein, bittet denselben der Slaatsregierung nicht zur 
Kenntnisnahme, sondern zur Beriłcksichtigung zu Uber- 
weisen, was durch die Abstimmung angenommen wird.

Zu Punkt 2 und 3 des Antrages fUlirt der Referent 
aus, dafs der Antragsteller vor allem den landwirtschaft- 
lichen Produkten die gleiche Fraclitermiifsigung zugebilligt 
haben wolle, wie den Industrieerzeugnissen. BezUglich 
der Stafleltarife sei es nach Ansicht des Antragstellers aus- 
reichend, wenn solehe auf nalie Entfernungen zur Er- 
leichterung des Nahverkehrs eingefUhrt wiiiden. Der Minister 
hat sich in der Komtnission dahin ausgesproehen, dafs er noch 
heute auf dem Standpunkte der Notwendigkeit und Niitz- 
lichkeit der SlafTeltarife stehe, welche leider infolge des 

iderstandes von Mittel- und Westdeutschland aufgchoben 
seien. Hinsichtlich des Dortmund - Ems - Kanals hat der 
Minister sich dahin geiiufsert, dafs in der niichsten 
Zeit diesem Kanał kaum eine wirtschaftliche Bedeutung 
beigelegt werden konne, weil seine Yerliingerung nach dera

Rlieine abgelehnt 9ei. Selbst fur den KohIenverkehr wiirde 
er fiir dieses Jahrliundert kaum wirksam werden, noch 
weniger fiir den Gctreideverkehr, weil die Stadt Emden 
keinen Hafen fiir grofse GetreideschifTc besiifse. Der 
Dortmund-Ems-Kanal wiirde also gegeniiber dem Rhein 
nicht inbetracht kommen und fiir die landwirtschaftliclien 
Produkte nicht von Bedeutung sein. Die Kommission ist 
sich in ihrer Mchrhcit dahin schliissig geworden, dafs die 
StafTcltarife notwendig und wunschenswert seien. Graf 
Frankenberg betont liauptsiichlicli die Benachteiligung der 
Landwirtschaft gegenOber der Industrie durch hohe Tarifc. 
Die Industrie liabe durch billige Tarife ihren Aufscliwung 
genommen und die Landwirtschaft durcli hohe Tarife ge- 
litten. Nachdem sich Freiherr ‘von Landsberg-Yelen in 
langeren Ausfiihrungen gegen die StatTeltarife gewandt liatte, 
wurde Punkt 2 und 3 des Antrages Frankenberg vorliiufig 
von der Tagesordnung abgesetzt. •

Technik.
Wasserfordorung mittelst Hobor auf der Zeche 

ver. SSlzer und Neuack. Zur Entwasserung eines
Abhauens wurde auf der Zeche ver. Salzer und Neuack 
unter hierfiir gUnstigen, natiirlichen Bedingungen ein Heber 
mit sehr gulem Erfolge angewendet.

Das ostlich des IIauptqucrschlages der VII. Tiefbau- 
sohle gelegene Baufeld des Flotzes Funffufsbank wird 
zwischen den Oertern Nr. 3 und 4 Osten der crsten Bau- 
abteilung von einer UeberschiebuRg durchsetzt, welche das 
Flotz ca. 6 m winkelrecht ins Liegcnde verwirft. Auf dcm 
Ottc Nr. 4 Osten wurde der verworfene Flotzteil quer- 
schliigig ausgerichtet und das Ort in diesem bis zur Bau- 
grenze aufgefahren; in 40 m ostlicher Entfernung vom 
Bremsberge mufste von Ort Nr. 3 Osten ' aus bchufs 
Wetterverbindung mit dem erwahnten Ort Nr. 4 ein Weltcr- 
iiberhauen bis zur Storung aufgehauen, dieselbe ausgerichtet, 
sodann in dem liegenden P̂ lótzstiick das Wettcriiberhauen 
mit dem Ort Nr. 4 zum Durchschlag gebracht werden.

Unterhalb dieser Strecke stand auf dem liegenden 
Flotzteile bis zur Storung ein Pfeiler von 10— 15 m tlacher 
Hohe an, welcher unter Nachfiihrung von Bergcversatz zu 
gewinnen war, der Verhieb erfolgte in der Weise, dafs, 
an der Baugrenze anfangend, riickwiirtsbauend dieser Pfeiler 
von oben nach unten verhauen wurde, was bei einem 
Einfallen von 10° wenig Scliwierigkeiten bot; die aus- 
gckohlten Riiume wurden sodann mit Bergen versetzt.

Beim Niederbr.ingcn des ersten Abhauen zeigtcn sich 

so starkę Wasserzufliisse, dafs eine WiiltigUng derselben 

mittels Handpumpe kaum ruoglich war, es mufste Tag und 

Nacht gepumpt werden, wofur tiiglich ein Arbeitslohn von 

7,50 UC. verausgabt wurde, nach langeren Stillstanden, 

z. B. an Montagen, kam die Morgenschicht iiberhaupt 

nicht zur Forderung, sondern war kaum imslande, das 

Abhauen zu siimpfen.

Um diesen Uebelstiinden abzuhelfen, wurde ein Heber, 
aus Gasrohren von 40 mm Durchmesser bestehend, ein- 
gebaut; der lange Schenkel von 35 cm Lange durch das 
erwahnte Wetteriiberhauen bis zum Orte Nr 3 gefiihrt und 
hier zwecks Luftentleerung mit einer Fliigelpumpe versehen, 
die horizontal durch die Strecke Nr. 4 gelegte Leitung 
war 40 m lang, das Saugrohr batte 10— 12 m Lange und 
war an seinem unteren Ende mit einem Saugschlauch ver- 
sehen, die senkrechte Steigliohe betrug 2 — 3 m. Zum
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Entfernen der Luft aus der 90 m langen Rohrleitung
mufste 15 Minuten lang gepumpt werden, dann fi ols das 
Wasser selbsthtiitig ab, der lleber leistcte pro Minutę
0,090 cbm Waa»er und hielt die Zufliisse bcąuctn bei. Bei 
einer weiteren Anwendung in cinem jihnliehen Falle leistcte 
ein lleber von 44 m Rohrliinge 100 1 in der Minutę.

Zu bemerken ist, dafs aul' die Flantschcndichtung die
grofste Sorgfalt verwendet werden mufste.

E in neues Chlor-Regenerations-Tcrfahren. (Von
C. J  u og und B. S teuer. [Patent.]) Die Verwertung der bei 
der fabrikmafsigen Erzeugung von Ammoniaksoda sieli
mebretiden Chlorcalcium-Laugen hat das Interesse der in diesem 
Fache versierten Fachleute schon seit einer Reihe von Jahren 
in Anspruch genommen. Die wissenschaftlichen Arbeiten 
und die Versuche der Chemiker, d;is massenhaft anftretende 
Nebenprodukt des Solvay-Sodaprozesscs, „die Chlorcalcium- 
Laugen", entsprechend verwerlen zu konnen, um gleichzeitig 
die erzeugte Soda yerbilligen zu konnen, sind heute Legion. 
Dessenungeachtet konnte kcines der bisher zum Zwecke der f 
Chlor-Regeneralion aus Chlorcalcium-Laugen bekannten Ycr
fahren sich in der Frabrikpraxis behaupten, denn die 
schwierige Zersetzbarkeit der Calciumchlorid-Losungen hat 
die Regenerationskosten derart verteuert, dafs die Lebens- 
fahigkeit der meisten auf eine Chlorwiedergewinnung aus 
den wertlosen Abfallprodukten der Solvay-Sodaindustrie ab- 
zielenden Versuche in Frage gestellt wurde. Ks diirfte 
daher von besonderem Interesse erscheinen, iiber ein neues 
von Jung und Steucr ausgearbeitetes Clilorregenerations-Ver- 
fahren zu berichten, welches vom theoretischen Standpunkte 
Beachtung yerdient und welches bei entsprechender Modi- 
fizierung auch in praxi sich Eingang verschaflen konnte.

Dies Verfahren ist in Kiirze folgendes:
Die Abfalllaugen der Solvay-Soda-Erzeugung, bestehend 

aus Chlorcalcium, werden in speziellen Eindampfpfannen 
auf eine bestiminte Knnzentration gebraclit, die zu erreichen 
im Interesse der Dichte der ais Endprodukt fabrizierten 
Salzsaure gelegen ist.

Die konzentrierten Chlorcalciumlaugen werden in eigenen 
Fiillungsbottichen mit einer getrennt zubereiteten Kupfer- 
vitriollosung quantitativ uingesetzt in Kupfcreblorid und 
Gips. Das Kupferehlorid wird vom gebildeten Gipsschlamme 
abgezogen, in ein eigenes, zu diesem Zwecke ais Reservoir 
konstruiertes Bassin; von diesem Bassin wird die Kupfer- 
cldoridlosung in einen Thurm aufgepumpt, der in seinem 
Innenraume geneigte Platten aus gewelltem Blei entliall, 
liings welcher dic Kupferchloridlijsung in diinner Riesel- 
schiclu einem vom Boden des Thurmes aufstcigenden 
Schwefelwasserstoflgas — Strom entgegen — zu Boden 
fliefst; bierbei erfolgt eine weitere chemische Umsetzung; 
es entsteht Kupfersulfid und Salzsaure wird frei. Diese 
Salzsaure wird noch konzentriert und rektifiziert, wenn 
sie ais llandelsware dienen soli, konzentriert allein, wenn 
sic im internen Solvaybetriebe konsuiniert wird. Das zur 
Zersetzung des Kupferchlorides beriotigte Schwefelwasser- 
stotfgas erhalt man dadurcli, dafs man den. durch die 
Fallung von Chlorcalcium mit Kupfersulfat resultierenden 
Gips in einem eigenen Schwęfelcalciumofen einsetzt 
und so lange mit Steinkohlenpulver gluht, bis der 
Gips zu Calciumsulfid reduziert ist. Das entweichende 
Kohlenoxydgas wird der Feuerung frisch zugeleitet und 
so der demselben innewohnende Brennwert noch ausgeniitzt. 
Das gewonnene Schwefelcalcium wird mit Wasser ausgelaugt 
und in die Losung Kohlensiiure eingeleitet, welche durch

Brennen von Kalkstein in einem eigenen Kalkofen entwickelt 

wird. Auf diese Weise wird der Schwefelwasserstoff 

erzeugt, dessen man sich bei der Zersetzung des Kupfer

chlorides bedient.

Das gebildete Kupfersulfid wird in Form eines Schlam mes 
aus dem Thurine gezogen, in ‘dem die Umsftzung zwischen 
Schwefelwasserstoflgas ur.d Kupferehlorid erfolgt; wird auf 
llalden gefiihrt, mit dem SauerstolT der Luft in Beriihrung 
gebracht und wieder zu Kupfersulfat oxydicrt, ausgelaugt 
und die so gewonnene Kupfersulfat-Losung zu neuen 
Fallungen von Chlorcalciumlaugen verwendet.

Es mufs an dieser Stelle ausdriicklich darauf hingewiesen 
werden, dafs ein Verlust an Kupferehlorid bei der Funktion 
des Betriebes nur minimal eintritt, und zwar bei der 
Fallung der Chlorcalciumlaugen mit dem Kupfervitriol; da 
lilii t namlich der ausgefallte Gipsschlamm mechanisch 
Kupferehlorid zuriick und mufs derselbe durch systematisches 
Auslaugcn mit Wasser von seinem Kupfergehalte befreit 
werden, auf dafs die aus den Filterpressen gelangenden 
Gips-Prefskuchen keinen grofseren Gehalt an Kupfer haben 
ais 0,5— 1 pCt. Die durch das Auswaschen des Gips- 
schlatnmes sich ergebende verdunnte Kupferchloridlosung 
von ca. 4—4'/j pCt. Kupfer wird in einem eigenen llolz- 
bottich reserviert. Bei der zweiten Charge von konzentrierter 
Chlorcalciumlauge wird eine heifs gesiittigtc Kupfersulfat- 
losung zur Fallung des Chlorcalciums verwendet. Das ist 
ein Vorteil fiir die Fabrikation, denn die erhaltene Kuplcr- 
chloridlosung ist selir konzentriert. Sie wird abgelassen 
und der Riickstand, bestehend aus Gipsschlamm und 
mechanisch intarierendem Kupferehlorid, mit der reservierten 
Losung von yerdiinntem Kupferehlorid gewaschen, sodami 
mit Wasser, bis das Gemisch der abgelassenen Knpfer- 
cliloridschichten von verschiedenem Spezial-Gewichte eine 
Dichte aufweist, welche einer Salzsaure von lOpCt. entspricht.

(A llg . iisterr. Chemiker- u. Techniker-Ztg.)

Ueber den Goldgehalt alter Silbermiinzen. Be- 
kanntlich hat Silber die Eigenschaft, in seinen Legierungen 
mit Gold die Farbę des Goldes zu verdecken und eine in 
Gold, demnach im Werte auch hochhaltige Gold-Śilber- 
legierung, silberweifs erscheinen zu lassen. HŚchstens 
haben giildische Silber, wenn der Goldgehalt die lliilfte 
oder dariiber betragt, einen Stich ins gelbliche. Giildische 
Silber mit einigen Prozenten von Gold sind durch die 
Farbę von reinem Silber nicht zu unterscheiden. Es ist 
demnach nicht zu verwundem, dafs das Gold in Silbcr- 
konigen manchesmal iibersehen wurde, ja vordem immer, 
da man fiir dic Sehcidung des Goldes aus dem goldischen 
Silber kein Mittel kannte. Dic erste Methode, das Gold 
im Gehalte feiner zu machen, das ist von Silber zu 
reinigen, indem das gediegeue Gold immer silberhaltig 
und deshalb von weniger feiner Probe ist, wurde erst im
16. Jahrhundert angewendet, oder gar schon im 15. Jahr- 
hundert ais Geheimnis geiibt. Obwohl man durch dic 
gewifs sinnreiche Methode, die man kannte, wolil Gold 
bis zur Dukatenfeine zu verfeinęrri verstand, namlich von 
18 bis 23 Karat Goldgehalt bis auf etwa 233/4 Karat 
Feine bringen konnte, so gelang es doch nie, 'ganzlich 
reines, das ist 24karatiges Gold oder Feingold herzustellen. 
Man kannte nur die Saigerung oder Feinung des Goldes 
mittels Antimon (namlich Antimonit-, Spiefsglanzerz Sb2 S3) ; 
das Mittel, wenn auch unvollkoramen, war doch das einzige, 
denn im 16. Jahrhundert schrieb man noch: „Das Golt
durch das Spicssglasz zu giessen ist von den Alten derhalben
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erfunden, dar mit das Gall durch dieses Past gar roi ii vnd fein 
gemacht werden kann, vmb deszweileh sie es auch dafiir ge- 
halten haben, dass diss das einzige Mittel vnd sonst keilies 
sey, dadurchsolches geschehen konne." Um so scliwieriger 
war es nun, goldidchc Silber auf ihren Goldgehalt zu 
scheiden, was freilich gegenwiirtig auf die allereinfaehste 
Art gelost erscheint, indem konzentrierte Schwefelsiiure nur
das Silber 10st. das Gold aber ungelost zuruckliifst.

Aus dieser Ursache enthielt diis noch vor wenigen 
Jahrhunderten crzeugte goldiśche Silber alles Gold ais nicht 
gewinnbar in sich, und die Silbermiinzen, zu denen das
goldiśche Silber ausgemiinzt wurde, besafsen in dem gc- 
ringen, fiir damals unausbringbaren Goldgehalte einen un- 
bekannten hiłheren Wert. Wohl sind die Anteile des Goldes 
in manehem goldischen Silber sehr gering, wie allenfalls 
in den allen Koburger Sechsern nur */5ooo oder 0,02 pCt. 
und selton grofser, wie in den Kronlhalern. welche bis auf 
1/i200 oder 0,083 pCt. Gold euthieiten — allein selbst 
diese geringen GoUlmengen lohnten sich extrahierl zu 
werden, da die neuerfundene Melliode, solche MUnzen in 
konzentrierter Schwefelsiiure zu losen, so wenig kostspielig 
war, dafs noch Mengen von '/sooo Gold aus dem Silber 
mit Vorteil gewonnen werden konnten. Die aiteren Silber- 
miinzen wanderten, da man auch bessere Probiermethoden 
anwendete, in die Miinzstiitten zuriick, um dem goldischen 
Silber, aus welchem sie gepragt wurden, das Gold zu enl- 
ziehen und einen Miinzgewinn zu erzielen.

Da, wie bekannt, die grofsen Silbermiinzen friiher 
Joachimsthaler oder abgekiirzt nur Thaler hiefsen und 
zuerst im Jahre 1520 in Joachimsthal gepragt wurden, 
wurde im Jahre 1516 die erste Silberausbeute verteilt; 
da diese eclilen Joachimsthaler kein Goid enthielten und 
erst andere Munzwerke spiiter die Priigung von Thalern 
nachahmten, welche unbewufst fiir die Pragestiitten goldisch 
waren, so ist daraus zu erschen, wie verh51tnismiifsig spiŁt, 
nachdem das Probierwesen schon reclit gut entwickelt war, 
man noch giildisches Silber zu Miinzzwecken verwendete.

Wie mufs es erst vor dieser Zeit gewesen sein, wo 
man sogar noch kein bestimmtes Schrot und Korn fiir 
Silberniuuzen hatte und wo jedes Silber, also reines Silber 
und goldisches Silber ais unbewufst gleich wcrtvoll ver- 
miinzt wurde?

Thatsachlich finden sich in den meisten Silbermunzen 
des Mittelalters, wohl auch des Altertums sowohl in Europa 
ais auch in Asien, geringe Mengen von Gold. Was nun 
das einstmals goldreichste Land und eines der silberreichsten 
in Milteleuropa, niimlich Biihmen, anbelangt, so-wufste man, 
daTs wohl schon seit vorgeschichtlichen Zeiten Silberbergbau 
betrieben wurde, Silber in Verwendung stand, aber dafs 
das seit dem 10. und 11. Jalirhundert schon vermiinzte 
Silber auch goldhaltig war, dariiber hatte man nur spiirliche, 
oder liberhaupt keine Kenntnis bis in die neueste Zeit; 
teils weil man diesem Gegenstandc wenig Aufmerksamkeit 
schenkte, teils weil thats3chlich der neuere biihmi9che 
Silberbergbau kein goldischeś Silber liefert. Um so uner- 
warteter ist der Nachweis, dafs altbiihmische Silbermunzen 
verhallnismafsig reich an Gold sind und ist man dadurch 
versucht, dieser Thatsache eine Deutung zu geben.

Die sogenanuten Schiitze, welche Thontopfe gefiillt mit 
Silbermiinzen vorstellen, und an verschiedenen Orten durch 

Zufall aufgefundcnen Miinzen, die so der Zukunft erhalten 

wurden, eiuhalten in vielen Fallen Gold, So wies Stolba 
in altbohmischen Silbermunzen von 0,5 - 0,7 g Gewicht die

folgende Zusammensetzung nach: Miinzen aus den Jahren

1037 — 1055:
Au . 0,456
Ag . . .  . 90,750
Cu . . .  . 8,79

Silbermiinzen aus den Jahren 1 1 0 0 — 1 1 2 0 :
Au . 0,425

Ag . . . 57,340
Pb . . .  , 1,550
Cu . . . 40,600

Andere Silbermiinzen aus den Jahren 1178 bis 1189

enthielten:

Ag - . . . . 95.30
Cu . . . . . 4,04
Pb , . . 0.60

Diese Miinzen wurden ais Schulz fiir die zukiinflige 
Zeit in Kriegszeiten vergraben, blieben aber unbehoben, 
weil die Yerberger zumeist den Drangsalen der Kriege 
erlagen.

Mcrkwiirdigerweise finden sich bei manchen allbohmischen 
Silbermiinzenfunden auch zerhackte arabische Silbermiinz- 
sorten, welche wahrscheinlicli ais llandelsware nach Europa 
kamen und die ebenfalls goldhaltig sind, donn ein Fund 
derselben zugleich mit altbohmischen Miinzen des zwolften 
Jahrhunderts ergab ihre Zusammensetzung mit:

A u .....................0,20
A g .....................84,07
C u .....................14,59
P b ..................... 1,10

Es ist bedauerlich, dafs man vor gemachter Analyse 
dieser arabischen Miinzen nicht ihr Alter, die Abstammung 
oder die Priigungszeit derselben nach wies, um faktische 
Belege iiber diesen interessauten Gegenstand zu erlangen.

Um nun diesen Gegenstand, niimlich den bedeutenden 
Goldgehalt der altbohmischen Silbermunzen zu erkliiren, 
dazu sind zwei Moglichkeiten vorhanden; dafs niimlich die 
Silbermiinzen selbst entweder aus einheitnischem goldischen 
Silber gepragt oder aus fremdem, in Form von alten ara
bischen Miinzen cingefuhrten Silber durch Umpriigung 
dargestellt wurden.

Wenn man die erste Vermutung auf ihre Richtigkcit 
pruft, so ergiebt sich, dafs die alten Silbermunzen nur aus 
jenem Silber dargestellt werden konnten, welches aus den 
Bergbauen des Saarer Gebirges, auch von Iglau stainmte, 
da der Bergbau daselbst schon lange Zeit vor dem Einfalle 
der Tataren (Mongolen) in Ungarn und Miihren stattfand. 
Auch Schemnitz in Ungarn, das ebenso alt ist, konnte in 
Betracht gezogen werden, vielleicht auch schon Pribram. 
Allein diese Bergbaue lieferten nur reines Silber, Schemnitz 
vielleicht nur ganzunbedeutend goldischesSilber, wahrenddem 
der Goldgehalt der untersuchten kleinen Miinzen ein be- 
triichtlicher ist. Alle anderen aItern Silberbergbaue BShmens, 
wie Deutschbrod (1234), Kuttenberg (1237), Budwcis 
(1385), Krutnau (1475), Uatiboric (1514) u. s. w. ent- 
zichen sich dieser Betrachtung, da die erwiihuten Miinzen 
alter sind ais der Beginn dieser Bergbaue.

Thatsachlich hat die zweite Annahme, dafs die altesten 
goldhaltigen Silbermunzen zum grofsen Teile aus von Asien, 
mittelst llandelsverbindungen, eingefiihrtem Silber stammen, 
viel fiir sich. Thatsachlich liifst sich der Weg verfolgen, 
den die arabischen Silbermiinzen von Osten gegen Westen 
gingen und der iiber Siidrufsland fiihrt, wo derartige Fundę
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hiiufigcr sind ais in Bohtnen, bis wohin die Miinzen ein- 
drangen. Bedenkt man, dafs das zu allbohmischen Miinzen 
umgeprSgtc arabische Silber verhii!tnismafsis; goldreich ist 
und crinnert man sich, dafs am Altai uralte Bergbaue auf 
(giildisch) Silber bestanden haben, so liegt der Schlufs 
nahe, dafs dic von Asien stammenden Silbermunzcn ara- 
bischer Pragung, wahrscheinlich aus altaischem Silber 
bestehen mbgen. Es ist wohl richtig, dafs dic Russen 
unter Demidow ani Altai, ais sie von demselben im
17. Jahrhundert Besitz nalitnen, nur verlassene Bergbaue 
trafen, allein das ist eben der Beweis, dafs der Bergbau, 
wenn auch nicht bekannt, wann, doch lange vordem durch 
irgend ein Volk, jetzt kurzweg Cud (Frernd) genannt, im 
Betriebe erhalten worden ist. Gegenwartig liefern die 
Bergbaue im Altai kein reines Silber. sondern nur goldisches 
Silber, und zwar von 0,8—3,2 pCt. Goldgehalt, im Mittel 
von 2,9 pCt. Gold. Wenn die seit altersher in dem Aus- 
bisse (eiserner Hut) gewonnenen Silbermengen, wie es 
beinahe bis zur Sicherheit wahrsclieinlich ist, nicht be- 
deutend goldreiclier waren, ais sie es gegenwartig sind, so 
waren sie zuroindest ebenso reich wie gegenwartig. Damit 
wftre denn der bedeulende Gchalt an Gold in den altcn 
Silbermiinzen erklart und der recht wahrscheinliche 
Ursprungsert des goldischen Silbers nachgewiesen.

Je mehr man diesen nicht immer vorauszusehenden 
chcmischen Zusammensetzungcn von alten Silbermiinzen 
Aufmerksamkeit widmen wird, desto mehr Belehrung dlirfte t 
man daraus schBpfen.

Allein nicht nur Silbermiinzen von nachweisbarem 
Alter ergaben derartig unverhotfte Resultate, was ihro Zu- 
sammensetzung anbelangt, sondern Silbergegenstiinde, welche 
dem Gebiete der Archiiologie angehOren, fiihren, wenn sie 
auf ihren Goldgehalt untersucht werden, zu iihnlichen 
Resultaten.

Bisher hat man die aus alten Heidengrabern der Um- 
gebung von Pilsen in BOhinen (Doudlevec, Dubć) gefundenen 
silberneu Ohrgehange untersucht und fand dieselben aus

Ag . 82—36
Cu . . . 17-63

bestehend. Einige aber hatten folgende Zusammensetzung 
nach Kr. Kundrat:

Ag . , . .  79,9 79,1 90,8
Cu . . .  15,6 19,0 7,8
Sn . .  Spur Spur

Fe . 0 0
Au . * .  4,25 1,74 1,33

Ein silberplattiertes kupfernes Ohrgehiinge, dessen Silber- 
belag 0,08 mm dick war, hatte in der Edelmetallschicht 
die Zusammensetzung von 1,6 pCt. Au bei Vernachlassigung 
des Silbers, walirend der Gesamtkupfergehalt desselben 
97,7 pCt. (nebst Spuren von Zinn) betrug.

Der auffallend bedeulende Goldgehalt des goldischen 
Silbers, welches zu derartigen, aus dem Anfange oder vor 
Schlufs der gegenwartigen Zeitrechnung stammenden Schmuck- 
gegenstiinden verwendet wurde, weist, da fiir derartiges 
goldisches Silber in Europa kein Fundort angeftthrt werden 
kann, abermals nach Asien, und zwar a'>f den Altai. 
Jedenfalls mufs auch da angenommen werden, dafs der an- 
gezogene Bergbau sehr alt ist, und dafs man von dem Gold- 
gehalte des Silbers keine Kennlnis halle, denn absichtlich 
wird man dem Silber jedenfalls nicht Gold zugesetzt haben, 
welches auch damals schon wertvoller war und das reiu ver- 
loren gewesen wiire, da man ja keine Trennung der beiden

Metalle kannte. Wenn Uberhaupt noch etwas zur Beleuch- 
tung dieser Frage wiinschenswert ware, so konnte dies nur 
die Kenntnis des Zeitalters sein, aus welcher diese Gegen- 
stande, die in das Gebiet der Archiiologie fallen, stammen.

(Berg- u. HUttenmiinnische Zeitung.)

U ebe r e in e n  n e u e n  Explosivsto fT . Nach Chemical 
News hat WTarren in Liverpool einen neuen Explosiv- 
stoff entdeckt, den er vorlaulig Tetranilrocellulose nennt. 
Liifst man Dinitrocellulose oder gewohnliches losliches 
Pyroxilin ein gleiches Gemisch von Salpetersiiure und 
konzenlrierter Schwrefelsaure einwirken, so bildet sich be- 
kanntlich eine wirkliche Trinitrocellulose, die von der 
vorigen vollstiindig verschieden ist, sowolil hin.siclili.ich der 
Loslichkeit wic der Explosivkraft. Wird dieses Produkt 
weiter mit einer Materie behandelt, die Wasser noch volI- 
kommener absorbirt, z. B. mit einem gleiclien Gemenge 
von Kupfervitriol und Phosphorsaurc, so bildet sich eine 
neue Stickstoffverbindung, die, gewaschen und getrocknet, 
noch zerreiblicher ist wie eine der vorigen, sodafs sie 
leicht in Pulver rerwandelt werden kann; auch besitzt sie 
eine mehr ais doppelt so grofse Ex.pl osi vkraft. Das 
Pulverisieren der Masse erfolgt besonders leicht, wenn sie 
yorher mit einer starken Kaliutnchloridlósung gemengt 
wird. Diese Eigenschaft konnte dem neuen Explosivstofl' 
die Zukuuft als,Schiefspulver sichern. Neue Untersuchupgen 
sind aber jedenfalls noch notwendig, deren Ausftihrung 
wegen der grofsen notigen Vorsicht sehr schwierig er- 
scheint. Die chemische Zusammensetzung dieses Produktes 
kann noch nicht genau angegeben werden, aber sein 
Charakter ais eine Verbindung des Tetranitriums ist ais 
erwiesen anzusehen.

Mineralogie und Geologie.
D as  G o ld  in  B o sn ie n . Nach R u c k e r  (Gold- 

vorkommen in Bosnien) wurde in Bosnien-Herzegowina 

schon vor der Romerherrschaft von illyrischen Yolksstiinimen 

Gold gewonnen, wie die vielen Reste an den Wasserliiufen, 

namentlich des miltleren Landes, beweisen. Im Vrbasthal 

sind die sehr ausgedehnten Diluvialbildungen von den 

Alten Uberall abgebaut und verwaschen worden, wenn sie 

mindestens 0,4 g Gold in der Tonne besafsen; nur bei 

Bistrica ergab das Zlatanfeld noch einen Gehalt von 0,449 g. 

Der Schotter der Fliisse hat sich im Laufe der Zeil wieder 

Jtngereichcrt und lieferte im Vrbas 0,364— 1,1 g, im 

Mittel 0,65 g Gold. In den alten Bauen bei Bistrica fand 

man in der Lette vom Liegenden 2,06 g in der Tonne; 

Proben vom Feldortbetrieb hielten 0,05 — 0,8 g, sodafs der 

Goldgehalt sehr bedeutend wrechselt. Die Diluvien des 

Lasyathales sind, wo lohnend, von den Allen ebenfalls 

verwaschen worden, teilweise auch die alluvialen Absatze. 

Der Schotter der Lasvazuflusse ist ebenso fast tiberall gold- 

haltig; das reichste Materiał enthalten der Kaurskibach mit 

1,5667 g, der Sanlicbach mit 1,38851 g, der Bielabach 

mit 1,1824 g, der Dubravicabach mit 0.4406 g und die 

Lasva selbst mit 0,2606 g Gold. Sehr wichtig sind ferner 

die an der Lasva vorkommenden goldhaltigen Gange und 

Lager, besonders die Quarzgange von V ilenica und Heldovi 

bei Travnik. Jener besitzt einen Goldgehalt von 6 bis 

60 g und dieser einen solchen von 14—87 g per Tonne. 

Im Gebiet der oberen l.asva sind weiter von Bedeutung 

die Quarzvorkommen der Zlalarina, bei Selici und das 

Eisenbreccienlager bei Yaroslak im Yrelathal; ebenso im
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Unterlauf derselben die Quarzgiinge y o ii Cehovac-Busici, 
die beiden zwisclien Vrcoviska Gornja und Grofs-Mosuni, 
das Eisenerzlager sudlich von Lisae mit 0,00005 pCt. Gold, 
und die Quarze an der Krusiea und sUdlich von Busovaca.

Yolkswirtschaft und Statistik.

Dor ausw&rtigo Handel des deutschen Zollgebiets 
im Jahre 1896 betrug in Tonnen zu 1000 kg lietto :
A) Einfulir 36 407 516 gegen 32536976 im Vorjahre,
daher mehr 3 870 5 10, woninter Edelmetąlle 1003, Geireide
6 445 491 gegen 5 120 347, daher mehr 1 325 144.
B) Ausfuhr 25 718 533 gegen 23 829 658 im Vorjahre,
daher mehr 1 8 8 8  875, worunter 444 Edelmetąlle.

Die Einfuhrwerte fiir das Jahr 1896 in 1000
nacli den fiir 1895 feśtgeselzten Kinheitswerten, die selbst- 
verstandlich fiir 1896 noch Korrekturen unterliegeii, be
tragen 4 573 448 gegen 4 246 111 im Vorjahre, daher 
mehr 327 337. Darunter Edelmetąlle 249 472 gegen 
125 442, Ubrige Aitikel 4 323 976 gegen 4 120 669, 
daher ohne Edelmetallverkehr mehr 203 307.

Die Ausfuhrwerte fllr das Jahr 1896 in 1000 <JL be
tragen: 3 631 629 gegen 3 424 076 im Yorjahre, daher 
mehr 207 553; darunter Edelmetąlle 227 833 gegen 
106 176 im Vorjahre, Ubrige Artike! 3 403 796 gegen
3 317 900 im Yorjahre, daher ohne Edelmetallvcrkehr mehr 
85 896.

Forderung der Saargruben. Die staatlichcn 
Saargruben haben im Monat Januar in 25 Arbeitstagen 
677 285 t gefordert und 670280 t abgesetzt. Im ent- 
sprechenden Zeilraume des Vorjahres belief sich die Fiirderung 
bei der gleichen Zahl von Arbeitstagen auf 640 390 t und 
der Absatz auf 622 000 t. Mittelst der Balin wurden 
461 360 t, mittelst SchifF 14 055 t versandt. Die bei 
den Gruben gelegenen Kokereien erhielten 87 100 t, durch 
Landfuhren wurden 38475 t entnommen.

Bóhmisehe Kohlen-Industrie 1896. Die Ungarische 
Montan- und Handelszeilung schreibt: Die bohmische Kohlen- 
Industrie hat sich auch in dem abgelaufeneu Jahre 1896 
in zufriedenstellender Weise entwickelt. Das gilt sowohl 
von den Steinkohlen-, ais auch von den Braunkohlenrevieren. 
Selbst die kleineren Reviere, wie Schatzlar und Schwado- 
witz, waren das ganze Jahr hindurch gut beschiiftigt, und 
der bei diesen Revieren sieli vollzogene Besitzwechsel — 
Schatzlar ist bekannllich in den Besilz des WestbShmischen 
Bergbauvereines und Sehwadowitz au die Libuschiner 
Gewerkschalt Ubergegangen — dUrfte auch in Zukunft eine 
Erhohuiig der Leistung durch Neuinvestierungen mit sich 
bringen. Speziell Sehwadowitz will angesichls der gulen 
Nachfrage nach Koks durch entsprecheude Vergrofserung 
der bereits bestehenden Koksanlagen nahezu seine ganze 
Produktion zur Verkokung bringen. Das Kladnoer und 
auch das Pilsener Steinkohlenrevier weisen gegen das 
Vorjahr erhohte Forderziffern aus. Die in den letzten 
Jahren vorgenommenen technischen Verbesserungen in 
Bezug auf dic Aufbereitung der Kohle durch Anlage grofser 
WSschen haben das Qualitiitsniveau, namentlicli der Klad
noer Kohle, wesentlich erhiiht, welcher Umstand in 
Yerbindung mit der gUnstigen geographischen I-age beider 
Revieie denselben auch in Zukunft einen gesicherten Absatz 
ihrer I roduktion sichert, Sowohl dem Kladnoer, ais auch 
dem Pilsener Steinkohlenrevieie kommt eine hochentwickelte

Lokalindustrie, die noch sletig sich ausdehnt, und die 

grofse Quantitliten Kohle selbst verbraucht, sehr zu stalten.

Das nordwestbohmische Braunkohlenbecken (Teplitz- 
Dux-BrUxer und Falkenau-Elbogener Kevier) dUrfte fUr 
1896 eine Mehrproduktion von circa 800 000 1 gegen 
das Vorjahr aufzuweisen haben. Bei dem guten Geschiifts- 
gange der siichsischen Industrie hatte das Falkenauer 
Revier mit einem nennenswerten Mchrkonsum zu rechneu, 
dasselbe gilt von dem Teplitz-Dux-BrUxer Reviere, dem 
Uberdies der aufserordentlich gUnstige Wasserstand def 
Elbe die Aufreehterhaltung der vollen Fiirderung auch 
wiihrend der Sommermonate ertnOglichto.

Die Elbeschiflahrt —  frUhzeitig im Februar bereits 

erollnet und Anfangs Dezember erst geschlossen —  erfreute 

sich nahezu ununterbroehen eines gUnstigen W’asserstandes. 

Die dadurch hervorgerufenen billigen SchilTsfrachteu erhbhten 

den Absatz in nennenswerter Weise und dUrften die 

Yerfrachtungen per Klbe gegen diis Jah r 1895 eine 

Steigerung um 400 000 t aufzuweisen haben. Insgesamt 

dUrften die Verladungen von biihmischer Braunkohle 

per Elbe das Quantuin von nahezu 20 Millionen Meter- 

Centner erreicht haben. Die Wiederinbetriebsetzung der 

Ossegger Schachte und die erhohte Leistungsfahigkeit der 

Brucher Werke brachten dem Teplitz-Dux-BrUxer Reviere 

nicht blofs quantitativen, sondern auch qualitativen Zuwachs. 

Die hervorragende Qualitiit dieser beiden Marken wird 

dem Reviere auch in Zukunft eine Erweiterung seiner 

Absatzgrenzen zweifellos enniigliclien.

In welchem Mafse die Produktion des nordwestbiilimischen 

Braunkohlenrevieri in den letzten zehn Jahren gestiegen 

ist, geht aus der folgenden Zusammeustellung hervor: 

Produktion Mili. Tonnen

1887 ..........................  8 ,8 6
1888 ..........................  9,97
1889 ..........................  10,88
1890 ..........................  12,12
189 1 .................. 12.89
1892 ..........................  13,08
1893 ..........................  13,49
1894 ..........................  13,98
1895 ..........................  14,72
1896 ..........................  15,50

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich also die 

Produktion um 6,66 Millionen Tonnen gleich um rund 

80 pCt. gesteigert.

Die prozentuale Beteiligung des In- und Auslandes 

an dem Bezuge der biihmischen Braunkohle hat sich auch 

im Jahre 1896 zu gunsten des Inlandes ver9choben. Das 

Verhiiltnis des inlandischen zum ausliiudischen Verbrauch 

seit 1886 gcstaltet sich wie folgt:

InUnd Ausland
Prozent

1886 . . . . 48,8 51,2
1887 . . . . 50,5 49,5
1888 . . . . 46,6 53,4
1889 . . . . 47,6 52,4
1890 . . . . 44,7 55,3
1891 . . . . 47,0 53,0
1892 . . . . 50,0 50,0
1893 . . . . 50,0 50,0
1894 . . . . 15,8 48,2

. 1895 . . . . 52,5 47,5
dem Jahre 1891, d. i. seit fUnf Jahren, hat der
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Inlandvcrbrauch um 21,3 Prozent zugenommen und in  | 

1896 durfte, wie schon envahnt, eine w,eitere Steigerung 

Platz gegriffen haben.

Der Anfangs Oktober ausgebrochenę Streik war nur von 

kurzer Dauer und stellte sicti seinem ganzen Yerlaufe ais 

eine anarchistische Bewegung eines relativ geringen Teiles 

der Belegsehaften lieraus, welcher der weitaus grofsere 

Teil der Arbeiler teiluahraslos gegentiberstand. M utw illig 

vom Zaune gebrochen, hatte er aucli mit Ausnahme des 

verursachten Forderausfalles keine weiteren nachteiligen 

Folgen fiir das Revier.

Infolge des giinstigen Absatzes haben sich die 

Kohlenpreise das ganzu Jahr hindurch fest behauptet und 

der grofse Bedarf an Industriekohle zog sogar eine Preis- 

erhuhung fur die kleineren Kohlensorten (insbesondere 

Nufskohle) nach sich. Die grofse Zahl der teils im Bau 

begriffenen, teils projektierten Lokalbahnen liifst fiir die 

Zukunft einen erhohten Kohleńbedarf in Bohmen erwarten, 

da erfahrungsgeiniifs jeder neueroffnete Schięnenweg den 

Kohlenkonsum steigert, wobei ais unterstiltzendes Moment 

der Umstand dient, dafs die Holzpreise eine konstant 

steigende Richtung verfolgen und demzufolge in den von 

den Bahnen , neuerschlossenen Gebieten die Holzfeuerung 

durch Kohle ersetzt werden durfte.

Dagegen wirft die agrarische Bewegung einen Schatten 

auf die weitere Eutwicklung der Kohlenindustrie. Die 

Forderungen, welche die Grundbesitzer lur zu Bruch gebautes 

Terrain erheben, werden von den Werkbesitzern, wie dies 

auch aus dem von uns uriiiingst ver611cntlichten Bęrichte 

des bergbaulichen Vereines in Teplitz heryorging, ais uu- 

erschwinglich bezeichnet. Von dieser Seite wird darauf 

hingewiesen, dafs der Grundbesitz den Faktor unberiicksichtigt 

lafst, dafs eben dem Bergbau die Werterhohung von Grund 

und Boden zu danken ist. Iloflentlich wird es der Einflufs- 

nahme der Regierung gelingen, die Differenzen zwischen 

Bergbau und Landwirtschaft zu beseitigen.

D ie  B le ip r o d u k t io n  in  R u fs la n d .  Blei wird in 

Rufsland ais Ncbenprodukt beim Schmelzen des Silbers 

gewonnen. M it einer selbstandigen Bleiproduktion wurde 

nur iu Turkestan ein Yersuch gemacht, in einer Hlitte, welche 

1881 errichtet, aber 1885 bereits wieder geschlossen wurde, 

Dieselbe lieferte nicht mehr ais 7000 P ud .* )

Im Jahre 1893 wurden in Rufsland in 8 Etablissements 

48 852 Pud Blei , gewonnon, welches Quantum sich auf 

die einzelnen Rayons folgendennafsen verteilt:

Zahl Ausgeschuiolzen
der Fabriken in Pud

Altai-Bezirk . 3 18 608

Bezirk Nertsehinsk . 1 9 350

Alagirsche Fabrik . 1 10 300

Kirgisensteppe 2 10 576

Turgaigebiet (versuchsweise) 1 18

In  den Jahren seit 1885 gestaltete sich die Blei-

produktion iii Rufsland folgendennafsen:

1885 . . . 43 651 Pud

1886 . . . )}
1887 . . . )J
1888 . . . . . . . . .  4 8 8 1 0

1889 . . . .......................... 35 314 J)
1S90 . . . ..........................5 1 13 1 )J
1891 . • . • . - 34 086 3)
1892 . . .

1893 . . . .......................... 48 852

1 Pud =  16,381 kg.

Trotz der betrachtliehen Schwankungęn in den einzelnen 

Jahren ist im allgemeinen zu erkennen, dafs die Blei

produktion die Tendenz zum Niedergang zeigt; diese 

Tendenz tritt noch deutlicher in die Erseheinung. wenn 

man die Durehschnitte der Bleiproduktion fiir die drei

letzten Jahrzehnte in Betraeht z ie h t; dieselbe betrug 

namlich fur das Jahrzchnt 1884— 93 46 229 Pud, fiir

1874— 83 65 840 Pud und fiir 1S64— 73 89 872 Pud.

Die Bleiproduktion hat ihren Hauptsitz im Altai-Bezirk, 

befiydet sich aber in der letzten Zeit im RUekgangę, was 

hauptsiichlich dem Umstande zuzuschreiben ist, dafs mit

der Yertiefung der Altai-Bergwerke das Erz einen ge- 

ringeren Bleigehalt hat.

Eine Steigerung der Bleiproduktion ist in Rufsland in 

naher Zukunft sehwerlich zu erwarten. Die Ilindernisse 

hierfur sind die Yerbilligung des genannten Metalls infolge 

der gesteigerten Produktion im Auslande (namentlich iu 

Spanien, den Vereinigten Staaten Nord - Amerikas und 

Deutschland) sowie die entfernte Lage der Silberbleihiitten 

von den AbsatziHiirkten.

Die Bleiprodukiion ltufslands vermag den inneren Bedarf 

nicht zu decken, man ist daher auf den Import aus England 

und Deutschland angewiesen; im Jahre 1893 wurden 

1 765 042 Pud Bleiprodukte eingefuhrt.

Terkclirswcsen.

■ W agengeste llung im  R u l ir k o h le n re v ie r  fiir die 

Zeit vom 16. bis 31. Januar 1897 nach Wagen zu 10 t.

Datum

Monat Tag

Es sind 

verlangt j gestellt

Die Zufuhr nach den 

liheinhafen betrug:

im Essener 
und

Elberfelder Bezirke

aus dem 
Bezirk

nauh
Wagen 
zu 10 t

Januar 16. 13 341 14 088 Essen Ruhrort 15 403

n 17. 830 808 1) Duisburg 4 313

n 18. 12 612 13 356 Hochfeld 1 130

n 19. 12 999 13 890

n 20. 13 164 14 083 Elberfeld Ruhrort 18

V 21. 13 091 13 942 >ł Duisburg ,22

n 22. 13 301 14 001 Hochfeld 6

n 23. 13 298 13 997 Zusarmnen ■ 20892
n 24. 923 869

n 20. 12 604 13 210

n 20. 12 680 13 000

i) 27. 12 883 12 48S

n 28. 13011 12 352

p 29. 13 320 12 322

n 30. 13 144 12 897

n 31. 863 870

Zusammen: 172 189 176 248
Durchschnittl.: 13 245 13 558
Yerhaltniszahl: 12 402

O bersch les ische  W a g e n g e s te llu n g  im  M o n a t  J a n .  

1897. Im oberschlesischen Steinkohlenrevier betrug:

Die Wagenbestellung Die Wagengestellung

insgesamt |P F5rK<łê -  insgesamt |P-F5^ erKtg- 
|durcnscnn. ° jnurciischn.

vom 1. bis 15. Januar’:

in 1897 .....................
in 1896 .....................
rnlth. in 1897 geg. 1896

57 666 
04 729 

+  2 937

5 242 ' 
4 973 

+  269

61836 
57 523 

+  4 313

5 620 
0 231 

+  379

Tom 16. bis 31. Januar:

in 1896 . . . . . 
ruith. in 1897 geg. 1896

58 576 
66 724 

- 8  148

4 512 
4 769 

— 257

63 020 
69 A 44 

— 5 524

4 885 
4 936 
- 5 1
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Wagengestellung der • Dortmund -Gronau-En- 
Bcheder Eisenbahngesellschaft im  Januar 1897. 
Es betrug fiir Kolilen u n d :Koks: -, ■ : ;

■ ‘ i

Die Wajiei 

Insgesamt

bostellmiR
p.Fórdertg,
diuehscbn.

Die WXgeńgc5tel!ung

ih:sie'«rat|P-E6;der‘®‘ 
" ■ [durclischn.

Vom l . (bis 16. Jan 
.  16. 31. .

• Niedersohlesis 
Januar 1897. lin

...4761,.
... 5.568 .,

che W a
niedcracłi

.. 397,
428 ..

gengestel
esi&chćn 1

4 761 | 397
5 508. |.,. 428 •

lung im  Monat
<ohleńrevier betrug:

Die Wagenbeśtbllung

- • < - *  IŚSS.
Die \Vagengeśtfeliuhg 

i n s ^ a m t ] ^ ^ * ;

rom 1.— 15. Januar:

In 1897 . . " . . . 
in 1896 . . . .  .

12 352 
11432

1 030 
: 936

12 352 
11796

1030 
965 :

roni 16. bis 31. januar:

in 1897 . . . .  | 14857 
fn 1896, . . .  . . | 14 035 

Wagengestellung im

1 061 
1 002 

Bereiche

14 857 | 1061 
14 396 ! 1030 

der Kgl. Sachs.
Staatseiseńbahnen pro Monat Januar 1887. Es 
betrug fiir Kohlen und Koks:

die 'Wagenbestellung die Wagengestellung

pro Fórder- pro FBrder-
insgesamt t»g durch- insgesamt tag durch-

schnlttlfrh schliltt li rh

Zwirkauer Ueyler 17 208 717 18 182 758
Lugau-Oelsnitzer „ 9311 3-5 9158 377
Meuselwltzer „ 9 336 373 9 004 360
Dresdener „ 3 624 151 3 487 145

Insgesamt 39 479 1 626 39 83i 1 610

Wagengestellung im  Saarrevier, bei Aachen 
und im  rheinischen Braunkohlen-Bezirk im  Monat 
Januar 1897.

Es betrug fiir Kolilen und Koks:

Die Wagenbestellung Die Wagengestellung

_______________ j g S :
■vom 1. bis 15. Januar:

Saarkohlenbezlrk 20 983 1824 24 282 2114
Kohlenbezlrk b. Aachen 5419 489 5 419 489
Kh. Braunkohlenbezirk 2 832 252 2 832 252
Insgesamt 29 234 2 565 32 533 2 855
geg. rfleselbe Zeit 1896 27 034 2 400 28 580 2 521

Tom 16. bis 31. Januar:

Saarkohlenbezirk 25 115 1 944 27 926 2162
Kohienbeiirk b. Aachen 6 355 489 6 327 487
Rh. Braunkohlenbeiirk 2884 223 2884 223
insgesamt 31 354 2 656 37 137 2 872
geg. dieselbe Zeit 1896 35 080 2 536 36 285 2 624

Wagengestellung im  Bereiche der Kgl. Eisen - 
bahndirektion Erfurt im  Monat Januar 1897. Es
betrug fiir Kohlen, Briketts eto.:

die Wagenbestellung die Wagengestellung

proFórder- pro Fórder-
insgesamt tag durch- insgesamt tag durch-

sehnittlieb schnittlich
Tom 1.— 15. Jan. 4 936 404 4 936 404

j? 16- 31. „ 4 820 418 4 501 416

Kohlen- und Koksversand. DieZecheu und Kokereien 
des Ruhrreviers haben vom 16. bis 31. Januar 1897 in 
13 Arbeitstaęen 176 248 und auf den Arbeitstag durch- 
schnittlich 13 557 Doppelwagen zu 10 Tonnen mit Kohlen 
und Koks behtden und auf der Eisenbahn zur Yerscndung

gebracht, gegen 181 643 und auf den Arbeitstag 12975 D.-W. 
in derselben Zeit, des Yorjahres bei 14 Arbeilstagen. Es 
wurden' demnacli in der zweiten llrilfte des Monais Januar 
des laufenden Jalires auf den Arbeitslag zwar 582 D.-WH 
tnelir, im ganzen aber 5395 Doppelwagen weniger gefordert 
und ver«an.dt ais vom 16. bis 31. Januar.J896.i Im ganzen 
Mon*t Januar 1897 ątellt sich die,.Forderung bezw. der 
Vęrąand auf der Eisenbahn:

im Rutiryęyirr auf . ; 321 911 gegen 322 230 D.-W,
im, Saarreyier „ . ., . , 52 208 „  48 828 „
in Oberschlesien „ . . . ,125 356 126 567
Und in den drei’ Be- ,

zirken zusammen auf . 499.475 ,, 497 625 . „ .

uneł war demnacli: ,
im Ruhrbezirk . . . 319 Dojpelwagcri' oder "0,1' pCt!
niedriger,
Im Siiarbezirk 1 . . 3 380 „ „ '6,9 „
hiiher,
in Oberschlesien . . 1111 „ „ 0,9 „
niedriger,
und in den drei Be-

zirken zusammen . 1 850 „ , „ 0,4
h5her ais im Monat Januar 1896.

Giiterverkehr im  Duisburger Hafen im  Jahre 1896, 
verglichen m it dom Vorjahre.

1. K o b i e n - V e r k e l i r .

Die Kohlen-Anfuhr betrug im Jalire 1896 mil der

Eisenbahn:

1896 iiber den stadtischcn Hafenbahnhof 1 203 610,00 t
„ „ Slaatsbahnhof (direkt) . 542 187,00 t

1 745 797,00 t
1895 ........................... ..... ,. . . .  1 250 765,00 t

also 495 032,00 t

Die abgefahrencn Kohlen yerteilen sich auf folgende

Strecken:

1896 1895

nach Duisburg bis Koln ausschl. . 29 835,001 25 890,001

» Koln . . . . . . . . . 280,001 502,501

7) Koln auaschllefsl. bis Koblem
20 477,601 14 964,751

n Koblenz..................................... 6 281,801 8 513,151

n Koblenz ausschliefsl. bis Mainz
aussclillefslich.......................... 52 178,101 13 117,551

n 80 978,351 60 639,201

n den Mainhafen bis Frankfurt
130 838,551

| 251 591,801
n F rank fu r t............................... 210 287,701

n Mainz ausschl. bis Mannheim
94 333,501 58 995,751

n 488116,051 365 952,051

n Mannheim oberhalb . . . . 347 911,601 156 611,15 t

n Duisburg bis EmmericU . . 1 473,251 1 231,80 t

tj 176 083,001 177 216,001

n 69 008,101 33 201,001

n R u fs la n d ................................ 1 100,001 3 850 00 t

Summa 1 709 182,60 t 1 202 310,30 t
also 1896 mehr 506 842,30 t

2. S on s t i g t ; G ii t e r.

An GDtern wurden vom Rhein her 

' a) angebracht 1896 . . 1 509 407,07 t

1895 . . 1 031 609,68 t

also 1896 mehr 477 797,39 t

; b) nach dem Rhein abgefahren 1896 . . '6&564',52 t

| 1895 . _.__48 -287,88 t.

alśo 1896 mehr 18'276,64 t
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Mit der Eisenbahn . sind an sonstigen Gutem wie'Soda, 
Schwefelsaure, lloheiscn und Bruchcisen, anderc uncdlc 
Metalle u. 8. w. angekommen insgesamt 122 724,00 t in
1896, gegen 63 938,20 t in 1895.

' l)Av'on
iiber den slHdtischeii Hafeubahnhof'. . 99 429.00 t
■jj j, Staatsbahnhof (direkt) . . . .  23 295,00 t

• ' 122 7 24,001
1895 ____ 63 938,20 t

also 1896 liiehr . . 58 785,80 t

Mit der Eiscubahn sind abgefaliren an Diingetnittel, 
Schwefelsaure, Hoheisen und -Bruclieisen, andere uncdle 
Metalle u. s. w. insgesamt 1 235 985,00 t in 1896, gegen 
872 104,30 t in 1895.

Davon
Uber den slildtischen Hafenbahnhof . , 1 075 876,00 t
„ „ Staatsbahnhof (direkt) . . 160 109,00 t

. 1 235 985.00 t

1 8 9 5  • 872 104,30 t

also 1896 mebr . . 363 8S0,70 t

3. Ueb.ersieht Uber Schiffe und Flufse.

An beladencn Schiffen liefen ein: 
votn Uliein: 1896 1895

GUter . . . . .  3712 Schiffe 2919 SchilTe 

also 1896 mehr 793 SchilTe.

An Flofsen liefen ein:
1896   127 Stiick =  110 018t
1895   128 „ =  87 125 1

also 1896 mehr 22 893 t

An beladcnen Schiffen sind abgćfahren nach dem Rhein:
1896 . . . . . .  4072 Schiffe
1895 . . . . _3143 „

also 1896 mehr 929 Schiffe.

Hicrvon direkter Seevcrkehr:

, a) angebracht:

12 409,84 t Guter. . . . . . . .  in 10 Scgclschiffen
„ 1 6  Dampfschiffen

(gegen 10 268,03 t 1895) ;

b) abgefaliren;

1 743.00 t GOter und Kohlen . . ^ 4 Segelsciiiffen
„ 4 Dauipfschiffen

(gegen 5 060,00 t 1895).

4. G csamt-Wasser yerkehr zwischen Hafen und 
H Ke i 11..

Der Gesaint-(VVasser-)Verkehr betrug demnach im Jahre 
1896:

A. Anfuhr:

Guter ,vom R h e in ...................................... 1 509 407,07 t
, (gegen 1 031 609,681 .1895).

B. Abfuhr:

a) Steinkohlen . . . .  1 709 i'82,60 t
b) GiUer'. . . . . .  66 564,521 1775747,12*

(gegen 1 250 628,181; 1895).
Summa 1896 . 3 285 154,19 t

Dagegen im Jahre 1895 . 2  282 237,86 t

also 1896 mehr ; 1002 916,33 t

Yereine und Ycrsammluiigcii.
Preisaufgabon des Vereins zur Befórdorung des 

Gewerbfleifees, Berlin. Nebcn einer bis zum 15. Ńov.
1897 zu losenden Preisaufgabe Uber die Unterscheidung der

Fcttc sind von dem genannten Vercin die nachfolgenden 
Aufgaben gestellt worden.

1. Das Vcrhnlten melirerer gleiclizeitig vorhandencr 
Metalle bei der elektrolytischen Losung und Fiillung unter 
den im Grofsbetriebc gegebenen Verliiiltnissen.

I.osuńgstermin: 15. Novembcr 1897.
Die silberne Denkmlinzc und aufscrdem Sechstausend 

Mark, wozu der Herr Minister fiir Handel und Gewcibe 
die Hiilfte beitriigt, fiir die beste Untersuchung iiber das 
Verhalten melirerer gleiclizeitig Yorharidencr Metalle bei 
der elektrolytischen Losung und Fiillung unter den im 
Grofsbetriebe gegebenen Verhaltnissen.

BegrUndung und nlihere Bestimmungen:
Die fraktionierte, elektrolyiisciie Losung und Fiillung 

der Metalle ist in neuerer Zeit wiederholt untersucht und 
brauchbare Verfahren sind Yorgeschlngen worden. Meist 
handelte es sich dabei aber um Arbeiten in analytischem 
Mafsstabe; im HUttenbetriebe selber haben sieli die ge- 
wonnenen Erfahrungen noch niclit yerwerten lassen, eines- 
teils wegen der Kostspieligkeit der Verfahren, der Schwierig
keit ihrer AusfUhrung und der geringen Haltbarkeit ge-" 
wisser Losungen, anderenteils. weil sich im Grofsbetriebc 
mannigfach storende Verunreinigungen des Elektrolyten 
und der Idslichen Anoden nicht yermeiden lassen.

Es sind deshalb die bisherigen Untersuchungcn vom 
Standpunkte des HUttenbetriebes zu bel.euchten und neue 
Versuclie auśzufUhren, durch welche mindestens in einer 
Anzahl von Fallen festzustellen ist, wie sich dic Metalle 
bei der betriebsmiifsigen Fallung gemischter Liisungen und 
bei der Verarbeitung von Legierungen ais Anoden verhalten.

2. Die Yerfahren und Yoirichtungen zur Messung der 
eine Rohrleitung durchstromenden Dampfinenge.

Losungsterinin: 15. November 1898.
Siebentausend Mark — und zwar Viertauscnd Mark 

ais erster Preis und Dreitausend. Mark ais zweiter Preis 
oder geteilt ais zweiter und dritter Preis — fiir die zweit- 
bezw. drittbesten Darstellungen der Verfahren und Vor- 
richtungen zur Messung der eine Kolirleitung durchstromenden 
Dampfinenge.

Bcgriindung und niihere Bestimmungen:
Bei Dampfmaschinen, Vcrriclitungen zum Heizcn, Koclicn, 

Trocknen und dergl. vermittels Dampfs bildet dic dauernde 
sichere Kenntnis des Dampfverbrauchs in erster Linie die 
Grundlage zur Beurteilung des wirfśchaftlichen Wertes 
solcher Maschinen und Vorriclitungeii,

Solange nur eine Maschine oder nur eine Yorriehtung 
yom Dampferzeuger mit Dampf zu yersorgen rat, gehiigt 
hierzu die Messung des verdampften Speisewassers. Wenn 
aber, wie meist der Fali, von einer Dampfąuelle aus 
mehrere Yerbrauchsstellen mit Dampf gespeist werden 
sollen, sind brauchbare Mittel 'zur Bestimmung ' der den 
einzelnen Stellen zugefiihrten Dampfmcngen z. Z. in 
Deutscliland kaum bekannt Dieser Mangel wird besonders 
fulilbar bei sogenannten Ceniralanlagen fiir Dampferzeugung, 
dic einzelnen Mictern und Beleiliglen Dampf zu Heiz- oder 
anderen Betriebszweckeu liefern.

Die zu priimiierctiden Abhandltlfigen sollen sieli vcr- 
breiten:

iiber die z. Z. fur den angegebenen Zweck im In- und 
Auslande, besonders in Amerika ange Wand ten Verfahren 
und Vorrichtungen , deren wissenschaftliche Grundlagen, 
Eigenschafteii, Fehlergrenzen, mogliche Verbcsserungen
u. s. w. unter Darlegung der mit den Yerfaliren uńd
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Vorriclitungen gemacliten Versuche in cincr fUr wirtschaft- 
iiche Zwecke genligenden Gcnauigkeit, namentlich iiber die 
Art, wie bei ilinen die Dampfmenge unter Beriicksichtigung 
des jeweiligcn Dampfdruckes und der Geschwindigkeit 
gemessen und aufgezelclinet wird oder werden kann.

Den Bewcrbern bleibt es iiberlassen, hierbei auch die 
Verfatiren und Vorriclitungen zur anniiherndeii Bostimuiung 
der Menge und des wirtschaftliclien Einflusses des vom 
Dampf mitgeriąsenen Was sers mit zu bebandeln. Soweit 
zum Verstiindni8 erforderlicli, sind Zeicbnungen oder auch 
Modelle der Bewerbung beizufUgen.

Gonoralvoraammlungon. Gesellscliaft desSi lbtr- 
und BI ei b e rgwprks-Friedrichssege 11 bei Ob er lab n- 
stein. 15. Februar d. J., nacbm. 3 Ulir, zu Oberlalinstein, 
Wellers Hotel Lahneck.

II5 rd e r Be rg w erk s- und II ii ttc n-Ve r e i u. 15. Febr. 
d. J., naelun. 3*/s Uhr, im Geschiiftslokal des A. ScbąafF- 
hausenschen Bankvereins in Koln

Braun ko hien - Aktien - Gesellscliaft V c rc i ns- 
glilck in Meuselwitz. 18. Februar d. J., nachmittaga
3 Uhr, im „Deutsehen Hauscff zu Meuselwitz.

B l e c h w a l z w e r k  S c h u l z - K n a u d t ,  A k t i e n - G e s .

24. Februar d. J., vonn. 11 Uhr, in dem Geschiifts- 

lokale der Berliner Hanęlels-Gesellscliaft zu Berlin, Fran- 

zosilclie Strafse 42.
Akt i e n - G es el ls cha ft fiir Z i nk i nd u s tri e, vorm. 

Willi. Gri l lo,  Oberhausen, Rheinl. 25. Febr. d. J., 
nacbm. 3 Uhr, im Gescliiiftslokale zu Oberhausen.

Z w i c k a u - Obe rh oh n d orfę r St ei n koh 1 e n b a n- 
Yerein. 27 Febr. d. J„  10 Uhr vonn , im Saale des 
Gasthofes „Zur griinen Tanne".

Kssener Credit-Anstalt. 27. Februar d. J., vorm. 
1 1 V2 Uhr, in der Gesellscliaft „Verein“ in Essen.

Patciit-Bericlite.
G e b r a u o h s m u i t e r - E l n t r a g u n g e n .

KI. 14. .Nr. 68 274. 23. Dezember 1896. B. 7490. 
Dampfmasehine m it ummanteltom , von Dampf 
umstromtem Cylinder, in  welchem sich. auf eino 
gemeinsame Welle einwirkend, droi Kolben ab- 
wechselnd gogeneinander bewogen. J. A. Beltz und 
W, A. Jordan, Mulvane; Vertr.: Karl O. Lange Hamburg.

KI. 47. Nr. 68 106. 14 Nov. 1896. ' R. 38H2.
Heduzierventil m it herausnehmbarem kompletten 
Yentilkorper uńd Kegel. Karl Itumpf. Stcttin, Pommerens- 
dorferstr. 24.

KI. 47. Nr. 68 108. 20 Nov. 1896. H. 6793. 
Reduktlonsventil, dessen Membran m it dem da- 
runter angeordneten Ventilkorper durch einen 
starron Biigel verbunden ist. G. Hinrichien, Chailotten- 
burg, Kaiscr Friedrichstr. 89.

D « u t * o h a  R e l o h i p a t a n ł a .

KI. 13. Nr. 89 291. Kessel m it Einrichtung zur 
Speisowasser-Eoinigung. Von Kelice Biglia in Neapel. 
Vom 2 . Sept. 1894.

Der Wasserraum des Dampfkessels ist der Lange nach 
durcli vertikale Scheidewande in drei Kammern geteilt. 
Das in die vom teuerherd entfernteste Kammer eingefubrte 
Spcisewasser wird zunaebst durch Wiirmewirkung, darauf 
in der folgenden Kammer mittelst chemischer Zuschlage 
gereiiiigt, sodafs in die dritte Kammer ein nach praktisebem 
Begrill reines W asser gelangt. Die Scheidewande sind

derart versetzt zu einander angeordnet, dafs das Wasser 

gezwungen wird, auch die im Inneren des Heizrohren- 

blindels, welcbcs den Kessel durchzieht, liegenden Rohreu 

zu umspUlen,

KI. 13. Nr. 89 473. Vorrichtung zum Melden 
zu hohen Wasaorstandos in  Dampfkessoln. ,Vnn 
Leopold Gaillard in Livron, Frankreich. Vom 13.Nov. 1894.

Bei zu holiem Wasserstand vermittelt ein Schwinuner 

den Zutritt von Kesseldampf unter die Membran g d tr 

Vorrichtung und olfnet das Ventil h, wodurch dem durch 

das Kobr i zufliefsendeo Speisewasser der W’eg znm Abftuf»-

rohr a frei gegeben wird, welclies mit dem eine Pfeile 

tragenden Windkessel b versehen isl. Der Durchfltifs durch 

das Rohr a wird durcli einen Halin d derart geregelt, dafs 

zwischen zwei auf einander folgenden Kolbenhliben der 

Speisepumpe eine Stauung im Rohr entsteht, welche infolge 

des dadurch in dem Windkessel erzeugten Luftdruckes die 

Pfeife zum Ertonen bringt.

K I .  13. Nr, 89 491. WasserrohrenkesBol m it 
durch die Wasserrohren gehenden Heizrohren. Von 

Theodor Lnos in Offenbach a. M. Vom 21* Marz 1896.

Die Wasserrohren des Kessels sind zwischen zwei End- 

kammern, in welche sie inOnden, angeordnet, wahrend die 

Heizrohren durch die Wasserrohren und die bintere Kammer 

getiihrt sind. In der voideren Wasserkaińmer ist eine 

Feuerbiiehse angebracht, von welcher die Heizrohren aus- 

gehen, sodafs die Feuergase zuerst durch die Heizrfihren 

gehen und dann die Wasserrohren bestreichen.

K I .  14. Nr. 89 353. Einlafssteuerventil, das 
durch Dampfdruck geoffinot und durch eino Fedor 
geschlossen wird. Voii A lbeii Plluner in Kfslingeu. 

Yom 6 Februar 1895.
Das einsitzige, unCiilla*tete Eiiilnfsstein-i ventif a wird 

durch Dampfdruck auf einen mit dem Yenlil verbundenen

Kolben c geOITnet und spannt dabei; eine Feder, die das 

Yentil achnell scliliefst, sobald ein gesteuertes Ventii oder
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einHahn f den auf den Kolben wirkenden Dampf ent- 
weichen liifst.

KI. 20. Nr. 89 326. Sich solbstthatig schllefeondo 
und  ofPnondo Seilklemme fiir Strookeniorderung.
Vdn'' HttiitHclr Altena in Courl, Kreis Dorlinuud. Vom
2. April 1896.

Diebeiden Kleinmkegel k sind auf cylindrischen, nacli 
oben konvergibrenden Zapfen z (oder festeń Dornen mit 
losen Rollen) mit einer von der Basis der Kegel nacli der

A.bstumpfung derselben sieli fteigernden K.\centrizitat ge- 
lageit, um die vnn ihnen gebildeleyon oben iiącK uuten 
sich verengei>dc Spaltfonn C nacli Figur 1 bei der durch 
das eingelegte Zugseil veranlafsten Umdrehung ullmiUilich 
zu yerengen und in die 'rechteekige Spaltform P der 
Figur 2 zu UberfUliren. Es wird hierbei jeder angreifende 
Punkt der Kleinmkegel das Seil nacli unton driłcken und 
beim Losliissen (welclies durch eine kilnitliche Vergrofserung 
der Ge>cliwindigkeit des FOrderwagens gegenliber der Seil- 
geseliwiudigkeit vermittelst geeigneter Neigungswechsel der 
B-ilin und der FUhrung des Seilee erfolgt) wieder nach 
oben sehieben. MitteUt der in eine Nut der Zapfen * 
eiligreifeuden Stifte d werden die Klemmkcgel k gegen 
Hcrausziehenaus dem Mitnehmer h gesichert.

KI. 40. Nr. 89 779. Verfahren zur Verarbeitung 
gesbhwefelter Erze m it Alkali- oder Erdalkali- 
yerbindungen und Kohle. Yon Michel Body in Spa, 
Belgien. Yom 27. August 1895.

Geschwefelte E.ze, insoiiderbeit edelinelalllialtige, werden 
nach dem Yerfaliren von Vaureal mit SchwefeJleber ge- 
mischt, einer~R6stung. unterworfen und dann einer Aus- 
luugung mit warmem, mit Schwefelleber yersetztem Wasser 
unterzogen. • Wahrend nun Yaureal das aufgeloBte Gold 
und Silber auf einem aus feinem Saude und pulverisiertem 
Antitnon beśtefienden Fi ller gewinnt, wird nach dem neuen 
Yerfaliren In) die Auslaugelosung ein mit schwefliger 
Siiure yermischter Lufistrom' eingeleitet, woduich die ge- 
liSsten Edelmetalle al* Schwefelmetalle ausgefiillt werden, 
•wahrend Arsen und Antimon in Losung bleiben.

Die gefUllten Edelmetalle konnen aus dem gcwohnlieh 
auch noch andere Schwefelmetalle enthaltendcu Niederschlage 
in bekannter Weise durch Verbleiung nnd Cupellation ge
wonnen werden.

KL 40. Nr. 89 347. Verfahron und Vorriohtung 
lUm Bóaten von Erzen. Yon Karl Friedrich Claus in

Lolidoń, Karl Giipner und Karl Wićhmailh iii Hamburg. 
Yom 17. Dezember 1895.

Das Yerfaliren bezweckt eine Treńnung der in sulfldlschen 
Erz'ii enthaltenen Mctalle durch sulfatisierende Rostung, 
durcli welche die Metalle iii loslićhe und iinloslifche Sulfate 
(z. B. Blei- und Zinksuifat), die durcli Auslaugen jjetrennt 
werden k&niien, umgewandtill werden.

Die Itostung wird in der Weise ausgefillirt, dafs die 
zur Abriistung erforderliche;1 yorzugsweise erhitzte Luft iii

UberscIiUssiger Menge mil Dampf gemischt, nicht wie bislang 
im Gegenstroin, sondern im Glcichśtromprinzip in das Erz 
eingeleitet wird, sodafs also das Erz und das Dampf-Luft- 
Gemisch an der Giclit bezw. durch a und b iii den ais 
Schaclitofon ausgcbildeten Rostofen eintreten und in gleiclier 
Richtung von oben nacli uuten durcli denselben wandern, 
um ilin bei f bezw. g wieder zu verlassen. Es empflehlt 
•ich das Dampf- Luft-Geinisch in verschiedenen Scliichteu, 
beispielsweise bei c, d und e in den O fen einzuli-iten.

KI. 78. Nr. 89 871. Verfahren zur Herstellung 
Ton Ammoniakaalpetar und Kohlenwassorstoffe 
enthaltenden SprengBtoffen. Vńii Harfa- Ritler von 
Dalimen in Dusseldorf. Vom 17. Februar 1895.

Zum Zweck, die Verbronnung8tfcńiperatur v<m Amuioniak- 
ialpeler enthaltenden Sprengstotfen • herabzusetzen, giebt tnau 
ihnen einen Zusalz vun einigen Prozenten Knliumchromut 
oder -bichromat. Damit soli auch die Gefalir einer Sclilag- 
wetleresplosion vermie.den sein.

KI. 78, Nr. 90 125. Zundsohnur, wóloho die
Zuridung ohne Feuererscheinuńg fortpflanzt. Yon
Max Wagner iii Berlin. Vmn 6 . Nov. 1895 (II. Zusatz
zum Patenie Nr. 88117 vom 5. Nov. 1895.)

An Stelle der krysUllwasserlialtigen Salze oder tieben 
denselben giebt man der durch Patent Nr. 88 117 ge-
schiilzten Ztindschnur zweckmiifsig einen Zusatz von einem, 
Śauerstoff leićlit abspaltenden Salz, wie an Chloraten, Chre- 
maten, Manganaten, Permanganaten,

KI. 78. Ńr, 90 126. Zundsohnur, welche die
Ziindung ohne Fouererachemung fortpflanzt. Von 
Max Waguer in Berlin. Vom 8 . Nov. 1895. (III. Zusatz
zum P.atęnte Nr. 8 8  117 vom 5. N,ov. 1895 )

Es empfiehlt sich, den nacli Patent Nr. 88 117
rerwendenien Farbstoff (Baumwolle, Jule etc.) leilweise 
oder ganz durch Nitrocellulose zu ersetzen.
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Marktfccriclitc.
Rulirkohlenmarkt. Es wurden aa Kohlen- und 

ltokswagcn auf don Staatsbalmcn tiiglich, durchschnitt- 

licli in Doppclwagcn zu 10 t berechnet, gostcllt:

1896 1897 Verluiltni»źabl

1.— 15. Jan. 12 225 12 666 12 462

16.—31. „ 12 975 13 558 12 462

Die durchschnittlichc tiiglichc Zuiuhr an Kohlen und 

Koks zu den Rlieinliiifen betrug in Doppclwagen zu 

1 0  t in

Duisburg 
1896 1897

Ruhrort 
1S96 1897

Hochfcld

1896 1897

1.— 7. Jan. 303 241 913 854 182 126

8.— 15. 311 363 1177 1098 173 115
16.—22. yy 473 346 1276 1260 154 1 1 2
23.-31. yy 505 323 1449 1109 197 67

Der Wasserstand des Itheins bei Caub war im 

Januar ani

1. 4. 8 . 12. 16. 20. 24. 28.

2,43. 2,33. 1.61. 1,52. 1,48. 1,39. 1,26. 1,10.

Eine wcscntliche Yedindnrung ist im Łaufe des 

Monats Januar auf dcm Kohlenmarktc nićlit cin- 

getreten. Eine teilweise Storung des regehnafsigcn 

Yersandes entstand durch dic Schnoeverwchungen und 

dic mehrlach dadurch aufgetretcnen Scliwierigkcitcn 

in der rechtzeitigen Wagengcstcllung. Eine Anzahl 

von Zechen, namentlich im nordlichen Teil des 

lleviers, war durch dic ungiinstigc Wittcrung, die 

den Betrieb der Tagesanlagcn, insbcsonderc der Ver- 

ladung henimte, zcitweilig in ihrer Produktiorisfahigkeit 

behindert. Dalier hat aucli dic tliatsacblichc Ein- 

schninkung der Produktion fiir dic zum Kohlensyndikat 

gehorigen Zechcn ' den gegeniiber dem Vormonat ctwas 

hoheren Bctrag von 4,95 pCt. crrciclit. Der Absatz 

zeigt trotz der teil w eisen Eiristcllung der RhcinschiiTahrt 

fortdauernd dic glciche Lcbhaftigkeit. Unter den grofseren 

Absehliissen ist der Yortrag mit dem Norddeutschen 

Lloyd hervorzuhobon, der jetzt seincn ganzen hiesigen 

Bedarf durch das Kohlensyndikat zu dcckcn und von 

dem Bezugc cnglischcr Kohle Abstand zu nehmen be- 

absichtigt.

Ueber die einzelnen Sorten ist folgendes zu bemerken: 

In Gaskohlen Iia.lt der starkę Yerbrauch an. Es 

blcibcn bcstiindig grofsere Mengen im RUĆkstandc, die 

crst nacli Eintritt der demnachst der Jahrcszeit ent- 

Sprechend zu erwartenden Abnahmc des Gaskonsuins 

nachgeliefcrt werden konnen.

Auch G as f l amm koh lcn  werden von der stark 

hcschaltigten Industrie flott abgcnommcn.

Dic schon im Vorberichte hcrvorgohobcne Knapp- 

hcit an 1 cttfordcrkohlen hat sich noch yerstarkt. Dic 

A erbraucher miiśscn znr Deckung ihres Bedarfs andere 

Sorten zu lliilfc nelinien. Auf dem Kokskoh len- 

markte  hat sich die Lagc gegeniiber dcm Vormonat 

vcrsch;irft. Dic anscheincnd vcrringcrten Schwierig-

kcitcn in der BcsehafTnng der notigen Mengen sind 

wieder in (‘rheblichercm Grade hervorgetrcten.

Der Magcrk oh lenmarkt halt sich dauernd auf 

der bisherigen Iliihe. Dic Preisaulschliigc fiir Anthrazit- 

niisse werden iiberall, sclbst in den bestrittenen Absatz- 

gcbicten, gern bewilligt. Dic zu don hoheren Preisen 

auf liingerc Zeit gcthatigten Absćhliisse lassen die lort- 

wahrend zunchnicndc Bcliebthcit dieser Kohlensorte er

kennen. Dic verfiigbaren Mengen an mageren Forder- 

kohlen sind samtlich yergeben.

Auf dem Koksmark te  ist ebenfalls die, Lagc im 

wesentlichcn dieselbe geblieben. Audi der Monat Januar 

hat den erwarteten yollstiindigen Versand nicht gebraclit, 

sodafs an cinc Nnchlicfcrung der riickstandigen Mengen 

nicht gcdacht werden konnte. Es wird diese auch fiir 

dic niicliste Zeit noch nicht durchfiihrbar sein. Das

Kokssyndikat yerteilt nach wic vor die Ausfalle gleich- 

miifsig auf die Verbraucher. Das Bestrcbcn, die aiis- 

gcfallcnen Mengen nachzuliefcrn, bedingt nalurgemafs 

auch liir die naehstc Zukunft, sclbst wenn sich dic 

Produktion verstarken solltc, einen Verbraucli aller

noch freicn Mengen fiir diesen Zwcck, Fiir das Jahr

1898 werden wciterhiri Abschliissc zu hiihcron Prciscn 

namentlich in Giefscrci- und Breclikoks begehrt. Dic

Verbraucher von Hochofenkoks fangen ebenfalls hercits 

an, ihren Bedarf fiir 1898 zu dccken, eine That-

sachc, in der das Vcrtrauen auf liingcre Dauer der 

guten Konjunktur im Eiscngeschaft zum Ausdruck 

gelangt.

Dic im Monat Januar erzeugte Menge an Briketts 

betrug1 72 042 t gegen 70 952 t im entsprećhenden 

Monat des Vorjahrcs. Die Anfordcrungen sind trotz 

des nicht unerhćblichcn Ausfalls durch dic Einstellung 

der Schilfahrt nicht zu befriedigen. Der Pcchmarkt 

zeigt noch fortgesctzt eine wcichende Richtung.

B orso  z u  D u sse ld o r f , Amtlicher Preisbericht vom

4. Februar 1897. A. K o h l e n  u n d  Koks .  1. Gas- und 

Flammkohlen: a. Gaskohle fiir Leuchtgasbereitung 10,00 bis

11.00 _/ć., b. Generalorkohle 10,00— 11,00 /̂C., c. Gas-
flammfSrderkohle 8,50 — 9,50 ^/i. 2. Fettkohlen: a. Kiirder- 
kohle 8,30—9,50 SC., b. melierte beste Kohle 9,50 bis
11,50 ^L.y c. Kokskolile 7,60— 9,00 3. Magere Kohle:
a. Fiirderkohle 8,00—9,50 J/C., b. melierte Kohle 9,00 bis

11.00 c. Nufskohle Korn II (Anthrazit) 19,50 bis

21.00 /̂C. 4. Koks: a. Giefsereikoks 15,50— 16,00 ^/i.,
b. Hochofenkoks 13,00 — 14,00 c. Nufskoks gebr. 16,00 
bis 1 7 , 0 0 5 . Briketts 10,00— 12,00 JC. B. Erze : 1. Roh- 

spat 10,80-1 1,40^/2., 2. Spateisenstein, gerost. 14,40—
3. Somorrostrof.o.b.Rotterdam 0,00 — 0,00 4,Nassauischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 10,50 .//?.,
5. Rasenerze franco 0,00—0,00 C. R o h e i s e n :

1. Spiegeleisen la. 10 bis 12pCt. Mangan 67,00 ^/t.,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a, Rheinisch-

westlalische Marken 58 — 59 „/i.,*) b. Siegerlander Marken 

58— 59*) 3. Stalileisen 59— 60 4. Englisches

Bessemcreisen ab VerschilTungshafen 0,00 i ., 5. Spanisches

* ) M it Fracht ab Siegen.
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Bessemereiscn, Markę Mudela, cif Rotterdam 0,00—0,00 /̂C.,
G. Deutschcs Bcsscmereiscn 0,00 .JC., 7. Thomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 00,00 \JC„ 8 . Puddeleisen Luxcmburger 
Qualit;it 48,SO *JC., 9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort
60.00 *JC., 10. Luxcmburgcr Giefscreieisen Nr. I I I  ab 

Luxemburg 56,00 *JC, 11. Deutschcs Giefscreieisen Nr. I
67.00 /̂C., 12. Deutsches Giefsereieiscn Nr. II 00,00 /̂C.,
13. Deutsches Giefscreieisen Nr. I I I  60,00 ~/L, 14. Deutsches 

Hamatit 67,00 /̂C., 15. Spanisches Iliiinatit, Markę Mudela, 

ab Rulirort li,Q0^/C . D. S t a b e i s e n :  Gewolmliches Stab- 

cisen 135 /̂C. — E. B l c c h e :  1. Gcwolmliche Bleche 

aus Flufseisen 137,50 — 142,50^/2. 2. Gewolinliclie Bleche 

aus Schweifseisen 165,00 /̂C., . 3. Kesaelblechc aus Flufs

eisen 157,50 4. Kesselbleclie aus Schweifseisen

180.00 /̂C., 5. Feinbleche 145— 155 *JC. F. D r a h t :

1. Eisenwalzdraht 0,00 2. Stalflwalzdraht 0,00 <y/t.
Kohlen- und Eisenmarkt sehr fest, in Kohlen- und Kali- 

kuxcn lebliafter Umsatz. Die nachste Borseuversammlung 
findet statt Donnerstag, den 18. Februar, naclimittags von 4 bis 
5 Ulir, in der Stiidtischen Toiihalle.

/. Englisehor Kohlenmarkt. Auf dem englischen 
Koblcnmarkte war die Geschilftslage Ende Januar wie in 
den letzten Wochen eine reclit befriedigende, Im wesent- 
lichcn stand der Marki unter dcm EinDufs der Witterung, 
und hier hat das Frostwettcr Ende Januar der Nachfrage 
in llausbrand auf der ganzen Linie eine Anregung gegeben, 
dic namcnllich den Distrikten des Midellandcs zu gute kam; 
eigentliche Preissteigcrungen sind niclit zu verzeichnen, 
docli war die Haltuug enlschieden fester und die bisherigen 
unteren Preisgrenzen sind yielfach geschwuiiden. Selit gut 
war auch die Nachfrage in Mascliinenbrand und Industiie- 
brand, sodafs man verschiedentlich die Notierungen hoher 
halten konnic. Die Ausfuhrziffern zcigteu nur Yoriiber- 

gehend infolge stiirmischcn und nobel igen Wetters einen 
Ausfall, im Ubrigen hat eine teilweise Verminderung der 
Frachtsiitze die Lage gunstig verschoben. In Nort- 
h u ni be r 1 a n d sind neuerdings gute Fortschrillc zu ver- 
zeicltnen, liachdcm viele Gruben Ende Januar litngere Zeit 
still licgen mufsten, weil Stiirme und Ncbel die Ankunft 
der Dampfer verzógerten. Gegenwiirtig ist eine grofse Zahi 
von SchifFen auf dem Tyne. Die Gruben sind wieder 
flott beschiiftigt und die Zunahme der Nachfrage hiilt 
an. Bester Mascliinenbrand hielt sich in den letzten 
Wochen auf 7 s. 9 d  bis 8  s . pro Tonne f. o. b. 
fiir promplc Liefcrung, fiir spatere Lieferung ist jelzt
9 s. die laufende Noticrung; zweite Sorten gclien 
zu 7 s. 3 d . Sehr gesucht ist Gaskohle und fiir 
prompten Versand sehr knapp. Die Preise sind fest auf
7 s. 6 d . llausbrand gelit jetzt sehr regeliniifsig ab zu
1 0  S. 3 d .  bis 12 s. G d . In Bunkerkohle war in letzter 
Zeit stiirkerer Bedarf, ungesiebtc Sorten konnten Ende 
Januar 7 s. 3 d . bis 7 s. 6 d . notiereu. In Koks ist dic 
lokale Nachfrage gut und auch die Ausfuhr hat zugenommen, 
bester Durham-Koks gclit zu 13 s. 6 d . bis 13 S. I 0 * h  d . 
In Durliam hat sich gleichfalls dic Marktlage fiir allc 
Sorten gunstiger gestaltet, und die Preise zeigen steigende 
Tendcnz. Bester Mascliinenbrand notiert 8 s ,  3 d . per ton 
f. 0. b. fur prompte, und 9 S. 6 d . fiir spiitere Lieferung 
In Lancashire sind dic Gruben jetzt fiir die .volte 
Arbeitswoche beschiiftigt; die besseren Sorten Stiickkohlc 
zu Hausbrandzwecken behaupten sich gul, obwohl der An- 
drang gegenwiirtig kein aufscrordentlicher ist. Auch in ge- 
ringeren Sorten zu Industriezweckcn findet die Erzeugung

schlanken Absatz, und die crzielten Preise konnen lohnender 
genannt werden, gute Sorten gehen zu 6 s . 6 d . und 7 s. 
Mascliinenbrand erzielt 7 s . 9 d . bis 8 S. fiir gute Sorten. 
In Yorkshire liegt ebenfalls allen Gruben ein ansehn- 
lichcs Arbeitsąuantum vor, iminerhin ist der Wcttbewerb 
stark. Bestc Silkstonekohlen notieren in Barnsley 9 S. 6 d . 
bis 9 s. 9 d  p. t., gewolinliclie Sorten 8 s. G d . bis 8 5 .9 ( i , 
bester Barnsley-IIausbrand 8 s. 6 tZ. bis9s., geringereSorten 8 s. 
bis 8 s. 3 d . Mascliinenbrand wird in grofsen Meiigen nach 
den Uumberhiifen vcrladen und notiert 7 s. 3 d . bis 7 s.
9 d . Koks gelit zicmlich fiott zu 10 s . 6 d . bis l i s .  
fiir gute gewaschcne Sorten. In Derbyshire, Notting- 
h ams li ire und Staf fordshire triigt das Gcschiift im wesent- 
lichen diesel be 11 Physiognomie. In Newport waren die 
AusfuhrzilTern die letzten Wochen hindurch fur Maschinen- 
brand- und llausbrand recht giinstigc. Mascliinenbrand 
zeigte steigende Tendenz und steht jetzt auf 9 s . 6 d . fiir 
bestc und 9 s. 3 d . fiir zweite Sorten: bester llausbrand 
notiert 11 s . In Cardiff herrscht seit Beginn des Jahres 
aufserordentliche Regsainkeit im Ausfuhrgeschafte, und der 
ungewohnlichc Andrang ist nicht Uberraschend, weil dio 
Frachtsiilze so langc Zeit um 2 s. 6 d. per Tonne iiber 
den normalen Grenzcn standen, seit Ende Dezember aber 
gewichen sind. In der letzten Woche des Januar belicicn 
sich dio VerschilTuńgcn sogar auf 370 000 t, darnach 
waren dieselben etwas sclijeppetider, zum Teil weil 
dic Frachteu nach den MiUelmeerhiifen neuerdings ge
stiegen sind. Dio Preise fiir Mascliinenbrand sind im 
Januar verschicdcntlich erhoht worden und blieben in 
letzter Zeit unverandcrt. In beslen Sorten licgen fiir dio 
niićhste Zeit so gnie Auftriige vor, dafs dic Produzenten 
ganz unabhąhgig von den Kiiufern sind und Angebote 
unter l i s .  bis l i s .  3 d . fiir prompten Versand abiehnen; 
Anfangs Januar notierte man 10 s 3 d . bis 10 s. 6 d . 
Zweite Sorten sind indesseu bei geringen Schwankunuen 
der Nachfrage etwas sehwiicher und gehen zu 10 s. 3 d . 
bis 10 S. 6 d . Kleinkohie ist jelzt in sehr groTsen Men gen 
vorhanden und etwas gedriiekt, bestc Sorten zu 5 s. 6 d .,  
zweite zu 4 s 9 ci!, bis 5 s. Koks verzeichnet eine stetigc 
Nachfrage, aber in letzter Zeit kaufeii die meisten Yer- 
braucher von der llaud zum Mund, indem sie sieli fiir 
spiitere Lieferung crhohtpn Preisen gegeniiber zuriick-

* halteud zeigen; bester llochofenkoks notiert 16 S. bis 
16 s. 6 ci. Zweite Sorten 14 s. Gd. Der schottischc 
Kohlenmarkt Svar in den letzten Wochen fiir Hausbrand 

und Industriebrand gleichfalls etyras fester, und die Ver- 
schiffungen hielten sich auf dem Durchschnitt.

P e r s  o n a  l i c u .

Der Hulfsarbeiter im Handelsniinisterium, Bergrat M eifs n c r 

zu Berlin, und der Revierbeamte Bergrat S ch t n e i f s e r  zu 

Aachen sind zu Oberbergritten ernannt.

Versetzt sind die Revierbeamten: Oberbergrat A r l  t von 

Waldenburg i. Schl. nacli Frankfurt a. O., Bergrat M a t t h  i afs 

von Magdeburg nach Waldenburg i. Schl., Bergmeister 

B a d c w i t z  von Frankfurt a. O. nacli Magdeburg.

Der Bergassessor S p o r k c n b a c h  ist dem legi, Salzamt 

zu Schonebeck, der Bergassessor M i d d e l d o r f  der kiinigl. 

Berginspektlon zu Strafsfurt zur Beschaftigung Uberwicsen.

Dem Bergassessor P r i e t z e  ist die Wahrnehinung. der 

Geschafte eines Assistenten bei der kgl. Gewerbeinspektion I I  

in Berlin ubertragen.
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