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Die Ergelmisse des Bergbaubetriebes im Oberbergamtsbezirke Dortmund im Jahre 1896.
An der Hand der Angaben des Koniglichen Ober- 

bergamtes zu Dortmund geben wir im nachstehenden die 

Produktionsziffem fiir das Jahr 1896.

Ueber dic Steinkohleniorderung sind die wichtigsten

Zahlen in der sich anschliefeenden Uebersicht zusammen- 

gestellt, die in den Spalten 12— 16 zugleieli die Arbeiter- 

Leistung nachweist.

B c r g r e r i c r

F o r d e r u n g  
in 1000 t rund

B e l e g s c h a f t
Le i s t ung  auf  1 Arbe i t er  

in Tonnen

1894 1895 1896

1895
gegen
1894

+

1896
gegen
1895

+

1894 1895 1896

1895
cegen
1894

+

1896
gegen
1895

±

1894 1895 1896

1895
gegen
1894

+

1896
gegen
1895

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Osnabriick . . ’ 222 212 236 -  10 +  24 1518 1451 1 486 -  67 +  35 145,9 146,2 159,1 +  0,3 +  12,9
Itecklingliausen 3 192 3 398 3 948 + 206 +  550 12 700 13 034 14 161 + 334 + 1127 251,3 260,7 278,8 +  9,4 +  18,1
Ost-Dortmund . ■ 2 260 2 430 2 724 + 170 +  294 8 702 9 391 10 348 +  689 +  957 259,8 258,7 263,2 -  1,1 + 4,5
West-Dortmund • 2 578 2 560 2 761 -  18 +  201 9 997 10 246 10 717 +  249 +  471 257,9 249,9 257,6 -  8,0 +  7,7
Siid-Dortmund 2735 2 373 2 503 -  362 +  130 11 676 10 216 10 377 -1460 + 161 234,2 232,3 241,2 -  1,9 +  8,9
Witter) . . . . 1 717 2 071 2 234 +  354 +  163 7 181 8 894 9 197 +  1713 +  303 239,1 232,8 242,9 -  6,3 + 10,1
Hattingen . . . 2 115 2105 2 101 -  10 -  4 8 627 8 758 8 580 + 131 -  178 245,1 240,4 244,9 -  4,7 + 4,5
Sud-Bochum . . 2140 2129 2 282 -  11 4- 153 9 053 9 148 9 295 +  95 + 147 236,4 232,7 245,5 -  3,7 +  12,8
Nord-Bochum . . 2 078 2147 2 434 + 69 +  287 8 356 8 555 9 217 4- 199 +  662 248,7 251,0 264,2 + 2,3 +  13,2
Hcrne . . . . 3 084 3152 3 496 +  68 +  344 10 641 11 174 11 708 +  533 +  534 289,8 282,1 298,6 -  7,7 + 16,5
Gelsenkirchen . . 3 400 3 304 3 561 -  96 + 257 13171 12 143 12 298 -  1028 +  155 258,1 272,1 289,6 +  14,0 + 17,5
Wattenseheid . . 2 788 2 714 2 849 — 74 +  135 9 941 9 776 10 246 -  165 + 470 280,4 277,6 278,1 -  2,8 +  0,5
Ost-Essen . . . 2 986 3 037 3326 +  51 +  289 9 188 9 237 9 816 +  49 +  579 325,0 328.8 338,8 + 3,8 + 10,0
West-Essen . . 3 735 3 722 4 126 — 13 +  404 12 631 12 658 13 026 +  27 + 368 295,7 294,0 316,7 -  1,7 +  22,7
Sfld-Essen . . . 1930 2 055 2 125 +  125 +  70 6 650 6 793 6 990 + 143 + 197 290,3 302,6 304,0 -t- 12,3 + 1,4
Worden . . . . 475 475 528 -  0 + 53 1 824 1706 1786 -  118 + 80 260,2 278,2 295,9 + 18,0 +  17,7
Oberhausen. . . 3178 3 261 3 660 + 83 +  399 10 794 11 522 12 622 +  728 +1100 294,4 283,0 289,9 -  11,4 +  6,9

40 613| 41 146| <M«93| +  533|+3747 152 650|154 702| 162 870 + 2052|+8168 266,1 266,0 271,1 -  0,1|+ 5,1

Das Jahr 1896 bringt in allen Revieren, allein 

Hattingen ausgenommen, einen sehr erheblichen Zuwaehs, 

am grSfsten im Revier Recklinghausen, das seine 

Produktion um 1/ 7 gegen 1895 gesteigert hat. Auch 

West - Essen, Oberhausen und Herne weisen sehr 

erhebliche Mehrforderung auf; zum ersten Mai wird 

in einem der gegenwartigen Reviere die Produktion 

von 4 Millionen Tonnen iiberschritten.

Die Yermehrung der Belegschaft  gegen 1895 

weist auch in Recklinghausen und Oberhausen die 

hochsten Ziflern auf; an dritter und vierter Stelle stehen 

hier indes Ost-Dortmund und Nord-Bochum, w&hrend

wiederuni Hattingen eine Abnahme gegen die Zahlen 

von 1895 zu verzeichnen hat.

Von besonderem Interesse ist die Vergleichung des 

Arbeitseffektes in den 3 Jahren 1894— 1896; wahrend 

derselbe zwischen 1894 und 1895 in den Gesamtzahlen 

des Bezirkes nur eine geringfiigige Abnahme (0,1 t) 

enthielt, ist die Durchschnittsleistung fiir 1896 um 5 t 

gestiegen. In erster Linie liegt die Ursache der Effekt- 

steigerung in der gleichmafsigeren Arbeitsgelegenheit im 

Grefolge der giinstigeren Absatzverhaltnisse. Die Ver- 

gleichung der in den ersten 3 Vierteljahren 1895 nnd eben-
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so 1896 durchschnittlich pro Arbeiter yerfahrenen 

Schiehten *) zeigt das folgende Bild:

1896: I. Qn*rt. 78. II. Quart. 75. III. Quart 82. I.'I1I. Quart. 235. 

1895: I. „ 74. II. „ 73. III. „ 79. I.-IU. „ 226,

d. li. also, es sind in den ersten 3 Yierteljahren durch

schnittlich 9 Schichten mehr yerfahren worden; man wird 

nicht fehlgehen, dafs im ganzen Jalir 1896 durchschnittlich 

wenigstens 12 Schichten mehr ais 1895 verfaliren sind.

Danach ist aber thatsachlich keine Steigerung, sondern 

eine Abnahme des Effektes eingetreten, da die Leistung 

pro Schicht von 0,9— 1,0 t pro Person der Belegschaft 

in der Erhohung des Effektes um 10,8— 12 t zum Aus- 

druck zu kommen hatte, wenn die Leistung gleich 

geblieben ware; thatsachlich betragt der Zuwachs nur 5,11.

Sobald die Lohnstatistik fiir 1896 vorliegt, soilen 

diese Zalilen mit den anderen deutschen Bergbaubezirken 

yergliclien werden, nur mag hier noch darauf hin- 

gewiesen sein, dafs an der Steigerung der verfahrenen 

Schichten die Ueberschichten thatsachlich fast ohne jeden 

Einflulś sind, weil nach amtlichen Quellen ihre Gesamtzahl 

im Jahresmittel kaum 2 pCt. der yerfahrenen Schichten 

ausmacht, auf 100 gewohnliche Schichten also nur zwei 

Ueberschichten entfallen.

Vergleichsweise sei zum Schlufs der Arbeitseflekt im 

belgischen und groiśbritannischen Stcinkohlenbergbau **) 

angefiihrt; die sehr geringen Zahlen im belgischen 

Bergbau finden in der angezogenen Quelle Erkliirung; 

boi den Ziflern fiir den grolśbritannischen Bergbau darf 

nicht vergessen werden, dalś mariche der Hauptbezirke 

infolge unzureichenden Absatzes nur 3—4 Tage arbeiten, 

die Effekte bei besserer Arbeitsgelegenheit somit wesent- 

lich hoher sein wurden.

Es betrug der Arbeitseflekt in Tonnen:

im belgischen
im groiś- 

britannischen
im gesamten 
preufsischen

im Ruhrbezirk

Steinkohlenbergbau

1893 166 257 261,1 263,7
1894 172 283 264,5 266,1

266,01895 172 288 268,3
1896 — — — 271,1

Nr. Namen  der Zechen. Produktion Belegschaft 

Tonnen Personen

A. Steinkohlenbergwerke.

I. Bergrevier Osnabriick:

a. Regierungsbezirk Osnabruck.

1. Piesberg .................................... 182 741 956
2. H ilte rb e rg ............................... 32 428 200
3. Hamm-OsnabrOcker Kohlenwerk

(Zu fa llig )............................... 50 3

b. Regierungsbezirk Minden.

4. Preu&iscbe Kłus . . . . . 7 826 63
5. R u d o lp h ............................... f. 205 6

c. Regierungsbezirk Munster.

6. Glucksburg (Kónigliches Stein-
kohlenbergwerk Ibbenburenj 13 232 258

Se. I 236 482 1486

•) Die Yergleichnng hat sich auf drei Yier teljahre zu beschranken, 
weil die Ergebnisse des IV. Quartals 1896 noch nicht rorljegen. 

**) Cf, d. Zeitschr. Jahrg. 1896, S. 569, 721, 914.

Nr. Namen der Z ech en. Produktion Belegschaft

Tonnen Perfonen

n , .  BergreTier Reckllughausen:

a. Regierungsbezirk Arnsberg.
1. Graf Bismarck, Schacht I  . . 312 480 1085

b. Regierungsbezirk Munster.

Graf Bismarck, Schacht II
und I I I .................................... 604 119 2 000

540 451 1896
522 475 1 660

4. Konig L u d w ig .......................... 453 563 1761
5. Graf Moltke................................ 418 678 1475
6. General Blumenthal . . . . 380 662 1 607
7. Schlagel & E is e n ..................... 376 609 1 555
8. Nordstern.................................... 339 031 1 055
9. G ladbeck.................................... — 67

Se. II 3 948 068 14 161

U l .  BergreTier Ost-Dortmund:

Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Ver. Stein <fc Hardenberg . . 587 347 1 537
2. Ver. W e s tp h a lia ..................... 559 345 1 774
3. Hórder Kohlenwerk . . . . 376 242 1333
4. C o u r l ............................... ..... . 319 551 .1218
5. Massener Tiefbau I . . . . 305 722 1399
6. G n e is e n a u ............................... 304 046 1 499
7. Tremonia.................................... 204751 766
8. PreuCsen.................................... 61 138 723
9. Friedrich W ilhe lm ..................... 5 792 99

Se. III 2 723 934 10 348

IY . Rergrevier West-Dortmund:

Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Ver. Germania..................... 595 241 2 045
460 047 1458

3. Dorstfeld.................................... 343 492 1406
4. Z o l l e m .................................... 315 085 1096
5. Mont C e n is ..................... 255 912 1 118
6. Graf S chw crin .......................... 253 845 1040

197 500 864
8. B o russ ia .................................... 167 834 668
9. W esthausen............................... 157 319 684

10. Adolph von Hansemann . , . 14 262 338

Se. IV 2760 537 10 717

Y . Bergrerier SUd-Dortmiuid:

Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Kón igsborn ............................... 489 460 1 679
2. M o nop o l.................................... 326 515 1 328
3. Louise <fe Erbstolln . . . . 216 329 811
4. Gluckauf T ie lb a u ..................... 196 931 793
5. M argarethe ............................... 183 974 897
6. C ro n e ......................................... 170 720 687
7. Ver.SchiirbankundCharlottenburg 155 681 645
8. Ver. Wiendahlsbank . . . . 135 862 594
9. Kaiser F r ie d r ic h ..................... 125 882 629

10. Freie Vogel und DiiTerhofft 111633 527
11. Gottessegen............................... 107 078 407
12. F re ibe rg .................................... 98 308 451
13. Ver. Bickefeld Tiefban . . . 95 781 536
14. C a ro lin e .................................... 88 674 390
15. Rosina.................................... ..... — 3

Se. V 2 502 828 10 377

VI. BergreTier Witten:

Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Hamburg und Franziska . . . 553 506 2 244
2. Nen-Iserlohn............................... 519110 1999
3 Steinkohlenbergwerk Mansfeld . 299 086 1276
4. Siebenplaneten.......................... 239 862 757
5. Ver. Bommerbanker Tiefban . . 136187 585
6. Ver. T rappe............................... 126 694 416
7. Bruchstrafte . . . . . . . 109 057 676
8. Ver. W allfisch .......................... 75 074 388

9. Deutschland............................... 73 715 325
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Nr. Nam en der Ze cli en, Produktion Belegschaft

Tonnen Pcrsoncn

10. Herzkainper M u ldę ..................... 53 207 270
11 Yer. Stock und Scherenberg . . 38 705 ' 155

12. Bergmann.................................... 9 393 57

13. Carl R u d o lf ............................... 23 4

— 40

15. Dreckbanker Erbstolln . . . — 5

Se. VJ 2 233 619 9 197

YII. Bergrcvier Hattlngcn:

Regierungsbezirk Arnsberg.

413 346 1584
375 986 1537

3. E iberg ......................................... 222 340 711

161 260 648
157 801 722
115 252 441
109 923 408

8. Friedlichcr Nachbar . . . . 108 679 418

9. Carl Friedrich Erbstollen . . 105 549 416

10. S te ingatt.................................... 91 308 383
66 749 268

12. Yer. Dahlhauser Tiefbau . . . 51548 349

13. Helene Nachtigall..................... 51 003 387

14. Gliickswinkclburg..................... 23 476 97

15. IIofTnungstlial.......................... 21 627 102

16. R a b e ......................................... 21 568 75

17. Wodan.......................................... 2 675 10
934 9

216 15

Se. VII 2101 240 8 580

YIII.BergreT ierSUd-Boelium :

Regierungsbezirk Arnsberg.

292 214 1308
287 623 1 075

3. Prinz Regent............................... 251 339 908

4. Heinrich Gustav.......................... 249 852 1 014
5. Julius P h l l i p p .......................... 236 745 879
6. Vollmond.................................... 223 277 1 021
7. Friedcrica.................................... 199 759 700
8. Priuz Ton Preufsen..................... 165 690 678
9. C a ro lin e .................................... 164950 625

10. Ver. General uiul Erbstollen 126 973 651
11. Berneck......................................... 83 266 436

Se. V III 2 281 688 9 259

IX . Bcrgrcrier Xord-Bochum:

Regierungsbezirk Arnsberg.

1. IIannover.................................... 828 193 2 971
2. Ver. Constantin der Grolśe . . 532 318' 2 215
3. Ver. H a n n ib a l.......................... 319 042 1 049
4. Lothringen . . . .  . . 273 812 1 116
5. Ver. Prasident.......................... 254 370 980
6. Ver. Carolinengluck . . . . 226 687 886

■ Se. IX 2 434 422 9 217

X . Bergreyier Ilerne:

a. Regierungsbezirk Arnsberg.

ł.  Shamrock H I / I V .....................
2. Victor .........................................
3. Friedrich der Grofse . . . .
4. Shamrock....................................
5. Yon der I le y d t ..........................
0. J u l i a .........................................

b. Regierungsbezirk Mflnster.

7. Recklinghausen.......................... 638 995 2 295

ŚeTx 3495 809 11 708

Nr. Nam en d er Z ech e n. Produktion Belegschaft

X I; Bergrcvier Gelsen
kirchen :

Kegierungsbezirk Arnsberg.

1. C onso lida tion ..........................
2. Pluto .........................................
3. Wilhelmino Victoria . . . .
4. Unser F r i t z ...............................
5- Konigsgrubo...............................
6. Ilibernia . . . . . . _. ■

Se. X I

X II , Bcrgm lcr Watten- 
scheld:

Kegierungsbezirk Arnsberg.

1. Yer. Rheln-Elbe und Alma

4. Friihliche Morgensonne . . .
5. Yer. Maria Anna und Steinbank 
(\, Yer. E ng e lsbu rg .....................

980 118 
696 086 
464 465 
406 817 
231 772 
69 566

3 385 
2 483 
1635 
1 321 
1 073 

349

Se. X II 2 848 824 10 246

X I I I .  BergrcTler Osl- 
Essen:

Regierungsbezirk Dusseldorf.

1 378 375 3 539
865 765 2 663
451 428 1404
420 113 1 436

5. Friedrich Ernestine . . . . 209 953 774

Se. X III 3 325 634 9 816

X IY .  Bcrgrevier West- 
Esscn:

a, Regierungsbezirk Munster.

1. Prosper, Schacht II . . 792511 2 479

b. Regierungsbezirk Dusseldorf.

Prosper, Schacht 1 ..................... 389 645 1 521

2. Cólner Bergwerks Verein . . 640 643 1 736

3. Yer. Helene und Amalie . . . 607 876 2105
1 552

404 162 1 148

6. Mathias S t i n n e s ..................... 300 103 986
231 193 682

8. Wolfsbank und Neu Wesel . . 227 427 817

Se. XIV 4125508 13 026

X V . Bergrevier SUd-Esseu:

Regierungsbezirk Dusseldorf.

1. Yer. Salzer und Neuack . . . 294 427 1 111

2. Hercules.................................... 270 427 905

255 691 698
243 908 808
240 750 856
233 413 893

7, Johann Deimelsberg . . . . 224 972 705

183 753 547

o Rlieinisclie Anthracit - Kohlen-

w e rk e .................................... 102 354 269

10. Yer. IIofTnung & Secretarius Aak 75 737 167

11. Friedrich W ilhe lm ..................... — 31

Se. XV 2 125 432 6 990

X V I. B e rg m ie r  W erden:

Regierungsbezirk Dusseldorf.

1. Yer. Poertingsflepen . . . . 131155 487

2. H e in r ic h .................................... 113705 356

3. Richradt .................................... 105 992 255

4. Pauline . . . . . .  . . 88156 298

5. Y ic t o r ia .................................... 54160 231

14 549 65

778 824 2 368
505 542 1 674
447 625 1 764
430 413 1784
376 057 893
318 353 930

Tonnen Pcrsoncn

1 174 106 3 809

712 140 2 755

496 033 1738
493 089 1 626
426 447 1 342
259464 1 028

3 561 279 12 298
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Nr. Namen  der  Zechen.  Produktion Belegschaft

Tonnen rersonen

11 075 41
8. Joseph ......................................... 7 026 24
9, Prinz "W ilhelm.......................... 1760 10

10. Ver. I-ouise............................... 640 7
11. Griinewald . . . . . . . 164 12

Se. XVI 528 382 1786

XY II. BergrcYier Oberhausen:
a. Regierungsbezirk Munster.

i. Oberhausen, Schacht Osterfeld . 565 249 1941

b. Regierungsbezirk Diisseldorf.
Oberhausen, Schacht I und 11 . 627 40G 1 928

2. Concordia.................................... 634 704 2 057
3. Deutscher K a is e r ..................... 463 060 1701
4. A ls tadcn .................................... 325 342 1 001

309 644 955
6. R o l a n d .................................... 188 372 627
7. Humboldt.................................... 155 156 529

134 654 548
9. Ver. Wiesche . . . . . . 128 472 705

10. Ver. Rosenblumendelle . . . 127 559 467
11, N eum uh l.................................... — 124

12. Sterkrade V I . . . . . . — 39

Se. XV II 3 659 618 12 622

B. Eisenerzbergwerke.

I. BergrcYier Osnabrilck.
a. Regierungsbezirk Osnabruck.

1. HBggel I  . . . . .  . • ■ 132 025 331
2. Hiils und Sicherheit . . . . 151 8
3. Ellenberg . ............................... 140 1

b. Regierungsbezirk Minden.

4. W ohlverw ahrt.......................... 52 590 224

12 470 50

6. Porta I ......................................... 2 906 25

7. Friedrich der Grofse..................... 965 2

c. Regierungsbezirk Munster.

8. Ilec to r............................... 19 347 84

9. P e r m .................................... ..... 18 704 85

10. Districtsfelder Friedrich "Wilhelm,
Joseph. ver. Justus etc. . . . 11842 *)

1084 20

Se. I ,252 224 830

I I .  BergrcYier Rcekliug-
hauaen.

Regierungsbezirk Munster.

1. Prinz W i lh e lm .......................... 1 123 *3

I I I .  BergreYier Ost-Dort
mund.

Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Ilórder Kohlenwerk . . . . 17G20 65

IY . BergrcYier Sild-Dort
mund.

Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Freie Vogel und TJnYerhofft. . 19 291 75

2. Ver. Bickefeld Tiefban . . . 511 2

Se. IV 19 802 77

Y. liergreYier Witten.
Regierungsbezirk Arnsberg. t

t. Ver. Stock und Scherenberg . 4 628 13
1510 14

3. Carl............................................... 50 5

Se. V 6 188 32

*) Die Gowinnung erfolgt durch landwirtsch. Arbeiter.

Nr. Namen  der Zechen. Produktion Belegschaft

Tonnen Person cn

YI. BcrgrcYier Siid-Boclium.

Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Friederica . ...............................  7 466 15

Y II. Bergroyier Werden.
Regierungsbezirk Dusseldorf.

1. Carl W i lh e lm ..........................  9 143 30

C. Zinkerze.
I .  BergrcYier Wittcit.

Regierungsbezirk Arnsberg. 

1. (Iserlohner) Galmei-Gruben .

I I .  BergrcYier Werden.
Rcgierungsbczirk Diisseldorf.

1. Neu-Diepenbrock III . . .
2. Prinz Wilhelm Grube . . .
3. Ferd inande ..........................

Se. II

D. Bleierze.
I . Bergrevier Witten.

Regierungsbezirk Arnsberg.

1. (Iserlohner) Galmei-Gruben . .
2. Augustę I ..............................  .

I I .  BergrcYier Werden.

Regierungsbezirk Dusseldorf.

3G45

7 10S 
727

7 835

20

24 G

383
45
G5

493

*)
6

289 124
2. Wilhelm II . . . . . 130 14
3. Neu-Diepenbrock III . . .  . 90 *)
4. Erzbergwerk Gliickauf . . . . 62 15
5. Eisenberg.................................... 25 11
6. Thalburg.......................... 20 54
7. Prinz Wilhelm Grube . . . . 6 *)
8. I.intorfer Erzbergwerkc . . . — 4

Se. II 622 222

E. Vitriolerz (Schwefeł- 
kies).

I .  BergrcYier Osnahriick.
Regierungsbezirk Osnabruck.

1. Piesberg ....................................

I I .  BergrcYier Ost-Dortmund.
Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Jremonia....................................

I I I .  BergrcYier Wcst-Dort-
mund.

Regierungsl>ezirk Arnsberg.

1. Dorstfeld....................................
2. Westhausen...............................

Se.

IY. BergrcYier Werden.
Regierungsbezirk- Dusseldorf. 

Neu-Diepenbrock I I I  . . .  .

F. Kupfererze.
I . BergrcYier Witten.

Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Gute IToffmmg . . . . . .

515

GO

60
10

70

397

*) Die Arbeiter sind unter Zinkerz aufgefuhrŁ
*) Arbeiter sind unter Steinkohlenbergwerke aufgefflhrt.



Nr. Nam en der Zechen.  Produktion Belegscliaft

Tonnen Personen

G. Salinen.

I. Regierungsbezirk Osnabrflek.

Eothenfelde . .......................... 1209 24

II. Regierungsbezirk Minden.

1. Konigi. Salinę Neusaizwerk . . 1 863 25
2. Salzkotten..................................... 1 203 17

Se. I I  3 066 42
III. Regierungsbezirk Munster.

Gottesgabe . , 592 10

IV. Regierungsbezirk Ąrnsberg.

1. K on igsbom ...............................  15433 150
2. Sassendorf . . . . . . .  1 938 23

' ~Se. IV  17 371 173

Kohlensturzkralm im Freihafen zu Bremen.
Bei der Ausriistung des Frcihafens mit masehinellen 

Einrichtnngen zum Loschen und Laden glaubtc man 

besonders darauf Riicksicht nehmen zu miissen, dafs von 

Bremen aus eine erhebliche Kohlenausfuhr sich entwickeln
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wurde, sodafs grofse Kohlenmengen direkt von den Eisen- 

balmwagen in die Schiffe verladen werden iniifslcn. 

Dieser Gesichtspunkt f iihrte zur Konstruktion und Aus- 

fiihrung des in der untenstehenden Abbildung angege- 

benen Kohlenstiirzkrahns. Die Krahnform wurde gcwahlt, 

um die Kohle beim Yerladen moglichst zu sehonen und 

grofsere Fallhohen, die leicht eine erhebliche Zerkleinerung 

der verhaltnisinafeig weichen deutschen Kohle veranlassen, 

zu vermeiden.

Der Krahn gelangte an der Nordseite in der Niihe 

der Ausmiindimg des Hafens in die Weser zur Auf- 

stcllung. Der Unterbau des Krahnes ist thorartig ge- 

staltet, sodals ein liings der Ufermauer laufendes Eisen- 

bahngeleise unter dem Krahn hindurch gefiihrt werden 

konnte. In diesem Geleise liegt eine Wage zur Fest- 

stellung des Gewichtes der beladenen Eisenbahnwagen 

und eine Drehscheibe, um die Wagen in der zum Kippen 

geeigneten Stellung dem Krahn zuzufiihrcn, und solche 

Wagen, die zum Kippen nicht eingerichtet sind, auf ein 

Nebengeleise bringen zu konnen. In dem Krahngeleise

Nr. 8.

Hydraulischer Kohlensturzkrabn.

Konstruiert^Ton F, N e u k i r c b ,  Cmlingenieur in Bremen, ausgeffihrt Ton C. H o p p e ,  Maschinenfabrik in Berlin,
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liegt eine verscńkte Buhnc. Diese ist so cingerichtet, 

(lafs bcim Auffahren des Eiscnbahnwagcns die vordere 

Achse mittelst Ilaken selbstthatig fest an dic Biiime 

angekuppelt wird. Dic Biihne hangt an vier Stangcn 

und vier Ketten, bcim Hcben und Senken werden allc 

vicr Ketten gleichzeitig durch zwei liydraulische Kolbcn 

angezogen oder nacbgelasscn, dabci sind diese Ketten 

so gefiihrt, dafs ein Pendcln der Biihne moglichst vcr- 

mieden wird. Das Kippeń geschieht durch Anzichen 

der beiden hinteren Tragketten, welche dcmentsprcchend 

iiber die Rollcn eines dritten hydraulischen Kolbens ge- 

flihrt sind. Dic beiden Ilebecylinder sind mit je cincm 

Kolben zum Ausbalanziercn des Eigengewichtcs der 

Biihne und des Wagens ausgestattet.

In dic Ijuke des betreflenden Schiffcs wird ein Trichtcr 

gehangt, der unten mit einem tcleskopartig zu ver- 

langcrnden Cylinder und darunter bcfmdlichem kcgcl- 

fiirmigen Verschlufs yersehen ist. Bei dcm Verladcn der 

Kohle kann der Trichter immer moglichst voll gehalten 

werden, damit fiir dic aus dem Eiscnbahnwagcn gc- 

kippte Kohle eine geringe Fallhohc vcrhanden ist. Der 

Kohlcntrichter hangt an einem besonderen Krahn, um 

ihn leicht in die Schiffsluken einsetzen und wieder aus- 

heben zu konnen. Weil bei diesen Bewcgungcn infolge 

der gro&en Ausladung leicht Beriihrungen mit der Takc- 

lage der Schiffe vorkommen kiinnten, ist die Ausladung 

des Krahnes in der Weise verSndcrlich gemacht, dafs 

durch Anheben des Trichtcrs in die hiichstc Stellung 

eine Yerringerung der Ausladung veranlafst wird.

Die samtlichen Bewegungen der beiden Kralin- 

auslcger werden von einem Krahnftthrer, der sich in 

dcm, in der Abbildung sichtbaren Ilauschen bcfmdet, 

bcherrscht und konnen von diesem Standpunkte aus 

auch gut beobachtet werden. In der Niihe des Krahnes 

sind zwei liydraulische Spills zur Bewegung der Eisen- 

bahnwagen aufgestellt.

Unterhalb des Kohlensturzkrahnes ist eine Ilebe- 

und Drchbiihne aufgestellt, diese dient dazu, die entleerten 

Eisenbahnwagen auf ein hoher gelegenes Ablaufgeleise 

zu befórdern. Dic Richtungen des oberen und unteren 

Gclcisęs stimmen nicht iibercin,' deshalb mufe die Buhnc 

beim Ileben auch eine Drehbewegung ausfiihren. Die 

Bewegung dieser Biihne geschieht cbenfalls hydraulisch, 

derart, dafs die Biihne in der hochsten Stellung in die 

Noigung des Ablaufgeleises gebracht wird, damit die 

Wagen in dieser Stellung selbstthatig ablaufen.

Die ganze Einrichtung hat sich nach der Fertig- 

stellung bei den vorgenomnienen Proben gut bcwiihrt, 

c*3 sind auch einige Ycrladungcn von Kohlen und Koks 

damit vorgenommcn, docli ist die Ausfuhr von Kohlen 

so gering, dalś cin regelmalśigerfBetrieb nicht moglich 

ist, daher kann auch kein Krahnfiihrer, sowie sonstiges 

geschultes Personal bei, dem Krahn gehalten werden 

und steht dic Anlage zur Zeit unbcnutzt. Statt der 

grofseren Ausfuhr deutscher Kohlen findet noch Einfuhr

englischer Kohlen, wenn auch nicht in erhcblichem 

Mafse, statt.

Die Tragfahigkeit des Krahnes ist 2G 000 kg, Aus

ladung S 111, Hub 10 m.

Der Trichterkrahn hat 11 m Ausladung und 14 m Hub.

Entworfen ist dic ganze Anlage von Fr. Neukirch, 

Civil-Ingcnieur in Bremen, und ausgcfiihrt von der 

Firma C. Hoppc in Berlin.

Ycrsuchc mit Dampfmasclmicn fiir iiber- 
hitzten Dampf.5)

In der Januarversammlnng der Institution of Civil 

Engineers hiclt Prof. W. Rippcr cinen Yortrag iiber 

Versuche mit Dampfmaschinen fiir ubcrhitzten Dampf. 

Einleitcnd bemerkt Redner, dafs in den letzten drei&ig 

Jahren die Vcrvollkommnung der Dampfmaschinen durch 

Ausnutzung der Expansion und Anwendung hoheren 

Dampfdrucks so crhebliche Fortschritte gemacht habe, 

dafs sie nahezu an eine Grcnze der Weiterentwicklung 

auf diesem Wege gelangt sei. Neuerdings wende man 

sich daher wieder der Frage zu, ob man niclit durch 

Bcnutzung iiberhitzten Dampfes eine hiihcre Nutzleistung 

erreichen konne.

Um den Dampfvcrbrauch einer Dampfmaschine zu 

bestimmen, dic mit iiberhitztem Dampf von verscliiedeu 

hoher Temperatur und mit Warmcgraden arbcitet, welclie 

bedeutend hoher sind ais die gewohnlich angewendeten, 

wurden mit einem 17 pferd. Schmidtschen Î Iotor Ver- 

suche ausgefuhrt. Der Motor ist eine einfacliwirkende, 

eincylindrige Dampfmaschine ohne Kondensation, dic 

von einem Schmidtschen Ueberhitzcr mit iiberhitztem 

Dampf gespeist wird. Aufeer dem Dampfverbraueh 

solltc ermittelt werden, in welehem Graile die Trockcnheit 

des Dampfes und die Warmeabgabe de§ Dampfes an 

die Cylinderwandung von der Uebcrhitze beeinflufst 

werden. Bei Anwendung uberhitzten Dampfes wird ein 

Teil der sonst zur Yerdampfung benulzten Warmcmengc 

fiir die Ueberhitzung verwandt. Es hat sich gezeigt, 

dalś auf diese Weise eine bessere Ausnutzung der 

Warnie stattfindet. So ergab die Aufwendung von 5, 

10 und 15 pCt. der erzeugten Warnie zum Ueberhitzen 

cinen reinen Nutzen von 12,38 bezw, 70 pCt. der von 

der Warnie verrichtetcn Arbeit.

Bei recht gleiclunafeiger Belastung der Dampfmaschine 

bedurfte es nur ganz geringer Rcgulierung der Uebcrhitze, 

und die Temperatur des uberhitzten Dampfes in den 

Schlangenrohren blieb auffallenil bestiindig. Sobald jedoch 

die Belastung der Dampfmaschine verringert wurdc, 

beganfi die Temperatur des Dampfes im Ueberhitzcr 

. sogleich zu sinken, obschon der Zustand der Fcuerung 

dersclbe geblieben war; nahm andercrscits die Belastung 

zu, so erhohte sich auch die Temperatur der Uebcrhitze. 

Es ist unbedingt dafiir Sorge zu tragen, daCs die von

*) Ungineering vom 22. Januar 1897.
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dem iiberhitzten Dampf cinmal nufgcnoninionc Ueberliitze 

ihre hohe Temperatur so lange beluilt, bis der Dampf 

am Einstromungsventil angekommen ist.

Theoretisch ist von der Ueberliitzung ein crhcblicher 

Nutzen nicht zu erwarten; der thatsachliche praktische 

Vorteil besteht in der mehroder weniger volligen Bcscitigung 

des durch die Kondensation im Cylinder heryorgerufcnen 

Verluśtes. Ueberhitzter Dampf kann, wenn cr einen hin- 

langlichcn Ueberschufs an Warnie cnlhalt, im Cylinder in 

trockenem Zustand erhaltcn werden. Die Ueberliitzung 

beseitigt dcmnach die Hauptursachc des Warmeverlustcs 

im Cylinder, namlich dic Bildung des Wassers, und er- 

niedrigt auch den Warmeyerlust durch die Cylinder- 

wandung auf ein Minimum.

Dic Wirkung vcrschieden hoher Grade der Ucber- 

hitzung auf den Dampfverbraucli pro Krafteinheit wurde 

durch eine grofse Anzahl yon unter verschiedenen Be

dingungen ausgcfuhrten Versuchcn nachgcwicsen. So 

ergab sich ■/.. B., dafs Dampf mit einem Druck von 

120 Pfd. pro Quadratzoll (8,44, Atm.), dessen Ueber- 

hitzung beim Eintritt in die Dampfmaschine 674 0 F. 

(317,90 C.) betrug, den Vcrbraucli von 38,5 Pfund 

(17,5 kg) nicht iibcrhitztcn Dampfes auf 17,05 Pfd. 

(7,74 kg) pro indizierte Pferdckraft und Stunde er- 

niedrigte. Das Yerhaltnis zwischen der Abnahmc des 

Dampfverbrauchs und der Zunahme der Ueberliitzung 

bleibt inncrhalb gewisser. Grenzcn annahernd gleicli.

Aus den Indikatordiagrammen war ersichtlich, wie 

rasch die Ueberliitze beim Eintritt des Dampfes in den 

Cylinder versclnvand uud wrie sclten es yorkam, dafs 

der Dampf im Cylinder beim Absperren noch iibcrhitzt 

war, obgleich er sich beim Eintritt in stark uberhitztcm 

Zustand belunden liatte. Es zcigte sich bei den Versuchcn, 

dafs, wenn der Dampf bei seinem Eintritt in die Dampf- 

masclunc 200 0 F. (94,3 0 C.) iiber seine normale 

Temperatur erhitzt war und dic Absperrung langsam 

erfolgte, oder wenn bei rascherer Absperrung dic Ueber- 

hitzungstemperatur noch hiiher war, der Zustand des 

Dampfes im Cylinder beim Absperren dcmjenigen nassen 

in Sattigungstemperatur befindliehen Dampfes glich.

Damit der Dampf iin Cylinder wahrend der Expansion 

iiberhitzt und beim Ausstromen trocken ist, mufs scine 

Temperatur beim Eintritt in die Dampfmaschine etwa 

300 n F. (141,5° C.) hoher sein, ais dic seinem Druck 

entsprechende Temperatur. Wenn der Dampf beim Aus

stromen trocken war, so betrug seine Ueberliitzung beim 

Absperren 50 bis 100 ° F. (23,6 bis 47,2 ° C.), und 

hel schliefslich nach ctwa drcifacher Espansion auf 

die lempcratur gcsattigten Dampfes. Bei mehrfacher 

Expansion ficl die Temperatur beim Absperren rasch 

auf die gesiittigten Dampfes.

Redner betrachtct die Ueberliitzung nicht ais cin Mittel 

zu einer Ausnutzung der Warme, dic den yerwendeten 

lemperaturen irgendwie proportional ist, sondern glatibt 

nur’ s'ĉ  n'h **lr annahernd die yolle Leistung ge

siittigten Dampfes erreichen liifst. Die yermelntlichen 

Schwierigkeiten, welche mit der Erzeugung und yer

wendung iiberhitzten Dampfes yerkniipft waren, seien 

lieute in befriedigender Weise beseitigt. Die praktische 

Erfahrung habe bewiesen, dafs bei Beobachtung der 

notigen Sorgfalt hinsichtlich der Bcscliallung reinen 

Speisćwassers die Rohrleitung fiir den iiberhitzten Dampf 

auch nach langem und ausgicbigem Gebrauch keinc 

Zeichen von Vcrbrennung, Abbliitterung oder sonstiger 

Bescliadigungcn erkennen lassc. Auch yerursache das 

Schmieren der mit uberhitztcm Dampf arbeitenden 

Maschinen kcine Miihc mehr, weil hierzu jctzt yerbesserte 

Sclimiermittel zu Gebotc stiinden.

Die besten Ergebnisse wurden erreicht, wenn der 

Dampf, welcher der Maschine zugelit, cinc Temperatur 

von ctwa 650 0 F. (306,6 0 C.) habe. Ein wichtiger 

Punkt sei, die Dampfleitung mit einem guten Schutz- 

mittcl gegen Warmeausstrahlung zu umgeben, damit 

dcm Dampf auf seinem Wcgc zur Maschine seine 

hohe Temperatur erhaltcn bliebe. Am giinstigsten seien 

dieVcrsuchc ausgefallcn bei Amyendung liohcn Druckes 

und langsamer Absperrung. Jede Ursache, welche bei 

Vcrwendung gcsattigten Dampfes auf eine Erhohung der 

Anfangskondensation im Cylinder hinwirke, bedinge auch 

eine Beeintriichtigung der Nutzwirkung der Ueberliitze.

Ueberhitzter Dampf mit hoher Temperatur liefse sich 

fiir doppeltwirkende Dampfmaschinen ohne Gefahr und 

mit Yorteil yerwenden und es seien jetzt schon vielc 

derartige Maschinen im Gebrauch oder im Bau begriflen.

Ganz besondere Aufmcrksamkeit bei der Konstruktion 

von Dampfmaschinen fiir iiberhitzten Dampf erforderten 

die Einrichtungen fiir die Einstriimung des Dampfes. 

Da das Dampfeinlafsvcntil die hochste Temperatur aus- 

zuhaltcn hat, sollte es moglichst frei yon Reibung sein, 

damit es nicht geschmiert zu werden braucht.

I)io lyirtseliaftlielic Bedeutung des Rliein -Weser- 
Elbe-Kanals.

Yortrag des Wasser-Bauinspektors S y m p li e r -Munster i. W . in der 

Sitzung des CentraNereins fur Hebung der Deutschen Fiu fu- uud 

Kanalschiflahrt.*) (Auszugsweise.J

Mcine Ilerren! Ais ich vor vier Jahren zum letzten 

Małe die Elirc hatte, vor Ihnen zu sprcchen, da wrar 

mir eine leichtc und dankbare Aufgabc zu teil ge

worden: ich konnte Ihnen mit froher Zuversieht yon dem 

gliicklichcn Werden unseres griifsten und stolzesten 

Wasscrwegcs. des Kaiser Wilhelms-Kanals, berichten.

Heute stehe ich hier, um Ihnen die Wirkungen dar- 

zulegcn, -welche cin anders gestalteter, aber ebenso um- 

fassender und wichtiger Kanalplan auf dic wirtsehaft- 

liche Entwiekelung Deutschlands ausiiben wird, und da 

ist es schwer, ein wirklich iiberzeugendes Bild der Zu

kunft zu schaflen, denn nicht iiberall stcht ein streng 

mathematischer Beweis zur Verfiigung, nicht iiberall

*) Yeróffentliclit in der Zeitschrift fur Binnenschiffahrt.
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folgcn die Thatsachen der reehnbrischen Voraus- 

bestimmung, niclit iiberall kiinnen dic wirtschaftliclien 

Schiidigungen, die ein neuer Verkebrsweg trotz aller 

Vorsicht im Gefolge hat, riehtig erkannt und vorurteils- 

frei geschiitzt werden. Nielitsdestowcniger mu Cs ich ver- 

suchen, das reiclie Materiał, welchcs Freunde und Gegner 

des Rhęin-Wcscr-Elbe-Kanals in nięist dankenswerter 

Bercitwilligkcit zusammengebracht haben, Ihnen vorzu- 

fiihren und Ihnen diis Urteil zu erleiclitern, ob es 

zweckmafsig ist, jeno grofse Verbiridung unscrer bisher 

getreimten Waśserstyafscrinetze zu schaffen oder auf einen 

organischen Ausbau der letzteren ais nicht mehr zeit- 

gemiifs zu verzichten. Erleichtert wird mir meine Auf

gabe dadurch, dafs meine Darlegungen gemafs hoherer 

Bestiminung ais private Meinungsaufscrungen aufzufassęn 

sind, dic von dem aufrichtigen Bestreben gcleitet sein 

werden, Licht und Sehatten in gleicher Wcisc zur Dar- 

stellung zu bringen, wobei . ich allerdings ais Freund 

unscrer Binnenichiffahrt die lloffnung hege, dafs die 

Sehatten, welche vom Licht erzeugt werden, dicVorziigc 

des letzteren uin so uberwiegender erschcinen lasscn 

werden.

Der Umfang des Stoffes inacht es zweckmafsig, dafs 

ich cinc kurze Disposition desselben vorausschicke, die 

ziemlich genau den Gang andeutet, welchen dic ange- 

stellten Untersuchungen eingeschlagen haben.

Begonnen wurden die letzteren mit der Feststellung 

des Thatsachliclien, namlich mit einer Beschreibung des 

von dcm Kanał beeinflufsten Verkehrsgebietes und mit 

einer moglichst umfassenden Feststellung der Transport- 

kosten und Fraehtsiitze auf Eisenbahnen und Wasser- 

strafsen. Dann folgte dio Ermittelung des Kanalverkehrs 

und dessen finanzieller Folgen, welche sich cinerseits in 

der Ertragsfiihigkeit des Kanals und in der zu erzielcnden 

Ersparnis an Transportkosten und andererseits in dem 

Einflufs auf dic Eisenbahnen gcltend maclien. Dabei 

wurden die einzelnen Zweigkanale und dic Kanalisierung 

der Weser getrennt einer Sonderuntcrsuchung unterzogen 

und die voraussichtlichen anfanglichen Zuschiissc der 

Proyinzen infolge der von ihnen zu ubernehmenden teil- 

weisen Gewahrverpflichtungen berechnet. An diesen Teil 

schlofs sich alsdann der vierte und lctzte Hauptabschnitt, 

welcher den Einflufs des Kanals auf das Erwerbśleben 

schildert und sich nach einer allgemcinen Darstellung 

der gtinstigen Einwirkung des neuen Verkchrsweges 

hauptsiichlich den Einwiirfen zuwendet, welchc von 

einzelnen Gewerben und Wirtschaftsgebieten gegen die 

Kanalanlagc geltend gemacht worden sind.

In dieser Reihcnfolge werden sich auch meińe heutigen 

Darlegungen be wegen.

1. Beschreibung des becinf lu&ten Verkehrs- 

gebietes.

Der Einflufs eines Rhein-Weser-Elbe-Kanals wird sich 

fast auf ganz Deutsehland erstrecken, denn durch den- 

selben werden die bisher getreimten Wasserstrafeen ver- 

einigt, der fernste Nordosten mit dem aufsersten Siid-

westen Deutschlands in schiffbare Verhindung gebracht 

werden.

Die wirtschaftliclien Verhaltnisse des rhcinisch-west- 

falischen Industricgcbietes sind so aufsergewohnlieh ent- 

wiekclte, dafs sic kaum mit denjcnigcn anderer Bezirke 

verglieben werden komien. Ein cngmaschiges Nctz 

von Eisenbahnen uberspannt dic Gcgend, Koblengrubc 

reiht sich an Kolilengrnbe; ringsuin Sehornstcine, Fiirder- 

geriiste und Berghalden. Dieht ancinandcr liegen volk- 

reichc Stiidte und Ortschaften, welchc schon im Aeufseren 

alle Anzeichen regster gewerblichcr Thiitigkeit tragen. 

Ilochiifen, Eisen- und Stahlwerke, Giefsereien, Maschinen- 

fabriken, Briiekenbauanstaltcn, Zink- Und Kupferhiitten, 

Sehiffswerften und vielc anderc Fabriken, zum Teil 

grijfsten Umfangs, vercinigen sich zu einem Bibie hocli- 

entwickelter Industrie, wie es sich auf dem Festlande 

nicht zum zweiten Małe findet und kaum in den ge- 

wcrbreichstcn Distrikten Englands angetroflen wird.

Das rheinisch-westfalisclie Industricgebict umfafst an 

Flaćhenraum zwar nur» Vl$ ^es Deutsehen Rcichcs, wird 

aber von y2i der gesamten Bcvi)lkerung bewohnt und 

fiihrt den Eisenbahnen fast ein Vicrtcl des gesamten 

Verkehrs zu. Beurteilt man die Lebhaftigkeit des Vcr- 

kchrs nach der Zahl der Yersandten und einpfangenen 

Tonnen, so entficlcn auf 1 km Eisenbahu im Rulirgebict 

59 000, im iibrigen Deutsehland nur 5800, d. li. kaum 

cin Zehntel; auf 1 qkm Flacheninhalt im Rulirgebict 

19 000, im iibrigen Deutsehland 460, d. h. nicht cin 

Vicrzigstel; auf 1 Einwohner im Rulirgebict 34 t, im 

iibrigen Deutsehland 5,2 t, d. li. etwa cin Sicbentel.

Dcmentsprechcnd ist auch der Schiffsverkehr in den 

drei grofsen Rheinbafcn des Industricgcbietes Ruhrort, 

Duisburg und Hochfeld cin ganz crbeblichcr und von

2 900 000 t im Jahre 1875 auf 7 700 000 t im Jahre 

1894 gestiegen. In diesem Jahre diirfte er 9 000 000 t 

erreielien.

Die eben gcschildcrtc Guterbcwegung vcrdankt ihre 

Entstehung hauptsachlich dcm Kohlenbergbau, welcher 

einerseits grolsc Mengen Brennstoffe in Form von Stcin- 

kohlc, Koks und Briketts nach fast allcn Teilen Deutsch

lands und dariiber hinaus zum Versand bringt, anderer

seits aber Vcranlassung wurde zur Ansiedclung einer 

bochcntwickelten, mannigfaltigen Industrie, in welcher 

dic Verhiittung und Yerarbcitung des Eisens den ersten 

Rang cinnimmt.

Dic Koblcnforderung im Rulirgebict betrug im

Jahre bei einer Belegschaft von

1840 rund 1 0 0 0  0 0 0  t rund 9 000 Mann

1850 )) 2  0 0 0  0 0 0  t 13 000 »
1860 33 4 000 000 t » 29 000 )3

1864 ;; S 000 000 t V 39 000 ))
1870 V 1 2  0 0 0  0 0 0 t » 51 000 3)

1874 s> 16 0 0 0 0 0 0 t )) 84 000 33

1880 2 2  0 0 0  0 0 0 t 80 00 0 33

1884 3} 28 0 0 0  0 0 0 t ) } 1 0 1  00 0 33

1890 » 35 000 000 t » 128 00 0 33

1S94 41 000 000 t 148 000 3>
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Dic Gcsamtsteinkolilencrzeugung Deutschlands er- 

reichte im Jahre 1894 (lic Hohe von rund 77 000 000 t, 

an denen demnacli das Ruhrrcvier mit 53 pCt. beteiligt 

war. Der Verbrauch im Inlande betrug unter Beriick- 

sichtigung von Ein- und Ausfuhr 70 000 000 t. Dic 

Zahlen iiber die Entwickelung des Ruhikohlenbergbaucs 

sind beinerkenswert sowolil wegeń der absoluten Ilohe, 

wie wegen der andauernden Steigerung, welche dieselben 

seit 50 Jahrcn erfahren haben. Es ist auch anzunchmen, 

dafs diese Steigerung in der niichstcn Zukunft anlialten 

wird. Ilicrzu berechtigt zunachst der Umstand, dafs 

Grofsbritannfen, welches raumlich und binsichtlich der 

Einwohncrzahl viel kleiner ais Deutschland ist, im Jahre

1894 1910000001 Steinkohlen gciordcrt und 158 000 0001 

im eigenen Lando verbraucht itat. Gewinnung und Vcr- 

brauch tibertrafen demnacli die deutschen Vorhiiltnisse 

um mehr ais das Doppelte und auf 1 Einwohner um- 

gerechnet, sogar um das Dreifache. Die Steinkohlen- 

ausfuhr Englands betrug 33 000 000 t und iiberstieg die 

dcutschc von 12 000 000 t um beinahe das Dreifache.

Sehr bedeutend ist auch dic rhcinisch-westfjilische 

Eisenindustrie. Im Jalire 1894 wurden im Ruhrgebiete 

rund 2 000 000 t Roheisen und 2 800 000 t an Guls- 

waren I. und II. Schmelzung, Ganz- und Ilalbfabrikatcu 

der Schweifs- und Flufseisenwcrke erzeugt, d. li. 38 

bezw. 48 pCt. der Gesamterzcugung Deutsclilands cin- 

schliefslich Luxcmburgs.

Betrachtet man nun die Wege, welche die im Industric- 

gebiet gewonncnen oder daselbst aus anderen Gegendcn 

bczogenen Giitcr zuriicklegen, so geben sie dieRichtung 

an, welche der neue Kanał cinschlagen mufs.

Da ist zunachst der gewaltige Verkehrsstrom, der 

sieli jctzt auf den Eiscnbahncn den Rhoin-Ruhr-Haferi 

zuwendet und dort auf den Rlicin iibergcht. Der Empfang 

und Versand der Ortc Ruhrort, Duisburg und Hochfeld 

(Yerkehrsbezirk 28) von und nach dem eigentlichen 

Industriegebiet (Vcrkehrsbezirke 22 und 23) bezilTerte 

sich 1894 auf rund 9 500000 t,

(darunter 6800 000 t Kohlen,
600000 t Eisen,
350 000 t Steine,
720000 t Eisencrze,
250000 t Getrcide und 
180000 t IIolz), 

welche meist auf dem Rhein umgeschlagcn werden oder 

von dort kommen.

Ferner wurden aus den Vćrkehrsbezirkcn 22 und 23 

allein an Kohlen und Koks mit der Eisenbahn ver-

fracbtct nach

Rheinprovinz, links des Rhcines' . . . 2  300000 t
L o tlir in g c n ................................................  750 000 t

Grofsherzogtum Ilessen, ohne Oberhesscn . 150000 t
Bayern  ...............................  300 00 0  t
L uxem burg ...............................................  1000 000 t

Bdgien .....................................................  550000 t
H o l la n d .....................................................  2150000 t

Zusammen 7 200 00Ó t

Dic wenigen hier erwalinten Verkehrsgcbiete bc- 

sitzen lediglicli in Kohle und Eisencrz einen Eisenbahn- 

Giiteraustausch von rund 8 000 000 t, welche im Verein 

mit dom Warenaustauscli zwischen Rhein-Ruhrliafen und 

dcm Industriegebiet 17 500000 t ergeben, die zum 

grofstcn Teil geeignet sind, dem Kanał zuzufallen.

Nicht minder wichtig, wenn auch an Criifse nicht 

so ge.waltig, ist der Ycrkelir des Industriegcbietes nacli 

dcm Osten, insbesondere nach den yom ostlichen Teil 

des Rhein-AYescr-Elbe-Kanals durchzogcncn Gcgenden. 

Ilierbei kommen besonders in betracht dic Vcrkchrs- 

bezirke

11. Provinz lIannover, Oldenburg u. s. w.

18. Regierungsbcz. Magdeburg und Anlialt.

Allein an Kohlen und Koks bezogen die genannten 

Verkehrsbezirke aus dem Industriegebiet

r u n d .........................................................  2 840000 t

ferner an Eisen und Eiscnwaren . . . 180 000 t

an Dungmitteln (meist kunstlichen) 60000 t

Der Gcsamtaustausch der Vcrkehrsbezirke 22, 23 

und 28 einerseits mit 1 1  und 18 andererseits belief 

sieli im Jahre 1S94 auf rund

3 100 000 t Versand } , T j  ,
500000 t Empfang 1 dcs ™ u 8tncgebictcs.

Ilierzu tritt noch der Giiteraustausch des Industrie- 

gebietes mit allen iibrigen ostlichen Ycrkehrsgebieten und 

ferner nach Herstellung zweckmafsiger Verbindungen mit 

Bremen und Hamburg der grofse und noch erheblieh 

steigerungsfahige Weehselverkelir zwischen dem Ruhr- 

revicr und den deutschen Nordscehiifen. Zur Kcnn- 

zeichnung der hier fiir den WasBcrwcg noch zu ge- 

winnenden Transportmengen werde nur angcfiihrt, dafs 

die Wcscrhafen (Vcrkchrsbezirk 9) im Jahre 1894

rund 530 000 t,

die Elbliafen (Yerkehrsbezirk 8) rund 800 000 t 

westfalische Kohle und Koks mit der Eisenbahn bezogen.

Die Gesamtbefórderung, einschlicfslićh der iiber 

Hamburg hinausgehenden Sendungen, ist noch yicl er- 

lieblicher, denn nach „Gliickauf" 1896, S, 39 betrugen 

im Jahre 1894 dic Zufuhrcn westfąijgcher BrennstofTe 

in Hamburg 1 200 000 t, zu denen nocli 1 700 000 t 

englische Steinkohlen trąten.*) Der Ersatz eines grofsen 

Teiles der letzteren durch wcstfalischc wiirde bei einer 

giinstigen Wasserstra(śenverbindung unschwer zu cr- 

reichcn sein.

Wendet man sich yon Westen dem Gebiete des 

ostlichen Kanalteiles Bevergern-EIbe zu, so begegnet 

man auch hier einem yerhaltnismafsig lebhaften Verkehr, 

welcher durcli einige grofse Orte und yerschicdeno gc- 

wcrbliche Anlagen von bedeutender Ausdehnung be

sonders gewcckt wird. Ilier sind hauptsachlich zu 

nennen die Stiidte IIannovcr-Linden und Magdeburg, 

ferner Osnabriick mit den Eisen- und Stahlwerken des 

Georgs-Marien-Bcrgwcrks- und Iliittenyereins, Minden

*) Yergl. auch S. 28 des laufendea Jahrgangcs,
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ais Ansclilufspunkt an dic Wescr, die lahdwirtschaft- 

lich-industriell hoch cntwickeltc Gcgend zwischen llildes- 

hcim und Braunschweig, die Ilscder lliitte und das 

Feiner Walzwerk bei Peine, sowie endlicli dic Provinz 

Sachsen mit ihrer bedeutenden Landwirtschaft, ihrer 

Zuckerindnstrie und den Kalibergwerken von Stafsfurt.

Dic vorhandcncn Verkehrsbeziehungen zwischen den 

westlich der Elbe am Rhein-Weser-Elbe-Kanal gelegenen 

Gegenden, besonders dem rheiniąch -westfalischsn In- 

dustriegebiet einerseits und den ostlich der Elbe gelegenen 

Provinzen andcrerscits sind gegeniibcr den oben ange- 

fiihrten Zahlen verhaltnismafsig gering. Nur die Provinz 

Brandenburg und Berlin weisen noch einigcrma&en 

crhebliche Beziige aus dem Ruhrgebiet auf, namlich 

330000 t in Empfang und 

50 000 t in Versand,

Der Mangcl einer Wasserstrafse hat liier ganz 

augenscheinlich lahmend cingewirkt, wie sich schon 

aus dem einzigen Umstande ergiebt, dafs zwischen dcm 

nicht annahernd so bedeutenden, aber genau so weit 

entferntcn oberschlcsischen Industriegebiet und Berlin 

ein Eisenbahngiiteraustausch besteht, der an Gewicht 

denjenigen zwischen der Reiehshauptstadt und dem 

Ruhrgebiet um das Fiinffache iibcrtrifft. Ebenso ist der 

Verkehr des letzteren mit den ostlichcr gelegenen Pro- 

yinzen ein verhaltnismafsig unbedeutender; er vollzieht 

sich aufserdem meist auf dem Umwege iiber See. Und 

doch ware nichts naturlicher, ais dafs der landwirischaft- 

liche OŚten und der industrielle Westen ihre Erzeugnisse 

gegenseitig austauschten.

Den Gesamteindruck der augenblicklichen wirtschaft- 

lichen Zustande in dem vom Rhein-Weser-Elbe-Kanal 

bccinflufstcn Gebiete kann man wio folgt zusammen- 

fassen:

1. Das rhcinisch-westfalische Industriegebiet nimmt 

einen erheblichen, viclfacli sogar iiberwiegenden Anteil 

an dem Gesamtgiiterverkehr Dcutschlands gerade in 

solchen Masscngiitern, welche fiir den Wassertransport 

geeignet sind.

2. Das Industriegebiet ist in einer lebhaftcn Ent

wickelung begriflen, die, wenn die vorhandenen giinstigen 

Vorbcdingungen erhalten und weiter ausgebildet werden, 

auch ferner andauern wird. Die Moglichkeit dazu ist 

durch dic reichen Kohlenvorr;ite gewahrleistet und die 

englischen Verhaltnisse zeigen, daiś sowohl der eigene 

Verbrauch wie dic Ausfuhr noch erheblich gesteigert 

werden konnen.

3. In der Richtung des Rhein-Weser-Elbe-Kanals 

sind sowohl westlich wic ostlich vom Industriegebiet 

sehr starkę Verkehrsstrome vorhajiden. Im Westen 

macht sich jedoch der giinstige Ein fiu fe des Rheins; 

welcher nach dcm Binnenlande und nacb der See eine 

wohlfeile Wasserstraiśe bildet, sehr bemerkbar, wahrend 

das Fehlen eines ahnlichen Schiffahrtsweges nach den 

ostlichen Landesteilen und den deutschen Nordscehiifen

eine gleich lcbliafte Verkehrsentwickelung bisher ver- 

hindert hat

llicrnach eroffncn sow'ohl die ortlichen wie die Vcr- 

kehrsverhaltnisse aufserordentlich giinstige Aussichten 

fiir einen wirtschaftlichen Erfolg des Rhcin-Weser-Elbe- 

Kanals; dic weiteren Untersuchungen werden zeigen, in 

welchcm Mafsc die darauf gegriindetcn Iloffnungen vor 

der Kritik der nacktcn Zahlen Bestand haben.

2. Transportkosten auf  Eisenbahnen und 

Wasserstrafeen.

Die Grofse des dcm Rhein-Weser-Elbe-Kanal zu- 

fallenden Yerkehrs hangt hauptsachlich von der Fracht- 

ersparnis ab, welche der neue Wasscrweg gegeniiber 

den Frachtsiitzcn der Eisenbahnen bietet. Es war des- 

halb zunaehst notwendig, genauc Ermittelungen iiber 

die llolie der dcmnachstigen Schiffahrtskostcn auf dem 

Rhein-Weser-Elbe-Kanal und die jetzt bezahlten durch- 

schnittlichen Frachtsatzc auf den anschliefsenden vor- 

handenen, meist natiirlichen Wasserstrafsen anzustcllen. 

Dio gesamten Wassertransportkosten setzen sich zu- 

sammen aus den eigentlichen SchiiTahrtskosten, aus den 

Kanalabgaben und aus den Nebenkostcn. Zu den 

letzteren rechne ich Hafengebiihren, Ilafenfrachtcn, 

etwaige Umladc- und Leichterungskosten und die Ver- 

Bicherungsgebiihr der Ladung. Gcgebenenfalls treten, 

wenn Empfangs- oder Versandort nicht unmittelbar an 

der Wasserstrafse liegen, noch Eisenbahnanschlufsfrachten 

hinzu.

Ich kann der Kiirze der Zeit wegen nicht auf dic 

umfassend angeordneten Schiffahrtskosten-Bercchnungcn 

eingehen und will nur erwahnen, dafs sie fiir Scbiflc 

von 150— 1500 t Tragfahigkeit, fiir einfaehen Tagbetrieb 

und fiir ununterbrochcncn Tag- und Nachtbetrieb, fiir 

die klimatischen Verh;iltnisse Westdeutschlands mit

10 Monaten Schiffahrtszeit, fiir die Mitteldeutschlands 

mit 9 Monaten, endlicli fiir Ostdeutschland mit 8 f/ 2 Mo

naten Schiffahrtszeit und ferner fiir stets vollschifiigc 

Kanale und fiir Strome mit wcchselndcin Wasserstand 

angestellt sind.

Fiir die Schiffahrt auf dem Rhein-Weser-Elbe-Kanal 

wurden folgende Voraussetzungen gemacht:

1. die Fortbewegung gcschieht mit Dampf;

2. ein Schiffszug wird gebildet von 1 Schlepp- 

dampfer und 2 Schleppkiihnen;

3. die Fahrgeschwindigkeit betragt auf freicr 

Strecke ohne Krcuzung 5 km/Stunde;

4. die tagliche Falirtlange ist auf schleusenfreier 

Strecke mit Rticksicht auf Verzogcrung bei 

Kreuzungen und sonstige Aulenthalte

a) bei 24stiindigem Tag- und Nachtbetrieb

mit doppelter Mannschaft . . 100 km,

b) bei 13stiindigemTagesbetrieb mit einfacher

Mannschaft . . . . . . .  60 km.

Dabei ergeben sich die eigentlichen Schiffahrtskosten 

auf dem bestimmungsgemafs durchweg fiir SehilTe von
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600 t Tragfiihigkeit zu erbauenden Rhein-Wcser-Elbe- 

Kanal bei Annahmc vollcr Ilin- und ein Fiinftel Riick- 

fracht

fiir 1 Tonne yerfracbtcten Massengutes zu 

(90 + 0,3 n) Pf. 

oder fiir i  Tarif-Tonnenkilometer, d. h. fiir i Ikm auf 

schleusenfreicr Strccke zu

( | ; + o,3 | p ł

n ist dabei die Anzahl der zuriickgclegten Tarif- 

kilometer. Fiir die mittlcre Transportlange von 350 km 

ergiebt sieli dabei ein Einheitssatz von 0,5 —0,6 Pf. fiir

1 Tarif-Tonnenkilometer.

Fiir Scbleusen ist ein der Aufcnthaltsdauer ent- 

sprechender Langenzuschlag zu machen, der fiir einzel- 

alirendc Schiffe zu 2,5, fiir Schleppziigc in Einzcl- 

Ichleusen zu 6 km beinessen wurde. Der Rhein-Weser- 

Elbe-Kanal selbst besitzt iibrigens so wenig Schleusen, 

dafe dieselben bei allgemeinen Yerkehrsbetrachtungen 

yernachliissigt werden konnen.

Damit indes keinesfalls zu giinstig fiir den Kanał 

gerechnet wiirde, sind bei den auf Vergleiebung mit 

den Eisenbahnfrachten gegriindeten Verkehrscrmittelungen 

die Kanalschiffahrtskosten noch um 0,2 Pf. per Tonnen- 

kilometcr erholit worden.

Diese Erholmng bietet auch in gowissen Grenzen 

Sicherheit dafur, dafs dic bercchneten Verkehrsmengen 

auch dann noch zutreffen, wenn die Eisenbahnfrachten 

fiir Massengiiter herabgesetzt werden sollten.

Die Nebenkosten sind entsprechcnd wirklich er- 

wachsenden Ausgaben bereehnet.

Dic Kanalabgaben wurden einstweilen auf dem 

Kanalteil ostlicli des Industriegebietes bis zur Elbe zu

0,5 Pf. per Tonnenkilomcter in Klasse III,

0>75 ;> „ „ II,

i.OO » ,  „ „ * I
angenommen. Auf dem kurzeń, aber im Bau sehr

teuren Stiick yom Industriegebiet zum Rhein wurden 

die doppeltcn Satze in die Bcrcchnungen eingefiihrt.

(Fortsetzung folgt.)

Dic Thiitigkeit des Patentamtes im Jahrc 1S96.

Die Zahl der Patentanmeldungen ist im verflosscnen 

Jahre auf 16 486 gestiegen, hat sich dalier gegen das Jahr

1895 selir erheblieh, namlich um 1423, vermehrt. Bekannt 

gemacht wurden 6205 (im  vorliergfehenden Jahre 6112) 

Anmeldungen, erteilt 5410 (57 20 ) Patenie. Die Patent- 

erteiluiigen, die sich bercils seit einer Reihe von Jahren 

in absteigender Linie bewegen, haben donnach anscheinend 

ihren tiefsten Stand nocti nicht erreicht. Sie betragen zur 

Zeit nur noch 33pCt. (gegen 45pCt. im Jahre 1893) 

der Anmeldungen. Abgelaufen und sonst erlosclien sind 

im  Yorjahre 4953 (5567 ) Patenie, 18 486 Patenie ver- 

blieben am Jahresschlufs in Kraft.

Die angemeldelen und erteilten Patenie yerteilen 

sieli in folgender eise auf die fiir die chemisehe

Industrie und deren Iliilfsgewerbe in Betracht kommenden 

Patentklassen:
Klassen Angemeldetc Erteilte

Nr. Gegenstand der Klasse. Patente. Patente

1 Aufbereitung von Erzon, Kohlen u. dcrgl. 36 13

5 Bergbau, Tunnelbau . . . . . . . 46 28

6 Bier, Branntwein, "Wein, Essig, Hefe . 156 47

8 Bleicherij Fiirben, Appretur . . . . 322 117

10 lirennstoffe, Verkokung, Yerkohlung

u. dergl................................. ..... 65 17

12 Chem. Verfahreu und Apparate u. gen. 478 198

16 Dungerbereitung.................................... 33 3

17 95 30

18 Eisenerzeugung.................................... 43 17

21 Elektrotechnik, einschl. Telegraphie,
211Telephonie und elektr. Beleucbtung 723

22 Farbstoffe, Firnisse, Lacke, Ilarze . . 295 144

23 Fette und Seifen . . . . . . . 97 24

24 F eue rungsan lagen ................................. 261 141

26 Gasbereitung und Gasbeleuchtung . . 544 63

28 Gerberet und Lederbearbeitung . . . 65 21

30 Gesundheitspflege............................... 331 137

32 Glaserzeugung und -Bearbeitung . . 56 34

36 Heizungsanlagen .................................... 214 74

39 Horn,K autschuk, plastischeMa ssen n. gen. 90 13

40 Hfittenwesen (aufser Eisenhuttenwesen

74 30

42 Instrum en te ......................................... 517 239

48 Chemisehe Metallbearbeitung . . . 54 19

53 219 50

55 Papier- und Zellstoff-Fabrikation . . 91 52

57 175 46

58 Pressen einschl. Fiiterpressen . . . 33 8

62 Salinenwesen......................................... 1 1
75 Soda, uberhaupt chemischeGrofsindustrie 80 51

78 87 27

80 336 88
82 95 35

89 Zneker- und Starkefabrikation . . . 116 41

Eine aufsergewohnliche Zunahme zeigen im Yorjahre 

die Anmeldungen in der Klasse 26, Gas; auch in diesem 

Jahre diirften die Erfolge des Gas-Gllihlichtes die treibende 

Ursache sein. Aucli die Klassen 8 , Bleichen, und 12, 
ciiemische Apparate und Yerfahren n. gen., liabcn ziemlich 

erheblieh zugenommen, wab ren d die Klasse 22, Farbstoffe, 

eine recht erliebliche Abnahme zeigt. Von den erteilten 

Patenten entfallen auf Deutschland 3488, auf das Ausland 

1922. Die auf Deutschland entfallenden Patenie verteilen 

sieli auf Preufsen mit 2229 (Berlin 658), Bayern mit 

252, Sachsen mit 434, Wtirttemberg mit 92, Baden mit 91, 
Hessen mit 77, Braunschweig mit 52, Anhalt mit 36, 
Hamburg mit 97 und Elsafs-Lothringen mit 33 Patenten. 

Von den Auslandspatcnten entfallen auf die Vereinigten 

Slaaten vou Nordamerika 535, Grofsbritannien und Irland 

410, Oesterreich - Ungarn 271, Frankreich 221, die 

Schweiz 99, Schwedeu und Norwegen 85, Rufsiand 65. 
Belgien 64 Patenie.

Die erhobenen 1165 Einspruche yerteilen sich auf 

6205 bekannt gemachte und ausgelegte Anmeldungen, 

Nacli der Bekanntmacitung wurden 228 Patente versagt, 

Die erhobenen Beschwerden beliefen sich auf 2022, deren 

Zahl iiat sieli deinnach gegen das Yorjahr um 8 ver- 

mindert. E in  verhąltnismauiig sehr hoher Prozcntsatz der 

Beschwerden entfallt auf die Klassen 12, ciiemische 

Apparate und Verfahren (114), und 22, Farbstoffe (93), 
ein Beweis, dafs die Erfinder innerhalb dieser Industrie- 

zweige ihren Geistcsschopfungen in der Regel einen Iiolien 

Wert beilegen.

Es wurden 129 Nichtigkeitsantriige gestellt, von denen 

vor der Entschciduug 27 zur Erledigung kamen, 26 Patente



Nr. 8. — 148 —

wurden . ganz verniclitet, 17 in ihrem Geltungsbereiche 
eingeschriinkt, 34 Antrage wurden abgewiesen. Unerlcdigt 
am Jahresschlufs blieben 71 Antrage. Das Patentami 
entscliied in 82, das Reichsgericht in 44 Fiillen. Die 
Zahl der Zurucknahmc-Antriigc belief sich auf 10, 12 
Antriige wurden abgewiesen, 6 Patente wurden zurUck- 
genoinmen, 6 Antrage blieben beim Jahresschlufs unerledigt. 
Das Patentamt entscliied in 8 , das Reichsgericht in 
14 Fallen. Die Gesamt-Einnahmen des Patenlamles be- 
liefen sich auf 3747 866 d i., darunter an ZusehlaggebUhren 
(zu je 10 tJL bei versiiumter rechtzeltiger GebUhren- 
zahlung) 15 340 an GebUhren fiir Beschwerden
52 080 an GebUhren fiir das Nichtigkeits- utul
ZurUcknahmeverfaliren 5800 an Gebrauclismuster-
Gebiiliren 372 925 ofL, an Warenzeiclien - GebUhren 
259 920 *łt. Der immer noch erhebliclte Betrag an 
Zuschlag-GebUhreu beweist, wieviel Menselien es in Pateut- 
etc. Angelegenheiten an der mit i gen Sorgfalt und Auf- 
merksamkeit felilen lassen. Die Ausgaben des Patentanites 
beliefen sich auf 1 622 024 cJL, sodnfs der erhebliche, 
bislier noch von Jahr zu Jahr steigende Ueberschufs von
2 125 842 ułL verbleibt.

II. Gebrauch smu ster.

Die Zahl der im Jahre 1896 eingegangencn Gebrauchs- 
muster-Anmeldungen betriigt 19 090, weist daher gegen 
das Vorjahr (17 399) wieder eine sehr erhebliche Zunahme 
auf; die Zahl der jahrlichen Patentanmeldungen bleibt 
dagegen erheblicli zurUck. 1182 Anmeldungen wurden 
ohne Eintragung erledigt , 17 525 in dio Kolie fiir 
Gebrauchsmuster eingetragen, wiihrend der Rest noch in 
geschiiftlicher Behandlung blieb. Vou den bisher einge- 
tragenen Gebrauchsmustern sind 8767 wegen Zeitablaufs 
und 202 infolge Verzichts oder ricliterlieher Entscheidung 
in der Kolie geloscht worden. Verliingert (durch Zahlung 
von 60 tJL vor Ablauf der dreijiihrigen Frist) wurden 
1774. In welchem Mafse auch bereits die chemische 
Industrie mit ihren HUlfsgewerben sich der Vorteile des 
Gebrauchsmusterschutzes bemiichtigt hat, ergiebt sich daraus, 
dafs aufKIasseS: Bleiclien 173, auf Klasse 12: chemische 
Apparate und Yerfahren n. gen. 57, auf Klasse 22: 
Farbstoffe, I.acke etc. 35, auf Klasse 23: Fette, Seifen 
und Kerzen 49, auf Klasse 26: Gasbereitung und
-Beleuchtung 411, auf Klasse 53: Nahrungsinittel 158, 
auf Klasse 89 : Zucker und Stiirke 40 Eintragungeii
entfielen.

Dafs dic Zahl der jahrlichen Gebrauchsmuster-An- 
meldungen von Jahr zu Jahr so schncll gewachseu ist und 
die Zahl der jahrlichen Patent-Anmeldungen bereits so 
erheblich Uberflugelt hat, scheint zu beweisen, dafs fiir 
den billigeren und leichter zu erlangenden Gebrauchmuster- 
schutz ein wirkliches Bediirfnis bestanden liat, und dafs 
selbst bei mauchen, moglicherweise des Patentschulzes 
wUrdigen „Erflndungen" der Gebrauchsmusterschutz dem 
Patentschutz vorgezogen wird. Der Umstand, dafs der 
Gebrauehsmustcrschutz nicht Uber 6 Jahre hinauS’ verlangert 
werden kann, dUrfte deshalb nicht so schiidlich ins Gewicht 
fallen, weil erfahrungsgemafs nur ein Kleiner Bruchteil der 
bisher erteilten Patente das sechste Jahr Uberdauert hat. 
Von den Gebrauchsinuster-Anmeldungeu entfallen auf das 
Deutsche Reich 17 492, auf das Ausland nur 1598; das 
lelztere weifs daher anscheinend noch nicht Uberall von 
der Esistenz des Gebrauchsmusterschutzes.

Die Zahl der Anmeldungen von Warenzeiclien belief 
sich im Jahre 1896 auf 10 882, die Zahl der Ein- 
traguiigen auf 8881. Dic grofsle Zahl der Anmeldungen 
(2389) entflel, wie auch in den ersten beiden Jahren, auf 
die Klasse 16: Getriinke, unter denen wieder die Ab- 
teilung Wein und Spirituosen mit 1538 dcn.weita.us grofsten 
Raum einnimmt. Dafs aber auch die Chemiker bereiis den 
Warenzeichenschutz in bohem Mafse zu wUrdigen wissen, 
ergiebt sich daraus, dafs auf Klasse 2: Arzneimittel und 
dergl. 627, auf Klasse 6 : chemische Produkte n. gen. 85, 
auf Klasse 8 : DUnger 10, auf Klasse 11: Farben 324, 
auf Klasse 13: Firnisse, Lacke etc. 237, auf Klasse 20: 
lleiz- und Leuchtstoffe 287, auf Klasse 26: Nahrungs- 
und GcnufsmiUel 1053, auf Klasse 34: Seifen und dergl. 
884, auf Klasse 36: SprengstOtTe und ZUndwaren 216 
Anmeldungen entfielen.

Bisher wurden im ganzen 5608 Warenzeichen- 
Anmeldungen zuruekgewiesen oder zurUckgenommen, dar
unter 218, weil sie ein Wappcn enlhielten, 889 (Wort- 
zeichen), weil sie ausschliefslich eine Beschaflfenheits- oder 
Bestiimnungsangabe cnthiclten, 226 (Wortzeichen), weil sie 
ausschliefslich aus einer llerkunftsangabe bestanden, 332 
wegen tiiuschender Angaben, 74 wegen mangclnder Unter- 
scheidungskraft, 380 wegen Freizeichen-Eigenschaft, 2590 
wegen Uebereinstimmung mit iilteren eingetragenen Zeichen. 
Im verfiossenen Jahre wurden 613 Beschwerden eingelegt. 
Bisher ist etwa die Hiilfte der Beschwerden ais gerecht- 
fertigt anerkannt worden. Geliischt wurden 75 Zeichen, 
darunter auf gerichtliche Entscheidung 3, auf eigenen 
Antrag 37, wegen Freizeichen-Eigenschaft 13. Yon den 
bis Ende 1896 eingetragenen 21 335 Warenzeiclien ent- 
fallen auf Preufsen 10 247, auf das Deutsche Reich im 
ganzen 18 422, auf das Ausland 2913 Eintragungen.

(Chemiker-Zeitung.)

III. Warenzeiclien.

Technik.
Ueber dio Verfl.ussigu.ng der Luft und Unter- 

suchungen bei niederer Temperatur. Aus einer in 
Proc. Chem. Soc. 1895, 221. ver5ffentlichten Arbeit vou 
J. Dewar giebt die Naturwisscnschaftl. Wochenschrift nach- 
folgenden Auszug. Yerfasser macht uns au Iland einer 
Zeichnung mit einer Versuchsanordnung bekannt, die ihm 
gestattete, sich mit Leichtigkeit beim Espęrimentieren im 
kleinen Rahmen einige 100 ccm IlUssigen SauerstolTs zu 
verschallen. Er kUhlt zu diesem Zweck den in Stalilbomben 
kiiuflichen unter 100 Atmosphiiren verdichteteu SaucrstoII 
in einer Kupferschlange auf — 79° ab und liifst ihn 
alsdann expandieren.

Versuche des Verfassers, atmosphiirische Luft zum 
Ergtarren zu bringen, waren erfolgreich. Dewar bedientc 
sich hierzu eines kugelformigen, innen yersilberten Vakuum- 
gefiifses, das 1 Liter flussiger Luft enthiclt; beim rapiden 
Verdunsten derselben hinterblieb ca. */2 Liter fester Luft 
ais weifse, steife Gallerte, die aus flUssigem Sauefstoff und 
festem StickstotT bestand und sich ungefiihr eine halbe 
Stunde hielt. Der Atmosphare ausgesetzt. beginnt die feste 
Luft sofort zu schmelzen; der prozentische Sauerstolfgehalt 
ganz trockeuer, zur Erstarrung gebrachter Luft ergab sich 
bei der Untersuchung zweier verschiedener Luftproben ais. 
21,19 beziehungsweise 20,7 pCt., was nur uncrhcblich 
von dem prozentischen A\rerte des Sauerstoffgehaltes unserer
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almosphiirischcn Gashulle abweicht. Beim Einbringen der 
festeu Luft in ein magnetisches Feld wird der fiiissige 
Sauerstoff nacli den Polen gezogen.

Durch die Wagu® feater ICurper in fliissigem Sauer- 
stofT im luftleeren Raurn wurde unter Zugrundclegung des 
Fizeauschen Gesetzes, das die Aehderung des Ausdehnungs- 
koefliclenten fester Korper mit der Temperatur behandelt, 
das spezifische Gewicht des fiiissigen Sauerstofis ais 1,1375 
ermittelt, wiihrend direkte Bestimmungen den Wert 1,1378 
ergaben. Das spezifische Gewicht der fiiissigen Luli wurde 
ais 0,910 crhalten, wiihrend fiiissiger Stiękstofl' dic Dichte
0,850 besitzt.

Liifst man verfiiissigte Luft spontan verdunsten, so 
nimmt der Siedepunkt ab, der RSckstaml wird reicher an 
SauerstolT, ohne dafs indessen schlicfslich reiner Sauerstoff 
hinterbliebe.

Diamant und Graphit brennen auf der Oberfiiiche flussigen 
Sauerstofis unter rcichlichcr Bildung von Ozon; die 
Verbrennnngsprodukte, Wasser beziehungsweise Kohlcnsiiurc 
schlagen sich ais Schnee nieder.

Kin Gemisch fiiissigen Sauerstofis mit festem Stickoxyd 
explodiert an der atmosphiirischen Luft mit enormer Heftig- 
keit, wiihrend eine durch flussigen Sauerstoff gut gekiihlte 
Mischung beider Gase sich vollstiindig indifferent verhiilt.

Verfasser orliiutert dann in seiner interessanten Arbeit 
an Zeichnungen weilere Versuchsanordnungen, die dadurch 
niedrigc Kiiltegrade zu erreichen gestaften, dafs man stark 
gekiiblte Gase, die unter hobem Druck stehen, aus iiufserst 
engen OelTnungen in ein Yakuuin einstrbmen liifst. Auf 
diese Weise gelang es Dewar, durch siedende Luft gekuhlten 
Wasserstoff, der unter einem Druck von 200 Atmosphiiren 
stand, zu verflussigen. Man konnte im Vakuumgefiifs einen 
Niederschlag flussigen Wasserstofls beobachten; alsbald 
sammelte sich am Boden des Gefiifses eine sehr lebhaft 
roticrende Fliissigkeit an, dic schnell verdunstete.

Lult und Sauerstoff, dem verflussigtcn Wasserstoff aus- 
gesetzt, geben vollig starre Massen.

Der feste Sauerstoff ist von blafsblauer Farbę und besitzt 
die Absorptionsbandeu des flussigen Elemcntes.

Durch dic mittelst veiflussigten Wasserstoffs erreichten 
Teinperaturen, die ungefahr 20 — 30 ° Uber dem absoiuten 
Nullpunkt liegen, diirfte voraussichtlich die Yerflussigung 
des Fluors gelirigen.

tTetoer die Explosionaeigenseliaften des Acetylens.
Das Acetylen (C2 H2) wird nach Lebeau in Revue de 
Physique et de Chemie durch Einwirkung des Wassers auf 
Calciumcarbid (C2 Ca) erzeugt. Die Leiclitigkcit, mit der 
dasselbe gewonnen wird, hat dieses Gas zu einer wirklichen 
Industrieware gemacht und bat eine Menge von Apparaten 
zur Darstcllung und Verbrcnnung desselben hervorgerufen. 
Dieser ganze Itidustriezweig beruhl bekanntlich auf Moissans 
ausgezeichneten Untersuchungeu. Aber wic so hiiulig hat man 
auch liierbei die gehorigen Yorsichtsmafsregeln nicht be- 
achtet, um den damit verbundenen Gefahren vorzubeugen, 
so dafs Unfiille nicht ausgebliebcn sind,

Das Acetylen ist eine Verbindung, die durch Schlag 
oder ein ZUndbutchen explodiert. Die Bedingungen fiir seine 
Bestiindigkeit bilden deshalb einen sehr wichtigen Unter- 
suchungsstoff. Anfangs Oktober 1896 bracliten Berthelot 
und Viei l le in Paris eine beachtenswcrte Ąrbeit hieriiber 
tum Yortrag, Uber die iiier referiert wird, da dereń Itesultate 
fur die Acetylenbeleucblung von lioher Bedeutung sind. B.

und V. haben zunachst die Frage vom Druckeinflufs auf die 
Explosionsf;ihigkeit des Gases behandelt, dann dic Explosions- 
ursachen, denen man bei der Darstcllung uud Anwendung 
begegnet.

Pressionseinflul's. Bei gewohnlichem Druck pflanzt 
sich eine lokale Acetylen/.erleguug nicht weit fort. Aber 
anders ist es, wenn der Druck 2 Alm. ubersteigt. Die Gas- 
explosion kann durch Erhitzen an einem Ende mittels eines 
Metalldrahtes erfolgen, den man man durch den elektrischen 
Strom gluhend maclit. Die Zerlegung geschieht nach der 

Formcl C2 H2 =  C2 + 112- ^*e tUr ^‘c Zerlegung
nimmt noch ab im Yerhiiltnis zur Druckerhohung. FlUssiges 
Acetylen detoniert bei Erhitzung eines der Endpunkte auf 
Rotglut ebenso. Eine Stahibombe mit 48,96 ccm Raum- 
inhalt wurde mit 18 g fliissigem Acetylen geladen. Der 
crreichte Druck stieg auf 5564 kg pr. qcm. Nach diesem 
Resultate miifste die Explosionskraft des Acetylens 9500 kg 
sein, d. h. beinalte die der Schiefsbaumwolle. Die lokale 
Eriiitzung einer komprimierten Acetylenmasse oder (lUssigen 
Acetylens kann sonach eine plotzlichc Zerlegung der ganzen 
Masse hervorrufen. Die Yerfasser gehen dann zur niiheren 
Untersuchung der Umsliinde Uber, unter denen die Zerlegung 
erfolgen kann.

Stofseinflufs. Stablgefsifse von 1 1 Inhalt, geladen teils 
mit gasformigem, auf 10 Atm. komprimiertem Acetylen, teils 
mit flussigem Acetylen yon 0,3 spez. Gew. (300 g per 1) 
wurden Stiifsen ausgeselzt:

1. Man liels die Stablgefafse wiederholt aus 6 m Hiilie 
auf einen Stahlambofs fallen, was keine ExpIosion erzeugte.

2. Dieselben Gefafse zertrummerte man unter einem 
Rammgewicht von 280 kg, das man 6 m hoch fallen lieis; 
dies bewirkte weder Explosion noch Eutziindung, wenn man 
auf 10 Atm. komprimiertes Acctylengas anwendete; fliissiges 
Acetylen dagegen explodierte unmittelbar nach dem Stofs. 
Das sclieint nicht dem reineu Acetylen zuzuschreiben zu sein, 
sondern der EntzBndung des Acetylen- und Luftgcmenges, 
das sich im Moment der Gefafszertrummerung bildet. Die 
EntzUndung erfolgt ohne Zweifel durch Funken, die durch 
die Friktion der Metallstucke erzeugt werden. Das Gefiifs- 
aussehen deutet an, dafs eine eigentlicheExplosion nicht erfolgt.

3. Acetylengas von 10 Atm. in einem schmiedeeisernen 
Gefiifs hielt auch ohne Explosion den Slofs einer Kugel aus, 
die hinreichende Kraft besafs, die Aufsenwand des Gefiifses 
zu durchdringcn und die innere einzubiegen.

4. Die Explosion eines Zundhiitchens mit 1.5 g Knall- 
satz dagegen veranlafste eine lieftige Detonation, ganz wie 
eine wirkliche Explosion. Das Gefafs wrard vollstandig zer- 
sprengt und die Stucke waren mit Kohlenstoff von dem 
zerlegtcn Acetylen bedcckt.

Wiirmeerzeugung. B. und V. geben die Ursachen 
der Erhitzung an, die bei der Acetylenbenutzung eintreten 
kann. 'j)ie Reaktion des Calciumcarbids auf Wasser ent- 
wickelt eine bedeutende Wiirmemenge, welche, besonders 
wenn das Carbid zum Wasser in Ueberschufs vorhanden ist, 
eine lokale Temperatursteigerung erzeugen kann, die hin- 
reicht, um eine Explosion zu bewirken. Das pliitzliche 
Zusammendriicken oder die pliitzliche Ausdehnung des Gases 
kann d^s gleiche Resultat zur Folgę haben. Die gegen- 
seitige Friktion der Metallteile kann die EntzUndung des 
Acetylen- und Luftgemenges veranlassen, das sich beim 
Zertriimmern eines Gefiifses bildet. Diese Ungelegenhciten 
kOnnen jedoch die Yorteile des Acetylens nicht aufwiegen.
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Doch hat man diejenigen, die mit dem Gase zu tliun liaben, 

aDzuhalten, die vorstehcnden Yorsichtsmafsregeln genau zu 
befolgen, um allen Gefahrcn vorzubeugen. (Teknisk Tidskrift.)

Gcsetzgelnuig und Ycrwaltung.
Entscheidung dos Roichsgorichts botr. An- 

rochnung dor knappsohaftliclion Kindergelder auf 
dio TJnfallrente. Durch Urteil des Reichsgerichts vom 
16. Januar d. J. ist dem Allgemuinen Knappschaftsverein 
zu Bochum das Recht der Anrcchnung der statutcnmafsigen 
Kindergelder auf die seitens der Berufsgenossenschaftgewahrten 
Unfallrentcn abgesproclien worden. Die Begrttndung des 
Urteils lautet:

Der Klager hat am 11. Januar 1888 auf der Zeche 

Alma im  Bergwerksbetriebe einen Unfall erlitten, infolge- 

dessen er giinzlich erwerbsunfaliig geworden ist. Auf Grund 

des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Ju li 1884 ist ihm 

deshalb eine Rente von 51,40 o/L monatlich bewilligt worden. 

Durch den Beschlufs der Knappschaft vom 9. Februąr 1895 
wurde er mit ruckwirkender Kraft vom 12. April 1888 
ab zum Knappschaftsinvaliden erkliirt und das Inyaliden- 

geld auf 20 lJI. monatlich festgesetzt. Aufserdem wurde 

ihm fiir seine fUnf jtlngsten Kinder vom 1. September 1895 
ab ein monatliches Kindergeld vonje 3,20 <JL zugesprochen. 

Der Klager beansprucht dies Kindergeld fiir seine siimtlichen 

aclit Kinder auf die im Klageantrage niiher angegebene 

Zeit. Darliber, dafs nach den mafsgebenden Satzungen der 

Knappschaft fUr alle acht Kinder die beanspruchte Beihlilfe 7.u 

gewiihren ist, besteht unter den Parleien kein Streit; der 

Slreit betrilft nur die Frage, ob der Beklagte die bc- 

anspruchten Kindergelder auf die von der Unfallberufs- 

genossenschaft zu zahlende Rente abzurechnen befugt ist. 

Der Berufungsrichtcr hat diese Frage im Gegensatz zum 

ersten Richter verneint. Seine Ausfiihrungen lassen Yer- 

letzungen revisibler Rechtsnormen nicht erkennen.

Der Beklagte griindet seinen Anspruch auf den §. 8 
des Unfallversicherungsgesetzes vom 6 . Juli 1884 und 
den diese Vorschrift inbezugnehmenden §. 92 der Satzungen 
votn 17. August 1887. Der §. 8 des Gesetzes bestimmt 
im ersten Absatz:

Die Verpflichtung der cingeschriebenen IlUlfskassen. 

sowie der sonstigen Kranken-. Sterbe-, Inyaliden- und 

anderen Untersliitzungkassen, den von Betriebsunfiillen 

betroffenen Arbeitern, sowie deren Angehorigen und 

llinterbliebenen Unterstiitzungen zu gewiihren, sowie die 

Verpflichtung voh Gemeinden oder Armenverbanden zur 

Unterstiitzung hlilfsbedUrftiger Personen wird dureh dieses 

Gesetz nicht berlihrt. Soweit auf Grund solcher Yer- 

pflichtung Unterstiitzungen in Fallen gewiihrt sind, in 

welchen dem Untersttttzten nach Mafsgabe dieses Gesetzes 

ein Entschadigungsanspruch zusteht, geht der letzte bis 

zum Betrage der geleistcten Unterstiitzug auf die Kassen, 

die Gemeinden oder die Armenverbiinde iiber, von welchen 

die Unterstiitzung gewiihrt worden ist.

Hiernach kann es keinein Zweifel unterliegen, dafs dic 

von dem Beklagten dem Kliiger satzungsmiifsig zu gewiihrenden 

Renten durch die diesem zugebiUigte Unfallsrente nicht 

beriihrt werden, dafs aber dem Knappschaftsverein gegen 

die Knappschaftsberufsgenossenschaft der Anspruch auf 

Erstattung der Bctriige zusteht, welche dieBerufsgenossenschaft 

ais Unterstutzung dem Invaliden gewiihrt hat. Es ergiebt 

sich hieraus, dafs der Klager die von der Knappschaft 

satzungsmiifsig zu gewiihrenden Leistungen neben der Unfalls-

renle nur insoweit beanspruchen kann, ais sic die ihm gewiihrte 

Unfallsrente Ubersteigen. Aber dieses Recht der Knappschaft 

bezieht sich nur auf solche Leistungen, die m it den auf 

Grund des Unfallgesetzes zugesprochenen Entschiidigungen 

gleichartig sind, und dazu gehiiren, wie der Berufungsrichter 

zutreifend ausfUlirt, nicht die Unterstiitzungen, welche dem 

Invaliden sciion bei des9en Lebzeiten ais Erziehungsbeihiilfe 

fiir die Kinder gewiihrt werden. Nach § . 5 des Unfall 

gesetzes besteht der Schadenersatz der dcm Verlefzten zu 

leisten ist, aufser den Kosten des Heilverfahrens in einer 

fiir die Dauer der Erwerbsunfahigkeit zu gewiihrenden 

Rente, die unter Berlicksichtigung des Arbeitsverdienstes 

wahrend des letzten Jahres festzusetzen ist. Bei der 

Bemessung der Rente luacht es keinen Unterschied, ob der 

Beschiidigte Familicnyater ist, oder nicht; die Rente bildet 

nur den Ersatz fiir die verlorene oder verminderte 

Erwerbsfiihigkeit. Die Kinder des Verletzten erhaltcn nach 

dem Unfallgesetz § . 6 nur dann die dort vorgesehene 

Entschiidigung, wenn die Verletzung den Tod des Yaters 

zur Folgę gehabt hat; eine Erziehungsbeihiilfe fiir Familien- 

viiter ist im Unfallgesetz nicht vorgesehen. Die satzungs- 

miifsig dcm Klager zustehenden Kindergelder konnten hiernach 

nur dann einem Abzug unterliegen, wenn sic ais cin 

Entschadigungsanspruch anzuselien wiiren, der dem Valer 

pcrsijnlich zusteht und ihm  ais Ersatz fiir seine durch den 

Unfall ycrlorene Erwerbsfiihigkeit gewiihrt wird. Beidcs 

yerneint der Berufungsrichter.

Er erachtet das Kindergeld ais eine Unterstutzung, die 

den Kindern des Invaliden umnittelbar zustehe; den Vater 

w ill er nur ais Enipfangsberechtigten angesehen wissen. 

Die mafsgebenden Satzungen bestimmen in dieser Beziehung: 

Kindergeld wird fur die Kinder des pensionsberechtigten 

Invaliden aller Klassen gezahlt; ebenso auch fiir die 

Kinder der gestorbenen Mitglieder aller Klassen, wrelche 

zum Invalidengelde berechtigt waren, und zwar 

demjenigen, welchem die Erziehung gesetzlich zusteht, 

ais Beihiilfe zu der letzteren.

Wenn der Berufungsrichter diese Bestimtnung in dem oben 

erwiihnten Sinne auffafst, so kann darin die Verletzung 

einer revisiblen Reclitsnorm nicht gefunden werden. Die 

Knappschaftsvereinc sind Zwangsgenossenschaften offentlichen 

Rcchts, dazu bestimmt, die Bergarbeiter gegen die Gefahrcn 

zu versichern, denen sic infolge ihres Berufs ausgcsctzl 

sind (Allgemeines Berggesetz § . 165). Ihnen gehiiren die 

Bergwerksbesitzer eines bestiinmten Bczirks kraft de3 Gesetzes 

an und die Bergarbeiter sind, wenn sie die im Gesetz 

vorgesehenen Voraussetzungen erfiillen, berechtigt und 

verpllichtet, dem Yereine beizutreten. Die Satzungen des 

Vereins, die gesetzmiifsig unter Bestiitigung des Oberbergamts 

zustande gekominen sind, bilden nicht den Inhalt eines 

Versicherungsvertrages (lex contractus), dem sich die Bei- 

tretenden freiwillig unterwiirfen, sondern eine singuliire 

Norm des offentlichen Rechts, nacli der die Verh;illnisse 

der Mitglieder zu beurteilen sind. Die vom Oberbergamt 

bestiitigten Satzungen sind daher, wenn sie den gesctzlichen 

Vorausselzungen entsprechen, ais ein Gesetz im Sinne 

des § . 12 des Einfiihrungsgesetzes zur Civilprozefsordnung 

anzuselien und die Revision konute darauf nur dann gestiitzt 

werden, wenn die Yoraussetzungen des §.511 der Civil- 

prozefsordnung oder der Kaiserl. Verordnung vom 28. Sept. 

1879 yorliegen solltcn. Der Geltungsbercich der in Betracht 

kommenden Satzungen erstreckt sich jedoch nicht iiber den 

Bezirk des Obcrlandesgerichts in Ilamm hinaus und daraus
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folgt, dafs die Auslegung, dio der Berufungsriclitcr den 
Satzungen zu teil werden liifst, niclit der Nachpriifung 
des Revisionsgerichts untcrliegt.

Mit Unrecht wirft die Revision den Berufungsriclitcr 
vor, dafs er niclit folgerichtig verfahre, wenn er dem Yater, 
obwohl diesem nacli seiner Auffassung eigene Rechte auf 
Kindergelder nicht zusttinden, dennoch diese Rente zusprcche. 
Die Revision iibersielit bei ilirer Ausfiihrung, dafs der 
Vater die in seiner Gewalt stelienden Kinder im Rechts- 
verkehr yertritt und uberdies verpllichtet ist, fiir deren 
Unterhalt Sorge zu tragen, (Allgemeines Landreclit Teil II 
Titel 2 §§. 64 IT., 159 11'.). Oem entspricht die Formel 
des Berufungsurtcils, wonach der Bekiagte gehalten ist. dem 
Kliiger das geforderte Kindcrgeld fiir dessen Kinder zu 
zahlen.

Aber auch der zweite Grund des Berufungsrichters 
triigt dic Entscheidung. Er erwiigt weiter:

Kindergeld und Invalidenrentc konnten nicht ais ein 
einheitlichcr Anspruch angeschen werden. Beide ent- 
spriingen alierdings aus der Invalidiliit, hiitten aber im 
Iibrigen yerschiedene Voraussetzungen und verscliiedcnen 
Zweck. Wiihrend die nach dem Dienstalter sich 
berechnende Invalidcnrente allen Invaliden zustehe, hiitten 
dio FamiIienviitor noch daneben auf Kindergelder Anspruch, 
die sich nach der Zahl der Kinder berechneten, und 
zwar zu dem besonderen Zwecke der Kindererziehung.
Aus diesem Grunde verwirft der Berufungsrichter dic 

Ansicht des ersten Ricliters, dafs Invaliden- und Kinder
gelder eine einheitliclie Rente bildeten, die ais Ersatz fiir

die verlorene Erwerbsfiihigkeit gegeben werde. Auch diese 
Ausfiihrungen bcwegon sich auf dem Boden der Knnppschafts- 
satzungen und lasscn nicht Verletzung revisibler Rechts- 
normen erkennen.

Dasselbe gilt von der Auslegung des §. 90 der Satzungen, 
der nach der Ansicht des Berufungsrichters nur die im §. 8 
des Unfallgesetzes enthaltcnen Bestimmungen wiederholt.

Mit Unrecht beruft sich endlieh der Bekiagte auf den 
§. 171 Allgemcinen Berggesetzes. Das Gesetz trilft hier 
nur Bestimmung dariiber, was jeder Knappschaftsverein 
seinen Mitgliedern mindestens zu gewiihren hat, und besclirankt 
hierin das autonomc Bestimmungsrecht des Yereins. Ueber 
Kindergelder, die schon bei Lebzeiten des Vaters zu 
gewiihren waren, entlialt er keine Vorschrift; es kann 
darum iiber deren recluliche Natur aus dem §. 171 nichts 
entnommen werden.

Hieraus ergiebt sich die Zuriickweisung der Itevision. 
Die Kostcn des oluie Erfolg cingelegten Rechtsmittels fallen 
naeh §. 92 der Civilprozefsordnung dem Beklagten zur Last.

Yolkswirtschaft und Statlstik.
Ein- und Ausfuhr von Steinkohlen, Koks etc. 

in Frankreich wahrend der Jahre 1892—96. In 
dem Circulaire Nr. 1371 des Comite central des liouilleres 
de France sind dic Zahlen iiber die Ein- und Ausfuhr 
von Kohlen, Koks und Theer in Frankreich in den 
Jahren 1892— 96 veioffentlicht, welche wir in nach- 
folgender Tabelle wiedergeben.

E i n f u h r:

H e rk u n ft 1892 1893 1894 1895 1896
Kohlc t t t t t

Grofsbritannien 4 3S6 799 3 973 518 4 218 516 • 4 289 488 4 370 080
Belgien.......................... 3 942 667 4 117 965 3 851 057 . 3 868 648 3 741 590
Deutsehland . . . . 599 000 691 737 663 139 • 581 959 641 550
Andere Lauder 4 606 2 378 2 894 8 003 3 970

Summa 8 933 072 8 785 598 8 735 606 8 748 109 8 757 190

Wert (Frcs.) . . . . 151 862 217 140 569 562 144 137 495 139 969 741 140 115 040
IC oks

Belgien......................... 576 393 513 728 470 032 431 295 567 670
Deutsehland . . . . 814 119 S96 920 1 044 820 973 SOS 843 490
Andere Llindcr 33 106 33 171 15 130 8 357 10 970

Summa 1 423 619 1 443819 1 529 982, 1 412961 1 422 180
Wert (Frcs.) . . . . 23 S23 018 23 823 000 ' 27 539 676 26 846 261 27 020 470
Theer und B r a i . 152 978 146 966 149 747 140 509 150 293
Wert (Frcs.) . . . . 6 884 032 5 878 647 

A u s f u h r :

7 487 368 7 306 450 7 815 241

Best immungsort 1892 1893 1894 1895 1896
K o h l c t t t t t

Belgien . 327 338 343 340 327 870 , 430 791 433 210
Italien . 67 485 31 896 26 434 v 17 809 1 2  260

197 0S3 204 216 197 459 203 729 2 1 1  0 2 0
Tiirkei . . 7 122 1 1  062 10 674 4 446 4 650
Aegypten..................... 1 900 6 290 294 250 60
Algcrien . . . . 7 026 4 266 4 870 - 8 397 5 600
Andere Lauder 203 585 214 076 170 735 55 054 147 480
Sehiffsbcdarf . . . . — — — 253486 226 790

Summa 811 539 815 146 748 336 „ 1 073 963 1 041 070
Wert (Frcs.) . . . . 10 550 011 12 227 198 11 599 202 18 257 366 17 698 190
Koks 56 033 58 606 57 031 84 592 62 510
Wert (Frcs.) . . . . 1 288 759 908 899 969 5^2 1 607 254 1 187 690
Theer und Brai . 19 275 20 187 19 156 2 1  866 24 659
Wert (Frcs.) . . . . 771 018 767122 919 477 1 093 320 1 232 935



An Eingangszoll wurde fiir Kohle etc. gezahlt:

1892 ..................... 12 429 900 Frcs.

1893 ..................... 12 277 000 ■„

1894 .....................  12 319 000 „

1895 .....................  12 193 000 „

1896*) . . . .  12 226 000 „

Demnacli Iiat sieli die Einfuhr an Kohle in den 3 letzten 
Jahren allerdings um ein geringes vermelirt, aber den Stand 
v q u  1892 noch nicht wieder erreicht. Die Einfuhr ans 
Deutschland war am hiichsten im Jalire 1893, in welchem 
der Niedergang der Konjunktur das Bestreben nacli Ausfuhr 
unserer Kohlen beforderte, und zudem ein Streik in Nord- 

Frankreich die dortige Produktion beeintrachtiglc. Die 
Kokseinfuhr hat sich im allgemeinen in den letzten 5 Jahren 
auf gleichem Niveau gehallen.

Die Ausfuhr Frankreichs ist nicht yon grofser Bedeutung. 
Bemerkenswcrt ist, dafs die Ausfuhr nach Belgien etwas 
zuniimnt, wiihrend dic Einfuhr von dort abnimmt. Der 
Mitlelmeermarkt ist infolge der giinstigen Seefracliten fast 
ganz in die Hiinde der Engliinder ubergegangen.

Kohlenzufu.hr nach Berlin im  Jahre 1896. Nach 
der yon der YerkehrskontijfnTlI, Abteilung fUr Statistik, der 
Kgl. Eisenbalindirektion zu Berlin gefertigten Zusammen- 
stellung sind im Jahre 1896 an Kohlen auf den Eisen- 
bahnen und Wasserstrafsen (abziiglich des Versands) in 
Berlin eingefulirt worden: 1 635 135 t Steinkohlen, -Briketts 
und Koks und 877 228 t Braunkohle und -Briketts. Gegen 
das Yorjahr ergiebt dies ei.\e Zunalime von 208 410 t 
Steinkohle und 80 128 t Braunkohle.

An der Steinkohlenzufuhr waren beteiligt:

Schlesien mit 1 151 605 t (geg. 1 084 840 t im Yorjahre) 
Sachsen „ 8279„( „ 10 475,, „ „ )
Westfalen „ 146 87 0 „ ( „  100 909 ,,,, „ )
England „ 32S381„( „ 230 501,, „ „ )

wiihrend an der Versorgung Berlins init Braunkohleu teil- 
genommen haben:

das Inland mit 774 486 t (geg. 6 8 6 598 t im Vorjahre)
„ Ausland „ 102 742,, ( „ 110 502,, „ ,, )

In dem Berichtsjahre betrug die Gesamtzufulir an 
Steinkohlen und Brauukohlen gegen das Vorjalir mehr
288 538 t.

Der Empfang der nicht im Weichbilde von Berlin 
liegenden Stationen bężfiglich des Versands betrug 224 365 t 
Steinkohle (darunter 109 477 t oberschlesische Steinkohle) 
und 123 563 t Braunkohle.

Die jotzigen Eisonproise im  Vergloich m it den 
Preisen des Jahrcs 1890. Wie sehr und in welchem 
Prozentverhiiltnis die Eisenpreise seit Neujahr 1890 gefallen 
bezw. noch immer niedrig geblieben sind, zeigt die nacli- 
stehende, vom Verein deutschcr Eisen- und Stahlindustrieller 
herausgcgebene Zusammenstellung. Nur Dampfmaschinen, 
Kessel, Turbinen und schwerer Maschinengufs ergeben eine 
Preissteigerung.

*) Die Angaben fur 1896 sind Yorlauflg festgestellt und bediirfen 
noch der Korrektur.

1 Tonne in Mark

Neujahr In Prozenten

1890 1897 mehr weniger

[Rheinland-Westfalen. . 90 57 — 36,66
Puddel- ISchlesien . . . . . 80 58 — 27,50

Itoli eisen 1 Luxeniburg-Lotliringen . 69 47 — 31,88
INassau Qualitats- . . . 90 58 — 35.55

Siegen-Nassau Spiegeleisen . . . 100 65 — 35;oo
[Rheinland-Westfalen Nr.l 94 67 — 28,72

Giefserei- ) :i i) li 3 86 60 — 30.23
Roheisen ISchlesien „ 1 100 72 — 28;00

( 2' i? u ^ 85 02' — 27,06
Bessemer Itoheisen Rhelnland-West-

falen . ............................... ..... 96 59 — 38.54
Thomas-Gilclirist-Eisen..................... 79 59 — 25,32

[Rheinland-Westfalen. . 187 129 — 31,02
Stabeisen (S ch le s ie n ..................... 180 126 — 30,00

llarz, nannoYcr . . . 183 130 — 28,96

Eiserne ISchlesien .......................... 180 123 — 31,66
Trager ISaar ............................... 150 99 34,00

Kcssel- iRheinland-Westfalen la . 260 138 — 46.92
bleche [Schlesien.......................... 205 1-12 — 30,73

Walzdraht, Rlieinland-Westfaien . . 180 122 — 32,22
Gezogener JDraht Rheinland-West-

falen . . . . . . . . . . 190 127 — 33,16
Weifeblech, J.C . L. pro Kiste, West-

faleń . ............................... 25 14,8 — 40,80
Stahl- [Rheinland-Westfalen . . 165 118 — 28,48

Schienen ISchlesien.......................... 160 109 — 31,88

1 Bandagen(Bessemerstahlj 275 210 — 23,64
Wagenachsen „ 280 190 — 32,14

Rboinland-
Westfalen

Itader, proSatz von ca.900 
bis 1000 kg . . . . 370 285 _ 22,98

' Tragfedern. . . 330 270 — 18,18
Spiralfedern . . 360 300 — 16,6G

Flufseis. Querscliwellen . 153 101 — 33,99
Gufseis.
ordinare
Oefen

245
195

178
170

— 27,35
12,82'

Regulier- 195 190 __ 2,56
Oefen [H arz ............................... 240 199 — 17,08

Eiserne Tópfe, rob, Mitteldeutscliland 280 270 — 3.57
Tópfe, emailliert, Mitteldeutscliland 385 380 — 1,30
OrdiniirerBaugufs, Siiulen etc.. Scbles. 160 120 — 25,00

» „ „ Nassau 170 138 — 18,82
Leichter Maschinenguls Mittel-

deutschland.................................... 240 210 — 12,50
Schwerer Maschinengufs, Sachsen 170 180 5,55 —

'Dampfraaschinen, Kessel,
Sachsen 1 Turbinen..................... 583 597 2,35 —
(durch- (Werzeugmaschinen . . 752 749 — 0,40

schnittlich)/Spinnereimaschinen . . 754 698 — 7,43
[Webcreimaschinen . . 638 606 — 5,02

Ycrtelirswesen, 
Kohlenbewegung in dem Duisburgor Hafen. 

A. Kohlen- Aiififihr.

auf der 
Eisenbahn 
Tonnen

Auf derRuhr 

Tonnen

Summę

Tonnen

im Januar 1897 . . . .  

n » 1896 . . . .

B. Ko

78 382,00 
110 333,00

h l e n - A b f l h  r.

78 382,00 
110 333,00

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln I Dflsseldorf 
und oberhalbjund oberhalb 

Tonnen | Tonnen

Duisburg 
und oberhalb 

Tonnen

im Jan. 1897 

» ,, 1896

36 223,001 — — 
90 965,00: 312,20; -

1 267,00
2 040,00
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B. Kohlcn-Abfuhr.

Bis zur 
Loli. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen

im Jan. 1897 

,  „ 1896

Kohlenb ewegung 

A. K o

7 231,00 
10 893,50

in  dem H 

li 1 e n - A n f

4 058,00 
3 090,25

uhrortor ] 

uh  r.

48 779,00 
107 300,95

iafen.

auf der 
Eisenbalin 

Tonnen

auf der 
Kuhr 

Tonnen

Summo

Tonnen

B. Ko

265 442,50 
318 098,00

h l e n - A b f

—  | 265 442,50
— 1 318 098,00

i i i  r.

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

DBsseldorf 1 Ruhrort 
und oberhalb und oberhalb 

Tonnen | Tonnen

im Jan. 1897 

„ „ 1896

93 131,40 
191 921,25

Noch: B.

1 1517,00 
1 1481,75

K oh len- .;'

45,50 

b f u h r.

2 542,25
3 860,85

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

[Iolland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen

im Jan. 1897 

„ .  1896

1 573,85 
1 861,75

69 271,60 
90 079,25

15 882,20 
25 327,50

183 963,80 
314 532,35

Amtliche Tarifvera.nderu.ngen. R h e i n i s ch-W c s t- 
fal isch - Nieder liin d ischer Giiterv erkelir. Aus- 
nahmeUrif fiir Steinkohlen u. s. w. vom 1. Oktober 1895. 
Zu Ileft 1 des vort>ezeichncten Ausnahmctarifs tritt am 
20. Jan. d, J. der Nachtrag V in Kraft, cnthaltend Fracht- 
siitze fiir die Station Schinnen der Niederlamlisclien Staats- 
bahngesellschaft. Preis 10 Pfg. Essen, den 13. Jan. 1897. 
Konigliche Eisenbahndirektion, namens der beteiligten 
Verwaltungen.

Rheinisch - W estfiili s c h - Bel gis cli cr Gttter- 
verkehr. Ausnahmetarif vom 1. Apri l  1892 fiir 
Steinkohlen u. s. w. von belgischen nach 
rhein is ch - wes t fii 1 is ch en Stationen. Die Station 
Mayen West des Direktionsbezirks St. Johann-Saarbriicken 
wird mit Giiltigkeit vom 15. d. Mts. ab in den vorbe- 
zeichneten Ausnahmetarif mit den um 0,80 Frcs. fiir
10 000 kg erhohten Siitzen der Station Mayen Ost aufge- 
nommen. Essen, den 4. Januar 1897. Konigliche 
Eisenbahndirektion, namens der beteiligten Yerwaltungen.

Ob er sch lesisch - O es t er r e i chi sch e r Kohlen- 
Terkehr iiber Wien. Bis auf weiteres, liingstens bis 
31. Dezember 1897, bleiben die fiir 1S96 von Zabrze 
und Ludwigsgluck nach Salzburg und Ischl crstellten er- 
miifsigtcn Frachlsiitze fiir Kohlen- und Kokssendungen, 
welche fiir Regiezwecke der . Salzkammergut-Lokalbahn- 
Gesellschaft besimmt sind, in Kraft. Kattowitz, den 
7. Januar 1897. Konigliche Eisenbahndirektion.

Oberschlesischer K o h 1 e n v e r k e h r nach 
Stationen der K. K. privileg. Kaiser Ferdinands- 
Nordbahn ctc. Auf Seite 50 des am 1. d. Mts. zur 
EinfUhrung gelangten vorbezeichneten Tarifs ist der Kopf 
verdruckt. Es sind in denselben nicht die Kolilengruben- 
stationen 28—31, sondern 19— 22 (Paulufgrube-Konigs- 
łiiilte) aufzunehmen. Deckbliittcr werden von den be- 
teilisten Dienststellen ausgegcben werden. Kattowitz, den
5. Januar 1897. Konigliche Eisenbahndirektion.

Medersch  lesisch er Koh 1 e n ver ke l ir  nach 
Stationen der Oesterre ich i s c h e n No rd w estbah n.

Fiir Kohlen- und Kokssendungen von den in den 
Ausnahmetarif vom 1. Juni 1889 fiir den vorgenannten 
Yerkchr einbezogenen Vcrsandstationen, jedoch ausgenommen: 
Wenzeslausgrube, Rubengrube, Neurode und Mohlten, nach 
Stationen Roniginhof, werden vom 1. Januar d. J. bi« 
auf Widerruf, liingstens jedoch bis Ende Dezember 1897 
dic im genannten Tarif vorgesehenen Frachtsiitze abzUglich 
4,5 Kreuzcr fiir 100 kg zur Anwendung gebracht. 
Breslau, den 6 . Januar 1897. Koniglięhe Eisenbahn
direktion.

Obersch les isch  - Oesterre ich-Ungar ischer  
Kohlenvcrkehr. Am 1. Januar d. J. ist ein neuer 
Tarif fiir die BcfOrderung oberschlesischer Steinkohlen nacli 
Stationen der Kaiser Ferdinands-Nordbahn in Kraft getreten. 
Durcli diesen Tarif -werden die direkten Frachtsatzc des 
Oberschlcsisch-Oesterreich-Ungarischen Kohlentarifs lleft I. 
und III. fiir einige Stationen durch Umkartiernng in Marchegg 
oder Wien unterboten. Wir bringen hierdurch zur offent- 
lichen Kenntnis, dafs die billigeren Umkartieiungsfrachten 
nachtriiglicli gewiihit und die Frachtunterschiede im Re- 
klamationswege gegen Yorlage der Frachtbriefe und bezw. 
Frankaturnoten zuriickcrstattet werden. Im Intercsse der 
beschleunigten BefSrderung der Sendungen und um Ab- 
lenkungen von den zwischen den beteiligten Yerwaltungen 
vereinbarten Wegcyorschrifleh zu rermelden. wird ersuchl, 
von Vorschreibung der Umkarticjung in Marchegg oder 
Wien in den Frachtbriefen abzusehen. Sobald ais moglich 
wird dic Regulierung dieses Tarifs erfolgen. Kattowitz, 
den 6 . Februar 1897. Kiinigliche Eisenbahndirektion,, 
namens der beteiligten Vcrwaltungen.

Oberschlesischer Kolilenverkehr. Fiir Kohlen— 
sendungen aus der Deutschlandgrube bei Schwientochlowitz 
nach der Koksanstalt „Gltlckauf" bei Zabrze kommt bis 
auf weiteres der jeweilige Frachtsatz des Anhanges zum 
Gruppentarif II von Deutschlandgrube nacli Zabrze Koks
anstalt zur Anwendung. Kaltowitz, den 10. Februar 1897, 
Konigliche Eisenbahndirektion.

Vcrcine und Yersaininluiigen.
Verein technischer Grubonboamten in Essen.

Die am 14. Februar im Biirgerhcim abgchaltene Monats- 
versammlung eroflnete in Verhinderung des 1 , Yorsitzendon, 
Herm Bergrat Schrader, Herr Betriebsfiihrer Husmann-Salzer- 
Neuack, mit begeisternden Wortcn anliifslieli des Geburts- 
tagsfestes dem obersten Berglierrn Kaiser Wilhelm II. drei- 
facltes ^Gliickauf" widmend. Ilierauf raachte Herr Ilusinann 
den Anwescnden die Mitteilung, dafs ihm nach der Geschiifts- 
orilnung des Vorstandes an Stelle des ausgetretenen Betriebs- 
fuhrers Zurnieden-Friedr. Ernestinc das Amt des II. Yor
sitzenden iibertragen worden sei. Zum ersten Gcgenstandc 
der Tagesordnung erhielt sodann Herr Ingenieur Tcrbeck 
das Wort zu seinem Vortrage iiber „Centralkondensation".. 
In freier und recht klarer Vortragsweise besprach Redncr 
die verschiedenen Systeme der auf mehreren Gruben ein-- 
gefllhrten Kondensationsanlagcn, besonders die auf der Zeche 
Graf Beust mit gutem Erfolge arbeitende Konstruktion 
erkliirend. An der Hand einer iibersichtlichen Zeichnung: 
fand die Erliiuterung des ganzen Werkes und dann seiner 
einzelnen Hauptteile wie Leitungen, Kondensator, Luftpumpe,- 
Abfallrohr, Gradierwerk und Kondensations- und Kiihlungs-' 
pumpe statt, vobei der Vortragende in instruktiver Weise* 
den Zuhorern ein trefTliches Bild \on dcm Zusammen-
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arbeiten der einzelnen Konstruktionsteilc gab. Dic Vorteile 
der Anlage beziiglich der Fiirdermaschine bestehen haupt- 
siichlich in einem leicliteren Arbeiten derselben und in 
einer crhebliclien Ersparnis an Kohlen und Dampf. Da 
die Versuchc in bezug auf die Betriebsresulute noch nicht 
ubgeschlosscn seien, so liefse sieli bis jetzt Genaueres iiber 
diese Ergebnissc der Anlage, welche eine Summę ^on 
30 000 kostc, nicht berichten. Der Vortragende, dem 
reichcr Beifall fiir seine belehrenden Ausfiihrungen zu teil 
wurde, behiilt sich vor, demniiehst in diesem Fachblattc 
seine Mitteilungen eingehender zu ergiinzen. Mehrere voin 
Verbandsvorstande eingeschickte Formulare zum Einzeichnen 
in die beiden Pensionskassen des Yerbandcs wurden von 
den Mitgliedern entgegengenommen und sodann die Ver- 
sammlung, nachdem der Vrorsitzende die Anwesenden zu 
reger Teilnahme an der am 20, ds. Mts, staltfindendcn 
Winterfeier aufgefonlert, gegen 7 Uhr geschlossen. 15.

Centralvcroin fur Hebung dor doutsclion Tlufs- 
und Kanalschiffahrt. Der grofse Ausschufs des Central- 
vereins hiclt am 0. Febr. zu Berlin im Reichstagshausc 
seine Februar-Sitzung ab, welche zahlreich besucht war.

Es wurde bekannt gegeben, dafs dic llauptvcrsammlung 
am 5. Miirz statuinden werde, in welcher Herr Wasscrbau- 
Inspektor Mathies (Dortmund) das Tlieina iiber die deutschen 
Binnenschiffahrtsstrafscn behandeln wird. Am 6 . Miirz 
wird der Souder-Ausschufs fiir den Rhein-'Wescr-Elbe-Kanal 
hier tagen, um iiber wcitere Vorschliige betrcfTeml des 
Mittelland-Kanal-Projektes zu beraten.

Nunmehr erfolgtc der Vortrag des ilerrn Professor

O. Fiamin iiber die Anforderungen an den modernen 

SchilTbau fiir Bi nncn wasserstrafsen.

Der Vortragende crijrterte die Entwickelung des SchiiT- 

baues und die Fortschritte in der Spezialisierung der Fahr- 

zeuge nach dem Zwecke, dem sie dienen sollen. Eine 

Hauptschwierigkeit bilde noch der Einbau der Maschine, 

da man nicht genau anzugeben vermag, welche Maschine 

eingebaut werden mufs, um eine gewisse Sclineiligkeit des 

Schitles zu erlangen. AVelchc Maschine dic zweckmiifsigste 

fiir ein Schiff sei, konne crst festgestellt werden, wenn dic 

AYiderstandskraft des Schitles ermittelt worden, die wieder 

yon der Wasser tiefe, Flufsbreite, belebtem oder ruhigem 

Wasser abhangig ist.

Diese Ennittelung kann nur durch Schleppen des 

Schitles crfolgen, und wiire hierzu eine Versuchsstalion 

erforderlich, die wir leider nicht haben. Die Anlage einer 

solchen wiirde auch so viel Kosten erfordern, dafs man 

, dieselben einem Privaten nicht zumuten darf.

In Frankreich habc de Maass vcrschiedcne Yersuche iiber 
die Widerstandsfahigkeit angestellt, und diese haben ergeben, 
dafs fiir die Schnelligkeit die Lange des Schiffes ent- 
scheidend sei. Der „Norddeutsclie Lloyd" habe daraufhin 
einzelne seiner Schiffe durch Einbau eines MittclschilTes 
ycrliingern lassen; das Resultat sei ein iiufserst giinstiges 
.gcwcsen; durch die Verlangerung habe man 2 1 0 0  bis 
2500 cbin an Placemcnt gewonnen, und die Schnelligkeit 
des Schiffes sei bei gleichem Kohlenverbraueh noch etwas 
gestiegen.

Da man aiso in Zukunft liingere'Schiffe bauen werde

—  in Frankreich gebe es bereits solclie von 9 S ‘/2 m — , 

so sollte man sich hiiten, zu kurze Schleusen zu bauen. 

Auch in der Binnenschiffahrt sei man zu dem Bau langerer 

‘flachgehender Schiffe mit Turbincn-Sclirauben iibergegangen.

DieNiederlandischeSchlepp-Dampfschiffahrts-Gescllschaft

habc ein solches Turbinenboot in Arbcit gegeben, und auch 
fiir die Rheintahrt seien von einer Firma in Duisburg zwei 
Schiffe von 67 m Liinge und 1000 t Deplacement =  800 t 
Ladefahigkeit in Arbeit gegeben worden, die einen Tief- 
gang von 2 ,2  in haben, um zu sehen, wie weit man damit 
auf dem Rhein fahren kann. Der Vortragcnde schlofs mit 
dem Wunsche, dafs dic deutsche Schiffbaukunst sich immer 
mehr vervollkominnen miige zum Wohle und zur Ehre 
Deutschlands.

Sehiffsrheder llauptmann Tonne-Magdeburg bemerkte zu 
dem Vortrage, dafs unsere Seeschiffahrt hinsichtlich des 
guten Materials vorztiglich sei, das lasse sich aber zu 
seinem Bedauern nicht von der Binnenschiffahrt behaupten. 
Unsere Binnenschiffbauer wollen sich der neueren Technik 
nicht anpassen.

Dr. Rentzsch-Dresden regt diii Frage an, ob cs sich' 
nicht empfehle, fiir Flufsschiffe gleichfalls eine Klassiflkation 
eińzufUhren. Dic Gcfahr liegt vor, dafs die Staatsrcgierung 
Ueberwachungsvorschriften iiber den Bau der Schiffe crlassen 
werde.

Abg. Bergrat Gothein crkliire, dafs ihm diese Mitteilung 
neu sei. Fiir die Seeschiffahrt bestehe ja ein solches 
Aufsichtsrecht des Staates hinsichtlich der Klassiiikation 
der Schiffe, die Gesellschaften hiitten sich dagegen aber 
sehr gewehrt. Ehe nicht allgemeine Erfahrungen vorliegen, 
sollte man eine Zwangsklassiflkation mit ihrer Schabloni- 
sierung nicht befiirworten.

Die unter Vorsitz des Rlajors Kurs bestehende Kom- 
mis8ion des Lokalvereins fiir diese Angclegenheit wurde 
schlicfslich beauftragt, dcm Ausschufs liierltber Yorschliige 
zu unterbrcitcn.

Generalversamtalungen. B1 e c h w a 1 z w e r k Schulz- 
Knaudt, Aklien-Ges. 24. Februar d. J., vorm. 11 Uhr, 
in dem Geschiiftslokale der Berliner llandels-Gesellschaft 
zu Berlin, Franzosische Strafse 42.

Aktien-G csellschaft fiir Zinkindustrie,  vorm. 
Wilh.  Gril lo, Oberhausen, Rheinl. 25. Febr. d. J., 
nachm. 3 Uhr, im Geschiiftslokale zu Oberhausen.

Z w i c k a u-O b e r h o h n d o r f e r S t e i n k o h 1 e n b a u- 
Vcrein. 27. Februar d. J. im Saalc des Gasthofes „Zur 
giiineu Tanim" in Zwickau.

Z w i ckau - Ob erb ohnd orfer Stoi n koli 1 en b au- 
Yerein. 27 Febr. d. J„ 10 Uhr vorm., im Saale des 
Gasthofes „Zur griinen Tanne".

Essener Cred i t - A n s t alt. 27. Februar d. J., vorm. 
HVz Uhr, in der Gcsellschaft „Verein" in Essen.

Brau nsch weigische Kolii enbergwerke i n Berlin
1. Miirz d. J., vorm. 10 Uhr.

An hal t i sche K obie n we rke. 4. Miirz d. J., yorm.
11 Uhr, zu Frose in Anhalt.

Bergbau-Aktien-Gesellschaft Massen. 5. Miirz
d. J., nachm. 4 Uhr, in dem Gasthof „Zum roinischen 
Kaiser" in Dortmund.

Con.sol i diert es Br aunkoli len borg werk Karolinę, 
bei Offleben, Akt ien - Gcsellschaft, Rlagdeburg.
5. Marz d. J., nachm. 3 Uhr, im Hotel Magdeburger Ilof 
zu Magdeburg.

Steinsalzbcrgwerk In o w ra z l a w ,  Aktien-Ge- 
sellschaft. 13. Miirz d. J., vorm. 10 Uhr, in Inowrazlaw 
auf dem Steinsalzbcrgwerk.
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wesen

Ausstelluugs- und Unterrichtswesen.
Der Bosuch der technischen Hochschulen des 

Deutschen Reiches betrug im Winterhalbjahr 1896/97 
insgesamt 7727 Studierende (gegen 6894 Studierende im 
Winterhalbjahr 1895/96), 1298 (1308) Hospitanten und

1103 (1007) Horer, im ganzen also 10 128 (9209) Besucher, 
welche sich auf die einzelnen HochschuleD nach der unten- 
stehenden Uebersicht verteilen.

Technisclie

Hochschule

*) Allgemein bildende Facher. 2) Mathematik. 3) Pharmacie. 4) Landwirtschaft. (Centralb latt d . B auv .)

Mathe- 
matik und 
allgemein 
bildende 

Facher

Archi

tektur

Ingenieur-

wesen

Stud.

28

432

Hosp.

Ma-

schinen-

wesen-

Stud llosp. Stud

Elektro

technik

Hosp

9

Chemie

Stud. HSrcr

Gesamtzahl

der

Stud. Hosp. Horer

Bnsuchs- 
liffer 

im ganzen

»o
ca co

Bemerkungen

255 81 23

2128 587 239

262 98 39

1049 111 —

548 79 84
671 181 73
798 53 145

1372

C
O

O

263

644 — 237

Chemie m it Elektrochemie, 
Bergbau u. Hiittenkund*. 

Maschinenwesen mit Schtff- 

bau.
Maschinenwesen m. Elektro
technik u.Textilindustri«.

einachliefelich

Piidagogik.

Horer der

Patent-Berichte.
P a t c n t - A n m e l d u n g e n .

KI. 1. 13. Novcmber 1896. H. 17 984. Verfahren 
zur Verarbeitung von Koh.lenscb.lamm. Karlllaarmann, 
Friedrichsthal bei Saarbrucken.

KI. 13. 10. Dezember 1896. H. 18 083. Ein-
richtung an Dampfkesseln zur Erroichung trockenen 
Dampfes. M. Heinrich, Chemnitz, Miillęrstr. 10.

KI. 13. 5. Mai 1896. R. 10 262. Vorrichtung 
zum Reinigen yon Kesselspeisewasser. Wilhelm 
Rothe, Glisten, Anhalt.

KI. 14. 11. Januar 1896. A. 4603. Schieber-
steuerung fur hoch uberhitzton Dampf. Desider 
Adorjan, Budapesth; Vertr: Arthur Baermann, Berlin NW., 
Luisenstr. 43/44.

KI. 14. 24. Juli 1896. A. 4844. Kolbondichtung 
fur Maschinen, die m it hoch uberhitztem Dampfe 
arbeiten. Desider Adorj&n, Budapesth, Kleine Briicken- 
gasse 9; Vertr.: Arthur Baermann. Berlin NW., Luisen- 
strafse 43/44.

KI. 74. 1. Novewber 1895. C. 5840. Vorrichtung 
zum Anzeigen des Auftretens schadlicher G-ase in 
Bergwerken, chemischen Fabriken und ahnlichen 
Anlagen. Leo Cohn, Breslau, Schmiedebriicke 40.

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

KI. L Nr. 68 658. 4. Januar 1897. P. 2673.
Durchwurf fur Kies, Sand, Kohlen u. s. w. m it 
zwei ubereinander liegonden und zu einander ver- 
stellbaren Sieben. Karl Peschke, Zweibrticken.

KI. 13. Nr. 68 887. 8 . Januar 1897. A. 1919.
Schnell schliefsendes und bei Briichen im  Dampf- 
kessel selbst schliefsendes Absperrventil. E. Andersen
u. E. T. Fleron, Kopenhagen; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilh. 
Pataky, Berlin NW., Luisenstr. 25.

KL. 80.  Nr. 68 766. 5. Januar 1897. B. 7545.
Brikettzerteilung8vorrichtung m it in pendelnden

Atchen . . .

Berlin. . . .

Biaunschwelg .

Darmstadt . .
Dresden . . .
Hannoyer . .
Karlsruhe . .

Mfincben . . .

8tuttgart. . .

Armen gelagerten Schneidradorn. Braunkohlenabbau 

Gesellschaft „Germania", Altenburg, S.-A.

D e u t ł c h e  R e i o h i p a t e n t e .

KI. 20. Nr. 89 877. Schlagwettersichere Strom- 
zufiihrungsoinrichtung fiir elektrische Grubenwagen. 
Von G. F. Baum in Berlin. Vom 5. ApriL 1895.

Der Schlcifschuh (Fig. 2) wird innerhalb der al* 
Schlitzrohr ausgebildeten Hauptleitung a in der aus Fig. 1

Fig. 2.

ersichtlichen Weise mitgezogen. Der Schleifkoutakt besitzt 
an den Enden Pfropfen e aus Hartgummi u. dergl., welche 
den Raum, in welchem eine Funkenbildung erfolgen kann,
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oach aufsen hin abdichten. Der «o abgeschlossene Raum 
kann noch durch einen Strom von Gas, Kohlensaure o. dgl. 
▼om Motorwagen aus ventiliert werden; die Fiihiung des 
G;uitromei ist aus Fig. 2 ersiclitlich u ist ein Oelbehalter 
im Innem des Schleifschuhs.

Subinissioneii.
22. Februar d. J., Yomiittugs. Garnison-Ver- 

waltung in Wittenberg. 769 000 kg Steinkohlen. 
BedinguDgen sind eiozusehen.

23. Februar d. J., vorm. 11 Uhr. Strafgefiingnis- 
Inspektion in Eberbach. Lieferung an Kohlen (NufsIII) 
fur das Rechnungsjahr 1897/98 im ungefiihren Quantum 
von 300 000 kg. Bedingungen licgen im Bureau zur 
Einsicht ollen, werden auch gegen Erstattung von 50 Pfg. 
abschriftlich iibersnndt.

23, Februar d. J., vormittags 10 und 10 ‘/2 Uhr. 
Garniso n-Yerwalning Halle a. S. Lieferung von 
ca. 450 000 kg Steinkohlen bester Sorte.

24 Februar d. J., vorm. 11 Uhr. Kuratur der 
Albcrtus - Universi tiit, Konigsberg. Lieferung an 
schlesischen und schottischen Steinkohlen bester Sorte fiir 
die hiesige Universitiit und dereń Institute fiir das Jahr 
vom 1. April cr. bis Ende Marz 1898. Angebote nebst 
Proben von Steinkohlen aus schlesischen und schottischen 
Gruben sind einzureichen.

25. Februar d. J., vorm. 10 Uhr. KOnigliche 
Bergfaktorei St. Johann. Anlieferung von 1330 t 
Grubonschicnen aus Flufseisen, 7860 Stiick Streckengestellen 
und 280 Stiick Strcckenringen. Angebote sind mit der 
Aufschrift „Angebot auf die Lieferung von Grubenschienen 
bezw. Streckenausbau" einzureichen. Bedingungen konnen 
eingesehen, oder gegen Einsendung yon 1 abschriftlich 
bezogen werden. Ende der Zuschlagsfrist 6 . Miirz.

25. Februar d. J. Barmcr Bcrgbahn in Barmen. 
Lieferung der Kohlen fUr den Betrieb der Centrale. 
Das Quantum betragt 200 bis 250 Doppelwaggons gcwnschene 
Nufs IV und ebensovicl Nufs III. Bedingungen sind im 
Bureau, Clelerstiafse Nr. 36 einzusenden.

26. Februar d. J. Polizei-Pr iisidiu m i n Konigs- 
berg. Lieferung der in der Zeit vom 1. April cr. bis Ende 
Miirz 1898 fiir das dortige Polizei-Prasidium crforderlichen 
Steinkohlen. Untemehmungslnstige wollen Preisgebote mit 
der Aufschrift: „Preisgebot auf die Lieferung von Stein
kohlen fiir das Polizei-Prasidium in der Zeit vom 1. April cr. 
bis Ende Marz 1898<f im Zimmer Nr. 24 des Polizci- 
Prasidiums einreichen. Eroffnung der Preisgebote erfolgt 
27. Februar cr., vorm. 11 Uhr daselbst. Bedingungen 
liegen zur Einsicht aus.

26. Februar d. J., vormittags 11 Uhr. KBniglicher 
Wasserbau - Inspektor in Em den. Lieferung von 
2410 t bester gesiebter, westf&lischer Gasflamm-Stlickkohlen. 
Unternehmer wollen Angebote mit entsprechender Aufschrift 
einreichen. Bedingungen sowie Angebotbogen liegen zur 
Einsicht aus, konnen auch gegen Einsendung von 50 Pf. 
von dem Kgl. Bauschreiber van Jindelt bezogen werden. 
Zusclilagsfrist 3 Wochen.

26. Februar d. J, vormittags 1=0 Uhr. Kgl. Grofses 
Militiir-Waise nhaus in Potsdam. Fur die Zeit vom
1. April cr. bis Ende Miirz 1898 ungefahr 227 700 kg

Steinkohlen, 458 000 kg Braunkohlen und 3000 kg 

Grudekoks. Die ausgelegten Bedingungen sind zu unter- 

schreiben, oder in den Angeboten auadriicklich ais mafsgebend 

anzuerkennen.

26. F e b ru a r  d . J . ,  morgens 10 Uhr. K o n i g l i c h e  

B e r g f a k t o r e i  St. J  o h a n n  a. d. Saar .  Anlieferung von: 

20 000 kg Werkzeugticgelgufsstahl, 15 000 kg Schweifsstahl 

(Raflinierstahl), 200 t Formeisen (Profileisen), 3000 kg 

Ketten. Angebote sind mit der Aufschrift „Augebote auf 

die Lieferung von Stalil etc. (der angebotene Gegenstand 

ist anzugeben) einzureichen. Lieferungsbedingungen konnen 

eingesehen oder 'gegen Einsendung von 20 Pfg. fQr jede 

Nummer bezogen werden. Ende der Zuschlagsfrist: 4. Miirz cr.

26. F e b ru a r  d . J .,  vormittags 10 Uhr. G a r n i s o n -  

V e r w a l t u n g  Ma g d e b u r g .  Lieferung von ca. 40 000 kg 

Gaskoks fiir 1897/98. Im  Geschaftslokale in der Fufs- 

Artillerie - Kaserne am Buckauer Thor liegen die Be

dingungen aus.

27 . F e b ru a r  d . J .,  vorm. 11 Uhr. M a g i s t r a t  i n  

Th o r n .  Lieferung von 40 000 Ctr. prima englischen Gas- 

kohleu fiir die Gasanstalt. Bedingungen liegen imKomtoir der 

Gasanstalt aus. Abschrift davon wird aufW unsch zugesandt.

2. M iirz  d . J .  P r i i s i d e n t  u. E r s t e r  S t aa t san  wa l t  

des  K o n i g l i c h e n  L a n d g e r i c h t s  i n  H i l d e s h e i m .  

Lieferung des Bedarfs an Buchen-Scheitholz und Steinkohlen 

fiir das Etatsjahr 1897/98, und zwar: 40 t westfiilischc 

Nufskohlun (fiir das Amtsgericht), und 80 t gesiebte west- 

falische Sttickkohlen (fiir die Gefangnisse). Offerten sind 

bei der Staatsanwaltschaft einzureichen.

4 . M a rz  d . J .  Gas- u. W a s s u r k o m m i s s i o n  der  

s t a d t i s c h e n G a s -  u. W a s i er w e r k e  i n  K ię l .  Lieferung 

und Anfuhr der Kohlen fiir das Etatsjahr 1897/98 und 

zwar: 7500 t it 1000 kg la. englische Gaskohlen,

7 500 000 kg deutsche Gaskohlen, 1000 t a 1000 kg 

Cannelkohlen, 1500 t a 1000 kg erstklassige Steamkohlen. 

Bedingungen sind von der Verwaltung der stadtischen Gas- 

und Wasserwerke zu beziehen. Offerten mit der Aufschrift 

„Kohlenlieferung" sind an Herm Stadtrat Wiclimann ein- 

zureichen.

6. M a rz  d . J . ,  vorm. 93A Uhr. M a g i s t r a t  i n  

S p a n d a u .  Kohlenlieferung fiir die stadtischen Anstalten 

mit Ausnahmc der Gasanstalt und des Schlachthofes pro 

1897/98. Es sind etwa zu liefern 4350 Ctr. Steinkohlen, 

700 Ctr. Braunkohlen, 3450 Ctr. Briketts. Bedingungen 

liegen im llathause, Zimmer 38, aus. Schriftliche Angebote 

m it der Aufschrft „Angebol auf Kohlenlieferung fiir die 

stadtischen Anstalten pro 1897/98“ sind abzugeben.

10. M a rz  d . J . ,  vorm. 11 Uhr. D i r e k t o r  des  

As t  r o p h y s  i k a l i s c h e n  O b s e r v a t o r i u m s , P o t s d a m .  

Lieferung von Brennmaterialien fiir das Astrophysikalische 

Observatorium und fur die allgemeinen Anlagen auf dem 

Telegraphenbcrge fiir den 1. April 1897/98, bestehend 

aus ca. 600 Ctr. Ia. westfalischer Knabbelkohle, 3000 Ctr. 

Konigsgrube-Wfirfelsteinkohle, 500 Ctr. bohmischer Braun

kohle. Die Auswahl unter den drei mindestfordernden Sub- 

mittenten wird vorbeha!ten. Yersiegelte Angebote sind an 

den Pfortner abzugeben, bei welchem auch die Bedingungen 

eingesehen werden konnen.

16. M a rz  1897. M a i r i e  i n  C h a t e l l e r a u l t .  Lieferung 

yon 2500 t Steinkohlen in 4 Loosen fiir die Waffenfabrik 

in Chatellerault.


