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Uel)er Gas-Einschlilsse im Kohlenstaub.
Nach einem Aufsatze von A. nalleux, Ingćnleur des Mlnes zu Briłssel.

Der in der Ueberschrift benjinnte Aufsatz findet sich 

in  den Annales des Mines de Belgiquc, Jahrgang 1896, 

Band I. Der Arbeit liegen Untcrsuclmngcn des Professors 

Dr. Phillips Bedson in London zu gnindc. Indem wir 

der belgischcn Quelle folgen, bringen wir im naćh- 

stchcnden die wesentlichsten Ergebnisse der Bedsonschen 

Untersuchungen.

Der fiir die erstc Versuchsreise von Bedson benutzte 

Staub war von Kohlenprobcn abgesiebt, die dem Ilutton- 

Flotze der Ryhope-Grube entstammten. Dieser Staub 

war ais besonders gefahrlich bekannt. Bedson fiłllto 

die aus etwa 670 gr bestchende Probe in cin Fliischchcn. 

das mittels einer Luftpumpc luftleer gemacht wurde. 

Alsdann wurde das Flaschchen im AYasserbade 20 Tage 

lang auf einer Temperatur von 30° C. erlmlten. Dic 

entstehenden Gase wurden mit einer Quecksilbcrpumpe 

standig abgcsaugt, um spiiter gemessen und auf ihre 

Zusammensetzung untersucht zu werden. Die Tempe

ratur des Wasserbadcs wurde sodann auf 50° C. erhoht 

und wahrend weiterer 10 Tage erhalten. Das neu ab- 

gcgebenc Gas wurde wiederum fiir sich gesammelt. In 

gloicher Weise wurde der Staub 10 Tage lang auf 60°, 

7 Tage lang auf 60—80° und 9 Stunden lang auf 

100° C. erwarmt, wobci dio sich bildcnden Gasmengen 

fiir sich behandelt wurden. Bei der letzten Erwarmung 

auf 100° zersprang das Glas und es drang etwas Luft cin.

Wcnn man die einzelnen Gasmengen fiir 760 nun 

Quccksilberdruck und eine Temperatur von 0° C. um- 

rechnet. so erbielt man aus der

I. Erwarmung auf

n .
ni.
I V .

v.

3 0 °  C .

,, 50° C.
60°- C. 

„ 60-80® C. 
100 o C.

100,9 ebem 
160,6 „ 
116,3 „
286,0 „ 
89,5 „

Es entspricht dies einer Gasmenge von 112,4 ebem 

auf 100 gr Staub.

Die Zusammensetzung der einzelnen Gasmengen. 

nach den entsprechenden Nummcrn geordnet, ergiebt 

sich aus folgender Zusammenstellung:

Nr.
1

pCt.

II

pCt.

m

pCt.

IV

pCt.

V

pct.

Kohlensaure.......................... 5,77 8,34 12,12 27,35 20,80
0,33 7,3i 5,35 0,56 4,16
— — — 1,68 2,34
— 0,39 0,77 2,14 4,74

Parafflne*).......................... 3,10 4,95 9,39 31,86 29,80
81,60 79,01 72,37 35,70 38,16

: 99.86 100,00 100,00 99,29 100,00

Auffallend ist die starkę Zunahme der Kohlensaure 

bei den letzten Proben. Die brennbaren Gase bestanden 

schon bei der I. Probe nicht aus reinem Methan, 

sondern aus einer Mischung von Methan mit schwercn 

Kohlenwasserstoffen, die nicht einzeln bestimmt wurden, 

dic aber der Paraffinreihe angehorten. Festgestcllt 

wurden in samtlichen Proben Methan und Aethan. Die 

Anwescnhcit von etwas Propan war wahrscheinlich. 

Aufscrdem kommen bei den letzten vier Proben dic 

Koblenwasserstofte der Olefinrcihe in bctracht.

Der Yerhaltnismafsig geringe Metliangehalt liifet sich 

daraus erkliiren, dafs der Kohlenstaub schon liingere 

Z<‘it mit der Luft in Beriihning gewesen und so dem 

Methan Golegenheit zum Entweichen gegeben war.

insgesamt 753,3 ebem Gas.

*3 Die Oleflne sind Kohlenwasserstoffe nacli der Formel CnHjii 
die Paralflne nacli der Formel CnIl2n + 2.

Dic ersten Glieder dieser Parallelrelheil sind:
Methylen: unbekannt.......................... Methan: Clij,
Aethylen: C211.i. .....................Aethan: C'2Hc.
Propylen: C3I I3, .....................Propan: C3 Ilj.
Butylen: C4 IJ3 . .....................Butan: Ct H ,0.

Pentylen: C5H1(t. .....................Pentan: C5Hu.

u. a. 111. u- *■ m'
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Fiir eine zweitc Versuchsreihc wurde ganz frische, 

ani Arbeitsstofse in der Ryhope-Grube gewonnene Kohle 

benutzt. Die sonst in iihnlicher Weise durchgefiihrten 

Yersuche zeitigten folgende Ergebnisso. Man crhielt 

aus der

]. Erwirmung auf 30—70° C. In 6 Stunden . . 247 cbcm
II. „ „ 70—92° C. „ 19 „ . . 336 „

U l. „ 100 0 C. „ 44 „ . . 500 „
IV. „ „ 100 “ C. „ 24 „ . . 274 „
V. ,  ,  100 o ę . ,  27 n ■ • 293 „_____

insgesamt in 120 Stunden . . 1700 cbcm Gas.

Nach dem Gewichte der benutzten Kohle waren das 

auf 100 gr 818,1 cbm Gas. Die Gasmengen waren, 

wie folgt, zusammengesetzt:

Nr.
1

pCt.

)[

pCt.

III

pCt.

...X-...
IV

pCt.

V

pCt.

Kohlensaure . . . .
SaufrslofF...............................
Kohlcnoxyd..........................
O le l ln e ................................
Paraffine . ..........................
Stickstoff..................... ..... .

0,5
17,5

4,8
77,2

1,2
9.9

0,4
26,6
61,9

0,78
7,20

22,47
70,00

0,3
8,0

14,5
77,2

0,8
s;o

6,8
84,7

100,00 100,00 100,45 100,00 100,3

Die Untersuchung auf die Zusammensetzung der 

brennbaren Gase ergab, dafs diese bei Probe I  aus 

Wasserstoff und Methan, bei I I —IV  aus reinem Methan 

nnd erst bei V aus Methan und einem anderen Kohlen- 

wasserstoff (wahrscheinlich) Aethan zusammengesetzt 

waren.

Bei der Durchfiihrung des Versuchs hatte die Gas- 

entwickelung schliefslich vollśtaridig aufgehiirt. Die 

benutzte Kohle wurde nunmehr sehr fein zerkleinert 

und in luftleeren Flaschchen wieder auf 100° C. erhitzt. 

Nach 26 Stunden luirte die erneut eingetretene Gas- 

cntwicklung auf. Die Untersuchung des erhaltenen 

Gases ergab

Kohlensaure . . . . . . 0,85 pCt.

Sauerstoff................................6,95 „

Kohlen oxyd . . . . Spuren

Olefine .....................................  1,10 „

Paraffine . . .  . . . . 18,40 „

Stickstoff . . . . . . .  72,70 „

fOOTOO^pCt

Die brennbaren Gase waren ganz entsprechend denen 

zusammenge-etzt, die man aus dem alteren Kolilenstaube 

der ersten Versuchsreihe erhalten hatte.

Vergleicht man dic beiden Versuchsreihen weiter, 

so fallt besonders auf, dafs die zweite Versuchsrcihe 

last 7</2 mai so viel Gas auf das gleiche Gewicht der 

henutzten Kohle geliefert hat ais die erste und dafs in 

der ersten der Kohlensauregehalt so, stark vorwiegt.

E in  d r itte r  Yersuch wurde durchgcfiihrt, um die 

Menge und Art der in der Kolfle nach stattgehabter 

Erwarniung auf 100° C. zuriickbleibenden Gase fest- 

zustellen. Es wurde dazu eine Kohlenprobe benutzt, 

die bereits langere Zeit an der Luft gelegen hatte.

Die Probe wurde im luftleeren Flaschchen auf

100° C. erhitzt. Man crhielt auf 100 gr Kohle 122,2 cbcm 

Gas.. Ais die Gasentwickelung aufhorte, wurde die 

Temperatur bis 130° gesteigert und in dieser Hohe bis 

zum Aufhoren der Gasentwickelung erhalten. Das Er- 

gebnis waren 22,2 ebem Gas. Unter denselben Bedingungen 

crhielt man nach Erhohung der Temperatur auf 184° 

noch 7,77 cbcm Gas.

Nunmehr wurde die fiir den Versuch benutzte Kohle 

zu feineni Staube zerkleinert und wieder auf 100° C. 

erhitzt. Es ergaben sich hierbei 37,7 cbcm Gas. Die 

Zusammensetzung der einzeliien Gasmengen stellt die 

folgende Tabelle dar:

Das abgegebeneGasbei
Das nach Zer
kleinerung der

Kohle bei 100° C.
100“ C. 

pCt.

134“ C. 

pCt.

184“ G. 

pCt.

abgegebene Gas 

pCt.

K oh lensau re ..................... 3,4 8,5 5,8 4,4
Sauerstoff . . .  . . 1,1 4,0 27,0 1,2
Koblenoiyd.......................... — 1,0

— 1,8 — 2,6
Paraffine............................... 49,9 9,9 4,6 37,7

45,5 75,8 62,6 53,1

99,9 100,00 100,00 100,00

Was die Natur der brennbaren Gase in der vorhcr- 

gehenden Aufstellung betrifft, so handelte es sich vor- 

wiegend bei dem

bei 100° abgegebenen Gas um ein Gemisch von Methan

und Aethan,

„ 134« „ „ urn Aethan,

„ 184° „ „ um Butan und

bei dem nach Zerkleinerung der Kohle schliefslich noch 

bei 100° abgegebenen Gase um ein Gemisch von 

mehreren hijlier gekohlten Kohlenwasserstoffen der 

Paraffinreihe.

Sch lufsfo lgerung . Das Methan entweicht lcicht 

aus der Kohle. Seine Entwickclung geschieht schnell, 

wenn die Kohle stark zerkleinert ist. Bei einer Erwarmung 

bis 100° C. entweicht samtliches Methan,

Dic schweren KolilenwasserstoiTe bleiben in der 

Kohle zuriick. Da ilire Entziindungsteinperatur niedriger 

ais die des Methans ist und da sie sclion in yerhaltnis- 

nńifsig geringer Beimcngung zur Luft esplosionsfahige 

Gemische ergeben, liegt in ihnen dic Gefiihrlichkcit des 

Kohlenstaubes gegeniiber Sprengschiissen oder bei Schlag- 

wetterexpiosionen. Je nach dem Mafse des Yorhandenseins 

der schweren Kolilcnwasserstoffe ist der Kohlenstaub 

gefahrlich.

Bei der an der Luft vor sich gehendeu Oxydation 

des Kohlenstaubes bleiben die Qxydations-Erzeugnisse, 

also dic Kohlensaure, zum grofsen Teile in der Kohle 

zuriick.

N a c h b c m e r k u n g. Die Bedsonschen Untersuchungen 

sind zweifellos interessant, erregen jcdocli das Bedenken, 

dafs sie moglicherweise auf falscher Unteriage auf- 

gebaut sind. Die untersuchten Gasmengen hat Bedson

I dadurch erhalten, dafs er die Kohle oder den Kohlen-
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staub einer tage-, ja wochcnlangen Erwarmung, also 

Verh;iltnisscn unterwarf, wie sic unter Tage nicht vor- 

konimen. Es ist dic Moglichkeit nicht ausgeschlosscn, 

dalś hicrdurch in der Kohle chemisehe Verandorungen 

vor sich gehen, dic dic Zusammensetzung der Kohlcn- 

wasserstoffe wesentlieh beeinflussen. Ob bei der plotz- 

liclien Erwarmung des Kolilenstaubes durcli die Flammc 

eines Sprengscliusses oder einer Schlagw'ctterexplosion 

dieselben Kohlenwasserstoflc frei werden, wie sic Bedson 

boi seincn Vcrsuclicn erhalten hat, bleibt fraglicli. 

Iminerhin sind die Untcrsuchungcn wichtig und einer 

Naclipriilung wert. II.

Mittellungen aus dem englischen Ilttttcnwesen.
Von II. O. Graves In London.

Vor kurzem bat Mr. T. G. Chambcrs ein Vcrzeichnis 

der ehemaligen Besucber der Royal Scliool of Mines, 

der Ilaiiptlebranstalt Grofsbritannicns fiir das Berg- und 

Iliittcnwesen, vcroffentlicht. Demselben ist eine Einlcitung 

mit einer Geschichtc des Royal College of Chemistry, 

der Royal School of Mines und des Royal College of 

Science mit biographisehen Angaben Iiber die friihercn 

und jetzigen Lehrcr vorangescbickt. Es ist damit einem 

schon lange gcfiihlten Bediirfnis abgcholfen. Am

26. Januar d. J. batten sieli weit iiber hundert ehemalige 

Studierende der Royal School of Mines zu dem sieli 

seit 24 Jahren alljalirlich wiederbolenden Festessen zu- 

sammengefunden. Unter diesen befanden sieli zwei, die 

vor nahezu 50 Jahren mit zu den crsten Absolventen 

der Anstalt gehiirten. Der Vorsitzcnde T. K. Rose, 

Mitglied der kiiniglichen Miinze und Vcrfasser einer 

mustergiiltigen Abhandlung iiber Gold, bob in seiner 

Ansprache dic gewaltige Zunahme der Goldgowinnung 

hcrvor, die von 21 Millionen Lstr. im Jabre 1888 auf 

44 Millionen Lstr. im Jahre 1896 gestiegen ist. Zu 

dieser Stcigerung hat das Cyanid-Verfahren viej bei- 

getragen, ohne welches, nach dem Urteil kompetenter 

Fachmiinner, fast samtlichc Gruben in Witwatersrand 

(Transraal), dem reiebsten Goldfeld der Erde, ihren 

Betrieb hiitten einstellen miissen. Auch in einigen Gold- 

feldern Neuseclands hat das Yerfaliren gutc Dienstc gc- 

lcistet, in Australicn, Amerika und Indicn hat es sieli 

allgemeine Beliebtheit errungen.

Das vcrllossene Jahr ist ferner bemerkenswert 

wegen der bedeutenden Menge des in Grofsbritannien 

crzeugten Rolieisens, die 8%  Millionen Tonnen er- 

reichte. Damit ist den Yereinigten Staaten der Triumph, 

unter den Roheisen produzierenden Landem die erste 

Stelle einzunchmen, vorlaufig wieder genommen. Die 

britischen Stablwerke widmeten dem von Bertrand und 

Thiel in Kladno angewendeten Vcrfahren im offenen 

Herde grofse Aufinerksamkeit. Bei diesem Verfabren 

wird die Charge znnachst teilweise in einem Ofen be- 

bandelt und dann in einen zweiten Ofen gebracht, wo

der Prozefs zu Ende gcfiihrt wird. P. C. Gilchrist, 

dessen Name durch das basische Verfabren bekannt gc- 

worden ist, sprach in einem im Clevcland Istitute of 

Engineers gebaltenen Vortrag seine volle Zustimniuiig 

zu dem Verfahrcn im offencn Ilcrde aus und teilte viele 

x\nalyscn sowie Einzellieiten inbezug auf die Chargen 

mit. Er gclit sogar noch einen Sehritt wciter ais 

dic Erfindcr des Yerfahrens und schlagt fiir die 

Benutzung einer Rcihe yon drei Ocfcn vor, wrodurch er 

hofft, den Phosphorgehalt łełcht bis auf 0,02 pCt. er- 

nićdrigen zu konnen. Mchrere hervorragendc Hiitten- 

leute spraehen sich in der nachfolgenden Diskussion 

daliin aus, dafs das Verfahren nicht in jeder Hinsieht 

befriedige, obschon cs im allgcmeinen giinstig zu beur- 

teilen sei.- Nacb den Mitteilungen eines Fachmannes, 

der auf den Werkcn Bcobachtungen anstellte, hat 

sich ergeben, dafs die durch Anwendung des Yer

fahrens an sich erzielte Zeitersparnis nicht bedeutend 

ist, dafs Yielmehr die Schnelligkeit desselben ihren Grund 

in der Vcrarbeitung einer grofsen Menge von Bruch- 

eisen hat.

Ais mit der Roheisen-Industrie in Beziehung stehend, 

mag hier eines Vortrages gedacht sein, den Professor 

Roberts Austen iiber die industrielle Vcrwcndung des 

von ihm konstruierten Registrier-Pyrometers hielt. Bei 

diesem Instrument wird der von einem thermo-elektrischen 

Element erzeugte Stroni durch ein Galvanomcter gcleitet. 

Dic Aufzeiehnungen niarkieren sich ununterbrochen auf 

einer photographischen Platte oder Trommol. Dieses 

Pyrometer wurde bis jetzt hauptsaclilich zu wissenschaft- 

lichen Untcrsuchungcn verwendet, fand aber auch schon 

vielfaeh in der Industrie Ycrwertung; seinem Gebraueh 

zur Regulierung der Temperatur bei den mit hcifsem 

Wind arbeitenden Ilochofen stelit ein w'eites Feld offen. 

Zu diesem Zwcck wird das thermoelektrische Element 

in dem den Ofen hufeisenformig umgebenden Wind- 

leitungsrohr untergcbracht und die Driihtc werden nach 

dcm an einen passenden Ort befindlichen Registricr- 

Instrument hingeleitet. Wenn die Ocfen in regelmalsigem 

Betricb gelialten und zur richtigen Zeit umgestellt 

wurden, verzeicbnete das Instrument eine Kurve, die den 

Ziihnen einer Sage glich. Beim Inbetricbsetzen eines 

Ofens stieg dic Temperatur augenblicklich auf etwa 

880° C. und fiel inncrhalb einer Stunde allmahlich auf 

600° C., bis der nachstc Ofen in Benutzung kam. Zu- 

weilen zeigte jedoch die Kurve unregelmafsig gestaltete 

Ziiline mit ungleichmafsigen Abstanden, woraus sich 

leicht erkennen liefe, ob irgend einer der Oefcn mit zu 

starker Ilitze arbeitete. Auch bei vielcn anderen Ge- 

werben ist die genaue Bcstimniung der Temperatur oft 

von Wicbtigkeit, z. B. in Glashiitten, Kupferschmelzereien 

und bei der Cemenlfabrikation.

Styles teilte seine Erfahrungen mit, die er wahrend 

langercn praktischen Gebrauches des Instruments reich- 

lich zu sammeln Gelegenbcit hatte. Einmal zeigte die
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Kurve an, dafs das Umstcllen der Oefen Ycrsiiumt war. 

Es gelang festzustellen, dafs der Vorarbciter seinen 

Posten verlassen hatte. Unrcgclmafsigkciten in der Ge- 

stalt der Kurven fiihrten verschiedentlich zu Unter- 

suchungcn, dic sonst wolil in der Annahme, dafs alles 

in Ordnung sei, unterblieben waren. So wurde z. B. 

das Entweielien hcifecr Luft infolge Undichtigkeit in der 

Leitung aufgedeckt. Die Vorrichtuhg wurde auch in 

den Gasablcitungsrohrcn gcbraucht, und die Bewegungen 

der Gichtglocke beim Beschicken waren sehr deutlich 

crkennbar, wie sich aucli die Auswechselung sehadhafter 

Diisen anzeigtc. Die Dauer eines thcrmoclektrischen 

Element?, das taglicli vcrwendet wurde, betrug zwei bis 

drei Monate, der Ersatz eines unbrauchbar gewordehen 

durch ein anderes yerursachte wenig Kosten und so 

lange die Elementc sich in Gebrauch befanden, crlitten 

sie fast keine Veranderung.

In den Yer. Staatcn benutzt man zu iihnlichen 

Zwccken das von Uchling-Steinbart konstruiertc Pyro- 

meter, dessen Wirkung darauf beruht, dafs Gase in einer 

Menge, welche in cinem bestimmten Verhiiltnis zur 

Temperatur steht, durch eine kleinc, in einer diinnen 

Platte angcbrachte Oeffinung hindurchstriimcn.

In der Zeitschrift Electrician erscheinen gegenwiirtig 

unter dem Titel: „Die Beziehungcn der Elcktrizitat zu 

den chemischen und metallurgischen Industrieen" eine 

Rcihe von Artikeln von J. B. C. Kershaw, Yon denen 

zwei von der Aluminiumerzcugung handcln. Darnach 

wurde wiihrend des Jahres 1895 und eines Teilcs des 

Jahres 1896 in England kein Aluminium erzeugt. Im 

Juli v. J. jedoch begann die British Aluminium Company 

mit der Herstellung dieses Mctalls nach dcm Ileroultschcn 

Yerfahren in ihren an den Falls of Foyers in Schott- 

land errichteten Wcrken. Dic Nutzbarmachung dieses 

beriihmtcn Wasserfalls zu industricllcn Zwccken rief 

s. Z. unter den Naturfreunden grofse Entriistung hervor. 

In dcm Zeitraum von 1885 bis 1896 wurden 16 Alu- 

miniumwerke zeitweilig betrieben, von denen jetzt aber 

nur noch 6 iibrig sind, die siimtlich entweder das 

Heroultsche oder das Hallsche Verfahren anwenden. 

Die Ilerstellungskosten nach den gegenwiirtig gebraucli- 

liehen Methoden sind zu 2,29 <Jl. fiir das Kilogramm 

angegeben, doch mag sich durch weitere Vcrvoll- 

koinmnung der Ilcrstellungsweisen dieser Preis noch 

betrachtlich ernuifsigen lassen. Eine wohlfeilcre Her- 

stellung la fet sich YieUeicht dadurch crzielen, dafs man 

das Bad yon aufscn erwarmt, wodurch der eine kost- 

spieligc ‘Warmcąuelle bildende elektrische Strom cr- 

spart wird.

Das eingangs erwiilinte Cyanid-Verfahren bcspracli 

vor kurzem S. J . Mc. Cormiek irf zwei Yon ihm im 

Institute of Mining and Metallurgy gehaltenen Yortragen. 

Redner gab eine Darstcllung der Behandlung schwer 

schmelzbarer Erze auf der Goldgrube Ouro Prcto in 

Brasilien. Auf genannter Grube war vor sechs Jahren

dic Chlorierung mit Erfolg eingefiilirt worden. Es wurden 

monatlich 100 t Conccntrat in einem von zwei Oefen 

gerostet und 2 t des gerdsteten Sandes gleichzeitig mit

2 kg Chlorkalk, 13 kg Schwefelsiiure und einer zur An- 

feuchtung der Bcschickung hinlanglichen Menge Wassers 

in ein rotierendes Fafs gefiillt. Die Ltfsung wurde 

mittels Eisenyitriols gefallt und etwa 92 pCt. des Goldes 

ausgeschicdcn. Da die Liefcrung von IIolz fiir die 

Rostdfen zu langsam erfolgte, wurde fiir die Behandlung 

des von den Fruc Vanners kommenden Konzentrats das 

Cyanid-Verfahren probeweise cingefiihrt und hierzu eine 

Versuchsanlage mit vier rotierenden Fiissern eingerichtet. 

Jedcs Fafs wurde mit 600 kg Conccntrat nnd 450 1 

einer 1,25 pCt. starken Losung Cyankaliums bcschickt 

und 40 Stunden hindurch in drchender Bewegung er- 

haltcn. Die Losung wurde zur Behandlung von vier 

Bcschickungen benutzt und dann zum Fallen des Goldes 

iiber Zink gebracht. Der Vcrbrauch an Cyanid fiir eine. 

Tonne Concentrat belief sich auf 5 kg. Die Ausbeute 

an Gold betrug nur 80 bis 85 pCt.; der Betricb stellte 

sich hinsichtlich der Ausgabcn fiir Arbeitslohne viel 

billiger ais dic Chlorierung. Das Verfahren wurde auch 

in einem aus Zicgelstcin gemauerten. cementierten Be- 

halter versucht, wobei monatlich 6 kg Cyanid vcrbraucht 

und 85 bis 90 pCt. Gold gewonnen wurden. In beiden 

Fallen erwics sich ais ratsam, das Conccntrat vor der 

Behandlung zwei bis drei Tage abtrockncn zu lassen.

A. Caldecott gab in der Society of Chemical Industry 

dic Beschreibung eines zweckmaEsigcn Verfahrens zur 

Behandlung der Goldschlammc, die durch Fallen mit 

Zink aus der Cyanidlosung gewonnen werden. Da das 

Rostcn dieser Schlamme auf gcwdhnlichem Wege ein 

sehr umstiindlichcs Verfahren ist, Ycrfiihrt Caldecott nach 

folgender Methode: Es werden 10 kg der Schlamme ge- 

trocknet, griindlic!) mit 3 kg Sand und 2 kg fein ge- 

pulvertcm Salpeter vermischt, die Mischung wird in einer 

Starkę von 2 cm auf eine schmiedeciserne, durch ein 

unter ilir unterhaltenes schwaehcs Fcuer erwarmte Platte 

ausgebreitet und in der Mitte cntziindet. Nach dem 

Anziinden erfolgt eine intensive, sich ruhig, doch schnell 

fortpflanzende Verbrennung und es blcibt ein briichiger, 

brauner Ruckstand iibrig, der zur weiteren Verarbeitung 

durch Schmelzen mit Borax und kohlensaurem Natron 

sehr geeignet ist.

Dic wirtscliaftliclic Bedeutung des Rhein-Wcscr- 
Ellbe-Kauals.

Vortrag des 'Wasser-Bauinspektors Sympher-Munster 1. W. in der 
Sitzung des Centralvereins fiir Hebung der Deutschen Flufs- und 

Kanalschiffahrt.) (Auszugsweise.)

(Fortsetzung.)

4. D e rE in f lu f i  des Rhe in-W eser-E lbe-K ana ls 

auf das Er we r bs leb en.

Meine Ilerrcn! Ich kommo jetzt zu dem vielleicht 

wichtigsten Abschnitt aller wirtschaftlichen Betraehtungen
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iiber einen neuen Verkehrsweg, zu dem Einflufs des

selben auf das Erwerbslcben.

Ich mufs mich dabei allcrdings meist auf allgemcine 

Bcmerktingen bcschriinken, lioffe aber, an anderer Stelle 

den Beweis fiir dieselben nicht schuldig bleiben zu 

miissen.

Die Ursache, aus welcher fast alle von der Kan.il- 

anlage zu erwartenden wirtschaftliclien Vortcilc ent- 

springen, ist die Ersparnis an Transportkosten, wclclie 

der neue Verkehrsweg gegeniiber der Eisenbahn ge- 

wahren wird. Dieselbe wird im Jahre 1906/7 bei dcm 

zunachst zu erwartenden mafsigen Anfangsverkehr rund 

11500 000 betragen und sich bis zum Jahre 

1916/17 auf rund 46 000 000 jahrlich erhohen. 

In welclicm Mafse diese Transportkostcn-Erspnrnis an 

sich schon ais ein wirtschaftlicher Gewinn in Hcchnung 

zu stellen ist, hangt davon ab, welcher Verlust an 

Eisenbabn-Rcineinnahmc dadurch entstcht und ob bezw. 

in welchem Mafse durch den Kanał cin Ersatz fiir jcnon 

Einnahmcyerlust hervorgerufcn wird.

Aber weit iiber diesen, yorher schwcr in riclitigcr 

Hohe abzuschatzenden Gewinn hinauB macht sich der 

segenbringende Einflufs jener Transportkosten-Ersparnis 

in der Entwicklung von Industrie, Landwirtschaft, Handel 

und Wohlstand bemerkbar. Es wird geniigen, dies in 

kurzeń Wortcn weiter auszufiihren.

Dic Ermafeigung der Transportkosten, woleli letztere 

in wirtschaftlichem Sinne unfruchtbar aufgewendet werden, 

weil sie keine neuen Giiter erzeugen oder yorhandenc 

yerbessern, ist eine dringende Fórderung neueren Er- 

werbslebens fiir alle Stande und Bcrufsąrten. Deutschland, 

welches unter den industriellen Staatcn bereits einen 

sehr hohen Rang einnimmt, leidet unter dem Ucbel- 

stande, dafe seine Erzeugungs-, Yerarbeitungs- und 

Verbrauchsstatten zu weit von einander getrennt sind. 

In England und Belgien liegen z. B. Eisen und Kohlen 

nahe beisammen; es bedarf keiner hohen Transportkosten, 

die oft den Materialwcrt iiberwiegen, um Erz und Kohlen 

zusammenzufiihrcn und zu verarbeiten. In Deutschland 

sind die grofsten Eisenindustriebezirke auf Bcziig 

wenigstens eines der Rohstoffe, Erz oder Kohle und 

Kokę, aus grofeerer Entfernung angewiesen, weil die 

nahe gelegenen Bergwcrkc entweder zu wenig oder 

minderwertigc Erzeugnissc liefern. Daher crstrobt man 

durch niedrige Eisenbahn-Ausnalimetarife oder Wasser- 

strafeen die wirtschaftlićhe Entfernung*) zwischen Gc- 

winnungs- und Verbrauchsort zu yermindern.

Da ferner fiir Kohle und Eisen das ganze Land 

Verbraucher ist, und beide Masscngiitcr etwa 60 pCt. 

aller in Deutschland zum Versand gebrachtcn Waren aus-

*) Dieser sehr zweckmafsige Ausdrnek findet sich in einer ais 
Manuskript gedruckten Schrift des Generaldirektors der „Kette", 
B e l l i n g r a t h :  Ueber die besonderen Bezieliungen der EIbschiffahrt 
zum Mittelland-Kanale.

machen, so erliellt hieraus das grofee allgemcine Interesse 

an billigen Transportkosten fiir Kohle und Eisen.

Die billigen Transportkosten, an und fiir sich bereits 

sehr crwiinscht, wurden nun aber in weiterer wohl- 

thiitiger Wirkung die Veranlassung zu einer bedeutenden 

Ilebung gewerblicher und landwirtscbaftlichcr Thiitigkeit 

in allen jencn Gegenden sein, auf welchc der Rhein- 

Weser-Elbe-Kanal seinen giinstigen Einllufe ausiiben 

wird. Billige Kohlen undRohstofTe fordem die Industrie, 

billige Diingstoffe die Landwirtschaft. Die erfolgreiche 

Bekiimpfung fremder Waren auf deutschem Markte und 

der Wettbewerb mit denselben im Anslande werden dic 

Arbeits- und Absatzgelegenheit fiir alle Erwerbszweige 

yprmelircn.

Wenn die hohen Transportkosten bisher dazu zwangen, 

die Fabriken moglichst in der Niihe der Kohlengruben 

auf engstem Raume zusammen zu pressen, wird der 

Kanał mit allen an ihn angrenzenden Wasserstrafeen 

die Miiglichkeit bieten, die Industrie iiber das ganze 

Land zu yerbreiten, zu deżentralisieren und damit eine 

Melirung jener sozialen Mifestiindc zu verliiiten, welchc 

dic Folgę allzu grofeer Menschenansammlungen in 

reiuen Industriegebicten sind. Endlich wiirden die er- 

miifsigten Transportkosten Veranlassung zur Erweckung 

ganz neucr Betriebe werden, welchc sich hauptsachlich 

mit der Gewinnung bislier wcrtloser Bodenerzcugnisse 

befassen.

Ersparung an baren Auslagen, Vermehrung der 

land wirtschaftliclien und gewerblichen Erzeugung, Be- 

schriinkung auslandischer Waren beim eigenen Ycrbrauch 

und Verminderung sozialer Uebelstande sind die Einzel- 

vorteile, aus denen sich der Nutzen der Transport- 

kostcnverminderung zusammensetzt.

Im allgemeincn mufs daher jedes Mittel, welches 

gecignet ist, die allzu grofeen Entfernungen im eigenen 

Lande wirtschaftlich zu yermindern, ais ein Fortschritt 

und ais eine Starkung gegen den unvermcidlichen Wett

bewerb des Auslandes begriifet werden, deshalb mufe 

die billigste Erzeugung im Inlande durch moglichste 

Ilorabminderung der wirtschaftlich unfruchtbaren Trans

portkosten das Ziel jeder gesunden Verkchrspolitik sein. 

Ein Land, welches wie Deutschland in der glUcklichcn 

Lage ist, den wcitaus griifeten Teil scines Bedarfs selbst 

aus eigenen Mitteln und Rohstoifen zu erzeugen — 

sowohl in landwirtschaftlicher wie in gewerblicher Be- 

zieliung — , steht zweifcllos in sich am selbstiindigsten 

und giinstigsten da, wenn es im Inlande mit moglichst 

yielen und moglichst billigen Verkchrswegen ausgcstattct 

ist, wenn seine einzelnen Teile sich also wirtschaftlich 

moglichst nahe geriiekt sind. Es bedarf dann am 

wenigsten der ausliindischen Erzeugnisse und ist beim 

Eingehen von Handelsbeziehungen allen den Staaten 

iiberlegen, in denen die Transportverhaltnisse nicht in 

gleich giinstiger Weise ausgebildet sind. Manches 

andere, was in friiheren Zeiten gewissen Landem Ueber-
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gewicht rerlieh, wie grofser o jGeschicklichkeit der Arbeiter 

und bessere Maschinen, oder was in einigen iiber- 

seeisclien landwirtschaftlichen Staaten noch jetzt einen 

Vorsprung gewiihrt, wie billigere Arbeitsloline, nątur- 

liche Fruchtbarke.it des jungfraulichen Bodens: alles 

dies yerschwindet allmahlicli vor der gleichinaclienden 

Zeit und Entwickelung. Bleibend aber ist der Yor- 

sprung eines gut ausgebildeten und ortliche Vorziige 

gliicklich ausnutzenacn Yerkehrsnetzes, welchem England 

grofsenteils seine iiberlegene, sichere Stellung im Handels- 

yerkehr mit allen anderen Staaten verdankt.

In gleicliem Sinne fiir Deutsehland zu wirken, wird 

der Rhein-Weser-Elbe-Kanal berufen sein und seine 

Aufgabe in vollstem Mafse erfiillen.

Etwas liinger mufs ich bei dem Einflufs verweilen, 

den der Kanał auf cinzelne grofee Gewerbe und Wirt- 

schaftsgebiete, ausiiben wird.

Der Rhein-Weser-Elbe-Kanal macht im einzelnen 

auf gewisse grofse Gewerbe und Wirtschaftsgebiete einen 

besonderen Einilufe geltend, der auch vielfach ais cin 

naćhteiliger angesehen und bezeichnet wird. Die Nach- 

teile werden sogar in letzter Zeit vielfach so stark 

betont, dafe unter der Menge der von den verschiedensten 

Seiten yorgebrachten Bedenken die grofsen allgemcinen 

Vorziige der Kanalanlage zu yerschwinden drohen. Die 

Bedeutung des neuen Verkehrsweges wird von einem 

Teil derjenigen, welche meist in Wahrung bestimmter 

Interessen dem Kanał ais Gegner gegeniiberstehen, sehr 

heruntergesetzt; es wird vorhergesagt, dafs nur wenige 

Giiter sich von der Eisenbahn ab- und dem Wasser- 

wege zuwenden wurden. Dann aber werden oft von 

derselben Seite die den iibrigen Erwerbsgebieten 

drohenden Schaden so stark ausgemalt, dafe not- 

wendigerweise auf grofee Benutzung des Kanals durch 

die Yon der Anlage begiinstigten Konkurrenten ge- 

schlossen werden mufs. Es wird Aufgabe der gesetz- 

gebenden Faktoren sein, die Berechtigung der yor

gebrachten Klagen und den Umfang der zu erwartenden 

Schaden zu prttfen, um danach zu erwiigen, ob und in 

welchem Mafse den vielfaćhen Antragcn auf Ent- 

schadigungen oder Begiinstigungen auf anderen Gebieten 

stattgegeben werden kann oder mufe. Soweit sich indes 

iibersehen lafet, sind die wirtschaftliclien Nachteile in 

keinem der in betracht kommenden Einzelfalle so ein- 

schneidend und so bedeutend, dafe ihnen gegenuber auf 

die Vorziige der ganzen Anlage yerzichtet werden miifete.

a) Land- und F o rs tw irtschaft.

In den Kreisen der Landwirte macht sich eine wcit- 

greifende Abneigung gegen Wasserbauten bemerkbar. 

Der Grund ist, abgesehen von Verstimmungen iiber 

einzelne Schaden, welche den Flufsregulierungen zumeist 

mit Unrecht zur Last gelegt werden, hauptsachlich in 

den heutigen niedrigen Getreidepreisen zu suchen. Bei 

genauer Untersuchung der Ursachen fiir das Sinken der

Preise gelangte man neben anderen, allerdings viel 

wichtigeren Ergebnissen auch zu der Ueberzetigung, 

dafs viel fremdes Getreide den Weg iiber die natiir- 

1 ich en Wasserstrafsen ins Inland findet, ohne dafe es 

moglich ist, auf diesen mit deutschem Gelde ausgebauten 

Stromen von jencn fremden Verkehren wenigstens die 

Erstattung der gemachteh Auslagen zuriickzufordern. 

Hier liegt in der That ein Mifeyerhaltnis vor, dessen 

nachteilige Folgen zu beseitigen, nach Moglichkeit 

versucht werden sollte. Insbesondere treten die dadurch 

hervorgerul'enen handelspolitischen Nachteile an den 

Miindungen der Elbe und hauptsachlich des Rheins 

auf; diese bilden in der Tliat „Einfallthore fiir fremdes 

Getreide".

Wenn in der oben bezcichneten Hinsicht den Klagen 

der Landwirte iiber nachteilige Folgen der in die See 

miindenden Strome beigestimmt werden mufe, so wird 

doch die Wirkung der wasserwartigen Einfuhr aus- 

liindischen Gctreides auf die Preisbildung wesentlich 

iiberschatzt. Ferner wiirde das yorgeschlagene Mittel, 

durch Ablehnung des Rhein-Weser-Elbe-Kanals weiterem 

Uebel vorzubeugcn, das Gegenteil von dcm erreielien, 

was yon jener Seite erstrebt wird. Es ist nicht die 

Absicht und auch niclit der Erfolg des Rhein-Weser- 

Elbe-Kanals, dafe ausliindisches Getreide noch weiter 

in Deutsehland hincindringt, sondern der Kanał bietet 

gerade den deutsehen, hauptsachlich den ostelbischen 

Feldfriichtcn ein Mittel, dem durcli Wasserstrafeen be- 

giinstigtcn Wettbewerb fremden Getroides mit gleichen 

Waffen zu begegnen. Betrachtet man eine Uebersichts- 

karte der deutsehen Wasserstrafsen, so steht der Rhein- 

Weser-Elbe-Kanal an seinen beiden Enden mit den 

gefiirchtetslen Einfallthoren ausliindischen Getreides, dem 

Rhein und der Elbe, in Verbindung, Soli der Kanał 

der fremden Getreide-Einfuhr niitzen, so mufe diese 

notwendig auf dem Wege iiber einen jener Strome er- 

folgen, denn die Weser spielt inbezug auf Getreide eine 

ganz unwesentliche Rolle. Ist nun anzunehmen, dafe 

auslandischer Weizen oder Roggen die Elbe hinaufgeht, 

in den Kanał eintritt und in den von diesen beriihrten 

rcin landwirtschaftlichen Gcgenden bei Wolmirstedt, Neu- 

haldensleben, Oebisfelde, Fallersleben, Lehrte yerkauft 

wird? Eine derartige Moglichkeit erscheint yollig aus- 

geschlossen, denn jene Gegenden haben selbst Ueber- 

schufe an Brotfrucht, welche sie auch heute unter vor- 

heriger Aulwcndung von Transportkosten gegen den 

ausliindischen Wettbewerb anderweit absetzen miissen. 

Hochstens wird soviel in durchaus berechtigter Weise 

eingefiihrt, ais zur Vermischung behufs Erzielung back- 

fiihigen Mehls erwiinscht ist. Das von der Elbe in den 

Kanał eingedrungene ausljindische Getreide mufe also 

wenigstens bis nach Hannover gelangen, um endlich 

einen halbwegs aulnahmefahigen Markt zu finden. Hier- 

łiin kann es aber bereits jetzt iiber die Weser oder auf 

dcm sehr yiel kiirzeren und deshalb trotz der hohen



-  183 — Nr. 10.

Eisenbahntarife nicht wesentlich tcureren Wegc iiber 

Bremcn gelangcn, ohne davon ncnnenswertcn Gebraucli 

zu maclien. Der Rhein-Wescr-Elbe-Kanal ist also in 

der THat kein Hiilfsmittel, um ausl&hdiśćłieni Gctreide 

den Eitigang iiber die Elbe in aufnahmcfahigc Gebiete 

zu erleiclitern.

Etwas anders gestalten sich die Verhaltnisse am 

lihein. Ilier ermafeigt der Rhein-Wescr-Elbe-Kanal die 

Transportkosten in das Hauptverbrauchsgcbiet, das 

rheiniseh - westlalischo Industriercvier. Der bisherige 

billigste und meist benutzto Weg fiir die Einfuhr aus- 

lundischen Gctreides (im Jalire 1892 gingen 1 070 000 t 

auf dcm Rhein, 50 000 t auf der Eisenbalin aus Holland 

und Belgicn in Deulschl.md ein) ist der iiber die Rłiein- 

Ruhrhafen, Duisburg und Ruhrort. Besonders in Duis

burg ist der Sitz der bedeutendsten, westlichen Getreidc- 

Iniportlirmcn. Abgcschen von Umlade- und Speichcr- 

kostęn, welche in den meistcn Fallen die gleichen bleiben 

wiirden, ob das Gctreide zunachst in Duisburg ausgeladen 

oder ob cs sofort auf dem Kanał ins Industriegcbiet 

gefahrcn wird, stelien sieli die Befordcrungskośten fiir

1 t Getreidc auf Eisenbalin und Wasserweg bei einer 

durchschnittlichen Transportliinge von 30 km ab Rliein- 

Rulirhiifen:
Eisenbalin, Spezialtarif I

Eisenbalin, Spezialtarif I ................................ 230 Pfg.

IlafengebUhr in D u is b u r g ........................... 3 „

Zusammen 233 Plg.

“Wasserweg, Tarifklasse I 

Transportkosten(lcdiglicliStrccken- 

kosten) nach den Schiffahrts-

kosten eines 600 t-Rlięinschifles

berechnet................................• 30 . 0,46 =  14 Pfg.

Kanalabgaben . . . . . . .  3 0 .2  60 „

Hafengebiihr im Kanalbafen . . 15 „

Versiclierung der Ladung . . .  10 „

Mehrkosten dafiir, dafs die Kanal- 

schiiTe nur 600, RheinsehiiTe bis 

Duisburg aber 1000 und mehr 

Tonnen laden . . . . . .  25 „

Zusammen 124 Pfg.

Dic Ersparnis auf dcm Wasserwege betriigt demnach, 

wenn der Bedarfsort unmittelbar am Kanał liegt und 

das Getreide sogleich an die Verbrauchsstelle abgefahren 

werden kann, rund 1,10 ̂ ./ t .  In der Regel treten aber 

noch Kosten fiir nochmalige Abfuhr aus dem Getreide- 

speicher oder Eisenbahn-Anschłufefrachten hinzu, sodafs 

der Gcwinn bei Benutzung des Wasscrweges geradc fiir 

Getreidc erheblich vcrmindert wird. Aber selbst der 

hochate Nutzert von 1,10 ist nicht sehr bedeutend; 

erheblich griifscr ist die Begiinstigung durch den abgabe- 

freicn Rheinstrom; beide spiclcn aber keine ausschlag- 

gebende Rolle gegeniiber der Ilohe des jetzigen Schutz= 

zolles von 35 oder gegen den friihercn und seitens

der Landwirtschaft wiedererstrebten Satz von 50

Aeufeerstcnfalls bleibt auch noch die Mijglichkeit, selbst 

die verbliebenc geringe Fraclit-Ersparriis dadurch zu 

Ycrniindern, dafs das vom Unterrhein kommende Ge

treide — ohne Unterschicd des Ursprnngslandes —, einem 

erhohłen Ausnalime-Abgabcntarif unterworfen wird.

Nach den obigen Ausfiihrungen sollten die Bedenken 

der Landwirtschaft gegen die Eigenschaft des Kanale, 

ais Eingangsthor fiir fremdes Getreide zu dienen, fallen 

gelassen werden. Dics geschielit aucli in der That 

bereits vielfach, denn es ist nach Darlegung des wirkliclien 

Sachyerhalts nicht zu verkenncn, dafs die in dieser 

Ilinsicht gehegten Befiirchtungen teilweise nicht zutreflen, 

teilweis durch geeignete Mafsregeln in der Ilauptsache 

zu beseitigen sind.

Stelit die gesamte deutscłie Landwirtschaft zusammen 

in ihrer Abwrehr auslandischen Getreides, so erzeugt die 

Erleichterung der Znfulir ostdcutscher landwirtsehaftliclicr 

Erzeugnisse, ais Weizcn, lioggen, Kartofieln u. s. w. 

naturgcmiifs einen gęwissen Gegensatz zwischen Osten 

und Westen der Monarchie. Die westlichen Prpvlnzen 

befurehten durch das erleichterte Auftreten iistliclier 

Bodenprodukte einen Preisdruck. In geringem Mafse 

wird der letztere vielleicht stattłiaben, jedocli wahr- 

seheirilich nicht erheblich, da der Verkauf in den 

westlichen Provinzen vom Weltraarktpreis abhiingt und 

es fur diesen ziemlich unwesentlieli ist, ob einige 

Ilundcrttausend Tonnen ostelbischen Gctreides ilir Absatz- 

gebiet vorandcrn. Ein grofser Teil der Landwirte in 

den Provinzen Rlieinlaud und Westfalen sieni daher 

auch davon ab, dem Kanalbau Schwierigkeiten in den 

Weg zu legen. Man erkennt sehr wolil, dafs iiber- 

wiegende Vorteile auf anderen Gebieten den Kanał er- 

fordern, und dafe die bliihende Industrie auch den 

Landwirten ganz bedeutende Vorteiłe liringt dutch Absatz 

der Viclizuchtprodukte, Land- und Gartenfrttclite, durch 

vorteilhaftcn Verkauf von Liindercien zu industriellen 

Zweeken und dergl.

Um so unerkliirlicher ist der Widerstand, welchen 

der Kanalbau bisher bei den Landwirten derjenigen 

Provinzen gefunden hat, welche aufVerkauf von Getreidc 

angewiesen sind, und denen der Rhein-Weser Elbe-Kanal 

dazu einen Weg und so niedrige Frachtsiitzc bietet, 

wie die Eisenbalin mit StalTeltarilen nie hatte gewiihren 

konnen. Trotzdem besitzt der Kanał nicht die Nachteile 

der Staffeltarife fiir weite landwirtschaftlicłie Bezirke des 

Wcstens und Siidwcstens, weil der Einilufs bei Gctreide- 

transporten nur in der Niihe des Wasscrweges, also 

hauptsachlich im Industriegcbiet voll zur Gcltung komint. 

Das Industriegcbiet ist aber in der Lage, die dem Rhein- 

Weser-Elbe-Kanał zulallenden Getreidemengen fast voIlig 

in sich aufzunehmen.

Augenblicklich haben biłlige Transportkosten nach 

Westdeutscliland allerdings fiir die gesamte ostliclie 

r^andwirtschaft, wenigstens soweit Weizen iribelracht 

koinmt, nicht den Anreiz, wie vor Aufhebung des
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Identitatsnacmycises. Diese Aufhebung hat fiir die 

Ausfuhr deutschen Getreides genau die Wirkung einer 

Ausfuhrprifinie fast in volIer Hohc des Zollcs geliabt. 

Da nun die Transportkostcn nach England und Skan- 

dinavien, den fiir kleberarmen Wcizen stets willigen 

Absatzgcbieten Ostpreufsens, erheblich niedriger sind, 

ais nach dem dcutschcn Westen, so haben die Ost- 

provinzen augenblicklich hauptsachlic.il Intercsse an der 

Ausfuhr nach England und den nordischen Landem. 

Sic erlialten doit, zuziiglich der ilmen in Deutschland 

gezahlten Ausfuhrvergtttung in Form von Einfuhrschcinen, 

einen ebenso hohen Preis wie in Westdeutschland, 

haben aber geringere Transportkostcn zu tragen. Dies 

kann sich selion wesentlich durch den Rhein-Wescr- 

Elbe-Kanal iindern, denn dieser setzt die Fracht fiir eine 

Tonne Gctreidc von Bromberg bis Gelsenkirchen yon 

38,60 auf 13,60 also um 23 JL  herab. Noch 

wertvolli‘r wird aber der Kanał dann fiir die ostliche 

Landwirtschaft werden, wenn iiber Zoll und IdcntitiUs- 

nachwcis einmal anderc Ansichten herrschen ais heute. 

Beide sind menschliche Einrichtungen, die abhangig sind 

von Ansichten, welche in unserer schnelllebigen Zeit 

sehon oft gewechselt haben und wahrschcinlich auch 

spiiter manchem Wechsel unterworfen scin werden. 

Denkt man sich nur den vor ganz kurzer Zeit erst auf- 

gehobencn Identitiitsnachweis wieder hergestellt oder 

die Einfiihrung landwirtschaftlichcr Schutzzolle in Eng

land mit einscitiger Begiinstigung sciner Kolonieen, so 

wird der Osten wieder auf den Absatz nach dem 

deutschen Westen angewiesen sein, Welcher AVert 

beruht dann in dem heute gcplanten Wasscrwege, der, 

Jahrhunderte wahrend, fast wie ein natiirlicher Strom 

allc wirtschaftlichcn Versuchc und Anschauungen iiber- 

dauert und unbeirrt durch Tagesmeinungen jahraus, 

jahrein dem einheimisclien Vcrkehr seine billigen Dienste 

darbietet!

Endlich eriibrigen noch einige Worte iiber die 

Bedenken mancher Landwirte, namentlich aus der 

Provinz Sachsen, hinsichtlich des Preisdruckes, der in 

den yoni Kanał dnrchzogenen Provinzen durch das vom 

Osten kommende deutsche Getreide erzeugt werden 

soli. Es gilt hier ungefahr dasselbe, was von dem aus- 

landischcn Getreide gesagt wurde, wclches yon der 

Elbe in den Rhein-Weser-Elbe-Kanal eintritt. Das ost- 

deutschc Getreide wird nicht in dem vom Kanał be- 

riilirtcn Teiłe Sachsens bleiben; es ist bestimmt, den 

Bedarf im Ruhrgebiet und am Rhein zu decken und 

■was in Brandenburg,. Sachsen und Hannover an Getreide- 

iiberschufs vorhanden ist und ebenfalls im Ruhrgebiet 

sein en -Markt sucht, wird sich den ostlichen Transport- 

giitcrn anschjiefsen und mit denselben den Vorzug des 

billigen Yerkchrswegcs geniefsen.

Der Kanał wirkt fiir die mittleren Proyinzen anders 

und zwar giinstiger ais Staffeltarife der Eisenbahnen. 

Letztere sind fiir weitere Ęntfernungen yon yerhiiltnis-

miifsig viel grofserem Nutzcn ais fiir nahe Transport- 

langen und haben dcshalb in den in der Mitte zwisclien 

Osten und Westen belcgcncn Proyinzen, besonders auch 

in Sachsen, lcbhaftcn Widerspruch gefunden. Der Kanał 

wird zwar fiir weitc Ęntfernungen alle Vorteile der 

Staffeltarife, namlich eine sehr starkę llerabsetzung der 

jctzigen Transportkostcn, mit sich bringen, diesen Nutzen 

aber in anniihernd gleichem Yerhaltnis auch bei ge- 

ringeren Ęntfernungen bieten, denn die Bildung des 

Wasserstrafsenfrachtsatzes entsprieht in der Trcnnung 

nach festen einmaligen Ilafenkosten und fiir jeden Kilo- 

meter in gleicher Iliihe hinzutretenden Streckenkosten 

genau der Bildung der gewohnlichen Eisenbahntarife 

und nicht derjenigen der Staffeltarife. Dies trifft zu, 

obglcich jene thcoretische Scheidung in Hafen- und 

Strcckcnkosten bei der Vereinbarung der Schiffsfracht- 

siitzc nicht in Erscheinung tritt.

Was iiber Getreide gesagt ist, gilt in ahnlicher Weise 

• yon IIolz Der Westen bedarf grofser Mengen IIolz, 

insbesondere Grubenholz, welche yon den dem rheinisch- 

westfalischcn Industriegcbiet nahe gelegcnen Gegenden 

niclit mehr geliefert werden konnen, sodafs schon jetzt 

aus yielen Tcilen Dcutschlands und neuerdings in ver- 

starktem Mafse aus den nordischen Landem IIolz heran- 

gefahren wrerden mufs. Die Forstwirte der mittleren 

und ostlichen preufsischen Proyinzen erkennen auch fast 

ohne Ausnahme den segcnsreichen Einflufe an, den der 

Kanał auf die Verwertung des jetzt meist ais Brenn- 

material yerkauften Waldwuchses ausiibcn wird.

Unter diesen Umstiinden darf ich mich eines wreiteren 

EingeHęhs enthalten, ebenso hinsichtlich des yermehrten 

und yerbilligten Absatzcs von Diingemitteln, welcher 

ais ein wesentlicher Nutzen des neucn Wasserweges 

fiir dic Landwirtschaft angesehen werden mufs.

Ehe ich indes dic Landwirtschaft ganz yerlassc, 

mochte ich dem Einwurf begegnen, dafs der Staat, 

statt 300 Millionen fiir den Kanał auszugeben, lieber 

Eisenbalinen und insbesondere Kleinbahnen bauen solle.

Der Wunsch der Landwirtscłiaft nach Eisenbahnen, 

besonders nach Kleinbahnen, ist wohl yerstandlicli und 

bcrechtigt. Es ist auch unbedingt der Ansieht zuzu- 

stimmen, dafs der Wert der Kleinbahnen im allgemeinen 

fiir die Landwirtscłiaft grofser ist, ais der yon Scliiffahrts- 

kanalen. Karne die Landwirtscłiaft allein in Betracht, 

so wiirden die erheblichen Aufwendungen fiir den 

Rhein-Weser-Elbe-Kanal allerdings nicht gemacht werden 

diirfen. Dic ITerstellung des Kanals schliefst aber den 

Bau weiterer fiir den Yerkehr notwendiger Eisenbalinen 

in den nachsten Jahren keineswegs aus. Was in der 

letzteren Beziehung in den yergangenen 10 Jahren bereits 

gełeistet ist, und zwar nach dem Ausbau der Tlaupt- 

bahnen zum griifsten Teil fiir landliche Bezirke mit 

geringer industricller oder bergbaulicłier Thatigkeit, gelit 

aus der im Reichseisenbahnamt bearbeiteten ^Statistik 

der im Betriebe bcfindliehen Eisenbahnen Deutschlands"
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liprvor. Danach sind in Preufeen voin 1. April 1885 

bis zum 1. April 1895 an normalspurigcn Eisenbahnen 

eroffnet worden: rund 4900 km, davon rund 4400 km 

von untergeordneter Bedcutung. Die neuerbauten Strcckcn 

sind fast durcliweg Staatsbalinen. Das Anlagekapital 

vermelirte sich in derselben Zeit um rund 1 000 000000 JL , 

d. h. jahrlich um rund 100 000 000 JL.

In dieser Suinme sind die Kosten fiir Umbauten 

und Ergiinzungen besteliender Linien enthaltcn; nicht 

gerechnet sind darin die bis 1894/95 nocli nicht sehr 

entwickelten und meist von Privaten oder Kommunal- 

verbanden gebauten Schmalspurbahncn.

Der preufsische Staat wendet also seit langer Zeit 

jahrlich den griifseren Teil von 100 000 000 JL  zur 

Anlage von Nebenbahnen in meist landlichen Gcgendcn 

auf, eine Summę, gegen welche die auf 10 Jahre ver- 

teilten Baukosten des Rhein - Weser-Elbo-Kanals mit 

jahrlich rund 23 000 000 JL  stark zuriicktreten.

In gleicher Weise, wie die Neben- und Kleinbahnen 

ein fiir landwirtschaftliche Yerhaltnisse besonders ge- 

eignetes Transportmittcl sind, ist der Rhein-Weser-Elbe- 

Kanal zweckmafeig und notwendig fiir die gewaltjgen 

Massen grober und billiger Erzeugnisse der Berg- und 

Iliitten-Industric.

Einen Gegensatz zwischen Industrie und Land- 

wirtschaft hinsichtlich der Erbauung von Yerkehrs- 

wegen aufzustellen, diirfte daher unzweckmafeig und 

statt dessen zu befiirworten sein, dafs beiderseitig dic 

Befriedigung der besonderen Bediirfnisse Unterstiitzung 

lindet: die Landwirtschaft beim Bau von Klein- und 

Nebenbahnen, dic Massen-Industrie bei Ilerstellung und 

Verbesscrung von Wasscrstrafeen. (Forts. folgt.)

Berićht an (lic am 29. Januar 1897 abgehaltćne 
Hauptrersam miting der Nordwestliclien Gruppe 
desYereins deutschcr Eisen- und Stahlindustrieller.

(Nach „Stalil und Eisen'1.) .

Die Aufgabe der Gruppe besteht in der Wahrung der 

wirtschaftlichen Interessen der Eisen- und Slahlindustrie; 

sie hat sich daher mii allen Fragen zu bcseliiifiigeu, welche 

dies Gebiet beriiliren, und mufs vorzugsweise der Gesetz- 

gebung auf wirtschaftlichein und sozialpolitischem Gebiete 

lolgen. In dieser Beziehung hahin in der Periode, welche 

seit der letzten Hauptversammlung (7. Dezember 1895) 

yerstrichen ist, wiederum die Arbeiterschutzgesetzgebung 

das Interesse und die Thatigkeit der Gruppe 111 Anspruch.

Dem durch den Hauptverejn unter dem 20. Juui 1895 

an den Bundesrat gerichteteu Antrage,

„dahin wirken zu wollen, dafs in Bessemer- und Thomas- 

siahlwerken, Martin- und Tiegclgufsstahlwerken. Puddel- 

werken, Walz- und Ilammerwerken, zu denen iusbesondere 

auch die Weifsblechwalzwerke zu rechnen sind, in Ver- 

zinkereien sowie in lloęhofengiefsereijgfi, an allen Sonn- 

tagen und in die Woche fallenden Feiertagen, mit Aus- 

nahme des Weihnaclits-, Neujahrs , Oster- und Pfingstfestes, 

der Betricb von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens 

gestattet, sowie das Entladen und Yerschieben von

Eisenbahnwagen erlaubt werde, soweit es die Einriclilungcn 

des Betriebes und die Einhaltung der Ladcfristen erfordem, 

unter gleichzeitiger Ausdehnung dieser Erlaubnis fiir das 

Entladen der Schiffe bei denjenigeu Werken, dic an einer 

falubaren Wasserstrafse liegen," 

ist nicht stattgegeben, vi«lmchr 1 eh 11 te der Bundesrat diesen 

Antrag in allen seincn Teilen ab.

Neue Befurchtungen brachte die v. Berlepsch’sche ILind- 

werkervorlage, dereń Bestinimungen nach den verschiedensteu 

Richtuogen liin in den Interessentenkreis der fabrikmafsig 

betriebenen Gewerbe eingreifen. So sollen nach §. 12G 

des Entwurfs alle Personen unter 17 Jahren, die mit tech- 

nischen llulfeleistungen beschiiftigt werden, ais Lehrlinge 

gelten, sofern die Beschiiftigung nicht lcdiglich ausnahms- 

weise oder vorubergehend etattfindet. Es liegt auf der 

Iland, dafs hiernach in den meisten Fallen die jugend- 

liclien Arbeiter zwischen 14 und 16 Jahren unter die 

Kategorie der Lehrlinge fallen und damit die betreffenden 

Fabrikbetriebe unter die Ueberwachung der Innungen, 

llandwerker-Ausschiisse und llandwerker-Kammern gestellt 

werden wurden. Die uaturgemafse Folgę davon aber wiirde 

sein, dafs die Grofsindustrie, welche sich doch unmoglich 

eine solche Ueberwachung gefallen lassen kann, jugendliche 

Arbeiter iiberhaupt nicht mehr beschaftigen wiirde.

Auch die iibrigen Bestimmungen der Iland werker- 

vorlage, welche namentlich aus dem Mangel genUgender 

Grenzbestimmungen zwischen Handwerk und Industrie ent- 

springen, erschienen unannehmbar. Deingemitfs stimmte 

die Gruppe den auf den Gegenstand beziiglichen Beschlufs- 

anlragen des „Centraherbandes deuischer Industrieller" zu, 

die in der Sitzung vom 30. September 1896 angenommeu 

wurden.

Die in dem letzten Hauptversammlungs-Bericht be- 

sprochenen Gesetzentwiirfe betr. die Abanderung des Unfall- 

versicherungsgesetzes und die Erweiterung der Unfallver- 

versicherung sind gegeniiber der damaligen Fassung 

wesentlieh abgeandert worden und in einer Gestalt an den 

Reichstag gebracht worden, die auf manche der erhobenen 

Bedenken Riioksicht genommen und dieselben beseitigt. 

Gleichwohl entha.lt auch der neue Gesetzentwurf eine ganze 

Reilie fur die Industrie unannehmbarer Punkte.

Nicht minder ist das der Fali bei dem die Reform des 

Invaliditats- und Altersversicherungsgesetzes betreffenden 

Gesetzentwurf. Die Yerliandlung iiber beide Gesetz- 

entwiirfe ist zunachst innerhalb des Vorstandes der Gruppe 

und sodann innerhalb der sozialpolitischcn Kommission, 

welche gemeinschaftiich mit dem „Verein zur Wahrung 

der gemeinsainen wirtsehaftlichen Interessen in Rheinland 

und Westfalen" gebildet ist, eine aufserordenllich griind- 

liche gewesen.

Wenn sieli die Industrie gegen neue Lasten welirt, die 

ihr durch diese G m >tzScbung zugedacht werden, so er- 

scheint das begreiflich, wenn man bedenkt, dafs bisher 

bereits gegen 1 */2 Milliarden Mark durch die Kranken-, 

Unfall-, Inyśliditats- und Altersversichung den Versichertrn 

zu gute gekommen sind. Allein fiir die Krankenversicherung 

ist wahrend der 12 Jahre des Bestehens dieses Gesetzes 

fast eine Milliarde von den verschiedenen Krankenkassen 

ausgezahlt worden. Allein im Jahre 1894 wurden 

111 */2 Millionen Mark fiir 2 ]/j Millionen Erkrankte ver- 

ausgabt. I)avon entlielen auf Krankengeld 42, auf iirzt- 

liche Behandlung 22, auf Arzneien 17 und auf Kranken- 

hauspflege ebenfalls 17 Millionen Mark. Fiir Unfallver-
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sicherung sind von 1885 bis jetzt rund 250 Millionen 
Mark an durch Unfall verletzle Arbeiter oder an die 
Hinterbliebenen von verunglttckten Arbeitem ausgezahlt 
worden. Im'.Jahre 1895 allein wurden 50Vi Millionen 
Mark aufgebracht, die 388 184 Personen zu gule kamen. 
Die Invalidil;its- und Altersversicherung liat vom Jahre 
1891 bis 1895 insgesamt 425 477 Renten in einem Geld- 
betrage von 144 Millionen Mark ausbezahlt. Im Jahre
1895 bezogen 347 700 Personen 42Vio Millionen Mark 
Renten, davon 266/to Millionen . Ąltersrenten und 15‘/a 
Millionen liivalidenrenten.

Ueber die Arbeiterverhiiltnisse im Bezirk der Grnppe 
kann erfreulicherweise die bereits im vorigen Jahresbericht 
enthaltene Thatsaeiie wiederholt werden. dafs der gesunde 
Sinn, der in der eisenarbeitenden Bevolkerung Rheinlands 
und Westfalens steckt, sioh auch in dem verflossenen Jahre 
yielfach in der abiehnenden Haltung gezeigt hat, die man 
der sozialdemokratischen Bewegung gegeniiber an den Tag 
legie. Freilich furchten wir, dafs die letzterc aus der 
Fortsetzung von Esperimenten, wie wir sie in den letzten 
Jahrcn auf dem Gebiete der Versuehe zur „Besserung des 
Verhiiltnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer" eilebt 
haben, nur gewinnen wiirde. Je mehr Fremde sich in 
das Yerhaltniś, das zwischen dem Arbeiter und dem 
Fabrikanlen besteht, hineinzudriingeu snchen, je mehr man 
mit Arbeiterausschiissen u. dergl. natUrliche Verhiiltriisse 
klinstlich stort, desto mehr Unzufriedenheit erzeugt man, 
eine desto grSfsere Ernte aus dem Kreise der Unzufriedenen 
hall die Sozialdemokratie. Wie wenig gerechlfertigt iibrigens 
das Gerede von der Uuterdriickung des wirtschaftlich 
Schwachen durch die Arbeitgeber ist — ein Gerede, dem 
ja alle jene Expenmehte ilire eigentliche Entstehung ver- 
danken — , zeigt am besten der Hamburger Arbeiterausstand, 
in welchem mit einer Friyófitat ohne gleichen seitens der 
Arbeitnehiner ein Kampf um die Macht vom Zaune ge- 
brochen wurde, der die Notwendigkeit einer Koalltion der 
Arbeitgeber in das hellste Liclit setzle. Mit Freuden 
stimmte deshalb die Gruppe der Sympathiekundgebung zu, 
welche der llauptverein am 10. Dezember 1896 tele- 
graphisch nach Hamburg sandle.

Aus der iibrigen wirtschaftlichcn Gesetzgebung ist 
zunachst das InkrafttreleD des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb zu erwShnen, das am 7. Mai 1896 vom 
Reichstag angenommen wurde und seit dem 1. Juli des
selben Jahres in Geltung ist. Wie sich dasselbe in der 
Praxis bewiihren wird, nachdem der Reichstag an dem 
Entwurfe mehrere Abanderungen vorgcnommen, die ais 
Verbesserungen nicht angesehen werden konnen, mufs 
die Zukunft lehren. Ein erfrculiches Ereignis war die 
Annahinc des Entwurfes eines Burgerlichen Gesetzbuches 
durch den Reichstag am 1. Juli 1896, das, im Jahre 1900 
in Kraft tretend, nicht nur einem im deutschen Yolke liingst 
gehegten Vorlangen eutgegenkommt, sondern auch die durch 
die Yerschicdenheit der burgerlichen Gesetzgebung Deutseh- 
lands fortdauernd entstehenden Schiidigungen der wichtigsteu 
Lebensinteressen beseitigen und die Entwickelung der wirt- 
schaftlichen Yerlialtnisse in giinstigstej Weise fordem diirfte.

Eine sehr eingehende Arbeit lieferte die Gruppo in 
Gemeinschaft mit dem „Yerein zur Wahruug der gemein- 
samen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und West- 
falen“, dem „Verein fiir die bcrgbaulichen Interessen im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund", dem „Verein der Indu- 
striellen des Regieruugsbezirks Koln" und dem „Berg- und

Huttenmannischen Verein zu Siegen" zum Entwurf eines 
Uandelsgesetzbuchs. Nach aufserordentlich griindlicher 
Arbeit in der Kommission und einer Behaudlung des Ent- 
wurfs in einer gemeinschaftlichen Sitzung der Gcsamt- 
vorsliindc und -Ausschiisse jener Vereine wurde eine Deuk- 
schrift verfafst, welche neben derjenigen der vereinigten 
haiiseatischen Handelskammern sclion Ende September- in 
den Hiiiiden des Bundesrats und des Reichsjustizaintes war 
und dem Reichstag bei seinem Zusammentreten im Dezember
1896 iibergeben wurde. Die Denksehrift erkennt in dem 
Entwurf des llandelsgesetzbuchs eine durch das spiitere 
Inkrafttreten des Burgerlichen Gesetzbuches i.olwcndig ge- 
wordene, in Fassung und Anordnung wohlgelungene Arbeit, 
iiufsert aber in bezug auf mehrere Einzelbestimmungen, 
namentlich auch in bezug auf solche, die das Aktienrecht 
betreffen, erhebliche Bedenken.

Auf dem Gebiete der Handelsvertriigc verzeichnen wir 
mit Genugthuung die Thatsache, dafs der unter Mitwiikung 
iudustriellcr Sachverstandiger zu standu gekommene deutsch- 
russische Yertrag giinstige Wirkungen gehabt hat, die sich in 
einem Fortschreiten der Einfuhr nach Rufsland aus Deutsch
land iiufsern, wie nachfolgende Uebersicht ergiebt:

Es wurden eingefuhrt in Rufsland aus Deutschland an 
Winkeleisen, Stabeisen, Platten und Blechen, groben Eisen- 
waren, Maschinen und Nahmaschińen in Doppelcentnern

1889/90 1890/91 1891/92 1892/93 1893/94

650 592 850 424 546 086 626 633 558 764

1894/95 1895/96 L  Apr11 ^ fe ^ ro n a te l ' ' '89G

1971 944 2 251 233 1 539 220

Der Zollkrieg mit Spanien erreichte am 10. Juli 1896 
durch Aufhebung der Kampfzollverordnungen beider Lauder 
sein Ende. Mit Recht gingen die spanischen Erze auch 
wiihrend des Zollkrieges zollfrei in Deutschland ein und 
ao blieb dieser Zweig des spanischen Exports von den 
Wirkungen des Zollkrieges durchaus yerschont und an ihm 
zeigt sich wohl am deutlichsten, welcher Steigerung der 
deutsrh - spanischc Handelsverkehr unter glinstigcn Be
dingungen fahig ist, Die Einfuhr spanischer Eisenerze in 
Deutschland betrug in den ersten 5 Monaten des Jahres 
1889 1 937 839 Doppelcentner. Im gleichen Zeitraum
1893 belief sie sieli auf 3 248 247 Doppelcentner, und 
fiir Januar bis Mai 1896 hat sie sieli auf 4 792 472 
Doppelcentner gesteigert. Diese zunelunende Einfuhr ent- 
spricht nur dem vermehrten Bedarf an spanischen Eisen
erzen in der deutschen Eisenindustrie. Die Zalilen allein 
enthalten sclion eine scharle Kritik des seinerzeit von 
agrarisclier Seilc gestellten Yerlangens, die spanischen 
Eisenerze mit einem Zoll in Hohe von 20 pCt. ilires Wcrtes 
zu belegen.

BezQglic.li der einheimischen Steucrgesetzgebung ist 
zunachst zu bemerken, dafs der iibertriebene Gebrauch, den 
manche Gemeinden von der Kopfsteuer ais Gewerbesteuer 
machen, mit Recht in industriellen Kreisen dic grofsten 
Befurchtungen erweckt und zu einer berechtiglen scharfen 
Kritik Veranlassung gegeben hat. Unter dem 7. Dezember
1895 wurde seitens des Herm Finanzministers und des 
llerrn Ministers des Innern ein Erlafs verolTentlicht, in 
welchem unter Nr. 1 wiederholt darauf hingewiesen wird, 
„dafs es eines der hauptsiichlichsten Ziele der Steuerreform 
und insbesondere der Aufhebung der staatlichen Realsteucrn 
sei, yermoge einer entsprechend schiirfercn Heranzieliung 
der Realsteuern zu den Kommunallasten die thunlichste
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Yerraindcrung der Gemeindezuschliige zur Einkotpmensteuer 
bis zu einer diese neben der Erganzungssteuer einzige 
direkle Staatssteuer nicht mehr gefahrdenden lliilie herbei- 
zufiihren und den Ilauslialt der Gemeinden mehr ais bisber 
auf die Besteuerung der mit der Geineinde auf Gcdeihen 
und Verderb verbundenen Realitiiten zu begrunden". Ferner 
wird unter Nr. 2 hervorgehoben, „dafs die vom Staate 
vcranlagten Kealsteuern, die in der Regel mindestens zu dem 
gleichen und liochsteńs-zu einem um die łlalfte liBlieren 
Prozentsatze heranzuzielien selen, ais Zuśóhliigc znr Ein- 
tłommensteuer erltoben werden". In Numiner 3 wird auf 
§. 54 Abs. 4 des Koiruminalabgaben-Gesetzes aufmerksam 
gemacbt, wonacli „nur in der Regel nicht mehr ais 200 pCt. 
der veranlagten Realsteuern erhoben werden sollen, das 
Gesetz somit unverkennbar sieli dartiber klar sei, dafs unter 
Umstiinden aucli mehr ais 200 pCt. der Realsteuern zu 
erheben seien".

Dieser ininisterielle lirlafs, welcher von neuem tli u niiehste 
Freilassung der staatliclien Einkommensteuer von Gemeinde- 
Zuschliigen seharf in den Vordergrund stellt, hat mehrere 
Gemeinden des Industriebezirks zu dem Versuch veranlalst, 
die Belastung der grofseren Gewerbebetriebe nocli erlieblieh 
zu steigern und daflir die Form einer im Koimnunalubgabeu- 
Gesetz zugelassenen besonderen Gewerbesteuer zu wiihlen. 
Bekanutlieh haben im 1895 verschiedene Gemeinden, zuerst 
die Stadt Wattenscheid, beschlossen, ais besondere Gewerbe
steuer eine Kopfsleuer von 25 <J6. fiir jeden in grofseren 
Betrieben beschiiftigten Arbeiter zu erheben. Diese Beschliisse 
liaben die Zustimmung der zustiindigen Fachminister nicht 
erifalten. In dem betreffenden Besclieide heifst es wBrtlich: 
„Die Belastungcn, wie sie' sich aus den vorliegenden Steuer- 
ordnungen ergeben, scheinen aber — soviel sich von hier 
aus bcurteilen liifst — entschieden viel zu weit zu gelien." 
Dennoch liaben im Laufe des Jalires 1896 verschiedene 
Gemeinden wiederum eine holie Kopfsteuer beschlossen. 
Sie soli von allen Betrieben erhoben werden, welche mehr 
ais 100 Arbeiter beschiiftigen, und bei einer Belastung 
der Grund- und Gebiiudesteuer und der fiir die iibrigen 
gewerbesteuerpflichtigen Uetriebe staatlicli veranlagten 
Gewerbesteuer mit 150 pCt. Zuschlag 15 <Jl. fiir den Kopf 
des Arbeiters betragen. Steigen die Zuschlage zu den 
Realsteuern, so steigt auch verhaltn»smafsig die Kopfsteuer.

Diesen Besehlussen gegeniiber erscheint es doch er- 
forderlich, auf die Absicliten des Gesetzes etwas niilier ein- 
zugehen. Nacli §. 54 des C.-A.-G. durfen mehr ais 200 pCt. 
der Staatssteucrn in der Regel nicht erhoben werden. 
§. 56 bestimmt, dafs zur Deckung des durch Realsteuern 
aufzubringenden Steuerbedarfs dic veranlagten Grund-, 
Gebaude- und Gewerbesteuern in der Regel mit dem gleichen 
Prozentsatz heranzuzielien seien. Bei anderweitiger Unter- 
verteilung seien Grund- und Gebiiudesteuer hochstens doppelt 
so stark heranzuzielien, wie die Gewerbesteuer und um- 
gekehrt. Ausnahmen konnen aus besonderen Griinden von 
den Ministern des Innem und der Finanzen zugelassen 
werden. Nacli §. 57 ist bei der Veiteilung des Steuer
bedarfs das Aufkominen besonderer Geineindesteuern je nacli 
ihrer Kin richtung und Beschaflenheit auf denjenigen Teil 
des Steuerbedarfs zu verrechnen, welcher durch Prozente 
der entsprechenden, vom Staate veranlagten Steuer auf- 
zubringen ist.

Noeh deutliclier spricht sich in dieser llinsicht der 
Artikel 39 der Ausfiihrungsanweisung aus. Danach ist der 
Steucrbedarf zuniichst auf die Gcsamtheit der Realsteuern

und auf die Einkommensteuer zu verteilen, der auf die 
Gcsamtheit der Realsteuern entfallende Betrag ist weiter 
auf die einzelnen Arten der Realsteuern unterzuverteilen. 
Das Verliiiltnis, nach welchem die Verteilung oder Unter- 
verteilung erlolgt, ist vom Gesetze in Prozenten der voin 
Staat in der Geineinde veranlagt«-n Realsteuern und der 
Staatseinkommensteuer bestimmt Weiter heifst es in Art. 39: 
„Iliernach ist auch im Palle der Eiiiftihrung besonderer 
Steuern lcdiglich nach dem Sollaufkommen der entsprechen
den, vom Staate veranlagten Steuer zu prtlfen, ob die Ver- 
teilung des Steuerbedarfs den Vorschriften des Gesetzes 
entspricht. Die nacli dem Sollaufkommen der vom Staate 
yeranlagten Steuer bemessene Summę bildet den durch die 
entsprechendc besondere Steuer aufzubringenden Betrag."

Nach Yorstehenden Ausfulirungeii kann es keinem Zweifel 
unt-rliegen, dafs besondere Gewerbesteuern in ihrer lliilie 
begrenzt sein sollen: 1. durch den in der Regel zuliissigen 
hochsten Satz von 200 pCt. der staatlicli veranlagten Real
steuern;.2. durch das Verhiiltnis der besonderen Gewerbe
steuer zur Belastung der Grund- und Gebiiudesteuer;
3. durch die Sumine der Aufwendungen, welche durch Real
steuern oder die einzelnen Arten der Realsteuern aufzubringen 
sind. Ein Abweichen von den Regeln erscheint nur dann 
zuliissig, wenn und soweit die Ausgaben der Geineinde dem 
Gewerbebetriebe zur East fallen. Es darf aber ais unbe- 
stritten gelten, dafs im ganzen Industriebezirke bei gewissen- 
liafter Verteilung des Steuerbedarfs auf die Gesamtheit der 
Realsteuern und auf die Einkommensteuer oder bei Unter- 
verteilung auf die einzelnen Arten der Realsteuern nach 
Mafsgabe der Bestimmungen des Gesetzes und der Aus- 
fuhrungsanweisung keine Geineinde den Nachweis fiir die 
Gesetzliclikeit der Kopfsteuer von 15 t^. fiihren kann. Wir 
haben liierbei gerade diejenigen Gemeinden im Auge, 
welche in der That ungunstige Steuerverlialtnisse haben; 
von besser gestellten Gemeinden kann selbstverstiindlich 
gar nicht die Itede sein. Dennoch wird man, falls auch 
nur eine der beschlossenen Sleuerordnungen genehmigt 
werden sollte, auf der ganzen Linie versuchen, sich in 
gleicher Weise eine feste Einnahme zu verscliaffen. Fiir 
die Gemeinden ist es unzweifelhaft bequein und angenehm, 
dauernd auf bestimmte, sich wenig yerandernde Einnahmen 
rechnen zu konnen. Eine andere Frage ist es jedoch, ob 
diese Steuer nicht willkiirlich und ungesetzlich, daher nicht 
geeignet ist, die Genclimigung der Aufśichtsbeliorden zu 
erlangen. Uns will es scheinen, dafs die Genehmiguug 
nicht erteilt werden darf. Mag das C.-A -G. mit seinen 
vieieii Regeln und Ausnahmen nocli so dehnbar sein, eine 
derartige unerliorte Ueberlastung wird sich beimbesten Willen 
nicht mit dem Geiste des Gesetzes in Einklang bringen 
lassen. Bei einer Belastung der Grund- und Gebiiudesteuer 

und der fur die etwanigen gewerbesteuerpflichtigen Betriebe 

staatlicli veranlagten .Gewerbesteuer mit 150 pCt. wiirde 
dic erwiiliiite Kopfsteuer durchschnittlich eine Belastung 

von mehreręn tausend Prozenten der staatlicli veranschlagten 
Gewerbesteuer der betreffenden Betriebe darstellen.

Die Gemeindevertretungen in unserem Industriebezirke 

gehen bei ihren, die Mehrbelastung der Grofsindustrie be- 

trellenden Besehlussen von der Erwagung aus, dafs dic 

Grofsindustrie die Gemeinden aufserordentlich belaste und 

zwar Iiber die Steuerleistungen der Industriellen sowie ihrer 

Angestellten und Arbeiter hinaus. Wenn schon diese An

nahme generell unzutrelfend ist, so beriicksiclitigen die 

Gemeindevertretungen bei der Betonung, dafs die Industrie
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Laslen und Unbeąuemlichkciten fiir die Gemeinden im 
Gcfolge babę, niclit genijgend, in welch lioliem Mafse die 
wirtschaftliche Existenz eines grofsen Teiles der Gemeindc- 
eingesessenen, und zwar niclit blofs der Arbeiter, von dem 
Gedeihen der Grofsindustrie mclir oder minder nbhiingig 
ist, Dies gilt sowolil von den vieleii Kleirigewerbetreibenden, 
welche direkt oder indirekt von der Grofsindustrie leben, 
wie auch von den Landwirtcn. Es ist eine unbestreitbarc 
Thatsache, dafs die Landwirtschaft nirgcndwo bessere Ertriige 
aufzuwelsen hut, ais initten im Industriebezirke, da ihre 
samtlichen Erzeugnisse vorteilhaft verwertct werden kSnnen, 
abgesehen davon, dafs der Grund und Boden infolge der 
industriellen Thiitigkeit aufserordentlich im Werte steigt. 
Man sollte daher entschieden vermeiden, dic Quelle des 
Wohlstandes zu verstopfen, indem man die Industrie riick- 
sichtslos von Jahr zu Jahr mit Steuern und Lasten liber- 
blirdet und allmahlich dem Auslande gegeniiber konkurrenz- 
unfiihig macht. Von dieser wirtschaftliclien Erwiigung 
abgesehen, ist es auch unzweifelhaft ungesetzlich, yorzugs- 
weise der Industrie Lasten aufzubttrden, welche durch sie 
gar nicht verursacht werden, beispielsweise die erlieblichen 
Wegebaukosten, welche iiberwiegend der Landwirtschaft 
und nur zum kleineren Teil der ihre Erzeugnisse und Roh- 
stofie durehweg mit derEisenbahn yerfraehtenden Grofsindustrie 
zu gute kommen und daher gerechterweise von der ersteren 
getragen werden mufsten.

Und wenn man schliefslich immer wieder auf die durcli 

die Industrie gesteigerten Schul- und Armenlasten hinweist, 

so vergifst inan vielfach erstens, dafs die Arbeiter doch 

auch Steuern zahlen, und zweitens, dafs seit Einfiihrung 

der Kranken-, Unfall-, Alters- und Invaliditiits-Versieherung

—  deren erhebliche Kosten zum bei weitem grofśten Teil 

der' Industrie zur Last fallen — sich die Arinenpflege- 

kosten der Gemeinden, soweit industrielle Arbeiter in 

betraclit kommen, bedeutend vermlndert haben. In mchreren 

Fallen ist seitens der zur Kopfsteuer yeranlagten Werke 

festgestellt worden, dafs keine einzige Fam ilie aus dem 

Kreise ihrer Arbeiter in der betrelfenden Gemeinde Armen- 

unterstiitzung empfiingt noch je  cmpfangen hat. Zu der 

Ungesetzlichkeit tritt also bei dieser Steuer auch noch das 

Moment der Unbilligkeit in ganz besonderem Mafse hinzu.

(Schlufs folgt.)

Technik.
Uobor Bromsbergforderung. In Erganzung des 

Artikels in der dicsjiihrigen Nrq. 5 des „Gliickauf": „Eine
neue Art der Bremsberglorderung", kann ich noch mitteilen, 
dafs auf einer anderen Zeche des Essener Bezirks seit 
mehreren Jahren eine Bremsbergforderung bei wechselndem 
Einfallen des FISizes in Betrieb gewesen ist, welche sich 
ais das GegenstOck der in dem angefuhrten Artikel 
beschriebenen Fiirdennethode darstellt.

Wahrend es sich im letzteren Falle um die Forderung 
auf einer gewolbten Flachę handeUe, kommt hier die Be- 
nutzung einer ausgehohlten Flachę in Betraclit, Der fragliche 
Bremsberg hat eine flachę Lange' von ca. 120 m. Das 
Einfallen ermiifsigt sich hierbei von 19° im oberen Teile 
des Bremsberges auf 14° im unteren Teile desselben. An 
beiden Seiten des Bremsberges sind 7 Abbaustrecken in 
Betrieb genouiuien worden. Die Einrichtung der Anschlag- 
biihnen ist ahnlicb, wie es bereits in dem angefuhrten 
Artikel beschrieben worden ist. Die 4 Bretnsbergschienen

sind aber siimtlic.h auf den Bulmen durchgefiihrt und bis 
in das Niveau der Blihnenhfthe eingelassen. Yon den 
Ortsschienen reicht nur die untere bis unmittelbar an die 
iiufsere Bremsbergschiene heran, wahrend an die Stelle der 
oberen eine 1 qm grofse Eisenplatte tritt, die unten an der 
unteren Ortsschicne und seitwiirts an der iiufseren Brems
bergschiene dicht anschliefst. Wenn der —  im Augenblicke 
des Anschlagens zum Bremsberge geneigt stehende— Forder- 
wagen vor den Querk3rpern zwischen den Schienen (sog. 
Knappen) seinen Halt gefunden hat, wird das Bremsbergseil 
am hinleren Ende des Wagens angeschlagen und dieser 
iiber die vorhandene Eisenplatte bis auf die Bremsbergsehienen 
heruiugeseliwenkt. Die Bewegung wird mit Iliilfe der 
Breinstrommel ausgefUbrt.

Beim Anschlagen auf der, der Abbaustrecke gegeniiber 
liegenden Bręmsbergseite wird eine ca. 2 m lange Schiene, 
welche in einem Scharnier am Ende der untern Ortsschicne 
drehbar ist, quer — auf den Querkiirpern zwischen den 
Schienen aufruhend — durcli den Bremsberg gelegt und 
erst nach dem, in der vorher beschriebenen Weise aus- 
gefiihrten x\nschlagen der Wagen wieder nach dem Stofse 
hin zuriickgelegt. Das Bremsbergseil des einen Geleises 
ruht wahrend des Anschlagens der Wagen in einer Kille 
neben der imieren oder iiufseren Bremsbergschiene.

Die Bedienung der oberen Abbaustrecken mit leeren 
Wagen erfolgt von der oberen Teilsolile aus, wo dic 
Breinstrommel aufgestellt ist. Der yon dem Bremser oben 
im Bremsberge aufgeschobene leere Wagen ist infolge des 
llerabgleitens auf der steileren Ebene im stande, einen am 
unteren Anschlage angeschlagenen leeren Wagen bis zur 
Mittedes Bremsberges hoclizuziehen, da hier der Unterschied 
des Einfallens fiir die beiden Wagen wegfallt. An Stelle 
des so — von der oberen Teilsolile aus — erhaltener. 
leeren Wagens wird dann ein voller Wagen angeschlagen 
und dieser zieht nun den auf dera zweiten Geleise laufenden 
leeren Wagen bis zum Standpunkte des Bremsers lioch. 
Ilierauf kann die Bedienung fiir einen folgenden Anschlags- 
punkt in gleicher Weise von statten gehen.

Fur die Abbaustrecken auf der unteren Iliilfte des 
Bremsberges lindet die Bedienung mit leeren Wagen von 
unten aus statt. In diesem Falle dient der von der oberen 
Teilsolile aus aufgeschobene leere Wagen lediglich ais 
Gegengewichts wagen.

Die besproebene Fordermelhode hat gegeniiber der friiher 
beschriebenen zunachst den grofsen Vorteil, dafs die Brerns- 
bergseile sich iiber einer ausgehohlten Fliiche bewegen 
und deshalb bei weitem weniger dem Verschleifs unterliegeu 
wie in dem friilieren Falle, wo ein Sehleifen der rfeile 
auf einer gewolbten Flachę stattfand. Fiir die Anwendung 
der Methode ist aber von yornherein das Vorhandensein 
eines steileren Flotzeinfallens Vorbedingung, da hier bei 
der Kriifteberechnung die Differenz der sich im Bremsberge 
bewegenden leeren Fórderwagen mit in Betraclit kommt, 
welche — nach der friiheren Betrachtung — bei schwachcm 
Einfallen sich leicht ais unwirksam erweisen kann.

Ueber die Anforderungen, welche diese Fórdermethode 
an die Gebirgsverhaltnisse u. dergl.. stellt, kann ich mich 
auf meine friiheren Bemerkungen beziehen.

Die bisherigen Erfahrungen mit dieser Bremsberglorderung 
im Grubenbetriebe sind reclit giinstig ausgefallen. St.
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Gesetzgelnmg und Ycrwaltuiig.
R u n d e r la fa  dos M in is to rs  f i ir  H a n d e l  u n d  

G ow orbo  a n  s iim tlie h o  R e g ie ru n g s p r iis id c n te n  u n d  

d e n  P o liz o ip ra a id o n te n  in  B e r lin , b e tr . Erw erbs-  

u n d  W ir tsc h a fts g o n o sse n sch a fte n  u n d  d o n  Gescliiifts- 

b e tr io b  von  K o n s u m a n s ta lto n , v o m  0. N ovo m b e r  1896 

(M.-Bl. S. 238). Durch Arl. i 7MT. 3 des am 1. Jan . 1897 
in Krafl tretenden Reichsgeśętzes, betr die Abiinderung des 

Gesetzes iiber die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 

yom 1. Mai 1889, sowie den Gescliiiftsbetrieb von Konsum- 

anstallen vom 12. August d. J .  (R .G .B I. S. 695) ist in 

das vorbezeiehnete Geśetz vom 1. M ai 1889 ein § . 30 a 

eingefiigt, in dessen Abs. 1 den Yorstiinden der ais ein- 

getrugene Geiiossenschafteii konstituicrten Konsumvereine mil 

olTeriem Laden die Verpfliclitung auferlegt wird, Anweisung 

daruber zu erlassen, auf weiciie Weise sieli die Vereins- 

mitglieder oder deren Yertrcter den Warenvcrkiiufern gegen- 

iiber zu legitimieren haben, mul Absc.lirift dieser Anweisung 

der hoheren Verwaltungsbehorde, iii deren Bezirk die 

Genossenschaft ihren Sitz hat, einzureićlien. Gemiifs Abs. 2 
dieses §. 30 a ist die hBhere Verwaltungsbęh5rdc befugt, dic 

Vorstandsmitglieder zur Einreichung, Abiinderung und Er- 

giinzung der Anweisung ir.it Geldstrafcn anzuhaltcn. Gegen 

die Anordnungen und Straffestsetzungen der hoheren Ver- 

waltungsbehorde findet gemiifs Abs. 3 a. a. O, binnen 

zwei Wochen die Beschwerde an die Lundescentral- 

behiirde statt.

Laut Art. 2 des Gesetzes vom 12. August d. J. gelten 

die vorerwalinten Bestimmungen auch fiir dic dort niiher 

bezeichneten Konsumanstalten und Vercinigungen, sofern 

diese einen olfenen Laden haben.

In Preufsen sind auf Grund der Bekań nltnabliung meines 

Herm Anitsvorgiingers, des Ilerrn Ministers des Innem und 

des llcrrn Ministers fiir Landwirtschaft, Domiinen und 

Forsten vom 18. Dezember 1889 ais „hoherc Venvaltungs- 

beliordeff in den vorbezeichneten Fallen die Regieruiigs- 

priisidenten. fur den Stadtkreis Berlin der hiesige Polizei- 

priisident, zustiindig. Beschwerdeu, die etwa auf Grund 

des Abs. 3 des § . 30 a gegen die Anordnungen oder Straf- 

mafsregeln der hoheren Verwaltungsbcliorde erhoben werden, 

sind, wie ich hiej-niit im Kinyerstandnis m it den Ilerren 

Ministern des Innem und fiir Landwirtschaft, Domiineu und 

Forsten bestiinme, mir zur Entscheidung yorzulegen.

Ich eisuclie Sie, durch offentliche Bekanntmachung im 

Rcgierungsamtsbatte und in den Kreisbliiitern des Regierungs- 

bezirks die Yorstiinde derjenigen Konsumvereiue und 

Konsumanstalten m it olienem Laden, die im dortigen Bezirk 

ihren Sitz' haben, dazu aufzufordern, dafs sie die an dic 

Warenverkaufer gemiifs § . 30 a des Genossenschaftsgesetzes 

zu erlassenden Anweisuiigen Ihnen spiitestens bis zum

1. Januar k. J .  in Abschrift vorlegen.

Ftir den Wortlaut dieser Anweisuiigen lassen sich an- 

gesiclits der besonderen Yerhiiltnisse der versćhiedenen in 

Betracht kominenden Unternehmungen nicht im yoraus 

schlechthin bindende Vorschriften aufstellen. Im all- 

gemeinen wird es geniigen, wenn die Anweisung dahin 

lautet, dafs die Warenverkiiufer Waren nur an solche 

Personen abgeben diirfen, die ihnen ais Mitglieder des 

Konsumvereins, bezw. ais Kaufberechtigte der Konsumanstalt 

persSnlicb bekannt sind, oder die sieli iiber ihre Eigenschaft 

ais Yereinsmitglieder oder Kaufberechtigte oder ais Vcr-

treter eines Yereinsmitglicdes oder eines Kaufberechtigtcn 

durch Beibringung einer niiher zu bezeichnenden Legitimation 

ausweisen. Einkaufskarten, Erkennungsmarken und Ein- 

kaufsbttcher werden in derRegcl ais ausreichende Legitimation 

zu erachten sein, sofern sic von dem Vorstandc des Konsum- 

yereins oder der Konsumanstalt auf die Namen der M it

glieder oder Kaufberecbtigten ausgestellt sind.

Yolkswirtscliaft und Statistik.

ProdUktion dor deutschen Hochofonworko im  

Januar 1897. (Nacli Mitt. d. Vereins deutscher Eisen-und 

Stali l-Industriell er.)

B e z i r k .

V__ '

Produktion 
lm Jan. 
1897. 

t

Puddel-

Uolicisen

und

Spiegeleisen,

Rheinland - Westfalen, ohne Saar- 
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lalmbezirk und liessen-

Kónigreich S a c h s e n .....................
lIannover und Braunschweig . . 
Bayern, 'Wiirttemberg u. Thiiringen 
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg

16

26
10

2
1
9

30 750

42 149
29 548

1395
2410

30 243

Puddelroheisen Summa 
im Dezember 1890 

im Januar 1896

64
65 
62

130495 
148 300 
138278

Bessemer

Hohelsen.

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lalmbezirk und Ilessen-

Schlesien..........................................
ilannover und Braunschweig . . 

Bayern, Wiirttemberg u. Tbiiringen 

Bessemer Rohelsen Summa 
im Dezember 1896 

im Januar 1896

4

2
i
1
1

36252

4 628 
991 

4 140 
1 470

9
9
8

47 481
42 042 
31 345

Thoinas-

Roheisen.

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . , 

Siegerland, Lahnbezlrk und Hessen-

IIannover und Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thuringen 
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg 

Thomas-Roheisen Summa 
im Dezember 1896 

im Januar 1896

12

5
4
1
1

14

111798

3 404 
18 809 
15 338
4 200 

141 498

37
36
36

295 047 
283 395 
254 324

Gie&erei- 

Rohcisen 

u. Gufsnaren 

1. Schmelzung

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lihnbezirk und Hessen-

IIannover und Braunschweig 
Bayern, 'Wiirttemberg u. Thiiringen 
Saarbezirk, lothringen u.Luxemburg 

Gielserei-Roheisen Summa 
im Dezember 1896 

im Januar 1896

11

3
5
2
2
7

39 752

13 239 
4 902 
3 863 
2 355 

21 230

30
31 
28

85 341 
78 382 
73 534

Z u s a in m e n s t e 11 u n g. 

Puddeliolieisen und Spiegeleisen................................

Produktion im Jahre 1890 ..........................................

136 495 
47 481 

295 047 
85 341

564 304 
497 481 

0 360 982
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Kohlenbergbau im  Oberbergamtsbezirk Breslau 
fiir das Jahr 1890. Beim Steinkohlenbergbau des 
diesseitigen Oberbergamtsbezirks hatte im Jahre 1896 das 
4. Vierteljahr die hiicliste Produktion; dieselbe machte mit 
6 280 816 t 26,52 %  der gesamten Jahresfurderung von 
23 678 9381 aus gegen 25,05 %  im 1., 22,74 im 2. und 
25,68% im 3. Quartale.

Der fiir die Tonne erzielte Durchschnittspreis erreichte 
im 4. Vierteljahre mit 5,87 die griifste HOhe und zwar 
war er gegen das 1., 2. und 3. Yierteljahr um 1,73%, 
bezw.'5,20, bezw, 2,98 %  gestiegen.

Von der gesamten Janfesproduktion von 23 678 938 t 
cntfallen rund 83% auf Oberschlesien und 17% auf 
Niederschlesieu.

Beim Braunkohlenbergbau uberstieg die Produktion 
des 4. Vierteljahres die des 1., 2. und dritten Vierteljahres 
um 0,67%, bezw. 18,94%, bezw. 11,32%.

Gegen das Vorjahr ist die Produktion des Jahres 1896 
um 6,73% gestiegen. Der fiir die Tonne erzielte Durch- 
schnittsprris hatte im 3. Vierteljahre mit 3,33 dt. die grijfsle 
Ilijhe; im 1., 2. und 4. Vierteljahre war er um 0,08, 
bezw. 0,10 *,/C. ńiedriger.

Gegen das Vorjahr ist der Durchschmttspreis Tur eine 
Tonne Biaunkohlen um 0,05 d t. oder 1,51% gesunkeh.

A. Stein- B. Braun- 
kohlen kohlen

t t
1)F5rderung im 1. Vierteljahr 1S96 . . 5^32 709 135 176

„ 2. „ „ . . 5 384 985 114 411
„ 3. „ „ . . 6 080 428 122238
„ 4 .  „ ,  ■ 6 280 816 136 079

„ Jahre 1896 . . . . .  23 678 938 507 904
,  „ 1895 . . . . .  21 943540 475867

„ „ 1894 . . . . .  20891 381 473333
2) Selbstverbrauch der Gruben ein-1 1896 1800 416 109 693

schliefslicli der Halden- u. Aut- \ 1895 1 708 522 124 123
bereitung$verl.ausschl.Deputate] 1894 1 648 292 109 880

3) AbsaU durch Yerkauf
Im 1. Vicrteljalir 1896 . . . . .  5 396251 98239
„ 2 .  „ . . . . . .  4790295 85784
„ 3 .  „ „ ....................... 5 588 75 7 97 766
„ 4. „ ............................  5909013 112433

„ Jahre 1896 .......................... ..... . 21 684 316 . 394 222
„ „ 1895 ......................................  19 915 975 376 673

„ 1894 ......................................  19 04G90S 363 318
4) Geldetnnahme fur Terkaufte Kohlen .4t. J t .

im Jahre 1896 ......................................  124 366 284 1 285 287
„ „ 1895 ...................................... 113 943 740 1 245 855

„ 1894 ...................................... 108 758 493 1 217 191
5) Diirehsclinittspreis liir d. Tonne Kohlen

im 1. Yierteljahr 1896 ..................... 5,77 3,25
, 2 .  „ „ .....................  5,58 3,23
„ 3 .  „ „ .....................  5,70 3,33
„ 4 .  ,, „ 5,87________ 3,23

„ Jahre 1896 . . .............................. 5,74 3,20
.. 1895 ....................................  5,73 3,31

„ „ 1894 ....................................  5,71 3,35
6) Mittlere. Belegschaft der Grube Arbeiter Arbeiter

im Jahre 1896 . . . . . . . .  75 073 1 325
„  „ 1895 . . . . . . . .  72 241 1275
„ , 1894 ..................................  71 562 1257

7) Betriebe im Jahre 1896 ..................... 69 35
f

Westfalische Steinkohlen, Koks und Briketts in 
Hamburg, Altona, Harburg etc. Mitgeteilt durch 
Anton Glinther in Hamburg. Die Mengen westfiilischcr 
Sleinkohlen, Koks und Briketts, welche wahrend des 
Monats Februar 1897 (1896) im biesigen Verbrauchsgebiet 
laut amtlicher Bekannlmacliung eintrafen, sind foigende:

Tonnen k 1000 kg

1897 
60 906,2 
38 608 
10 603,7 
5 537,5 

115 055,4

In Hamburg P l a t i .....................................
Diirehgangsyersaml nach Altona-Kleler Balin 

„ „ I.iibeck-Ilamb. „
„ „ Berlin-Hamb. „

Insgesamt
Durchgangsversand auf der Obereibe nach

Berlin.........................................................  —
Zur Ansfuhr wurden verladen . . . .  6 772,5

Englische Kohloneinfuhr in  Hamburg.
Februar kamen heran von:

Northumberland und 
Durham 

Midlands . . . .
Schottland
Wales.....................
Gaskoke . . . .

1896 
55 422 
31 097,5 
9 344,5 
4 297_ 

100 161

7 735 
3 755

Im Monat

42 083 t gegen
37 934 t 
38381 t 
6 378 t 

50 t

55 064 t in 
26 616 i„  
28 213 t „ 
2 215 t „ 

179 t „

1896
1896
1896
1896
1896

124 826 t gegen 112 287 t in 1896
Westfalen 115 655 t „ 100 161 t „ 1896

zusammen 240 481 t gegen 212 448 t in 1896
Es kamen somit 28 033 t mehr heran ais in derselben 

Periode das Vorjalires.
Nach der am 6. Februar erfolgten Becndigung des 

Streiks der Hamburger Ilafenarbeiter begannen sich die Zu- 
fuliren von Grofsbritannien etwas zu beleben. Am Schlusse 
des Monats hat sich jedoch wieder eine Stijrung in den
Zufuhren dadurch eingestellt, dafs die Angestellteu der 
englischen Nord-Ost-Bahn in einen Ausstand eintraten und 
dadurch die Kohlenlorderung in Northumberland und Durham 
lahm gelegt wurde.

Leider geniigte die geringe Mehreinfuhr, um dic 
Notierungen fUr Hausstandskohlen ganz wesentlich zuriick 
zubringen, sodafs heute schon wieder Preise gemacht werden, 
die kamn noch einen Nutzen lassen.

(Mitgeteilt von H. W. Heidmann, Hamburg.)

Yerkclirswcsen.
Zur Frage der Moselkanalisierung. In der Sitzung 

des Abgeordnetenhauses vom 23. Februar d. J. wurde die 
Frage der Kanalisierung der Mosel und Saar angeregt. Der 
Minister der 'óffentlichen Arbeiten, Thielen, iiufserte sich zu 
derselben wie folgt:

Es ist nicht ganz leicht, auf die Frage des Ilerrn Vor- 
redners zu antworten. Bekanntlich sind Projekte aufgesteilt 
worden fur eine Moselkanalisierung und auch allgemeine, 
sich hieran anschliefsende Projekte beziiglich der Saar. 
Wenn man nicht gleichzeitig die Mosel kanalisiert oder die 
Kanalisierung der Mosel bereits ausgefiihrt bat, wiirde sich 
eine Kanalisierung der Saar wirtschaftlich nicht rechtfertigen. 
Die Moselkanalisierung ist wesentlich von den Interessenten 
der Eisenindustrie betont worden ais ein Mittel, um die 
Eisenindustrie in Kheinland und Westfalen konkurrenzfahig 
zu erhalten gegeniiber der lothringisch-luxemburgischen 
Eisenindustrie, und zwar aus dem Grunde, weil die Mosel
kanalisierung einen billigen Bezug der lothringisch-luxem- 
burgischen Minette, also desjenigen Erzes ermóglicht haben 
wiirde, auf das die rheinisch-westfalische Eisenindustrie mit 
angewiesen ist. Die lu.\emburgisch-lothringische Eisen
industrie wurde unzweifelhaft auch Vorteil von einer Mosel
kanalisierung haben; die luxemburgisch-lotbringische Eisen

industrie bezieht von der Ruiir her ihren Koks und sendet 
dorthin einen Teil ihres Roheisens. Der Koks ist aber im
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allgemcinen fiir den Wassertransport wenig gceignet, da cr 

in seiner Qualitiit dtircli die mehrfache Umladung, die er 

erfahrcn mufs, benaojitciligt wird. Der Koks wird also, 

wenn die KSnigliche Eisenbahn sich m it ihren Tarifcn dar- 

nacli richtet, auch noch nacli Kanalisierung der Moscl vor- 

uussiclitlich auf den Schienen verbleiben.

Die Frage der Moselkanalisierung ist aber vollstiindig 

ins Stocken geralen durch einen rein iiufseren Umstand; 

und das ist der, dafs die luxemburgische Regierung bisher 

der Kanalisierung niclit zugestimmt hat. Da Luxemburg 

auf einer zicmlich langen Strecke unmittelbar au die Mosel 

herantritt, so war damit die weitere Vcrfolgung des Pro- 

jekts einstweilcn verhindert. So liegt die Sache und ist 

mir nicht bekannt, dafs inzwischen eine Aeuderung einge- 

treten. So weit meine Beobachtungen reichen, hat auch 

der Eifer der Interessenten fiir dic Moselkanalisierung seit 

etwa zwei Jahren nachgelassen. Auch an der Mosel scheint 

man niclit mehr mit derselben Warnie sich fiir die Kanał i - 

sierung zu begeistern; vielmehr scheint an der Mosel, wenn 

ich das aus den Bestrebungen von Deputationen, die noch 

in der lctzten Zeit bei m ir gewesen sind, folgern darf, man 

sich mehr dafiir zu interessieren, dafs die Eisenbahnver- 

bindungen au beiden Ufern der Mosel und die Verbindungen 

von der Mosel nach dem Hinterlande, nach dem Hunsrlick 

und der Eifel vervollstandigt werden, dafs insbesondere also 

eine rechtsrheinische Moseleisenbahn gebaut werden nioge. 

Dies Interesse scheint mir zur Zeit dasjenige am Mosel- 

kanal nicht unwesentlicli zu iiberwiegen. Ob es moglich 

sein wird, diesen WUnschen nachzukommen, bin ich heute 

nicht in der Lage beurteilen zu konnen. Ich liabe es 

auch nur, angefulirt, um meiner Auffassung Ausdruck zu 

geben, dafs auch in den beteiligten Kreisen auf die baldige 

llerstellung des Moselkanals nicht mehr das Gewicht gelegt 

wird, wie es noch vor zwei Jahren der Fali war.

Ich nehme auch an, dafs die rhein isch-westfaliscne Eisen- 

industrie an dem Moselkanal nicht mehr ein so dringendes 

Interesse haben wiirde, wenn die Eisenbalinverwaltung ihr 

die gewlinschten Erztarife gewiihren wiirde.

Diesen Ausftilirungcu widersprachen die Abgeordneten

K n e b e l  und Dr. Be u mcr-Dlisseldorf. Letzterer erwidertc 

folgendes:

Die niederrlieinisch-westfalische Industrie ist sowohl von 

der Notwendigkeit ais der Nutzliclikeit der Moselkanalisierung 

nach wie vor iiberzeugt, und wenn es den Anschein gewonnen 

hat, ais ob das Interesse dieser Kreise an der Moselkanali

sierung geschwunden ist. so kann das nur daran liegen,

dafs die genannten Kreise nicht immer wieder von Jahr 

zu Jahr ihre Eingabe erneuert haben; dem kann aber sehr 

leicht abgeholfen werden. Den Mangel einer kanalisierten 

Moscl liiilt niimlich dic gesamte Industrie fiir umso gefiihr- 

licher —  und das ist ein Gesichtspunkt, den ich Sie doeh 

nicht zu vergC8sen bitte, —  ais dieser Mangel der kanali

sierten Mosel den Zustand herbeigefiihrt hat, dafs die wert- 

volle Minette von Lothringen-Luxemburg jetzt in das Aus- 

lund exportiert wird, also direkt unseren Konktirrenten zu 

gute kommt, wahrend die niederrlieinisch-westfalische In 

dustrie sie der teuren Fracht wegen nicht beziehen kann. 

Das ist nicht allein ein unerfreulicher Zustand, sondern

wenn Sie die unendlich grofsen Summen bedenken, die

jiihrlich in das Ausland hinausgeworfen werden fiir schwedische 

Erze, fur spanische Erze, die wir zum grofsen Teil wenigstens 

durch Minette ersetzen konnen, ein aufserordentlich gefiihr- 

licher Zustand.

Was den Transport des Koks zu Wasser aubetrilTt, so 

kann ich dócli darin dem llerrn Minister fiir oflentlie.he 

Arbeiten nicht beitreten, dafs dieser Transport den Koks 

so ininderwertig machc, dafs aucli nach Kanalisierung der 

Mosel zum grofsen Teil der Koks auf der Eisenbahn ver- 

fahren werden wiirde. Ich moćhtc in dieser Beziehung 

daran crinncrn, dafs schon jetzt grofse Mengen Koks auf 

dem Wasser yerfrachtet werden, ich erinnere namentlich 

daran, dafs dic Unmetigeu von Koks, die Spanien fiir 

seine Eisen- und Bergwerksinduslrie von England bezieht, 

alle zu Wasser verfrachtct werden, ohne dafs bisher Klagen 

iiber mangelhafte BeschalTenheit des Koks infolge »einer 

Transportierung zu SchifF hcrvorgehoben sind.

Wenn endlich der Ilerr Minister mitgeteilt hat, Luscm- 

burg sei gegen dic Kanalisierung der Mosel aufgctreten, so 

liegt da ja  die Frage nahe, wie schon mein Freund Knebel 

gesagt hal, ob nicht auf I,uxemburg ein Druck ausgeiibt 

werden konnte. Im  iibrigen ist die Stimmung i u Luxcm- 

burg jetzt f i i r  die Kanalisierung der Mosel, soweit ich aus 

zahlreichen Prcfsstimmeu ersehen liabe. Auch an der Saar, 

wo man frliher die Kanalisierung der Mosel aufs lieftigste 

beklimpft hat, ist jetzt die unfreundliche Stimmung gegen 

die Moselkanalisierung wesentlich gewichen. Ich w ill dafiir 

die, glaube ich, sehr beweisende Thatsache aufiihren, dafs 

im Jun i vorigen Jahres der GeselUiftsfiihrer des „Vereins 

zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der luxein- 

burgisch-lothringischen Eisenindustrie", Herr Dr. Racgoscy, 

liier in Berlin in einer Sitzung des „Centralverbandes 

deutscher Industriellcr" fiir den Ausbau der Moselkanali

sierung aufs lebhafteste eingetreten ist. Was atidererseits 

die "Wunsclie der niederrheinisch-westfalischen Industrie 

nach dieser Richtung hin aubetrilTt, so sind die Griinde 

fur dieselben in jedem Jahresberichte des „Bergbaulichen 

Yereins", des „Vereins zur Wahrung der gemeinsamen 

wirtschaftlichen Interessen fiir Rheinland und AVestfalen“ 

(Diisseldorf), der „Nordwestlichen Gruppe des Vereins 

deutscher Eisen- und Stahlindustrieller" und des „Yereins 

deutscher Eisenhuttenleutc" dargelegt worden. Wenn diese 

Griinde, die wir mit eingeheuden statistischen und volks- 

wirtschaftlichen Daten begleitet haben, nicht in offiziollen 

Eingaben an den H enn Minister gelangt sind, so werden

wir, wie gesagt, diesen Um«tand in Zukunft zu beseitigen

wissen. Denn das Stelle ich nochmals fest, meine Hprren, 

dafs die Kanalisierung dieses schijncn Flusses nach wie vor 

von den Proyinzen Rheinland und Westfalen fur notwendig 

und nlltzlich gehalten wird, nachdem schon vor fiinf Jahren 

der Provinziallandtag der Rheinprovinz durch ein einstimmig 

gefafstes Votum diesen Kanał fiir dii; ganze Provinz Rhein

land fiir notwendig und nlltzlich erkliirt hat Diese Ver-

hiiltnisse haben bis heute eine Aenderung nach keiner Seite

hin erfahren; im Gegenteil sind sie durch den Export 

unserer heimischen Erze in das Ausland, in die Fabriken 

unserer direkten Konkurrenten hinein, zu unseren Ungunsten 

nur noch schlimmer geworden. Ich mochte deshalb die 

Hoffnung und den Wunsch aussprechen, dafs das Vorliaben 

der Moselkanalisierung nicht in den Akten des Ministeriums 

der offcntliclien Arbeiten begraben bleiben werde.

Ankniipfend au diese Debatte hat der luxcmburgischeStaats- 

minister E y s c h e n  inder Abgeordnetenkammerausgefiihrt, dafs 

Luxemburg niemals cin Veto gegen die Kanalisierung ein- 

gelegt habe, sondern im Gegenteil unter gewissen Bedingungen 

bereit gewesen sei, seine Zustimmung zu geben. Der Minister 

belegt diese Angaben durch Yerjesen des Schlufspassus der
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im Jalire 1892 an dic preufsische Regierung gerichtetcn 
Denkechrift. Es heifst dort: j,Die grofsherzogliche Re
gierung mocnie nicht einon rcin ablehnenden Standpunkt 
in der Angelcgenheit eintaęhmen. Allein dic Wahrung der 
Landesinteressen maćht es ihr zur Pflicht, ihre Zustimmung 
zur Vornahme von Arbeiten auf lusemburgischem Gebiete 
davon abhiingig zu inachen, dafs Mittcl und Wege gefunden

werden, um den dem Grofsberzogtum durch den Kanał 
bereiteten schweren Nachtcilen vorzubeugcn. Zu diesem 
Ende raiifsten fiir das luxemburgische Industriegebiet Vcr- 
kehrserleichterungen geschaffen werden, welche die Erhaltung 
seines bisherigen Absatzgebietes und die Abwendung einer 
Verschiebung der Ilerstellungsbedingungen zu Ungunsten des 
Grofshorzogtums ermogIichen/f

Botriebsergebnisse der deutschen Eisenbahnen.

a) Preufsische Staatsbahnen:

E ln n a h m e n .

Betriebs-

Lange

km

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem 
Gilterverkehr

Aus sonstigen 

Quellen 

JL.

Gesamt-Einnabme

flberhaupt

J i .

auf 
1 km

JL.

flberhaupt

JL.

auf 
1 km

JL.

iiberhaupt

JL.

auf 1 km

JL.

gegen Januar1896 (
6 0 1 weniger.....................
Yom 1. April 1896 bis Ende Jan. 1897 
Gegen die entspr. Zeit 1896 mehr . .

b) Siimtliche deutschen Staats- und P

27770,87
443,41

rivatbaline

16 945 000 
634 000

254 478 000 
16 265 000

n, eTnscIiIiefs

625
14

9458
434

ich de

56 548 000 
1 937 000

608137 000 
32 016 000

r preufsischei

2 044 
38

22159
753

i, mit

6 559 000 
1 145 000

57 412 000 
5 262 000

\usnahme dc

80 052 000 
3 716 000

920 027 000 
53 543 000

r bayerischer

2884
90

33 406 
1327

Bahnen.

Betriebs-

Lange

km

E l n n a h m e n .

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem 
Guterverkehr Aus sonstigen 

Quellen 

JL.

Gesamt-Einnalime

iiberhaupt

.U.

auf 
1 km

JL.

iiberhaupt

JL.

auf 
1 km

JL.

flberhaupt

JL.

auf 1 km

JL.

g«gen Januar 1896 j wenjger ; ; ; ;

Yom 1. April 1896 bis Ende Jan. 1897 (bei 
den łiahnen mit Betriebsjahr vom 1. April) 

Gegen die entsprechende Zeit 1896 mehr 

Yom 1. Januar bis Ende Jan. 1897 (bel 
BahnenmitBetrlebsjahrTom 1. Januar) *) 

Gegen die entspr. Zeit 1896 mehr . .

40 466.66 
818,24

23 265119 
992732

287 403 335 
16 966 792

4 097 173 
212 340

587
14

8799
339

614
20

73 375 014 
2 672 183

676 331 976 
35 795 551

10 822 083 
547 352

1818
30

20 349 
647

1 597 
50

8 402400 
i  304 956

64 266 065 
6 170 948

1 102 367 
86 876

105 042 533 
4 969 871

1028 001 376 
58 933 291

16 021623 
846 568

2 597 
72

30 839 
1121

2 363 
80

*) Zu diesen gehóren n. a. die sachsischen 
Enscheder und die Hessisclie Ludwlgsetsenbahn.

und badischen Staatseisenbahnen, die Main-Neckarbahn, die Dortmund-Gronau-

Yereine und Yersainmlungcn.
Protokoll derSitzung des Vorstandes des Vereins 

fiir die bergbauliehen Interessen im Oberbergamts
bezirk Dortmund vom 3, Marz 1897. (Verhandelt im 
Hotel Retze zu Essen.) Der erste Vorsitzende Herr Geli. 
Finanzrat a. D. Jencke eroffnet dic Sitzung um 5V< Uhr 
nachmittags und gedcnkt vor Eintritt in die Tagesordnung des 
am 19. v. Mts. verschiedenen Gewerken Hcrrń Franken, 
der dem Vorstand seit dcm Dezember 1887 angehort und 
in diesem wie ais Mitglied des Kassenkuratoriums dem 
Verein seine Kriifte gewidinct hat. Zu Ehren des Ver- 
storbenen erhebt sich die Versammlung von ihren Sitzen.

Sodann begrGfst der erste Herr Yorsitzende den am
11. v. Mts. gemafs §. 13, Absatz 3 der Satzungen kooptierten 
Bergwerksdirektor Herrn Bingel von der Gelsenkirchener 
Bergwerks-Aktien-Gesellschaft bei Seinem Eintritt in den 
Vorstand.

Zur Tagesordnung behandelt der erste Herr Yorsitzende 
die Kingabe des Central-Vorstandcs des Gewerkvcreins christ- 
licher Bergarbeiter betreffend die Aufbesserung der Berg- 
arbeiterlohne. Nach laugerer Diskussion wurde beschlossen. 
das vorgenannte Schreiben wie folgt zu beantworten :

Essen, den 2. Miirz 1897.
An

den Central-Vorstand des Gewcrkvereins 

christlicher Bergarbeiter,

Altenesscn.

Der unterzeichnete Vorstand bestatigt den Eingang der 
Eingabe vom 21. v. M., betreffend die Aufbesserung der 
Bergarbeiterlohne. Derselbe bemerkt zu dem Ersuchen um 
eine allgemeine angemessene merkliche Steigerung der 
Gedinge und Schichtlohnsiitze, dafs die Feststcllung der 
Lohne, wie die Lohnfragc iiberhaupt, sich der Koinpetenz 
des Vcreins fiir die bergbauliehen Interessen entzieht. Die 
Feststellung der Lohne ist ausschliefslicb Sache jeder cin- 
zelnen Grubemerwaltung, welcbe die Lohne mit den bei 
ihr in Arbeit stehenden Bergleuten yereinbart und hierbei 
durch den unterzeichneten Vorstand nicht beeinfiufst werden 
kann.

Wenn daher der eine oder der andere Arbeiter auf 
eiuer Kohlenzeche eine ErhShung seines Lohnes beanspruchen 
zu diirfen glaubt, so wird sich derselbe zweckmiifsig direkt 
an diese selbst wenden und kann er daselbst wie bisher
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der wohlwollendsten Erwiigung seiner Anspruche yersichert 
sein. Der Weg eines solclien Vorgehens bei der betreffenden 
Grubenverwaltung wird umsomehr ais das korrekte Verfahren 
zu bezeichnen sein, ais der von Ilmen vertretene Verein 
ais zur Erorterung der Lolinfrage bei den einzelnen Zechen 
bevollmachtigt nicht angesehen werden kann.

Bei dieser Sachlage mufs der unterzeichnete Vorsland 
von einem naheren Eingehen auf das in Ilirer Eingabe 
beigebrachte Zahlenmaterial Abstand nelimen und sich mit 
dem Hinweis darauf begnUgen, dafs die Lohnsatze der 
Bergarbeiter, wie auch dorlseits niclit yerkannt wird, that
sachlich seit liingerem sieli in steigender Richtung bewegt 
haben und fortgesetzt bewegen.

Verein fiir die bergbaulichen Interessen im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund.

Ferner soli den Vereinszcchen im Anschlufs an das 
Rundschreiben vom 18. Febr. d. J. die folgende Mitteilung 
zugehen:

Essen, den 2. Marz 1897.

An die Vereinszechcn.

Bei dem unterzeichneten Vorstande ist eine Eingabe 
des Central-Vorstandes des Gewerkvereins christlicher Berg
arbeiter betreffend Aufbesserung der Arbeiterlohne vom 
21. v. M. eingegangen und diirften Sie sich im Besilze 
eines Abdruckes dieser Eingabe belinden. Die Antwort, 
welche Ihr Vorstand auf diese letztere unter dcm 2. d. M. 
erteilt hat, erhalten Sie hierunter im Wortlaut zur gefiilligen 
Kenntnisnahme. (cfr. das vorstehe»de Schreiben.)

Aus dieser Antwort ergiebt sich, dafs Ihr Vorstand die 
Regelung der Lolinfrage ais eine ausschliefslich zur 
Zu3tiindigkcit jeder einzelnen Vereinszechc ge- 
liurige bezeichnet und es seinerseits ablelint, in eine Er- 
Orterung der erhobenen Anspriiche mit dem Centralvorstande 
des eingangs genannten Gewerkvereins einzutrelcn. Sie 
werden auch den in der Antwort Ihres Yorstandes ent-

haltenen Hinweis gerechtfertigt liiiden. dafs eine Verhandlung 
Uber dic Lohnsatze nur zwischen jeder Vereinszeche und 
den bei ihr beschaftigten einzelnen Arbeitern statllinden 
kann und dafs die Einmischung eines Drittnn bezw. des 
Vorstandes eines Vereins in die zwischen Arbeitern und 
Arbeitgebern bestehenden Beziehungen unzuliissig ist.

Wenn Sie, wie Ihr Vorstand annimmt, diese Auffassung 
teilen, so diirfte eine besondere Beantwortung der eingangs 
gedachten Eingabe sich eriibrigen.

Verein fUr die bergbau 1 ichen Interessen im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund.

Bei derBeratung wurde unter anderem darauf hingewiesen, 
dafs die von der Eingabe des Gcwerkvereins unter Anzweifluńng 
der amtlichen Lohnstatistik ausgesprochene Behauptung, 
dafs „abgesehen von den letzten Monaten nichts von einer 
Steigerung der Gcdinge und SchichtloKnsiitze zu berichten 
sei“, sich sclion aus der Lohnnachweisung der Sektion II 
der Knappschafts-Berufsgenossenschaft fur die Jahre 1895 
und 1896 widerlegt. Damach haben sich befunden: 
im Jahre 1895 in Lohnklasse C (iiber 4,00 Tages- 
yerdienst) 54 954 Arbeiter von 158 025 gleich 34,77 pCt., 
im Jahre 1896 in derselben Lolmklasse 71 260 Arbeiter 
von 165 554 gleich 43,04 pCt. der gesamten Belegschaft.

Die auf Seite 3 der Eingabe wiedergegebene Mitteilung, 
dafs sich 79 pCt. der Forderung mit 5,23 pCt. ausge- 
zahlter Dividendc vom Zubufs- resp. Aktienkapital rentiert 
hiitten, ist eine sinnentstellende VerkUrzung der Tabelle, 
welche in der ais Quelle genannten Rheinisch-Westfalischen 
Zeitung vom 28. Juli v. J. (Mittagausgabe) niedergelegt 
ist. Anknupfend an eine Berechnung des Generaldirektors 
EITertz, von der in der Kingabe gleichfalls ein aus dem 
Sinn gelijster Passus wiedergegeben wird, war in der 
Tabelle die Gesamtausbeute der rheinisch-westfiilischen 
Steinkohlenbergwerke mit 4,14 pCt. bestimmt worden, wie 
die hierunter reproduzierte Tabelle ergiebt.

1895

Anzahl 

der Gesell- 

schaften

Fórderun

Im ganzen 

Tonnen

g

%

Verteilte Au; 
bezw. Divid

im ganzen 

Mark

beute
ende

auf die 
Tonne 

Mark

Eingez
bezw.

auf die 

Tonne 

Mark

ubite ZubuCse 
Aktienkapital

im ganzen 

Mark

Yerteilte Ausbeute 
bezw. Diyidende in 
Prozenten Yom Zu- 
bufee- bezw.Aktien- 

kapital

Es Tertcllten Ausbeute 
bezw. D ividende. . . 

Es yerteilten keine Aus
beute bezw. Dtridende

51

55

27 138 020 

7 159 263

79

21

24 304 380 0,90 17.11

17.11

464 331 522 

122 494 990

5,23 pCt.

Summę u. Durchschnltt 106 34 297 283 100 24 304 380 0,71 17,11 586 826 512 4,14 pCt.

Unmittelbar in der Folgę dieser irreleitepden Zahlen- 
angaben befindet sich die Behauptung, dafs der Versand 
seit 1894 um ca. 20 pCt. zugenommen liabe. Nach der 
von der KOniglichen Eisenbahndirektion zur Beratung des 
zu erwartenden Wagenbedarfs aufgestellten Zusammenstellung 
betrug der Versand des Obeibergamtbezirks Dortmund 

im Jahre 1894 34 305 000 t,
im Jalire 1895 34 703 000 t,
im Jahre 1896 37 906 800 t.

Demnacli ergiebt sich fiir 1895 eine Steigerung von 
1,16 pCt, und fiir 1896 eine solche von 10,50 pCt.

Die Bemerkungen Uber die Kohlenpreise berechnen sehr 
erhebliche Steigerungen bei denselben; indessen riiumen 
sie selbst die Ungenauigkeit der Rcchnung ein, einmal da sie 
nicht amtliche Durchschnittspreise nach BOrścnnotiz, sondern 
Iliindler-Inlandpreise unterlegen, auch die 8 pCt. betragende 
Syndikatsabgabe zu kUrzen unterlassen.

Irrig ist die Annahme, dafs die Arbniter-Kategorieen der 
Hauer wie der Schichtlohner unter und Uber Tage „durch- 

weg eine Fam ilie  zu ernShren haben".' Diese 
Gruppen entsprechen, wie die Uebereinstimmung der ange- 
fBhrten Lohnsatze ausweist, den Lohnklassen aj—c) der 
amtlichen Statistik.

Diese enthalt in Gruppe:
a) Unierirdisch beschaftigte eigentliche Bergarbeiter,
b) Sonstige unterirdisch beschiiftigte Arbeiter und
c) Ueber Tage beschiiftigte, erwachsene miinnliche Arbeiter. 

Nun umfafste aber 1896 Gruppe a)—c) 96,7 pCt. der
gesamten Belegschaft im Ruhrbezirk, wiihrend nach dem 
amtlichen Quellenwerk „Die Belegschaft der Bergwerke und 
Salinen im Oberbergamtsbezirk Dortmund nach der Ziihlung 
vom 16. Dezember 1893, erliiutert vom Koniglichen Berg- 
hauptmann Tiiglichsbeck zu Dortmund" Teil I nur 89 470 
Arbeiter, d. h. 57,4 pCt. der damaligen (1893) Belegschaft,
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nicht also 96,7 pCt., wic die Eingabe behauptet, verlieiriitet 
bezw. Fainilienviiter gewesen sind. Auch hat sieli diese 
Zahl durcii den notorisch iiberwiegenden Zuzug Un- 
verheiratetćr keinesfalls zu gunsten der Beweisfiihrung in der 
Eingabe verschoben. Tliatsiichlich gehiiren die Verlieiratcten 
in ttberwiegerider Mehrzahl der Klasse C der obenangefCmrten 
Sektioiisstatistik an, erhalten also pro Schicht 4 und 
mehr. Ueberdies leben 34 283 gleich 21,94 pCt. der 
Belegschaft in Wolinung und Kost bei den Eltern (cfr. 
Tiiglichsbeck, Seite 31), tragen also ihrerseits zu den Kosten 
des Ilaushaltes bei

v. w. o.

Jencke. Krabler. Engel.

Lippekanalverein. Naclidem am 24. Febr. d. J. 
der Kanał-Verein Linie IV (Emscher-Iianal) beschlossen 
hat, durch Eintreten fiir den gleichzeitigen Bau der Lippe- 
und Emscher-Linie ein Zusamrnengehen mit dem Lippe- 
Kanal-Verein zu ermoglichen, hat letzterer diesen Vorschlag 
in seiner Sitzung voin 27. Febr. mit Freudcn angenommen. 
Bckanntlichhatte derLippe-Kanal-Verein den lleg. Banmeister 
Hentricli mit der Ausarbeitung des Lippe-Kanalprojektes 
beauftragt. Derselbe legie inzwischen dem Ausscbufs des 
Vereins die von ihm bei den Pliinen befolgten Grundsiitze 
dar, welche allgemeine Billigung fanden.

Goneralyorsammlungen. Magdeburger Berg
bau -Ak tie n - Ge sellschaft. 11. Miirz d. ,1., vorm.
11 Uhr, im oberen Saale des Bursenhauses in Magdeburg.

BraunkoHleu-A bbau - Gesellschaft Germania. 
12. Miirz d. J., nachm. 6 Uhr, in Berlin, Hotel Kaiserhof.

Bcrgbau-Gesel Ischaft „Holland^, W alt enscheid.
12, Miirz d. J., nachm. 3 Uhr, im Hotel Hartmann 
(Berliner Hof) in Essen a. d. Ruhr.

Steinsalzbergwerk In o w raz faw , Aktien-Ge- 
sellschaft. 13. Miirz d. J., vorm. 10 Uhr, in Inowrazlaw 
auf dem Steinsalzbergwerk.

Stein ko hien - Aktien-Gescllschaft Bockwa- 
Ilohndorf- Vcreinigt Fcld bei Li chtenstei n.
13. Miirz d. J., vorm. iO Uhr, im kl. Saale des Gasthofes 
„Zur grOnen Tanne" in Zwickau.

Bra unk.oh 1 e nb erg werk „Martha", Akt.-Ges.
7, u Grimma. 13. Miirz d. J., mittags 12 Uhr, in 
Berlin, Franzosischestrafse 47, II Treppen.

Grube Leopoldbei Edderitz, Akt. - Ges. ló . Miirz 
d. J.. nachm. 5 Uhr, in Berlin, Behrenstrafsc 31.

Essenor B erg w erksverein „KOnig W ilhe lm ". 
16. Miirz d. J., nachm. 3 Uhr, im Berliner Hof, Hotel 
Hartmann, zu Essen,

Gersdorfer Steinkohlcnbaa - Verein. 18. Miirz
d. J,, nachm. 3 Uhr, iri Carola-Hotel in Chemnitz.

Braunkohlen - Akti en-G esellschaft „ U n ion ",
19, Miirz d. J., vorm. th\\ Uhr, im Gasthaus zum 
„Bayruchen Hof“ in Altenburg S. A.

B och u mer B c rgwer k s - Aktien-Gescllschaft.
19. Miirz d. J., nachm. 2 Uhr, zu Berlin, Unter den 
Linden 35.

B raunkohlen - A k tien- G ffse llscha ft „Grube 
Ernst". 19. Miirz d. J., nachm. 3 Ubr, im Gasthof 
„zum Bayrischen Hof" zu Altenburg.

SU eh isch -Th ilr i n gis ehe Akt i en - Ges e 11 scha ft 
fiir B rau nk oh le n- Yerwe r tung z u Halle  a./S. 20. Miirz 
d. .!., vorm. 11 Uhr, im Saale des Grand Hotel Bode, 
Magdeburgerstr., Halle a./S,

B e n sberg-Gl ad bach e r Bergwerks - und Hiitten- 
A k ti en-G esells ch aft Berzelius, 20. Miirz cr., 
nachm. 4 Ubr, im Geschiiftslokale des Bankhauses Sal. 
Oppenhcim jiin. & Comp. in Koln, Grofse Budetigasse 8.

Braunkohlen - Abbau-Ycrei n zum Forjtschri tt in 
Meuselwitz. 26. Miirz d. J., mittags 12 Uhr, im Saale 
des „Deutschen llauses" zu Meuselwitz.

Be rgwerksgesel Ischaft Ilibernia. 27 Miirz d. J. 
vorm, 10 Uhr, im Breidenbacher Ilof zu Dusseldorf.

Concordia, Bergbau-Aktiengesellschaft, Ober
hausen (Rh ein 1 an d). 27. Miirz d. J., nachm. 3V8Uhr. 
im Hof von Holland zu Oberhausen.

Bergw erksg esel Ischaft Co nsol idation. 27. Miirz 
d. J., nachm. 4‘/2 Uhr, in Dusseldorf in der Stiidtischcn 
Tonhalle.

Leipziger Braunkohlen werk, Aktiengesellschaft.
27. Miirz d. J,, nachm. 6 Uhr, im Separalzimmer des 
Restaurant Baarmann zu Leipzig.

O b e rs ch 1 e sis che Kokswerke u. c liem iaclic 
Fabriken, Akti en-G esel 1 ach aft z u Ber I in .; 30. Miirz 
d, J., vorm 10‘/2 Uhr, im Geschiiftslokale der Gesellschaft 
in Berlin, U. d. Linden 8.

Patent-Bcriclite.
D e u t s c h e  R e i o h s p a t e n t e .

Kl. 1. Nr. 89 446. Wasch- und Scheideapparat 
fur Erze, Kohlen u. s. w. Von Philippe Bunau-Varilla 
in Paris. Vom 10. September 1895.

Der nach Art einer Scheidecentrifuge wirkende Apparat 
besteht aus dem feststehenden sich nach unten zuniichst er- 
weiterndeu und dann stufenforinig verengenden Behiilter B, 
in dem ein glockenfiirmiger mit Flugcln b und einem Teller c 
ausgestatteter Drchkiirper A auf der vertikalen Welle W 
angeordnet ist. Die bei a in den Drehkiirper żugleich 
mit Wasser eingefUhrten zu scheidenden Materialien erhalten 
durch die Fliigel b des Drehkorpers A eine starkę Rotations-

bewegung, wiihrend welcher sie żugleich mit dem Wasser 
in dem Behiilter B niedergehen. liierbei ordnen sich die 
Materialien unter dem ĘtnOusse der Centrifugalkraft urn die 
Welle W in Zonen an, wobei dic speżiflscli schwersten
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Teile des Gutes sich in den iiulsersten Zonen befinden und 

schliefslich auf die ringformigen Stufen d gelangen, von 

wo sie durch Schieber e entfernt werden. Zur Unter- 

jtiitzung der Separation konnen durch die Rohre f und g 

Wasserstrahlen in den Behiilter eingefuhrt werden.

■ K I .  5. Nr. 89 185. M a sc h in e  z u r  G o w in n u n g  

a n s te h e n d e n  G eb irg es  m it te ls t  ro tie re n d e r  Schneid-  

s che iben , d e re ń  A e hse n  e in e n  W in k e l  m ite in a n d e r  

b ild e n . A. Caleri in St. Petersburg. Vom 25. Januar lb96.

Durch die Masćluue soli die Gewinnung des vorstehendcn 

Gebirges vorzugsweise in Blockform erfolgen. Dieselbe ist 

derart eingerichtet, dafs der die Schneidwerkzeuge tragende 

Balken oder Arm zur Vollfuhrung der Horizontalschnitte 

unabhiingig von der Antriebsvorrichtung fiir die Schneid- 

werkzeugc von einem Motor aus unter Benulzung gceigneter 

Zwischenmechanismen in einem horizontalen Kreisbogen liin- 

und herbewegt wird. Bei der Ausfilhrung der Vertikal- 

schnitte, wofiir ein zweiter Kopf mit vertikalen, im Winkel 

zu einander stehenden Schneidwerkzeugen eingesetzt werden 

mufs, wird dagegen der erwiihnte Arm in horizontaier 

Richtung zeitweilig weitergeschaltet, um die einzelrien 

Blockc herauszunehmen.

K I. 10. Nr. 89 775. L ie g e n d e r  K o kso fen . Von 
Firma Franz Brunck in Dortmund. Vom 7. Februar 1896.

Zur moglichst intensiven Luftvorwarmung ist der Raum 

zwischen den beiden Fiichsen f f durch eine gitterartig

ausgebildete Trennungswand t ausgefUllt, durch dereń 

Gitterwerk die bei a a  eintretende Frischluft streiclit.

K I .  10. Nr. 88 948. V e r fa łir e n  z u m  T ro e k n e n  von 

T orf. Von der Kommandit-Gesellschaft fUr Maschinenbau 

und Eisengiefscrei, A . Schoenemann & Co. in Schoningen. 

Vom 14. April 1896.
Der Rohtorf wird unter Zusatz von Wasser in einen 

Brei oder Schlamm verwandelt, in Filterpressen eingepumpt 

und liier der Einwirkung von Prefsluft ausgcsetzt, wodurch 

der grijfste Teil des Wassers durch die Filterwande heraus- 

gedriickt wird.

K I ,  13. Nr. S9 662. V e r fa h re n  z u r  A u s n u t z u n g  

d e r  A b g ase  v o n  D a m p fk e s s e ln . Von W ilhelm  Schmidt 

in Ballenstedt a. H. Vom 24. November 1895.
Der in einem die Feuerung enthaltenden Kcsselteil 

entwickelte Dampf wird durch das frisch zugefiihrte Speise- 

wasser unter Vorwarmung desselben niedergeschlagen und 

das Dampfwasser (unter Umstanden gemischt mit Dampf) 

behufs erneuter Verdampfung bezw. Ueberhitzung einem 

zweiten, durch die Abgase der Feuerung beheizten Kesselteil 

zugefuhrt.

K I .  14, Nr. 90 075. T r ie b m e c h a n is m u s  fu r  Drei- 

c y lin d e rm a s c h in e n . Yon E. E. W igzcll in London. 

Vom 23. Ju li 1895.

Fiir Dreicyiindermaschinen, bei welchen in jedein 

Cylinder zwei Kolben in entgegengesetzter Richtung bewegt

werden, sind T-formig gcstaltete Pleuelstangen in solcher 

Weise angeordnet, dafs jede der Pleuelstangen in  drei 

Punklen von den Kolben der drei Cylinder angegriffen wird.

K I .  14. Nr. 90 047, D ir e k t  w irk o n d o  D am p f-  

p u m p e . Von John Tweedy in Newcastle on Tyne und 

James Patterson in Walker, England. Vom 27. Oktober 1895.

Die direkt wirkende Dampfpumpe mit einer die Steuerung 

beeinflussenden HUlfs- oder Nebenmaschine ist durch eine 

Kataraktvorrichtung gekennzeichnet, dereń Cylinder so m it 

dem Pumpencylinder verbunden ist, dafs die Katarakt- 

vorrichtung bezw. das auf den Kolben der letzteren wirkende 

Druckwasser niclit ehcr eine Bewegung des Hiilfskolbens 

und Umstellung des Dampfverteilungsschiebers mittelst eines 

an die Kolben- und Schiebergestiinge angeschlossenen Hebels 

zulafst, ais.bis der Puinpenkolben das Ende seines jeweiligen 

Hubes erreicht hat.

K I .  24. Nr. 89 681. E o g o lu n g sse h io b o r  f i ir  

S c h iit t fe u e ru n g e n . Von Paul A . F. Schulze in Dresden- 

Plauen. Vom 30. Jan . 1896.
An dem liohlen Regelungsschieber a ist eine Ver- 

langerung b angebracht, derart, dafs dieselbe bei Auf- und

Abwiirtsbewegung des Schiebers m it der unteren Ebene und 

den Seitenwiinden des SchUtttrichters c einen geschlossenen 

Schiittschacht bildet. Die bei d eintretende sekundiire 

Luft wird durch die riickstrahlende und leitende Warme 

bei e crhitzt und tritt in die Feuergase an der Stelle ein, 

wo die starkste Gasentwicklung stattfindct.

K I .  24 . Nr. 88 980. V o rr ic h .tu n g  z u r  R a u c łi-  

v e rb re n n u n g . Von Karl Wenigmann in Koln-Linden- 

thai. Vom 24. Miirz 1896.
Die entweichenden Verbrennungsprodukte werden einem 

naciitriiglichen Verbrennungsprozefs in der Weise unter- 

worfen, dafs sie ein System von elektrischen Leitern 

(Driihten u. s. w .) durchstreichen miissen, welche durch einen 

elektrischen Strom zum Gliihen gebracht werden. Erforder- 

lichenfalls liifst sich die Anbringung derartiger Draht- 

konstruktionen in verschiedenen Holienlagen der Schorn- 

steine wiederholen.

K I .  24 . Nr. 89 273. E in m a u e r u n g  f i ir  D am p f-  

kesse l u n d  d e rg l. Von Schmitz und Tonges in Dussel

dorf.. Vom 13. Februar 1896.
An der Beriihrungsstelle zwisclien Kesselblech und 

Mauerwcrk sind den Kessel umschliefsende, m it schlecht 

warmeleitendem Materiał gefullte zweiteilige Sliintel an- 

gebracht, welche bei der Ausdehnung des Kessels durch 

llitze dadurch nachgcben, dafs der innere Mantelteil sich 

dem iiufseren Mantelteil unter Zusammendriicken oder Heraus- 

driicken der Fiillmasse niihert.
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KI. 24. Nr. 90 172. Kohlenstaubfeuerung. Von 
Karl Schutze in Berlin. Voin 13. Juli 1895.

In einem Gehausc vor dem Keuerraum ist ein rotierendes 
Schaufelrad mit windschief zur Achse stehenden Schaufeln 
angeordnet, welches die ihm zugcftthrten Kohlenstaubteilchen 
in divergierenden Richtungcn in den Feuerraum schleudert.

KI. 35. Nr. 88 608. Vorrichtimg zur Verhutung 
des Uebertreibens der Fordorschalon. Vom Kiinig- 

lichen Huttcnwerk in Gleiwitz. Vom 6. Juli 1895.
An der Hubgrenze nimmt ein von der Kordermaschine

durch eine endlose Kette B angetriebeuer Mitnehmer L 
auf Stangen II sitzende Knaggen K mit und wirkt auf die 
Steuerung der Fordermaachine und Dampfbremse ein. Dabei 
erfolgt das Mitnehmeu der Knaggen K durch die Mitnehmer L 
um so friiher, je mehr die Knaggen durch den Ausschlag 
eines der Fordergeschwindigkeit entsprechend umlaufenden 
Regulators R den Milnehmern entgcgengeflihrt werden.

KI. 35. Nr. S8 753. Fangvorriehtung fiir Fahr- 
stiihlo. Von Ludwig Rofsler in Aibling in Bayern. Yom
5. Mai 1896.

Beim Reifsen des Seiles treiBl eine durch letzteres 
gespannt gehaltene Schraubenfeder zwei Excenter an. Diese 
driickcn gegen je zwei im Kopfs des Fahrstulilcs schwingcnd 
angeordnete Arme, die an der Nabe je einer in der ent
sprechend abgcschragten Wange des Fahrstuhles gelagerten 
Zackenrolle an liegen und diese infolge des Excenterdruckes 
in dic Holzeinlagen der seitlichen Fuhrungen einprcssen.

KI. 47. Nr. 89 363. Hydrauliseho Contrifugal- 
Scheiben-Reibungskupplung. Von Elektrizitiits-Aktien- 
Gesellschaft vorm. Schuckert & Co. in Niirnberg. Yom 
28. April 1896.

Die Scheibcn ab werden dadurch aneinander geprefst, 
dafs die einen mit Fliissigkeit gefullten Hohlraum ab- 
deckende Membrane c von der durch Centrifugalkraft nach 
aufsen geschleudęrten Fliissigkeit durchgebogen wird.

Submissionen.
9. Marz d. J., vorm. 11 Uhr. Landgericht 

Konigsberg. Lieferung von schlesischen Steinkohlent 
zur Heizung der Oufen des Land- und Amlsgerichts- 
Gebaudes und der Gefangnisse fiir die Zeit vom 1. April cr. 
bis Ende Miirz k. J. Liefęrungslustige wolleu Offerten mit 
der Aufscbrif: „Angebot auf Lieferung schlesischer Stein- 
kohlcn" im Zimmer 48 des Landgerichts einreichen.

10. Marz d. J., vorm. 9 Uhr. D ire k tio n  der 
Korrektions-Anstalt GlUckstadt. Lieferung der fiir 
das Jahr vom 1. April 1897 bis dahin 1898 fur die 
Korrektions-Anstalt erforderlichen ca. 400 000 kg Steam- 
kohlen und 100 000 kg Nufskohlen. Offerten sind mit 
Aufschrift: „Lieferung von Steinkohlcn betreffend" efiizu- 
liefern. Lieferungs-Bestimmungen liegen im Bureau zur 
Einsicht aus, konnen auch gegen Einsendung von 60 Pfg. 
bezogen werden.

12. Marz d. J., yorm. 10 Uhr. Garn iso n - Ver- 
waltung II Berlin . Bedarf an Anthrazitkohlen, Braun- 
kohlen, Schmiedekoliien, Prefskohlen, Torf und Klobenholz 
fur die Garnisonanstalten im Bereiche des Gardekorps fur 
1897/98 im Geschiilislokal, Berlin, Hannoverschestr. 27/30.

P ers o na I i c n.
Der bisherige Direktor des liskalischcn Sleinkohlcn- 

beigwerks zu Camphausen bei Saarbrucken, Oberbergrat 
Leybold, ist zum technischen Mitgliede des Oberbergamts 
zu Dortmund ernannt.

Der bisherige Revierbeamte des Bergreviers Aachen, 
Bergrat Schmeifser, ist unter Ernennung zum Oberbergrat 
vom 1. April d. J. ab ais technisches Mitglied an das 
Oberbergamt zu Clausthal versetzt.

Der bisher in der Bauabteilung des Ministeriums der 
offentliclien Arbeiten beschiiftigt gewesenc Regierungsbau- 
meister Mierow ist unter Ernennung zum Bauinspektor 
ais Bezirksbaubeamler ftir den Oberbergamtsbezirk Dortmund 
nach Osnabriick versetzl.

Der Bcrgreferendar v, Napolski aus dem Oberberg- 
amtsbezirk Dortmund ist aus dem Staatsdienste entlassen 
worden.


