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Wie bereits in voriger Nummer kurz mitgeteilt, verschicd am l l .  ds. Mts. der

Konigliche Oberbergrat Moritz Heyder
zu Dortmund.

Er wurde geboren ani 1. September 1841, ais Solin des Geh. Regierungsrats im landwirtscliaftlichen Ministerium 

Ileyder zu Berlin. Nach Beendigung seiner Gymnasialstudien auf dem Friedricli-Wilhelms-Gymnasium zu Berlin 

begann er im Herbst 1860 seine praktisclie Thiitigkeit im Bergfache auf der Kgl. Friedrichsgrube bei Tarnowltz. 

Nach einjiiliriger Bescłiiiftigung auf einer Reihe von Gruben des oberschlesisehen Industriebezirks wurde er 1861 

zum Bergexpektantcn ernannt und bildete sich ais solcher im obersclilesischen und im niederselilesisclien Bezirk weiter 

aus. Nacli dreijahrigem Studium an der Universitat und Bergakademie zu Berlin wurde er im August 1865 zum 

Bcrgeleven ernannt. Ais solcher war er im Saarbriicker Bezirk und in Bonn beschaftigt. Nach Teilnahmc an 

dem Feldzuge in Bolimen 1866 wurde er 1867 zum Bergreferendar und im Mai 1870 nacli etwa 2V2j;Uiriger 

Bescłiiiftigung im Oberbergamtsbezirk Bonn zum Bergassessor ernannt. Nach Beendigung des Krieges 1870/71, 

an welchem er cbenfalls teilnahm, war er zunachst ais Leiter der Kokerei auf der Grube Heinitz und 

dann vertretungsweise ais Bergschullehrer in Saarbrucken thiitlg. Im Februr 1874 wurde er zum Berg- 

inspektor auf Grube Dudweiler ernannt und Herbst 1875 mit der Bctriebsleitung des fiskalischen Bernsteinbergbaus 

in Nortyckcn (Reg.-Bez. Kiinigsberg) betraut. 1876 wurde er zum Kgl. Bergwerksdirektor ernannt. Nach Ein- 

stellung des Betriebes in Nortycken wurde er Direktor des fiskalischen Bergwerks Dudweiler. Am 31. Oktober 

1881 erfolgte seine Ernennung zum Bergrat. Vom 1. April 1887 bis August 1893 war er Bergrevierbeamter des 

Reviers Herne mit dem Wohnsitz in Bochum. Vom 8. August 1893 ab wurde er unter Ernennung zum Oberbergrat 

ais technisches Mitglied an das Oberbergamt zu Dortmund berufen, in welcher Stellung er bis zu seinem Ilin- 

scheiden verblieb. Neben dieser Thatigkeit versah er die Stelle eines stellvertretenden Vorsitzenden des Schieds- 

gerichts der Sektion II  der Knappschaftsberufsgenossenschaft. Das Andenken des Verstorbenen wird bei seinen 

Berufsgenossen und in allen sonstigen Kreisen, denen er nahe gestanden hat, stets in Ehren gehalten werden.
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Die Bcrgarlieitcrlohne in Preufsen im IV. Quartal 
und im |§rizen Jahre 1896.

Der Reichsanzeigor veroffentIicht' in Nr. 58 vom

9. Miirz (1. J. die amtliche Statistik iiber die Berg- 

arbeiterliihne in Preufsen im letzten Viertcljahr 1S9G 

Tabelle I.

und im ganzen Jahre 1896. In den Żusammen- 

stellungen sind die besoldeten Beamten und Aufseher 

nicht mit beriicksichtigt. Die hier folgenden Tabellen I  

und II beziehen sich auf das IV. Quartal 1896.

Art und Bezirk

Gesammt-Belegscliaffc

im

Verfahrene 
Arbeits- 

schichten auf

Verdiente reine Lohne lnach Abzug aller Arbeitskosten, sowie 
der Knappschafts*, der Invaliditats- und 

Altersirersicheninga-IicitTage)

1

des

IV. V ..J. 

1896

.
Hl.Y.-J.

1896

Jahres-

IV.
V.-J.

XXI.
V.-J.

insgesainmt im i Schicht im
aut i  Ar
beiter im

Bergbaues millel

1895

i loutj 
(abgcrundet 
auf ganze 
Zahlen)

IV. V.-J.

1S9G
JL.

III. V.-J, 

1S96 
JL.

IV.
V.-J.
1896
Ji.

III.
V.-J.
1S0C
JL.

Jahres-
milttl
1S95
.JL.

IV.
V.-J.
1896
JL.

III.
V.-J.
IS96
J l.

1. 2- 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

a. Steinkohlenbergbau. 
iri Oberschlesien..................... 50 281 54 166 52 388 70 73 9 869 050 9 940 375 2,50 2,51 2,46 17 184
in Niederschlesien . . . . 18 895 18 377 17 834 76 79 3 638 388 3 599 092 2,54 2,49 2,43 193 196
in Westf. (O.-B.-A. Dortmund) 162 104 156 000 150 212 79 82 43 555 933 42 266 299 3,37 3,30 3,18 269 271
bei Saarbriicken (Staatswerke) 33 552 32 653 30 531 74 76 8 129 470 8 141 763 3,27 3,28 3,27 242 249
bei Aachen............................... 8 926 8 700 8 551 77 80 2 057 850 2 030 470 2,96 2,92 2,85 231 233

b. Braunkohlenbergbau. 
im Oberbergamtsbezirk Halle 25 353 24 209 23 905 76 78 5 030 894 4 911 480 2,62 2,60 2,50 198 203

c. Salzbergbau. 
im Oberbergamtsbezirk Hidle 3 688 3 515 3 779 75 78 968 222 970 731 3.51 3,52 3,41 263 276

d. Erzbergbau. 
in Mansfeld (Kupferschiefer) . 13 304 13 206 12 609 76 76 2 978 676 2 851 670 2,96 2,84 2,61 224 216
im  O b e rh a rz .......................... 3 364 3 388 3 308 76 78 0  532106 <) 542 661 ‘ )2,09 l)2,06 ‘)2,03 ')  158 ‘)  160
in Siegen-Nassau. . . . . 20 283 18 930 19 074 75 74 4 001 <746 3 626 462 2,62 2,58 2,20 197 192
sonstiger rechtsrheinischer . 5 3-11 5 335 5 538 72 75 925 722 944 972 2,41 2,36 2,25 173 177
];nksrheinischer..................... 3 719 3 658 3 701 72 74 592 122 596 182 2,21 2,20 2,15 159 163

') Hinzu t iit t der Wertli der Brotkornzulage; im  IY. Y.-.T. 1896 =  0,04 .//.
. I I I .  V.-J. 1890 =  0,07 *

im Jahresmittel 1895 =  0,06 ,

Tabelle I I .

fur 1 Schicht.

Art und Bezirk 

des 

Bergbaues

— •- V Uot: łco 
<*> *5 ~

.5 ̂  — % 

§ *• S i
I - S i"

Stunden

A. B. C. D. E.

Unterird. beschaftigte 
eigeml. Bergarbeiter

Sonstige unterirdisch 
beschaftigte Arbeiter

Ueber Tage beschii ft., 
erwaclis. mannl. Arb.

Jugendl. mannl. Ar
beiter (unt. 16 Jahr.) Weibliche Arbeiter

• 1  reines Lohn

^  s l
O « n 
* g g  

% 2)

reines Lohn
s ~ o

g i l

O/o2)

reines Lohn
1 s !
~ S %
a rf u 

>11

o/o2)

reines Lohn
|  8 5 

E S 
g S g 1 
> 0 5

o/a2)

reines Lohn

"Z £ ■ im
o S “ i IV.

v..j. 
- 1S96 

O/o2) ! JL.

im
Jahres*
mitteł
1895
JL.

tm
IV.

V..J.
1S96
JL.

im
Jahres-
mittel
1895
J i.

im
IV.
V.-J. 
1896 
Jć.

im
Jahres-
mittel
1895
JC.

im
IV.

V.-J.
1896
JL.

im 
Jabres- 
! mittel 

1895
J i.

im
IV.
V.-J. 

; 1896
JL.

im
Jahres
mittel
1895
„/t.

1. 2. 3. 1 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

a. Steiiikoblenbergb.
in Oberschlesien . 3)8-12 59,2 J 2,82 2,78 13,9 2,53 2,46 19,3 2,17 2,14 0,7 0,87 0,83 6.9 0.91 0,90
in Niederschlesien 4)8— 12 55,4 : 2,73 2,64 14.3 2,66 2,52 26.4 2,28 2,19 2,4 0,97 0,94 1,5 1,27 1.22
in Westf. (O.-B.-A.

Dortmund) . . . S 52.2 i 4,01 3,75 26,1 2,73 2,65 18,4 2,84 2,74 3,3 1,14 1,11 — —

bei Saarbrucken
(Staatswerke) . . 8 59,5 1 3.73 3,70 23,9 2.67 2,69 14,9 2,73 2,80 1.7 0.96 0,98 —  - — —

bei Aachen . . . 9,5 57.4 3,41 3,20 (6,5 2,66 2,53 22,1 2,55 2,49 3,8 1,04 1,01 0,2 1,25 1,24
b. Brannkohlen-Bgb.
im O.-B.-A. Halle 11,5 38.1 : 3.02 2,86 5,7 2,56 2,50 53,5 2,40 2.33 0.9 1,33 1,28 1,8 1,32 1,40

c. Salzbergbau.
im O.-B.-A. Halle 8,1 48,7 i 3.67 3,56 17.5 3,33 3,26 32,0 3.50 3,38 1,8 1,13 1.25 -- - —

d. Erzbergbau. .
in  Mansfeld

(Kupferschiefer) . 9.1 70,9 | 3,16 2,72 3.1 2,96 3,01 20,5 2.83 2,60 5,5 1,00 1,06 — —

im Oberharz. . . . 10,5 47,9 5) 2„<2 s)2,3ń 13,4 s)2 ,4 im ,3 b 31,2 sl;,5o;») 1.72 7,5 5)0.67 5)0,63 - —

in Siegen-Nassau . 8.7 68,9 ! 2.59 2.37 4,0 2.46 2,20 17,8 2.30 2,08 7.1 1,21 1,09 2,2 us 1,11
sonstiger rechtsrh. 8.3 61,5 j '2.66 2,47 5.3 2.27 2,17 25,7 2,23 2,11 5,5 1,13 1,10 2,0 1,13 1,04
linksrheiniseher . . 9,3 43,3 i 2,.39 2,32 3,9 2,53 2,49 48,5 2,12 2,03 1.6 0,96 0.90 2,7 1,09 1,07

,') Einschlieśslich Ein- und Ausfahrt, in Saarbrucken und Westfalen ausschliesslich Ein- und Ausfahrt. 
Gesammt-Belegsehaft vergŁ Spalte 2 von I.

3) Fiir 8 .9 % : S Stunden; fur 59 ,3% : 10 Stunden; fiir 31 ,8% : 12 Stunden.
4) Fiir 16 ,1% : 8 Stunden; fur 83 ,7% : 10 Stunden; fiir 0 ,2 % : 12 Stunden.
5) Siehe Anmerkung •) bei I.
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Aus jTabelle I, welche die siimtlichcn in Tabelle I I  

getrennt ąufgefiihrten 5 Arbeiterklassen umfafat, ergiebt 

sich fiir den Ruhrbezirk, dafs der von einem Arbeiter 

durchschnittlich pro Schicht verdientc reine Lohn gegen 

das III. Quartal 1896 um 0,07 dL  oder nicht ganz

2 pCt., gegen das Jahresmittel 1895 um 0,19 J t. oder 

fast 6 pCt. gestiegen ist. In Oberschlesien betrug die 

Steigerung gegen das Jahresmittel 1895 0,04 oder 

nicht ganz l 3/ i  pCt. Im Saarbriicker Bezirk ist eine 

Steigerung nicht; eingetreten.

Dic Tabelle I I  zeigt, dafs im Oberbergamtsbezirk 

Dortmund die Durchschnittslohnc in allen 5 Kategorieen 

gegen das Jahresmittel von 1895 gestiegen sind. Fiir 

Tabelle III.

die Klasse A, welche in diesem Bezirk 52,2 pCt. der 

G esam tbel egscha ft umfafst, betrug diese Steigerung

0,26 JL  oder fast 7 pCt. Die folgende Gegcniiber- 

stellung zeigt die Lohnsteigerung in dieser Klasse in 

den letztcn 1 '/z Jahren. Der Durchschnittslohn betrug;

1895 1896

111. Quartal

3,75 Jt.

lV.Quartal

3,79 Jt.

I. Quarlal

3,82 Jt.

11. Quartal

'3,85 Jt.

lll.Quartal

3,91 Jt.

IV. Qnartal

4,01 Jt.

Die Tabellen I I I  und IV  enthaltcn dic Zahlen fiir 

das ganze Jahr 1896 verglichcn mit denen des Jahres

1895 und zwar erstere fiir die gesamte Belegschaft, 

letztere getrennt fiir die Klassen A —E.

Gesammt-

Belegschaft

Verfahrene 
Arbeits- 

schichten auf 
1 Arbeiter 

im

Verdiente r e i n e  Lohne (nach Abzug aller Arbeitskosten, 
sowie der Knappschafts-, der Invaliditóts- und Allera- 

yersicherungs -Beitrage)

Art und Bezirk des Bergbaues
im

insgesammt im
auf 1 Arbeiter 

und 
1 Schicht im

auf 
1 Arbeiter 

imJahre
1896

Jahre
IRilS

1896 1895
(abgerundet 
auf ganze 
Żabien)

Jahre 1896

JŁ.

Jahre 1895

J i.

Jahre
1890
J t.

Jahre
1895
J t.

Jahre
1896
J t.

Jahre
1895

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

a. Steinkohlenbergbau. 
in Oberschlesien.......................... 5^ 583 52 388 280 275 38 049 305 35 373 791 2,49 2,46 697 675
in N iederschlesien..................... 18 404 17 834 305 303 13 931 714 13 149 790 2,49 2,43 757 737

in Westfalen (O.-B.-A. Dortmund) 157 137 150 212 315 305 162 704 245 145 456 344 3,29 3,18 1035 968

bei Saarbrucken (Staatswerke) . 32 390 30 531 294 285 31 304 718 28424112 3,28 3,27 966 929

bei A achen ..................................... 8 7JO 8 551 308 305 7 842 585 7 421 695 2.91 2,85 900 868
b. Braun kohlen bergbau.

749im Ober-Bergamtsbezirk Halle . 24 796 23 905 302 299 19 161 554 17 909 070 2,56 2,50 773

c. Salzbergbau. 
im Ober-Bergamtsbezirk Halle . 3 574 3 779 303 289 3 769 055 3 735 046 3,48 3,41 1055 988

d. Erzbergbau.
785in Mansfeld (Kupferschiefer) . . 13 12 5 12 609 301 300 11 048 829 9 901 298 2.80 2,61 842

im O b e r h a r z ............................... 3 382 3 398 300 297 <) 2 098 187 ») 2  050 535 *)2,07 ]) 2,03 ')  620 *)603

in Siegen-Nassau.......................... 19 266 19 074 292 281 14 199 664 11822 949 2 &2 2,20 736 620

sonstiger rechtsrheinischer . . 5 371 5 538 290 286 3 668 416 3 559 202 2,36 2,25 683 643

linksrhe iiuąche i'.......................... 3 664 3 701 288 286 2 315 044 2281499 2,20 2,15 632 616

>) Hinzu tritt der Werth der Brotkornzulage: im Jahre 189G =  0,05 Jt. I ~ j gci,;c]1t;
1895 =  0,06 „ /

Tabelle IY.

A . B. C. D. E.

Untcrird, beschafUgte 
eigcntl. Bergarbeiter

Sonstige unterirdisch 
beschaftigie Arbeiter

Ueber Tage beacliaft., 
erwachS. mannl. Arb.

Jugendl. mannl. Ar
beiter (unt. 16 Jahren)

Weibliche Arbeiter

Art und Bezirk des

£ S 
a te u.
g ta.

°/o

reines Lohn • a
o
“ S 2
p «  to
°  2 v

”®2

°/o

reines Lohn
b-Ż «

rcinea Lohn

-a § ̂
P Ci ii,

2 SA 

%

reines Lohn
« s J=
* S 8C. a 11,
O KA
>,K « 

0/0

reines Lohn

Bergbaues im 

Jahre 

189G 

^ .

im

JaUre

1895

J l.

im

Jahre

1896

.41.

im

Jahre

1895

J t .

ESp ta sl

■H

°/o

im

Jahre

1S96

_/ć.

im

Jahre

1895

J t .

im

Jahre

1896

J t .

im

Jahre

1895

.41.

im

Jabre

1896

J t .

im

Jahre

1895

„41.

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

a. Steinkohlenbergbau.
0,83 7,2in Oberschlesien . . . . 59,1 2,82 2,78 13,9 2,50 2,46 19,1 2,16 2,14

2,19
0,7 0,86 0,90 0,90

in Niedersclilesien . . . 54,8 2,68 2,64 14,7 2,60 2,52 26,6 2,24 2,4 0,95 0,94 1,5 1,25 1,22

in Westfalen (O. - B. - A.
D o r tm u n d ) ..................... 52,1 3,90 3,75 26,2 2,7 2,65 18,4 2,81 2,74 3,3 1,13 1,11 — - — —

bei Saarbrilcken (Staatsw.) 59,6 3,73 3,70 24,0 2,67 2,69 14,8 2,7 6 2,80 1,6 0,99 0,98 — — —

bei A achen .......................... 57,4 3,30 3,20 16,9 2,60 2,53 22,0 2,54 2,49 3,5 1,02 1,01 0,2 1,25 1,24

b. Braunkohlenbergbau.
im O-B.-A. Halle . . . 36,0 2,94 2,86 5,7 2,54 2,50 55,1 2,38 2,33 0,9 1,31 1,28 2,3 1,40 1,40

c. Salzbergbau, 
im O.-B.-A. Halle . . . 48,1 3,65 3,56 17,8 3,34 3,26 32,5 3,43 3,38 1,6 1,17 1,25 — — —

d. Erzbergbau.
in Mansfeld (Kupferschiefer) 71,1 2,95 2,72 3,0 2,88 a,01 20,3 2,73 2,60 5,6 1,05 1,06 — — —

im Oberharz . . , 48,0 *) 2,38 >)2,35
2,37

13,5 *12,39 >)2,35 31,0 ») 1,77 w 7,5 0,67 ‘) 0,63 — ■ — —

in Siegen-Nassau . . . . 68,2 2,77 4,0 2,39 2,20 18,8 2,26 2,08 6,8 1,19 1,09 2,2 1,14 1,11
sonstiger rechtsrheinischer 61,2 2,60 2,47 5,6 2,20 2,17 25,5 2,19 2,11 5,5 1.11 1,10 2,2 1,09 1,04

linksrheinischer . . . . 44,8 2,37 2.32 4,3 2,47 2,49 46,8 2,10 2,03 1,4 0,95 0,90 2,7 1,10 1,0<

*) Siehe Anmerkung 1 bei I .
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Nacli Tabelle I I I  hat sich in samtlichen Bezirken 

die Zahl der verfahrenen Arbeitsschichtcn im Jalire 1896 

erhoht, sie betrug im Ruhrbezirk 315 gegen 305. 

Ebenso ist ausnahmslos der Durchschnittsverdienst pro 

Schicht unii damit auch der Jahresverdienst gestiegen. 

Nachst dem Salzbergbau im Oberbergamtsbezirk Halle 

zahltc der rheinisch-westfalische Steinkohlenbergbau die 

hochsten Durehschnittslohne. Der durchechnittliche 

Jahresverdienst betrug im Ruhrrevier 1035 d. i. 

67 UL.  oder 6,92 pCt. mehr, ais im Yorjahre. Rechnet 

man den auf 10 im Jahre 1896 mehr yerfahrene 

Arbeitsschichten cntfallcndcn Betrag von 32,90 JL  ab, 

so ergiebt sich immer noch eine Steigerung von 34,10 UL. 

oder 3,5 pCt. Dic Arbeitsleistung pro Mann hat im Rulir- 

bczirk, wiebereits aufS. 167 dieses Jahrgangs angegeben ist, 

277,3 t gegen 266,01 im Vorjahrcbetragen. Die Steigerung 

um 11,3 t ist wesentlich eine Folgę der infolge gleich- 

mafcigerer Arbeitsgelogenheit gestoigerten Schichtenzahl. 

Bei einer Leistung von 0,9 t pro Mann und Schicht 

ist durch die 10 mehr verfahrenen Schichten eine Ver- 

mehrung der Jahresleistung um 9 t bedingt, so dafs 

noch eine auf andere Ursachcn zuruckzufiihrcndc Mehr- 

leistung von 2,3 t iibrig bleibt. Es mag hervorgehoben 

werden, dafs im verllossencn Jahre nach Fertigstellung 

der znhlreichen neuen Schachtanlagen die bei diesen 

bcschiiftigten Arbeiter grotstcnteils wieder fiir die eigent- 

lichc Kohlengewinnung verwandt werden konnten, ein 

Umstand, der auf die Durchschnittslcistung von Einflufs 

sein mufste.

Nach Tabelle IV  weist der rheinisch-westfiilischc 

Bergbau in den Klassen A bis C, welche 96,7 pCt. 

der Belegschaft umfafst, ebenfalls abgesehen von dcm 

Ilallenser Salzbergbau, welcher in den Klassen B und C 

hohere Durchschnittslohne hat, durchweg die hochsten 

Lolino auf. Der Jahresdurchschnitt fiir die Klasse A 

betragt 3,90 UL pro Schicht und ist, wic oben gezeigt, 

im letzten Vierteljahr 1896 bereits um 0,11 U L .  weiter 

gestiegen. Da die Zahl der Schichten fiir die 

einzelnen Arbeiterkategorieen nicht angegeben ist, so ist 

auch der Jahresnrbeitsvcrdienst fiir jede derselben noch 

nicht zu ermitteln. Nach Vcr6ffcntlichung der amtlichen 

Zahlen hieriiber werden wir darauf zuriiekkommen.

Berieht iiber oine Ręise zur Besielitignng <ler 
Brikettfahriken (los Senfteiibcrger Braunkolilen- 

reTiers.
Von A. Schee le , Lehrer an der Bergschule in Eisleben. 

(Schlufs.)

D ic  Bcse i t igung  des Staubes.

Staub wird entwickelt, wo /lic getrockncte Kohle 

von einer gcwissen ITiilie herunterfiillt. Solche Punkte 

sind dic Elevatoren, Sclmecken, Sammelriiume, Abzugs- 

schlote und endlich an der Stelle dei Pressc, wo beim 

Anlasscn Kohle zugegeben wird, und am Eintritt des 

Stempels. Die Sclmecken und Elevatoren sind iiberall

geschlossen gehalten und mit Abzugsriihrcn ver- 

sehen, die iiber das "Dach hinausreichen, oder in den 

Abzugsschlot der Ocfen miinden. Gewohnlich fliegt der 

Staub frei in die Luft.

Auf Hcnkels Kohlenwerken bedient man sich eines 

Dampfstrahlapparates, der in einem geriiumigen Blech- 

kasten Depression erzeugt. An diesen Blechkasten, der 

noch mit Schcidewiinden versehen ist, schlicfsen sich 

die Abzugsrohren der Schnecken u. s.. w. an. Der 

Staub schliigt sich infolge der Reibung an den Fliichcn 

nieder und wird von Zeit zu Zeit aus dem Kasten 

cntfernt.

Auf der Grube Marie bei Raschen wird durch einen 

Ventilator in einem grofsen gemauerten Kanał, der mit 

Schcidcwandcn versehen ist, Depression erzeugt. An 

diesen Kanał, dessen Boden mit Wasser bedeckt ist, 

schlicfsen sich die Abzugsrohro der Schnecken, Elevatoren 

und Sammclramne an. Der Staub schliigt sich hier 

nieder und mischt sich mit dcm Wasser. Das Schlamm- 

wasser wird durch ein Becherwerk gehoben und einem 

Kliirtciche zugefiihrt. Anfangs waren die Abzugs- 

schlote der Oefen ebenfalls an den Kanał angeschlossen, 

dies wurde aber gcandert, weil sich verschicdenc Unzu- 

traglichkeiten beim Betriebe einstellten. Die Staub- 

schnccke unter den Profskijpfen ist ebenfalls nicht mehr 

an diesen Kanał angeschlossen, weil durch dieselbc eine 

Explosion erzeugt worden ist.

Auf Waidinannsheil sind die Schnecken durch einen 

Dampfstrahlapparat ventilicrt, und der angesogenc Staub 

wird in einem Schornstein, der mit verschiedencn Blech- 

tellern verschen ist, abgeschicden und durch eine Sciten- 

oifnung in einen Wagen abgezogen.

Auf der Fabrik Treulicrz wird der Staub der 

Schnecken durch einen Yentilator angtfflŚgen, passiert 

zunachst einen Blechkasten mit Schcidewiinden und 

schriigem Boden, hier schliigt sich ein Teil des Staubes 

nieder, der auf dem schragcn Boden nach unten rutscht 

und durch eine Ocffnung abgezogen werden kann. Was 

sich hier nicht abschcidet, gelangt in einen Boreas, aus 

welchem der Staub in Siicke ablauft.

Fiir die Sammelriiume sind iiberall ebenfalls Venti- 

lationsrohre angebracht, dic iiber das Dach reichen, 

oder dic an einen Dampfstrahlapparat angeschlossen 

sind. Doch haben dic Ventilationseinrichtungen łiier 

meist sehr geringen Erfolg.

Bcsei t igung des S taubes  in den Abzugs-  

schloten.

Dazu sind Vorkehrungcn nur in Fabriken getroffen, 

die Schulz-Apparate haben, da diese sehr viel Staub 

entwickeln, weil die Kohle Yerhaltnismafeig lioch fiilłt. 

In den Abzugsschloten der Tellerofen ist meist viel 

weniger Staub vorhanden.

Dic Vorricłitungen zum Staubniederschlagcn sind 

zweicrloi Art. Entwcder sind in den Staubkammern,
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auf denen die Schlote stehen, Fliiclien angebraeht, gegen 

welche sich der Staub stofeen mufs und dann zuriick- 

bleibt, oder man liat an dic Staubkammer einen Boreas 

angeschlossen.

Eine Vorriclitung der ersteren Art ist auf dem 

Werke Mariannens-Gliick bei Kausche angewendet. Die 

Staubkammer ist sehr geraumig eingericlitct, damit dic 

Zuggeschwindigkeit ycrlangsąmt wird. Dann ist im 

eigentlichen Schlot eine Mauerzunge eingebaut, unter 

welcher sich ein Mauergewolbe befindet, das nach einer 

Seite starken Fali besitzt. Dieses Gewolbe hindert 

gleichzeitig, dafs dic Abdampfe gerade in die Hohe 

stcigen konnen; sie miissen vi.ehnehr zweimal um einen 

rechten Winkel umbiegen und stofsen gegen die ge- 

mauerte Zunge. Der Staub lallt auf das geneigte Ge

wolbe und kann durch eine Oeflhung im Schlot auf 

dcm Kohlenboden entfcrnt werden.

Auf dcm Werke Treuherz sind in die Schlote schnige 

Bleche eingebaut, die sich nicht vollkommen uberdeckcn. 

Darunter ist eine geneigte Flachę angebraeht, auf welche 

der Staub falit, der durch cinc Oeffnung im Schlot ab- 

gezogen werden kann.

Auf allen anderen Werken sind zum Staubnicder- 

sclilagen Boreas angewendet. Die Konstruktion des 

Boreas kann ais bekannt vorausgesetzt werden.

Meistens sind fiir jeden Abzugsschlot zwei Boreas- 

apparate vorhanden, sie stehen zu beiden Seiten auf 

dem Kohlenboden. Der Schlot ist nach oben durch 

eine Klappe abgeschlossen, so dafs die Abdampfe durch 

den Boreas streichen miissen. Nach dcm Durchgange 

durch den Boreas gelangen die Abdampfe wieder ober- 

halb der Klappe in den Schlot. Der sich in dem 

Boreas absondernde Staub rutscht durch ein angesetztes 

Bohr in die Transportschnecke. Um eine Abldihlung 

im Boreas, der meist aus Blech besteht, zu rermeiden, 

ist derselbe mit einer Isoliermasse umhiillt. Auf Alwine 

bei Kostebrau ist der Boreas mit Mauerwerk umgeben, 

und der bleibende Hohlraum mit Asche ausgefiillt. 

Ilierdurch erreicht man noch den zweiten Vorteil, dafs 

der Staub nicht durch tindlclite Nietstellen ent- 

weichen kann. Die Abschlufsklappe im Schlot 

wurde friiher horizontal eingelegt, so dafe sich 

der noch niederfallende Staub darauf ablagern 

konnte. Das hat auf dem Werke Pfilitz zu einer sehr 

heftigen Explosion Veranlassung gegeben, indem beim 

Umstellcn der Klappe der darauf liegende Staub im Schlot 

herunterfiel und von dem Yorhandenen Feuer entziindet 

wurde. Jetzt ist dort, sowie auf Alwinc bei Kostebrau, 

die Klappe schrag mit starker Neigung gelegt worden 

und in Charnieren wie eine Thiir drehbar. Aufserdem 

ist die Klappe durch ein Gegengewicht abbalanziert, so 

dafs sie sich bei einem geringen Gegendruck von selbst 

offnet. Der auf die Klappe niederfallende Staub rutscht 

nach dcm tiefsten Punkte und kann durch eine im 

Schlot befindliehc Oeffnung abgezogen werden.

Diese Vorrichtungen zum Staubniederschlagen ver- 

ursachen min eine bedeutende Verringerung der Zug

geschwindigkeit und dadurch ein lierabgehen der 

Leistungsfiihigkeit der Apparate. Deshalb sind neuer- 

dings auf Ilaye, Alwine und Ilse noch besondere 

Vcntilatoren eingebaut; fiir jeden Schlot einer. Dann 

besitzt aber auch jeder Schlot nur einen Boreas. Die 

Einrichtung ist sonst ebenso getroffen, ais wenn ohne 

Arentilator gearbeitet wird. Der Ventilator liegt in cinem 

kleinen Vorbau am Schlot, er saugt die Abdiitnpfe an 

und treibt sie tangential in den Boreas. Am besten 

funktionierten die Boreas auf dcm iilteren Werk der 

Haye-Grube und auf Alwine, wiihrend auf Ilse noch 

eine grofee Menge Staub entweicht. Es diirfte dieser 

Unterschicd bei sonst gleicher Einrichtung in den ver- 

schiedenen Dimensionen der Boreas und ferner in den 

verschicdcnen Geschwindigkeiten der Abdampfe seinen 

Grund haben. Wird der Boreas zu klcin genommen 

und die Geschwindigkeit der Abdiimpfe zu grok, so 

wird Staub fast gar nicht abgeschiedcn In dem tangential 

in den Boreas einmtindendcn Kanał befindet sieli auf 

Alwine eine Klappe. Durch Stellen dieser Klappe liifst 

es sich erreichen, dafs nur ein Minimum von Staub aus 

dem Schlote entweicht; offnet man die Klappe ganz, so 

entweicht reichlich Staub. Auf Bismarck hat man die 

Boreas wieder aufeer Betrieb gesetzt, weil dic Wirkung 

zu gering war.

Im allgemcinen geniigen die bis jetzt getroffenen 

Vorrichtungen nicht zur Yolligen Entstaubung der Ab- 

diimpfe. Aufecrdem sind sie mit dem Uebelstandc ver- 

kniipft, dafs, wenn nicht besondere Ventilatoren angewendet 

werden, die Zuggeschwindigkeit wcsentlich vcrringort 

wird und dafs sich aufser dem Staube an den Fliiclien 

und im Boreas Dampfe kondensieren, die ais Tropfen 

niederfallen. Letztere verursachen aber, wenn sie in die 

trockene Kohle fallen, mit der sie sieli nicht mischen, 

Aufbliihungen beim Brikett, die dieses unansehnlich 

machcn. Friiher waren auf dem Werke Yon Treuherz 

in den Schloten Streudusen angebraeht, durch welche 

das Kondensationswasscr der Apparate in einen feinen 

Spriihregen verwandelt wurde, der den Abdampfcn ent- 

gegenstronite. Das warme Wasser nahm die feinen 

Staubteilclicn auf und fiel in darunter angebraclite gc- 

mauerte Trićhter, dic mit Abflufsrohren versehen waren, 

durch welche das Schlammwasser abfliefecn konnte. 

Diese Einrichtung hatte, wie ich friiher zu beobachten 

Gelegenheit fand, eine sehr gute Wirkung, die Schlote 

waren staubfrei. Leider erforderte das Kliiren der 

Wasser grofse Kosten und gelang auch nicht vollstiindig. 

Das Schlammwasser war wie eine Farbbriihe und ging 

durch alle Filter.

Neuerdings werden bei den Schulz-Apparaten Ver- 

suche gemacht, den Abzugsschlot dahin zu setzen, wo 

die nasse Kohle aufgegeben wird, so dafs die Abdampfe 

den entgegengesetzten Weg nehmen miissen ais jetzt.
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Der Staub mufe durch die Rohre des Apparates streichen 

und mit der nassen Kohle in Beriihrung kommen, so 

dafe cr darauf hiingen bleibt. Wie Herr Bergassessor 

Gruhl in dieser Zcitsclirift (1896, S. 873 fi'.) yeroffent- 

licht, haben diese Versuche ein sehr giinstigcs Resultat 

ergeben.

D ie Besei t igung des Staubes im Preferaum.

Ilier wird hauptsachlich der Staub amPrefrkopf hervor- 

gerufen. Einmal da, wo die Zufiihrungswalze liegt, und 

sich die Oeffnung zum Aufgeben der Kohle beim Anlassen 

befindet, dann an der Stelle, wo der Stempel in die Form 

tritt. Mit wenigen Ausnahmen ist nun die Anordnung so 

getroffen, dafe hinter dem Prefekopf in der Sobie ein 

Kanał unter allen Pressen hindurohgeht. Dieser Kanał 

ist gut abgedeckt und wird durch ein Dampfstralil- 

gebliise ventiliert. Direkt unter dem Stempel ist der 

Kanał offen, sodafs die vorbeifailendo Kohle und der 

Staub ęinstromen konnen. Von der Zufuhrungswalze 

gehen Blechlutten nach dem Kanał, durch welche der 

Staub abgcsogcn wird. Viulfach ist der Stempeleintritt 

durch einen stopfbiichsenartigen Versclilufe abgedichtet. 

Der Spiclraum der Zunge im Prefekopf wird meistens 

durch Verstoplen mit AVerch und Lehm abgedichtet. 

Die Oeffnung zur Einfiihrung der Kohle beim Anlassen 

und zum Stelien des Schiebers der Zufuhrungswalze ist 

durch eine mit Filz abgedichtete Klappe verschlossen, 

die mittelst Briicke und Schraube fest angedriiekt werden 

kann. Der Stellschieber kann yon aufeen geregelt 

werden, es ist zu diesein Zwccke eine Skala angebracht. 

Durch diese Anordnung ist erreicht worden, dafe an 

dieser Stello iibęrhaupt kein Staub mehr entweicht.

Der im Staubkanal abgesogene Staub wird in einem 

gemauerten Raume iiber Wasser abgesondert und von 

Zeit zu Zeit ais Schlamm entfernt.

Es ist yon grofeem Einfiufe, auf welche Weise dic 

am Stempel vorbeifallende Kohle aus dem Kanał ent

fernt wird und wohin sie gelangt. Weil der Stempel 

genau in die Form passen mufs, kommt es leicht vor, 

dafe er Feuer schlagt und die Kohle im Kanał ent- 

ziindet. Wird nun diese Kohle wieder mit in den 

Kreislauf der Trockenkohle ubergefiihrt, so konnen 

leicht Explosionen stattfinden.

Bei den alteren Anlagen befindet sich im Staub

kanal eine Schnecke, welche die Kohle wieder in den 

Eleyątor fiihrt, sie also dem Kreislauf iibergiebt. Nach- 

dem man die hiermit vcrbundene Explosionsgefahr cr- 

kannt hat, sind Ye/schiedentlich andere Anordnungen 

getroffen worden. Auf Marie bei Reppist wird die

Staubkohlo in zwei Gruben gefordert, aus denen sie 

von Zeit zu Zeit lierausgehoben ijnd dann anderweitig 

yerwendet wird. Auf dem Werke Pfilitz fallt die

Staubkohle in einen Wagen und wird unter die Kessel- 

kohle gemischt. Auf Ilenriette bei Sallgast wird die

Staubkohle durfch einen besonderen Elevator in einen

gemauerten Raum, der in der Niihe der Sammelraume

steht und offen ist, gehoben. Von hier aus wird sie 

von Zeit zu Zeit dem Kreislauf iibergeben. Ilierbei 

kann man sich immer iiberzeugen, ob Feuer in der 

Kohle ist. Auf einigen Werken sind Staubkanale nicht 

Yorhanden, vielmehr befindet sish neben jeder Presse 

eine iiberdeckte Grube, in welche die Kohle und der 

Staub fallen.

Bei allen diesen Einrichtungcn ist es trotzdem mog

lich, dafe Explosionen wenigstens im Staubkanal und 

den sich anschliefsenden Riiumen entstehen. Um das 

am Stempel geschlagene Feuer zu ersticken, hat man 

neuerdings aus dem Staubkanal dic Schnecke. entfernt 

und dafur Wasserspiilung eingcfiihrt. Der Kanał wird 

dabei nach wie vor ventiliert. — Soli diese Einrichtung 

ihren Zweck erfiillen, so mufs das Wasser im Kanał 

stark strijmen. Bei langsamer Bewegung des Wassers 

setzen sich die auf dem Wasser schwinunenden Kohlen- 

teilchen auch am kleinsten Hindernis fest. Es bilden 

sich so Inseln, die bald soweit miteinander verwachsen, 

dafe eine zusammenhangende Schicbt iiber dcm Wasser 

bleibt, unter welcher das Wasser fortfiiefet. Auf diese 

schwimmcndc Masse schlagt sieli nun trockener Staub 

nieder, der sehr schwer von unten Feuchtigkeit auf- 

nimmt, also trocken bleibt. Infolgedessen ist auf Marie 

bei Raschen trotz des Wasserstroms eine Explosion in 

dem Staubkanal entstanden und in die Staubkammcr 

iibertragen worden. Es kommt hinzu, dafe sich an den 

trockenen Wanden des Kanals trockener Staub ansetzt, 

der bei einer Explosion mit zur Wirkung kommt. Es 

ist daher wichtig, dafe die AYiindc des Staubkanals 

moglichst glatt sind (Blechgerinne).

Das in dem Staubkanal entstehende Schlammwasser 

wird auf einigen Werken in alte Tagebaue gelassen, 

wo sich das Wasser verzieht und der Schlamm zuriick- 

bleibt, der dann verloren gegeben wird. Auf anderen 

Werken, welche die Wasser in dic vorhandenen Flut- 

griiben ablaufen lassen miissen, sind Kliirvorrichtungcn 

angebracht, sodafe die Wasser yollkommen klar ablaufen, 

z. B. bei Schoppenthau u. Wolf, Treuherz, Ilope, Eintracht. 

Dieses Schlammwasser liifet sich verhaltnismafeig leicłiter 

kłiiren, weil kaltes Wasser mit dem Staub keine Farb- 

briihe giebt.

Von allen Vorrichtungcn im Staubkanal ist die 

Wasserspiilung dic beste und zuverlassigste. Die. An

ordnung, bei welcher der Staub und die Kohle direkt dem 

Kreislauf iibergeben wird, ist nach meiner Ansicht hochst 

gefahrlich und sollte daher ganzlich beseitigt werden. 

Die von der Yerteilungsschnecke zu viel gebrachte Kohle, 

die sogenannte Ueberlaufkohle, wird zum grofsen Teil 

wieder direkt dem Kreislauf iibergeben, und zwar liifet 

man sie durch eine Lutte in die Staubschnecke oder in 

den Elevator fallen. Hiermit ist die Gefahr verbunden, 

dafe eine in der Staubschnecke oder im Elevator ent

stehende Explosion in die Verteilungsschnecke iibertragen 

werden kann.
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Man liifst daher auf einigen Worken entwedcr die 

Kohle in besonderc Behalter fallen und fordcrt sie von 

Zeit zu Zeit lieraus, oder schliefst die Falllutte gegen 

die Staubschnecke und den Elevator ab.

Auf Bismarck fiillt dic Ueberlaufkolile in cinen be

sonders gemauerten Baum, auf Henkcls Werk mit in 

die Grube, in welchc dic Staubschnecke fiirdert. In 

Zschipkau fallt sie in einen besonderen Rumpf neben 

dem Elevator. Der Rumpf wird von Zeit zu Zeit in 

den Elevator entleert. Auf Haye fiillt die Kohle in 

einen aufserlialb des Gebatides stehenden Wagen. Auf 

Waidmannslieil sind in der Falllutte Schicber angebracht, 

die von Zeit zu Zeit gezogen werden, sodafs die Ver- 

teilungsśchneckc von der Staubsclineckc durch in der 

Lutte befnullicbe Kohle abgeschlossen ist.

Wenn dic Ueberlaufkolile direkt wieder in den Kreis- 

lauf kommt, so wird meistens wenig darauf geachtet, 

ob zu viel Kohle angestcllt ist. Wird die Kohle da

gegen besonders aufgefangen, so mufs sie von Zeit zu 

Zeit gefordert werden, was den betreflenden Mann ver- 

anlassen wird, mehr Sorgfalt auf das Anstellcn der 

Kohlen zu verwcnden, sodafs ein Minimum von Ueber- 

laufkohle vorhanden ist. Durch die Transmissionen wird 

haufig der Staub des einen Raumes in cinen andern 

iibertragen; dies findet hauptsiichlich von den Ofen- 

riiumen nach der Maschinenhalle hin statt. Um diesen 

Uebelstand zu beseitigen, hat man auf Ilenkels Werk 

die Wandoffnungen, durch welche die Ilaupttransmislionen 

einmtinden, mit einer diclit schliefsendcn Blechhaube 

Yersehen. Ilierdurch wird gleichzeitig vermieden, dafs 

eine Explosion im Ofenraume in die Maschinenhalle 

iiberspringt.

Auf Hildegard hat man im Trockendicnst fiir jeden 

Ofen eine kleine stehende Dampfmaschine aufgestellt, 

dadurch fallen dic Oeffnungen fiir die Transmissionen 

ganz weg, und man hat cs in der Iland, jeden Ofen 

ganz nach Belieben zu stellen. Diese Einrichtung soli 

im Betriebe auch billiger sein.

Die Wirkung der verschiedencn Einrichtungen in den 

Fabriken zur Vermeidung des Staubes und Beseitigung 

desselben, lassen sieli aufserlich schon auf grofse Ent- 

lemungen erkennen. Die Fabriken mit langen Trans- 

portsclinecken, Elevatorcn und Sammelriiumen sind meist 

in eine Staubwólke eingehiillt, dic sich in der Unigebung 

der Fabrik niedersehlagt und selir liistig wirkt. Andere 

Fabriken, bei denen die Transportzwischenmittel beseitigt 

sind, zcichnen sieli durch Staubfreibeit besonders aus, 

z. B. Hildegard Centrum bei Schenkendorf, Krause.

Lokomohilbetriel) in Ziegeleien.*)
(Vortrag des Ingenieurs M a r q u a r d t  im Oesterreicbischen Thon- 

industrie-Yerein )

Bevor ich auf die Frage naher eingelie, will ich niclit 
untcrlassen, den gebrauchten Aiisdruck „Lokomobilbetrieb‘‘ 
etwas niilier zu crliiutem. Gewolin I ich wird unter 
Lokomobile ein auf Radern gestellter Kessel yerstanden, 
auf welchem eine moglichst einfaehe Dampfmaschine montiert 
ist. Diese ganze Lokomobile mufs der leiclitcren Fort- 
bewegung lialber moglichst leicht gebaut sein. Gebraucht 
werden die Mascliinen hauptsiichlich zum Betriebe von 
Dieschinaschinen, Centrifugalpumpen und sonstigen beweg- 
liclien Betrieben. Es wird hierbei meislens eine yerhaltnis- 
niiilsig selir holie Lcistung von diesen Lokomobilen verlangt, 
ich erwiihne nur nebenbei, dafs z. B. zum yollen Betriebe 
einer giofseren Dreschmaschine 10 elTektive Pferdekriifte 
nijlig sind. Diese Leistung wird erreiclit durch eine 
schnellere Umdrehungsgeschwindigkeit der Danipfniaschine 
und durch forcierten Zug im Kessel mittels des Abdampfes.

Von dieser Art Lokomobilen kann im allgemeinen 
wohl hier, wo es sich um Zicgeleibetrieb handelt, nicht 
die Rede sein. Wir haben es hier mit den sogenannten 
stationiiren Lokomobilen, d. h. auf Tragfiifscn ruhendem 
Kessel mit darauf montierter schwer und kriiftig gebauter 
Dampfmaschine, zu thun. Der Unterschied liegt auf der 
Iland. Wahrend bei fahrbaren Lokomobilen dcm Kon-
strukteur inbetreff der Gewichtsniassen enge Grenzen gezogen 
sind, ist derselbe bei der stationiiren Lokomobile liierin 
absolut frei und kann infolgedessen sowohl Kessel wie 
Dampfmaschine in der gewunschten soliden schweren Bauart 
ausfuhren und auch in der Grofse der Mascliinen sehr weil 
gelien. Es sind jetzt Lokomobilen bis zu 200 Pferde-
kriifteri stark in Betrieb, eine solche unter andern auch
liier in Oesterreich-Ungarn in der Cementfabrik des llerrn 
v. Schenk in Ledecz, erbaut von der Firma Garrett 
Smith & Co.

Es soli nun liier erortert werden. wie sich diese

stationiiren Lokomobilen gegeniiber den liegenden Dampf- 

mascliinen und eingemauerten Kesseln in Ziegeleibetrieben 

bewiihrt haben; denn letzteres soli wohl unter stationiiren 

Mascliinen yerstanden wCrden.
Bei Beurteilung einer Betrieb3anlage ist zu beacliten:

1. die Leistungsfiibigkcit und Haltbarkeit der Betriebs- 
niaschincu, 2. der AnschalTungspreis und 3. die Betriebs- 
unkosten.

Wenn wir den ersten Punkt, Leistungsfahigkeit und 

Haltbarkeit der Mascliinen, welche hier in Betracht kommen, 

yergleichen, so mufs, nachdem ich anfangs bereits erkliirt 

liabe, dafs wir hier nur mit den sogenannten stationiiren 

Lokomobilen zu reclinen haben, ohne weiteres zugestauden 

werden, dafs bei beiden Artcn der Betriebsmaschinen diese 

Punkte, Leistungsfiihigkeit und Haltbarkeit, genau dieselben 

sind. Es ist namlich die auf dem Kessel montierte Dampf

maschine fast genau dieselbe wie bei den getrennten Anlage- 

yerfahren. Die Maschine wird bei der stationaren Loko

mobile ebenso wie bei der separat liegenden Dampfmaschine 

geniigend schwer gebaut und ebenso wie diese mit einer 

selir guten, selbstthatig wirkenden Expansionssteuerung aus- 

geriistet.

Betrachten w ir nun auf dieselbe Eigenschaft hin die

*) Bei diesem Vortragc ist besonders anf die Verhaltnisse in 

Ziegeleien Rucksicht genommen, indes palśt das Gesagte anch fflr 
andere Betriebe.
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beiderseitigen Dampfkessel, so werden wir zunachst immer 
den Eindruck bckommen und sebr oft aufsern hóren, dafs 
ein eingemauerter Kessel die Warnie besscr au sich hiilt 
und infolgedessen weniger Brenninatcrinl yerbraucht, ais 
ein freistehender nur mit Isoliermasse uingebencr. Meine 
Herren, ich mOchte diesem Irrtum hier etwas eingehender 
entgegentreten. Es wird niimlich zunachst nicht beachtet, 
dafs das Mauerwerk, welches dem Kessel dic Warme er- 
halten soli, auch einen grofsen Tell dieser Wiirme absorbiert. 
Es ist ferner zu beacliten, dafs die Verbrennung der Kobie 
innerhalb des Kessels und niclit erst in den iiufseren Zligen 
geschehen mufs. Ich darf Ihnen wolil hier in Erinnerung 
bringen, dafs der beste Dampferzeuger, welchen wir iiber- 
haupt besitzen, die Lokomotive i«t. Wir haben bei Loko- 
inotiven bei ca. 90 qm Hcizfliiche eine Leistungsfiihigkeit 
von ca. 300 Pferdekraften, und hat es sich herausgestellt, 
dafs die Dampfentwickclung direkt iiber der Feuerbiichse 
ain entschiedensten vor sieli geht. Es ergiebt sich nainlich 
direkt iiber der Feuerbiichse eine derartige Verdainpfungs- 
fahigkeit, dafs hier pro qm 80 kg Dampf in der Stunde 
entwickelt werden, wahrend sonst die Dampfentwiekeluńg 
pro qm Heizfliiche und Stunde sich auf 15 — 20 kg stel 11. 
Sie konnen hieraus schliefscn, ineine Herren, dafs bei einem 
solchen Kessel eine Einmauerung absolut zwecklos ware. 
Es ist deinnach also gauz zweifellos, dafs auch der Kessel 
der stalionaren Lokomobilen an Leistungsfiihigkeit dem 
eingemauerten Kessel entschieden nicht nachsteht.

Was die Haltbarkeit des freistehenden Lokomobilkessels 
anbetrifft, so kann ich mich sehr kurz fassen. Es ist wolil 
unbestritten, dafs Lokomobilkessel bedeytend haltbarer sind 
ais irgend ein eingemauerter Kessel. Es ist dieser Punkt 
besonders fiir Ziegeleibetriebe sehr zu beacliten. Der 
Ziegdeibetrieb ist ein Interimsbetrieb, und wird hierbei ein 
eingemauerter Kessel wahrend des Winters, wcnn der 
Betrieb still steht, bedeutend mehr dem Rost resp. der 
Abnutzung ausgesetzt sein, ais ein freistehender Kessel, da 
das umhiillendt! Mauerwerk Feuchtigkeit ansaugt und durch 
diese ein starkes Rosten der Kesselbleche eintritt. Ich 
will noch hitlzufOgen, dafs eventuell vorkommende Reparaturen 
bei einem stationiiren Lokomobilkessel resp. ausziehbaren 
Rohrenkessel stets nur geringe sein kiinnen. Es kann sich 
um Austausch einiger Siedcrtihren und schlimmsten Falles 
um Austausch einer Feuerbiichse handeln. Ich komme 
also zu dem Schlufs, dafs auch der Kessel der stationiiren 
Lokomobile nicht nur ebenso haltbar, sondern noch dauer- 
hafter ist, ais jeder eingemauerte Kessel.

Gehen wir zum zweiten Punkt, dem BcschafTungspreis 
der Betriebsmaschine, iiber, so werden wir im allgemeinen 
finden, dafs eine stationiire Lokomobile an und fiir sich 
teurer ist, ais in derselben Grijfse resp. Leistungsfiihigkeit 
ein Dainpfkessel mit dazugehoriger Dampfinaschine. Es 
inlissen aber hier vor allen Dingen auch die Nebenkosten 
beriicksichtigt werden, und hierbei filidet dann nicht nur 
ein Ausgleich, sondern sogar noch ein Vorteil fiir die 
Anlage einer stalionaren Lokomobile statt. Wir haben bei 
der Lokomobile cin unbedentendes Fundament, ein ein- 
faches, leichtes Maschinenhans und yotigenfalls eine Blech- 
esse, wcnn nicht dic Itauchgase auch mit in den Schorn- 
stein des Brennofens eingefiihrt werden kiinnen. Bei 
getreimten Dampfmaschinen und Kesseln haben wir doppelte 
und grofse Fundamente, haben Maschinenhaus und Kessel- 
haus, hohen gemauerten Schornstein und im ganzen einen 
bedeutend griifseren Raum niitig, Hierzu kommen noch

Rohrleitungen, Speisepumpen, Zubringerpumpen etc. etc., 

sodafs sich, wenn alles richtig berechnet wird, der An- 

schaffungspreis fiir eine stationiire Lokomobile iramerhin 

niedriger stellen wird, ais derjenige fiir eingemauerten 

Kessel und liegende Dampfmaschine.

Ich komme nun zum letzten und sehr wichtigen Punkt: 

Betriebśunkosten. Nach dcm, was ich schon aufangs gesagt 

habe, ist es von yornherein einleuchtend, dafs sich der 

Brennmaterialverbrauch bei stationiiren Lokomobilen nicht 

hoher stellen kann, ais bei eingemauerten Kesseln und 

Dampfmaschinen. Er stelIt sich in der Praxis bei Anlagen 

in der Grofse bis zu 100 Pferdekraften sogar niedriger 

und teilweise sogar bedeutend niedriger, ais bei getrennter 

Dampfmaschine und Kessel. Es ist dies auch sehr erkliirlich, 

da bei der Lokomobile der Dainpfcylinder im Dampfdom 

gelagert und somit von trockenem Dampf umhiillt und 

geheizt wird, wahrend bei der liegenden Dampfmaschine 

der Cylinder erst durcli den Kesseldainpf angeheizt werden 

mufs und hierdurch sowie durch die betrelTenden Leitungs- 

rohre ein nicht unbetriiehtlichcr Dainpfverlust entsteht. Eine 

stationiire Lokomobile mit selbstthiitiger Expansionssteuerung 

und geniigend grofsem Kessel —  letzterer besonders des- 

wegen, damit eine leichtc bcqueme Verdampfung stattfinden 

kann —  braucht pro Stunde und ell'ektive, d. h. an die 

Transmission abgegebene Pferdekraft 1,7— 1,9 kg guter 

Steinkohle, wobei angenommen ist, dafs eine Hochdruck- 

maschine oline Kondensation zur Verwend'ing kommt.

Letztere iiimmt man bis zu einer Grofse von ungefahr

•10 effektiven Pferdestarken. Bei grofseren Betriebs-

lokomobilen nimmt man Verbundinaschinen und, wenn irgend 

angiingig, auch hierzu Kondensation. Es stellt sich dabei 

der Kohlenverbrauch auf ca. 1,0— 1,2 kg guter Steinkohle 

pro Stunde und effektiye Pferdekraft. Es sind dies Ziflern, 

die sich nicht nur bei kurzeń Yersuclien oder aus theo- 

retischcn Berechnungen ergeben haben, sondern die in der 

Praxis bei liingeren Betrieben ermittelt worden SMid. 

Gering resp. ebenso gering diłrfte sich wolil bei keiner 

liegenden Dampfmaschine und keinein eingemauerten Dampf- 

kessel dieser Grofse der Brennmaterialverbrauch stellen.

Oeftentliclies Laboratoriuui und Yersuelisstation 
In Jolisinncsburg (Siidafrikanische Republik).

B e rich t iibe r das Jah r  1896.

Aus dem in der Chemiker-Zeitung veroffentlichten Berichte 

von Dr. J .  Loevy entnehmen wir einige fiir unseren Leserkreis 

interessnnte Angaben. Im  Jahre 1896 wurden in obigem seit 

April 1891 bestehenden Institute insgesamt 4017 chemische, 

mctallurgische und mikroskopische Untersuchungcn aus- 

gefiihrt, welche u. a. folgende Gebiete umfassen:

1. G o ld a n a ly s e n .  Dieselben bilden, da Johannesburg 

das Centrum der siidafrikanischen Goldindustrie ist, natur- 

gemiifs die liberwiegende Mehrzahl aller Arbeiten. Es 

wurden 3409 quantitative Goldbcstimmungen ausgefiihrt, 

wovon 3396 in Golderzen und Pochschlichen (Tailings 

und Concentrates) und 13 in  Goldbarren (Feingehalts- 

bestimmungen). Es kommt ausschliefslich die (Tiegel-) 

Schmelz- und Kupelations-Methode zur Anwendung, welche 

die Inarbeitnahme grofser Quantitiiten gestattet. Die in 

Arbeit zu nehmende Menge des Materials richtet sich nach 

seinem Goldgchalte, welcher durch eine "Wascliprobe an- 

nahernd ermittelt wird. Von Erzen bezw. Pochschlichen, 

welche mehr ais 1 Unze Gold pro 1 t ( =  31,1 g in
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1000 kg) enthaltcn, kommen 60 g, von armerem Miiteri.nl 

120— 360 g zur Einwage. Von jedem Muster werden 

mindestens zwei Analysen (Probe und Gegenprobe) aus- 

gefiilirt, Durcli Ańwendung derartig grofser Quautitiiten 

und bei Gebrauch einer Kornwage von '/jo  mg Empfind- 

liclikoit boi nur 2 g Maximalbolastung wird die genaueste 

liestimmung bis auf 1 'gmin Gold pro 1 t (0,06 g in 1000 kg) 

ermoglicht. Die Erlangung derartig genauer Resultate ist, 

namentlich fiir den Cyanisierungsprozefs, eiue unbedingte 

Notwendigkeit.

2. Kohle. Iland in Hand mit der stetigen Entwickelung 
der Goldproduktion geht die Kohlenindustrie, olme welche 
die sudafrikanischen Goidfelder nie zu der , hervorragenden 
Wichtigkeit gelangt wiiren, welche sie houte besitzen. — 
Es wurden 102 Analysen von Kolilenmustern ausgefiihrt, 
welclie fast samtlich den Distrikten Johannesburg und 
Middleburg entstammten. Ftir die Beurteilung der Kohle 
werden im allgemeinen ais mafsgebend erachtet: Wasser- 
gehalt, Asche, Schwefel, flllchtige Bestandteile, „fixed carbon", 
Koksausbeute und theoretischer Heizwert nach Ermittelung 
mit Thompsona Calorimeter. In zwei Fallen wurde auf 
spezielles Verlangen die Elementaranalyse ausgefiihrt. Hin- 
siclulich der Qualitat stelien die sudafrikanischen Kohlen 
hinter den englischen und deutschen weit zuriick. Eine 
Kohle mit einem Ascliengehalt von 10— 12pCt. gehiirt zu 
den besten Sorten slidafrikanischer Provenienz, wahrend 
die meisten zur Kesselfeuerung verwendeten Sorten mehr 
ais 20 pCt. Asche geben. Guten Koks liefern einige 
Middelburger Kohlen. — Von theoretischem Interosse ist 
die Thatsache, dafs die meisten dem Johannesburg-Distrikte 
entstammenden Kohlen goldhaltig sind. Diesbeziigliclie ein- 
gehende Untersuchungen hat Berichterstatter vor 2 Jahren 
auf Yeranlassung des verstorbenen Prof. Stelzner-Frciberg 
angestellt. Es gelangten Kohlen aus 5 verschiedenen 
Gruben zur Untersuchung und in 4 derselben erwics sich 
die Asulie ais goldhaltig (bis zu l i g  Gold in 1000 kg 
Asche). Fortgesetzte eingehende  ̂Versuche haben gezeigt, 
das eine praktische Verwertung des Goldgehaltes der Kohle 
nicht moglich ist.

3. Mineralien. Aufser Gold besitzt Transvaal einen 
grofsen Mineralroiclitum, dem zuniichst jedoch nur eine sehr 
geringe Beachtung zugewendet wird, da das Gold das Ilaupt- 
interesse aller Unternelimer und Kapitalisten absorbiert. 
Es wurden 114 Mineralien, teils qualitativ, teils quantitativ 
analysicrt, von denen die folgenden genannt werden mogen: 
Asbest, Scliwerspat, Zinnerz, Quecksilbererze, Kupfeierze, 
Zinkblende, Kobalt- und Nickelerze, Manganerze, Silbererze, 
Bleierze, Eisenorze, Kalksteine und Dolomite, feuerfeste 
Thone, Graphit, Salpetererde etc. Von allen diesen Mine
ralien werden biB jetzt nur in unbedeutendem Mafsstabe 
ausgebeutet: Quecksilber, Silber, Blei, Kalk, Dolomit und 
feuerfeste Tlioiie, Von den letzteren geben einige sehr 
gute feuerfeste Backsteine.

4. Sprenggelatine und Dynamit. Infolge der 
fiirchterlichen Dynamitexplosion, welche im Februar 1896 
in unmiltelbarer Niihe von Johannesburg stattfand, und 
welcher Hunderte von Menschenleben zum Opfer fielen, 
erhielt Berichterstatter seitens der Regierung den Auftrag, 
die in den hiesigen Depots lagernden Sprenggelatine- und 
Dynamitpatronen auf ihre cliemische Beschaffenheit und 
Zusammensetzung zu untersuchen. Zur Untersuchung ge- 
langten einige hundert Patronen, die sieli samtlich ais 
tadellos in bezug auf cliemische und physikalische Be-

echaffenhoit erwiesen. Die Explosion war dadurch hervor- 
gerufen worden, dafs zwei Guterziige, von denen der eine 
mit Sprenggelatine beladen war. zusammenstiefsen.

5. Cyahkalium. Das fiir die Goldextraktion ver- 
wendete Cyansalz ist fast durchgiingig deutsches Kabrikat 
und besteht aus KCN und NaCN in wechselnden Mengen- 
verliH,ltnisSen. Die in Priitoria seit ca. 2 Jahren bestehendo 
Fabrik der deutschen Gold- und Silberscheideanstalt 
f.ibriziert obiges Salz aus zu diesein Zweeke importiertem 
Ferrocyankalium und metallisehem Natrium. Den Bergwerken 
wird seitens der Lieferanten ein Produkt mit 39 pCt. CN 
entsprechend 98 pCt. KCN garantiert. In don meisten 
Fallen wird diese Bedingung mehr ais erfilllt, indem das 
Salz — infolge des hohen Gehaltes an NaCN — oft mehr ais 
40 pCt. CN enthalt. Yon 53 Proben entsprachen nur 12 
nicht der geleisteten Garantie; dieselben entstammten einer 
durch Seowasser beschiidigten Sendung und enthielten durch- 
sclinittlich nur 24,5 pCt. CN. Die ganze Sendung, ca. 800 kg, 
wurde iiffentlich versteigert (ein fiir europiiische BegrilTe 
unglaubliches Verfahren!). Der jiihrliche Verbrauch an 
Cyansalz in Transvaal beziffert sich auf ca. 1500 t. Der 
Piciu ist gegenwiirtig 1 s. pro 1 engl. Ib., gegen 2 s im 
Jahre 1892 und 1893.

6. Wasser. a) Seewasser. Eine im portugiesischen 
Ktistengebiete dem indisehen Ocean entnoiiimene Wasser- 
probe ergab folgende Zahlen: 1000 1 =  1024 kg Wasser ent
haltcn: CaO 0,5933 kg, MgO 1,9000 kg, Na.20 13,9100 kg, 
HCl 18,9800 kg, S03 2,0750 kg. b) Kesselspeisewasser. 
Die iiberwiegeude Mehrzahl der hier zur Kesselspeisung 
yerwendeten Wasser entstammen den Gruben und euthalten 
infolge teilweiser Zersetzung von Pyriten so betrachtliehe 
Mengen von Schwefelsiiure uud Eisensalzen, dafs sie zur 
Kesselspeisung untauglich sind. Von 29 Proben konnten 
nur 3 fiir verwendbar erkliirt werden, die iibrigen 26 waren 
teils ganz untauglich, teils mufsten sie einem Reinigungs- 
prozesse unterworfen werden. c) Trinkwasser. Yon 76 
Wasserproben crfullten nur 20 die Bedingungen eines guten 
Trinkwassers, die Ubrigen 56 waren teils stark verdachtig, 
teils ais stark verunreinigt und gesundheitsschadlich zu 
beanstanden. 86 pCt. dieser Proben waren Leitungswasser 
der Stadt Johannesburg. Diese aufserordentlich ungiinstigen 
Zustiinde finden ihre Erklarung in dem Umstande, dafs die 
Wasserversorgung Joliannesburgs sich in den Hiinden einer 
Aktiengesellschaft befindet, welche sich damit begniigt, 
Regenwasser in grofsen Reservoirs aufzufangen und dasselbe 
durch Rohrenlcitung in der Stadt zu verteilen. Auf seinem 
Woge nach den Reservoirs fiiefst das WTasser iiber kulti- 
vierten Boden und durch offene Griiben und wird infolge- 
dessen mit Unreinigkeiten fórmlich iiberladen. Unmittelbar 
nach den ersten hefiigen Eegenglissen im November und 
Dezember erreicht es einen geradezu erschreckenden Grad 
vou Verunreinigung, dessen Folgen sich in dieser Jahreszeit 
in Typhus uud Dysenterie kundgeben. Gliicklicherweise 
wird diesen bedauernswerten Zustiiiiden nunmehr bald 
ein Ziel gesetzt werden, da Johannesburg mit Unter- 
stiitzung der Regierung eine neue Wasservcrsorgung bekommt, 
welche liinsiehtlich der Qualitśit des Wassers niehts zu 
wlinschen iibrig liifst.

Metallurgische Yersuchsstation. In dieser Ab- 
teilung wurdon eine grofse Anzahl von Versuchen aus- 
gefiihrt, welche fast aussehliefslich die Goldextraktion mit 
Cyankalium zum Gegenstande hatten.



Wolframstahl.
Bekanntlich wurde der Versuch, dcm Eisen mittelst 

Wolfram cinc dcm Stahle iihnliche Hiirtc zu geben, zuerst 
in Oesterreich, und zwar in der dem Staate gehSrigen Hlitte 
zu Reichramming in Oberosterreich, ausgefiihrt. Suit der 
Zeit hat sieli die neue Stahlsorte, ais Wolframstahl be- 
zeichnel, wegen ihrer vorzilglichen Eigenschaften, welclie 
dieselbe zu Werkzeugen geeignet maclite, einen Absatz ge- 
sichert und war dereń Erzeugung zucrst auf die Kapfen- 
berger Gufsstahlhiitte beschriinkt. Diese Stalilhiitte, im 
Murgthale des Brucker Kreises in Obersteiermark gelegen, 
geliort jetzt der Oesterreiehischen Alpineu Moutan-Gcsell- 
scliaft. Die aus dieser Hiitie bezogenen Stahlsorten liaben 
die Zusammensetzuug nacli Prfyoznik, Schneider und Lipp:

S i............................ 0,70 1,00 0,84 0,21 0,42
P . . . . .  . 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02
S ............................ 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
M n ......................  1,54 1,57 1,80 0,24 0,23
Cu . . . . .  0.01 Spur 0,01 0,01 0,01
W . . . . .  6,14 6,27 6,40 3,43 3,44
F e .....................  89,50 8S.64 88,65 95,19 95,04
Cr....................... — 0,22 0,1 — —

Dje Vorzuglichkeit des neuen Stahles war die Ursache, 
dafs sich auch andere Stahlhiitten versuclit fUlilten, deu- 
selben zu erzeugen, so die Firma Krupp in Essen, deren 
weiche Wolfrainstahlsortcn nach den Analysen vou Prfvoznik 
und ■ Schneider die folgende .Zusammensetzuug ergaben :

C chemisch gebunden . . 1,06 0,90
S i ....................................... . 0,19 0,28

. 0,02 0,02
S ............................................. . 0,01 0,08
M n ................................ . 0,16 0,26
C u ....................................... . 0,01 0,05
Co und f j i .......................... 0,03
W ....................................... . 0,45 0,11
F c ................................ . 98,11 98,34

Weil nun die Erfalirungen der Wolframstahlbereiturig 
der Kapfenberger Gufsstahlhiitte die bedeutendsten waren 
und die anderen HOttenwerkc sozusagen die neue Stalil- 
bereitung dieser Htitte liaohahmten, so war es begreifłiclier- 
weise ein Streben derselben, ihreu Prozefs zu vereinfaclien, 
was auf dic Art geschah, dafs man hoclihiiltige Wolfram- 
ferrate erzeugte und dieselben den zu erzeugenden Stahl- 
sorten je nach Bedarf zusetzte. Die alte Kapfenberger 
Hutte war auch liicr die aiisschlaggebende, denn sie brachte 
Wolframferrate von der folgenden Zusammensetzuug nach 
L. Schneider in Handel, deren Analysen nach L. Schneider
uud Lipp folgen:
C 0,37 0,38 0,35 0,36 0,22 1,88 2.15
Si — — — 0,09 0,16 2,33 2,26
P 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
S 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 Spur Spur

Mn 0,75 0,45 0,55 0,18 0.17 0,99 1,49
Cu Spur Spur Spur 0,64 0,60 — —

As — — — Spur Spur

W 16,23 16,46 16,66 18,40 19,10 28,18 11,03
Cr — — — — —

Sr 14,20 14,40 13,80 4,15 3,90
Fe 68,70 68,50 68,40 76,15 75, S2 68,36 85,00

Alle diese Wolframferrate sind żugleich auch Ferro- 
stannate, was erkliirlich ist, da dic zur Wolfram-Eisen- 
Darstellung vcrwendeten aufbereiteten Erze, und zwar die

Scldiche, namlich Graupen- und Mehlerze, immer zinnhaltig 
sind, wie die Analyse derartiger Erze es nach Stolba 
(bohmischc Chem. Bliitter) es zeigt.

Graupenerze Mehlerze

W03 . . . . . . 73,6 60,1
FeO . . . . . .  9,8 8,1
Mn O . . . . . . 12,6 9,6

. . .  0,4 0,9
MgO . . . Spur

. . . , 3,6 8,4
Bergart . . . . — 13,1

Die weniger reichhaltigen Wolframerze, namlich die 
aufbereiteten, sind namlich nicht vo!lig frei von dem sie 
begleitenden Zinnstein zu erhalten.

Man brachte es aber in Kapfcnberg in der Erzeugung 
von Eisen-Wolframlegierungen so weit, das man sehr reiche 
Wolframferrate darstellt, wie die folgende Analyse nach
L. Sclmeider dies zeigt:

C chemisch gebunden ......................... 3,50
Si . . .  ...........................................0,39
P ..........................................................0,05
S ..........................................................0,01
M n .....................................................—

C u ..........................................................0,01
W ..........................................................82,20
C r ..........................................................1,20
Sn .......................................................... —

F e ..........................................................12,64
Diese Wolfram-Eisenlegierung ist mittelst des reinst ge- 

schiedenen Wolframerzes, das keinen Zinnhalt in Form 
von beigemengtem Zinnstein besitzt, erzeugt worden. Die 
reinfte Wolframerzsorte (Stiickerze oder Krystalle des Wolfram) 
genannt, besitzt nach Stolba (ibid) die folgende Zusaminen- 
setzung:

W03 ...........................■........................76,5
F e O .................................................... 10,3
Mn O . . . . -................................12,2
Ca O . . . . '................................  1,1
Mg O .....................................................Spur

Sr O j .....................................................Spur
Bergart...............................................  —

Das Wolframerz liefert der Zinnbergbau von Zinnwald 
(im bohmischen Erzgebirge hart an der siichsischen Grenze) 
des Fiirsten Lobkowitz. Andere Wolframerze, namlich die 
englischen (von Cornwallis) und die franzosischen sind
wegen ihres Arsenopyritgehaltes nicht gut verwendbar.

Da die Bestimmung des Wolframgehaltes iin Wolfram
stahl nicht jedem geliiuflg ist, mag hier die Methode, der 
sich Prfvoznik bediente (Analysen ausgefuhrt im Labora
torium des k. k. Generalprobieraintes in Wien); ange- 
fiilirt werden. Man digeriert die feingcpulverte Wolfram- 
Eisenlegierung mit Konigswasser, wobei sich W03 ausscheidct, 
und dampft mittelst Zusatz von Salpetersaure zur Trockene 
ein, was man inehrmals wiederholt, um die W03 und Si02 
in unlosliche Zustiinde zu uberfiihren, worauf man alles in 
verdlinnter Salpetersaure lost. Die abgeschiedene WOj und 
Si02 haltcn kleine Mengen vtfn Fe203 zuriick, weshalb sie 
mit NaWj aulgeschlossen wurden. Die Schmelze wird in 
Wasser gelost, mit N205 zur Trockene eingedainpft und die 
ausgeschiedene W03 + Si02 gewogen. Um beide Korper 
zu trennen, werden sie mit dem 5 fachen Gew’ichte von

h2o }s 206 (doppeltschwefclsaures Kali) gesclimolzen, erkallen
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gelassen, mit verdlinutem kohlensaurem Ammoniak behandclt, 

w o be iW O j in  Liisutig gelit, wiihrend S i0 2 zuriickbleibt und 

gewogen wird. Die W 0 3 erhiilt man ans der Diflerenz 

des Gewichles beider Siiuren. D ie S i0 2 kann noch mittelst 

I IF  auf ihre Reinheit gcpriift werden.

lin Wolfrarastahl wird der C wie in anderen Eiscn- 

sorten auf die Art bestimmt, dafs man, wie iiblieh, in 

Cu Cl lost und den Riickstand im O S trom e  verbrennt. In- 

dessen lost in den Wolframferraten das Cu Cl, wegen des 

holien W-Gehalles derselben, diese nicht auf, sodafs der C 

nur durch direktes Verbrenrien desselben im O bestimmt 

werden kann.

Man kann auch die mit Wasser bedecklen Wolfram- 

slalile in einem geklihlten Glasgefiifse mit der doppelten 

Menge von Br, das man der heftigen Einw irkung wegen in 

kleincn Mengen zusetzt, behandelii. In diesem Falle scheidet 

sich nur wenig jWOj aus. Man verfahit in diesem Falle 

ebenso wie friiher, um die W  0 3 und S i0 2 zu bestimmen.

U.

Tcclmik.
Magnetischo Beobachtungen zu Bochum. Die

westliche Abweichung der Magnctnadel vom ortlichen 

Meridian betrug:

1897

Monat Tag

um 8 Uhr 
YOrm.

a l i

um 1 Ulu um 8 Uhr um 1 Uh
naehm. Yorm. nachm.

- Tag a
s i

13 6,0 16. 13 1,9 13 4,8
13 5,7 17. 13 1,2 13 5,4
13 7,6 18. 13 1,8 13 5,8
13 6,6 19. 13 2,2 13 6,2
13 5,5 20. 13 2,6 13 5,9
13 4,7 21. 13 3.2 13 7,0
13 8,0 22. 13 3,1 13 7,2
13 5,3 23. 13 2,3 13 8,9
13 5,5 24. 13 2,7 13 6,2
13 7,5 25. 13 2,5 ' 13 6,9
13 8,2 26. 13 3,0 13 6,0
13 5,5 27. 13 1,7 13 8,2
13 6,7 28. 13 0,9 13 6,5
13 6,7
13 6,2

Mittel 13

C
?

COc
i 13 6,2'

Februar 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
U.
15.

13 3.3
13 3,1
13 2,9
13 2,6
13 2,6
13 2,3
13 1,2
13 1.9
13 1,2
13 1,9
13 1,3
13 2,5
13 1,7
13 4,1
13 3,2

Mittel 13
nr , n 14,0 
3 - =  hora 0. — jg—

Daa A lum in ium zink wird auf zweierlei Weise an
gewendet, entweder im Galvanisationsbade oder zu Messing- 
aluminium. Die Darstellung desselben ist folgende. Man 
nimmt 5 oder ID Pfund Aluminium, je naclidem man ein 

Aluminiumzink mit 5 oder 10 pCt. Aluminium darstejlen 
will, und bringt es in einen Graphittiegel; man schmilzt 
dasselbe und setzt ihm dann unter bestahdigem UmrUhren 
90 oder 95 Pfund Zink hinzu, sodafs man einen Tiegel- 
inhalt von ca. 100 Pfund engl. erhiilt. Dann giefst man es 
in passende Stiibe. Mail lindet, dafs das Zink mit 5 pCt. 
Aluminium zum 6alvanisationsbad vorzuziehen ist, wiihrend 
fiir die besseren Messingsorten mit iiber 1 pCt. Aluminium 
das Zink mit 10 pCt. Aluminium mehr geeignet ist. Da* 
Aluminiumzink wird dann zugleich mit dem iibrigen Zink 
beim Messingpressen zugeselzt und im Galvanisationsbade 
wird es in jeder Hinsicht so behandclt wie rcines Zink. 
Die Anwendung des Aluminiums im Galvanisationsbade 
erfolgt in solcheu Mengen, dafs dasselbe etwa 1 Pfund engl. 
auf 1 t Bad betriigt, oder bei einem Zink mit 5 pCt. 
Aluminium im Yerhiiltnis von 20 Pfund auf die Tonne.

Diese Mengen wechseln' aber nach dum Grade des an- 
gewendeten Zinks und auch nach der Art des behandelten 
Materials; in gewissen Fiillen sind die Mengen klciner ais 
die oben angegebenen. Wenn man Aluminiumzink benutzt, 
ist es unnotig, Ammoniaksalz zur Kliirung des Oxydbades 
anzuwenden, weil das Aluminium denselben Zwcck erfullt; 
werden beide Mittel gumeinsam benutzt, so neutralisicren 
sich ihre gegenscitigen ElTekte. Das Aluminium wird im 
Messing in allcn Mengen zwischen 0,1 und 10 pCt. an
gewendet und mail erhiilt die besten Resultate, wenn man 
das Aluminium in Form von Aluminiumzink zusetzt. Das 
Zusclzen erfolgt ebenso wie friiher das Zink zugesetzt wurde 
und in solchen Mengen, dafs die erforderliche Aluminium- 
menge sich im Messinggemenge vorfindet. So wird, wie 
gesagt, 5 pCt. Aluminium gewiihnlich angewendet, wenn man 
GeliaUe unter 1 pCt. haben will. DieWirkung des Aluminiums 
im Messing, (las man in Mengen unter 1 pCt. anwendet, 
bezweckt hauptsachlich ein lęicliles Giefsen des Messings und 
eine blasenfreie doppelte Fliiche; benutzt man es in Mengcu 
dieser Art, so kann man 50 pCt. oder 33 pCt. kleinere 
Proben anwenden, ais wenn das Aluminium gegenwiirlig 

ist, weil diese Aluininiummenge dem Messing eine grofsere 
Fliissigkeit verleiht, die das Giefsen in die Formen erleichtert. 
Mit iiber 1 pCt. beginnt die Aluminiumwirkung wahrnehmbar 
zu werden; es verleiht dem Messing eine griifsere Festigkeit, 
die mit dem Aluminium dirckt zunimmt, das ungefahr 10 pCt. 
erreichen kann. Man wendet fast allgcmein 1 pCt. Aluminium 
im Messing an, weil es einen dichten festeren Gufs liefert. 
Daraus folgt, dafs man durch einen minimalen Aluminium- 
gehalt eine billigere Messingmenge fiir den gleichen Zweck 
anwendeu kann, wie es friiher nicht der Fali war.

(A lum inium  W orld.)

S in d  M e ta ll- L e g ie ru n g e n  d e n  L o s u n g e n  g a n z  

g le ic h w e r t ig  P Wer diese Frage entscheiden w ill, darf 

dabei nicht von den Legierungen im slarren Zustande 

ausgehen, in welchem sie, wie dies hier (auf Seite 359 
vorig. Jahrg .) z. B. vom Messing gezeigt wurde, ganz 

wcchselnde Getnenge darstellen konnen. Die Sclieidurig in 

diese, je  nach p era Mengenverhiiltnisse der Metalle ver- 

schiedenartigen Mineralaggregate, tritt ja  erst wiihrend des 

Erkaltens des Schmelzflusses ein, wiihreud man in Parallele 

mit den flussigen Losungen dic gcmischten (liissigen Metalle 

stellen soli.

Theoretisch vicl wichtigcr ais die Frage, was aus gc
mischten Metallflussen oder sonstigen Fliissigkeitcn bei 
deren Erstarrung wird, ist die Frage, ob die Unter- 
scheidung der FlUssigkeilen in unendlich mit einander 
mischbare oder nur teilweise mischbare auch bei den ge- 
schmolzcnen Melallen ihre Parallele flndct. Von jenen 
wissen wir ja, dafs z. B. Wasser und Alkohol sich gegen- 
seilig in jedem Verhiiltnisse losen, ohne dafs durch ruhiges 
Stehenlassen der Losung eine Trennung der getnischten 
Fliissigkeit nach ilirer Dichte erreicht wird. Nur teilweise 
mischbare Fliissigkeilen aber losen sich nur in begrenzten 
Yerhaltuissen, welche sich mit der Temperatur iindern; 
so findet man z. B beim Mischeu gleich er Mengen von 
Wasser und Aetlier unter lebhaflem Umriihren, dafs mit 
Aufhoren des UinrUhrens eine Uebercinanderlagerung von 
zwei verscliiedeneu FlUssigkeitsschichten beginnt und fort- 
schrcitet, von denen die untere aus Wasser besteht, welches 
etwa 1,2 pCt. Aether gelost enthalt, die obere aber eine 
Losung von ungefahr 3 pCl. Wasser in Aether darstellt. 
Wasser ist also wohl in Aether loslich und umgekehrt
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Acther in Wasser, jedoch sind beide Losungen nicht mit 

cinander misclibar. Nacli A le .\ e je ff besteht allcrdings 

in  der gegenseitigen Loslichkeit der Fliissigkeiten, gleich- 

viel ob diese unendlicb misclibar sind oder nic.lit, allgemeine 

KontinuiŁat; fiir jedes Paar nicbt unendlicb raiscbbarer 

Fliissigkeiten nimmt die gegenseitigc Loslichkeit mit 

wachsender Temperatur zu utul es besteht fiir jedes dcr- 

selben eine (kritische) Temperatur, oberhalb welcher sich 

dic gemengten und in Ruhe belassenen Fliissigkeilen nicht 

wieder trennen, wo sie also unendlicb misclibar gewordcn 

sind. Hiernach darf man aber vennuten, dafs es auch fur 

die Fliissigkeiten, welche sich bei gewbhnlicher Temperatur 

in jedem Verhaltnisse liisen, kritisclie Temperaturcn gebe, 

untcrhalb welcher sie sich ebenfalls nach den verschiedenen 

Dichtegraden trennen werden

Nun ist es schon bekannt, dafs es auch bei den ge- 

schmolzenen Metallen solche von unendlicher und solche 

von nur teilwciser Misph- oder Losbarkeil mit cinander 

giebt. Blei und Zinn, sowie Kupfer und Z ink sind im 

Schmelzflufs in jedem Verhiiltnis mischbar und findet bei 

Ruhe keine Trennung nacb der Diclue der gescbmolzenen 

Melalle statt. Andererseits findet man, dafs Bici und Z ink 

oder W ismut und Z ink sich trennen, sobald man aufhort, 

die geschmolzene Mischung umzuriiliren. Zur Anerkennung 

einer vollstiindigen Analogie der Melall- und der Fliissigkeits- 

gemische bedurfte es aber noch des Nachweises einer 

kritischen Temperatur fiir die nicht in jedem Yerhaltnisse 

mischbaren Metalle, jenseits welcher also die Mischung 

in jedem YerhSltnis erfolgen kann und unbeschrankt 

fortdauert.

Diesen Nachweis, der, wie m it Recht hervorgehoben 

wird, moglicherweise von Bedeutung fiir dic Metallurgic 

ist, haben nun wenigstens fiir die Loslichkeit von W ismut 

in Z ink W . S p r in g  und L. R o m a n o f f  gemeinschaftlich 

erbracht*) und fiir diejenige von Blei in Z ink sehr wahr- 

scheinlich gemacht.

Fiir W ismut und Z ink, von denen jenes im reincn 

Zustande bei 268°, dieses bei 419° schmilzt, wurde 

gefunden, dafs die kritische Temperatur zwischen 800 und 

850° liege; bei 850° ist niimlich ebcnsovicl W ismut ais 

Zink in Losung.

FUr Blei und Z ink wurde erkannt, dafs bei 900° 
konstanter Temperatur die in Ruhe belassene Losung sich 

noch in zwei verschiedenc Schichten spalte, von denen 

dic unterc aus 59 pCt. Blei und 41 pCt. Z ink, die obere 

aus 25,5 pCt. Blei und 74,5 pCt. Z ink bestand. Der 

weiteren Temperaturerhohung und mithin der cxperimentellen 

Erreichung der kritischen Temperatur stellte sich der nahe 

Siedepunkt (1000°) des Zinks entgegen, doch weist die 

Reihe der mit zunelimender Temperatur von den Schmelz- 

punkten an (noch bei 475° enthielt die untere Schicht 

nur 9 pCt. Z ink, die obere nur 2 pCt. Blei) steigenden 

gegenseitigen Loslichkeitsgrofsen dnrauf h in , dafs die 

kritische Temperatur noch unterhalb 1000° eintrat.

Die Versuche wurden in sehr geschickter Weise derart 

ausgefiihrt, dafs die Schmelzflusse liingere Zeit hindurch 

bei bestimmten hbheren Temperaturcn (im  Seegerschen 

Gasofen) erhaiten wurden und dafs von den in der Ruhe 

nach dem Umriihren auseinander gesaigerten, iibereinander- 

liegenden Schichten Proben gezogen werden konnten.

Die Bildung der Metalllegicrungen ist also den Ge-

*) Die Uebertragung der Abhandlung Ins Deutsche von O. Unger 
findet sich in Zeitschr. f. anorgan. Chemie, XIII. 29.

setzen der Losung von Fliissigkeiten vollstandig unter- 

worfen; damit ist aber noch nicht gesagt, dafs chemi che 

Rcaktionen ausgeschlossen sind, welche sich zwischen ge- 

wissen Metallen bei den gegebenen Temperaturcn ab- 

spielen konnten.

So hoch iiber dem Schmclzpunkt, wie bei den beiden 

Metall-Paaren Wismut-Zink und Blei-Zink, w ird voraus- 

sichtlich nicht bei jedem anderu Paare die kritische 

Temperatur liegen; bei den „unendlicb mischbaren" Metall- 

Paaren ist diese ja  sogar unterhalb des Schmelzpunktes 

anzunehmen. Man wird hieraus, meint S p r i n g  scbliefslich, 

„sich leiclit die Metallscheidung und die in der Aus- 

dehnung der spezifisehen Warme und anderen Eigenscbaften 

beobachteten Unregelmiifsigkeiten bei den Legierungcn er- 

kliiren kunnen‘f .

Das Herabsinken des Schmelzpunktes bei Legierungen 

aber hat im Liclite dieser Lehren die namliche Ursacbe 

wie die Erniedrigung des Gefrierpunktes bei Wasser infolge 

der Auflosung einer gewissen Menge Salz. O. L.

Gesctzgebung und Ycrwaltung.
Die Rechtaprechung des Reichsversichonmgs- 

amts. Im Jalire 1896 wurden beim Reichsycrsicherungsamt 

iii Sacben der Unfallversicherung 9273 ( i, J .  1895 7806) 
Rekurssachen anliiingig, wozu noch 2780 (3327) unerledigt 

aus dem Vorjahre ubernommene kamen, sodafs im ganzen 

12 053 (11 133) Rekurssachen zu bcarbeiten waren. Von 

den neu eingegangenen 9273 Rekursen waren 6375 sog. 

gewerkliclie und 2700 landwirtscbaftliche. Von den zu 

bearbeitenden Rekurscn waren eingelegt von den Versicherten 

9691, von den Berufsgenossenscbaften und Ausfiihrungs- 

behorden 2362. Davon wurden erledigt durch Urteil 7581, 
durch Beschlufs wegen formeller Mangel 630, auf ar.dere 

Art (Zuriicknahme, Vergleicb etc.) 416, zusammen 8627, 
sodafs 3426 unerledigt blieben. Bei den durch Urteil 

erledigten 7581 Sacben wurde in 5375 Fallen der Rekurs, 

der in 4500 Fallen von den Versichertcn und in 875 
Fallen von den Berufsgenossenschaften eingelegt war, zuriick- 

gewiesen; stattgegeben wurde dem Rekurse der Versicherten 

in 1551 Fallen, der Berufsgenossenschaften in 655 Fallen. 

zusammen in 2206 Fallen. Unerledigt blieben 3426 Sachcn. 

An ausschliefslich dem Reicbsversicherungsamt nacbgeordneten 

Schiedsgericliten waren i. J .  1896 1276 voihanden, bei 

denen im ganzen 38 647 Berufungen anhangig wurden. 

Diesem gegeniiber stehen 160 872 berufsgenossenschaftliche 

(ausfuhrungsbehordliclie) Bescheidc, unter denen sich 64 598 
Bescheide befinden, welche die Anwendbarkeit des § . 65 
des Unfnllversicherungsgesetzes (§ . 70 des landwirtschaftlichen 

Unfallvcrsicherungsgesetzes, § . 73 des Seeunfallversiclierungs- 

gesetzes) zum Gegenstande hatten.

In Sacben der Invaliditiits- und Altersversicherung betriigt 

die Zahl der im  Jahre 1895 bei dem Reichsyersicherungtamt 

anliiingig gewordenen Revis}onen 4246, von denen 2646 
in Invalidenrentensachen, 1501 in Alleęsrentcnsachen und

99 in Beitragserstauungssachen, eingelegt wurden. Unerledigt 

aus dem Jahre 1894 ubernommen sind 621 Invaliden-, 

446 Altersrenten- und 14 Beitragserstattungssachen, sodafs 

im ganzen 5327 Sacben zu bearbeiten waren. Von den 

4642 neu eingelegten Revisionen wurden eingelegt yon den 

Versicherten 3339, von den Versicherungsanstalten und 

Kasseneinrichtungen 765, von den Staatskominissaren 142. 
Yon den Revisionen wurden erledigt durch Urteil nach 

mutidlicher Yerhandlung 3227, durch Urteil ohne mUndliche
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Verhandlung wurden zuruckgewiesen 573, auf andere Art 
(durch Zurucknalnne, Verglcich etc.) wurden erledigt 246, 
zusammen 4046, sodafs unerledigt blieben 1281 Revisionen. 
Von den durch Urteil nach miindlicher Verliandlung erledigten 
3227 Itevisionen wurden 2274 Ilevisionen zurUckgewiesen; 
stattgegeben wurde den Ueyisionen der Versiclierten in 
443 Fiillen, der Versieh«iungsanstalten und Kassenein- 
riolitungen in 447 und der Staatskommissare in 63, zusammen 
in 953 Fallen.

Die Zahl der auf Grund des Iiivalidil!lls- und Alters- 
versicherunsgesetzes errichleten Schiedsgcrichle im Reiche 
ist im Jahre 1896 dieselbe geblieben wie im Vorjahre, 
niimlich 528; davou enlfallen 499 auf die 31 Versicherungs- 
anstalten, 29 auf die zugelassenen 9 besonderen Kassen- 
einr chtungen. fis haben zwar Verhandlungen Uber 
Zusammenlegung inelirerer benachbarter Schiedsgerichte

gcschwebt, jedoch ist die inzwischen brschlossene Vereinigung 

erst mit dem 1. Januar 1897 in Kraft getreten. Im Laufe 

des Jahres sind bei den Scliiedsgerichten 20 643 Berufungen 

anhiingig geworden und zwar in Invalidenrentensachen 13464, 
in Altersrentensaehen 5545. wegen Erstaltung von Beitriigen 

gemafs §§. 30 und 31 des Invaliditats- und Alters- 

Yersicherungsgesetzes 1634. Davon sind erhoben von den 

Versicherten oder dereń Hinterbliebenen 20 119, von dem 

Staatskoinmissar 513, von beiden Seilen 11. Von der 

Gesamtżahl der im Berichtsjahre anhiingig gewordenen 

(20 643) und der aus dem Vorjahre unerledigt iiber- 

nommenen (5212) Berufungen sind erledigt durch reehts- 

kriiftigen Ablehnungsbeseheid des Vorsitzeriden 1512, durch 

Vergleicli oder ZurUcknahine der Berufung 2977, durch 

Entscheidung des Schiedsgerichts 15 124, auf andere Weise 

986, zusammen 20 599. Unerledigt blieben 5256 Sachen.

Volkswirtscliaft uiul Statistik.

Aus- und Einfuhr von Stoinkohle, Braunkohle und Koks im  deutschon Zollgebiet.

(Nach den monatlicUen Nachweisen uber den auswartigen Handel des deutschen Zollgebietes vom Kaiserliclien Statistischen Amt.J

E i n f u h r.

V 0 I I :

Januar 1_897. Januar 1896. Ganzes Jahr 1896.

SteinkqJiłerT

t

Tiraunkolilen

t

Koks

t

Steinkohlen

t

Braunkohlen

t

Koks

t

Steinkohlen

t

Braunkohlen

t

Koks

t

Freihafeii Hamburg . . 
B e lg ie n ..........................

Grofsbritannien . . .
Niederlande.....................
Oesterreich-Ungarn . . 
Britisch Australien . .

40 354,9 
909,6 

185 127,1 
2 734,1 

51 562,C 564 756,0

2 6*4,2 
22 186,1 

0,4 
1 333,3

1713,7

38 538,1 
1 484,4 

210 719,2 
3 851,6 

47 874,7 527 056,3

2 389,8 
24 901,5

2 329,8

2 095,0

507 532,8 
20 874,3 

4 307 462,8 
73 336,3 

560 855,1 7 637 489,3

26 629,8 
259 848,1

52 312,3

25 369,3

Aus allen landem inges. 281 440,2 564 756,0 27 997,0 302 666,1 527 056,3| 31 757,6 5 476 752,6 7 637 503,4 393 881,1

A u s f u li r.

/
Januar 1897. Januar 1896. Ganzes Jahr 1896.

N a c h : Steinkohlen Braunkohlen Koks Steinkohlen Bratnkolilen Koks Steinkohlen Braunkohlen Koks

t t t . t t t t t t

Freihaten Hamburg . . 

B e lg ie n .............................

F ran k re ich .......................

Grofsbritannien . . .
I t a l l e u .............................
Niederlande.......................

Oesterreich Ungarn . .

Rufs land.............................
S r h w e d e n .......................
S c liw e iz .............................

C h i le ..................................
Norwegen .......................

Britisch Australien . .

Spanien .............................
M e i l k o .............................

21 782,6 
63 697,6 
2 206,1 

40 958,6 
3 689,1 
1 275,0 

236 778,8 
459 898,8 
20 058,1 

708,0 
71 546,2

738,0

353,6 
14 867,5 

840,0 
71 002,0

1 222,5 
7 075,7 

43 096,2 
10 700,7

7 918,9

3 065,0 

1 200,0

8 272,3 
77 855,1 
2 035,0 

48 336,0 
2 735,1 

878,0 
339 588,4 
508 248,2 
20 349,5 

1 376,3 
65 317,0

971,2

580.0 
18 635,2

545.0 
66 585,6

1 187,5 
9 315,3 

49 635,3 
12 525,5

170.0 
6 589,4

630.0

168 072,4 
929 649,4 
16 044,2 

629 501,3 
25 150,6
16 414,9 

3 525 560,7 
5 136 668,1

258805,4
17 048,3 

838 292,0
8 351,0

14 864,6

5 379,9 
234 701,6 

13 436,5 
866 698,3

24 388,3 
137 599,1 
535 725,5 
194 252,9 
23 946,3 
80 467,9

12 150,0 
43 492,0

Nach allen Landem insges. 932 572,2 746,1 162 147,211 076 493,9 1 096,1 168 541,3(11598 757,3 15 703,2 2 216 395,1
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Uebersieht der P roduktion dor Borgwerke und  

der flskalischen H iittenwerko im. Oberbergamts

bezirk C lausthal fur das Jah r  1896.

^--^Bezeichnung

der

Produkte

Prodi 
im ,

1896

t

iktion
ahre

1895

t

Mithin 
gegen 1895 
mehr + 

weniger —

t

A. Staats- und  K om m nn ion-  
w e r k e.

S te inkoh len ..................................... ‘JT0T 554 679 653 + 27 901
Braunkohlen..................................... ■318 987 392169 + 26 818
Eisenerze.......................................... 487 474 442 354 + 45 12u
Zinkerze (Oberliarzer Gruben) . . 18246 13 361 + 4 885
B1 e i e r 7. e.

Oberliarzer Gruben . . . . . . 2) 13 657 13 250 + 407

Unterharzer Gruben . 17? j 2) 33 889 32 429 + 1 460
Grube im Bergrevier Goslar . •-J 86 27 ,+ 59

Summę Bleicrze , 47 632 45 706 + 1 926
K up fe re rze .

Oberliarzer Gruben . . . . 2) 306 243' + 63
Unterharzer Gruben . . (JI-) 22 992 22 645 + 347

Summc Kupfererze 23 298 22888 + 410
S tlbercrze . Oberharzer Gruben 15 12 + 3
M ine ra ls a lze .

Kalisalzwerk nercyniab. SalzgiUer 148 143 118 870 +  29 273

B. F i skal i sr. he HO tten  werke.

Rohe isen . Rotliehiitte . . . . 1 697 683 + 1014
E i senguIswaren II. Sclim elz.

Rotkehiitte, Eerbach u. Sollinger- 
h f it te ................................ 3 266 2 771 + 495

K a u fb le i.
Oberliarzer H u t te n ..................... 10 033 9 003 + 1030
Unterharzer Uiitten . . . (W ) 4 939 4 983 - 44

Sumine Kaufblei 14 972 13 986 + 986
K u p fe r .

Oberharzer H u t te n ..................... 231 222 + 9
Unterharzer Uiitten . . . ('/-) 1 117 1 150 — 33

Sumine Kupfer ....1 348 . 1 372 — 24
K u p ferT i tr i ol.

Oberharzer H u t t e n ..................... 733 676 + 57
Unterharzer HOtten . . . ('/-) 975 822 + 153

Summę Knpfemiriol 1 708 ‘ 1498 + 210
Z i n k v i t r i o I.

Oberharzer I l i i t t e n ..................... 62 200 — 138
Unterharzer Uiitten . . . (7/t) 3 977 3 200 + 777

Summę Zinkvitriol 4 039 CC **■
1

o
i

+ 639
S c li w e f e 1 s a u r e.

Oberharzer H u t te n ..................... 1 805 2 002 — 197
Unterharzer Hutten . . . (//'-) 20 634 19 652 + 982

Sumine Sehwefelsaure 22 439 21654 + 785
F e i n g o I d. ks kg kg

Oberharzer H u t t e n ..................... 39,50 35,96 + 3,54
Unterharzer Hutten . . . f 7/7'j 74,72 71,42 + 3,30

Summę Feingold 114,22 107,38 + 6,84
F e i n s i 1 b e r.

Oberharzer n f l t t e n ..................... 32 022,80 33 790,87 -1768.07
Unterharzer Hiitten . . , (T/7) 7 782,63 7 696.03 + 86,60

Summę Feinsilbęr 39 805,43|41 486,90 — 1681,47

Gcstehungskosten der amerikanischen Stein
kohlen. Dic Arbeitskommission zu Washington hat inter- 
essante Angabcn veroll'entlicht, welche die billige Produktion 
der nordamerikanischcu Kohle bewcisen. 1890 kostetc die 
Tonne Kohlen 4,95 Frcs.. aber 1895 nur 4,70 Frcs. 
Yergleicht man hiermit die Forderkosten Englands, Belgiens

*) Fiir das Kommunionwerk Obernkirchen ist die ganze Pro- 
dnktion in Ansatz g«bracht.

2) Aufbereitete Erze.

und Canadas, so ergiebt sich nachsteheiide interessantc Zu 
sammenstellung. 1 t Kohlen kosiet in Sous an:

| Amerika Canada England Belgien

Arbeitslohn . . . 79 84 78 85
Aufsicht . . . . 3 y/a 3 l ‘/2
Gruben holz . . . KU 23/< 6‘/i S3/4
Reparatur etc. . . 4 V* 9 11 0
Steuern u. Abgaben S/8 6% 2,/2 3V*
Kapitalzinsen . . 1 2 9 1
Grubenentwertnng % ? 2'A 33/4
Grundzins . . . 2V« 0 12V* 1

Sa. Frcs. 4,70 5,35 5,80 6,70

Amerika produziert also um 2 Frcs. billiger wie Belgien 
und erhebt aulserdem 2 Frcs. Einfuhrzoll, was seine be- 
vorzugte Lage noch verbessert. Auch ist zu berucksichtigen, 
dafs der atnerikanische Kohlenarbeiler sein Gezahe, Licht 
und Pulver selbst beschafifen mufs. (Echo.)

Dio Kohlenindustrie in Siidrufsland. Nach 
Taskine im Echo des Mines ist die Zeit der Auffindung 
der Steinkohlen im Donezbeckcn unbekannt; sie soli unter 
Peter d. Gr erfolgt sein. Oberflilohlich wurden daselbst 
bereits vor 100 Jahren Kohlen gewonnen, aber erst seit 
25 bis 30 Jahren kann man von einer eigentlichen Kohlen
industrie in dortiger Gegend sprechen. Gegenwartig be
tragen die Gewinnungskosten von 1 Pud*) Kohlen 6'/* 
bis 7, im Mittel G3/i Kop., sind also grofsere wie in 
anderen europaischen Gegendcn. Ihre Ilohe erkliirt sich aus 
verschiedenen Griinden: die Kohlenindustrie in Siidrufsland 
ist noch jung, das Gebiet wenig bevolkert; den Unter- 
nehmern fehlt Kredit, die Industrie im allgemeinen ist 
wenig entwickelt und die Kohlenflotze besitzen geringe 
Machtigkeit und werden durch grofse Zwischenmittel ge- 
schieden

Nach der offiziellen Statistik hatten die Jahre 1882,
1892 und 1895 im Donezgebiet folgende Produktions- 
resultate. Der ostliche Teil des Bassins lieferte 29 465 000, 
33 204 000 resp. 32 990 800 Pud Kohlen, aber der 
wcstliche 76 793 000, 150 044 000 resp. 265 326 000 
Pud, das ganze Bassin also 106 258 000, 183 248 000 
resp. 298 310 800 Pud. Dabei waren im westlichen Teil 
11 606 500 Pud Anthrazit mit einbegriffen. Daraus ersieht 
man, wie rasch die Produktion namentlich im West en des 
Bassins sich entwickelt hat. Die Zunahme der Dampf- 
kraft, die in jenen 3 Jahren 2647, 8118 resp.
10 878 Pf. betrug, deutet einen grofsen technischen 
Fortschritt an. 1895 beschiiftigten die Kohlengruben des 
Donez 32 482 Arbeiler, 25 423 unter und 7059 Uber 
Tage. 1894/95 liefertcn 15 Schachte 79 pCt. der Ge- 
samtproduktion des Bassins; die Zahl der kleinen Unter- 
nehmungen nimmt bestilndig ab, wiihrend die Fórderung 
der iibrigen zunimmt. T.

Terkchrswcsen.
W agengestollung der D ortm und  -Gronau- En- 

scheder Eisenbahngesellschaft im  Februar 1897. 
Es betrug fiir Kohlen und Koks:

Die Wagenbestellnng

inseesamt |P-F5rdertS- tnsgesamt |durchschn_

Die Wagengestellung

insgesamt “^dertg.
liiurchschn.

Vom 1. bis 

„ 16- „

15. Febr.
28. „

5 602 1 431 
4 906 | 446

5 602 | 431 
4 906 I 446

* ) 1 P  ud =  16,381 kg.
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Oberschlesische Wagengestellung im  Monat Febr.
1897. Im oberschlesischen Steinkohleiirevier betrug:

Die Wageiibestellung
, |p Fordertg. 

insgesamt , , ,
c durchschn.

Die Wagengestellung

inSgesa,nt|P-F5rdê -
durchschn.

vom 1. bis 15. Februar:

in 1897 .....................
in 1896 .....................
mith. in 1897 geg. 1896

55 596 
50 375 

+ 5 221

4 635 
3 874 

+  761

60 041 
54 750 

+  5 291

5 010 
4 210 

+  800

vom 16. bis 28. Februar:

in 1897 . . . , . 
in 1896 . . . . .  
mith. in 1897 geg. 1896

Niederschlesis 
Februar 1897. In

47 766 
45 927 

+  1839

che W a
niedersd

4 340 
3 830 

+ 510 

gongestel 
ilesischen

51 774 
50 218 

+  1556 

lung im 
\ohlenrevi

4 706 
4186 

+  520 

Monat 
er betrug:

Die Wageiibestellung

insgesamt jP-F5;der‘g 
Idurchschn.

Die Wagengestellung
, Ip.Fórdertg. 

insgesamt r ,  , ,
durclischn.

vom 1.— 15. Februar:

in 1897 .....................
in 1896 .....................

13 397 
12 312

1016
947

13 190 
12 312

1 015 
947

vom 16. bis 28. Februar:

in 1897 .....................
n 1896 .....................

11421
11573

1 039 i 11421 
958 | 11573

1 039 
958

Wagengestellung im  Bereićhe der Kgl. Sachs. 
Staatseisenbahnen pro Monat Februar 1897. I£s 
betrug fiir Kohlen und Koks:

die Wageiibestellung die Wagengestellung

pro Forder- pro Fórder-
insgesamt tag durch- insgesamt tag durch-

schnittlich schnittlirh

Zwickauer Rcvier 17 355 723 18 402 767
Lugau-Oelsnitzer „ 9 782 407 9 746 406
Meuselwitzer „ 9 417 392 9 034 367
Dresdener „ 3 286 137 3 286 137

Insgesamt 39 340 1 659 40 468 1 677

Wagongostellung im  Saarrevier, bei Aachen 
und  im  rheinischen Braunkohlon-Bezirk im  Monat 
Februar 1897.

Es betrug fiir Kohlen und Koks:

Die Wageiibestellung

insgesamt j
0 : durchschn.

Die Wagengestellung
Ip.Fórdertg. 

insgesamt j  , , b 
durchschn.

vom 1. bis 15. Februar:

Saarkohlenbezirk 22 940 1850 25 679 2 072
Kohlenbezirk b. Aachen 5 894 490 5 894 490
Rh. Rraunkolilenbezirk 2 879 224 2 879 224

insgesamt 31 713 2 564 34 452 2 786
geg. dieselbe Zeit 1896 33 387 2 567 33 772 2 597

vom 16. bis 28. Februar:

Saarkohlenbezirk 22 052 2 008 23 482 2139
Kohlenbezirk b. Aachen 5 466 496 5 466 496
Rh. Braunkohlenbezirk 2 047 185 2 047 185

insgesamt 29 565 2 689 30 995 2 820
geg. dieselbe Zeit 1896 29 130 2 305 30 557 2 415

Wagengestellung im  Bereićhe der Kgl. Eisen- 
bahndirektion Erfurt im  Monat Februar 1897. Es
betrng fiir Kohlen, Briketts eto.:

die Wageiibestellung die Wagengestellung

proFórder- proFórder-
insgesamt tag durch- insgesamt tag durch-

schnittlich schnittlich

Tom 1.— 15- Febr. 5 255 400 5 245 399
* 16.-28. „ 3 982 357 3 982 357

Wagengestellung im  Bereićhe der Kgl. Eisen- 
bahn-Direktion Halle a. S., im  Monat Februar 1897.
Es betrug:

die Wagenbestellung die Wagengestellung

jpro Fórder- pro Forder-

insgesamt :tag durch- insgesamt tag durch-

(schnittlich schnittlich

30 549 | 1273 30 394 1266

Leistungen der Betriebsmittel auf den 
deutsehen Eisenbahnen im  Betriebsjahr 1895/96.
Auf den vollspurigen Betriebsstrecken sind im Jahre 
1895/96 von den eigenen und fremden Lokomotiven in 
Ziigen, im Vorspanndienst, bei Leerfahrtcn und im Rangier- 
dienst 570,54 Millionen und auf 1 km der durchschnittlichen 
Betriebsliinge 12 699 Lokomotivkilometer zuriickgelegt 
worden, davon 382,05 Millionen ais eigoiitliche Nutzkilo- 
meter, d. h. solehe Wegelangen, auf denen die Maschine 
zur Beforderung eines Zuges diente. Gegen das Jahr 
1885/86 liaben die Lokomotivkilometer im ganzen urn 
186,37 Millionen =  48,5 v. H., die Nutzkilometer um 
123,84 Millionen =  48 v. II. und die auf das Kilo- 
irifter Betrifbslaiige entfallendeii I.okomotivkilometer um 
2174 =  20,7 v. H. zugenommen. Au diesen Zunahmen 
sind: die Staatsbahnen mit 51,9, 52,3 und 19,2 v II., 
die Privatbahnen beiderlei Art mit 7,1, 0,6 und 40,7 
v. łl. beteiligt.

An Ziigen eiitfielen auf das Kilometer Betriebsliinge: im 
Jahre 1885/86 6722 oder tiiglich 18,4 Ziige, im Jalire 
1895/96 S097 oder tiiglich 22,2 Ziige.

Den dichtesten Verkehr weist zur Zeit die bayerische 
Ludwigsbahn auf, bei der 78,7 tiigliche Ziige auf das 
Betriebskilometcr kommen. Ihr folgen die Main-Neckar- 
bahn mit 55,6, die badischen Staatseisenbahnen mit 26,9, 
die siichsischenu Staatseisenbahnen mit 26,7, die Reichs- 
eisenbahnen mit 26,6, die Rappoltsweiler Strafsenbahn und 
die hessische Ludwigsbahn mit je 24,6, die, preufsischen 
Staatseisenbahnen und die pfalzischen Eisenbahnen mil je
23 Ziigen.

Die eigenen und fremden Personen-, Gepiick-, Giiter- 
uud Postwagen haben auf den vollspurigen Betriebsstrecken 
im Jahre 1895/96 14 532,27 Millionen und auf 1 km 
der durchschnittlichen Betriebsliinge 323 465 Wagenachs- 
kilometer geleistet. Auf die Personenwagen entfallen liier- 
von 2990,59, auf die Gepiick- und Giiterwagen 11 217,51 
und auf die Postwagen 324,17 Millionen Achskilometer. 
Auch hier ist gegen das Jahr 1885/86 ein erhebliches 
Wachstuin zu verzeichnen, bei den Wagenachskilometern 
im ganzen um 4690,97 Millionen =  47,7 v. H., bei 
den Personenwagen um 1201.57 Millionen =  67,2 v. H., 
bei den Gepiick- und Giiterwagen um 3380,34 Millionen =  
43,1 v. H. und bei den Postwagen um 109,06 Millionen ==
50,7 v. 11. Die auf das Kilometer Betriebsliinge ent- 
fallende Anzahl Wagenachskiloineter hat sich um 20 v. II. 
gehoben.

Die auf den vol!spurigen Eisenbahnen beforderte Netto- 
oder Nutzlast, die sich aus dein Gewicht der Personen 
nebsi Handgepiick (zu 75 kg gerechnet), des Gepiicks, der 
Hunde, des Viehs und der Giiter aller Art zusammenselzt, 
ist in dem zehnjahrigen Zeitraume von 17 220,28 auf 
27 611,14 Millionen Tonnenkilometer, also um 60,3 v. 11., 
die Tara- oder tote Last, d. i. das Eigengewicht der 
Wagen, Lokomotiven und Tender (einschliefslich einer 
mittleren Fiillung von Wasser und Brennmaterial) vou
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45 768,80 auf 74 521,31 Milioncn Tonncnkilometer, d. s.
62,8 v. H., gestiegen. Auf jedera Kilometer der durch- 
schnittlichen Betriebslange wurde im Jahre 1895/96 eiue 
Bruttolast von 2,27 Millionen Tonnen gegen 1,73 Millionen 
Tonnen im Jalire 1885/86, mitliin 31,2 v. II., mehr bewegt.

Die meiste Bruttolast beforderte im Jahre 1895/96 auf 

dem Betriebskiloinetcr die Main-Neckareisenbahn mit 5,07 
Millionen Tonnen. Ihr folgen die Reichseisenbahnen mit 

2,68, die preufsischen Staatseiseubałmen mit 2,61, die 

sachsischen Staatseisenbahnen mit 2,42, die bayerische 

Ludwigsbahn mit 2,40, die pfiilzischen Eisenbahnen mit 2,38, 
die badischen Staatseisenbahnen mit 2,31, die Liibeek- 

BUchcner Eisenbalin m it 1,88, die hessische Ludwigs- 

eisenbahn mit 1,83, die bayerischen Staatseisenbahnen mit

1,71 und die wiirUewbergischen Staatseisenbahnen mit 1,68 
Millionen Tonnen.

Die Ausnutzung des Ladegewichts der bcwegten Aclise ist 
bei den Personenwagen von 22,76 auf 24,65 v. II., bei 
den Gepackwagen von 1,98 auf 2,51 v. II. gestiegen, bei 
den Giiterwagen aber von 47,51 auf 45,52 v. 11. zuriick- 
gegangen, obgleicli die auf die einzelne (leere oder beladene) 
Giiterwagenachse entfallcnde Nettolast von 2,29 t auf 2,55 t 
gestiegen ist. Der Ruckgang lindet seine Erkliirung in der 
Erhbhung des Ladegewichts der Giiterwagen, mit dein die 
Ausnutzung nicht gleichen Schritt gehalten hat.

Die Entwickelung dor Kleinbahnen in  PreuTsen 
ist in dcm Jahre vom 1. Okt. 1895 bis zum 30. Sept. 1896 
in erfreulicher Weise weitergesohritten.

Es sind in diesem Jahre im ganzen 33 neue Kleinbahnen 

genehmigt. Rechnet man diejenigen Bahnen, welche nicht 

ausschliefslich vor dem Inkrafttreten des Gesetzes iiber 

Kleinbahnen und Privatanschlufsbahnen vom 2S. J u l i  1892, 
also streckenweise auch nach dcm Inkrafttreten desselben 

genehmigt sind und dereń Unternehmer sich den Bestimmungen 

dieses Gesetzes unterworfen haben, ebenso wie die in der 

Zeit vom 1. Oktober 1892 bis zum 30. September 1895 
genehmigten liinzu, so stellt sich die Gesamtzahl der nach 

dem Inkrafttreten des Gesetzes genehmigten Kleinbahnen am

30. September 1896 auf 129 gegen 84 an demselbcn 

Zeitpunkte des Jahres 1895. Voń diesen 129 Kleinbahnen 

befinden sich bereits im  Betriebe 76 Bahnen, in der Aus- 

fuhrung begrilTen sind 53. Von ihnen dienen dem Personcn- 

verkehr 51, dcm GUterverkehr 9, dem Personen- und 

Giitervcrkehr 69, insbesondere dein Personenverkehr in 

Stiidten und dereń Umgebung (nebenher auch dem Guter- 

verkehr) 54, dcm Fremdeu- (Badc-) Verkelir 9, dem 

Personen- und Giiterverkehr fiir Handel und Industrie 24 
und dem Personen- und Giitcrverkehr fiir landwirtscliaftliche 

Zweckc 42. Die Spurweite ist die volle bei 53 Bahnen, 

l m  bei 46, 0,75 in bei 13, 0,60 m bei 8, gemischt

bei 2, abweichend bei 7 Bahńen. Ais Betriebsmittel dienen 

Lokomotivcn bei 74, elektrische Maschinen bei 33; Pferde 

bei 16 und teils Pferde, teils elektrische Maschinen bei 3 
Bahnen, ferner Drahtseile, teils Lokomotiven, teils elektrische 

Maschinen, sowie teils Lokomotiven, teils Pferde und teils 

elektrische Maschinen bei je  einer Balin. You den 13 
Millionen Mark, die dem Staate dujch die Gesetzc voiu

8. April 1895 und vom 3. Ju n i 1896 zur Forderung des 

Baues von Kleinbahnen im ganzen zur Verfiigung gestellt 

sind, sind an Beiliiilfen bis Ende Januar 1897 endgultig 

bew illigt und in Aussicht gestellt 7 061 063 und zwar 

in Ostpreulsen fdr 1 Bahn 628 513 in Brandenburg 

fiir 4 Bahnen 412 050 c-#., in Pominern fiir 2 Bahnen

639 000 JL , in Hannover fiir 2 Bahnen 300 000 J t ., iri 

Westfalen fiir 1 Bahn 557 000^/?.; in Aussicht gestellt: 

in Brandenburg fiir 1 Bahn 196 0 0 0 ^ ,  in Pommern fiir 

5 Bahnen 1 732 000 in  Posen fiir 1 Bahn 175 000 c//̂ ., 
in Sachsen fiir 1 Bahn 354 000 in Schleswig-Holstein 

fiir 1 Bahn 270 000 in  Hannoyer fiir 2 Bahnen 

560 000 tJL, in Westfalen fiir 1 Bahn 425 000 JL* in 

Ilessen-Nassau fur 2 Bahnen 812 5 0 0 ^ . Durch ihre 

endgiiltige Bewilligung ist oder wird das Zustandekommen 

von rund 1022 km Kleinbahnen, fast ausschliefslich solcher 

fiir Landwirtschaft, gesichert, mitliin entfallen auf je  1 km 

im  Durchschnitt, rund 6900 dt- Stnatsunterstutzung. Die 

Gesamtzahl der in Preufsen am 30. September 1896 vor- 

handenen oder wenigstens genehmigten Kleinbahnen (selbst- 

stiindigc Untcrnehinuiigen) stellt sich auf 186. Davon

entfallen auf Ostpreufsen 3, Westpreufsen 7, Berlin j 
(Geschiiftsbezirk des Polizeiprasidenten) 7, Brandenburg 21, i 

Pommern 17, Posen 7, Schlesien 11, Sachsen 19, Schlcswig- I 
Ilolstein 12, IIannover 8, Westfalen 10, Hesseh-Nassau 17, 
die Rheinprovinz 47 Bahnen.

D o r  V crkeh .r a u f  d o n  W asse rs tra fs o n  B e r lin s  im  

J a h r e  1896 hat trotz des fruhzeitig eingetretenen Winters 

gegen das Y-orjahr zugenommen Eine erhebliclie Steigerung, 

niimli^h von 480 687 auf 689 285 t ist beziiglich des

Durcłigangsyerkehrs eingetreten, wiilirend sich das Gesamt- 

gewicht der angekommenen Giiter von 4 640 787 auf

4 795 772 1, das der abgegangenen Giiter von 482 310
auf 4S3 552 t veimehrt hat. j: > ' ' '

Das Gesamtgewicht betrug in Tonnen:

1883 1891 1894 1895 1896
al durcli-

gehende 326111 427 581 650 397 480 687 689 285
li) ange- <<

komrnene 4 229 540 4 777 073 4 534 420 4 640 787 4 795 772 /%
c) abge-

gangene 339 748 396 668 496 342 482 310 483 552

Die Anzahl der Schiffe betrug:

1888 1891 1894 1895 1896
a) durcbgehende 3 657 4 215 5 754 4161 4 473
b) angekommene 46 307 46 599 44 324 47 984 71 754
c) abgegangene 46 187 45 754 43 762 47 369 71 539

Der sogenannte Lokalverkehr, der die angekommenen 

und abgegangenen Gtiter umfafst, betrug in Tonnen:

1886 1891 1894 1895 1896
3 928 740 5173 741 5 030 762 5 123 097 5 279 324. 

ist also wahrend der letzten sechs Jahre nicht erheblich 

gestiegen, zeigt aber gegenuber friihercn Jahren eine 

bedeutende Zunahme. Es mufs hierbei auch beachtet werden,

dafs die Loschpliitzo der Vororte an Bedeutung mehr und

mehr gewonnen, aber in den obigen Angaben, die sich nur 

auf das Weichbild von Berlin bczieheu, keine Beriick- 

sichtigung gefunden haben.

Die grofse Zunahme der Anzahl der Schiffe ist iiber- 

wiegend dureh Personendampfer hervorgerufen worden, dio 

zur Vermiltlung des Verkehrs mit der Gewerbeausstellung 

im Treptower Park dienten, aber nicht den erhofften Erfolg 

erzielten.

Ausstellimgs- und Unterriehtswescn.
Nutzon der Ausstellungen. Das Bayerische Gewerbc- 

muscum in Niirnberg hat es, wie in Glasers Annalen rnit- 

geteilt wird, unternommen, durch eine Umfrage bei den 

Teilnehmern der II. Bayerischen Landes-Ausstellung des 

Yorjalires festzustellen, welclien geschiiftlichen Nutzen sie
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aus der Beschickung der Ausstellung gezogen liaben. Der 
yersendete Fragebogen enthiclt vier Spalten: Anzahl der 
YerkaUfe, der Bestellungen nnd je den Wert derselben. 
Nach den eingelaufenen Anlworten wurden abgeschlossen: 
9117 Verkiiufe mit einem Gesamtwert von 1 881 7G9,77 JL  
8728BestellungenmiteinemGesaintweit von 1 500 017,45 „

Dazu kommt noch der Wert der in der Kunstabteilung 
abgeschlossenen Verkiiufe mit 81 224,83 JL , sodafs der durch 
die Ausstellung erzielte Gesamtumsatz einen Wert von 
3 463 012,05 <Jt. darslellt. Dieser Wert rerteilt sieli auf
die einzelnen Gruppen wie folgt:

1. Bergwerks- und Hiittenpiodukte . . 35 864,31 ̂ .
2. Nahrungs- und Genufsmittel . . . 617 027,73 „
3. Textil- und Bekleidungs-Industrie . 161 427,95 „
4. Papier-Industrie............................... 2 662,76 „
5. Lcdcr-Industrie............................... 132 279,— „
6. Glas-Industrie . . . . . . .  42038,90 „
7. Thon-Industrie..............................  34 845,— „
8. Arbeiten aus Stein.........................  59 932,45
9. Metal 1-Industrie............................... 429 879,10 „

10. Holz-Industrie............................... 432 638,42 „
11. Graphische u. vei yielfiiltigende Kunste 78 431,30 „
12. Wissenschaftliche Instrumente . . 62 650,— „
13. Musik-Instrumente..........................  42 528,10 „
14. Ghemische In d u s tr ie ..................  42 124,—
15. Bau- und Ingenieurwesen . . . .  78376,— „
16. Verkehrs- und Feucrluschwesen . . 48 965,— „
17. Maschinenwesen . . . . . . .  1077248,— „
18. G artenbau ....................................  2 869,20 „
19. Bildende K i in s t e .........................  81 224,83 „

Das genannte Fachblatt bemerkt dazu: Aus diesen
Zahlen' spricht deutlich der holie praktische Wert, den 
unsere modernen Ausstellungen fUr die GeschSftsweit 
haben, wenn sic denselben auch nicht erschopfen. 
Gerade aus Anlafs dieser Enqu6te hat die weit iiberwiegende 
Mehrzahl solcher Aussteller, die einen direkten, in Zahlen 
sich auspriigenden Nutzen nicht nachweisen konnten, an- 
erkannt, dafs sie aus ihrer Beteiligung an der Ausstellung 
anderweitige Vorteile gezogen haben und mit voller 
Befriedigung auf dieselbe zurilckblicken.

Yereine und Yersammlungen.
Ordentliche Voratandssitzung des Allgemeinen 

Knappschaftsveroins zu Bochum vom 2. Marz. Nach 
ErofThung der Sitzung begriifst der Ilerr Yorsitzende den 
erschienerien Herrn Berghauptmann Taeglichsbeck.

Ferner gedenkt der Ilerr Vorsitzende mit ehrenden 
Worten des yerstorbenen Vorstandsmitgliedes Gewerkt 
C. Frankcn, welcher seit Februar 1875 Mitglied des Vor- 
standes gewesen ist und mit seinen reichen Erfahrungen 
bei den Bcratungen des Vorstandes und yerschiedener 
Koinmissionen mitgewirkt hat. Versammlung ehrt das 
Andenken des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.

Herr BergJiauptmann Taeglichsbeck nahm sodami 
das Wort zu einer Begriifsungsrede an Herrn Berg- 
rat Erdmann, welcher am 5. Miirz d. J. 25 Jahre ais 
Mitglied des Vorstandes thiitig gewesen sein wird. Er 
fuhrte dabei aus, dafs der Knappschaftsvorstand sich gliick- 
1 ich schiitzen konne, einen Mann von so grofser Erfahrung 
und gediegenem Wissen, voller Eifer und Hingebnng fiir 
die ttbernoramenen Pllichtcn zu den seiiugen zu ziihlen. 
Einer gleichen Anerkennung wie seitens des Yorstandes

erfieue sich auch Ilerr Bergrat Erdmann seitens des Kgl. 
Oberbergamtes, dieses wiinsche derselben auch einen sicht- 
baren Ausdruck zu geben, im Namen desselben uberreiche 
er dem Jubilar eine Adresse, deren Iiihait er zur Verlesung 
bringe und fiige noch seine personlichen Wiinsche fiir eine 
noch recht lange und erfolgreiche Thatigkeit liinzu. Die 
GliickwUnsche des Vorstandcs brachte sodann der Ilerr Yor
sitzende zum Ausdruck und forderte die Versammlung auf, 
zu Ehren des Jubilars sich von den Sitzen zu erheben. 
Herr Bergrat Erdmann dankte fiir die Gluckwiinsche und 
die ihm bereitete Ueberraschung.

U. a. wird noch folgendes verhandclt: Der Prozefs
Hecke betreffend die Zahlung des Kindergeldes neben der 
Unfallrente ist voin Reichsgericht zu Ungunsten des Knapp- 
scliaflsvcrcins cntschieden und den Vorstandsinitgliedern ein 
Abdruck des Erkenntnisses zugestellt worden. Es fragt 
sich nun, ob von dcm Rechte der Verjiihrung Gebrauch 
gemacht werden soli. Vorstand beschliefst, solches vor- 
liiufig zu thun und zwar bis zum 1. Januar 1892 wirkend 
und behiilt sich weitere Enschliefsungen nach Ablauf von
3 Monaten vor, da bis dahin einige Grundlagen fiir die 
Hulie der ycrjiihrten Betriige vorhanden sein werden. Die 
Invalidisierung der Unfallinvaliden soli auch fernerhin von 
Amtswegen geschehen.

VGroin Deutscher Maschinen - Ingenieure. In
der Sitzung vom 23. Februar d. J. erfolgte dic Entscheidung 
iiber den vorjiihrigen W et tb e w e rb um den Beu tli- Pr ęis. 
Die in Zeichnung und Erliiuterungsbericht zu ltisende 
Aufgabe betraf die Errichtung eines Silospeichers auf dem 
Geliinde des Lehrter Bahnhofs zwischen Proviantamt und 
Luther-Briicke. Mit den Planen fur das Silo-Gebiiude war 
die Maschineneinrichtung, fiir die Aufspeicherung des 
Gi treides sowohl, ais fiir die Bewegung aus dem Schiflf in 
den Speicher, und fiir die Uinladung zwischen Scliiff, 
Eisenbahnwagen und Landfuhrwerk zu entwerfen und die 
Wahl der Betriebsart, ob durch Elektrizitiit, Prefswasser, 
Luftleere oder Dampfkraft eingehend zu begrunden. Die 
Preisrichter walteten unter dem Vorsitze des Geh. Ober- 
baurats Stamke ihres schwierigen Amtes. Nach einer ein- 
gehenden Darlegung einzelner Preisrichter iiber alle Entwiirfe 
bezeichnet der Vorsitzende das Kennwort „Ich raste nicht, 
denn ich liebe mein Facli^ ais das mit dem Beuth-Preise 
bedachte. Die hochgradige Spannung loste sich in all
gemeinen Bcifałl, ais die Oeffnung des Briefumschlags den 
bei den Vereinsmitgliedern bereits wohlbekannten Kgl. 
RegierungsbaufUhrer Buhle aus Hamburg ais den Sieger 
kund that. Unter den 5 iibrigen rechtzeitig eingegangenen 
LSsungen waren weitere vier dem Preisgericht ais so hervor- 
stechend erschienen, dafs es iiber die Auslobung Jiinaus 
fiir jede derselben ein Vereins-Andenken — Buchwerk 
oder dergl. — bis zum Werte von je 100 ufL beim 
Verein beantragt und erhalten hatte. Die hiermit Bedachten 
waren die Kiinigl. RegierungsbaufUhrer Callam, Janisch, 
Lubekę, Philippi. Alle 6 Losungen werden dem Herrn 
Minister der ofTentlichen Arbeiten ab Baumcister-Arbeiten 
vorgeschlagen werden; werden sie angenommen, so haben 
die Wettbewerber ein Jahr an ihrer diiitenlosen Baufuhrer- 
zeit gespart. Die ausgcstelllen Zeichnungen und Bericiite 
legten ein gliinzendes Zeugnis ab fur die gediegene wissen
schaftliche Heranbildung der heutigen Staats-Maschinen- 
Ingenieure und fur die nahezu kunstlerische Befiihigung in 
der zeichnerischen Darstellung des Geplanten. Den Beuth-



Nr. 12. 234 -

Preis In Iliihc von 1200 . /£. leistet der Verein Deulschrr 
Maschinen-Ingenieurc aus seinen eigenen Mitteln.

Der Wunsch, die hochihteressanten und praktisch 
wertvollen Pliine den weiten Kreisen der Beteiligten durcli 
Ausstellung zugiiiiglicli zu machen, hat sieli leider wegen 
dauernder anderweiten BeanspruóhuiigderSale des Architekteu- 
hauses niclit verwirklichen lassen.

Generalversammlungen. Bergbau-Gesellschaft 
„Neu-Essen" zu Essen. 25. Miirz d. J., vorniittags
111.2 Uhr, im Gastliof „Berliner Hof" zu Essen a. d. Ruhr.

Braunko hien - Abbau- Yerei n zum Fortschritt i n 
Meuselwitz. 26. Miirz d. J., inittags 12 Uhr, im SaaLe 
des „Deutschen Hauses" zu Meuselwitz.

Be rg w erksgesel 1 sc haft Hibernia. 27 Miirz d. J., 
vorm. 10 Uhr, im Breidenbaclier Ilof zu Dusseldorf.

Concordia, Berg bau - Akt i e ngesellscha ft, Ober
hausen (Rheinland) .  27. Miirz d. J., naclim. 3*/2 Uhr. 
im Hof von Holland zu Oberhausen.

Bergwerksgesellschaft Co nso 1 i d a t i o n. 27. Miirz 
d. J., nachm. 4ł/2 Uhr, in Dusseldorf in der Stiidtisclien 

Tonlialle.
Le i p z i ger B r a u n koli I e ti w erk, A k t i e n gese 11 s cli a f t. 

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

Steinkoh lenbau verein Kaiscrgrube zu Gers- 
dorf. 27. Miirz d. J., voimitt. 12 Uhr, im Saale des 
Gasthauses „Zur Rrlinen Tamie" in Zwickau.

Zwickauer Steinkohlenbau-Verein. 30. Miirz 
d. J,, vormitt. 10 Uhr, zu Zwickau im Saale des Gast- 
hofes „Zur grilnen Tanne".

Obersch lesische Kokswerke und chemische 
Fabri ken , Aktien - Gesel I s cli aft z u Ber l i u . 30. Marz 
d. J., vorm 10‘/z Uhr, im Geschiiftslokale der Gesellschaft 
in Berlin, U. d. Linden 8.

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

KI. 4. 20. August 1895. F. 8504. Gruben-
Siclierheitslampe; Zus. z. Pat. 80 428. Friemann & 
Wolf, Zwickau i./S.

KI. 5. 25. August 1896. J. 4065. Zweispurigos 
Kreissagoblatt fiir Schrammaschinen. Peter llberg, 
Langendreer, Uemmingerstr. l36Vs.

KI. 12. 4. Mai 1896. B. 19 047. Calcinier- odor 
Rostapparat. Franz Brandenburg, I.endersdorf b./Diiren, 
Rheinland.

KI. 12. 23. Septeinber 1896. W. 12 193. Ver-
faliren zur Darstellung von A lum in ium  oder Magne- 
sium onthaltendem Zinkamalgam. Dr. Heinrich Wollf, 
Berlin W., Zietenstr. 23.

KI. 13. 7. Januar 1896. B. 18 535. Vorricbtung 
zum selbstthatigen Schliofsen von Dampfleitungen 
im  Palle oines Bruclios. Louis Marius Valentin Blanc, 
Paris, 12 rue du Gabon; Vertr.: G. Brandt, Berlin SW., 
Kochstr. 4.

KI. 14. 11. Juni 1896. W. 11 948. Steuerung
fiir direkt wirkendo Dampfputnpen. James Weir, 
Holm, Foundry, Cathcard, Grfscli. Renfrew, Engl.; Yertr.: 
Arthur Baerinann, Berlin NW., Luisenstr 43/44.

KI. 35. 26. August 1896. B. 19 544. Fang-
Vorrichtung fiir Forderkorbe. B. Bessing, Hochlar 
b, Recklinghausen i./W.

KI. 40. 24. Juni 1895. C. 5655. Verfahren zur 
Gewinnung von Gold und Silber. John Jeremiali 
Crooke, New-York; Vertr.: Alexander Specht und J. D. 
Petersen, Hamburg.

KI. 40. 17. Juli 1896. T. 5037. Verfahren zur
Behandlung von silberhaltigon sulfldischen Erzen. 
Ernest Frederik Turner, Adelaide, Siid-Australien; Vertr.:
0. Felilert u. G. Loubier, Berlin NW., Dorotheenstr. 32.

Marktfoerichte.
/  Der deutsche Eisenmarkt im  Februar. Die 

stille Jahreszeit in der deutschen Eiseniiidustrie hat etwas 
liinger angehalten ais man erwartete; zwar sind grofsere 
Posten von fust allen Eisenerzeugnissen, oft bis ins dritte 
Vierteljahr und dariiber hinaus, verkauft. Doch gingen 
noch in der ersten Hiilfte des Februar die Spezifikatiouen, 
namentlich in Slab- und Formeisen, verhiiitnismafsig spiirlicli 
ein, erst gegen Ende des Monats begann die Kauflust sieli 
etwas stiirker bemerkbar zu machen und alle Anzeichen 
deuten auf ein lebhaftes Fiiihjalirsgeschafl. Es geht dies 
auch aus dem Umstande hervor, dafs die Grofshiindler nach 
wie vor zu Ankiiufen geneigt sind. Fiir einzelne Betriebe 
besteht noch immer der friihere Mifssland, dafs die RohstoITe 
bezw. Halbfertigcrzeugnisse in starkerem Mafse gestiegen 
sind ais die fertigen Eisenwaren; namentlich wurde Alt- 
matcrial von den Handlem unverhaltnismiifsig stark in die 
Hohe getrieben. Es haben sich deshalb bereits die Ver- 
braucher von Eisen- und Stahlschrott zur Einrichtung eines 
gemeinsamen Einkaufkontors bereit erkliirt; andererseils 
macht sich auch bereits unter den mittelrheinischen und 
sliddeulschen Eisenliiindlern das Bestreben eines Zusammen- 
schlusses untereinander bemerkbar; fiir die mittelrheinlsche 
Gruppe haben bereits 145 Firmen ihren Beitritt erkliirt.

In Oberschlesien hat sich der Verkelir bereits in 
der ersten Hiilfte des Februar lebhafter gestaltet und man 
sieht auch dort einer erfreulichen und stetigen Entwickelung 
des Geschiiftes enlgegen. Geringe Schwankungen gegen 
Ende des abgelaufenen Monats schreibt man der Unsicherheit 
der politischen Verhiiltnisse und dem Angebot amerikanischen 
Roheisens in England und Deutschland ził. Letzterer 
Umstand hat sich indessen jetzt noch kaum fiihlbar gemacht. 
Eine gewisse Zuriickhaltung in Spekulationskitufen, jedocli 
nocli kein Druck auf die Preise ist die einzige Folgę gewesen. 
Die Beschiiftigung der Eisen verbrauchenden Werke ist noch 
eine sehr bedeutende. Handelseisen ist stark gefragt. Die 
Verkiiufe sind zahlreich und das Angebot ist im ganzen 
noch gering; auch das Ausfuhrgeschiift war Ende Februar 
ziemlich lebhaft, jedoch nicht in dem Mafse, ais man es 
fiir das bevorstehende Fruhjahrsgeschiift erwartet hatte. In 
regern Betriebe sind die Blechwalzweike, und auch die 
Maschinenfabriken, Eisengiefsereien, Konstruktionswerkstiitten 
sowie die Stahlwerke sind gut bescliiiftigt.

Die folgenden Ausftihrungen geben einigc niihere Mit
teilungen iiber die Verhaltnisse des rh ein isch-west- 
fa lis che n Eisenmarktes.

Die lebhafte Forderung in Eisenerzen hat im Februar 
angehalten; auch jetzt sind die Siegerliinder Gruben noch 
nicht in der Lage, den an sie gestellten Anforderungen 
voll zu entsprechen. Die Preise wurden durchweg fest 
behauptet.

Roheisen war selir lebhaft gefragt, trotz angestrengten 
Betriebes waren die Hochijfen kaum in der Lage, dem Be-
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darf der Eisenwerke zu genugen. Die Preise sind fast un- 
verandert geblieben.

A11 materiał wird von den Handlem sehr hoch ge
halten und, wie schon im Eingang crwiihnt wurdc. will 
man sieli gegen die libernatUrliche Preissteigerung schiitzen. 
Die Folgę ist bereits eine Anfuhr von englischen Altschienen 
gewesen, Fiir Halbfertigerzeugnisse sind die Preise von 
Seiten der Werke um 3 JL  pro Tonne erhoht worden. Fiir 
yorgewalzte Thoraasblocke ist bereits 93 J t . ab Werk er- 
zielt w-orden. Kniippel und Platinen stellen sich noch hoher.

Auf dem W a lze i senm ark te  war yielfach eine 
grofsere Stille gegen den Vormonat unvcrkennbar. Die 
Folgę der jetzigen Zurlickhaltung wird sich hochst- 
wahrseheinlich darin iiufsern, dafs mit Beginn des Friih- 
jahrsgeschitftes der Bedarf in unverhiiltnismafsig starker 
Nachfrage an den Markt tiitt. Schon jetzt hat sich die 
Nachfrage nicht unwesentlich gehoben. Bandeisen ist im 
wesentlichen in den Preis- und Absatzverliiiltnissen un- 
yerandert geblieben. Selir lebhaft war der Absatz fiir 
Formeisen, namentlich fiir Triiger. Das Mifsverhaltnis, in 
welchem diese Erzeugnisse zu den Rohstoffen und den 
Halbfertigerzeugnissen standen, hat zu einer Preiserhohung 
um 3 J t . pro Tonne gefiilirt; dadurch stellt sich der 
Preis fiir den hiesigen Distrikt auf ungefiihr 119 bis 
120 J i .  Die Grobblechwatzwerke sind durchschnittlich 
befriedigend beschiiftigt. Dafs die Werke sich nunmehr 
endgiiltig zu einem Syndikat zusammengeschlossen haben, 
wurde bereits im yorigen Berichte rrwiihnl; man scheint 
auch in den Kreisen der Abnehmer zu der Ansicht ge- 
kommen zu sein, dafs durch den Verband in den Preisen 
nur eine gr&fsere Stetigkeit zu crwarten ist. Wie ver- 
lautet, soli der Yerband vom 1. April ab ais Gesellschaft 
mit beachriinkter Haftung mit dem Sitzc in Essen in 
Thatigkeit treten. Zwei Verkaufsstellen fiir den Osten und 
Siiden Deutschlands sind in Aussicht genommeu. Gleich
zeitig wurden Schweifseisenbleche um 2,50 J i., Flufseisen- 
bleche um 5 J i .  pro Tonne heraufgesetzt. In Feinblechen 
liegt das Geschnft noch ziemlieh ungiiustig, Zwar hat der 
Eingang von Spezilikationen zugenommen, doch stelien aucli 
hier die Preise der Fertigerzeugńisse in keinem Vevhaltnis 
zu denen der Halbfabrikate. Die Drahtwalzwerke sind
zwar noch leidlich beschaftigt, doch sind die Preise un-
lohnend. Die Halbfabrikate sind dermafsen im Preise ge- 
stiegeń, dafs die Fertigerzeugńisse im Auslande den Wett- 
bewerb nicht aushalien kSnnen. Dic Knappheit an den 
notigen Halbfertigerzeugnissen wurde eine Einfuhr billiger 
auslandischer Kniippel rechtfertigen, doch wurde voin 
Finanzminister eine Ruckvergutung des Zolles bei Wieder- 
ausfuhr abschliigig beschieden. Drahtstifte gehen augen-
blicblicli wieder flott und lassen zudern aucli einen ge- 
ringen Nutzen.

In der Lage der-M as ch i n e n fab r ike n ist bis jetzt 
eine wesentliche Aenderung nicht eingetreten, dieselben 
waren durchweg befriedigend beschaftigt. Die jetzt perfekt 
gewordene Bestellung von 400 Lokomotiven wird noch 
weitere rege Beschaftigung zur Folgę haben.

E i s e n g i e fs e r e i e n und K o n s t r u k t i o n s w e r k st ii 11 e n 
sind durchweg befriedigend beschaftigt. In gufseisernen 
Roli ren hat sich die Nachfrage in den letzten Wochen 
merklich gehoben, und da die Lagerbestiinde sehr klein 
sind, so ist eine ErhGhung der Preise ziemlieh wahrsclieinlich.

Zum Yergleiche der Preisbewegung im Februar mit

der der Vormonate stellen wir im folgenden die End-

notierungen der letzten drei Monate gegeniiber.

1. Dez. 1. Jan. 1. Marz
Jt. J i. J i.

Spateisenstein gerostet 144-160 144-160 151-167
Spiegeleisen mit 10— 12 pCt.

Mangan 60-61 60—61 61-62
Puddelrolieisen Nr. J, rhein.-

westf. Marken 5S-59 58-59 58-59
desgl. Nr. I I I 42 42 42
Giefsereirohtisen Nr. 1 67 67 67

„ n i 60 60 60
Bessemereisen 65 67 64
Thomasroheisen 59 60-61 61
Stabeisen (Schweilseisen) 131 131 135

„ (FlufseiseiO 126 126 130
Winkeleisen 136-140 136-140 140-143
Bandeisen 136 136 140
Kesselbleche von 5 mm Dicke

und starker 178— 180 178 180
Siegener Feinblecheaus Schweifs

eisen 160— 165 160-165 160
Kesselbleche aus Flufseisen 153-155 153 157
Stahlwalzdralit 112— 118 112-118 112-118
Drahtstifte 130-135 130—135 135— 140
Nieten (gute Handelsąualltat) 200 205—210 205-210
Grubenschienen 112 112 112

Z in k m a r k t .  Yon P . a u l S p e i e r . B r e s l a u , 2. Miirz,

Rohzink .  Die Produzenten hielten im Februar an den 
bisherigen Notierungen fest, wahrend zweite Iland sich 
williger zeigte und mehr dem Londoner Kurso Rechnung 
trug. Gewolinliclie gute Marken wurden mit 17,80 bis 
17,70— 17,60— 17,35 J l .  die 50 kg frei Waggon Breslau 
bezahlt. London setzte zu Beginn des Monats mit L . 17
7. 6. ein, stieg bis L . 18. 1. 3. und schliefst in ruhiger 
Tendenz mit L . 17. 7. 6. bis L . 17. 10. 0. Die eng
lischen Galyaniseure sind mit Ordres schwach besetzt. Die 
Einfuhr Grofsbritanniens betrug im Januar 4980 t gegen 
6208. bezw. 4701 in den gleichen Monaten der Yorjahre.

Es liegen nunmehr die Zahlen iiber die araerikanisclie 
Zinkproduktion in 1896 vor und betrug dieselbe in 
short tons:

St aa  te n | 1896 1895 1894 1893 1892 1891

Eastern . . . .  

Southern . . . .  
Illinois u. Indiana 

Kansas . . . .  
Missouri . . . .

! 8139 
i 2 427 
1 36 173 
| 20 759 
i 14 001

9 484 
3 697 

35 732 
25 775 
14 998

7 400 
1376 

28 972 
25 588 
11992

8802 
3 882 

29 596 
22 815 
13 737

9 582 
4 913 

31 383 
24 715 
16 667

8 945 
4 217 

28711 
22 747 
16 253

Totalsumme | 81 499 89 686 75 328| 78 832 87 260 80 873

In den Stocks verblieben in short tons am 1. Januar 
1897 7477, gegen 5802 ani gleichen Termine des Yorjahres.

Die Produktion in Oberschlesien betrug in 1896 
97 823 t, gegen 95 430 t in 1895, es ergiebt sich demnach 

ein Plus von 2393 t.
Ueber die in letzter Zeit yielfach gemeldeten Fundę 

von reichen Zinklagern im Siiden Rufslands und im Kaukasus 
liegen jelzt direkte Nachrichten vor. Nach Mitteilung des 
deutschen General-Konsulates in Odessa soli eine belgische 
Gesellschaft in Alagar, ca 50 Węrst von der Station der 
Wladikawkaser Eisenbahn, in Dargkoch reiche Zinkerzlager 
entdeckt haben und die Ilerstellung von Zink beabsichtigen. 

Positive Resuliate liegen indes bis heute nicht vor.
Auch in Rostow am Don hal sich vor zwei Jahren 

eine Abtien-Gesellschaft GlebofT und Comp. zur Ausbeutung 
und Yerhuttdpg verschiedener Erze, darunter schwarzcr 
Zinkblende, gebildet, hat aber ihre Untersuchungs-Aibeiten 
noch nicht abgeschlossen. Yon dem kaiserlich deutschen
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Konsulate in Tiflis wird mir gemeldet,- dafe im  Kaukasu* 

bei Petrowsk ein Lager von Zinkblende nnd Bleiglanz 

entdeckt wurde; doch ist auch dariiber naheres nicht be- 

kannt geworden. Zinkblende kommt anch im Gouvernement 

Kutais unweit des Flusses Tschorok zwischen Artwin und 

Bortschka in sogenannten Nestern vor. Die auf den Giitern 

des Prinzen Oldenburg in Śwanetien gefundene Blendę soli 

sich, nach Urteilen eines Sachverstandigen, fiir den Export 

ais wertlos erweisen.

Am Empfatige im Januar waren hauptsachlich beteiligt: 
Grofsbritannien mit 12 349 Doppel-Centnern, O.esterreich- 
Ungarn mit 12 078, Frankreich mit 1760 und Rufsland 
mit 1602 Doppel-Centnern.

Z i n k b l e c h e  waren lebliafter gefragt. Grundpreis

40,50 J l .  die 100 kg Oberhausen. Den Hauptempfang 

hatten: Grofsbritannien mit 5479 und Japan mit 1838 
Doppel-Centnern.

Z i n k s t a u b  (Poussiere). Die Nachfrage war liberaus 

lebhaft und blieben Posten gefragt.

Die Ein- und Ausfur betrug in Deutscliland:

E i n f u h r A u s f u h r

1896 1897 1896 1897

Januar Januar Januar Januar

Rohzlnk ....................... 9 081 11 951 41 646 30 629
Brnchzink . . . . 158 148 1409 2114
Zinkbleche . . . . 65 208 12800 12 093
Zinkerze . . . . 20 258 8 404 23 668 19 668

B i ld u n g  e ines  K o h le n s y n d ik a ts  i n  S iid w a le s .

Der Vereinigung der Kohlengrubenbesitzer in Monmouthshirc 
und Siidwales ist ein Statutenentwurf fur die Bildung eines 
Syndikats zur ltegelung der Fórderung entsprechend der 
Nachfrage von einem zu diesem Zwecke cingeselzten Conti tć 
unterbreitet worden. Der Entwurf gelit von der Voraus- 
setzung aus, dafs sich eine grofse Majoritiit, die inindestens 
85 pCt. der Fórderung reprasentiert, dem Syndikat an- 
schliefsen wird. Dieses wird ais wahrschcinlich bezeichnet, 
namentlich mit Riicksicht darauf, dafs sich der Kohlenberg- 
bau von Siidwales in nur wenigen Handen befindet. Die 
Vereinigung soli durch einen Vorstand von 15 Mitgliedern 
geleitet werden, dem die Regelung der Produktion obliegt. 
Jedes Mitglied reicht dem Geschaftsfiihrer eine Aufsteliung iiber 
die Fórderung wiihrend der letzten 6 Monate im Jahre 1896 
ein. Die Beteiligungsziffer wird hicriiach abziigiich des Selbst- 
verbrauclis und der Deputatkohlen, sowie des Verbrauchs fiir 
eigene Illittenwerke und Kokereien festgesetzt. Ist ein Mitglied 
mit der Entsclieidung des Vorstandes nicht einverstanden, 
so kann es Berufung bei der Generalversammlung einlegen, 
dereń Entsclieidung endgiiliig ist. Fiir Ueberforderung ist 
eine Abgabe von 2 s. 6 d. per Tonne zu entrichten. Die 
auf diese Weise sich ansammelnden Betriigc werden zu 
Yergutungen fiir Minderfórderung verwandt. Jedoch sollen 
nicht mehr ais 2 s. fiir die Tonne vergUtet werden. Auch 
wird fiir die mehr ais 10 pCt. hinter der Beteiligungsziffer 
zurue.kbleibende Minderfórderung eine Entschadigung nicht 
gezahlt. Von den Mitgliedern ist pro Tonne der Beteiligungs- 
ziffer ein Betrag yon V* d. (farthing =  ca. 2 Pfg.) jahrlich 
zu zahlen. Mit den aus diesen Betragen gebildeten Fonds 
haften die Mitglieder fiir Uebertretuńg der Satzungen.

Kein Mitglied darf Abschllisse fur liingere .ais Jahres- 
dauer eingehen. Die Lieferung auf Grund von AbschlUssen 
mufs spiitestens 4 Monate, nachdem dieselben gcthiitigt 
worden sind, beginnen.

Sehr wesentlieh ist dic Bestimmung, dafs die Organisation 
aufser Wirksamkeit tritt, wenn der Yerkaufspreis l i s .  6 ćf. 
pro Tonne frei an Bord erreicht. Man lialt in diesem

Falle die Lage fiir gtinstig gemig, um . den-Gruben ohne 

die Fordereinschriinkungen hinreichenden Ertrag zu sichorn.

Submissionen.
24 . M a rz  d . J . ,  vormittags 11 */2 Uhr. K o m m a n d o  

des  K a d e t t e n h a u s e s ,  P l o n .  Ungefabrer Bedarf fiir 

1897/98 von 250 t (250 000 kg) Steinkohlen, 50 t 

(50 000 kg) Anthrazitkohlen.

24 . M a rz  d . J .,  mittags 12 Uhr. H a u s v e r w a l t u n g  

des  Kg l .  J o a c h i m s t h a l s c h  en G y m n a s i u m s ,  B e r l i n .  

Lieferung von ca. 300 000 kg bester oberschlesischer Stiick- 

oder Wiirfelkoble aus der Konigsgrube und 200 000 kg 

rauchfreier westfiiiischer Fiirderkohle .ius der Grube 

Blankenburg,

25. M a rz  d . J .  M a g i s t r a t ,  Ga s-  u n d  Wa s s e r -  

l e i t u  n gs  - D e p u t a t i o n  S t e t t i n .  Fiir die Stettiner 

Wasserweike 2500 t oberschlesische Steinkohlen.

25. M a rz  1897, mittags 12 Uhr. D i r e k t o r  d e r  

K o n i g l .  U n i y e r s i t a t s - B i b l i o t h e k ,  Be r l i n .  Jahres- 

bedarf an ca. 25 000 kg beste oberschlesische Wurfel- 

steinkohle, womiiglicli Gottesberger Schacht, und Koks.

27. M a rz  d . J . ,  vormittags 10 Ulir. U n i v e r s i t a t  

K i e l .  Lieferung von Lochgelly-Steamkohlen.

27. M arz  d . J , ,  vorm. 10 ‘/2 Uhr. Kg l .  E i s e n b a h n 

d i r e k t i o n  K o l n .  Lieferung von 550 000 Stiick Torf 

zum Anheizen der Lokomotiven fiir 1897/98.

I* e r s o n a l l e  n.
In den Oberbergamtsbezirken Dortmund und Bonn treten 

zum 1. April d. J .  nachstehende Personalveranderungen ein: 

Es werden auftragsweise betraut:

der Bergrevierbeamte des Bergreviers Gelsenkirchen, 

Bergrat. K a i the u ner ,  mit der Yerwaltung der Direktor- 

stelle des Steinkoblenbergwerks Dudweiler (Bezirk der 

Kgl. Bergwerksdirektion zu Saarbrucken):

der Berginspektor U t h e m a n  n zu Grube Konig (Bezirk 

Saarbrucken) mit der Verwaltung des Bergreviers Gelsenkirchen;

der bisher im Bergrevier SUd-Dortmund beschafligte 

Bergassessor D i e d r i c h  mit der Verwaltung der Stelle eines 

Berginspektors auf Grube Konig;

der Bergrevierbeamte des Bergreviers W itten, Bergrat 

G a n  te , mit der Verwaltung der Direktorstelle des Stein- 

kohlenbergwerks Campiiausen (Bezirk Saarbrucken);

der Berginspektor Cl e ff zu Sulzbach (Bezirk Saarbrucken) 

mit der Verwaltung des Bergreviers W itten;

der bisher im Bergrevier W itten besehaftigte Bergassessor 

S t o c k f l e t h  mit der Verwaltung der Stelle eines Berg

inspektors auf Grube Sulzbach;

der bisher im Bergrevier Hattingen beschiiftigte Berg

assessor Ho lin h o r s t  m it der Verwaltung einer Berg- 

inspektorstelle auf der Grube von der Heydt bei Saarbriicken.

Der Berginspektor Dr. S ch i i f e r  ist von Grube von der 

Heydt nach Grube Sulzbach versetzt.

Der Berginspektor L u d o v i c i  zu Sulzbach ist unter 

Ernennung zum Bergmeister ais Bergrevierbeamter nach 

Aachen versetzt.

Der Bergassessor Dr. Y o g e l s a n g  ist auf 6 Monate 

nach dem Ural beurlaubt.

Der Hiitteninspektor S ae ge r  zu FriedrichshUtte bei 

Tarnowitz Ubernimmt unter Beurlaubung aus dem Staats- 

dienst die Stelle eines Hiittendirektors bei der Aktien- 

gesellschaft Georg v. Giesches Erben zu Schoppinitz.

Die Bergbaubeflissenen P o h l  und P r e i f s n e r  aus dem 

Oberbergamtsbezirk Breslau sind zu Bergreferendaren ernannt.


