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Das Kobalt-Yorkoinmen im Westerwalde.

Von Dr. 13. N e u m a n n ,  Aachen.

Die fiir technisclie Zwecke wichtigcren Kobaltfund- 

orte sind sehr Yereinzelt und auch dann ist das Vor- 

kommen nie besonders massig. Die hauptsiichlichen 

Kobaltmineralieu sind Speiśkobalt, Co Af2, Kobaltglanz, 

Co As S, also geschwefeltc und arsenhaltige Erze, und 

nur das Kobalt-Manganerz oder der schwarz e Erdkobalt, 

Co O, 2 Mn 0 2 + 4 I I2 O, tritt ais techniscli wichtiges 

•oxydisclies Kobalterz auf. Ersteres i?t das Ilaupterz 

des siichsischcn Vorkomniens, das andere das des 

norwegischen und schwedischen, wahrend das letztere 

yereinzelt mit den neucaledonischcnNickelcrzcn zusammen 

angetroflen wird. Die Zahlen der Weltproduktion an 

Kobaltmetall und Produkten zeigen nun , dafs dic 

gesamte von Skandinavien, Saclisen und Neucaledonien 

gelieferte Kobaltmenge im Yergleich zu den Mengen 

anderer Metalle, z. B. aucli gegeniiber dem dem Kobalt 

so nahestehenden Nickel, selir gering ist. Es ist 

deshalb um so interessantor und erfreulichcr, dafs in 

Deutsehland cin weiteres Kobaltvorkommcn aufgedeekt 

worden ist, welches besonders durcli seine Massen- 

verhaltnisse auffallt. Es ist dies das Kobaltvorkommcn 

im Westerwaldc, welclics sich ais ein ausgedehntes 

Lager von Kobaltmangancrz erwiesen hat.

Die Gebirgsgegend des Westerwaldes wird meist 

von abgernndetcn Bergkuppen gebildet, die aus Basalt 

bestehen, der in verschiedener Form ais Saulen, Pjatten 

und in> kegelformigen Stiicken auftritt. Er ist gewohnlich 

von einer nicht starken aber fruchtbaren Ilumusdecke 

iiberlagert. Zwischen den Bergkuppen be finden sich

sanft verlaufendc Bodeneinsenkungen, welche ebenso 

wie die Abhange der Kuppen mit tertiaren Schicliten, 

namentlich Thonen der Miocan-Gruppe, mit Basalt- 

konglomeratcn, TulTen und Basaltlava bedeckt sind. Das 

Basaltkonglomcrat ist ais eine von den Basaltkratern 

ausgeworfene, durch Wasser und Luft veranderte, dem 

Tuff ahnlicbe vulkanische Asclie anzusehen. Bei den 

yulkanischen Ausbriichen ist gleichzeitig eine Menge 

Basąltlava an den Kratern hcrabgeflosscn und bedeckt 

ais oft lang sich erstreckendc, mehr odcr weniger breite 

Layastriime grofse Flachen. Dic Basaltkonglomerate, 

Basaltlaren und die tertiaren Tlione wechsellagern mit- 

einander und schliefsen liiiufig nutzbare Mineralien wie 

Eisen- und Manganerze, Bauxit, Braunkolilc etc. ein. 

Dic jiingeren TufTe finden sieli mcist in der Nahe der 

Oberflachc.

Wahrend die Mineralien durch Stoffwcchsel aus den 

obengenannten Basaltcn, Laven etc. entstanden sind, 

mufs die Braunkohle ais Ueberrest der Vegctation an- 

gcselien werden, die sich in den Pausen zwischen den 

Eruptionen entwickeltc. Die Eisen- und Manganerze 

enthalten, wie fast uberall, Spurcn von Kobalt und 

Nickel; der Gehalt an diesen Metallen war aber fiir zu 

gering gehalten worden, um das Metali zu gewinnen. 

Man wurde erst 1887 auf den reichen Gehalt auf- 

merksam, ais in den Manganerzen des nachher be

schriebenen Ortes durch oberbergamtliche Analyse, die 

zum Zwccke der Verleihbarkeit der gemuteten Mangan

erze ausgefiihrt worden war, „erhebliche" Kobaltmengen



Nr. 40. m  -

festgestellt wurden. Die erste Mutung bezog sich nur 

auf das Grubenfeld „Pafsauf" bei dem Dorfe Roth im 

Dillkreise, Bergrevier Dillenburg. Naclidem dann durcli 

weitere Aufschlufs- und Schiirfarbeiten in den umliegenden 

Grubenfeldcrn das Yorkommen von Kobalterzen fest- 

gestellt war, erwarb die Gewcrkschaft „Pafsauf" weitere

entfallcn auf „Pafsauf" 2 188 960 qm, auf „Marzella"

2 153 368, auf „Vorsicht" 2 102 670, auf „Schutz"

2 153 328 und auf „Wehr" 2 178 020 qm. Diese 

Grubenfelder liegen ungefahr 7 km westlich von der 

Station Herbom (Deutz-Giefsener Bahn), mit welcher 

sie eine gute Chaussee verbindet. Der ganze Komplex 

ist begrenzt im Norden vom Schonbach, im Weśten yom 

Seelbach, im Siiden vom Rehbach, im Osten von einer 

Linie, welche die Dorfcr Schonbach nnd Gondersdorf 

verbindet. Die Grubenfelder bedecken fast vollstiindig 

den ziemlich Aachen, mit mehreren abgeflachten Spitzen 

Ycrsehencn „Rother Berg", der einen langgestreckten, 

nach allen Seiten gleichmafsig abfallendcn Riicken dar- 

stellt, dessen Oberflache mit Weideland, Wald und 

Aeckern bedeckt ist. Gute Verkchrswege umzichen den 

Fufs des Bergriickens; sie stehen mit der von Gusternhain 

iiber Rotli nach Herbom fiihrenden Chaussee in Ver- 

bindung. Das Grubengebiet liegt iiufserst giinstig, guteWege 

sind Yorhanden, ebenso Biiehe zur Aufnahme der Gruben- 

wiisser; aufserdem liifst sich leiclit Stollenbetrieb ein- 

richtcn, wodurch grofse Teufen erreicht und der Berg 

entwassert werden kann.

Die Grubenfelder sind jetzt Eigentum einer Aktien- 

Gesellschaft mit dem Namen „Westerwald-Kobaltwerke".

Diese Kobaltformation, welche, wie anfangs mit

geteilt, offenbar Yulkanischcn Ursprungs ist, scheint auf

Bergwerksgcrechtsame, bestchend aus den Grubenfeldcrn 

„Marzella", „Schutz", „Wehr", „Yorsicht", in den 

Gemarkungen Roth, Hciligcnborn, Dricdorf, Gusternhain 

und Schonbach. Diese Mutungen bilden, wie die Kartę 

zeigt, einen sclion arrondierten, zusammenhangenden 

Ivomplcx yon zusammen 10 776 346 qm. Hiervon

den „Rother Berg" beschrankt zu sein, denn andere 

Schurfcr haben auf den benachbarten Bergen Schurf- 

arbeiten vorgenommen, ohne jedoch irgendwo aufserhalb 

der genannten Mutungen Kobalt angetrolTen zu haben. 

Der Ursprungsort, d. h. also der eigentlichc Krater 

mufs in der Niilie des „Obcrsten Berges" liegen, 

wahrscheinlich ist der „Oberste Berg", soweit das 

noch zu erkennen ist, selbst der Krater gewesen. Einen 

Anhalt fiir diese Ansicht liefert auch die Form und Ge- 

stalt der Erzstiicke. Diese treten in der Nahc des 

Kraters in mehr scharfkantigen festen Stiickcn auf, 

wahrend sie bei grofserer Entfernung in rundlichen oder- 

nierenformigen Stiicken mit abgeriebenen Kanten vor- 

kommen. Das Lager ist in der Gegend des Dreiecks- 

punktes „Oberster Berg" relativ am schwachsten, nimmt 

aber von da nach allen Seiten hin bedeutend an Machtig- 

keit zu, was wieder fiir die Annahme des Kraters ais 

Ursprungsort spricht.

Das schwarze bis blauschwarze Erz, welches sich 

ais Erdkobalt (Kobaltoxydul und Mangansuperoxyd) 

charaktcrisiert. enthiilt rund 25—30 pCt. Mangan, 4 pCt. 

Kobalt und 1 pCt. Nickel. Es tritt in der gelben Lager- 

masse in derben abgeplattetcn, knolligen und trauben- 

fórmigen, grofseren und kleincren Stiicken, auch ais 

Graupen, Sand und Melil auf. In der Gegend des Ober^ten 

Berges scheint das Erz in festen Platten derb anzustehen,.
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aucli entfcrnter davon finden sieli 2— 3 cm dicke grofsere 

PJatten mit musclieligem Brnęli, seliarfen Kanton und 

bliiulich schwarzer Farbę, dic aus reinem Erdkobalt bc- 

stehen. Diese Stiicke entlialten bis 20 pCt. Kobalt- 

oxydul. Wahrend man im Kobaltmangancrz sonst immer 

einen Teil des Kobaltes durch Kupfer vertrctcn findet, 

ist im vorliegenden Falle der Kupfcrgchalt Arcrschwindend 

gering, was fiir die Yerarbcitung und den Wert des 

Erzes entschiedcn von Yorteil ist. Der Gehalt an Kobalt 

ist in den verscliiedeneii Schichten und Biiiikcii ver- 

schieden, betragt aber im Mittel 4 pCt., ais Metali be- 

reclinet. Genaue Analysenresultate werden spiiter an

gegeben. Im allgemeinen hat man gefunden, dafs da, 

wo dic Lager schwach sind, der Gehalt an Kobalt cin 

hoherer ist ais in den machtigercn Ablagerungen. Was 

dic Miiclitigkeit der Lager selbst betriiYt, so sind nach 

Angaben des leitcnden Ingcnieurs durch Bohrlocher 

Dicken bis zu 15 m ermittelt worden.

Interessant ist bei dcm Yorkommen, dafs man nicht 

nur das durch yulkanische Eruptionen gebildete Seifen- 

lager des Kobaltcrzes gefunden hat, sondern dafs in den 

tieferen Partieen sozusagen das Muttergcstein selbst auf- 

geschlossen worden ist. Beim Abteufcn des jetzigen 

Maschinenschaclitcs (Punkt C der Kartę), der eine Teufe 

von 53 m erreicht hat, fand man namlich, nachdem 

man von 9 — 11 ̂ /2 in dic erzfiihrcnde Lngerinasse durcli- 

faliren hatte, in dem darunter bcfindlichen doloritartigon 

Gestein 10—12 handbrcite, bis fufsstarke kluftartige 

Giingc, welche mit einer Massc ausgefiillt waren, die 

der des Seifcnlagcrs genau entspricht. In diesen Kliiften 

steht das Erz in derben Schniircn an. Bei- dcm 53. Mcter 

war das Doloritgcstcin noch nicht durchfalircn. In den 

untersten Partieen findet man in dem Gestein das Metali 

ais Schwefelmetall cingcsprcngt, beim Ueberhauen der 

Stiicke treten dann in den Spaltcn wuiiderschono Aus- 

bliihungcn auf, dic je nacli ihrer Farbę aus Kobaltbliite 

(rosa), Kobaldoxyd (schwarz), auch aus Niekclbliitc 

(griinlich) bestehen. Da auch dic Ausfiillungsmassc in 

den Giingen das Erz ais Oxyd entliiilt, so erscheint wolil 

der Sćhlufs gerechtfertigt, dafs die unteren Partieen das 

Muttergcstein vorstcllcn, aus dessen Kliiften durch die 

yulkanisclien Eruptionen die anśtchcnden Gangmassen 

herausgeschleudcrt wurden. Ilierdurch entstand um den 

Krater herum das jetzt aufgcdcckte Scifenlager.

An manchcn Stiickcn des schwarzen Minerals liifst 

sieli iibrigens der Gang der Bildung oder Entstehung 

noch auf der Bruchflache der Stiicke erkennen; dieselben 

haben im Innern einen festen, mctallisch aussehenden 

Kern, crscheincn nacli aufsen hin aber aufgelockert. Bei 

diesen plattfiirmigcn meist niclit mehr ais 20— 30 mm 

dicken Stiickcn ersclieint der innere feste Kern ais 

dcutlicli erkennbarer Streifen.

Verm6ge der loekeren Beschaffenhcit des dic Erze 

cnthaltcndcii Basaltlconglomcratcs verursacht cs durchaus 

keine Schwicrigkeiten, die Erze aus dem geforderten

Haufwerk auszusclieiden. Es gcniigt ein einfachcs Ab- 

spiilcn, ahnlich wic auf den Bergwcrken zu Mechcrnicli 

und Commern bei der Behandlung des Knottenerzes. 

Durch die Praxis hat man gefunden, dafs namentlich bei 

Behandlung mit warmem Wasser die Masse iiulscrst 

leicht auscinander lallt. Dic Aufbercitung der geforderten 

Miissen gestaltet sich daher iiberaus einfach.

Die ersten Untersuchungen des Vorkommens wurden

1888 im Grubenfelde „Palśauf “ beim Dorfc Roth 

(Punkt A der Kartę) vorgenommen. Mit zwei Ycrsuchs- 

schaclitclien errciehte man nach Durchbrcchung einer 

ca. 3 m machtigcn Basaltgerolleschicht das Lager; dic- 

sclbcn wurden 11 m weiter niedergebracht, ohne jedoch 

das Lager zu durchteufen; Ycrschiedcnc davonabzwcigende 

Strecken bewiesen, dafs die lchmartige Lagermasse 

iiberall mit kleinen, bis handgrofsen Stiickcn Kobalt- 

Manganerzęn massenhaft durchsctzt war. Dic ersten 

Durchschnittsanalysen ergaben 3,lGpCt. Kobalt; 0,32pCt. 

Nickel und 29,77 pCt. Mangan. Durch Bohrloclier 

wurde dann westlich hiervon, siidlicli von der Chaussec 

Roth - Gusternhain die Fortselzung des Erzlagers in 

Machtigkeiten von 8— 12 m nachgewiesen. Beim Punkte 

B der Kartę im Fclde Marzella begann das Lager im 

16. m, und bestand aus fast reinem Kobalt-Manganerz. 

Beim 27. ni war das Liegende noch nicht erreicht. Bei 

dem Punkte C war in den 40 er Jahren cin Schacht zur 

Aufsuchung von Braunkohlen abgeteuft worden, man 

hatte auch liierbei die schwarzc Erzmassc durchfalircn, 

das Erz sclbst aber ais wertlos auf dic Ilalde gestiirzt. 

Spiiter ausgclcsene Stiicke ergaben einen Gehalt yon 

4,94 pCt. Kobalt. In der Niihe hiervon befindet sich 

der jctzige Maschinenscliacht. In ciniger Entfernung 

von diesem sind zwei andere Schachte, der Fordcrschacht 

und der Falirschacht niedcrgcbrachf, welche unten durch- 

schliigig sind und fiir die Bewetterung sorgen. Im Ma- 

scliincnschachtc wurde, wie schon erwahnt, das Erzlagcr 

Yom 9. — l l  Yj. in durchfalircn, in einem 30 m westlich 

dayon liegenden vom 15.— 18,3. ni.

Durchschnittsproben aus den nach yerschiedenen 

Richtungen hin aufgefahrcncn Strecken ergaben un- 

gcwolinlich hohe Gehalte, namlich 6,74 pCt., 7,9 jiCt. 

und iiber 14 pCt. Kobalt. Bei weiteren Schiirfarbeiten fand 

man, dafs unmittelbar neben der Chaussec yon Ilciligen- 

born nach Gondcrsdorf (bei Punkt D) das Erzlagcr nur 

von einer 1 m dicken Iluniusschiclit bedeckt war; hier 

ist die Erzmassc mehr ais 7 m machtig. An dieser 

Stello werden die Erze jetzt durch Tagebau gewonnen. 

Auch am westlichen Rande der Mutung, am Schulthcisen- 

berge, wurde bei den Punktcn E und F das Lager

6 — 8 m unter der Oberfląche angctroflen. Bei Punkt G 

steht sogar cin neugebautes Ilaus mit seinen Fundamcntcn 

im Erzlagcr. Nordnord6stlic.il yon den grofsen Scliiichtcn, 

beim Punkt II, wurde das Erzlagcr ebenfalls angctrolfen, 

sodafs bis jetzt das Kobąltcrzlager auf einer Fliiche von 

rund 7 000 000 <pn nacligcwicscn ist.
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Dic Zunahme der Machtigkcit mit der Entfernung 

Srom Krater zeigen dic folgenden Befunde: das Lager ist 

im Maschincnschacht 2'/2 1111 30 m davon siidsudostlich 

schon 3,3 m, in derselben Richtung 600 ni weiter l im  

miichtig und wurde weiter siidlich seiner Machtigkcit 

wegen nicht mehr durchteuft.

Der Grubenbetrieb bewegt sich bis jetzt in der Um- 

gebung der drei Schachte bcim Punktc C, woselbst sich 

auch cinc klcine Aufbercitung befindet. Um nun dic 

mit dem Schachtbetricbc vcrbundcncn Kosten fiir 

Fiirderung und Wasserhaltung herabzusetzen, ist man 

eben damit bcscluiftigt, den vicl billigeren Stollcnbctrieb 

einzufuhren, wodurch dic Wasscrhaltungskosten ganz 

wegfallcn. Man hat von anderen Stollcnprojekten ab- 

geschcn und beginnt von einer Stelle unterhalb der 

Cliaussee von Ileiligcnborn nach Gondersdorf, ungefahr 

100 in westlich von Punkt D, einen Stollen nach C 

liin zu treiben, welclier den Berg mit 150 m Tcufe 

unterfahren wird, wodurch dic Wasser von selbst ab- 

ilielśen, ein natiirlicbcr Wctterzug entstclit und die Grube 

austrocknet. Die Lagermasscn werden Iiierdurcb niiirbcr 

und liisen sich leichter. Das Stollcnmundlocli befindet 

sieli an dcm Ufcr des Rehbachcs. Hier ist cinc grofsere 

Aufbercitungsanstalt in Bau. Dieser werden dic Erze 

aus dcm Stollen direkt durch Grubenwagcn, von den 

Schachten durcli cinc Seilbahn zugefiilirt. Ilier werden 

auch die Sande und Meble zu gute gebracht werden, 

welclic augenblicklicli in der kleinen Aufbercitung bei 

den Schachten, besteliend aus einer Waschtrommel, 

lleifs- und Kaltwasscrrescrroiren, Klassierąpparat und 

Separationstrommel, nicht ycrarbeitet werden konnen. 

Die Grubcnwasser des Stollens werden direkt zur Auf- 

bereitung benutzt werden. Weiter lafst sich dann auch 

das in den Grubehwasscrn in ziemlichcr Menge geloste 

Kobalt, welchcs jetzt verloren geht, in einfachcr Weise 

durch Ausfallung gcwinnen. Beim Rehbąch ist aufser

dem noch so vicl unbcnutztes Gefalle vorhanden, um 

cinc geniigende Wasserkraft zum Betrciben der ver- 

schiedenen Maschinen und Apparatc zu criibrigcn. Ilier 

werden auch die Anlagen zur Verhiittung der Erze und 

Sclieidung der Metalle Platz finden.

Der Wert der Kobalterze lafst sieli nicht ganz scliarf 

bestimmen, da der Preis des Erzes pro Prozent Mctall- 

gelialt gerechnct, mit zunchmendem Gelialte an Kobalt 

sich erhoht. Fiir Erze mit 3 pCt. Kobalt werden pro 

100 kg ungefahr 15 JL  bezahlt, wahrend cin Kilo 

ICobaltosyd mit 68 pCt. 1 3 ,5 0 ^ ., mit 75 pCt. 15,50 JL  

kostet. Kobaltmetall, wclcbes in grofsen Mengen noch 

nicht im Handel crscheint, wird im grofsen mit ungefahr

25 JC . pro kg bcwertct werden. Es ist cinleuchtcnd, 

dafs bei der lcichtcn Art der Gewinnung und Aufbcreitung 

dieses oxydischcn Kobaltvorlcommens und bei der nach- 

gewiesencn Ausdehnung des Lagers an jener Stelle des 

Westerwaldes ein Schatz von kolossalcm Wcrtc noch 

yerborgen liegt.

Schen wir uns nun einmal nacli der Verwendbarkeit 

der Erze um. Das wichtigste Kobaltpraparat des llandels 

ist die Smalte, welchc ais blaue Farbę fiir Porzellan, 

Fayence, fiir Glasurcn und Emaillcn etc. gebraucht wird. 

Kiinstlichcr Ultramarin, der sogen. griinc Zinnober, 

Kobaltgelb und cinc Reilic anderer Farbcn sind ebcnfalls 

Kobaltpriiparate, welche in der Druckorei und Malerci 

vielfach Anwendung finden. Kobalt hat dagegen ais 

Metali bisher nur beschrankte Anwendung gefunden, 

was sichcr nur der Scltcnheit seines Yorkommens zu- 

zuschreiben war. Kobalt besitzt namljch ais Metali 

ganz hervorragende Eigenschaften, cs ist barter ais 

Eisen und Nickel, seine Festigkcit gegen Zerreifsen 

betragt 108 kg pro qmm, wahrend Nickel nur 80, Eisen 

62,5 kg aufweisen. Ebenso oxydiert Kobalt in feuchtcr 

Luft viel weniger leicht ais die beiden anderen Metalle. 

Es lafst sich in reinem Zustande leicht (kohlenstolTfrci) 

walzen, schmicdcn und schweifscn. Erst neuerdings 

benutzt man Kobalt zum Uebcrziehcn von Metallcn auf 

galvanischcm Wege (z. B. Cliches), ferner zum Plattieren 

von Eisen und Stahl, auch findet es seiner Ilarte und 

Widerstandsfahigkeit wegen znr Herstellung von Schneide- 

wcrkzeugcn Anwendung. Neuere Versuche, die jetzt 

im grofsen angcstellt werden, um die Eigenschaften des 

Kobaltstahlcs festzustellcn, sollen ganz aufserordcntlichc 

Rcsultate ergeben haben.

Kommt Kobaltmetall in grofseren Mengen auf den 

Markt, wie das durch dic Ausbeutung des eben be- 

sprochcnen Yorkommens zu erwarten ist, so schcn wir 

noch mancher intcressant.cn Anwendung des namentlich 

in bezug auf die physikalischcn Eigenschaften seiner 

Legierungen yerhaltnismafsig wenig gekanntcn Metallcs 

entgegen.

Statistik (lei* ICnappsehafts - Berufsgenośseiischaft 
fiir (las Deutsche Reich.

(1. Oktober 1885 bis 1. Januar 1895.)

I.

Mit dcm Erlafs der Uniallvcrsichcrungsgcsctze wurde 

cin yollstiindig neuer Versicherungszwcig geschaffen, in 

dcm sich bei den meisten Industriczweigcn das Fehlen 

jeden statistischen Materials fiir dic gereelite Yerteilung 

der Lasten, die Verhiitung von Unfallcn u. s. w. oft 

recht fiihlbar gemacht hat; auch liefsen sich bisher fiir 

die kurze Zeit des Bestchens der Berufsgenossenschaften 

brauchbare Durchschnittszahlen nicht feststellen. Dic 

Knappschafts-Berufsgcnossenschaft hat nun das ilir zu 

Gebote stehende reiche Materiał aus der Zeit yom

1. Oktober 1885 bis 1. Januar 1895 zu statistischen 

Ermittelungcn im weitgehendsten Umfange unter Bc- 

nutzung der fiir jeden Unfall angclegten Ziihlkartc vcr- 

wertet. Die auf 160 Seiten grofs Quart im Druck er- 

schienene Arbeit (Carl Ilcymanns Yerlag, Berlin W .,
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Mauerstr. 44, Preis geb. 6 JL .) mit 8 grapliischen 

Darstellungen im Text, sowie einer geograpliischen Karto 

und 4 Tal cin im Anliange beliandelt. in seinem I. allge- 

meincn Teile den Umfang des Materials nach Betricben, 

Ycrsicherten Personen, Ldhnen, Unfallen und Ilintcr- 

bliebenen der todlich Verletzton, die Aufwcndungen fiir 

dic Yerletzten und deren Angeiiorige, die geographische 

Lago und Grofse der 8 Sektionon der Knappschafts- 

Berufsgenosscnschaft, dic Vcrtcilung dor Industriezwcige 

in derselben, sowie die Grofse der Bctriebe in den 

Scktioncn und in den einzelnen Industriezwcigen. Der

II. Teil giobt Aufschlulś iiber das Gesclilecht und das 

Alter der Yerletzten, iiber das Anteilverhitltnis der 

jugcndlichen Arbeiter an den Unfallen, iiber den Ort 

der Unfalle, die Vcrteilung derselbon nach Tagcszeit, 

Wochcntag, Monat und Jahr, dic Folgen dor Verletzungen, 

die Vcranlassungen der Unfalle und die. inneren Ursachen 

derselben, dio Artcn dor Vcrletzungcn und dic yerletzten 

Korperteilc. Im III. Teile ist dic Bclastung durcli dic 

Unfalle nacligcwiesen und zwar zuniichst dic Bclastung 

auf 1 Unfall, 1 Ycrsicherten und 1000 JL  Lohnsummc 

fiir nicht tiidlich und todlich Vcrletzte, durch Ablindungen 

an Auslander und Witwen, durch Renten an Ilintcr- 

blicbene dor todlich Verletztcn. Sodann sind dic Bc- 

lastungen nach den 4 Unfallfolgen (Tod, dauernd Yiilligc, 

dauernd teilweise, vorubergchcnde Erwerbsunfahigkeit) 

gegcniibcr gestellt: Ferner ist cinc Uebcrsichl iiber dic 

einzelnen Veranlassungen der UnTalle in ihren Beziehungcn 

zur Bclastung gegeben und schliefslich sind dio Ursachen 

der Unfalle und die zugeliorige Bclastung nach Scktioncn 

und Industriezwcigen geordnet. Der IV . Teil beliandelt 

die Gcfahrlichkcit der einzelnen Industriezwcige in ihrem 

gegenseitigon Vorhaltnis; dabei sind auch die Gelahren- 

tarife der Knappschafts-Borufsgcnosscnschaft einer Be

sprechung unterzogen worden.

Den Umfang des Materials, das in 31 679 einzelnen 

Unfall-Ziihlkarten enthjilten ist, inogen einige Daten 

Yeranscliaulichen:

Die Zahl aller in der Knappschafts-Berufsgenosscn- 

schaft fiir das Deutsche Reich yereinigten Unternehmungcn 

betrug fiir den 91/jjahrigcn Zeitraum nach Auswcis der 

Kataster 3004 Bctriebe (einschliefslich der eingestelltcn) 

mit 3 623 175 Ycrsicherten Personen und einer an- 

rcchnungsfahigcn Lohnsummo von mehr ais drei Milliardcn 

Mark (3 044 171 049,16 J t .) . Von diesen Betricben 

wurden bis Ende 1894 =  1296 durch Unfalle betroffen 

mit 3 541 536 Ycrsicherten und 2 994 606 759,32 JL. 

Lohnsumme. Ohne jeden Unfall in dem 91/4jillirigcn 

Zeitraum waren demnach 1708 Bctriebe mit 81 639 Ver- 

sichertcn und 49 564 2S9.84 J t . Loline. Unter ^Bctriebe" 

sind hierbei jedoch nicht ausschliefslich cinzclne Unter

nehmungcn zu Ycrstehen, da oftmals mehrere, ortlich 

gętrcnnte Grubcnvcrwaltungen im Besitzo einer Firma 

unter einer Katasternummer vcrcinigt werden. Diese 

wurden dann ais cin odor mehrere Bctriebe gezahlt, je

nachdem die Unterbetriebe einer oder yerschiedencn 

Gefahrenklassen zugehoren; in Wirklichkeit ist daher 

dic Zahl der „Einzcl^-Bctriebe eine erheblich griifsere.

Die Zalil aller cntschadigungspfliehtigen Unfalle, 

welche nach Ablauf der ersten 13 Wochen nach dcm 

Unfall dic Berulsgenossenschaft bclaston, betrug 31 679. 

Darunter waren:

Todlich V e r le tz te ................................................  7 721

Verletztc mit dauernd yolliger Erwerbsunfahigkeit 1 427 

„ „ „ teilweiscr „ 14 367

„ „ yoriibergehender „ 8 164

Dio Zahl aller gemeldeten Unfalle betrug 278 371, 

so dafs . auf jc 100 entschiidigungspfliclitige Unfalle 879 

gemeldete kamen.

Ncbcn den Verletzten crstrecktc sich dio Fiirsorgo 

dor Berufsgenosscnschaft weiter auf 18 644 Ilintcrbliobenc 

der todlich Vorlotzten, namlich auf 4971 Witwen, 13 238 

Waisen und 435 Ascondentcn

Dic Entschadigungskosten Ycrteilen sieli auf

1. Kosten zu Lebzc i t cn  der Yer le tz ten :

Kosten des IIcilvcrfahrens in der Familie, Badekurcn, 

Bandagen, kiinstlichc Glicder . . 614 736,06 JL

Krankenhaus-Pilcgekostcn fiir 750 475

T age ................................................. 1 733 431,68 »
Renten an Angeiiorige der in Krankcn-

liausern untcrgcbraohtcn Verlctzten 635 969,66 »
Bereits gezahltc Renten an dic Yer-

lc t z t c n ............................................ 14 833 420,79 »
Abfmdung an 67 Auslander . . . 51 645,54

Summo der bereits gezalilton Kosten 17 869 203,73 JL.

Kapitalwert der laufenden Renten an

V e r lo tz te ...................................... 30 346 729,94

Gesaintsumme der Kosten bei Leb-

zeiten der Verlctztcn . . . . 48 215 933,67 JL

2. Kos ten  nach dem Todc d()r Verlletzten

Beerdigungskosteu........................... 479 205,82 JL

Bereits gezahlte Renten an Witwen 2 991 318,65 »
Kapitalwert der „ „ „ 9 046 598,76 »
Ablindung an 1344 Witwen . 774 449,11 »
Bereits gezahlte Renten an Waisen 6 187 916,47 V
Kapitalwert der „ „ „ 7 S68 759,82 »
Befeits gezahlte Renten. an Ascendenten 269 496,65 )>
Kapitalwert der „ „ „ 520 448,42

Summę der bereits gezalilton Kosten 10 702 386,70 JL.

Summo ćler Kapitalwertc . . . . 17 435 807,00 »
28 138 193,70 JL

Dic Knappscliafts-Bcrufsgenossenscliaft geht bei der 

Ableitung ihrer Gefahrontarife yon dem Grundsatze aus, 

dic Bclastung nach den ycrgangęncn, laufenden und 

zukiinftigen Yerpllichtungon aus einem Unfall zu be- 

urteilen, es war deshalb das Ilineinzichen der Kapital- 

wortc fiir dic laufenden Ronten yon yornherein bei der 

Statistik geboten. Vereinigt man die unter 1 und 2 

zusanunengefafsten Entschadigungcn fiir alle Unfalle, so
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stellt sieli dic Gcsamtbelastung vom 1. Oktobcr 188ó 

bis i. Januar 1895 hinsichtlich 

der gezaliltcn Kosten auf . . . . 28 571 590,43 J t .

(les Kapitalwertcs der laufenden

Rentcn a u f ........................... .....  . 47 782 530,94 „

im ganzen also a u f ........................... 76 354 127,37 J t .

Rechnet man hierzu noch die iibrigen seit dem

1. Oktober 1885 cntstandcnen Aufwendungen fiir Ein- 

lage in tlen gcsctzlich anzusammelnden Rcservcfonds, 

fiir Unfalluntersuchungcn, fiir Feststellung der Ent-

scliiidigungen nebst Scliiedsgcriclits- und UnfaIIvcrbiitungs- 

kosten und endlich dic Einriclitungs- und Ycrwallungs- 

kosten im Gcsamtbctrage von 23 218 949,48 J t ., so 

stellt sieli dic durch Einfiihrung des Unfallvcrsicherungs- 

gesetzes der Knappschafts - Bcrufsgenossenschaft auf- 

erlegtc B e l a s t u n g  bis zum 1. Januar 1895 auf

99 573 076,85 JL , also naliezu 100 Millionen Mark.

Bei der Bearbeitung des Materials war es ganz be

sonders wcrtvoll, dafs fiir jeden seit dcm 1. Oktober

1S85 cntschadigungspflichtig gcwordcrien Unfall eine 

Zahlkarte zur Verfugung stand, welche alles auf den 

Unfall.Bcziigliche in gedrangtcr Form zusammcngcstellt 

cnthielt. Dic Bedeutung solcher Żahlkartcn fiir eine 

einhcitliche Statistik war in der Knappschafts-Bcrufs- 

genossensehaft schon Mbzcitig erkannt worden, und 

bereits im Jahre 1S90 hatte der Genossenscbaftsvorstand 

nach mannigfachen Erorterungen und Erwagungen das 

Formular fiir diese Karten cndgiiltig festgcstcllt und dic 

nachtriigjichc Anlage fiir jeden bislier cntscbiidigtcn

Unfall vcranlafśt. In einer melirjahrigen Praxis liat

sieli dieses Formular durchaus bowiihrt, so dafs auch in 

spiiteren Jahren Aenderungcn oder Zusatzc niclit notig 

wurden. Zu wiedcrholten Malen hat sogar das Reichs- 

Ycrsichcrungsanit Vcrahlassung genommen, den iibrigen 

Berufsgćndgscnschaften die Anlage ahnlichcr Unfall- 

karten nach dem Vorgange der Knnppschafts-Bcrufs- 

genossenschaft dringehd zu empfchlen und in dcm 

Rundschreibcn vom 18. ^Tai 1896 wurde endlieh fiir 

alle Bcrnfsgenossenschaften dic Einfiihrung der Karten 

fiir die Unfalle vom 1. Januar 1896 ab, voi'gcschricbcn, 

Das dcm erwahnten Rundschreibcn beigcfugte Muster 

einer Unfallzahlkarte schliefst sich in Form und Inhalt 

ganz - eng an das bei der Knappschafts-Bcrufsgenossen- 

schaft gcbriiucliliche Formular a n , nur in einzelnen 

wenigen Punktcn von ganz untergeordneter Bedeutung 

sind kleine Acnderungen getrolTen.

Um aus der Statistik einen moglichst hohen Nutzen 

zichen zu konnen, wurde der Plan der ganzen Arbeit 

auf breitester Grundlagc angelegt. Jede Scktion wurde 

fiir sich ais selbstiindigcs Gebiet behandelt und dabei 

gleiclizeitig nocli cinc Trcnming nach Industriczweigcn und 

Gefahrenklassen vorgcnommen. Innerhalb der Industrie- 

zweige und Gefahrenklassen erfolgte endlich eine weitere 

Gliedcrung nach einzelnen Katasternummern, sodafs die 

Statistik thatsiichlich eine E in ze ls ta t i s t ik  j e d e s

s c l b s t a n d ig e n  Be tr iebcs  wurde. Wcnrigleich durch 

diese spezialisierte Bchandlung sich dic Arbeit vcr- 

viellaltigte, so konnte dieser Mehraufwand an Zeit und 

Mitteln niclit sonderlich in Betracht kommen gegeniiber 

dcm bedeutenden Wert, wclclicn cinc melir ais ncun- 

jiihrige Unfallerfahrung fiir eine gcrcchte, den tliat- 

sachlichcn Vcrhaltnissen Rcchnung tragende Einschatzung 

jedes Betriebcs nach der ihm zukommenden Betricbs- 

gefalir haben mufstc. Eine Vcr6flentlichung der Arbeit 

in dieser Ausfiihrlichkeit ist natiirlich yon vornhcrein 

ausgesclilosscn, schon wegen ihres vcrtraulichen Charaktcrs, 

und cs sind im Nachstehendcn nur solche Kapitel aus- 

gewahlt, dic ein allgemcincres Interesse bcanspruchcn 

diirfen.

In dem Yorlicgenden Auszuge mufs aber auch auf 

die Wicdcrgabc der in dcm Werke enthaltcnen zalil- 

rcichen Tabcllcn verzichtet und cs konnen hier nur 

einzelne wichtige Endzahlen mitgeteilt werden.

Untersucht man die Beziehungcn der Yorstehend an- 

gcgcbcnen Kosten vor dcm Todc und nac l i  dcm Todc 

zu einander, so stellt sich deren Yerhaltnis hinsichtlich 

der geza l i l t c n  Kosten  a l lein

bei Sektion I  B o n n ......................wie 1 :0,64

„ „ I I  Bochum . . . .  „ 1 :0,58

„ „ I I I  Clausthal a. II. . . „ 1 :0,64

„ IV  Halle a. S. . . . „ i :  0,83

„ „ V Waldenburg i. Sclil. „ 1 :0,75

,, „ V I Tarnowitz i. O.-Schl. „ 1 :0,63

„ ' „ V II Zwickau (Sachscn) . „ 1: 0,40

„ „ V III Munchen . . . .  „ 1 :0,37

im ganzen =  1 : 0,60

Ilinsielitlieh der Summę der gezal i l tcn Kosten  

und der Kap i t a lwc r te

bei Scktion I B o n n ...................... wie 1:0,69

V I I Bochum . » 1 : 0,52

» I I I Clausthal a. II. . . 1 : 0,61

V V IV Halle a. d. S; » 1 : 0,86

)} V Waldenburg i. Sclil. V 1 : 0,82

}) VI Tarnowitz i. O.-Schl. 1 : 0,63

» V II •Zwickau (Sachscn) . 1 : 0,43

V III Munchen . 1 : 0,37

im ganzen 1 :0,58

d. li. auf je 100 JL  Kosten zu Lebzciten eines Verlctztcn 

entficlen bei der ganzen Knappschafts - Berulsgcnossen- 

schaft noch 60 JL  Kosten nacli dcm Todc unter Beriick- 

sichtigung der bereits gezaliltcn Entschadigungcn allein 

und nur deren 58 JL  bei Hinzunahme der Kapitalwcrte.

Nach Auswcis der einzelnen Absehlufesumnien ent- 

iallcn auf:

Bereits gezal.1. Kosten Pr07"  ed"fS_anZen 

Jt. genossenscliaft
den Steinkohlenbergbau . . 22 951 399,99 80,3
den lSraunkolilenbergbau . . 1583 858,90 5,5
die Eragruben u. Metallhiitten 3 07G 267,64 10,8
den Salzbergbau u. d. Salinen 659 704,3S 2,3
andere Mineralgewinmingeń. 300 359,52 1,1
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Kapitalwert der p rozent der Summę 
laufend. Kenten ,, „  .. , ,

^  aller Kapitalwerte

den Steinkoliienbergbau . . 38 844 401 66 81,3
den Braunkohlenbergbau . . 2 5G1780,13 5,3
die Erzgruben u. Mctallhiitten 4 820 617,91 10,1
den Salzbergbau u. d. Salinen 1 094251,35 2,3
andere Mineralgewinnungen . 461 485,89 1,0

Das Vcrliśiltnis der bereits gezalilten Kosten zu den 

entspreclienden Kapitalwerten stellt sieli fiir die ganze 

Berufsgenossensehaft — 1 : 1,67, d. ii. je 100 JL  bereits 

bezahlte Kosten bedingen nocli eine zukiinftige Belastung 

von 167 JL  (Forts. folgt.)

auf:

YII. intcrnationaler Geologcn-Kongrefs 

in Ilufsland.

IV.

Nun zu den Kongrefsverliandlungcn. Dieselben fanden 

statt am 30. August, 1., 3. und 4. September. Die 
dazwischenliegenden Tage wurden zu Ausflugen benutzt. 

An jedem Sitzungstage fand friili eine Sitzung des Aus- 
scliusses (Conseil) statt, daran sclilofs sich gegen Mittag eine 
allgemeine Versaminlung, in der bestimmte Fragen von 
iuternationalem Charakter diskutiert wurden, und am Nacli- 

mittag endlich fand eine Versammlung mit Vortragen stalt.

Da die Conseilsitzungen im wesenllichcn nur vorbereitender 

Natur waren, kann die Bericlitęrstaltung dariiber hinweg- 

gelien. Die erste allgemeine Versammlung am 30. August 
fand unter dcm Vorsitze von Prof. Renevier statt. Prof. 
Pavlo\v begriifste den Kongrefs mit herzlichen Worten iu> 
Namen der Univcrsitiit Moskau. Das Thema der Tages
ordnung war die stratigraphische Nomenklatur und Klassi- 

fikation. Es lagen zu dieser Frage zwei ausfuhrliche Berichte 
mit Thesen vor von Dr. A. Bitt ner-Wien: Vorschliige fiir 
eine Normierung der Regeln der stratigraphischen Nomen
klatur und von Prof. Frech-Brcslau: Ueber Abgrenzung und 

Benennung der geologischen Schichtengruppen. Die Diskussion 
ergab, dafs im allgemeinen Einigkeit dariiber herrschte, 
dafs die Zeit noch nicht gekommen sei, die bisherige 

Methode der hislorischen Einteilung zu verlassen und durch 
eine natiirliche zu ersetzen. In diesem Sinne wurden nach 
langerer Debatte zwei Resolutionen gefafst: 1. Der Kongrefs 

ist der Meinung, dafs man bei der historischen Methode 
bleiben mufs, indem man sie mehr zu einer naturlichen 
umzugestalten sucht. 2. Der Ausschufs wird beauftragt, 
eine Kommission zu ernennen, welche die Grundziigc der 

Klassifikation im Sinne des ersten Beschlusses zu studieren 

hat. Beide Yorschlage wurden einstimmig angenommen.

Die Nachmittagssitzung wurde von Prof. v. Richthofcn- 
Berlin geleitet,

Prof. Meuni er-Paris fiihrt einen Versuch vor, durcli 
den er mit geringen Ilulfsmitteln die orographische Gestaltung 
Europas in iliren grofsen Ziigen und teilweise sogar in 
untergeordneten Details hat nachahmen konnen. Er liifst 
ein halbkugclfurmig gestaltetes, mit einer diinnen Decke 
von Gips iiberzogenes Kautschukstiiek sich zusainmenzichen 
und erhiilt dadurch cin Relief, welches dem der Erde sehr 

iihnlich ist. Wcnn der Erdkern ungefahr die Elastizitiit 
des Kautschuks besiifse, so mUfsten bei einer Kontraktion

die Gebirgsfonncn Europas sich so herausbilden, wie wir 
sie heute vor uns sehen.

Prof. Sacco-Turin entwickelte in liingerem Vortrage 
seine Ideen iiber die Emstehung der Oberfliichenfonnen der 
Erde, ausgehend von der Notwendigkeit der Annahme eines 
gliilicndcn, durch Stralilung sich abkiihlenden Erdkerns und 
der dadurch bedingten Verkiirzung des Erdradius. Das 
erzeugt auf der Oberfliiche Faltcnsy&teme und in Yerbindung 
damit gewaltige Briiche und Senkungen. In der arcliiiischcn 
Zeit entstehen so die altesten und ausdauerndsten Meeres- 
becken und Kontinentalmassen, das pazifische Becken einer- 

scits, die arabisch-afrikanische Masse andererseits. Die 
altesten Skelette der Kontinente bezeichnet er ais „alle 
Massive“. In ilinen unterscheidet er einen centralen, alteren, 
mehr abgetragenen und eingeebneten kaledonischen und 
einen mehr peripherischen, jiingeren gebirgigeren hercynischen 

Teil. Dic zwischen diesen alten starren Massen liegenden 
Schollen crfuhren bei weiterer Kontraktion der Erde eine 
Fallung und bilden dic Centren der jiingeren orogenetisclien 

Bewegungen, deren Sacco drei annimmt: das alpine,
apenninische und oclanische.

Hierauf trug HerrPrinz iiber die experimcntelle Nach- 
ahmung der Erdobetflachenformcn vor, indem cr zunachst 
darauf hinwies, dafs das ganze Verhiiltnis des Experiinentes 
zu den naturlichen Vorgiingen niclit ais Hindernis auf- 
zufassen sei. An der Hand einer Kartę wies er darauf 
eine Iteihe von llomologicen in der regelmafsen Verteilung 
der Kontinentalmassen und die mehrfache Wiederkehr
typischer Formen nach.

Prof. Marlin-Leyden sprach iiber die geologischen Yer- 
hiiltnisse der Molukkcn.

Prof. Forel-Lausanne, der Vorsitzende der Glctscher- 
Kommission, setzt das Interesse auseinander, welches sich 

an dic von der Kommission ausgcfiihrten Untersuchungen 
iiber periodische Schwankungcn der Gletscher kniipfl. Er 
hiilt es fur sehr notwendig, diese Untersuchungen iiber 
alle Gebiete der Erde, in denen Gletscher sich finden,

systcinatisch auszudehncn, um festżuslellen, ob diese
Schwankungen auf beiden Hemispharen in gleichem Sinne 
erfolgen und auf kosmische Ursachen zuruckzufiihrcii sind, 
odcr ob das Gcgcnteil der Fali ist und astronomischc 

Ursachen dabei cinc Rolle spiclen, oder endlich, ob gar 
keine Bcziehungen bestehen und die Schwankungen deshalb 
auf atmospharische Einfliisse zuriickzufiihren sind.

Upliam-Nordainerika macht cinc Mitteilung iiber Gletscher 

und wies auf dic Wichtigkcit des Studiums der vertikaleu 
Bewegungen des Gletschers hin, durch die manclie eigenliim- 
lichc Moriinenbildungen, die Form der Gletschcrstirn u. a 

ihre Erkliirung finden konnen.
Herr L indv a 11-Helsingfors sprach iiber die Eiszeit. 

Redner steht noch auf einem voti der heutigen Wissenschaft 

liingst ilberwundenen Standpunkt.
Die Vormittagssitzung am 1. September fand stalt unter 

dem Yorsitze von Prof. Bertrand-Paris.
Prof. Beyschlag-Berlin verlas den Bericht iiber den 

Stand der geologischen Kartę von Europa. Die dritte 
Lieferung, mit welcher 18 Blatter gedruckt vorliegen, wird 
im Winter erscheinen. Vortragender besprach sodann den 

Stand der Arbeiten fiir jedes einzelne Land Europas. Auf 
Antrag des Vorsitzenden sprach dic Versammlung dem 
Berliner Comitć, Geli. Rat Haucheeorne und Prof. Beyschlag 

ihre Anerkennung und iliren Dank aus.
Der ganze iibrige Teil der Sitzung bcschilftigte sich
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wieder mit Fragen der stratigraphischen Namengebung und 
es gelangten 7 Tliesen teils zur Annahme, teils zur Ver- 
weisung an eine Kommission. Es scheint mir nicht er- 
forderlich, dariiber ausfiłhrlicher zu bericliten.

Die Nachmittagssitzung wurde von Prof. G ro lh-M iinchen  

geleitet.

Prof. Walther-Jena setzte seine Anschauungen iiber die 
Klassifikation der Gesteine auseinander und machte hierbei 
darauf aufmerksam, dafs in der von ihm veiteiltcn Broschiire 
sich zahlreiche Driickfehler befinden. Prof. Brogger- 

Christiania wies daratif hin, dafs die Walthersche Einteilung 
vom petrographisehen Standpunkte aus sich zwar nicht ver- 
teidigen liefse, dafs er aber vollig damit einverstandcn sei, 
die Gesteine sekundiirrn Ursprunges mit den entsprechenden 
primiiren in der Klassifikation zu yereinigen.

Prof. Mcun i er-Par i s  sprach iiber.seine Versuche zur 

kUnstlichen Ilerstellung des platinfiihrenden Gesteins von 

Nishne-Tagilsk und zeigte, dafs man diese ganze Mineralien- 

gruppierung von Peridot, Pyroxen, eisenhaltigem Platin, 

Chromeisen und Eisenoxydul kiinstlich in einer Porzellan- 

rohre erzeugen kann, indem man die chemischen Bestand- 

teile bei Rotglut der E inw irkung verschiedener Diimpfe 

aussetzt. Nacli Auffassung des Vortragenden spielt dieser 

chemische Prozefs in der Natur sich bei B ildung der 

Meteoriten ab und herrscht gegenwiirtig in  der Photosphiire 

der Sonnc. So vermitteln diose Forschungen zwischen den 

Wissensgebieten der Geologie und der physikalischen 

Astronomie.

Prof. B rogger-Christian ia trug vor iiber die wichtigsten 

Ergebnissc seiner Studien iiber die Differentiation des 

norwegischen Nephelinsyenites.

General Tillo-St. Petersburg sprach zuniiehst iiber die 

centralasiatische Depression. Auf Anregung der russischen 
geographischen Gesellsciiaft ist im Centrum des asiatischen 
Kontinentes, in Turfan, eine meteorologische Station begriindet 

worden, deren durch zwei Jalire fortgefuhrte Barometer- 

aufzeichnungen die Existenz einer bedeutenden Depression 
mit Sicherheit ergeben haben. Um den Betrag derselben 
aber mit Sicherheit festzustellen, bediirfte cs eines Nivellements 
von etwa 1000 km Lange, welches von Semipalatinsk 

ausgehen miifste. — Im Anschlussc an diese Milteilungen 
trug Redner noch vor iiber magnetische Anomalien im 

ccntralen europiiischen Rufsland. In diesem Gebiete der 

ungeheuren, vollig ungestorten, seit dem Siltir unveriindert 
daliegenden Schichtentafel zeigen sich magnetische Un- 
regelmafsigkeitcn von solchem Umfange, wie man ihnen 

kaum in Yulkanischen Gebieten begegnet. Sie wiesen auf 
bedeutende Storungen im tieferen Untergrunde hin, die 
unter Umstiinden noch einmal praktischc Bedeutung ge- 
winnen konnen.

Dr. L c b c d i  n scff-Petersburg berichtete iiber die Er- 

gebnisse der vom russischen Staate ausgesandten Expedilion 

nach dem Karabugas. Dieser Meerbusen auf der ostlibhen 

Seite des kaspischen Meercs galt bei den Geologen bisher 

ais der Typus eines noch heute sich bildenden Steinsalz- 

beckens. D ic weito Wasserflache liegt etwas tiefer ais das 

kaspische Meer und steht mit demselben durch eino enge 

Wasserstrafse in Yerbindung, in  welcher cin starker Strom 

ununterbrochen zufliefst. Der Karabugas verliert sein Wasser 

nur durch Yerdunstung und so mufste hier m it der Zeit 

eine Konzentration eintreten, dic liingst den Siittigungspunkt 

ubersćhritten hat. Es entsteht aber kein Salzlager, sondern 

es scheiden sich gcwaltige Mengen von Gips ab, iiber denen

im Innem des Mecrbusens eine Schicht von Glaubersalz 
rulit. Es hiingt das zusammen mit der chemischen Zusammen

setzung des Wassers des kaspischen Mceres, welches im 
Gegensatz zu andern Meeren sehr rcich an Sulfatcn ist. 
Wahrend in den ozeanischen Becken auf zwei Teile Chlor- 
natrium ein Teil Magnesiumsulfat entfallt, ist im kaspischen 

Meere dieses Yerhiiltnis = 2 , 6 : 1 .  Darum mufs bei der 
Konzentration dieses Wassers eine starkę Konzentration der 
Sulfate eintreten, die zur Bildung yon Glaubersalz filhrt. 
Der Vortragende schatzt die Menge dieses leicht zu gewinnen- 
den, in fufsdicker Schicht iiber eine ungeheuere Flachę 
ausgedehnten Salzes auf 9 Milliarden Pud und erwartet von 

der Zukunft viel von diesem gewaltigen Naturschatze. 
Inleressant ist cs auch, das alles organische Leben, 

welches von der starken Stromung mit forlgerissen wird. 
in dieser Salzlauge sogleich getiitet wird. Die nattirlich 
gesalzenen Fische werden in Mengen an die Ufcr geworfen
und teils von Thieren, teils von Menschen zur Nahrung
benutzt. Das Uebrigbleibende wird von der Sonne gedorrt 

und erhiilt sich lange Zeit ganz vorziiglich.

Prof. Andrusson wies mit kurzeń Worten auf die 
wissenschaftliche Bedeutung dieser Studien hin, die hinter 

der praktischen nicht zuriickstelien, und lcgtc den Nachdruck 
auf den hier zum ersten Malc gezeigten Bildungsgang aus- 
gedehnter Gipsmassen.

Prof. Erdmann-llalle sprach iiber das Vorkommen 

von AmmoiiiakslickstofF in Eruptivgesteincn. Angcregt
durch die Entdeckung von Argon und Helium in den
Peginatilgangen Skandinavicns untersuchle Vortragcnder eino 
Reihe von Gesteinen und fand in einer Anzahl derselben 

unaufgeschlossenen Ammońiakstickstoff. Dio Menge der- 
selbon betragt beispielśweise im Porphyr y o i i  Halle a. S. 
(Probe von Landsberg) 0,014 pCt., entsprechend 140 g in 

der Tonne, gleich 170 g oder 224 Litem Ammoniak. Im 
Kubikmeter sind das 560 Liter, d. h, mehr ais die Hiilfte 
des Volumens.

Die Voim ittagssilzung des 3. September leitotc Prof. 
E m m o n s.

Prof. Andrusson sprach iiber die im Ausschufs bereits 

vorberatene Frage der Griindung einer internationalen 
schwimmenden geologisch - zoologischen Station, die den 
Geologen Gelegenheit bieteu soli, aus eigener Anschauung 

sieli mit den Bedingungen der Sedimentbildung in den 
vorschicdenen Meerestiefen, mit der Fóśsilisatioń, mit der 
geologischen Thatigkeit der Orgaiiismen und vielen anderen 

wichtigen Fragen vertraut zu machen. Der von den bedeutend- 
slen Forschern auf dem Gebiete der Bionomie und Geologie des 

Mceres unCerstiitztc Antrag wurde vom Kongrefs einstimmig 
angenommen und Herr Karpinsky beauftragt, denselben 
den einzelnen Staaten zu unterbreiten.

Prof. Forel-Lausannc und Nikitin-Petersburg ver- 
lasen hierauf dic Bcrichte der Kommissionen, deren Vor- 
sitzende sie sind, niimlich Ford denjenigen der Gletscher- 
Konimission, Nikitin den der Kommission fur Internationale 

Bibliographie. Im Anschlussc an letzteren legte Mourlon- 
Briisscl den ersten Band der Bibliographia geologica vor. 
Dieses Werk bildet einen Teil der von der belgischen 

Regiernng herausgegebenen Bibliographia uniyersalis.

Dann kam die Frage des naclisten Kongresses zur 
Sprache. Auf die durch Prof. Gandry ubermitteltc Ein- 

ladung der franzosischen Regierung wurde fiir das Jahr 1900 

Paris ais Kongrefsort gewiihlt und fiir den 9. Kongrefs 1903
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auf Einladung des bstcrrcichischen Gcologen, ubermittelt 
durch Oberbergrat Titze, Wicn in Aussicht genommen.

In der Nnchmittagssitzung sprach Prof, Makowsky 
iiber Lbfsfunde aus der Maminutzcil bci Briinn in Miihren. 
(S. Ausstcllungsbericht.)

Prof. Secley sprach iiber fossile Reptilicn aus den 
Gouvcrncmenls Perm und Wologda und Bashford-Dean 

iiber die Bezichungen der russischcn paliiozoischen Fisoli- 
fauna zur nordamerikanischcn.

Am Sonnabend, den 4. September, wurden am Vor- 
inittage allgemeine Fragen diskutiert, namlich dic Vcr- 
einfachung der petrographischen Nomenklatur. Dic Nacli- 

inittagsvortriige kann ich nur nach ihren Tileln anfuhrcn, 
da ich verhindert war, der Sitzung beizuwohnen.

Es sprachen Prof. Fi c cli-Breslau iiber dic Ausdehnung 

der paliiozoischcn Meerc, Prof. Mayer-Eymar-Basel iiber 
die Umgestaltungen des Mitlelmcercs wiihrend der Tertiśir- 
zeit und Prof. Stefan uscu iiber den Fufs von Dinotherium 
giganteum.

Am Sonntag Mittag wurde mit den iiblichen Dank- 
sagungen der eigcntlichc Kongrcfs gcschlossen.

Dic neuen Yorscliriften iiber (lic Ausbildung und 
Priifung fiir (len hoheren Staatsdicnst in der 

Berg-, Htttten- und SalinenverwaUung.
Unter dcm 18. September d. J. sind von dem Herm 

Minister fiir Handel und Gewerbe neue Vorschriften iiber 

den in der Ueberschrift bezeichneten Gegenstand crlassen 
worden, durch welchc dic bisherigen Yorschrilten vom

12. September 1883 aufser Kraft gesetzt werden. Der 
Ausbildungsgang bleibt nach den neuen Vorscluiften im 

allgemeinen derselbe wie bisher. Vou neuen Bestimmungen 
wollen wir nur die folgenden hervorliebcn: Auf die drci-

jiihrige Studicnzeit, wclchc der einjiihrigcn praktischen 
Lchrzeit folgt, wird die Zeit des cirijahrigcn Militiirdienstes 
nicht angerechnet. In jedem Halbjahre der Studienzcit sind 
mindestens zwei Vorlesungen iiber dic Gegenstiinde, auf 
welchc sieli die erste (Referendar-) Priifung erstreekt, zu 

lioren. Aufserdem ist wahrend zweier Halbjahre qualitative 
und quantitativc chemische Analyse praktiscli zu betreiben. 

Eine chemische quantitativc Analyse, deren Einreichung 
bisiier bei der Meldung zum Refcrendarcxamcn erfolgen 
mufste, wird jetzt, falls eine solehe nicht mit dor Meldung 
vorgclegt wird, von dcm Yorsitzenden der Priifungs- 

kommission aufgcgeben. Zu den Gegenstiindcn, auf welche 
sich die erste Priifung erstreekt, ist die Elektrotechnik 

hinzugetreten. Hinsiclitlich der Ausbildung dor Berg- 
referendare ist zu erwiihnen, dafs die Zeit dor Bcschiiftigung 

bei einem Oberbcrgamte um einen Monat — vou ncun auf 

zebu — yerliingert worden, wiihrend die tcclinisclic Aus
bildung dafiir um einen Monat Ycrkttrzt ist. Im iibrigen 
enthalton dic neuen Vorschriften iiber dic Beschaftigung 

der Referendare weit cingehendere Bestimmungen, ais dic 
bisherigen.

Die bisher bei der Meldung zur zweiten (Afsossoi-) 

Priifung einzurcichende Maschincnzcichnung ist fortgefallen 
und dic ebonfalls bisher der Meldung bcizufiigcnden mark- 
scheiderischcn Arbeiten miissen in gleicher Weise wie dic 
wahrend der technischcn Ausbildungszeit anzufertigenden 

technisclien Arbeiten vor Antritt der Thiitigkcit beim Ober- 

bergamt diesem cingcreicht werden. Etwaige zu den ron

der Priifungskommission aufzugcbcndcn schriftliclicn Arbeiten 
erforderlichc Zciciinungen brauchen nicht mehr durch den 
Yerfasscr sclbstiindig angefertigt zu werden.

Da die Vorschriften diirchweg, auch sowcit sic wesent- 
liche saclilichc Aenderungen nicht cnthaltcn, cincr Um- 
arbcitung bezw. Ergiinzung unterzogen sind, so bringen 
wir dieselben nachstehcnd in ihrem vollcn Wortlaut zum 
Abdruck:

§ . 1 .  Zur Anstellung in den hoheren technisclien 
Aemtcrn bei den Behordcn der Borg-, Hiitten- und Salinen* 

Verwaltung des Staates ist cinc wissenschaflliche und prak- 
tische Ausbildung, sowie dic Ablegung zweier Priifungen 
nacli Mafsgabe der naclifolgenden Vorsćhriften erforderlich.

Dem Minister fiir Handel und Gewerbe bleibt vorbchaltcn, 
zur Leitung einzelner Betriebszweige auf den Bergwerken, 
lliitten und Salinen des Staates, bei der cs auf besondere 
Fachkcnntnissc ankommt, auch Personen, dic sich diese 

Kenntnisse auf andere Weise erworben haben, ais Bcaintc 
anzustellen.

Sch ul bi Idu ng.
§. 2. Wer zur Ausbildung fiir den hoheren Staats

dicnst im Bergfachc zugelassen werden will, mufs auf einem 
Gymnasium, einem Realgymnasium oder einer Ober-Real- 

schule dic Abiturienten- (Abgangs-) Priifung bestanden und 
das Zcugnis der Reife erworben haben.

Meldung zum Ein tri tt.

§. 3. Die Meldung zur Aufnahme in die Zahl der 
Bergbanbcflissenen erfolgt schriftlich bci einem Obcrbergamt, 
Der Meldung sind bcizufiigen:

1. das Abiturienten- (Abgangs-) Zeugnis,
2. ein iirztlichos Zcugnis, in wclchem von dcm Aussteller 

ausdiiicklich bcscheinigt werden mufs, dafs der Bcwerber 
Yollkommen gesund, von kriiftigem Kiirperbau und frei von 

korperlielien Gebrochen und organischen Fehlern des Gchors, 
des Gesiclits und der Spraclie ist,

3. ein selbst verfafs!er Lcbcnslauf.
Dio Meldung und der Lcbenslauf miissen von dein 

Gesuchsteller eigcnhiindig geschrieben sein.

Das Obcrbergamt entscheidet iiber die Aufnahme erst 
nach erfolgtcr persbnlichcr Vorstellung des Bewerbers, zu 
der dieser nach Priifung dor Meldung einzuberufen ist.

Lei tung,  Dauer und Gang der Ausbildung.

§. 4. Die Leitung und Beaufsichtigung der Ausbildung 
fiir das Beigfach liegt den Ober-Bergamtern ob.

Dabei kann, soweit es unbeschadet dor ais Ziel ins 
Auge zu fassenden tcchnischen, wissenscliaftlichen und gc- 
schaftlichen Ausbildung thunlich ist, auf die besondoren 

Anlagen, Neigungcn und Wunschc der in der Ausbildung 
begriflfenen Personen Riicksicht genommen werden.

Dic Oberbergiimtcr haben im Anfang des Monats Januar 

jeden Jaiires dem Minister fiir Handel und Gewerbe ein 
Yerzeiohnis dor ihrem Bezirke angcliorigen Bergbau- 

beAissenen (§. 6) und Bergrefcreiidarc (§. 20J einzureichen, 
in welchein der Ausbildungsgang eines jeden kurz an- 

zugoben ist.

§. 5. Die Ausbildung zerfallt in:

1. die praktische Lelirzeit,

2. die akadcmischen Studicn,

3. die technische und geschiiftliche Vorbercitung.

I. Die praktische Lelirzeit.

§, 6. Dic Ausbildung beginnt mit einer mindestens 
einjiihrigen praktischen Beschaftigung (dem Probejalir) zur
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Erlernung der bcrgmiinnisćlien llandarbeiten und zur Er- 
werbutig allgemeiner Kenntnisse vom Bergwerksbetriebe, 
sowie von den dabei in Anwendung kommenden Maschinen 
und sonstigen Vorriclitungen zur Wasserhaltung, Forderung 

und Wetterfiihrung:
Zu diesem Zwecke wird der Bergbaubeflissenc nach er- 

folgter Annahme von dem Oberbergamt einem Revierbeatnten 
Uberwiesen, welcher seine Anlegung bei den Grubenarbeiten 
auf geeigneten Bergwerken des Reviers zu yeranlassen und 
ihn nach Mafsgabe der von dem Oberbergamt dafiir erlassenen 
allgemeinen Anweisung zu einer stetigen, auf die Ziele der 
praktischen Beschiiftigung im Probejalire gerichteten Thiitig- 

keit anzuleiten und anzuhalten hat.

Im Interesse einer moglichst grundlichen praktisclien 

Ausbildung ist der Bergbaubeflissenc nacli Antritt des 
Probejahres zunachst eine angemessene liingere Zeit hindurch 
auf ein und demselben, zweckmafsig auszuwiihlendcn Werke 

in den yerschiedenen Zweigen des Grubenbetriebes zu be- 
schiiftigen und liierauf zu demselben Zwecke, jedoch unter 
Vermeidung eines zu hiiuflgen Wechsels, auch auf anderen 
Gruben des Reviers anzulegen oder aucli von dem Ober- 
Bergamt nacli einander mehreren Revierbeamteu zu Uber- 
weisen. Hierbei ist zugleich, soweit thunlich, darauf Riick- 
sicht zu nehmen, dafs der Bergbaubeflissenc Gelegenheit 
erhiilt, sowohl den Kohlen- ais auch den Erzbergbau 

(Flotz- und Gangbergbau) durch eigene Arbeit und An- 
scliauung kennen zu lernen.

Der praktischen Ausbildung der wahrend des Probe
jahres den Bergwerken des Staates zugewiesenen Bergbau- 
beflissencn haben aufser den zusliindigen Revierbeainten 

auch die Direktoren dieser Werke besondere Aufmerksam- 
keit zu widmen.

Wahrend des Probejahres hat der Bergbaubeflissenc ein 

Tagebucli li ber dio von ihm verfahrencn Schichten und 
yerrichteten Arbeiten, sowie Uber seine sonstige Thatigkeit 
zu fiiliren, welches allmonatlich den Betriebsbeamten der 
Giuben, denen er zur Beschiiftigung uberwiesen war, zur 
Beifiigung eines Vermerks Uber seinen FlciTs im Anfahren 

uud bei der Arbeit, sowie iiber die erwiesene Anstelligkeit 
und Fiihrung rorzulegen und hiernach dem seine Aus
bildung leitenden Revierbeamten zur Priifung einzu
reichen ist.

Aufserdein hat der Bergbaubeflissenc von Zeit zu Zeit 
Beschreibungen einzelner von ihm verrichteter Arbeiten 
und iiun bekannt gewordener BetriebsausfUhrungen und 

Verrichtungen, sowie Zeichnungen einfaclier berglecliniselier 

Gegenstande nach niiherer Anweisung des seine Ausbildung 
leitenden Revierbeamten zu fertigen und diesem zur Be- 
urteilung einzureichen.

Bergbaubeflissene, welche sich ungesittet betragen oder 
wiederliolter Uebertretungen der fiir den Betrieb der Gruben 

bestehenden Vorschriftcn oder des Ungehorsams gegen ihnen 
vorgesetzte Beamte schuldig machen, konnen yon dem 
Ober-Bergamt entlassen werden.

Die Entlassung mufs erfolgen, wenn sieli wahrend der 
praktischen Lehrzeit herausstellt, dafs der Bergbaubeflissenc 
mit Gebrechen oder Fehlern (§. 3) behaftet ist, die ilin 
zur Ausiibung der Berufsthiitigkeit in den technischen 

Aemtern der Bergbehordcn des Staates uufiihig erscheinen 
lassen.

§. 7. Dio praktische Lehrzeit darf in keinem Falle 
und aus keinerlei Griinden abgekurzt worden.

Nach ihrer Beendigung hat der Bergbaubeflissene sieli
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zur Probegrubcnfalirt bei dem Revierbeamten, dem er zu 

dieser Zeit uberwiesen isl, zu melden. Der Meldung ist 

eine Zeichnung eines bcrgtechnischen Gegenstnndes nach 

eigener Aufnahme, sowie eine Maschincnzeichnung, dic 

nach einer guten Vorlage gefertigt sein darf, nebst Be- 

schreibungcn boizufugen. A u f diesen Vorl,igen hat der 

Bergbaubeflissene deren eigenhandigo Anfertigung zu vcr- 

sichern.

Wenn bei der PrUfung der Meldung gegen die Zu- 

lassung zur Probegrubcnfalirt sich keine Anstiinde ergeben, 

so w ird diese von dem Revierbeamten, bei dem die 

Meldung erfolgtc, abgehalten, falls das Ober-Bergamt niclit 

einen anderen Koniglichcn Bergbeainten damit beauftragt hat.

Bei der Probegrubcnfalirt isl zu prufen, ob der Berg

baubeflissene das notige Geschick zum technischen Berg- 

beamlen besitzt und sich wahrend seiner praktischen Lehr- 

zcit m it den yerschiedenen Zweigen des Bergwerksbetriebes 

und der Verriclitung der dabei vorkommcndcn Arbeiten 

hinreicliend bekannt gemacht, sowie Ubcrhaupt die ge- 

nUgcnden allgemeinen Kenntnisse vom Bergwerksbetriebe 

bei den yerschiedenen Arten des Bergbaueś erworben hat, 

um dic akademischen Studien m it Nutzen betreiben zu konnen.

Ueber das Ergebnis der Probegrubenfahrt ist dem Ober- 
Bergamt unter Vorlegung des Tagebuches des Bergbau- 
beflissenen zu berichten. Der Bericlit mufs sich insbesondere 

auch dariiber aussprechen, ob etwa gemiifs §. (j Abs. 7 
und 8 ein Grund zur Entlassung des Bergbaubeflisseneu 
vorhanden ist.

A uf Grund dieses Berichts hat das Oberbergamt durcli 

einen Beschlufs zu entscheiden, ob die praktische Lehrzeit 

des Bergbaubeflisseneu abzuschliefsen und ihm die Fort

setzung der yorgesehriebenen Ausbildung zu geslatten, oder 

ob die praktische Lehrzeit wegen ungeniigenden Ausfalls 

der Probegrubenfahrt zu yerlangern und diese zu wieder- 

liolen, oder ob der Bergbaubeflissene zu entlassen ist.

D ie Vcrliingerung der praktischen Lehrzeit ist nur ein- 

mal und hochstens bis zur Daucr eines halben Jahres zu

liissig. Der abermalige ungcniigende Ausfall der Probe

grubenfahrt hat die Entlassung des Bergbaubeflissenen zur 

Folgę.

2) Akademiscl ie Studien.

§. 8. Zur Erwerbung der fur den hoheren Staałsdicnśt 

im Bcrgfach riGtigeu wissenschaftlichen Kenntnisse iu der 
Matliematik, Statik und Mechanik, der Chemie unii Physik, 

der Mineralogie und Gcognosie, der Rechts- und Staats- 
wissenschaften, der Bergbau-, HUtten- und Salinenkunde, 

der Markscheidekunst, der chemischen Technologie und 
Maschinenlehre wird ein dreijahriges Universitiitsstudiuni 
erfordert.

Von diesem Zeitraum sind mindestens drei Ilalbjahre 
dem Studium auf einer deutschen Universitiit zu widmen.

Der Besuch der Berg-Akademieen zu Berlin und Klaus- 

thal, sowie der mit einer Bergbau-Abteiiung verbundeuen 

technischen Hochscliule zu Aachen wird auf die Studienzcit 

auf die Dauer von zwei Jahren, der Besuch der Berg- 

Akadem ic zu Freiberg, sowie der Besuch anderer deutscher 

technischer Hocltschulen auf die Dauer eines Jahres an- 

gerechnet.

Dem Minister fiir Handel und Gewerbe bleibt es vor- 

behalten, fur die glciche Zeitdauer die Anrechnung des 

Besuches auslandischer hoherer t e c h n i s c h e r  Lehranstalten 

zu gestatten.

/
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Dic Zeit des einjahrig-freiwilligen Militiirdicnstes wird 
auf die Stiidienzeit nicht angerechnct.

§. 9. Eine Verpflichtung zum Moren bestimmter Vor- 
lesungen findet niclit stalt, jedoch hut der Bergbatibellissene 
bei der Meldung zur ersten Priifung (§. 12) durch Zeugnisso 
den Nachweis zu erbringen, dafs er wahrend der Smdien- 
zeit rcgelmiifsigi; akademische Studien iiber die Gegenstiinde 
betrieben hat, auf welche diese Priifung sich erstreckt 

(§. 17). fu jedem llalbjahr o sind mindestens zwei Vor- 
lesungeo dieser Art zu horen. Aufserdem ist wiihrend 
zweicr llalbjahre qualitative und quantitative chemische 

Analyse praktisch zu betrciben.
Die Bergbaubefiissenen haben regeliniifsig jiihrlich, und 

zwar am Schlufs des Kalenderjahres dem Ober - Bergamt, 
von welchem sie angenommen sind, von ihrem Aufeuthalt 
und ihrer Beschiiftigung Anzeige zu machen. Wenn ein 
Bergbaube.flissener diese Anzeige zweimal hintereiuander 
unterliifst, so wird er ais ausgeschieden betrachtet und sein 
Name ohne weitere Benachrichligung in den Liston gcloscht.

Die erste Priifung.

§. 10. Die erste Priifung ist nach Bccndigung der 
akademischen Studien vor einer der „P r ii f u n gs- 
k o m m i s s i o n e n "  abzulegen, welche bei der Berg- 
Akademie in Berlin und bei den Ober - Bergiimtern zu 

Breslau,  Hal le a. S., K laus thal  am Sitze dieser 
Behorden, sowie — gemeinschaftlich fiir die Bezirke der 
beiden Ober - Bergiimter zu Bonn tind Dortmund — in 
Bonn eiugesetzt sind.

Dic Mitglieder und der Vorsitzende dieser Priifungs- 
kommissionen werden voa dem Minister fiir Handel und 
Gewerbe teils aus Beamtcn der hoheren Bergbehbrden, 
teils aus akademischen Lehrern berufen.

§. 11. Die Priifung ist eine sch ri ft 1 i ch e und m ii njd- 
l iche. Sie findet halbjiihrlich itn Friihjahre und Herbste 
slatt.

§. 12. In der Meldung zu dieser Priifung welche 

fiir den Fruhjahrstermin bis zum 15. Miirz und fiir den 
Herbsttermin bis zum 15. August zu erfolgen hat, ist der 
Verlauf der praktischcu Lehrzeit §. G und der Gang der 

akademischen Studien darzuthun nnd anzugeben, ob, wiihrend 
welcher Zeit und wo der Kandidat seiner Militarpflicht 
geniigt hat.

Beizufugcn sind:

1. die Bescheinigung des Ober - Bergamts iiber die 

Annahme ais Bergbaubefiissener (§. 3) und iiber den Ab- 
schlufs der praktischen Lehrzeit (§§. 6 und 7),

2. die Nachweisc iiber die gehortcu akademischen 
Vorlęsungen.

Mit der Meldung sind cinzureichen :

_ I. A n Ze i c h n u n ge n :

Drei Zeiehnungen iiber Bergwerksmaschinen oder sonstige 

berg- und huttenmannische GegensUinde, welche nur in 
Linien ausgefiihrt zu sein brauchcn, aber ein riclitiges und 
yollstandiges Bild des dargestellten Gegenstaudes geben 

miissen. Zwei dieser Zeiehnungen miissen nach eigener 
Aufnahme angefertigt sein.

H. A u sch ri ftl ic hen Ausarbeitungen.

Eine geognostische Beschroibung einer Gegend oder 

eines Mineralvorkommens, oder auch eine andere natur- 
wissenschaftliche oder mathematische Abhandlung, oder 
eine Ausarbeitung iiber einen bergmannischen Gegenstand. 

die auch in einem Reisebericht bestehen kann.

Unter diesen Vorlagen hat der Bergbaubeflissene die 
Zeit ihrer Anfertigung anzugeben und zu vcrsic]iern, dafs 
sie von ihm selbstiindig angefertigt worden sind. Aufser
dem sind auf dem Titelblatt der schriftlichen Ausarbeitung 
die bei ihrer Anfertigung etwa benutzten litlerarischen 
Hilfsinittol, auf die auch im Text Bezug zu nehmen ist, 

anzufUhren.

§. 13. Die Priifung der Meldung und die Entscheidung 
iiber die Zulassung oder Zuriickweisung des Bergbau- 
befiissenen liegen dem Vorsitzeiiden der Priifungskommission, 

bei der die Meldung erfolgt ist, ob. Die Priifung ist 
insbesondere darauf zu richten, ob nach den vorgelegten 
Zeugnissen anzunehmen ist, dafs der Gesuchsteller ein 

mindestens dreijahriges akadetriisclies Studium gemiifs der 
Bestimmung im §. 9 betrieben hat.

§ 14. Dem zugelasscnen Bergbaubefiissenen erteilt 
der Vorsitzende der Prufungskommissiou zwei Aufgaben, 
und zwar:

1. die Ausfiihrung einer'einfachen quantitativen Analyse, 
nebsi der schriftlichen Darlegung des dabei angewandten 

Verfalirens,

2. eine schriftliche Aufgabc iiber einen Gegenstand 
aus dem Bereiche der Fachwissenschafteii oder auch aus 
dem Gebiete der Hilfswissenschaften des Bergfaches. 

(§• 17 A. B )
Fiir die Ausfiihrung der Analyse und die Bearbeitung 

der gestellten Aufgabe ist eine Frist von zwijlf Wochen 
zu gewiihren, welche nur aus sehr erheblichcn Griinden 

(Krankheit u. s. w.) von dem Vorsitzenden der Priifungs- 
kommission um 14 Tage verliingert werden kann.

Bei Stellung der Aufgaben ist zu berucksichtigen, dafs 
die zu ihrer erschopfenden Losung erforderliche Zeit der 

dafiir bestimmten Frist inoglichst genau entsprlcht.

Die Bearbeitung einer wahrend des akademischen 

Studiums ausgefiihrten quantitativen Analyse, welche von 
dem Vorsteher des chemischen Laboratoriums einer Universitiit, 
technischen Hochschule oder Berg-Akadeinie ais ausreichend 

erachtet ist. kann angerechnet werden.

Gcschieht dies, so ist fiir die Bearbeitung der fach- oder 

hilfswissenschaftlichen Aufgabe in der Regel nur eine Frist 
von 8 Wochen zu gewiihren.

Fiir jede Arbeit ist die Yersicherung der selbstandigen 
Anfertigung abzugeben. (§. 12 lelzter Satz.)

Wird die Frist ohne geniigende Entschuldigung ver- 

siiuint, so ist dem Bergbaubefiissenen auf seinen Antrag eine 

andere Aufgabc zu crteilen. Bei wiederholter Fristver- 
saumnis gilt die Priifung ais nicht bestanden (§. 18).

§. 15. Sind die Probearbeilen rechtzeitig eingegadgen, 
so werden sie von dem Yotsitzendeu einem Mitgliede der 
Prufungskommission zur Begutachtung zugewiesen und so
dann mit den erstatlelcn Gutachtcn den anderen Kommissions- 

initgliedern zur Durchsicht vorgelegt.

In gleicher Weise sind die bei der Meldung einge- 

reichten Zeiehnungen und Arbeiten bei den Mitgliedern 
der Priifungskommission in Umlauf zu setzen.

§. 16. Zur iniindlichen Priifung konnen mehrere, 
jedoch der Regel nach niclit iiber vier Bewerber geladen 
werden.

§. 17. Dic miindliche Priifung erstreckt sich auf folgende 
Gegenstiinde:
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A. Wisscnscliaftl ic.Ue Kenntnisse,  
und zwar:

1) in der Mineralogie und der Geognosie, einsclilicfslicli 
der Petrefaktenkunde;

2) in der allgemeinen anorganischen Chemie und der 
chemischen Analyse;

3) in der Physik;

4) in der Mathcmatik, namlich:
a. in der reinen Mathcmatik bis zur hoheren Analysis 

einschlicrslich, mit Anwendung auf Kurvenlehre, Filnk- 
tionen u. s. w.;

b. in der angewandten Mathcmatik und zwar der Statik 
und Mechanik fester, fliissiger und gasformiger Korper. 
(Die Prttfung in der Mathematik beschriinkt sieli nicht auf 

die allgemeinen Lehrsatzc, vielmelir werden auch dic Falle 
praktischer Anwendung zur Aufgabe gestellt, wobei Fertigkeit 
im Zahlen- und Buchstabenrechnon, im Gcbrauche der 

Logarithmentafel, auch Bekanntschaft mit der Mclhode der 
beschreibcnden Geometrie yerlangt wird);

5) in der Encyklopiidic des Rechles, im Civilrechte (in 
seiner Ausgestaltung durch das BUrgerlichc Gesetzbuch fiir 

das Deutsche Reich) und im Bergrcchtc;
6) in den Staatswisscnschaften, namentlich im Staats- 

rechte, dem Vcrwaltungsrechte, in der Finanzwissenschaft, 
der Volkswirtschaftslehre, der sozialpolitischen Gesctzgebung 

und der Handels- und Gewerbestatistik.

B. Technische Kenntnisse 
und zwar in der Bergbaukundc einschliefslich Auf bercitung, 
der Salincnkundo, der IlUttenkunde und der Probierkunst, 

der chemischen Technologie, der Maschinenlchrc einschliefslieh 
Elektrotechnik und in der Markscheidekunst.

§. 1S. Die Frage, ob die Priifung uberhaupt und im 
Bejahungsfalle ob sie „ausreicheńd“, —  .ugut" — oder 
„mit Auszeichnungrt bestanden ist, wird von der Prufungs- 
kommission durch Stimmenmehrheit, und zwar nach dem 

Ges amt-Ę r ge b niss e der sch ri ft l ichen und mttnd-
1 i che n Pr i i fung entschieden.

Bei Stimmengleichhcit gilt die Prttfung ais nicht be
standen.

§. 19. Die Prufungskommission hat iiber dic Priifung 
ein Prolokoll aufzunehmen, in welchem
1. die Aufgaben fiir die Probearbeiten (§. 14),

2. die iiber diese, sowie iiber die mit der Meldung cin-
gereichten Arbeiten uud Zeichnungen abgegębencn 
Gutachten (§. 12),

3. dic hauptsiichliclistcn Gegenstande der mttndlichen
Priifung, und

4. dic Entscheiduug der Kommission Uber den Ausfall
der Priifung

anzuftihren sind.

§. 20. Ist dic Prttfung bestanden, so wird dem Berg- 
baubeflissenen iiber das Ergebnis von dem Vorsitzenden 
der Prttfungskommission ein Zcugnis ausgestellt, unter dessen 
Vorlegung er seine Ernennung zum Bergreferendar und 

seine Vereidigung bei dcmjenigeu Oberbergamt zu bean- 

tragen hat, in dessen Bezirk er seine weitere technische 
und geschaftliche Ausbildung betreiben will.

Ist die Prttfung mit Auszeichnung bestanden, so kann 
der Bergbaubeflissenc von der Priifungskommission dem 
Minister fiir Handel und Gewerbe zur Yerleihung einer 

Priimie zum Zwecke der Ausftthrung einer Studienreise 
empfohlen -werden.

§. 21. Hat der Bergbaubefiissene die Prttfung nicht

bestanden, so wird er von der Prttfungskommission zur 

W iederholung der Prttfung auf den niichsten halbjiihrlichcn 

oder auf den zweitfolgenden Prfifungstermin derselben Kom- 

mission verwiesen.

Dic Kommission hat Ilierbei zugleich je  nacli dem 

Ausfall der nicht bestandenen Prttfung darttber zu bestimmen, 

ob nur die mttndlichc Prttfung zu wiederholen ist oder ob 

und wie weit auch die vorgeschriebenen schriftlichen oder 

bildlichen Arbeiten nochmals zu liefern sind.

Bergbaubefiissene, welche auf ergangene Vorladung zu 

dem mttndlichen Prufungstermin nicht ersclieinen oder sich 

vor Schlufs der Priifung entfernen, gelten ais von der 

Prttfung zurttckgetreten und sind auf den niichsten Termin 

derselben Kommission zu vcrweisen.

D ie Namen der Bergbaubellissenen, welche die Priifung 

nicht bestanden haben oder von ihr zurttckgetreten sind, 

sind von der Prufungskommission, welche die Prttfung ab- 

gęhalten hat, allen ubrigen Prufungskommissionen initzuteilen.

§. 22. Wenn ein Bergbaubcflissencr auch die wieder- 

holte Prttfung nicht besteht, so wird er von der weiteren 

Ausbildung fiir den hoheren Staatsdienst im Bergfach aus- 

gesclilossen und sein Name auf M itteilung der Prufungs

kommission von dem Oberbergamt, dessen Verwaltungs- 

bezirk er angehort, in der Listę der Bergbaubeflissencń 

geloscht.

3. W e i t e r e  t e c h n i s c h e  u n d  g e s c h a f t l i c h e  

Ausbi ldung.

§. 23. Die weitere Ausbildung der „Bergreferendare" 

zerfiillt in die technische und die geschaftliche.

Auf diese Ausbildung sind mindestens drei Jahre  zu 

yerwenden, von denen

neun Monate der technischen und geschiiftlichen Aus

bildung auf Bergwerken, Hiitten oder Salinen des Staates,

neun Monate der weiteren technischen Ausbildung durcli 

Befahrung und Besichtigung von Privatwerken und anderen 

Staatswerken,

zwei Monate der Beschiiftigung bei einem konzessionierten 

Markschcider,

seclis Monate der Beschiiftigung bei einem Revier- 

beamten und

zelin Monate der Beschiiftigung bei dem Oberbergamt 

gcwidmet werden miissen.

Die allgemeine Leitung der Ausbildung der Bcrg- 

Refercndare liegt fttr ihre ganze Dauer im  einzelnen Falle 

demjenigen Oberbergamt ob, iu dessen Bezirk der Berg- 

Referendar nach bestandener Prttfung den Vorbereitungs- 

dienst angetreten hat ( § . 20 ).

Wenn es zum Zwecke seiner moglichst grundliohen 

und umfaśsenden Ausbildung oder aus anderen dafttr 

sprcchendtfn erheblichen Griinden erforderlich crsctieint, kann 

der Bergreferendar von dcm seine Ausbildung leitendcn 

Oberbergamt einem anderen Oberbergamt zur Beschiiftigung 

uberwiesen werden. Ilierbei sind die Grunde der Ueber- 

weisung, sowie die Zeit und die Zwecke, fttr welche die

selbe erfolgt, und der derzeitige Stand der Ausbildung des 

Bergrefercndars genau anzugeben und die Personalakten 

desselben jedesmal m it zu iibersenden. Die Leitung der 

Ausbildung des Bergreferendars geht alsdann fiir die Zeit 

der Ueberweisung auf das Oberbergamt iiber, dem der Berg- 

Refereudar Uberwiesen ist.

Die Genehmigung zu Reisen in ausląndische Bergwerks- 

bezirke zum Zwecke der technischen Ausbildung darf nur 

ganz ausnahmsweise crtcilt werden^ da es wahrend der auf
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diesen Teil der Ausbildung zu ver\vendenden Zeit vor 
allem darauf ankommt, dafs die Bergreferendare die Betricbs- 
verhiiltnisśe und Belriebseinriclitungen der inlśindisclicn 
Bergwerke, Hiitten uud Salinen kennen lernen.

§. 24. Die Ausbildung beginnt mit der mindestens 
neunirtonatlichen Bescłiiiftigung auf Bergwerken, Ilulten odcr 
Salinen des Staats, von der seclis Monate fiir die tecliniselie 
und in uninittelbarem Ansclilufs daran drei Monate fiir die 
geschiiftlichc Ausbildung zu verwenden sind. Sie li.it sich 
in ihrem erslen Teile auf alle Arbeiten und Ausfiihrungcn 

zu erstrecken, welche bei den Betrieben der Slaatswcrke 
Yorkommen. Gleichzeitig ist den Bergreferendaren Ge- 
legenheit zu geben, die den technisclien Werksbeamten ob- 
liegcnden schriftlichcn Arbeilen an der Iland der dafiir 
erlassenen Dienstanweisungen kennen zu lernen, sowie in 
die Geschiifte der technisclien Betriebsleitung niiheren Ein- 
blick zu gcwinnen. Auch haben die Bergreferendare sich 
mil dem Lohnungswesen, den Arbeiterangelegenheiten, den 
Wolil falirts einrichtungen und den damit im Zusammcnhang 

stehenden Gegenstiinden genau vertraut zu machen.

Wahrend der weiteren noch mindestens drei Monaie 

dauernden Beschiifligung liaben die Bergreferendare sich 
durch selbsUhatige Beleiligung an allen vorkommenden 
Arbeiten und durch eingehendes Studium der bestelienden 

allgemeinen Vorschriften und Diensianweisungen von den 
Bureaugeschiiften der staallichen Verwaltungen, sowie von 
der BuchfUhrung, der Aufstellung, Priifung und Feststellung 
der Einnahme- und Ausgabebeliigc, dcm Geld-, Wcchscl- 
und Abrcchnungs-Verkehr, den Revisionen, der Anfertigung 

der KasscnabśchlUssc und Kassenextrakte, der Ilechnungs- 
legung und Etalsaufstcllung bei der Knssen-, Deposital-, 

Produkten-, Materialien- und Inventarienverwaltung die fiir 
dic Beaufsichtigung und Leitung des Kassen- und Nalural- 
haushalls der Staatswerke erforderlichen griindliclien Kennt- 
nisse zu erwerben.

Die Beschaftigung bei dcm Revicrbeamtcn ist so ein- 

zurichten, dafs der Bergrefercndar alle Yorkomnicnden 
Dienslgcschiiftc des Revierbeamten nicht nur theoretiseh, 
sondern auch praktisch kennen lernt. Hancben hat der 
Bergrefercndar diese Zeit zur Erweiterung seiner tech- 

nischen Kenntnisse zu benutzen.

Die besondere Beaufsichtigung und Leitung der Aus
bildung der Bergreferendare liegt dcnjcnigcn Behorden und 
Beamtcn ob. denen sie von dcm Obcrbergamt der dariiber 

zugleich zif erteilendcn niiheren Anweisung gemiifs zur 
Beschaftigung iiberwiesen sind. Diese Beamtcn und Be
horden haben dein Obcrbergamt nacli Beendigung der dem 

erteilten Auftrage gemiifs erfolgten Beschaftigung des 
Bergrefercndars sogleich ein Zeugnis iiber dessen dienstlichcs 

und aufserdienstliches Verhallen, sowie iiber seine Leistungen 

und die darin hervorgetretcnen Mangel zu iibermittcln.
Die zehnmonatliche Beschaftigung bei dem Obcrbergamt 

hat den Schlufs der Ausbildungszeit zu bilden. Sic hat 
sich auf .alle einzelnen Dezcrnate der Mitglieder des 

Kollegiums zu erstrecken. Diese sind verp(lichtet, sieli der 
Ausbildung der Bergreferendare unmittelbar anzunelunen. 
Aufserdem hat der Bergrefercndar sich in dieser Zeit mit 
dem Geschiiftsgange in den einzelnen Bureatis (Registratur, 

Kanzlei, Kasse, Revision, Markscheiderei) genau bekannt 
zu machen.

Der Berghauptmann hat hicrnach die Zeit fiir die Be- 
sehiiftigung in jedcm Dezcrnate zu bestimmen. Hierbei ist 
besonders darauf Riicksiclit zu nehmen, dafs dic Berg-

Referendare in dem Dezcrnate des Oberbergamtsjustitiars 
stets ausreichend in moglichst vielseiliger und nutzbringender 

Weise bescliiiftigt werden. Die gleichzeitige Bescłiiiftigung 
eines Bergrefercndars in mehreren Dezernatcn ist daher nicht 

allein zuliissig, sondern zur Ericichung des Zweckes in der 
Regel auch soweit ais, thunlich anzuordnen.

Den Bcrg-Rcferendarcn ist nach Befindcn der einzelnen 
Dezernenten oder nach Bestimmung des Berghauptmanns 

insbesondere auch Gelegenheit zu hiiufigen iniiiidlichen Vor- 
triigen und zur Ausarheitung von Referaten zu geben. Auch 

konnen die Berg-Refcrendare zur Bearbeitung von Schieds- 
gerichtssaehen in den Angelcgcnheiten der Arbeiter- 
versichcrung herangezogen werden.

§. 25. Wiihrend der technisclien Ausbildungszeit hat 
der Berg Refercndar mindestens zwei schriftliche Arbeiten 
iiber wichtigere Gcgcnstiinde der Technik zu fertigen und 
dem Obcrbergamt vorzulegen. Statt einer dieser Arbeiten 
konnen auch tecliniselie Aufzeichnungen, welche der Berg- 

Referendar auf Reisen gcsammclt hat (Reiseberichle), ein- 
gereicht wrerden.

Die Vorlage dieser Arbeiten hat spiitestens bei der 
Meldung zur Bescłiiiftigung am Oberbergaint zu erfolgen. 
Gleichzeitig sind einzureichen:

a) die Darstellung eines selbst ausgcfiihrtcn Nivcllements 
in Zeichnung und Berechnung odcr eine selbstbearbeitete 
Uebcrsichtskarte von Lagerstiitten eines Bergrcvicrs oder 
einer Gruppe y o i i  Gruben (Flotzkarte, Gangkarte oder dergl.);

b) die Zulage eines Grubenzuges mit einer Durcli- 
schlagsangabe nebst den zugehijrigcn Profilcn und Obser- 
vationcn mit Beifiigung eines Erliiulerungsbericlits;

c) eine Situationszeichnung von einer Bcrgwerks-, 
Hiitten- oder Salinenanlagc nach eigener Aufnahme.

Beziiglich der Vcrsicherung der sclbstiindigcn Anfertigung 

dieser Arbeiten kommen dic Yorschrilien in §. 12 zur 
Anwendung.

§. 26. Dic Zeit, wiihrend welcher ein Berg-Rcfcrendar 
die Stelle eines technisclien Berg-, Hiitten- oder Salinen- 
bcamten versehen hat, ist ihm bis zu seclis Monaten auf 
die' technische Ausbildung anzurcchnen; auf dic' tcchnischc 

Ausbildung auf Staatswerkcn jedoch nur dann, wenn er 
eine derartige Stelle auf Staatswerken verschen hat.

Ueber die etwaige Anrechnung der zu einer Ileise in 

ausliindische Bergwcrksbczirkc vcrwcndetcn Zeit ist auf 
Grund des von dem Berg-Refercndar zu crslattenden Rcise- 
berichts im einzelnen Falle besondere Entscheidung zu 

treffen.
Bis zur Dauer von scchs Monaten kann dic teeli- 

nischc Ausbildung mit besonderer Genehmigung des Ober- 

bergaintes auch anschliefsend an die vorscliriftsmiifsig be- 
cndigte Lehrzcit (§. 7) bereits vor dem Beginhe der 
akademischen Studien betrieben werden.

§. 27. Berg-Referendarc konnen, sofern sie nach dcm 

Ermesscn des Oberbergamtes die erforderliche Ausbildung 
erlangt haben, mit der selbstiindigen Ausfulirung einzelner 
Dienslgeschiiftc odcr zur Aushiilfe mit der Ycrtretung eines 
technisclien Beamten beauftragt werden.

Dic darauf verwendite Zeit ist ihnen auf die geschiift- 
liche Ausbildung auf Staatswerken oder bei dem Revier- 
bcamlen — je nach Art des Auftrages —  anzurcchnen.

Dic zweite P r ii f u n g.
§. 28. Nach Beendigung der technisclien und geschiift- 

liclicn Vorbereilung hat der Bcrg-Iteferendar sich alsbald 

zur zweiten Priifung zu mclden.
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Die Oberbergiimter sind ermachtigt, Berg-Referendare 

zum Zwecke fernerer Yorbereitung auf die zweite Priifung 
bis zur Dauer von seclis Monaten. zu bciirlauben. Geauchc 
um Verliingerung eines solchtn Urlaubs sind dem Minister 
fiir Handel und Gewerbe zur Entsclieidung vorzulegen.

Mifsbriiucliliclie Verzogerung des Abschlusses des Vor- 
bereitungsdienstes kann gemiifs §. 84 des Disziplinargesetzes 

vom 21. Juli 1852 die Entlassung aus dem Dienste nacli 
sieli ziehen.

Die zweite Priifung ist eine schrif tl i clie und mUnd-

1 i c li e.
M e I d u n g zur zweiten P r ii f u n g.

§. 29. Die Meldung zur zweiten Priifung erfolgt 
scliriftlieli bei dem Oberbergamt unter ausfiilirlicher Angabe 
des seit dem Eintritt (§. 3) verfolgten Bildungsganges. 

Beizufiigcn sind:

1. dic Zcugnisse der Kónigliclien Behordcn und Beamten 
oder Privatbeamten, in deren Geschiiftskreisen der Berg- 
Referendar beseliiiftigt gewesen ist;

2. eine Besclieinigung iiber die gescheliene Ableistung 

der MiliŁUrpflicht oder die Iiefrciung von derselben;

3. ein Verzeiclinis der im Verlaufe der Ausbildungs- 
zeit von dem Berg-Referendar gelieferten grofseren Arbeiten 
(Helationen, Bericlite, Bescliliisse in Bereelilsams-, Berg- 
polizei- oder Enteignungssaclien, Reisebericbtc und dergl.);

4. eine geognostische Besclireibung einer Gegend oder 
eines Mineralvorkommcns, deren selbsliindige Anfertigung 

gemiifs der Vorsclirift in §. 12 zu versicliern ist.

§. 30. Wenn die Priifung des Gesuclics ergiebt, dafs 
der Berg-Referendar den Vorscliriftcn der §§. 23 bis 27 
geniigt liat, so erstaltet das Oberbergamt unter Beifiigung 
der Anlagen der Meldung (§. 29) dem Minister fiir Handel 
und Gewerbe gutachtlichen Bericht iiber die Zulassung zur 

zweiten Priifung.
Dem Bericlite sind die Personalakten des Berg-Refercndars, 

eine Begutachtung der gemiifs §. 25 anzufertigenden inaik- 

scheiderischcn Arbeiten durch einen Oberbergamts-Mark- 
sclieider, ein vollstandiger Nacliweis der Beschiiftigung 
wahrend der praktischen Lelirzeit und des Vorbereitungs- 
dienstes, sowie ein Verzeichnis der wiilirend des akademischen 

Studiums gehorlen Vorlesungen anzuschliefsen.
Gleiclizeitig sind von dem Oberbergamt Yorsciiliigc wegen 

der dem Berg-Referendar zur sciiriftlichen Bearbeitung zu 

erteilcnden Aufgaben (§. 33) zu machen.

§ .31 . Der Minister fiir Handel und Gewerbe entscheidet 
iiber die Zulassung zu der Priifung.

Der Berg-Referendar kann ohne wciteres auf seclis 
Monate zur weiteren Fortsctzung der Vorbereitiing zuriick- 
gcwiesen werden, wenn er nach der gutachtlichen Aeufserung 
des Oberbergamts noch nicht ais ausreichend vorgebiIdet 
anzusehen ist.

Priifu ngsbehorde.

§. 32. Die Priifung erfolgt vor der „ Obcr-P ru fu ngs- 
kommission fiir das Bcrgfacli^ jn Berlin, deren Mit
glieder und Vorsitzcnder von dcm Minister fiir Handel und 
Gewerbe ernannt werden.

A. Schri ft l iche Priifung.

§. 33. Die schri ft l iche Priifung liat drei Arbeiten 
zum Gegenstande, namlich:

1. eine Abliandlung iiber einen staatswissonscliaftlielien 
oder bergrechtlichen Gegensland;

2. eine Ausarbeltung iiber einen teclinischen Gegenstand 

der Berg-, Uiitten- oder Salinenkunde;
3) eine aus Akten zu fertigende Relation iiber eine 

Verwaltungssache (Bereelilsams-. Enteignungs-, Bergpolizei- 
sache und dergl.).

Zwei dieser Gegenstiinde konnen in e i n e  Aufgabe 
zusammengefafst werden.

§. 34. Die Aufgaben zu diesen drei Arbeiten werden 
von dem Minister fiir Handel und Gewerbe gestellt. Fiir 
die Anfertigung einer jeden derselben crhiilt der Berg- 
Referendar cinc Frist von zwei Monaten ( — seclis Monaten 

fiir alle drei in der Regel gleicl izeit ig zu erteilcnden 
Aufgaben). Diese Frist wird nur aus sehr erheblichcn 
Griinden (§. 14) verliingcrt werden.

Die Einreicliung der mit Inhallsangabe und Seitenzahl 
zu vcisehcnden Arbeiten erfolgt bei dem Minister.

Unter jeder dieser Arbeiten hat der Berg-Referendar 
ihre selbsliindige Anfertigung zu yersichern und die dabei 
benutzten Htilfsmittel, auf die auch im Text Bezug zu 
nehmen ist, voIIstjindig anzugeben.

Von der selbsliindigen Anferligung der zu den Arbeiten 
erforderlichen Zeiehnungen wiid abgesehen.

§. 35. Reicht ein Berg-Referendar die sciiriftlichen 
Arbeiten nicht reclitzeitig ein, so wird angenommen, dafs 
er von der Priifung abstelie.

Bei erneuerter Meldung entscheidet der Minister fiir 

Handel und Gewerbe darUbcr, ob alle im §. 33 bezeich- 
neten Arbeiten oder nur die eine oder andere. beziehungs- 

weise mehrere derselben wiederhoit anzufertigen sind — 
und zw'ar nacli gutachtlicher Anhorung der PrUfungs- 
kommission.

Bei abermaliger Versiiumung der zur Einreicliung be

stimmten Frist erfolgt dic Entlassung des Berg-Referendars.

§. 36. Die Probearbeiten werden den Milgliedern der 
Piufungskommission zur sciiriftlichen Begutachtung vorgelegl, 

ob die Arbeit des Kandidaten probemiifsig und im Be- 
jahungsfalle. ob sic ausreichend, gut oder recht gut, oder 
ob sie nicht probemiifsig ausgefallen sei.

Das Glitachtpn mufs sich niclit nur iiber den Nacliweis 
griindlicher Kenntnisse, iiber die Tiefe der wisscnschaftlichcn 

Auffassung, TUchtigkcit und Schiirfe der Beurteilung, sondern 
auch daruber auslasscn, ob die Arbeit von der Fiihigkeit 
des Verfassers zeugt, im sciiriftlichen Vortrage unbeschadct 

der erforderlichen GrUndlichkeit die Gegenstande kurz, klar 
und bestimmt grammatisch und logisch richtig in fliefsendcm, 
gefalligem Stil darzustellen.

An Stelle jeder  ungenUgend befundenen Arbeit liat der 

Kandidat der Regel  nach ,  bevor er zur inUndlichen 

Priifung zugelassen werden kann, eine andere Arbeit an
zufertigen, — und zwar Uber neue Aufgaben, die ihm 
nach Mafsgabe der §§. 30 fig. zu erteilcn sind.

Es kann hiervon abgesehen werden, wenn nur eine 

Probearbeit fiir „nicht probemiifsig^ erkliirt worden ist.
Sind mehrere Probearbeiten ungenUgend befunden, so 

kann der Berg-Referendar zufiSrderst behufs besserer Yor
bereitung auf die Dauer von drei bis neun Monaten an 

das Oberbergamt zuriickgewiesen werden.
Auch in diesem Falle sind, wenn der Berg-Referendar 

demniichst auf .seinen Antrag zur Wicderholung der sclirift- 
lichen Priifung zugelassen ist, nur fiir die ungenUgend 

befundenen Arbeiten andere Aufgaben zur schriftliehen 
Bearbeitung zu stellen.

Werden wiederum mehrere Probearbeiten ungenUgend
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befunden, so ist eine nochmalige Wicdcrholung der schrift- 
- liclien Prufung nicht gestattet, und es erfolgt die Entlassung 

des Berg-Refcrendars.
li. M iind l i c he  Priifung.

§. 37. Die m und lichc  Prufung soli nicht sowohl 
in dem Gebiete der ruinen Wissenschaften sich bewegen, 
ais vielmehr daliin gerichtet sein, zu erforschen, ob und 

inwieweit der Berg-lleferendar sieli die Fiihigkcil ange- 
eignet hat, Sie Leliren der Wisseuschaft in den Zweigen 

des Dienstes praktisch anzuwenden, ob er die amtliclien 
Vcrri<ihtungcn nicht blofs der Form nach erlernt, sondern 
auch nach Sinn und Absicht der gesetzlichen Bcstimmungen 
richtig aufgefafst, sich den inneren Zusammenliang derselben 
unter sich und mit anderen Dienstzweigcn der Staatsver- 

waltung klar gemacht und dadurch eine griindliehe Ein
sicht in die Zwecke des Slaatsdienstes erworben hat.

Nach diesen Gesiclitspuukton hat sich dic Prufung auf 
folgende Gegcnstiindo zu erstreckcn:

A. A 1 lg eine i n o Ver wal tu ngs-An gcl egen lici ten, 
organischo Einrichtungen der Behorden, Zustiindigkeits- 
verhaltnisse, Dienslkreisc und Ilechtsvćrhaltnisse des Be- 
amten, Disziplinar-Vorschriften: Slaatseinnahmen, Steuern 

und Abgaben; Etats-, Kassen- und Rechnungswescn, Etats- 
Uberschreitungen, Rechnungslegung, Abnahme und Revision 
der Rechnungen, Entlastung der Staatsregierung und der 
Rcębnuugsfiihrcr; Munzwesen, Mafs- und Gcwichtsordnung, 

Baiiken, 'Geld- und Wecliselverkehr, Depositalverwaltung 
und damit zusammenhangende Gcgenstande.

■ U. Teclinische Kenntnisse in Beziehung auf die 
Arbeiten, Ausfuhrungen und Verfahren, welche beim Berg
werks-, lliittcn- und Salincnbetriebc vorkommen und zum 

Zwecke der Nutzbarmachung der Bcrgwerksprodukte in der 
Industrie Anwendung finden, mit BerUcksichiigung ihrer 

wissensciiaftlichen Grundlagcn und ihrer volkswirtschafiliclien 
Bedeutung.

0. Betrieb und Vcrwaltur ig der Berg werke, 
Hiitten und Salzwerke des Staates: Allgemeine Ver- 
hiiltnissc in der Einrichlung und Yerwaltung dieser Werke; 
Betriebsleitung, Ilaushallsfuhrung, Yerwertuiig der Produkte; 
Kassen- und Rechnungsfiihrung und Verwalirung der Be- 

stiiude im Geld- und Natural-Haushalt auf den Werken, 

FUhrung der Kontrole durch die vorgesetzten Behorden; 

Yermogens-, Ertrags- und Selbstkosteu-Bercchnungen; wirt- 
schaftliche Ergebnisse der Betriebe.

D. Rechts- und  s t aa t s wiss c n s c ha ft 1 i che 
Kenntnisse — Staats- und Verwaltungsrecht, Bergreclit 
mit besonderer Bcrucksichtigung der Bergpolizei und des 

Bereehtsainswesens, Besteuerung des Bergbaues und Er- 

hebung der Salzabgabe, Gewerbeordnung, Arbciterverhaltnisse, 
Arbeitcrschutzgesetzgebung u. dgl.

Mit der Prufung ist ein freier Vortrag aus Akten zu 

vcrbinden, welche dem Berg-Referendar drei Tage vor dem 
Priifungstermin zugcstellt werden.

§. 38. Zu einem Prufungstermine sind der Regcl 
nach nicht mehr ais vier Berg-Referendare vorzuladen.

§. 39. Die Frage, ob die Prufung iiberhaupt bc- 
standen und im Bejahungsfalle, ob sie „ausreichcndff

— „gut“ — oder „vorzuglich‘f beslanden sei, wird von 
der Priifungskommission durch Stiinmenmehrheit, und 

zwar nacli dem Gcsaintcrgebnisse der schrift- 
l ichen und mi indl ichen Prufung entschieden.

§. 40. Dic Priifungskommission hat iiber die Prufung 
ein Protokoll aufzunehmen, das dem Minister fiir Handel

und Gewerbe mittels Berichls zu iiberrelchen ist. In dcm 
Berichte sind die Urteile iiber die Probearbeiten des 
Kandidatcn und dic Entsclieidung der Kommission iiber 
den Ausfall der Prufung besonders anzugeben. Sofern 
Bedenken nicht vorlicgen, wird der Berg-Referendar auf 
Grund der bestandenen Prufung von dem Minister fiir 

Handel und Gewerbe zum „Berg-Assessor" ernannt.

Wieder  holu ng der zwei ten Prufung.

§. 41. Den Berg-Referendarcn, welche die Prufung 
nicht bestanden haben, ist eine cinmaligc Wicdcrholung 
derselben gestattet. Sie werden, wenn śie diese beabsichtigen, 
von dem Minister fiir Handel uud Gewerbe zur besseren 

Yorbercitung auf mindestens seclis Monate an ein Ober- 
Bcrgamt zui iickverwiesen.

§. 42. Fiir den Fali der zu wiederholcnden Prufung 
bestimmt der Minister fiir Handel und Gewerbe je nach 

dem Ergebnis der crstmaligen Prufung, ob nur dic miind- 
liehe Priifung zu wiedcrholen oder ob nur die eine oder 
andere der drei schriftlichcn Probearbeiten (§. 33) noch- 

mals anzufertigen und ob etwa bei der crneuerlen Meldung 
von der Lieferung einer anderen gcognostischen Arbeit 

(§. 29) abzusehen ist.
Hat der Berg-Referendar eine zweitc Relątion zu liefern, 

so kann er sieli dic Aufgabe dazu erbitten, sobald dic 
llalftc des verlangerten Vorbcrcitungsdienstes verstrichen ist.

Im iibrigen gelten auch fiir dic Wicdcrholung der 

zwciten Prufung dic Bcstimmungen der §§. 34 bis 40.
Ein nochmaliger ungiinstigcr Ausfall der wiederholtcn 

Prufung hat den Ausschlufs vom hbheren Staatsdienste im 

Bergfach zur Folgę.
PrUfnngsgcbuhrcn.

§. 43. Die Kandidatcn, welche sich zur ersten und 
zweiten Prufung nicldcn, haben fur jede dieser Prufungen 

eine Gcbiihr von 30 /̂C. zu cntrichten.
Bei einer Wicdcrholung einer dieser Prufungen ist 

diese Gcbiihr nochmals zu zahlen.
U c b e r g a n g s b e s t i id m u n g c n.

§. 44. Die Yorstehenden Vorschriften treten vom Tage 
ihrer Veroflentlichung ab in Kraft.

Der Ausbilduugsgang der Bergbaubeflisscncn und Berg- 

Referendare, welche bereits in der Ausbildung begrillen 
sind, ist von den OberbcrgUmtern soweit wic moglich nacli 

diesen Vorschriften zu rcgcln.

Berlin, den 18, September 1897.
Der Minister fiir Handel und Gewerbe.

B ref cl d.

Tcclmik.
S o lb sten tz iin d u n g  von Prefskohlcn. Unter der Yor

stehenden Ueberschrift bringt das Organ des Centralyerbandes 

der preufsischen Dampfkessel-Ueberwachungsvercine in Nr. 17 
d. 1. Js. einen Artikel, in weichem auf dic Gefahr liin- 
gcwiesen wird, welche in der mogliclien Selbstentzundung 
von Briketts liegt. Es werden einige Falle angefuhrt, in 
denen sich Brikettvorriitc, nachdem sie lange der Sonnen- 
liitze ausgcsetzt gewesen waren, von selbst enlziindet haben. 

Ilierzu wird uns von sachverstandiger Seite mitgeteilt, dafs 

solche Erfahrungen mit den im Ruhrbezirk hergcstellten 
Briketts nicht gemacht scien. In der betreffenden Zusclirift 
lieifst es:

„Beim Verlassen der Presse wcisen die Briketts einen 

hohen Wiirmegrad auf, ctwa 50° C. und mehr. Um die
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Abkiihlung zu bcschleunigen, worden dieselben daher wiihrend 
der Vcrladung in die Eiscnbulinwagen mit Wasser abge- 
braust. Haben die beladenen Wagen einige Stunden 

gestanden, ist die Abkiihlung in der Rcgel soweit yor- 
geschrilten, dafs der Versand erfolgen kann. Geschicht der 
Versand zu frtth, dann kann sich unter UmsUinden eine 
Entziinduog der Briketts wahrend der Ucberfiihrung zum 
Bestimmungsort ereignen.

Eine SelbstentzUndung von Briketts, die yollstiindig 
erkaltet waren, ist giinzlich ausgcschlosscn und cin derartiger 
Fali noch nie bekannt geworden.

Es wird dies darauf zuriickzufuliren sein, dafs dic 
Kohlen von allen Beimengungcn gereinigt werden, keine 

Schwefelkiese enthalten und aufserdcm cin grofser Teil der 
leiclit fliichtigen Gase bei der Ycrarbeitung vcrlor.en geht."

YolksTdrtschaft und Statistik.
Kohlonausfuhr Grofsbritannions 1897. (Nach dcm 

Trade Supplement des Economist.) Die Reihenfolge ist 

nach der Ausfuhr im Jahre 1896 gcwiihlt.

Nach:

Monat 

1897 

in 1000 t*)

April

1896

in 1000 t

Jan. bis A 

1897 

in 1000 t

^pril incl.

1896 

in 1000 t

Gesamt- 
ausfuhr im 
Jahr 1896 

in 1000 t

Frankrcich . . 411 383 1881 1789 5 225
Deutschland . 461 440 1151 1143 4 511
Italien . . . 
Schweden und

423 299 1651 1354 4145

Norwegen . . 
Spanien u. kanar.

242 241 703 656 3120

Inseln . . . 161 155 800 766 2130
Rufsland . . . 48 84 94 134 1859
Aegypten . . 137 171 653 628 1772
Danemark . . 145 136 466 432 ■1692
Brasilien . . . 66 88 334 373 1005
Brit. Ost-Indien 36 117 222 526 968
Holland . . . 
Portugal und

69 52 262 185 785

Azoren . . . 54 42 244 219 634
Tiirkoi . . . 50 41 192 155 492
Malta . . . . 49 15 164 77 346
Gibraltar . . . 32 18 129 89 271
anderen Landem 441 369 1864 1 696 5 307

Insgesamt 2825 2651 10 810 10 222 34 262
Wert in 1000 L. 1241 1159 4 814 4 588 15161

Nach:

Monat Juli Jan. bis Juli incl. Gesamt- 
ausfuhr im

1897 1896 1897 1896 Jahr 1896

in 1000 t in 1000 t in 1000 t in 1000 t in 1000 t

Frankrcich . . 480 402 3 228 2 966 5 225
Dcutscliland . 546 450 2 579 2 44S 4511
Italien . . . 
Schweden und

489 390 3 040 2 546 4145

Norwegen . . 
Spanien u. kanar.

348 316 1709 1 625 3 120

Inseln . . . 194 169 1379 1274 2130
Rufsland . . . 368 354 973 1 070 1859
Aegypten . . 139 140 1 137 1069 1772
Danemark . . 173 13S 968 874 1692
Brasilien . . . 123 99 641 630 1005
Brit. Ost-Indien 88 46 414 774 968
Holland . . . 
Portugal und

88 67 499 360 7S5

Azoren . . . 55 50 402 364 634
TSrkei . . . 37 47 324 296 492
Malta . . . . 49 16 299 175 346
Gibraltar . . . 21 22 203 157 271
anderen Landem 498 425 3 307 3 097 5 307

Insgesamt 3696 3131 2 1 1 0 2 19 725 34 262
Wert in 1000 L. 16GS 1381 9 431 8778 15 161

*) 1 1=  101C kg

Monat August Jan. bis Aug. incl. Gesamt-

Nacli: 1897 1896 1897 1896
ausfuhr im
Jahr 1896

in 1000 t in 1000 1 in 1000 tjin 1000 t in 1000 t
Frankreich . . 443 416 3 671 3 382 5 225
Dcutscliland . 528 489 3107 2 937 4511
Italien . . . 381 367 3 421 2913 4145
Schweden und
Norwegen . . 378 357 2  086 1 962 3120

Spanien u. kanar.
Inseln . . . 174 180 1553 1454 2130 '

Rufsland . . . 379 307 1 352 1377 1 859
Aegypten . . 132 144 . 1269 1 2 1 2 1 772
Danemark . . 205 177 1 173 1 052 1692
Brasilien . . 78 77 719 707 1005
Brit. Ost-Indien 47 39 460 813 968
Holland . . . 72 77 571 437 785
Portugal und
Azoren . . . 62 46 464 410 634

Tiirkei . . . 46 38 370 334 492
Malta . . . . 28 27 328 202 346
Gibraltar . . . 19 14 221 171 271
anderen Landem 424 529 3 743 3 627 5 307

Insgesamt 3406 3284 24 508 23 010 34 262
Wort in 1000 L. 1528 1439 10 959 10 218 15 161

Die vorstehenden Zalilen fiir die Monate April, Juli 
und August sind hier nochmals aufgefiihrt, da die urspriing- 

lich in den Nummern 21, 37 und 38 cntlialtencn Zahlen 
einige Irrtumcr cnthielten.

Dio Stoinkohlenproduktion Belgiens im  orston 

Halbjahr 1897 betrug insgesamt 10 583 250 t gegen
10 386 500 t im gleichen Zeitraum des Vorjalnes. Die 

Zunahme belief sich also auf 196 750 t. Es waren 116 
Gruben (gegen 119 im Yorjahre) in Betrieb.

Gcsctzgelmng und Yerwaltnng. 
Entscheidung des Berggewerbogerichts Dort

m und  (Spruehkammer Recklinghausen). Nach- 

stehendes Urteil hat vornehmlich in den Krcisen der 
Belriebsbeamten der hiesigen Bergwerke grofses Aufsehen 

erregt. Obwohl dasselbe bereits sehr bekannt geworden 
ist, lassen wir nochmals den genauen Wortlaut folgen:

Im Namen des K o nigsI 

In Saclien des Bergmanns Eranz Schiifer zu Fulilenbrock, 
Kliigcrs, gegen die Betriebsverwaltung des Schachtes Oster- 
feld zu Osterfeld, Beklagte, hat das Berggewerbegericht 
Dortmund, Kammer Recklinghausen, in seiner Sitzung vom
31. August 1897, an welcher tcilgenommen haben: 1. Berg
rat Kirstcin ais Vorsitzender, 2. Grubenverwalter Aurel 
Heefs ais Beisitzcr aus dem Stande der Arbeitgeber, 3. Berg
mana Hermann Lindemann ais Beisitzer aus dcm Stande 

der Arbeiter, fiir Recht erkannt:
1. Beklagte wird verurteilt, dem Klilger den Betrag von 

4,36 JL  zu zalilen;
2. Die Kosten werden auf 1 JL. festgcsetzt und der Be- 

klagten zur Last gelegt;

3. Dieses Urteil wird fiir vorlaufig vollstreckbar erkliirt.
Yon Rechts wegen.

Thatbestand und Entscheidu ngsgriinde, 

Thatbcstand. Beklagte hatte am 16. Juni 1897 aus 
Anlafs einer Betriebsstorung von liingorer Dauer auf dem 

Schachte Osterfeld die bisher achtstiindigc, in die Zeit von
5 — 1 Uhr fallendc Morgenschicht fur die Dauer der Storung 

in eine ncunstundige, bereits um 4 Uhr morgens beginnende 
Arbeitsschicht umgewandclt und demeulsprechend die Zeit 

der Seilfahrung, welche bis dahin von 4 — 440 Uhr
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wiihrtę, um eine Stunde friiher gelegt. Die Anordnung
wurde an dem genannten Tage der Belegschaft bekannt 
gemacht.

Am 19. Juni kam Kliiger nacli seiner Angabe um 
4'12 Ulir, nach der eidlichen Aussage des Markćnkontrolleurs 
Falirliauers Kiippcrs erst nach 4'15 Ulir zur Zeche. Es
wurde ilun, weil er zu spilt gekommęn, auf ausdrtickliche 
Wcisung des Betriebsfllhrcrs die Aushilndigung der Kontroll
marke vęrweigert und dadurch die Moglichkeit benommen, 
seine regelmiifsigc Schicht zu verfahren. Kliiger riiumte in 
dem ersten Termine zwar ein, wegen Verschlafens zu spili 
zur Arbeit gekommen zu sein, bcstreitet aber der Beklagten 
das Recht, ihn mit einer Feierschicht fiir das Zuspiitkommen 
zu bestrafen, und beantragt, dic Beklagte zur Zahlung des 
ilirn hierdurch enlgangenen Lolines zu verurteilen.

Grunde. Nach den auf Grund der bergpolizeilichen

Anordnung fiir das Seilfahren im Schachte Ostcrfeld beziig-
lich der Seilfahrung und ilirer Dauer getrolTonen Mafsnahmen 
war die Beklagte nur befugt, dem verspiitet zur Arbeit 
erscliienenen Kliiger die Falirt am Seil zu vcrweigern, da
gegen weder auf Grund dieser Mafsnahmen noch auf Grund 
ilirer Arbeitsordnung berechtigt, den Kliiger durcli Vor- 
enthaltung der Kontrollmarke Iiberhaupt von der Anfahrt 

abzulialten. Wolil aber liiltte Beklagte nach §. 22, Ziffer 1 
ilirer Arbeitsordnung den Kliiger, wenn er zur Anfahrt 
zugelassen worden und auch angefahren wiire, wegen seines 
zu spiiten Eintreffcns zur Arbeit mit einem Lohnabzuge bis 
zur Halfte des fiir die vorhergegangene Lohnperiode cr- 
inittelten durclischnitlliehcn Tagesarbeitsverdienstes der- 
jenigen Arbeiterklasse, zu welclier Kliiger gehiirt, bestrafen 

durfen. Indem Beklagte den Kliiger durch die verweigerte 
Aushiindigung der Kontrollmarke zur Einlegung einer Feier- 
schicht wider seinen Willen veranlafste, wodurch dcmseiben 

der Ausfall eines ganzen Tagelohnes erwuchs, hat śie die
ilir nach ilirer Arbeitsordnung zustehende Straf befugnis
Iiberschrillen. Da nun die iiber den Kliiger verhiingte 

Strafe — und ais solehe ist die ilim auferlegte Feierschicht an
zusehen — In der Arbeitsordnung der Beklagten nicht 
vorgesehcn ist, andere ais die in der Arbeitsordnung vor- 

gesehenen Strafen gemiifs §. 80, e, 2 des Berggesetzes in 
der Faesung der Novelle vom 24. Juni 1892 iiber den 
Arbeiter aber nicht verhilngt werden durfen, so mufste, wie 

geschehen, die Beklagte dem Klageanlrage gemiifs verurleilt 
werden, dem Kliiger den entgangenen Lohn fiir die ihm 
wider seinen Willen auferlegte Feierschicht zu zahlen. Die 
Holie der Lohnentschildigung wurde in Uebereinstimmung 

mit dem fiir iihnliche Fiille in der Arbeitsordnung vor- 
geselienen Verfahren nach dem fiir die vorhergegangene 
Lohnperiode ermittelten durchschnittlichen Tagcsarbeits- 

verdienste der Arbeiterklasse, welclier der Kliiger angeliort, 
zu 4,36 <JL festgesetzt.

Bcklagter mufste aufserdem die Tragung der Kosten

des Rechtsstrcites in Holie von 1 ^/t. gemiifs § 57, Abs. 2
des Reichsgesetzcs, betreffend die Gewcrbegerichte, voin
29. Juli 1890 auferlegt werden. Auch wurde das Urteil 
gemiifs §. 56, Abs. 2 ebenda fiir vorliiufig vollstreckbar 
crklart.

Recklinghausen, 31. August 1897.

Dieses Erkenntnis erscheint nach Yerschiedenen Richtungen 
liin rechtlich bedenk lich . Nacli §. 11 Abs. 2 der Arbeils- 
ordnung werden bei der Lohnberechnung nur diejenigen 

Scliichten berjicksiclitigt, welche auf Grund personlicher

und rceli tzeit iger Empfangnahtne und Wiederabgabe der 

Kontrollmarke von dcm Markenaufseher angeschricbeii sind. 
Im vorliegendcn Falle hatte Sch. die Kontrollmarke nicht 
rechtzeitig in Empfang genommen, mitliin fehlte jene fiir 
die Anrechnung der Schicht notwendige Voraussetzung und 
es cntfiel damit fiir den Kliiger jedes Anrccht auf dieselbe.

Die in dem Urteil ausgesprocliene Auffassung, die 
Nichtzulassung zur Anfahrt sci ais Strafe anzusehen, zu 

deren Verhiingung der Bclriebsfiihrer nicht befugt gewesen 
sei, diirfte sich nicht aufrecht erhalten lassen; u. E. handeltc 
es sich vielmchr nur um eine vom Betriebsfiihrer auf Grtind 

des §. 21 der A. O. crlassene, im Interesse des geregelten 
Bętriebes notwendige Anordnung, welclier Kliiger nach- 
zukomincn hatte, die indessen nicht den Charakter einer 
Strafe trug.

Nach Lage der Sachc war u. E. die Klagerin befugt, 
abgesehen von der nach §. 11. a. a. 0. zu Recht bestehen- 
den Nichtanrechnung der Schicht dem Kliiger eine Strafe
— bestehend in einem Lohnabzug bis zur Hiilfte des 
durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes — auf Grund 
des §. 22, 1 a. a. O. aufzuerlcgen.

Das vorerwilhnte Erkenntnis ist bcdaucrlicherweise nach 
den gesetzlichen Bestimmungen nicht auf dem Rechtswege 
anfechtbar.

Trotzdem hat dasselbe wolil nicht die Bedeutung und 
Tragweite, welche ihm in den mehrfach gepflogenen Er- 
orterungen, namentlich in den Kreisen der Grubenbeamten 
beigelegt wird, denn es erscheint ausgeschlossen, dafs 

ein derartiges Erkenntnis angesichts der vorstchcnd bc- 
riihrten Rechtsbedenken fiir die Zukunft vorbiIdlich werden 
kountc.

Terltelirswesen.
Wagengestellung im  Ruhrkohlonrevier fiir die 

Zeit vom 1. bis 15. September 1897 nach Wagen zu 10 t.

Datum 

Mon at Tag

Es sind 

yerlangt | gestellt

Die Zufulir nacli den 

Rlieinłiafen betrug:

im Essener 
und

Elberfelder Kezirke

aus dem 
Bezirk

nach
Wagen 
zu 10 t

September 1. 12115 12115 Essen Ruhrort 17 965
n 2 . 12 810 12808 n Duisburg 7 494
n 3. 13197 13 166 n Hoclifeld 3 496
n i . 13 474 13 469
n 5. 998 991 Elberfeld Ruhrort 168
n G. 13 083 13 083 n Duisburg 9
n 7. 13434 13 434 n Hoclifeld U
n 8 . 13 725 13 725 Z usam m en : 29143
n 9. 13 872 13 872
n 10. 13 807 13 777
n 11. 14192 13 940
n 12. 1 027 1003
n 13. 13 344 13 305
» 14. 13 379 13 319
n 15. 13 774 13 545

Zusammen: 176 231 175 552
Durchsclinittl.: 13 556 13 504
Yerhaltniszahl: 12 431

Die Frage der Gestaltung der Eisenbahn-Fracht- 

tarife fiir Holz. (XXV. Versammlung deutscher Forsl- 
mlinner in Stuttgait.) Auf der 25. Versammlung deutscher 
Forstmilnner, welchc Ende August und Anfangs September d. J. 

inStuttgartstattfand,wurde u.a. dasTliemabehandelt: Welchc
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Ges tal t u n g der E i sen bali n -Frach ttar i fc fiir l lolz ist 
voin Standpunkt der Waldwirtschaft  anzustreben? 

Referent war Prof. Dr. Endres - Miinchen, Korreferent 
Land-Forstmeister Dr. von Danckelmann - Eberswalde, 
an Stelle des dieustlich yerliinderten Konunerzienrats Ilaas- 
Mannheim. Aus den selir interessanten, klareti Vortriigen 
der beiden Referenten entnimint die Ztg. d. Yer. Deutseher 
Eisenbalinverwaltungen im Anschlufs an den Bericht des 

„Sehwiib. Merkurs" nachfolgende Ausfiihruiigeii, welche mit 
Riicksicht auf die in letzter Zeit mehrfacli erorterte Frage 
der Grubenholztarife fiir unsere Leser niclit ohne Interesse 
sein diirften.

Von den 5 000 000 cbm llolz, welclie jiihrlicli vom 
Auslaiul in das deutsche Zollgebiet eingefiihrt werden, 

gelangen nach der Ausfiihrung des Referenten Dr. Eńdres 
mindestens 4/s auf dem billigen Waśserwege bis zur 
deutschen Zollgrenze und nur Vs wird durch dic Eiscn- 
balin und Zugtliiere befordert. Anders gestaltet sich das 
Verlialtnis zwischen Wassertransport und Eisenbahntransport 
im inliindisclien Holzverkchr. Hier spielt die Eisenbahn 

eine viel grSfserc Rolle ais die Wasserstrafse. Der llolz- 
verkehr auf den deutschen Eisenbahnen, der von Jahr zu 

Jahr zunimmt, betrug 1895 rund 17 000 000 cbm, wahrend 
die auf dem Wasserwcge bewegten Holzmengen auf 
7 000 000 cbm geschatzt werden konnen. — Dic Frage, 
welche Gestaltung der Eisenbahn-Frachttaiifo fiir Holz vou. 
Standpunkle der Waldwirtschaft anzustreben sei, ist nacli 
Ansiclit des Referenten allgemein einfach zu beantworten: 
Die Frachtsatze sollen inoglichst billig sein; denn je billiger 

sie sind, um so hiiliere Preise konnen unter sonst gleichen 
Umstiinden vom Kiiufer dcm Waldbesitzer geboten werden. 
Dieser Satz bedarf dann einer Einschrankung, wenn die 
Waldbesitzer ycrschiedener Liinder und Produktionsgebiete 

in gcgenscitigen Wettbewerb treten. Alsdann konnen die 
billigen Tarife in einem Gebiete den Waldbesitzern anderer 

Gebiete unter Umstiinden die Preise vcrderben. Denn die 
aufseren Verhiiltnissc der Waldwirtschaft sind innerhalb 

des Deutschen Reiches nicht gleich gcartet. Bayern, 
Wiirttemberg, Badcn und Elsafs- Lothringen produzieren 

mehr Holz, ais sie selbst verbrauchen konnen. Preufsen und 
Saehsen dagegen braucheu mehr, ais sie selbst liefern 
konnen. In Preufsen sind die durchschnittlichen IIolz- 

preise im Wald niedrig, in Suddeutschland und Saehsen 
hoch. Bayern allein exportiert jiihrlicli 1 500 000 cbm 

llolz im Werte von 50 000 000 JL  Daher kommt es, 
dals das Interesse der einzelnen Bundcsstaaten an der 
Gestaltung der Holz-Frachttarife cin selir verschicdcncs 
ist, und dafs es jedem Bundesstaate uberlassen bleiben 

mufs, dic Frachttarife fiir Holz nach seinem eigenen 
Bcdurfhisse festzusetzen. Der Referent legt dic allgemeinen 

GrundsiUze dar, welche der deutsche Eiscnbahn-Giitertarif 
hinsichtlich der Klassifikation des Holzes enthiilt, und fiihrt 
die Tarifsiitze der deutschen Eiscnbalinverwaltungen fiir 
Holz und die yerschiedenen Ilolzaiten im einzelnen an. 

Im Interesse der Waldwirtschaft soli Rundholz billiger 
befordert werden ais Schnittholz. Der auf weite ICntfernungen 

hin arbcitende Rundholzhandcl kann nur dann das Einkaufs- 
gebiet des meist nahe am Wald bcfindlichen kleinen Siige- 

miillers mit Erfolg aufsuchen, wenn dic Rundliolztarifc die 
Verfraclitung des llolzes auf grofsere Enlfernungen ermogliclien. 

Der BaUast, den der Rundholzhandel'in Form von Abfiillen 
mittransporticren mufs, mufs durch Tarifermiifsigung wett- 
gemacht werden. Diese Forderung steht im yollsten Ein-

klang mit dcm eisenbahnpolitisehcn Grundsatz, wonacli der 
Rohstolf billiger zu verfrachten ist, ais die daraus hergestcllte 
Ware. Yom Standpunkt der Waldwirtschaft ist zu wiinschen, 
dafs dem Transport des Grubenliolzcs und des Papierholzes 
jede mogliche Erleichterung gewiihrt wird. Denn die 

Moglichkeit, diese minderwertigen Ilolzsortiinente uberhaupt 
in grofseren Massen absetzen zu konnen, liiingt lediglich 
von den Eisenbahntarifen ab.

Fiir die allgemeine Einfiihrung von Staffeltarifcn auf 
siimtlichen deutschen Eisenbahnen fiir alles llolz nach ein- 

heitlichen Grundsiitzen kann sich Referent, im Interesse 
der siiddeutscheii Waldwirtschaft, nicht erwiirmen. Denn 
fiir den siiddeutscheii Ilolzexport kominc die Wirkung der 
Staffelung viel weniger zum Ausdruck wie fiir den ost- 
preulsischen. Das Holz letzterer Provenienz wiirde dem 
siiddeutscheii am Rhciu lebhafte Konkurrenz machen und 
die Handęlspreisc driicken. Noch bedenklicher fiir den 
Siiden sei aber der Umstand, dafs dic Staffeltarife auch 
der Befijiderung des atisliindischen llolzes auf den deutschen 

Eisenbahnen zu gute koinmen und somit dessen Konkurrenz- 
fiihigkeit noch erhohen miifsten. Am meisten zu furchten 
fiir die siiddeutscheii Waldbesitzer sei das russische Holz. 

Trotzdem bestchc die grofse Wahrscheinliclikeit, dafs die 
Staffeltarife auch fiir Rund- und Schnittholz mit der Zeit 
kommen werden. Fiihre sie Preufsen ein, dann miifsten 
die siiddeutsclien Staaten alsbald nachfolgen. Die glciche 
Wirkung wic die Staffeltarife ilben auch die Wasserstrafsen, 
gegen welche dic Eisenbahnen in Bezug auf Billigkeit des 

Holztransportes niemals konkurrieren konnen. Der wirt- 
schaftliche Wettbewerb, der mit Einfuhrung der Staffeltarife 
und Ausbau der Wasserstrafsen der deutschen Waldwirtschaft 
aufgcdrungen werde, werde indessen fiir dieselben niclit 
ohne Vorteil sein. Die Waldbesitzer wtirden dann endlich 
anfangen miissen, richtig zu reclinen und auf die Erzeugung 
von marktgiingiger Ware mehr bedacht sein miissen, ais 
dies bisher gescliehen.

Der Korreferent Dr. von Danckelmann erkliirt sich 
mit einzelnen Gedankcn und Yorscliliigen des Referenten 
einyerstanden, betont aber seinen grundsatzlich entgegen- 

gesetzten Standpunkt in der wichtigcn Stafleltariffrage. 
Prof. Dr. lin dres habe den spezifisch bayerischen Stand
punkt vertrelen; man konne niclit einmal sagen, den 

suddeutschcn. Dem gegeniiber ist Dr. von Danckelmann 
der Ansiclit, dafs Deufschland ais ein Wirtschaftsgebiet zu 

geltcn habe. Das gegenwartigc Tarifwescn sei cin Labyrinlh 
streitender Interessen, in dem der Reichsgedanke nur eine 
kleinc Kamincr einnehmc; wo sei der Richlfadcn, um aus 

diesem Labyrinth herauszukommen, d. li. wie konne hier 
allgemeine Gleichberechtigung erreicht werden? Diese 
Gleichberechligung konne nur gewonnen werden, wenn man 
ausgeht: 1. von den allgemeinen Grundsiitzen der deutschen 

Eisenbahntarifpolitik und wenn man in Bcriicksichtigung 

ziclie 2. die spezifische Eigenart und gegenwiirtige Ge
staltung der Forstwirtschaft. Zu 1. sei zu verlangen, dafs dic 
deutsche Tarifpolitik cinc deutschnationale sein solle, nicht 

eine rcgionale; sie solle alle Gebiete ganz Deutsehlands 
umfassen, wenn auch Ansnahmctarife fiir einzelne spezielle 
Gebiete nicht ausgeschlosscn seien. Jedenfalls aber. diirfe 

die Tarifpolitik, darin lierrsche Uebeieinstimmung mit dem 
Referenten, nicht International sein. Die Tarifpolitik solle 

ferner im Dienste der Gesamtheit stehen, sie diirfe niclit 
cisenbahnfiskalisch, aber auch niclit agrarisch oder spezieil 
forstlich sein, sondern sie miisse Riicksicht nehmen auf
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Industrie und Handel. Einheit solle im Deutschen Reiche 
herrschen nicht allein in politischor, sondern auch in 

wirtschaftlicher Beziehung. Endlicli solle die Tarifpolitik 
sich der Gesamtpolitik, Zoll- und Sozialpolitik, gliedm!ifsig 

anreihen, auch solle sich das Tarifwesen mogliclist ein- 
heitlich und planmafsig gestalten. Der Korreferent bestreitet 
den Satz des Referenten, dafs die Tarifierung in;, jedem 
Einzelstaat fiir sich erfolgen miisse und dafs der beste Stand 

der Tarifsysteme aller Einzelstaaten auch fur das Reich das 
Optimum bedeute. Zu 2. bemerkt der Korreferent: Die 
Forstwirtschaft produziert verh!iltnismiifsig geringwertige 
Massenwerte, welche nur auf grofse Entfernungen verfrachtet 
werden. Hochst ungleich ist die raumliche Verteilung des 

Waldes in Deutschland, denn sie weehselt in don einzelnen 
Staaten zwischen 2 und 44 pCt. Daraus folgt, dafs Ucber- 
flufs und Mangel in demselben Wirtschaftsgebiet sich aus- 
gleichen sollen Bayern ist ein Holzausfuhrland. Wald- 

reinertrng und Holzpreise sind hochst verschieden zwischen 
Siiden und Norden, Osten und Westen Deutschland. Hier 

mufs ein Ausgleich von Ertrag und Preis slattfinden. Auf 

diesen Erwagutigen baut Korreferent die von ilun zur 
Beschlufsfassung vorgeschlagenen Siitze auf, welche folgender- 

mafsen lauten:
„Die Yersammlung wolle erkliiren:

1. Die Tarifklassifikation fur Holz in dem Deutschen 

Eisenbahn-Giitertarife von 1879 entspricht im allgemeinen 

den Interessen der Waldwirtschaft.
2. Die amerikanischen Ilolzer sind in Spezialtarif I zu 

belassen. Jedoch sind zur Yerdeutlichung der Fassung des 

Spezialtarifs I fiir Holz diejenigen auslandischen, im Deutschen 
Reiche naturalisieiten Holzarten zu benennen, welche jeweilig 
ais Gegenstiimle betriebsgemiifsen Ęinschlags in der mittel- 
europaisehen Forst- und Landwirtschaft zu gelten haben.

3. Zu erwiigen ist, ob sich die Vcrsetzung von Ziffer 1 
des Spezialtarifs Ii fiir Holz:

„Stamm- und Stangenholz (auch rob behauen, gespalten
oder gerissen) sowie Scheit- (Kloben-) und KnUppel-
(Priigel-) Holz iiber 2,5 m lang" 

in Spezialtarif III empfiehlt.

4. Die baldige Einfiihrung von StafTeltarifen mit ab- 
steigender StafTei fiir Holz, am besten in der Form von 
allgemeinen Giiter-StafTeltarifen unter thunlichster Beseitigung 

von Ausnahmetarifen, erscheint dringend wiinsclienswert. 
Am dringendsten sind Ilolz-Staffeltarife fiir Spezialtarif III.

5. Die auf den deutschen Hauptbahnen noch bestehenden 

Ungleichheiten in den Normal-Tarifsiitzen fiir Holz sind 
thunlichst zu beseitigen.

6. Um die Interessen der Forstwirtschaft bei der Fort- 
bildung des Eisenbahn-Tarifwesens gebiihrend zu wahren, 
ist es unerlafslich, dafs in don fiir das Eisenbahn-Tarifwesen 
eingosetzten beratenden Korperschaften des Reichs (Ausschufs 
der Verkehrs-Interesseiiten) und der Einzelstaaten (Eisen- 
balinriite) die Forstwirtschaft durch Berufs - Forstmanner 
regelmiifsige und ausreicliende Vertretung findet."

Der wichtigste DilTerenzpunkt ist der Satz, in welchem 
die baldige Einfiihrung von Staf feltarifen mit absteigender 

StafTei fiir Holz am besten in dor Form von allgemeinen 
Giiter-StafTeltarifen unter thunlichster Beseitigung von Aus

nahmetarifen ais dringend wiinschenswert verlangt wird. 
Der Ansicht des Referenten entgegen, welcher Staffeltarife 
fur den inliindischen Vcrkehr, besonders fiir Siiddeutscliland 

ais schiidlich bezeichnet, ist Korreferent der Meinung, der 
Schaden fiir Siiddeutscliland, speziell Bayern konne nicht grofs

sein, da es immer noch 300 km dem rheinischen Marktc 
niiher liege ais der Osten. Korreferent sagt voraus, dafs 

der Staffeltarif kommen wird, ob Siiddeutscliland wolle oder 
nicht; er bestreitet die Schiidlichkeit der Staffeltarife fiir 
Siiddeutscliland, insbesondere auch die Steigerung der aus- 
liindischen Einfuhr. Das sei auch die mafsgebende Ansicht 
der fachmiinnischcn Eisenbahnbeamten. Im Gegeuteil kiinne 
der Staffeltarif nacli Ausbau der Wasserstrafsen ein wertvollcs 

Abwelirmittel Deutschlands gegen nordostliche Konkurrenz 
werden. Ferner wird vom Korreferenten darauf hingewiesen, 
dafs Deutschland umgeben sei von Landern, welche die 

Staffeltarife bereits hatten, und behauptet, es konne sich 
nicht gegen dieselben halten. Korreferent wunscht, dafs 
die Versammlung aussprechen mogę, die Staffeltarife dienen 
dor Woh l  fahrt des Deutschen Reichs.

Abgestimmt wurde iiber den Antrag nicht, jedoch ergab 
sich, dafs beziiglicli der Punkte 1, 2, 3 uud 6 im wesent

lichen E in  vers t i in dn is herrschte, wiihrend beziiglicli der 
Staffeltarife die Anschauungcn auseinander gingon.

Nachdem noch Forstmeistor Dr. Je  n tsch-Mttnden und 

Forstiat W ag n e r - Koburg in die Debatte beziiglicli der 
Staffeltarife eingegriffen, verstiindigten sich die beiden 
Referenten in einzelnen Punkten, die Differenzcn sollen dor 
Ausgloichung im Lauf der Zeit iiberlassen werden.

Vereine und Yersainmlungeji.
Generalversammlungen. Blei- und Siiberliiitte 

Braubach, Aktien-Gesel lschaft , Frankfurt a. M. 
9. Oktober d. J., nachm. 4 Uhr, in den Geschaflsriiumon 
des Bankhauses Bafs und Herz in Frankfurt a. M.

Aktien-Gesel lschaft Lauchhaminer, vereinigte 
Yormals Griifl. Einsiedelsche Werke. 9. Oktober d. J., 
nachm. 4'/2 Uhr, im Saale der Bahnhofsrestauration zu Riesa.

Deu tsche  Gold- und Si lber-Sclieide-Anstalt 
vorm. Riifsler in Frankfurt a. M, 12. Oktober. d. J., 

vorm. 101/z Uhr, im Lokale der Gesellschaft.

E is en  - und  Sta h lw e rk e H o e s o h , j e  tztAkt ien- 
Gesellschaft in Dortmund. 15. Oktober d. J., nachm. 
4 Uhr, im Sitzungssaale des Werkes.

Marktlieriehte.
Essener Borse. Amtlicher Bericht voin 27. Sept. 

1897, aufgestellt von der Borsen-Kommission.

Kohlen,  Koks und Briketts.

»

Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 

Sorte. Per Tonne loko Werk.

I. Gas- und F lamin kohle:
a) Gasforderkohle......................  10,50— 12,00 ^/ć.

b) Gasflammforderkohle . . . 8,50— 10,00
c) Flammforderkohle . . . .  8,25—  9,00
d) Stiickkohle............................ 12,00— 13,00 „

e) Halbgesiebte......................  11,00 — 12,00 „

f) Nufskohle gew. Kom I I  _ I1 3 0 „ 13 00

» » » 11 )
„ HI . 9,75-10,75 „
„ IV . 8 ,50-  9,75 „

g) Nufsgruskohle 0— 30 mm . 6,25— 7,25 ,,
„ 0— 60 „ . 6,75— 7,75 ,,

h) G ruskoh le ............................ 5,00— 5,75 „
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II. Fettkohle:
a) Forderkohle.........................8,50
b) Bestmelierte Kohle . . . 9,30

c) Stuckkohle . . . . . 12,00
d) Nufskohle, gew. Korn I i

11/ '

III .
IV .

e) Kokckohle......................... 8,00

III. Magere Kohlc:
a) Forderkohle . . . .

b) Forderkohle, aufgebesserte, je
. nach dcm Stiickgchalt .

c) Stlickkohle........................ 11,50

Marktnotizen iiber Nebenprodukte.

>i
»
»

»
»

u

11,00-

9.80-

8.80-

■ 9,25 J i. 
-10,25 

•13,00
»

»

-13,00

-10,50 

- 9,50 
■ 9,00

8,00— 8,75 

9,00 11,00 „ 

13,00 „

(Auszug aus

» 
» 
» 

}i 
»

d) Nufskohle Korn I . . .  16,00 — 18,00 JC.

„ „ II . . . 18,00— 20,00
e) Fiirdergrus........................... 6,75— 7,25

f) Gruskohle unter 10 mm . . 4,50— 5.50
IV. Kokę:

a) Hochofenkoke.....................14,00

b) Giefsereikoke.....................16,00— 16,50
c) Brechkokc I und II . 16,50 — 17,00 „

V. Briketts:

Briketts je nach Qualitiit . . 10,00— 12,00 „

Nachfrage unveriindcrt lebhaft, Tendenz fest. Versand 
durch Wagenmangel beeintriichtigt. Niichstc Borsen-Vcr- 
sammlung lindet am Montag, den 25. Oktober  ̂ nachm. 4 Uhr, 
im Berliner Hof (Hotel Hartmann) statt.

dem Daily Commercial Report, London.)

Am m  o n i u nisu l f  at B e n z o l T h e e r W e ch se lk u rsc  auf

o Datum (Beckton terms) gereinict Berlin Frankfurt a.sr.
a
a Stirn- ’

per ton Stim 90%  p. gali. 50%  p. gali. Stim F. barrel roh p. galion
kur 3 Monate

a
55 A QQ7 mung von bis mung von bis von bis mung YOII bis yon bis von bis von bis

10«7ł L. s. d. L.\ s. d. s. d. s. | d. s. d. a. | d. 8. d 8. d. 8♦ d. 8. d. JL. JL JL JL

10 678 23. llrin 7 17 6 — firm 2 - 2 1 _1_ — — — — — — — — — 20 36,7 — — 20 59 20 63

9 24. 7 18 9 i) 2 - 2 1 -1- — — — —
__

— — — — — — — — — - — —

80 27. ąuiet 7 18 9

|
— steady 2 - j 2 1 — — — — — — — — — — — — — .— - — —

1 28. steady 7 18 9
— b

— flrm 2 — 2 1 — — — — — — — — — 20 36,0 — — 20 58 20 62

2 29. » 7 18 9 — n 2 — 2 1 1 — 9 6 — — — 1V4 — — — — — — — —

Submissionen.
9. Oktober 1897, morgens 10 Uhr. K o n i g l i c h e  

Bergfaktorei St. Jo hanu a. d. Saar. Lieferung von 

400 t Rohrcn und Schweifseisen, 400 000 kg konsistenter 
Wagenschmiere, 25 000 kg rohem Riibol und 50 t gc- 
schmiedeten Hakenniigeln. Angebote sind mit der Auf- 
schrift „Angebot auf dic Lieferung von Rohrcn und Schweifs
eisen pp/f (Gegenstand, welclier angeboten wird, ist hier 

auzugeben) einzureichen. Lieferungsbedingungen konnen 
eingesehen oder gegen Einsendung von je 25 Pfg. bezogen 
werden. Ende der Zuschlagsfrist: 14. Oktober 1897.

P e r s o n a l i e u.
Der fiir die Dauer der Badezeit mit Wahrnehmung der 

Geschafte des Badekommissars in Bad Oeynhausen betraut 
gewes-ene Bergasscssor Los cli ist dcm Oberbergamte zu 
Dortmund ais lechnischcr HUlfsarbeiter zugetcilt worden.

Der Berginspektór Baselt zu Grube Reden ist zum 
Revierbeamteu des Bergreviers Ost-Kottbus unter Beilegung 
des Charakters ais Bergmeister und der Bergasscssor 
Liesenhoff, bisher HUlfsarbeiter am Obcrbergamt zu 
Dortmund, zum Berginspektór auf Grube Reden ernannt.

Der Bergrat Dr. Pringsheim zu Breslau ist zum Ober- 

Bcrgrat und technisclien Mitgliede des Oberbergamts zu 
Breslau ernannt.

Der Oberbergrat Kaestner, bisher Revierbeamter des 
Bergreviers. Oęstlich-Halle, ist zum technisclien Mitgliede 
des Oberbergamts zu llallc ernannt.

Der Salinendirektor Bergrat Besser zu Inowrazlaw ist 
bei seinem Uebertritt in den Iiuhęstafid zum Geheiracn 
Bergrat ernannt.

Dcm Oberberginspcktor Bergrat Kreuschner zu Konigs- 
hiitte O./S. ist bei seinem Uebertritt in den Ruhestand 
der Kronenordęn III. Klasse verliehcn.

Der Geheime Bergrat Sehollmeyer zu Breslau ist am
1. Oktober d. J. in den Ruhestand getreten.

Der Salineninspektor Ertel , bisher zu SchSnebeek, ist 

zum Direktor der Salinę zu Inowrazlaw ernannt.

In die Kommission zur Bekampfung der Gefahren des 

Stein- und Kohlenfalls beim Steinkohlenbergbau sind fiir 
den Oberbergamtsbezirk Bonn die nachbenanntcn Mitglieder 

berufen worden:

Oberbergrat Dr. Klose zu Bonn, Vorsitzender der Ab- 
teilung fur den Aachener Bezirk, Bergrat Li icke zu Aachen, 
Bcrgwerksdirektor, Bergasscssor a. 1). Klemme zu Kolil- 
sclicid bei Aachen, Bergverwalter Sassenberg zu Esch- 

wciler-Pumpe, Hauer Paul J  ans en zu Pley bei Barden- 
berg; Gch. Bergrat Fo l len iu s  zu Bonn, Vorsitzender der 
Abteilung fiir den Saarbriicker Bezirk, Bergrat Krummer 
zu Sulzbach, Bergrat R a i f f c i sen  zu Saarbrucken, Ober- 
steiger Ra ber zu Dudweiler, pensionierter Bcrgmann 

Mathias Hol zer II. zu Eppclborn.

Fiir den Oberbergamtsbezirk Breslau: Geheimer Bergrat 
Broją zu Breslau, Vorsitzender der Abteilungen fur Ober- 
Schlesien und Nieder-Schlesien, Oberbergrat Pringsheim 

zu Breslau, stellvertrctender Vorsitzender der Abteilungen 
fiir Ober-Schlesien und Nicder-Schlesien, Bergrat Remy 
zu Zabrze, Bcrgwerksdirektor, Bergasscssor a. D. Gelhorn 

zu Laurahuttc, Bergschul-Direktor, Bcrgassessor Keller zu 
Tarnowitz, Obersteiger Kurt Weit zu Schwientochlowitz, 
Kreis Beuthen, O.-Schl., Markenaufselier, friihcrer Hiiuer 

Miel  cli en zu Neu-lleiduk bei Schwientochlowitz, Kreis 

Beuthen, O.-Schl., Bergrat Mathiafs zu Waldenburg i. Sclil., 
Bergwerks-Direktor Dr. G run en b erg zu llermsdorf bei 
Waldenburg i. Schl., Bergverwalter Franz W o l f f  zu llerms- 
dorf bei Waldenburg i. Schl., Knappschaftsaltester Hauer 

Joseph I ludolph  zu Waldenburg i. Schl.

Zur Beratung und Festsetzung des Arbeitsplans ist die 

Kommission Ende Oktober d. Js. nach Berlin berufen worden.

Die Mitglieder der Kommission fiir den Oberbergamtsbezirk 

Dortmund sind in Nr. 29 dieser Zeitschrift yeroffentlicht.


