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Die Entstehung der Flufssysteine.
Yortrag, gehalten in der 55. GeneraWersammlung des Naturhistorlschen Vi>reiris der preufsischen Rlieinlande, Westfalens und des

Reglerungsbezirks Osnabruck am 31. Mai 1898 zu II ag e n  i. W.*]
Yon Privatdozent Dr. Alfred P h i l i p p s o n  (Bonn).

N ur wenige Naturerschcinungen driingen sieli unserer 
Beachtung melir auf, ais die Unebenheiten der Erdober
flache, welche au f unser Leben und unsere Bewegungen 
den unm ittelbarsten Einflufs ausiiben. Dennoch sind 
gerade die Form en der Erdoberflache spiiter ais irgend 
ein anderes N aturobjekt iihnlicher Bedeutung Gegenstand 
naturwissenschaftlicher U ntersuchung und Auffassung ge- 
worden. Lange, nacbdem man in den sogenannten be- 
sebreibenden Naturwissenschaften, auch in der liier zu- 
niiehst in B etracht komnienden Geologie, von der blofsen 
Beschreibung zur Erkliirung der Erscheinungen iiber- 
gegangen, w ar in der O r o g r a p h i e  von genetischer 
Betraclitungsweise noeh kautn etwas zu bemerken.

D ie Geographie der ersten H alfte unseres Jahrhunderts 
sali in den Form en der Erdoberflache, in den Bergen 
und Thalern, Ebenen und Fliissen etwas Gegebenes, das 
m an ausmessen und beschreiben mufete, urn dessen Ur- 
sprungrm an sieli aber meist nicht weiter bekiimmerte. Die 
Geologen wiederum betracbteten die Oberflaehenformen 
ais etwas fiir sie Nebensacbliehes. Man bemerkte wohl 
sehr bald, dafs diese Formen durchaus nicht immer 
solche waren, w ie m an sie nach dem Bau der Erdkruste 
erw arten sollte, d. h. dafs nicht iiborall dort ein Berg 
w ar, wo die Tektonik  einen solchen hervorrufen mufste,

Dieser Yortiag wird in etwas erweiterter Form in den nYer- 
handlungen des Naturhistorlschen Yereiiis etc." erscheinen.

dafs sich Ebenen oder Vertiefungen fanden, wo der 
Gebirgsbau allein niclits dergleichen veranlalśte. Man 
sah also, dafs aufser dem innern Bau der E rdkruste 
nocli ein anderes miichtiges Agens an der Gestaltung 
der Oberflache beteiligt war. Auch hatten schon einige 
der Begriinder der Geologie, wie G u e t t a r d  in der 
Mitte des 18. Jah rhunderts und spiiter nam entlich 
H u t t o n ,  au f die Bedeutung der Erosion des fliefeenden 
W assers hingewiesen — aber man schrieb allgemein die 
Unregelmafsigkeiten der Erdoberflache, vor allem  die 
Thaleinschnitte, grofsen Katastroplien der V orzeit zu, mit 
denen man uin so freier schalten konnte, ais in der 
Je tz tw elt sich nichts derartiges melir ereignete. D ie 
N eptunisten nahm en gewaltige W asserfluten, die P luto- 
nisten plotzliche Erhebungen und Aufreifsen von Spalten 
ais Ursache der Thiiler an.

Diese K atastrophenlehre blieb, von wenigen aus- 
gczeichneten Forschern abgesehen, fur die Oberflachen- 
formen noch in Geltung, selbst nachdem  sie fiir die 
anderen Zweige der Geologie durch den grofsen Pfad- 
finder L y e l l  (um 1830) beseitigt und durch das P rinzip  
ersetzt worden war, die Erscheinungen der V ergangen- 
heit nur durch die K rafte zu erkliiren, die wir noch 
heute thatig  sehen.

E rst seit den fiinfziger Jah ren  balinte sich, nam ent- 
lich nach des beriihm ten am erikanischen Geologen D a n a  
Yorgang, auch in der Auffassung der Erdoberflache ein



U m schwung an, und in den sechziger und sicbziger 
Ja liren  w urde nąm entlich durch P o s c h c l ,  R i i t i m c y e r  
und  F.  v o n  R i c h t h o f c n ,  in Am erika durch D u t t o n  
und  G i l b e r t ,  die genetische Betrachtung der Ober- 
flachenformen begriindet und zu der neuen W isscnschaft 
der G e o m o r p h o l o g i c  — oder, wie die Amerikaner 
kurz aber spraeblich unriclitig sagen, Geomorphy — 
cntwickelt, die in den letzten beiden Dezennien auf 
beiden Seiten des Ozeans durcli eine grofsc Anzahl von 
Forscbern bedeutend gefordert worden ist.

Der erste grofse Schritt auf der neuen Balin war 
die cndgiiltige Beseitigung der S p a l t e n t h e o r i e  der 
Thiiler. So lange man, um  ein Tlial zu erkliiren, eine 
Spalte konstruierte, aucli wenn man im geologiseben 
B au an der betreflenden Stelle kcine Spur einer Spalte 
nachweisen konnte, dann dic so gewonnene Spalte ais 
geniigende E rklarung fiir das T hal ansali, versperrte 
dieser grofsartige circulus yitiośns jede Mogliclikeit einer 
naturgemafsen Auffassung der Oberllachenformen. S tatt 
dessen erkannte man nun, seit etwa drei Jahrzelin ten , 
allgem ein das f l i e f s e n d e  " W a s s e r  ais das wichtigste 
Agens der A usćiselierung der Erdoberflache an, wenigstens 
in allcn K lim aten, wo ansebnliclie Regenm assen fallen. 
D as fliefsende W asscr cntwickelt eine je  nacb Menge 
und Gonili bedeutende K raft in der Riclitung seines 
Fliefsens und bew irkt dadureb in langen Zeitraum en 
gew altige M assenum satzc und Form veranderungen auf 
der Erdoberflache. Es schafTt dadureb nielit nur im 
einzclnen cinc feinere A usgestaltung d e r  Unebenheiten, 
welclic der G ebirgsbau erzeugt, sondern es schafft nicht 
seiten eine ganz andere Y erteilung von Ilohen und 
Ticfcn, ais sic der Gebirgsbau allein veranlalśt liaben 
wiirde.

W ir selien nun das fliefsende W asser auf der Erd- 
oberflaclic in bestimm ten Rinnen dahin fliefsen, dic wir 
ais Bache und Fliisse bezeichncn, und die sich durch 
gcgenseitige V ereinigung zu grofseren F I u f s s y s t c m e n  
zusammenschliefsen. Erblickten wir in diesen W asser- 
liiufen das wirksam stc Agens der Oberflachen-Gestaltung, 
so gcwinncn naturlieb d ic -F ragen : wieso fliefsen die 
F liisse so und nicht anders, haben sic dies im m er ger 
than , oder wie ilossen sie friiher, wclches sind die Be- 
dingungen, dic die A nordnung der Fliisse leiten, kurz, 
dic Fragc nach E n t s t e h u n g  u n d  U m b i l d u n g  de r  
F l u f s s y s t e m e ,  bedeutendes wissenschaftliches Interesse.

Auf den ersten Blick mag es scheinen, ais ob die 
F rage nach ■ der Entstehung der Flufssysteme selir cin- 
fach zu beantworten sei. D as W asser folgt ja  rcin 
passiv dem Gesetz der Sehwere, demzufolge es an jedem 
einzclnen Punkt der Erdoberflache der R iclitung des 
steilsten dort vorhandenen Gefalles nach abw arts folgt. 
Allerdings kann es von diesem Gesetz keine Ausnahme 
von irgend welcher Bedeutung- geben.

In vielen Fallen bietet donn aucli die E rklarung 
der A nordnung der Flufsliiufe kcine Schwierigkcit, wenn

sic namlich in U ebereinstim m ung stchen m it dem tek to- 
nischen Relief des Landcs, d. b. m it der A bdachung, 
wie sic durch den inneren Bau gcschaflen ist. Sctzcn 
w ir z. B. den idealcn einfachen Fali einer ge- 
neigten Schichttafel (F ig . 1 ) ,* )  au f der dic Fliisse an 
der Oberkante entspringen und der Neigung der Scliolle

entsprcchend fliefsen, wobci sie sich m ehr oder w eniger 
tief eingeschnitten haben, so sehen wir darin ein Bei- 
spiel Yollkommener U ebereinstim m ung von B au und 
Abflufsrichtung. W ir konnen dics ais C o n c o r d a n z  
der Fliisse (nam lich zur Tektonik ihres G cbietcs) be- 
zeichnen.

Aucli wenn eine solche Scliolle an Briichcn treppen- 
form ig abgesunken ist, und die Fliisse fliefsen von der 
hoheren zur tieferen Stufe lun (F ig . 2), herrscht Con-
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cordanz. Ebenso wenn auf einer F alte  oder einem F alten- 
gebirge dic Fliisse von der Achse der F altung  aus in 
Q uerthalern nach beiden Seiten abfliefsen (F ig . 3). 
Solche Fiille rerlangen  keine besondere E rk larung .

W enn au f ein fertiges derartiges tektonisclies Gebildc 
der Regcn auffiillt, so werden sich die F liisse n u r so 
und nicht anders ausbilden konnen, indem sie au f dem 
steilsten W ege bergab fliefsen.

Leider ist aber eine so yollkóm menc A npassung der 
F liisse an den Gebirgsbau nur selir seiten und meist 
nu r in kleinen V erhaltnisscn vorliańden. U nbedeutcnderc 
A bw eichungen sind fast iiberall zu bem erken, und haufig 
steigern sich dicse A bw eichungen so, dafs die Fliisse 
vollig unabhangig, j a  im geraden Gegensatz zu der 
tektonischen G estaltung ihres Gebietes fliefsen. W ir

*} Die Figuren sind, wo nichts anderes, benierttt,, ais- Profile 
gezeiebnet. Die gebrochene Linie bedeutet die Richtung des 
Flusses.



spreclicn dann von einer D is-có ^ (fft? r^ ( |^ 'r^¥ /h issc . 
So b ietct uns der Main das Beispiel chuT?HPHisses, der 
im griifsten Teil seines Laiifcs in dem Ju ra -  und T rias- 
tafelland von Franken entgegengesetzt zum Einfallcn der 
Schichten, also auch entgegengesetzt der A bdachung der 
Obcrllache lliclst, wie sic olinc die F lufseinschnittc sein 
wiirde. (F ig . 4 .) D ic Sehichtcn fallen nam lieh dort

im allgem einen (lach nach Ostcn, der Flnfs fliefst nach 
W esten, wobci er sieli strom abw arts in imm er tiefere 
Schichten der T rias einschneidet. Dafs der Flufs heute 
so liiuft, crm oglicht ihm  sein Thaleinschnitt, der selbst- 
vcrstandlich cin Gefalle in der R ichtung des Flusses 
liat; da der Flufs diesen Thaleinschnitt aber erst selbst 
geschalFen hat, so mufs der Flufs docli sclion vor seinem 
E inschnitt in derselben R ichtung gellossen sein.

W ic konnte er dies aber, ohne bergauf zu flielśen?
Einen anderen F ali von Discordanz vcrdeutlicht uns 

iler Rhein, der aus der niedrigeren obcrrheinischen Tief- 
ebene kommend, das holiere rheinischc Schiefcrgebirge 
in cinem engen Erosionsthal durchsetzt. (Fig. 5 .) Man 
spricht in solehem F alle von einem D urchbruch des

F lusses durch ein Gebirgc, einc Ausdrucksweise, die 
natiirlich n icht w ortlich genommen werden darf, da von 
einem aktiven D urchbrechen des F lusses von oberhalb 
her keine Redc sein kann. W ie konnte er aber dieses 
hohere G ebirge kreuzen, bero r er sieli sein T hal in 
dasselbe selbst gegraben h a tte?

D as sind nu r zwci ausgew ahlte Bcispiele von Dis- 
kordanz der Fliisse, dic sich m it ungehenrer Mannig- 
faltigkeit der Erschcinungen in den verschicdensten 
Gcgenden der E rde w iederholt, bald nur cinzclnc Flufs- 
strecken, bald ganze Flufssystemc oder sogar ganzc 
Regionen beherrschend.

Diese so hiiufige Discordanz der Fliisse ist eines 
der interessantesten Problem c der Geoinorphologie.

W enn wir ihm  nahertreten wollcn, so nehmen wir 
ara besten zunachst einmal c i n e n  F l u f s  a i s  g e g e b e n  
a n ,  ohne au f seine E ntstehung einzugehen. W ir setzen 
den Fali einer urspriinglich voll.kommenen Concordanz 
des Flusses, ferner dafs sich weiterhin kcine tektonischen

U nigestaltungen m ehr innerhalb seines Gebietes ercignenr 
also allein die Erosion ungcstiirt w irkt. W clche Uni
gestaltungen kann der Flufs und sein Gebiet a l l e i n  
d u r c h  d i e  E r o s i o n  s e l b s t  erlciden ?

Ist- das urspriihgliche Gefalle des Flusses geniigend 
stark, so schneidct sich der Flufs in die Tiefo ein und 
b ildet ein Erosionsthal. J e  tiefer er sieli einschneidet, 
desto schwacher wird sein Gefalle, desto langsam er wird 
das Einschneiden, bis es bei einem gewissen geringen 
Gefalle ganz aufhiirt. D er Flufs ha t sein Endgefiille 
crreicht, das, je  grofser die W asscrm asse, desto ge- 
ringeren Ncigungswinkel besitzt. D aher bildet das End- 
gefallc  eine von der Quelle zur M iindung im m er llacher 
wcrdcndc£Kurve, dic w ir ais Endkurye der Tiefenerosion 
oder Erosionsterm inante bezeiehnen. J e  langsam er das 
Tiefcrcinschneiden bei der A nnahcrung an diese End- 
kurye wird, desto m ehr fiingt der Flufs an, seitw arts 
zu m aandern, scinc; Thalw iinde zu benagen und abzu- 
flachcn und seincii Thalboden zu erweitern. D a alle 
NebcnilusSo und Biiche im selbcn Sinnc w irken, ist einc 
allgcm cine Erniedrigung der Obcrfliiche di<i Folgę. 
Schliefslich schalTt jed er Flufs so nach Bccndigung seiner 
Tiefenerosion eine T halebene , dereń abgesehlidenen 
U ntergrund er m it scinen Gcschicbcn bedeckt, und auf 
der er regellos umlierscliweift. Schliefslich konnen 
m ehrere parallele Fliisse durch Seitenerosion ilire Thal- 
ebenen so erweitern, dafs die trennenden Ilohcn  vijllig 
abgetragen und so mehrere, Thalebenen zu einer grofsen 
Ebcne vereinigt werden. A uf diese W cisc konnen grofse 
ebenc Flaehcn entstchen, w6 unter einer oft nur diinnen 
Decke von Schwenim land eine ebcne oder flachwellige 
D e n u d a t i o  ns  f l i i ch e ruh t. (Fig. G ) Dann ist die

Erosionsthatigkcit yollendet. Ich bem erke aber, das 
solehe grofsen Denudationslliichen durch seitliche Erosion 
der Fliisse nur an den Untcrlaufen grofser Strome ent- 
stchen konnen. In  der Niihc der W assersclieidcn kann 
eine vollstiindige Einebutig durcli das fliefsende W asser 
nicht erzcugt werden.

T ritt nun einc Ilcb u n g  des ganzen Gebietes ein, so 
sehncidet sich der Flufs und alle seine Nebenfliisse von 
ncuein in den Untergrund ein, es beginnt ein neuer 
„C yklus der Erosion", wie ihn D a v i s  be.nannt hat. 
D ic alte Denudationsflachc, von der die auflagem den 
Flufsgerolle bald abgcspiilt werden, bleibt ais P la tcau- 
lliiche, ais pcneplain der A m erikaner oder „Fastebcnc", 
iiber den neuen Tlialeinsclinittcn zuriick. Es konnen 
au f diese W eiso Rum pfgcbirge entstehen, wie unser 
rhcinische.s Schiefergebirge, dic in ganz alinlicher W eise 
auch durch M ceresabrasion hervorgebracht sein konnen. 
Solehe Cyklen der Erosion konnen sich mehrfach w ieder-
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holen, und es entstehen dann zwischen der altesten und 
hochstcn Denudationsflaehe und den jiingsten Tlial- 
einschnitten m ehrere Terrassenflachen (Fig. 7 ), wie sie 
z. B. die T lialer des Ilheins und der wioseł im rheinischen 
Schiefergebirge umgeben.

Bei der Tiefcnerosion erleiden die Fliisse niannig- 
faehe s e i t l i c h e  Y e r s c h i e b u n g e n , die zu betriicht- 
lichęn Y eranderungen in dem Verlauf des Flusses, zu 
Biegungen und Sclilingen verscliicdener A rt iuliren 
konnen. Von der allbekannten gewohnlichen Miiander- 
bildung ganz abgeselien ist es der Einflufs der E rd- 
rotation, die herrsęjiende R ichtung des W indes und  des 
Regenfalles, die H artę  und das Einfallen der Gesteinc, 
welclie solche Deformationen des Flufslaufes hervor- 
rufen. Docli wollcn wir uns dabei nicht aufhalten , 
sondern nur einige V erlialtnisse hcrvorheben, die 
hauiiger zu grofseren Discordanzen der Fliisse, zu D urch- 
b ruchsthalern fiihren.

W enn ein Flufs zuerst ein Gebiet weichen Gesteins, 
dann ein Gebiet liarten Gesteins kreuzt, so vollzieht 
sieli der gcschilderte Erosionsvorgang in ersterem  sehneller 
ais in letzterem . W iihrend im liarten Gestein der Fluls 
nocli in engem Thal an seiner T ieferlegung arbeitet, ist 
die weiclie Umgebung seihes Oberlaufes schon ab- 
gełlaclit; d. h. also, der Flufs tritt je tz t aus niedrigerem  
Land in hoheres Land ein (Fig. 8, a —a die urspriing- 
liclie, b —b die erodierte Oberfliiche). E in Beispiel fiir

c c o t

tefy.

eine auf diese W eise aus urspriinglicher Concordanz 
entwickeltc Discordanz bietet uns die Entwiisserung des 
W eald, jener breiten flachen Falte im siidostliclien

England zwischen der unteren Them se und der Siid- 
kttste (Fig. 9). In der Faltenachse treten die weichen

W ealden-B ildungen licrvor, wiihrend die F liigel von der 
hiirteren K reide gebildet werden. D ie von der Achsc 
nach den Seiten hinabflielśendcn Fliisse liaben den 
weichen M ittelteil tiefer erniedrigt ais die Kreideflugel, 
sodafs sie je tz t aus einem tieferen Lande kommend die 
I liig llk e tten  der North-Downs und South-D ow ns dureh- 
breclien.

Eine vcr\vandte Erścheinung ist die Discordanz durcli 
e p i g e n e t i s c h e  Thalbildung (Fig. 10). D ie Fliisse 
cntwickeln sich konkordant auf einer Schichtdecke,

schneiden sich aber allm ahlich in das un terlagerndeG rund- 
gebirge e i n , wiihrend die weiehe Schichtdecke ab- 
getragen w ird. D ann crsclieinen natlirlich die Fliisse 
unabhiingig von dem Bau des Grundgebirges, in dem 
sie nun verlaufen.

Allgem einer verbreitet ist aber ein Yorgang, zu 
dessen Bcobachtung wir aus den Flufsthalcrn zu den 
W asserscheiden hinaufsteigen miissen. D ie Gewiisser, die 
von einer gebirgigen W asserscheide entspringen, besitzen 
selir verschiedene Erosionskraft, je  nach ihrer W asser- 
menge, derS teilheit ihres Gelalles, derT icfe ihrer Erosions- 
basis, d. h. des grofseren Stromes oder Sces, in dcm 
sie sich ergiefsen. Je d er Thalanfang sucht sich tiefer 
einzusclmeiden und dabei nach ruckwiirts zu verlangcrn. 
D aś Ergebnis ist, dafs die stiirkeren Baelie die W asser
scheide au f Kosten ihrer schwacheren Nachbarn ver- 
schieben. D as konnen w ir an jeder hoheren W asser
scheide im kleincn beobachten ; sie liat infolge dieses 
Kam pfes stets einen gewundenen Verlauf, indem sic 
um den Ursprung der stiirkeren Biiche einen Bogen 
beschrcibt (Fig. 11, K artę. D ie gebrochenc L inie 
=  W asserscheide). D iese V erschiebung der W asser-
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sclieide durcli R e g r e s s i o n  der stiirkeren Gewasser 
kann aber grofseren Umfang annehm en, wenn die Un- 
gleichlieit der Erosionskrafte selir grofs ist, wenn z. B. 
ein Gebirge auf einer Seite viel regenreieber ist, ais 
au f der anderen, oder wenn es auf der einen Seite viel
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tiefcr hinabreicht ais au f der anderen Seite. Bcides ist 
z. B. beim H im alaya der F ali. D ann wird d ieW asser- 
scheide von dem urspriinglicb hochsten K am m  ver- 
scboben nacli der trockneren Seite oder nacli der Seite 
des hoheren Vorlandes: dic Ilaup tke tte  oder gar das 
ganze Gebirge wird von den Fltissen durchbrochen. 
F ast stets zeigt sieli solcbe Discordanz an geneigten 
Schollen: die W asserscheide w ird von der Oberkante 
auf die Scbollenflache verseboben (z. B. auf dem 
schwabischen Ju ra ) . W enn ein Gewiisser, welchcs 
durch Regression seinc W asserscheide vcrschiebt, schlicfs- 
lich einen anderen Flufs von der Seite errcieht, so wird 
dieser zum siegreicben Flufs abgelenkt und dadurch 
ein auffalliges D urchbrucbsthal geschalTen. (Fig. 12 a 
Profil, 12b und 1 2 cK arten . G G  =  Gebirge, urspriing-

lich wasserscheidend. a '— a, b — a, c— a Stadien der 
Regression.)

Aber alle diese F alle von Yerschiebungen der Fliisse,

von Um gestaltung der Flufssysteme allein durch den 
Erosionsprozclś selbst, die zu Discordanz der Fliisse 
fiihren konnen, sind doch melir lokaler N atur, an be- 
stim m te nur in Einzclfallen gegebene Bedingungen ge- 
kniipft. W eit allgem einere Bedeutung besitzen da- 
gegen die Yorgiinge, auf die ich nun die Aufmerksam- 
keit lenken m ochte: d e r  K a m p f  d e r  F l i i s s e  m it  d e r  
G e b i r g s b i l d u n g .  Dieser Vorgang trifft a l l e  Fliisse in 
Gebieten, wo au f dem festen Lande tcktonische V er- 
sebiebungen stattgefunden haben.

Man kann den V erlauf der Fliisse nur verstehen, 
wenn man sich von der bei Laien vielfacłi rerbreiteten, 
aber haltlosen V orstellung befreit, ais ob sich dic Fliisse 
erst ausgebildet hiitten, nachdem die Gebirgsbildung in 
ibrem G ebiet fertig abgeschlosscn war. Man bedient 
sich oft aus Bequem lichkcit der Ausdrucksw'eise: dieses 
oder jenes Gebirge ist gefaltet oder aufgerichtet worden, 
d a n n  b a t dic Erosion es in dieser oder jener W eisc 
um gestaltet. W enn man dies wortlieb nim m t und auf 
eine zcitliclie Aufcinanderfolge bcidcr Yorgiinge bezieht, 
so ist das falsch. Beide Yorgange, Gebirgsbildung und 
Erosion, gehen stets gleiclizeitig neben einander her’ 
w enigstens in allen Fallcn, wo ein Gebirge auf dcm 
trockenen Lande cntsteht.

M it A usnahm e rcgenloser Gebiete, von denen wir 
h ier ein fiir allem al abselien, cntwickelt jede Land- 
flache ihre W asserliiufc in dem Augenblick, wo sie vom 
M eerc verlasscn wird. D ie sich bildenden Fliisse schlagen 
die R ichtungcn ein, dic ihncn durch das derzeitige Relief 
der Landoberfliiche vorgcscbrieben w erden: dic zuerst 
auftauchcnden Teile werden W asscrschcidcn, den tiefsten 
S trichen folgen die Fliisse. Von diesem Augenblick 
der Anlage zur Zeit der Trockenlegung des Landcs 
bleiben die Fliisse bestehen. Sie konnen Ycrscboben 
werden, aber sic konnen nie aufhoren zu fliefsen, miigen 
auch noch so grofse tcktonische Um gcstaltungen in der 
Folgezeit vor sich gehen. E rst eine aberm alige M eeres- 
bcdeckung loscht die Fliisse aus. F iir dic Anlage der 
heutigen Fliisse ist also das R elief mafsgebcnd, wie es 
bestand, ais das Meer zum letzten Małe das betrcirende 
Land verliefs. D a dies in dem einen Gebiet vor śehr 
langcn gcologischen Zeiten, in dem anderen vor kurzer 
Zeit geschah, giebt es demnacli alte und jungę Fliisse. 
In  jedem  Falle aber fiihrt von dieser Zeit der Anlage 
der Fliisse eine ununterbrochenc Entw ickelung derselbcn 
bis zur Je tztzeit. So findet jede au f dem festen Lande 
vor sich gehende Gebirgsbildung, jede F altc  und jed er 
Bruch, bereits Fliisse vor, m it denen sic in W eclisel- 
w irkung tritt, dic sie zu verschieben und abzulenken strebt, 
und die andererseits schon w ahrend der Entstehung der 
F alte  oder des Bruches crodierend auf sie einwirken. D as 
heutige R elief der Erdoberflache, vor allem dic Richtung 
der F liisse selbst, ist also das Ergebnis cincr oft sehr 
langcn und kom plizicrten Gescbichte des gegenseitigen
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K am pfes tektonischer und crosiver Vorgarige, dic zeitlich 
nebeneinander herlaufen.

D ic F liisse bab en, .so lange sic nacli der Ticlc 
erodieren, das Bcstrebcn, sieli in ihrer einmal ein- 
gcschlagenen Richtung zu crhalten, abgesehen von den 
klcincren Verschiebungcn, dic wir eben besprochen 
habeh. D er TlialeinsĆhnitt steht dcm Auswcichcn des 
Flusscs entgegen. Beginnt sieli nun eine, sieli ja  immer 
langsam vollziehcndc tektonisehe Verschiebung im Fluls- 
gebiet zu entwickeln, mag es nun cine F alte oder V er- 
werfung sein, so kiinnen iolgende lla u p tla llc  eintreten,

Die tektonisehe Yerschiebung ist quer zum Flufs 
geriehtet und die obcrc Flufestreeke wird gegen dic 
unterc relatiy geboben i^Fig. 13, a — a', a— b, a— c etc., 
Stadien des Einschneidens in dic aufsteigcnde Seliolle).

D ann  entstcht bei einigermafsen sclmcller Ilebung an der 
Grcnze ein W asserfall, der sieli allniahlich riickwarts 
cinsclineidet, bis der Flufe im gehobencn Teil wieder 
sein Endgefalle liergestellt fiat. Gelit dic Ilebung  langsam 
genug vor sieli, so wird sieli der Flufs, dessen Erosions- 
k ralt durch die Ilebung  selbsl gesteigert wird, in gleichem 
Scbritt m it der Ilebung  einsehneidcn kiinnen, ohne dafs 
ein W asserfall entstcht. D as endlichc R esultat ist in 
beiden Fallen dasselbe: D er Flufs bildet in der gehobencn 
Seliolle oder F alte einen engen Thalcinschnitt, der in der 
Regel von Terrasscn begleitet wird; er erweitert dann 
m it der Zeit sein Thal zu einer Denudationsilache, die 
aehllos iiber die Dislokation hinwegzicht (Fig. 14). Zu 
einer erheblichen V erlegung des Flusscs is t keine Ver- 
anlassung gegeben.

qt_

K g . / # .

Ein zw eiter F ali: Die Dislokation ist aucli quer iiber 
den Strom geriehtet, aber eine lintere Laufstrecke

(F ig . 15, a— a ')  ist relativ gegen eine obcrc Strecke (A — B) 
geboben. Eine solche Yerschiebung suelit den Flufs in

andere Bahnen zu leiten. Dem stelit aber dic Erosion des 
Flusses entgegen. Oberhalb der aufsteigendcn Schwelle 
wird der Flufs gestaut, zur A ufschiittung seiner Scdi- 
mente gezwungen oder in einen Sec ver\vandelt, 
von unten her aber schneidet sieli der Flufs langsam 
in dic aufsteigcndo Scbwclle ein nach dem eben er- 
orterten Sehema ( a '— a, b —a, b — e etc., Stadien des 
E inschneidens). Gelit das Aufsteigen langsam genug 
vorw:irts, so kann der Flufs m it ihr Scbritt halten und 
sieh trotż ihr in seiner alten Balin crhalten. (Fig. 16.) W cnn 
er sieli aber niclit so schnell in dic Schwclle eingrabt, ais

diese aufsteigt, so w achst dic S tauung hinter ihr, bis 
sie cndlich einen niedrigeren Abflufs erreicht, ais der 
bisherige, nun gehobene Flufslauf bietet. D er alte Flufs 
zcrreifst dann in der M itte, und der obere Teil dcsselben 
■wendet sieh nun in eine ganz neuc Laufrichtung. 
Es handelt sieli also nur um das Verh;iltnis der 
Sehnelligkeit der tektonisehen V erschiebung und der 
Erosion, welebe von beiden Sieger b lc ib t: ob der Flufs 
abgelenkt wird, oder ob er sieh crhiilt, trotz des neuen 
Gebirges. In  diesem Falle entstehen solche D ureb- 
bruchstlialer, w ie die des Rheines. der Mosel, der Maas 
durch das rheinischc Schiefcrgcbirge. D er Flufs ist in 
diesem Falle in seinem jetzigen B ett iilter, ais die Erhebung 
des Gebirges. M an nennt dalier diese A rt der Diseordanz 
A n t e c e d e n z  des Flusses.

In ganz ahnlicher W eisc, durch Riiekw artseinschnciden 
in der R ichtung von der M iindung zur Quolle, kann sieli 
ein Flufs in seiner Lago crhalten, obwohl n ieht nur 
eine Scliwellc aufsteigt, sondern sein ganzes Gebiet sieli 
gegen seincn L au f ncigt.

Ein dritter F ali cndlich ist der, dafs cine tektonisehe 
Y erschiebung oder Neigung zum Flussc parallcl lauft. 
D iese sueht den Flufs seitwiirts nach der niedrigeren 
Seitc zu drangen. A ber aucli dem gegcnuber kann sieh 
der Flufs erlialten.

Da tektonisehe Vcrschicbungen gewohnlich griifsere 
Teile der E rdkruste  glciehzeitig bctrelfen, so ist auch 
die Diseordanz der F lussc durch Antecedenz gewohnlich 
niclit auf einen Flufs beschriinkt, sondern betrifll ganze 
Flulssystem e oder eine ganze Gesellschaft von Flufs- 
system en. Dabei ist aber zu bemerken, dafs dic Flufs- 
systemc nieuials ganz unver;indert aus dem Kampfe
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hcrvorgehcn konnen. Jc d e  tektonische Verscliiebung, 
dic n icht gcnau rechtwinkelig zum  Flufslauf stelit, oder 
dćrcn Uiilic nach ciner Seitc abnim m t, yeranlafst wiilircnd 
des Einechneidens dos FIussCs ein scitliches Auswciclion, 
gewissermafsen ein A brutschen des Flusses nacli der 
niedrigeren Seitc der Dislokation liin. Infolgcdessen 
beobacliten wir bei fast siimtlichcn durcli Anteccdenz 
entstandencn Durclibruclistliiilcrn eine starkę Schlingen- 
bildting, entwcder in oder vor dem Dtirchbruch, nicht 
zu verwcchseln mit der gcwohnlichcn M aatidcrbildung.

Dazn komint aber cinc allgem eincre llm form nng dor 
Flufssystcme durch den ICampf m it Dislokationen. Die 
Bedingungen dieses K  a nip fes sind ja  yon Ort zu Ort 
n icbt gleicli, sondern yerschiedon; verschieden ist die 
Erosionskraft der einzelnen Fliisse und Flufestrecken 
eines Systems, yerschicden a u d i die Starkę der Dislo-

Die absonderlichen Fignren, die m anchc Fliisse und 
Flufssystcme, z. B. der Doubs, zcigen, diirftcn iiber- 
wiegend ais Folgen solclier teilweisen A npassung an 
den Gebirgsbau aufzufassen sein.

Noch andere mannigfachc und auffallendc Er- 
scheinungen im Laufc der Fliisse sind die Folgę ihrer 
langen und verwickelten Entwickeliingsgcscliichte. F ast 
alle grofseren Flufssystcme setzen sich aus Teilcn ver- 
schicdenen Alfers und yerschiedencn Baues zusannucn; 
wichtige ehemaligc Glieder des Systems sind durch 
Yorgiinge, w ic die geschilderten, abwendig gem acht und 
anderen Strom gebicten zugofiihrt, andere dafiir wieder 
neu liinzugcfiigt worden. Bei den Fliisscn wie bei don 
Gcbirgcn ist es ein bestandiges W erden und Yergehcn.

Eine grofse Zahl von yorschiedcnartigen tektonischcn 
und Erosionsvorg;ingen wirken auf diese Geschicke der 
Fliisse ein; man konnte allein m it der T h e o r i e  dii*scr 
Umlagcrungen der Flufsnetzc ein Buch fiillen. Aber 
diese Theorie ist noch nicht geschricbcn, und sclbst von 
den am besten erforschten Stromgebicten, wie von dem 
des Rheincs, besitzen wir noch kcinc S f r o n i g c s c h i c h t e .  
Jlier kam es mir nur darauf an, vor einem weiteron 
K reise die den cngslcn Fachkrciscn bekannten g r u n d -

kation. D alier fiihrt der K arnpf ums Dasein aucli bei 
den Fliissen zu ciner natiirljchen Auswalil der stiirkeren. 
W iilircnd dic stiirkeren sich gegeniiber den Dislokationen 
erhalten, unterliegen die scliwacheren, werden abgelenkt 
und passen sich den neucn tektonischcn V crhiilt- 
nissen an.

Flufssystcme, dic einen solchen K am pf im ganzen 
siegreich iiberstanden haben , tragen daher doch meist dic 
Spuren desselben deutlich an sieli. W ir sehen dann 
die Ilauptlliisse discordant, unabhiingig vom Gebirgs
bau fliefeen, die kleineren aber concordant, also ent- 
sprechend dcm Gebirgsbau, die kleincn Fliisse fliefeen 
also ontgegengesetzt zu den grofsen! A nstatt der normalen 
A nordnung eines Flufssystcms nach Art eines ver- 
zweigtcn Baum es (Fig. 17. K artę) t r i t t dann eine unregel- 
miifsigc, gleichsam geknićkte Anordnung (Fig. 18, K artę).

l e g e n d e n  G e s e t z c  zu entwickeln, wclchc fiir dic 
Ilcrausbildung unscrer hetitigen Flufssystcme mafsgcbend 
sind, und so yielleicht m ehr Interessc zu wecken fiir 
einen Arbeitszweig, der fiir die Gcographic wic fiir die 
Geologie gleicli w ichtige R esultatc ycrspricht. Denn dic 
K enntnis der Entstchung und Umbildung der Fltifsliiufe 
Iehrt uns nicht nur dic gegenwartigen Formen der E rd- 
oberllachc besser yerstehen, sondern sic giebt uns aucli 
dic wcrtvollsten Aufschliisse iiber dic ehemaligc Gc- 
staltung der Erdoberfliichc und dic Entw ickelung der 
Gebirge. W iilircnd man noch yor einem Jahrzehn t 
eifrig dariiber stritt, durch wclchen der geschilderten 
Vorgange dic D urchbruchsthiiler zu crklaren seien, ist 
man heute zicmlich dariiber cinig, dafs sie alle, und 
yielleicht aucli noch andere in der Flufsgeschichte eine 
Rolle spielcn. W elches in jedeni Einzelfalle das 
wirkende Agens w-ar, ist Saclic der E inzeluntersuchung, 
und m an b a t schon begonnen, Mclhoden zu entwickeln, 
nach denen man die yerschiedenen Ursachcn der Flufs- 
D iscordanzen in Einzelfall unterscheiden kann. Stcts 
mufs man aber bei solehen Untersuchungen dic gesamte 
geologische Entw iekelungs-Geschiebtc des hetrefTcndcn 
Gcbictes im Augc bchalten, denn der wichtigste Grundsatz
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bci dicsen Fragon ist dic allmiilijiclic nnunterbroćheno 
E ntw iekclung der Fliisse von der letztcn Meeros- 
bctlcckung an bis zur Gogenwart im K am pf m it den 
gloichzeitig vor sich gehenden tektoriischcn Ver- 
sehiebungen in der Erdkrustc.

Die heutigen Koksofensysteme mit Gewinimng der 
Nebcnprodulitc unlcrbesomlera-Beriicksielitigung 

der Neinliaus-Oefen.
(Auszng aus cinem im Aacliener Bczirksverein deutsclier Ingenieiire 

gehaltenen Tortrago des Direktors Neinhaus zii Eschweiler.)

U nter K ohlcndostillation vorstelit man dio Entgasung 
von Kolilen in geschlossenen Riiumen, d. li. das durch 
iiufeercs Erw arm cn der Ofenriiuinc bedingtc A nstreiben 
dor gasforniigen Bostandtcile aus dor K obie; den 
restierenden Kohlenstoff nennt man alsdann Koks.

Man untersebeidet nun zwcierlci Arten von Kolilon- 
destillation, je  nach der Absicht, dic festen oder dio 
iliichligon Bostandtoile ais Ilaup tp roduk t gewinnon zu 
wollen; dic Leuclitgasfabriken gewinneri ais Ilaup tprodukt 
dic fitichtigen Bestandtoilo, das Gas, wobci sio ais 
Nobenprodukt K oks orbaltcn. Boi dor Kokerci wird 
jedoch das Uingckohrte bczwockt; man gowinnt ais 
I laup tp roduk t Koks und ais Nobenprodukt diis Gas 
nebst den in domsclbcn onthaltenen P roduktcn: Thcer, 
Ammoniak und Benzol.

Einleitcnd will ich den gesamton Gang des Betriebcs 
kurz besprcchcn.

W ahrend boi einem gcwohnlichcn Koksofen, d. li. 
cincm Koksolon ohne Nobenproduktongcwinnung, dic 
D estillationsgaso voin Ofenraum aus dirokt in die Ofrn- 
wando gelangen, urn dort zu verbrennon und den Ofen 
dadureb zu beheizen, ist diosos beim N ebenprodnkten- 
ofen wcscntlich anders.

D er Ofenraum des letztoron bildet cinc yollstiindig 
geschlossenc Rotorte. aus w elcher die Gase verm ittolst 
Exhaustorcn abgcsaugt werden. D ic beiden in den 
Ofenraum miindenden Gasabsaugrohrę, Steigrohro ge- 
nannt, sind m it jo  einem Abschlufsventil versehen, dam it 
diesolben. wenn der Ofen entlocrt w ird, abgosporrt 
werden konnen. Es ist diosos erforderlieh, da andern- 
falls durch den geiiITncton Ofenraum Luft in dic gas- 
gcfiilltc A bsaugleitung treton wiirdo, wclchcs cventucll 
Anlafs zu verhcerenden Explosioncn goben kijnntc.

D ic Gase werden nun zunachst durch einige K ohlen- 
staubabscheider, auch Luftkiihlcr genannt, gesaugt. Pis 
sind dieses grofse, hohl-cylindrischc Kasten. die in ihrem 
Innem  hiiufig nocli m it Stofsblochen ausgeriistet sind. 
In ihncn sollcn sich dic Gase miiglichst stofsen und 
dadureb den etwa mitgerisscneh K ohlenstaub absondern. 
Aufserdem wirken dicsc A pparatc (infolge ihrer Ilohl- 
cylindrizitat) sebon bedoutend kiihlend au f dic Gase, 
die T em peratur derselbcn sinkt vom A ustritt aus den

Oofon bis zum A ustritt aus don Kolilenstaubśeheidorn 
sclion um ca. 1 0 0 °  Cels., wodureh sebon ein bedenten- 
des Quantum  Theer kondensiortw ird . Ebenso kondensiort 
in dieson A pparatcn der in Dampfform im Gase ent- 
baltenc W asscrgohalt dor Kokskohlc, sebon eincn grofson 
Tcil Ammoniak absorbiorond, und fliefst denigcmafs ais 
Ammoniakwassor ab.

Nach dcm Passieren der Kohlonstaubschoidcr werden 
dio Gase durch die eigentliche Kiililanlago — die W asscr- 
kiihlcr — gesaugt. Dio W assorkuhler sind genietete 
K asten von gewolmlich viercckigcr Form  m it jo  einem 
obon und unt.cn eingcnietcton sogcnannton falscben Boden 
vorsehen. D iesc beiden falscben Biidcn sind durch eine 
Anzahl schwcifseiscrner Kohrc vorbunden, welchc von 
K iililwasscr durcbflosson werden. Die Gase umstroichcn 
nun dicsc Rolire nach dem Gegonstromprinzip, sodafs 
imnier das ani nioisten gokiihlto Gas m it dom am 
meisten gekiihltcn W asser zusammentrifft. Ebenso wic 
boi den K ohlenstaubscbeidern flic&on auch hier dic 
ebenfalls aus Ammoniak wasser und Theer bcstchenden 
K ondcnsproduktc fortwahrend ab.

Nach dieser K iihlung, dio die Gase von circa 8 0 °  
Cels. au f circa 2 0 0 Cels. herunterbringt, werden dio- 
selbon durch die sogenannten Y orreiniger gesaugt. Lctztere 
sind yierockige, gufsoiscrnc K asten, in welchen die Gase 
durch eine A nzahl in W asser tauchender Rohrc goloitet 
werden. Boi dieser Gologenheit kommen die Gase zum 
ersten M alc mit W asser in diroktc Vorbindung, und 
zwar m it schwachom Ammoniakwassor, um letzteres an 
Ammoniak anzureichcrn. D ieses schwache Ammoniak- 
wassor lauft in derselbcn Q ualitat unten ab, w ic es obon 
zuliiuft, sodafs die T auschrohre fortwahrend glcichmafsig 

; cintauohcn. . . .
Nach den Vorroinigern ist dic Saugung abgeschlossen, 

os sind hier dic Exhaustoron angoordnet, welchc auch 
nunm ehr das W citrrdriiekon der Gaso bosorgon.

Durch dio in don Gassaugcrn (E xhaustoren) s ta tt- 
findende Reibung und Kompression der Gase w.arnien 
sich diesolben crlahrungsgcmiifs um circa 8 0 Cels. an, 

i es ist daher zunachst ein sogcnanntcr Schliifskuhlor in 
dic D ruckleitung eingeschaltet, in welchem die Tem peratur 
der Gase ebenfalls durch W asserkiihlung wiedor auf 
circa 2 0 0 Cels. reduziert wird.

Nachdem dics gęsęhehen, werden die Gase durch 
dic oigcntliche A m m oniakauswasch-V orrichtung —  dio 
Glockenwaschor — gcdriickt. Es sind dieses gufeciserne 
A pparatc von rundom Quorschnitt, jn  dio das.G as unten 
einstrom t und sieli un ter einer Anzahl  Gufs-Glockcn 
vortcilt. D ie Gufe-Gloekcn sind m it,c inem  gczahnlon, 
in das W asser eintauchenden Rand Ytrsobon, das Gas 
wird durch die V orzalinung gedriickt und wird au f 
diesc W eise in eine nioglichst innigo Boriihrung m it 
dom W asser gebracht. D as W asser fliofst bei dicsen 
gcwiihnlichen Gctagigcn W aschcrn von obon zu und 
unten ab, wird also dem von unten nach oben stromenden
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Gasc stcts entgegengetrioben, wodurcli (lor Aimnoniak- 
gehalt des Ictztercn sozusagen voIlstiindig ausgowaschon 
wird. N unm ehr gclajigcn dic Gasc in ahnlichc, ebenfalls 
mit vcrzahnten Gufe-Glockcn Ycrsehcnc W asclicr, allwo 
sie in dćrselbcn W cisc gewaschen worden wic in den 
Ammoniakwasclicrn, nur wird h ier niclit m it W asser 
gespiilt, sondom m it einem Thoerol (Kreosotiil). Dieses 
Oel, w ir wollen es Wasehiil nennen, rcieliert sich da- 
durch an Benzol an, welcb letzteres dann spiiter in der 
Benzolfabrik durch fraktionierte Destillation des an- 
gereicherten W aschiils gewonnen wird.

Nachdem die Gasc die Benzolwaschor passiort haben, 
werden sie, im m er noch durch dic Exłiąustoren, unter 
einen Gasometer gedriickt, von wo sie bei 1'ortgesctzt 
gleichmafsigem Drucke den Ofenwanden ais Ileizgas 
wieder zugefiilirt werden. D ieser Gasometer ist niclit 
ctwa ais G as-Y orratsbchaltcr, wic cs bei der Leucht- 
gasfabrikation ist, zu betracbten; os wiirde namlich bei 
einer Stockung der Saugung der in ilnn cnthaltene 
Gasvorrat in kaum einer M inutę verbraueiit sein. Bei 
der Kohlcndestillation ist der Gasoinct(>r lediglicb Druck- 
regulator; er zeigt dem Personal in in dic Augeh 
springender W eise, ob andauernd der vorgeschene glcich- 
mafsige Druck rorhanden ist, denn nur boi einem absolut 
gleiehon Druckverlialtnis ist es moglieb, dic Oefen in 
glpichinafsiger Tem peratur und dic Anlagen in regel- 
mafsigem Betrieb zu erhalte.n.

Tboer und Benzol werden seitens der Kohlcn- 
destillationen ais Rohprodukte in den Handel gebracbt, 
letzteres bei einem spezifischen Gćwicht von 0,87 und 
bei einem Prozontsatz von 92 bis 94 pCt. Das Am- 
moniakwasser bingogen wird in der mit der Kohlon- 
destillation verbundenon Ammoniakfabrik zu schwcfel- 
saurem Ammoniak woiter veiarboitet.

In  der Am m oniakfabrik bofmdon sieli drei odor vier 
A m m oniakabtreibe-A pparatc, Griiiiebergsclie, Dr. Feld- 
mannsche odor Ilirzelschc A pparate. Man liifet das 
Ammoniakwasser, welches gewohnjich 1,2 pCt. N I I 3 
enthalt, oben in dic A pparate bineinlaufcn und cs ge- 
langt dann, da diesc A pparate K olonnenapparate sind, 
von Kolonne zu Kolonne nach unten. Dem W asser 
entgogen stromt Dampf, wcleher das Ammoniak aus 
dem W asser austreibt und es mitreifst. D a nun auch 
in im W asser cnthaltenen Verbindungen noch Ammoniak 
enthalten ist, so fiihrt man, um aucli diosos frei zu 
machcn, in genau regelmaCsigen Zcitabsclinitten Kalk- 
milch in die unterste Kolonne des Apparates ein; letztcre 
hat auch nocli den Vorteil, dafs sic dic im Ammoniak
wasser enthaltonen Cyane bindet, <lie sonst das End- 
produkt sehr verunreinigon und griin fiirben wurden.

Man leitet nun den mit Ammoniak angcrcicherten 
D am pf in Schw eM saurc, dic an f 4 2 °  Baum e vcrdiinnt 
ist, worauf sieli das Ammoniak ais Sulfat, ais seliwefel- 
saures Ammoniak nicderschlagt. Letzteres wird nun 
noch centrifugiert und sodann ais sehr stickstolThaltigcs

Diingm ittel in den Handel gebracbt, in der Regel unfer 
einer Garantie von 24,5 pCt. N II3.

D ie sieli boi der Beheizung der Oefen noch ais 
iiberschiissig ausweisenden Gase worden zur Beheizung 
von Dampfkesseln verwandt, desgleiclicn die von don 
Oelon rosp Ofenwanden zum Kam in stromende A b- 
liitze. Dicse Dam pferzougung ist ais ein sehr wert- 
vollos N ebenpródukt zu betrachten; cine Anlage von 
60 Otto-lIoiTmaun-Neboiiprodukton-Oefen in W estfalen 
orzielt bcispielsweise im Tage oinon Gasiiberschufs von 
24 000 cbm, m it welcbcm man D am pfkesscl von ctwa 
375 qm Ileizflaclie bclieizt. F iir den cigcncn Bodarf 
der Kondonsation und Ammoniakfabrik gcbraucht man 
ctwa 150— 160 qm, sodafs fiir andore Zwecke immer- 
liin noch ungefahr 220 qm verfiigbar bleiben. Noch 
giinstiger ais in W estfalen gestaltct sich dieses V er- 
haltnis in Oberschlesien, wo dic Erzeugung von Gas 
pro T ag  und Ofon 1150 cbm (gegen 1000 cbm in 
'Westfalen) betnigt.

V orbraucht werden zur Beheizung des Ofens pro 
T ag  und Ofcn 650 cbm, cs vorbleibt also ein Ueber- 
schufs von 30 000 cbm pro Tag und Ofcn (gegen 
24 000 cbm in W estfalen).

24 000 bezw. 30 000 cbm Gas ergeben auf llc iz - 
kohle umgcrechnct unter der Voraussotzung, dafs 100 cbm 
Gas 87,5 kg Kobie cntsprcchen, ungefahr 21 000 bezw.
26 250 kg Hcizkohlc.

Man kann nun dic uberschiissigen Gasc nicht allein 
zur Kesselhcizung Yorwenden. A uf der Friedenshoffnung- 
Grube in Ilorm sdorf und dom ICgmont-Scliacht der 
Carl-Georg-Victor-Grube in Gottcsberg in Schlesien 
werden dicse Gase noch wciter gereinigt und dann zu 
Bclouchtungszwecken benutzt.

Es giebt nun eine grofse Anzalil von Koksofcn- 
systemen m it Nebenprodukten-Gcwinnung, die sich aber 
alle m chr oder weniger durch dic Verschiedenhcit ihrer 
W andkonstruktion unterscheiden.

Sclion im Ja h re  1768 sollcn in Sulzbach bei Saar
brucken Muffelofen in Betrieb goweson sein, bei denen 
man ais Nebenpródukt Thcer gewann, jedoch schcint 
man m it dieson Oefen keine besonders giinstigen E r- 
fahrungeu gemacht zu haben, denn erst im Ja h re  1781 
wurde die Gewinnung von Tliccr, P('cb, Sauren, fliichtigcn 
Oelen etc. aus Steinkohlen patentiert. Bei diesem Vcr- 
fahren wurde jcdoch die erfordorliche. W arnie niclit etwa 
durch aufeere Erw arm ung der K am m er, sondern durch 
dic Ycrbrcnnung der Kobie sclbst erziclt.

Dic erste Koksofcnanlagc m it Gewinnung der 
Nebenprodukte wurde yon Knab im Ja h re  1856 in 
Frankrcich erbaut und zwar un ter Ztigrundclegung des 
Yerfahrcns der Leuchtgasfabrikation. Es wurden boi 
dicser G ruppe ebenfalls die von Ammoniak und Thoor 
befreiten Gase den Oefen ais Ileizgas wieder zugefiilirt 
und unter der Ofensolile rerb rann t.

Die Bofriebsresultate w*aren jcdoch nicht besonders
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giinstigcr N atur, was dam als auf. die Beschąffcnheit 
der K ohle zuriickgefuhrt w urde, Es ist aber wolil an- 
zunehm en, dafs weniger die Qualitiit der Kolile, ais 
die zu grofse B reite der O tfen ' liier die Schnld trug: 
die Oefen hatten  niinilich eine Breite von 2 m. Im  
Ja lire  1862 erfuhron die Knabsclien Oefen durch Carves 
eine bedeutende Verbesserung; letzterer verbrannte namlich 
die H eizgase teils un ter der Soliło und teils in den 
Ofenwanden. D erartige Knab-Carves-Oefen w u ni en im 
Ja lire  1873 zu Besseges (Dep. G ard.) erbaut, desgleichen 
im Ja h re  1879 d n o  B atterie von 100 Stiick derselben 
zu Terrenoire bei St. E tienne (Dep. Loiro). Bei dięsen 
Oefen w urde schon, um  die W andheizung w irksam er zu 
gestalten, die gesam te Ofenbreite au f 600 mm herab- 
gem indert.

D er ersten Koksanlage m it Gewinnung der Neben- 
produkte in  D eutschland, welclie im Ja lire  1881 von 
D irek tor A lbert H iissener zu Bulm kc bei Gelsenkirchen
i. W . erbaut wurde, w uide ebenfalls die Konstruktion 
K nab-Carves zu grunde gelegt und w urde durcli diese 
A nlage der Beweis der R entabilita t der N ebenprodukten- 
G ew innung vollstandig er brach t. In demselben Jalire  
erbaute die F irm a Dr. C. Otto & Comp. in D ahlhauscn 
a. d. R uhr au f Zeclie „H o lland" bei W attenscheid zehn 
Versuchsiifen, wclche eine V ereinigung der Siemensschon 
Regoneratoren m it Koksofen zur Grundlage hatten.

Letztere ist das P aten t des Ilerrn  Gust. Hoffmann, 
B etricbsinspcktor der K oksanstalten der Schlesischen 
K ohlen- und Kokswerke in Gottosberg, welches von der 
F irm a Dr. C. Otto «Ł Comp. erworben wurde.

D ie Otto-IIoffinann-Oefen, wie man diese Konstruktion 
der Oefen kurz bezeichnct, liaben eine Breite von un- 
gefahr 600 mm bei 10 m Liingc. Ofenraum und W and- 
raum  sind in keiner "Weise m iteinander verbunden; im 
Gewiilbe des ersteren befinden sich nur zwei OeiTnungen, 
welclie zum A bsaugen der Gase dienen, sowie drei 
OeiTnungen, durch welclie die zu vcrkokendc Kohle in 
den Ofen liineingefullt wird.

Letztgcnannte drei Oelfnungen sind natiirlich wiihrend 
des Bctriebes, d. h. wiihrend der Verkokungsperiode des 
Ofens, dicht verschlosscn. Im  W andraum  ist un ter der 
Abdeckung ein H orizontalkanal angeordnet, welcher die 
V crbindung siimtlicher, den iibrigen W andraum  durch- 
ziehender Y ertikalkanale herstellt. Der Solilkanal wird 
in der Langsrichtung des Ofens durch eine W and 
in zwei gleiche Teile geteilt, u n d  z war steli t jede  dieser 
Ilalfien  m it cinem R egenerator in V erbindung, durch 
welch lotzteren die zur V erbrennung der Gase notwendige 
L uft vorgewiirmt wird. D ie dem einen Regenerator ent- 
strom ende vorgewiirmto Y erbrennungsluft wird in der 
zugeliiirigen W and-Sbhlkanal-H iilfte m it den von der 
K ondensation zuruekkehrenden H eizgasen zusamm en- 
gefiihrt. Die. V erbrennungsgase steigen nun in den 
Vertikalziigen der zugehi3rigen W andhalfte auf, gelangen 
dann in den unter der Abdeckung des W andraum es

liegenden H orizontalkanal, um von dort die V ertikalziige 
der anderen W andhalfte sowie die andere Sohlkanal- 
łialftc zu durchstreichen und alsdann den anderen Rege
nerator yorzuwiirinen.

Es istsow ohl eine Gas- w ieauch eine Luftwechselklappe 
angeordnet, m ittelst dereń die Ileizung genau jede halbe 
Stunde gewechselt wird, sodafs sich bcide Regoneratoren 
fortwahrend in gleichmafsiger Tem peratur befinden.

D iese Otto-HolTmann-Ocfcn sind in aufserordentlich 
grofser Zalil sowohl in W estfalen ais aucli in Schlesien 
und an der Saar in Bctricb, sie sind am weitesten ver- 
b reitet von allen Systemen. Da es nun aber rationeller 
ist, die aufserordentliche Menge Abhitze vollstiindig zur 
K esselheizung zu benufzen, ais dieselbe in den Rego
neratoren aufzuspeichern, so gelang es Ilerrn  Ingenicur 
R uppert aus Essen, einen Ofen zu konstruieren, der 
olinc Regoneratoren betrieben wurde, und dabei einen 
guten Koks und ein aufscrordentlichcs Quantum  A bhitze 
lieforte.

Bei dem Ruppert-O fen ist das P rinzip vorherrsclu‘nd, 
die von der K ondensatjon zuruekkehrenden Heizgase 
der Ofenwand niclit in einem Strom zuzufiihren und zu 
verbrennen, sondern diesen S t r om. geteilt in einzolneń 
Brennerkammern wirken zu lassen.

D as P aten t R uppert w urde ebenfalls von der F irm a 
D r. C. Otlo & Comp. in D ahlhauscn a. d. R . erworben 
und ist beim Bau mehrerer Kokereianlagen zur Anwendung 
gekommen.

Aucli au f der Grube Nothberg hat man diese Oefen 
ange\vandt und z war 30 Stiick derselben in Verbindung 
m it 30 Regcnerator-Oefen. Man liofs sich nam lich dort 
von zwei G esichtspuukten leiten. Es sollte einmąl bei 
Gewinnung der N ebenprodukte nocli moglichste Aus- 
nutzung der Abiiitze der D am pfkesselheizung statthaben 
konnen, und wurdon aus diesem G runde zunachst die 
R uppert-O efen vorgeschen. Zweitens sollten aber auch 
aufser der Fettkohle Yon Nothberg die magere Kohle 
von Grube A nna-A lsdorf verkokt werden konnen, aus 
welchem G runde es sich enipfahl, die Otto-IIoffmann- 
Ocfen zu verw enden, da diese sich zum Vcrkoken gas- 
arm erer K ohlen besonders eignen. D ie beiden Ofen- 
systenie sollten sieli also hier ergiinzen zum besonders 
ratioriellen Betriebe der gesamten Anlage.

Bei den bis je tz t beschriebenen Ofensystemen liaben 
je  zwei Ofenkammern die zwischenliegende W and ge- 
meinsam, sodafs die letztere au f zwei Oefen heizend 
wirken mufs. Um dieses zu vernieidcn und jeden Ofen 
fiir sich allein lieizen zu konnen, hat die F irm a F ranz 
Brunck in D ortm und einen Ofen konstruiert und am 

-20. F ebruar 1894 patentiert erbalten, der m it zwei 
nebeneinander liegenden Reilien senkrechter W andkanalo 
ausgeriistet ist.

Auch von diesem Ofen sind bereits einige Batterieen 
in Betrieb, so z. B. auf Zeclie K aiserstuhl bei Dortmund, 
auch sie habon gute Betriebsresultato zu verzeichnen.
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Ein weitcrcr schon in m clirem i Batterieen in Betrieb 
befindlicher Ofcn w urde am 23. A pril 1895 Ilcrrn  
Joseph Collin in D ortm und patenliert, und zwar ein 
Koksofen m it mehreren parallelen Ziigen in den Żwischen- 
wanden der Oefen, welehe Ziige, abgeschen von der 
E intrittsstelle fiir Gas und Luft, au f der ganzen W and- 
flaclte in einer V erbindung nicht stelien, sodafs eine 
M isehung der V erbrennungsgase beider K anale erst in 
den unter der Ofenwand befindlichen Kaniilen stattfindet, 
wobei die Eintrittsoffnung der belden Gaskanale mit 
einem Schiebcr versehen ist, sodafs die Gaseinstromung 
in die beiden W andkanale nach Belieben geregelt 
werden kann. Auch iiber diese Oefen, die im Prinzip 
den ltuppert-O cfen etwas alinojn, liegen giinstige 
Resultate vor.

D a alle Koksofcnwiindc m chr oder weniger undicht 
sind, welcher Uebelstand sich absolut nicht ganz ver- 
meiden liifst, so mufs man dafiir Sorgc tragen, dafs dic 
Spannung im Ofenraum miiglichst gleicli der Spannung 
der Ileizgase in den H eizkanalcn ist, da andcrnfalls ein 
R einhalten der Koksofengaso . von Feuergascn nicht 
inoglicli ist.

Um- aber lefzteres nach Moglichkeit zu bewerk- 
stelligen, mufs der W eg der Ileizgase ein moglichst 
kurzer sein. Um nun dieses zu erreichen, bat dic 
F irm a Dr. C. Otto &. Comp. in D ahlhauscn a. d. R. 
einen Ofen konstruiert und auch patenliert erhalten, bei 
dem die V erteilung der Ileizgase durch eine grofsere 
Reilie Gasdiisen unter dem Ofen Yorgeschen ist.

D urch dieses Verfaliren wurden auch noch andere 
Vorteile erzielt, da die ganze Brcnnerleitung eine volI- 
stiindig vor W ind und W etter geschiitztc Lage erhielt.

Durch den Einflufs der aufseren Luft fmdet an den 
Thiiren der Koksofen durch A usstrahlung immer Wiirme- 
Yerlust statt, wodurch es vielfach vorkommt, dafs die 
Kokskuchenkopfe nicht ordentlich gar werden und minder- 
wertigen Koks liefern.

Diesen Uebelstand zu vcrmeiden ist der Ilauptzw eck 
des Koksofens System Neinhaus, D- R  -P . Nr. 94 016, 
und sind zu diesein Behufe dic ersten Verbrennungs- 
kam mern au f beiden Kopfenden des Ofens bedeutond 
enger gehalten, wic die nacli der Mitte zu liegenden. 
Illerdurch  wird bcwirkt, dafs die Feuergaso, ehe sie in 
die Liingswand eintreten, znnąehst die iiufsersten Kiipfe 
der W ando bestreiehen und diese scharf heizen. Diese 
H eizung wird so scharf eingestellt, dafs, nachdem die 
Ausstrahlung an den Kiipfen von statten gegangen, die 
an diesen Stellen resticrende W arnic immer noch gleich 
der in der M itte der Ofenwand Yorlierrschcnden W ilrme ist.

Die Folgę hiervon ist, dafs die Ofenwand sieli auf 
ih rer ganzen Lange fortwiihrend in gleichmiifsiger Tem
peratur befindet. wodurch ein gleicliuiafsiges Delmen 
und dadurełt auch cin moglichstcs Dielitbleiben derselben 
bew irkt wird. Bei fast allen Koksofen mit senkrechten 
W andkanalen liifst d ie-H eizung  der oberen W andpartie

und demgcimifs die Leistung der Oefen noch sehr viel 
zu wiinschen iibrig. D er obere Teil der Kohlenfiillung 
erhalt weniger W arnie ais der un tere ; der Koks wird 
folglicli oben weniger g u t und die Garungszeit ist langer 
ais unten. Die Ofenleistung fallt also nicht nur qualitativ 
geringer aus, sondom auch quantitativ, und zwar ist 
die M inderleistung des Ofens um so grotóer, je  melir 
die Garungszciton in dem oberen und unteren Ofenraum 
differieren. Um auch diesen Uebelstand zu beseitigen, 
ist bei dem „N einliaus-O len" dic Heizung nur von oben 
angeordnet. Die IIe i/gasvertcilungs-L eitung liegt also 
oberbalb der Oefen und wird das Ileizgas sowie auch 
die nicht Yorgewiirinte Y erbrennungsluft den Ycrschiedencn 
Brennerkam raern durch Dusenrohre zugefuhrt. Die letztero 
saugt sich durch den K am inzug an und ist, ebenso wie 
das Ileizgas, bei jeder einzelnen Ycrbrennungskam m er 
durch einen ITahn genau cinstelibar. Da auch der Zug 
fiir jeden einzelnen Ofen genau cinstelibar ist, so ist 
die ganze Y crbrennung in allen einzelnen Brennerkaimnem 
m ittclst des Orsatschcn A pparates absolut genau und 
rationell regulierbar.

Mit Betriebsresultaten kann ich heute noch nicht 
dienen, da das P aten t neucren D atum s ist und noch 
keine Anlage nach diesem System ausgefiihrt ist; augen- 
blicklich schweben jedocli sclion einige U ntcrhandlungen, 
die jedenlalls zum Bau fiihren werden.

Da das Forlfallen der ungaren Kokskuchenkopfe 
eine Saclie von nicht zu verkennender W iclitigkcit ist, 
so halte ich es fiir angezeigt, an dieser Stelle noch kurz 
auf eine Ncucrung hinzuweisen, die diesen Uebelstand
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D icsc T liiir bcstcht aus einem Guferahmen m it auf- 
genietctcr schmiedcoiserner P latte  und ist mit feuerfestem 
M ateriał ausgcm aucrt, derart, dafs im Innem  der Aus- 
m aucrurig bestebende Ilohlraum e durch kloine Kamilo 
sowolil m it Kokskuchenkopf, ais auch m it dcm oberhalb 
des Kokskuchens bofindlichen Ofenraum in Verbindung 
stehon.

Ilierdurcli wird der Kaminztig oder Gassaugerzug 
auch au f die Tliiir ausgedelint und dem Kokskuclicn 
dadurcli Gelegenlieit gegeben, aufser nach oben auch 
seitlich zu cntgasen, wodureh in erster Linie die 
G arungszeit des Olens bedeutend verm indert wird. 
In zweiter Linie wird aber auch das Koksausbringen 
bedeutend erhiiht, da die Oefen bis zur PlanieroiFming 
gefiillt werden und der durch die Tliiir ziehcrido Gas- 
stroin die A usstrahlung grofserer W arinemengcn durch 
die Tliiir verhindert, wodureh der Koks bis zur Tliiir 
hin gar und brauchbar wird.

Im Boden der Tliiir befindet sieli eine schlitzartige 
Oeffnung, welchc bei gesclupssencr Tliiir in Lehin steht, 
bei hochgezogencr Tliiir jedoch das Ilerausfallen des in 
die Ilohlranm e etwa mitgerissenen K oblenstaubes be- 
wirkt. Die T liiir reinigt sieli .also nach jeder Garung 
selbsttbatig. D ie Kokeofcnthiir „System N einhausK ist 
bei jedem  Ofen-System ohne jegliehe bauliehe Ver- 
anderung desselbęn sofort anwendbar. Es sind von 
derselben bereits 150 Probetliiiren in Bestcllung und in 
F ab rik a tio n ; die ersten 6 sind ani Sanistag den 
29. Ja n u a r cr. au f der Concordiahiitte des Eschwciler 
Bergwerksvereins in Betrieb gekoinmen.

Dafs die Industrie der N ebcnprodukten-Gew innung 
beim K okereibelriebe eine sehr lohnende ist, beweist 
folgende RcnłabilitiUsrechming, die sich allerdings auf 
m i t t l e r e  w e s t f a l i s c b e  K o b i e  b o z i e  lit.

Von 60 Oefen w erden bei gewohnlichcm, gleich- 
mafsigem Bctriebe pro Tag- und Nachtscliieht in ca. 
40 Oefen gezogen.

Reehnet man den Monat zu 30 A rbeitstagen, so 
ergiebt dieses 4 0 x 3 0 =  1200 Oefen im Monat. Dic 
Fiillung eines jeden Ofens betragt 7100 kg nasse Kolile; 
rechnet man nun einen D urchschnittsw assergehalt von
12 pCt., so ergiebt dieses 6250 kg trockener Kolile, 
es stellt sieli der V erbrauch also monatlich auf
i 200 X 6250 .== 7 500 000 kg trockcne Kolile.

100 kg trockener Kolile ergeben cmpiriselt durcli- 
schniltlich 1,15 kg schwefel-
saures Ammoniak . . . . =  86 250 kg pro Monat;
dcsglcichen 2,75 kg Theer . =  206 250 kg „ „
es kosten heute 100 kg scliwefelsaures Ammoniak
17,—  JC., also 8 6 2 5 0 x 0 , 1 7  =  1 4 6 6 2  pro M onat;
es kosten heute 100 kg Theer
2,70 -/ć., also 2 0 6 2 5 0  x  0 ,027 — 5 568 „ „ „
aufserdem lallen nocb circa
10 000 kg Pech zu 100 J i .  =  100 „  „ „
m ithin Gesam teinnahm e . . 20 330 „ „ „

20 330 J L  pro Monat;
IIiervon gehen ab an Gcsamt- 
ausgaben durch Liiline und
B etriebsunkosten.........................  6 000 „ „ „

also Ueberseliufs 14 330 *./i. pro Monat; 
und Ueberseliufs 171 960 ^/ć. pro Ja lir ; 

d. h. nur aus dem Erlriignis der N ebenprodukte bei 
einem Anlagekapital von 720 000 JO., oder von 
420 000 J L  nur die Kosten der Ncbengowińnung ge- 
rechnet; bei Zugrundelcgen des G esam tkapitals von 
720 000 JC. fiir die ganze Anlago inki. Oi‘fen wiirdo 
der Reingewinn aus der Koksproduktion noeli hinzu zu 
addieren sein.

Ich inufs hierbei noeli bem erken, dafs Am ortisation 
und V erzinsung in dieser Rentabilitatsrechnung niclit in 
M itleidenschaft gezogen worden sind.

Im  Saarrevier stellt sich allerdings dic Reclinung 
nicht ganz so giinstig dar, dagegen weisen die ober- 
schlesischen Anlagen noeli ein bedeutend giinstigeres 
R esu lta t auf;  sic leisten bis zu 1,25 pCt. scliwefelsaures 
Ammoniak und bis zu 4,5 pCt. T heer.

Aus diesen Zahlcn crsehen  Sie, meinc Herren, dafs 
die Gewinnung der Nebenerzeugnisse beim K okerei- 
betriebe von griifster industrieller Bedeutung ist; sic ist 
aber auch von griifster Y olksw irtschaftlicher Bedeutung. 
B leib en  doch unserem V aterlandc viele Millioncn M ark 
jiihrHcIi durch die P rod uktion  an A m m oniak  crhalten, 
wclclio die Landw irtschaft friilier fiir die E infuhr von 
StiekstolTdiinger ans A usland zalilen mufste.

Leider kann der in der Kolile enthaltene StickstolT 
nicht yollstandig gewonnen werden. D ic westfaliscbe 
Kolile enthiilt ca. IY 2 pCt. Stickstoff, von dem nur 
etwa 30 pCt. fliiehtig w erden; die iibrigen 70 pCt. 
bleiben im Koks zuriick. Von diesen 30 pCt. fliiehtig 
gewordenen StickstoiTs sind im Ammoniak nur ungcfalir
13 bis 14 pCt. entbalten, die restierenden 16 bis 
17 pCt. sind teils in anderen auftretenden Y erbindungen 
entbalten, teils sind sie frei.

Es ist also niclit absolut ausgesehlossen. dafs auf 
irgend einc A rt und W eise' der in der Kolile enthaltene 
Stickstoff in nocb grofserer Quantit;it gewonnen werden 
kann;  es ist dieses eine Mogliclikeit, dereń Dureh- 
fiihrung sowolil fiir die. Industrie  der Nebenprodukten- 
Gewinnung beim K okereibelriebe, ais aucli fiir die 
Nationalokonom ie von w eittragendster Bedeutung ist.

Unsere Hocliselmlen und die Anfordenuigen des 
zirauzigśłen Jalirliunderts.

In  Nr. 16 dieses Jahrgangs, S. 331 baben wir kurz 
iiber den In h a lt des un ter obigem T itel von dem Geb. 
Regierungsrat und Professor der technischen Ilocbsehule 
zu Charlottenburg R iedler herausgegebenen Buclies be- 
richtet. Bei der Bedeutung dieser von berufenster Seite 
kommenden A usfiihrungcn fiir die gesam te hobero
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Technik kiinnen wir es w is niclit versagen, au f einzclne 
Abschnittc dcrsclbcn noch bcsonders cinzugchcn und 
dicselben auszugsweisc im W ortlau t w iederzugeben.

Oh no Zweifel bat sicb in lctzter Zeit eine bcsscrc 
Schiitzung der hoheren Technik und ilirer V ertreter in 
mafsgebendcn Kreisen Balin gebroeben. U. a. g iebt davon 
die kiirzlieb crfolgtc Berufung der Profcssoren Slaby, 
Intzc und L aunhard t in das Ilerrcnhaus Zeugnis. Vom 
Standpunktc des Bergtecbiiikers allerdings bleibt bierbci 
zu bedauern , dafs niclit aucli V crtretcr der Berg- 
akadem icen in jenc K orpcrscliaft berufen sind, donn 
bei der Bedeutung, welebe der preufsiscbe Berg- 
bau beute gewonneii bat, und den stets wacbsonden 
Scliwierigkeiten in teelinisclier und w irtscbaftlichcr Bc- 
ziebung sind dic Atifgaben, welebe an die Bergakadem iecn 
zu stellen sind, gewifs denen der teclmischen IIocli- 
scbnlen in vieler Bcziehung durebaus ebenbiirtig. 
Jedenfalls aber is t iiberbaupt nocb manebes Vorurtcil 
zu iiberwinden, obe die Tcclm ik allgemein die Ancr- 
kennung bei uns findet, die ihr bereits in unscren N achbar- 
landern, Yoriiebmlicb in Frankreich und England, zu 
teil wird.

R iedler sagt in seiner Sehrift hierzu folgendes:
„B escham t miissen wTir gestchen, dafs die Griifsen der 

technisćhcn A rbeit in England, Frankreich und viclcn 
anderen Liindcni boch geehrt werden, wcil dort niclit 
ein einseitiger intcllcktueller F ortschritt allein, sondern 
die Entw ickclung der Civilisation iiberbaupt gewiirdigt 
wird. Ingenieure wrerden unter den Griifsen des Landes 
ais Scliopfcr grofser W erke und K ulturtriiger genannt; 
englische, Ingenieure liaben ihre Denkiniiler in der W est- 
m inster-A btci, inm itten der D icliter und Staatsriianner. 
Ueberall im gesitteten A uslandc ist die W iirdigung der 
tcchnischen Leistungen aucli in dic breite JMassc des 
Yolkes gedrungen, das seine grofsen Ingenieure ebenso 
schatzt, wie die Schhichtcnfiihrcr und Dicliter. Ueberall 
steht daher aucli die G eschichte der Ingenicurkunst in 
hoherem A nsehen ais bei uns, wo sie unbekannt ist.

Im A uslandc giebt es Ingenieure in leitender, hochstcr 
Stellung, an der Spitze der wiclitigsten Ycrwaltungcn, 
ais M inister u. s. w., so in F rankreich, Italicn, England; 
bei uns wiirde der G edankc an eine solche Verwendung 
von Ingenieuren nur ein Lacheln oder Ilohii hcrvorrnfen.“

In  weiten Kreisen, insbesondere in den herrschenden, 
wird das W esen technischnr Bildung n ie h t , verstanden. 
Die tccbnischen Ilochschulen werden trotz ilirer iniichtigcn 
Entw ickclung vielfach unterschatzt, weil sie iiberwiegend 
aus kleincn Anfangen gcwerblicher Erziehung heraus- 
gewachsen sind. Obwolil Lehrkriifte, M ittel, Ziele und 
Aufgaben scither vollig andcrc, den huchsten Studien- 
zielen entsprechcnde gcworden sind, bestchcn docli un- 
ausrotlbare V orurteile gegen das W cscn der teclmischen 
Bildung.

Es herrscht das VorurteiI, dafs dic A n w c n d u n g  
gegcniiber der wisscnschaftlichcn Erkenntriis tief stehe,

eigcntlich etwas Selbstverstiindliches, Ilandw erksm afsiges 
und w escntlich nur ein A npassen wissenschaftlich be- 
kannter Tbatsachen an gegcbenc Ycrliiiltnissc sei.

D as W cscn der Anwcndung ist aber dic Erforscbung 
der yielfaltigen Bcdingungcn der W irklichkcit, die Be- 
riicksicbtigung aller naturw isscnschaftlichcn, teclmischen 
und wirtschaftlichen Bcdingungcn, dic gleichzeitig im 
gegebenen Falle auftreten; sic erfordert wissenschaftlichc 
Erkenntnis ais Grundlagc, aber erw eitert au f die Schwierig- 
keiten, die das gleichzeitigc A uftreten allcr Bcdingungcn 
di>r W irklichkcit schalft; sie fordert B cherrsehung vicl- 
fiiliiger w issenschaftlichcr Iliilfsm ittel, V ercinigung der 
wisscnschaftlichcn E rkenntnis m it der Erfabrung, m it 
genauer K enntnis der Ausfii-brungsmittel und der wirt
schaftlichen Bcdingungcn.

D ic technische Erziehung kann niclit boi der all- 
gem einen naturw issenschaftliclien Erkenntnis stehen 
blciben, sondern mufs in schalTendo technische Thatig- 
kcit zu wirtschaftlichem Żwecke einfiilircn; sic mufs 
wissenschaftlich, techniech und wirtschnfilich denkende 
Mensehen und Leitcr der wirtschaftlichen Arbeit- der 
Nation heranbilden.

Es giebt kein Studium,  welchcs umfassendere A n- 
forderungen an Lchrer wic Studiercnde, an Fahigkcitcn 
wie an die V orbildung stelit ais das Ingenieur-Studium . 
Die, Technik bat allcn Grund,  gerade ihrer Eigcnart. sieli 
zu riihmen, fiir sic Anerkennnng um som chr zu fordern, 
je  m ehr die abstrakte W isscnschaft der sebwierigen An- 
w'endung ais etwas Ilohcrcs gegcniiber gcstellt wird.

Es ist leiclitcr, bei der wisscnschaftlichcn E rkenntnis 
stehen zu  blciben, ais den Boden der W irklichkcit mit 
ihren Scliwierigkeiten zu betreten; es ist leiclitcr, ein 
Problem  bei A bstraktion von zahlreichen bcgleitendcn 
Um standen zu loscn, ais es durch die F iille verhiillcnder 
Bcdingungcn hindurch crst richtig zu erkennen und 
dann un ter Beachtung aller Bcdingungcn vcrantwortlich 
richtig zu liisen. D as letztere ist dic Aufgabe der 
Technik.

Dic landlśiufigc Anschauung, die „tcchnisch" m it 
„liandw erks"- oder ^m aschinenm afsig" vcrw ccbsclt und 
kiinstliche T rcnnung zwisclien Geist und Erfahrung, 
Tbcorie und Praxis u. s. w. aufstellt, beweist volligc 
Y erkennung der w isscnschaftlichcn Technik.

Dic tcchnisch richtige Anwcndung ist viclinchr dic 
hohcrc Stufe, welchc die wissenschaftlichc Erkenntnis 
ais Vorstufe Yoraussctzt. —

Ebenso hiiufig ist das Y erkennen der W irtschaftlich- 
keit, die mit „G elderw erb" und anderen crniedrigenden 
Redensartcn abgethan wird. Wirtschaftlic.be Fragen, die 
au f kaufm annischcr Spckulation beruhen, haben aber mit 
der wisscnschaftlichcn Technik niclits zu tliun.

D ie w irtschafiliche Erziehung b a t im engsten Zu- 
sainm enhange mit den Fachwisscnschaften zu lehren, 
w ic dic technische Anwendung fiir den besonderen Zwcck 
mit gegebenen Mitteln moglich ist, wie m it dem gc-
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ringstcn Aufwande an M ateriał, K ostcn und A rbeit das 
hiichstc Mafs bcstim niter technischer und wirtscbaftliclier 
W irkung erzielt werden kann. Das ist niebt nur eine 
wichtigc Aufgabc, dic m it der Technik lintrcnnbar zu- 
sammeiihangt, sondern ancii eine der scliwierigsten Auf- 
gaben.

Auf Grund einer 4jiihrigen clcmentaren und oiner 
0jiihrigen liiilieren Bildung ist es leiclit, wisscnschaft- 
) i cli c E iiłsicht zu crlangen; es i.=t schon schwicrigcr, 
diese E insicht technisch rićhtig anzuwenden, und das 
Schwierigste ist die tecliniscli und wirtsćhaftlich riehtige 
Anwendung fiir den gcgebenen Fali.

W irtschaftlich riclitiges Schaficn ist die liiilierc Stufe, 
wclche die technische R iehtigkeit ais niichstc und die 
wisśenschaftliche E insicht ais crste Vorstufe voraussetzt.“ 

„D ie Tngenieurc ais Lciter w irtschaftlichcr Arbeit bc- 
diirfen w.cgen des Zusam m enliangcs ilirer Arbeit mit 
sozialen und staatlichcn Einrichtungcn aufscr dem Fach- 
wissen hoher allgem ciner Bildung. D ic gogcnwiirtigc 
schrojfe Tromiuiig von allgem ciner und Fachbildung ist 
nicht haltbar."

Dcshalb miifs aucli, w orauf Ricdler besonders liin- 
wcist, sich der Ingenieur melir ais bislicr ani iiffentlichcn 
Lcben beteiligen, und hierzu miifste er schon auf der 
llochschule. dic niitigc Anregung erlialten. W er K ultur- 
arbeit leisten will. kann dies nicht ohne Bcteiligung an 
den wichtigen Fragen des tilTuntlichen Lcbens, ohne dic 
nicht cinmal eine V crtretung blofscr Berufsinteressen 
moglich ist.

Den mannigfachcn Anfordcrungen gegeniiber, welchc 
das jpraktischc Lebcn an den Ingenieur stcllt, geniigt 
heutc dic technische Hochschtilo allęin. trolz der be- 
deutenden Entw icklung, die sic genomnien bat, nicht. 
A ndcrerseits sind aucli die Universitaten bei dem 
fehlcnden Zusanim cniiang m it der W irkliclikeit und der 
teilweise vcralteten W isscnśchaftsauffassuhg nach Ricdler 
ais Bildungsstatten fiir die fiilfretidon K reisc in unsereni 
Staate in der ferneren Zukunft aucli nicht melir aus- 
roichend, „denn selbst fiir die Ver\valtung des Staates 
und der politischen Korperschaften, fiir die Beamten- 
ausbildung, die gegenw artig noch nach der iiberlieferten 
Schablone, aber fiir die koniniende Zeit ypllig unzweck- 
niiifsig geleitet wird, ist technische, und wirtschaftliche 
E insicht ein wesentliches E rlbrdernis."

F iir dic notwendige Umgcslaltung unseres IToch- 
scliulwescns sieht R icdler nur z we i W ege, entweder: 

dic ganze technische ilochschule m it der Universitat 
zu yereinigen, dabei aber die sclbstandige, freic Ent- 
wickelung der E igenait technischcr Bildung: technischer 
und wirtscbaftliclier Anwendung der Erkenntnis, zu 
Sichcrn, oder:

die bisherige Trcnnung von Universitat und technischer 
Hochsehulc aufrechtzuerhalten und diese den Aufgaben 
des kommenden Jahrhundcrts entsprechend auszubauen.

Trotz der grofsen Schwierigkciten, welche sich ciner 
V ereinigung der bcidcn Ilochschulartcn entgegenstellen, 
liiilt R icdler doch diesen W eg fiir den besten. Er 
maclit eine Reilic ins einzclne gehender Vorschlage 
fiir eine solehe Neuorganisation, bei der dic tcchnischen 
Ilochschulen den Unircrsitiiten angegliedert werden 
sollen, ohne jcdoch ihrc Selbslandigkcit und E igenart 
zu yerlieren. W ir wollen au f die wcitercn Ausfiilirnngen 
des Verfassers iiber diesen P unk t nicht eingehen, wólil 
aber w iederholt den W unsch aussprechen, dafs die An- 
erkennung der Techniker — nicht nur des von ihnen 
Geschallenen —  durch dic Riedlorsche Schrift gefiSrdert 
werden und sich aucli in ciner erhiihtcn Fiirsorgc fiir 
die Y erm chrung und H ebung der technischen Lehr- 
anstalle.n insbesondere der teclinischcn ITocliscliulen 
iiiifscrn iniigc.

Eiiilicitliclikcit der Wassorwirtscliaft,
W ir geben den nachstehenden, von dem Landlags- 

abgeordneten Dr. B e u m c r  in der Sitzung der nordwest- 
liclieti Gruppe des Yercins deulschcr E isen- und Stalil- 
Industricller vom 11. Ju n i d. J .  gehaltenen Vortrag 
h icr nach der Zeitschrift „S tah l und E isen(f vollinhaltlicli 
w ieder, weil wir glauben, dafs dersclbc fiir unscre Leser, 
welchc in ilirer M chrzahl von der Notwendigkeit cincs 
w citercn Ausbaus unscrer W asserstrafsen iiberzcugt scin 
werden, Interesse b ietet:

„D er Ile rr  M inister fiir Landw irtschaft ha t im 
lle rrenhause ani 15. F ebruar d. J .  dic E rk larung  ab- 
g('geben, dafs an demselben Tagc im K ronrate un ter 
dem Vorsitz Sr. M ajesliit des Kaisers eine N euorgani
sation der wasscrwirtschaftlichen V erw altung in der 
Spitzc wie in den Instanzen beschlossen und in ciner 
W cise in A ussicht genomnien sci, die hoffcntlich den 
in bcidcn H ansem  des Landtages hervorgetrctcnen 
W iinschen entsprechcn werde. Gcriichtwelsc yerlautetc 
dam als, dafs der mitgeteiltc Beschlufs des K rom ates auf 
die In itiatiye Sr. M ajestat selbst zuriickzufiihren sci und 
dafs bcabsichtigt -werde, die gesam te W assórw irtsehaft 
im Landwirtsćhaftsm inisterium  zu yereinigen. Seitdem 
ist iiber die, Absichten des Staatsm iniśtcrinm s am tlich 
nichts bekannt gcworden.

W as die Sachc selbst anbelangt, so wird eine, Z u- 
śammenfassung der yerschiedencn Ressorts der W asser- 
w irtschaft, wie sie z. Z, im M inisterium der offcntlichcn 
A rbciten und im Landw irtsćhaftsm inisterium  bestehen, 
d. h. also eine einheitliclie G cstaltung der W asserw irt- 
sehaft, scit Jah ren  von den yerschiedcnstcn Seiten, von 
der Industrie, dem H andel und aucli der Landwirtschaft, 
gefordert. D er jctzigeV izeprasidentdesS taatsm in iśterium ś, 
I lc rr  Dr. v. Miqucl, hat, ais er noch O bcrbiirgerm eister 
von F rankfurt a M. war, schon am 30. Miirz 1889 
wortlicli im llerrenhause gesagt:
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„leli finde in unscrer ganzen staatlichen Organisation 
in Beziehung auf die W asserfrage cinen H auptfchlcr, den 
m an m einer M einung nach selir wolil abstellcn konnte, das 
ist der Fehler, dafs, wiihrcnd das W asser imm er W asser 
in seinen verscliiedcnen W irkungen blcibt und derF ln fs 
immer Flufs, docli die yerschiedene Thatigkeit des 
W assers und die verschiedenen Zweeke, zu denen man 
das W asser braucht, in ganz verschiedenen Ressorts, in 
ycrschicdcnen M inisterien behandelt werden. M. II.! 
Man kann die Fragen der Bcnutzung des W assers fiir 
landwirtscłiaftliche Zweeke, fiir  m otorisehe Zweeke, fiir 
Schiffbarmacliung eines F lusses, der A bw ehr gegen Hocli- 
lluten nicht trennen, das sind alles cinheitliche Fragen und 
sie miissen nach m einer M einung auch einheitlich behandelt 
werden. Hiitten wir, wic e in  Eisonbahnm inisterium , e i n e  
G eneralwasserdirektion, dic allc diese verschiedcnen Auf- 
gaben in betreff des W assers ausschliefslich in den Kreis 
ihrer T hatigkeit ziehen konnte und zu ziehen berufen 
ware, so glaube ich, w iirden w ir in der ganzen W asser
frage viel w citer kommen. M. II., dafi nun aber jedes 
grofse F lufsgebiet einheitlich behandelt werden mufs, 
dafs dasselbe n icht verschiedenen Ressorts unterstcllt 
werden darf m it allen Ncbcnfliissen, das schcint mir 
ganz k lar zu sein. D er grofse Flufs ist nur das 
Sammclbecken fiir das W asser aus den Nebenfliissen, 
und dafs das Sam m clbecken nicht richtig rcguliert 
werden kann, wenn nicht die Nebenfliisso einheitlich 
m itbehandelt werden, liegt k lar au f der H and. Ich 
meine also, die K oniglichc S taatsregierung miifstc die 
Fragen der A bw ehr der ITochfluten und Schiidcn, der 
N utzbarm aehung des W assers fiir motorisehe Zweeke 
der Industrie und L andw irtschaft system atisch und plan- 
miifsig behandeln und dafiir cin bestim m tes Organ 
schaflen, welches zusam m engesetzt ware aus tcchnisehcn 
Kraften, die allc diese verśęhiedenen R ichtungcn in 
einem Kollegium vertreten konnten."

Diesen von ITerrn D r. v. M iąuel schon 18S9 ge- 
wiinschten Zustand haben wir lieute nocli nicht. Gegen- 
wiirtig unterstchcn die schiffbaren Fliisse und Strome 
dem A rbeitsm inister, dic n icht schillbaren Flufsstrecken 
und das Deichwesen dem Landw irtsehaftsm inister.

Nun ist es zunachst cin w eitverbreiteter Irrtum , der 
Ausbau, dio. K orrektion, die U nterhaltung unscrer Stronic 
erfolge einscitig im In teresse der SchiiTahrt. Sehr treflem! 
sagt zur W iderlegung- dieses Irrtum s der Bericht der 
Oderstrombaudirektion vom 1. A ugust 1895:

„D ie fiir die R egulierung der Strome und die U nter
haltung der Regulicrungsbauten aufgewendeten Gelder 
diencn dem allgem einen Landesintcresse und nicht 
blofs, wie hin und w ieder angenommen wird, einem 
einseitigen Y erkehrsin tcresse . Ohne die Sicherung 
der Abfluferinne versum pfen die niedrig gelegenen 
Uferlandereien. D ic Bciorderung der Vorflut oder dic 
V erhinderung soleher Y crsum pfungcn ist der w ichtigste 
Zwcck der Strom regulierung. In  der fiir die Yorflut

geschaffenen R inne gelit die Schiffahrt vor sieli. J e  
m ehr die Strom regulierung ihren  obersten Zwcck cr- 
reiclit, der Landw irtschaft durch eine ordentliche 
V orflutrinne zu d ie n en , um som ehr nu tz t sie der 
SchiiTahrt. Letztcre ist der Priifstein fiir die SchaiTung 
einer ordentlichen V orflutrinne. . . W enn man oft 
n u r die Scliiffahrtsinteresscn betont findet, so liegt dies 
blofs an der K urze der A usdrucksweise, die ais das 
nachstgelegcne den Priifstein nennt und die dem F ach- 
m ann gelaufigen letzten Griinde n icht imm er w ieder 
hervorhebt.“

Schon h ieraus gelit zur Geniige hervor, dafs der 
A usbau der Strom - und Flufsgebiete erfolgen mufs sowohl 
im  In tcresse der Landw irtschaft (Deichwesen, E n t- und 
Bewiisscrung, Landesm elioration), ais im In tcresse der 
SchiiTahrt (Schiffbarm acliung und  -E rhaltung  der Fliisse, 
kiinstliche W asserstrafsen u. s. w .) und der gewcrblichen 
Anlagen (Stauanlagen, T halsperren, A bw asser u. s. w .). 
D iese Interessen gleichmafsig in unbefangener W eise zu 
wiirdigen, diirfte nu r ein selbstandiges M inisterium  in 
der L agc sein.

Nun m einen die „B eri. Polit. N achr.“ in ih rer Num m er 
vom 9. Ju n i d. J . ,  fiir die Reorganisation der wasser- 
w irtschaftlichen V erw altung konnten drei W cge in F rage 
kom m en: 1. die E rrichtung eines eigenen M inisterium s 
fiir W asserw irtschaft, in welchcm allc bislier auf yer
schiedene M inisterien, nam entlich das A rbeits- und 
Landw irtschaftsm inisterium , verteiltcn w asserw irtschaft- 
lichen Geśchafte zu Ycreinigen waren. E inem  solehen 
M inisterium  konnte vielleicht auch der je tz t m it der 
W asserbauverw altung in der B auabteilung des A rbeits- 
m inisterium s vereinigte llochbau  angegliedert werden.

Oder es konnten die der B auabteilung zugewiesenen 
wasserwirtschaftlichen Gcschiifte au f das Landw irtscliaits- 
m ińisterium  iibergehen, wobci dann nocli zu entscheiden 
ware, ob dieses M inisterium auch den llochbau  und 
die sonstigen Y erw altungs- u. s. w. Geśchafte der B au
abteilung zu iibernehm en haben w iirde, oder wie sonst 
dieser Trofs der allgem einen B auverw altung in die 
M inisterialorganisation einzuordnen ware.

Endlich konnte die E rrichtung eines besonderen 
M inisterium s m it dem G eschaftskreise der jetzigen B au- 
verw altung des A rbeitsm inisterium s in F rage kommen. 
Die E inheitlichkcit der w asserw irtschaftlichen V erw altung 
wiirde alsdann durch ein organisiertes geordnetes 
Zusam m cnw irken dieses M inisterium s m it dem L and
w irtschaftsm inisterium  zu w ahren sein. Dafs jed er 
dieser drei W egc, so schliefsen die .,B. P . N.“ , neben 
seinen Vorztigen auch erhebliche Schattenseiten hat, 
liegt auf der Iland . D ie Schwierigkeiten wachsen nocli 
dadurch, dafs es n icht blolś auf die zweckmiifsigste 
Organisation des w asserwirtschaftlichen, sondern auch 
auf die zwcckmafsigc Organisation des ganzen S taats- 
bauw esens ankom m t und dafs diese beiden Seiten der 
Aufgabe sich nicht entfem t decken. Es w ird daher
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einer selir sorgsamen Abwiigung der Grunde und Gegen- 
griinde bcdiirfen, um  zu einer dauernd befriedigenden 
Losung der Aufgabe zu gelangcn.

Von diesen drei W egen scheint mir der an 
zw eiter Stelle yorgcschlagene —  Ueberweisung des 
ganzen W asserbauw esens an das Landwirtschafts- 
m inisterium  — Yollig ungangbar zu sein. N icht im 
W iderstreit der Interessen, sondern in der Zusam men- 
fassung derselben miissen die wasserwirtschaftlichen Auf- 
gaben, an denen Landwirtschaft, H andel und Gewerbe 
in gleicher W eise beteiligt sind, gelost werden, und das 
scheint nicht angangig in einem Ministerium, dessen 
Aufgabe, wie sclion sein Name besagt, auf die Forderung 
der Interessen unserer Landwirtschaft, Domanen und 
Forsten bcschrankt ist. Auch liifst sich doch der ge- 
sam te Sec- und Ilafenbau  vom iibrigen W asserbauwesen 
nicht abschneidcn; dafs aber fiir dessen Interessen das 
Landwirtschaftsm inisterium  m it der erforderlichen Ent- 
schiedenheit eintreten werde, ist infolge des oben- 
genannten umschriebenen K reises seiner Aufgabe kaum 
anzunehm en. Durch den Uebergang des gesamten W asser
bauw esens an den Landw irtschaftsm inister wiirde auch 
die bisher dem A rbeitsm inisterium  zugehorige „Allgc- 
meine Bauverw altung“ Yollstiindig zersplittert werden. 
D er Strafsen- und W egebau, sowie der gesam te Ilochbau 
wiirden beim A rbeitsm inisterium  zuriickbleiben, und 
dadurch wiirden die RessortYcrlialtnisse, nam entlich in 
den Lokalinstanzen, nur noch ver\vickelter werden, ais 
sic es je tz t zum  Tcil sehon sind. In der bisherigen 
landwirtscluiftlichen B auverw altung befinden sich meines 
W issens niclit melir ais etwa 30 ctatsmiifsig angestellte 
w asserbautcchnischc Beamte, in der allgem cinen Bau- 
Yerwaltung iiber 200 etatsmafsig angestellte W asserbau- 
techniker. Schon diese T hatsache zeigt, dafs es doch 
viel leichter waro, dcm Arbeitsm inisterium  den landwirt- 
schaftlichen W asscrbau zu iiberweisen, ais um gckehrt 
zu Ycrfahrcn. Allein unsere Eisenbahnvcrw altung ist 
.allmahlićh so ausgedehnt und kom pliziert geworden, dafs 
eine Ausscheidung des W asserbau- bezw. des gesamten 
Bauwcsens aus derselben nur vortcilhaft zu sein scheint.

Die Besorgnis, dafs der Gesehaftsumfang eines solchen 
Fachm inisteriums (B autenm inisterium s) zu gering sein 
und der Bedeutung eines M inisterium s nicht entsprcchen 
wiirde, ist Yollig unzutreffend. F iir W asserbau- und 
Ilochbauw esen sind m eines W issens lieute schon allein 
24 vortragende R atę bcschiiftigt, d. h. melir, ais manche 
der iibrigen selbstandigen M inisterien haben. Ilierzu  
kam en dann die wasserwirtschaftlichen Gcschiifte der 
Landeskultur, des M eliorationsbauwesens, des Deich- 
wesens u. s. w., die je tz t vom Landwirtschaftsministerium 
wahrgenommen werden — und das ist, wic die „Koln. 
Z tg ."  m it R echt meint, alles zusammengenommen eine 
Summę von A rbeiten und Aufgaben, die, zum al im 
Ilinblick  auf ihre Bedeutung fiir  das Landeswohl, die 
Thatigkeit eines umfangreichen M inisterium s wahrlich 
Yollauf in A nspruch zu  nehm en geeignet sind. Dem

W asserbauw esen insbesondere werden in Preufsen in 
den nachsten Jah ren  so gewaltige Aufgaben obliegen
— und zw ar gem einsame Aufgaben fiir Landw irtschaft, 
H andel und Gewerbe, w ie K analbautcn, Thalsperreri 
u. s. w. — dafs nur gewiinscht und angestrebt werden 
kann, der eigentlichen Leitung in der D urchfiihrung 
dieser Aufgaben mogę eine selbstandige und  auch nach 
aufsen verantw ortliche Stellung eingeraum t werden. Auch 
die Landw irtschaft mufs, wenn anders sic es m it der 
Intcrcssensolidaritat ernst genommen wissen will, zugeben, 
dafs eine gleichmafsige Berucksichtigung der beim Bau- 
w esen , insbesondere beim W asserb au , in betrach t 
kommenden Interessen nur Yon einer derartigen, Yon 
Yornherein unparteiischcn Ccntralinstanz moglicli ist.

Dafs zuglcich durch eine derartige Zusam m enfassung 
des gesam ten Bauwesens —  Strom - und  Flufsbau, Sce- 
und Ila fenbau , Strafsen- und W eg eb au , Iloch- und 
Schonbau —  in e i n e  Stelle die Organisation moglichst 
vereinfacht werden wiirde, diirfte doch k lar au f der 
Ilan d  liegen. E ine fortschrcitcndc Entw ickelung der 
Technik erscheint ebenfalls nu r bei einer einlieitlichen 
O rganisation moglicli, wiihrend bei einer Zersplitterung 
in Ycrschicdenen Ressorts in keinem  derselben IIervor- 
ragendes gelcistet werden kann.

Sollten Sie dieser M einung beistim m en, so w iirde 
ich Ihnen folgenden Bcschlufsantrag vorschlagcn:

„D a der Ausbau der Strom - und Flufsgcbiete 
sowohl im Interesse der Landw irtschaft, ais aucli im 
Intercsse der Schiffąhrt und  des Gewerbes erfolgt, so 
kann nach Ansicht der „N ordw estlichen G ruppe des 
V creins deutschcr E isen- und S tah lindustricller" die 
gleichmiifsigc und gercchte W ahrnchm ung dieser In ter
essen nur durch ein selbstiindiges M inisterium  sta tt- 
finden. D a zudem  durch die Zusam m enfassung des 
gesam ten Bauw csens: Strom- und Flufsbau, Sce- und 
Ilafenbau, Strafsen- und W egebau, Iloch - und  Schon
bau in e i n e  Stelle die Organisation in m oglichst hohem  
Grade vcreinfacht werden wiirde, so befiirworten w ir 
fiir die bevorstehende N euregelung der w asserw irt
schaftlichen V erw altung in der Ccntralinstanz die 
Bildung eines eigenen M inisterium s durch A btrennung 
der in betracht kommenden Ressorts vom M inisterium  
der offcntlichen Arbeiten, und Zuw eisung derselben 
ebenso wie derjenigen des landw irtschaftlichen W asser
bauw esens an das neue M inisterium . Ilic rdurch  
wiirde einerscits das M inisterium  der offentlichcn' 
Arbeiten in erfrculicher W eise entlastct und fiir das 
E isenbahnw esen eine freiere Bewegung gewonnen 
werden, andererseits w iirden die dem W asserbauw esen 
in Preufsen gemeinsam fiir die L andw irtschaft, den 
H andel und das Gewerbe in der nachsten Zeit bevor- 
stehenden gewaltigen und bedeutungsvolIen Aufgaben 
eine unzweifelhaft leichtere und gliicklichere Losung 
findcn."

Nach eingehender Besprechung w urde der Besclilufs- 
antrag cinstim m ig angenom m en/f
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Yolksirirtschaft u n d  Statistik.
D ie  L o łm b e w e g u n g  d e r  B e r g le u t e  d e s  e n g l i s e h e n  

M it t e l la n d - D is t r ik t e s  hal durcli einc atn 6. d. Mts. in 
London statigchąbte Zusammeńkunft von Dclegierlen der 
Grubcnbesitzer und der Mincrs' Fedcration eine Wendung 
genommen, welche cine baldige Versliindiguiig in den 
Reviercn des Mittellands erwarten lafst. sodafs es voraus- 
sichllich dort za einem Ausstande niclit lcommcn wird. 
Bekanntlich liatten die dortigen Bergleute eine Lohnerhohung 
von 10 pCt. verlangt, indessęn haben dic Delcgicrten i u 
der crwiihntcn Zusaminenkunft von dieser Forderung Abstand 
genommen und sieli mit naclisteheuden wesenlliclien Bc- 
dingungen einverstandeu erkliirt:

1. Vom i .  Oktober d. Js. ab tritt einc Lojinerlioliung 
von 2»/* pCt. ein.

2. Es wird cin Einigungsamt niedergesetzt, welches 
fiir die Daucr von 2 Jaliren — beginuend am 1. Jaiiuar 
1898 —  alle Lohnstreitigkeiten schlichten soli und zwar 
auf der Grundlage, dafs der Minimallohn nicht mehr 
ais 30 pCt. unter den Lohn von 1888 herunter und 
der Maximallohn nicht niehr ais 45 pCt. iiber den 
Lohn von 1889 hinausgehen soli. Das Einigungsamt 
soli aus einer gleiclien Zalil von Mitgliedern beider 
Parteien und einem unparteiischen vom Piiisidenten des 
Unterhauses ernannten Vorsilzenden bestehen.

D iesc Bedingungcn so llen  der Gesam tlieit der Grubcn- 
besilzer und der Bergleute zur Gcnchm igung vorgelegt werden, 
und es besteht, w ic  der Manch. Guard. berichtet, kaum ein 
Z w eifel. dafs sie Annahme finden werden. In diesein Fallc  
wurde der in  betracht kommende Bezirk Englands also fiir 
■2 V2 Jahre von ernsteren Lohnkiiinpfen vcrschont bleibcn.

A uf dic B eilegung des Ausstandcs in  Siidwales wird

das Zustandekommen einer solchen Einigung kaum eincn  
Einflufs haben. D ie  Parteien stelien sich dort nach w ie  
vor schroCf gegeniiber. W ir werden demniichst auf die  
verschiedenen Stadicn dieses Lohnkampfes eingehender  
zuruekkommen.

E n g l i s c h e  K o h le n e in f u ł ir  in  H a m b u r g .  
Jun i kamen heran v o n :
Northumberland und 

Durham
M idlands . . . .  41 686 t
Schottland . . .  52 034  t
W al e s .............................  2 318 t
Gaskoke . . . .  166 t

103 690 t gegen

Im Monat

98 211 t in 1897

»
»

31 732 t 
49 856 t 

4 7 1 6  t 
3 879 t

1897
1897
1897
1897

199 894 t gegen 188 394 t in 1897
W estfalen 142 734 t 123 005 t „  1897
zusammen 342 628 t gegen 311 399 t in 1897 

Es kamen somit 31 229 t mchr heran ais in dersclben  
P eriode des Vorjahres.

D ie Nachfrage nach sam tlichen Sorten war im Laufe 
des Monats eine rccht feste und konnten sich die Preise 
sow ohl fiir M aschinen- w ie fiir Hausbrandkohlen niclit 
unwesentlich befestigen.

Der Streik in W alcs ist noch immer nicht beendet und 
sind infolge dessen die Preise an den YerschilTungsplatzen 
aufserordentlich fest. Z eitw eilig  wrar es iiberhaupt nicht 
m oglich, Kohlcn fiir promptc Yerladung in den Iliifen an 
der T yne zu kaufen, da die ganze Forderung bereits in 
den ersten Tagen des Monats vergri(Ten waren.

Flufsfrachten waren infolge sehr bedeutender Gctreide- 
transporte fest.

(M itgcteilt von H. W . Heidmann, Hamburg.)

A u s -  u n d  E in f u h r  v o n  S t e in k o h le ,  B r a u n k o h le  u n d  K o k s  im  d e u t s c h e n  Z o l lg e b ie t .
(Nach den monatliclien Nachweisen iiber den auswartigen Handel des deutschen Zollgebietes vom Kaiserlichen Statistischen Am t.)

E i n f u h r .

V O 11 :
1. Januar bis 31. Mai 1898. 1. Januar bis 31. Mai 1897. Ganzes Jahr 1897.

Steinkołilen
t

Braunkołilen
t

Koks
t

Steinkołilen
t

Braunkołilen
t

Koks
t

Steinkołilen
t

Braunkoblen
t

Koks
t

Freihafeu Hamburg . .
B e lg ie n .............................
Frankreich ........................
Grofsbritannien . . . 
Niederlande . . . . .  
Oesterreich-Dngarn . .

203 128,3 
5 474,9 

1493 381,8 
42 163,7 

232 811,5 3 507509,8

8 480,7 
78 510,7 
16 040,6 
16 889,2

12 386,4

191 126,9 
4 662,5 

1 510838,0  
22 426,4 

247 963,6 3 201 545,4

9 624,7 
116 101,8 

12 731,4 
26 109,0

8 215.9

560 596,7 
14 225,5 

4 808 900,5 
85 872,1 

589 790,8 8111  065.0

21 862,8  
275 268,2 

29 371,5 
80 655,3

26 399,2
Aus allen Landem inges. 1 979 234,4| 3 507 509,8 132 786,6 1 981 235,9| 3 201 555,4 173 387,3| 6 072 028,9 8111 075,9 435 160.g

A u S f  u li r.

1. Januar bis 31. Mai 1898. 1. Januar bis 31. Mai 1897. Ganzes Jahr 1897.

N a c l i: Steinkołilen
t

Braunkołilen-
t

Koks
t

Steinkołilen
t

Braunkołilen
t

Koks
t

Steinkołilen
t

Hrauiikohlen
t

Koks
t

Freihafen Hamburg . . 294 454,1 --- 3 291,8 253 460,5 — 3 340,4 649 158,0 
1 054 002,6

— 5 983,1
B e lg i e n ............................. 526 891,9 — 61 207,3 390 234,4 — 84 051,0 — 213 313,8
D a n em a r k ....................... 8773 ,5 -- 4 627,9 8 513,7 — 4 404,1 1S 546,5 — 11 922,6
F rankreich ........................ 270 156,5 --- 336 983,4 256 815,8 — 390 589,8 650 670,7 — 948 115,1
Grofsbritannien . . . 26 907,8 --- — 19 910,6 — — 50 257,3 —
I t a l i e n ............................. 44413,2 --- 11 402,6 9 775.5 — 7 150,0 17 626,6 — 17 289,9
Niederlande........................ 1 359 911,9 --- 44 294,0 1 291 628.7 — 32 736,7 3 557 285,5 — 88 620,1
Oesterreich-Ungarn . . 2 097 548,2 7 453,1 223 279,8 1 897 919,3 5 284,6 225 059,2 4  942 868,6 17111,3 578 968,9
Kufsland............................. 194 044,2 — 72 704,8 106 184,5 — 59 926,6 333 973,2 — 159 937,6
Schweden 7 293,4 

407 708,0
__ 5 726,1 6 724,5 — 1 526.2 17 697,1 — 10 873,1

Schweiz , , — 40 823,0 354 773,8 — 32 781,9 875 845,0 — 83 896,3
C h ile ................................... __ __ — — — — —
Norwegen . . . . . __ __ 4 585,1 — — 1 475,0 — — 5 127,5
Britisch Austrałien . . __ __ 9 581,5 — 1— 7 060,0 — — 10 784,5
S p a n ien ............................. __ __ — — — . — _
M e x ik o ............................. __ 9 508,5 — — 7 443,5 — — 14 588,5
i  rli.Bremerhafen,Geestem. 102 500,4 — — — — — — — —
Rumanien . . — — 40,0 — — 4 728,5 — —
Nach allen Landem insges. 5 372 433,5 7 662,7| 843 985,914 654 853,5 5 335,8 863 052,9 12389 906,6 1 9 1 1 1 ,9 |2 1 6 1  886,4
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E in -  u n d  A u s fu h r  von  E rz e u g n is so n  d o r B e rg w e rk s-  u n d  H u t te n in d u s t r ie  a u fs e r  S te in k o h le , B r a u n -
k o h le  u n d  K o k s  im  d o u ts c h e n  Z o llg e b ie t.

(Nach dc u monatliclieii Nachweiscn iiber auswiirtigen Handel des deutsclien Zollgebietes vom Kaiscrllch Statistisclien Aint.)

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

G e g e n s t a n d 1898 1897 1898 1897

Mai Januar bis 
Mai Mai Januar bis 

Mai
Ganz.es

Jalir Mai Januar bis 
Mai Mai Januar bis 

Mat
Ganzes

Jalir

Ilohes Biel, Brucliblei und t t t t t t t t t t
Bleiabfalle . . . . 4 293,7 17 353,9 3 263,6 13 002,4 35 092,0 1 916,3 10 124,7 2 317,3 9 229,9 24 074,9

R o h e i s e n ....................... 31 129,6 136 307,3 45 681,7 140 461,3 423 126,7 20 671,7 74 456,6 7 123,3 34 148,0 90 884,9
Eisen und Eiscnwaren 

(olme Kołieisen) . . 8  846,3 45 966,0 11573,0 57 712,6 141 617,9 122 847,9 602 162,1 117 867,4 514 460,9 
1 256,0

1301 595,7
4 711,7 27 974,8 7 471,5 40 582,1 88 225,9 184,2 819,6 121,9 2 106,0 

3230 390,5E i s e n e r z e ....................... 304 321,9 1180 065,6 286 599,6 1070 421,8 3185 643,5 233 878,3 1241 105,7 275 137,1 1340941,4
K u p fe re rz e ....................... 122,6 1 144,0 9,1 395,9 1888,1 1 284,5 7  900,9 2 906,3 10 238,0 24 710,5
M anganerze....................... 6 409,8 35 897,7 2 300.4 27 884,1 86 910,5 228,3 991,1 2 467,9 3 375.6 8 615,0
Schlacken von Erzen, 

Schlackenwolle . . . 65 197,6 303 773,2 69 199,9 283 075,4 670 223,9 2 323,4 10 990,4 3 086,7 11 407,5 27 722,8
Sllbererze . . . 287,4 3 300,2 227,2 1 977,8 8 150,1 — 0,7 — 0,2 

14 300,3
9,9

Z inkerze............................. 4 583,9 17 930,9 1 895,5 5 452,1 24 734,5 3 317,8 11 809,5 2 705,3 30 046,5
Gold (abgescheu vom ge- 

m u nzten )....................... 0,084 14,082 3,830 9,077 34,991 1,448 2,382 1,402 4,462 32,312
Silber (abgcsehen voui 

gemuńzten) . . . . 9,538 72,367 27,481 79,988 147,034 31,658 169,147 36,770 167,405 371,086
Kupfer (unbearbeitetes). 5 834,7 30 412,2 

744,3
5 554,S 27 134,1 67 572,5 608,0 3 104,9 784,7 3 147.8 7 182,5

Nickel (Metali) . . . 125,3 89,2 587,6 1 389,5 23,2 81,4 7,0 37,0 169,1
Q ueeksilber....................... 42,2 209,5 41.3 261,1 642,5 23,9 53,4 0,5 26,4 111,3
T h e e r ....................... .....  . 4 576,8 17 699,4 2 874,3 13 155,1 39 832,9 2 257,3 9 192,7 3 166,1 10 645,9 25 986,0
Zink (unbearbeitetes) . 1 895,3 7 602,9 2 039,8 7 428,8 18 925,3 4 460,1 20 148,6 4 021,0 18262,1 49 621,8 

860,9Zinn (uubearbeitet) . . 1 138,9 6 242,4 901,2 5 278,9
:■%•!:! .i'''

12 395,1 54,2 375,5 70,1 384,1

W e stfa lisc h o  S te in k o h le n , K o k s  u n d  B rik e tts  in  
H a m b u r g ,  A lto n a ,  H a r b u r g  etc . (Mitgeteilt durch 
Autou Giinther in Hamburg.) Die Mengęn westfiilischer 
Steinkohlen, Koks und Briketts, welche wiihrend des 
Monats Juni 1898 (1 8 9 7 ) im hiesigen Verbrauchsgebiet 
laut amtlicher Bekauntmacliung eintrafen, sind folgende:

ln  Hamburg 1’l a t z ........................................ 96 769 75 492,5
Durchgangsversaud nacli Altona-Kieler Bahn 33 028 35 591

„ „ Lubeck-Hamb. „ 8 658 7 871,5
„ „ Berlln-Hamb. „ 4 279 4 050

Insgesamt 142 734_ 123 005
Darchgangsyersand auf der Oberelbe nach

12 962,5 15 360
Zur Ausfuhr wurden rerladen . . . . 9 001,5 622,5

Gesetzgełrang nrid Yerwaltung.
P o liz e iv e ro rd n u n g  b e t r .  d e n  V e r k e h r  m i t  S p ren g - 

s to ffen  vom  2 9 . J u n i  1 8 9 8 . Diese vom Minister des 
Innem in Gemeinschaft mit dem Minister fur Handel und 
Gewerbe erlassene Polizeiverordnung bczweckt die Ab- 
iinderung des § . 2 1  der Polizeiverordnung betr. den Ver- 
kehr mit Sprengstoffen vom 19. Oktober 1893.

Dem Abs. 4 dieses Paragraphen, welchcr lautet:
„Das Kin- und Ausiaden darf nur an einer von der 

Ortspolizeibehorde dazu angewicsencn Stelle, welche 
mindestens 300  m von bewohnten Gebśinden entfernt 
sein mufs, erfolgen,"

■wird durch die neue Verordnung folgender Satz hinzugefiigt: 
„Mit unserer Genehinigung kann auch in geringerer 

Entfernung von bewohnten Gebiiudęn eine Stelle an-

gewiesen werden, sofern diese Gebiiudc duicli Erdwiille 
oder in anderer Weise gegen die Wirkungen einer auf der 
Ladestelle ciiitretenden Explosion genugend gesiciiert sind." 

Die Zusatzbestimmung tritt sofort in Kraft.

Terkehrswesen.
K o h le n b e w e g u n g  in  d e m  D u is b u rg e r  H a fe n .

A. Ko h i e n -  A n f u h r .

auf der 
Eisenbahn 

Tonnen

Auf derRubr 

Tonnen

Summę

Tonnen

im Mai 1898 . . .
„ 1897 . . . 

Vom 1. Jan. bis Mai 1898

201 687,00 
177 766,00 
805 902,00

■ — —

„ 1. „ „ „ 1897 

B. K o

647 110,00 

l i le  u - A b f i i h r .

Koblenz Koln Dusseldorf Duisburg
und oberhalb 

Tonnen
und oberhalb 

Tonnen
und oberhalb 

Tonnen
und oberhalb 

Tonnen

im Mai 1898 
„ 1897

V. 1. Jan. bis 
Mai 1898 . . 

Entsp. Yorjahr

174 675,00 
149 676,00

661 454,00 
503 635,00

B. K o

1 795,00 
4 382,00

10 335,00 
13 687,00

h 1 e n -  A  b f i h r .

1 225,00
2 031,00

7 786,00
8 065,00

Bis zur 
lioil. Grenze 

Tonnen
Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen
im Mai 1898 
„ „ 1897 

V. 1. Jan bis 
Mii 1898 . . 

Kntsp. Yorjalir

348.00
638.00

1 027,00 
1 753,00

18304,00 
14 140,00

63 212,00 
57 697,00

2 590,00 
4 506,00

32 823,00 
24 655,00

198 937,00 
175 373,00

776 637,00 
609 492,00
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K o h le n b e w e g u n g  in  d e m  R u h r o r te r  H a fe n . 
A. K o h 1 e n - A n f u h r.

auf der 
Eisenbahn 

Tonnen

auf der 
Ruhr 

Tonnen

Summę

Tonnen

im Mai 1898 . . . .
„ „ 1897 . . . .  

Voin j .  Jan . bis Mai 1898 
„ 1. » „ „ 1897 

B. Ko

321 443,50 
411 392,50 

1 558 486,50 
1644 793,00 
h  1 c n -  A b f u h r .

321 443,50 
411 392,50 

1 558 486,50 
1 644 793,00

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

Dusseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Ruhrort 
und oberhalb 

Tonnen

im Mai 1898 
„ ,  1897 

V. 1. Jan. bis 
Mai 1898 

Entsp. Vorjahr

208 746,70 
269 551,85

928 032,25 
954 899,20

N o ch : B.

2  960,00
3 820,20

11 810,35 
10 697,15

K o h 1 e n - i

50,00
690,75

i b f u l i r .

3 025,10
4 597,75

15 623,10 
22 385,65

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Iielgien

Tonnen

Summę

Tonnen
Im Mai 1898 
» „ 1897 

V. 1. Jan. bis 
Mai 1898 

Kntsp. Yorjalir

3 401,30 
2 928,25

11 800,10 
10 732,20

84 947,75 
105 326,30

394 452,40 
437 403,55

45 471,30 
28 018,35

189 527,95 
131 576,95

348 552,15 
414 242,70

1551296,15 
1 568 385,45

A m t l i c ł t e  T a r i f v e r a n d e r u n g e n .  D e u t s c h -  
I t a l i e n i s c l i c r  K o h l e n v e r k c l i r .  Mit Gultigkeit vom
15. Ju li 1898 trcteii fiir die Station Rlielnau der grofs- 
herzoglicli badisclien Staatsbalincn folgendc Kolilentaxcn 
in Kraft:

a) b)
( Pino . . . .  1,67 1,45

Rheinau l Chiasso . . . 1,80 1,57
( Peri . . . .  2 ,04 1,81

Strafsburg, den 27. Juni  1898. Die geschiiftsfuhrcndc 
Yerwaltung: Kaiserliclie Generaldirektion der Eisenbalmen 
in Elsafs-Lolhringeu.

N i e d c r l i i n d i s c h  - D o r l m u n d - G r o n a u - E n s c l i e d e r  
I v o l i l e n v e r k e h r .  Yom 1. Ju li d. J . ab werden die an 
der neu hcrgcslclllen Strccke Baarn N. C. B.-Doldersclie 
Wcg-Utreclit der nicdcrliindischen Centralbalin gelegenen 
Stationon Baarn N. C. B. und Socst in den Ausnahmetarif A 
des vorbezeichneten Yerkelirs mit den fiir Station Baarn 
der-hollandischcn Balin bcstehenden Siitzen aufgenommen. 
Dortmuud, den 27. Jun i 1898. Namens der beteiliglen 
Verwaltungen: Dortmund - Gronau - Enschcder Eisenbahn- 
gesellscliaft. Die Direktion.

Ycrelne und. Ycrsaminliuigeu.
D ie S ta t i s t ik  d e r  K n a p p sc h a f tsv e ro in o  im  

b a y e r is c h e n  S ta a te  f u r  d a s  J a h r  1897, welclie vom 
Kgl. bayerischen Oberbergamt zu Miinchen zusammengestellt 
ist, ergiebt ain Jahresschlufs einen Bestand von 43 Vereinen 
mit insgcsamt 9129 Mitgliedern (im Jahre 1896 8492). 
Von den Vereinen entfallen 11 mit im Jahresdurchselinitt 
4154 Mitgliedern auf den Bergamlsbezirk Miinchen, 19 mit 
1971 Mitgliedern auf den Bergamtsbezirk Bayreuth und 13 
mit 2723 Mitgliedern auf den Bergamtsbezirk Zweibriicken.

Auf hundert beitragzahlendc Mitglieder kommen an Inva- 
liden 8,73 (1896  8 ,7 ), an Witwen 11,97 (1896  12 ,43), an

Waisen 5,00 (1896  5 ,23). Das durchschnittliche Lebens- 
alter war beim Eintritt in den Invalidenstand 50 (1896  
54) Jahre, beim E intritt in den Witwenstand 54 (1896  
53) Jahre. Der Vermbgensbestand samtlicher Vereine am 
Jahresschlufs liat gegen das Yorjalir um 209 736 JC. zu- 
genommen; er belief sich auf 4 024  332 JC.

G e n e ra lv e rsa m m lu n g e n . T r a r b a c h e r  B e r g w e r k s -  
V e r e i n .  10.  Juli  d. J .,  nachm. 4 */a Uhr, im oberen 
Rathaussaal in Trarbach.

N a u m b u r g e r B r a u n k o h l e n - A k t i e n - G e s e l l s c h a f t .  
19. Ju li, mittags 12 Uhr, im Ratskeller zu Naumburg a./S.

W a l d a u e r  B r a u n k o h l e n  - I n d u s t r i e  - A k t i e n -  
G e s e l l s c h a f t  zu W a l d a u  be i  O s t e r f e l d  (Bez. Halle
a. d. S.). 26. Ju li d. J .,  nachm. 1 2 */2 Uhr, im Restaurant
zum Bad zu Wcifsenfels.

Marktberiehte.
B o rse  z u  D u sse ld o rf .  Amtlicher Preisbericht vom 

7. Ju li 1898. A. K o h l e n  u n d  Koks .  1. Gas- uud 
1’lammkohlcn : a. Gaskohle fiir Leuclilgasbereitung 10,50 bis
11.50 J l . ,  b. Generatorkohle 1 0 ,0 0 — 11,00 JC., c. Gas- 
flainmforderkohle 9 ,00 — 1 0 , 0 0 ^ .  2. Fettkohlen: a. FSrder- 
kohle 8 ,5 0 — 9,50  JC., b. beste inelierte Kohle 9,50 bis
10.50 JC., c. Kokskolde 8 ,0 0 — 8,50  JC. 3. Magero Kolile:
a. Fordcrkohlc 8 ,0 0 — 9,50 JC., b. melierte Kohle 9 ,00  bis
11.00 JC., c. Nufskohle Korn II (Anthrazit) 19,50 bis
2 1 ,0 0 ^ ? .  4. Koks: a. Giefsereikoks 16 ,0 0 — 16,50 ^ . ,
b.Hochofenkoks IA ,00JC ., c. Nufskoks gebr. 16,50 — 17,00JL  
5. Briketts 10 ,00— 13,00 JC. B. E r z e :  1. Rohspat 11,00 bis
11,90 JC .,*) 2. Spateisenstein, ger. 15 ,20— 16,70 JC .,*)
3. Somorrostrof.o.b.Rotterdam 0 ,00  — 0,00  JC. 4.Nassauischer 
ltoteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 11 — 12 JC .,
5. Rasenerze franco 0 ,0 0 — 0,00  JC. C. R oh  e i s e n :
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 6 6 — 67 ^ . ,
2. 'Wcifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-
westfalisclie Marken 58 — 59 JC .,**) b. Siegerliinder Marken 
5 8 — 59 JC.,**) 3. Stahleisen 6 0 — 61 JC.,**) 4. Englisches 
Bessemereisen ab Verschitrungshafen 0 ,00  JC., 5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0 ,0 0 — 0,00  JC.,
6. Deutsches Bessemereisen 0 ,00  J l„  7. Thomaseisen frei
Verbrauchsstelle 59 ,50  JC ., 8. Puddeleisen Lusemburger 
Qualitiit 49 ,80 JC., 9. Engl. Rolieisen Nr. III ab Ruhrort 
6 0 , 0 0 ^ . ,  10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab
Luxemburg 52,00 JC, 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
67 .00  JC., 12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00 ,00 JC., 
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 6 0 , 0 0 ^ . ,  14. Deutsches 
Hamatit 67 ,00  JC ., 15. Spanisches Hiimatit, Markę IMudela, 
ab Ruhrort 75 ,00  JC. D. S t a b e i s e n :  Gewohnliches Stab- 
eisen 0 ,00  JC. — E. Bl ec l i e :  1. Gewohnliclie Bleche 
aus Flufseisen 137,50 — 142,50 JC. 2 . Gewohnliche Bleclie 
aus Scliweifseisen 165,00 JC., 3. Kesselbleche aus Flufs
eisen 157,50 JC., 4. Kesselbleche aus Scliweifseisen
180.00  JC ., 5. Feinbleche 135 — 145 JC. F. D r a h t :
1. Eisenwalzdraht 0 ,00  JC., 2. Stahlwalzdraht 0 ,00  JC.

Dic Naclifrage auf dem Kohlenmarkt ist zur Zeit kaum 
zu befriedigen. Der Eisenmarkt bleibt unveriindert fest. 
Dic niichstc Borsenversammlung flndet statt Donnerstag den 
21. Ju li, nachm. von 4 bis 5 Uhr, in der stiidtischea 
Tonlialle.

*) Je nach Qualitat.
Mit Fracht ab Siegen.
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D io  E r n o u o r u n g ' d o s  K a lis y n d ik a te s  auf drei Jahre, 
d. i. bis Endo 1901, Iśt nunmehr nach Befriedigung der 
Anspriiche des anhaltischen Fiskus endgtiltig zu stande 
gckoininen. Die Beteiligung der einzelnen Werke ist — 
in Tausendstel des Gesamtabsatzes bereohnet — wie folgt 
festgesctzt.

lletelligte

Werke

Gr ppe 
I

mehr 
ais 

48 pCt. 
reines 

Kali

Gruppe 
II 

18 bis 
48 pCt 
reines 
Kali

Gruppe 
III 

niclit 
carnalli- 

tische 
Eohsalzc 
von 12,4 

bis 18 pCt. 
rein. Kali

Gruppe
IV

Garnallit

Gesarnt-
Be-

teiligung
in

Einheiten 
Tom 

Tausend 
in allcn 

vier 
Gruppen 

Sa.

Preufslsche Fiskus 130 130 130 142 532
Antialtisclic Fiskus 11S 118 120 110 4G6
Westeregeln . . . 100 100 102 100 402
Neustafisfurt . . . 100 100 102 100 402
Aschersloben . . 100 100 102 100 402
Ludwig II . . . 72 72 26 80 250
Yieneuburg . . . 93 93 101 100 387
SolYay-Worke . . 100 100 102 100 402
Thiodorlin.il . , . 46 46 Yaeat 4S 140
W ilh e^sb a ll . . Cl Cl 85 70 277
Glilckauf . . . . 40 40 70 vacat 150
Hedwigsburg. . . 40 40 60 50 190

4000

der Lieferungs-Vertrage und die Preisfeststellung der Diinge- 
salze yorbehalten bleibt. In der Generalversainmlung fuhrt 
jedes Werk so viel Stimmen, wie die Summę seiner An- 
teile in alle» vier Gruppen betriigt; die Gesamtzahl der 
Stimmen ist mithin 4000. Die Stelle eines Aufsichtsrats 
vertritt der Ausschufs, der aufser dem Vertreter des 
preufsischen Bergliskus aus 4 . von der Gen era 1 ve rsam inlung 
je  auf ein Knlenderjahr zu wiihlenden Mitgliedern und
2 Stellverlretcrn bestelit. Der Vorstand besteht aus z wet 
oder mehr von der Generalversammlung zu wiihlenden. 
Mitgliedern. Die Syndikats-Organe sind in ibren Befug- 
nissen beschriinkt, soweit Preiserhohungen fiir den land- 
wirtschaftlichen Dilngesalz-Konsum in Frage kommen, indem 
der preufsisciie Handelsminister sieli seine Zustiinmung vor- 
behalten bat und das Recht in Anspruch nimmt, bei 
vorubergehenden ortliehen Notstiinden Ausnabmepreise unter 
Beriicksichtigung der Selbstkosten zu gunsten der deutseben 
Landwirtsohaft fesizusetzen. Soilten innerhalb der Dauer 
des neuen Syndikatsvertrags, also bis Ende 1901, ander- 
weitige Kalibergbau-Unternebmungen soweit gedieben sein, 
dafs ein ernster Wettbewerb befiirchtet werden mufs, so 
hat der Ausschufs ungesiimnt Vorkehrungen zu treffen, um 
die Folgen solchen Wettbewerbs abzuwehren. Ueber die 
Aufnabme neuer Werke in das Vertragsverbaltnis besebliefst 
die Generalversammlung mit Zweidrittel-Mehrheit. Falls 
eine Vereinbarung mit dem neuen Werke nieht zu stande 
kommt, so kann von der Generalversammlung mit 2/3 der
vertretenen Stimmen ein zeitweiliges Aufserkrafttreten des

Ueber die Konstitution des Syudikais teilt die „Kuxen- Vertragsverhiiltnisses, jedoeh liingstens auf l */2 Jahre, be-
Ztg." mit, dafs der Generalversaminlung die Abschlusse sehlossen werden.

M a rk tn o tiz o n  i ib e r  W e b e n p ro d u k te . (Auszug aus dem Daily Commereial Report, London.)
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Datiini

Juni-
Jull
i SOS

A hi ni o ni u ni s u I f a t 
(llockton terms)

Sthn-
niung

per ton

j . d.
9 3 9
9 3 9
9 3 9
» 3 9

9 3 9

bis
L .\s .\d .

Ii e n z o 1

Stim-

muiig

9 0 %
p. galion

TOll
d.

bis
J. d.

50 »/o 
p. galion

von 
s. d.

bis 
t. d,

T h e e r

Stim-

mung

gereiuigt 
p. barrel

von 
a. Id.

bis 
*. d.

rob p. galion

Ton
Sm I d.

bis 
s. d.

W e c h s e l k u r s c  auf

Berlin
kurz

von
JL  |

bis
J i U

Frankfurt a.M 
3 Monate

von 
JL.* 5

bis
JL\J>

10873 30.
4 1.
5 4.
6 5.
< 6.

quiet

duli

duli
quiet

flat
duli

i I

10
10
10
10
10

10*/.
10*/*
lo 1/*
10*/.
10*/, 10 11 i'U

20 38,7
20 39
20 37,7
20 37,7

20

20

39

57

20 63-

20 61

Borichtigung.
In meiner in der Nr. 26  dieser Zeitschrift veroffent- 

lichten Beschreibung der Kohlenwasche auf der Zeche 
Preufsen I inufs es Seite 518, alin. 4 nieht lieifsen:

„Die Firma Schtichtermann und Kremer bat eine An- 
lage dieser Art auf Zeche Monopol I ausgefuhrt, und 
die Firma J .  Baum-Herne soeben eine Wasche mit Sbn- 
lichen Eitiricbtungen auf der Zeche Minister Stein fertig- 
gestellt," 

sondern:
„Die Maschinenfabrik „Baum®, Herne-Westf. hat noch 

vor kurzem eine solche Einrichtung fur die Zeche Minister 
Stein fertiggestellt, und die Firma SchOchtermann und

Kremer hat eine Anlage ahnlicher Art fiir die Zeche- 
Monopol I in Ausfuhrung." E. T o m s o n .

P e r s o n  a l i c  n.
Ge s t o r b e n :

Der kgl. Gasinspektor Dr. Arthur S c h o n d o r f f  zu Saar
brucken. Der Verstorbene, der seit dem Jahre 1872 im- 
Dienste der Bergwerksdirektion Saarbrucken gestanden hat, 
war der Leiter des mit der Kgl. Bergfaktorei in St. Johana- 
verbundenen chemiscben Laboratorium®. Er ist bekannt 
durch seine Arbeiten fOr die preufsische Schlagwetter- 
kommission und durch seine zahlreichen Versuche und- 
Yorschliige auf dem Gebiete des Wetterlampenwesens.


