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Bas DeckgeTbirge des rheinisch-westfiUisclien Carbons.
Geologisclie Skizze von Generaldirektor S c h u l z - B r i e s e n ,  D lisseldort 

nierzn Tafel l lO a  bis 113.

E i n 1C i t u n g.
Bereits seit mehr ais dreifsig Jahren habe ich 

Vcranlassung gehabt, mich mit der Frage der Miichtigkeit 
und der Natur der Schichten des Deckgebirges, welche 
das rheinisch - westfiilische Carbon iin Bereiche des 
sog. Miinsterschen Kreidebeckens iiberlagern, zu be- 
schaftigen und zwar zuerst im Jahre 1872, indem icli die 
ausgedehnten Bohrungen mit ins Leben rief, welclie zu 
der Eroffnung des Bergbaus in den Feldern von Schliigel 
und Eisen, General Blumenthal und General Werder

Anlafe gegeben haben, und welche demnachst in denjenigen 
von Ewald Fortsetzung (friiher Graf Waldersee), Emscher- 
Lippe und Waltrop Anlafs geben werden. Mit leb- 
haftem Interesse verfolgte ich dann die ausgedehnten 
Bohrungen, welche weiter nordlich bei Sinsen, sowie 
westlich und ostlich dem Lauf der Lippe folgend von 
Wesel bis iiber Hamm hinaus niedergebracht wurden 
oder in der Niederbringung begriffen sind.

Auch gab ich im Jahre 1890 dem leider zu friih ge- 
storbenen berggewerkschaftlichen Geologen Dr. Leo Cremer
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Anregung, die Frage des Zusammenhangs der Carbon- 
Ablagcrung im rheinisch - wostfalischen Gebiete mit 
derjenigen bei Ibbenbiiren-Osnabriick, die mieli schon 
im Jahre 1873 lcbhaft beschiiftigt hatte, bei seinem 
liingeren Aufcnthalte in ersterem Orte nąlier zu studicren. 
Das Ergebnis seiner Untersuchung legte der fiir der- 
artige Aufgaben so hoch veranlagtc Kollege 5 Jalire 
spiiter in der Zeitschrift „Gliickauf" Jahrgang X X X I  
Nr. 8 und 9 in 1895 nieder.

Weitere Anregung schdpfte ich selbst aus den Mit- 
teilungen meist lokaler Natur derselben Zeitschrift, so aus 
demReferate in Nr. 14 des Jahrgangs 1901, iiber die Arbeit 
des Bergassessors Dr. Middelschulte: „Dockgebirgs-
schichten des Ruhrkohlcnbeckcns", ferner aus den Mit- 
teilungen dosBergrefcrcndarsKirchcr inNr.41 d. Jahrgangs
1901, das Vorkommen des Rotliegenden im Schachte II 
der Zcche Preufsen betrelTend, die in der Nr. 44 des- 
selben Jahrgangs von dem Landesgcologen Dr. Miillcr 
besprochen worden sind, sowie endlich aus dem 
interessanten Yortrage des Markscheiders Wachholder 
auf dcm letzten Bergmannstage in Dortmund iiber den 
Nachweis des Zusammenhangs der Carbon-Ablagerung 
in Westfalen, im linksrhcinischen preufsischen und 
holliindischen Gebiete, sowie in Belgien und Frankreich.

Bei der Aufgabe, die ich mir an der Iland oines 
im Lanfe der Jahre gesainmclten, aufserordentlich reich- 
haltigen Materials an Bohr- und sonsligen Aufschliissen 
gestellt habc, schlofs ich nach Moglichkcit ein niiheres 
Eingehcn auf spezielle geologische und geognostische 
Fragen aus, da diese ni. E. den Bcrufsgeologen vor- 
behaltcn bleiben miissen. Auch begniigto ich mich 
damit, die bisher festgestelltcn Thatsachen beziiglich 
der Zugchorigkcit der Schichten des Deckgebirgcs zu 
den vcrschiedenen geologischen Ilorizonten, wic sie in 
der geologischen Kartę von v. Dechcn nicdergclegt 
sind, ais authentisch anzunehmen.

Noch sei bemerkt, dafs es bei dom kleinen Mafs- 
stabe der Darstellung eriibrigte, die Terrainhohen iiber 
Normal Nuli zu bcriicksichtigen, sowie ferner, dafs es zum 
besseren Verstandnis meiner Darlegungen erforderlich 
sein diirfte, dic von Dechensche geologische Karto von 
Rheinland und Westfalen im Mafsstabc von 1 : 500 000 
(II. Auflage 1883) zur Iland zu nehmen. —

Dic nachstehenden Ausfiihrungcn haben zum Zwecke, 
ein allgcmeines Bild der Gebirgslagcrungs-Verhaltnisse, 
sowolil innerlialb des Miinsterschcn Kreidebcckcns, ais 
auch der Schichtenlagcrung, welche dieses Becken gegen 
Nord, Ost und Siid bogenfórmig umgiebt, vorzufiihren.

Ein Blick auf die in Taf. 110 a angefiigte Uebersichts- 
karte zeigt, dafs das fragliche Becken gegen Westen vom 
niederrheinischen Tcrtiardelta begrenzt wird. Die Krcide- 
formation ziclit sich indessen, soweit sie niclit fort- 
gewaschen ist, unter dem Tertiiir gegen Norden und 
Westcn und, wie die Geologen mit Recht annehmen, 
bis zur englischen Kiiste fort. Dasselbe gilt auch vom

Carbon, wclches im linksrhcinischen Gebiete in kurzeń 
Etappcn, so bei Mors, Erkclenz, niirdlich Maastricht- 
Ilasselt durch Bohrungen festgestellt worden ist und, wie 
dic neuesten Mitteilungen lauten, bis in die Gcgcnd 
von Antwerpen durch Bohrungen ycrfolgt werden soli. 
Da der weitere Zusammenhang mit dcm Liitticher und 
Ilenncgauer, sowie dieser letzteren mit dcm nord- 
franzosischen Becken nachgewiesen crscheint, so bedarf 
cs keines Zwanges, anzunehmen, dafs die Kohlcnauf- 
schliisse an der englischen Kiiste dic Fortsctzung der 
genannten Ablagerungen bilden. Aus dieser, sozusagen 
vollst;indig geschlossenen Kette von Aufschliissen mufs 
gefolgert werden, dafs die silmtlichen Carbon-Vorkommen 
des nordwesteuropaischen Gebietes einer gemeinsamen, 
grofsen Ablagerung angehoren.

Zuriickkommend auf das rheinisch - westfalische 
Becken, mufs die Frage, ob das produktiye Carbon 
in seiner Bildungsepochc einen weiteren Raum gegen 
Osten und Siiden eingenommen hat wic heute, ais eine 
ollene betrachtct werden. Manches spriclit fiir eine 
solcho Annahinc, so das stellenwoise Vorkommcn der 
iibcrliegenden Trias und der unterliegend zum Carbon 
gehiirigon Schichten des ilotzlccrcn Sandsteins und 
Kulms auf der ganzen Linie von Miinster iiber Warstein 
nach Marburg. Es drarigt sich bei dieser Saehlage un- 
willkiirlich die Frage auf: j;War das fchlende Zwischen- 
glied urspriingiich vorhandcn oder nicht?" Der Vcrsuch 
einer Liisung derselbcn wiirde den Rahmen der vor- 
liegenden Arbeit zu weit iiberschreiten.

Dic Grundlage fiir die weiteren Untersuchungen bildete, 
wie bereits cingangs bemerkt, die von Dcchenschc 
geologische Kartę und die an der Iland derselben ent- 
worfencn, der Arbeit beigefiigtcn 4 Kartenblatter.

Tafel 110a ist lediglich eine nacli der geologischen 
Kartę im ungcfahren Mafsstabc 1 : 1 000 000 gezcichnctc 
Skizze, welchc zur Orientierung iiber dic Lage der auf 
Tafel 112 und 113 entworfenen Profile diencn soli.

Tafel 111 veranschaulicht die Durchschnitte von 
17 Ticfbohrungen, welche sich auf den nordwcstlichen 
und siidlichen Teil des Miinsterschcn Krcidebcckens 
Ycrtcilcn und teilweise fast bia in dic Mitte dcssclben 
reiclien.

In der Skizze Tafel llO a  ist ferner das Ausgehende 
der Trias unter der Krcidebedeckung, sowie die Grenze 
der Auswaschung der letzteren durch die spiiteren 
Tertiiirfluten eingezeichnet.

Um die Lagerungsverhaltnisse im Zusammenhangc 
zu ermitteln und zu venmschaulichon, wurden in Ab- 
stiinden von 30— 40 km vier Qucrprofile durch das 
Miinstersche Becken gelegt, sowie rcchtwinklig zu 
diesen und in ahnlichen Abstanden drei bezwr. vier 
Langenprofile konstruiert, welche auf Tafel 112 und 
113 dargestellt sind.

Auf diesem Wege diirfte eine annahernd richtige 
und ubersichtliche Darstellung erzielt worden sein, wenn
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auch eine absolute Genauigkeit in allen Punlctcn und 
an allen Oertliehkeiten naturgemafe ausgeschlossen cr- 
scheint. Die vielfachcn Gebirgsstorungen, welche das 
Carbon in seiner ganzen Erstreckung durchsetzen, blieben 
dabei unberucksichtigt, da sich dereń Wirkungen infolge 
der Yielfach verschiedenen Einfallwinkel im grofsen und 
ganzen ausgleichen diirften, obwohl Verschiebungen der 
Scliichten bis 900 m nicht zu den Seltenheiten gehoren.

Nur bei Querprofil III auf Tafel 112 erschien eine 
Ausnahme gerechtfertigt, um eine Erklarung fiir das 
Auftreten von TriasBchichien im llbtzleeren Sandstein 
bei Menden zu finden.

Die Profile sind gegen Siiden bis in das grofee 
saucrlandische Devongebiet, im Norden bis iiber die 
Trias- und Jura-Erhebungen des Teutoburger Waldes 
hinaus, Nr. 4b  sogar bis zum Main, das Langenprofil 
Nr. 3 IV bis zur Weser ausgedehnt worden.

Grandrifs und Profile lassen erkennen, dafs der Ein- 
bruch des Kreidemeeres zwischen Stadtlolm und Rheine 
in einer Breitc von etwa 40 km crfolgte, dafe sich der 
Stroni zwischen Telgte und Wicdenbriiek infolge des 
Devonriickens bei Lippstadt walirscheinlich teilte und 
seinen Lauf einerseits iiber Paderborn und andererseits 
iiber Beclcum nahm. Beide Teilstrome vereinigten sich 
dann wieder etwa bei Ilamm, um gemeinsam gegen 
Westen einen Ausweg aus dem Becken zwischen Coesfeld 
und Ruhrort zu suchen. Die Meeresstromung nahm 
dann in scharfcr siidlicher Wendung iiber Kijln und 
Briihl westwarts iliren Weg nacli Aachen. Nordlicli von 
dieser Stadt nimmt die Kreideformation in ibren 
mittleren und oberen Scliichten einen erhcblichen Raum 
ein, ebenso siidwcstlich die Triasforniation; erstere wurde 
zwischen Eschweiler und Erkelenz unter dem dort 
300 — 500 m machtigcn Tertiar mit 10 — 100 m Machtigkeit 
in einer Anzahl Bohrungen festgestellt und so der Zu- 
sammenhang mit der Ablagerung im Miinstersclien 
Becken nachgewicsen, wahrend die Trias im siidlichcn 
Teile des Tertiarbeckens bis etwa nacli Venlo hin durch 
die praecrctaceischen Fluten walirscheinlich vollstandig 
fortgewaschen wurde.

Die Ufer des Kreidemeeres sind iibrigens deutlich 
auf der geologischcn Kartę erkennbar, sie dccken sich 
zwischen Miilheim a. Ruhr, Siegburg, Bonn, Euskirchen, 
Aachen annahernd mit dcrrjenigen des spiiteren nieder- 
rheinischcn Tertiiirdeltas, welches seine Entstehung dem 
Rliein in Gemeinschaft mit der Haas yerdankt. Der 
Rhein diirfte sich in der Kreideepoche und bis in die 
Tertiiirzeit hinein sein heutiges Bett zwischen Bingen 
und Koblenz noch nicht gegraben und die in der ober- 
rlieinischen, ausgedehnten Terrain-Dcpression, sowie in 
den Seitcnthalern bis weit in die Gebirge hinein see- 
artigaufgcstauten Wassermassen werden riclleicht durch 
eine schmale Rinne Abflufs in das jetzige Stronigebiet 
der Donau gefunden haben, denn im anderen Falle 
wiirde die festgestellte ungestorto Ablagerung der Kreide

formation im Bereichc des niedcrrheinischen TcrtiUr- 
deltas nicht moglich gewesen sein. Es ist dabei immer- 
hin niclit absolut ausgeschlossen, dafe der Abflufs eines 
Teiles der iiberschiefsenden Gewasser auch durch eine 
schmale Rinne nacli Norden erfolgte.

Erst nach dieser Epoclie hat sieli der Rhein, moglicher- 
weise untcrstiitzt durch eine Spaltenbildung, allmahlicli 
einen breiten Weg zur Nordsee gebahnt und sein Bett 
tief in die Schichten des miltelrheinischen D cyoiis ein- 
gegraben. Mit seinen gewaltigen, in dem oberrheinischcn 
Seebecken aufgestauten Wassermassen hat er, teils voll- 
stiindig wie bei Wesel, oder nur teilweise wie an den 
Randem seiner Erosionstliatigkeit, die KreideAblagerung 
auf weitc Ausdehnung im niedcrrheinischen Tieflande 
zerstiirt.

Wie sich die Tertiarfljiten ein Bett in die Kreide 
und dic Trias gegraben haben, ergiebt sich aus dem 
Liingcnprofil 2 und in noch hoherem Mafse aus Profil 4 
der Tafel 113.

Auf der Linie Goch-Wesel-Dorsten ist zu erkennen, 
dafs der altc Reinstrom etwa 120 km vom letzten 
Katarakt oberhalb Bonn abwiirts, walirscheinlich vcreint 
mit der Maas, bereits ein Delta von ca. 100 km Breite 
gebildet hat, dessen Materiał aus dem Detritus besteht, 
den diese Strome mit sich fiihrten. Die Erosionspro- 
dukte dieser Wasserlaufe sind ohne Frage noch min- 
destens 100 km w'eiter nach Norden bis an die jetzige 
hollandische Kiiste getragen worden. Verlangert man 
die Riinder des Deltas konisch bis dahin, so gelangt 
man zu- der Annahnie, dafs dasselbe dort etwa 200 km 
Breite gehabt haben mufs. Derartige Bildungen findet 
man iibrigens auch heute noch in grofserem Mafestabe 
in der Entstehung begriflen. Auf der Grundlage dieser 
Anschwemmungen bildete sich dann in der folgenden, 
ruhigeren Epoche die machtige Braunkohlenablagerung 
der unteren Rlieinebene, die wieder zum Teil in der 
pliocanen und postplioeiinen Periode fortgewaschen und 
spiiter von diluvialcn und alluvialen Gerollen, Lehmcn 
und dem L66 uberdeckt wurde. Die letztgenannten 
Schichten besitzen im Bereichc des Tertiars hilufig eine 
nicht unerhebliche Machtigkeit, wiilirend dieselbe inner- 
lialb des sog. Kreidebeekens seltcn iiber 2 bis 8 m 
betragt. Diese Ablagerungen spielen daher eine ganz 
untergeordnete Rolle in der Zusammensetzung des Deck- 
gebirges und sind aus diesem Grunde nicht ein- 
gehender beliandelt worden.

Die tertiiire Erosion hat in den Kreide- und Trias- 
schicliten in minimo 5 Milliarden Ku^ikmeter Materiał 
zerrieben und ins Weltmeer hinausgetragen jedoch ais Er- 
satz annahernd die gleiche Menge Materiał zur Aus- 
fiillung der Stromrinne wieder zugcfiihrt.

Weit erheblieher ais diese tertiiire Erosion war die 
durch den Einbruch des Kreidemeeres in die Schichten 
des Wealden, Jura, Lias, der Trias und des Carbons Ycr- 
ursachte. Dic Aufrichtung und Faltung aller Formations-
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glieder diirftc verschiedenen Epoclicn angehoren, dasselbe 
gilt von der spateren Abrasion der Schichten bis auf 
die heutigen Ilohcnlagen.

Wendcn wir den Blick nun mehr von diesen erweiterten 
Gęsich tspunkten zuriick zu der gestellten Ilauptaufgabe, 
der Betrachtung und Untersucliung der Lagcrungs- 
Verhaltnisse des Deckgebirgos der Kohlcnformation 
innerhalb des Mtinsterschen Kreidebeckens. Es wird 
dabei nicht zu vermeiden sein,. dafs auch die Ablagerung 
des Carbons in gebiihrender Weise Beriicksichtigung 
findet.

Der iibliche und geliiufige Ausdruck: „Kreidebeckcn" 
ist beibehalten worden, obwohl es sich tliatsachlich nicht um 
ein Becken im eigentlichen Sinne des Wortcs handeln 
diirfte, vielmehr um eine Einbuchtung des grolśen 
Kreidcmeercs in dic carbonischen und nachcarbonisehen 
Schichten, aus denen das Festland damals bestand. 
Dieser Einbruch kann nur auf eine Senkung des Fest- 
landes zurtickgefiihrt werden, bei dereń allmahlicher Zu
nahme sieli das Meer auch iiber die jetzt hoher liegenden, 
und spiiter wieder gehobencn Gebiete ausdehntc.

Auch sind ohne Frage die Schichtenkopfe der Kreide- 
ablagerung in spateren Epochen fortgewaschen worden. 
Konstruiert man aber dic Luftsiittel in der Fortsetzung 
der Schichtenkopfe, so gelangt man zu dem Schlusse, 
dafs wrcite Gebiete eine erhcbliche Auflagerung von 
Kreideschichten besessen haben miisscn, von der heute 
auffallenderweisc auch nicht dic geringste Spur mehr 
yorlianden ist.

Tafel 111 veranschaulicht die Quersclinitte von 16 
Bohrlochern und einem Schacht im Mafsstabe von 
1 : 5000. Dieselben sind aus einer sehr grofsen zur 
Verfiigung stehenden Zahl ausgewahlt worden, weil sie 
aufser I und II der Lippelinie folgend, also anniihernd 
im Mergelstrcichen, iiber die Schichten des Deckgebirgcs 
eine klare und sichere Uebersicht gcwiihren.

Bevor in dic Beschreibung der rechtsrheinischen 
Bohrungen eingetreten wird, diirfte es von Interesse sein, 
dic Darstellung einiger sehr charaktcristischer Aufschlusse 
im linksrheinischen Gebiete bei Xanten und weiter siid- 
ostlieh bis zum Rhein vorauszuschicken. Dieselben 
sind auf der Tafel 111 mit a b c d bezeichnet und 
geben ein klarcs Bild von der Ueberlagerung des Deck- 
gebirges im Bcrcichc der unteren Ilheinebenc, auch 
gestatten sie in Yerbindung mit den Bohrungen Wesel, 
Schermbcck, Dorsten eine Uebersicht iiber die Bildung 
des rheinisclien Tertiardcltas.

I. B o lir lo c h  V rcden  liegt in der Linie des 
Querprolils I (Tafel 112) etwa 40 Kilometer nordlich 
der Lippe unweit Stadtlohn. Schon in den 70er 
Jahren haben dort Bohrungen zweeks Erschliefśung der 
Wealden-Kohle stattgefunden, da dic dort vorliegonde, 
aus Querprofil I ersichtlichc łlcbung der Schichten 
damals bereits bekannt war.

Das von der Gesellschaft „Zukunft" arigesetzte 
Bolirloch durchsank zunachst 36 m Diluvial- und 
Tertiiirschichten und traf dann yoraussetzungsgemaCs die 
Wealdenformation an. Bei 77,4 m Teufe wurde das 
bekannte Kohlenflotz crschlossen, dessen Maehtigkeit 
aus der Bohrtabelle leider nicht ersichtlich ist, woraus 
der Schlufs gestattet sein diirfte, dafs dieses Fliitz von 
zweifelhafter Bauwiirdiglceit ist.*) Die Bohrung w-urde 
bis etwa 205 m fortgcsetzt und gelangte bei dieser Tiefc 
in dic Trias.

Nunmehr fafste dic Bohrgcsellschaft „Zukunft" den 
kiihncn Entschlulś, in Gemeinschaft mit der Nachbar- 
gesellschaft Gliickaul-Stadtlohn mittelst einer Tielbohrung 
das produktive Carbon zu erreichen, nachdem vcrschiedene 
Sachyerstandige Hoflhung gegeben liatten, dafs mań 
dasselbe voraussichtlich bei 600 bis 700 m Ticfe an- 
treffen wiirde. Mit der Bohrung stiefs man bei 392,4 m 
Teufe auf ein 24,58 m machtiges Lager von weilśeni, sehr 
reinem Steinsalze. Nach Durchsinkung weiterer 538 m, 
in denen Schichten von Gips, gefarbten Letten und 
Sandstcin abwechselten, erreichte man angcblich bei 
930 m Tiefc die oberen Schichten des Zechsteins. Dic 
Weiterbohrung hatte nach Lage der Saclie eigcntlich 
nur einen wissenschaftlichcn Charakter. Dic Gesell- 
schaften wandfen sich dalier auch mit dem Antrage 
an dic Bergbehiirde, die Bohrung zu iibernehmen 
und fortzusetzen. Da dieser durchaus gerechtfertigte 
Wunsch keinen Erfolg hatte, so entschlossen sich dic 
Gesellschaften zu erncuten Opfern. Bei 966 m fand 
man ein zweites Salzlager von 8 m Dicke, durchstielś 
dann 97 m Gips und Anhydrit und gelangte bei 1097 m 
in ein weiteres Salzlager yon 103 m Maehtigkeit mit 
Spurcn von Kalisalzen. Die Bohrung wurde dann bis 
1230 m in den Schichten des Zechsteins fortgesetzt 
und bei dieser 'Piele gestundet. Da man bereits 300 m 
Zechsteinschicliten durchsunken hatte, falls die Identi- 
fizierung richtig ist, so darf angenommen werden, dafs 
man bei Fortfiihrung der Bohrarbcit das Carbon bei 
einer Tiefe von 1300 bis 1400 m angetrolTen haben 
wiirde.

Es wiire ohne Zwcifel eine dankbare Aufgabe fiir 
die Bcrgbehordc gewesen, diese giinstige Gelegenheit 
wahrzunchnicn und dic Gesanitniachtigkeit und Zusammcn- 
setzung der mittlercn und unteren wcstfalischen Trias- 
und Zechsteinformation im wissenschaftlichcn Interesse 
festzustellen. Immerhin darf aus den obigen Auf- 
schliissen gefolgert werden, dafs die besagten Schichten 
bei Vreden in ihrer yollen Entwickelung abgclagcrt sind, 
und dafe ihre Gesamtmachtigkcit dort etwa 1200 m 
betragt.

Die Gesellschaften, deren Ausdauer grofsen Dank 
yerdient, trosten sich mit der Hoflhung, dafs das bei

*) W ie nachtraglicli in  Erfahrung gebracht, betrug dib Dicke 
des Flotzes 0 ,60  m. Anm. d. Yerf.
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392 m gefundenc 25 m machtige Steinsalzlager dereinst 
zur nutzbaren Gewinnung gelangen wird.

II. B o h r lo c h  b e i M ete len . Das Ergebnis dieses 
auf der Linie Stadtlohn-Rhcine, etwa 30 Kilometer 
nordostlich von Vrcden gemachten Aufschlusses ist von 
ganz besonderem Interesse. Bemerkenswert erscheint, 
dalś dort in der Eingangspforte des Kreidemeerbusens 
machtige Schichten der Trias und wahrscheinlich auch 
der Liasformation ausgewasclien worden sind, und man 
aufscr 13 m Diluvium nur blaue, graue und hellgriine 
Schichten der Kreideformation, dereń nahere Horizont- 
Bestimmung nicht angegeben ist, durclisunken hat. 
Mit dankenswerter Ausdauer wurde auch diese Bohrung 
auf 903,9 m Tiefe niedergebracht, ohne die dort zweifellos 
nocli machtig anstchenden Trias- und Zechsteinschichten, 
geschweige denn das Steinkohlengebirge zu erreichcn.

Nunmehr zu der naheren Betrachtung der Bohr- 
AufschlUsse im Gebiete des Lippeflusses iibergehend, 
sei von Westen aus beginnend zuerst erwahnt:

III. D ie  B oh ru n g  b e i W e s e l  sudlich der Lippe. 
Hier wurde das Diluvium und Tertiar mit zusammen 
360 m festgestellt, wovon auf ersteres etwa 10 m 
entfallen, dann traf man bis 469,50 m Sandstein, Gips 
und Anhydrit, darauf folgend bis 599,5 m ein Stein
salzlager von 130,5 m Miiehtigkeit, darunter wieder 
bis 657 m Anhydrit mit Schieferthon. Alle diese 
Schichten sind der Trias angehorig. Bei letztgenannter 
Tiefe wurde das Carbon erreicht, in welchcm die 
Bohrung bei 686,9 m gestundet worden ist, ohne, wie 
es scheint, ein Kohlenflotz erreicht zu haben.*) Nordlich 
von Wesel steht ein Bohrloch, in welchem das Carbon 
unter ganz ahnlichen Yerhiiltnissen bei rund 1000 m 
angetroffen wurde, dieses Bohrloch ist soviel bekannt 
auch auf Kohle fiindig geworden.

Diese Angaben verdanke ich einem Berichte des 
Herm Tumami aus dem Jahre 1897, diejenigen iiber 
Metelen einer Mitteilung des Ilerrn H. Rehmann vom
19. Dezember 1890 und die Ergebnissc der' Bohrung 
bei Vreden dem Herrn Grubendirektor Tolle in Gielśen.

IV u. V. D ie  B o h r lo c h e r  S c h e r m b e c k  I u. II 
liegen etwa 18 Kilometer ostlich von Wesel in der 
Nahe der Lippe. Hier nimmt das Tertiar bereits bis 
zu einer Miiehtigkeit von ca. 140 m ab. Ihm folgt die 
Kreido in einer Entwickelung von rund 400 m, dann 
die Trias auf Bohrloch I mit 420 m und auf Nr. II 
mit 320 m, das Carbon ist auf I bei 891 m, auf II 
bei 816 m Tiefe erreicht worden. Mit der Bohrung II 
wurde bei 912 m Tiefe ein Fundfliitz von 1,85 m Kohle 
erschiirft. Nr. I ist 86 m in das Carbon eingedrungen 
und konstatierte vier Kohlenflotze, von denen drei iiber
1 m Machtigkeit besitzen.

*) Bei der Annahme, daC das bei W esel gefundene machtige 
Salzlager ident m it dem bei Yreden in  1071 m T iefe erschlossenen 
ist, wiirde man bei»Yreden das Carbon voraussichtlich bei 1350 m 
angetroffen haben.

VI. B o h r lo c h  D o r s te n  II folgt nun ca. 8 km
lippcaufwarts und rcichlich 3 km weiter sudlich 
liegend und erreicht infolgedessen das Carbon iiber
200 m hoher. Die Entwickelung des Tertiiirs ist hier 
bereits geringer und betragt rund 100 m, dann folgen 
330 m Kreide. Vou da ab beginnen Trias und Zech- 
stein mit 220 m Keuper, Letten, Anhydrit und Gips. 
Diese Schichten iiberlagern direkt das Carbon, in welchem 
dic Bohrung bei 655 ni Tiefe fiindig wurde.

VII. Es mogę hier das Profil des etwas weiter
sudlich und im Meridian von Essen liegenden 
S c h a c h te s  II der Z ech e  G la d b e c k  Platz finden. 
Dieser Schacht liegt hart am Ausgehonden des
Tertiiirs, sodafs man den Aufschliissen in Nr. III,
IV, V, VI folgend, den Verlauf der tertiiiren Aus-
waschung der Kreideschichten sehr anschaulich iiber- 
sehen kann. Der Schacht steht, abgesehen von einigen 
Metern Dilim um , bis 309 m Tiefe in der Kreide, 
von da ab in der Trias und durchsank zuniichst 
dunkelroten, thonigen Sandstein, dann 19 m hcll- 
farbiges Konglomerat und bis 436 m dunkelgraue 
Thon- und Anhydritschichten des Buntsandsteins. 
Von 436 bis 444 m steht der Schacht in der Zeeh- 
steinformation, bestehend aus Kalkstein, dunkelgrauem, 
bituminosem Mergel und Schiofer, welche Herr Berg
assessor Dr. Middelschulte ah Aequivalent den Kupfer- 
schieferschichten des liercynischen Zechsteins anspricht
(vergl. Nr. 14 Jahrg. X X X V II des Gluckauf).

VIII. Es folgt nun das Profil des B o lir lo c h  s 
S in se n  boi der Haltestelle gleichen Namens der Bahn- 
strecke Recklinghausen— Munster. Ilier wie auch auf dem 
benachbarten Schachte von Augusta Victoria durchteufte 
man zuniichst die Schichten des unteren Senons, eines 
Gliedes der Kreideformation, bestehend aus weicheren 
und harteren Thon- und sandigen Mergelpacken, ab- 
weehselnd mit festen Lagen von Kalkmergel, die 
im Gegensatze zu den Schichten des Emscher- 
inergels, und des Turons und Pliiners verhaltnismiifsig 
wasserreich sind. Daś Senon weist hier eine Machtigkeit 
von ca. 170 m auf, seine Auflagerung beginnt gleich 
nordlich von Recklinghausen, wo dieselbe auf Schacht 
Blumenthal III mit 14 m und etwas weiter nordwestlich 
auf den Schachtcn V /V I der Zeche Schliigel & Eisen 
bei Disteln mit 28 m festgestellt wurde.

Zuriickkommend auf das Bohrloch Sinsen, so durch- 
fuhr man mit demselben v o n .l7 0  bis 600 m Tiele die 
bekannten Schichten der tieferliegenden Kreide, unter 
welchen das Steinkohlengebirge angetroffen und in dem 
ein beleihungsfiihiger Fund gemacht wurde.

Nach obigen und den weiter nordlich von Beckum 
erfolgten Feststellungen ist dio Auflagerung des Senons 
leicht und ohne Zwang zu bestiminen. Dasselbe nimmt 
einen ellipsenformigen Raum in der Mitte des sog. 
Miinsterschen Beckens ein, welcher sich der Aus- 
dehnung des ganzen Kreidebeckens gegeniiber wic etwa
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2 zu 5 verlialten diirfte (vergl. Querprofil 111 der 
Tafel 112).

IX. B oh rloch  W ern e , sowie die gleichnamigen 
Schachtc der Gcorgs-Marienliiitte liegen volls(andig im 
Berciche der unteren Kreideformation und liaben dic 
bekannten Schichten derselben in regelmafsigcr Ab
lagerung angetrofFen. Das Carbon wurde bei rund 
600 m Tiefe ersclilossen und in demselben alsbald in 
kurzem Abstand zwei Fliitze von iiber 3 m Machtigkeit 
in steiler Ablagerung gefunden.

X . u. XI. D ie  B o h ru ń g en  M a n sfe ld  II u. III 
der kupferschicferbauendcn Geworkschaft gleichen Namcns 
liegen weiter ostlich von IX, etwa 3 */2 *n" nordwestlich 
von Ilamm; auch diese haben nur dio bekannten unteren 
Kreideschichtcn ais Deckgebirge des Carbons durch- 
stofsen, welches bei 707 und 715 m Tiefe angetrofien 
worden ist. Beidc Bohrungcn wurden, wie die Profile 
zeigen, bis Uber 900 m weiter niedergebracht und cine 
crhebliche Anzahl tcilweise sehr machtiger Fliitze auf- 
geschlossen; dann folgt

XII. D as B o h r lo c h  M a iim il ia n  V der Maxi- 
milianshiittc etwa 5 km in genau ostlichcr Richtung von 
Ilamm, fiir dasselbe geltcn dio, gleichen Verhaltnisse 
wie bei IX, X  u. XI. Bei der etwas siidlicheren Lage 
traf man das Carbon bereits bei 650 m Teufe und 
durchbohrte dasselbe bis zur Tiefe von 800 m mit 
ganz yorziiglichem Ergcbnis hinsichtlich des Fliitz- 
reiclitums. Die nun folgendc, 6 km nordlich von 
Lippstadt nicdcrgebrachtc

XIII. B o liru n g  K reu zk a m p  ist fiir die ostliche 
Erstreckung des Carbons von besonderor 'Wichtigkeit, 
da man an diosem Punkte nacli Durchstofsung von
19 m Diluvium und 619 m Kreide statt der Kohlen- 
formation Schichten des Kulms bis 656 ni Tiefe vorfand 
und darauf folgend den oberdcvonischen Kalk, in welchem 
die Bohrung bis 910 m Tiefe niedergebracht wurde. 
Das Ergcbnis dieser interessanten Ycrsuchsarheit ver- 
dankt der Vorfasscr der freundlichen Mitteilung des 
Iłcrrn Bcrgassessors Hundt. Auf das mutmafsliche 
Wiedereinsenken des Carbons gegen Norden und Osten 
wird sich bei der Erlauterung der Quer- und Liingen- 
profile IV a und 3 Gelegenheit finden zuriickzukommon. 
(Tafel 112 u. 113, vergl. auch Liingenprofil 2).

Alle diese Bohrungcn und eine sehr namhafte Anzahl 
anderer haben das Ergebnis geliefert, dafs dor Yerlauf 
der Kreideablagcrung mit einer Neigung von 1 bis 2 Grad 
gegen Norden im allgemeinen sehr regelmafsig ist. 
Das Streichen der Schichten hat eine fast westostliche 
Richtung, und nur ganz im Westen bei Dorsten nimmt 
die Linie der gleichen Mcrgeltiefen die Gestalt einer 
sich jah nach Siidosten und dann nach Sudwesten 
wendenden Kurvc an, verbunden mit einem steileren 
Abfall der Schichten nach Nordwest.

In dem ganzen Gebiete von Buer bis Beckum, d. 1. 
auf cine Langenerstreckung von 70 km, kann man mit

amialiernder Genauigkeit die Tiefe bestimmen, bei welcher 
das Carbon anzutreffen ist. Nur einige grofsere Un- 
rogchnafsigkeitcn der Ablagerung sind bekannt, so der 
erhebliche Ilohonuntcrschied von 80 rn, welcher einem 
Absturze gleich in dem Baufelde der Schachte Bluinen- 
tłial I und II schon in der Mitte der 70 er Jahre fest- 
geslellt wurde. Es diirfte sich aber hier um eine lokale 
tiefere Erosion des Kohlengebirges handeln, da eine das 
Carbon und das Dcckgebirge gleichzeitig durchsetzende 
Verwerfung nicht vorlicgt, auch nach den allgemeinen 
Erfahrungen ais im hiichsten Mafse unwahrscheinlich 
erscheinen diirfte.

Nordlich von Recklinghauscn im Felde von Elfriede 
und Augusta Victoria ist durch cinc Anzahl Bohrungcn 
ferner nachgewiescn, dafs die Linicn der gleichen Mergel- 
tiefen nach Nord und West divergiercn, also eine ziemlich 
erhebliche Verflachung der schon an sich flachon Ab
lagerung vorliegt, ebenso bei Bcckum, wo die besagten 
Linien nach Nordost auseinandergehen.

Letztere Erscheinungen diirftcn dadurch zu erkliiren 
sein, dafs man sich dort dem Tiefsten der Kreidemulde, 
in dem naturgemafe eine Verflachung cintritt, niihert. 
Alle Untersuchungcn und Ermittelungon fiihren zu der 
Annahme, dafs die Achse der Kreidemulde und ebenso 
dereń tiefstor Punkt etwa 5 km nordlich von Drenstcin- 
furt zu suchen ist, sowie ferner zu dem Ergebnis, dala 
die grofste Machtigkeit der Kreideformation inncrhalb 
des Miinsterschen Beckens schwerlich viel iiber 1100 
bis 1200 m betragen wird (vergl. Querprofil III, Taf. 112).

Herr Bergassessor Leo Crem er ist bei seiner Untcr- 
suehung iiber den Zusammenhang des Kohlenvorkommens 
von Ibbenbiiren mit dcm rheinisch-westfalischcn (vergl. 
Nr. 8 u. 9, Jahrg. X X X I des Gliickauf) zu einem 
von dem eben dargcstellten erheblich abweichenden 
Ergebnisse gelangt. Er legt u. a. das Ticfstc des 
Beckens nordlich' von Munster, wahrend dasselbe nach 
den yorliegenden Ermittelungon etwa 20 km weiter 
siidlich zu suchen sein diirfte Die gesamte Machtigkeit 
der Auflagorungen iiber dem Carbon schatzt Cremer 
auf rd. 6000 m, davon 2500 m Kreide, 1500 m Jura 
und 3000 m Trias. Die anliegenden Profile lassen da
gegen annehmen, dafs Schichten des Juras kaum mehr 
bei Munster anstehen werden, und dafs das Yorlianden- 
sein der Trias und des Perms in dem besagten Umfange 
nach den Aufschliissoń von Yrcden wohl nicht in Frage 
kommen kann. Die Grenze der Machtigkeit dieser 
Formation bei Miinster diirfte danach 1000 m nicht 
iiberstoigen. So gelangt mań fiir das Tiefste des 
Miinsterschen Beckens auf eine Gesamtablagcrung des 
Deckgebirges von 1100 — 1200 m, sowie auf cinć solche 
bei Munster von 2 2 0 0 —2400 m (vergl. Profil III der 
Tafel 112).

Der wahrscheinliche Irrtum Cremcrs diirfte wescntlich 
auf der Annalime beruheń, dafs das Carbon und dic 
iiberliegenden Schichten zwischen Drcnsteinfurt und
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Ibbenbiiren eińe einzige, tief eingesenkte Muldę von 
etwa 60 km Breite, in der kiirzeren Aclise gemessen, 
bilden, und da& die Juraschicbteri iiber den Triassisćhen 
bis fast zur Lippe reichcn. Auch die seliiefwinklige 
Lage des der erwahnten Abhandlung von Cremer bei- 
gefiigten Hauptprofiles Tecklenburg- Munster -Rcekling- 
bausen zu dcm Norinalstreiehen der Schicliton dtirften 
zu dem Trrtume beigetragen haben.

Unter Beriicltóichtigutig der Faltungen des Carbons 
im siidlichen Teile des Beckens, welche sich bis fast 
in dessen Mitto \erfolgen lassen und derjenigen der 
gesamten Schichtensystcme im Vcrlanfc des Teutoburger 
Waldes sowie des Wiehengebirges erscheint die Annabme 
eincr so ausgedehńtcn Muldę, wic sie Cremer in seinerri 
Profile dargcstellt hat, in bohem Malae unwahrschelnlicti 
und bedarf unbedingt ;der Zerlcgung in eine Wcllenlinic.

Immerbin ist diese Erstlingsarbeit des mit Recht só 
hochgeschiitzten Geologen, dessen Andenkcn bei den 
Bcrgbautrcibenden des' rhciniśch-westfalischen Bezirkes 
unvcrgcssen bleiben wird, ais ein hoclist wcrtvoller 
Beitrag zur Losung der Frage zu botrachten, auch gab 
sie dcm Verfasser wesentliebe Anrcgungen und bildete 
fiir ihn den Ausgangspunkt zur weiteren Yerfolgung 
der Ermittelungcn auf diesem Gebiete.

Was die Ausbreitung der Trias- und Zechstcin- 
scliicliten innerlialb dos Miinstcrschen Beckens anbelangt, 
so weisen die Bolirungen, welćhc riahezu bis zur Liingen- 
achse des Beckens reichcn, naeh, dafs das Ausgehcnde be- 
sagter Formationcn unter der Kreide nach Siiden etwa die 
Linie Gladbock, Ilaltern, Liidinghausen, Sendenhorst, 
Rhcda, Dclbriiek, Salżkotten und Biiren verfolgen diirfte. 
Vercinzelte kleinc Muldcn finden sich auch noch siid- 
lichcr, so diejenigc, welche mit 14 m Miichtigkeit im 
Schachte II der Zechc Preufsen durchteuft wurde, und 
deren Schichten nach den Untersuchungcn des Landes- 
geologcn Dr. Miiller, in Verfolg einer kurzeń Abhandlung 
des Bergreferendars Kircher, dcm Rotliegenden zuzuweisen 
sind (vergl. S. 965 der Nr. 44 des Gliickauf von 1901).

Dic besagten Schichten bestehen nach dcm Bericht- 
erstatter aus 8,68 m gclbbraunem Schieferthon, der 
nach oben sandig wird, dann aus 1,15 ni Konglomerat 
mit thonigem Bindemittel, hierunter aus 2,84 m graucm, 
loclccrem Sandstcin mit thonigem Bindemittel und 
schliefelich nochmals aus 1,24 m Konglomerat.

Der feste Thonschiefer des nun folgenden Carbons 
ist abgehobelt. wie dic festen anstofsenden Schichten 
cincs Gebirges, iiber welche die Gletschcr der Eiszcit 
fortgegangen sind und genau in derselben Weise gc- 
schrammt. Diese Schrammung etwa auf tektonischc 
Ursachen zuriickzufiihren, ist deslialb unmoglich, weil 
auch dic Geschiebe im oberen Konglomerat genau so 
abgeschlissen und gekratzt sind wic dic des nordischcn 
Diluviums. Auch sonst macht die Oberflache nicht den 
Eindruck eines Ilarnisches, man sielit viclmehr deutliche 
Spuren von Wasserwirkung.

Der Berichtcrstatter, dessen Ausfiihrungen wortlich 
in Vorstehcndem wiedergegeben sind, findet in diesen 
Feststcllungen die weitere Bcstatigung der Annahme 
einer Dyas-Eiszeit, mit deren Nachweis sich die Geologen 
zurzeit lebhaft bcschaftigen.

Bei der Erosion des Miinstcrschen Beckens durch 
die praccrctaccischen Fluten bleibt noch hcrvorzuheben, 
dafs diese das Grundgebirge am nordlichen und ostlichen 
Rande in crheblich geringerem Mafse angegriffen liaben 
ais am siidlichen; denn an den erstgenannten Oertlich- 
keiten findet man noch die Schichten des Wcalden, Hils 
und Gault in nicht unerhcblicher Entwickelung, so auf 
der ganzen Linie von Tecklenburg bis 15 km nordwest- 
lich von Warburg, wiihrend am siidlichen Rande des 
Beckens keine Spur dieser Zwischcnglicdcr zwischen 
Trias und Ccnoman mehr angetroffen werden, yielmehr 
die Schichten der oberen Kreide das Carbon unmittelbar 
bedcckcn.

Yor der nun folgenden Erliiuterung der Qucr- 
und Langenprofile sci dic Bcmcrkung gestattet, dafs 
diese boi dem ihrem Zweckc ungcpafsten kleinen Mafs- 
stabc Anspruch auf markscheidcrischc Genauigkeit nicht 
machcn. Es sind, wic dic Natur der Sache bedingt, 
lediglich Entwiirfe und Projektionen, bei denen das zur 
Verfiigung stchendc reichhaltige Materiał an Aufschliissen 
zweckentsprechendc Verwendung fand. Die so erlangtcn 
Ergebnisse mogen daher auch ciner erwiinschten, aber 
gleichzeitig wohlwollenden Kritik cmpfohlen sein.

I. Q u e r p r o fil I (Taf. 112), welches nach der Linie 
Ilildcn, Miilheim a. d. Ruhr, Vrcden und Enschcde ent- 
worfen ist, liifst zunachst den oberdevonischen Grund- 
stoclc zwischen Ililden und Kettwig erkennen, der die 
Grundlage fiir den Aufbau der jiingcrcn Schichtenreihe 
bildet. Siidlicli von Ililden ist dic Einlagcrung des 
nicderrheinischen Tertiars angedeutet. Bei Kettwig tritt 
der Kulm oder Kohlenkalk zu Tage, dann folgt bis 
Mulheim-Ruhr der flotzleere Sandstcin, dem das produk- 
tivc Carbon aufgclagert ist, welches zunachst ebenfalls 
zu Tage tritt, im wciteren Verlaufe jedoch unter dcm 
Deckgebirge versclnvindet und auf eine Erstrcckung von 
70 Kilometcr nach Nordcn durch dio Bolirungen an der 
Lippe und bei Vrcdon im allgemeinen bestimmt ist. Man 
erkennt aus dem Profile, dafs bei Stadtlohn-Yredcn eine 
Erhebung der Gebirgsschichten stattgefunden hat und 
eine zweite, etwa 40 Kilometcr weiter nach Norden bei 
Otmarscn ais Fortsotzung derjenigen des Teutoburger 
Waldes mit grofśer Wahrschcinliehkeit angenommen 
werden kann. Die Dcprossion zwischen Stadtlohn und 
Rhcine bildet, wic bcrcits friilier bemerkt, dic Eingangs- 
pfortc der Fluten des Krcidemccres in das Munstcrsehe 
Becken. Im Bohrlochc Vreden (vergl. den vorigen Ab
schnitt) ist das Tcrtiiir mit 36 m, dic Wcaldcnformation 
mit 169 m , die Trias und der ZechStein mit 
1025 m Miichtigkeit erbohrt, jedoch letzterer leider
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nicht durchbohrt worden. Statt einer dreimaligen Muldung 
des Carbons, wie im Profile angenommen, kann auch 
eine 4— 5inalige vorlicgen.

Aus den Aufschliissen bei Gladbeck, Ruhrort, Vrcden 
und Metelen liifst sich die Auswaschung des Kreide- 
gebirges durch die Tertiiirflut mit genugender Siclicrheit 
feststellen, sie diirfte, abgesehen von kleineren, lokalen 
Einbuchtungen, etwa in der auf der Uebersichtskarte 
punktierten Linie verlaufen.

II. Das Q u erp rofil II ist zwischen Barmen und 
Rheine gezogen. Bei Barmen tritt das obere Devon kuppen- 
bezw. sattelformig zu Tage, nordlich umsaumt von Kulm 
und flotzleerem Sandstein, weiter nordlich erscheint das 
produktive Carbon in verschiedenen Satteln und Mulden 
an der Oberflache. Nordlich von Bochum tritt man in 
das Miinstersche Kreidebecken ein. In der Schnittlinie 
dieses Profils hat dasselbe seine grofste Brcitenaus- 
dehnung von rund 100 Kilometer. Wie die Aufschliisse 
nachwcisen, ist das Carbon unter der Kreide diskordant 
und wellenformig abgclagert, bis zum Tiefsten des Kreide- 
beckens konnen aufser kleineren Einscnkungen 4 Haupt- 
mulden angenommen werden. Nordlich von Rheine wird 
man der Ibbcnbiirener Erhebung im Fortstreichen be- 
gegncn und dort die Trias in rclałiv geringer Tiefe 
finden. Wie ferner das Profil ergiebt, nchmen Trias, 
und Lias im nordlichen Teile des Beckens einen erheb- 
lichen Raum iiber dem Carbon ein.

Das folgende Q u e r p r o fil der Taf. 112 ist ident mit 
dcm vorstehendcn, nur wurden, um ein anschaulicheres Bild 
der Ablagerungen zu geben, die Hohen in demselben Mafs- 
stabe wie die Langen aufgetragen, wiihrend fiir die anderen 
Profile das Yerhaltnis 2 : 1 ist. Aus dieser der Natur 
entsprechenden Darstellung ist zu ersehen, dafs die so aus- 
gedehnte und anscheincnd so machtige Kreideablagcrung 
im Vergleiche zu den Schichten der Trias, des Carbons 
und Devons eine rclativ geringe Mąchtigkeit besitzt.

III. Das Q u erp ro fil III wurde nach Siiden bis weit 
ins Sauerland ausgedchnt, um die Porphyr- und Diabas- 
durchbriiche im Devon bei Olpe, Plettenberg und Balve 
zur Anschauung zu bringen, die wahrschcinlich eine der 
Ursachen der Faltung der sekundaren Schichten gebildet 
haben. Interessant ist zunachst das Auftreten des Bunt- 
sandsteins bei Mcnden, welclies nur durch eine grofse 
Verwerfung zu erklaren ist. Ob sich dieselbe wic dar- 
gestellt vollzogen hat, mogę ais eine ofiene Frage gelten, 
die nur durcli ein ganz spezielles Studium an Ort und 
Stelle geklart und vicllcicht gelost werden kann. Bei 
aufmerksamer Betrachtung der Linie, welche das Aus- 
gehende des Carbons und insbesondere das des flotzlceren 
Sandsteins auf der Kartę bcschreibt, wird man in dieser 
Annalime bestiirkt und verfiihrt, zu glauben, dals das 
gesamte Carbon und Devon an diesem Punkte ins Liegende 
verworfen worden ist.

Aufeer dem genannten Yorkornmen der Trias bciMenden 
finden sich Triimmer dieser Formation weiter nordlich

im Schachte Preufsen II bei Werne, welche schon friilier 
naher besprochen wurden.

In der Profillinie Iicgcn bei Hamm und weiter nordlich 
eine griifscrc Anzahl von Bohrungen, in denen das Carbon 
direkt unter der Kreide bei 600, 700, 800, 900 und 
1000 m Tiele mit hcrvorragcnden Flotzaufschlusscn er- 
reicht worden ist.

Das Muldentiefste der Kreide diirfte in dem Schnitt- 
punkte des Profils bei Drensteinfurt liegen, wo auch 
Trias und Perm unter der Kreide ausmulden werden. 
Am Fufse des Teutoburger Waldes treten Wcalden 
und Hils zu Tage und dann infolge zweier Gebirgs- 
erhebungen Muschelkalk und Buntsandstein, bis etwa 
am nordlichen Rande des Wiehengebirges bef Engtcr 
sich der Lias und der braunc und weifsc Jura, sowie der 
Wcaldcn mit nordlichcm Einfallen auflagern und auch 
diese wieder unter der Kreide verschwindcn.

IVa. Das Q u erp ro fil IVa beginnt im Siiden bei 
Meschede an der oberen Ruhr, wo das Devon zu Tage tritt, 
dem der Kulm und der flotzleerc Sandstein in einer Muldę 
aufgelagert sind, die bei Warstein infolge der Erhebung 
des Devons sattelt. Am Nordrandc des Arcnsberger 
Waldes, nahe dcm Monethale, beginnt hier die Krcide- 
auflagcrung und findet ihre Begrenzung am Siidrande 
des Teutoburger Waldes bei Halle i. W. und Bielefeld, 
auch hier treten Hils und Gault zu Tage. Von da 
ab nach Nordcn iiber Biinde und Liibbccke liegen ganz 
ahnlichc Verhiiltnisse vor wic bei Profil III.

Von besondercm Interesse ist die dcvonischc Er
hebung bei Lippstadt, welche durch die Bohrung Kreuz- 
kamp nachgewiesen ist. Die bildliche Darstellung 
der Lagerungsverhiiltni8sc liifst Yermuten, dafs eine kleine 
Muldę der Magerkohlenpartie zwischen Warstein und 
Lippstadt in geringerer Tiefe unter der Kreidebedcckung 
gefundon werden kann, jedoch ist nicht ausgeschlossen, 
dafs man direkt in das flotzleerc Carbon gelangen wiirde. 
Dagcgen darf mit Bestimmthcit angenommen werden, dafs 
das produktive Carbon nordlich vom Bohrloch Kreuzkamp 
wieder cinmuldet und sich in seiner ganzen Mąchtigkeit 
bei Wiedenbriick unter der Kreide abgclagert findet.

IV b. Das Q u e r p r o f il  IVb stellt bis Warstein die 
gleichen Verhaltnisse dar wie IV a, nur ist dasselbe 
nach Siiden bis in die Main- bezw. Niddaebene Y er la n g er t  

und im Mafsstabe 1: 1 000 000 fiir die Langen sowie 
1 : 500 000 fiir die Hohen entworfen worden. Im inittel- 
rhcinischen Devon siidlich von Warstein begegnen wir 
liier wieder wie im Profil HI den gewaltsamen Durch- 
briichen plutonischer Gestcine, wie denjenigen des Diabas, 
welclie sich westlich iiber Balve und Altena auf 70 km, 
sowie ostlich bis ins Waldecksche auf 40 km in iliren 
kuppenfdrmigen Durchbriichen verfolgen lassen. Inmitten 
dieser Diabas-Durchbriiche befindet sich etwa 8 km siid
lich von Brilon eine Porphyr-Erhebung, die sog. Bruch- 
hauser Steine, welche in ihren gewaltigen, steil aua 
dcm Devon emporragenden Resten, einen imposanten
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Anblick gewahren. Dann folgen weiter aiidlich bei 
Schniallenberg, sowie ostlich und westlich bei Winterberg 
und Olpe diejenigen des Felsit- und Quarzporphyrs, sowio 
bei Marburg solche des Melaphyrs und Diabas, sie 
bilden die ostliche Fortsetzung der ausgedehnten und 
ebenso wie die vorhor erwahnten im allgemeinen Ge- 
birgsstreichen liegenden, ausgedehnten Durchbriiche und 
Oberllachcnausbrcitung dieses Gesteins bei Dillenburg, 
Wetzlar und Weilburg, welch Ictztere eine riLuinliche 
Ausdehnung von 700 qkm besitzt und vor dem Durch- 
bruche des Westerwiildcr Basaltinassivs walirscheinlich 
eine fast doppelt so grofee Ausdehnung besessen hat. 
Siidlich von Marburg erscheint im Profil der Giefeener 
Basaltstock. Wahrend die plutonischen Gesteine das 
geschichtete Gebirge in verschicdenen iilteren Epochen 
durchbrochen und gehoben haben, sind die Basaltdurch- 
briiche erheblich jiingeren Datums und etwa iii die 
Zeit der Bildung des oberen Tertiiirs oder in eine noch 
spatere Epoche cinzureihcn.' Im vodiegcnden Falle ist 
dies durch das Vorhandcnsein eines Tertiarbeckens 
siidlich von Marburg, welches durch den Basalt unter- 
brochen erscheint, erwiesen.

Nordlich von Marburg tritt unter dem Einflusse des 
Melaphyrdurchbruchs der altcre Taunusąuarzit riicken- 
artig hervor, sodafs dessenSchichten denen der Trias gegen- 
iiberstehen. Es ergiebt sich daraus eine Dislokation 
von tiber 4000 m.

Bemerkenswert sind bei diesem Profil die in den 
Falten desDevons eingelagerten Mulden des Kulms und des 
flotzlceren Sandsteins nordlich sowie siidlich des sauer- 
landischenDevonriickens. Dic beiden siidlichstcn derselben 
zeigen eine nicht unerhebliche Einlagerung der unteren 
Trias. Zwischen diesen Gliedern fchlt das produktive 
Carbon. Diese Erscheinung fiihrt zu der Vermutung, 
dafe dessen Einlagerung nach Siidcn hin nicht wesent- 
lich weiter wio heute gereicht hat, indessen ist dies 
wie so manches im geologischen Bau der Erdrinde noch 
ais offenc Frage anzusehen, denn zieht man das Auf
treten des produktiven Carbons im Aachener und 
Liittichcr Becken, sowie jenseits des mittelrheinisclien 
Devons bei Saarbrucken und der bayerischen Pfalz in

Rucksicht, so liat auch die entgegengesetzte Annahme, 
dafe das produktive Steinkohlengebirge gleich wie das 
flotzleere Glied dessclben und der Kulm, sowie dic Trias 
das doYonische Gebiet iiberlagert hat, eine gewisse 
Bercchtigung.

Die Ausbriiche des Giefeener Basaltstockes haben das 
ganze Devon von seinen altesten bis zu seinen jiingsten 
Gliedern, sowie die Scliichten des Carbons, des Lias und 
des Mainzer Tertiiirs durchbrochen. Westlich des Basalt- 
massivs treten die altesten Ucbergangsschichten in weiter 
Ausdehnung bis zum Rheine und weiter westlich zu 
Tage und zichen sich dann mit ziemlich stcilem siid- 
lichcm Abfall unter dem Tertiiir und der Trias hin.

In dem etwa 50 Kilometer von unserer Profillinie 
westlich am Fufee des Taunus liegenden Homburg v. d. H., 
wo ganz iihnliche geologische Vcrhaltnisse bestehen, hat 
die Badeverwaltung im Jahre 1853 durch Kind ein 
Bolirloch — allerdings fiir ihre Zwecke erfolglos — bis 
1782 Fufe Tiefe niederbringen lassen. Mit diesem wurden 
zuniichst Schichten des Diluviums und des Tertiiirs in 
einer Machtigkeit von 1527 Jufe durchsunken, dann 
gelangte man unvermittelt in das unterste Glied der 
Taunusgesteine, den Sericitschiefer, und stundete darin 
die Bohrung bei 1782 Fufe Tiefe.'1

Das auf der geologischen Kartę ersichtliche Ab- 
schneiden der Hunsriick- und Taunusgesteine in einer 
fast geraden Linie in siidostlicher Richtung von Birken- 
feld bis Homburg und weiter ostlich, sowio das unmittel- 
bare Anschliefeen der unteren Trias an das viel altcre 
Gestein giebt zu der Vermutung Anlafe, dafe die besagte 
scharfe Abgrenzung im Streichen der Schichten auf eine 
gewaltige Verwerfung oder Ueberschiebung zuriick- 
zuftthren ist.

Bei dieser Annahme finden auch die mit der 
Bohrung von Homburg gemachten Aufschliisse eine Er- 
klarung, wie die nachstehende Profilskizze (Fig. 1) ergeben 
diirfte, welche wahrscheinlich von Herrn von Dechen*) 
herriihrt, und die nur nach Nord und Siid etwas ver- 
liingert worden ist; der Flachę a b wurde lediglich die 
Bezeichnung „Verwerfung“ beigefiigt.

*) Vergi. d ie Homburger H ellquellen von Dr. Jul. Hoffmann 1856.
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Fig. i .

Mit dieser Abschweifung in ein erweitertes Gebiet 
mag yielleicht der Rahmen der gestellten Aufgabe in 
etwa iiberschrittcn worden scin, jedoch mochte es 
andererseits zweckmafeig erscheinon, denselben nicht 
allzuschr einzuengen, da bei ausschliefelicher Betrachtung

der lokalen Erscheinungen leiclit ein einseitiges Bild 
entsteht.

Zur Kontrolle der vorher beschriebenen Quer- 
profile wurden drei, beziehungsweise vier Langenprofile
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durch das Kreidebecken golegt, die in Verbindung mit 
don ersteren zur Klarlegung der allgemeinen Verh;ilt- 
nisse des Deckgebirges sehr geeignet erscheinen.

Diese Profile griinden sich im grofsen und ganzen 
auf thatsachliche Aufschliisse, dio nahezu bis zur Mulden- 
linie des Bockens roichen. Da man ferner vom Touto- 
burgerwalde aus die dort zu Tage tretenden Schichten 
mit annaherndcr Sicherheit im nordlichen Muldenfiiigel 
auf 15—20 km projektieren kann, so bleibt hochstens 
eine Zone von gleicher Breite, in welcher noch direkto 
Aufschliisse felilen. Da ferner mit L. Cremer anzunehmen 
ist, dafs sich dio Hebungen und Senkungen der mit den 
paliiozoisehen Schichten des Carbons konkordant ab- 
gelagerten Trias und des Lias nach Norden zu allmahlich 
verflachen und zum Ilobungsgebiete desTeutoburgerWaldes 
fortsetzen, so diirfte ein wesentlicher Irrtum bei don vor- 
liegendeń Ermittelungen ausgeschlossen sein.

Es ist bekannt, dafs die durch das ganze Carbon- 
gebiet sich hinziehendon, ziemlich parallelen Mulden 
auch in iliren Liingsachsen eine Wollenlinie bilden, 
indessen ist von der Darstellung derselben in den 
Liingenprofilen Abstand genommen, da die durch das 
Streichen des Deckgebirges gebotene Richtung dieser 
Profile die Muldenachsen des Carbons mit 25 bis 30° 
schneidet und man so zu einer verzerrten Darstellung 
gelangen wiirde. Wie bei don Querprofilen sind auch hier 
die das Carbon yielfaeh durchsetzenden Verwerfungen 
und sonstigen Storungen unbeachtet geblieben.

Die beiden am ostlichen und westlichen Rande des 
Beckens bei Lippstadt und Stadtlohn Yorliegenden Er- 
hebungen der Gebirgsschichten treten auch bei den 
Liingenprofilen in Erscheinung.

1. Das L iin g e n p r o f il  1 (Tafel 113) iśt nach 
der Linie Yreden Lippspringe ontworfen und liiiśt 
sich auf Grund des Prófils 4 gegen Westen ohne 
Zwang bis nach Ziitphen in Holland verlangern.

Profil. 1 ergiebt in Yerbindung mit den Querprofilen II 
und III unzweifelhaft, dalś dic Annahme Cremers, nacli 
welcher man bei Munster etwa 5000 bis 6000 m Deck- 
gebirge zu durehfahren liabe, um ins Carbon zu gelangen, 
eine irrige sein mufe, und dalś dieses Tiefenmafs, wie bereits 
erwahnt, nur mit 2300 bis 2500 m anzunehmen ist.

2. Das L iin g e n p r o fil 2 zwischen Goch auf dem 
linken Rheinufer und Lippstadt in Westfalen griindet sich 
auf eine grofse Zahl von Aufschliissen, von denen nur die 
eharakteristischen in das Profil eingetragen wurden. 
Es folgt im allgemeinen der Lippelinie, iiber welche 
nach Norden weit hinaus Bohrergebnisse vorliegen oder 
noch in nachster Zeit zu erwarten sind.

Ein Schnitt, von Dortmund ausgehend, durch die 
Bohrungen von Bork und Selm nordlich der Lippe er
giebt sozusagen mit absoluter Notwendigkeit die That- 
sache, dafs die grolśte MSchtigkeit des Kreidebeckens 
nicht wcsentlich iiber 1200 m hinausgehen kann.

Interessant ist auf Grund des Profils der Nacliweis, dalś

das nicderrheinische Tortiardelta etwas ostlich von Dorsten 
seine ostliche Begrcnzung hat, und dafs dessen Tiefe 
zwischen Goch und Xanten etwa 420 m betragen diirfte, 
entspreóhend einer gleich tiolen Erośion der Kreide- und 
Triasach ich ten. Die Bolirungen zwischen Dorsten und 
Goch geben ein ansehauliches Bild dieser geologischen 
Verh;iltnisse.

Bei Lippstadt steigt, wie schon erwahnt, der devonisclie 
Riicken auf und begrenzt die Ablagorung des Carbons.

3. D a s L iin g e n p r o f il 3*) soli den Nacliweis liefern, 
dafs sich das produktive Carbon ostlich des bes. Devon- 
riickens wieder einsenkt, ferner ist dasselbe bestimmt, das 
Ausgehende der Kreidemulde nach Osten, dann die untor- 
liegenden Schichten des Ilils und Gaults, sowie dasHervor- 
treten des Muschelkalks und Buntsandstoins bis zur Weser 
bei Beverungen-Karlshafen zu veranschaulichon.

Nach dem Profil ist das Fortstreichon des' Carbons 
unter diesen Deckgebirgsschichten anzunehmen, es or- 
sclieint auch durchaus nicht iiusgesehlossen, dalś sich 
boi niiheror Untersuchung der Zusamnionhang des
rheinisch-westnilisehen Carbons mit den am siżdostlichen 
Rande des Harzes durch Bergbau aufgeschlossenen 
Schichten dieser Formation naclnveisen lassoii wird.

Eino fiskalische Tief bohrung ostlich der Weser 
wiirde zur Losung dieser wissenschaftlich und aucli 
moglichcrweiHe wirtschaftlieh interessanten Frage ein
wesentliclies lliilfsmittel sein.

4. D as L a 'n g en p ro fil 4  stoht nur in indirekter Be- 
ziehung zu .der gestellten Aufgabe; es ist im Sinne der 
vorher behandelten VerhaUńisse eigentlich ais Querprofil 
zu botrachten und nur deshalb unter dic Langen- 
darstellungen eingereilit, weil es ,in der Langsachse des 
niederrheinisclien Tortiiirdeltas ,liegt, dieses letztete ein 
Glied des Deckgebirges des reclitsrheinischen Carbons 
bildet und in dieses hiniiberreicht.

Ais Querprofil betrachtet giebt es ein Bild der
linksrheinischen Carbon - Ablagerung, iiber .dereń Zu-
sammenhang. mit der reclitsrheinischen irgend ein Zweifel 
nicht melir besteht.

Das Profil griindet sich in seiner Erstreckung von 
Siid nach Nord von 100 km zwischen Eschweiler und 
Goch-Xanten auf eino grolśe Zahl von Bohrungen.

Durch das letzte Profil sind die linksrheinischen 
Verhaltnisse in den Kreis der Betrachtung hineingezogen 
worden, um das allgemeine Bild der Lagerungsverhiiltnisse 
der Deckgebirgscliichten abzurunden. Auch wurde bereits 
eingangs der libchst interessanten Aufschliisse gedacht, die 
wiihrend der letzten Jahre in der belgischen Provinz Lim- 
burg nordlich und nordwestlich von Maastricht gemacht 
worden sind. In einer Beilage der Intern. Bohrg. Stralś- 
burg-Erkelenz zu: Nr. 15 des „Gliickauf" wurden niiliere 
Angaben iiber dio letztgenańnten Bohrungen verofientlicht,

*) Bei der bildlieben Darstellung des Langenproflls 3 ist westlicli 
von Kreuzkamp leider eine Verwechsluiig in  der Bezeiclmung der 
Gebirgsschichten des Carbons und ■ flotzloeren Sandsteins unter- 
laiifen. " Anm . d. Eed.
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auch braclite diese ZeitBchrift in Nr. 43/190 i einen 
Auszug aus einem von sehr saeh- und fachgewandter 
Feder herriihrenden Artikel der Zeitung „la Reforme". 
Auf Grund dieser Mitleilungen ist man wolil in der 
Lagę, ein Bild der besagten Kolilenablagerung, welche 
die Fortsetzung des Liitticher Beckens jenseits des 
devonischen Sattels von Visć bildet, zu gewinnen.

Es diirfte deshalb nicht unwillkoramen sein und 
nicht zu weitgehend erscheinen, wenn wir die Durch- 
schnitte vo'n sechs in den Jahren 1901 und 1902 aus-

gefiihrten Bohrungen (vergl. Fig. 2) in diesem neu 
erschlossenen Gebiete unseren Bctrachtungen nach- 
triiglich anfiigen, verbunden mit einer profilarischen 
Skizze der Verhiiltnisse in einer Schnittlinio Liittich- 
Maasseyk (vergl. Fig. 3). Aus diesen Darstellungon
ist ersichtlich, dafs die Maehtigkeit der Kreide mit der 
zunehmenden Erosion durch die Tertiarfluten sich ver- 
mindert, dafs, wie bereits friiher erwahnt, die Trias- 
und Zechsteinschichten im siidlichen Teile des Tertiiir- 
deltas vollslandig ausgewaschen worden sind und sich

too
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qrst nordlich von Maastricht wieder eingelagert finden, .um 
etwa 27 km weiter boi Maasseyk bereits auf 300 m anzu- 
waehsen. Diese yerhaltnisse sind iibrigons ganz analog 
denen in den Langenprofilcn 1 und 4 dargestellten.

Die vorstehenden Untersuchungen und Darlegungen 
diirften neben dcm geologischen auch manchem praktischen 
Interesse dienen, so yerleiten sie u. a. tiazu, eine 
Berechnung des gesamten Kohlenvorrates im Bereichc des 
rheinisćh-weśtfalisehen Oberbergamtsbezirkes iiufzustellen.

Die Yorhandenen Aufschliisse geniigen, um die 
riiumliche Ausdehnung des Territoriums lestzułegen, fur

welches die tcchnische und wirtschaftliche Moglichkeit 
Yorliegt, den ;Kohlenbergbau bis 1500 m zu betreibon.

Dieses Gebiet lalst sich in grofsen Ziigen umgrenzen 
durch ein .Trapez, dessen Umlassungslinie von Miilheim
a. d. Ruhr ausgehend iiber Ilattingcn bis zu einem 
Punkte etwa 20 km westlich yon Xippstadt, yon da 
ca. 1 2 7 2  k,u nordlich mit winkliger. Wendung nach 
Westen iiber Beckum, Ilaltern bis Crudenberg (zwischen 
Schermbeck und W esel) verlaufi und von dort wieder 
zum Ausgangspunkte Miilheim a. d. Ruhr zuriickkehrt. 
Diese Trapez flach e hat einen Inhalt von rund 2900 qkm.

Das linksrheinisclie Gebiet, in welchem besonders
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in den letzten Jahren selir wichtige Aufschlfisse gcmacht 
worden sind, in dem bekanntlich auf der Ilanielschen Zeehe 
Rheinprcufscn seit einem Yicrteljahrhundert und langer 
Bergbau umgelit und dessen Flachę auf rund 200 qkm zu 
schatzen ist, wurde aufser Rcchnung gestellt, sodalś es sich 
unter ebenmafsigem Ausschlusse deslbbenbiirener Gebietes 
um den Beroich des Oberbergamts Dortmund handelt.

Bei der Feststellung des Kohleninhalts — es ist dabei 
lediglich der nach heutigcn Erfahrungen und An- 
schauungen abbauwiirdige zu verstehen — wird von 
der Annahme auszugehen sein, dafe dieser in den Ycr
schiedenen Lagen ein sehr verschiedener sein wird. 
Deshalb wurde das ganze Gebiet nach seiner Reich- 
haltigkcit in sieben Abstufungen geteilt und zwar mit 
je 36, 30, 24, 18, 12, 6 und 0 Millioncn Tonnen Inhalt 
pro Quadratkilometer. Das Mittel aus genannten Zahlen 
ergiebt fiir die angenonimene Einhcit 18 Millionen 
Tonnen. Multipliziert man diesen Faktor mit der ge- 
fundenen Gcsamtflache von 2900 qkm, so erhiilt man den 
gesuchten Kohleninhalt mit 52,2 Milliarden Tonnen.

Herr Geheimer Bergrat Dr. Schultz, dem das reich- 
haltige Kartenmaterial der westfalischen Berggewcrk- 
schaftskasse zur Verfiigung stand, hat das abbaufahige 
Areał auf 3000 qkm berechnet und dessen Kohlen
inhalt zu 54 Milliarden Tonnen ermittelt, wie er am
20. Februar 1902 in seiner Rede zum Bergbau-Etat im 
Abgeordnetenhause ausfiihrte.

Die beiderseits auf verschiedenem Wege gefundenen 
Zahlen decken sich anniihernd und diirften deshalb der 
Wirklichkeit ziemlich nahe stehen.

Ferner mag die vorliegende Arbeit von dcm Gesichts- 
punkte aus ein gewisses weiteres praktisches Interesse

haben, ais sie geeignet erscheint, einen Fingerzeig zu 
geben, in welchen Teilen des Gebietes mit Aussicht auf 
wahrschcinlichen Erfolg Bohrungen niedergebracht werden 
konnen, und in welchen dies aller Voraussicht nach aus
geschlossen ist.

Wenn auch die Grundlagen zu ahnlichcn Projektionen 
wie die Yorliegenden schon seit langen Jahren Yorhanden 
waren, so mufs doch zugegeben werden, dafs diese durch 
die neucren Aufschliisse wahrend der letzten Hochwelle 
des Kohlenmarktes eine wesentliche Erweiterung und 
Sicherung erfahren haben.

Hatte der Bergfiskus, wie Herr Dr. Schultz in der 
erwahnten Sitzung Yom 20. Februar mit Recht hervorhob, 
seinen bereits im Jahre 1887 gemachten Vorschliigen 
Folgę gegeben, staatlicherseits mit Bohrungen zu wissen- 
8chaftlichen und Erwerbszwecken Yorzugehen, so wiirde 
aufser den sonstigen damit erzielten Yolkswirtschaftlichen 
Vorteilen fiir den Fiskus vielleieht cin zweckentsprechen- 
derer Weg zur Gewinnung einer ausschlaggebendcnStcllung 
ais Bergbautreibender im rheinisch-westfalischen Bezirk 
beschritten worden sein ais der heute eingeschlagene.

Auch waren in diesem Falle den unternchmungs- 
lustigen Prospektoren manche Enttiiuschungen und Ver- 
luste erspart geblieben.

Wenn diese letzteren auch weniger den Vorteil der 
Allgemeinheit ais den eigenen im Auge hatten, so ge- 
biihrt ihnen nichtsdestoweniger Dank fiir ihr mutYolles 
Vorgehen, denn die Hebung der unterirdischen Schatze 
des vaterlandischen Bodens bildet fiir die wirtschaftliche 
Entwickelung des Landes eine der wichtigstcn Aufgaben, 
wenn auch der Fortschritt auf diesem Gebiete manche 
recht unliebsame NebenerBcheinungen zeitigt.

Der britische Bergbau lm Jahre 1901.
Das erste Jahr des zwanzigsten Jahrhunderts war, wie 

der soeben erschienene dritte Teil der britischen Bcrg- 
werksstatistik ausfiihrt, fur den Bergbau des Vereinigten 
Konigreiches kein giinstiges, es trug die Signatur: 
geringero Forderung, niedrigere Preise. Fiir die einzelnen 

^.Bprpwerkserzeugnisse giebt hieriiber dic folgende Tabelle 
in der jedoch nur die Produkte Aufnahrne ge- 

fug&n haben, deren Erzeugungswert 250000 L. iibersteigt.

Minerał

1900 1901

Menge 
ln  1000 t 
i  1016 kg

Wert 
in 1000 L. 

am Ge- 
winnungi- 

ort

Menge 
ln  1000 t 
& 1016 kg

Wert
in 1000 L.

am Ge- 
yrinnungs- 

ort

Steinkohle . . . . 2 2 5 1 8 1 121 652,5 219 046,9 1 0 2 4 8 6 ,5
Eisenerz . . . . . 14 028 4 224 12 275 3 222
Sandstein . . . . 5 019.8 1 5 8 6 5 115.6 1 6 3 7
Schiefer . . . , . 585,8 1 5 2 8 488.7 1 304,6
T h o n ............................... 14 049,6 1 571 1 4 1 6 1 ,8 1 5 9 7
Kalkstein ohne Kreide 1 1 9 0 5 1 3 0 0 11 1 8 0 ,5 1 2 5 7
S»U . . . . . . 18 6 1 611,9 1 7 8 3 572,9
YijUŁaulwhe Gesteine 4  634 1 238,7 5 049 1 3 2 3
Zlnnerz .  . . . . 6 800 523 ,6 7  288 458,5
B l e i e r z ......................... 32 349 27,9 224

Der Gesamtwert der in 1901 im britischen Bergbau 
geforderten Mineralien betrug 115 331 713 L. gegen 
135 957 676 L. im Vorjahr. Dieser Ruckgang ist haupt- 
sachlich auf die um mehr ais 6 Millionen t verminderte 
Kohlenproduktion, die bei den gleichzeitig sinkenden 
Preiscn einen Wertverlust von iiber 19 Millionen L. 
gegeniiber 1901 bedeutete, zuriickzufiihren. Die Abnahme 
der Forderung war am starksten in England, wo sie 
3,68, pCt. betrug, geringer in Schottland (0,95 pCt.J; 
Wales dagegen konnte eine Zunahme um 0,21 pCt. 
verzeichnen. Die Griinde iiir diesen Ruckgang, durch 
den, wenn man von der unbedeutenden Abnahme in 
1898 absieht, zum erstenmal die seit 1893 stetig 
aufsteigende Entwicklung der Kohlenproduktion unter- 
brochen wurde, lagen yornelimlich in dem um 2 ‘/2 Mili. 
Tonnen geringeren Kohlenverbrauch der Hochofenwerke 
und in dem Sinken der Kohlenausfuhr um 2 i/ i  Mili. 
Tonnen. '

Die Verteilung der Steinkohlenfdrderung auf die 
verschiedenen Kohlenfelder, die Kohlenpreise und die
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Leistung pro Arboiter im letzton Jahr verarischaulicht 
dic nachstehende Tabelle.

Kohlenfeld

Scliottisclies Kohlen
f e ld .........................

Nórdlichcs Kohlenfeld 
Yorkshire Kohlenfeld 
Lancashire u. Cheshlre 

Kohlenfeld . . .
Midland Kohlenfeld . 
K leine isoliert geleg.

Felder . . . . .
Nord-WalesKohlonfeld 
Sfld-Wales Kohlenfeld  
Irische K ohlenfelder..

Insgesamt

ooo

32 796  
4 5 2 2 6  
50 075

2 4  260  
19 724

4  565  
3 075  

39 209  
103

219 037

i  O
■o o

£ <-
”3j Ą
o o 
> >

-  315,5  
- 1 0 8 8 ,7  
- 2 0 3 7

- 1 2 8 0 ,9
- 1 1 4 9 ,5

-  86,3
-  33,6
-  119,1
-  21,6

60 
V  P
-o S

-  I
3  s
<3 a)O

lO f- oW C ^o N
“ „  “ 

•S tO C M trt

Durchsclinittl. 
Jahresarbeita- 

leistung 
auf 1 Arbeiter 

in Tonnen 
Ar-

15,0, 7  10,61 
20,6  8  7,35  
22,9  9 0,73

11,1
9,0

8,22
1,78

2,1 
1,4 

1 7 ,9 1 1  
-  !10

9 10,27  
9 3 

8,11 
8,13

100 | 9 4,29

beitcr
unter
Tago

t

405
380
349

328
373

260
291
309
151
350

Alle
Ar

beiter

331
296
277

264
284

207
237
262
116
281- 6 1 3 2 ,9

Die Jahresleistung des Arbeiters unter Tage ging 
von 374 t im Vorjahr auf 350 t zuriick. Sio ist in den 
einzelnen Kohlenfeldern von sehr verscliiodener Hohe 
und bewegt sich zwischen 405 t. in Schottland und 151 t 
in Irland, auch die Proise wcisen nach Feldern grolśe 
Unterschiede auf, in Schottland betrug der Durchschnitts- 
preis pro t 7 s. 10,61 d., in Siid- Wales, wo die hochwertigc 
Anthracitkohle in einer Menge von 2 254 066 t gelordert 
wurde, l i  s. 8,11 d. Fiir dio Gesaintproduktion ergiebt 
sich ein Durchschnittspreis von 9 s. 4,29 d. pro t, der 
hinter dem vorjiihrigen Preis um 1 s. 5 d. zuriickblieb. 
Dic Machtigkeit der gebauten Flotze bewegte sich 
zwischen 11 oder 12 Zoll und 30 Fufe, doch ist die 
„10 Yard Kohle" von Staffordshire eine einzig dastehende 
Erscheinung; in Schottland sind Flotze vonOannelkohle, die 
nur eine Machtigkeit von 6  Zoll haben, ausgebeutet worden.

Die auf die Eisenbahnen entfallende Ver^andmenge 
von Kohlen und Koks betrug 168,619 Mili. t; 6,634 Mili. 
wurden auf Kaniilen und sonstigen Binnonschiffahrts- 
strafsen verschickt, 17,96 Mili. t wurden durch die Kiisten- 
schiffahrt den Verbrauchsstatten zugeflihrt. Die Einfuhr- 
menge war nach wie vor gegeniiber den Ausfuhrzahlen 
yerschwindend klein, von den 7564 t, die 1901 im 
Vcreinigten Konigreich eingeluhrt wurden, kanion 6088 t 
hochwertige Kohle aus Neu-Siidwalcs, wahrend der Rest 
fast ausschliefslich Deutschland zum Ursprungsland hatte. 
Die Ausfuhrmenge von Kohle verlor mit 41,877 Mili. t 
gegen das Vorjalir etwa 2 7 4 Mili. t, an der Spitzo der 
Ausfuhrlander steht Frankreich (7,565 Mili. t), es folgen 
Deutschland (5,819 Mili. t), Italien(5,497 Mili. t), Schweden 
(2,794 Mili. t), Spanien und Canarische Inseln (2,364  
Mili. t), Rulśland (2,303 Mili. t), Danemark (2 ,0 7 5 Mili.t), 
Egypten (2,061 Mili. t), Norwegen (1,273 Mili. t), Holland 
(1,053 Mili. t); die iibrigen Lander. Aulśerdem gelangton 
807 671 t Koks und 1 081 160 t Briketts zur Ausfuhr. Die 
im auswartigen Handel beschaftigten Schiffe nahmen 
13586 t Bunkerkohle gegen nur 1 1  752 t im Yorjahr ein.

Die 2. Stelle unter den britischen Bergwerkserzeug- 
nissen nimmt Eisenerz ein, dessen Produktion nach 
einer andauernden Steigerung yon 1893; 1899 soitdom 
wieder zuriickgeht. Die Abnalunc um 13/ 4 Mili. t in 
1901 bedeutet gegen das Vorjahr eine Einbufse 11111 

12V2 pGt. In gleicher Weise bofindet sich auch die Einfuhr 
von Eisenerz (5,548 Mili. t-in 1901) im Riickgang (um 
3/4 Mili. t =  12pCt. gogen 1900). Mehr ais «/s der Zufuhr 
kommen aus Spanien, die nachstbedcutenden Zuluhr- 
landcr sind Griechenland (303835 t), Algier (189 014 t) 
und Schweden (87 575 t). Zur Verhuttung gelangton 
unter Verwendung von 16,273 Mili. t Kohle, 19,264 Mili t 
Eisenerz, aus denen in 336 Ilocholen 7,928 Mili. t 
Roheisen erblasen wurden gegen 8,959 Mili. t in 1900. 
Die Menge des zum heimisclien Verbrauch verfiigbaren 
Roheisens betrug 7,089 Mili. t (7,532 Mili. t in 1900), 
die Ausfuhr bezifferte sich auf 839 182 t, erlitt mithin 
gegen das Vorjahr (1,427 Mili. t) einen sehr bedeutenden 
Riickgang. Die besten Abnohmer waren Deutschland 
(204 660 t), Holland (127 026 t) und Italien (107 587 t).

Den ubrigen Erzen des Inselreichcs kommt nur cine 
geringe und standig abnehmende Bedeutung zu, in 1901 
betrug ihr Wert nur etwa 800 000 L., mit anderen 
Worten nur etwa die Hiilftc des Wertes des gewonnenen 
Sandsteines und auch viel weniger ais der des Kalk- 
stcins, Schiefers und der vulkanischon Gesteine. Die 
Gewinnung von Kupfererz nimmt von Jahr zu Jahr ab, 
das glciche gilt von Bleierz, dagegen hatte die Forderung 
von Zinnerz einen Aufschwung zu verzeiclinen.

Dr. J.

Tcclmik.
M agnetische  B eo b ach tu n g en  z u  B ochum . Die 

westliche Abweichung der Miignetnadel vom ortitclieh 
Meridian betrug:

1902 um 8  Uhr um 2 Uhr um 8  Uhr um 2 Ulu
vorm. nachm. yorm. nachm.

Monat TaE ,0 s Tafi 2 - s -
Oktober i . 12 36,1 12 43,1 17. 12 35,5 12 41 ,2

2. 12 36,1 12 43 ,8 18. 12 36 ,3 12 41,5
3. 12 36,1 12 42 ,6 19. 12 36,1 12 41,9
4. 12 34,7 12 43,1 20. 12 36,7 12 42 ,4
5 . 12 35,0 12 43,5 21. 12 36,5 12 42,2
6. 12 36,2 12 43,1 22. 12 35,8 12 42,5
7. 12 36,8 12 42,7 23. 12 35,5 12 41,9
8. 12 36.9 12 44,3 24. 12 35,9 12 4 3 ,2
9. 12 37,1 12 42,9 25. 12 36,6 12 42 ,7

10. 12 36,1 12 41,3 26. 12 3 6 ,4 12 42 ,3
11. 12 36,7 12 43,6 27. 12 36,1 12 41,3
12. 12 35,8 12 4 2 ,7 28. 12 35 ,7 12 4 0 ,2
13. 12 36,0 12 43,1 28. 12 36,1 12 4 0 ,4
14. 12 35,2 12 41,9 30. 12 35,8 12 41,3
15. 12 34,9 12 42,6 31. 12 39 ,2 12 42 ,0
16. 12 35,4 12 41,1

Mittel 12, 36,13j 12 42 ,3 4

Mittel 12 ® 39 23 ^ =  hora 0.
13,3

16



Nr. 45. -  1106 - 8. Noyember 1902:

Volkswlrtse/iaft und Statistik.
W e s t f a l i e c h e s  K o k s s y n d i k a t .  In d er  ara 3. N o -  

vem ber abgehaltenen  A ufsich tsratssitzung w urde der P reis  
fiir H ochofenkoks au f 15 JC . fiir das erste H albjahr 1903 
festgesetzt und b esch lossen , d ie  E xportvergutung fiir das 
erste Quarlal des kom m enden Jahres w eiterzu zah len .

Um  der Industrie cn tgegenzukom inen , w urden d ie  P reise  
der anderen K okssorten grofsten te ils etw as erm iifsigt. So 
wurde der Preis fiir G iefsereikoks herabgesetzt von 17 au f  
16 der fiir Breclikoks I und II von 18 au f 16,50 J L , 
fur B reclikoks III von 13 auf 12 JC ., w ahrend  der P re is  
fiir Breclikoks IV  mit 6,50 JC . b e ib eh alten  w ir d , ebenso  
der fiir P erlkoks m it 6  JC. Der P re is  fUr K oks, halb  
gesieb t, halb  gebrochen , b leib t au f 13,50 JC . w eiter  b e-  
steh en , der. fiir gesieb ten  K nabbel -  und A b fa llk ok s w urde  
von 14 au f 13 J C ., der fiir KI ein  k o k s  von  11 au f 10 JL 
herabgesetzt.

Westfalischo Steinkohlen, Koks und Briketts in 
Hamburg, Altona, eto. (M itg e te ilt  durcli A nton G iinther  

in  H am burg.) D ie  M engen  w estfa lisch er  S te in k o h len , 

Koks und B r ik etts , w e lc h e  w iihrend d es M onats O ktober

1902 (1901) im  h ie s ig en  V erb rau ch sgeb iet laut a m tlich er  

B ekan n tm ach u n g e in tra fen , sin d  fo lg en d e :

Tonnen Ji 

1902

1000 kg 

1901

ln  Hamburg Platz . . . . . . . . 97 107,5 96 685
Durchgangsveisand nacli Altona-KlelerBalin 6 1 8 4 5 53 812

Jł » Lflbeck-Hamb. „ 9 922,5 10 732,5
n n Berlln-Hamb. „ 5 363 6 217,5

Insgesamt 174 238,0 167 447

Durcligangsversand nach der Oberelbo nach
B e r lin ......................... 20  985 23 205

Zur Ausfuhr wurden Terladen . . . . 3 597,5 5 787,5

Kohleneinfułir in Hamburg. Im M ona Oktober

1902 kam en heran von:
N orthum berland und
■ Durham 118 893 t gegen 134 829 ta n  1901
M idlands 50 540 t „ 47 892 t „ „
Schottland 75 370 t „ 60 990 t „ „
W ales . . . . 6 631 t „ 14 484 t „ „
an Koks . 755 t „ 633 t „ „

252 189 t gegen 258 828 in 1901
D eulsch laud  . 181 398 t „ 169 147 * » »

— t „ 1 496 t „ „

zusam m en 433 587 t gegen  429 471 t in  1901.
Es kam en som it 4116 t m ehr lieran a is in derselben  

P eriod e d es V orjahres. D ie G esam tzufuhren von Grofs- 
b ritann ien , D eutsch land und A m erika betrugen in den ersten
10 M onaten des Jah res 1902 3 841 187 t, gegen  3 690 142 t 
im g le ich en  Zeitraum  des V orjahres, m itliin  1902 151 045 t 
m ehr.

In den von  d eutschen  K ohlen im portierten  M engen sind  
7000 t sc lile s isch e  K olilen  en thalten , w ahrend  andererseits
21 000 t w estfiilisch e K ohlen  strom aufw iirts, zum  grofsen  
T e ile  nach B erlin , yerladeu  sin d .

D er K olilenm arkt w ar im  L aufe des M onats selir auf- 
geregt. D ie  grofsen A uftriigc, w e lch e  in fo lge  des andauernden  
Streiks in P en n sy lv a n ien  von A m erika nacli E n glan d  gelan gten , 
bew irkt en ein  rasclies A ufspringen der P reise  driiben . S p ez ie ll  
unser M arkt fiir H ausbrandkohlen sch lofs sich  der aufw iirts 
gelienden  B ew eg u n g  an. W enn  nun auch d ie  ladgandauernden  
S treitigkeiten  in A m erika zw isch en  A rbeitgebern und A rbeit-  
nehm ern durch A nnahm e e in es S ch ied sger ich tes erled igt 
w urden, so  trat andererseits durch grofse A usstiinde von 
K ohlenarbeitern  in N ord-F rankreinh  w ied er  e in e  yer.mehrte 
N achfrage nach  deutschen  und en g lisch en  K ohlen e in . V er-  
schiirft w urde d ie  A ufw iirtsbew egung durch e in e  w esen tlich e  
B efostigung der Seefrachten .

D ie  F l u f s  f r a c h t  e n  w aren hbher ais im  V orm onat.

(M itg e te ilt  von H. W . H c i d m a n n  in H am burg.)

YerSnderungen in den Lóhnen der britischen 
Bergarbeiter Im Jahre 1901. Der kU rzlich erschienene
9. Jah rcsberich t des en g lisch en  A rbeitsa in tes iiber d ie  im  
J a h re  1901 erfolgton Y eranderungen  der L oh n e der 
en g lisch en  A rbeiterschaft s te llt  fest, dafs im  abgelaufenen  
Jah re zum  erstenm al se it 1895 ein  S inken  der A rb eits-  
loh n e eintrat. D ie im Jah re 1896 begon n en e L ohn-  
steigeru n g  crreichte im  J ah re  1900 ihren Hiihepunkt, 
dam als stand das a llg em ein e  L oh n n iveau  hoher ais in  
irgend einem  Jahre vorher, dagegen  ergab sie li fiir das 
Jah r 1901 cin  R iiekgang in  den L ohnen , der jed och  noch 
yerhiUtism iifsig gering w ar, da 492 518 A rbeitern , d ie  einen  
w Bchentlichen  L ohnausfall von  118 132 L. zu  beklagen  
liatten , 429 715 A rbeiter gegen iiberstanden , w e lc h e  eine  
A ufbesserung ihres W o ch en lo h n es um  40 789 L . erfuhren. 
W as d ie  Bergarbeiterschaft an langt, so brachte das letzte  
J a h r  b ei 725.750 .(== 92 pCt. der G esam tb elegsch aft) im  
Bergbau beschaftigten  P erson en , fiir d ie  in se in em  Laufe 
L ohnanderungen ein traten , 325 249 von d iesen  e in e  L oh n -  
aufbesserung und 392 023 ein e  L oh n h erab setzu n g , wahrend  
fiir den R est der Jahressch lu fs w ied er  das g le ic lie  L olin -  
n iveau  aufw ies w ie  der A n fang . V on der G esam tabnahm e  
der W och en lb h ne der englisohen  A rbeiterschaft, d ie  sich  
aus siim tlichen  im  Laufe von 1901 vorgekom m enen L ohn-  
yeriinderungen in H ohe von 77 343 L. ergieb t, entflelen  
a lle in  62 635 L . auf d ie  B ergarbeiter und 57 081 L ., oder  
1 s. 71/i d. pro K opf der yon der Lohnverm iuderung  
Betroffenen, auf d ie K oh lenbergarbeiter. Im  K ohlenbergbau  
wiire der G eschiiftslage entsprechend der L ohnriickgang w o lil  
ein  nahezu a llg em ein er  g ew esen , w enn  den K oh len b erg-  
leuten  der F ederated  D istricts n ich t e in e  im  A ugust 1900 
m it den Bergw erksbesitzern  getroffene A bm acliung zu  
gute gekom m en w iire, au f Grund deren ihnen  im  F ebruar  
und Marz 1901 e in e  L oh n au fbesseru n g  um je  5 pCt. des  
G rundlohns gew iihrt w erden  m ufste. D ie  stiirkste L olin -  
verm inderung traf d ie  schottisch en  B erg len le , d ie , iiber 
90 000 an der Z ah l, fast 10 S c h illin g  pro K opf an ihrem  
W och en loh n  verloren , in  N orthum berland und Durham  betrug  
d ie  E inbufse 4 s. 7 d. pro K opf und W o c h e .  D ie n ach -  
stehende T a b e lle  g ieb t A ufsch lufs iiber d ie  H ohe des Lohnes 
der K ohlenbergarbeiter in den e in ze ln en  britischen  Bergbau- 
distrikten am E nde des letzten  Jah res. Der d ab ei ais 
A usgangspunkt fiir d ie  L ohnlinderung d ien en d e G rundlohn  
(stan d ard ) kniipft s ich  ze it lic h  n ich t fiir a lle  D istr ik te  an 
d asse lb e  Jahr. FQr d ie  F ed era ted  D istricts und Schottland
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ist b eisp ie lsw .e ise  1888 das S ta n d a rd -J a h r  und fur N ort 
hum berland , D urham  und S u d w a les das Jah r  1879.

E  c z i r k

Zahl der 1)0- 

schaftlgten 

Personcn

Prozentsatz 
iiber dem 

Grundlohn am 
Ende von

Z u- oder 
Abnabme 
in 1901 

in pCt. des 
Grundlobna

1900 1901

Northumberland . . . . 39 500 61V4 38% -  2 2 ‘/z
D u r h a m ........................... ...... 113 000 65 40 -  25
Federated IMstrlcts . . . 345 000 50 60 4- 10
Forest of Dćan . . . . 0 500 50 40 -  10
Sildwales und JJonm outh 147 500 739/4 6 6 ‘/ 4 -  71/2
V'fo und Clarltmannan . . 16 000 97 72 4 7 1/ 2 -  50

82  000 100 50 -  50

Im  lau fend en  J a h re Itat sich  d ie  rUćklaufigc B ew egu n g  
der B ergarb eiter loh n e noch  forfgesetzt, nacli den  fiir d ie
1 . J ah reslia lfte  v o rliegcn d en  vorIitoifigen Ziffern wurdi n von  
Januar b is J u n i d. J s . 624 888 B crgarbeiter von e in er  
d u rch sch n ittlich en  H erabsetziing  ilires W o ch en lo h n es um
1 s. 11'/a d. bętrolTen, w ogegen  nur 660 B ergarbeiter in 
d iese m  Z eitraum  e in e  L on n stc igerun g zu v erze ic lin en  h atten .

Dr. J .

Yerkehrswesen.
W ag en g este llu n g  im  R u h rk o h lo n rev ie re  f i i r  d i e

Z eit vmn 23. bis 31. O ktober 1902 i.ach  W agen zu 10 t.

lis silni Dio Zululir naóh den

Datum verlangt gestellt Ubolnliafon betrug:

Monat Tae

lm Essonor 
und

Klbcrfelder liezlrko

aus dem 
liwzlrk nach Vf agen 

zu 10 t

Oktober

•>
K
*»

23.
24.
25.
26.
27.
28. 
29.

. 4 7  619  
17 487  
17 587  

1 906
16 725  
1 7 1 0 3
17 033

17 619  
17 487  
1 7 1 3 6  

1 906
16 725
17 103  
17 033

Ksseii

Elborli-id
V

»

Kuhrort
Duisburg
Hochfeld
Kuhrort
Duisburg
Hochfeld

15 703  
12 920  

2 381 
192  

48  
14

30.
31.

16 577  
16 677

16 577  
16 563

2
Essen

usammon
Dortm.

31 258

Zusammen: 
Durchschnittl.: 
Yerhaltniszahl:

138 714  
17 339  

■16

138 149 
17 269  

229

Hafen 
f. and. Guter

38
13

K o h l e n - ,  K o k s -  u n d  B r i k e t t v e r s a n d .  V on  den
Z ech en , K okereien  und B rikettw erken  d es R uhrbezirks sin d  
vom  23. bis 31. O ktober 1902 in 8 A rb eitstagen  138 149 
und a u f den A rb eitstag  d u rch sclin ittlich  17 269 D o p p e l-  
w agen  zu 10 t m it K oh len , K oks und B riketts belad en  
und auf der E isen b ahn  versandt w orden  gegen  125 259 
und auf den  A rb eitstag  15 657 D o p p elw a g en  in d em selb en  
Z eitraum  des V orjahres b ei g le ich er  A n za h l A rbeitstagen . 
■Es w urden dem nach vom  23. bis 31. Okt. des Jah res 1902 
au f den A rb eitstag  1612 und im ganzen  -12890 D .-W . oder  
•10,3 pC t. m ehr gefordert und zum  Versand gebracht a is im  
g le ich en  Z eitraum  des V orjahres.

D er V ersan d  an K o h len , K oks und B riketts s te llle  sie li 
a u f der E isen b ahn  voin  16. bis 31. O ktober 1902:
im  R uhrbezirk  auf 243 651 D .-W . gegen  221 117 i . V .
im  Saarbezirk  au f 35 500 „ „ 33 618 „
in  O bersch lesien  auf 89 979 „ „ 82 836 „
und in den d rei B ezirken
zusammen auf 369 130 D.-W. gegen 337 571 i. V.

u n d  war d e m n a c h :
im R uhrbezirk  . . .  22 534 D .-W . od er  10,2 pCt.

hoher
im Saarbezirk  . . .  1 882 „ „ 5 ,o „

liBher
in  O bersch lesien  . . 7 143 „ » »

hOher ' _________________________ ____________ __

und in  den drei feezirken
z u s a m m e n .........................  31 559 D .- W  oder 9,4 pCt.

hoher a is in d erselb en  Z eit d es V orja lires.
Im  ganzen  M onat O ktober d es J a h res 1902 s tc llte  sich  

der V ersand  iin K oh len , K oks und Briketts au f der E isen b a h n
im R uhrbezirk ' au f 456 727 D .-W . g egen  425 375 i . Y .
im  S aarb ezirk ' „  67 432 ,] „  64 592 „
in O bersch lesien  „ 170 523 ^ _____ „ 159 9 11_____„_
und in  d en  d rei B ezirken

zusammen auf 694 682 D.-W. gegen 649 878 i V„ 
und war demnach:
im  R u h rb ezirk  . . . 31 352 D . - W.  oder (,4 ,pCt ,
im  Saarbezirk  , . . 2 840 „ » . 4,4 „
in O bersch lesien  . . 1C 612 „ 6 .6 „

und iu  den  d re i B ezirk en
zusam m en . . . .  44 804 D.-W. od er 6,9 ,pOt.

h oh er ais in d erselb en  Z e it  d es V orjahres.
D ie G esam tforderung b e z w .'  der G esam tversand  an  

K ohlen., K oks und B riketts in den  ersten  zeh n  M onaten  
d es J a h res 1902 b e tr u g :
im Ruhrbezirk 3 974 711 D.-W. gegen 4 046 678 i. V.,
im Saarbezirk 601 008 „ „ 595 946 „
in Oberschlesien 1427 771 „ „ 1 500 068 „
und in den drei Bezirken

zusammen 6 003 490 D.-W. gegen 6 142 692 i. V , 
und war demnach:
im R uhrbezirk  . . . 71 967 'D.-W, o d er  1,8 pCl.

geringer '
im Saarbezirk . . .  5 062 „ „ 0,8 „

hoher
in Oberschlesien . . • 72 297 ,j „ 5;0 „

geringer 
and in den drei -Bezirken

zusammen . . . .  139 202 D .-W . oder 2,3 pCl.
niedriger ais in derselben Zeit des Vorjahres.

Amtliche Tarifveranderungen. O b e r s c h l e s .  
K o h 1 e n v e r k e h r nacli S'tat;io-nen d es  D ir .-B ez . 
B reslau und der B res la u - W arschaucr E isenbab  n. 
(Gruppe II.) Vom 1. 11. d. J. bezw. vom Tage der
Betrieb8eroflfnung ab wird die Haltestelle Schrepau des Dir.- 
Bez. Breslau und dic GUterladestelle Giiuseberg der Breslau- 
Warsehauer Eisenb. in den oben bezeichneten Verkelir ein- 
bezogen. Die SLadestelle Giinseberg dient nur dem Wagen- 
ladungsverkehr der Prinz Biron von Curlandschen Verwaltung. 
Sendungen dahin sind nur frankiert und ohne Naclinahme 
aufzuliefern. Kattowitz, 27. 10. 02. Kgl. Eisenb.-Dir,, 
namens der beteil. Verwaltungen.

K o h l e n t a r i  f zw isch en  b e lg isch cn  S ta tio n e n  
und den S tation en  des D ir.-B ez. St. Joh an n -S aar-  
'brlicken. Am 1. 11. d. J, tritt zum Ausnahmetarif fUr 
,die Bef8rderung von Steinkohlen etc. zwischen belgischen 
Stationen Terneuzen einerseits und Siotionen des Eisenb.-Dir- 
Bez. St. Johann-Saarbrucken andererseits vom 1. 4. 1900 
der Nachtrag II in Kraft. ‘Er enthiilt u. a. neue ermilfsigte 
'Frachtsiitze fUr den Yetkehr mit den "Stationen Ensdorf,
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Primsweiler und Saarlouis, sowie anderweite ermafsigle 
AnstofsfriięhUHtze fiir yerschiedene Siationen des Dir.-Bez. 
St. Johanii-ŚaarbrUcken, ferner zum Teil eriniifsigtc, zum 
Teil ganz geringfiigig erhohte Frachtsiitze fur einzclne 
belgische Stationen. Soweit Frachterhohungen eintreten, 
erlangen sie erst vom 1. 1. 03 ab GUltigkeit. Niihere 
Auskunft erteilen die beteil. Dienslstellen. St. Johann- 
Saarbrlioken, 27. 10. 02. Kgl. Eisenb.-Dir., nainens der 
beteil. Verwaltungen.

S a a r k o h l e n y c r k e h r  n a c h  Ba dun .  Mit sofortiger 
Gliltiukeit ist die badische Station Neckarbischofsheim (Haupt- 
balih) in den Saarkohlenlarif Nr. 5 aufgenoinmen. Die beteil. 
Abfertigungsstcllen crteilen niihere Auskunft. St. Johann- 
Saarbriicken, 28. 10. 02. Kgl. Eisenb.-Dir., nainens der 
beteil. Verwaltungen.

Uh ei n .- w es t f . -  be I g i s c h e r  Y e r k e h r .  Zum Aus- 
iiahinclarif vom 1. 9. 00 fiir die Beforderung von Stcin- 
kohlen etc. von rheinisch-westfalischcn nach belgisehen 
Stationen tritt am 1. 11. d. J .  der Nachtrag V in Kraft, 
enthaltend neue Fraciitsiilze fUr die Station Rellinghausen 
Nord (Dir.-Bez. Essen.) und fiir verscliiedene Stationen der 
belgisehen Staatsbahnen. Preis 0,10 Essen, 28. 10.
02. Kg. Eisenb.-Dir., namens der beteil. Verwaltungen.

O b e r s o h l c s . - o s l d c u t s c h e r  Ko h i e n  v e r k e h  r. Mit 
Giiltigkeit vom 1. 11. d. J .  wird die zwischen Gr. Liniewo 
und Klinsch der Strecke Hohenslein W.-Pr.-Berent des 
Dir.-Bez. Danzig gelegene Haltestelle Barkoschin mit den 
Frachtsatzen der Station Nakel in obenbezeichneten Verkehr 
einbezogen. Kattowitz, 27. 10. 02. Kgl. Eisenb.-Dir.

Yereinc und Ycrsainmlungen.
G enera lversam m lungen . D o r t m u n d e r  S t e i n -  

k o h l e n  B e r g w e r k  L o u i s e  T i e f b a u  in Ba r op .  
20. November d. J . ,  nachm. 5 Uhr, im Lokale der Gesell
schaft Casino zu Dortmund.

U n i o n ,  A .-G .  fiir B e r g b a u ,  E i s e n -  und  S t a h l -  
I n d u s t r i e .  21. Noveuiber d. J . ,  vonn. 9 ‘ /2 Uhr im 
Direktionsgebiiude der Gesellschaft zu Dortmund.

C o s t e b r a u e r  B r i k e t t w e r k e .  22. November d. J.,  
vorm. 11 Uhr, im Grand Hotel Bode zu Halle a. S.

Marktberichte.
Ruhrkohlonm arkt. Es wurden an Kohlen- und 

Kokswagen auf den Staatsbahnen taglich, durchschnitt- 
licli in Dbppelwagen zu 10 t bcrechnet, gestellt:

1901 1902 Verlialtiiiszahl
1.— 15. Okt. 15 692 16 390 16 224  bezw. 16 229

16.— 31. •„ 15 817  17 404 16 229

Die durchschnittliche tagliehe Zufuhr an Kohlen und 
Kokszu den Rheinhafen betrug in Doppelwagen zu 10 t in

Duisburg 

1901 | 1902

Ruhrort 

1901 i 1902

Ilochfeld 

1901 | 1902

D iese drei 
Ilafen zus.

1901 | 1902
1 .— 7. Okt. 
8 . - 1 5 .  „ 

1 6 . - 2 2 .  „ 
2 3 . - 3 1 .  ,

9121 955  
968  800  

1089 ! 1002  
994 1621

1656
1498
1582
1749

1493
1226
1404
1987

239
243
182
275

188
253
233
299

28071 2636  
2709, 2279  
2853 2639  
3018: 3907

Insgesamt 3963 | 4378 6485 G110 939 973 11387|11461

Der Wasserstand des Rheins bei Caub war im 
September am

2. 4. 8 . 12. 16 20. 24. 28.
1,49. 1,45. 1,38. 1,38. 2,08. 2,00. 2,12. 2,12.

Dic im vorigen Berichte gemeldete Belebung des 
Ruhrkohlemnąrktcs hat, wie wir mitteilen konnen, auch 
im Monat Oktober angedauert. Dieselbe ist wohl in der 
Ilauptsache auf dic Borgarbciterausstande in den franzii- 
sischen und den amerikanischen Kohlcnbezirkcn zuriick- 
zufuhren. Dafs sich in allen Ilausbrandsorten ein stiirkerer 
Abruf ais im Vormonate geltend gemacht liat, ist an- 
gesichts des naher riickcnden Winters nur natiirlich.

Dic Vci‘schilTungen nach dem Ober- und Unterrhein 
gingen bei steigenden Frachtcn recht llott von stalten. 
Wie oft beobachtet, wurde bei Anzielien der Frachtsatzc 
sofort auch die Nachfrage scitens der Abnehmcr stąrker.

Im Bczuge der G ą sk o  li len  hat sich gegen den 
friihercn Bericht nichts geiindert. Ganz besonders war 
der Absatz von G a s f l a m m k o h l e n  durch den 
franzosischen Streik in giinstiger Weise bccinilult-t.

F e t tk o h lc n  profitierten von dcm guten Koksabsatz 
und dom starkeren Bcgehr nach Ilausbrandkohlcn. 
Namentlich in den groben Nufssorten cntwickelte sich 
das Geschaft lebhafter ais friiher.

Auch bcziiglich der M agerk oh len  ist eine Be
lebung des Marktes nicht zu verkenncn. Anthracitniisse 
wurden llott abgcnommen, selbst in .kleineren Sorlen 
zeigte sich ctwas regcrc Nachfrage.

K ok s Die starkore Nachfrage, von der wir bereits 
im September-Bericht gcsprochen haben, hat sich im 
Oktober durchweg erhalten.

Der Versand belauft sich auf rund 680 000  t und 
ist mithin hinter der bisher erreichten hochsten Monats- 
ziffer yon rund 700 000 t im Oktober 1900 nur um
20 000 t zuriickgeblieben, wahrend er denjenigen des 
September 1902 um circa 70 000 t und Oktober 1901 
um etwa 136 000 t ubersteigt.

Dieser starkę Mohrversand ist zum guten Teil auf 
die durch den franzosischen Bergarbeiterstreik veran- 
lafsten Aushiilfelieferungen zuriickzufiihren. Des ferneren 
haben viele der inliindischcn Abnehmer zur Erncuerung 
der inzwischen aufgebrauchten Koksbestiinde nicht unbe- 
trachtliche Mengen hinzugekauft. In beiden Fallen bleibt 
also diese Absatzvermelirung nur ais temporar zu be- 
trachten.

In den iibrigen Kokssorten ist eine Veranderung der 
Marktlage nicht zu yerzeichnen.

Der Gesamtabsatz an B r ik e tts  betrug im Oktober bei 
27 Arbeitstagen 154 675 t gegen 142 825 t (26 Arbeits- 
tage) im Vormonat und gegen 135 290  t (27 Arbeits- 
tage) im Oktober 1901.

S c h w e fe ls a u r e s  A m m oniak . Die Marktlage fiir 
scliwefelsaures Ammoniak hat sich gegen den Yormonat 
merklich nicht geandert. Die englischen Notierungen haben 
fiir prompte Lieferung zwar eine kleinc Abschwachung
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insofern erlilten, ais man gegenwiirtig etwa L. 11. 12. 6. 
gegen etwa L. 12. zu Ende des Monats September 
fordert. Diese kleine Abschwacliung wird lediglicli 
darin iliren Grund haben, dafs in der gegenwartigen 
Jahreszeit ein Verbrauch nicht oder nur in sehr gc- 
ringem Umfange stattfindet und somit kleine Mengen 
zeitweilig gelagert werden miissen. Im iibrigcn nimmt 
der Bedarf fortgesetzt zu; dic Inlandmengen sind schon 
auf Monate hinaus yollstandig verkauft.

T ecr . Infolge des anhaltend holien Preises fiir 
Teerpech, fiir wclchcs gegenwiirtig in England 57^2 
bis 60 s. bezahlt wird, zeigte sich fiir Tecr lebhafter 
Begelir, dem indessen nicht in vollcm CJmfange Rechnung 
getragen werden konnte. Unter diesen Umstiinden 
war die Marktlage fiir Tecr sehr fest und die Preise 
konnten noch eine kleine Erhohung erfahren, trolzdem 
die Notierungen der Teererzeugnisse selbst eine erhcbliche 
Besserung in der letzten Zeit nicht aufzuweisen hatten.

B e n z o l. Der Bcnzolmarkt zeigte gro&e Stetigkeit. 
In England erfuhren die Notierungen eine Erhohung fiir 
90 prozentiges Benzol von etwa 8 d. Anfang Oktober 
auf 8 7 2 —  ̂ Ende Oktober, fur 50 prozentiges Benzol 
von etwa l i/ 2 d. Anfang Oktober auf 8 — 874 Ende 
Oktober. Im Inlande bleibt der Bedarf fortgesetzt ein 
reclit guter, sodalś die Herstellung schlanke Aufnahme 
findet.

Essener Borse. Amtlicher Bericht vom 3. Novembcr
1902, aufgestellt von der BOrsen-Kommission.

K o h I e n , Koks u u d B r ik etts .
1’ieisnotierungen im Oberbergamt9b«zirke Dortmund'.
Sorte. Pro Tonno loco Werk

1. Gas- und l‘" I a iii iii k o li I e .
a) GasIBrderkohle.......................... 11 ,00— 12,50
b) (i aaflamiri forderkohle . . . 9 ,7 5 — 11,00 „
c) Klammforderkohle . . . .  9 ,25— 10,00 „
d) Stiickkohle...............................  13,25 — 14,50 „
e) Halbgesiebte...............................  12,50— 13,25 „
o Nufskohle gew. Kom 1| 12 ,50— 13,50 „

»
»
»

III . 11,25— 12,00 „
IV . 9 ,7 5 -1 0 ,7 5  ,,

g) Nufsgruskolile 0 — 20/30 mm 6,50— 8,00 „
0 - 5 0 / 6 0  „ 8 , 0 0 -  9,00 „

h) G ru sk olile ........................  4 ,50— 6,75 „
1. K e 11 k o li I e :

a) Forderkohle . . . . .  9 ,0 0 — 9,75 „
b) Bestmelierte Kohle . . . 10,75— 11,75 „
c) S tiick k oh le........................ 1 2 ,7 5 -1 3 ,7 5  „
d) Nufskohle gew. Korn II l 1) 7 5 _13 75

» » » W
„ HI • 11,00— 12,00 „

IV 9 ,7 5 -1 0 ,7 5  „ 
9,50— 10,00 „e )  K o k s k o h l e ................................

III.  M u g c r e  K o h l e :

a )  F 6 r d e r k o h I e ......................................  8 ,0 0 — 9,00 „
b ) F o rd erk o h le , m e lie r le  . . 10,00— 10,50 „
c )  F S rd erk o h le , a u fg e b e sse ite , j e

nach dem  StH r.kgehalt 11,00— 12,50 „

d )  S tiick k o h le  . . . . .  13,00 14,50 ̂ Ł.
e l  A c th ra z it  N ufs Korn I . 1 / ,50 19,00 „

„ „ II . . 19,50— 23,00 „
f)  F o r d e r g r u s .......................................  7,00 8,00 n
g)  Gruskolile unter 10 mm . 5 ,0 0 — 6,25 ^

[V . Ko k s :
a j  H och ofeu kok s . . 15,00 „
b ) G i e f s e r e i k o k s ...............................  17,00 — 18,00 „
c j  B rech k oks I und II 18 ,00— 19,00 „

V. B r i k e t t s :

B riketts j e  nach  Q u a lita t .  . 11,00— 14,00
M arktlage unveriindert ru h ig . N iiciiste  H 5 r s e n -V c i-  

Baintnlung findet am M ontag, den 10. N ov em b er  1902, tuifl -  
m itiags -1 Uhr, im „B er lin er  H of" , H otel lla r tm a n i', n u n .

B orse z u  D u sse ldo rf. A m tlich er  K u rsb er ich t vou
6. N ovem b cr 1902, a u lg este llt  vom  B orsen -V orstan d  untei 
\ l itw ir k u n g  der v ere id eten  K ursm akler ICduard T h ielen  
und W ilh e lm  M ockcrt, D u sseld orf,

A . K o l i l e n  u n d  K o k s .

1. G a s -  u n d  F . l a m m k o h l e n :

a )  G a8 k o b lefiirL eu ch tg a sb ere itiin g  11,00— 13,00 . /£
b )  G e n e r a t o r k o h le ................................. 10,50— 11,80 „
c )  G asflam m f(5rderkohle . . 9,75— 11,00 „

2. F e t t k o l i  l e n :

a )  F O r d e r k o li le ......................................... 9 ,0 0 —  9,80 }i
b ) b este  m e lie r te  K o h le  . . . 10,50— 11,80 „
c )  K o k s k o h l e ......................................... 9 ,5 0 — 10,00 „

3. M a g e r e  K o l i l e :

a )  F o rd erk o h le  . * . 8,00 —  9,80 „
b )  m e lie r te  K o h l e ................................  10,00 — 12,50 „
c )  N u fsk o h le  K orn II (A n th r a z it )  19,50 — 24,00 „

4. K o k s :
pro 1902 p. I. Sem. 1903

a )  G ie fsere ik o k s . . 1 7 — 1 8  ^ /t. 1 6 — 1 7  „
b )  H och o feu k o k s . . 15 „  15 „
c )  N u fsk o k s, g eb roch en  18— 19 „  17— 18 „

5. B r i k e t t s  . . . . . . .  12,00— 15,00 „
B . 15 rz  e :

1. R oh sp at j e  nach  Q u alil 10,40 „
2. S p a te is e n ste in , g er5ste ter  . . 14,40 „
3. Som orro8tro f. o . b . R otterd am  — v
4. N a s sa u isc h e r  R o te ise n s te in  m it

e tw a  50 pC t. E isen  . . .  —  „
5. R a se n e r z e  franco . . . .  —

C.  R o h e i s e n :

1. S p ie g e le is e n  la .  10 — 12 pC t.
M a n g a n .................................... 6 8 — 69 „

2. W e ifss tr a h lig e s  Q u a l .-P u d d e l
ro h e isen  : —
a )  l lh e in .-w e s t f .  M arken . 58 „
b )  S ie g e r liin d e r  M arken  . 58 „

3. S t a h l e i s e n ....................................... 60 „
4. E n g lis c h e s  B e ssem ere isen  c if

R o t t e r d a m ....................................... —  gil
5. S p a n isch es  B e sse m e r e ise n ,

M arkę M u d e la , cf. R otterdam  —  Ł„/1.
6 . D eu tsch es B e sse m er e isen  . . 64 „
7. T h o m a se ise n  frei V erb rau ch s-

s i e l l e ................................  5 7
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8 . Puddeleisen, Luxemb. yn»l.
ab L u x e m b u r g ..............................

9. Engl. Roheisen Nr. III ab 
Uubrort . . . . . . .

1 0 . I-»xfiub iirger G ie fsere ie isen
Nr. III ob L uxem burg . .

11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
1 2 . ,,  „  ), II
1 3 . „  „  „ III
14. „ Hiimatit . . . .
15. Spanisclics Hiimatit Markę 

Mudela ab Ruhrort
D. S t a b e i s e n :

Gewolinl. Stabeisen Flufseisen 
Scliweifseisen

Notierungen iiber Bleche und Dralit fehlen.
Auf dem Kolileninarkl lierrscht zur Zeit lebliafter Absatz, 

veranlafst durch den Winterbedarf und den franzosischen
Streik; der Eisenmarkt liegt unveriindert schwacli bei
andauernder Zuriicklmltung der Kiiufer. Niichste BOrse fiir 
Wertpapiere am Donnerstag, den 13. November, fiir Produkte 
am Donnerstag, den 20. Novcmber 1902.

X D e u t s c h e r  E i s e n m a r k t .  Die Lage des de u t s c l i e n  
E i s e n  ma r k i  es ist nach wie vor unerfreulicli. Seit 
unserem letzten Berichte ist eine Be6serung kaum in einem 
Geschiiftszweige zu verzeichnen; es scheint iin Gegenteil, 
ais ob die Zuriicklialtiing der Kiiufer wahrend des abge- 
ląufenen Monats noch weitere Fortschritte gemaclit hiitte. 
Die Griinde dafOr sind wohl einerseits in der Ungewifslieit 
betrefls der Verliingerung des Roheisensyndikates zu suclien, 
andererseits in der mchrfach erfolgten Preisermiifsigung. 
Eine solche hat bekanntlicli stets eine Verminderung der 
Naclifrage im Gefolge. Der Absatz nach dem Auslande 
ist noch ziemlich gut, liifst aber wenig Nutzen. Von in 
Aussicht slehenden grofseren Auftriigen seitens des Auslandes 
wurde in der Presse mchrfach verhandelt.

Aus O b e r s c l i l e s i e n  lauten die neuen Berichte nicht 
mehr so rosig wic (entgegen denen aus den westlichen 
Provinzen) im vorigcn Monate. Der Gcsehiiftsgang ist im 
allgemeinen schleppend und selbst dlrjetiigen Werke, welche 
bis jetzt noch nicht iiber Mangel an Auftriigen zu klagen 
hatten, haben jetzt einen geringeren Eingang an Auftriigen 
zu verzeiclinen. In den Berichtcn Iiber den dortigen 
Eisenmarkt wird ganz besonders hervorgehobcn, dafs die 
in KOIn beschlossene PreiaermSfsigung fiir Handelseisen 
keineswegs einen giinstigen Einflufs auf dic Gestnltung 
des VValzei8emnarktes ausgelibt habe. Auch die Un- 
sicherheit betretTs des Walzweikverbandes verursachte eine 
schwiichere Ilaltung des Mai kies. Obgleich nach dortigen 
Berichtcn das Zustandckommcn aufser Zweifel steht, wird 
man mit den Auftriigen docli bis nach dem 4. November 
zurlicklialten, an dem Iiber das Weiterbestehen des Ver- 
bandes beschlossen wird. Roheisen ist ruhig. Die Ver- 
langcrung des oberschlesischen Roheisensyndikates ist vor- 
liiulig auf ein Jahr beschlossen worden. Grobbleche haben 
nur sehr schlcppenden Absatz; auch Triiger sind schwiicher. 
Wesenllich besser ais im Vormonate sind nur die Konstruktions- 
werkstiitten beschiiltigi, wenn auch zu wenig lohnenden 
Preisen. Kesselsclimieden, Maschinenfabriken und Eisen- 
giefaereicn sind unveriinderl.

In R li ei n 1 a n d - W  es t f al  en entspricht die Geschiifts- 
lage im grofsen und ganzen dem im Eingange Bcmerkten.

In den Auftragen lierrscht starkę Zuriicklialtung. Die Be- 
stellungen vom Auslande gelien noch leidlich ein; wenn 
sie auch wenig Nutzen lassen, so ist durch sie den Wcrken 
wenigstens fiir den Winter eine regelmiifsige Beschiiftigung 
gewiihrleistet. Wir lassen noch einige, den rheinisch- 
westfalischen Eisenmarkt insbesondere betreffende Mit- 
teilungen folgen.

In E i s e n e r z c n  b lieb  das G eschiift im w esen tlich en  in 
dem  Ralim en des V orm onates. Man d eck t nur den a ller-  
nijtigsten B edarf, docli haben sich  d ie  bereits im  Septem ber  
erm iifsigten P reise  bis j e tz t  behanptet.

Auch fiir R o h e i s e n  ist die Lage im wesentlichen 
dieselbe geblieben. Auch jetzt ist Iiber das Schicksal des 
rheinisch-westfiilischen Roheisensyndikates noch keine Be- 
schlufsfassung erfolgt. Eine kttrzlich in dieser Angelegenheit 
stattgehabte Versainmlung der Htittenwerke ist ergebnislos 
verlaufen. Desgleichen ist die Besehlufsfassung iiber die 
Erneuerung des Siegerlander Roheisensyndikates auf Mi tle 
November verlagt worden. S p i e g e l e i s e n  ist um J t.  2 . — 
pro Tonne ermiifsigt worden

A l t m a t e r i a l  steht im wesentlichen noch auf dem 
Standpunkte des Vormonates. Der Absatz ins Anśland hat 
ein geringes Anziehen der Inlandpreise zur Folgę geliabt.
Der Halbzi“iigvcrband hat dagegen in der Miite des ab- 
gelaufenen Monatęs den Grundpreis fiir Halbzeng um J t.  5 .— 
pro Tonne ermafsigt, um, wie es lieifst, der sleigenden 
Ausfulir in Halbzeng durcli grofseren Vcrbraiicli im Inland 
Einhalt zu tliun. Trolzdem wurde in der Presse die 
Schnffung eines syndikatfreieu Stahlwcrks im Iiiteresse der 
Ilalbzeugverbrauclicr angeregt.

Auf dcm S t a b e i s e n m a  r k l e  lierrscht sehr wenig Nacli
frage, und die bcschlossene Preisermiifsigung von <JL 5 .— 
pro Tonne hat keineswegs zur Festigung des Marktes bei- 
getragen. B a n d e i s e n  hal glcichfalls nur sehr schwachen 
Absalz. Auch liir dieses Erzeugnis wurden die Preise um 
dt. 5 .— herabgesetzt. Der Bedarf an Ba u t r i i ge r n  hat 
noch weiter nachgelasscn. Die Preise lassen augenblicklich 
wenig Nutzen, behauplen sich aber leidlich; man hiill dennocli 
eine Preisermiifsigung nicht fiir ausgeschlossen. G r o b -  
b l och o lassen andauernd zu wunschen iibrig. In F e i n -  
b l e c h e n  sind die Kiiufer sehr zurilckhaltend, docli liegen 
noch so viel Auflriigc vor, dafs don Wcrken bei ein- 
geschranklem Betriebe nocli fiir einige Wochen Arbeit 
bleibt. Die erfolgle Preisermiifsigung ist selbstverstandlich 
ohne jeden Einflufs auf die Naclifrage geblieben. Wo l z -  
d r a h t  ist noch weniger gefragt ais im Vormonate. Nach- 
dem, wie bereits iin letzten Berichte gcmcldet, die Preise 
um ofL. 10.— pro Tonne herabgesetzt worden sind, fiirchtct 
man jetzt bereits ein weileres Abbriickeln. In Folgę der eben 
erwiihnten llerabselzting hat auch der Verband Deutscher 
Drahtstififabrikanten den Grtindpieis fiir D r a h t s l i f t e  
anfaims Oklober um 5 .— pro Tonne herabgesetzt. 
Gleichzeitig wurde eine bedeutende Ermiifsigung d e r  Ueber- 
preise fiir diinnere Sorten und eine Erhohung fiir stiirkere 
beschlossen.

In der Geschaftslage der M a s c h i n e n f a b r i k e n  und 
ICon8t r u k t i o n s w e r k s t i i t t e n  hat sich vorl;iufig noch 
wenig geiindert. Auflriigc gelien nur sparlich ein. Trotz- 
dein hat in den ersten drei Vierteljahren 1902 die Ausfulir 
gegen das Vorjahr zugenommen. Freudig begriifsen wird 
man die in niichster Zeit erfolgende Ausschreibung auf 
Lieferung von 416 Lokomotiven. Auch sollen in nachster 
Zeit Auftriige zur Beschaffung von B a h n w a g e n  verschic- e;
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dencr Gattung erteilt werden. Vielleicłit- bietet sich auch 
Gelegenheit, nach Rumanien zu. liefern, wo die Zahl der 
Bahnwagcn um 4000 SlUck vermehrt werden soli. Die 
Ki s e n g i e f s e r e i e n  sind im ganzen nur inafsig bescliiiftigt. 
Guf s c i s e r t t c  R o h r e n  gelien nur sehr spitrlicli, dagegen 
geht Handelsware etwas flolter.

Wir stellen in folgendem die Notierungen der letzten
3 Monate gegenuber.

Spateisenstein gerostet 
Spiegeleisen mit 10— 12 pCt.

Mangan
Puddelroheisen Nr. I, (Fraclit- 

grundlage Siegen)
Giefsereiroheisen Nr. I 
Bessemereisen  
Thomasroheisen franco 
Stabeisen (Schweifseisen)

„ (Flufselsen)
Triiger, Grundpreis ab Burbach 
Kesselbleche toii 5 m m  Dicke 

und starker (M antelbleche)
Siegener Feinbleche aus Flufs- 

eisen
Kesselbleche aus Fhifseisen (SM )
Walzdraht (Flufseisen)
Grubenschienen

X E n g l i s c h e r  K o h le n m a r k t .  Aul dem englischen 
Kohlenmarkte waren wesentliclie Aenderiingen in den letzten 
Woclien nicht zu verzeichnen. Nicht unbeeinflurst blieb
Maschinenbrand, namentlicli auf den nordlichen Markten 
und in Walcs durch die Beendigung des amerikanischen 
Streiks und zum Teil derjenigen auf dem Festlande. Die 
Notierungen haben dalier letzthin etwas nacligegeben; in 
Wales kam die verzi)gerte Ankunft der notigen SchitTe ais 
sliSrend und schwiichend liinżu. Im Hausbrandgescliiift ist
es in den Midlands im ganzen bei bescheidenen Erholiungen 
geblieben, wie sie bereits Ende September vereinzelt in 
Aussicht genommen wurden. Yon etiirkeren Preisauf-
scliliigen, selbst wenn sie die Umstiinde reclitfertigen 
wllrden, sielit man iin Iibrigen schón deswegen ab, weil 
sie leiclit der Anlafs neuer Lohnbewegungen unter den 
Arbeitern werden k3nnten. Alle Hausbrandsorten gelien 
(lott zu den vollen Marktpreisen ab. Geringere Sorten 
Stiickkohle kommen zu Induslriezwecken jetżt in kleitieren 
Posten auf den Markt, da grofsere Mengen zunehmend 
ais Hausbrand Absatz finden; die Preise haben seitdem an 
Festigkeit gewonnen. Kleinkolile und Abfallkohle ist nur 
in besseren Sorten einigermafsen fest; die geringeren be-
lasten den Markt in zu grofsen Mengen, ais dafs lolinende 
Preise erzielt werden kSnnten. — In N o r t h u m b e r l a n d  
war die Haltung des Marktes zuletzt scliwacher. Seitdem 
die amerikanische Nachfrage aufgehort, sind die Gruben 
weniger in Anspruch genommen und haben fiir November 
reichlicher anzubieten, namentlicli bleiben auch von zweiter 
Hand noch grofsere Posten abzusetzen, die mit Riicksicht 
auf den amerikanischen Bedarf aufgchiiuft worden waren. 
Besler Maschincnbrand fiel zuletzt um 9 d.  bis 1 s.  auf 
l i s .  bis l i s .  3 d.  f.o.b. Tyne, zweite Sorten auf 10 s. 
bis 10 s. 3 d.  Kleinkohle ist gut gefragt zu 5 s. bis 6 s., 
je  nach Qualitiit. Gaskohle hat sieli gut behaupten konnen 
und erzielt 10 S. bis 10 s. 3 d.  fiir bessere und 9 s. 3 d.  
bis 10 s. fiir geringere Sorten. Ungesiebte Bunkerkolile 
ist auf 9 s. 3 d .  bis 9 s. 9 d.  gewichen. In Ilocliofen- 
koks ist jetzt zu 16 s. 6 d.  anzukommen. Giefsereikoks iet 
gleichfalls etwas billiger zu 18 s. bis 19 s. In L a n c a -

s h i r e i s t  gutc Stiickkohle zu Hausbrandzwecken andauernd 
sehr gesucht, sodafs man yielfach mit den Lieferungen im 
Riickstande ist. Die bisher vereinzelten Preiserliohungen 
diitften im Noveinber allgemein werden. Wo sie bereits 
durcligesetzt wurden, erzielten beste Sorten 15 s. bis-1 5 S. 6 d.,  
mittlere 14 S. bis 14 s. 6 d „  geringere 11 S. 6 d.  bis
12 s. Maschinenbrand und Schmiedekolile kann sich aus 
dem oben angedeuteten Grunde jetzt besser auf 9 s. 6 d.  
behaupten. Bessere Kleinkolile geht ziemlich regelmafsig 
zu 7  s., geringere dagegen gelien nicht iiber 4 s. 9 d. 
oder 5 S. hinaus.

In Y o r k s h i r e  ist der Hausbrandversand gleiclifalls 
nach allen Richlungen rege, namentlicli in besseren Sorten. 
Die Preise lassen sich jetzt ohne Schwierigkciten behaupten. 
Gute Silkstonekohle erzielt 14 S. bis 14 s. 6 d. ,  geringere
12 S. bis 12 s. 6 d. ,  bester Barnsleyhausbrand 13 S. bis
13 s. 3 d. ,  zweiter 12 s. Maschinenbrand kommt in
Anbetracht der Jahreszeit noch in. befriedigenden Mengen 
nach den Humberliiifen zum Versand und bewegt sich 
zwischen 9 S. 6 d.  und 10 s. Gaskohle verzeichnet zu- 
nehmende Nachfrage. Kleinkolile und Abfallkohle wird 
in grofsen Mengen auf den Markt geworfen und ist schwach 
im Preise. Guter Hochofenkoks beliauptet sich auf 12 s.
6 d.  bis 13 S. In Ca r d i f f  bat zuletzt die unzureiohende 
Zahl verfiigbarer Schiffe Unregelmafsigkeiten gebracht. Fiir 
einigermafsen prompten Versand war dalier zuletzt billiger 
anzukommen. Bester Maschinenbrand ging zu 15 S. 9 d.  
bis 16 s., zweiter zu 14 s. 9 d.  bis 15 s. 3 d., man 
glaubt indessen, dafs diese Schwiiche nur voriibergeliender 
Natur sei, Kleinkolile erzielte zuletzt 8  s. bis 8  s. 6 d.  
fiir beste, 7 s. bis 7 s. 6 d.  fiir geringere Sorten. Mon- 
moulsliirer Kohle hat tihiilich wie Maschinenbrand gelitten 
und war Ende Oklober sehr unregelmilfsig im Preise. 
Hausbrand halt sich auf 16 s. 6 (Z. bis 17 s. 3 i .  Bitu-
minttse Rhondda ist schwiiclier, Nr. 3 zu 15 s. 3 d.  bis
15 s. 9 d. ,  Nr. 2 zu 12 s. 3 d.  bis 12 s. 6 d.  fiir
beste Sorten. Koks beliauptet sich gut auf 20  S. fiir beaten
Giefsereikoks, Spezialsortcn gelien bis 25 s.

F r a n z o s i s c h e r  K o h le n m a r k t .  Im Laufe des vcr- 
gangenen Monats stand der franzosische Kohlenmarkt infolge 
des allgemeinen Streiks der Zeclienarbeiter vollstiindig still. 
Wenn es auch den Zechen, welciie inelir oder minder groTse 
Lager besafsen, nocli moglicli war, friihere Verpflichtungen zu 
erflillen, waren eine grofse Anzahl Fabriken, welche ihren 
Bedarf Tag fiir Tag deckten, in schlimme Verlegenheit 
geraten und inufsten die Betriebe zum Teil still legen. Die 
Kohlenhiindler haben selbslverstandlicli dic Lage misgenutzi, 
um libliere Preise zu veriangen; in Paris wurde 3 bis
4 Frcs. pro Tonne mehr veilangt. Da sofort nacli An- 
kundigung des Streiks aus Belgien, Deutschland und England 
grBfsere Mengen Kolilen zu glinstigen Preisen gekaufl 
wurden, so sind die Werke beiuhigt und konnen das Ende 
der Bewegung ohne Sorge erwarten.

Nach Beendigung des Streiks werden die Zechen voliaufzu 
tliun haben, um iliren Verpflichtungen naciizukonimen und es 
ist vorauszuselien, dafs eine Steigerung der Preise erfolgen wird.

In der zweiten Hiilfte des Monals September betrug 
der tiigliclie Bahnversand auf den Zechen des Nord- und 
Pas-de-Calais-Bezirkes (fur 13 Arbeitstage) durchschnittlicli 
37 191 t gegen 33 480  t im Vorjahre. FUr die 9 ersten 
Monate des Jahres 1902 betrug der Versaud 7 8 6 4  000  t 
gegen 7 424  730 t im Vorjalire, also 439 270  t inelir zu 
gunsten dieses Jahres,
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Patent-Beri clite.
P a t e n t - E r t e i l u n g e n .

KI. 4  a. Nr. 132 634. R. 15 752. Vom 13. August
1901. V o rr ic h tu n g  zu m  R ein igen  d e r S ch u tzk o rb e  
fiir W e tte rla m p en  d u rc h  A bbiirsten  u n d  A usb lasen . 
Rheinische Armnluren- u. Maschinenfabi ik u. Eiscngiefserei
A.-G. vorm. Albert S em p e ll, M.-Gladbach.

KI. 4  d. N r. 132 517. H. 25 952. V om  12. Mai
1901. R eib ez iin d v o rrich tu n g  fiir G ruben lam pen . 

J o h a n n es H iib n e i, H ertnsdorf, B ez. B reslau .
KI. 5 b . Nr. 132 133. F. 13975. Vom 26. Marz 1901. 

S teu e ru n g sv o rrich tu n g  fiir G este inbohrm asch inen . 
Heinrich Flotlmann, Bochum, Alice 31.

KI. 5 b. Nr. 132 134. B. 29269. Yom 16. Mai 1901. 
A b b au v erfah ren  u n d  -V o rric h tu n g  fiir T agebaue 
von B rau n k o h le , T hon  u . derg l. Heinrich Berrendorf, 
Braunkohlengrube Fortuna b. Quadrath.

K I. 5 b . Nr. 132174. K. 21 529. Vom 28. Juni 1901. 
G este in d reh b o h rm asch in e  m it ausw echse lbarem  
B o h re r u n d  m it h in te r  d e r B o h rsp in d e l ange- 
o rd n e te r  V o rsch u b sp in d e l. Heinrich Korfmann jr., 
Wilten a. Rulir.

KI. 5 b . Nr. 132 611. P. 12 577. Vom 19. Mai
1901. S e lb s tth a tig e  S teu e ru n g  fiir e le k tr isc h  an - 
ge triebene S o leno id -S to fsbohrm asch inen , H am m er 
u n d  M otoren. Carl Prott, Hagen i. W. Humboldstr. 16.

KI. 5 b . Nr. 132 643. N . 5206. Vom 27. Mai 1900. 
V erfah ren  z u r  u n u n te rb ro c h e n en  H e rs te llu n g  eines 
Schram es in  e inem  K ohlen-, Salz-, E rz- oder 
G esteinsstofs von b e lieb ig e r B reite . Hubert Valentin 
N cu k irch , Z w ickau  i. S.

KI. lOa. Nr. 132 096. B. 28 529. V om  1. Februar 1901. 
V o rrio h tu n g  zu m  Z usam m en p ressen  von zu  ver- 
k o k en d er K ohle vor ih re r  E in fu h ru n g  in  den  K oks- 
ofen. F. ten Brink, G od esb erg .

KI. 3 5  a. N r. 132 527. G. 16 177. V oin 23. O ktober
1901. 3?endelfangvorrich tung  z u r  V erm e id u n g  zu  
h a r te n  A ufsetzons des F o rd erg este llea  a u f  den  
Sohlen. R. G nausch, Z au ck erode b. P o tsch a p p c l i. S.

G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .
KI. 4  a. Nr. 173 787. 29. Miirz 1902. S. 8215. 

G ru b en lam p en m ag n etv e rsch lu fs  m it e inem  v ertik a l-  
sc h w in g e n d e n , d en  L am p en o b erte il sp e rre n d e n  
H ebel u n d  einem  an  das u n te re  E n d e  des le tz te re n  
an g e len k ten  Bolzen, d e r  sich  in  e inem  n a c h  au fsen  
versch lossenen  R au m  im  U n te rto il bew egt. Wilhelm 
Seippel, B ochum , Gr. Beckstr. 1.

KI. 5 c. Nr. 174 737. 27. Februar 1902. F . 8464. 
S treck en g eriis tsch u h  z u r  V e rb in d u n g  von E isen - 
b ah n sch ien en  u . dg l. u n d  H olzern , m it u n te re m  
ab g e ru n d e tem  A nsatz  z u r  A ufn ah m e d e r  den  
sch rag en  A u flag erflach en  d e r S ch u h e  en tsp rech en d  
re c h tw in k lig  ab g esch n itten en  K opfenden  dor 
H ó lzer (Stem pel) u n d  o b erer U eb erk rag u n g  m it 
Sch litz  fiir d ie  h o rizo n ta le  Schiene (Kappe). F a h r en -  
deller Hiitte, Winterberg & Jiires, B ochum .

KI. 5. d. Nr. 174 699. 11. April 1902. R. 10 580. 
M it W id e rla g e r versehener B rem sk o rb  eines B rem s- 
berges z u r S ich eru n g  se in e r E in s te llu n g  a u f  G leis- 
hohe. Tlieobald Rest, Freisenbrucli.

KI. 20 a. Nr. 173 509. 11. Nov. 1901. W. 12 003. 
M itnehm er fiir F ó rd erw ag en , b es teh en d  au s zw ei 
m it A u ssp a ru n g  versehenen  L aschen , d ie  a is  feste

V e rsc h a lu n g  a u f  e inem  k e ilfo rm ig en  B olzen zw ecks 
F re ig eb en s o d er K lem m ens des Seiles b eg ren z t 
bew eg lich  sind . Heinrich Werth, Bochum, V3de 2.

KI. 2 0  e. Nr. 174 451. 6. Dez. 1901. H. 17 351. 
F ó rd e rw ag en p u fle r  au s  W a lze isen  o d e r G u fss tah l 
in  gew o lb te r A u sfu h ru n g sfo rm . Fa Victor llalstrick 
Wvve„ Baukau b. Herne i. W.

KI. 2 0  e. Nr. 174 452. 6. Dez. 1901. H. 17 352. 
F ó rd e rw a g e n p u fle r  a u s  a lze isen  o d e r G u fss ta h l 
in  g e rad e r A usfiih ru n g sfo rm  Fa Vicłor Halstrick 
W we., Baukau b. Herne i. W.

KI. 2 0 .  g. Nr. 174 640. 7. Miirz 1902. H. 17 965. 
Sch iebeb iihne  m it  S e ilan trieb . Ernst Heckel St. Johann 
a. d. Saar.

KI. 8 2 a. Nr. 173 226. 25. Miirz 1902. B. 19 034. 
A us e in e r vor d e r  R o h ró ffn u n g  an g e o rd n e te n  d re h - 
b a re n  U n te rlag e  b esteh en d en  V o rr ic h tu n g  z u r  E in - 
fiih ru n g  von R o h k o h len  in  R o h re n tro c k e n a p p a ra te . 
Brattnkohlenbergwerk und Brikettfabrik Liblar, G. m. b. H., 
Liblar b. CSln a. Rh.

D e u t s o h e  R e i o h s p a t e n t e .
KI. 5  a. Nr. 129 929. A u sg le ic h v o rric h tu n g  fiir 

schw engello sen  B o h rb e trieb . Trauzl & Co., vorm. 
Fanek & Co., Commanditgesellschaft fiir Tiefbohrtechnik in 
Wien. Yom 12. April 1901.

Am W agen  w od er an e in em  festen  P u n k t ist e in  
W in d w erk  c an geb rach t, w e lch es  w ah ren d  d es B etr ieb es  
d as N a ch la ssen  der den  B oh rk op f z  tra gen d en  und m it 
dem  G eg en g ew ich t h vcrb u n d en en  K etten  b g esta tte t. D as 
G egen g ew io h t w ird  b eim  S in ken  d es G estiinges an d erse lb en  
S te lle  g e h a lte n . U m  das B o h rlo ch  frei m aclien  zu  k o n n en ,
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ist der Rahmen k, welcher die Fiilirungsrollen f fiir die 
Keltcn triigt, kippbur angeordnet, so dafs nacli seinem Aul- 
kippen das Windwerk c samt Wagen, Kelten und Bohrkopf 
zur Seite gesclioben werden kann.

KI. 5 d. Nr. 129 782. L a u f b r e m s e  m i t  d u r o h  
d ie  F o rd e r l a a t  b e w i r k te r  B re m a u n g ,  Peter Kever in 
Hecrien, Holi. Voin 2. April 1901.

Durcli die Aufwiirtsbewegung der Zahnstange i wird die 
in dem Rahmen g gefuIirte Bremssclieibe f vom Bremsklotz d 
abgehoben und die Last gesenkt. Falls durcii irgend einen 
Uinstand ein Rutschen des Forderseiles eintritt, kann durch

d ie  A b w iirtsb ew egu n g der Z ah n stan ge i e in o  besondere  
Brem sung des F ord erse iles  v e n n itte ls t  d es B rem sk lotzes ii 
lierb eigefiihrt w erden .

K I . 8 2  a . Nr. 128 429. V o r r i c h t u n g  z u m  s e l b s t -  
t h a t i g e n  E n t k u p p e l n  v o n F o r d e r w a g e n ,  Otto M ieiaschk  
in W iosen th a l, N .-L . V om  7. M arz 1901.

* & = = = = < } y * ™ < T) = ^ = ^
C

N a h e dem  A u sgan gc ist im  T rock en k a n a le  e in e  A n -  
ram pung c  derart an geb rach t, dafs der je w e ilig  erste W agen  
durch H erabfallen  von d ieser  A nram pung von dein  K lin k -  
liaken  b des fo lgen den  W agen s a  freikom m t.

Submissionen.
1 7 . N o v e m b e r  d .  J .  G r o f s h c r z o g l i c h e  G e r i c h t s -  

s c h r e i b e r e i ,  H e r b s t e i n  (Hesscn-Darmstadt). Lieferung 
von 100 Ctr. Nufs I fiir das Grofsh. Amtsgericht Herbstein.

1 8 . N o v e m b e r  d .  J .  S t a d t v e r w a l t u n g  i n  D o v e r .  
E ngland . L ieferung von  100 t Koks und 320 t S te in k o h len .

liuchcrschau.
S t u h l e n s  I n g e n i e u r k a l e n d e r  f i i r  M a a c h i n e n -  u n d  

H i i t t e n t e c h n i k e r  f i i r  1 9 0 3 .  H erausgegeben  von  
C. F r a n z e n ,  C iy ilin g en ie u r  in K o ln , und K . M a t h ć e ,  
In gen ieu r  und Lehrer a n 'd e r ]  M aschinen  b au sch u le der

Stadt K o ln . 38. J a h rgan g , m it e in em  II. T e il ais 
Ergiinzung. P reis des K alenders nebst II . T e il  und 
gew erb lich em  und litterarisc iiem  A n ze ig er  2,80 J L  in 
L ein en b an d , 3,50 J Ł .  in  L ederband  und 4,50 J L  in 
B rieftaschenform  m it L edertasclie . V er la g  von G. D. 
B aedeker in E ssen .

Gegen den Kalender von 1902 weist die neue Aus- 
gabe den Vorzug grblserer Uebersiclitlichkeit und einer 
Verbesserung der Materialtabellen auf. Zugleich haben 
die Kapitel Elastizitiit und Festigkeit, Technologisches
und Eisenhuttenwesen eine teilweise Umarbeitung erfahren. 
Das Kapitel „Patentwesen" ist aus dem I. Teile ausgemerzt 
und unter dem Titel „Gewerblicher Reclitsschutz" in den
II. Teil, welcher im allgemeinen keine wesentlichen 
Aenderungen zeigt, aufgenommen worden.

Zweifellos wird StUhlens Kalender in der neuen Form 
wie aucli die fruheren Auflagen bei Maschinen- wie Hiitten- 
technikern sich einer glinstigen Aufnahme zu erfreuen haben.

C.

D e a  I n g e n i e u r s  T a s e h e n b u c h ,  H erausgegeben  vom  
V ere in  HUtte.

D ie neue, ach tzeh n te  A u flago  von d es In gen ieu rs T aschcn-  
bucli, h erausgegeben  vom  a k ad em isch en  V e r e in  „ ll i it te " ,  
V erlag  von W ilh e lm  Ernst u. Solin , B erlin  1902, lieg t in 
alter V orzU glich k eit, zum  a lten  P re is  — 2 B andę gebundeu
16 JL — iAjr.

W iederum  haben zeitgem iifse E rgiinzungen  und A biinder- 
ungen stattgefunden: d io A b sch n itte  „W iirm e e in sch lie fslich  
der M echanik , der Gase und D iim pfe" , „ T u r b in e n " , „ L a st-  
h eb em asch in en " , „V erm essu n g sk u n d e"  „ u n d  S ch illb a u "  sind  
vo llstiin d ig  um gearbeitot. N eu  aufgenom m en w urden  d ic  
A b schn itte  „V erb renn u n gsm otoren “  (frUher „G asin asch in en " ), 
„W asserversorgu n g" , „S tiid teen tw iisseru ng" , „Strafsenbau  
und  B rU ckenbau,"

Trotzdem der Abschnitt „Technologie" mit Ausnahme 
der Gasfabrikation weggelassen ist, hat sich der Umfang der 
neuen Auflage um 304 Seiten vermehrt.

D as fortw ahrende A n w ach sen  d es StolTes w ird  e in es  
T ages d ie  T asclien b u ch kom m ission  zw in g en , e in e  T e ilu n g  
d es B uchcs nach Fachern  vorzunehm en . E in e  besondere  
„H U tte“  fiir den Berg und HUttenm ann, den E isenbahner  
und W asserbauer, den M asch inenbauer und E lek trotech n iker, 
den A rch itek ten , den C hem ilcer w ird  errich tct w erden  
mUsscn.

F re ilic h  sin d  dann W ied erh o lu n g en  n ich t zu  verm eiden .
Die gesonderie Unterbringung des allgemein wissen- 

schaftlichen und des tabellarischen Teiles wird zu er- 
wiigen sein.

Dafiir wird aber der Einzelne besser zu seinem Reclite 
kommen, die Uebersiclitlichkeit, Handlichkeit und niclit zu
letzt dic VerkiŁuflichkeit jedes Fachbandes wird gewinnen.

Z i egl  e r.

Zei tschrif tensclmu.
CWcgen der Titel-Abkiirzungen vergl. Nr. 1.) 

M i n e r a l o g i e .  G e o l o g i e .

D i e  m i o cii n e B r a u n k o li 1 e n f o r m a t i o n d e s  
Z i t t a u e r  B e c k c n s  i n d e r  s a c h s i s c h e n  O b e r l a u s i t z .  
V on H ein ick e. Brkl. 2. N o v . S. 375/82 . (S c lilu fs .)  

B e r g b a u t e o i i n i k  (e in sc h l. A u fb e re itu n g  e t c .) .

D e r  C r i p p l e  G r e e k  G o l d d i s t r i k t .  V on  M ollm ann.
B . H . Z lg . 31. Okt. S . 549 /51 . D as G old  findet sich
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in Eruptiygcsteinen, die Erze werden in Pocliwerken 
konzentriert und dann auf trockenem und nassem (Cyan- 
und Clilorverfahren’j Wege verarbeitet. Die Produktion 
steigt selir rasch, und erreichte im Jahr 1901 einen Geld- 
wert von 25 Mili. Dollars.

Die E r d S l g e w i n n u n g  i 11 It u fs 1 a u d u n d  d e n  
V e r e i n i g t e n  S t a a t e n .  Von Bertrow. Oest.-Ung. 
M.-Zig. 1. Nov. S. 490. Im Petroleumgebiet des 
Kaukasus haben neuerdings einige Qiiellen wegen ihrer 
Ergiebigkeit das grofste Aulsehen erregl. Das leistungs- 
fiihigste Bohrloch von 600 iii Tiefe wurde im Jahre 1901 
bei Baku in den Bibl-Eibalifeldern vollt'ndet. Erst nachdem 
diese Quelle 2 Millionen Barrel ausgespieep, war es niitig, 
Pumpen anzusetzen. Die Oelbrunnen in Texas sind auch 
sehr ergiebig, aber weniger tief. In Amerika wird das Petroleum 
mittelst Gestiinge und Puinpe, im Kaukasus dagegen meist 
mit Iltilfe eines langen Schopfers zu Tage gehoben.

A t e l i e r  d e  t r i a g e  e t  de  c r i b l a g e  d u  p u i t s  
No.  2 d e s  m i n e s de  P c r r e c y .  Von PifFant. Compt. 
Mens. Sl. fit. Oktoberhefi. S. 225/31 .  1 Taf.

A r r e t s d e  s fl r e t (S l n a i n t e n a n t  l es b e r l i n e s  d a n s  
l es  c.ages. Von Piffant. Compt. Mens. St. Ćt. Okloberheft.
S. 231/5. 2 Taf.

On th e  e r e c t i o n  a n d  a few t es t s  of  a t u r b o -  
f an a n d  g e n e r a t o r  at  Hu l t o n  co II i e ry .  Von Tonge. 
Ir. Coal Tr. R. 31. Okt. S. 1104/6. 4 Abbild. Die Anlagc 
besteht aus einer Compound-Dampfturbine, welche einerseits 
mit einem Schraubenvcntilator, andererseits mit ciner zwei- 
poligen Dynąmouiaschine direkt gekuppelt ist und circa 
3000 Touren pro Minutę maciit. Die Yersuclie sind be* 
friedigend ansgefitllen.

T h e  u s e  o f s t e e l  i n i i n i n g m i n o  s h a f t s. 
Von Drakę. Ir. Coal Tr. R. 31. Okt. S. 1106/7. 5 Abbild. 
Wegen des wachsenden Preises fiir Grubenholz ist in der 
Eisenslcingrube der 01ivcr Iron inining Co. am Lake Superior 
in den lelzten Jahren in grofsem Umfang Scliacht- und 
Strcckcnzimmerung aus Stahl eingcfuhit worden. Be- 
schreibung der einzelncu Konstriiktionen.

Ye r s u c l i e  mi t  n e u e r e n  S t a h l i l r a h t s o r t e n .  Von 
Divis. Oest. Z. 1. Nov. S. 577/82 .  Es handclt sich 
hierbei um Vcrsuche mit Nickelstahldrahten. (Forts. folgt.)

D ie  n eu es le n  F o r  tscli r i 11 e a o f  dem  G e b i e t e  
d e r  m a g n e t i s c h e n  A u f b e r e i t u n g .  Von Schnelle. Mitt. 
Gewerbefl. VIII. Heft. Sitzungsbericht.

M ascbinen-, D am pfkesse lw esen , E le k tro te c h n ik .
D ie  I n d u s t r i e -  u n d  G e w c r b e a u s s t e l l u  ng i n 

D u s s e l d o r f  1 9 0 2 .  D i c  H e b n z e u g c .  Von Ernst. 
Z. D. Ing. 1. Nov. S. 1657/66. Forts. von S. 1575. Dreh- 
kranc mit Wippauslegern fiir veriinderliche Ausladung. 
Portalkran fiir 50 t mit Wippausleger von 29,28 m grofster 
Ausladung fiir die Werft von Blohm & Vofs in Hamburg. 
Schwimmkran fiir 30 t mit Drehscheibe und Wippausleger 
fiir die Hamburg-Amerika-Linie im Hamburger Hafen. Helling- 
anlage fiir 2 Hetlinge des Bremer Vulkan in Vcgesack.
14 Textfig. (Forts. folgt.)

V e rs cli i ed en e Ko n s t r u k t i o n e n  v o n  Gr of sgas -  
mo t o r e n  u n d  i hr  Y e r h a l t c n  im Be t r i e b e .  Von 
Reinhard. St. u. E. 1. Nov. S. 1157/86. 22 Textflg. und
2 Tafeln.

T h e  s t e a m t u r b i n ę .  Ir. Age. 23. Okt. S. 18/24. 
Die Konstruktion der Dampfturbine im allgcmeinen. Die 
auf einem amerikanischen Werke erzielte Ersparnis an 
BrennstolT soli 40 000  Pfund Kohlen in 24 Śtunden betragen

liabcii. Die grofste Maschine dieser Art ist dic der Hartford 
Electric Ligtit Company in Hartford. Versuche betreffs 
des Wirkungsgrades der Dampfturbinen. Vorteile der 
direkten Kupplung der Turbinę mit Wechselstroingeneratoren 
und der Aiiwenduńg von uberhitztem Dampf.

T h e  We s t i  n g h o u s c  s t e a m  t u r b i n ę .  Von Yawger. 
Am. Man. 23. Okt. S. 4 61 /4 .  Die Bauart der Maschine 
wird beschrieben; Aufziihlung ihrer Vorteile.

U e b e r  S a u g g a s  u n d  S a u g g a s m  o l o r e n .  Von 
Staus. J .  Gasbel. 1. Nov. S. 813 /6 .  Versuclie an Benz- 
und Dcutzer-Motoren.

N e u e  D i a g r a m m e  z u r  T  u r bi  n en t h e or i c .  Vou 
Camerer. Dingl. P. J .  1. Nov. S. 6 9 3 / / .  9 Abb. (Schlufs.) 
F. Anwendung der Diagramme. G. Schlufsbeincrkung.

E i n e n  e u c r e F c u c r u n g s w e i s e z u r E i n s c h r  ii n k u n g  
d e s  K o h 1 cn m i fs b r a u  c h e s .  Von Mehrtens. Gl. Ann.  
1. Nov. S. 165/9. 6 Abb. Miingel direkter Handfeuerung 
mit dem Stabroste, welcher immer nocli ais das einfachste, 
billigste und iibersichtlichste Werkzeug fiir die direktc 
Vergasung der Kohle anerkannt wird. Schadliche Ein- 
wirkung auf die Roststiibe durch die Hitzc und Brennstofr- 
ruckstiinde. Schwierigkeit, die Luftspalten frcizuhalten, 
und dudurch bedingte oftere Unterbrechung der Yergasung, 
wobei durch das OefTnen der FeuerthUr die Brennstoffschicht 
und der Feuerraum bedeutend abgckiihlt werden. Stiirkerc 
Rauchciitwickeluug nach jeder Unterbrechung. Wiirme- 
verluste durch Ubergrofse Luftzufuhr. Ilolier Wert ciner 
gleichmiifsig hohen Brennstoffschicht. B e s t r e b c n  den 
Ar  bei  t s q u e r s  ch n i t t  d e r  R o s t s t i i b e  zu e r h a l t e n .  
Bcwiihrt liaben sich nur die allgcmein eingefiihrten 
Ori "i n a l - It ost  s t ii be. Einblasen von geprefster Luft 
unter den Rost bei ganz geschlossencm Aschenraiim. Nacli- 
teilc dieses Vcrfahrens. Von Vorteil ist dasselbe nur bei 
Verwenduńg unreiner, feiner AbfallbrennstofTe. Vcrsuchc 
mit bohlen Roststiiben. Gefahr der Roststiibe, welche von 
direktem Kesseldampf durchstromt werden. V o r t  e i l e  d e r  
Wa s s  e r r o li re n r os ts tii be. Beschreibung der vom Ver- 
fasser konstruierten Wasserrohrenroststiibe. Gewinn durch 
Erwarmung des Kiihlwassers und durch das seltenere und 
nur kurze Zeit dauernde Oeffnen der Feucrthuren beim 
Betrieb mit Wasscrrolirrosten. (Schlufs lolgt.)

I t a u c h f r e i e  F e u e r u n g  „ I g n i s K. Von Cario. 
Dampfk. Ueb. Z 29. Okt. S. 816 /7 .  2 Abb. Beschreibung 
und Kritik.

G c w o i b t e  Ke s s c l  b o d e n .  Von Leipold. Dampfk. 
Ueb. Z 29. Okt. S. 815 /6 .  Erwiderung auf den Artikcl 
von Brandt in Nr. 33 jener Zeitschrift.

D e f e k t e  a n  K e s s e l  e i n m a u e r u ng en. Von 
Binder. Dampfk. Ueb. Z. 29. Okt. S. 817 /8 .  1. Abb. 
Kurze Erorterung eines Falles, wo durch defektes ICessel- 
mauerwerk ein sehr sclilechter Zug verufsacht wurde.

D ie  S t a r k s t r o t n t e c h  n i k  a u f  d e r  I n d u s t r i e - ,  
G e w e r b e -  u n d  K u ns t a u ss t  c 11 u n g in D u s s e l d o r f
1902. Von Scyfferth. E. T. Z. 6 . Nov. S. 973 /80 .  20 Abb. 
(Schlufs.) Die Stromerzeugeranlage.

E in  u e u e s  E i n p h a s e n s y s t e m  fii r e l e k t r i s c h e  
B a h n e n .  15. T. Z. 6 . Nov. S. 9 8 3 /4 .  2 Abb. Gute 
Erfolge mit Wechselstrombahnen in der Schweiz. Mit 
Einphasenmotoren arbeitende Bahnen werden gegenwiirtig von 
Arnold und der Westinghouse Co. in Amerika und von der 
Maschineiifabrik Oerlikon in der Schweiz gebaut. Mit 
Einphasenstroin wird auch die 73 km lange Washinglon- 
Baltiiiiore-Aiinapolis-Bahn betrieben. Die Primiirstation hat
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15 000 V. Liings der Bahnstrecke sind 9 Unterstationen 
mit je  2 Oeltransformatoren aufgestellt, welche die Spannung 
der Fernleitung auf 1000 V. reducieren.

E l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e  F o r d e r  m a s c h i n c n 
(System Ugner-Siemens & Halske). B. II. Zlg. 31. Okt.
S. 551 /4 . 6 Taf.

N e u e r u n g e n  a u f  d c m G e b i e t e  d e r  e l e k t r i s e l i e n  
Be l e u c l i t u n g .  Von Praseb. Dingl. P. J .  1. Nov. S. 701/4 .
7 Abb.

H i i t t e n w e s o n ,  C h e m i s o h e  T e c h n o l o g i e ,  C h e m ie ,  
P h y s i k .

M o d e r n ę  W a l z w e r k  s a n i  a g e  n f ii r B a n d -  u n d 
H a n d e l s  e i s e n .  V on  E yerm an n . (S c lilu fs ,)  St. u. E . 
1. N ov. S. 1198/1200. 2 A bb. B esch reib u n g eines
Z w ill in g s -F e in e is e n  -  W a lzw erk s, so w ie  e in es F la c h e isen -  
W alzw erk s in  Y ou n gstow n , O hio.

D o l o  m i t a n  l a g e  f i i r  S t a h l w e r k e .  St. u. E.
1. Nov. S. 1201/2. 2 Abbild. Die zum Ausfiittern
der Converter notigen Dolomitziegel werden jetzt auf den 
meisten Stahlwerken maschinell liergestellt. Beschreibung 
einer solchen Dolomitziegelei nach Ausfiihrungen der Firtna
E. Laeis Co. in Trier.

A n e w  p l a n t  f o r  b a n d  l i n g  b l a s t  fu m a c e
s l a g .  Ir. Age. 23. Okt. S. 5/6. 4 Abb. Die Hochofen- 
schlacke wird mittelst eines Greifbaggers, der auf einem 
Bockgerlist fahrbar angeordnet ist, verladen.

M a g n e t i s c h e  I n d u k t i o n  v o n  Gt i f s e i s e n .  
Von Reusch. St. u. E. 1. Nov. S. 1196/8. Durch eine 
Reihe von Versuclien ist festgestellt, dafs die Magnetisicr- 
barkeit des Gufseisens mit dem Gehalt an Silicium 
und KohlenstofT, namentlich in Form von Graphit ab- 
uimint, mit dem Mangangehalt dagegen zunimmt.

P r o c e s s  f or  m a k i  n g m e t al  1 i c c oke .  Am. Man.
23. Oki. S. 473. Angaben Uber ein neues Verfaliren,
welches dazu dienen soli, staubformiges Erz dureb Ver- 
kokung in Gemeinschaft mit Feinkohle in eine fiir den 
Hochofenprozefs geeignete Form zu liberfiihren.

T h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n  of  t h e m a n u f a c t u r e  
of  a l u i n i n u m .  Ir. Age. 23. Okt. S. 2. 1 6 000  Pferde- 
kriifte werden in Amerika z. Zt. zur Alumiuiumdarstellung 
am Niagara- und Shawiniganfall benutzt.

F o r t s c l i r i t t e  a u f  d e m  Ge b i e t e  d e r  t c c h n i s c b e n  
E l e k t r o c h e m i e .  VonElbs. Cbem.Ztg. 29. Okt. S. 1034/8. 
Elektrometftllurgie. Kupf e r .  Dic amerikanischen Kupfer- 
rafflnerien sind sehr stark (1 8 9 4 :  57 000 t, 1900: 211 000 t 
Produktion), die europiiischen weit schwiicher gcwachsen. 
Aus dem Anodenschlamm werden in Amerika 60 300 kg 
Silber (*/3 der Gesamtproduktion) und 5290 kg Gold ge- 
wonnen. S i l be r .  Nach dem Moebius-Verfahren werden 
in Amerika in den 3 griifsten Werken 4980  kg goldhaltiges 
Rohsilber erzeugt, Z i n k .  Nachdem die Herstellung von 
reinem Zink auf nassem elektrolytischem Wege keinen Erfolg 
geliabt bat, will man mittelst elcktrolylisch erzeuglem Chlors 
Chlorzink gewinnen und das gesclnnolzene Salz elektrolytisch 
zerlegen. Chr om.  Kleinere Mengen werden durch Eleklro- 
lyse von Chromchlorid, grofsere nach dem Goldschmidt- 
Yerfahren mittelst Aluminium hergeslellt, Ei s e n .  Das

S tassan o-V erfah ren  hat fiir G egenden , w o reine E isen erze  
und b ilig e  W asserkrfifte vorhnnden, d ie  BrennstofTe aber  
leuer sin d , zur G ew innung von Q u alita lsin ateria l e in e  
Z ukunft. M a n g a n .  Nach dem  en g lisch en  P atent Nr. 17 1 90 
(1900)  w erden M anganoxyde im e lek tr isch  durch- 
gesch n io lzenen  F lu fssp a ih  geliist und d ie se  Sclim elze  
e lek lro ly sier t. G ew innung von  A rsen ; A lum in ium  und 
Natrium ; H erstellu n g  von C hem ikalien  im  e lek tr ise lien  Ofen 
oder durch E lek lro ly se .

V o l k s w i r t s c h a f t  u n d  S t a t i s t i k .

P e t i t i o n  d e r  K n a p p s c h a f t s - B e r u f s g e n o s s e n -  
sc l i af t  vo m 31.  Ok t o b e r  1 9 0 2  an  d e n  Re i c l i s -  
k a n z 1 e r und  den R e i c li s I a g we g e n  A c n d e r u n g  
de s  §, 3 4  des  G e w e r h e  -  Un fa 11 v e r s i c h e r u  ngs-  
g e s e t z e s  vom 30.  J u n i  1 9 0 0  b e t r e f f e n d  d i c  A n- 
h i i u f ung  d e s  Re s e r y e f o n d s .  Komp. 5. Nov. S. 191. 
Nach der Petition soli in Zukunft, wie dies schon bei 
der Unfallversicherung der in land- und forslwirtschaft- 
liclien Betrieben bcschiiftigten Personen der Fali ist, der 
Reservefond nur so lange erholit werden, bis er das Doppellc 
des jeweiłigen Jahresbedarfs erreicht hat.

V  e r k e h r s w e s e n .

Z u r  F r a g e  d e r  b e s s e r e n  V e r w e n d n n g  d e r  
F c u  e r u  n g s  r U c k s  t i i n d e  d e r  L o k o in o  t i v  e n. V on  
Herrm ann. Z . D. E is . V. - 5. N ov. S. 1317/9. G ew innung  
und V e iw e r tu n g  der L osche. A u slesu n g  und V erw ertung  
der grofseren K oksstiicke. V erw erlu ng  der iib rigb le ib en d en  
R U ckstande.

D ie G ii t e i be w e g u n g a u f  d e n  r us s i s c l i e n  
E i s e n  b a h n  en i m J a h r e  1900. Z. D. Eis. V. 5. Nov.
S , 1315/7. Dic Giiierbewegung hat im Berichtsjahre mit
64,7 Millionen Tonnen die hOchsle Ziffer innerhalb der 
lclzlen 5 Jalire erreicht.

D ie  F a h r g e s c h w i n d i g k e i t c n d e r  a m e r i k a -  
n i sc li en Ei  se nb a li n en. Z .d .E is .V . l .Nov. S. 1303/04. 
Unter atiniihernd gleichen Verbiiltnissen ist die Falir- 
gcschwindigkcit der amerikanischen Ziige eine etwas griifsere 
ais die der Deutschen.

Personalien.
V ersetzt Ist der B erginspcktor C r e m e r  von der Uerg- 

w erk s-D irek lion  zu Saarbrucken nach dem  S le in k oh len b ergw erk  
KiSnig b ei SaarbrUcken.

Der L elirer an der B ergsch u le zu  SaarbrUcken B ergassessor  
j U n g s t ,  ist zum D irektor d ieser S ch n ie , d ie  Bergassessoren  
R e i m a n n  auf dem  S teink oh len b ergw erk  D u d w eilcr  bei 
SaarbrUcken und M u s c h  auf dem  S te in k oh len b ergw erk  bei 
Ibbenburen zu B erginspektoren  ernannt.

D er B ergassessor D r e s c h e r  Nt zum  B erginspektor bei 
der C entra lverw altiing  zu  Z abrze ernannt w ord en .

Der B ergassesor T e g e l e r ,  b ish er tech n isch er  H ulfs- 
arbeiter des B ergrev icrbeam lcn  fUr W est-R eck lin g h a u sen , 
ist der V erw altu n g  des S te in k ob len b ergw erk s „ V e r . G lad - 
b eck “  bei G ladbeck  a is tech n isch er  H ulfsarbeiter uberw iesen  
w orden .
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Vrederv
fiphrłoch

I/ildcn. I fe t tw ia  M iiih  ci no___ i a  , Ru hr Schcnnbcck
p f ,/io/ir/orJi_____ EnsęhcdeEmschcr

...  .

Querprofil Barmen-Rheine
Bllerbeck,Bochum Zicchlin g /i auserv Baltcrn, Dul men B ury  s tc in fu rtKittscJi vr Bohrł. Pfetrln

Bochum, Ttheincł,'ntxchrr'

Querprofil Balve-Osnabruck
M  i i  n  s  t  e  r  L c l n  d Wiehenc/rbirg cTo u /n  bu rgarw n  Id

B a l  ve Osnabriic/iT e ly tc  
AWtf i *'

DrcnsteinfiirtJfa rn m

i y a . ^

Querprofil W arstein-Lubbecke
B i i n . d eJVi o den briickWars tein L ivpstad t 

Botirl. K re u  a len n ip  
nórdl. Jj ippstcult

f i  a /u len
B uhr

IVb.
Querprofil Niddathal - M arburg - W arstein - Lłppstadt - Bielefeld-Lubbecke

Ton toljurger/nalrf Wiehcngcbirge Aorddrnt.sc/ie EbeneP r o v i n z  I le s s e jh
M a rb u rg L ippstadt Wiedenbriick, Bundę Liibbcchc U Im denI SarsteinN id d u

Mafsslab f  iir die Hohen /.' S) O O 0 0 0en / ;  /OOOOOO

sad Querprofil H ilden-M ulheim -Y reden-Enschede. Nord

„Glflckauf11, Berg- u. HiHtenm&nnische W ochenschrifl 1902.
J Tafel 112.



Stadtlohn Coesfc/d Wiedeń brii c/c L  ip p s p r in g e

Langenprofil G och -W esel - Dorsten - H a m m -■ Lippstadt
jtanfon \VbseI Dorsten Werne L ippstadt

Langenprofil W erne-Salzkotten - Karlshafen
Bohr/. K reuzkam p  
n o rd l  v  L ip p s ta d tH a m m Becku m (arlsha/enS a  Iz  koi ten

Langenprofil Eschweiler-Venlo-Cleve-Zutphen
ftw lr t t/S /fi/, wrstł. 
von Bohrl. Vreden 
ycręit Langer*;

Eschweiler 
Weiss we i ter

Srkelenz 
JBohrt. Ifonicjmann Ife ise /a rVentoDiitken

M afsstab J u r c/ie Zan gen  /.*  5 0 0  0 0 0 M afsstab f i i r  d ic  Hóhen 1: 2 5 0  0 0 0

4 0  K ilom .

Ideał-Profil durch das W ildenrath-Erkelenz- Schleidener Gebiet
A ro rdFo r/setisung

c/er E schw eiler M u  /de  4300  ™ von der  
S a n  d g e w a n d

Wei&swęiler
TamcnR om bach

Hi/tte
JCoksk.

S  i e r s d o r f  
S c h te id e n  F re ia ld e n h o fe n  ffotrskotłta

W i/d e n ra th ly-'Magtrfc.H o n ig m a n n  H onigmartn  
n r nr Fettk. I __________ Fłaffitt.Ffoifik. Fef/tc.

arhohlf\
i?//; -a/i //.[,

M afsstab f i i r  d ie Móhen / :  / 0 0  0 0 0

■5 JCitoiru.10 Kifonv.

, Gluckauf*, Berg- u. HOttenmannische W ochenschrift 1902. „
■j Tafel 113.

W e s t
Langenprofil Vreden-Stadtlohn-Munster-Lippspringe.

O si;


