
B e r g -  und H U t t e n m a n n i s c h e  W o c h e n s c h r i f t .
Zeitunga-P reialiste  Nr. 3198. — A b  o n n e m e n t a p r e i a  viertelj& hrlich: a) in der Expedition 5 b) durch die Poat bezogen 6 c) fre i u n te r  S treifband 
fiir JDeutachland und O eaterreich 7 fiir da8 Aualand 8 J t . y Einzelnummern werden n ich t abgegeben. — I n a e r a t e :  die v ierm alge8paltene N onp.-Zeil

oder dereń R aum  25 P fg .

M  52. XXXVIII. Jahrgang. Gluckauf Essen (Rulir), 27. Dezember 1902.

I  h Ii a  1 t  ;

Seite
D a s  n or  d b c l g i sc l i  e IC olil on v o r k o m  me  u. Hierzu 

Tafel 124  .........................................................................  1261

V e r k c h r s v c r li ii 1111 i » s e d e r  V o r e i n i g t e n  
S t a a t e n .  Von Schwabe, Geheimeu Regierungs- 
rat a. D................................................................................... 1264

D ic  n u t z b a r e n  B o d e n s c h i i t z e  de r  D e u t s c h e n  
S c h u t z g e b i e t e ..............................................  1268

Seito
D ie  B e r g w e r k s p r o d u k l i o n  O e s t e r r e i c h s  im 

J a l i r e  1901 .................................................................... 1 2 8 0

M ark  t b e r i ch  t e : Essener B o r s e ..................................1282

P a t e n  t - B e r i e l i t e ............................................................. 1 2 8 2

B u c h e r s c h a u .......................................................................... 1283

Z e i t s c h r i f t e n s c h a u ......................................................1 2 8 4

P e r s o n a l i e  n ..........................................................................1284

(Z  u d i e s e r  N u m m e r g e li B r t d i e  T a l e !  1 2 4 . )

Das nordbelgiselie Kohlenrorkoiumen.
Hierzu Tafel 124.

Dafe ein bisher unbekaniites K ohlenbeckcn von be- 
triicbtlichcr Grofse und noch unbćrechenbarer yolks- 
wirtschaftlichcr W iclitigkeit in Europa und zw ar in- 
mitten eines geologisch nacli allen Richtungen hin 
durchforschten Landcs neu entdcckt wurde, ist v iellcicht 
das merkwurdigste Ercignis auf dem G ebiete der Geologie 
und des Bcrgbaus, das dic letzten Jahre gebracht haben.

Bei der grofsen Bedeutung, d ie .d iesem  noch vollig  
unvcrrilzten Kohlcnbecken bevorzustehen scheint, und 
bei der W iclitigkeit, die eine Vermehrung der belgischen  
Kohlenfcirderung fiir D eutschland, besonders auch fiir 
den Ruhrbezirk, besitzt, ist es interessant, sieli die 
Geschichte dieser Entdeckung zu yergegenwarligen. D ie  
folgenden Angaben sind zum griifsten T eil einem ein- 
gehenden Aufsatz iiber diesen Gegenstand aus der 
Feder von E m i l e  I l a r z e  entnom m en*)

Den Ausgangspunkt der Betraehtung soli das 
A a c h  en e r  K o h l e n v o r k o m  m e n  bilden. Es kann 
ais bekannt vorausgesetzt werden, dafs es zw ei ge- 
trennte Ablagerungen bildet, eine siidlichc im I n d e -  
Gebiet, die Eschw eiler Muldę, und eine nordliche im  
Wu r m- Ge b i e t .  Beide Gebiete sind durch einen Saitel, 
auf dem Aachen liegt, von cinander getrennt. D ie  
Ablagerung des W urm gebietes ist in ihrem sudliehen  
Teil zu der bekannten Muldę m it scharf gcknicktcn  
und yielfach in Spczialfalten aufgclosten F liigeln  zu- 
sammengeschoben. Nordlich von dieser Muldę nimmt 
die W irkung der Schubkraft sehr scbncll ab; das E in- 
fellen nimmt ein sehr geringes Mafs an und dic 
Scliichten bilden stellcnw cise eine flachę M uldę —  so 
im Felde der Grube Anna zw ischen der Sandgewand

*) Le B a s s l n  h o u i l l e r  du Nord de l a B e l g i ą u e .  
Yon Emile Hirzć, Directeur gtfnóral honoraire des Mines. Buli. 
Com. Central du trayail Industrie!, Brussel 1902.

und dem Feldbila — oder einen Aachen Sattel, —  so 
w estlich  vom  F eldbils in den Feldern der nieder- 
liindischen D o m a n i a l g r u b e  und der Grube L a u r a ,  
vergl. die nachstehcnde Skizze der Kohlenvorkom m en  
von IIolliindisch-Lim burg und A achen.

S c h e m a t i s c h e  S k i z z e  d e r  K o l i i  e n  v o r k o m  m e n
v o n  A a c h e n  u n d  I I o l l i i n d i s c h - L i m b u r g .

a. Deekgebirge.
b. Flótzfuhrendes Steinkohlcn gebirge.
c. Kohlenkalk und DeYOn.

D er stark gefaltete siid liche T eil der W urm -A b- 
lagerung setzt sich nun in w'estlicher R ichtung durch 
einen Zipfel niederlandischen G ebietes hindurch nach 
B elgien hinein fort. In der N ahe der Grenze hebt sich 
die Muldo bei B leyberg und M oresnet voriibcrgehend  
lieraus, sodalś hier, w ie bekannt, altcre Schichten zu  
T age treten; w eiter nach W esten senkt sich dagegen  
das produktive Steinkohlengebirge wueder ein und b ildet 
nach der R eihe die B ecken von L u t t i c h ,  C h a r l c r o i ,  
L e v a n t  d e  M o n s  (C entre) und C o u c h a n t  d e  M o n s  
(Borinago). Y crgl. die Sk izze der belgischen K óhlen- 
becken, Tafel 124 , auf der die Lage der K ohlenvor- 
kommen schem atisch dargestellt ist.

D ie Siidgrenzc dieser A blagerung tritt bei B leyberg  
auf belgisches Gebiet, durchąuert den Bezirk IIerve, 
streicht siidlich an Liitticli vorbei am recliten Ufer der 
Maas entlang und uberschreitet schliefslich diesen Fluls
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bei Engihoul, um von dort ;ib seinem linken Ufcr zu  
folgen.

Dor Eschw eiler Muldę entspricht in B elgien  das 
siidlich dem Liittichcr Beck en yorgelagerte Bccken von 
C o n d r o z ,  v iclleicht auch das Vorkommen yon IIcrve, 
ostlich yon Łiittich.

Zwischen A ndcnnc und Namur hebt sich im M aas- 
tliale nochmals das L icgcndc der ilołzfuhrcndcn Schichten  
heraus und bildet so dic Schcidc zw ischen den Becken  
von Ł iittich und von Cliarleroi.

D ie M achtigkeit der belgischen fliitzfiilirenden A b- 
lagerung wird bei Mons auf 3 0 0 0  ni geschatzt. Der 
Gasgehalt der K ohlen ist sehr yerschicdcri. Es koimnen  
alle Kohlcnarlen von Gaskohlcn bis zu anthrazitischen  
K olilen yor.

In seiner w estliehen Fortsetzung iibcrschreitet das 
besprochenc K ohlenbecken die belgisch  - franziisischc 
Grenze in der N ahe von V a l e n c i c n n e s  und zieht 
durch das D epartem ent du Nord und P as dc Calais bis 
zum ICanal. D ie V erbindung m it den englischcn K ohlen- 
yorkommen ist durch K ohlenfunde bei D o v e r  hergo- 
stellt. D as L icgcndc der produktivcn Schichten bildet 
in der ganzen besproclienen Gegend der K ohlenkalk.

Sow eit B elgien in Frage komm t, wird diese K olilen- 
ablagerung im Siiden begrenzt durch das „ M a s s i v  v o n  
C o n d r o z “ , das in einigen tief cingesenkten Faltcn  
nocli R este produktiyen Carbons enthiilt, die der Erosion  
entgangen sind. Ilierher gehoren d ic  kleinen M ulden  
von C l a y i c r  und B a n  d c  rd. 15 km siidlich H uy, 
unw eit Modayp, die ein oder zw ei m indćrwcrtigc, friihcr 
zcitw eise  abgebautc F lotze enthalten.

Dafs das A achener und bclgischc Becken eine Fort- 
seizung der R uhrkohlenablagcrung darstellt, ist liingst 
nicht m ehr zweifolliaft. Im R uhrbczirk betriigt nun 
dio Breite der bekannten Ablagerung, w ie Ilarze sagt, 
schon mehr ais 30  km ,*) wahrend im  Couchant dc 
M ons, wo die bclgischc A blagerung ani yollslandigsten  
vorh;lndcn ist, der Slrcifcn zw ischen S iid - und Nord- 
grenze nur 13 km breit ist. Schon diese G cgenuber- 
stcllung, die allerdings au f die ycrschicdenc Intcnsitiit 
der Faltung in beiden Gobicten keine R iicksiclit nim m t, 
legt den Gcdankcn nahe, dafs das bisher bekannt ge-  
w esene bclgischc Becken nicht der gesam ten Ruhr- 
kohlcnablagcrung sondern nur einem  T eile  entspricht.

D ie crste Bohrung zur Erschlicfsung eines neuen, 
nordlichen K ohlcnbeckens wurde schon vor mehr ais 
4 0  Jahren yon einer franzpsischen G esellschaft bei 
M e n i n ,  etw a 16  kin nordlich von L ille , aber schon  
auf belgisclicm  Bodcn, angcsclzt. S ic  soli das Tertiar 
und M esozoicum  durchsiinlcen und bei 176  m Teufe  
blaulich-scliw arze Schiefer angetroffen haben, dic nach 
D e w a l ą u o  den K obleiizschichten des rhcinischen D c-

vons g lcichzustellen  sind. In diesen Schiefcrn wurden 
noch etw a 120  m abgebohrt.*)

Auch die zahlreichen, au f W asser niedcrgebrachten  
Bohrungen, dic zum  T eil palaozoisclic Schichten  cr- 
rciclit haben, erschlossen das Karbon nicht. A is B ei- 
sp iele  worden angcfiihrt Bohrliicher bei Ostendo, Gont, 
A alst, Briissel, L ow en, Saint-T rond und M ccheln.

Bessero E rgebnissc mufsten die Y ersuche zeitigen , das 
unbekanntc nordliche B ecken von Ostcn aus aufzusuchbn. 
H ier bot sich ein A nhalt durch die bekannte A blagerung  
der Dom anialgrube an der nicderlandiscli - deutschen  
Grenze. Von hier aus konnte man schrittw cise —  zu- 
nachst in H pllandisch-L im burg —  nach W esten  und 
Norden yorwiirts gehcii.

W cstlich  von K c r k r a d c  (K irchrath) wurde im  
Jalire 1873  zucrst ziem lich  zaghaft, dann aber, ais 
ungeahnte Erfolge erzielt wurden. m it fieberliaftem  Eifer 
auf K ohle gebohrt. D ic  U nternehm cr sollen nach Ilarze  
D eutsche oder Ilolliiin ler gcw escn sein , denen sich ein ige  
B elg ier angcsclilosscn  hatten. E s wurde klar, dafs sich  
dic bekannte A blagerung von  K crkradc w cstlich  — also  
in der R ichtung au f B c l g i s c h - L i m b u r g  oder die 
K c m p . c n  (la  Campino) —  w eiter erstrcckt. Ferner er- 
gab sich aus dem vcrschicdenartigcn Charakter der cr- 
bohrten K olilen, voriichm licli ihrem yerschiedenen G as
gehalt, dic V crm utung, dafs die A blagerung flotzreicher 
ais das bekannte siid liehe B ecken sci.

Im Jahre 1876  gab dann der D ozont fiir B crg- 
baukunde an der L ow ener Iloclischu lc, W i l h e l m  
L a m b e r t ,  sciu Gutach ten dahin ab, dafs in Ilo lliind isch - 
Limbtirg und dcm nordlichen T eil yon B elgiśch-L im hurg  
sehr w ahrscheinlich die F ortsetzung der K ohlcnablagcrung  
unter giinstigcn Verhaltnissi'n zu  crboliren sei. W esentlich  
infolge der A rbeiten von Lam berts N achlolgcr D u m o n t  
entschlofs sieli dic belgische R egicrung, cinc Anzahl 
Bohrliicher im Norden des in Frage kom m enden belgischen  
G cbictcs stofsen zu lassen, deren E rgebnissc das Vor- 
handensein dieses nordlichen K ohlcnvorkom m cns in 
B elg ien  bcstiiligten.

Schlicfslich mufs noch ein Y ersuch yon M a l h c r b e  
erwahnt w erden, der beabsichtiglc, yon einer dritten 
Scitc ber an das N ordbecken horanzukom m en. Er ging  
von den nordlichśtcn bekannten Lagerungs.yerhaUnisscn  
des L iittichcr B eckens aus. B ei w citercm  Vorgehcn  
liings der M aas kam er nach V i s e ,  w o sich der nordlich  
das L iittichcr B ecken begrenzendc K ohlenkalksattel 
in ostlicher R ichtung einsenkt. D a d iese V crliiiltn isśe  
bekannt w aren, setzto. man nunm chr cin Bohrloch bei 
E y s d e n  w enige K ilom eter nordlich yon V ise  im M aas- 
thal an. U eber die E rgebnissc tcilt Ilarze  nichts mit, 
dagegen steht fest, dafs an M alhcrbe cinc K onzession  
sehr w eit im Norden au f dem w estliehen Ufcr der Maas 
yerliehen  worden ist.

*) In "WirkHclikeit ist durcli Bohrungen gegenwartig an einer 
Stelle schon eine Breite von 46 km nachgewiesen 1 I>. V. *) liullctin de 1’Acaddmio de Belgiijue; 2. Serie; Bd. XIII, 1863.
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B ei der Prufung iiber dio V crleiliung dieser K onzession  
stellte sich heraus, dafs schon vor einem halben Jahr- 
hundort nordwestlich yon V iso  von einer G esellschaft der 
Versuch gem acht worden war, K ohle zu  finden. Man 
hatte heiderseits der Grenze, bei dcm bolgischen M o u l a n d  
und dem niedorliindischen M .esch  , k leine Schachte nieder
gebracht. Atif hollnndischcm Gebiet war sogar elw as K ohle  
gefordert w orden; sie mufs aber roclit minderwertig gew esen  
sein, donn die Arbeiten wurden bald wieder eingestellt.

Sclbstycrstandlich wurde das Them a „das nord- 
bclgische K ohlenbeeken" gclogentlich einer Y ersam m lung  
der bolgischen geologischen G esellschaft vor drei Jahrcri 
au f dio Tagesordnung gesetzt und von den bedeutendston  
bolgischen Gcologen — Ilab ets, L ohest, Forir, Volgo, 
Stainior, Ertborn, Sorcil, D ow aląuo und Yrancken —  
besprochcn. Im allgem einen war man sich in dor Ver- 
sam m lung nicht nur iiber das Vorhandensein einer K ohlen- 
ablagerung in B elgiśch-Lim burg sondern auch iiber dereń 
bedoutende, M achtigkeit und ihre Fortśctzung in die 
Proyinz Antwerpen hinein cinig.

D ic crsto belgisehc G esellschaft, d ic das Nordbecken  
zu orschiirfen suchto, wurde im Jahre 1897  von U r b a n  
gebildet. Dio ISolirungen bogannen bei L a n a c k e n ,  
nordlich von M aastricht. D as erstc Loch vorungliicktc 
und mufste yerlassen werden: cin zw eites wurde danebon  
angesetzt. D ieses crroichtc nach D urchsinken vor- 
scliiodoner Sand-, T lion- und M orgelschichten bei 27 0  111 
eine Schicfćrthonbank, die fiir karbonisch gohalton wurde. 
Dann wurde dor K ohlenkalk yon V ise  angebohrt, in dcm 
dic Arbc;it eingestellt wurdo. Obwohl dor P latz fiir die 
Bohrnng also nach dor damaligon Konntnis des Vor- 
komm ens in don Niodorlanden und auch mit R iicksicht 
auf das Deckgebirgo goschiekl gcw iihlt war, bliob das 
Ergebnis ncgativ. D ie G escllschalt selzte  ihre Arbeiten  
nicht fort, da ihr Griinder Urban unfordessen gestorbon 
•war. In dor Z w ischcnzeit war auf dontschem Boden 
boi D a l h o i m , _ u n w o i t  Roormond, von R a k y  auf K ohle 
geboiirt worden. M it diesem sctzte sich nunmehr der 
oben crwiihnto D u i n o n t  in Vorbindung, um bei E e l e n ,  
20  km nordlich von L anacken, einige Kilom etor siidlich  
von M aesoyck, dic Bohrrersuęhc fortzusetzen. Man war 
durch diesos Vorschroitcn w eit ins H angende hinein  
sichcr, nicht wieder unvorselions den K ohlenkalk  an- 
zubohreh, mufste dafiir allerdings cine bedeutend grofsere 
M achtigkeit des D ockgekirges mit in Kafli’ nehinon. 
D as Bohrloch, dessen Ergebnisse nicht genau bokannt 
geworden sind, soli etw a 9 0 0  m tiof gebohrt und w egen  
technischer Scliwiorigkcitcn eingestellt wrorden sein. D as 
Stcinkohlcngobirge wurde nicht erreiclit. D ic Bohrnng 
steht yielm ehr in rotom .Sandstein, dor boi etw a 6 0 0  m 
angetrofien wurdo. W ic sich aus einem  Vorgloich mit 
Bohrungcn bei O p o e t e r o n  und G r u i t r o d e * )  ergiebt,

*) Das Bohrloch bei Opoeteren liegt 4,8 km westlich, 0,75 km 
siidlich fon dem JJelener, das ron Grnitrodo 6,2 km westlich,
1,1 km nordlich von demselben.

goliort dieser Sandstein der T rias an, w as ja  auch nach  
don deutschen Triasfunden keincn A ugenblick  zw eifolhaft 
sein kann. B ei Gruitrode hat man ihn erst in einer 
T eufe yon 8 0 0  m angetrofien. Seine Oberfiache fiillt 
d em nach .in  w estlicher R ichtung ein.

Duinont liels sieli durch dic M ifccrlbige und die, erheb- 
licho Teufe, in dor das Steinkohlengebirgo zu  suchen war, 
nicht abschrecken sondern ging mit einer neuen G esell- 
sciiaft daran, in der Nalu; von A s e h ,  rd. 10 km w estlicli 
dor L inio L anaeken-E elen , dio Y ereucho fortzusetzen.

S ie  waren je tz t von sehr viol besserem  Erfolg  
gekront. D as Stcinkohlcngobirge w urde bei 5 3 0  m T eufe  
angetroffen und in ihni cirie W cch selfo lge von Scliiefcrthon, 
Sandstein und Kohlcnfllitzen iibcrbohrt; d ic K oh le orwios 
sich ais sehr gasreich. U eber das D ockgebirgc is t nichts 
bekannt gew orden.

W ahrend also U r b a n  der erstc war, der das Carbon 
des N ordbeckens au f belgischem  Boden mit cincr Bohrnng  
erreichte, hat D u i n o n t  zucrst Kohlenproben aus ihm  
yorgelegt.

DumontS Erfolg zog alshald andoro B ohrgoscllschaftcn  
an. Zunachst ging dio G esellschaft J o h n  C o c k e r i l l  
in S e r a i n g .  die 1 8 9 8  im ' hollandischon Lim burg  
gebohrt hatte, m it iliren Bohrtiirmon au f das linkę U ler  
der Maas, also auf belgischcs Gobict iiber. Bestim m end  
hierfiir m ogen allerdings n icht nur dio K ohlenfundc bei 
Asch gew esen sein  sondern w csentlich  auch dic B ehand
lung, die dic N iederlandischc Rogiorung den M utungs- 
angelegenheiteń entgegenzubringon fiir richtig fand. 
Ferner liefsen zw oi grofse G rubcngesellschafton des 
Liittichor B eckens, die S o c i ó t ć  d c  F E s p e r a n c e -  
B o n n e  F o r t u n e  und die S o c i ó t e  d c  P a t i e n c e -  
B o a u j o n c ,  durch dio T iofbohraktiongcsollschaft v o r m .  
H u g o  L u b i s c h  in D iisscldorf Bolirungon in B olg isch -  
Lim burg ausfiihrcn.

Unter L eitung von F . und. M. I l a b e t s  botriob ferner 
das K onsortium  M a s y  ■ W i t t  o u c k -  G e n e r a l  T o r n  
Ticfbohrungcn.

Andorę V orein igungen iibertrugen dio A usfiihrung  
ihror Bohrungcn der D um ontschen G esellschaft, d ic sich  
das R aky sch o Bohrycrfahren fiir B elgien gosiehert hatte.

V on andorn U nternelim ungen w erden noch D i e l -  
m a n n -D iis sc ld o r f  und V o g t  & C o.-M edorbriick genannt.

B is Mitte Ju n i v. J . waren 30  Bohrungon zw ischen  
der Maas und Sandhovon in dor Proyinz A ntwerpen  
niedergebracht. D io m eisten liegen  zw ischen  Asch und  
Boyerloo bezw . Boeringen, wahrend zw ischen Bevorloo  
und W esterloo sow io zw ischen W csterloo und Sandhoven  
noch wCito Fliiclicn der U ntersuchuug liarren.

D ie Bolirergebnissc sind zum gro & ten T eil bekannt 
geworden. D ic  drei nordliehston Bohrungcn der P rovinz  
Lim burg, boi Eelen, Opootcrcn und Gruitrode sind in dor 
crheblichen Toufo von 7 0 0  bis 90 0  m in der Trias e in - 
gosiollt worden. Noun andere haben K ohlenflotzc erbohrt, 
nachdem das Stcinkohlcngobirge zw ischen 4 0 0  und 6 0 0  m
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Teufe angetroflcn worden war. D ic  T iefenschichtcn des 
Stcinkohlengcbirgcs sind in der U ebersichtsskizze nach 
Angabc von Harze eingezeichnct.

Am tiefsten in das Steinkohlcngebirge ist eine 
Bohrung des Konsortium s M asy-W ittouek-G cneral Torn 
eingedrungen; die obcrc Grenze wurde bei rd. 600  m 
erreiebt, im Carbon sclbst bohrtc man 3 0 0  m ab und 
fand dabci 13 K ohlenllotze.

D ie streichende Liingc der durcli die Bolirungen von

A sch bis B eeringen bisher aufgescblossenen K olilen- 
ablagerung betragt 30  km, sic entsprieht also etw a der 
Entfernung zw ischen Essen und D ortm und. D ic  ganze 
Streeke von der belgischen O stgrenzc bei Eelen bis 
nacli Sandhovcn, also die durch dic bisherigen Bohrungen  
w a h r s c h e i n l i c h  gem achte A usdehnung der K oh len - 
ablagcrung, ist rd. 75 km lang und gleicht also etw a  
der Entfernung von Hamm nach Oberhausen.

M e n t z e l .

YerltelirsTerLSltnisse <ler Yereinigten Staaten.
Yon S c h w a b e ,  Geheimem Regierungsrat a. D.

A is im Jahre 18 9 0  in F olgę cincr E inladung des 
„A m erican Institute o f M ining E nginecrs“ cinc grofse 
A nzahl deutsclier Industrieller die nordamcrikanischcn  
Montandistrikte besuchtc und bei dieser G clegcnhcit sich  
in sehr eingebender W eise iiber die dortigen Y erhiiltnisse  
unterrichtctc, g ing das Endurtcil der ausfiihrlichcn B ericht- 
crstattung dahin: D a fs  z w a r  i n  d e r  n a c h s t c n  
P c r i o d e  e i n  W e t t b c w e r b  d e r  n o r d a m e r i k a -  
n i s c h e n  M o n t a n • I n d u s  t r i  e  n o c h  n i c h t  l i i h l b a r  
w e r d e n ,  d a fs  a b e r  a u c h  m i t  A u s n a h m e  e i n i g e r  
N c u c n g l a n d - S t a a t e n  u n d  v i e l l c i c h t  K a l i -  
f o r n i e n s  d e r  M a r k t  d e r  V c r e i n i g t e n  S t a a t e n  
f i i r  d i c  f r c m d c n  N a t i o n c n ,  e i n i g e  A r t i k e l  a u s -  
g e n o m m e n ,  y e r s c h l o s s e n  s e i n  w e r d e .

W ic  die folgende U ebersicht der K oh len - und R oh- 
eisenproduktion der drei liaupterzeugenden Liinder 
erkennen liifst, hat es bei der aufserordentlichen  
Entw icklung der M ontan-Industrie der Y ereinigten  
Staaten w enig mclir ais eines Jahrzchnts bedurft, um  
Europa den W ettbcw erb der jetzt an der Spitze der 
K ohlen- und R oheisenproduktion der W eit stehenden  
Union fiihlbar werden zu lasscn .

*) O u e 11 c n :

T h. B. U o b c r t s ,  Chefingenieur der Monongaheia-Schiffahrts- 
Geseilscliaft iii Pittsburg, „Gegenseitiges Yerhaltnis der Wasser- 
strafeen und Kisenbahnen in der Transportindustrie der Vereinigten 
Staaten."

Th. M. S y m o n s ,  „Vorstudien fiir die besten Linien eines 
Schiflahrtskanals in den Yereinigten Staaten von den grofsen Seen 
zum Hudson." 1897.

Bericht der Ticfwasscrwegs-Kommisiion der Vereinigten Staaten. 
1897.

S t a t e  of  Ne  w - Y o r k ,  „Report on the Barge Canal fi om the 
Hudson Rivcr to the Great Lako." 1901.

R e p o r t  o f  t he  C o m m i t t c e  on Catials of New-York  
State. 1899.

v. G u n e s c l i ,  Vortrag in der Zeitschrift der ostcrreichischcn 
Ingenieur- uud Architektcn-Vereine. 1898.

Eg e r ,  Regierungs- und Baurat, „Die BinnenschifTahrt in Europa 
und Nord-Amerika.'1 1899.

S t e in  k o li 1 o n g e w i n n u  n g  i n 1 0 0 0  T  o n n e n a 1 0 0 0  kg.
Jahr Ver. Staaten GioCbritannien Deutschland

1866 29  3 1 8 103 2 5 7 21 629
1870 29 949 1 1 2  198 26  3 9 8
1880 64  8 4 4 149 321 4 6  97 4
1890 143 121 184 52 0 70  2 3 8
1895 175 185 192  696 79 169
1900 2 4 4  821 2 2 8  78 4 109 2 7 2
1901 2 6 5  8 7 8 2 2 2  5 5 2 108 417

h e i s c n e r z e u g u n g in 1 0 0 0  T o n n e n  a 1 0 0 0  k

1866 1 2 2 5 4  596 1 047
1870 1 692 6 0 5 9 1 391
1880 3 4 3 0 7 8 7 3 2 72 9
18 9 0 9 350 8 0 3 1 4 6 5 8
1895 9 597 7 8 2 7  • 5 46 5
1900 1 4 0 1 0 9 103 8 521
1901 16 132 8 0 5 6 7 861

Verm ogc der gunstigen  V crhaltn issc und raschcn E n t- 
w ickelung der V erkehrs\vcge in der Union ist cs gelungen, 
die Giiterbcforderung in so bohem Gradc zu verbilligen , 
dafs dadurch, in V crbindung mit den ebenfalls iiberaus 
niedrigen Ozeaufrachten, fiir den W ettbcw erb Nord- 
A m erikas d ic Griifsc der Entfernungcn mehr und mclir 
an B edeutung vcrloren hat.

Unter diesen Umstiinden gew innt das Studium  der 
V erkchrsverhaltnisse der V creinigtcn Staaten ein erhohtes 
Interesse, um som ehr ais dort aufser der W citercnt- 
w icklung des E isenbahnnetzcs grofsartigc P iane zur 
V crbesscrung der Binnenwasscrstrafsen aufgestellt worden 
sind, auch d ie D urchstcchung des m ittelam erikanischen  
Isthm us sich der A usluhrung nahert.

W as d ic Eisenbalincn anbetrilTt, so beschranken  
wir uns au f nachstehcnden V eig le ich  der E ntw ickelung  
des E iscnbahnw esens im  19. Jahrhundert fiir dic Y er
einigten Staaten, D eutsch land  sow ie Grofsbritannien und 
Irland, einen V erglcich , der bei der A usdehnung des nord- 
am erikanischcn E isenbahnnetzes von 3 1 1  0 9 4  km und 
einem  A nlagekapital von 46  3 4 3  M illiardcn Mark das 
R icsenhaftc am crikanischcr Y erhaltn issć erkennen liifst.



27. Dezember 1902. -  1265 Nr. 52.

D i e  E n t w i c k o 1 u n g  d e s  Ę  i s o n  b a li n n e t z e s  i m  19 . J  a li r ii u n <1 o r t.

ErófTnnngsjahr
Lange der im B e trie b e  beflndiiclien Eisenbalinen  

am Sch lu sse des Jah res.

Ł a n d e r der ersten
1840 1850 | 1860 1870 1880 1890 11)00

Eisenbahn
I C i l o m e t e r

V erein ig te  Staaten  von A m erika . .
D e u t s c h l a n d ......................................................
GroTshritannien und Irland . . . .

1830
1835
1825

4534
549

1348

14515  
6 044 

.10 653 j

49 292 
11 633 
16 787

85 139 
19 575 
24 999

150 717  
33 838  
28 854

263 400 
42 869 
3 2 2 9 7

311 094 
51 391 
35 186

Z u n a h m c  d e r  B a l i n l  ii h g c.
D ie Zuiiaiune der Balinlange betrug jedesm al am Ende des genannten Zeitraum s

L a u d e r 1 8 4 0 -
km

50
pCt.

1 8 5 0 -
km

60
pCt.

1 8 6 0 -
km

70
pCt.

1 8 7 0 -8 0  
km [ pCt.

1 8 8 0 -
km

90
pCt.

1 8 9 0 -1 9 0 0  
km | pCt.

Vereinigte Staaten . . 10 000 222 34 800 240 35 800 73 65 000 77 117 700 78 42 700 16
Deutschland . . . . 5 500 1100 5 000 93 8 000 69 14 200 72 9 100 27 8 5 0 0 20
Grolsbritannien u. Irland 9 400 723 6 100 57 8 200 49 3 9C0 16 3 400 12 2 9C0 9

A n l a g e  k o s t e n .

Z e i t  | L a n g e A n l a g e k a p i t a l
L a n d e r auf welche die A n?abe des Anlagekapitals sich bezieht im ganzen in 

M illiarden Mark
f ii r 1 kin

J tkm
Y erein ig te  S t a a t e n ......................................................
D e u t s c h l a n d ........................................ ......  . . .
Grorsbritannien und Irland ..................................

30. Ju n i  1898 
B etriebs jah r 1900 
K alen d erjahr 1899

302 942 
49 930 
3 4915

46 343 
12 583 
23 046

158 070 
255 605 
660 070

V e r h a l tn i s  d e r  E i s e n b a l i n e n  z u r  F l a c h e n g r o f s e  u n d  z u r  B e v o l k c r u n g s z a h J .

L a n d e r
Lange der 

Eisenbalinen
Flachengrofse Bevolkerungszahl An Bahnlange kommen auf je

km qkm 100 qkm 10 000 Einwohner
Vereinigte S t a a t e n ..............................................

Grolsbritannien und Irland...................................

311 094 
51 391 
35 186

7 752 800 
540 700 
313 600

74051 000 
56 345 000 
41 300 000

4,0 
. 9,5 

11,1

42,0 
9,1 • 
8,6

In B ezug auf die B i n n e n w a s s c r s t r a f s e n  giebt 
naclistehende Uebersicht. der K a n a l e  und k a n a l i -  
s i e r t e n  F l i i s s e  in den V ereinigten Staaten ein all-

aioouu 4ldliuuuu 11,1 8,6

gem eines B ild , das auch jetzt noch im W  es on tl ich en 
zutreffend sein  diirite.

Betriebslange im Jahre 1889
Gesamtkosten-

ansclilag

Vcrbesserung

E i n t e i l u n g
Anzahl im ganzen 

km

dav

Kanał

km

on
kanalisierte

Fltisse
km

Zahl der 

Schleusen

Kanale der Staaten und Gesellschalten 
Kanale der Union ..............................................

37
9

21

3623
65

1725

3623
65

1725

982
26
89

632 024 000 
86 172 000 
7 2 1 8 5  000

Zusaminen 67 5413 3688 1725 10'J7 790 381 000

D ic M ittel, w elche der Kongrefs fiir dic F ltisse und 
Hafen b is zum Jnhre 1890  bew illigt hat, beiaufen sich 
auf 87G M illionen Mark.

Indem  wir uns im  iibrigen auf die dem Landtage  
iiberrcichte ausfiihrliche Denkschrift von Eger iiber die 
BinnenschilTalirtsstrafscn in den Vcrcinigteh Staaten be- 
ziehen, bcschriinkcn w ir uns im Nachstehenden auf die 
W asserw ege, die bei dcm W ettbewerbe N ord-A m erikas 
mit D eutschland vorzugs\veise in Betracht kommen.

D azu  gehijren in erster R cihe die 5 grofsen Binncnsecn  
der Obcre Sec 183 m iiber dem Meere 

„ M ichigan-Secl
TT 1 M ) )„ Huron- )

„ Erie- „ 174 m << .. „
„ Ontario- ,, 75 m - ,, ,, „

w elche eine fiir Schiffe von 5 —  6 m T iefgang falirbarc 
W asscrstrafse von 2 5 0  3 7 0  qkm und 2 3 2 5  km Gosanif.- 
liinge bilden.

W as den Y e r k c h r  d i e s e r  5 S e e n  n n t e r -  
e i n a n d e r  betrifft, so crfolgt die Verb.indung zw ischen  
dem Oberon Sec und dem G m tiofer liegenden Ilu ron - 
bcz. M ichigan-See durch die am ainorikanischcn w ie  
am kanadischen Ufer erbauten Sch leusenkanale von  
Sault St. Mary, dic V crbindung zw ischen dem Iluron- 
und dcm 3 m tiefer liegenden E ric-See durch den 
offenen D ctroit-Flufs sow ie den St. Clair Flats-SchiiTskanał 
und endlich der A bstieg vom  E rie-Sce nach dem 75  m 
tiefer liegenden O ntario-See durch den auf kanadischem  
Gcbict liegenden, dic N iagara-F iille um gehenden W elland- 
Kanal, der bei 4 ,2  m W assertiefe fiir Schiffe von 1 5 0 0  t
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Tragfahigkeit fahrbar ist. Fiir die Y c r b i n d u n g  d e r  
g r o f s e n  S c e n  m i t  d e m  a t l a n t i s c l i e n  O z e a n  bez. 
Europa kommen in crster R eihe in Betracht: auf 
aiifcrikanischem Gebiet der A bstieg zum Meere durch 
den Erie-K anal und den IIudson-Flufs, sow ie im W ett- 
bewerb mit diesem  W asserw ege auf kanadischer Seite 
die Verbindung zw ischcn dem Ontario-See und dem  
Meere durch don St. Lorenz-Strom  m it den von Kanada  
zur U m gehung der Strom schnellen erbaulen K analen. 
Yon untergeordneter Bedcutung dagegen, insbesonderc 
fiir den Vcrkehr mit Europa, ist die unmittelbare Y er- 
bindung vom  M ichigan-See m it dem M ississip i bez. m it

dem G olf von M exico durch den Illinois, M ichigan und 
den Illino is-M ississipp i-K anal, sow ie die m ittelbare V er- 
bindung zw ischen dcm E rie-See und dem M ississipp i 
durcli den Ohio und seine A nschlufskanale.

W enn schon der F liicheninhalt der 5 grofsen Scen  
von 2 5 0  3 7 0  qkm, w elcher ungefahr %  der Grofse des 
K onigreichs Preufsen betragt (der Obere See mit 
83  0 0 0  qkm ist allein ungefahr 60 0 0  qkm griifser ais 
B ayern) a u f ihre B edeutung schliefsen liifst, so geht 
diese aus naclistehender U ebersicht noch deutlichcr  
horror.

U e b e r s i c h t  i i b e r  d e n  T o n n e n g c h a l t  d e r  in den  w i c h t i g e r e n  B i n n e n s c e h a f c n  e i n -  u n d  a u s -

g e h e n d e n  S c h i f f e .

Von den Hafen sind die be- 
_________ d e u te n d s te n _______

Ob c r e r  See.
D u lu t h ..............................................
Superior..............................................
Two I la r b o r s ...................................

Mi c h i g a n - S e e .
Milwaukee .........................................
C h ica g o ..............................................

E r i e - S e e .
C le y e la n d ........................................
A s h ta b u la .........................................
Iiuflalo . . .  ........................

Im ganzen 77 Hafen

1871 1875 1880 1885 1890 1895 1898

200  000

5 219 230
6 033 207

2 167 406 
3 993 

4 575 659

366 823

6 132 611 
6 279 055

2 1 3 6  803 
234 714 

3 281 231

605 915

4  880 913 
9 154 351

2 341 370 
476 942 

5 377 383

1 371 869 
113 519 
295 800

4 705 028 
7 306 222

2 1 0 7  403 
794 873 

3 635 195

2 740 354
1 541 777
2 625 000

6 007 986 
10 288 918

4 371 269 
3 036 395 
7 556 413

7 401280  
4 042 992 
4 900 000

7 280 539 
12 722 199

5 649 537 
4 410 984' 
9 612 423

8 7 9 8  007 
5 337 230  
5 832 000

10 927 469 
15 243 663

6 545 488 
4 180 701 

12 040 993
28 566 849 | 30 213 942 | 39 988 070 | 38 416 058 74 527 075 93 265 952 124 046 366

Von dem SehiiTahrtsverkehr au f den Scen besteht 
ein crheblicher T eil —  im Jahre 1901  iiber 2 0  M ili. t —  
aus Eisencrzen, w elche in den am Nordufer des Oberen 
S ees gclcgencnE rzgrubenM arquctte, M enom inee, G ogcbic, 
Verm illion und Mosabi gew onnen urid vornehm lich nach 
den Erie-H iifen verschiftt werden, sow ie  aus Steinkohlen
— im Jahre 1898  9 99 6  647  t —  w elche von den Hafen 
des Ontario- und E ric-Sees zur V erschiflung kommen.

D crV erk clir  durch den W elland-K anal (4 3  km lang, 
26  Sch leusen  mit einem  G csam thóhenunterschiede von
9 9 ,6  m ) von 1 2 7 4  2 9 2  t im Jahre 18 9 8  tritt w cit  
zuriick gegen  den durch den St. M ary’s F ali K anał *) 
(21  2 3 4  6 6 4  t). D er Yerkehr durch beide K anale ist 
grofsen Schw ankungcn unterworfen. D ie Dampfer, w elche  
dic grofsen Seen bofahren, haben eine Ł adefahigkeit bis 
zu 7 0 0 0  t. S eit ciner R eihe von Jahren erfolgtc der 
Betrieb in der W eise, dafs 2  F ahrzeuge von je 5 0 0 0  t und 
dariiber von einem  D am pfer gesch leppt wurden Mit 
R iieksicht auf die zahlrcichcn dabei vorgekom m enen  
IIavarien schcint man jedoch in neuerer Z eit von dieser  
B etriebsw eise w ieder abzugehen.

*) 90 pCt. des gesamten Giiterverkehrs auf dem Sault-Kanał, 
bestehen aus Eisenerzen, Holz und Getreido.

E i s e n c r z v e r s e n d u n g  v o m  O b e r e n  S e c  i n  
g r o s s  t o n s .

Jahr Marqnetto Menomi
nee Gogebic Ver-

million Mesabi im ganzen

1856 36 343 36 343
1860 114 401 114 401
1870 830 940 830 940
1880 1 384 010' 524 735 1 908 745
1890 2 993 664 2 282 237 2 847 786 880.014 9 003 701
1895 2 097 838 1 923 798 2 547 976 1 077 838 2 781 587 10 429 037
1900 3 457 522 3 301 052 2 8 7 5  295 1 655 820 7 809 535 19 059 393
1901 3 254680 3 261 221 2 9 3 8  155 1 786 063 9 004 890 20 589 237

V on den 1901 insgesam t von den E rzgcw innungs- 
stiilten des Oberen Sees zur V erseńdung gelangten  
20  58 9  0 0 0  t Erz kamen nur 4 3 2  0 0 0  t auf der E isen 
bahn zur Befordcrung, iiber 2 0  M ili. t nahm en ihren  
W eg a u f den groiśen Binnenw asserstrafsen. D ie  w icli- 
tigsten V ersendungshafen sind T w o Hdrbors m it iiber 
5 M ili. t in 1 9 0 1 , E xanaba ( 4 0 2 2  0 0 0  t), D uluth  
( 3 4 3 8 0 0 0 1), A shland (2 ,8 8 M ill.t) , M a rq u ettc (2 ,3 5 M ill.t)  
und Superior (2 ,3 2  M ili. t).

D ie  nachstehende T abelle m acht die V erkehrs- 
entw icklung des St. M ary’s F a ll-K an als, der eine L ange  
von 1 2 0 ,7 5  km hat, ersichtlich.
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Jahr Zahl der Tonnengelialt
Schiffe in 1000 t

1 1855 — 106

gross tons ( 1860 __ 404
1870 1828 691

( 1880 3 503 1735
1890 10 557 9 041

1 1895 17 956 15 063
net tons < 1898 17161 21 235

1900 — 26 053
( 1901 — 28 858

In B ezug auf d io  w i c h t i g s t e  V e r b i n d u n g  d e r  
g r o f s e n  S c e n  m i t  d e m  a t l a n t i s c h e n  O z c a n  b e z w .  
m i t  d e m  I l a f e n  v o n N e w  Y o r k  d u r c h  d e n  E r i e -  
K a n a l  u n d  H u d s o n  ist zu erwahnen, dafe der 
E ric-K anal bei Buffalo, etw a 50  km obcrhalb der N iagara- 
Fiille, bcginnt, sich in nordostlicher R ichtung in geringer  
Entlernung vom Siidufer des O ntario-Sees in einer Ge- 
sam tliinge von 6 1 0 ,2  km h inzieht und mit 7 2  Schlcuscn  
von zusam m en 2 0 0  m Gefall.e bis zur Einm ttndung in 
den Hudson-FIufe bei C olioes-A lbany berabsteigt.

E i s e n b a h n -  u n d  B i n n e n s c h i f f a b r t - Y c r k c h r  
i n  N e w - Y o r k .

Binnen -Wasserstraften
davon aufEisen- dayon im ganzen

Jahr bahnen im ganzen auf den Kanalen
Erie-Kanal in pCt.

in 1000 t

1854 1293 4166 2224 5 459 76
1860 2  506 4650 2254 7 1 5 6 65
1870 11315 6174 3083 17 488 35
1880 23 486 6458 3820 29 944 21
1890 5 1482 5246 3304 56 328 9,3
1895 53 398 5500 2356 56 898 6,4
1898 63 781 3360 2338 67141 5,0

W ie aus vorsteliender ^ achw cisung crsichtlich ist,
kommen von dem Giiterverkehr von N ew -Y ork 95 pCt. 
au f E isenbalincn und 5 pCt. auf W asserstrafeen und von 
dom letzteren Y erkehr nur etw a 2/ 3 au f den E ric-K anal, 
dessen B enutzung im letzten Jahrzchnt im R iickgange  
begriffen ist, da er infolge seiner geringen A bm essung  
fiir hoebstens 2 4 0  t-Schiffe den E iscnbalinen nicht ge
w achsen ist. D iese  T hatsache, sow ie  der W ettbew erb, 
w elcher in neuerer Z eit zw ischen der Ozcan-Schiffahrt 
N ew  York-LiverpooI und der um etw a 6 0 0  km kiirzeren, 
allerdings durch eine 4 — 5 m onatlichc W intersperre des 
St. Lorenz - Strom es unterbrochenen Schiffahrtstrafee 
M ontreal-L ivcrpool eingetreten ist, haben auf die N ot- 
w en digkcit einer w eiteren V crbcsserung des W asserw eges  
zw ischen den grofsen Scen und dem Hafen von N ew -Y ork  
hingew iesen und sogar d ic  Id ee  angeregt, d iese Y er- 
bindung fur Ozeandampfcr herzustellen. D a jcdocli 
die A usfiihrung dieses R iesenprojcktes nach den 
bisherigen Erm ittelnngen einen K ostenaufw and von 
8 4 0  M illionen Mark erfordern wiirde, so diirfte w ohl 
davon Abstand genom m en w erden. W enn w ir uns bei 
Bctrachtung der am erikanischen Ilafen  fast ausschliefelich  
m it N ew  York beschaftigen, so -wird d ies dadurch be- 
griindet, dafe N ew  York nicht nur an E inw olm erzahl

und in B etreff des W ertes der A usfulir P h iladclp h ia , 
B oston und B altim ore zusam m en genom m en iibertrifft, 
sondern dafe auch, w as fiir unsore B cziehungen  m it 
N ord-A m erika besonders ins G ew icht fallt, d ie Einfubr 
von N ew -Y ork nur w enig  geringer ist a is die der 5 Hiifen  
M ontreal, B oston, P h iladclp h ia , Baltim ore und N ew  
Orleans zusam m en genom m en.

Von besonderem  Interesse fiir d ie B eurteilung des 
am erikanischen W ettbew erbes ist dic H ohc der F r a c h t -  

ssitze:

I. A uf den B innenw asscrstrafeen:
1. auf den grofeen Seen,
2 . auf dem  W asserw ege zw ischen  den grofeen  

Seen und N ew  York;
II. au f den E isenbalincn;

III. au f dem S eew ege N ew  Y ork-E uropa.

L eider sind d ie yorhandenen A ngaben, w enn auch  
sehr um fangreich, doch fiir einen V ergleich  m it deutschen  
V erhiiltnissen w enig  geeignet, im m erhin werden d ie in 
nachstehendem  zusam inengetragenen A ngaben zur a ll
gem einen  B eurteilung geniigen .

E r z -  u n d  K o h l e n f r a c h t s i i t z e  v o m  O b e r e n  S e e  
n a c h  d e n  O h i o - I I i i f e n .

Fiir den V erkehr vom Oberon S ec  nach den O hio- 
Iliifen  auf rund 1 5 0 0  km Entfernung betrugen d ie  E rz- 
frachtsatze

1898
fiir 1 t im ganzen 2 ,5 9  JL
„ 1 tkm 0 ,1 7  P f.

und die K ohlenfrachtsatze in
fiir 1 t im  ganzen 0 ,9 9  JL
„ 1 tkm 0 ,0 6 7  Pf.

Fiir den Verkehr zw ischen den grofeen Seen  und  
dem Ilafen  von N ew  York kom m t neben dem vor- 
genannten W asserw ege B u ffa lo -A lb an y-N ew  York vor- 
nehm lich der W e t t b e w e r b  d e r  E i s c n b a l i n e n  in 
Betracht.

D urchsclm ittliche F rachtsatze fiir 1 tonm ile.

1899 1900
ó ,5 0  JL  3 ,5 0  J L  
0 ,37  Pf. 0 ,2 4  Pf. 
um gckchrter R ichtung  
1 ,9 2  J L  1 ,71  JL  
0 ,1 3  Pf. 0 ,1 1  Pf.

1890
1895
1898
1899

Fiir Giiter im allgemeinen

Erie-Bahn 

Cents

New-York 
Central- u.

Hudson
Riyer-Bahn

Cents

Chesapeake
und

Ohio-Balin

Cents

Newyorker

Kanale

Cents

0,643 0,730 0,561 0,26
0,604 0,726 0,425 0,25
0,56 0,61 0,37 0,19
0,52 0,59 0,56 0,19

Fur Kohlen

Chesapeake u. 
Ohio-Balm

imBinnen-
yerkeht

Cetifs

zur
Aus-
fulir
Cents

0,386
0,333
0,355

0,293
0,259
0,221

M itliin betragen d ie M indestsatze fiir 1 tkm 0 ,5 5 ,
1 ,0 3  und 0 ,6 4  Pfg.

U ngeachfet der vorstehcnden, nacli deutschen A n-  
scliauungen iiberaus niedrigen Schiffs- und Bahnfrachten  
werden vom  Sfaatc N ew  York, w ie  schon erwiihnt, die  
grofeten A nstrengungen gem acht, den W asserw eg zw ischen
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N ew  York und don grofeen Secn noch weiter zu vcr- 
bessern, um nicht nur dic SchifTsfrachten zu ermiifsigcn 
sondern auch die Eisenbahnen zu  einer nocii weiteren  
Ilerabsetzung der Tarife, besonders fiir die Ausfuhr, zu 
yeranląssen.

Es ist naliirlich, dafs gegen diese Ucstrebungen ( inc  
sehr lebhalte Agitation scitcns der Eiscnbalinen stattfindet, 
und so hatten die „Enginecring N ew s“ das Geriicht 
rerbreitet, dafs die Chcsapeake- und Ohiohahn dic 
A bsiclit liabc, Lokom otiven fiir dic Bcforderung von 
2 0 0 0 — 2 4 0 0  tons Fracht bauen zu lasscn, um dann 
unter Bónutzung der W agen von 50  t Ladefahigkcit 
<len Frachtsafz fiir Getrcide, Kohlen, Erze auf 1 mili 
fiir 1 tonm ile d. i. auf 0 ,2 9  Pf. fiir i  Tonnenkilometer 
herabsetzen zu kiiimen.

D as N ew  Yorker K analkom itec, in der l5esorgni?, 
dafs bt;i einem solchen Bahn-Tarifsatz der W ettbewerb  
des W asserw egcs zw ischen den Scen und N ew  York 
ausgeschlosscn sein wiirde, hatte Vcranlassung genom m en, 
sieli an die Verwalturigen der 8 • grofsen E iscnbahn- 
gesellschaften: N ew  York-Ccntral, U linois-Central und 
Pittsburg, Besscm cr und E ric-Scebalm  zu w enden. D ic  
Anwortcn lautctcn mchr oder minder bestim m t dahin, 
dafs in naher Zukunft ein Fraclitsatz von 1 m ili fiir 
1 tonm ile aufser dcm Bereieh der M oglichkcit liege, 
und dafs im yorhergehenden Somm er fast i  M illion tons 
E isenerzc von Conneaut nach Pittsburg au f der Balin  
beiordert worden sei, wobei dic T r a n s p o r t k o s t e n  
betragen haben fiir 1 tonm ile 1 ,5  niills d. i. fiir 1 Tonnen- 
kilom eter 0 ,4 3 5  Pfg. und der T a r i f s a t z  f i i r  1 t o ń 
mi  l|e 3 ,65  m i l i s ,  d. i. fiir 1 T o n n e n k i l o m e t e r
1 , 06 Pfg.

W as schiefslich die O z e a n f r a c h  t e n  z w i s c h e n  
N e w  Y o r k  u n d  E u r o p a  betrifift, so sind dieselben  
je  nach A ngebot und Nachfragc, nach der R ichtung  
A m erika-Europa oder umgelcchrt, nach der Jahreszeit, 
je nachdem dic Gutcr a is B allastgiitcr Bcforderung  
findon, aufserordentlich vcrschicdcn, auch erschcint es 
zw eifelhaft, ob dic dariiber in die Oeffentlichkeit 
dringenden Atigabcn vollstandig  zuverlassig sind. Am  
meisten A nlialt fiir dic B curteilung der Ozeanfrachtcn  
scheincn noch die Siitze fur G etreidcbcfdrdcrung zu 
gew ahren. Nach dem Jah iesberich t der U andclskam iner 
in M annheim schw anktcn die GetrĆidcfraclitsatzc fiir die 
6 4 5 0  km lange Strcckc N ew  York-Rottcrdam  bczw. A nt- 
werpen im  Jahre 1S96 zw ischen 5 ,5 0  JC. und 2 1 ,5 0  
und im Jahre 18 9 9  zw ischen 8 ,5 0  und 1 7 ,5 0  J&, also

Die nutzbareii JiodeiiseliJitze
D e u t s c h - S i i d w e 8 t a f r i k a .  Den gcologischen Grund- 

slock Siid- und Mittclafrikas bilden allgeroein Granit, Gneis

*) Yortrag des Gcheimen Bergrats Schmei f eęr ,  gehalten bei 
Gelegenheit des Deutsclien Kolonta]kongresse3. zu Berlin am
10. Oktober 1902. Auszugsweise wiedergegeben.

zw ischen 0 ,16  bis 0 ,27  Pfg. fiir 1 tkm. Im Jalire 
1901 soli sogar der Satz N ew  York-IIam burg, wenn  
auch nur ganz ausnahm sw eise, auf 3 \s/L oder 0 ,0 4 5  Pfg. 
fiir 1 tkm gesunken sein.

A us dem Vorstehendon ist zu entnehm en, dafs der 
W ettbewerb A inerikas vorzugsw eisc auf der V erb illigung  
der Giitcrbcforderung auf W asserstralśen und E isen- 
balmen beruht und dafs insbesondere die staunensw ertc  
E ntw ickclung der Roheiscnproduktion nur dadurch miig- 
licli geworden ist, dafs der B ezug der E isencrze vom  
Oberen Sec zu Satzen erfolgt, dic z. B. fiir den B ezug  
der M inette von Lotliringcn und L uxem burg nach der 
Ruhr w olil kaum jcm als zu erreichen sein  werden.

A llerdings ist anzuerkennen, dafs wir in bctrCiT der 
Schiffsfrachten w ohl am w enigsten A m erika nachstehcn, 
da auf dcm R hein d ie  Frachtsiitze fiir die Hefdrderung 
von Eisenerzen (a is R iickfracht) von Rotterdam nach 
den Ruhrhafen auch sclion bis auf 0 ,2  Pfg. fiir 1 tkm  
herabgcgangen sind. D agegcn  haben d ie Y ereinigten  
Staatcn in B ezug auf die Y crbilligung der Giiterbeforderung 
auf den E iscnbalinen, insbesondere fiir dęn M assenverkehr, 
cinen so w eiten Yorsprung, dafs es dringend notw endig ist, 
alles aufzubicten, um diesen Vorsprung so sclm ell ais 
mdglic.il w enigstens einigcrm alscn w ieder einzuholen , und 
dies kann nur dadurch gcschehen, dafs wir obenlalls dic 
T r a g f i i h i g k e i t  d e r  G i i t c r w a g c n  n o c h  w e i t e r  e r -  
h i i h c n  u n d  s i e  z u r  S  c 1 b s t e n 11 a d u n g  c i n -  
r i c h t e n .  Indem  wir in dieser B eziehung au f die  
in Nr. 48  des vorigen Jahrgangcs cnthaltenen aus- 
fiihrlichcn Erdrtcrungen verw eisen, w'ollen wir nur noch 
folgende Bcm crkung ankniipfen, w elche dic grofse T rag- 
w cite dieser A n gelegenheit deutlich erkennen liifst.

In der im Ju n i 1901 inSaratoga abgehaltcncn Jahrcs- 
yersanim lung der Master Car B uilder Convcntion und 
Master M cchanics A ssoeiation  der E iscnbalinen der 
V crcinigten Staatcn hob der Priisidcnt bei der Eroffnung 
hervor, daiś sich der Gutervcrkehr der Vercinigten  
Staaten von 1 8 9 4  bis 1 8 9 9  um 5 2  pCt. gesteigert 
liabc bei ciuer gleiclizeitigen  Yerniehrung der Guter- 
wngen um nur 7 ,5  pCt. und der G iitcrziige und Lokomotiv-en 
um nur 9 ,6  pCt. Bei den preufsischen Staatsbahncn sei im 
gloiehen Zcitraum c die Zahl der tkm um 4 6  pCt., also um  
cinen ungefiihr glcichcn Bctrag, d ie der G iiterwagcn  
dagegen um 27  pCt. und die der G iitcrzuglokom otivcn, 
einschlicfelich dor G utcrzug-T-ender-Lokom otivcn um
13,3 p C t , also um ctw a den 4fach cn  Bctrag gestiegen .

v Dcutschen Schutzgcbiete.*)
und krystal|iniache Scliiefer. Sie treten in Deutscli-Sudwcst"' 
afrika im m ittleien T eile  in Damaraland besonders stark 
hervor in Form einer grofsen Anzalil NO. bis SW . ver- 
laufendcr G ebirgsketten. An ein ausgcdehntes Granitm assiv, 
w elches sich  beiderseits vom M ittellaufe des Sw akop aus-1
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delmt, u nd im cinc Anzahl weniger uinfąngreięher, aber 
zum T eil immerliin nocli bctriiclitliclier Granitmassen, in s
besondere zu beiden Seiten des oberen Omaruru, lehnen  
sieli slark gcfallete Gneise und Glinnncrscliiefcr sow ie  
krystallinisclie K alkę, Clilorit und A inphibolit an.

M i i r mo r .  Kry.etaRinischer Kalle tritt in dein yon der 
Eisenbahn Swakopm und-Karibib bcriihrlcn Gebirgslande in 
wirlschaltlich verwertbarcr W eise in Form von Marmor auf. 
Die Lagurungsverhaltnisse und Ausdehnung dieses V or- 
kominens sind noch nicht genau festgestellt.

Von C. W eifs wird. eine dem Chuosgebirge nacli der 
Eisenbahn zu vorgelagerte Bergkette ais ganz aus Marmor 
besteheiid geschildert.

Nach einer Zeitungsnachriclit („F inaiizchron ik"  vom
4. Januar 1 9 0 2 ) erstrecken sich „M armorbriiche" auf G 
bis 7 km Langćnąustlclinung iiber 13 Bergkuppen yon 70  
bis IGO m relativer Holie im Nord o sten voii K aribib. Der 
Marmor soli hier al le Farbeiiabstufungen vom reinen W eifs 
bis zum vollen  Schwarz aufw eisen.

Ferner wird ais dritter Ort die Um gegehd der W assor- 
stelle  von litusis am G ciassibgebirge, G km sUdlich der 
Eisenbalinstation Ababis, genannt. Dieser Marmor wird 
wegen vórtrc(Tlicher Eigenscliaften besonders gcrlilunt. 
Schon die an der Oberfliiche lagernden SlUcke zeigten  
grofse W iderslandskraft gegen atmospiiiirische EiiifłtissR. 
Der Marmor ist durchweg rćip w eifs; 3 '/2  km westlich  
Etusis ist er in gefalliger Art schwarz gefiderl.

Die Herkiinftsorte von anderweit eingesaiidten Proben, 
welche in der Geologischen Landesalistalt und Bergakademie 
zu. Berlin eingehender Unlcrsucliung unterworfen wurden, 
waren nicht genannt. Diese Proben bestanden in fein- 
kornigem, weifsem Marmor. Auhiiufungen von Trem olit 
yerliehen ihm stellenw cijc  eine Art Schichlung und beein- 
fiufsten die im iibrigen yorziigliehe Pol i iu rfiih i gkei t des 
Maleriajs ungiiiistig. Der chem ischen Zusammcnsetziing  
nach lag hier ein Dolomitmarmor vor. Ais solchem  ist 
ihm zwar eine grofse Hartę cigen: da aber seine einzelnen  
Korner eine 'glatte und nicht zackige Abgrenzungsniięhe 
haben, ist ihr Zusammcnhalt kein so inniger, w ie es bei 
unseren klimatisohen Verhiiltnissen fiir Vcrwendung im 
Freien erfordcrlicli ist. Dieser Marmor kann daher nur 
liir Inncnarcliilektur gebraucht werden. Neben guter 
Politurfiihigkcit yerleihen weifse Farbę und. sch warze 
Aederung durcli cinc kohlenslolTartige Substanz ihm Iiicrfur 
erheblichen W ert. In einer der Proben liegt sogar ein 
Materiał vor, w elches ais diirchaus gleichw ertig dem lioch- 
geschiilzlen, zurzeit besonders gesucliten und nur seiten  
vorkommendcn Pavonazzo-M arnior von Carrara angesprochen  
werden kann.

Aus Grofsnamaland kennen wir krystallin isclie Gesteine  
nur in Gcstalt der nordsiidlich streichenden Gebirgsketten, 
w elche zw ischen Angra Peąuena und Aus liegen, sich auch 
am W eslhange des liu ibplateaus entlaiig bis zum Oranje 
fortsetzen. Zu  den bei Angra ansteheiiden Gneisen tritt 
mit der Anniiherung an das H iiibplaleau Granit; am Oranje 
gesellen sieli krystallinisclie Kalkę und grune Schiefer hinzu.

Zwischen den krystallinisclien Masscn Damaralands und 
denen am Oranje delmt sieli ostlich des 16. Liingengrades 
(von G reenwich) eine grofse Senke aus, dic vou durchweg 
iiorizontal gelagerten Schichtgesteinen bisher unbpstimmten, 
aber wahrscheinlich paliiozpisclicn Alters crfiillt ist.

W estlich der breiten Grabenyersenkung, in weleher  
Grotfontein liegt, bilden Saudsleine das unterste und v ie l-

fach einzige Schichtenglied  auf der krystallin isclien  U n ter-  
la<re A is Erosionsreste treten dariiber nach Osten hin 
vielerorts ausgedehnte K alksteinplatten auf.

Pegm atit, Diabas, D iorit, Gabbro, Porphyr und Basalt 
haben vielfach in den besrhriebenen Gebieten den W cg zur 
Erdoberfliiche gefunden.

Aus selir sparlichen Naehrichten iiber d ic geo log ischen  
Verhaltnisse des K aokofeldes wissen w ir, dafs der aus 
Granit und krystallin isclien  Gesteinen bestehende G ebirgs- 
stock des Damaralandcs seine Fortsetzung iiber den Ober- 
lauf des Omaruru, des Ugab und auch noch des Iluab  
liinaus nimmt.

D ie M elduug von dem Auftrcten roten Sandsteines und  
von Konglomerat hat Anlafs zu der Verniutung gegeben, 
dafs G ault-Sandsteine, w elche von den nordlichen T eilen  
der westafrikaiiischcn Kiiste ais bis zum Ktinene reiehend  
bekannt sind, sieli auch in unser Sehutzgebiet erstrecken. 

.Von den in das Kaokofeld hinubergreifenden jungen K alahari- 
K alkgebilden miissen hier streng die dcm krystallin isclien  
Fundamente zuzurechnenden alten K alksleine geschieden  
węrden. Ob daneben einzelnen K alksleihvorkom m en nocli 
ein m iltleres geologisches Alter ziigcsprochen werden mufs, 
und aus w elcherłei Schichten d ic  w enigen beobachteten  
Tafelberge zusam m engesetżt sind , steht nocli d ah in . Von  
den ostlich des Kaokofeldes im Q uellgebiete und am linken  
Ufer des Omurainba-ua-M atako liegenden Tafelbergen wissen  
wir dagegen, dafs sie  aus rotlichem , ąiiarzitisclicm  Sandstein  
bestehen, der auf granitischer Unterlage ruht.

Nach den neuesten Nachrichten hat es den A nschein , 
ais ob durch die Decke von K alaharikalk, w elche in dem  
Gebiete ostlich des K aokofeldes a lle  N iedcrungen und die  
weniger hohen Berge nordlich davón iiberzieht, an einzelnen  
Stellen auch iiltere Schichten hindurchragcn. So wird aus 
Olavi und von einigeu anderen Orten steil aufgcrichteter  
Kalkstein und daneben bei Otavi Sandstcin geineldel.

W ir hbrten von Spaltcnsystcm en und von alten und 
jungen E rupltygestcineii. Bedenken wir noch, dafs v ie ler-  
orts im Scliutzgebiote heilse Q ncllen hcryorspriidcln, so 
miissen wir annelimen, dafs in Deutsch-SUdwestafrika von 
geologiach uralter Z eit lier bis in d ie G egehwart liinein  
gebirgsbildende Kriifie iu erheblichem  Mafse gcw irkt haben. 
Kin Gebiet aber, in welchem  dies der Fali ist, berechtigt 
immerliin zur HofTuung auf Vorkpminen nutzbarer Lager- 
sliitteii. Leider steht aber d ie Frage der N achhaltigkeit  
und des Reichtum s solcher Lagerstiitten nicht in uninittel- 
barem Zusammenhange mit derjenigen geologischer Storungen. 
Wir kennen Erzfundstatten zwar schon in grofser M enge; 
bisher haben aber nur w enigc derselben bei eingehenderer  
Untersuchung Hoffimng auf w irtschaftliche Verw ertbarkeit 
erweckt.

G o l d .  Von den M etallen, w elch e in D eutsch-Sudw cst- 
afrika yorkommen, beansprucht nach Mafsgabe der Fnndc  
im Transvaal Gold in erster L in ie  unser Interesse. D ie
Fliisse Deutsch-Sudwestafrikas fuhren zum T e il auch G old,
w ie sehr v iele  F liisse der Erde; doch haben die seitlierigen  
Unlersuchungen der F liisse noch nirgendwo G oldkonzentrationen  
crwiesen, dereń Ausbeutung Gewinn yerspriiehę. U eberhaupt 
wurden im Gegensatze zum T ransyąal, wo Gold in zah l-  
reichen Lagcrstiilten ais ą lle in iges oder zum m indeslen w eit 
yorherrschendes M etali vorkommt (von  stets vorhandenem  
Siibergehalte abgeseheii), Fundę, w elche Gold ais einziges  
Metali anstehend naęliw iesen, seither n icht gom acht. Da
gegen findet sich G o l d  m i t  W i s m u t  am K uisib und bei
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Goagos, Go l d  mi t  K u p f e r e r z e n  bei Hussab, in der 
Polinine und ihrer Umgebung, im Chuosgebirge, im Geiassib- 
gebirge (Mount Stanley), zu Nabachab und Mobib, bei 
Otyikango und an verschiedenen Punkten (Spitzkbpfc, Areb, 
Relioboth, Nauas und Swartmodder) im Relioboth-Distrikte. 
Die K u p f e r e r z e  treten vom malachitischen Erzanfluge an 
bis zu Kupferglanz, Buntkupfererz, Kieselkupfer und Kupfer- 
peelierz auf. Gold ist entweder ais Freigold ausgeschieden 
oder etwas tiefer hinab mit Schwefelkies und jenen Erzen 
verbunden. Die Gangart ist Quarz oder Kalkspat, denen 
zuwcilen auch Spateisenstein hinzutritt.

Wiihrend aber alle vorgenannten Lageratiittcn sich bis 
jetzt wegen zu geringer Machtigkeit, zu geringen Erzgehaltes, 
zu geringer Tiefen- und Liingencrstreckung ais unbauwtirdig 
erwiesen, halten die Rehobother Voikommen, welche von 
der Eichmeyersehen Espedition cingehender untersucht 
wurden, nach der Tiefe hin iin allgemeinen aus. Ver- 
drlickungen und Verstarkungen der Lagerstiittc bilden dabei 
in Strcichen und Einfallen lebhaften Wechsel.

Von den Gold- und Kupfererzvorkommen im Rehoboth- 
Distrikte haben sich diejenigen am Grofsen und Kleinen 
Spitzkopf, 20  km nordwcstlich von Relioboth, ais die am 
meisten aussichtsvollen erwiesen.

Vielfach gefaltete Glimmerschiefer sind hier von einer 
giofsen Anzalil sich kreuzender und scharcnder Quergiingc 
durchsctzt, dereń Mehrzahl ein mehr oder weniger ost- 
wcslliches Strcichen einhiilt und nach Norden cinfallt. Bei 
dcm Gewirre, welches die Gangvorkommen an den Spitz- 
kopfen bilden, ist es schwcr, bestimnite Giinge zu unter- 
scheiden; dies war bislang nur bei funfen moglich.

Neben und zwischen ihnen auftretcndes, veiruscheltes 
Gebirge enthiilt stets Edelnietall, durchschnittlich 3 — 4 g 
Gold und 2 0  g Silber auf 10 0 0  kg.

Der Gangąuarz ist hiiufig fest und fettglśinzend, inilch- 
weifs oder rot, er flihrt dann stels Freigold bis zu 4 g 
schweren Kornern, aber niemals fein durcli seine Masse 
verteiltes Gold. Solches, mit unbewaffnetem Auge nicht 
erkennbares Gold ist dagrgen stels in demjenigen Quarz 
anwcśend, welcher brockclig und malt, auch meist braun 
gefiirbt auftritt, und zwar bis zu durchschnittlich 3 ,2  g Au 
neben 28  g Ag in 1 0 0 0  kg.

Der Kupfergehalt der Lagerstiitten beruht auf oberflachlich 
in Malachit und Kupferlasur umgewandeltein Kupferglanz, 
der einmal fast iiberall mehr oder weniger fein in Gang
ąuarz cingesprcngt ist, dann gemeinschaftlich mit Quarz 
in Form von zusammenhangenden, in den Glimmerschiefer 
schcinbar unregelmiifsig eingelagerten Erznieren auftritt, 
sowie endlich in derben Erznestern von mehreren Kubik- 
metern Inhalt vorkommt.

Die Erznester weisen in der Regel auch sichtbares Gold 
auf, die mit Quarz durclisetzten Kupfererze enthalten 
gleichfalls Gold. Dagegen konnte in dem von Gangmasse 
befreiten Kupfcrglanze (m it etwa 76  Prozent Cu und 
0,1  — 0 ,3  pCt, Ag) in keinem Falle Gold nachgewiesen 
werden.

Die bisherigen Aufschliisse erreichten eine Tiefe von 
30  m. Das dabei geforderte Kupfererz konnte durch ein
fache Handscheidung leicht auf einen Durchschnittsgehalt 
an Kupfer von 50  pCt. gebracht werden.

Mit Quarzgiingen hat man es auch bei Areb, etwa 160 km 
von Relioboth, zu thun. Diese folgen hier meist den ost- 
westlich streichenden, steii einfallenden und stark gefaltelen 
Thonschiefcrschichlcn.

Diclit bei Relioboth treten Quar*gange in Thon- und 
Chloritschiefern auf. Ein etwa 1 m miichtiger, nordsiidlich 
strcichender und 3 0 °  westlicli einfallender Gang wieś 
Kupferglanz ohne Goldgehalt auf, mit einem Kupfergelialtc 
von 3 ,9 5  pCt. am Ausgehenden und 9 ,0 5  pCt. bei 5 m Tiefe.

Von den drei letztaufgefiihrten Vorkommen untcrscheiden 
sich stark zwei weitere im Gebiete der Rehobother Bastards.

Bei Nauas, etwa 30  km nordnordOstlich von Relioboth, 
durchziehen einen Thonschiefer Kupfer und Gold fuhrende 
Brauneisensteingiinge.

Bei Swartmodder, wenige Kilometer siidlich von Relioboth, 
treten an vielcn Stellen Eisen- und Kupfererz fUhrende 
Giinge zutage, Einer derselben wurde eingehender bis zu 
30  in Tiefe untersucht. Ein braunes, eiscnschlissiges und 
goldhaltigcs, verwittertes Gestein mit Einlagerungen von 
derbem Kupfererz, vercinzelt auch von Quarz, bildet in 
einer Machtigkeit von 2 0  cm bis 2  m die Ausfiillung 
dieser Lagerstiittc. Das vcrwilterte Gestein enthielt Spuren 
bis 2 0  g Au sowie Spuren bis 3 6 2  g Ag, durchschnittlich
4,5 g Au und 37,1 g Ag in 10 0 0  kg, das Kupfercisenerz 
5 ,5 — 33,1  pCi. Cu mit meist etwas Ag, aber keinem Au, 
durchschnittlich etwa 1 0 — 12 pCt. Cu.

Sind zwar die Erzlagerstiitten im Rehobothdistrikte nicht 
sonderlich reichhnltig und miichtig, so zeigten sie sioh scither 
doch meist aushaltend nach der Tiefe. Bei glinstigeren 
Transportvcrhiiltnisse» nach HcranfUlirung der Eisenbahn 
mogen sie daher cin nicht zu hohes Anlagekapital ausreichend 
verzin8en, sodafs spliterhin weitere Versuchsarbeiten wolil 
erwilnscht erscheinen'.

K u p f e r e r z e .  Wir verlassen damit dic Gold- und 
KupferlagcrstiUten mit hervortretcndcm Goldgehalt und wenden 
uns denjenigen Vorkommen von Kupfererzen zu, bei denen 
in keinem Fali ein solcher Gebalt an Gold angetroffen 
wurde, dafs darauf irgend welchc Hoffnungen aufgebaut 
worden wiiren, bei denen vic)mehr stets lediglicli die 
Kupferfuhrung ais Grundlage eines Betriebes in Krage 
kommen wird,

Aus dem Sliden des Schutzgebietes sind uns Kupfererz- 
vorkommen aus der unmiltelbaren Niilie von Angra Peąucna, 
dann von Aos, Tsaus, Khakhaus (siidlich von Aus), aus 
dem Matjesthal (sudlich von Guibis) sowie von einigen 
Punkten am Oranje (Nates-Mine u. a .) gemeldet worden. 
Es ist indessen bisher nur am Ostabhange der Homs- 
Hochebene am Rapunberge bei Khuias einmal zur ErSffnung 
bergbaulicher Arbeiten (Sinclair Mine und Campbell Minc) 
gekommen, und zwar zur vorlibergchenden Gewinnung von 
Kupferglanz, auch von Kupferkies, Malachit und Kieselkupfer.

Hier sowohl ais im Matjesthale siidlich von Guibis, ferner 
bei Aus und Khakhaus bilden die Erze Einsprengungcn 
anscheinend in Dioritgiingen, welche Gneis durchsetzen.

Dicht bei Angra Pequena uud bei Tsaus sind gering- 
wertige Fundę von Kupfererzen gemacht, welche mit Eisen- 
kies zusammen ais Einsprengung in Quarz Gange im Gneis 
bilden.

Im mitlleren Teile des Schutzgebietes haben wir inncrhalb 
des nach Norden gc3ffncten Bogens, welchen der Kuisib 
wcstlich des 16 . Grades 8stl. Liinge von Greenwich bildet, 
eine ganze Reihe von Kupfererzvorkommen, so am Aus- 
und am SalzDusse, ferner bei Naramas Agitambi, Gorup 
(auch Gorab genannt) und ih der Hopc-Mine.

Wird von den ersteren Punkten nur ganz fliichtig das 
Auftreten von Kupfererzen an der Erdoberfliiche gemeldet, 
so sind wir infolge umfangreicherer Aufschliisse bei Gorup
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und in der Hope-Minc iiber die Natur dieser Erzvorkoimnen 
sclion besser unterrichtet. Dic Lagerstiilte der Hope-Minc 
prliiulert Slapflf: ,,Vorkominen \on eisenslreifigen Quarzit- 
schieferbiinken in Gliminerscliiefer. Zwischcn dein sUdlichen 
ItilT und dcm Glimmerschiefer die Erzlagcrstiitle 2 3 5  m ONO. 
lirzvcrteilung linsenformig in der Lagerstiilte.11 Die mil 
pkydischen Kupfererzcn erfullten Lineen haben 6 0 — 70  cm 
Miichtigkeit.

Voti dem 1885 gefbrdcrten Haufwerke wurden geschieden: 
2 7 ,9 2  Cif. 3 ,4  pCt. Erz I. mit 2 1 ,1 6  pCt. Cu
5 7 ,6 5  )} 7 ,3  „ „ II. „ 8 ,5 0  „ „

4 1 8 ,9 6  „ 5 0 ,9  „ Grubenklein „ 2 ,8 0  „ „
3 0 9 ,1 4  „ 37 ,1  „ Berge „ 1 ,80  „ „

11, 71 „ 1,3 „ Scheidcverlu8t.
Zus. 8 2 5 ,3 8  Clr. Haufwerk mit durchschnittl. 3 ,3 6  pCt. Cu.

Die Lagersliitle bei Gorup, 7 km nordostlich von 
Naramas, wurde am Ausgehenden eingehend untersuclit. 
Feinschiefrige Schichten, deren petrographischer Charakter 
nocli der gcnaucren Bestimmung bedarf, unlerbrechen die 
umgebenden krystallinischen Gesteine. Sie fallen mit 
4 0  — 5 0 °  nacli NW. und schliefsen die gleichgerichtele 
Erzlagerstiitte ein. Deren Ausgchcndes ist in Form cisen- 
schUssiger Quarzilc iiber 1,5 km wcit in gerader Linie 
yerfolgl. Ein slidwestlicher Ausbifs ist ais 2 0 0  m, ein in 
dessen geradliniger Vcrliingerung liegender nordostlicher 
Ausbifs ais etwa 8 0 0  m Jang deutlich erkennbar. Die 
Miichtigkeit ist cine sehr regelmafsigc von 1 ,2 — 1,5 m. 
Der Quarzit dcs iibrigcns stcls auch kalkhaltigen Aus
gehenden ist aufser mit Brauneisenerz mit Malachit im- 
priigniert, und diese Kupferimpriignation setzt sich in das 
hangende und liegende Nebengcslein forl. Unterhalb des 
eisernen Hules bildet cin dichles Gemcnge oxydischer und 
geschwefelter Kupfererze die Erzllihrung der Lagerstiilte. 
Die crslercn scheinen vorherrschend zu sein und ins- 
besondere ais Rotkupfererz, die anderen ais Kupferglanz 
und in geringercui Mafse ais Kupferkies aufzutreten. Die 
Ausfiillung der Lagersliitle ala Ganzea besteht teils in 
kompakten Erzen, leils in mehr oder weniger starken Erz- 
adern zwischen . q>iarzitischer Gangart. Das Erz macht 
etwa cin Driltel des gesainten, aus der Lagerstiilte ge- 
fbrderten Materials aus. Der Kupfergehalt der analysierlen 
Proben betragt durchweg zwischen 31 und 35  pCt., der 
Eisengehalt duretiweg 1 8 — 19 pCt. Ais Durchschnitt 
wurde aus 36 reichen (bis 7 1 ,2  pCl.) und arinen (bis
1 4 ,5  pCt.) Stiicken ein Kupfergehalt von 31 pCt. er- 
miltclt, An Gold fiihrte eine der Proben 3 g, an Silber 
150  g auf 1000  kg. 9 5 5 5  kg unausgesuchles Erz er- 
gaben in der Kupferhultc zu Altenau 1239  kg oder 13 pCl. 
Kupfer. Waren die Unlęrsuchungsergebnisse des Aus
gehenden der Lagersliitle somit sehr gUnstige, so darf nicht 
vergesscn werden, dafs hier, wie bei den meisten der- 
artigen Lagerstiilten, cine Verminderung des Erzgehaltes 
nacli der Tiefe hin keineswegs unwahrscheinlich ist.

Etwa 170 km ostlich des Vorkommens bei Gorup, 
also ungefahr in dessen Strcichrichtung, liegt die Malchless- 
Minc. An 80 0  laufendc Meter Grubenbaue sind hier im 
zweiten Driltel des 19. Jalirhunderts aufgefahrcn worden. 
Das Eingelien des Bergbaues wird weniger auf ein Zuriick- 
gehen der Ergiebigkeit des Vorkommens ais vielmelir auf 
iiufsere Umsliinde, wie Unruhen, Vicliseuchen und schlechlc 
Transporlverhiiltnisse, zurlickgefUhrt. So viel ist aber jetzt 
schon gewifa, dafs das Kupfererzvorkominen nur nach Bau 
eines Eiaenbahnanschlusses abbauwurdig werden wiirde.

Das Bergwerk liegt in einem der Thiiler, welche von SW. 
aus die Komas - Ilochebene anschneidcn. Die Hóchebene 
wird von nach Norden mit 4 — 5 °  einfallenden Gncisen 
und Glimmerschiefer.n gebildet, die nur seiten von Granit, 
Dioril und Hornblendegesteinen unterbrochen werden. Das 
Vorkommen wird ais eine ihrem Charakter nach nocli nicht 
sicher bestimmlc Lagersliittc von stellenweiser Erweiterung 
und Verdiiickung bei 1 — 2 m Miichtigkeit. geschildert, 
deren Ausfiillung fast frei von dcm aus Glimmerschiefer 
bestelienden Nebengestcin ist. Dic elieftialige Kupferge- 
winnung scheint nach den Haldcnbestandteilen vorwiegend 
auf die grbfseren Erznester beschrankt gewesen zu sein.

Im westlichen Damaraland haben die unter dem Nameu 
Ebony-Mine gefUlirlen Aufschlufsarbeiten am rechten Ufer 
des Khanflusses Einsprengungen von Kupferglanz und dessen 
Zersetzungsprodukten im Granit verfolgt, welcher hier in 
macliligcn Giingen oder iu fcinen Adern den Gncis durch- 
setzt. Die erhofften grbfseren Nesler von Erz fanden sich 
jedoch nicht, und es blieb im Bcrciche der damaligen 
Aufschllisse bei uiibetrachtlichen Einsprengungen von Erz.

Einige 50 km nordostlich der E bony-M ine und etwa 
15 km von Karibib, Station der Eisenbahn Swakopmund- 
Windhoek, tritt ein 1 — i ili  m machtiger Quarzgang zu- 
lage, welcher in rcichein Mafse Malachit und Kupferlasur 
und in geringerer Menge Kupferkies fuhrt. Der Quarzgang 
ist von einem Erupiivgestcin begleitet, iiber welches iiahere 
Angaben fehlen.

Einige 20 m von diesem Quarzgang entfernt wurde ein 
eisenschiissigeB, fast erdig aussehendes, offenbar stark in 
Zersetzung begriffenes, NW, — SO. streichendes Gestein an- 
getroffen, in dem eine von lauben Milteln unterbrooliene 
Erzfuhrung von Kupferlasur und Malachit auf mehrere 100 m 
Liinge beobachtet wurde.

In Verbindung mit den Gneis durchsetzendcn, grob- 
koinigen Granilen fanden sich Kupferglanz und seine Zcr- 
setzungsprodukte noch an mehreren Stellen im Gebiete des 
Khanflusses, bei Ughamsis, auch in Begleitung stellenweisc 
grofser Tafeln von Molybdanglanz.

Die grofste wirtschaftliche Bedcutung im Schutzgebicte 
liaben die Erzvorkommen, welche mit,  dem Sammelnamen 
der Otavi-Minen bezeichnet werden, erlangt.

Unter diesen erwiesen sich Guibab und Nagaib einst- 
weilen nicht befriedigend: Aaia besitzt, soweit bis jetzt 
aufgeschlossen, nur cine klcine Lagerstiilte von allerdings 
ausgezeiclmeter Qualitiit; Taumeb-Mine ist die wichtigste 
derselben.

Deren Lagerstiilte tritt in einem aus dunklem, grauem 
bis S c h w a r z e m  Kalkstein bestehenden Hiigel zutage in Ge- 
stalt eines 168  m langen und bis zu 2 0  m breiten, steil 
nach Siiden einfallenden Erzkorpers, der in der Mitte eine 
starkę Einschniirung aufwcist. An der Stelle dieser Ver- 
engerung des Erzlagers stelit in seinem Hangenden ein 
bunlgeliipfelter Sandstcin und Quarzit an. Der einge- 
sclinurie Teil der Lagerstiilte erwies sich auf der bei den 
Versuchsarbeiten hergestellten 4 8 ,8  m tiefen zweiten Sohle 
kiirzer, die durchscliniltliche Miichtigkeit der ganzen Lagcr- 
statte hier somit grofser ais auf der hoheren Sohle und 
am Ausgehenden.

Die ErzfUhrung besteht in Kupferglanz und Bleiglanz 
sowie entsprechend der Nahe des Ausgehenden in den Kar- 
bonaten von Kupfer und Blei. Die westliche Erweiterung 
der Lagerstiilte erweist sich auf beiden Sohlen am reichsten an 
Kupfer. Durchschnittsproben ergaben auf der oberen Sohle
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l i , 9 und 17 ,93 , auf der unteren Sohle 13 ,24  und 18,49  
pCt. Cu.

Die óstliclic Ausbauchung weist dagegen 
oben 6 ,0  8 ,2  und 13 ,34  pCi. 

unten 9 ,7  10 ,8  „ 14,1 und 8 ,2 2  pCt. Cu 
auf, aber sie ist die an Bleigianz reichere.

Der Bleigehalt betragt in pCi.: 
im Westeu oben: 3 0 ,9 0  — 3 0 ,1 5  pCt.,
n „ unlen: 1 8 ,3 5 — 2 4 ,9 0  „
im Osten oben: 6 ,7 0  3 8 ,1 0  2 2 ,4 7  pCi.
„ .. unten: 13 .00  2 9 ,0 2  2 7 ,8 0  und 3 9 ,1 9  pCt.
Auch das Nebengestein ist von Erzen durchsetzl. Der 

Knpfergehalt desselberi schwankt zwischen nur 1,5 und
4 pC'., gi'ht aber ortlich auch bis 7 ,6 4  pCt.

Die Bleiftihrung des Nibengesteins liegt im allgemeinen 
in den Grenzen 0  bis 5  pCt. Insbesottdere wac.hst der 
Bleigehalt iui Ilangenden der cigentlichen Lagersthtte, in 
der Gegend der erwahnten EinschnOrung betrachllich uud 
zwar slelleuweise bis zu 21 pCt.

Ais Durchschnittsgehalt des ganzen aufgeschlossenen 
Vorkommens werdeił fiir das hochprozentige Erz (2 9 3  0 0 0  i) 
12,61 pCt. Kupfer und 2 5 ,2 9  pCi. Blei, fiir das gering- 
prozentige Erz (1 9 0  5 1 9  t) 2 ,91  pCt. Cu und 4 ,3 7  pCt. 
Blei angegeben.

Nach der sehr rorsichtigen Schiit/ung des Ingenieurs 
Christopher James sind zur Zeit 2 9 3  0 0 0  t hochprozenligen, 
abbauwiirdigen Erzes aufgeschlossen, welche bei 5 0  Pfund 
Sterling Wertes pro Tonne Kupfer und 12 Pfund Sterling 
Wertes pro Tonne Blei bei 4 ,7  Jaliren Abbauzeit 312  0 0 0  
Pfund Sterling Gewinn im, Jalire ergeben sollen.

Es liegt kein Grund vor, daran zu zweifeln, <lafs der 
Erzkorper tiefer hinabsetzt. D.i die Lagerstatte anscheinend 
ais rnetasomatischc zu deuten ist, hangi ihr Aushalten nach 
der Tiefe vom Nicderselzen des Kalksieins ab. W ie tief 
aber der Kalksteiu, welcher nach den vorliegenden Proben 
ais echter, derber, allerer Massenkalk sich charakterisiert, 
niedersetzt und wie tief er erzfOhrend ist, konnen nur 
weitere Untersuchungsarbeiten ausweisen.

Auch diese an sich reiche Lagersliitte wird nur durch 
Verbesserung der Transportgelegenheit zur See wirtschaft- 
lich bauwiirdig, und zwar denkt man daran, an Ort und 
Stelle Konzentrationsschinelzen des Erzes Yorzunehmen und 
den Kupferslein nach Kupferraffinierwerken in Europa oder 
Amerika auszufiihren. Herr Dr. Hartmann hal von seiner 
jdngsten Espedition in den nordwestlichen Teil des Kaoko- 
feldes einige StUcke reicher sulfidischer Kupfererze von 
einem Orte zwischen Otjirambo und Oinpempasemo und 
oxydische Kupfereize aus Gauas mitgebracht. Beide Fundę 
setzten in einem Hhnlichen dichlen Massenkalke auf, wie 
die Lagerstiiite zu Otavi. _ Es ist daher nicht unwahr- 
scheinlich, dafs Erzvorkominen des Otavitypus noch an 
anderen Stellen des Verbreitungsgsbietes des alteren Kalkes 
im Norden des Sehiitzgebietes sich vorflnden.

B l e i e r z e .  Anderweite Fundę von Bleierzen, welche 
bisher in Deulsch-SDdwestafrika, und zwar auf der Insel 
Pomona und in der Nahe der l.iideritzschen Faktorei zn 
Angra Peąuena, geniacht wurden, sind nur ganz unter- 
geordiieter Art.

E is  en e r z e  sind in Deutsch-Siidwestafrika w eit ver- 
breitet. Insbesondere finden sie sich hiiufig in Form von 
Magnetit ais Einsprenglinge in Gneis. Lager von Magnet- 
eisenstein wurden bei Angra Peąuena, Ugania, Aus, Khak- 
haus und am Oranje beobnchtet. Ueber die Sandebene

zwischen Angra Peąuena und Aus sind bis fauslgrofse 
Stucke polarmagnelischen Magnetits und seiner Umwandlungs- 
produkte, Rot- und Brauneisenstein, reichlich verbreitet. 
Eisenglanz bekleidet ofters in bliitlrigen Massen Kiiifte im 
Gneis; er tritt bei Angra Peąuena und am Kuisib mit 
Quarz zusammen gangartig auf. Andere im Gneis auf- 
setzende Quarzg;inge fuliren Eisenkies und Brauneisenstein.

Wird noch eines Fundes von M a n g a n  i t  (durch 
Dr. Scliinz) am Scap- oder Guachaflufs Erwahnung gethan, 
uber den nichts Naheres bekannt geworden ist, so diirfte 
alles Wesentliche mitgeteilt sein, was sich auf Grund des 
vorlii‘genden Materials mit Bestimmtheit iiber das Vor- 
kommen von Metallen und ihrer Erze im deutsch-sDdwest- 
afrikanischen Schutzgebiete sagen liifst.

D i n m a n t e n  sind zwar in Deutsch-SUdwestafrika noch 
nicht anstehend gefunden worden, doch soli von einem 
llirten des Missionars Hegener im Jahre 18 9 3  ein Diamant. 
welcher der Kgl. Geologischen Landesanstalt und Berg- 
akademie zu Berlin voriag, bei Berseba gefunden worden 
sein. Thatsachlich steht unzweifelhaft fest, dafs niclit nur 
das gleiche Gestein, welches bei Kimberley Diainanten birgt, 
auch im deutsch-sudwestafrikanischen Schutzgebiete vor- 
komint, sondern dafs es auch in der gleichen Erscheinungs- 
form auftritt wie bei Kimberley.

Dieses Muttergestein der Diainanten Siidafrikas ist an 
vier Stellen in und bei Gibeon und an zwei Stellen bei 
Mokurop im Gebiete von Berseba ermittelt worden. Die 
Autschllisse daselbst bewegen sich aber einstweileu noch in 
sehr geringer Tiefe. Die sorgfliltig angestellteu Schurfungen 
haben sowohl Schichten erschlossen, welche in allen wesent- 
lichen Teilćn vollkommen gleicher Natur sind wie die 
oberen zersetzten Teile der bekannten Lagersfalten siid- 
afrikanischer Diainanten, des yellow ground und des rusly 
ground, wie auch solche, die ganz den Charakter von 
blue ground besitzen.

Die Ausbruchskaniile des blue ground in und bei Gibeon 
treten aus Sandsteinen zu Tage, welche walirscheinlich den 
in den allgemeinen geologischen Bemerkungen erwahnten, 
auf Thonschiefern aufgelagerten und die blauen Kalkę unter- 
teufenden Sandsteinen zuzurechneu sind. Bei Mokurop wird 
zutage tretender Blaugrund von Thonschiefern umgeben, 
die vielleicht den eben erwahnten, die Basis der uns bisher 
bekannten Sedimentgesteine bildenden Thonschiefern ent- 
sprechen. Die obersten Teile der auf britischetn Gebiete 
liegenden blue ground-Vorkommen stehen dagegen in dem 
jiingsten Gliede der Karrooformation. Dieser Unterschied 
im Charakter des Nebengesleines diirfte aber auf die 
Diamantfuhrung von keinerlei Einflufs sein , denn auf 
britischem Gebiete finden sich, wie erwahnt, neben diamant- 
fiihrenden blue ground-Lagerstiitten auch solche, welche 
nach der bisherigen Kenntnis keine Diainanten bergen, 
trotzdem sie im gleichen Nebengesteine an die Erdober- 
fliiclie treten wie die diauianthaltigen.

Ausgedehnte Bedeckung mit diluvialem Gerolle, welches 
zum Teil durch Kalk sehr test verkittet ist, eutzieht mijg- 
licherweise etwa nocli vorhandene andere Diamantlager- 
stiitten unserer Kenntnis.

Blau- und Gelbgrund herbergen Iibrigens stets auch 
weitere Mineralien, welche bei guter Entwickelung der 
physikalischen Eigensehaften ais Edelsteine und Halbedel- 
steine geschatzt werden. Von diesen s i n d Z i r k o n ,  T u r -  
m a l i n  und G r a n  a t e n  nachgewiesen worden.



27. Dezember 1902. 1278 - Nr. 52.

Granalen sind auch von der Grenze des Walfischbai- 
Terriloriums in der Varicl;it der Almandinc odcr Pyrope 
bekannt.

T o p a s e  wurden bei Hauneib, siidwestlich des Bock- 
berges, in soleher Grofse und Klarheit gefunden, dafs sie 
sieli wolil zuin Versęhieifen cignen wurden.

Bei einer Tiefbohrung in der Niilie von Gan ikobis 
(3 0  kin nordosliieli Berse6a) ani Grofsen Fischflussc will  
inan nach dem Durchleufen yon Schiefcrn, Kongloineraten 
und Sandsteincn in mehr ais 100  m Teufc Petroleum 
walirgenoinmen haben.

Die Kalahari birgt in grofser Zahl ausgedelmle Pfannen 
salzhalligen Wassers, in denen S a l z-Ausscheidung stallfindet.

G u an o-Bi l dung vollzielit sich forlwiilirend enllang der 
Kiiste. Der die Kiisfe von Sud nac.li Nord besptilende 
klihle Benguelastiom bietet den Fischen gute Lebens- 
bcdinguiigcn. Der Fischreichtum ist wiederum die Ver- 
anlassung zu massenhafier Ansammlung von ViSgeln. Die 
fleifsigen Vogel haben besonders in der Gegend, der 
Uóttcntollcubai im Siiden und in der Niilie von Kup Crosi 
im Norden Guanolager betriichilichen Uiiifanges geselialTen, 
die der Ausbeule unterliegen.

Die umfnngreichsle der Guano-Inscln, Graves Island 
(2 2  km sudlich Kap Cross), ist 15 0 0  qm grofs und 5 m jicch.

An der Kiiste zwischen den Insein Halifax und Possession 
ist ferner K o p a l  in einigen Stucken gefunrieii worden, 
von dein ungewifs ist, ob er an Ort und Stelle voikommt 
oder angeschwemmt wurde. Bei dem Abnehmen der P io- 
duktion des geschiitzlen afrikanischen Kopals dlirfte sieli 
eine gelegentliche naliere Untersuchung, etwa vou einem 
unserer Matinefahrzeuge aus, sehr wohl empfelilen. Die 
Kiiste ist zwischen 11 aIifiix und Possession felsig; nur lun 
und wieder finden sieli sandige Eińlagcrungen. Auf diese 
lelzteren wiirden sieli die Forschungen nach snbfossilem 
Kopal erstrecken miissen.

He i f s e  Q u e l l c n  entspringen zu Otyimbingue, Buxton 
Fóntein, Otyikango, Klein-Barmen, Windlimk, Rehobotli, 
Asis, Omapyu, Omburo und Wnrmbad. Die Temp.Taturen 
der drei erstgenanntcn werden in sehr verschiedenen Wcrten, 
die zwischen GO und 70 0 C. liegen, angegeben. Die 
Quelle zu Rehobotli hat 54  0 C. und setzt meist dunkeln 
Opał ab; Rehobotli selbst liegt auf solehem KieseltufT. Auch 
Windhoek liegt auf dem Absatze der dortigen Quelle, dereń 
Temperatur von einer Seite zu 9 0 ° ,  von anderer zu 7 2 0 C. 
angegeben wird. Die Quelle zu Warmbad ist fast 40  0 
warm, fiihrt schwefclsaure Salze und hat heilkraftige Wirkung 
bei Hautkrankheiten und Rheumatismus.

D e u l s c h - O s t a f r i k a .  Im geologischen Grundgeriiste 
von Deutsch-Ostafrika tritt Gneis in den Vordergrund. Er 
ist in weiten Gebicten ausgezeichnet durch einen Aufbau 
aus petrographiscli stark wechselnden und dalier deutlich 
voneinander unterscheidbaren Schichten. In grofser riium- 
liclier Erstreckung wurde auch granitartiger Gneis beob- 
acbtel. Der Gneis-Granitgrundstock tritt in dem weilaus 
grofsten westlichen und nordlichcn Teile des Scbutzgebietes 
in der Ilauptsaehe unmittelbar zutage. Konkordant dem 
Gneis auflagernd sind mehrfach Erosionsreste in Geslalt 
pliyllitiscber und Thonscbiefer unbestimmten Altcrs gefuuden 
worden.

' Diskordant lagern dem Urgebirge yielerorts Lappen 
der yerschiedenen Sedimentgesteinsatten, insbesondere Sand- 
steine auf, aus denen Versteinerungen nicht bekannt 
geworden sind, sodafs ilire Stellung zum System der

geologischen Formationen noch niclit hat ermittelt worden 
konnen. Lediglich bei vercinzelten Erosionsresten Stein- 
kolile fiilireiider Schichten ist das Alter der Karrooformntion 
feslgestellt worden. D ieser vielgestaltcte Untergrund des 
inneren Deutsch-Ostafrika verschwindet nach der Kusie 
zu unter jurassischcr und jiingerer Bedeckung. Diese ist 
ganz flach, wo nicht solilig gelagert. Von Jura ist Dogger 
(feste, diokbankige Kalkę mit glimmerreiclien, sandigen 
wechselnd; kalkige Sandsteine; mergcligc Thone) und Malm, 
(Scliieferthone, sandige Mergel, thonigc Sandsteine, auch 
kalkige Sandsteine und Kalksteine) vcrtreten, ohne dafs 
die Kontinuitat der Ablagerung von einem in das andere 
Glied hiniiber fesistiiiide. Ebeiihowenig ist dies der Fali 
von der Art der Auflagening der Neokom - Schichten 
(mergelige Tlione und unreine Kalksteine) auf dem Malm. 
Von der oberen Kreide in Gęstsit der Makonde-Śchichten 
(Scliieferthone, sandige Letten, Sandsteine und an der Basis 
Kalksteine) stcht fest, dafs sie im Siiden iibergreifend die 
(i Ulikretazeischen Bildungen iiberlagert. Eociin (mergeligu 
Thone mit Kalkzwischenlagen) und jungtcitiare Bildungen 
(dunkle, mit Kalklagen durchsetzte Thone) sind auf einen 
nirgends iiber 25  km brciten Kiistenstreifen besebriinkt. 
In ihrer Stellung zum Terliiir und Quaniir nocli ungewifs 
Ycrharren die Mikindani-Schichten Boillhardts, die, diskordant 
den sich er ais jungtertiiir erkannten Schichten auflagernd, 
in Form lotlicher, sandiger f^ehine und leluniger Sande in 
ausgedebnter Verbreitung enllang der Kiiste aus ganz jungen 
marincn Deckschichten herausragen.

Zur Moitelbereitung geeigneter Kalk liifst sieli aus 
Kalkstein bei Kilanga am Ssongue gewinnen. W iilschaft- 
lichc Bedeutung hal auch das Vorkoinmen von K a l k s t e i n  
zienilicher Ausdelmung an der Usambarabahn, etwa 12 km 
von Tanga. Die festen, sproden, lichtgrauen Kalko, teils 
oolitbischer, teils pisolithischer Natur, bilden liicr eine 30  m 
machtige Folgę dieker Bitnke, die, horizontal oder mit 
dachem, ostiichem Einfallen gelagert, auf grofserc Strecken 
verfolgbar ist.

Die Tektonik der mannigfach gefallelen und zerrissenen 
vorjurrassisclien Bildungen ist, wie bei der ungeheuern 
Grofse des Forschungsgebietes begreiflieb, noch wenig ge- 
kliirt. Man hat geglaubt, zwei llauptfnltungsrichtuiigeu 
untersclieiden zu dUrfen, ein „erytliriiisches", dem Roten 
Meere parallel laufendes, und ein „Somali-System", der 
siidostlchen Somalikiiste gleichsinnig streichend. Von 
wesentlicbeui Einflufs auf die Bodengestaltung Deutsch- 
Ostafrikas sind die ais die afrikanischen „Graben" be- 
zeichneten Storungszonen. Der ostafrikanische Graben 
bildet eine starkę Depression, die sich mit fast liberall 
(wenigslens auf der Westseitc) deutlich hervortrelendem 
Rand iiber den Natron-, Manyara- und Balnngidda-See, 
weiler iiber Kilimatinde durch Usongo nach dem Nyassa- 
see verfolgen liifst. Zablreiche Zeugen slarker eruptiver 
Thiitigkeit der jungeren geologischen Kpóchen begleiteir 
diese Storungeu. Im Norden wird der ostafrikanische 
Graben durch eine dem Panganithal etwa gleichlaufende 
Storung gekreuzt. Im Siiden wird er Tom Rikwagrabeu 
gesebnitten. Dieser Ieitet binuber zur langausgedehnten 
Einbruchszone, die ais centralafrikaniscber Graben iiber 
den Tanganjika und Albert-Edward-See hinaus sich erstreckt. 
Auch dieses St0rungsgebiet ist von vulkanischen Bildungen 
in reichem Mafse durchsetzt, die jedocli bis auf einen noch 
thatigen Vulkan beim Kiwu-See Reste erloschener Erupiions- 
tliiitigkeit sind. Am ausgcbreiletsten war die Wirksamkeit
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der Yulknuischen Krafte, und zwar nach Schlufe der meso- 
zoischen Aera, im Norden des Schutzgebietes, wo ilire 
Produkte ein gew altiges Areał bedecken und im K ilim and- 
jaro zum liuchslen Gipfel drs Kontinentes ansteigen

G o l d .  T ie le  ostafrikanische Flusse fiihren Gold. 
Einzcine Strecken der nach dem Indischon Ozean und der 
nach dem V ictoriasre abfliefsendeu Gewasser sind ais iiber 
das noim ale Mafs der Flufsgoldluhruiig hinausgehend er- 
kannl worden. Im Hinblick auf etwaige Ausbeutungs- 
fabigkeit tier Flufsbelten hat dahsr die K olonialverw altung  
die Gerechtsaine auf G oldgew innung in denselben, sow eit 
sie  schiffbar sind, sich vorbehal!en ; sie  beabsichligt indessen 
nicht eigenen Betrieb, sondern Veipaclitung an leistungs- 
fźihige Dnternehmer.

Sonstige cigentliche Schwemmgoldlagerstiilteri sind bisher 
nicht zuversichtlich fettgeslellt worden. Das 1899 im 
Que!!gebicle des Guruinasiva (Nebenflufs des Umbekuru) 
angeblich feslgestellte Scliwemmgoldlager (Neuklondike) 
bedarf noch der Bestatigung.

A u f ursprDnglicher Lagęrstatte ist Gold bislang an zw ei 
Stellen, und zwar am Emin P ascha-G olf des Victoriasees 
und auf dem Irambaplateau siclier ennitte lt; doch sind die  
Unlersuchungcn an beiden Orten noch nicht abgeschlossen, 
daher dic Ergebnisse der OefFentlichkeit nocli nicht zu- 
giinglich.

Das Usinya-Syndikat untersuchte das erstere Vorkomtnen. 
Am Nordabhange der Useraguru-Bergketlen durchsetzt ein 
NNW , nach SSO. streicliendes Riff mit am Ausgehenden 
(laciiom, westsudwestiichcm Einfallen und einer zwischen
11 und 23  cm schwankenden Miichligkeit stnrk eisen- 
schiissigo, in Streichcn und Fallen anscheinend gleich ge- 
richtete Sandsleine. Dic Goldfiihrung der Lagerstiitte ist 
sehr ungleiclimiifsig, felilt aber angeblich nirgends gitnzlich. 
Ueber das Mafs der Goldfiihrung liegen mangels umfang- 
reiciier Aufschlufsarbeiten keine genaueren Angaben vor. 
Inwiewcit eine nur wenigc Ccntimelcr staike, nach SSW. 
einfallende Quar?.bank, die niiherdem Kam me der Useraguru- 
Beigkclte, oberhalb des Aufsohlusscs der erslbesprocheneti 
Lngersliitle, angetrofien wurde, mit der lelztcren etwa 
zusammenhiingl, steht noch dnhin. Auch Uber die Fund- 
etelle zweier Proben, welche 81 g Gold und 4 0  g Silber 
sowie 189  g Gold und 71 g Silber in 10 0 0  kg enthielten 
und von einem Riff in der Niihe des Vicloriasees stammen 
sollen, ist nichts Genaueres bekannt geworden.

Das Irambaplateau ist se it Jahren ais goldfiihrend bc- 
zeichnet worden; dies wurde neuerdinss vom Irangi- 
Syndikate durch doi t  vorgonojnmcne AufschlUsse g o ld -  
fUlirender Giiiige aucli bestatigt. K inzelheiten uber die  
Natur des Vorkommens sind zwar noch nicht bekannt 
gegeben; vorliegendo, sehr reiche Proben berechtigten abfir 
zu besten HoiTnungen.

In den „Schieferthonen“  von Manani ist ębenfalls 
G old, aber bisher in einem  den Abbau nicht lohneuden  
Mafsc von 1,7 g  auf 1 0 0 0  kg, in einem  chloritischen  
Schw efelkies fUhrenden und gipshaltigen Gesteine nach- 
gew iesen worden, uber dessen Vorkoinmen w eitere N ach- 
richten noch fehlen.

Neuerdings zur KUste gelangte Proben mit zw eifellosem  
G oldgehalte sollen aus der Landschaft Usongo stam m en.

Ueber andere Erze ist bis je tz t  noch sehr w enig  be
kannt, Spiirliche FuudstUckc aus dem Niam auribergen, 
sudostlich  von U jiji, zuigteu geringen K u p f e r -  und 
und S i l b e r  gelialt.

Aus dem Hinlerlandc von Lindi wurden M alachit-
stUcke gebracht, von denen noch nicht festsleht, ob sie  
deutschem oder portugiesischcm Gebiet entstam inen. Ersteres 
darf indessen vermutet werden, w eil A ngelvy und Lieder 
Malachit bei Massnssi antrafen.

In Irangi w ie auf dem Irambaplateau wurden An- 
zeichen von K u p f e r  erzen gefunden.

Auf dein Irambaplateau steht auch B l e i  glanz a n , 
rbenso wird er von Usambara gem eldet. Hier w ie  dort 
fehlen nahere Angaben.

E i s e n  e r z e  finden sich vielerorts in dem Zer-
sctzungsprodukte der afrikanischen krystallinen Gesteine, 
dem Laterit. Raseneisenstein durfte nicht d ie  w eitc Ver- 
breituns haben, w elche ihm nach den Berichten iillerer 
Reisenden zuzukoininen scliien, da Bornliardt bei einer
Reihe von Vorkommen angeblich echter Rasencisensteinc  
nachw ies, dafs sie  led iglicli kieselsiiurereiche Eisenaus- 
scheidungen an den AustrittsbfTnungen von Quellen dar- 
stellen . Ansaiiiinlungen von M agncteisenkornern im
Schwemmsande von F lussen, insbesondere in Usambara und 
Para im Norden und in Massassi iin SUden, enibehren der 
Bedeutung. Sie verdanken w alirscheinlich iliren Ursprung 
led ig licli der krystallinen Gesteinen eigenen , im ‘allgem einen  
schw achen, bei Massassi aber ztem lich ansehnlichcii Magnet- 
eisenerzfUhrung.

W irkliche Eisenerzlagersliitlen sind e in stw eilen  nur im 
Suden des Schutzgebietes bckannl.

Im Ulugurugebirge triu auf der H undussiklippe der 
Ludsandaberge am oberen Mgela eine offenbar miichligc  
Eiscnerzlagorslatte in Gestall zahlrcicher und grofser Brocken 
von M agneleiscnstein aus stnrk eisenschUssigein Boden heraus. 
Auch am oberen Mkabatia wurde eine Anhiiufung bis zu 
mehr ais '/z m Durchmesser grofser B locke eines reichcn 
Eisenerzes Uber eine W egstrecke von etw a 10 0  in verfolgt. 
Proben des Erzes ergaben bei der Lagerstiitte auf der 
H undussiklippe 65 pCt. E isenoxyd u loxyd , bei derjenigen  
von Mkabana 63 pCt. E isenoxyd nebst einem  im crsteren 
F alle geringen, bei letzterein Erze 25  pCt. betragenden 
Gchalte an Titansiiuro. Dieser hohe G elialt an Titan liifsl 
eine Verwendung des Erzes zur E isengew innung ausge- 
schlossen erscheinen.

Im K ustengebiete w estlieh  von K ilw a K issiwani gc- 
fundene E isenschlacken mit Spuren von M agneteisencrz 
lassen auf Vorkommen auch in dieser Gegend schliefseir

Auch in der Landschaft In jam w anga, w estlich  vom  
R ik w asec, weison Spuren einer H erstellung von Eisen 
durch die Eingeborenen auf das Vorliandensein von Eisen- 
erzen liin. Da von einer aufserordęntlich leichten Schm elz- 
barkeit der Injam wanga-Erze bericlitet w ird, so handelt es 
sich da v ie lle ich t uin ein  Vorkommen iihnlich untor- 
geordneter Bedeutung, w ie  es im K inga- oder L ivingslonc-  
Gebirge beobachtet worden' ist. Hier gew innen die E in
geborenen ein zerreibliclies Brauneisenerz, das mit einer  
Beim ischung von w enig M agneteisenerz Nester und SchnUre 
im rotlehm igen Verwitterungsboden des Gneises b ildet, und 
verschmelzen es nach yorgenoinmener Anrcicherung.

Daneben treten aber ursprungliche Eisenerzlagerstiillen  
im Kingagebirge auf in G estalt von M agneteiseneizgiingeri 
und zw ar an zw ei Orlen: Am Ligangaberge nam lich ist
das Ausgeliende eines 10  m m achtigen Ganges zu vcr- 
folgen. Am Lipura streicht auf 1 8 0 — 2 0 0  m Liinge ein 
D oppelgang aus, dessen beide Triimmer je  15 m inachtig
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sind. Hier liegen mehrere tausend Centner Eisenstein in 
Blocken lose zu Tage.

Zu den EisenerzlagerstiUten diirfen noch gerechnet 
werden die stark eisenschlissigen Biinke von Koiiglomerntcn 
und Sandsleinen, welche in der Steinkohle fiihrenden Ge- 
birgszone am Mtanjbalalabache, wenig sudlich vom Ruliuhu, 
liegen. Nach einer diesen Schiohlen entnommenen und 
untersuchten Probe sind die Biinke von yerhaltnismiifsig 
reichem Eisenkarbonat mit 48  pCt. Eisenoxydul durchselzt.

S t e i n k o h l e n  filhrende Schichten sind bislang nur 
von den Ufern des Nyassa bekannt. Geriichten von Vor- 
kommen an anderen Stellen lag des ofteren dic Ver- 
wechselung von dunkeln Hornblendcfelsen mit Steinkohlen 
zu Grunde.

Die Steinkohlen bergenden Schichten am Nyassa, welche 
der Karrooformation angehoren, liegen zwischen zwei flotz- 
leeren Partien. Die untcrlagernde besteht aus dickbiinkigen 
Sandsteinen, die mit einem Konglomerat einsetzen. Die 
tiberlagernde Gruppe setzt sich aus Sandsleinen, Mergeln 
und Tlionsohiefern zusammen und ist durcli Kalkgehalt 
einzelner ihrer Glieder gut ausgezeichnet.

Dic produktive Zone ist am unteren Ruhuhu etwa 8 0  m 
miichtig entwickelt; sie fUhrt hier zwar ciile sehr grofse 
Anzahl von Steinkohlenschmitzen, aber nirgends Lager von 
solcher Miiehtigkeit, dafs dereń Ausbeutung Gcwinn verspricht_

Am recliten Kiwira-Ufer, nahę der Nordwesteckc des 
Nyassasees, erweist sich das produktive Karbon zwar nur 
etwa 20  m miichtig, dabei aber in weit reicherem Mafse 
Btuinkohlenhaltig. Es tritt hier an den Abliiingen des 
Iwongo, Kavolo, Matuli und Popiyumba auf mehr ais 15 km 
Liingenerstreckung zu Tage. Das Einfallcn ist ein flach- 
ostliches der nordsiidlich streiclienden Schichten, verlauft 
also im Sinne des Thalgehanges. Im einzelnen wechselt 
cbensosehr die Miiohtigkeit der unhaltigen Mittel wie die- 
jenige der Flotzpacken. An der steinkohlcnreichsten Stelle, 
nahe der Mitte der Ablagerung, konnen vier Partien mit 
solcher Kohlcmniichtigkeit unterschieden werden, dafs die 
einzelnen abbauwiirdig erscheinen. Die zusammenhiingenden 
Miichtigkeiten betragen bei einer Bank l*/* in, bei zweien 
etwas mehr ais 2  m und bei einer vierten, liegendsten, 
fast 5 m Kohle. Die liegendste Kohlenschicht ist in einem 
nordlicheren Aufschliisse noch 4 m miichtig. - In einem 
anderen nordlichen Aufschlusse erweist sich eine hangendere 
Partie gut entwickelt. In der slidlichen Hiilfte des Vor- 
kommens findet mit der Anuiiherung an die englisciie Grenze 
offenbar eine Abnaiime der Kohlefiihrung statt, sodafs die 
Abbauwiirdigkeit daselbst fraglicli wird.

In den bisherigen Aufschlllssen konnten nach dem 
Aeufseren drei Kohlenarten deutlicli unterschieden w'erden: 
eine graphitiihniich gliinzcndc, spezilisch lcichle Kohle oline 
Streifung und Schieferung erwies sieli ais eine gasarme 
Magerkohle. Eine aus dicht verwachsenen Lagen zusammen- 
gesetzte, daher streifige, aber nicht schiefcrige, schwere 
Kohle ist ais Fettkolile anzusprechen. Sie ist nach den 
stattgehabten Untersuchungen die einzig backende Art. Eine 
melir oder wenig diinnschieferige, an sich leichte, aber 
stellenweise durch Schwefelkies beschwerte Kohle, aus ab- 
wechselnden Lagen von Glanzkohle und matter Faserkohle 
bestehend, ist eine trockene, gasarme Kohle, dereń Charakter 
niclit nalier bestimmt worden ist.

Aus der erstgenannten Kohlenart setzen sich die miichtigen 
liegenden Kohlenpartien vorwiegend zusammen. Die Fett- 
kohle tritt einmal in vier einzelnen Biinken an versohiedenen

Stellen der Schiclitenfolge auf. Daneben bildet sie in 
Wechsellagerung mit Kolilen der dritten Sorte eine ganze 
Anzahl weiterer Biinke. Diese dritte Kohlenart ist in dem 
Hangenden der produktivcn Schiclitenfolge yorherrschend.

Der Aschengehalt der Kohlen ist, wie bei der zur Zeit 
nur an der Tagesoberfliiche aufgcscblossenen Kohle wohl 
erklarlich, stellenweise recht bedeutend, und ihr durch- 
schnittiicher Heizwert erreicht daher zur Zeit nur so eben 
den Mittelwert fiir Steinkohle. Nur dic Fettkolile hatte 
einen 6 5 0 0  Wiirmeeinheitcn Ubersteigenden Heizwert.

Graf Giitzen glaubt beim Kiwusce grofse Gr a p h i t l a g e r  
gefunden zu haben.

Baumann berichtet von einem 6 m miichtigen Lager im 
Ulugurugebirge. Bornhardt hat dies nicht gefunden, sondern 
giebt an, dafs Graphit in einer durch das ganze Gebirge 
von Norden nach Sliden hindurch verfolgbaren Zone ais 
Gemengteil von Gneis auftritt.

S c h w e f e l  kommt ais Impriignalion von wahrscheinlioh 
oberjurassischcn Sandsleinen vor, welche ais fes te Biinke in 
flacher Lagerung an dem Hohenrande bei Wingayango zu- 
tage treten; jedoeh ist der Gehalt fiir eine lohnendc Ge- 
winnung zu gering. An der Oberfliiche geht er dem Sand- 
steine durch Verwittcrung verloren.

Der Untergrund des Tanganjika mufs im Norden bitu - 
miiidse Stoffe bergen, denn nach stiirkeren Erdbebeu zeigen  
sich Er di i i  und andere bituminose Substanzen auf der 
Oberfliiche des Sees und werden an die Ufer gesplilt,

Grofsplattiger M u s k o v i t g l i m m e r  ist in zwei ver- 
schiedenen Gebictcn Deutsch-Ostafrikas gefunden worden.

Das Yorkommen am Ssuwibache in den Pongwebergen 
ist raumlich sehr beschriinkt und seiner Natur nach noch 
nicht gekliirt. Uebrigens tritt der hier gefundene Glimmer 
nur in stark verbogenen Stiicken auf, sodafs nur Platten 
von 5 cm Seitenliinge und auch diese nur bei sehr diinnen 
Lamellen in befriedigender Reinheit gewonnen werden konnen.

Das nach den bisherigen Erfahrungen hoffu u n gsvo l lere  
Vorkommen liegt im Ulugurugebirge am oberen Mkabana. 
Hier treten Pegmatitgiinge von 2 — 2 0  m Miiehtigkeit auf. 
In- einem derselben ist auf 2 5 — 3 0  m streichende Lange 
ein bis zu 2 ,5  m anschwellehdes Trum entwickelt, in 
Avelchem sich grofsplattiger Glimmer in einer bis zu 1 ,5  m 
breiten Zone findet. Nach der Teufe ist der Glimmer bis 
auf 5 m unter dem Ausgehenden nachgcwiesen worden.

Der in dickeren Lagen dunkeibraune bis dunkel grUnlich- 
braune Glimmer ist so klar, dafs die Sonne durch Platten 
von 1 cm noch in scharfęn Umrissen erkennbar ist. 
Aeufserst diinne Niidelchen braunrot bis schwarz gefiirbter 
Mineralien lagern zwischen den Spaltllachen, beeintrachtigeri 
die Durchsichtigkeit, durchdringen in der Itegel die Platten  
aber nicht. Diese EinschlUsse diirften auch nach der Teufe 
zu nicht verschwinden.

Die Festigkeit des Glimmers ist die denkbar beste. 
Verbiegungen und Knickungcn der Platten haben nicht 
statt. Neben den crwiihnten dunkel gefiirbten EinschlUsscn 
beeintriichtigen nur Zwillingsstreifung und Querbruche dic 
Schonheit des Maleriales.

Die grofste gewonnene Tafel von 8 8  zu 7 8  cm Flachę  
und 1 5 — 25  cm Dicke teilte sich beim Herausheben in 
mehrere Stlicke, dereń grSfstcs, von QuerbrQchen frei, noch 
35  zu 45  cm Fliiche hatte.

Der bisher aus dieser Lagorsliitte nach Deutschland ge- 
brachte Glimmer erwies sich zwar nicht von solcher Gute, 
dafs er allgemein zur Anfertigung von Glimmerwaren Yer-
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wehdung fi ii den konnte, wohl aber zu Oferiplatten und zu 
elektrischen Zwecken, insbesondere ais Isolationswiderstand.

Au der Naclihaltigkeit der Ligerstiltte zu zweifeln, liegt 
einstweilen kein Grund vor. Die Gewinnung bietet keine 
Scliwierigkeiten, und die Transportkosten sind in Anbelraclit 
des Wertes der Ware ertriigliche.

In den iibrigen Giingen des Kessels bcschriinkt sieli das 
Vorkommcn von grbfseren Glimmcrtafpln niclit auf ein ein- 
zelnes Gangtrum, sondern es ist nesterweise Iiber den 
mitohtigereu Teil der ganzen Gangfliiche ausgcdehnt, Bei 
den in sehr beschriinktein Umfange statlgehabten Uuter- 
suchungen dieser Giinge wurden . vielerorts Platten von 
15 zu 25 cm Grofse und an einer Stelle auch Platten von 
25 zu 35 cm gefiinden.

G r a n a t  on.  Zwischen dem die Gemarkung Namaputa 
beriihrenden Karawanenweg nnd dcm ihm nordlich eine 
Strecke lang parallel laufemlcn Namaputabache stelit ein 
erdig rerwitterter Hornbleudpgneis an, welcher bis faust- 
grofsi! Einschliisse von einem inagnesiaceichcn Almandin oder 
Eisenthongranat fiilirt. Diese Einschliisse.sind von zahlreiclicn 
Sprungeu durchsetzt, sodafs bei ihrer Gewinnung nur ver- 
hiiltnisinafsig klelne Bruchstiicke der von Haus aus grofsen 
Krys!allindividuen ei fal len.

Die Bruchstiicke finden sieli schon oberfiiiclilich iiber 
zwei einige Hektar, grofse Flucln:u verstreut; die vom Uegen 
rein gewaschenen Granatstiicke konnen hier leicht erkannt 
und miihelos gesammelt weiden.

Die Granaten haben 3 ,8 7 5  spez, Gewiclit, sind zumeist 
klar durchsicluig, von kolunibinroier 1'arbe mit einem Sticli 
ins Bliiulichiote. Ein ungewohnlich starkes Liclitbreeliungś- 
vermogen verleiht den geschliffeneu Stiieken ein lebhaftes 
Fe u er.

Ob sich nach Erschopfung der oberfiiiclilich liegenden 
Stiicke eine Gewinnung aus dem Muttergestein und iu grofserer 
Tiefe gar eine solche der unzerśnaltcnen grofseren Iudiriduen 
mit Vorteil wird durchdihren lassen, stelit noch dahin.

Neben Glaskopal, der von den Baumcn (Trachylobiuin- 
Arten) abgelesen wird, hat im Kiisteiigebietc Deutsch-Ost- 
afrikas eine Gewinnung des hoher bewertelen subfossilen 
K o p a l  insbesondere zwischen Ntimbulimbui und Kitami 
( westlich der Rowuinamilndung) sowie in der Landschaft 
Usaramo und bei Saadaiw statt. Dieser sulifossile Kopal 
findet sich an denjenigen Stellen im Sandboden, an welchen 
eliedem Kopalbiiume gestanden haben, lh  — ih  m unter der 
Oberflaclie ais das abgetropfte Harz dieser Batiine in einzelnen 
erstarrten Tropfen. Das Vorkoinmen ist dieser Entstelmngs- 
weise entsprechend ein sehr regelloses. Ein Fundort hat 
gewohnlich 10 — 20  in Durchmcsser.

Der subfossile Kopal, meist nach Sansibar ausgefiihrt, 
wird zur Herstellung feinster Lacke benutzt und lioch be- 
z.alilt (bis zu 3 2 0  <JL fiir 100  kg).

S a l z. Stcinsalzlager sind in Deutsch-Ostafrika nicht 
bekannt. Die Klistenliinder beziehen ihren Salzbedarf aus 
Indien, Persien, Arabien und den afrikanischcn ICiisten- 
strichen siidlicli und wesllich vom Kap Guardafui, wo 
Salzproduktion in Seesalinen erfolgt. Im Innem Deutsch- 
Ostafrikas gewinnen die Eingeborenen Salz vielfach. aus im 
lliickgange begriffenen Seen, insbesondere in den Massai- 
landern. Anderenorts grfindet sich die Salzgewinnung der 
Eingeborenen auf Ausscheidungen von Ascliensalzen, welche 
sich nach den jiihrlich slaltlindeuden Steppenbriinden auf 
dem schwer durchlassigen, weil lehmigeu Verwiuerungsboden 
des Gneises bilden. In Ujiji am unteren Malagarasi wird

S a l z  aus S o o l ą u e l l e n  gewonnen. Der Mangel eines 
Gehaltcs an Jod und Brom sowie der Umstand, dafs die 
Quellen nach staltgehabtein Uegen reiclilicher, aber salz- 
iiriner fliefsen ais in trockenen Zeiten, macht zugleich mit 
dem scliwachcn Druckc der Quellen einen Ursprung der 
Soole aus grofseren, in der Tiefe liegenden Steinsalzlagern 
unwahrscheinlich.

In einigen Seen im nordlichen Teile des Sehutzgebietes 
hat eine Ausscheidung von N a t r o n s a l  z e n  Yerschicdener 
Zusaminenselzung satt. . Der Nalronsee am Yiilkan Docnje- 
Ngai (westlich vom Kiliinandjaro) scheidet ein Salz von 
45 pCt. NaC03 und 3 8  pCt. NallC 03 aus, welches, frei 
von Schwefelsiiure und Salpetersiiure, den Salzen von 
Fezzitn und Unteriigypten nahcstcht. Ein von Dr. Peters 
im Kilińiaiidjarogebiet eutdecktes Natronlayer fiilirt ein Salz 
mit 47,1 pCt. NajOOj und 3 0 ,3  pCt. NallCOg und war 
frei vou Salpetersiiure und fast frei von Schwefelsiiure.

He i f s e  Q u e l l e n .  Einige der zahlreiclicn heifsen Quellen 
liaben sich bei eingeheuder Untersuchung ais sehr heil- 
kriiftig erwiesęn,

S lid westlich Kissaki (Slidostseite des Ulugurugebirges) 
enląuillt eincr Spalte des aus Gncis bestelienden, von 
machtigen Gangbreccien durchsetzten Wetaberges eine 7 2 °  
heifse Quelle: „Madji ya Weta". Ilir Wasser ziililt zu den 
alkalisch-salinischcn und kommt an Salzgehalt einem so- 
genannten „milden Karlsbad", also etwa der Therrac von 
Bcrtrich, gleich. Wesentlich uuterscheidet sie sich von 
dieser aber durch ihre Temperatur, die sie zu den heifsesten 
bekanuten Quellen ziililen liifst.

Am Tagallalasee (siidostlich vón Kissaki, nahe 
dem Itufiyi) treten an verschiedenen Stellen ebenfalls 
Quellen alkaliscli-salinischer Natur aus ąuarzitischen Sand- 
sleinen ivervor. Diese stimmen im Salzgehalte mit dem 
bekanntlicli bisher einzig dastehenden Karlsbader Sprudel 
uberein, sind jedoch bei 4 4 °  um 2 8 , 5 °  klihler ais dieser 
und niihern sich mit dieser Temperatur den im Gehalte 
ińildereu Wassern von Marienbad, Franzensbad, Tarasp 
und Elster.

Um etwa Liingengrad mehr ostwilrts. und um ein 
Geriuges siidlichcr ais der Tagallalasee liegen die Sc l i  w c f e l -  
q u o 11 e n von Nyunguni. Sie ąuellen aus einem den 
Thalgrund bedeckenden Sumpf an vielen Stellen hervor, 
ringsum die Luft mit Schwefelwasserstoff und Kohlensiiure 
erfiillend. Aufserordentlich schwankende Temperalurcn des 
Wassers machen wahrscheinlich, dafs es niclu aus grofser 
Tiefe kommt, dafs es seine Temperatur rielmehr orllichen 
ZersetzungSYorgiingen rerdankt. V ielleicht Yollzieheii diese 
sich an dem gleichen schwefelhalligen Sandsteine, welcher 
wenige Kilometcr entfernt, bei Wingaydngo zutage tretend, 
beobachtet wurde. Die Quelle kommt ihrer Zusammen- 
setzung nach dencn der Herkulesbiidcr in Mehadja nahe, 
ubertrifft diese aber an Temperatur erheblich. Eine Nutz- 
barmachung erscheint infolge des gesundheits-, ja  iebens- 
geftihrlichen Aufenthaltes in ihrer Nahe ausgesehlossen.

In dcm Kalksteinplateau westlich von Tanga treten 
Schwcfellhermen bei Amboni hervor, und zwar eine Quelle 
am rechten, die anderen zahlreichen dicht gedrilngt am 
linken Sigi-Ufer. Ihr Charakter stimmt in ganz auffallcnder 
Weise mit den Schwefelthermen Aachens iiborein. Die 
Mcngenverhiilinisse der gelosten Salze und die Temperatur 
sind die namlichen wie dort. Ein U nterschied' besteht 
lediglich in der bedeutenden Menge des frei iin AVasser 
absorbierten Schwefelwasserstoffes. Dieser Umstand erfordert



27. Dezomber 1902. -  1277 - Nr. 52:

Von>ićhi bui Bcnutzung stu Badern. Diii loioluc Zug.iug- 
liehkeit der Que)len maclit sic  wertvoll und liifst d ie A u s- 
beutung des in ilmen schlummernden kostbaren H eilschalzes  
gcwinnyersprcchend erscheinen.

Aucli von andcren Orten, z. 15. zu M pimbwe ani 
Tanganjika, ani Natronsee und am Mangarasee, sind beifse 
Quellen beobaelitet worden.

K a m e r u n .  Kamerun setzt sieli seiner Hauptmasse 
nach aus anseheinend arohaischen Gesteincn zusainmen. 
G neise verscliiedensier Art herrschen vor gegeniiber Glim m cr- 
sebiefern und P h y lliten . Versteincrungslosc Thonscbiefer  
und Kalkę miissen m it diesen zusiimmengefafst werden zu 
einer ais Primiirfoimalion zu bezeichnendeh iiltesten Grnppe.

G ianitc und Quarzporphyre durebbreeben dieses Grund- 
geriisl in ausgedehnterem Mafse ais Syenit, Porpbyrit, 
Kersantit und Diabas. Din Anordnung dieser eruptiven  
Massen ist einc gesetzm afsig in zw ci vorzugswcise hervor- 
Ire.lcnden R icbtungen: Ostwest sow ie Nordnordost-Sudsudwcst.

A us dcm bislier nic gemeinsnmen Auftrcten von Graniten 
und Poiphyren ist auf zw ei verschiedene Perioden a ll-  
cruptivor ThiLiigkeit zu schliefsen.

Ueber die Lagerungsvcrhiiltnisse der k iysla llin en  Schiclit- 
gesteine kiju 11 en wir mis nach den bisherigen Nacbricbten 
noch kein umfassendes Bikl mactien. W ic zu erwaiten, 
sind die Schiclitcn jedcnfalls sta ik  gefaltet.

Tin Landesinnern werden dic alten Gesteine vielfaeb  
fiberlagert von walirscbeinlicb lappcuformigcn, sBlilig 
liegenden Sandsteihen, mit denen zusainmen selten und ganz 
unlergeordnet Mcrgcl und Thonscbiefer vorkommen. Das 
geologisebe Alter dieser so lilig  liegenden Sediincntc stelit 
mangels geniigender Fundc von Versteinerungen noch 
niebt fest.

An der K iistc tibcrlagcrn Glieder der marincn Kreide 
die altkryslailinen Gesteine in Form unbedeulender F ęlzen .

Einc nach Sudwesten ge8trnetc und sieb w cit iu das 
Land bineiu erstrcckcndc Ausbucbtung des alten geologisclien  
Grundgerilstes wird crfullt von den das Kamerungebirge 
und seine Umgebung vorwiegcnd zusainmensetzęndcn Basalten 
und desspit TuCfen. A u d i Siiulenbasaltgiinge, Tracbyt und 
Plionolitb durchzielien dies Gebiet einer jedenfatls noch 
in historiseber Z eit eruptiven T hiitigkeit. Au die eine der 
yorbcirschenden tektoniseben Ricbtungen, d ie  uordnord- 
ostlicbe, ist das Auftreten einer Reihe weiterer Eruptivmassen 
jungvulkanischer Natur, ungefahr in der Verlangerung der 
Linie Fernando Po-Kamerunberg angeordnet, gekniipft.

In den Gnciscn und Glimmerscbiefcrn am Sannaga in 
der Niilic der Edeafiille ist G o l d ,  im Abolande sind Gold 
und S i l b e r  in sehr geringen Mengen gefunden worden.

R a s e n  e i s e n - e r z  ist in lateritischcn Bildungen weit 
yerbreitet. Ob die lokal yon den Eingeborcnen bctriebenc  
Eisenindustrie (Buband-jidda, Ssagdje, im M andaragebirge 
und im Baligrbiete) noob Yorkommen anderer Natur zu 
Grunde bat, ist ungewifs.

K u p f e r  wird ais im Balilandc vorkommend erwahnt.
G eschm olzenes Z i n n  in Stiibcbenform wird bei den 

Eingeborenen am oberen Benue angetroffen. Es stelit fest, 
dafs es sieli um ein Erzeugnis der Eingeborenen-Industrie 
liandclt. Ob die Zinnerze indessen auf deutseben oder 
engliseben Gebieteri anstehen, und wo sic  yerschmolzen 
wurden, ist noch nicht crmittelt.

S c h w e f e l  lagcrt am Nordbange des Kamerunberges in 
v gr5fscren Lagern" in einer heifsen, Raucb ausstofsenden, 
weifs und rot gcfarbten, scblammigen Schicht, welohe aus Tlion

und ips bealehl. D.o iemporatur dioacr .Massc betnigt bei 
V* i n Ti e f e SO0. Tiefercs Eindringen ist wegen Zunalime der 
Ilitze 11 i cli l gelungcn. Der Schwefel ist iłach alledem an einc 
regelreclito, noch thiitige Solfatare gebunden. ICr bildet 
bis kartoflelgrofse Knollcn von rbtlicligelber Farbę und ist 
frei von Selen.

G l im  m er in grofseren Piatten soli bei dem Dorfe 
Mata gefunden worden sein .

T o g o .  Ueber Togo wissen wir ans Hupfelds Ver- 
Offentlicbungen, denen ich liier folgę, dafs dem Gnmdsookel 
von Gneisgraiiit, wclcber im Osten des Schutzgebiclcs die  
Mono-Ebenc entlang zutage tritt, nach West en bin iiber 
den grorseicn T eil des ScbutzĄbictes hinweg krystallinischc 
Scliiefer auflagern. Nur in der Volfa-Oti-Niederung, nord- 
westlicli gelegen, sollen „einzelnc flacho Ilobenzuge jiingerer, 
wolil fluviaLiler Enlstebung anstehen^.

In den krystallinischen Scbiefern finden sieli an yiclen  
Stel len brauchbarc E i s e n e r z c ,  welche, wie frilber erwiibnt, 
an vielen Orten zur Eisengewinnung anregten und nocb 
jetzt im Bassari-Banyeri-Gebiet im Norden und in der 
Landscbnft Boem in Mitteltogo Verarbeitung finden.’

Ein Eisensteinberg nordwestlieb Banyeri erhebt sich  
aus 2 2 0  in Mccresbohe der Ebeno zu rund 4 6 0  tri lliilie 
und besteht fast ganz aus Roteiscnstcin, welcher dcm Berg 
eine weithin walirnehmbare, tief dunkelrote Fiirbung ver- 
leibt. Der Eisenstein ist ungescbicbtet, hin und wieder 
von Quarzadern durebzogen. Eine Analyse ergab:

9 8 ,4 3  pCt. Fo20 3
1 ,5 4  „ S i0 2
0 ,0 3  „ P20 5.

Der Erzberg vnn Kabu ist etwa 150  m hocli und bo- 
stelit ganz aus Roteiscnstcin, aber mit mehr Kieselsiiure 
ais dcrjeuige von Banyeri. Aebnlieb verbiilt sich das Erz
von Basari.

In der Landschaft Boem liegen im Quarzit des Santro- 
koli-Akpafii-Gebirgsriickens mebrere Roteisenerzlinscn, die 
yielfacb von Quarzadern durebzogen sind. Die Analyse 
einer Probe ergab:

7 8 ,4 0  pCt. Fe20 3 
1 0 ,5 0  „ S i0 2

0 ,7 3  „ P2Ó5
9 ,9 8  „ H20

kein Mn, keine C 02.

A nderw eitc w esentliche Erzfundc sind nicht bekannt 
geworden.

K a i s e r - W i l h e l m a  l a nd .  Wunderbare Fruclitbarkeit 
des tropischen Pllanzenwuchscs, grofse Ficbergefabr und 
einc besonders w ilde, unzuvcrlassigc Eingeborencnbe- 
yolkerung haben die geologisebe Erscblicfsung und Durch- 
forsclutng Neuguineas, und. zwar sowobi des britiseben, 
wic des bollandischen und des deutseben Teiles (des 
Kaiser-W ilbelmslandes), sehr hintangehaUen. Es sind da- 
ber nur wenige allgemeine Nacbricbten bekannt geworden.

Gneise, Granite und kryslalliniscbe Scbiefer bilden das 
von SO. nach NW. strcichcnde RUckgrat der Insel, an 
welchea im Norden und Suden jungere Scbichtenfolgen sich  
anlebnen. Aeltere und jungere Eruptivgesteine (Gabbro, 
Diorlt, Diabas und Porpbyr einerseits, Andesite, Basaltc, 
die ycrschiedensten Tuffe andererseits) durebsetzen v iel-  
fach das Gebirge.

Von wertvollen Fossilien werden Gold, Platin und 
Kobie genannt.
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G o l d  wird, wie friiher erwiihnt, seit Jaliren in Flufs- 
Seifen des Mainbare, welcher, englisches Gebiet durch- 
stromend, unmittelbar an der Sudostspitze des deutschen 
Besitzes in den Ozean mlindct, gewonnen. Gold ist aber 
auch im deutschen Schutzgebiete selbst, und zwar im Sande 
des Rainu und eines seiner linken Nebenfliisse sowie des 
Markhainflusses, gefunden worden, sodafs daraufhin die 
Rainu- und Hlion-Golf-Konzessionen erteilt wurden.

P l a l i n  wurde gemiifs Feststellung in der Geologischen 
Landesanstalt und Bergakademie zu Berlin in einem Geroll- 
slllcke dichten, festen, grauschwarzen Basaltes aus dem 
Kabenauflufs in einer Menge von 4 2  g auf 1000  kg und 
in einer- Waschprobc desselben Fundortes zu recht bohem 
Prozentgehalt ermittelt.

K o h l e  wurde im Kabenauflufs in kleinen RollstUcken 
gefunden, und im Kabenauthale wurde Kohle aus an- 
stehendem, submarin gebildelein TulTschlamm ausgeschlagen ; 
beide Vorkommen erwiesen sich ais gute Glanzkolile. 
Ferner sind 100  km westlich der deutschen Grenze auf 
liollandischem Gebiete 165  kg Kolile von Eingeborenen 
zur Kuste gebracht worden, wclche, auf einer holliindischen 
Schaluppe verfeuert, ais brauchbare Kesselkohle sich er
wiesen.

R o t e i s e n s t e i n  vom Kabenauflusse war wegen zu 
holien Kicselsiiuregehaltcs zur Verliuttung ungeeignet.

B i s m a r c k - A r c h i p e l ,  P a l a u - ,  K a r o l i n e n - ,  
M a r i a n e n - ,  M a r s h a l l -  und S a m o a - I n s e l n .  Die 
Deutschen Schutzgebiete, soweit sie den Inseln des Stillen 
Ozeans, dem Bismarck-Archipel, den Palau-, Karolinen-, 
Marianen-, Marshall- und Samoa-Inseln angehoren, werden 
zweckmiifsig gemeinsaiu beliandelt.

Neupommern und Neumecklenburg sowie die grofseren 
Salomoninseln sind geologisch. Neuguinea so eng verwandt, 
dafs auf die allgemeinen geologischen Verhiiltnisse dieser 
Insel Bezug genommen werden kann.

Unter den Iibrigen Inseln des stillen Ozeans sind zu 
unterscheiden Hocli- und Flachinseln. Die Hochinseln be
sitzen zum T eil ein GrundgerUst alter Gesteine; wenigstens 
werden aus Yap Granit, Amphibolit, Strahlstein, Chlorit- 
liud Talkschiefer, Syenit und Gabbro angegeben. Zu diesen 
gCsellen sich hiiufig auch jiingere Eruptivgesteine, wie denn 
iiberhaupL die bis zur Jetztzeit fortdauernde eruptive 
Thiitigkeit noch in den letzten Jahrzehnten betriichtliche 
Veriiiidcrungen in Gestalt und Begrenzung mebrerer Inseln 
hcrvorrief. Manche der Hochinseln sind jungvulkanischen 
Ursprunges, und zwar fast alle Marianen, mehrere Palau- 
(Babelthaub) und Karolinen- (JPonape, Kusaie und Hogolu) 
sowie die Samoa-Inseln. Dereń Grundstock besteht meist 
aus dunklem, basaltischem Gestein, das oft bis zuin Gipfel 
hinan von Korallen begleitet ist. Hunderte anderer Inseln, 
darunter etwa 5 0 0  der Karolinen und samtliche Marshall- 
inseln, sind schmale, flachę Landgebilde, auf Korallengeriist 
aufgebaut, welche sich zu Laguneninseln oder Atollen 
gruppieren.

Dafs Koralleninseln und aus jungvulkanischen Gesteinen 
beśtcliende Inseln wertvolleren nutzbaren Bodenschiitzen, 
insbesondere Gold, Kohle, Kupfer, kaum Raum bieten, ist 
ohne weiteres einleuchtend,

Aus Neumecklenburg wird berichtet, dafs der Bach 
Tahanatorei an der Miindung in geringem Mafs und 5 0 0  m 
weiter aufwiirts K o l i l c n s t u c k e  von 2 — 3 Pfund barg. 
Auch von der Insel Airai ist ein Kohlenfund bekannt.

Im Strahlsteinschiefergebiete der Karolineninsel Map 
finden sich Gangąuarzbruchstuckc, die unregelmafsig ein- 
gesprengt Butzen und Nester von E i s e n k i e s ,  K u p f e r -  
k i e s  und Z i n k b l e n d e  enthalten. Ein Gehalt an Edel- 
metallen konnte darin niclit nachgewiesen werden.

Ein Brau n e i s e n e r z  mit wenig Roteisenerz von den 
Palau-Inseln hatte

14, 14 pCt.p „ 
und 17 ,69  „ 1C2° 3

\Vertvolle P h o s p h a t c  liefern mehrere der Inseln. 
Von den Purdy-Inseln kamen solche zur Untersuchung, 
welche mit 7 9 ,8 0  pCt. phosphorsauren Kalkes zu den 
werUollslen Phosphatfunden zahlen, welche iiberbaupt ge- 
macht wurden. Auf der Mole-Insel hat um das Jahr 1890  
Phosphatgewinnung und Versand nach Hamburg stattge- 
funden; sie mufsten aber wegen zu schwieriger VersehifTungs- 
verhiiltnisse wieder eingestellt werden. Die Oberflache 
der Insel Nauru besteht bis auf den 3 0 0  m breiten Kiisten- 
gUrtel durchweg aus Phosphalen. Bei der anscheinend 
nicht gewagten Annahme von 1 m Machtigkeit der. gewinn- 
baren Schicht wiirden da etwa 40  Millionen Tonnen vor- 
liegen, welche nach der Analyse Uber 4 0  pCt. Phosphor- 
siiure fUhren, soinit sehr reich sind. Von den Palau-Inseln  
-tfird Uber geringhaltigere Phosphate mit 2 0 , 21 und 2 9  pCt. 
Phosporsiiure berichtet.

Dies yielfach mit dem Namen Guano bezeichnetc Diinge- 
mittel des Stillen Ozeans ist Kalkphosphat, dessen Dungwert 
auf dem Phosphor{;elialtc beruht, im Gegcnsatzc zu dem 
wirklichen Guano, dessen Wert im StickstofTgehaHe liegt. 
Die KalkphosphiUe sind natUrlich ebenfalls aus tierischen 
Exkremenlen wie wirklicher Guano hervorgegangen, doch 
ist der StickstofTgclialt verdunstet oder ais Calciumnitrat in 
Li5sung gegangen, wiilirend die Phosphorsiiure an den ICalk 
des Untergrundes gebunden wurdo.

K i a u t s c h o u .  Kommt das Pachtfeld von Kiautschou 
zwar ais Schutzgebict niclit in Frage, so kann doch wegen 
der grofsen Bedeutung desselben ais deutscher FlotlenstUtz- 
punkt die Bcsprechung der wirtschaftlichen Lage seines 
Hinterlandes, der chinesischen Provinz Schantung, nicht 
unterlassen werden.

Gneisgranit bildet das Grundgeriist von Schantung. 
Nur im nordostiichen Teile der Halbinsel finden sich 
SW .— NO. strcichende Schollen von Glimmerschiefer und 
krystallinem Kalkstein eingefaltet.

Ais Sedimente kennen wir mittelsinische, kieseligc Kalkę, 
rolliche Sehieferthone sowie rote und gelbe Sandsteine und 
daruber obersinische, dickbiinkige Kalkę.

Kohlenfreie jungere Sandsteine und sandige Schiefer 
nebst ausgedehnten Ablagerungen von eigenartigen, bisher 
ais Tuffe angesehenen Gesteinen entbebren noch einer ge- 
naueren Einfiigung in das System der Forinationen und 
werden zuniichst ais Ueberkarbon zusammengefafst.

Aus den weiten Niederungen der grofsen Flufsgebiete 
Chinas zieht sieli die Lofsdecke bis an die Riinder der 
Gebirgslitnder von Mittelschantung hinan und in dereń 
breitere Thiiler liinauf.

Miichtige Schiclitenverscliiebungen haben Teile der 
ehemals durchgehcnden sedimentiiren Bedeckung in tiefere 
Niveaus gebraclit und so vor der Zerstorung bewahrt. 
Von einem Punkte westlich von Tai-ngan-fu strahlen drei 
Verwerfungslinien aus, welche von bestimmender Bedeutung 
fiir den Gebirgsbau des westlichon Schantung sind. Die 
eine zieht sich am SUdrande des Taischan und des Isclian
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entlang fast genau von W. nach O. Eine andere verliiuft 
in unruhigem Bogen durch das Tlial des Hsinu-wbnn-ho. 
Die dritte begrenzt den Schiman-schan und .den Kiu-nU- 
schan im S\V. Nordlicli von Itsohoufu treflfen die beiden 
letzteren auf den grofsen Liau-Bruch, der sich von hier 
nacli Weihsien hinzieht. Dessen Schnittpunkt mit der 
Taischan-Ischan-Vcrwerfung wird durch einen eruptiven 
Rlicken bei Takuan bezeichnet. Drei im nordlichen Teile 
des Gebirgslandes, westlich des Liaubruclies liervortrelende 
Nordsiidspriinge haben weitere Trennungen der Schichten- 
schollcn bei Lai-w u, Posclian und Putsun vollzogen.

Eruptivmassen, meist bislier unbestimmter Art, treten 
vielęrorts entlang diesen Slorungszoncn zutage; in be- 
sonders grofser Miiclitigkeit in Form des Tscliang - schan- 
Massives am Nordrande des Gebiigsrandes von Miltel- 
schantung.

S t e i n k o h l e .  Bei W e i h s i e n  liegt in 170  km Bahn- 
linienentfernung von Tsingtau dasjenige Sleinkohlenvor- 
kommen, welches in Schanlung zuerst zu regelrechter Aus* 
beutung kommt. Das hier dcm Gneisgranit anscheinend 
unmittelbar aufgelagcrte Knrbon bildet nacli den bisherigen 
Aufschliissen eine flachę nacli NO. geofTnete und in dieser 
Richtung sich einsenkende Muldę, dereń Flligel fast in 
einem rechten Winkel wenig siidlich des Dorfes Fang-lse 
zusammenstofsen. Der von hier nach N . streicliendo W est- 
flUgel wird anscheinend von einem SSW. streichenden uud
OSO. einfallenden Hauptsprunge getroffen, liings welchem 
das Muldenticfste gegen den wesilichen Muldenflilgel um 
ein noch nicht genau erkennbares Mafs abgesunken ist. 
Neben diesem Hauptsprunge trennen eine griifsere Anzahl 
von spitzwihkelig den Muldendiigel trefTenden Verwerfungen 
denselben in eine Reihe verschieden grofser Abschnitlc.

Der andere, ostnordosl-streichende Muldenfliigel scheint 
auch mehrfach, aber doch weniger gestort zu sein ais der 
Weslfliigel. Seinu Schichten fallen mit etwa 1 0 °  nach 
NNW. cin.

Unter einer Folgę von Sandsteinen, Schieferthonen und 
sandigeń Schiefern mit sehwachen Einlngerungeir von Stein- 
kohle liegt cine eigentlich flOlzfiihrende Zone. Sie um- 
schliefst nach der heuligen Kenntnis zwei Flotze. Das 
oberste Flotz bcstehl aus drei Biinken Steinkohle. Die 
Mittel, welche diese Biinke trennen, sind im zentralcn, 
sudwestlicherl Teile des Vorkommens nur sehr gering,
5 cm und 7 cm, erweisen sich aber stiirker in dem bislier 
bekannten nordbstlichsten Teile des westlichen Mulden- 
fliigels. Die Oberbank ist im ersteren Falie 0 ,8 0  m, die 
Mittelbank 1 ,00 und die Unterbank 2 ,0 3  tn machtig. In 
iiber 40  in Abstand lagert unter diesem obersten ein 
zweiles Flotz.

Kin ostlich von Fang-lse zur Erschliefsung des bisher 
auf 3 km Breile im Streichen bekannten Osifliigels im 
Abteufen begriffener Schacht hat im August in 175  m 
Tiefe das zweite KohlenflOlz bei 4  m Miiclitigkeit, guter 
Qualitiit und regelmiifsiger Lagerung durchsunken.

Das obere Flotz erwies sich ais gasreiche, nur in ver- 
schiedenem Mafse backende Steinkohle mil miifsigem Aschcn- 
gehn.lt; iiber das unlere Flotz felilt, abgeselien von der 
Nachricht, dafs es von guter Qualitiit sei, niiherer Berichf. 
Ein 2 km langes Gleis verbindet den Schacht mit der 
Station Tschanglo-yen.

T s ć h i n g s o h a n .  Von nebensiichliclier Bedeutung ist 
heutzutage cine kleine Karboninsel, dic siidlich der eben 
beschriebenen Ablagerung am Tsching-schan, inmilten des

Gneisgranites ansteht. Ihre Kohlenfiihrung scheint infolge 
des durch die Chinesen hier fruher betriebenen Bergbaues 
erschopft zu sein.

P o s c h a n - P u k i - P u t s u n .  In rund 3 0 0  km Bahn- 
linienentfernung von Tsingtau liegt gleichfalls ani Nord
rande des Gebirgslandes Yon Mittelschantung das der 
heuligen Kenntnis nach umfangreichste SteirikohleiiYorkommcn 
Schantungs.

Zwei eingangs erwiihnte Verwcrfungen trennen dieses 
Steinkohlenvorkommen, welches ursprunglich eine nach 
Norden offene Muldę bildete, in drei Hauptteile.

Dem Ansclieine nach ist die mittlere Schollc (P uki) 
horstformig stehen geblieben, wahrend die ostliclie Scholle 
(Poschan) und die westliche Scholle (Putsun) abgesunken 
sind. Wahrend die mittlere Scholle, das ehemnlige 
Muldenliefste, recht regelmiifsige Lagerung hat, weisen die 
Ostliche und westliche Scholle zahl rei che Qucrstorungen 
auf, derart, dafs siidlich und ostlich von Poschan dio von 
den Chinesen schon ganz abgebauten Becken von Ileischan  
und llsiho ganz abgetreunt wurden.

Im Heischanbecken stehen 17 Flotze und Schmitze von 
Steinkohle an. Sechs derselben wiirden mit europHischem 
Betriebe abbaufiihig sein, Drei dieser Flotze gehoren der 
liegenden, kalksleinfUhrenden, drei der hangenden, kalk- 
steinfreien Schiohtengruppe an. Inwicweit diesen FIStzen 
des Heischanfeldes dic Flotze enlsprechen, welche bisher 
aus dem iibrigen und hauptsachlichslen T eile des Poschau- 
Yorkoinmens bekannt geworden sind, und ob neben diesen 
letzteren nocli weitere FlIHze anstehen, bedarf noch der 
Feststellung durch schon im Gangc befindl iche Unter- 
suchungsarbeiten. Einstweilen konnten auf Grund der Auf- 
schlusse und bisherigen chinesischen Arbeiten in dem yon  
Poschan nach NO. sich erslreckenden Fliigel Kohleńflotze 
nur in geringerer Zahl wie iin Heischanbecken festgcstcllt 
werden.

Von den sechs Heischanflotzen sollen nur drei wirklicli 
gulen Koks geben. Die Kohle der anderen Flbtze wird 
bislier hauptsiichlich in Brannlweinbrennereien, Oelfabriken, 
Schmieden, Glasfabriken und Topfereicn yerbraucht.

Ueber die Qualitiit der Kohle aus dem Poschan- 
Tschitschwan - Reviere wissen wir noch nichts Sicheres. 
Ein Teil der Flotze scheint sehr schon stuckreiche Kohle 
z u  fuhren. Dic Kohle des oberen Flbtzes der liegenden  
Gruppe soli e i n e  Yo r zug l iche  Kcsselkohle sein.

Ueber den Kohlenreichlum der Gebietc von Puki und 
Putsun ist noch wenig bekannt.

L a i w u .  Das 3teinkohlcnvorkommen von Laiwu ist 
wegen seiner Lage in sehr schwer ztigiingliclier Gebirgs- 
landschaft zur Zeit nicht wirtschaftlich ver\yerlbar.

Hs i a u • w 5 n  n - h o .  Im Thale des Hsiau-wonn-lio bilden 
karbonische Schichten eine langgcstrcckte, nach NW . gebffncle 
Muldę. Die Muldenriiiider streichen in Gestalt schmalcr 
Streifen zutage aus, wiihrend das Muldeninnere von jQngeren 
Gebilden erftillt ist. Nacli den vorhandencn Halden zu 
schliefsen, birgt der Siidflugel Hsin-tai-hsien' ein Flotz, welches 
mindestens auf 30  km im Streichen aushiilt, mit vieHeicht 
3 0° bei anscheinend 2  m Miiclitigkeit nach Norden einfiillt 
und eine reine, ziemlich feste Feltkohle fUhrt.

Im nordwestlichen T eile des SiidflUgels sind von Gutschen 
(am Nordwestabhange des Schi-men-schan) drei cbenfalls 
mit etwa 30° einfallende Flotze bekannt geworden. Bei 
den beiden lmngenden daif man die Miiclitigkeit zu und
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I in arinehmen, bei dom liegenden wini sie iiuf 1 1 2 m gc- 
schatzt. Der Charakter der Kohle ist niclit bckaiinl.

I t s c h o u f u .  Siidwesllich v"on Itschoufu riiht ein weit 
ausgedehnter Karbonlappen in noch unaufgckliirter und sehr 
verworrener Lagerung 'auf sinischcn Schichten. Es wurden 
Fliitzo von 1, 1;5, 2  und 3 ,5  m Dicke getroffen, ohne 
dafs man jedoeh einstweilen sagen kann, wieviele verschicdenc 
Flotze vorhanden sind. Die Kohle ist eine stiickreiche 
und reine Fetikohle, welche einen grofsstuckigen, weifsen 
Koks giebt.

T s c h a u - t s c h n a n g .  Oline Zusammenhang mit den 
karboniseben Schichten' der Gegend von Itschoufu liegt 
wcstlich davon und wenig nordlich von Uisien bei Tscliau- 
tscliuang cin Steinkohlenvorkommen, welches durch grofse. 
Flolzmiichtigkeit und allem Atischeine nach regel- 
mmsige Lagerung ausgezeiclmet ist. Dic untere kalkstein- 
(Uhrende Partie des Karbons scheint fiotzleer zu sein, die 
hoheren Niveaus bergen zwischen Sandstein und Schicfern 
ein Steinkohlenflotz. Es diirfte im Strcichen etwa auf 
25 km aushalten, seine flachę Hohe durchschnittlich 4 km 
betragen. Bei Tschau-tschuang besteht es aus einem einzigen

Kohlenmittel, dessen  Miiehtigkeit sehr verschi< den, und zwar 
zu 6 — 7, 7,5 — 15,  3 ,5 , 1 ,5  m angegeben wird. Allem 
Anscheine nach besteht das Flotz manehenorts lediglicli und 
in bedeutender Machtigkeit aus Kohle, und an anderen 
Stellen fuhrt es mehrere, durch Bergemittel getrennte Kohlen- 
packen von geringer Stiirke. Die Kohle ist eine reine, zu 
Stlickfall neigende Fettkolile und ergiebt einen grofssliickigen, 
silberweifsen, festen Koks.

KUt s c h o u .  Entlang dem Liauspaltenzuge tritt zwischen 
Itschoufu und Weihsien am Tuschan, siidwestlich von KUtschou, 
produktivcs Karbon in schmalein Streifen zutage. Schichten- 
folge und LagerungsvorhiUtnisse sind hier noch wenig ge- 
kliirt. Soviel scheint nur festzustehen, dafs die Kohlcnfiihrung 
sowohl im Strcichen wie im Einfallen nicht gleichmftfsig 
aushiilt; es wird sogar von linsenfonnigen Vorkommen mit
6 m Miiehtigkeit an der stiirkslen Stelle gcsprochen. Ais 
Einfallen isi einmal ein solches von 45° beobachtet worden. 
An anderer Stelle konnte auf 5 km im Strcichen ein wohl
1 — 1,5 m miichtiges Flotz steil nach Osten einfallend fest
gestellt werden.

Die Bergwerksprodnliiion Oestcrreichs im Jahre 1901.

Aus der vor kurzem erschienenen ersten Lieferung des 
zweiten Ileftes des Slatistischen Jahrbuchs des k. k. Acker- 
bau -  Ministeriums fiir das Jahr 1901 iiber die oster- 
reichische Bergwerks-Produktion geben wir wie in fruheren 
Jahren*) im Folgenden dic Angabcn iiber dic wichtigsten

Y ergl. Gluckauf, Jah rg . 1902, S. 59 ff.

Ergebnissc des Bergwerks, Hiitten- und Salinen - Betricbes 
wieder.

Dio Gesamterzeugung der Berg- und HUttenwerke, der 
Geldwert der erzeugten Mengen, sowie die Zahl der 
betriebenen Werke im Berichtsjahre sind, unter vergleichcnder 
GegenUberstellung der entsprechenden Zahlen lUr das Vorjahr, 
aus den beiden nachstehendcn Tabellen ersichtlich.

B e r g w c r k s p r o d u k t e .

Name-desiProduktes
Produktion 1901 gegen 1900 Geldwert

1901
Kronen

Zahl der 
betriebenen 

Werke'
1900

t
1901

t
mehr

t
weniger

t

227 143 84 31 814 4
S ilb ererz ............................................................................ 21 041 21 3G3 ----- 278 3 657 436 3

94 727 97 360 2 633 '— 1 9B3 524 . 3 “
Ktipfereiz. . .............................................. 5 825 7 406 1 581 — 596 207 13
E is e n e r z ........................................................................... 1 894 458 1 963 246 6S788 — 11 552 141 37
I i l e i c r z ................................................................ 14 314 16 688 2 374 — 2 74 i 049 21
Z i n k e r z ............................................................................ 38 243 36 072 — 2171 1 7 3 5  753 13
Z i n n e r z ............................. . ' ........................................ 51 42 — 9 7 527 1
W is m u te r z .................................................... 4 16 12 — 20 000 2
A n tim o n erz ................................................................ 201 126 — 75 22 785 2
U r a n e r z ...................................................................... 52 48 — 4 188 270 2
Wolframerze...................................................................... 45,9 44.7 — 1,2 53 745 1
S chw effilerz....................... ..... ........................................ 8G2 4 911 4 049 60 535 3
A iaun- und Y i t r io ls c h ic fe r ........................................ 3 004 2 551 — 453 19 0 -0 2 '
M a n g a n e r z ...................................................................... 8 8 0 4 7 796 — 1 008 127 331 4
G r a p h i t .............................. ................................... 33CG3 29 992 — 3 671 1 818 509 20
A sphaltstein ..................................................... 887 541 — 346 38 710 0
B ra u n k o h le ............................................... 21 539 917 22 473 510 933 593 — 12') 187 561 254
S t e in k o h le ............................................... . . 10 992 545 11 738 840 764 295 109 656 605 143

'znsammen 259 482 082
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IIU11 e n p r o d u k t e.

_Name--des_Produkt_es .
Produktion 1901 gegen 1900

1900 1901 mehr weniger

kg kg kg kg
Gold . ........................................................................... 70,99 46,56 — 24,43
S i lb e r ................................................................................. 39 571,76 40 204,91 633,15 —

t t t t
Q u eck silb er ............................................................... ..... 510 525 15 —
Kupfer . ...................................................................... 881 776 — 105

879 132 884 844 5 7 1 2 —
G u fsro h e isen ..................... ........................................................... 121 075 145 356 24 281 —
B l e i .............................................................................................. 10 650 10161 — 489

1 2 8 8 131 7 29 —
9 10,6 1,6 —

Z i n k .............................................................................................. •6 742 7 558 816 —
40 49 9 —

A n t im o n ........................................................................................ 153 114 — 39
111,3 13,5 2,2 —

7 067 7 073 6 —
474 472 — 2,3
234 256 22 ■ —
620 442 — 178

2 828 1701 — 1 127

Geldw ert

1901
Kronen

Zahl der 
betrieben en  

W erke

100 034 
3 905 223

2 737 567 
1 271 737

66 920 013 
13 504 306

3 635 426 
545 189

s. unter Silber und Blei

1
1

3
2

7
s. unter Silber

3 094 348 
151 318 

52 169 
301 731 
227 269 

22 188 
133 633 

64 532 
133 716

5
1
1
1
2
3
1
2

zusainmen 96 803 017-

Die Golderzgewinnung Bijlnnens mit 79  t ist gegen 
das Vorjahr um rd. 5 0  pCt. zuriiekgegangen, ■wahrend 
wiederum 65 t aus Salzburg kamen. Siibcrerze stammten 
ausschliefslich aus Bohmen, Quecksilbererze aus Krain, 
An der Kupfererzproduktion war Salzburg mit 6 0 0 0  t, 
Tirol mit annahernd 1400  t beteiligt. An Eisenerzen 
lieferic Steiermark 1 2 1 2  00 0  t, Bblimen 67 6  0 0 0  l, 
Kiirnten 38  5 0 0  t, Salzburg 12 8 0 0  i, Miihren 12 3 0 0  t, 
der Rest wurde in Nieder5s(erreicli, Tirol, Krain und 
Schlesien gewonnen. Bleierzc stammten hauptsachlieh aus 
Kiirnten (11  8 0 0  tj; aufserdem waren Galizien (3 3 0 0  t), 
Bohmen (1 3 0 0  t), Sieiermark, Tirol, Miihren und Krain 
an der Erzeugung beteiligt. Von Zinkerzen kamen aus 
Kiirnten 2 3  2 0 0  t, aus Galizien 4 8 0 0  t, aus Tirol 4 6 0 0  l, 
aus Bohmen 3 1 0 0  t und aus Steiermark 2 6 7  t. Zinn-, 
W ism ut-, Antimon-, Uran- und Wolframerze sowie Alaun- 
uitd' „Yitriolschiefer wurden ausschliefslich in Bohmen 
gewonnen, Schwefelerz hauplsiichlich in Tirol (rd. 3 2 0 0  t) 
und Steiermark (1 4 6 0  t). Die Manganerzproduktion ver- 
teilte sich auf Krain (etwa 5 0 0 0  t) und die Bukowina 
(2 8 4 0  t). An der Gewinnung von Graphit war Bohmen 

m it  11 7 6 0  t, Miihren mit 9 9 0 0  t und Steiermark mit 
7 2 7 6  t beteiligt. 4 1 6  t Asplmltsteiue kamen aus Tirol 
und 125  t aus Dalmatien.

Der A ntcil der einzelnen Kronliindcr an der gesamten  
Braunkohlen-Produktion sow ie die durchsclinittliche Leistung 
der beim Braunkohlenbergbau beschiiftigt gewesenen Arbeiler  
ist aus der nebenstehenden T abelle , in der auch dic Ver- 
iinderungen, w elche sich gegeniiber dem Vorjahrc ergeben 
haben, ersiclitlich sind, zu entnehmen.

D ie gesam te Braunkohlen-Produktion w eist gegen das 
Vorjahr der Menge nach eine Steigerung von rd. 93 3  60 0  t 
oder 4 ,3 3  pCt., dem W erte nach eine solche von rd.
1 2 5 5  40 0  Kronen oder 11, 15  pCt. auf. Die Veranderungen, 
w elche sich hinsichtlich der Menge im Burichtsjahre 
gegeniiber dem Jahre 1 9 0 0  ergęben hab. n, sind, w ie  die

Land

Produktion 

in 

1000 t

Anteil an der 
Gesamt- 

prodnktion 
in pCt.

Jahreslel<tung 
eines Arbeiters 

in Tonnen

1900 1901 1901 gegen 1900 
±

18 347 80,59 81,64 481 -  34,9
Niederosterreich . . 17,4 0,13 0,08 100 +  14,5
Oberosterreich . . . 425 1,94 1,89 251 +  3,7

187 0 88 0,83 252 -  25,1
Schlesien . . . . 1, 3 0,01 — 187 +  49
Steiermark . . . . 2 726 13,01 12,13 199 -  12,8

113 0,61 0,50 145 +  3,6
26 0,12 0,12 119 +  9,3

Vorarlberg . . . . — — — —

K r a i n ........................ 287 1,31 1,28 186 - 2 1 , 9
Gorz uud Gradiska . — — — — —

Dalmatien . . . . 132 0,64 0,59 184 - 5 5
99 0,40 0,44 84 +  7,1

G alizien....................... 113 0,36 0,50 159 +  47,8
In ganz Oesterreich 22 474 — — 377 - 1 8

voistehende Uebersicht zeigt, in den wichtigeren Braun- 
kohle erzeugenden Kronliindern, unbedeulend. Hingegen  
ist die durchsclinittliche Jahresleistung eines Arbeiters m it 
18 t nicht uneihcb iich  gegen das Vorjahr zuriickgeblicbcn. 
An Braunkohlenbriketts wurden rd. 66  0 0 0  t, d . i. 1 0 5 8  t 
odcr 1,63  pCt. mehr gegen das vorige Jahr, im W erte 
von 8 1 2  4 5 4  Kronen hergesle lll.

D ie Ausfulir, und zwar hauplsiichlich nach Deutschland, 
ferner nach Ungarn, Italien , Kroatien und S lavon ien , in 
die Schw eiz sow ie nach Bosnien und in d ie  H crzegowina, 
betrug rd. 8 196  4 0 0  t (  +  3 3  6 2 0  t oder 0 ,4 1  pC t.) 
Braunkohle und 3 4  7 2 5  t ( —  8 7 9 2  t oder 2 0 ,2 0  pC t.) 
Briketts, hiervon enlfallen auf Bohmen a ile in  7 9 8 0  3 1 5  t 
( +  67 52 8  t oder 0 ,8 5  pC t.) Braunkohle und 2 6  7 4 8  t 
( — 66 0 5  t oder 1 9 ,8 0  p C t.) Briketts.

In g leiclier W eise w ic fur Braunkohle, haben wir in 
der nachfolgenden T abelle  d ie  w ichtigsten Z ahlcn fiir 
Steinkohlc zusaramengestellt.
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L a n d

Produktion 

in 

1000 t

A nteil an der 
Gesamt

produktion 
in pCt.

Jahresleistung 
eines Arbi-iters 

in Tonnen

1900 1901 1901 gegen1900 
±

....................................... 4 005 32,67 34,12 176 +  14,4
Niederósterreich •• . 62 0,54 0,53 86 -  3,0
Mali r e n ........................... 1 606 13,45 14,19 142 +  11,5
Schlesien . . . . 5 017 42,73 42.74 162 4- 1,3
Steierm ark . . . . 0,15 — — 13 -  3,1
G a llz ie n ........................... 988 10,61 8,42 244 — 36,0

In  ganz Oesterreicli | 11739 - — 167 +  4,0

Im Bericlitsjahre isl wicderum eine Zunahme der Stein- 
kohlen-Produktion, und zwar um rd. 7 4 6  30 0  t oder
6 ,7 9  pCt., zu konslatieren. An dieser Steigerung isl 
Steiermark mit 78 ,51  pCt., Miihren mit 1 2 ,64  pC(., 
BUhmen mit 11, 54 pCt., Schlcsien mit 6 ,8 2  pCt. und Nieder- 
osterreieli mit 5 ,58  pCt, beleiligt, wiilirend die Produktion 
Galizicns infolge der verminderten Nachfrage im Zusammen- 
hange mit der Konkurrenz der preufsisch-schlesischen Kohle, 
besonders aber infolge einer auffallenden Herabsetzung des 
Esports um 15 ,32  pCt. geringer war ais im Vorjahrc. Die auf 
einen Arbeiter entfallende durchschnittlichc Erzeugung 
war um 4 t hOhcr.

An Koks wurden im ganzen rd. 1 2 7 5  9 0 0   ̂
(  +  4 7  970  t) im Werte von 25 07 2  5 9 3  Kronen erzeugl, 
hierzu wurden rd. 1 9 3 2  90 0  t ( +  102 0 0 0  t) Steinkohlen 
iin Werte von 1S 757  175 Kronen yerwendet, sodafs das 
Koksaushringen 6 6 ,01  pCt. ( —  1 ,06  pCt.) betrug. Ueberdies 
wurden rd .56 lOOt Prefskohle im Werte von 91 0  193  Kronen 
und rd. 33 8 5 0  t Briketts im Werte von 5 0 5  69 2  Kronen 
hergestellt.

Zur Ausfuhr gelauglen l 145 3 6 0  t (-f~ 21 31 3  l oder
I , 9 0  pCt.) Steinkohle und 526  5 0 0  t ( +  55 6 0 6  t oder
I I , 8 1  pCt.) Koks. Das ausliindische Absatzgebiet erstreckle 
sich hauptsiiclilieh auf Ungarn und Deutschland, aufserdem 
auf Rufshuid, Italien und die Schweiz, sowie auf Rumiihien, 
Serbien und Bulgarien.

Die Ergebnisse des Salinenbetriebes im Jahre 1901  
sind aus der folgcnden Zusaminenstellung ersichtlich :
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Oburosterreich . . 276 61 403 — 17 608 13 684 572 3
Salzburg. . . . 7 26 322 — ' 3.812 5 086 900 1
Bukowina . . . 1 143 3 540 — . 168 846 444 1
Steiermark . . . . 2 059 18 690 — ■ 211 6 4 058278 1
Tirol ....................... 19 13 229 — 1229 2 210 590 1
Dalmatien . . . — — G 965 — 691 619 3
Istrien . . . . - — ■ — 33 758 — 5 443 053 2
Galizien . . . . 36 695 52 418 — 51 683 17 419 697 10
In ganz Oesterreicli 40 200 175 602 40 724 76 714 49 441 153
Im Jahre 1900 . 43 563 175 660 32 064 78 990 49 785 864
Daher im 1 mehr . — — 8 659 _
Jalirel901|weni»er 3 363 58 — 2 276 344 711

Marktlberielite.
E ssen er  B o rse . Amtlicher Bericht vom 22 . Dezember

1902, aulgestellt von der BiJrsen-Kommission.
K o h l e n ,  Ku k s  u n d  B r i k e t t s .  

Preisnotierungen der Syndikate im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund.

Sorte. Pro Tonne loco Werk
I. G a s -  und  F 1 a ni m k o li I e :

a) Gaslorderkohle . . . . .  1 1 ,0 0 — 1 2 ,5 0  JL
b) Gasflammforderkohle . . . 9 , 7 5 — 11 , 00  „
c) Flamniforderkohle . . . .  9 ,2 5 — 1 0 ,00  „
d) Stiickkohle ......................13 ,25  — 1 4 ,5 0  „
e) llalbgesiebte.................................... 1 2 ,5 0 — 1 3 ,25  „
f) Nufskohle gew . Korn I) 1 °  5 0 — 13 50

» » »
„  „  III . 1 1 , 2 5 - 1 2 , 0 0  „
„ „ IV  • 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  ,,

g ) Nufsgruskohle 0 — 2 0 /3 0  mm 6 ,5 0 — 8 ,0 0  „
0 - 5 0 / 6 0  „ 8 , 0 0 -  9 ,0 0  „

h) G r u s k o h le ......................................  4 ,5 0 —  6 , 75  „
II. I1’ e 11 k o li 1 e :

a) Forderkohle . . . . .  9 ,0 0 — 9 ,7 5  „
b) Bestmelierte Kohle . . . 1 0 ,75  — 11, 75 „
c) S t i ic k k o h le ...................................  1 2 ,75  — 13, 75  „
d) Nufskohle gew. Korn I) l f> 7 5 __13 75

» » »  II/
« • ni . 11,00- 12,00 „
„ IV . 9 ,7 5 — 1 0 ,7 5  „

e ) Kokskohle . . . . . .  9 ,5 0 — 1 0 ,0 0  „
III. M a g e r e  K o h l e :

a) F ord erk oh le ...........................  • 8 ,0 0 — 9 ,0 0  „
b) Forderkohle, melierte . . 1 0 ,0 0 — 1 0 ,5 0  „
c) Forderkohle,- aufgebesseue, je

nach dcm StUckgeha.lt . 1 1 , 00  — 1 2 , 5 0  „
d) S t i ic k k o h le ....................................  1 3 ,0 0 — 1 4 ,5 0  „
e) Anthrazit Nufs Korn 1 . . 1 7 ,5 0  —  1 9 ,0 0  „

„ II . . 1 9 ,5 0 - 2 3 , 0 0  „
f) F o r d e r g r u s .................................. 7 ,0 0 —  8 ,0 0  „

■g) Gruskohle unter 10  mm . 5 ,0 0 — 6 ,2 5  „
IV.  K o k s :  1. Semester 1903.

a) Hochofenkoks . 15 JL. 15 JC.
b) Giefsereikoks . . 17 — 18 „ 1 6 — 17 „
cj Brcchkoks I und II 1 8 — 19 „ 1 7 — 18 „

V. B r i k e t t s :
Briketts je nach Qualitiit . . . 11 , 00— 1 4 , 00  „

Markt ruhiger bei (lottem Absatz. Niichste Borsen-Ver- 
sauimluiiu findet am Montag, den 2 9 . Dezember 1 9 0 2 , 
nachmittags 4 Uhr, im „Berliner Hof", Hotel Hartmann, 
statt.

Patcnt-Bcrićlite.
D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .

K I. 4  a  Nr. 1 3 0  5 2 8 . M a g n e tv e r s e łi lu fs  fiir  
G r u b c n s ic l ie r ł ie it la m p e n . ' Von W ilhelm Jiikol in 
Oberhausen. Vom 13 . Juli  19 01 .

Der Magnetvetschlufs liir Grubensicherheitslampen gehort 
zu der Art, bei weleher ein in' entsprechende Bohrungen des 
Gestcllringes d und Lampentopfes a eingesteckter federnder 
Bolzen g die beiden Lampenteile gegen Drehung yerriegel
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unii diircli eine unter Federwirkung zugelialtene inagitelisch 
zu losende Sperruug in Sclilufsstellung gehalten wird. Ala 
Sperrung ist ein Hebel k angeordnet, welcher mit einer 
Nase 1 iiber eine entspreehende Nase i des Yerschlufs-

bolzcns g greift und durch einen bei m anzulegcnden 
Magrieten angezogen wird. Der frei gcwordene Bolzen g 
schnellt unter dem Einflufs der Fedcr p mit dem Kopf h 
aus d hervor und wird lierausgezogen.

IJiiclierscliau.
E is e n h iit te n k u n d e . Von A. Kraufs ,  in 2 Teilen. Ins

gesamt 42  Figurowi und 9 Tafeln. G. J. Goschensche 
Veilagsliandlung, Lcipzig. 1 902 . Jeder .Band cinzcin 
8 0  Pf.

Obige zwei Biindchcn stellen ganz eiitschicdeii eine 
angenehine Bereicherung der Goscltenschen Sammlung dar. 
Die in leiclit verstśindlicher Abfassung vorgetragene Eisen- 
hiittenkunde wird liir (len Laien besonders dadurch empfehlens- 
wert, dafs sie ihm eine ebenso klare wie der Neuzeit 
entspreehende Vors!cllung von der fiir uns so wichtigen 
Eisenerzeugung giebt. Der T est wird viellach belebt 
durch Bemerkungen und Zahlen, welche auf das wirt- 
schaftliche Gebiet liintibeispielen und uns dadurch immer 
wieder dic Bedeutunu dieses Industriezweiges vor Atigen 
flijiren, wiilirend die in geschickter Auswahl dem T est 
beigefligten Zeichnungen und Photographien —  manchem 
umfangrcichcren und bedeutenderen W cik gegeniiber —  das 
Ruhmliche an sich Imben, dafs sie keine alten Darstellungen 
'bringen, sondern durchweg den jetzigcn Einrichtungcn 
entsprechen.

Ein wenig, jedoch weiter nicht zum Nachteil, fiillt es 
auf, dafs das erste Biindchen wesenilich populiirer abgefafst 
ist, wie das zweite. W. D.
D ie  E n tw ic k e lu n g  d er  h a n d e l s p o l it is c h e n  B o- 

z ie h u n g e n  z w is c h e n  E n g la n d . u n d  s e in e n  K o lo -  
n ie n  b is  z u m  J a h r e  1 8 6 0 . Von Dr. Paul 
B u s c h i n g .  Mit Anhang: Tabellarische Uebersicht 
iiber den Kolonialliandel 1 8 2 6 — 1900. VIII und 
2 4 4  S. Stuttgart und Berlin, J . G. Gottaschc Buch- 
bandlung, Naclilolger.

Das Buch, das eine knappe Darstellung der handels- 
politisclien Bezichungen zwischen Grofsbriiannien und seinen 
Kolonien von Anbeginn bis zum vollendelen Siege <les 
Freihandels enthiilt, bictet einen Lćltfaden der britisch- 
kolonialen Handelspolitik, dabei ist jedoch niclit der ge-

samte britische Kolonialbesitz mit gleicher Ausflihrlichkeit 
beliandelt; Iridien und die afrikauischen Kolonieii sind 
schlechter weggekommen, doch findet dies seine Erkhiruug 
darin, dafs es dem Yerfasser weniger darauf ankam, jedes 
einzelne handelspolitische Faktuin zu registrieren ais ein 
kuapp gezeichnetes Bild der Wandlungen im briifschcn 
Kolonialsystem des Merkantilismus und der Uebergangszeit 
zum Freihandel zu entwerfen. Auch von einer Schilderung 
der historischen Entwickelung des brilischen■ Kolouialreiclies 
ist abgesehen und dafiir am Schlusse eine chronologische 
Tabelle beigegeben, die das Anwachsen des britischen 
Kolouialreiclies illustriert, In anregender Darstellung 
wird entwickelt, wic die Durchfuhrung des Freihandels 
im britischen Weltreich nur sehr langsam und auf einem 
Irrpfade vou inancherlei Inkonseąuenzen und Widerspruchcn 
erfolgte, aus denen sich hiiufig der gestinde Kern einer 
systematisclien Wirtscliaftspolitik recht schwer herausschiilen 
liifst. Manche Lehren, die aus der Entwickelung der 
Handelspolitik Englands seinen Kolonien gegeniiber zu ent- 
nehmen sind-, sind auch fiir die Gegenwart niclit wertlos, 
sie in das rechte Liclit gesiellL zu haben, ist ein Verdienst 
des vorliegenden Buclies, das auch im Hinblick auf dio 
neueste Pliase der kolonialen Handelspolitik Englands unter 
der Flagge des „Greater Britain" willkommcn sein wird.

Dr. J .

D ie  B e s c h a d ig u n g  d er  V e g e ta t io n  d u r c h  B a u c h .  
Handbuch zur Erkeunung und Beurteilung von Rauclt- 
scliąden von Dr. E. H a s e l h o f f  und Dr. G. L i n d a n ,  
Mit 2 7  Abbildungen im Tcxt. Berlin, Yerlag von
Gebr. Bomlraeger 1 9 0 3 .

Verfasscr bringen im vorliegenden Buch alle Rauch- 
arten zur eingehenden Besprechung und Beleuchtung, durch 
welche Schiiden auf das cinheiinisciie Pflanzenleben ausgeiibt 
werden. Der schwefligen Silure und der Schwefelsaure ist 
hierbei, ais der wichtigsten unserer Industrie, an Utnfang 
sowohl wie Ordnung der erste Platz eingerilumt. 
Anschliefsend hieran werden beliandelt: Die Chlor- und 
FluorwasseistolTsauren, <lie StickstofT-Essigsiiuren, die Ammo- 
niakgase, Sćliwe^el wasserstoff, Brom, Tecr, Asphalt und 
Leuchtgas. Ein letztes Kapitel im speziellen Teil ist' dem 
Flugstaub gewidmet.

Neben einer allgemeinen, einem jeden Abschnitt vorher- 
gehenden Besprechung der Einwirkung der betreffenden 
Raucligase in chemischer, morphologischer und physiolo- 
giselier Beziehung auf die Vegetation fiilirt das Buch 
Bcispiele aus der Praxis an, worin siimtliche von Rauch- 
schiiden lieimgesuchten Gcgenden Preufsens ausgefiihrt werden, 

Ob und wie weit es dem Laien an Hand dieses Buclies, 
das zur „Erkcnnung und Beurteilung von llauctischitden“ 
dietien soli, gelingen wird, dies vielseitige, umfąngreiche 
und in der That schwierige Gebiet in sich aufzunehmen, 
mag dahingeslelll bleiben. —  Das Buch eiuhiilt eine solche 
Fiille von Materiał, Fingerzeigen uud Erortcrungen, dafs 
es von jedem gelesen sein sollte, welcher es irgendwie 
mit der Uauchexpertise zu thun liat.

Wie zeitgemiifs und erwunscht ein solches Buch war. 
beweisen die vieifachen Unterstutzungen, welche die Verfasscr 
von seiten staatlicher Behorden und Privatgescllschaflen  
erfahren haben. w .  D.
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Zel tscli riftenscłiau.
(W egen  der T ttel-A bkiirziingen vergl. Nr. l . J  

M ineralogie. G eologie.

D ie  M i n e t t e a b l a g e r u n g  d e s  l o t h r i n g i s c h e n  
J u r a .  (Schlufs.) Von Kohluiann. 15 Abb. u. 1 Taf.
Sl. u. E. 15. Dez. S. 1 3 4 0 /5 1 . Eingehendcre Beschreibung 
des deutschen Minettcgebiets zwischen Fentsch und Oral 
und siidlich der Oral, sowie des franzbsischen Miltel- und 
Oralgebiets. Berechnung des im Minetterevier yorhandenen 
Erzvorrals.

U e b e r  E r d ó i  i m 19.  J a h r h u n d e r t .  Von Muck.
2 grapli. Darst. Jallrb. Wien, L. Bd. 2. Heft. S. 1 1 8 /4 8 .  
Vorkommcn von Erdol, Produktion der einzelnen Liinder, 
Theorien der Erdolbildung, wirtschaftliche Bedeutung und 
Zukunft der Petroleumindustrie.

V o rk om m e u und G e w i n n u ng d e s  P 1 a t i n s im  
Ural .  Von Rainer. 3 Tafeln. Jahrb. Wien. L. Band, 
Heft 3. S. 2 5 5 /9 8 . Geschichtliches, Verbreitung des Plalins, 
geologischer Bau des Urals, Zusaimnensetzung des uralischen 
Platins und der Platinseifen, Verarbeitung der Seifen, Zu
kunft der uralischen Platinpróduktion.

B o r g b a u te c h n ik  (einschl. Aufbereitung etc.).
D ie  Wra s s e r a b d i i m m u  ng b e i m  A b t e u f e n  d e s  

P o h l a u ć r  S c h a c h t c s  d e r  Ge  w e r k a c h  a f t  M o r g e n 
s t e r n  in R e i n s d o r f  ( S a c h s e n )  d u r c h  V e r s t e i n u n g  
der  n a t t l r l i c h e n  W a s s e r a d e r n .  Von Wiede. Jahrb. 
Wien. L. Bd. 2 . Hft. S. 1 7 3 /8 2 . Beim Abteufen des gen. 
Scliachtes gelang es, durch Einflihren von Cementbrei unter 
Druck eine ganze Anzahl von Wasseradern vollkoinmen 
abzudichten. Der Cement drang bis zu 25  m Entfernung 
vom Schachte in die wasserfUhrenden Schicliten ein.

D e r A 1 s 6 - B ;1 n h i d a c r B r a u n  k o  h l e n b e r g b a u  d e r  
u n g a r i s c h e n  a l l g e m e i n e n  S t e i n k o l i l e n b e r g b a u  - 
g e s c  1 l s c h a f t .  Von Litschauer. Jahrb. W ien. L. Band.
4. Ileft. S. 3 5 1 /4 1 8 . 3 Taf. Eingehende Besclireibung der 
geologischen Grundlagen des gen. Bergbaues, seiner Ent
wickelung, Betriebs- und Absatzverhiiltnisse, Wohlfahrts- 
einrichtungcn.

U e b e r  d e n  B e r g b a u  im L a u r i o n .  Von Ernst. 
Jahrb. Wien, L. Bd. 4 . Heft. S. 4 4 7 /5 0 1 . 8 Textfig. Gc- 
schichte und heutiger Stand des gen. Bergbaues.

M aschinen-, D am pfkosselw esen, E lektroteohnik.
D i c I n d us  t r i e -  und G e w o rb e a  u ss te 11 u n g in  

Di i s s e l d  o r f  1 9 0 2 .  D i e  El  ekt  riz i ti i t i m B e r g -  und  
H i i t t e n w e s e n .  Von Hoffmann. Z. D. Ing. 20 . Dez. 
Forls. von S. 1695 . S. 1 9 3 8 /4 6 . Elektrisch betriebene 
Forderhasjiel, Streckcnfbrderungen, Lokomotiven und Kom
pressoren. 21 Textflg. (Schlufs folgt.)

V e r 8 c h i e d e ń e K o n s t r u k t i o n e n  v o n  G r o f s -  
g as  m o t o r e n  u n d  i h r  V e r h a l t e n  i m B e t r i e b e .
7 Textfig. u. 4  Taf. St. u. E. 15. Dez. S. 1 3 5 2 /7 .

T h e  d o u b l e  a c t i n g  t w o - c y c l e  g a s  e n g  i no ,  
I i o r t i n g s  p a t e n i .  4  Abbild. Ir. Coal Tr. R. 19. Dez.
5. 1 5 7 5 /6 .

N e u e r e s  an D a m p  f m a s c h i n e n  mi t  V e n t i l -  
s t e u e r u n g ,  B a u a r t  L a n t z .  Von Freytag. Z. D. Ing.
20 . Dez. S. 1 9 2 1 /3 1 , 53 Tcxtfig. 1 Tafel.

• Di e  R e i b u n g s v e r l i i i l t n i s s e  i n L a g e r n  m i t  h o h e r
U m f a n g s g e s c h w i n d i g k e i t .  Von Lasche. Z. D . Ing.
20. D ez. Forts. von S. 1 894 . S. 1 9 3 2 /3 8 . 19 Textfig.

Zapfcnmaterial, Schalenmaterial, Einflufs des Schmier- 
materials und seiner Zuleilung zur Tragfliiche, Form und 
Anordnung der Schmiernuten, Finflufs des Spielraums in 
den Lagern, Verglcich der Vcrsuchsergcbnisse der A. E. G. 
mit denen yon Tower und Thurston, Messen dor Iteibung 
mittelst Auslaufverfahrens. (Schlufs folgt.)

Dr e l i  s t r o m  o d e r  G l e i c h  s t r o m  in H U t t e n -  
b e t r i e b e n .  Von Macliacek. Jahrb. Wien, L. Bd., Heft 2,
S. 1 4 9 /7 2 . Erkliirurig der Wirkungsweise von Glcichstrom- 
und Drehstrom-Motoren, Winkę fiir das Entwerfen von 
Centralen im Hlittenbetriebe.

H iittenw esen, Chem isohe T echnologio , Chomie, 
P hysik .

M a n g a n e r z  ai s  En t s c h  w e f  e 1 u n g s mi  11 c 1 b e i m  
b a s i s c h e n  Mart  i n vc r fa li r en.  Von Rieiner. St. u, 15. 
15. Dez. S. 1 3 5 7 /6 2 .

V  erkehrswesen.
D ie  L o k o m o t i v c u  d e r  G e g e n  w a r t  u n t e r  b e -  

s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  W e l t - A u s -  
s t e l l u n g  i n  P a r i s .  Von Briickinann. Forts. von
S. 1 625 . Z. D. Ing. 6. Dez. S. 1 8 5 4 /8 . ih  gekuppelte 
Viercylindervcrbund-Eilzug-Lokomotive (Bauart Webb) mit 
3achsigetn Tender „La France". 19 Textflg. (Forts. folgt.)

L a r g e  w a g o n s  for t li e G rea t No r t h e r n Rai  1 wa y 
C o m p a n y .  Coll.G. 12. Dez. S. 1287 . 1 Abb. Beschreibung 
eines Gliterwagens von 3 0  t Tragfiihigkeit.

Pcrsonalien.
Dem ordentlichen Professor an der Universit;it G ottingen, 

Gehcimen Bergrat Dr. v o n  K o e n e n  ist der rote Adlerorden
III. K lasse mit der Schleife verliehen worden.

Der am 1. Januar 19 0 3  vom Urlaub zuruekkehrende  
Bergassessor S t e i n  ist von dem selhen Zeitpunkte ab dem 
Reyierbeam teń des Bergreviers Siid-Bochum  ais technischer 
HUlfsarbeiter iiberwiesen worden.

Die Bergrcferendare: Emil J a c o b s  (Oberbergam tsbez. 
H alle), W ilhelm . H a m m e r  (Oberbergam tsbez. B onn), Em il 
S t r i i t e r ,  Friedrich B e l l i n g r o d t ,  (Oberbergam tsbez. Dort
mund) haben am F tcilag , den 19 . Dez . ,  dic Bergrefcrendare 
l\Iax G e n t z e n ,  Karl W i g a n d  (Oberbergam tsbez. C lausthal), 
Heinrich M a y e r  (O berbergam tsbez. Dortm und) haben am 
Sonnabend, den 20 . Dez. d. J . d ie zw eite Staatspriifung  
bestanden.

W io in friiheren Jalircn, hat unser Verlag aucli 
dicsmal E i n b a n d d e c k e n  in bisheriger Ausstattnng 
herstcllen lassen. D ie Bczugsbcdingungcn sind aus der 
der heutigen Nummer beigefiigtcn Bcstellkartc zu er- 
sehen, deren man sich gefl. bedicnen wolle. Durcli 
Erhohung der Seitenzahl der einzelnen Nummern und 
dic yiclcn Tafclbeilagcn ist der yorliegende Jahrgang so 
umlangreich geworden, dafs cr nicht mehr in einer 
Einbanddeclcc untergebracht werden kann. Es sind daher 
diesmal zwei Ilalbjahrsbiirule yorgesehen worden. Soweit 
der Vorrat reicht, soli kostenlos ein zwcites Inhalts- 
verzeichnis nachgelicfert werden. Bcstcllungen darauf 

id zu richten an dic Geschaftsstelle des „Gluckauf", 
Essen-Ruhr, Lindenallcc 42.
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