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Zur Frage der elektrischen Ziindung t o u  Sprengschiissen.

Am 18. Februar d. Js. hiclt der Leiter der berg- 

gcwerkschaftlichen Versuchsstreeke zu Braubauerschaft 

bei Schalke, Bergassessor Heise, in der Vereinigung 

tcchnischer Bergbeamten des Oberbergamtsbjezirks Dort

mund einen Vortrag iiber elektrische Ziindung unter 

Vorfiihrung einer griifeeren Anzahl von Ziindmaschinen. 

Wir bringen im folgenden dic wescntlichsten Aus- 

fUhrungen des allgemeinen Teiles,') ohne auf dic 

einzelnen Maschinen und Apparate naher einzugehcn.

Das Wcsen der elektrischen Ziindung beruht darin, 

dafe elektrische Energie in kalorische Energie umgesetzt 

wird. Die letztere wird dazu verwandt, den zu 

ziindenden Kiirper auf scine Entziindungstemperatur zu 

bringen. Die kalorische Energie der Elcktrizitat wird 

entweder ais Stromwarme oder ais Funkenwarmc nutzbar 

gemacht. In dem einen Fallc spricht man von Gliih-, 

in dem anderen von Funkenztindung.

Je  nachdem man auf das eine oder andere Endziel 

hinarbeitet, sind die Einrichtungen verschiedcn zu treffen. 

Fiir die Erwiirmung eines Stromlcitcrs ist, abgesehen 

von dessem Ijcitungswiderstande, in erster Linie die 

Stromstiirke entscheidcnd. Zur Erzeugung von Funkcn 

kommt es weniger auf die Stromstiirke ais auf dic

Stromspannung an. Fiir die Gliihziindung braucht man

also grofsere Mengen von Elcktrizitat, die cinc geringe 

Spannung haben konnen. Fiir Funkenziindung dagegen 

mufs man vor allem einen hochgespannten Strom haben, 

wiihrend dic Stromstiirke wenig inbetracht kommt.

Die Temperatur, dic erzeugt werden mufs, um den

Zweck der elektrischen Ziindung zu erreichen, ist ver-

hiiltnismafeig gering. Der Ziindsatz der allgemein

Anm. M. Bezug genommen wird auf „Elektrische Minen- 
zundung, Zickler, Braunschweig 1888.“

iiblichen Sprengkapscln besteht aus chlorsaurem Kali 

und Schwefelantimon. Dies Gemisch entziindet sich 

bereits bei einer Temperatur von 280 0 Cclsius. Die 

Temperatur gliihender Driilite li^gt crhcblicli hoher und 

der elektrische Funken wird auf 1000— 15 000 0 Celsius 

bercchnet. Danach kann bei beiden Ziindungsarten die 

Erreiehung der notigen Temperatur keine Schwierigkeit 

bieten.

G liih z iin d ung . Bei der Gliihziindńng bilden die 

einzelnen Ziindpatronen nicht wie bei der Funkcn- oder 

Spaltziindung Unterbrechungen des aufseren Stromkreiscs. 

Daraus ergiebt sieli ein gewisser Vorteil fiir die Gliih- 

ztindung. Man ist imstandc, vor Ahtliun eines Schusses 

oder einer ganzen Rcihc von Schiisscn durch den 

aufseren Stromkreis einen schwachen Stroni zu schicken, 

der nicht so stark ist, dafe er die Patronen zur Ent- 

ziindung bringt, aus dessen Fliefeen sich aber erkennen 

liifst, dafs die Leitung im aufseren Stromkreise in 

Ordnung ist. Zeigt sich cin Fehler, so lafst cr sich 

lciclit aufsuchen und beseitigen. Ist der Stromkreis in 

Ordnung, so kann man mit einiger Sicherheit das Gehen 

der siimtlichen Schiisse erwarten.

Der Gltihdraht eines Gliihziinders mufs einen hohen 

Leitungswiderstand besitzen um leicht zum Gliihen 

gebracht zu werden; raufe unempfindlich gegen Fcuchtig- 

keit sein, um nicht zu rosten, und mufs schliefelich fest 

und dchnbar sein, um moglichst fein ausgezogcn werden 

zu konnen. Gewohnlich wahlt man Platin. Das 

Drahtchen erhalt eine Starkę von 1/2o— Vio m un(i c*ne 

Lange von etwa 4— 5 mm.

Bei der Fabrikation der Gliihziinder ist peinliche 

Gewissenhaftigkeit Hauptsache. Jeder einzelne Ziinder 

mufe auf seinen Leitungswiderstand gepriift werden. Es
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ist dies vor allem dann notig, wenn mehrere Schusse 

gleichzeitig abgethan werden sollen. Wurden die Ziind- 

driihte in den verschiedenen Patronen ungleichen Lcitungs- 

widerstand besitzen, so kiinnte es leicht kommen, dafs 

die diinnsten Drahte mit dem hochsten Leitungswider- 

stande vor den anderen ergliihten. Die betroffenen 

Schusse kamen allein, und die iibrigen blieben sitzen.

Die Leitungen einer Gluliziindungsanlage miissen, 

da es sich um Bewegung Yerhaltnismafsig grofser 

Elektnzitiitsmengcn handelt, geniigenden Querschnitt 

besitzen und aus gut leitendem Materiale bestehen. 

Auf gehiirige Isolation der Leitung ist zur Yerineidung 

von Stronwerlusten zu achten. Doppelkabel sind wegen 

der geriugen Stromspannung zuliissig.

Zur Erzeugung des verlangten Stromes von grofser 

Starkę und geringer Spannung erscheinen Akkumulatoren, 

nasse oder trockene Elemente von yomherein am ge- 

eignetsten. In der That werden sie fiir den fraglichen 

Zweck yielfach gcbraucht. Sie haben aber den schwer- 

wiegenden Uebelstand an sich, dafs sie einer danernden 

sachvcrstiindigen Warfung und Ueberwachung bediirfen 

und empfmdlich gegen dic plotzliche ErschUtterung 

eines Stofses oder Falles sind.

Die mechanisch betriebenen Stromąuellen fiir Gliih- 

ziindung sind dynamo- oder magnetelektrischc Maschinen. 

Dic iiblichen Ausfiihrungsformen beider Maschinenarten 

haben das Gemeinsame, dafs der elektrische Strom erst 

dann in den 'ąufsercn Stromkreis entsandt wird, wcnn 

er eine gewisse Starkę erreicht hat. Die dynamo- 

elektrischen Maschinen haben den Magnetmaschinen 

gegeniiber den Yorteil, dafs bei ihnen eine Abnahme 

der Wirksamkcit im Laufe der Zeit nicht zu bcfiirchtcn 

ist, weil sie dauernde Magnete nicht besitzen. Fiir 

eine geringe Anzahl von Schiissen geniigen aber die 

cinfachercn Magnetmaschinen vollkommen.

Die GHihziindung ist insbesondere von der Firma 

Siemens und Ilalske zu einem hohen Grade der Voll- 

kommenheit gebracht.

Funk en z iindung . Es giebt zweierlei elektrische 

Funken, namlich Oeffnungs- und Schlielśungslunken. 

Wenn ein Oeffnungsfunke entstehen soli, so mufe vorher 

der elektrische Strom in Bewegung sein. Unterbricht 

oder offnet man alsdann den Stromkreis, so entsteht an 

der betreffenden Stelle ein Oeffnungsfunke.- Beim 

Schliefsungsfunken liegt die Sache umgckehrt. Die 

Elektrizitat ist zunachst in Ruhe. Die Elektrizitats- 

bewegung wird erst durch den Schlielśungsfunken ein- 

geleitet. Das Auftreten der Schliefsungsfunken ist ab- 

hangig von der Spannung der Elektrizitat. Es ist die 

Yerhaltnismafsig hohe Spannung, von einigen hundert 

Volt notig, um die kleinsten, wahrnehmbaren Schliefsungs

funken zu erzeugen. Fiir die Zwecke der elektriscben 

Ziindung kommen nur Schlielśungsfnnken in Frage.

Jede einzelne Funkcnzundpatrone besitzt einen Spalt, 

den der Funke iiberspringen mulś. Der Spalt ist vom

Ziindsatz ausgefullt. Dic Breite des Spaltes betragt

‘A -7 2 0  mm-
Die Leitungen einer Funkenziindanlage miissen gut 

isoliert sein, weil bei der hohen Spannung leicht Kurz- 

schlufs entsteht. Dagegen kommt es auf die Leitungs- 

lahigkeit und den Querschnitt der Drahte weniger an. 

Doppelkabel sind meist bcdenklich, weil bei der gc- 

ringsten Beschadigung der Isolierung der Funke leicht 

iiberspringt.

Akkumulatoren oder Elemente sind ais Stromąuellen 

nicht benutzbar. Um die erforderliche hohe Spannung 

zu erhalten, miifste man Hunderte derartiger Apparate 

ineinander schalten.

Jedoch finden Akkumulatoren und Elemente in Ver- 

bindung mit Induktionsspuleu, die den niedrig gespannten 

Strom in einen sehr hoch gespannten umsetzen, ais sog. 

Voltainduktoren, viclfach Yerwendung. Diese Apparate 

liefern starkę Funken und lassen sich sehr klein und 

handlich herstcllen. Sie wiirden Yerbreitetcr sein, wenn 

sie nicht die Naclitcile der Elemente oder Akkumulatoren 

in Kauf nehmen miifsten.

Gewissermafscn verwandt mit diesen Apparaten sind 

dic Magnetoinduktorcn. Bei ihnen werden ahnlich wie 

bei den dynamo- und magnetelcktrischen Maschinen in 

feincn Drahtspiralen Induktionsstrome erzeugt. Da deren 

Spannung aber nicht ausreicht, Funken zu erzeugen, 

wird der Stromkreis Im Augenblick der griifeten In- 

tluktionsstiirke geoffnet. Der entstehende starkę Oeffnungs- 

estrastrom, der imstande ist, starkę Funken zu liefern, 

wird in den iiufseren Stromkreis gesandt.

Derartige Maschinen sind in Frankreich viel ver- 

breitet. Bei uns stehen fiir Funkcnzundung haupts';ichlieh 

reibungselektrische Maschinen in Anwendung. Ihre 

Hauptteile sind die Elektrisiermaschine und der Elek- 

trizitatssammler, der entweder eine Leydener Flasehe 

odcr eine Franklinsclic Tafel ist. Ais IIulfsvorrichtungen 

kommen gewiilmlich noch der Entlader und der Funken- 

prtifer hinzu.

Man kann mit diesen Maschinen bis zu 150 Scliulś 

gleichzeitig abthun.

Sehr brauchbare, derartige Maschinen werden Yon 

der Akticngesellschaft Dynamit Nobel in Wien und von 

Bornhardt in Braunschweig geliefert.

An letzter Stelle bei der Funkcnzundung bleibt eine 

Maschine*) zu besprechen, die neuerdings von der 

Roburitfabrik zu Witten in Handel gebracht ist und im 

westfalischen Bezirke hauptsachlich fiir die Kohlen- 

gewinnung bereits weitc Verbreitung gefunden hat. Die 

kleine, eletromagnetische Maschine erzeugt Wechsel- 

stromc, die unvermittelt in den aufseren Stromkreis 

gehen. Vermijge ilirer Banart kann die Maschine 

Schliefsungsfunken iiberhaupt nicht erzeugen. Trotzdem

*) Zu vergleicben Nr. 51, Jahrgang 1896 dieser Zeitschrift: 
Elektrische ZOnduiig der Schusse in Kohlenbergwerken.
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ist in den Ziindcrn, wie in allen Fiinkcnziindern, ein 

Spalt vorhanden, den der Stroni iiberśęhreiten mufe. Dic 

EntzUndungsmoglichkeit ist dadurch gegeben, dafs dem 

Ziindsatze Graphit ais leitender Bestandteil, sozusagen 

ais Briickc beigeinischt ist. Der Vorgang bei der 

Ziindung ist wahrscheinlieh der, dafs der Stroni, wenn 

er iiber die Grapliitpartikelchon fliefst, diese bis zur 

Entziindungstempcratur des Ziindsatżes erliitzt. Wenn 

man diese Annahme gęlten liifst, so bat man es mit 

einer Spaltgliibziindung zu thun.

Leider sind der Anwendbarkeit dieser Machinę bis- 

ber ziemlieh enge Scliranken gezogen. Sie wirkt mit 

Sicherlićit nur fiir einen einzigen Sehufs. Die Ilaupt- 

schwierigkeit scheint darin zu liegen, dafs man die Em- 

pfindliclikeit der Ziinder niclit so gleichmiifsig gcstalten 

kann, dafs niclit geltfgentlich der eine Seliufs friihcr ais 

der andere losgeht und dainit den Strolnkreis unterbricbt.

Scb lagwettcrsicberheit. Auf der Versucbs- 

strecke sind folgende Mascliinen beziiglich ilirer Gcfahr- 

lielikeit gegeniibcr Schlagwetlern gepriift worden:

1. die Bornliardtschen Mascliinen,

2. dic Nobclschcn Mascliinen,

3. die magnetelektrischen Gliihziind maschinen von 

Siemens und Halske,

4. die magnetelektrisehe Maschine der Roburitlabrik 

zu Witten und mehrere gleicbartigc Mascliinen 

englischen und belgischen Ursprungs.

Dafs die kriirtigen Schliefsungsfunken der unter 1. 

und 2. genannten Mascliinen bei gegebener Gclegenheit 

explosibIe Schlagwettergemische zu entziinden vermogen, 

ist sclion Lange bekannt. Die Versuclie ergaben deshalb 

nichts Neues.

Weniger bekannt diirfte dagegen sein, dafs man auch 

mit den unter 3. und 4. genannten Mascliinen unter 

Umstandon Ziindungen von Schlagwotlergcmischen er- 

lialten kann.

Dic in Redc stehenden Mascliinen liefern, wic gesagt, 

vermoge ilirer geringen Klemmchspannung Sehlicfsungs- 

funken iiberhaupt niclit. Wenn man aber wiihrend der 

Thatigkeit der Mascliinen den iiulseren Stromkreis da- 

durcli unterbricbt, dafs man zwei bisher in leitender 

Bcriilirung stehendc Drahtenden von einander cntfernt, 

so tritt eine geringe Funkcnbildung auf. Es sind dies 

Oeffnu ngsfunke n.

Die Untcrsuehung, ob diese OefTnungsfunken 

explosible Schlagwettergemische zu entziinden vermogen, 

wurde zunachst in folgender Weise bawerkstelHgt. 

Unter Benutzung eines Bunsenbrenners liefs man natur- 

lichc Sclilagwctter gemisclit mit Luft so austreten, dafs 

die entziindete Flamme nicht leuchtend branntc nnd 

Ncigung zeigte, in dic AusstromungsofFnung zuriick- 

zusehlagen. Naclidem die Flamme ausgcblascn war, 

wurde in dem austretenden Schlagwettergemische, wie 

oben beschrieben, I'unkenbildiing eingeleitet. Der niclit 

cr wari etc Erfolg war, dafs mit samtlichen in Frage

kommenden Mascliinen die Flamme mit Leiehtigkeit 

entziindet werden konntc.

Auf Anregarig von Herrn Bergrat Krabler wurden 

weitere Versuche angestellt, die die Frage erledigen 

sollten, ob aucli ruhende Schlagwettergemische, mit 

denen man in d(*r Grube zumeist zu thun hat, in der

selben Weise zur Eutzuudung gebracht werden konnen. 

Zu diesem Zwecke w'iirden die bekannten Lolimannschen 

Explosionsrolirchen benutzt, die eine Liinge von etwa 

120 mm, eine We i te von 25 mm und einen Fassungs- 

raum von 50 ebem besitzen. Von den beiden Enden 

ber wurden durch abdichtende Gummistulpen die Zu- 

leitungsdrahtc bis zur Mitte des Biihrchens eingcfiihrt. 

Die Drahtenden konnten infolge der Beweglichkeit der 

Gummistulpen von aufsen leicht mit der lland in Be- 

riihrung gebracht und wieder von einander bewegt 

wSrden. Naclidem das Rijhrchen mit einem d^/iprozcn^Śn 

Schlagwettergemische gefiillt und die Funkcnbildung 

eingeleitet war, zeigte sieli, dafs zwar nicht alle Funken 

ziindeten, dafs aber mit samtlichen versuehten Mascliinen 

Ziindungen erzielt werden konnten. Am seltensten 

erhielt man mit dcm Maschinchen der Roburitfabrik zu 

Witten Ziindungen, das die schwaclisten Stronie liefert, 

wic sich nacli dem Gefiihle urteilen lafst, wenn man 

den Strom durch den Kurper gehen liifst.

Wenn nun auch, wie die Versuche beweisen, die 

elektrische Ziindung mit den genannten Mascliinen niclit 

yiillig ungefiihrlich ist, so wird man docli die Gefahr 

nicht iiberschiitzen diirfen. Dic Bildung von OciTnungs- 

fiinkcn ist nur unter aufsergewOhnlich ungiinstigen 

Umstanden denkbar. Die fraglichen Maschinen sind 

weit verbreitet, besonders auch in England, Von einer 

thatsachlich en Entziindung schlagender Wetter hat man 

noch nie gehiirt. Ganz abgesehen von den sonstigen 

Vorteilen der elektrischcn Ziindung, wird man diesclbe 

nach wic vor zu den sichersten Zundmethoden rechnen 

miissen.

D aue rh a ftig kc it der e lek tr ischen  Ziind- 

apparate. Am wenigsten gecignet fiir den. Gebrauch 

in der Grube sind wegen ilirer Gebrcchlichkeit und des 

Erfordcrnisscs der dauernden sachverstiindigcn Wartung 

diejenigen Apparate, die Elemente oder Akkumulatoren 

benutzen.

Gegen Feuchtigkeit sind die reibungselektrischen 

Mascliinen emjłfindlich. In der jetzigen Ausstattung 

werden aber diese Maschinen bei einer nur einigermafsen 

Yorsichtigcn Behandlung den Anforderungen entsprechen.

Am unempfindlichsten gegen aufserc Einiliisse und 

Grubenluft sind jcderifalls die magnet- und dynaino- 

elektrischen Maschinen und die Magnctoinduktoren.

Z ii n dsi e li erb ei t. Die Sieherheit der G J iih z iin d un g  

liifst r.ichts zu wlinschen iibrig, wenn die Ziinder sorg- 

faltig und gewissenhaft fabriziert sind. Diese Yoraus- 

setzung %vird man bei der Firma Siemens und Ilalske 

ohne weiteres maclien diirfen.
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Welche grofse Sicherheit die gcwiihnliche Funken- 

ziindutig bietet, liifst sieli daraus erfecnnen, dafs auf der 

Vcrsuchs8trecke bei etwa 300 bisher mit Bornhardtschen 

Ziindern abgcgebencn Schiisscri noeli nicht ein einziger 

Vorsager voigekommen ist.

Die Spalt-Gliihziinder fiir das kleine Maschinchen

der Roburitfabrik scheinen eine gleiche Sicherheit noch 

niclit erreicht zu haben.

Ucbcr dio sonstigen Verhaltrii£se der bei uns ge- 

bniuclilichen Ziindmaschincn, insbesondere iiber Leistuńg, 

Gewicht, Mąfee und Kosten giebt die folgende Zusammen- 

stellung Aufschlufs.

Mafse
£ Kosten eines Zilnders:

Lieferant Niihere Be- Art
to 5

u, • — Td a; - fl ■2 C CJ j_
— C

£ u. .E Kapsel: Bemerkungen

der

Mascliinen

zeichnnng der 

Mascliinen

der

Zundung

_  DJ =

tśj -O

^  'oV %
O £fS,

der

Mascliinen

’S> V Xi

W  3
Nr. 4 | Nr. 8 | Nr. 8 

Drahtlange in cm 
100 | 60 | 100

iiber

Leitung
et

kg mm m Pfennig

Siemens u. Ilalśke 
in Berlin

Pynamo-Elektrisclie
Maschine I (110 b-

zilmlniig*)

80-100 11 200 : 200 :200 350 GuŁen Leltungsma-

n

V

Magn.-Elektr. Masoli

n n Tl
20
10

16
6,5

170:205:280 
125: ISO: 190

195
115

• 17.15 16,9 19,95
terial —  gute ln o - 
Hernng — Doppel- 
kabel zulasslg.

n !, n *, 2 2.25 110: 125:175 62,50
Akt.-Ges. Dynamit Reibungs-Klektrische
Nobel in Wicu Mascliine Nr. III 150 11.5 300:190=440 210 **)

n desgl. Nr 11 70 83 320: 180:360 148 **)
desjrl. Nr. I

Funken-
15 3,8 220 :  120 :240 90 **) FurLeiliu g Eisen-

Bornhardt 
in Braunschweig

draht zulassig — gute
desgl. Nr. II ziimliing 40 19,5 540:270:410 168 •10,8 ‘ 12,25; 14,25 . laolicrung — Doppel- 

kabel nicht cm-
» desgl. Nr. I 15-20 13,0 500: 190:360 120 pfehlenswert.

•» desgl, ohne Nr. .2-3 2,5 290: 115:220 75

)> desgl. ohne Nr. 1 0,75 170: 75:140 30
Iloburitfabrik 

?.ii Witten (Ruhr)
Magn.-Elektr. Mascli. Spaltzflndung 1 1,8 120: 95:110 30 10,4 10,4 12,0 Fiir Leitung Eisen- 

draht zulasaig — Jso-
lierung erfordert we- 
niger Sdrgfalt — 
Duppelkabel 7.uliissig.

*) Kin Priifer von Siemens u. Halske fiir Gliihzilndanlajien kostet 20,50 JL, 
**) Es sind liier die Preise der Bornhardtschen Ziinder angenoinmen.

Im Ansehlufs an den vorerw;ilmten Yortrag legte der 

Bergassessor Ile iae einige Probcn der neucn, flammen- 

losen ,,W estfa lit-W e tte rschnur" vor, einer Siclier- 

heitszHndsclmur, dereń Seele nicht aus Pulver, sondern 

aus einem nitrierten Faden bestellt. Bei den bisher mit 

dieser Schnur angesteliten Versuchen bat eine Ent- 

ziindung schlagender Wetter nicht erziclt werden konnęn. 

In der Yersammlung wurden einige Proben sowohl der 

Schnur wic der Seele. allein entziindct. Aufeer einigem 

Glimmen waren irgendwelche Flammenurscheinungen 

niclit sichtbar. Es war augcnscheinlich, dafs dieses 

Glimmen ebenso wenig Schlagwetter zu entflammen ver- 

mag wie z. B. brennender Ziindschwamm.

Die Schnur wird von der Westfaliseh-Anbaltischen 

SprengstęlT-Aktien - Gjsellscbaft zu Wittenberg (Bezirk 

Halle) geliefert. Die Fabrikation der Seele soli mit der 

des rauchlosen Pulvers Achnlichkeit haben. Dic Secie 

ist ahnlich wie bei der gcwobnlicbcn Schnur umwickelt. 

Die WiCkelungen sind mit Paraffin getrankt, um die 

Seele gegen Feucbtigkeit zu schutzen.

Wird die Schnur stark geklemmt, so explodiert sie 

niclit, wic eine Pulvcr-Zundsehhur, sondern crlischt. 

Das Anziiiulen der Schnur soli in der dem Bcrgmann 

yon Alters ber gelaufigen Weise mittelst Stahl, Stein 

und Scbwamm erfolgen. Die Brenndauer der Schnur 

soli etwas ktirzer ais bei den sonstigen Ziindschntiren 

sein, soli aber je nach Wunsch yersebieden eingestellt

werden kiinnon. Der Preis der Schnur betriigt 32 bis 

34 Pf. fiir den Ring.

Petroleuni und Saliuisiuus.
In Nr. 28, 1896 dieser Zeitschrirt brachtc ich im 

Artikcl „ilnser Petroleum" zur Sprache, dafs der Beweis 

fiir die Notwcndigkeit der Mitwirkung der Muttcrlaugen- 

salzc bei der Bituminisation der tbierischen Organismen, 

dereń Hauptkontingcnt aus Wcichthicren bestebt. die 

das Materia! fiir unscr Erdiil liefern, auf dem Wege 

des Expcriments gclungen, und damit die Richtigkćit 

meiner Erkliirung der Petroleumbildung, wenn auch vorerst 

nur im Retortcnmafestab. bestatigt soi.

Dadurch war, Wcnngleich nur indirekt, dcrZusammen- 

liang zwisclien Salinismus und Erdoląuellen klargestcllt. 

Ich fiibrte darauf unsere deutschen Petrolcumvorkommen 

kurz an und mit ihnen dic zunachst liegenden Sool- 

qucllen oder Steinsalzfliitzc, konntc aber nur die Wahr- 

scheinlichkeit betoncn, dafs auch liier, wie iiberall, Mntter- 

laugenreste yon irgend einem benaclibarten Salzfliitz bei 

der Ilerstellung von Petrol thatig gewesen sein mufstcn, 

so z. ii. bei Rappenau und Sulz i. E.

Anliifslich meiner Ausfiibrungen wurdc ich nun kiirz- 

licb auf die ramanischcn Ye.rhąltnisse von B. aus 

aufmcrksam gemacht, weil dieselben den genetischen 

Zusammenhang zwisclien Salz und Petrol fast bandgreif-
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licli iiliiatrieren. Es liegen da allerdings nur gewisser- 

mafsen die Endglieder von Ketten vor. Die cinc Kettc 

bcginnt ais Petrolcumzonc (nach Strippelmann, Petroleum- 

Industrie) iu Oesterrcichisch-Schlesien und zieht sich 

stcilenweisc an 4 gcogr. Meilen breit durch ganz Galizien 

und dic Bukowina bis in dic Gegcnd von Stulpikani an 

der Grenze der Moldau, lauft in dieser siidlicli liings der 

Transsylvanischen Al pen (der Fortsetzung der Karpathcn) 

und schwenkt mit diesen im Norden der Wallacliei nacli 

Westen bis nacli Orsowa liin ein. Die zweitc Kettc 

ist dic der ungeheuern Stcihsalzziige, die dem Ge- 

birgskamm zu beiden Seitcn, wenn aucli nicht zusainmen- 

liangend, angelagert sind und Siebenburgen ku einem 

wahren S-ilzknoten machen. Die dritte endlich bcginnt 

siidostlicłi vom Anfang der ersten, sudlich von Saybuseh, 

und lauft ais Petrolcumzonc, wic die dritte, annahernd 

parallel den beiden anderen bis nach Szurdok bezw. 

Magyarlapos in dic Nahe von Felsiibanya, in 140 km 

rein westlichem Abstand von Stulpikani aulhorend.

Es wiire eiteles Beginncn, wollte man Ycrsuclien, da 

jedeErdiilgcgend mit einem I.dher im Iliigellaiide liegenden 

SalzHoizj Salzstock oder Salzfcisen in nahe Beziehung 

bringen. Das Gelande von sandigem Thonmcrgel im 

Wechsel mit Anhydrit und Sandstein durchweg am Fufse 

der Karpathcn liifst dies nicht zu. Ucberall sprudelt der 

Boden von zahlrciChcn Naphthaquelien; das weiche Ge

stein ist vom mincralischcn Ocle durchtrankt, und in 

cndlosęn Masscn ziehen sich machtige Stiiekc und Lagcr 

yon Steinsalz, óft nur wenige Metcr unter der Erdober- 

llachc, zuweilcn sogar nackt, ohne Deckc von Damm- 

erde, lun.

Dafs in der Nachbarsehaft der Naphthądistrikte Sool- 

sprudcl und salinische Minerajjjuellen massenhaft vor- 

handen, bedarf wolil kaum der besondern Erwahnung; 

cs liegt in der Natur der Sache. A uiści* den offiziell 

angefiihrten existicrcn noch viele, dic cinzig den Bauern 

bekannt sind und von ihnen des bestehenden Salznionopols 

wegen in heimliche Benutzung genommen werden. Die 

Analyscn aller naher untersuchten Salzquellen weisen 

selbstvcrstandlieh Reprasentanten von Mutterlaugensalzcn 

auf; Magnesiumvcrbindungen felilen soweit iibersehbar 

in 'kelner, Kalium ist dagegen in manchcn nur schwach 

vcrtreten, wogegen Lithiuin, Brom und Jod sich stellen- 

weise reichlich finden, wie aus der einschlagigen Litteratur 

leicht zu entnehmen ist. Aber fiir die Enlscheidung 

dariiber, welches Steinsalzllotz gerade die ortlich zur 

1 hatigkeit gelangten Laken abgcstofeen hat, und wo 

diese ihre lebenvcmichtendc Vermittclung vorzugsweisc 

entfaltet haben, liegen noch niclit hinreichende Studicn 

der zur und seit der Miocanzeit im Karpathengebict 

hcrrschcnd gcwesenen Verhaltnisse vor.

Nur beiden Endgliedern, in der Moldau und Wallacliei, 

gelingt cs, Salz und Erdiil in engen Konnex zu bringen. 

Dort haben wir im Verfolg der Petroleiimzone von 

Stulpikani aus in der Moldau die Oelrcgiun vou Bakau

und sudwestlich davon nach dem Kamm des Gebirges 

zu in 40 km Entfernung das Salz werk Okna; siidlicli 

vou Bakau erscheint die Oelregion von Buzau mit dem 

6S km westlich davon liegenden Salzwerk Slanicu; 

wcitcrhin nach Westen init dem transsylvanischen Ge- 

birgszugc uinsehwenk(>nd, treffen wir das Oelgcbiet yon 

Plojcsti und 18 km nordlieh davon dic Salz werke von 

Doftana. Abermals nach Westen, 45 kin von Plojcsti 

aus, befinden sich dic seit etwa 1880 bearbeiteten 

Petroleum werke von Tergovist. 122 km rein westlich 

von Doftana werden die bereits von den alten l||mcrn 

bearbeiteten St(‘insalzwcrkc von Okna maro bei Rimnik 

regicrungSęitig von Striiflingen ausgebeutct. lhrer Griifse 

und Bedeutung nach sollen die rumiihischen Salzbcrgwerkc 

durchaus nicht Wieliczka, design Ruf sieli durch vicl- 

fache Bcschrcibungen der Phantasic jedes Gebildeten ein- 

gepragt hat, naclistchen.

Verbindet man min dic Punkte der Salzlini.e Okna— 

Slanicu—Doftana— Oknamare, so wird man leicht inne, 

dafs sie annahernd parallel dem Kamme bezw. der 

Ccntrallinie der transsyhanischen 'Alpen liiuft. welche 

ja auch dic politische Grenz6 zwischen Siebenbiirgen 

und Rumanien bestimmt. Da nuli dic ganze Masse der 

Karpathcn, Alpen, Apenninen. nord- u. siidainerikanischcn 

Cordillcren, ebenso wio des Atlas, Kaukamis und llima- 

laya erst in der Tertiiirzcit aufgcsticgen und au.fgcthurińt 

worden ist, so ergiebt sich, dafs dic benannto Linie 

Okna —Okna mare die Kiiste wiihrend einer Ilebungs- 

periode gewesen ist An dieser Kiiste I befanden sich 

Buchten, denen Barrcn vorgelagert waren oder durch fort- 

gesetzte ilebung yórgelagert wurden, und infolgedess<‘n 

schlugen sich dic SteinsalzIlUtze. dic jetzt bekannt sind, 

darin nieder. Bei wcitcrer Aufwartsbcwegung des Gc- 

landes wurden sic; vom Meere abgcschnittcn und bchieltcn 

iiber ihren Sąlzthon- und Anhydritdeckcn Mutterlaugen- 

reste stagnierend. Xatttrlic.il formierte sieli dabei cinc 

Kiiste II (in etwa 40 km Distanz von IJ wieder an

nahernd parallel den beiden citiertcn Linicn, und an 

dieser entwickelte sich cinc reiclie marinę Fauna und 

Flora. Irgend cinc folgende Erdbewcgung setztc darauf 

dic Muttorlaugenrestc der hoher gclcgcncn Steinsalzlliitzc 

in Freilicit, und diese strebten seewiirts in tiefere 

llorizontc dem Meere zu, vcrnichtcten bei Targovist, 

Plojcsti, Buzau und Bakau die organischen Lcbcwcscn 

im Meere, begruben sie unter mit angebrachtem Schlamm, 

und das Materiał fiir die Petroleumlagerstatten war 

gegeben. Die Bittersalzc der Laken und das aus ihnen 

und dem Sąlzthon hervorgegangene Aluminiumchlorid 

bcsorgtcn dic Bituminisation der luftdicht eingebetteten 

Kadaver. Sool- und Mineraląucllcn sirid bekamitlich 

haufig auch in ganz Rumanien.

Siidlicli von Oknamare ist noch keine Erddl- 

gewinnung ins Lcbcn getreten. Es ist jedoch keines- 

wegs ausgcschlosscn, dafs sich da nocli Naphtha yorfindet; 

lange genug hat der rumanische Bauer niclits von den
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ihm bekannten Oelquellen yerraten, mit dereń Inhalt cr 

dic Reisigbiindel triihkt, um seine Mamaliga (Maismehl 

mit Milc.li) zu kochen; andererseits yerlautet aber auch 

noeli niehts, sovieI ich weifs, vdu Soo]qucHen siidlich 

von 'genanntem Orte. Es liegt daher dic Vermutung 

ńahe, dafs der Rand der cliemaligcn Salzpfanne von 

Oknamare bei der łlebung zuerst in seinem nordlichen 

Teile einen hinreichend tiofen Rilk erliielt, wodurch die 

Mutterlaugen nicht naeh der (siidlichen) Seeseite, wolil 

aber landeinwarts (nach Norden) dirigiert wurden, jedoch 

da auf dem Festlande kein Materiał fiir riennenswerte 

Petroleumbildung trafen.*) Nur 20 km nordlich von 

Oknamare liegcn namlich dic Soolquellen von Cozia 

und Calimanesei, welche nebón Chlornatrium noch 

betrachtliche Gelialte an Chlormagnesium und Chlor- 

calcium besitzen.

Und sollten sich um Oknamare hcrum keine Pe- 

troleumąuellen nachweiscn lassen, so bcstatigt das in einen 

Ausspruch, dafs nicht jedes Steinsalziliitz ein Oelgebiet 

ais Nachbar haben mufs, Oelgebiete aber stets an die 

Nachbarschaft von. Stcinsalzflotzcn gebunden sind.

Ich meinc, man darf dieses Kapitel nun vorlaufig 

sehliefsen. Es bat nur wenig iiber 15 Jahre ge.dauert, 

bis sieli meinc Ańscbauung iiber die Bildung unscres 

Petroleums ais riehtjg erwiesen. Damit kann ich sehr 

zufrieden sein im llinblick darauf, dafs es uns Geologen 

auf einige Tausende von tausend Jahren bei Bildungs- 

prozessen niebt ankommen darf.

M arburg , im Dezember 1S96.

Dr, Carl Ochscnius.

I)ie wirtschattlielie Bedeutung des Rhein-Yjfcscr- 
Elhe-Kaiiąls.

Vortrag des Wasser-Uauinspektors S y rn p h e r-Miilister i. W. in Jer 

SiUung des Ontrairereins fiir łlebung der Deutschen Fiufs- und 

KanalschilTahrt.) (Auszugswcise.)

(Fortsetzung.)

3. Der Verkehr des Rhein-W eser-Elbe-Kanals 

und seine fin an z ic lle n  Folgen.

a. Erm itte lung  des vorliandenen Yerkehrs.

Nachdem in der oben gesebilderten Weise die 

Schiffahrtskosten festgesetzt waren, konnten die Verkehrs- 

ermittelungen angestellt werden. Zu dem Zweck wurden 

von samtliclien preufsischen Staatseisenbahndircktionen 

alle im Jahre 1892/93 bowirkten Sendungen der Spezial- 

und Ausnahmetarife, soweit sie moglicherweise dem 

Kanał liatten zufałlen konnen, cinzeln ermittelt und die 

fiir jede Sendung wirklich entrichtete Fracht mit der-

*) Auf dem I..inde giebt es keine so riesigen Weiolithiere wie 
in der See. - Am 8. d. Mts. strandete bąi St. Augustine (Florida) 
ein achtirmiger Ceplialopode (Tintenfisch) ybi> 6,5 m Lange; ein 
im Sande aufgefundener Armstumpf war noch im Zusammenhange, 
hatte 11 m l.auge bei 25 i-tn Durchmesser an seiner Basis, und 
reprase tierte wahrscheinlirh nicht die Ililfte des ganzes Armes. 
Das Gewicht des Thieres wurde auf 14 t geschaizt. Es bedurfte 
der Arbeit von 6 Pt erden und einer krafligen "Windę, um das 
Ungetiim nur aus dem sśande heraus auf den Strand zu schaffen.

jeriigen verglichen, welche bei Benutzung des Rhein- 

Weser-Elhe-Kanals hatte gezablt werden niiissen.

Das geschah in der Weise, dafs alle in Frage

konimenden Sendungen nach Riclitung, Warenbczeich- 

nung, Gewicht, Tarifklasse, erhobener Fracht und Anteil 

der preufsischen Staatsbalmen an letzterer ermittelt und 

mit allen Angaben in ein Formular eingetragen wurden.

Auf diese Weise gelang es, sich ein moglichst zu- 

trelfendes Bild des fiir den Kanał in Frage konimenden 

Verkehrs, soweit er den Versand in 10 t-Wagenladungen 

der Spczial- uud Ausnahmetarife umfafste, zu schaffen.

So ergab sich der Gesamtverkehr des Jahres

1892/93, welcher eine 15 pCt. iibersteigende Ersparms 

an bisheriger Fracht gehabt haben wiirde, wenn er den

Kanał statt der Eisenbahn hatte benutzen konnen. Es

ist anztinehmen, dafs dieser Verkebr sich im allgemeinen 

aucli dem Kanał zugewendet haben wiirde. Es wurde 

aber bei den folgenden Ermittelungen beriieksichtigt, 

dafs yon diesem dem Kanał reehnungsmafsig zufalhnden 

Gesamtverkehr cin gewisser Bruchteil den Eisenbahnen 

yerbleiben wiirde, da manclie kłeinere und eiligc Sendung 

den letzteren Weg trotz der boheren Kosten wali len 

und der Kanał nur wahrend etwa 10 Monaten benutzbar 

sein wiirde. Der letztere Umstand wird zwar eine sehr 

erłieblicbe Vciminderung der Transportmengen nicht zur 

Folgę haben, da das Bestrebcn darauf gerichtet sein 

wird, gerade die weit iiberwiegenden und der billigen 

Fracht am meisten bediirfenden Masscngiiter, wie Kohlen, 

Diinger, Baumaterialien u. s. w. wahrend der Scliiffahrts- 

zeit zu beiordern, um nicht im Winter die hohen 

Eisenbahnkosten bezalilen zu niiissen. Trotzdem ersehien 

es, um sicher zu gełien, geboten, den den Eisenbahnen 

ycrbleibenden Anteil am rechnungsmafsigen Kanal- 

yerkehr auf

20 pCt. beim ostlichen Teil (Bevergern-Ełbe) 

und auf

40 pCt. beim westlichen Teil (Rhcin-llerne) 

zu bemessen. Dem Kanał verbleiben daher nur 80 

bezw. 60 pCt. der ermittelten Transportmengen.

Bei der fortwahrenden Steigerung der Giiterbewegung, 

die auch seit dem den Ermittelungen zu grunde gelegten 

Jahre 1892/93 bis jetzt iu yerstarktejn Mafse angehalten 

hat, wiirde es nicht richtig gewesen sein, den Berecb- 

nungen iiber die Ertragsfahigkeit des Kanals den Yerkehr 

von 1892/93 zu grunde. zu legen. Seit einer langen 

Reihc von Jahren ist im Eisenbalinwesen eine durch- 

schnittliche Yerkehrssteigerung von 3 pCt. gegeniiber 

der Giiterbewegung des Vorjahrcs zu beobachten gewesen. 

Es wurde daher vereinbart, dafs eine gleiche yerkehrs

steigerung auch fiir die Zeit his zur etwaigen Vollendung 

des Kanalbaues im Jahre 1906/7 angenommen werden 

sollte. Dadurch wird der fiir 1892/93 ermittełte, dem 

neuen Wasserwege zufallende Verkelir bis zum Jahre 

1906/7, also in 14 Jahren, auf das 1 f/2faełie, bis zum 

Jahre 1916/17, also in 24 Jahren, auf das 2facbe ge~



-  163 — Nr. 9.

steigert sein. Diese Annahme ist gegeniiber der Ent

wickelung, welche das rhcinisch-westlalische Indnstric- 

gebiet in den letzten 24 Jahren genommen hat, ais 

mafeig zu bezeichnen; hat doch die Kohlenforderung 

des Ruhrreviers von 1870— 1894 sich von 12000000 t 

auf 41000000 t, also fast auf das 3 ‘/2 fachc gehoben.

Erwahnt sei noch besonders, dafs dic angestellten 

Ermittclungen nacli der Art ihrer Entstehung n\ir den 

heute schon wirlclich vorhandenen Vcrkehr betreffen, 

iiber desson tliatsachliches Bestelien mithin ein Zweifel 

nicht obwalten kann. Nicht bcriicksichtigt wurden daher 

einstweilen alle jene noch zu erwartenden Giitertransporte, 

welche bisher wegen zu teuerer Eisenbahnfrachten nicht 

bestanden und durch den billigen Wasserweg erst ge- 

weckt oder herangezogen werden sollen.

Da fiir die Verbindung des Dortmund-Emshafen- 

Kanals mit dcm Rhein zwei Wege zur Verfiigung 

stehen, dio Siidemscher-Linie (friiher Linie IV  genannt) 

und die Lippe, so sind samtlichc Ermittclungen unter 

folgenden Gesichtspunkten angestellt, dalś

.1. der Siidemscher-Kanal,

2. die Kanalisierung der Lippe mit Zweigkaniilen 

nach Essen und Bochum,

3. dio Kanalisierung der Lippe ohne die genannten 

Zweigkanale

ausgefuhrt wird.

b. Verkehr smengen, Ersparnis an Transport-

kosten und E r trag s fiih ig ke it des Kanals .

Meine Herren! Ehe ich auf die finanziellen Ver- 

hiiltnisse des gesamten Kanals cingehe, will ich Ihnen 

einige Zahlen angeben, welche fiir die Wahl der Siid- 

emscher- oder der Lippe-Linie von Bedeutung sind. 

Nach den auf Grund des bestehenden Verkehrs ange

stellten Ermittelungen wiirde die Siidemscher-Linie im 

Jahre 1892/93 ctwa doppe lt so viel Yerkchr erhalten 

haben, wie die Lippe beim Bau der Zweigkanale nach 

Essen und Bochum und ctwa fiinfmal so Tlcl, wie die 

Lippe ohne die genannten Zweigkanale.

Der grofee Unterschied in den Verkehrsmengcn, 

welche einerseits der Siidemscher-Linie, andererseits der 

Lippe zufallen, erklart sich daraus, dalś der Umweg, 

welchcn der letztgenannte Flufs den meisten Sendungen 

zwischen Rlicin- und Industriegebiet aufnoligen wiirde, 

so grofs ist, dafs dagegen die Benutzung der vorhandenen 

Eisenbahnen und des etwaigen Rheinumschlages in 

Ruhrort-Duisburg yorteilhafter bleibt. Dem Hauptteil 

des Industriegebietes wiirde daher die Kanalisierung der 

Lippe nicht nur keinen Gcwinn bringen, sondern im 

Gegenteil nur die.ostlichen an Verkehrsbedeutung zuriick- 

stehenden Bezirke einseitig begiinstigen. Wird dagegen 

der Siidemscher-Kanal gebaut, so bictet derselbe nicht 

nur den mittleren und westlichen, sondern auch den 

iistlichen Gegenden des ganzen Gebletes eine Wasser- 

trafse, welche Verkehrsverschiebungen fast vollig ver-

meldet und selbst fiir fast alle ostlich gelegenen Orte 

eine kiirzere Verbindung mit dem Rhein gewahrt, ais 

die kanalisierte Lippe.

Wenn von anderer Seite andere Verkchrsschiitzungen 

aufgestellt werden, so entbehren sie der genauen zahlen- 

miifsigen Unterlagen oder sie setzen zu gunsten des 

iistlichen Teiles des Industriegebietes eine Verkehrs- 

verschiebung voraus, welche im allgem einen Interesse 

unerwiinscht ist.

Obgleich die weiteren Ermittelungen genau in der

selben Weise, wie fiir den Siidemscher-Kanal, so auch 

fiir dic Lippe-Linie mit oder ohne Zweigkanale durch- 

gefUhrt sind, so werden doch die folgenden Ausftihrungen 

sich auf den Siidemscher-Kanal beschriinken, denn dieser 

kommt unter den dargclegten Umstiinden —  wenn zu- 

nachst nur eine der beiden fraglichen Durchgangslinien 

gebaut werden soli — in allererster Reihc in bctracht.

Gegen den gleichzeitigen Bau beider Llnien sprechen 

die hohen Kosten, sowie ferner der Umstand, dafs die 

Siidemscher-Linie so leistungsfahig ist, dafs sie den erst 

sich allmablich entwickelnden Anfangsverkehr mit Sicher- 

heit bewiiltigen kann, und dalś durch Ilinzutritt der 

Lippe-Linie der Verkehr fast gar nicht vermehrt wird. 

Der letztere verteilt sich nur auf zwei Wege, statt auf 

einen und mufs die Ausgaben fur Unterhaltung und 

Verzinsung beider Anlagen aufbringen. Hiernach er- 

scheint es geboten, zuniichst nur einen Kanał zum Rhein 

zu bauen und dessen Entwickelung abzuwarten.

Sollte in diesem Sinne eine Einigung der ver- 

schiedenen Interessenten nicht zu erreichen sein, so 

mochte ich glauben, dafs ein Ausweg nach der Richtung 

liin gefunden werden kijnnte, dafs aulśer dem Siidemscher- 

Kanal der Ausbau der unteren Lippe vom Dortmund- 

Ems-Kanal bis Wesel zunachst in moglichst einfacher 

und billiger Weise und unter Beibehaltung allęr nicht 

allzu scharfen Kriimmungcn, jedoch ebenfalls fiir 600 t- 

Scliiffe durch Kanalisierung soweit angestrebt wird, dafs 

ein nicht allzu grofser Verkehr bewaltigt werden kann. 

Die Verbindung mit dem Dortmund - Ems - Kanał bei 

Datteln wiirde durch eine Schlensentreppe und der 

weitere Ansehlulś nacli Liinen und Hamm durch den 

Kanał Ilamm-Datteln bewirkt werden. Die Kosten 

hierfiir konnten sich nach meiner Schatzung auf kaum

10 Mili. Mark belaufen; fiir eine Reihe von Jahren 

wiire dem Bediirfnis in hinreicliender Weise geniigt, 

und wenn spater der steigende Verkehr eine Verbesserung 

des Schiffahrtsweges verlangt, so wird man an den end- 

giiltigen Ausbau gehen konnen, welcher seiner hohen 

Kosten wegen neben dem Siidemscher-Kanal heute kaum 

Aussicht auf Verwirklichung hat. Meine Ilerren, ich 

habe hierbei nur meine ganz private Ansicht geiiufsert, 

jedoch in dem Bemiihen, die grofse Kanalanlage nicht 

an dem Widerstreit ihrer natiirlichen Freunde iiber eine 

Frage zweiten Grades scheitern zu sehen.
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Meine Ilerren! Ich darf mich bei Einzelheiten nicht 

langer aufhalten und will Ihnen an der Iland zweier 

Hauptzusammcnstellungen*) nunmehr ein Bild von dem 

Gesamtverkehr des Rhein-Weser-Elbe-Kanals geben, 

wie er sich im Jahre 1906/7, dem vorausgesetzten 

Kanal-Eriiffnungsjahr, und nacli zehnjahrigem Betriebe 

im Jahre 1916/17 yoraussichtlich gcstaltet haben wird. 

Der Anfangsverkehr ist allerdings nur ein rechnerischer, 

denn es ist nicht zu erwarten, dafs er gleich von Be

ginn an in voller ITohc yorhanden sein wird; man mufe 

rielmehr nach dcm Beispiel der Mainkanalisierung, des 

Oder-Sprce-Kanals und des Nord - Ostsee- Kanals ari- 

nehmen, dafe im ersten Jiihre nur etwa ein Drittel des 

rechnungsmiifeigen Verkehrs und etwa nach zehn Jahren 

die vol!e Hohe erreicht wird. Unter diesem Vorbehalt 

wird der Anfangsverkehr des Jahres 1906/7 betragen 

rund 6 000000 t mit 240000000 tkm auf dem Siid- 

emschcr-Kanal und rund 3 5000001 mit 1 144000000 tkm 

auf dcm eigentlichen Mittelland-Kanał BcYcrgcrn-EIbe, 

zusammen rund 9 500 000 t mit rund 1 400 000 000 tkm. 

Die Tonnenkilometerzahlen beziehen sich nur auf die 

Transportleistung auf dem wirklichcn Kanał vom Rhein 

bis zur Elbe ohne die Liingen, welche Von dcnselben 

Transportgiitern noch zuriickgelegt werden, wenn sie auf 

benachbarte Wasserstrafeen iibergehen.

Bereits bei dieśem Verkehr wiirde sich auf der 

Siidemscher-Linic eine Verzinsung des Baukapitals von 

3,3 pCt., auf der Strcckc Bevergern-Elbe von 3,5 pCt. 

und im ganzen von 3,4 pCt. ergeben. Dabei sind indes 

die von den neuen Kaniilen auf dcm bestehenden 

Dortmund-Emshiifen-Kanal hcrvorgernfencn Einnahmcn 

den ersteren zu gute gerechnet, was wirtschaftlich richtig, 

ja sogar notwendig ist.

Bis zum Jahre 1916/17 wird sieli der Yerkehr vor- 

aussichtłich in folgender Weise gesteigert haben:

Sudcmscher-Kanal 8 200 000 t; 320 000 000 tkm; 

4,2prozentige Yerzinsung des Anlagekapitals.

Bcvergern-Elbe: 4 700 000 t; 1 525 000 000 tkm; 

4,6prozcntige Verzinsung.

Beide Strecken zusammen: rund 13 000 000 t; 

1 800 000 000 tkm; 4,5 prozentige Verzinsung.

Die Einnahme iibersteigt daher die fiir Yerzinsung 

und Tilgung erforderlichen 3 */2 pCt. des Anlagekapitals; 

der Ueberschufe gcniigt, um noch fast die gesamten 

Baukosten des Dortmund-Emshafen-Kanals mit zu ver- 

zinśen und zu tilgen.

Der Verkehr wiirde bereits bei der rechnungs

miifeigen Anfangsgriifee jahrlich rund 35 000 000 oder 

fast die Halfte an Transportkosten gegenuber den jetzigen 

EisenbahnfrachtsiUzen crsparen. Das Gesamt-Ergebnis 

der angestellten Berechnungen bestatigt demnach dic

*) Dieselben sind Im Jahrgang 1896, S. 637 und 638 abge- 
druckt. Da die -wesentlichsten Zahlen der Zusammenstellungen in 
dem Test des Yortrages enthalten sind, so sehen wir von einer 
nochmaligen Wiedergabe ab. ‘

yielfaeh ausgesprochene Ansicht, dafe der Rhein-Weser- 

Elbc-Kanal dem Verkehr durch niedrige Frachtsiitze 

aufeerordentlich grofee Vorteile bieten und ferner ais 

Ganzes ertragsfahig sein wird, wenn auch das zuniichst 

ausgefiihrte Teilstiick von Dortmund nach den Emshafen 

fiir sich Fehlbetriige liefert, so lange es nicht In der 

urspriinglich beabsichtigten Weise nach Westen und 

Osten ergiinzt sein wird. Es kann wohl ohne Ueber- 

treibung behauptet werden, dafe noch nie fiir einen 

neuen Transportweg so iiberzcugende, auf wirklich yor- 

handenen Verkohrsmengen fufeende Ermittelungen zu 

Gcbote gestanden haben, .wie fiir den Rliein-Wescr- 

Elbe-Kanal, und dafe daher mit bercchtigtem Zutrauen 

an die Ausfiihrung in der Erwartung grofsen Verkehrs 

und reichcr Einnahmcn herangetreten werden kann.

Hierbei ist noch besonders zu beachten, dafe alle 

sich crst neu entwickelnden Verkehre, der vermehrte 

Giiteraustausch des Wcstens .mit Berlin und den Ost- 

proyinzen, sowie der giinstige Einllufe einer etwaigen 

Weserkanalisierung giinzlich aufeer betracht gelassen 

sind, so dafs in diesen Transportmengen ein stórker 

Rescrvefonds fur etwaige, trotz aller Vorsicht doch Vor- 

gekommene Verkelirsiiberschatzungen zur Verfiigung sleht.

Wenn so zuniichst die Verliiiltnisse des Gcsamt- 

Untcrnehmens gepriift wurden, so geschah es in iilin- 

licher Weise mit der Ertragsfahigkeit und Bauwiirdigkeit 

der einzelnen Zweigkaniile und zwar abgcschen von der 

kurzeń, der Stadt zu iiberlassenden Verbindung nach 

Duisburg der Stichkanale

A. im wcstlichen Teile nacli

1. Rulirort, ■

2. Miłlheim (Rulir),

3. Essen,

4. Bochum,

5. Ilamm,

ferner B. im ustlichen Teile nach

6. Osnabruck,

7. Minden (Weserabstieg), 1

8. Łinden,

9. Wiilfel bezw. Hildesheim,

10. Lehrte,

11. Peine,

12. Magdeburg.

Aufecrdem sind, falls die betreffenden Regierungen 

die Ausfiihrung bcw. die Kosten iibernehmen, Zweig- 

kanale in Aussicht genommen nach Stadthagen und 

Braunschweig, jedocli wirtschaftlich nicht eingehend be

handelt.

Die Ermittelungen fiihren zu dem Vorschlage, samt- 

liche Zweigkaniile auszubauen, jedoeh zum Tfeil in 

moglichst einfacher und billiger Weise, also vor allcm 

einschiffig mit Ausweichen und ohne kostspielige Ufer- 

dcckung, Auf einen Schnellvcrkehr braucht nicht ge- 

rcchnet zu werden, Die Befurderung kann durch kleinc 

Dampfer und Motorboote oder aber bei schleusenreichen



-  165 m  o.

Zweigkarialcn durch Pferdetreidelei erfolgen. Dic 

Schleusen miissen jedoch die glcichen Abmessungcn wic 

dicjenigcn des Ilauptkanals erhalten, damit eine Be- 

schriinkung des Verkehrs hinsichtlich der Schiflsgrofec 

nicht stattfindet. Auf diese Weise liifst sich bei allen 

Zweigkaniilen nacliweisen, dafs dic fiir die Stichkaniilc 

aufzuwendendcn Zinsen und Unterhaltungskosten durch 

die, entsprcchenden Abgaben im Haupt- und Stichkanal 

gedcckt werden. Zwar wiirde ein wcsentlichcr Teil 

dieser Abgaben dem Ilauptkanal auch verbleiben, wenn 

dic Zweigkanale nicht gebaut wiirden, weil derVerkehr 

den ersteren bis zu dem nachsten Umschlagshafen teil- 

weise doch benutzen wiirde. Allein' es ist nicht zu 

verkenncn, dafs die unmittelbare Ileranfiihrung des 

Stichkanals bis an den anzuschliefsendeu Ilauptort den 

Anreiz zur Benutzung der Wasserstrafse wesentlich er- 

hiiht und namentlich die Entwickelung neuer Industrieen 

und Transporte bcgiinstigt. Aufserdem werden die den 

Provinzen iibertragencn Garantieverpflichtungen williger 

ubernommen' werden, wenn moglichst viele Orte einen 

unmittelbaren Anschlufe an den Kanał erhalten und da- 

durch die Vorteile des Wasserverkehrs moglichst weiten 

Gcbieten zu teil werden. Wollen einige der in Betracht 

kommenden Stadte ihrer Hoffnung auf eine lcbhafte Erit- 

wickclung itires Stichkanalverkehrs einen thatsachlichen 

Ausdruck durch angemessene Beteiligung an den ge- 

forderten Garantieen nićht geben, so bleibt immer die 

Moglichkeit, den betreflenden Zweigkanal aus einer 

ctwaigen Gcsetzesvorlage zu entfernen, aucli mufs es der 

Erwagung iiberlassen bleiben, ob sofort alle, zum Teil 

rccht kostspielige Stichkaniile zur Ausfiihrung gelangen 

sóllen.

Eine besondere Beachtung yerdient die im Anschlufs 

an den Rhein-Wescr-Elbe-Kanal viclfach gewiinschte 

Kanaliśierung der Wcser. Der Einflufs der letzteren auf 

den Verkehr des Rhein-Weser-Elbe-Kanals ist in allen 

vorhcrgehendcn Berechnungen nicht beriicksichtigt worden, 

flenn die Frage, ob die Weser kanalisiert oder Bremcn 

auf andere Weise mit dem neuen Wasserwege in gut 

schiffbare Vcrbindung gebracht werden soli, ist bisher 

nicht entschieden, jedoch infolgc besonderer Umstande 

in Ietztcr Zeit sehr in den Vordergrund geschoben 

worden.

Zunachst ist nach den in den waeserarmen Jahren 

1892 und 1893 gemachten Erfahrungen zu befiirchten, 

dafs dic zur Speisung des Kanals notwendigc starkę 

Wasserentnahme die Schiffbarkeit des Śtromes untcrhalb 

der Abzweigung des Zubringers bei Rinteln in unzu- 

liissiger Weise beeintrachtigen wird.' Dies wiirde um 

so empfindlichcr sein, ais die im Herbst 1895 beendete 

1< uldakanalisicrung der Weśerschiffahrt einen ganz er- 

heblichcn Aufschwung verliehen bat, der sich bereits in 

einer starken Verkehrszunahnie und in der Beschaffung 

zablreichcr neuer Danrpfer und Schleppkalme bcmerklich 

gemacht hat. Die durch dieEntnabmc bedingte Senkung

des Stromspiegels und damit auch des Grundwasscrs hat 

ferner fiir die Landwirtschaft des Wcserthales erhcbliche 

Nachteile, zumal bereits jetzt uhterhalb Nienburg yiel

fach iiber zu niedrige Flufswasserstande geklagt wird. 

Griindliche Abbiilfe gegen die Schiidigung von Schiff- 

fąhrt und Landwirtschaft, aber zugleich auch erhebliche 

Yerbesserungen des jetzigen Żustandes lassen sich nur 

durch Kanaliśierung der Weser untcrhalb der Entnahme- 

stelle erreielien.

Ilierbei kommt es nun wesentlich zu statten, dnfs 

Bremcn eine Verbindung mit dem Rhein-Weser-Elbe- 

Kanal erśtrebt, dic sicherer und leistungsfahiger ist, ais 

der Wcserstrom in seiner heutigen Ycrfassimg, und dafs 

diese Verbindung am besten durch wenigstens teilweise 

Kanaliśierung der Weser geschaffen werden kann. Bremcn 

wtinscht allerdings in erster Linie nicht die vollstiindige 

Kanaliśierung der Weser von Bremcn bis Minden und 

event. bis Miinden, sondern eine Kanaliśierung bis Nien

burg und von Nienburg einen Ycrbindungskanal nach 

dcm zwischen Biickcburg und IIannover bclegencn Orte 

Riepen.

Diese Fragen sind noch in der Schwebe, aber un- 

abhangig von der Entscheidung kann der Einflufs der 

Kanaliśierung der Weser und einer stets leistungsfahigen 

Yerbindung Bremens auf dcnYcrkehr des Rhein-Weser- 

Elbc-Kanals bereits jetzt einer Priifung unterzogen 

werden.

Die Weser ist bei der Kanalisierungsfrage in zwei 

Teile zu trennen:

1. in den Unterlauf, dessen Kanaliśierung bereits 

durch die Wasserentnahmc bedingt wird,

2. in den Oberlauf, dessen Kanaliśierung lediglich 

aus Yerkehrsriicksichten crwiinscht sein kann.

Der Unterlauf reicht von Brcmen his Rinteln oder 

zweckmafsig noch etwas weiter nach oben bis Ilameln, 

der Oberlauf von Ilameln bis Miinden.

Genaue Frachtverglcichc haben ergeben, dafe zwischen 

dem Rhein-Weser-Elbe-Kanal und den samtlichen Ober- 

und Unterweserorten ein nennenswerter Wechselvcrkehr 

nicht stattfinden wird, wenn die Wcser nicht kanalisiert 

wird. Die Verhaltnisse andern sich aber sofort, wcnn 

das Fahrwasser des Stromes durch Aufstau standig den 

Uebergang ungeleichterter SchiiTe zulalśt. Dann wird 

sich ein so starker Verkehr entwickeln, dafe derselbe im 

Jahre 1916/17 voraussichtlich auf der untcrhalb Minden 

belegenen Strecke eine Hohe von rund 2 000 000 t, auf 

der oberhalb Minden belegenen Strecke von rund 800 000 t 

aufweisen wird.

Unter Zugrundclegung gleicher Abgaben wie auf dem 

ostlichen Teil des Rhein-Weser-Elbe-Kanals wiirde damit 

das auf 58 000 000 ^ 'i. geschiitzte Baukapital, namentlich 

im unteren Teile, rolle Yerzinsung und Tilgung finden 

und aufeerdcm dcm Ilauptkanal erhebliche Einnahmen 

zufiihren. Ob indes sogleich die Kanaliśierung der 

ganzen Weser empfohlen werden soli, bleibt bei der
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hohen Kostensummc fraglich; wahrscheinlich wird es 

zweckmalśig sein, sich zuniiehst auf die Strecke Hamełn- 

Bremen zu beschriinken, womit inunerhin ein bedeut- 

samer Schritt zur Vollendung des Ganzen geschehen 

wiirde.

c. Der E influfs des Rhe in  -W cser-Elbe-Kanals 

a u f  d ic E isenbahnen.

Es wiirde keinem Zweifei unterliegen, dafs bei don 

aufsergewohnlich giinstigen Ergebnissen der iiber Yer- 

kehrsmengen, Transportkostenersparnis und Ertragsfahig- 

keit angestelltcn Untcrsuchungen der Rhcin-Weser-Elbc- 

Kanal alsbald zur Ausfiihrung gelangen wiirde, wenn 

nicht zu befiirchten wiire, dafs die Eisenbahnen durch 

die zu erwartende Verkchrsentzichung erhcbliche Ver- 

lustc au Roh- und Relneinnahme erleiden wiirden. Dic 

im vorigen Abschnitt besprochcnen Vcrkehrsermittelungen 

zeigen, dafs der rcchnungsmafsigc Ausfall an Rohein- 

nahme der Eisenbahnen im Jahre 1906/7 72 589 000 

betragen wird, yon denen 62 233 000 auf die 

preufsischen Staatsbahnen entfallen. Da indes der 

Kanalverkehr sich erst allmahlich entwickeln und in- 

zwischen wieder eine allgemeine Yerkehrsstoigerung 

stattfinden wird, so tritt eine so crhebliche Abnahme 

der Eiscnbahneinnahmcn in Wirklichkeit nicht ein. Auch 

ist der VerluPt an Roheinnahmc nicht cin solcher wie 

an Reineinnahme, sodafs dic Gefahr einer starken Vcr- 

minderung der Eisenbahniiberschussc erheblich geringer 

ist, ais es den Anschein liaben kćinntc.

• Der rechnungsmjifsig im Jahre 1906/7 auf den Kanał 

iibergehende Verkehr betragt 9 681 000 t, von denen 

ctwa 8 500 000 t aus dem Ruhrgebiet (Verkehrs- 

gebiete 22, 23 und 28) stammon oder dorthin bestimmt 

sind. Diese auf den Kanał reclinungsmafsig iibergehende 

Vcrkehrsmenge von 8 500 000 t miige mit A bezcichnet 

und =  100 gesetzt werden,

Dic jahrłlche Vermclirung der Kohlenforderung im 

Ruhrgebiet hat nacli Reufs*) und anderen seit den 

letzten 20 Jahren durchschnittlich rd. 1 250 000 t, also 

fast 15 pCt. des Vcrkehrs A betragen. Der gesamte 

Verkehr der Bezirkc 22, 23 und 28 ist in den 10 Jahren 

1884— 1894**) von 32 200 000 t auf 49 500 000 t, d. h. 

um jahrlich rd. 1 730 000 t oder mehr ais 20 pCt. des 

Vcrkelirs A gestiegen. Bis zum Jahre 1916/17 wird 

dic jahrlichc Steigcrung voraussichtlich in gleichcr Weise 

anhalten, sie miigc daher in dieser Hohe den folgenden 

Betrachtungen zu grundc gelegt werden. Wird ferner

*) Mitteilungcn aus der Geschichte des Konigl. Oberbereamts 
zu Dortmund und des Nledenrheinisch-Westfalischen Bergbaues, 
Ton M. Reufs, Oberbergrat. Berlin, "Wilhelm Ernst & Sohn, 1892.

**) Statistik der GOterbewegung aut deutschen Eisenbahnen 
180*1, Band 52 und 1884, Band 12. Der Yerkehr ist hier noch 
grófser, namlich zu 62 400 000 t im Jahre 1894, zu 39 300000 t 
im Jahre 1884 angegeben, enthalt aber den Wechselverkehr zwischen 
den 3 Bezirken 22, 23 und 28 sowohl In Empfang wie Yersand, 
alio doppelt, weshalb eine entsprechende Aenderung durch Aus- 
scheidung der doppelt gezahlten GOtermengen erforderlich war.

eine allmahliche Entwickelung des Kanałverkehrs ange- 

nommen. so ergiebt sich folgende Uebersicht: 

Ucbersiclit

iiber die Entwickelung des Verkehrs auf dem Rhein- 

Weser-Elbe-Kanal und auf den beeinflufeten Eisenbahnen, 

soweit jener Verkehr aus dem Ruhrgebiet (Verkehrs- 

bezirke 22, 23 und 28) stammt oder dorthin bestimmt ist.

1

Jahr

Zunahme 
des Eisenbahn- 
verkehrs i. Ruhr
gebiet, winn der 
Kanał nicht ge

baut wird,

ansgedrflckt in Prozenten 
des rechmingsmafslgen Kanalatifangsverkehrj A

(8 500 000 t) im Jahre 1906/7.

Wirkllcher

Kanal-

Yerkohr,

Abgang 
im Eisenbahnver- 
kehr, wenn der 
Kanał gebaut wird. 
Spalte3 —Spalte2,

a
W

% % °/o
1906/7 rd. 33 rd. 33
1907/8 20 53 33
1908/9 40 68 28
1909/10 60 80 20
1910/11 80 91 11

31911/12 100 101 1
1912/13 120 110 +  10 Zuwachs
1913/14 140 118 +  22 n
1914/15 160 125 + 35 n _
1915/16 180 130 +  50 ' fi

1916/17 200 133 +  67 n

Diese Uebersicht zcigt, dafs der Yerkehr der Be

zirkc 22, 23 und 28, welche in ihrer ganzen Ausdchnung 

unter dcm Einflusse des Rhein-Wcser-Elbe-Kanals stehen, 

nur wahrend weniger Jahre (etwa 6) einen wirklichen 

Abgang an Eisenbahnverkehr zu verzeichnen haben wird, 

der hochstcns 33 pCt. =  ein Drittel des Verkehrs A 

betragt und sich sehr schnell vermindert. Bereits im 

Jahre 1912/13 iibertrifft der Eisenbahnverkehr seine alte 

Hohe von 1906/7. Aehnlich wird die Sache in den 

iibrigen Verkchrsbczirken verlaufen; nur hat der Kanał 

hier auf dic gesamte Verkehrsmenge der Bezirkc einen 

viel geringeren Einflufs ais im Ruhrgebiet. Man kann 

also mit Sicherheit sagen, dafs der wirkiiche Ausfall an 

Eiscnbahnvcrkehr hochstcns und nur auf kurze Zeit ein 

Drittel des im Jahre 1906/7 rechnungsmiilśig ermittelten 

Kanalverkehrs betragen wird, also rund 3 200 000 t mit 

24 000 000 JC. Roheinnahmc, von der rund 21 000 000 .^  

auf die preufeischen Staatsbahnen fallcn.

Da die Einnahme auf samtlichen preufsischen Staats

bahnen im letzten Jahre 1895/96 1 000 000 000 

iiberschritten hat und durchschnittlich eine jahrlichc Zu

nahme von 3 pCt. stattfindct, so wird der oben nach- 

gewiesene Ausfall an Roheinnahmc in einem Jahre 

ersetzt.

Ferner ist in der durch den billigen Kanał transport 

hervorgerufenen Verkehrszunahmc ein Moment gegeben, 

welches im wesentlichen dic Fragc nach der liohe der 

den Eisenbahnen entzogenen Roh- und Reineinnahmen 

iiberhaupt hinfilllig machen wird.

Es liegt in den Verhaltnisscn begriindet, dafs der 

anfangliche Kainlverkehr den Eisenbahnen entzogen
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werden mufe und dafs die letzteren daher Einnahme- 

verluste erleiden. Yoraussichtlich werden indes nicht 

nur die wirklichen Auslalle bald erganzt, sondern auch 

mittelbar durch den Kanał so viel neue Transporte den 

Eisenbahnen zugefUhrt werden, dafs dic natUrliche Vcr- 

kebrsteigerung derselben nur voriibergehend unterbrochen 

wird. So z. B. wird der billigere Bezug von Kohlen 

und Eisen die Veranlassung werden, dafe die Maschinen- 

fabriken IIannovers einen neuen Aufschwung nehmen und 

alsdann ihre Erzeugnisse, welche sehr haufig den Wasser- 

weg nicht wahlen werden, den Eisenbahnen zufiihrcn.

Ilierfiir giebt es in Deutschland eine Reihe von 

Beispielen, welche hofien lassen, dafs auch der Rhein- 

Wescr-Elbe-Kanal den Eisenbahnen den anfangs ent- 

zogenen Verkehr wieder zufuhren und damit die streitige 

Frage der Schiidigung der Staatsbahnen aus den Er- 

wagungen ausscheidrn wird.

Endlich konnte ich bei dieser Gelegenheit noch kurz 

dem Einwurf begegnen, dafe dic Eisenbahnen ihre gc- 

samten Verkehrs-Einrichtungen fiir den Winter, in welchem 

der Kanalversand ruhe, bemessen und daher teilweisc 

im Sommer unbenutzt lassen miifeten. Diese Ansicht 

setzt yoraus, dafe der Wintergiiterverkehr grofser sei ais 

dcrjenige der iibrigen Jahreszeitcn. Das ist indes keines- 

wegs, selbst nicht im Ruhr-Kohlenrevier, der Fali. Im 

Gegenteil weist das crste Jahresvierteljahr, in welchem 

hauptsiichlich ein Einfrieren des Kanals zu befiirchten 

ist, die geringsten Verscndungen auf und zwar im Ruhr- 

gebietl892 etwa 13 pCt. weniger ais das etiirkstbclastcte 

Vierteljahr Juli-September und in ganz Preufeen 1892 

etwa 18 pCt. weniger ais das verkehrsreichste llcrbst- 

yicrteljahr Oktober-Dezember. Es wiirde daher wenig 

schaden, wenn den Eisenbahnen im Winter einige Kanal- 

giiter zufielen; die ersteren miissen fiir den weit starkeren 

IIerbstverkehr ohnehin geriistet sein.

Dic hier folgenden Betrachtungen iiber die von den 

Provinzen zu tragenden Garantie-Verpflichtungcn iiber- 

gelien wir, da sie im wesentlichen bereits im Jahrgang

1896 S. 630 ff. wiedergegeben sind. (Forts. folgt.)

Borichtigung. In der in Nr. 8 dieses Jahrganges, 

Seite 137 yeroffentlichtcn Tabelle ist insofern ein Irrtum 

untergelaufen, ais sich die Belcgschaft der Steinkohlen- 

gruben im Oberbergamtsbezirk Dortmund im Jahre 1896 

nicht auf 162870, sondern 161 870 Personen belaufen hat. 

Dementsprechcnd betriigt die Leistung pro Arbeiter in 

dem genannten Jahre nicht 271,1, sondern 277,3 t. Die 

an die Żabien gekniipften Schlufefolgerungen bedtirfen 

deshalb ebenfalls einer Richtigstellung. Wir kommen, 

wie bereits erwahnt, auf dic Sache zuriick, sobald die 

amtliche Lohnstatistik fiir das Jahr 1896 vorliegt, in 

wclcher auch dic Zahl der verfahrenen Schichten ent- 

halten ist, auf Grund deren sich ein richtiges Bild iiber 

die thatsiichliche Leistung geben liifst.

Technik.
Preisberochnung fiir Grubonholz. Bckanntlich 

wird von den meisten Zechen bei Grubenholzlieferungeu 
dem Lieferanten die Starkę der gewilnschten Stempel in 
Zoll angegeben und hierbci stets ein Spielraum vou 1 Zoll 
gelassen. Dieser Spielraum ist ein selir grofser und fdhrt 
oft zu einer dem wirklichen Werte einer Sendung nicht 
entsprechenden Prcisbemessung. Um eine genaue Preis- 
ennittelung, welche den gelieferten Diraensionen genau 
entspricht, zu crmoglichen, hat Herr Moritz Henrich in 
Recklinghausen eineGrubenholz-Preistabellczusaramcngestellt, 

welche zum Preise von 4 ofL bei der Expedition des Holz- 
vcrkaufsanzeigers in Reckliughausen zu beziehen ist. Diese 
Tabelle ist zum Gebrauchc bei der Abnahme bestimmtund giebt 
in Ubersichtlicher Form die Preise fiir die verschiedenen 
Stempelsorten und die versehiedenen Iiinheitspreise pro Fest- 
meter an. Wenn ein solcher Einheitspreis seitens der Zeche 
vereinbart ist, so ist sie stets in der Lage, die Kosten 
eines einzelnen Steinpels, wie sie seinen Dimensionen 
wirklich entsprechen, zu ermilteln. Die Tabelle giebt die 
Preise von Centiineter zu Centimeter an. Die Starkę wird 
mit einem Gabelmafs abgemessen. Welche Bedcutung diese 
Methode hat, ergiebt sich aus einem Beispiel. Angenommen 
ein 7 Fufs langer ais 7 zollig gelieferter Stempel bat 
stalt 18 cm nur 17 cm Starkę, ein Untcrschied, der bei 
der jetzigen Abnahmemethode nicht in Betracht kommt, 
so ergiebt sich nach der Tabelle bei einem Preise von 15 
pro Festmeier ein Preisunterschied von 8 Pf., also bei 
1000 Stlick ein solcher von 80 >JL

Tellur. Zu Seheinnitz wird jcizt, wie Hillteningenieur 
J, Farbaky in Zeitschr, f. angew. Chemie 1897, I. 11. 
ausfUhrlich mitteilt, in einer eigenen, mit der Illitte aber 
wohl verbundenen Fabrik Tellur aus siebcnburgischen Gold- 
und Silbererzen „im grofsen" dargestellt. Man I5st zu 
dem Zwecke die Tellurerze in konzentrierler Schwcfelsiiure, 
laugt sic mit heifsem Wasser unter Zusatz von Salzsiiure 
aus, trennt die I.auge in der Filterpresse voin Ruckstande 
und fiillt aus jener d.as Tellur durch reines, (liissiges, 
wasserfreies Schwefeldioxyd. Der dabei crhaltenc Nieder
schlag, welcher dccanticrt, ausgewaschen, getrocknet und 
eingcschmolzen wird, enthalt zwar gewijhnlich nur 72 bis 
82 pCt. Tellur neben ca. 8 pCt. Tellurigsiiureanbydrit 
und 6,5 pCt. Kupfer, doch hoiTt man ihn schon in diesem 
Bcstande verwerten zu kiinnen, da dic weitere Itaffination 
zu kostspielig ist. An der Verwertung fehlt es aber wohl 
Uberhaupt bislang. Allcrdings kann man den Mangel der 
gewerblichen Verwendung des Tellurs, der im llinblick 
auf dessen vor nun fast schon 100 Jahren (1798) von 
K 1 a p r o t h gcmachtc Entdeckung ziemlich wunderbar 
erscheint, daraus erkliiren, dafs es bislang nur in Lubora- 
torien und zwar in kleinen Mengcn erzeugt wurde und 
deshalb nur zu bohem Preise vurkauft werden konnte; 
deshalb erhoflt man nun von der Erniedrigung des Preises 
durch dic fabrikmiifsige Darstellung, dafs die Industrie Lust 
und Mut bekomme, sich desselben anzunebmen. Gehorte 
doch auch das dem Tellur nachstverwandle Element, das 
Selen, bis vor wenigen Jahren noch ebenso wie das Tellur 
zu jenen Substanzen, welche auch in grOfsereu Laboralorien 
nur in kleinen Mengen ais Selienheiten gezeigt wifrdcn, 
wogegen cs heute schon von der Grofsindustrie verwandt 
wird und sein Verbrauch in der Porzellanmalerei von 
Jahr zu Jahr zunimmt. Soilten sich die auch auf das 
Tellur gesetzten HofTnungen erfiillen und dasselbe ein von
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der Industrie gesuchter Artikel werden, so wird der Nach
frage voraussichtlich dauernd genligt werden konnen bei 
dem reichlichen Vorkommen von Tellurerzen nicht nur in 
Siebenbiirgen, von wo eie seit Alters bekannt sind, sondern 
auch in Norwegcn, Sibirien, Australien und insbesondere 
Amerika. Bisher ist das grofste von der Fabrik nrzeugte 
StUck ein neben Gedenkmedaillen von je 34 bis 35 gr 
Gewicht zur Milleniumsausstcllung in Budapest gelieferter,

gegossener und gedrechselter Fufs fiir einen kleinen Glas- 
aufsatz; sein Gewicht betru? namlich im rohen Znstande 
nahezu 1 kg und fertig 820 gr; fUr gewiShnlich wird das 
gcschmolzene Tellur granuliert oder zu Stangęn von
0,5 bis" 3 cm Dicke gegossen, aus denen fiir Sammlungen 
Stiibe gedrecliselt werden, welchc im Brucli das krystallinische 
Gefuge zeigen. 0. L.

Yolkswirtscliaft und Statistik.
Uebersicht libor die Ergebnisse deB Stein- und  Braunkohlen - Bergbaues in Preufsen fur 

das Jahr 1896, verglichon gegon das Jahr 1895. (Nach vorliiu(igen Ermittelungcn.)

A. S t e i n k o h l e n .

Oberbergamts

I-i
McJ ,r—> Im Jahre 1896. Im Jahre 1895. Mithin im Jahre 1896 mehr (+ ), weniger (—).

bezirk Oł Betrtebene Forderung Arbeiter- Betriebene Forderung Arbeiter- Betriebene Forderung Arbeltcr-
’> Werke t zahl Werke t zabl Werke t 1 pCt. zahl

Breslau . . 1. 68 5 932 709 74 736 73 5 480 672 72 407 — 5 + 452 037 + 8,25 + 2 329
2. 68 5 384 985 73 629 70 4 925 887 70 699 -  2 + 459 098 + 9.32 + 2 930
3. 69 6 080 428 74 637 68 5 562 643 71789 +  1 + 517 785 + 9,31 + 2 848
4. 70 6 271 591 77103 67 5 974 338 74 067 +  3 + 297 253 + 4,98 + 3 036

Sa. 69 23 669 713 75 026 70 21 943 540 72241 -  1 +  1 726 173 + 7,87 + 2 785
Halle . . . 1. 2 2 541 45 2 2 502 46 — + 39 + 1,56 — 1

2 . 2 1420 35 2 2156 48 — 736 34,14 — 13
3. 2 1485 39 2 2 014 45 — — 529 — 26,27 — 6
4. 2 1 421 34 2 2 159 44 — — 738 — 34,18 — 10

Sa. 2 6 867 38 2 8 831 46 — — 1 964 — 22,24 — 8
Clausthal . . 1. 7 125 803 3 442 8 125 177 3 451 — 1 + 626 + 0,50 — 9

2. 7 133 928 3 449 7 ' 129 281 3 447 — + 4 647 ■ + 3,59 + 2
3. 7 151 693 3 483 7 139 279 3 439 — -ł- 12414 + 8,91 + 44
4. 7 160 242 3 495 7 155 561 3 467 — + 4 681 + 3.01 + 28

Sa. 7 571 666 3 467 7 549 298 3 451 — + 22 368 + 4,07 + 16
Dortmund . . i. 162 11 025 247 159 826 160 10 044 374 154 383 +  2 + 980 873 9,77 + 5 443

2. 161 10 429 628 158 336 160 9 571 298 152 851 +  1 + 858 330 + 8,97 + 5 485
3. 163 U 605 016 161583 158 10 514 291 153 367 +  5 +  1 090 725 +  10,37 + 8216

- 4. 163 11833 413 166 965 162 11015 782 158 195 +  1 + 817 631 + 7,42 + 8770

Sa. 162 44 893 304 161678 160 41 J45 745 154 699 +  2 +  3 747559 + 9,11 + 6 979
Bonn . . . i. 25 2 436 904 41 623 25 2 171 956 40 070 + 264 948 +  12,20 + 1553

2. 25 2 270 971 41973 25 2 019 641 39 757 — + 251 430 + 12,45 + 2 216
3. 25 2 507 054 43 349 25 2 265 580 40 090 — + 241 474 +  10,66 + 3 259
4. 25 2 620 059 43 904 25 2 516 914 41 168 — 103 145 + 4,10 + 2 736

Sa. 25 9 834 988 42 712 25 8 973 991 40 271 — 860 997 + 9,59 + 2 441
Zusammen in 1. 264 19 523 204 279 672 268 17 824 681 270 357 -  4 + 1 698 523 + 9,53 + 9 315

Preufsen 2. 263 18220 932 277 422 264 16 648163 266802 — 1 + 1 572 769 + 9,45 +  10 620
3. 266 20 345 676 283 091 260 18 483 807 268 730 +  6 +  1861869 +  10,07 +  14 361
4. 267 20 886 726 291 501 263 19 664 754 276 941 +  4 + 1 221 972 + 6,21 +  14 560

Sa. 265 78 976 538 282 921 264 72 621 405 270 708 +  1 + 6 355 133 + 8,75 + 12 213

B. B r a u i k o h l e n .

Breslau . . 1. 31 135 176 1399 32 1 127 778 1299 — 1 + 7 398 + 5,79 + 100
2. 31 114411 1280 32 105117 1210 — 1 + 9 294 + 8,84 4* 70
3. 33 122238 1255 33 114410 1248 — + 7 828 + 6,84 + 7
4. 35 136 262 1 339 35 128 562 1344 — + 7 700 + 5,99 — 5

Sa. 33 508 087 1 318 33 475 867 1275 — + 32 220 + 6,77 + 43
Halle . 1. 268 4 615 348 25 873 270 4 400 855 24 421 — 2 + 214 493 + 4,87 + 1452

2. 274 4 351 477 25 798 270 3 916 610 24 765 +  4 + 434 867 11,10 + 1033
3. 272 4 679 637 25 246 272 4 347 294 24 730 + 332 343 + 7,64 + 516
4. 270 5 414 249 26 311 275 4 986 423 25 705 -  5 + 427 826 + 8,58 + 606

Sa. 271 19 060 711 25 807 272 17 651 182 24 905 — 1 ■+ 1 409 529 + 7,99 + 902
Claustlial . . 1. 27 101 065 1 337 25 102459 1236 +  2 494 0,48 + 101

2. 27 85 808 1 169 27 76191 1 191 + 9617 4- 12,62 22
3. 28 93 378 1208 27 90 105 1200 +  1 + 3 273 + 3,63 + 8
4. 28 137 836 1 522 27 123 415 1 378 +  1 + 14 421 +  11,68 + 144

Sa. 27 418 987 1309 26 392 170 1 251 +  1 + 26 817 + 6,84 + 58
Bonn . . . 1. 39 507 470 2 609 38 385 235 2 758 +  1 + 122 235 +  31,73 — 149

2. 39 447 731 2219 41 355 676 2 798 -  2 + 92 055 +  25,88 — 579
3. 39 490 978 2158 37 380 736 2 595 +  2 + 110 242 +  28,95 — 437
4. 38 543 995 2 274 38 485 530 2 687 + 58 465 +  12,04 413

Sa. 39 1 990 174 2315 39 1 607177 2 709 ___ + 382 997 +  23.83 394
Zusammen in 1. 365 5 359 95E 31 218 365 5 016 327 29 714 — + 343 632 + 6,85 + 1504

Preulśen 2. 371 4 999 427 30 466 370 4 453 594 29 964 +  1 4" 545 833 +  12,26 + 502
3. 372 5 386 231 29 867 369 4 932 545 29 773 +  3 i -+* 453 686 + 9,20 + 94
4. 371 | 6 232 342 31446 375 5 723 930 31 114 — 4 4* 508 412 + 8,88 4- 332

Sa. 370 i21 977 95S 30 749 370 20 126 396 30 140 — l +  1 851 563 + 9,20 + 609
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A. S te in  kol)len . . 
In demselb.Zeitraum 1895

2
2

43
44

22
26

689
878

— 2 315 
2159 _

3 004 
3 037 _

54
49

211
577 _

6
9

91
50

also In 1896 meh.r
weniger

Die Gesamtforderung be
trug mitbin 

im 1. Ylerteljahr 1896 . 
„ 2. „ 1896. 
„ 3. „ 1896 . 
„ 4. „ 1896.

1 4 189
156

2 541 
1420 
1485 
2315

33
5

366 2 59

im Jahte 1896 also 
gpgen das Jahr 1895

7 761

Ii. B raunkob len  . . 
In demselb.Zeitraum 1896

270
275

26 387 
25 705

18749
18178

334 597 
317 985 . -

5 463 274 
4 986 423

- 5 797 871 
5 304 408 __

207
194

295 435 
305 086

— 2
2

33
37

also in 1896 5 ® ^  
weniger 5

682 571 16 612 - 476 851 - 493 463 - 13
9 651 _

—
04

Die Gesamtforderung be- 
trlig mitbin 

im 1. Yierteljahr 1896 . 
„ 2. „ 1896 . 
* 3. ,  1896 . 
,  i- .  1896 .

4 615 348
4 351 477 
4679 637
5 463 274

im Jahre 1896 19 109 73G

C. S a lie .
a. S te in sa lz  . . . .  
In demselb. Zeitraum 1895
b. K a lisa lz  . . . . . .
In demselb. Zeitraum 1895
c. S ie desa lz ,

1) Speisesalz . . .  
In demselb.Zeitraum 1895

2) Yieh-u.Gewerbesalz 
In demselb. Zeitraum 1895

5
5
6 
6

6
6

459 
464 

3 358 
3121

672
666

306 
322 

2531 
2 292

252
256

2 797 
2 139
5 612 
7 383

6 298 
. 5 541

352
362

607
813
583
130

893
67
96

632

74 962 
56 394 

311 599 
262 552

28 821 
29 318 
2256 
2 421

126

696
974

195
333
276
429

77 758 
58 533 

315 212 
269 93fc

35 12C 
34 859 
2 608 
2 784

733
813
279
104

88
400
372
61

163 
121 ' 
93 
84

43
44

2 301
2 372
3 644
4 086

5 057 
4 851

148
282

245
795
578
357

151
850
446

8

Bronnmaterialien-Verbrauch dor Stadt Berlin fur don Monat Januar 1897.

Steinkohlen, Koks und Briketts Braunkoblen und Briketts

Eng-

lische

West-

fallscke

Sach-

slsche

Ober-

schlęsische

Nieder-

schlesiscbe
zusammen

Boh-

mische

Prcufs. u. Sachsische

Briketts Kohlen
zusammen

in Tonnen

I. E m p f a n g .

a. Eisenbahnen . . .

b. Wasserstrafsen . .
350 

' 270
9 606 1249 76 337 1.8872 100 414

270
10 418 74 394 1287 86 090

Summę des Empfanges 620 9 606 1249 76 337 18 872 106 684 10 418 74 394 1287 86 090

. . 11. VeTsand.

a. Eisenbahnen ■ , . .
b. Wasserstrafsen . .

315
100

110 — 2 882 193 3 500 
100

10 180 — 190

Summę des Yersandes 415 110 — 2 882 193 3 600 10 180 — 190
Hleiben im Jan. 1897 
in  B e r l in ....................... 205 9 496 1249 73 455 18 679 103 084 10408 74 214 1287 85 909

Im  Jan. 1896 blieben 
in B e r lin ....................... —

*

11081 820 62 287 18 700 92 888 11367 78 892 1844 92 103
Mitliin ( -f- Zunahme, 
— Abnahme} . . . +  205 - 1 5 8 5 +  429 +  11168 -  21 +  10 196 — 959 - 4  678 -  557 — 6194

I I I . E m p f a n g  der nicht Im Weichbilde von Berlin'liegenden Stationen, abzuglich des Yersandes:

a) auf der Eisenbalin.

30 | 5 822[ 181| 19 720| 0 2 1 0 ) 31963 | 1892 | 8084 | 1 119 | 11095

b) auf dem Wasserwcge.

~ I -  | | | -  1 -  | -  | -  | 150 i 150
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K o h le n a u s fu h r  G ro fs b r ita n n ie n s  1896. (Nacli dem 
Trade Supplement des Economist.) Die Rcihenfolge ist 
nar.h der Ausfuhr im Jalire 1890 gewahlt.

Nach:

Monat 

1897 

in 1000 t*)

Januar 

1896 

in 1000 t

Gesamtaus- 

fuhr i. Jahr 

1896

in 1000 t

F rankre ich ............................ 532 539 5225
W e u ts c lila iid ....................... 206 232 4511
I t a l i e n .................................. 436 389 4145
Schweden und Norwegen . 182 171 3120
Spanien u. kanar, Inseln . 212 208 2130
Rufsland.................................. 15 17 1859

154 147 1772
D ane m ark ............................. 135 129 1692
B r a s l l i e n ............................. 91 94 1005
Iirit. Ost-Indlen . . . . 90 135 968

70 44 785
Portugal und Azoren . . 63 60 634
T flr k c i ................................... 43 34 492

34 27 346
Gibraltar . . . . . . 28 39 271
anderen Landem . . . . 473 525 5307

Insgesamt 2 764 2 790 34 262
Wert in 1000 L . . .  . 1223 1277 15 161

*) 1 t =  1016 kg.

M u n z p ra g u n g . Auf den deutschen Miinzstatten sind 

im Monat Januar d. Js. gepragt worden: 9 290 700 t//.
in Doppelkronen, 218 044,50 JL  in Zelmpfennigstiicken, 

330 763,60 J i  in Fiinf- und 7218,65 J i .  in Ein- 

pfennigstiicken. Die Gesamtauspragung an Reichsmiinzen, 

nach Abzug der wieder eingezogenen Stiicke, bcziflerte sich 

Ende Januar d. Js. auf 3 112 099 710 J i  in Goldmiinzen, 

494 228 492,80 J l. in Silbermunzen, 54 680 863,30 JL  
in Nickel- und 13 451 996,28 J i .  in KupfermUnzen.

Terkelirswesen.
W  agon ges to l lu n g  im  R u h rk o h le n re v ie r  fllr di u 

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

Datum

Monat Tag

Es sind 

verlangt j gestellt

Die Zufuhr nach den 

Eheinhafen betrug:

im Essener 
und

Elberfelder Bezirke

aus dem 
Bezlrk

nach
Wagen 

zu 10 t

Februar 1 . 11 516 12173 Essen Ruhrort 8 022

n 2. 3 587 3 708 Y> Duisburg 2 779

n 3. 11 659 12 535 n Hochfeld 450

» 4. 12 142 13 011

n 5. 12 526 13 331 Elberfeld Ruhrort 16

n 6. 12 533 13 493. n Duisburg 6

» 7. 833 882 n Hochfeld -

» 8. 12 438 13 251 Zusammen: 11273
- n 9. 12 661 13 471

n 10. 12 850 13 622

n 11. 12 842 13 654

jf 12. 13 083 13 997

n 13. 12 991 14 024

p 14. 861 891

n
n

15. 12 678 13423

Zusammen: 155 200 165 466
Durchschnittl.: 12416 13 237
Yerhaltniszahl: 12 490 t

K oh len-  u n d K o k s v e rs a n d . Die Zechen und Kokereien

des Ruhrreviers haben vom 1. bis 15, Februar 1897 in 

12Vj Arbeitstagcn 165 466 und auf den Arbeitstag durch

schnittlich 13 237 Doppelwagen zu 10 Tonnen mit Kohlen 

und Koks beladen und auf der Eiseubalm zur Yerseudung

gebracht, gegen 157 605 und auf den Arbeitstag 12 124 D.-W. 
in derselben Zeit des Vorjahres bei 13 Arbeitstagcn. Es 
wurden demnach in der ersten Hiilfte des Monats Februar 
des laufenden Jahres auf den Arbeitstag 1113 und im 
ganzen 7861 Doppelwagen oder 5,0 pCt. melir gefiirdert 
und yersandt ais in dem gleichen Zeitraum des Jahres 1896. 
Der Versand an Kohlen und Koks vom 1. bis 15. Februar
1897 auf der Eisenbahn stel11 sich: 
im Saarrevier auf . . .  25 679 gegen 25 909 D.-W.
in Oberschlesien „ . . . 60 041 „ 54 750 „
und in den drei Bc-

zirken zusammen a u f. 251 186 „ 238 264 „
und war demnach:

im S a a r b e z ir k ................ 230 „
niedriger;

in Oberschlesien . . . .  5 291 D.-W. oder 9,7 pCt.
hiihcr,

und in den drei Be-

zirken zusammen . . . 12 922 „ „ 5,4 „
holier, ais in der gleichen Monatshiilfie des Vorjalues.

O bo rrh o in re g u lie ru r ig . Die Koln. Ztg. schreibt: 

Ende 1895 haben sich Bayern, Bad en und Elsafs-Lothringen 

darliber verstiindigt, dafs der badischc Oberbaudirektor 

Honsell in Karlsruhe mit der Ausarbcitung eines Entwurfs 

zur Regulierung des zur Zeit den BedUrfnissen der Grofs- 

schiffahrt bei niederen Wasserstiinden nicht entsprerhenden 

Fahrwassers auf der Rheinstrecke von Sondernheim bis 

Strafsburg betraut werde. Die Arbeit ist numnehr yollendet 

und init Text und Pliinen zur Priifung durch die drei 

beteiligten Regicrunget} vcrvielfaltigt worden. Danach wiirde 

durch Einbau von Buhnen (Querbauten) und zum Teil 

auch von Leitwerken (Parallelwerken) innerhalb des 

breitern, durch dic Rheinkorrektion hergestellten Hochwasser- 

bettes ein engeres Niedcrwasserbett geschaffen werden, das 

auch bei geringeren Wasserstiinden der Grofsschiffahrt dauernd 

einen Fahrraum von hinlanglieher Breite —  bis hinauf zur 

Murgmiindung 92 m, von da bis Strafsburg 88 in — i.n 

einer Tiefe von 2 m bietet. Der Kostenaufwand fUr. die 

Ausfiihrung des ganzen Planes ist auf etwa 10'/2 Millionen 

Mark berechnet, wovon 3 300 000 JL  auf die badisch- 

bayerische, 7 200000 J i .  auf die badisch-elsiissische Strom- 

strecke entfallen. Fur die erste Anlage der Niedcrwasserrinne 

sind neun Jahre, fiir den weiteren Ausbau fiinf Jahre in 

Aussicht genommen, sodafs das ganze Unternehmen in 14 
Jahren yollstiindig durchgefiihrt sein wiirde. Zuniiclist wird 

nun der Plan von den Regierungen der drei Uferstaaten 

einer eingehenden Priifung unterzogen werden; alsdann 

miissen wolil weitere Yerhandlungen dariiber stattfinden, ob 

die den Zwecken der Grofsschiffahrt dienende Rheinregulierung 

bis hinauf nach Strafsburg auf der Grundlage des Honsellschen 

Vorschlages auszufuhren sei und wie sich die einzelnen 

Staaten an dem Bau und dem Kostenaufwand zu beteiligen 

hiitten. Bis zur Fertigstellung des ganzen Werkes wird 

daher unter allen Umstlinden noch eine liingerc Reihe von

Yereiue und Yersiuumlungeii.
S itz u n g  d e r  D e u ts c h e n  g eo log ischen  G ese llso ha ft 

a m  2. F e b ru a r  1897. Herr Dr. K o c h  sprach iiber 

neue B e o b a c h t u n g e n  i m U n t e r h a r z .

Der Unterharz ist nach der bisherigen Auffassung in 

drei Mulden gcteilt, die Elbingeriider Muldę, Selke-Mulde
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mul Sudmulde, von denen die erstere nordlich von einem 
S\V.—NO. streicheiiden, aus Tanner Grauwacke bęśtęlńjnden 
Satti‘1, dii: anderen sudjich desselbon sieli befinden. Die 
Schichtengliederung in diesem Gebiet war folgende: I. Unter- 
devon: Tanner Grauwacke, Unterer Wieder Schiefer, die aus 
Kalkgrauwacke und Graptolithenschiefer beslęht, Ihiupt- 
quarzit. II, |litleldevon: Obere Wiederschiefer, Haupt- 
Kicsclschiefer, Zorger Schiefer, Elbingeroder Grauwacke, 
Stringocephalenkalk mit Eisenstein. III. Oberdevon: Iberger 
Kalk, Cypridiiienscliiefer, Schalsteine. Die besten AufschlUsse 
befinden sieli in der Elbingeroder Muldę, da dort durch 
den Eisenerzbergbau zu Tage und in Stollen und Sebacliten 
gule Aufscliliisse vorlagen. Diese Muldę gliedert sieli in 
drei kleinere Mulden, die grOfscre Elbingeroder Ilaupt- 
mulde, nordwestlich davon die Ilarlenberg-BUęjieiibergęr 
und siidostlich die Neuwerk-lluttenroder Muldę. Das Innere 
der Mulden wird von Schalsteinen (Diabastilffen) und 
scliiefrigen Diabasmandelsteinen gebildet, zwisclien denen 
und an dereń Basis m&chiige Keratophyrlager liegen. An 
den Iiiindern der Mulden, abgesehen von Abweicliungen 
infolge von SlSriingen, treten die aus grauen Kalkstcinen 
yon massiger BeschalTenheit und meist .mittelkornigem 
Gefiige gebildeten Stringocephalenschieliten zu Tage, die in 
den beiden Seitenmtilden und im ostlichen Abscliuitt der 
llauplmutde in Eisenstein umgewandelt sind. In der llaupt- 
mulde ist aucli Iberger Kalk yertreten. Die zwisclien den 
Mulden liegenden Sattel bestehen aus Hauplkieselschiefer, 
Zorger Schiefer und Elbingeroder Grauwacke.

Infolgeseiner neueren geologischen Untersuchungen konnte 
der Vortragende bereits 1894 iin Jahrbueli der geologischen
I.andesanstalt den Nachweis bringen, dafs diese alten Auf- 
fassungen niclit hallbar seien und dafs die bisherigen Mulden 
Sattelbildungen und die Siittel Muldenbildungen seien, die 
durch zalilreichc Yerwurfe beeinllufst sind. Er wurde zu 
dieser Auffassung gefuhrt durch die Enldeckung der Cypri- 
dinenschiefer in allen drei Mulden und zwar niclit dem 
Schalstein angelagert, sondern auf der anderen Seite des 
Stringoceplialenkalkes zwisclien diesem und den Schichten 
der bisherigen Siittel. Die Schalsteine liegen also nicht 
im Ilangenden des Stringoceplialenkalkes, sondern bilden 
dessen l.iegendes und gelioren also zum Mitteldevon, wie 
am Diabaszug im Oberharz und in der Gegend von Dillen- 
burg. Bezuglich der frUlieren Sattelschichten Kieselschiefer, 
Adinole, riionscliiefer und Grauwaeken liifst er noch die 
1'rage olTen, ob man dieselbe vollstandig oder nur zum 
Teil zum Culm zu ziehen hat.

Neuere Untersuchungen, namentlich des Ilartenberg-
Biiclienbcrger Sattels, haben nun bestatigt, dafs die hangenden 
Schichten dem Culm zugehoren und aufserdem wurden noch 

oberdeYOnische' Clymenienkalke und Schalsteine beobachtet 
und an der (irenze dieser jiingeren Schalsteine zum Stringo- 
cephalen|alk lokal, aber auf grbfsere Erstreckung im Nord- 
llfigel des Sattels zahlreiche Decken von Keratophyr fest- 
gestellt in Wechsellageriing mit TulTen und stellenweise
I entakuliienscliiefern. Die Gliederung des Hartenberg-
Buchenberger Sattels geslaltet sich also vom Ilangenden 
zum Liegenden wie folgt: I. Culm: a) Grauwaeken,
b) Posidonieiischiefer, c) Adinole, Wetzschi. fer und Kiesel- 
schiefer. II. Oberd e vo n: a) Cypridiiienscliiefer, b)Clymenien
kalke, c) Jjjiigerer Schalstein und Diabasniandelstein.
III. O b c re s  M i 11 e l d e v o n: a) Stringpcephalen-
kalk, b) Keratophyr mit Zwischciilagen von TulTen 
und Teiitaculiteuscliiefern, c) Aelterer Schalstein und

Diabasniandelstein. Dafs die betrelfenden Schichlen 
dem Culm angelioren, ist durch das Aufflnden der 
Leitfossilien in den Abteilungen desselben erwiesen. 
Nicht alle Kieselschiefer geliiireit zum Culm, sondern nur 
die mit Wetzschiefern und Adinolen' und die eine rhoiu- 
boedrische oder parallelepipedische Zerkluftung der Gesteine 
zeigen. Der andere Teil bestellt aus sohwarzen mit Gang- 
quarz diirchtrummerten, gewolinlich in klotzigen Baiiken 
abgelagerten Lyditen und die er wahnie Zerkluftung tritt 
wen iger hervor oder fehlt. Aber aus tektonischen Grunden 
ist derselbe ebęnfalls ais iilter anzusehen, z. B. sind sie 
am Nordtliigel des Sattels zusammen mit oberen Wieder 
Schiefern auf die Culmablagerungen, ndmlich Posidonien- 
schiefer aufgeschoben. Diese Kieselschiefer gelioren also 
ins Mitteldevc»n. Das untere Oberdevon scheint zu fehlen 
oder ist infolge von Umwandlung zu Eisenstein nicht siclier 
zu erk ennen. An seiner Stelle linden sich die im Profil 
erwahnten TuITe und kalkreiche geschieferte Diabasmandel- 
sleine. Die Cypridiiienscliiefer sind liings des ganzen 
Nordlliigels und auch in der westlichert Sattelwandung iiitch- 
gewiesen, im Siiden fehlen sie infolge einer streicheiiden 
Storung. Clyinenienkalk wurde nur an drei Stellen beobachtet. 
Die Kalkstein.e der Stringocephalenstufe sind meist in 
Eisenstein, namentlich kalkige und kieselige Hol- und 
Bramieisensleine umgewandelt. Auch Tuffe, griine und 
gelbe Mergelschiefer und feingeschieferte Diabasuiandelsleine 
kommen in der Stufe vor. Die die Fauna fuhrenden Kalkę 
bilden die hangendsten Schichten derselben. Im Liegenden 
linden sieli Crinoidenkalke.

Die Łagerungsyerhaltuisse des Sattels sind im allgemeiiien 
ziemtich regelmafsig, im einzelnen jedoch durch mannig- 
faltige Storungen beeinflufst, Vorwiegend ist das Fallen 
der Schichten ein sUdostliches, am Nordrand infolge von 
Storungen ein nordwestliches.

In der Selkemulde und der Siidmulde sind eingehendere 
Untersuchungen noch nicht ausgefUhrt, jedoch haben infolge 
der Entdeckung von „Hercyn" durch Denckmann im Keller- 
wald die Herren Koch, Beushausen und Denckmann Begcliungen 
im Gebiet der Blatter llasselfelde, Benneckenstein, Zorge, 
Harzgerode und Pansfelde ausgefUhrt. Ueber die Ergebnisse
derselben berichtet der Vortragendc. 1, Eine Untersuchung
der Kalkę der lioheren Klippe am Eselsstieg im unteren 
Selkethal und die am Ostabhange des Mausebergs ergab 
am letzteren yon oben nach unten das Yorhandenseiii von
a) Clymenienkalk, b) Adorfer Kalk, c) Ccphalopodenkalk 
des unteren Mitteldevons mit Pinacites Ingleri und schliefs- 
lich d) krystallinisch-kornige bis dichte Kalkę, welche 
nach Fauna und petrographischer Besclialfenheit gewissen 
„herCynisęlien" Goniatitenkalkhorizontgn des Kellerwaldes 
vergleiclibar sind. Die zwisclien b uml c liegenden ver- 
steinerungsarmen Kalkbanke sind nur sehr wenig miichtig, 
dagegen werden o und d durch maehtigere Kalkablagerungen 
getrennt, dereń Versteinerungen keinen sicheren Anhall 
boten. Clymenienkalk und Adorfer Kalk wurden auch an 
der E*elsklippe festgestellt und im Norden des Scheeren- 
stieger Kalkbruches in einem neueren Forstweg angeschnilten.

2. Die Hasselfelder Cephalopodenkalke des bekannten 
FuntlpunkTes Wistlich llasselfelde am alten Fahrweg nach 
Tiautenstcin werden direkt uberlagert von Cypridinen- 
schiefern in dereń ITangendem Kieselschiefer und Adinole 
sich befinden und diese werden in der Rosclie des siid- 
licheren Kanals und am Fahrweg nach llasselfelde von 
Thouschiefern vom petrographischenCharakter des Posidonien-
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schiefers iiberlągert. Wcstlicli des Rruclies im Trauten- 

steincr Fahrwege wurden zuniichst anstehende diiiiklc 

Scliiefer mit Kieselgallen, darni Schichten vom Charakter 

des Haupiąuarzits beobachlet, die in das Liegende der 

Cephalopodenkalke fallen. Da letztere den inilteldevonischen 

Wisseubacher Schicfern entsprechen, sind die Cypridiucn- 

schiefer transgeiiierend demsęjben aufgelagert.

•3. Die Platterischiefer, die einen grofsen Fliicbenraum 
des ais Tanuer Grauwacke bezeichneten Schichtenkomplexes 
einnehnien, weichen nach ilirer petrographischen Beschalfen- 
heit von den Culmgesteinen ab, sodafs sie nicht zu diesen 
gcrechnet werden dUrfen.

Ilerr Dr, Be u-s h aus en sprach Uber den geologisclien 
Bau der Gegemi zwischen llahnenklee und Goslar. 
Der SO.-Flugel des grofsen Schalke-Rammęlsberger Sattels, 
dessen Kern aus Unterdevon gebildet wird, enthalt noch 
die siimtlichen Abteilungen des Mittel- und Oberdevons. Es 
lagert auf dem Kablebergsandstcin des Unterdevons zunachst 
das Mittejdevon, namlich Calceolaschichten, Wisseubacher 
Scliiefer und Stringocephalenkalk (Cephalopodenfauna). 
IlierUber folgen die BUdesheimer Schichten, Adorfer Kalk, 
Clymenienschichten und Cypridinenschiefer des Oberdevons 
und darUber der Culrn.

Ailf dera NW.-FlUgel des Sattels ist die Reihenfolge 
der Schichten mehrfach unterbrochen und zwar teils durch 
Ueberschiebung, teils durch Transgression. Erstere liegt vor 
auf dem Hessenkopf siidwestlich von Goslar. llier ist im 
sUdlichcn Teil durch einen Verwurf Wisseubacher Scliiefer 
auf Cypridinenschiefer und Culin geschoben. In nordliclier 
Richtung treten allmiihlich auch hangendere Schichten hinzu 
und finden sich schliefslich aufser dem Wisseubacher Scliiefer, 
der Stringocephalenkalk, die BUdesheimer Schichten und 
Cypridinenschiefer in steiler Lagerung auf Culmkieselsehiefer 
iibergeschoben, Aufser dieser Verwurfs- und Ueberschiebungs- 
zone wurden nun auch Transgressioncn festgestellt und 
zwar einerseits durch den Cypridinenschiefer, welcher 
BUdesheimer Schichten und an einzelnen Stellen auch dic 
untersten Schichten des Adorfer Kałkes Uberlagert, wiihrend 
die hoheren Schichten desselben und der ganze Clymenien- 
kalk fehlen, andererseits durch Culmkieselsehiefer. Letzterer 
lagert bei llahnenklee direkt auf Wisseubacher Scliiefer, 
jedocli in NO.-Richtung schieben sich nach und nach jungere 
Schichten zwischen beide.

ilerr W oltersdorff machte eine yorliiufige Mitteilung 
iiber ein neu entdecktes Yorkommen von Culin bei 
Magdeburg. Die betreflenden Schichten wurden beim Bau 
des neuen grofsen Hafens aufgeschlossen, unmittelbar bei 
der Magdeburg-Berlincr Eiscnbahnbriicke, welche auf dem 
nordlichen Zug der Culmgrauwacke fundamentiert ist. Zelin 
Meter von dem letzten Petrefaktenfundort stiirzt der 
Magdeburger Uferrand Klockmanns in unergrttndete Tiefe. 
Die Fundę beschriinken sieli auf einen Raum von 200 m 
Lange und ca. 50—70 m Breite. 1'hiere und Pflanzeu 
(Lepidodendron, Calamites) liegen in diesen Schichten, 
welche in einer Miicbtigkeit von 150 m aufgeschlossen, 
vergesellschaftet. Die Pflanżen sind nur in den Grauwacken- 
biinken, die Tliiere in den Thonsęhieferlagern besser er- 
balten und hiiutigcr. Mit der Culmfauna der Fosidonien- 
schiefer des Harzes stimmt die hier entdeckte nicht iiberein. 
Posidonomya fehlt, dagegen triu Aviculopecten, der im 
Harz selten beobachtet wurde, biiufig auf. Ferner fanden 
sich • Cenodonta, von Cephalopoden Ortbocera und zahlreiche 
Goniatiten, Yon Brachiopoden eine Chonetes-Art und von

den Crustacea eiiie Phillipsia und zahlreiche Entomostraca, 
darunter Cypridina subglohularis. Vortragender hat die 
Bestimmungen nocli nicht viillig durchgefiihrt, glaubt aber 
jetzt schon eine Abweichung der Fauna nicht nur vom 
Culin des Harzes, sondern auch dem des Elsafs, von 
Erdbach und Aprath feststelien zu konnen.

Ilerr Dr. Denckmann sprach iiber Oxynoticeras 
a f f in is  bei DSrnten. Dieser Ammonit lindet sich in 
der Grube Georg Friedrich bei Dornten in einem gelb bis 
dunkel rofsbrauii gefiirbten Eisenoolith, welches in den 
Grenzschicbten zwischen dem oberen Lias und dem unteren 
brauucn Jura aufiritt und zwar im Liegenden des llils- 
eisensteins, welches hier transgredierend iiber dem Jura 
lagert. Mit ihm wurden Harpoceras radiosum und costu- 
latum sowie andere Petrefakten gefunden. Die iiber diesem 
Eisenoolith aultretenden Thone mit Harpoceras opalinum, 
an deren Basis Trumnierphosphorite mit Gesteinen und 
Versteineruugen der Oolithe des oberen Lias lagern, waren 
JS85 durch den Vortragenden im Liegenden vom Eiseh- 
steinlager am Eiseńkuhlenberge beobachtet. Neuere Auf- 
schliisse dort haben ergeben, dafs zu den bislier bekannten 
zwei Eisenoolith-Horizonten in der Zone des Amin. jurensls 
im Ob, Lias ais dritter, aber ais unterstc Sehicht des 
unteren braunen Jura, derjenige mit Oxynoticeras afline 
yon den daruber lagernden Opalinus-Schichten abgetrennt 
werden mufs.

Bund dor Industriollen, Der Vorsland des „Bundes 
der Industriellen" hat in seiner Jaituar-Februar-Sitzung 
gemiifs dem Antrage des Herm Fabrikanten Breuei-Bunzlau 
bescblossen, bei der Reglerung die BegrUndung von Fach- 
scbulen zuniichst fur Glasgravierkunst und Dekoration von 
llphlglas durch Schmelzfarben zu beantragen, um den Yor- 
sprung, den benadłtbarte Lauder, zumal Bobineii, uns in 
diesen Waren abgenommen haben, zu vermindern.

Der Vorstand hat ferner nach uiehrmonatlichen Er- 
bebungen den Mitgliedern des Bundes piaktische Ver- 
gUnstigungen von crhebliclier Bedeutung durch den Abschlurs 
eines Vertrages mit zwei angesebenen llaftpllielitversicherungs- 
gesellschaften, namlich mit der Frankfurter Transport-Unfall- 
uud Glasyersicherungs-Aktiengesellscbaft und der KSlnischen 
Unfall-Versiclierungs-Aktieugesellschaft, dauernd gesichett. 
Durch diesen Vertrag werden den Mitgliedern bei der fiir 
industrielle Betriebe auCserordentlich wichtigen Versicberung 
gegeu Haftpllicht. (d. h. Sehadenersatzpllicht in allen 
deiijenigen Fallen, die niclit dur< h das Unfallversicherungs- 
gesetz gedeckt sindj eine Reihe besonderer Erleichterungeii 
und VergUnstigungeN gewahrt.

Einem Aiitrag auf hohere Nutzbarmachung beluirdliclier 
Feststellungen im Interesse des Kreditveikchrs wurde besondere 
Beacbtung zugewendet. Hierbci koinmen namentlich in 
Frage: die Einfulirung eines allgeineinen Gewerberegisters, 
das allen Interessenten behufs Einsicht Uber den Inhabcr 
eines Gewerbes und die Rechtsyerhiiltnisse desselben óffen 
stehen soli, und die Einrichtung von Sffentlięh zugiiiigliclien 
Manifestantenlisten' Behufs Prlifung, inwieweit derartige 
Einriclitungeu fiir den Kreditverkebr nutzlieb und notwendig 
erscbeinen, ist vom Yorstande des Bundes eine besondere 
Kommission niedergesetzt worden.

Aus der Beratung innerer Angelegenheiten sei die An- 
nahme eines Ńormalstaiuts fiir die Bezirksvereine und die 
Festsetzung der Śtimmvertretung angeschlossener Yereine 
uud Verbande bervorgehoben. Der Yerein schlesisch-lausitzer
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Tafelglashiitten wurde seinem Antragc entsprechend ais 
korporativcs Mitglied in den Bund aufgenommen.

Genoralversammlungon. K o n s o I i d i e r t e s Braun- 
ko li 1 e ii - Berg w o rk Car o I i » e bei O f i 1 ebe ii , A kt i en - 
Gesellschaft, Magdeburg. 5. Miirz d. J., nachm.
3 Uhr, im Hotel Magdebuiger Hof zu Magdeburg.

Es sen er 13 erg w e r ks ver e i n „K iin ig W ilhe lm ". 
16. Marz d. J., nachm. 3 Uhr, im Berliner Hof, Hotel 
Hartmami, zu Essen.

Bochunmr B c r g w e r k s - A k t i e n -Gesellschaft.
19. Miirz d. .J., nachm. 2 Uhr, zu Berlin, Unter den 
Linden 35.

G e I s c n k i r c lic ne r Bergwcrks - A k t i e n - G e s e I I- 
scliaft. 19. Miirz d. J., vorm. 11 Uhr, in Berlin, Unter 
den Linden 35. *

Sii cli i s c h -Th li r i n gi sclie A k t i en - Ges e 11 sch a ft 
fur B rau ii ko li 1 e n - Ver we r tung zu II a 11 e a./S. 20. Miirz 
d. J., vorm. 11 Uhr, im Saale des Grand Hotel Bode, 
Magdeburgerstr., Halle a./S.

Bensberg-G 1 adbacher Bergwerks- und 11 ii11en- 
■Ak t i en - G ese lis c h a f t Be rże li u s. 20. Miirz cr., 
nachm. 4 Uhr, im Geschiiftslokale des Banklihuses Sal. 
Oppenlicim jun. & Comp. in Koln, Grofse Budengasse 8.

Marktbericlitc.
Essener Borse. Amtlićher Bericht vom 22. Febr. 

1S97, aulgestellt von der Borsen-Konimission.

Kohlen, Koks und Briketts 

Preisnotierungen iin Oberbergamtsbezirke Dortmund. 

Sorte. Per Tomie loko Werk,
1. Gas- und Flammk oh I e:

a) Gasfiirderkohle..................... 10,50 — 11,50 ac.
b) Gasllammforderkohle . 8 ,50- 9,50
c) Flammfiirderkohle . . . . 8,00— 8,50 »
d) Stiickkohle.......................... 12,00— 13,00
e) llalbgesiebtc..................... 11,00-12,00 »
f) Nufskohle gew. Korn I )

11,50— 13,00
» » » 1* 1

n

» n » Ul 9,75— 10.50 »
» • ,, iv  . 8,50— 9,50 yy

g) Nufsgruskoble 0— 30 mm 6,25— 7,00 ty
„ 0— 60 „ 6,75— 7,50 »

h) Gruskohle.......................... 5,00— 5,75 yy
Feitkoh le:
a) Fiirderkohle . 8,50— 9.00 yy
b) Bestinelierte Kohle 9,30 — 10,00 yy
c) Stiickkohle . 12,00-13,00 yy
d) Nufskohle, gew. Korn I 1

11,00— 13,00
» » U / • yy

» n n 111 9,50— 10,00 yy
» » ;> IV 8,50— 9,00 yy

e) Kokekohle . yy
Magere Kohle:
a) Fiirderkohle 7,50— 8,50 jy
b) Fiirderkohle," aufgebesścrtc, je

nach dcm Stiickgehalt . 9,00— 11,00 yy
c) Stiickkohle.......................... 11,50— 13,00 yy
d) Nufskohle Korn I . . . 16,00-18,00 yy

„ II . .’ ." 18,00—20,00 yy
e) Fordergrus.......................... 6,25— 6,75 y)
f) Gruskohle uuter 10 mm . . 4,50— 5,50 »

IV . Kokę :

a) Hocliofcnkoke . . . . .  13,00—14,00 eJt.
b) Giefsercikoke . 15,50 -16,00 „
c) Brechkoke I und II 16,00 —17,00 „

V. Briketts:
Briketts je nach Qualitiit . . 9,00— 12,00 „

Bei anhaltend starker Nachfrage Preise fest. Die
Schwicrigkeit, den Bedarf zu befriedigen, bcsieht weiter. 
Niiehste B5rsen-Versammlung lindet am Montag, den 29. Miirz, 
nachm. 4 Uhr, im Berliner Hof (Hotel llartmann) statt.

Borse zu Dusseldorf. Amtlićher Preisberiohl vom
18. Februar 1897. A. Kohlen und Koks. 1. Gas- und 
Klammkohien: a. Gaskohle fiir Leuchtgasbcreitung 10,00 bis
11.00 b. Generatorkohle 10,00—11,00 ,VC., c. Gas- 
fl am m fii rde rk o h 1 e 8,50 — 9,50 j/t. 2. Fettkohlen: a. Fiirder
kohle 8,30—9,50 /̂Z., b. melierte beste Kohle 9,50 bis
11,50.^., c. Kokskohle 7,60 — 9,00 ~/C. 3. Magere Kohle:
a. Fiirderkohle 8,00—9,50 b. melierte Kolile 9,00 bis
11.00 c. Nufskohle Korn II (Anthrazit) 19,50 bis
21.00 JfC, 4. Koks: a. Giefsereikoks 15,50 —16,00
b. Hochofenkoks 13,00 — 14 ,00^ ., c. Nufskoks gebr. 16,00 
bis 17,00 *-/l. 5. Briketts 10,00— 12,00 \Jl. B. Erze: 1. Roh- 
spat 11,30-1 l,90Ł̂ ,,2.Spateisenstein, ger. 15,10 — 16,70^.,
3. Somorrostrof.o.b.Rotterdam 0,00 — 0,00 *>£. 4.Nassauischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 11 — 12
5. Itasenerze franco 0,00—0,00 C. R o h e i s e n :

1. Spiegeleisen la. 10 bis 12pCt. Mangan 67,00 *JC.,
2. Weifsstrahligcs Qual. - Puddelroheisen: a. Rlieinisch-
westfiilische Marken 58—59 b. Slegemnder Marken
58— 59*) 3. Stahleisen 59—60 ^ . ,* )  4. Englisches
Bessemereisen ab VerscłiitTungsliafen 0,00 ~/C., 5. Spanisches 
Besscmereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0,00— 0,00
6. Deutsches Bessemereisen 0,00 7. Thoinaseisen frei
Verbrauchsstelle 60,50 8. Puddeleisen Luxemburger
Qualitiit 48,80 ^/C., 9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ituhrort
61.00 10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab
Luxemburg 56,00 ^/i, 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
67.00 12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00,00
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 60,00 14. Deutsches
Hiimatit 67,00 *Si., 15. Spanisches Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Ituhrort 74,00J/C. D. Stabeisen: Gewbhnlichcs Stab- 
eisen 135 — E. Bleche: 1. Gewiihnlicbe Blcclie
aus Flufseisen 137,50— 142,50 ..-/Z. 2. GewShnliche Bleche 
aus Schweifseiśen 165,00 /̂C., 3. Kesselbleche aus Flufs
eisen 157,50 4. Kesselbleche aus Schweifseiscn
180.00 J/C., 5. Feinbleche 140— 150 /̂C. K. Dralit:
1. Eiscnwalzdraht 0,00 ufL, 2. Stahlwalzdraht 0,00 tJL

Kohlen- und Eisenmarkt anhaltend fest. Die niiehste 
Borsenversamtnlung findet statt Donnerstag, den 4. Miirzr, 
nachmittags von 4 bis 5 Uhr, in der Stadtisclien Tonhalle.

Siogonor Eisonmarkt. (Motiatsbcricht des Berg- und 
lluttenmannisclien Vereins zn Siegen fiir Februar 1897.) 
Dic allgemeine gUnstigc Lage der hiesigen Industrie in 
1896 findet in den slalistischen Zahlen eine gliinzende 
Bestiitigung. Die EiaenlilitŁen des Vereins - Beżirkes haben 
1896 im ganzen 588 281 t Roheisen gegen 455 158 t in 
1895 erzeugt. Diese Vermehrung verteilt sich ziemlich 
gleichmiifsig auf alle Eisensorten.

Die Walzwerkc, welche von der gunstigeren Konjunktur 
am wenigsten mitbekommen haben, zeigen immerhin eine

*) Mit Fracht ab Siegcn.
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ansehnliche Vermehrung der Erzeugung. Man hat un- 
zweifelhaft yersuclit, <lie allgemfjnen Unkosten hiejdurch 
inoglichst herabzudriicken.

Flufeeisenbleche wurden 1S96 103 814 t gegen-85 532 
in 1895 erzeugt.

Schweifscisen - Luppen und Luppenstiibe weisen eine 
Vei'mehrung von 21 911 auf 28 373 in 1896 auf, wahrend 
Schweifseisenbleche wiederum und zwar von 2667 t in 
1895 auf 1966 in 1896 zunirkgegangen sind. Die ersteren 
Żabien zeigen, dafs man im allgemeinen durchaus nicht 
von einem weiteren lUlckgang des Schweifseisen-Verbrauchs 
sprechen kann. Unzweifelliaft liaben aber die biesigen 
Flufseisenblech erzeugenden Werke eiue sebr sebwicngc 
Lage. Dnieli den ani 1. April d. J. einzuflihrcnden Rohstoff- 
Tarif auf alle Kohlenseudungen geht ihnen der bisher 
gewahrte Yorsprung in den Kohlenfraehlen wieder verloren. 
Um bestehen zu konnen, inufs dieser Yorsprung durch andere 
Mafsregeln wieder hergestellt werden , gleichzeitig bedllrfen 
sie aber eines billigen Tarifs fiir den Bezug ilires ltoh- 
materials, des Flufseisens.

Die Geschiiftslage hat sich seit Anfang des neuen Jahres 
bis jetzt nicht geandert. Die Preis-Erhohungen fur liingere 
Abschliisse auf Kohmaterial lassen auf eiue gule Meinung 
fiir liingere Dauer dieser Lage schliefsen. Der Unternehmungs- 
geist ist glęięhfalls nach vielen Richtungen noch recht rege, 
wenn es auch nicht zu bezweifeln ist, dafs die augen- 
bllcklichen politischen Schwierigkeitcn iingstlichen Gemutern 
eine zeitweise ZurUcklialtung auferlegen.

In Eisenstein hat in den letzten Woclien die Er- 
neuerung der Abschliisse mit fast allen Werken stattgefunden, 
wobei der Verkaufsverein bis heule etwa 800 000 t zur 
Lieferung bis Ende Miiiz v. Js. neu buchen konnte. Diea 
Quantuin entspricht ungefillir der halbeil vorjiihrigcn Forderung 
der Vereinsgruben. Mit elnigen Hiitten scliweben noch 
Yerhandlungeu. Obgleicli fiir eine Anzalil Gruben fiir die 
Absohlufszeit hohere Fiirdermengeu eingestellt werden konnten, 
ais bisher und obgleicli aufserdem zwei Iliittenwerke von 
dem Aitkauf von Spateisenstein z. Zt. absehen, war es 
doch nicht moglich, die augeforderten Mengen voll zur 
Yerfligung zu stellen. Ob uud inwieweit eine nachtragliche 
Deckung des Fehląuantums durch eine weiterc Steigerung 
der Forderung moglich wird, liifst sich z. Zt. nicht iiber- 
sehen. Die vormonatliche Forderung betrug 141 000 t 
gegen 140 000 t im Januar v. Js. Der Yersiind litt zeit- 
weilig unter Wagenmangel.

Die Monatsausweise des Siegerliinder Roh eise n- Ve r- 
ba n des bieten andauernd dasselbe Iiild dar. Infolge des 
Koksmangels, welcher einzelne Hiitten zum zeitweisen 
Diiiuplen der Oefen zwang, wahrend andere langsam blasen 
mufsten, infolge der Knappheit von Eisen- und Kalkstein, 
konnte die Produktion nicht gesteigert werden. Die von 
den Yerbandswerken erzeugten Mengen fanden Dotten Absatz, 
sodafs die, bei denselben vorratigen Belriebsbestande un- 
veriindert blieben.

Da die grofste Mehrzahl der Verbraucher ihren Bedarf 
weithin ausgedeckt hat, war der Eitigang an Aultriigen 
iiaturgemafs etwas schwacher. Gegen Mitte des Monats 
entwickelte sich jedoch cin recht Icblipftes Geschaft, besonders 
in Pudaelroheisen fiir Lieferung im 4. Yiertel d. Js., sodafs 
die Produktion der Werke auf lange Zeit ausverkauft bleibt.

Das Geschaft bei den biesigen Walzwerken ist seit 
unserem letzten Bericht umeriiiidert. Wahrend auswiirts 
zeitweise stiirker Iiber Mangel an Speziftkationen geklagt

wird, ist dies hier nicht in diesein Mafse der Fali. Wenn 
die Werke auch nicht alle gleichmiifsig damit verselien sind, 
so kann die voiliegende Arbeit doch ais durchschnittlicli 
geniigend bezeichnet werden. Die Preise sind unveriindert, 
stelien aber in gar keinem Yerhiiltnis zum Rohmaterial. Der 
hohe Stand desselben maclit es yóllstiiudig uiunoglich, die 
bestehenden Export-Verbindungen zu heutigeń Preisen auf- 
recht zu erhaltcn; die Ablehnung der Expbrt-Verglitung 
seitens der Staatsregierung hat diese Lage noch verseharft, 
Neigung zu Abschliissen fiir Flufseisen zu den heutigeń 
Preisen besteht daher nicht.

Bei den Eiseiigiefsereien haben sich die Preise 
fiir Walzen in der letzten Zeit etwas gebessert, sie stelien 
aber noch nicht im richtigen Yerhiiltnis zum hohen Preis 
des Roheisens. Arbeit ist fiir die niichste Zeit genUgend 
vorhanden. Diese Industrie konnte sich noch wesentlich 
weiter entwic.keln, wenn die hohen Fracliten auf weile 
Entfernungen und die harten Bestimmungen iiber die Be- 
ladung der Wagen, sowie die Gestellung der Wagen fiir 
schwere Stucke nicht hinderud im Wege sUinden.

K esse 1 s c h m i eden , K onst rtik t i o ns-W e r kstiitt en, 
M a s c h i n e n fa b r i k e n und die F a b r i ke n f ii r B e - 
son d e r li ei ten der E is e n i nd ust r i e sind dauernd gut 
beschiiftigt und erzielen befriedigende Preise.

AuslandiseherEisenmarkt. Auf dem schottisclien 
Eiienmarkte lauteten die Berichte noch bis gegen Ende 
Januar sehr giinstig. Yoin Roheisenniafkte konnte ein 
flotter Gesch;iftsverkelir und steigende Tendenz der Preise 
beri cli tet werden. Seit Ende Januar waren dann 
die Marktverhaltnisse einigermafsen unregeltnafsig, die 
Notierung-tn stehen jetzt uledriger. In Warrants ist in 
letzter Zeit wenig gethiitigt worden, das Spekulations- 
geschiift ist sehr unbedeutend. Sehottisclie Warrants standen 
zuietzt auf 47 s. 5Vs d . bis 47 s. 7 d  Kassa und 47 s. 
7V2 d . bis 47 s . 9 i / t  d . iiber einen Monat, also um etwa 
1 s  niedriger ais Mitte Januar. Gewohnliches Cleveland- 
eisen ist gleichfalls gegenwiirtig still zu 40 s . 8 1/2 d . bis 
40 s. 10'/-i d . bezw. 40 s. 11 d . bis 41 s. '/2 d . Iliimatit-
eisen war letzthin aufserordentlich flau, und oft war fiir 
ganze Tage keine Nachfrage zu verzeichnen. Cuinberland- 
Warrants gehen zu 50 S. 6 d .,  bezw. 50 S. 10 d . bis 
50 s. 10‘Za cZ. In Middlesbrough-Iliimatifeisen sind einige 
wenige Abschliisse gethiitigt worden zu 49 s. 11 d .,  bezw. 
50 s . 3 d . In schottischem Roheisen ist die lokale Nach
frage stelig, immeihin ist der Absatz unbedeutend und die 
Preise bleiben slationar. Die Lagervorriite in Roheisen 
haben seit Beginn des Jahres etwas abgenouimen; die 
Verschiffutigen waren gleichzeitig umfangreicher ais im 
Yorjahre, da die Nachfrage vom Kontinont fiir Eriihjahrs- 
verschilTungeu frulier eingesetzt hat ais gewolinlieh, und 
man ist geneigt die Erzeugung zu vergrofsern. Am
12. Februar waren iu Schottland 82 llochofen in Betrieb 
(gegen 78 im Vorjahre), von denen 38 gew5lmlichcs Eisen, 
38 Hanfatiteisen und 6 basisches Eisen erbliesen Die 
Gesamtausfuhr betrug bis dahin 25 587 t gegen 21 035 t 
in der entspreclienden Zeit des Yorjahres, also 3952 t 
mehr. Man befiirchleł ubrigens eine Knappheit iu spauisehen 
Erzen, da in Bilbao wegen der unglinstigen Witterung 
Storungeu in der Verfrachtung eingetreten sind. — Der 
Fertigeisen- und Stahlmarkt ist gleichfalls seit Aufan^ 
Februar Stiller. Die Nachfrage hat sieli vom Inlande 
sowohl wie youi Auslande verlangsanit. Den Stahlwerken 
liegen noch gute Auftrage fur regelmiifsige Beschaftigung
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vor, und man erwartet flir die nachsten Woclten wieder 
einen stiirkeren Andrang. Die Preise blieben die letzten 
Wochen liindurch stetig. In den Konstruktionswerkstiitten 
herrscht neuerdings wieder etwas mehr Leben. Gu,te Auf
trage sind gebucht worden und Anfragen laufen in grijfserer 
Zald ein alg sonst. Auf den Schiffswerften ist die Be- 
schiiltigung noch ausreichend, doch waren grofsere Bestellungen 
bisher selten.

In Ii n g 1 a n d bat die Besserung bis Ende Januar 
stetige Fortschritte gemacht. In Clevelandroheisen ist die 
Nachfrage in Middlesbrough im Januar selten so lebhaft 
gewesen. Gleichzeitig hatten die Produzenten es leicht, 
Preisaufschliige durchzusetzen, zumal sich wenig Roheisen 
in zweiter Hand befand und die Handler ihrerseils wenig 
thaten, die Marktpreise zu unterbieten. Seit Ende Januar 
blieb iudessen das Gescbiift verh!iltnismafsig still und Neu- 
bestellungen sind selten, von den Verbrauchern sowohl wie 
von den Spekulanten, aber da die Produzenten sehr gut 
mit Auftragen verselien sind und man sich bald dem Ende 
der sti 11en Jahreszeit niihert, bleiben die Preise fest fiir 
lloheisen sowohl wie fiir Fertigeisen und Stahl. Im
iibrigen hofft mail auf ein sehr gutes FrUhjahrsgeschiift, 
naclidem man mitten im Winter sclion eine so ilotte Nach- 
frage zu verzeichnen batte; man schreibt die gegenwiirtige 
Flaue zum Teil den Geriichten zu, welche iiber den
anierikanischen Wettbewrerb im Lando umgehcn, man glaubt 
aber, dafs dieser nach einer Neubelebung der Stalilindustrie 
in den Vereinigten Staaten nicht mehr zu befttrchten sei. 
Clevelandeisen ist in letzter Zeit Stiller, die Produzenten
selbst sind wenig um neue Auftrage fiir den AugehbHck
verlegen, da sie fiir Marz eine Preisaufbesserung erwarten. 
Clevelandroheisen Nr. 3 G.M.B. ist fest zu 41 S. pro ton 
prompte Lieferung f o.b. und wird kaum unter diesem 
Satze abgegeben. Glevelandwarrańts waren zuletzt sehr 
still und standen auf 40 S. Kassa. Bemerkenswert ist die 
augenblićkliche Knappheit in allen geringeren Sorten 
Clevelandroheise.i. In Gielsereirolieisen Nr. 4 und grauem 
Puddelroheiscn geniigt der Vorrat nicht fiir den Bedarf 
und diese Sorten erzielen bessere Preise ais Nr. 3, Nr. 4 
40 s. 9 d graues Puddelroheisen 40 S. 6 d ., welcli 
letzteres zuweilen um 2 s. 6 d . billiger ist ais Nr. 3. 
Hiimatitwarrants waren stiirker begelirt. Gemischte Lose 
Ihimatiteisen der Ostkiiste wird auf 01 s. gehalten, von 
den Hiindlern auf 50 s . 6 d . ; im iibrigen beiindet sich 
nur wenig Hiimatiteisen in zweiter Hand und die Lager- 
vorriite sind gleichfalls unbedeutend nach der eine Zeit 
lang herrschenden Knappheit in Rubioerzen. Fiir die 
iibrigen Distrikte ist eine ahnliche Geschiiftslage bezeichnend. 
Aul dem Fertigeisen- und Stahlmarkte isl die Nachfrage 
schleppend, die gebuchten Auftrage sichern jedoch den 
uieisten Werken volle Beschaftigung auf mehrere Monate, 
und liir den Friihliog und den Sommer sind die Aus- 
sichten techt ermutigend. Stabeisen geht sehr regelmafsig 
ab. Grobbleche sind etwas vernachlassigt, da wenig Auf
trage fur neue SchitTbauten vorliegen. Die Preise behaupten 
sieli gut auf 5 L. 10 s. fiir Stahlscliiffbleche und 5 L .
5 s. fiir eiserne Schiffsplatten. In Stahlschienen ist die 
Erzeugung lauge Zeit nicht so bedeutend gewesen wie in 
den letzten Wochen, gegenwiirtig ist die Nachfrage still 
und man hat einen stiirkeren Wettbewerb zu verspiiren; 
sebwore Stahlschienen sind nominell zu 4 I .  12 s. 6 i  
In Lancashire blieb die Markthaltung in Preis und Nach
frage fest. Aus Staffordshire und aus Wales melden die

Berichte gleichfalls eine flotte Beschiiftigung der Werke. 
Die Ausfuhr Grofsbritanniens an Eisen und Stahl war nach 
den Berichten des Board of Trade im Januar eine gunstige; 
die iiberseeische Ausfuhr vcrzeiohnet eine Zunahme von 
8 pCt. in der Menge und 5 pCt. im Werte gegen 1896, 
namentlich liat die Ausfuhr nach dem Orient, China und 
Japan eine ungewShnliche Ausdehnung angenommen.

Der b e 1 g i s c h c Eisenmarkt blieb in den letzten 
Wochen im allgemeinen stetig, und im einzclneii sind 
wenig Aenderungtón zu verzeichnen. Eine neue Hausse- 
bewegung hat sich noch nicht vorbereitet; das MifsverhiiUnis 
zwischen den Preisen der Rohmaterialien und der Fertig- 
fabrikate besteht noch fort. Im iibrigen richten sich neue 
Preisaufschliige gewohniich nach den englischen Notierungen, 
und diese waren in den letzten Wochen stationiir. Roh- 
eisen zeigt immerhin steigende Tendenz. Die Knapp
heit des Roheisens in Belgien dauert iibrigens fort, und 
die Einfuhr amerikauischen und namentlich englischen 
Roheisens nimrnt zu. Auf dem Fertigeisen- und Stahl
markte ist die Nachfrage gut. Den Stahlwerken namentlich 
lagen so viele Auftrage vor, dafs sit: nicht zijgerten, die 
Preise flir Schienen und Triiger zu erhohen. Fiir Triiger 
besteht man jetzt auf 5 L . 7 s. bis 5 L . 8 s., und 
Stahlschienen erzielen etwa 125 Frcs. per Tonne frei 
Antwerpen. Auftriige in Stahlschienen waren iibrigens in 
letzter Zeit weniger zahlreich. Einigen Konstruktions- 
werkstiitten sind grofsere Auftrage zugefallen. Einigermafsen 
schleppend war die Nachfrage in Grobblechen, welche fiir 
die Ausfuhr kaum die offiziellen Notierungen erzielen. 
Einen grofseren Arbeitszuflufs brachte in letzter Zeit eine 
Verdingung von rollendem Materiał, und fur Anfang Marz 
steht eine neue Yerdingung von Bahnmaterial, u. a. 
30 Lokomotiven, bevor.

Yom franzosischen Eisenmarkte lauten die lelzten 
Berichte ebenso giinstig wie zuvor, im wesentiichen ist die 
Tendenz auf der ganzen Linie eine steigende geblieben. 
Die łiausse der KohstoiTo ist allgemein, namentlich bei den 
steigenden Kokspreisen. In Paris hat man die Preise sclion 
lauge auf 17,50 Frcs. fiir Uandelseisen und 18.50 Frcs. 
fiir Triiger erhohen konnen und dic Preise haben selten 
eine solche Festigkeit gezeigt wie in den letzten Wochen, 
es werden keine Konzcssionen bewilligt; viel triigt hierzu 
bei dic Thatsache, dafs die Handler jetzt weit mehr Kiiufer 
ais Verkiiufer sind, weil sie fiirchten miissen, fiir die 
niichste Saison nicht geniigende Vorriite zu haben. Be
merkenswert ist, dafs das „Comptoir des tóles et larges 
plats" sich am 28. und 29 Januar endgiiltig rekonstituiert 
bat ais „Societć nouvelle dn comptoir des tóles et larges 
plats" mit dem Sitze in Paris. Im Departement Nord sind 
alle Werke mehr ais ausreichend bescliiiftigt, in letzter 
Zeit herrschte grofse Festigkeit und man spricht bereits 
von neuen PreiserhShungen. Kleineisenzeug ist sehr gesucht 
und erzielt gate Preise. Im Haute-Marne herrscht der 
Status quo fiir alle Artikel; auch in den Ardennen war 
noch keine Storung der Nachfrage zu bemerken.

Auf dem anierikanischen Eisenmarkte war in den 
letzten Wochen hier und da eine bessere Nachfrage zu 
verzeichnen, die Besserung ist aber noch eine sehr" geringe 
und keinesw'egs allgemeine. Roheisen ist im wesentlichen 
noch ebenso still wie vor Weihnaehten. Etwas mehr Leben 
zeigt das Ausfuhrgeschaft, namentlich nach europiiischen 
und asiatischen Hafen. NOrdliclies Giefsereiroheisen Nr. 2 
notiert noch 12 Doli., slidliches graues Puddelrohfeisen
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11,25 Doli. In Bessemereisen ist die Nachfrage sparlich, 
die Preise sind fest. Die Roheisenerzeugung der Yer
einigten Staaten belief siclt im vorigen Jahre auf 8 623 0001. 
Auf dem Fertigeisen- und Stahlmarkte haben sich Anzeiclien 
einer Besserung bemerkbar gemacht, die allgemeine Flaue 
ist indessen vorherrschend. Nur in Baumaterial ist eine 
leidliche Nachfrage zu verzeichnen. Im iibrigen herrsclit 
•wenig Leben an den Stahlwerken, nur das Ausfuhrgeschaft 
ist einigermafsen befriedigend. Schienen ■waren sehr ver- 
n&chlassigt und sind im Preise gewichen; seit langerer 
Zeit erwartet man grofsere AuftrSge von den Bahnen, doch 
ist in letzter Zeit fast nichts gebucht worden.

Submisslonen.
3. Marz d. Jb , vorm. 11 Uhr. Wasserbau- 

Inspektion N e ufahr wasser. Jahresbedarf fur 1897/98 
an schlesischen Maschinenstiickkohlen. Angebote mit der 
Aufschrift „Lieferung von schlesischen Maschinenstiickkohlen" 
sind einzureichen. Zuschlagsfrist vier Wochen. Bedingungen 
nebst Angebotsmuster und Angabe des Jahresbedarfs der 
beiden Yorjahre liegen zur Einsicht aus, auch werden 
dieselben gegen Erstattung von 1 d l. (Briefmarken aus- 
geschlossen) (ibersandt.

4. Marz d. J., vorm. 11 Uhr. G ar n i so n - V e r- 
w altung Salzwredel. Bedarf an ZUndholz und Stein
kohlen fiir die liiesigen Garnison-Anstalten fiir das Etats- 
jahr 1897/98. im Geschaftszimmer liegen die Be
dingungen liegen aus.

4. Marz d. J., morgens 10 Uhr. Kgl. Bergfaktorei 
St. Johann a. d. Saar. Anlieferung von: 80 000 kg 
gereiniglem Riibol, 20 000 Ringen Guttaperchaziindschnur 
mit unverbrennlichem weifsem Bandschutz, 20 000 Stiick 
Nahriemen, 10 000 kg Schmierseife, 20 000 m graucm 
Segelleinen und 50 000 in wasserdichtem impragnierteui 
Segelleinen. Angebote sind mit der Aufschrift „Angebot 
auf die Lieferung von Riibol etc." (der angebotene Gegen
stand ist anzugeben) einzureichen. Lioferungsbedingungen 
konnen eingesehen oder gegen Einsendung von 20 Pfg. fur 
jede Nuinmer bezogen werden. Ende der Zuschlagfrist:
18. Marz cr.

6. Marz d. J., mittags 12 Uhr. Kaiserliches 
Kanał-Anit Kiel. Lieferung von Steinkohlen und Stein- 
kohlen-Briketts fiir den Kaiser-‘Wilhelm-Kanal, und zwar
8 000 000 kg SchitTsmaschinenstuckkolilen, 600 000 kg 
Landkesselkohlen, 4 000 000 kg Briketts. Lieferung dieser 
Materialien ist in der Zeit vom 1. April cr. bis 31. Marz 1898 
in Teillieferungen nach Mafsgabe des Bedarfs auszufiihren. 
Bedingungen liegen im Bureau zur Einsicht aus und konnen 
gegen Einsendung Vpn 50 Pfg. durch Postanweisung be
zogen werden. Angebote sind mit der Aufschrift: „Angebot 
auf Lieferung von Steinkohlen" versehen einzureichen. 
Zuschlagsfrist bis 20. Marz 1897.

6. Marz d. J ,  vorm. 10 Uhr. Konig liche Berg- 
inspektion Erfurt. Lieferung des fur das Konigliche Salz- 
werk zu Erfurt in der Zeit vom 1. April cr. bis 31. Marz 1898 
erforderlichen Bedarfs von rund f68 000 hl thttringischer 
Forderbraunkohlen. Offerten sind mit der Aufschrift „Braun- 
kohlenlieferuna" einzureichen. Abschrift der Bedingungen 
kann gegen Einsendung von 40 Pfg. bezogen werden.

6. Marz d. J., morgens 10 Uhr. Kgl. Bergfaktorei 
St. Johann a. d. Saar. Materialienabgange in 1897/98. |

Angebote sind mit der Aufschrift „Angebot auf den Verkauf 
der Materialienabgange" einzureichen. Bedingungen konnen 
eingesehen oder gegen Einsendung von 50 Pfg. bezogen 
werden. Ende der Zuschlagsfrist: 20. Marz 1897.

8. Marzd. J.,nachm .5Uhr. Hafenbau-Inspektion 
in Kolbergermiinde. Lieferung von 1. 380 t Maschinen- 
Steinkohlen fiir den Hafen zu Stolpmiinde, 2. 60 t desgl. 
fiir den Hafen zu Rugenwaldericiinde, 3. 80 t desgl. fiir 
den Hafen zu Kolbergermiinde. Bewerbcr wollen ihre 
Angebote, fur welche eine Zuschlagsfrist von 14 Tagen 
vorbehalten wird, mit der Aufschrift „Steinkohlenlieferung" 
versehen, iibermitteln. Bedingungen sind im Hafenbau- 
bureau einzusehen. Angebots-Formulare und Bedingungen 
konnen gegen Einsendung vou 1 bezogen werden.

8. Marz d. J., vorm. 11 Uhr. M agi st r at in K o u igs- 
berg. Lieferung von 500 t englischen, 300 t schottischen 
und 100 t schlesischen Maschinenkohlen loco Wasserwerk 
Hardershof und 10 t Maschinenkohlen fiir den Pregelbagger. 
Angebote sind im Bureau des stiidtischen Wasseramts, 
Kaiserstrafse 41, einzureichen. Bedingungen liegen zur 
Einsicht aus; Abschrift derselben ist gegen Zahlung von 
50 Pfg. zu erhalten. Offerten miissen die ausdriickliche 
Erklarung enthalten, dafs die Bedingungen im ganzen 
Umfange angenommen werden, aucli mufs darin der Bezugs- 
ort der Kohlen angegeben sein.

Per s o n a l i  en.
Dem Berghauptmann, Wirklichen Geh. Oberbergrat 

Ach en bach ist die Erlaubnis zur Anlegung des ilum 
Yerlielięnen Kommandeurkreuzes I. Klasse des Herzoglich 
braunschweigischen Ordens Heinrichs des Lowen und des 
Ehrenkreuzes I. Klasse des Fiirstlich schaumburg-lippischen 
Hausordens erteilt.

Dem Berghauptmann E ilert zu Bonn ist die Erlaubnis 
zur Anlegung des ihm verliehenen Ehrenkointhurkreuzes des 
Grofsherzoglich oldenburgischen Haus- und Verdienstordens 
des Herzogs Peter Friedrich Ludwig erteilt.

Der bisherige Direktor des fiskalischen Steinkohlen- 
bergwerks zu Dudweiler bei Saarbrucken, Bergrat Fabian, 
hat die Stelle cines Generaldirektors der Zeitzer Parafiin- 
und Solariilfabrik zu Halle a. S. Ubernommen.

Der Bergassessor Werner zu Clausthal ist mit der 
Vertretung des Direktors des fiskalischen Steinkohlenbergwerks 
am Osterwald, Bergrats W enzel, beauftragt.

Dem Bergwerksdirektor Franke zu Obernkirchen ist 
der Charakter ais Bergrat verliehen.

Der Bergassessor C. Mii ller aus Dortmund Iibernimmt 
vom i; Miirz d. J. ab unter Beurlaubung aus dem Staats- 
dienste die Stellung ais technischer Hulfsarbeiter bei der 
Direktion der Gelsenkirchener Bergwerksaktiengesellschaft.

Der bisherige Hulfsarbeiter im Bergrevier Ilannovcr, 
Bergassessor Moenckeberg, ist vom 1. Miirz d. J. in 
gleicher Eigenschaft an das Gcsamtbergamt zu Obernkirchen 
versetzt.

An die Stelle des Vorgenannten tritt der Bergassessor 
Defcrt.

G estorben:

Der Gewerke Carl Franken zu Essen, Mitglied des 
Vorstandes des Vereins fur die bergbaulichen Interessen 
im Oberbergamtsbeziik Dortmund.


