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Einrichtungen einer mexikanisclien Erzgrube.
Yon Bergingenieur K. Foerster.

Der Bergtecliniker, der aus den hochentwickelten 

deutschenIndustriebczirken hinauskommt in die entlegenen 

Erzgebietc des mexikanisclien Iloclilandes, wird meist ver- 

sucht sein, seine Erfahrungen aus dem Iicimischen Be- 

triebe auch auf die dortigen urspriinglichcn Verhaltnissc 

anzuwenden. In den weitaus mcisten Fallen wird er aber 

damit einen Fchler begehen, den cr viclfach mit unaus- 

bleiblichen Enttiłuschungen biifscn mufs, denn cr liefe 

Iiiicksichtcn aufser acht, die ilun Land und Leutc, 

Sitten und Gebrauchc auferlcgen und die cr spiiter ais 

zwingende erkennt.

Gcwifs giebt es auch in Mcxiko verschiedene Gruben, 

die mit den besten Maschinen ausgestattet sind und mit 

wissenschaftlicher Vollkommcnbeit betrieben werden. 

Vor kurzem ist z. B. die erste Zahnradbahn dieses 

Landes croiTnct; viclleicht die best konstruierte der 

Welt. Sie gehort einer Miuengcsellschaft und dient 

ausschlicfslich ihren Bergbauzweeken. Auch ist heute 

elektrisches Licht inmitten von Fclsengebirgen vor- 

lianderi, die noch vor wenigen Jahren keines Wcifsen 

Fufs betiaten. Wo dies aber der Fali ist, da liort man 

fast kein Spanisch mehr; man spricht englisch und 

dcutsch; vom Zimmerling, Scheidewarter und Schrcibcr 

an sind nur weifsc Leute besclńiftigt. Dafs nicht jedc 

Gesellschaft, wie cs hier der Fali ist, ihrem Steiger

25 Mark taglicli bezahlcn und Zimmcrhauer anstellcn kann, 

die fast das Gleiche verdienen, liegt auf der Hand. Es 

soli daher im folgenden von derartigen Betrieben ab- 

gesehen und dic Einrichtung einer typisch mcxi-

kanischen Erzgrube kurzer Betrachtung unterzogen 

werden, dic in ihren urspriinglichcn, den Eingeborenen 

angepalśtcn Ycrhaltnissen gewiŁ technisch weniger lehr- 

reich, aber doch recht interessant ist.

Forn von jedem Verkehr, am Hangę einer der 

cruptiven Gebirgskctten der Sierra Mądre, dic in langem 

Zug cin steriles Prairieland abschliefst, liegt dic Grube, 

deren Schachthof wir betreten. Er ist zum Schutz gegen 

Diebe, Yieh und Gebirgswasser mit einer starken 

Cyklopcnmauer umgeben, dic alles einschliefśt, was 

irgend mit ilir in Zusammcnhang steht.

Die gcwaltigcn Ilaufen aufgestiirzter Berge und 

geringhaltigcn Erzes, sowie einige Yorrate, die zur 

Yersendung bereit liegen, lassen Granit ais Nebengestcin 

erkennen und auf Quarz-Kalkspatgange schlicfsen, deren 

Reichtum in cingcsprengtem Rotgiltig, angellogenem 

gediegenem Silbcr und Jodsilber bestclit; letzteres zuwcilen 

in seiten schonen und grofsen Krystallen Drusenriiume 

ausfiillend.

Zwei aus roliem Lehm gesetzto, fensterlose Iliitten 

enthaltcn cin kleines Yerwaltungsstiibchen, eincn Raum 

fiir besonders rciches Erz und Talglichter, eine Schinicde- 

werkstatt. Pulverkammer und einen grofsen, halboffenen 

Viehstall fiir die zum Fordcrgopei gehiirigen Thiere. 

Die herumlaufenden Ilaustliiere sind Eigentum der Tage- 

arbeiter.

Es ist Februar, auf Maisfcldern und mit Grofsvieh 

wenig Arbeit und dic Bclcgschaft deshalb eine ziemlich
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starkę. Kurz vor der ais Schichlbeginn festgesetzten 

Stunde findet sie sieli auf dcm Platze ein; wie sieli aus 

dem Typus erkennen liifst, meist Misehlinge der 

indianischcn Rassen mit Spaniem. Noch unlangst durften 

die Leute an- und ausfaliren zu Stunden, dic ihricn 

beliebten; jetzt ist dies geregclter, doch insofern noch 

zu wcchselnden Zeiten, ais die Tagesschicht mit der 

Sonne bcginnt und endet.

Nachdcm Sprengmaterial und Gezalie, das sieli, ab

gesehen von einem viel grofseren Fiiustel, nur wenig 

von dem unseren unterselieidct, an dic einzelnen Kamerad- 

schaften verteilt worden ist, wird dic Mannscliaft ver- 

lcsen. Sie zerfiillt der Art ihrer Arbeit nach in Barre- 

terros (Ilauer) und Peones (Schlepper), dcm Bezahlungs- 

system nacli in Destajeros (Kontraktarbeiter) und Bus- 

concs (wortl. Sucher). Dic einzelnen Arbeiten werden 

an je einen Iląuptling oder Ortsiiltesten Ycrdungen. Dcr- 

selbe mufs sich scinc Lcutc selbst suchen, ist aber in 

jeder Beziehung fiir dieselben Yerantwortlich. Beim 

Eintritt in die Grube giebt er dem Mannscliaftsziihler 

an, wieviel Kameraden ihn begleiten.

Dic Belegschaft wechselt zumcist von Woche zu 

Woche zwischen Tag- und Nachtschicht. Der Iląuptling 

mufs frtth und abends mindestens beim Yerlescn zugegen 

sein; meist arbeitet er mit einer Gruppe und fahrt mit 

der anderen auf kurze Zeit vor Ort, um das Setzen der 

Bohrlochcr anzuweisen.

Der Eingang zur Grube wird mit doppelter Thiir 

vcrsclilossen und Yerriegelt gehaltcn und cs steht Tag 

und Nacht cin Wach ter mit seharf geladenem Gewehr 

und Revolver davor. Yor Ablauf der Schichtzeit wird 

niemand wieder herausgelassen, einige Schlepper aus- 

genommen, dic abgenutzfe Bohrer zur Schmiede bringen, 

dann aber wieder einfahren. Innerhalb des Verschlusscs 

ist cin Klingclzcug angebraeht, der in diesen sowie 

einigen anderen Ausnahmefiillcn benutzt werden darf. 

Jeder Arbeiter wird beim Verlassen von Kopf bis zu 

Fufs aufserordentlich genau untersucht. Trotzdem ge- 

lingt es hin und wieder besonders listigen Kopfen, Erz im 

Munde oder auf iihnlichc Weise zu entwenden.

Der Abbau ist von Tage aus im Einfallcn des 

Ganges Yorgeschrittcn und es ist letztercr in seiner 

yollen Miiclitigkeit von 1 bis 2 m gewonnen worden. 

Auf der dadurch wieder cntstandencn und nicht mit Bergen 

zugesctzten Spalte sind die Fahrten verlegt und, wenn 

notig, mit Stricken an eingesehlagenem Eisen angebunden. 

Sie bestehen aber nicht aus Fahrtschcnkeln und Sprossen, 

sondern aus unbchauenen Baumstammcn von etwa 20 cm 

Durchmesser, in welche in Abstanden von 25— 30 cm 

Einkerbungcn geschlagen sind, dic dcm Fufs einen etwa

4 cm brciten Aufsatz bieten. Man fahrt mit dem ganzen 

Kiirper yollstandig seitlieh, indem man sich mit dem 

link en Arm um den Baum klammert, mit der rechten 

Hand daran fortgreift, den oberen Fufs stets riickwarts 

liinter den unteren zieht und dann beim Einfahren aui 

den niichst tieferen Einschnitt setzt. Auch beim Aus- 

fahren wurde man abgleiten, wollte man den unteren

Fufs von vorn iiber den anderen zienen. Mit Stiefeln

— zumal neuen — ist das Fahrcn stets schwer und 

schcint cs dem so Bekleideten in den ersten Wochen 

eine fast unubcrwindlichc Sehwierigkeit, um so mehr 

ais Ruhebuhncn nicht bekannt sind. Die Gcschwindigkcit 

jedoch, mit welcher dic Eingeborcnen in ihren Sandalen 

in dieser Weise auf- und abklettern, spottet jeder Be- 

schreibung. Weit seltcner findet man Fahrten, die 

genau unseren Iluhnerlcitcrn gleichcn, d. h. aus einem 

Brett mit aufgenagcltcn Holzstucken bestehen. Fiir uns 

sind sie etwas bcąuemer, der Mcxikancr liebt sie nicht. 

Die Liinge jeder der beiden Arten betragt etwa 5 m 

und dient den Bergleuten ais Einheitsmafs fiir Teufen- 

angaben.

In jeder Gruhc findet man an einem geeigneten 

Platze, den die ganze Mannscliaft beriihrt, einen Altar 

mit Yerschiedenen religiosen Symbolen und stets brennen- 

den Lichtern, da beim Ausfaliren alle iibrig gebliebencn 

Kerzcn dort aufgestellt werden. Einen kleineren, in 

ąhnlicher Weise gcwcihten Platz sprengen sich 

dic Leute vor fast allen Betricbspunkten, in Pulver- 

verschliigcn u. s. w aus.

Die Kontrakte (Dcstajos) werden wic bei uns vcr- 

geben, indem mit dem Ortsiiltesten ein Preis fiir den 

laufenden Mcter, oder, im Gcneralgedingc, fiir cinc 

grofsere Anzahl derselben, yercinbart wird. Dersclbc 

schwankt fiir dic Mafseinheit am Ortsstofs und im Gcscnk 

im allgemeinen zwischen 25 und 40 Peso (1 Peso jetzt 

=  2,10 bis 2,20 -/£.), im Uebcrbrcchcn zwischen 30 

und 50 Peso, wobei die iiblichcn Abmcssungen 2 x 2  m 

sind. Siimtlichc Sprengniaterialien, abgcnutztes Eisen 

(nach Gewichtsvcrlust), Lichter, Fordem der gefallenen 

Bergc zu dem angegebencn Yersatz- oder Fiillort und 

Abziehen des Erzes bis zu letzterem sind inbegriffen. 

Auf Liinge und lliilie des dazu notigen Weges mufs 

ganz wesentlich bei der Prcisbcstimmung Riicksicht 

genommen werden. Fiir das Aushalten des Erzes wird 

gewohnlich ein nach Metallgehalt und Gewicht sich 

richtender kleiner Gewinnanteil bewilligt, damit dies 

sorgfaltig gcschieht. Das Beriiumen des Ortcs giebt der 

Destajero zumcist an einen Peon in Unterkontrakf, in

dem er ilmi entweder einen Preis fiir Fordem des bei 

einem Metcr Auffahrung fallcnden Haufwerkes setzt — 

bis zu 15 Peso und mehr — oder ihm fiir eine hundert- 

oder zweihundertmalige Zuriicklogung des Forderweges 

cinc bestinunte Siiminc bezahlt. Der so gedungene 

Schlepper mufs sich seine Gehilfen selbst suchen und 

bezahlt sie wic er wili, doch ist er dem Destajero fiir 

Siiuberung des Arbeitspunktes verantwortlich, wic dieser 

der Betriebsverwaltung. Zuweilen dingt der Ortsiiltestc 

die Peones sclbst, seiten liifst er sie, wie seine Ilauer, 

am Mctcrgewinn teilhaben und nie hat sich die Giubcn- 

yerwaltung dirckt um Schlepper- oder um Forderkostcn 

zu kiimmem.

Selbst aus Gesenken und Schiichten von mehr ais

30 m Teufe und iiber Strecken von yielen hundert 

Metern Liinge werden dic Massen auf dem Riicken fort-
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bcwegt und sind dic Leistungcn erstaunliche. Dic Leute 

legcn sich auf den nackten Riickcn cin Foli und auf 

dasselbe cincn aus ITanf gellochteneii Sack, der etwa 

40 bis 50 kg lafst und mittels eines um ihn gcschlungcncn 

Strickcs vom Arbeiter am Kopie gehalten wird. Zu

weilen, zumal bei noch ungciibtcn Jungcn, sicht man 

den cinfachcn Iianfstrick durch einen Gurt ersctzt, doch 

wird sowohl dieser wie jener nicht, wie man erwarten 

sollte. um dic Stirn, sondern auf der Hohe des Kopfcs 

iiber den grofsen Strohliut gelegt u. zw. deshalb, weil dic 

Peones yollstandig im rcchtcn Winkel zusammengebuckt 

laufen und ebenso die Fahrton klrttcrn. Der Sack wird 

mit Klargut gcfiillt und bildet eigentlich nur dic Unter- 

lage zur Last, denn auf ihn, sowie iiber den ganzen 

Riicken und Nacken bis zum Scheitcl des Kopfes werden 

die grofsen Stiicke gelegt, dic der Schlepper mit fabel- 

liaftcr Geschicklichkcit mit beiden Ilandcn aufhcbt und 

riickwiirts, iiber den Kopf hinweg, an ihren Platz wirft. 

Haben sieli nun alle Schlepper eines Ortcs — gewohnlich 

6 oder 8 — auf diese Weise beladcn, so klettern sic, 

einer dicht hinter dem anderen, dic oben bcschriebenen 

Fahrtcn in die Ilohe. Da beide Hiinde dazu frei sein 

miissen, klebt der crste ein Talglicht an seinen Stroh- 

liut, das fiir alle geniigend lcuehtet. Stellt man sich 

vor, dafs einer der lose auf dem Nacken liegenden 

Stiicke ins Rutschen und zum Abfallen kommt, so incint 

man, alle nachfolgendcn Arbeiter miifsten von ihm cr- 

schlagcn werden. Dazu ist aber keine Gefahr yorlianden, 

da erstens nur die allerungeiibtcsten Peones so schlecht 

ihre Last balancieren, dafs sie. zum Abgleiten kommen 

kann, zweitens aber selbst diese, wenn cs doch un- 

yermeidlich ist, dcrganzenBiirde, einschliefslichdesSackes, 

einen so schnellen und kriiftigen scitlichen Ruck geben, 

dafs sie neben den Folgcnden und niclit iiber dieselben 

zur Tiefe stiirzt. Ein solches Vorkommnis ist aber eine 

ganz aufserordentlichc Seltenhcit; derartige Peones 

werden nicht wieder von den Kontraktschleppern ais 

Gehilfen gewiihlt.

Mit etwa 10 bis 12 Jahren fangen die Jungcn mit 

dieser Arbeit an und yerdiencn taglich 3 Reales (1 Real 

=  25 Pfennige); die meisten Gehilfen sind 14 bis 16 

Jahre alt. sic tragen 75 bis 100 kg und beanspruchen

6 Reales. Am kriiftigston sind die Leute in den ersten 

zwanziger Jahren, sie yerdiencn dann 1 bis 2 Pesos 

taglich und schleppen durchschnittlich 150 bis 200 kg, 

besonders starko 200 bis 250 kg und ausnahtnsweisc bis 

300 kg. Ilochstens 50 kg werden im Sack getragen, 

das iibrige Gewicht entfiillt auf die lose aufgelcgtcn 

Bloc.ke, woraus man sich eine VorstelIung von ihrer 

Anzahl und Griilśe machen kann. Den Riickweg legcn 

dic Peones stets rennend zuriick. Sie arbeiten in dieser 

Weise ununterbrochen mindestens 8 Stunden taglich. 

Zum Anfiillen der Siicke mit Klargut bedienen sie sich 

grolśer aufgeschlagener Oehscnhiirncr oder der Schild- 

krotenschale, durch deren Mitte ein Riemen gezogen 

ist, der um die Fingcr gewickclt wird und zum leichteren 

Festhaltcn dient. Mit Scliaufeln kommen sie viel lang- 

samer yorwarts, da ein Mann nicht gleiclizeitig mit der

selben arbeiten und den Sack oflen halten kann, was 

beim Einscharren mittelst kleiner ungestielter Werkzeuge, 

wic die angefiihrten, der Fali ist.

Was die Haucr bctrilft, so mufs erwahnt werden, 

dafs sic nur das zweimannische Bohren verstehcn. 

Eine gutc Durchschnittsleistung im Granit ist 3 m 

gesamte Bohrlochtiefe, auf 2 Mann und Sstiindige Schicht 

bcrechnet. Da der iibliche Qucrschnitt fiir Strecken, 

Querschlage, Ueberbrechcn und Gesenke 2 x 2  m ist, 

belcgt man solche Arbeiten am gceignetsten mit je 4 

Mann in jeder der beiden Schichten. Man wird dabei 

cinc durchschnittliche Auffahrung y o ii  15 bis 20 m im 

Monat crziclcn, wobei der Haucr auf ein tiigliches Yer- 

dienst y o ii  1 bis 2 Pesos (2— 5 Mark) kommt. Der

artige Preisangaben sind jedocli von selir geringem Wcrt, 

da dic Verhaltnisse sich schwer mit den heimischen 

Ycrgleichen lassen, auch innerhalb des Landcs sehr 

Ycrschiedcn bczahlt und yerdient wird. In den meisten 

Grubcnortcn der Sierra Mądre wird nur mit Nahrungs- 

mittcln gelolmt.

Eine uns Deutschen ganz fremde Einrichtung ist 

die der Busconcs; man erlaubt namlich, nach vorhcr 

eingeholter Zustimmung der Grubenvcrwaltuiig, den 

Leutcn an Pliitzcn ihrer Wahl zu arbeiten, vcrkauft 

ihnen dazu Sprcngmaterialien zu den ortsublichen Preisen 

und giebt ihnen cincn vereinbarten Anteil ani Wert des 

Erzes. Dieser letzterc wird nach Abrcchnung von Fiirder-, 

Schcide-, Fracht- und Schmelzkosten, sowie abziiglich 

des bei der Ycrhiittung entstehenden Metallyerlustcs im 

Maximum auf 1/3 festgcsetzt, wahrend 2/3 der Gesell- 

schaft vcrblciben.

Unter gewissen, in den inexikanischen Gruben- 

gebieten hiiufig auftretenden Verhaltnisscn ist die „Busca" 

ein aufserordentlich, ja oft das einzig rortcilhafte System; 

so giebt es Verwalturigcn, die ausschliefslich nach ilun 

arbeiten lassen.

In den entlegcnen Gegenden der Sierra Mądre, wie 

in yięlen anderen Tcilcn des Landes, besitzen Mincn- 

gesellschaftcn und Private oft sehr grofse Landgcbietc, 

in denen zahlreiche Erzgiinge auftreten. Die zur Zeit 

teilweise noch ungemein schwierigen Verkehrsverlialtnisse 

Yerbietcn jeden gercgeltcn und griifsercn Betrieb, der 

nur die beschcidenstcn Anforderungen an Zinunerung, 

Fórderung oder gar Wasserhaltung stellt. An den ver- 

schiedensten Punktcn wird gesucht und gefunden und 

nun von Tage aus im Einfallen der Giinge vorgearbeitet 

bis die Spalte zusanimenbricht, die Peones das Erz 

nicht mehr hinausschleppcn konnen oder bis ein Tropen- 

regen dem ganzen Betrieb ein Ende macht. Vicle Kilo- 

meter, ja Meilen weit sind solche kleine, unter einer 

Verwaltung stehende Gruben voncinander cntfernt und 

es ist erklarlicherweise nicht moglich, wegen cin paar 

Dutzend hier oder da bescliaftigtcr Leute fiir die Yer

schiedenen Punkte Aufsichtsbeamte anzustcllen oder 

Krontrakte zu yergeben; die Mannschaft arbcitet dann 

ais Busconcs.

Dic vom Verfasser gelcitetc Grube, zu der wir wieder, 

ais spcziellem Fali, zuriiekkommen wollcn, ist in
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Bezug auf ilire Gangyerhiiltńiśśfe cinc im hoehstcn Maiśe 

intercssante und geeignet, manehe Theorie, die iiber 

Entstehung und Bildung mincralischcr Śpaltcnfiillungcn 

aufgestellt worden ist, zu widerlcgon oder mindestens 

vor allgcmcincr Anwendung derselben zu warnen.

Gneis, crnptiyer Granit, Granitporphyr, Quarzporphyr 

und Kicselschicfcr troten in ihr in allen nur dehkbaren 

Varictiitcn, Yerwitterungs- und Zcrsetzungstufen ais 

Ncbengestein auf; Kalk-, Scliwer-, Braunspat und Quarz 

bilden bald in djeser, bald in jener Spalterifulhing vor- 

wiegend die Gangart; Ganggcstein — brccćienartig 

cingesprengt oder sclbstlindig die ganze Miichtigkeit 

ansmachend — ist wećhselnd selten und hiiufig, in 

gleicher Weise silberloser Schwefclkies und Antimon- 

verbindungen; dic Miichtigkeit der Giinge ist aufscr- 

ordentlich unbestandig. Fallen und Streichen, Zer- 

kliiftung und Struktur sind es auch, aber nicht eine 

dieser Eigenschaften liifst sich ais Ursachc oder Folgę 

mit den auftretcnden Erzmitteln in Verbindung bringen.

Es treten drei Hauptgange auf, die sich im cr- 

schlosscnen Felde teils scharen, teils kreuzen. Der 

eine enthalt Jodsilber, der andere gediegen Silber und 

der dritte Rotgiltigerz. Nic tritt dic Jodverbindung in 

den beiden letzteren auf, wahrend sie ganz allein den 

Reichtum des ersteren bildet. Mit dcm gediegehen 

Metali und seiner Schwcfclantimonvcrbindung yerhalt 

cs sich ganz iihnlich. . Das merkwiirdigste aber liegt 

in dem Auftretcn der Erzmittel. Dieselben lassen sich 

weder in Form und Ausdehnung, noch in Lage, noch 

im Reichtum auch nur mit der geringsten Wahr- 

scheinlichkeit Yoraussehcn oder mit Storungon, Scharungs- 

punkten, Gangkreuzen oder irgend einer der crwahiiten 

anderen Erscheinungen in Vcrbindung bringen.

Eiuzig kann beobachtet werden, dafs die durcli alle 

Anreicherungcn, Nester und Mittel, klein oder grofs, 

legbaren Liingsachsen in den an sich oft westlich 

strcichenden Gangen mit gleicher Richtung unter etwa 

45° zur Teufe geneigt sind.

Zum Aufsuchcn und Abbau derart linberechenbar 

cinbreclienden Erzcs eignen sich die Busconcs ganz vor- 

ziiglicli. Die Betriebsleitung kann kaum mehr thun 

ais die Giinge mit Sohlenstrecken aufziifahren und diese 

in geeigneten Abstiinden mit blinden Schiichten zu ver- 

binden. Etwa 5 pCt. des so erschlossenen Fcldes sind 

abbauwiirdig gewesen und 95 pCt. taub, doch sind un- 

gezahlte Millionen gewonnen worden, da ErzyerschilFungen 

mit 10 pCt. Silber etwas ganz alltagliclies waren.

Wic aber soli man solche „clavos“ und „clayitos" 

(Niigel und Nagelchćn) — wic die liiesigen Bergleute 

es nennen — im Schichtlohn oder Kontrakt abbaueh, 

wenn man nicht zu jedem Betriebspunkt Steiger stellen 

kann, dic das Sctzen der Bohrliieher anordnen und ihre 

Arbeit beaufsichtigen, oder wenn man nicht, wie dies 

bei lanfcndem Meter- oder Gcviertmeterkontrakt der 

Fali sein wiirde, grofse Mengen tauben Ganges mit 

gewinnen will?

Dic Busconcs thun es yortrelflich, denn der Abbau 

des Erzes ist ihr Gewinn, alle Ncbenarbeit Yerlust.

Selbstyerstandlich mufs die Oberleitung darauf lialten, 

dafs erst ein Erzmittel vollig rcin abgebaut wird — in 

fragliclicr Grube bis zu einem Durchschnittsgchalt von

2 kg Ag auf 1 Tonne Erz — , ehe man mit einem 

neuen clavo beginnen liifst.

Sind alle mit Streeken und Gcsenken erschlossenen 

Anreicherungcn abgebaut, so klopfen und sehiefsen die 

Buscones bald hier, bald dort tind oft nur Centimeter 

iiber der Firste oder unter der Sobie einer Grundstrecke, 

dic in den arnisten Gangićttcn aufgcfahren wurde, finden 

sie zuwcilcn Anreicherungcn, aus denen sic in einer 

Schicht sovicl Erz fordem konnen, dafs sich ihr viel- 

tagolanges Suchen (buscar) wieder bczahlt. Andererseits 

kann cs auch yorkommen, dafs dic Buscones cinc lange 

Zeit nielits finden und bleibt es dann zu erwiigen, ob 

man ihnen yielleiclit die Sprengmaterialicn unisonst 

liefert oder gar von friilier gezogenem hohen Gewinn 

wieder etwas zulegt oder yorschiefst

Es liegt auf der Hand, dafs, wie schon erwiihnt, die 

Bergwerksunternehmung bei der Busca kaum etwas ver- 

licn‘n kann, wohl aber ist der Nutzen oft ein aufser- 

ordcntlich holier, denn an dem Drittel des Yerbauteiles 

wird nur dann festgehalten, wenn die Arbeiter weniger 

ais 1 bis 2 Pcsos tiiglich yerdienen; dic letztere Summę 

ist wohl das Hochste, was man bewilligt.

Da die besproehene Grube, dic mindestens seit den 

Zeiten der Spanier betrieben wird, bereits eine Teufe 

yon 200 m erreiclit hat, ist die Ausiordcrung der Massen 

nicht mehr mit Pconcs zu ermoglichen ist und deshalb 

ein Gopel aufgestellt. Seine Bauart weicht nur wenig 

von der allgemein iiblichen und bekannten ab. Er 

wird yon vier, paarweise gespannten, Pferden oder Maul- 

thicren getrieben. Am Flillort sind 3 Manteros beschiiftigt. 

Sic scharren das Ilaufwerk mit den crwalintcn Werk- 

zeugen in kleine henkcllose, geflochtene Korbę, die sie 

in cinc Kuhhaut (manta) ausstiirzcn. Diese wird mit 

Riemen fest zugeschniirt, mit einer ITakenkette an der 

Endschlinge des Forderseiles befestigt worauf man dnrch 

dreimaliges Schwcnken des letzteren nach oben das 

Zeichen „fertig!" giebt. An der Ilangcbank steht der 

Cajonero (Fordermann), in jeder Iland ein Seil haltend, 

so dafs er sofort die Schwingungen wahrnimmt und nun 

durch Pfeifen mit dem Munde den beiden Arrcadores 

(Tiertreibern) Bcfelii giebt, anziehen zu lassen. Samtliche 

Schaehtsignale wie „halt, fertig, auf, nieder, schnell, 

yorsielitig!" werden durch yerschiedcnartiges Ziehen oder 

Schwingen am Forderseile dem Cajonero iibermittelt und 

dieser pfeift sie den Arrcadores, die mit dem gleichen 

Piiff antworten.

Da der Schacht nicht in Triimer geteilt und die 

Hiiutc ohne jede Fiilirung in ihm gezogen wcrdcn> 

machen sie grofse Schwingungen, bleiben an der 

Zimmerung hiingcn, cin Seil mnschlingt das andere u. dgl. 

Derartige Unregclmalśigkeiten spiirt der Cajonero, der



die Seile stets durcli seine Hiindo gleiten liifst, sofort 

und weifs durcli geeignete Gegenschwingungen Stiirungen 

zu verliiitcn

Kommt die gefullte Kuhliaut an der Iliingebank an, 

so pfeift der Fordcrmann dies den Treibern, und der 

„Contra" (Abnehmer) wirft nach ihr den Lazo, wie 

nach einem Pferd. Mit unfelilbarer Sicherheit umsclilingt 

er sie und zielit sie aus dem Scliachtklaren, scJiniirt sic 

auf und schiittet sie aus, wobei ihm ein zweiter Centra, 

der dann das Wegkarren der Massen besorgt, behilflich 

ist. Eine manta fafst durchschnittlich 250 kg.

Das sich im Schachtgesumpfc ansainmclnde Wasser 

wird in aus Kulihiiutcn geniihten Siicken, die 1 cbm lassen, 

ausgezogcn und erfordert es das ganze Feingcfiilil des 

Cajonero, dcm Zug des Seiles anzumerken, ob dic „bota" 

gut gelullt ist, wozu sie mehrmals in das Gesiimpfe 

eingetaucht und wieder hocligozogen werden mufs, was 

nur durch wechselndes Vor- und Riickwiirtsgehcn der 

Gdpeltliiere ermoglicht werden kann. Aucli der Contra 

mufs sein Lazo selir gescliickt werfen. Denn fiingt cr 

den Schlauch zu boch oder zu tief, so kippt er beim 

Heranziehen um und das Wasser stiirzt in den Schacht 

zuriick.

Macht es sich notig, den Schacht zu befaliren, so 

wird eine Ilanfschlingc am Seil befestigt, in die man 

sich setzt. Mit den Hiindcn mufs man sich und das 

Gelcuclit haltcn, mit den Fiifscn aber steuern, was einige 

Uebung erfordert, da man sonst sehr unsanft von einer 

Schachtwand zur anderen gesclilagen wird. Bei sclilecbten 

Arreadores und Zugtbieren sind derartige Befalirungcn, 

so notwendig sic oft sind, recht ungcmiitlich.

Das Verpacken des Erzes gcscliiebt gleiclifalls in 

Hauten oder in Ilanfsiicken, die in zweiraderige Karrcn 

verladen oder auf Maulthiere gebunden werden. Die 

Karrcn fassen gewohnlich 3 Tonnen und werden von

10 Mulas gezogen.

Einen Esel belastct man mit 2 Siicken zu je 75 kg.

Zum Schlufs soli nocli darauf hingewiesen werden, 

dafs die besprochcnc Grube schon von einer grofsen 

Anzahl deutseber Ingenicure gcleitet worden ist, kcincr 

aber bat in technischer Beziehung auch nur dic geringste 

Spur seiner Thatigkeit zuriickgelassen. W ic die Grube 

vor 50 Jahrcn cingcrichtet war, so wird sic erhalten; 

das . richtigste Prinzip, wo man ausschliefslich auf 

m ex ikan ische  Arbeiter angewiesen ist.

Ueber die Entwickelung des englischen Koblen- 
bergbaues im Yergleich zu dem anderer Lauder.

Die Nr. 1509 (Jahrg. 1897} der in London cr- 

schcinenden Zcitschrift „The Iron and Coal Trades 

Review" enthiilt einen Aufsatz des Professors Louis, 

dessen Ausfiihrungen fiir uns manchcs Intercssante bieten, 

wenn man denselben auch nicht in allen Punkten bei- 

pflicliten kann. In einer nachstehend wicdcrgcgcbenen 

graphischcn Darstellung (Fig. 1) wird gezeigt, dafs Grofs

britannien im Jahre 1840 mit 75 pCt. an der Gcsamtkohlcn- 

fdrderung der Weit beteiligt war und das ihm am naclisten

kommende Land Belgien nur 9 pCt. fiirderto. Der 

Anteil Deutschlands betrug damals etwa 51/2 pCt., der 

der Vercinigten Staaten Nordamerikas 4 pCt. und der- 

jenige der iibrigen Wclt 6 !/2 pCt. der Gesamtforderung.

----  Grolsbritannien. ..........  Ver. Staaten.
----- Deutschland. + + + Belgien.

---- die iibrigen Łander.

Dieses Verhiiltnis anderte sich im Laufe der Zeit 

ziemlich stetig zu Ungunstcn Englands und Belgicns, 

zu Gunstcń der iibrigen Lander ; im Jalire 1895 bc- 

tragt dic Forderung Grofsbritannicns nur noch 33, 

diejenige Belgicns 4 pCt. der gesamten Kohlenproduktion, 

wahrend Deutschland an dieser mit 18 pCt., dic Ver. 

Staaten mit 31 pCt. und die iibrige Weit mit 14 pCt. 

beteiligt ist. Ilierzu sei bemerkt, dafs die Forderung 

Grofsbritannicns in dieser Zeit von etwa 30 Millionen 

Tonnen auf 190 Millionen Tonnen gestiegen war.

Nach Ansicht des Ver!assers bat sich diese Yer- 

schiebung bedaucrlichcrwcise so allmahlich yollzogen, 

dafs sie der Aufmerksamkeit der englischen Kohlenberg- 

leute zum grolsen Teil entgangen sei. Es sei aber ein 

ganz natiirlichcr Prozefs gewesen, welchen man wohl 

hiitte voraussehen konnen; keinenfalls triigen etwa tcch- 

nisebe Mangel der englischen Bergwerks- Einriclitungen 

die Schuld liieran. Nichtsdestowenigcr sei cs ein Schaden 

1'iir Grofsbritannien, dafs man diese. Thatsache nicht friiher 

erkannt liabe. Eine zu grofse Anzahl englischer Kohlen- 

bergleute sei noch heute der Ansicht, dafs sic gleich 

wie vor 50 Jahren den Kohlenhandel der Wclt in ihren 

Ilanden hielten. In Wirklichkcit aber sei die Ober- 

lierrschaft Grofebritanniens nicht mebr unbestritten, ob- 

wolil cs immer nocli die dominierende Stellung einnehme. 

Grofsbritannien sei vielmehr gezwungen, in einen wilden 

Wettbewerb mit Rivalen zu treten, welche es oft bart 

bcdriinglcn.
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Weiter wird in dcm Aufsatz festgcstellt, dafs der 

Export GroJśbritanniens nocli fernerhin zunahme, jedoch 

niclit in dcmsęjben Mafse wio scinc Forderung und dic, 

augonbliekliche Lage wiirde am besten durcli dic That- 

saclic gekonnzcichnet, dafs dic atlantischcn Dampfer niclit 

mehr wic vor einigen Jahren Kolilen von England auch 

fiir dic Riickreisc mitmibinen, es yielmchr vorzi)gcn, 

hierfiir gute amcrikanischc Kolilen in Newyork zu fassen. 

Auf diese Weise seien niclit weniger wic 1 500 000 t 

amcrikanischc Kolilen zur Feucrung der atlantischcn 

Dampfer im Jahre 1895 Yerbraucht.

Es wird alsdann darauf hingewiesen, dafs die Zukunft 

des englischen Kohlenbcrgbaues hauptsachlich von seincn 

Produktionskosten im Verhiiltnis zu dcnjcnigcn anderer 

Liinder abhiingig sei und da die Lohne der Bcrglcutc 

einen Ilauptteil der Selbstkostcn ausmachcn, werden 

Yerglciche zwischen den Leistungcn der Bcrglcutc in 

den vcrschicdcnen Liindern angestellt. Diese sind in 

Figur 2 mitgeteilt, welchc erlautcrt, dafs von 1850 

bis 1885 in Grofsbritannien cinc mehr odcr weniger 

stiindige Zunahme der Leistung pro Kopf und Jahr zu 

verzeichnen war, dafs von diesem Jahre an die Leistung 

abnahm und auch heute nocli in der Abnahme begriffen 

ist. In Deutsehland dagegen stieg dic Leistung be- 

stiindig und zwar derart, dafs, wiihrend im Jahre 1850 

diese nur die Iliilfte derjenigen der englischen Bcrglcutc 

crrcichte, heute kaum mehr cin Untcrschied vorhandcn 

sci. Neben anderen Griindcn schreibt Yerfasser diesen

Jahresleistung pro Arbeiter

......... in den Yer. Staaten.
----- iu Grofsbiitamiien.
----- 4u Dentsrhland.

Riickgang der Leistung englischer Bergleute der Wirkung 

der Bestimmungen des Kohlenbergwcrksgcsct7.es von

18S7 zu, durch welchc dic Gewinnungskosten der Kolilen 

um etwa 1 JL  pro Tonnc sieli crlibht haben sollen. 

Zwcifcllos habe dic Zahl der infolge von Unnillcn ge- 

tiiteten Personen seit Inkrafttretcn des Gesetzes stark 

abgenommen, im Jahre 1855 habe dieselbe noch 4,301 

pro 1000, im letzten Jahre dagegen nur 1,494 betragen. 

Ob dieser Erfolg jedoch ausschliefslich auf dic Wirkung 

dieses Gesetzes zurućkzufiihrcn sci, odcr ob nicht hier

bei zum Teil auch Fortschrittc in wissenschaftlicher und 

technischer Ilinsicht mitwirkten, ware eine noch offene 

Frage. Am besten wiirde diese Frage durch einen 

Ycrgleich der englischen Zahlen mit dcnjcnigcn anderer 

Liinder beantwortet, welche unter ahnlichen Verhiilt- 

nissen arbeiten, aber weniger rigorose Vcrordnungcn be- 

siifscn. So z. B. betriigc die Zahl der tiidtlich Ve.r- 

ungliicktcn auf 1000 Beschiiftigte

in Pennsylvanicn . . . 1,42

„ I l l i n o i s ......................1,87

„ O h i o ........................... 1,43

„ Neu-Schottland . . . 1,73

„ Ncu-Siidwales . . . 1,04

Hiernach schien cs gcrcchtfcrtigt, den Schlufs zu 

zielien, dafs eine grofse Zahl der Bestimmungen des 

Kohlenbergwcrks-Gesctzcs entsprechend modifiziert und 

so cinc grofsere Rcntabilitat der Gruben erzielt werden 

konnte, ohne dic dcm Kohlcnbergmann drolienden Ge- 

fahren zu vcrgrofsern.

Verl'asscr fiihrt cndlich noch aus, dafs cinc starkę 

Stromung unter den Bergleuten und leider auch unter 

einigen Bergwerksbcsitzcrn sich fiihlbar macht, welchc 

das Ileilmittel fiir die Sehwicngkeitcn, mit denen der 

englische Kohlenbergbau zu kiimpfcn habe, in ent- 

sprechcnder Einscliriinkung der Forderung suclicn.

Dic oben mitgeteilten ZifTcrn sowolil wie dic Ge- 

schichte des Kohlcnhandcls der Wolt wahrend der letzten 

50 Jahre aber wiosen darauf hin, dafs dieses Mittel 

gcradczu sclbstmiirdcriscli wirken miisse. Wcnn die 

Kohlenforderung Grofsbritannicns, sei es infolge des Vor- 

gehens der Bcrgwerksbesitzcr, sei es infolge eines Aus- 

standes der Bergarbeiter, zcitweilig zuriickgegangcn wiire, 

so liiitte dieses keinen Riickschritt der Wcltproduktion 

im Gcfolge gcliabt, vielmehr hatten sich andere Nationen 

nur bemttht, ihre eigene Forderung entsprechend zu 

ycrgrofscrn, und diese hatten noch keine Anstrengung 

gemacht, dieselbe wieder zu ermąfsigcn, wenn es den 

englischen Bergleuten beliebt liiitte, ihre alte Produktion 

wieder voll aufzunehmen. Das einzige Mittel, die heutige 

Stellung auf dem Wcltmarkte zu behaupten, bestiinde 

darin, moglichst so billig, wenn nicht billiger wie dic 

konkurrierenden Staaten zu produzieren. W.

Statistik der Schaclitforderscilo im  Oberberg
am tsbezirk Dortmund fiir  das Ja h r 1896.
Der vom Oberbergamt zu Dortmund herausgcgcbenen 

Statistik der Schachtfórdcrscilc im Jalirc 189G entnehmen 

wir folgende Angaben:

Die seit dem Jahre 1872 zur Yermehrung der Sicherheit

S
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des Sćhachtbctriebes im allgemeinen und der Seilfabrt im 

bcsonderen durcli Veri>iTentlichung der Seilleistungen ins 

Leben gerufene Statistik der Schachtforderscile bat bis 

jetzt folgende Seile umlafst:

Jahrgang

Zahl der 
Zechen, welche 

sich durch 
Beitrage be
teiligt haben

Ba

es
V)&
G
O

n d 
vo

<DV3

e i
n

: — jo 
<
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e
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vo
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seile
i

O

W

also insge
samt 

Schacht- 
forderseile

1872 59 1 28 9 1 6 69 114
1873 76 1 26 9 — 23 97 156
.1874 92 4 30 14 2 42 106 198
1875 97 8 23 5 4 74 112 226
1876 91 11 11 G 1 85 103 217
1877 85 J 7 10 3 — 81 67 178
1878 90 28 3 5 — 102 64 202
1879 78 23 3 3 — 99 44 172
1880 79 19 2 8 — 106 35 170
1881 76 20 6 1 — 97 41 165
1882 89 25 4 4 — 126 35 194
1883 85 20 1 4 — 138 24 187
1881 85 30 — 3 — 139 18 190
1885 86 37 — 5 — 163 26 231
1886 95 33 — 3 — 161 7 204
1887 91 32 — 4 — 156 9 201
1888 101 45 — 1 — 201 2 249
1889 99 48 — 3 — 181 7 239
1890 96 45 — 2 — 196 3 246
1891 111 46 — 2 — 229 7 284
1892 96 52 — 1 — 210 1 264
1893 106 47 — 2 — 233 1 283
1894 101 54 — — — 231 1 286
1895 110 51 — — — 226 2 279
1896 105 39 — — — 231 — 270

1872/96 — 736 147 97 8| 3536 881 5405

Wahrend des Betriebes plotzlich gerissen sind von den 

wahrend der 25 Jahre 1872/96 abgelegten 5405 Schacht- 

fordcrseilcn:
von 736 Gufsstahlbandseileii 43 — 5,84 pCt

ii 147 Eisenbandseileu 19 =  12,93 „
n 97 Aloijbandseilen 7 =  7,22 „
11 8 Ilanfbandseilen — 11
n 3536 Gufsstahlrundseiien 80 =  2,26 „
11 881 Eisenrundseilen 105 =  11,95 „

insgesamt ilso yon 5405 Schachtforderseilen 254 =  4,70 pCt

Die Seilbriiche vcrtcilen sich auf die einzelnen

wic folgt:

1872 von 114 abgelegten Schachtforderseilen 22 =  19,30
1873 , 156 n » 22 =  14,10
1874 .. 198 ti 19 =  9,60
1875 , 226 )i 19=  8,41
1876 , 217 11 }) 15=  6,91
1877 178 11 16 =  S,99
1878 , 202 f) 11 1 9 =  9,41
1879 , 172 11 11 9 =  5,23
1880 , 170 n 11 8 =  4,71
1881 , 165 i; 8 =  4.85
1882 194 u ii 1 5 =  7 73
1883 , 187 v 11 ii 8 =  4,28
1884 , 190 n ii 6 =  3,16
1885 , 231 n ii 7 =  3,03
1886 , 204 ii n 5 =  2.45
1887 , 201 V 3 =  1,49
1888 , 249 n ii 9 =  3,61
1889 , 239 ii 6 =  2,51
1890 246 ii n 5 =  2,03
1891 284 n *1 12 =  4,23
1892 264 n 5 =  1,89
189S 283 » u 3 -  1,06
1894 286 ii

”
4 =  1,40

1895 , 279 » 5 =  1,79
1896 270 n 5 =  1,85

Wahrend des Betriebes sind nacli der Seilstatistik fiir 1S96 von 270 Schachtfdrdcrseilen folgende 5 plotz
lich gerissen:

£
Zeit des 

Aufliegens

Nutz-
onj
G Materiał Fabrikant

Zeche

(Schacht)

leistung in 

Milliarden

Br uc l i  s t e l l e  

im

Veranlasjung

des

ert in Tagen
kg

Se i l e Zerreifsens

harter
Gufsstahl

weiclier 
Gufsstalil 

la. Tiegel- 
gufsstahl 

Patenttiegel- 
gufsstalil

welcher
Gufsstahl

Felten & Guillcaume
i n Mulheim a. Rh. 
bezw. Koln a. Rh. 

desgl.

W. H. Grillo in Dusseldorf 

desgl.

C. L.Neufeld in Dortmund

Rund s e i l e .

Hasenwinkel 294 89,35

Altendorf 
(Nordl. Muldę)

336 35,50

Prinz Regent 624 170,04

Yer.Constantin 
der Grofse (11)

528 186,44

Steinkohlen-
bergwerk
Mansfeld
(Colonia)

669 141,58

700 mm iiber dem Einbande.

unmittelbar iiber dem Einbande. 

40 m oberhalb des Einbandes. 

30 m iiber dem Einbande.

an der Trommel.

Der Forderkorb wurde zu 
hocli gezogen.

Beim Anheben des Korbes, 
weil wahrscheinlich bereits 
viele Drahte im Innem des 
Seils gebrochen waren. 

Beim Umstecken desForder- 
korbes Hel derselbe in den 
Sumpf und das Seil zerrifs.

Aus der Statistik geht hervor, dafs die Zahl der 

Seilbruche in den letzten Jahren gegen friiher im all- 

gemeinen erheblich abgcnommcn hat, eine Thatsache, 

die teils durch dic allmahlich erhohte und jetzt aus- 

schliefsliche Yerwendung von Gufsstahlseilen, teils durch 

die Benutzung besseren Materials und dic Anwendung 

zweckmafsigerer Konstruktionen ihre Erklarung findet. 

Ucr Durchschnitts-Prozentsatz der plotzlich gerissenen 

Seile hat in den letzten 25 Jahren 4,7 pCt., seit dem

Jahre 1892 dagegen hat die Zahl der jahrlich gerissenen 

Seile nicht mehr 2 pCt. betragen. Von den fiinf Seil- 

briichen im Jahre 1896, die samtlich Gufestahlrundseile 

betrafen, sind zwei durch eine iiufsere Veranlassung, 

(Nr. 1 und 5 der vorstehenden Tabelle) zerrissen. Ein 

Seil (Nr. 4) ist beim Anheben des Korbes zerrissen, 

nachdem es etwa 1J/2 Jalire aufgelegen und eine iiber 

den mittleren Durchschnitt hinausgehende Arbeit geleistet 

hatte. Zwei Seile sind bei wahrend Kohlenforderung zer-
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rissen, davon eins (Nr. 2) nacli etwa einjahrigcr Be

triebsdauer und einer yerhaltnisnuifaig geringen Leistung. 

Ueber die Zeit des Aufliegens bei den beiden im

Jahre 189G benutzten Seilarten giebt die naclifolgende 

Zusammenstelluncr Aufschlufs:

S e i l g a t t u n g
Dau e r  des A u f l i e g e n s  in F a g e n Zusammen

Stiick0-200 | 200—400 j 400-600 600-8001 800-1000 1000-1200 | iiber 1200
&) Bandseile (Stiick) . . . 
b) Rundseile (Stiick) . . .

2 31 0 
12 39 | 50 61 | 25 12 11

39
231

Es erbellt hieraus, dafs dic Haltbarkeit der Bandseile 

erheblich hinter derjenigen der Rundseile zuriicksteht. 

Wahrend namlich die Mehrzahl der Bandseile schon 

nach einer Betriebsdauer von 200— 400 Tagen abgelegt 

werden inufste, ergiebt sich fiir die Mehrzahl der Rund

seile eine Betriebsdauer von 600— 800 Tagen, also

Sa. | 270

ungefahr eirie 2— 3fache Zeit. Yon den Rundseilen 

brauchten drei Stiick erst nach 1500 Tagen und ein 

Stiick erst nach 1800 Tagen Betriebsdauer abgelegt 

werden.

Die hier folgende Zusammenstellung giebt die von 

den abgelegten Seilen erzielte Nutzleistun£i an:

S e i l g a t t u n g
N u t z l e i s t u n g  in.  M i l l i a r d e n  M e t e r k i l o g r a m m

Zusammen
0-25 25-50 | 50-75 | 75-100 j 100-150 ! 150-200 200-300 300-400 iiber 400

a) Bandseile . . . 4 29 1 6 1 — I — 1 — — —  i — 39
b) Rundseile . . . 42 45 1 47 | 26 | 36 | 18 8 4 5 231

Sa. 270

Es erhellt aus dieser Zusammenstellung, dafs dic 

Rundseile den Bandscilen ebenfalls an Leistungsfahigkeit 

bedeutend uberlegen sind. Von den Rundseilen hatten 

bei ilirer Ablegung drei Stiick iiber 600 und von diesen 

sogar zwei iiber 700 Milliarden Meterkilogramm geleistet. 

Unter diesen Umstanden diirftc dic yollstandige Ver- 

driingung der Bandseile durch die Rundseile wohl nur 

eine Frage der Zeit sein, besonders da die, bei den 

Bandseilen erleichterte, Seilausgloichung bci den Rund- 

scilen unter Anwendung geeigncter Fordereinrichtungen 

(z. B. Koepe-Forderung) ohne Schwierigkeit bis in die 

grofsten Teufen zur Ausfuhrung gebracht werden kann.

Die Ablegung der Seile ist im Jahre 1896, abgesehen 

von den Seilbriichen, in annahernd der Iliilfte aller 

Falle (131) wegen Zerreifeens von Driihten oder Litzen, 

in etwa 60 Fallen wegen allgemeinen Yerschlcifses, in 

etwa 20 Fallen wegen nielit mehr yorschriftsmafsiger 

Sichcrheit bei den Zerreifs- und Biegungsproben, in 

etwa der gleiehen Anzalil von Fallen wegen nicht mehr 

ausreichender Lange und in 6 Fallen wegen Formver- 

anderung erfolgt. In den iibrigen Fallen wurden die 

Seile wegen veranderter Betriebsdisposition abgelegt.

St.

Die Koksofenanlage m it Geirinnung 
der Nebeuerzeugnisse auf der Zeche Nothberg 

im Aachener Bezirk.
Am 5. Mai ds. Js. fand seitens der Mitglieder des 

Aachener Bezirksvereins Deutscher Ingenieure eine Be- 
sichtigung der dem Eschweiler Bergwerksverein gehorigen 
Zeche Notlibcrg statt, an welche sich eine Sitzung anschlofs, 
in welclier u. a. durch Ucrrn Welcke ein liingerer Vortrag 
iiber die Koksofenanlage der genannten Zeche gehalten 
wurde, den wir hier nach der Zeitsch. d. V. D. Ing. 
folgen lassen:

Die Yorziige der Koksofen mit Gewinnung der Neben-

erzcugnisse gegeniiber den alten Koksofen haben auch den 
Eschweiler Bergwerksvcrcin vor 2 Jahren zum Bau einer 
Koksofenbatterie von 60 Oefen mit Gewinnung der Neben ■ 
erzeugnisse yeranlafst. Diese Vorziige sind folgende:

1) hoheres Ausbiingen aus den eingesetzten Feinkohlen 
bei gleicli guter BeschafTenheit der Koks, weil bei voll- 
stiindigem Luftabschlufs verkokt wird;

2) bedeutend grofsere Kokserzeugung pro Ofen infolge 
des hohereri Einsatzes an Feinkohlen, die in kiirzerer Zeit 
durch die gleichtniifsige Gasheizung von aufsen entgast werden;

3) Gewinnung der wertvollen Nebenerzeugnisse: Am- 
moniak, Theer und Benzol, aus den Gasen der Feinkohlen.

Diesen Vorteilen stehen allerdings die hijheren Bau- 
und Betriebskoslen und geringere Abhitze zur Kesselheizung 

gegeniiber, doch iiberwiegen die Vorteilo. Die weitaus 
meisten Neubauten sind daher fiir Gewinnung der Neben
erzeugnisse eingerichtet, und in garniclit ferner Zeit wird 
man infolge der Fortschritte im Bau und im Betrieb dieser 
Oefen nur nocli in besonderen Fallen Oefen iilterer Bauart 
erriehten.

In der Anlage auf Zeche Nothberg werden vier bis 
fiinf im Aschcn- und Wassergehalt verschiedene Kohlen- 
sorten verkokt, die zur Erzielung gleichmiifsiger Koks und 
gleichbleibender Gasmcngen in einer von der A.-G. Hum
boldt in Kalk erbauten Mischanstalt mit anschliefsendem 
Vorratssthurm gemischt werden. Die Kohlen werden auf 
rotierende Teller gestiirzt, durch eine gleiehmafsig arbeitende, 
im Yerhaltnis jeder Sorte zur Gesamtmenge einstellbare 
Vorriclitung abgestrichen, dann gemeinsehaftlich durch ein 
Becherwerk gehoben, geschleudert und zum Vorratsthurm 
gebracht, aus dessen Abteilungen sie in die zum Fiillen 
der Koksofen benutzten Trichterwagen abgezogen werden. 
Die 60 Koksofen. von denen 30 nacli dem Otto-Holf- 
mannschcn System mit Siemensscher Regenerator-Gasfeuerung 

und 30 nach dem Ruppertschen System mit unmittelbarer 
Lultabsaugung gebaut sind, unlerscheiden sich in den 
Grofseiiverhiiltnisseii nicht. Die Oefen sind 10 m lang, 

0,5 ni an der Maschinenseite und 0,6 m an der Koks- 
platzseite breit und 1,8 m hoch. Sie werden durch
3 Oelfnungen im Gewolbo mit je 7000 kg gemischten,
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19 bis 12 pCt. Wasser enthaltenden Feinkohlen besetzt, 
die in 36 Stunden entgast werden.

Da 60 Oefen mit 36 stiindiger Gariingszcit vorlianden 
sind, so miissen in 24 Stunden 40 Oefen gedruckt werden, 
die also taglich 40 . 7000 =  280 000 kg Mischkohlen 
erfordern. Dein enlsprechen 250 t trockene Kohlen oder, 
bei 80 pCt. Koksausbringen, ^und 200 t Koks pro
24 Stunden. Beim Verkoken entweichen beim Steinkohlen- 
gas pro Tonne Kohle je nach der Beschalfenheit der Kohlen 
280 bis 300 cbm Gas, die bei dem luftdicht geschlossenen 
Koksofenrauine nur durch die oben im Gewolbe bcfindlichen 
Steigrohre in die schrag liegende Vorlage abziehen konnen. 
An dem knieformigen Steigrohre ist ein Ventil angebraeht, 
das geschlossen wird, wenn der Ofeninhalt entgast ist, so
dafs beim Heben der Thtiren und Herausdriicken der Koks 

die in den Ofen eintretende Luft nicht in die Vorlage 
dringen kann. Die Gase werden durch Gassauger angesaugt, 
gelangen aus der Vorlage in die Kohlenstaub- und Theer- 
abscheider und kiihlen sich auf dem Wege bis zur Konden- 
sation von 600 bis 700 0 im Steigrohre bis auf etwa 120° 
ab. Wasser und Theer werden dann in der Kondensations- 
anlage weiter gekiihlt und kondensiert. Die Gase treten 
in eiserne hohe Cylinder, in deren Deckel und Boden 
Rohren eingesetzt sind, durch die ein kalter Wasscrstrom 
fliefst, und werden hier im Gegenstrom bis auf 17 bis 18° 
gekiihlt. Aus der Kondensationsanlr.ge wird nun der Gas- 
strom zu den Glockenwaschern gedruckt und hier von dem 
noch darin vorhandenen Ammoniak und Theer befreit.

Die Glockenwascher, hohe Cylinder mit wagerechten 
durchlochten Platten in 10 cm Abstand, werden von oben 
anfangs mit Ammoniakwasser und schliefslich mit rcinein 
Wasser bescliickt, dem der unten in den Cylinder ein
tretende Gasstrom entgegen geflihrt wird, welcher liierbei 
die letzten Teile seines Ammoniakgehaltes abgiebt. Auch 
hier wird das Gegenstromprinzip angewandt, denn in dem 
ersten Cylinder wird dem noch ziemlich viel Ammoniak 
enthaltenden Gase schon angereichertes Ammoniakwasser 
entgegengefiihrt, damit dieses auf die fiir die rationelle 
Fabrikation erforderliche Konzcntration von 3*/2 0 Beaumć 
gebracht wird. Die niichsten Cylinder werden mit ver- 
diinnterem Ammoniakwasser bescliickt und die letzten mit
reinem Wasser zur Aufnahme des Ammoniakrestes. Das 
Wasser wird stets wieder auf die Hohe gepumpt und den 
Gasen entgegengefiihrt. Das nun von Theer und Ammoniak 

befreite Gas tritt bei der Nothberger Anlage in die Leitung 
zum GasbehiiUcr und von da in die Gaslcitung, die es den 
Brennern in den Wandungen der Koksofen zufiihrt. Nach 
Fertigśtellung der Benzolfabrik soli das Benzol durch
Wasehen des Gases mit schweren Theeriilen absorbiert 
und durch nachfolgende Destillation gewonnen werden.
Das Benzol wird durch innige Beriihrung des Gas- 
stromes mit den schweren Theerolen von diesen in ahn- 
licher Weise aufgenommen wie das Ammoniak durch 
Wasser. Benzol dient in der Anilinfabrikation ais Grund- 
stolf und wird zum Karburieren von Leuchtgas verwandt. 
Dio Theerole werden immer wieder zur Aufnahme des

Benzolś benutzt. Der Gehalt der Gase an letzterem ist 
rd. 0,6 Vol.-pCt. Das starko Ammoniakwasser wird im 
Feldmannschen Apparat durch Dampf von 1 Atm. Ueber- 

druck von dem fliichtigen Ammoniak befreit. Die ge- 
bundene Ammoniakverbindungen werden durch Kalkmilch 
zersetzt; dabei wird das Ammoniak frei und vom Dampf 

aufgenommen. Der gesiittigte Dainpfstrom wird in Blei-

kessel geleitet. in denen er mit Schwefelsiiure von be- 
stiminter Konzcntration sich zu schwefelsaurem Ammoniak 
verbindet. Letzteres krystallisiert nach der Siittigung der 
Schwefelsiiure aus, wird ausgeschopft, getrocknet und zur 
Entfernung der letzten Fliissigkeitsreste geschleudert; dann 
ist es zum Gebrauch ais Diingemittel fertig. Der Theer 
sammelt sich in den beiden Becken unter dem Ammoniak- 
wasser, weil er spezifisch schwerer ist. Seine Menge be
tragt 2 bis 3 pCt. voin Gewicht der Kohle. Er wird an 
Theerdestillationen vcrkauft, und die einzelnen Destillate 
finden in der Theerfarbenindustrie Abneluner, wahrend 
etwa 45 pCt. Riicksiiinde bleiben, die wieder an Stein- 
kohlengruben zuruckgehen und hier ein gesuchtes Binde- 
mittel fiir solche Steinkohlen liefern, dic, zur Verkokung 
ungeeignet, zu Prefskolilen verarbeitet werden.

Vorher wurde schon erwahnt, dafs je 30 Oefen einer 
besondern Bauart angehoren; die Unterschiede lassen sich 
am besten erliiutern, wenn man dem von den Neben- 
erzeugnissen befreiten Gase bei der Wiedereinfiihrung in 
die Koksofen zur Verbrennung folgt. Das reine Stein- 
kohlengas, das bei der in sehr hoher Temperatur vor sich 
gehenden Kohlendestillation gewonnen wird, enthiilt im

Mittel 50— 55 pCt. H, 35— 40 pCt. CH4, 6,5 pCt. CO 
und 2,5 bis 3 pCt. C„ Hn. Es ist klar, dafs durch die 
Abkiililung der pro ton Kohlen erhaltenen 300 cbm Gas 

ein grofser Teil Warmc an die Luft und das Niederschlag- 
wasser abgegeben wird. Nach Angabe von Direktor Hilgen- 
stock in Dahlliausen betragt dieser Warmeverlust 15 pCt. 
vom Heizwert der Gase. Durch Gewinnung der Ab- 
scheidung von Theer, Ammoniak und Benzol gehen weitere 
14 pCt. des Heizwertes den Kohlendestillationsofcn ver- 
loren, und endlich kommen noch rd. 11 pCt. Abgang durch 
vollstandigeren Luftabschlufs hinzu, entspreehend dem 
Prozentsatz der in den Oefen nicht verbrannten Kohlen. 
Bei dem Koksofenbetriebe mit Gewinnung der Neben- 
erzeugnisse stehen hiernach zurYerkokung der eingesetzten 
Kohle rd. 40 pCt. weniger Warme zur VerfUgung ais beim 
Betriebe der alten Oefen. Das reine Steinkohlengas hat 
einen sehr hohen Heizwert; das Bestreben der Erbauer von 
Koksofen mit Gewinnung der Nebenerzeugnisse mufs dahin 
gehen, die zur Verfiigung stelienden Gase so den Oefen 
wieder zuzufiiliren, dafs sie mbglichst rationell verbrannt 
werden, um die Verkokung bei der durch das feuerfeste 
Stcinmaterial df-s Ofenmauerwerks zugelassenen hbchsten 
Temperatur Yorzuuehmen: denn mit der Zunahme der
Temperatur yermehrt sich erfahrungsgemafs die Menge der 
Nebenerzeugnisse. Da das von diesen befreite Gas die 
fiinf- bis sechsfaclie Menge Yerbrennuńgsluft gebraucht, so 
fiihrte das Bestreben, die durch die Kondensation dem 
Gase entzogene Wiirme zu ersetzen und der Verbrennungs- 
luft zuzufiiliren, bald zu der durch Hoffmann in Gottesberg 
in Sclilesien zuerst vorgeschlagenen und durch Patent ge- 
schiitzten Anwendung des Siemensschen Regenerativsysteras. 
Otto erwarb das Hoffmannsclie Patent und fiihrte eine 
grofse Anzahl Neuanlagen nach dem System Otto- 
Hoffmann aus.

Die anderen 30 Oefen, bei denen auch eine Vor- 

wiirmung der Verbrennungsluft vorgesehen, aber nicht in 
Anwendung ist, sind nach dem Patent von Ruppert in 
Essen ausgefiihrt, das ebenfalls von Dr. Otto & Co. er- 

worben ist. Die Seitenwiinde der Oefen werden liierbei 
durch je zwei Gasflammen geheizt, die ihre Verbrennungs- 
luft unmittelbar durch Kaminzug ansaugen. Die Yer-
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brennungsgase werden teils senkrecht, teils wagerecht bis 

zur Ofenmitte gefiihrt, wo noch von der Oberfliiche der 

Oefen her durcli je eine weitere Diise frisches Gas zuge- 

fiihrt wird, sodafs alle Verbrennungsgase, die aus der Wand 

durch Schlitze unter die Ofensohle fallen und diese heizen, 

gemeinscliaftlich in einen auf der Maschinenseite liegenden 

Rauchgaskanal gelangen. Dieser vereinigt sich zwischen 

beiden Batterieen mit dem Rauclikanal der Olto-Oefen, um 

seine noch hohe Temperatur von etwa 1000° an die vor 
dem Kamiu eingeschaltcten Kessel abzugeben. Bei der 

gemeinschaftlichen Gaszufiihrung fiir beide Systeme in 

Nothberg liifst sich nicht bestimmt angeben, welchen Anteil 

an Heizgas jedes bekommt. Wahrscheinlich brauchen die

6 Brenner jedes Ruppert-Ofens eine bedeutend grofsere 

Gasmenge ais dic zwei des mit stiirkerer Gaspressung 

arbeitenden Otto-Ofens.

Die Firma Dr. Otto & Co. hat in Dalilhausen eine 

Vęrsuchsanlage von Koksiifen errichtet und in Betrieb ge- 

selzt, um die Bedingungen zu studieren, unter denen das 

Rcgenerativsystcm wegfallen kann. Es handelt sich um 

die Frage, ob es oline dieses oder durch Verbesserung 

desselben moglich sein wird, gute Koks in grofser Menge 

zu erzeugen und die Nebenerzeugnisse vollstandig zu ge

winnen. Gute Koks sind durch starkę und zweck- 

entsprechende Ileizung zu erzielen. Wenn man die Ncben- 

erzetignisse vollstandig gewinnen will, kommt das VerhiiHnis 

der Spannung der Gase in den Koksiifen zu der in den 

Heizkaniilen inbetracht, weil bei Ueberdruck im Koksofen 

leiclit das rohe, die Nebeuprodukte cnthaltende Gas aus 

den Oefen durch das nie ganz gas d i ch t e. Mauer w e rk in die 

Heizkan.llc austreten und verloren gehen konnte. Umge- 

kehrt treten bei Ueberdruck im Gaskanal leiclit Yer- 

biennungsgase in die Oefen und zerstoren die Neben

erzeugnisse. Bei gleichmiifsiger Arbeit der Gassauger ist 

gleiclimiifsige Geschwindigkeit der Heizgase nur durch mog- 

lichste Abkiirzung ihres Weges zu erreichen, und hieraus 

folgert Hilgenstock, dafs Oefen mit langen hin- und her- 

gehenden ICaniilen fiir die Ileizgase inbezug auf die Ge- 

winnung der Nebeuprodukte ungunstig arbeiten. Die 

neuesten Versuche haben zu einer bedeutend einfacheren 

ileizung des Otlo-Coppće-Ofens gefiihrt. Das Gas wird 

durch eine Reihe von Gasbrennern verteilt, die geschiilzt 

in Giingen unter den Oefen liegen und die Yerbrennungs- 

luft durch Kaminzug ansaugen, wobei Gas und Luft durch 

die abstromende Strahlung des Ofens vorgewiirmt werden. 

Der Betrieb dieser Oefen hat nach Hilgcnstocks Angabe 

sehr giinstige Ergebnisse gehabt; die Garungszeit war kiirzer, 

die Leistung grofser ais jemals bisher, und die Ofengase 

waren sehr rein. Neuerdings soli bei diesen Oefen noch 

durch einige von oben eingefiihrte Diisen Gas zugefiihrt 

werden, wodurch die Heizung noch vollstiindiger werden soli.

Das wertvollste Erzeugnis aus dcm Steinkohlengas ist 

Ammoniak. Es stammt aus dem StickstofTgehalt der Kohlen, 

der friiher kaum beachtet wurde, seitdein aber die Neben

erzeugnisse verwertet werden, zu eingehenden Untersuchungen 

Anlafs gegeben hat, die in Deutschland liauptsachlich von 

Schilling in Miinchen und Knublauch in Koln ausgefiihrt 

worden sind. Man nahm friiher an, gut gebrannle Koks 

enthielten keineu Stickstoff mehr; dies ist aber ein Irrtum; 

denn wenn man Wasserdampf in eine erhitzte mit Koks- 

stiickchen gefullte Verbrennungsr8hre leitet, so liifst sich 

Ammoniak sofort nachweisen. Ebensowenig stimmt die 

Annahme, dafs sehr stickstoffhaltige Kohle auch am meisten

Ammoniak bei der Yeigasung liefern iniisse. Man nimmt 

an, dafs hohe Temperatur und hoher Wassergehalt der 

Kohlen die Ammoniakbildung im Augenblick des Frei- 

werdens begiinstige.

In der nachstehenden Tabelle finden sich die bei drei 

verschiedenen Kohlen erhaltenen StickstoiTmengen; es geht 

daraus hervor, dafs die stickstoftarmere Saarkohle eine 

iiohere Ammoniakausbeute in Prozenten ihres StickstofF- 

gelialts liefert ais dic beiden anderen, mehr Stickstoff ent- 

haltenden westfiilischen Kohlen.

Stickstoffgelialt
pCt. des gesamten 
Stlckstoffgehaltes

westf. 
Kohle I 

pCt.

westf. 
Kohle 11 

pCt.

Saar
kohle

pCt.

westf. 
Kohle I 

pCt.

westf. 
Kohle 11 

pCt.

Saar
kohle

pCt.

in den Koks . . .
im Gase...........
„ Ammoniak . .

0,466
0,856
0,185
0,027
0,021

0,526
0,696
0,209
0,027
0,021

0,751
0,190
0,187

Jo,048

30.0
55.0 
11,9
1,8
1,3

35,6
•47,1
14,1
1,8
1,4

63.9 
16,1
15.9

1  4 > 1„ Theer . . . .

zusammen . . . . 1,555 1,479 1,176 100,0 100,0 100,0

Von dem GesaintstickstolT der Kolilen, im Mittel 1.5 pCt.f 
wird nur rd. i/i — 0,22 pCt. in Form von Ammoniak go- 
wonnen. 0,22 pCt. yon 1 t sind 2,2 kg Stickstoff, ent- 
sprechend 11 kg schwefelsaurcm Ammoniak pro Tonne 
Kohlen. Werden nun tiiglich 250 t trockene Kohlen ein- 
gesetzt, so ergiebt dies tiiglich 2750 kg oder monatlich 
82 500 kg schwefelsaures Ammoniak iin Werte von 13 bis
14 000 JL  beim heutigen Preise. Es wiirde eine sehr 
lohnendc Aufgabe sein, von dem in den Koks zuriick- 
bleibenden Stickstoff auch nur einen Teil »ls Ammoniak 
durch ein praktisch brauclibares Verfaliren auszulreiben 
und zu gewinnen.

Ein Bild von. den in Frage kommenden Mengen kann. 
man sich machen, wenn man den Versand des Rheinisch- 
Westfiilischen Kokssyndikats im Jahre 1896 betrachtet, 
der rd. 7 Millionen Tonne betrug und in diesem Jahre 
sich noch steigern diirfte. Wenn zugleich mit dieser Koks- 
menge die Nebenerzeugnisse gewonnen waren, so entspriichc 
dies 90 000 t schwefelsaurem Ammoniak im Werte von 
etwa 15 Mili. Mark, wahrend im Ruhrbezirk jetzt rund 

ein Drittel hienon gewonnen wird.
In der sich anschliefsenden Erijrterung erkliirt Hr. Oth- 

berg den Umstand, dafs auf Nothberg zwei verschiedcnc 

Ofensysteine angewandt werden, damit, dafs man bei der 

Anlage der Kokerei sich von zwei Gesichtspunkten liabe 

leiten lassen. Einmal sollten die z\bgase bei Gewinnung 

der Nebenerzeugnisse noch moglichst fiir die Heizung der 

Dampfkessel ausgenutzt werden; aus diesem GesiclUspunkte- 

wurden zunachst die Ruppert- Oefen gewiihlt. Dann aber 

kam auch die Frage inbetracht, aufser der Fettkohle von 

Nothberg die magere Kohle von Grube „Anna" verwenden 

zu konnen; von diesem Gesichtspuukte aus empfahlen sich 

Ottos Oefen, die bei Gewinnung der Nebenerzeugnisse die 

Verwendung von gasarmen Kohlen gestatten. Beide Kon- 

struktionen soilen sich also ergiinzen.

Bei den Otto-Oefen gehe beiUmstellung der Regeneratoren 

noch viel Gas yerloren. Anderwiirts haben sich auch 

technische Schwierigkeiten ergeben. Auch gebe der Otto- 

Ofen in dem der Thiir zunachst liegenden Teile minder- 

wertige Koks, was beim Ruppert-Ofen nicht der Fali sei. 

Otto wolle aber auch an den Thiiren Heizung einfiihren, 

und es seien Yersuche in dieser Richtung gemacht worden.
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YII. in ternatiónalcr Geologen-Kongrefs 
iu Rnfslaiul.

i.

Seil dcm V. Kongrefs, der 1891 in Washington statt- 
fand, liegt der Schwerpunkt dieser Vereinigungen in aus- 
gedchnten Exkursionen, durch die in grofsen Zugen dic 
geologischen Verhiiltnissc des Kongrefslandeś oder cincs 
moglichst grofsen Teiles desselben vorgefuhrt werden, Diesem 
Umstande liat auch das Organisalionscomilć des Petersburger 
Kongresses Reclinung getragen und Ausfliigc und geinein- 
same Rciscn vorgeselien, wie sie in solchem Unifangc eben 
nur (las riescnhafte russische Reich zur Ausfiihrung bringen 
kann. Der Kongrefs selbst findet in der Landeshauptstadt 
in den Tagen vom 29. August bis zum 4. September statt. 
Vor dcm Kongressc war Gelegenheit goboten, den Ural, 
Eslhland oder Finnland unter siichkundiger Ftihrung zu 
bereisen. Ich hatte mich fiir Finnland cntschlos-en, haupt- 
siichlich mit Riicksicht auf die ausgedehnten und merk- 
wiirdigen eiszeitlichen Ablagerungen dieses Landes, dic von 
den unsrigen so himmelweit versęhieden sind, und sodann 
wegen des ganz cigentuinlichen Charnkters des Landes der 
Seen und Wiilder.

Eine Anzahl zumeist deutsclierTciliielimer versammelte sich 
am 17. August in Stettin; in dergrauenden Morgen-Diimmerung 
des 18. verliefsen wir auf der „Norra Finnland" den Hafen 

und fuhren ohne Aufenthalt bis Reval in Esthland. In 
Reval tritt" uns zum ersten Małe in handgreiflicher Weise 
dic Yiclsprachigkeit des russischen Reiclies entgegen, denn 
alle Namen von Strnfsen, Firmen, ofTcntlichen Gebiiuden, 
alle Plakate u, a. sind dreifach, in deutscher, estlinischer 
und russischer Sprache, vorhanden. Um 2 Uhr hatte die 
„Norra Finnland" ihre Ladung eingenommen und dic Fahrt 
ging bei demselben schonen Wetter, welches uns seit der 
Abfahrt von Stettin begiinstigt hatte, 'weiter von statten, und 

gegen 5 Uhr am Nachmittage des 20. August tauchte nach 
dem Passieren eines Fcuerschiffcs die Dnnisclie Kiiste vor 
unsern Blicken auf. Welch ein Unterschied zu unsern 
deutschen Kiisten cinerseits, zur esthnischcn Kiiste anderer
seits! Bei uns allermeist ein (lacher Strand, Diiiienbildungen 
dahinter und ganz flaches Festland hinter diesen; seltcn 
einmal ein holies, in steilen Wiinden abbrechendes Ufer; 
in Esthland an der Revaler Bucht ein in Terrassen auf- 
steigendes Land, dessen einzelne Stufen von horizontal ge- 
lagerten paliiozoischen Sedimentgesteinen gebildet werden. 
An der finnischen Kiiste aber kommen wir in das Gebiet 
der nordischen Schiirenlandschafi. Ungeziihlte Inseln lagern 

bald eng geschart, bald in losere Schwarmc aufgelost, der 
ganzen sudfinnischen Kiiste in derselben Weise vor, wie 
der Scliiircngurtel der schwedischen Kiiste. Bald nur so 
grofs, dafs ein Seehund darauf seine Glieder recken kann, 
konnen die Dimensionen dieser Inseln so zunehmen, dafs 

ganze Stadle und eine zahlreiche Bevolkerung darauf Platz 

finden. Wir sehen nun vor uns eines der schonsten Hafcn- 
bilder des Nordens, die auf hugeligem Terrain ansteigende 
Stadt Helsingfors mit ihren zahlreichen grofsen offentlichen 
Gebiiuden, mit gotischen und byzantinischen Kirchthiirmen, 
mit den zahlreichen Schiiren in der Ilafenbucht und dcm 
Kranze der griinen Wiilder im Hintergrunde.

Wir kamen am Abend zur Begrufsung mit den auf 

dera Landwege bereits eingelrolTenen Festgenossen zusammen. 

Der folgendc Tag galt der Besichtigung der Sammlungen 

des geologischen Instituts und der Universitiit. In dem 

neuen Gebiiude der geologischen Landesaufnahme Finnlands

war eine provisorische Zusammenśtellung aller finnlandischen 

Gesteine vorbereitet, wahrend gleiclizeitig an den Wiinden 

Karten und Photographieen zur Illustration dienten. Ver- 

steinerungsfUhrende Formationen fehlen in Finnland, abge

sehen von ganz jugendlichen Quartiirbildungen, gilnzlich 

und der Paliiontologe kommt hier niclit auf seine Kosten; 

um so grofser aber ist der Reichtiim des Landes an 

krystallinischen Gesteinen, Sedimenten sowohl wie Eruptiv- 

gestein, die alle der prakambrischcn Zeit angehuren. Von 

ganz besonderem Inseresse waren fiir uns die den Gneisen 

eingeschalleten Konglomerate uud Sandsteine, durch die der 

urspriingliche sedimentiire Charakter dieser Gesteine zwingend 

bewiesen wird. Es witd sich in diesen Berichten noch 

. mehrfach Gelegenheit bieten, auf diese Fragen zurlick- 

zukommen. Die ausgcstelltc Suitę finnischer Mincralicn 

liefs uns crscheii, dafs der Norden des Landes Platin und 

Gold auf Seifen enthalt; auch goldhaltiger krystallinischcr 

Scliiefer war zu sehen. Ais Geschenk der Landesaufnahme 

erhielt jeder der ca. 100 Teilnehmer an der Exkursion 

eine geologisclie Kartę von Finnland (abgcdcckt, d. h. mit 

Weglassung der ąuartaren Glacialablagerungen) im Mafs- 

stabe 1:2500000, ferner im gleiclien Mafsstabe eine Dar- 

stellung der eiszeitlichen Bildungen und schliefslich eine 

geologisclie Exkursionskarte des Urgebirges in der Um- 

gebung von Tammerfors; allo diese Karten sind dem 

Direktor der finnischen Landesaufnahme, Dr. J . J . Seder- 

liolm, zu danken, der iiberhaupt in unermiidlicher Weise 

fiir die ihm anyerUauten Exkursionistcn sorgt. Ihm stehen 

ais Mitarbeiter die Herren Dr. W. Ramsay und Hugo 

Bcrghell zur Seite.

Von der Landesanstalt begaben wir uns zur Universitiit; 

in ihr inleressiertc vornehmlich eine von W. Ramsay auf 

der Halbinsel Kola gesammelto Gesteinssuite, unter der 

roten Eudialyt flilirende Syenite- besonders auffallen. Dieses 

Gestein ist so charakteristisch, dafs Ramsay nach seinem 

Auftreten in den ąuartiiren Ablagerungen liings des Ufers 

des Weifsen Meeres die Existenz eines zur Eiszeit in das

selbe sich hineinbewegenden Gletschers feststellen konnte. 

Ferner erwccktc ein Gestein besonderes Interesse, welches 

nur auf einem ganz beschriinkten Gebietc in Finnland auftritt, 

der Ijolitii ein Nephelingcstein, welches nur bei Kreusaino, 

etwas nordlich vom Polarkreise, bislang gefunden worden ist.

Den Nachmittag benutzten wir zu einer Fahrt im Ilafen 

und zu einer genaucren Besichtigung der eigenliimlichcn 

Ersclieinungen, welche die Schilrenlandschaft darbietet. 

Auf die 5. Stunde hatte dic Stadt Ilelsingfors dic Mit

glieder des Kongresses zu einem Festmahl geladen.

Am folgenden Morgcn fand der Aufbruch zur Exkursion 

statt. Fiinf Wagen der finnischen Staatsbahn wurden dem 

falirplanmiifsigcn nach Norden fahrenden Zuge angehangt 

und in ihnen gelangten wir in 5 Stunden in bequeinster 

Weise nach der industriereichen Stadt Tammerfors. Ehe 

ich aber der Schilderung der Exkursion mieli zuwende, 

crscheint es mir notig, in gedrangter Kiirze einen Ueber- 

blick Uber den geologischen Bau Finnlands unter An- 

lclinung an die von Sederholm in dem offizielien Exkur- 

sionsfuhrer gegebenen Mitteilungeu zu geben.

Das ungeheurc Gebiet des Grofsfurstentums Finnland, 

welches sich vom 60. bis zum 70. 0 o. Br. erstreckt und etwa 

lialb so breit wie lang ist, wird ganz ausschliefslich von 

Schichten zweier Formationen mit absolutem Ausschlusse 

aller iibrigen gebildet, und zwar ist es eine grofse Merk- 

wiirdigkeit, dafs dies gerade die iilteste und die jungste For-
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n i a t i o n  s i n d ,  diekrystallinischenSchiefer und Eruptivgesteinedes 

archaischen und die Moranengebilde der ąuartiiren oder 
Eiszeit. Es ist ein Land, in weichem der Paliiontologe 
nielits zu tliun lindet, denn abgesehen von einigen Fossilien 
der jiingsten Zeit ist nicht eine einzige der ais ver- 
steinerungsfiihrend bekannten Glieder unserer Erdrinde hier 
entwickelt. Fiir diesen Mangel aber entseluidigt die unge- 
heure Mannigfiiltigkeit der krystallinen Gesteine einerseits, 
die grofsartige Entwickelung gewisser eiszeitlicher Phiinomen 

andererseits, sodafs Petrograph und Glaeialgeologe hier in 
gleicher Weise auf ilire Kosten kommen. Der Mangel an 
Fossilien, verbunden mit dem liiiufigen Auftreten von
Schieferungserscheinungen, welche oftinals die wahre 
Schichtung des Gesteins verhiillen, macht es aufserordent- 
lich schwierig, die Massenliaftigkeit der krystallinen Ge
steine dem Aller nach zu ordnen und in ein System zu 

bringen, und die Aufgabe wird noch dadurch besonders 
erschwert, dnfs alle Schichten uns steil aufgerichtet ent- 
gegen treten. Um so lioher ist die Energie anzuerkennen, 
mit der die schon genannten linnischen Geologen an diese 
Aufgabe herangetreten sind und sie zum Teil bereits gelost 
haben. Die iiltesten Gesteine des Landes, die ais
katarchaisch bezeichnet w'erden, sind gewisse granitische
Gneise im Norden des Ladoga-Sees. Ais niichst jiingeres 
Glied folgt eine Folgę von Schiefern und schiefrigen 
Gneisen, in denen eingeschaltet Granite, Peridotite und
andere Eruptivgesteine auftreten. Diese ais iilterc archiiische 
Formation bezeichnete Schichtenrcihe wird diskordant yon 
einer Gcsteinsserie iiberlagert, die sich aus granitischen 
Schiefern und gneisartigen Schiefern mit zahllosen Granit- 
adern (Adergneis), Phylliten, Glimmerschiefern und llorn- 
blendeschiefern zusammensetzt uud in sich eingeschlossen 

eine Lagerfolge enthalt, die cin ganz besonderes Interesse 
fiir sich in Anspruch niinmt. Es sind das eininał mit 
TufTbildungen verkniipfte Eruptivgesteine, und zwar 
Porphyrite, und sodann Gesteine, die noch heute ihren 
Absatz im Wasser auf das deutlichste verraten und daher 
fiir die Frage nach der Entstehung der krystallinen Schiefer 
von hoher Bedeutung sind, namlich Sandsteine und 
Konglomerate. Diese besonders in der Gegend von Tammcr- 
fors entwickclte Schicliteufolge wird ais bottnische Schiefer- 
formation bezeichnet uud dient zur Gliederung der archSischeu 
Schichten in prae- und postbottnische. Zu dieser letzteren 
Abteilung .gehoren ausschliefslich Granite von sehr ver- 
schiedenartigcr Ausbildung. Neben diesen ais sicher 
archaisch angenommenen Gesteinen finden sieli in einzelnen 
Teilen des Landes, so besonders nordlich von Abo bei Bjijrne- 
borg und in vielen Teilen des linnischen Lapplandes 
noch jiingere Schichten, die diskordant jene alteren iiber- 
lagern und vou denen es zweifelhaft erscheinen mufs, ob 
sie noch zum archaischen zu zahlen sind oder bereits 
iilteste palaozoische Schichten darstellen. Fossilien fiihren 
sie jedenfalls nicht.

Alle diese Schichten nun sind zu verschiedenen Zciten, 
zum Teil schon in der archaischen Zeit, in der inten- 
sivstcn Weise zu Falten zusainmengcschoben und mit diesen 
steil aufgerichtet worden. Wir miissen annehmen, dafs 
das flachę Gebiet des heutigen Finnland in unendlich 
fernen Zeiten von einem gewaltigen Gebirge von wahr- 
schełnlich alpinem Charakter bedeckt war und dafs wahrend 
langer, geologischer Perioden Verwitterung und Erosion an 
der Beseitigung dieses Gebirges gearbeitet haben. Und so 
Yortrefflish ist diese Arbeit gelungen, dafs man in Finnland

heute absolut nicht mehr von einem Gebirge reden kann, 
sondern das ganze Land ais ein erloschenes Gebirge zu 
bezeichnen ist. Ein gewaltiges Stiick Arbeit hat dann die 
Eiszeit noch bei der Modellierung des Landes geleislet 
und ihm seinen heutigen eigentumlichen Charakter auf-
gepriigt. Aller Yerwitterungsschutt, der auf den Granit- 
und Gneismassen des Landes infolge vieltausendjfi,hriger 
Einwirkung der Atmosphiirilien aufgehiiuft war, wurde von 
den gewaltigen Gletschern der Eiszeit abgeriiumt und i u 
zum Teil weit entlegene Liinder nach Siiden und Siid-
westen transportiert. Und so grundlich wurde die Ab- 
riiumung und Beseitigung des Gebirgsschuttes, dafs wir,
wo immer auch das Urgebirge uns entgegentritt, wir
nirgends eine Spur von Vcrwitterungsbildungen selien, allent- 

halben vielmehr der nackte kalile Fels uns entgegentritt, 
iiberall versehen mit don unver\vischbarcn Spuren ehe- 
maliger Eisbedeckung. Alle scharfen Ecken, Kauten und 
Yorspriinge der Felsen sind fortgenommen, in sanft gc- 
rundeten Formen sehen wir iiberall die Oberfliiche des 
Gesteins, und an unzahligen Stellen nelimen wir walir, 
dafs die Oberflache dieser „Rundhocker" gegliittet und 

oftmals direkt ais poliert ersclieint und dafs sie bc- 
deckt ist mit parallelen, oft viele Meter weit sich
hinziehenden Furchen, Kritzen und Schrammen. Wiihrend 
die Kuppen kalii und nackt zu Tage treten, lagert in den 
Einsenkungen und Vcrtiefungen, sowie in den Thalcrn 
zwischen ihnen der Moriinenschutt der Ycrschibdenen Eis- 
zeiten, Besonders eindringlich spreclien zu uns die Spuren 
der jiingsten dieser Eiszeiten. Ais sie im Schwinden

begriffen war, lag mit ganz Skandinavien auch Finnland 
bedeutend tiefer ais heute und mit einem grofsen Teile 
seiner heutigen Landflachc unter dem Meeresspiegel. Sub- 
marin bildeten sich gewaltige Walie von geschichtetein 
Materiale, die beriilimlen fmnlandisehen Asar und auf dem 

Grunde desselben Meeres lagerten fette Thone sieli ab, die 
eine arktische Muschelfauna einschliefsen. Erst nacli dem 
Verschwinden des Eises fand wieder eine Hebung statt, 
durch die die heutigen Verh;iltnisse hergesteilt wurden.
Ist so dic Landfliiche Finnlands fast ais reines Ergebnis
der Eiszeit aufzufassęn, so sind es die Wasserfliichen nicht 

minder. Bekanntlich ist Finnland eines der seenrcichsten 
Liinder der Erde und die Anordnung der Liingsachsen dieser 
Seen parailel zum Verlaufe der Gletscherschrammen weist 
deutlich darauf hin, dafs in der Hauptsache der aus- 
riiumenden Thatigkeit der Glctscher die SchalTung jener 
zahllosen Hohlformen zu danken ist, deren Wassererfiillung 
den Reichtum an lieblichen Scen bedingt.

Nach dieser kurzeń, sozusagen historischen Einleitung 
gehe ich zu einer Śohilderung unserer Exkursion iiber. 
Die 5 stiindige Reise vun Helsingfors nach Tainmerfors 
war vortrefflich geeignet, uns in den Charakter des Landes 
cinzufiihren. Der Totaleindruck ist durchaus der eines 
Flachlandes und fur sehr viel Partieen vermochte ich 
Aequivalente in Norddeutschland nachzuweisen. Das kahle 

oder mit Moriinenschutt iiberzogene Rundhockergcbiet ist 
zum weitaus grofsten Teile bewaldet, und zwar sind Fichte 
und Birke die vorherrschenden Waldbaume, die Kiefer tritt 
weiter im Innem zurlick und Kichę und Buche felilen vollig. 
Wo unreiner Thon lagert oder ein Seebecken vertorft ist, 
treten uns Weiden oder Aecker entgegen, auf denen Gerste, 
Hafer, Roggen und Klee gebaut wird und trefflicli gedeiht. 
Der Mangel an Kalk im Boden und an Kalklagern inj 

Lande mufs fiir die finnische Landwirtschaft eine schwere
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Kalamitiit sein. — An unziihligen Stelien, aber nicht iiberall 
gleieh liilufig, sehen wir aus dem mit Steinen dicht iiber- 
siieten Moranenschutte die Rundhocker des granitisclien 
Untcrgruudes herausragen. Diese Art des Auftretens des 
Untergrundes bat zur Folgę, dafs die geologischen Karten 
solcber (iebicle aussehen, ais hatte jemand einen Piusel
mit roter Farbę genommen und den Inhalt desselben mit
einem kurzeń Ruck in lauter ruńden Kleeksen iiber die 
ganze Flachę verspritzt. Ganz ungeheuer ist dic Zahl der 
grofsen Geschiebe, die man allenthalben entweder wild 
uraherliegen oder zu gewaltigen Mauern und Wiillen auf- 
gehiiuft siebt. Trotzdem wird wenig mit Bruch- oder
Sprengsteinen, sondern fast ausschliefslich mit llolz und 

Ziegelsteinen gebaut. Fiir letztere bietet der marinę Thon 
ein sehr schbnes, z. T. in Ringofen verarbeitetes Materiał. 
Bei unserer Ankunlt in Tammerfors, einer lebhaften Fabrik- 
stadt von etwa 30 000 Einwobnern, war eine ungeheuere 
Mcnschenmcnge auf der Strafse am Bahnbof versaininelt;
voraussiclitlich hatten dic Zeitungen von unserem Kommen 
viel Aufhebens gemacht und dic Bevi)lkerung war begierig, 
die Vertreter so vieler Nationen auf cinmal bei einander 
zu sehen. — Ich flirchte, dafs wir die Erwartung durcli 
unser absolut nicht ungewohnliches Acufsere etwas ent- 
tiiuscbten; hochstens ein ruinliuiscber Herr vennochte durch 

die Farbenpracht und das ungewohnliche seiner Kleidung 
einen exotisohen Eindruck zu maclien. Ich mochte vor- 
greifend schon an dieser Stelle bemerken, dafs iiberall, 
woliin wir auch in Finnland kamen, die durch die Zeitungen 
immer informierte Bevijlkerung in grofsen Mengen zusammen- 

gestriiint war und uns in herzlich liebenswiirdiger Weise 
durch Hurrahrufen und Iliiteschwanken seitens der Manner, 
durcli Knixe und wehende Tiicher, sowie Ueberreichung 
von Blumen seitens der Frauen und Miidcheii bewill- 
koinmnete, dafs es eine helle Freudc war. Immer wieder 
kamen wir in bedaggte Ortschaften, Guirlanden waren iiber 

unsern Weg gespannt, jeder von uns besuchte Aussichts- 
punkt festlicb gesebmuekt; in den einzelnen Orten hatten 
sich Lokalcoinitćs gebildet, die in der aufopferndstcn Weise 
fiir uns sorgten. Besonders den Bewohnern der Stadt 
Tammerfors gebiihrt in dieser Hinsicht unser wiirmster Dańk.

Technik.
S ta a tlich e  V ersu ch sstreck e  in  E n g la n d . Im

koniglichen Arsenał zu Woolwicb in England ist vor kurzem 
eine staatliche Versuchsstrecke fiir Sicherheits-Sprengstoirc 
errichtet worden. Die neue Anlage unterscheidet sich in 
wesentlichen Punkten von den bei uns iibliohen Versuchs- 
strecken und wcicbt auch von der iiltoren, englischen Yer- 
suchsstrecke auf der Hebburn-Steinkohlengrube am Tyne 
(vergl. Gliickauf, Jahrg. 1895 Nr. 57) mehrfach ab. Wir 
bringen deshalb im folgenden nach einem leider nur wenig 
ausfiihrlichen Berichte des Colliery Guardian, Jahrg. 1897, 
Nr. 1902, niiheres uber die Anlage.

Von vornherein fallt auf, dafs fur die Schiefsversuche 
in explosiblen Gasgemischen und fiir dic in Kohlenstaub- 
aufwirbelungen verschiedene Vorrichtungen geschaffen sind. 
Fiir die erstere Versuche wird ein etwa 71 cm weites und 
8.2 m langes Versuchsrohr benutzt. Auf dem horizontal 
liegenden Rolire sind oben 7 Sicherhcitslocher mit Klappen 
angebracht. Diese Lijcher dienen, da bei Explosionen aus 
ihnen das Feuer herausschliigt, gleichzeitig zur Beobachtung. 
Auf dein einen Ende wird das Yeisuchsrohr durch eine

davor gespannte Papierwand abgeschlossen. Das andere' 
Ende ist durch einen sehmiedeeisernen Deckel gebildet.
Dieser Deckel trilgt eine rundę Oeffnung, die gerade grofs 
genug ist, die Mtindung des Schiefsmorsers in sich auf- 
zuuehmen.

Der Schiefsiniirser ist aus Stahl gefertigt und mit Draht- 
wickelungen verselien. Er ruht auf einem von Radern 
getragenen Untergestell und kann zum Laden.etwas zuriick- 
bewegt werden. Zum Schutze der Beobachter im Falle
einer Zertriimmerung des Morsers ist dieser nach der einen 
Seite hin durch festes Mauerwerk gedeckt.

Seitlich des Versuchsrolirs ist ein Gasbehiilter aufgestellt, 
aus dem mittelst eines kleinen elektrisch angetriebenen 
Fliigelventilators das Gasgemisch in dic Śtrecke getrieben 
wird. Der Zuflufs der Gase liegt ganz an dem einen Ende 
des Versuchsrolirs. An dem anderen Ende der Śtrecke 
kann die atmosphiirische Luft wahrend des Einlassens der 
Gase durch eine Rohre entweichen. Das Versuchsrohr ist
somit bei dem Schiefsen auf seine ganze Liinge mit dem
Gasgemisch crfiillt.

Fiir Schiefsversuche in Kolilenstaubaufwirbelungen dient 
eine Vorrielitung, die bei uns unter dem Namen „stehende 
Śtrecke" bekannt ist. Aelmliche Versuehsapparate sind 
z. B. auf der Roburitfabrik in Witten (Rulir) und auf der 

Koln-Rottweiler Sicherheitssprengpulverfabrik zu Au an der 
Sieg vorhanden. Nach dem englischen Berichte ist in 
Woolwicb cin gewolnilichcr Schiefsinorser mit vertikaler 
Aelisc von oben her in einen Mauerklotz eingelassen. 
Darliber ist, gleichfalls mit vertikaler Aclise, ein cylin- 
drischcs, etwa 1,06 m weites und 2,4 m hohes, oben 
offeńes Rohr auf das Mauerwerk aufgeseUt. Dieser 
Cylinder ist seitlich mit einer ThOr versehen, um das Innere 
zum Zwecke des Ladens des Morsers leicht zugiinglich zu 
maclien. Der Kohlenstaub wird durch eine in halber HShe 
des Cylinders miindeudc Rohrleitung mittelst des oben er- 
wiihnten Fliigelventilators aus einem Vorratsbehiilter ein- 
geblasen. Sobald es oben aus dem Cylinder hcrausstaubt, 
wird der Schufs abgethan. Es ist nicht zu verkennen, dafs 
die vorsteliend beschriebenen Vorrichtungen sehr einfach 
und billig sind und ein sehr schnelles Arbeiten gestatten 
werden. Andercrseits haften ihnen aber auch mehrere 
Nacbteiie an. Die Beobachtung der Flammenersclieinungen 
ist erschwert. Vergleichende Beobachtungen iiber die 
Flammenliingen verschiedener Kohlenstaubsorten konnen 
uberhaupt nicht gemacht werden. Das Versuchsrohr, das 
fiir die Aufnahmc entzundlicher Gasgemische bestimmt ist, 
liifst wegen der riiumlich beengtcn Verhiiltnisse andere Yer
suche, ais solche, die in den Rahmen der gewohnlichen 
richiefsversuche passen, nicht zu. Vor allen Dingen hat 
man aber Versuchsbedingungen geschaffen, die von den unter- 
irdischen Verhaltnissen recht betriichtlicb abweichen H.

H eizw erte  von K oh len sorten . Der Magdeburger 
Verein fiir Dampfkesselbetrieb in Mageburg hat in seinem 
Flugblatt Nr. 3 von 1897, das kurzlich unter vorstehendem 
Titel erschienen ist und von ihm gegen Einsendung von
2 J t . bezogen werden kann, eine Zusammenstellung des 
ganzen betr. Materials, welches dera Yereine im Laufe 
seiner 25 jiihrigen Thatigkeit aus seinen Versuchen und 
denen anderer Vereine sowie der Kaiserl. Werft zu Wilhelms- 
haven verfiigbar geworden ist, ver6flentlicht.

Die Zusammenstellung, getrennt in Steinkohlen und 
Braunkohlen, umfafst 12 Kolumnen, derî n erste Namen
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und Herkunft, evcntl. Besehaffenheit der unlcrsuchten Kolile 
giebt, die zweite das Jalir der Untersuchung. Kol. 3 enthiilt 
den Prozcntgehalt an Schlacken und Asche, Kol. 4 Angaben 
iiber den entstchenden Rauch, Kol. 5 Angaben iiber die 
Entzilndbarkeit, Kol 6 Angaben iiber die Backungsfahigkeit. 
Kol. 7 enthiilt den lirzwert, berechnet mit lliilfe der sog. 

Yerbandsforrael

+ 2500 S — 600 W

aus Elementar-Analysen des offentlichen chcmischen Labora- 
toriuins von Dr. Alberti & llempel in Magdeburg. Kol. 9 
enthiilt die berechnete Verdainpfnngsfiiiiigkeit fiir 70 pCt. 
"Wirkungsgrad der Fcuerungsanlage unter Annahme von 
637 Kai. fiir dic Ueberfuhrung von 1 kg Wasser von 0 0 
in Dampf von 100° C. Kol. 10 enthiilt dagegen die in 
der Praxis wirki i cli beobachlete Verdampl'ungsfiihigkcit. 
Kol. 11 enthiilt die Quellenangaben fiir die Untersucliungen 

und Kol. 12 Bemerkungcn iiber sonstige beim Feuern ge- 
machte Beobachtungen.

Fiir weiterhin wird der genannte Verein die Feststellung 
der Heizwerte selbst in die Hand n eh men', wozu er sich 
ein sehr vollkommenes kalorimetrisches Laboratorium cin- 
gerichtet hat.

Wir machen unsere Leser auf diese Zusammenstellung 
aufmerksam, da sie eine grofse Erleichlcrung bei Auswahl 
von Kohlensorten bietet.

II =  8000 C + 29 000 H .

M agn etiscŁ e B eo b a ch tu n g en  z u  B och u m . Die
westliche Abweicliung der Magnetnadel vom ortlichen 
Meridian betrug:

1897

Monat Tag

um
TC

s

S Uhr 
rm.

um 1 Uhr 
nachm.

s 1 *
1. 12 54,9 13 4,8
2 . 12 56,1 13 4,7
3. 12 56,4 13 7,0
4. 12 56,3 13 3,9
5. 12 56,4 13 4,1
6 . 12 54,8 13 5,3
7. 12 56,3 13 4,5
8 . 12 54,8 13 2,3
9. 12 57,5 13 6,3

10. 12 56,7 13 6,1
l i. 12 57,1 13 5,5
12 . 12 55,7 13 4,0
13. 12 55,9 13 5,3
14. 12 57,3 13 6,7
15. 12 56,9 13 c,o
10. 12 56,5 13 4,4

um 8 Ulir 
Torm.

um 1 Uhr 
naclim.

August

Mittel

Mittel 13 s 0,85-* =  hora 0.

„Wenderost“ (System Vater). Der von dem Ingenieur 
Vater (Dresden, Florastr. 11) konstruiertc.Wenderost (Fig. 1) 
besteht aus Roststiiben, welche aus Lamcllen in Form eines 
gleichseitigen Dreiecks zusammengesetzt sind.

Dieselben haben in der Mitte eine dreieckige OelTnung 
mit einem erhohten Rande und werden — auf einen drei 
eckigen Tragstab aufgereiht — zu einem Roststab-Element 
verbunden. Der erhohte Rand hiilt die Lamcllen (Prismen) 
in der gewttnschten Spaltweite auseinander, geśtattet ein 
beąucmes Durchfallen der Yerbrennungsruckstande, dient 
den Lamcllen ais Verstarkungsrippe und bildet auch ein 
Widerstands - Moment gegen das Durchbiegen der Stiibe. 
(Vergl. Fig. 2 und 3 )

Der Tragstab wird durch zwei, den ortlichen Ver- 
haltnissen angepafste Tragwinkel (Auflagen) gehalten und

kann sich bei der Erwiirmung ausdehnen, sodafs ein Ver- 
zichen und Durchbiegen unmoglich ist.

Obgleich die Stiirke der einzeinen Lamcllen gleicli ist, 
also nach keiner Seite hin sich verjiingt, konnen sich 
Kohlenteile nicht festsetzen, da die Platten, lose aneinander 
gereiht, in ilirer Gesamtlieit einen Spielrauin haben, und 
bei der Berilhrung durcli das Schuren etwa festgeklemmte 
Asehen- oder Schlackenteile durchfallen lassen. Ein Ver- 
schlacken ist nicht zu befiirchten, da die Schlacke keine 
ungekiihlten Fliichen findet, um anzubacken, vielmehr durch 
die Luftzufuhrung mehr zusammensintem, also zerbrockeln
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mufs. Der Wcnderost hat eine freie Rostfliiche von 50 bis 
80 pCt. der Gesamtrostfliiche, deren Wahl dem Feucrungs- 
material anzupassen ist. Die durcli die Dreiecke gebildeten 
Itośtstabelemcnte bilden gewisscrmafsen einen vielfacb durch-

Fig. 2 .

sełmittenen gewohnlichen starken Roststab, dessen obere 
Fliiebe, da die Auflagc durcli den mittlercn Tragstab er- 
fifTgt. frei bleibt. Durcli dic grofse freie Rostfliiche wird 
die liinreichende Zuflilirung atmosphiiriscber Luft begilnstigt, 
welche an den grofsen erwiirmten Fliichen der Drei-

1 —
Fig. 3.

ecke vor ihreiri Zutritt zu dem Brennmaterial erhitzt wird. 
Andrcrseits wird durch dic infolge der grofsen Oberlliichen 
der Roststabelcmente reichliclie Warracabgabe eine zu siarkę 
Iirhitzung der letzteren und damit starker Verschleifs ver- 
mieden. Das okonoinische Ergebnis wird noch durch die 
Moglichkeit der dreimaligen Benutzung erholit, indem man 
drei Brennflachcn (die drei Sciten der glcichśeitigen Drei
ecke) zur VeiTugung hat. Die einzelnen Teile sind leicht 
und mit geringen Kosten ersetzbar.

Gasgliih licht m it Profsgas. Dem Direktor der 
stiidtischen Gas- und Wasserwerke, Ernst Salzenberg in 
Crefeld ist eine Vervollkommnung des Gasgliihlichtes ge- 
lungen. Das zum Patent angemeldete Verfabren baut sich 
auf der Thatsache auf, dafs das Gliihlicht, unler je hoherem 
Druck es steht, um so liohere Leuchtkraft zeigt. Diese 
Erscheinung im grofseren Mafse praktisch zu verwerten, 
war die Aufgabe rieler Ingenieure. Herrn Rothgicfser in 
Dusseldorf ist es vor kurzem gelungen, einen Apparat zu 
baucn, der es ermoglicht, mit etwa einem Zehntel Atmo- 
sphiire den Strumpf zu speisen. Herr Rothgiclser benutzt 

dabei die Wasserleitung und baut seinen Apparat auf der 
einen Meter betragenden Verschiedenheit der Holien zweier 
Wasserspiegel in einem geschlossenen Raume auf. Die 
Nutzhijhc stellt das pressende Organ dar und erzielt daher 
eine Pressung von einem Zehntel Almosphiire. Dieses 
Ergebnis ist aber im Yergleich zu dcm primilren Eintrilts- 
druck in den Apparat zu uuvollkommen. Es mufste eine 
Apparaten-Kombination ausfmdig gemacht werden, die dem 
Gase einen hoheren Druck, woinoglieh den Admissions- 

druck des Wassers giebt. Das ist dem Direktor Salzeń- 
berg nach langeren Versuchcn gelungen. Um aber die 

Striimpfe bei einem derartig hohen, also etwa dcm dreifsig 
Mai hoheren Drucke, ais das System Rothgiefser ihn atif- 
weist, nicht abfliegen zu lassen, was bei dem geringen 
Gewicht der vcraschlen Striimpfe schon bei kieiner Druck-

erhohung iiber ein Zehntel Almosphiire eintritt. hat der 
EiTmder eine besondere Vorrichtung getrotTen, die dem 
Slrumpfe stets dieselbe Lage gewiihrt und sein Abfliegen 
unmoglich macht. Er bat ferner, damit dic ungeheuere 
Ilitzecntwickelung bei brennendem, derartig hochgeprefslcm 
Gase nicht den Strumpfhalter zum Scbmclzen bringt, eine 
weitere Vorrichtung getroffen. Das Licht bewegt sich Iaut 
photometrischen Untersuchungen in einer Liehtstiirke von 

850 — 1000 Einheitskcrzen. Die Flamme gebraucht stiind-
1 ich 220 bis hoclistens 300 1 Gas bei einem Wasser- 
verbrauch von elwa 3/i cbm. Sie hat dic Farbę des 
Sonnenlichtes, ganz im Gegcnsatz zu dem unter geringein 
Druck stehenden Gasgliililioht, das sieli mehr der elek- 

trischen Bogenlainpenfarbung und dcm Mondlicht nitliert. 
Das Licht brennt vollkommen glcichmiifsig mit geringein 
Geriiusch und man glaubt, dafs es den elektriscben Bogen- 
lampen ein sehr gefahrliclier Mitbewerber werde, da es 
dic Licht«tiirke von 2— 2]/2 Bogenlampen in einem Sirumpf 
aufspeichere. Weitere Vcrsuchc ergaben, dafs ein gutes 
Auge bis auf 45 m von der Lichtąuelle noch kleine Druck- 
schrifi iesen konnte, was selbst bei zwei Bogenlampen 
schwer fiillt. Die Kosten bclaufen sich auf 12— 15 ^  
die Stunde, wiihrend eine Bogenlampe allein schon 55 bis 

GO ^  fiir dieselbe Zeitdauer koslet. Eingelienderc Mit
teilungen werden nach Erlangung des Patentes etwa Ende 
des Jalires in Aussicht gestellt.

J. f. Gasbel. u. Wasservers.

GesetzgeTbung und Yenyaltung.
Vorbildungs- und  Priifungs-Ordnung fiir die 

Gewerbe-Aufsichtsbeamten in  Preufsen. Im Rcichs- 
anzeiger wird eine am 1. Oktober d. J. in Kraft tretende 
Vorbildungs- und Priifungs - Ordnung fiir die Gewerbe- 
Aufsichtsbeamten in Preufsen veroffentlicht. Danacb ist 
zur Erlangung der Befiihigung fur den Gewcrbe-Aufsichis- 
dienst ein mindestens dreijiihriges technisches Studium und 
ein mindestens anderthalbjahriges Studium der Rechts- und 
Staatswissenschaften unter besonderer Beriicksichtigung der 
Gewerbeverwaltung, der Gcwerbehygieine und der Wohlfalirts- 
pflege sowie die Ablegung zweier Priifungcn crforderlich. 
Fiir dic Studien kommen nur deutsche Hochschuleri in 
Betraclit. Die erste Priifung ist entweder a. die ais 
Regicrtingsbaufiihrer im Maschincnbaufach oder b. die ais 
Bergrefercndar oder c. die Diplompriifung ais Hiitten- 
ingenieur odcr ais Maschineningenieur an der Bergakademit; 
oder einer andern preufsischen technisclien Hochschule, 
d. die in den Bundesratsbestimmungen vom 22. Februar
1894 bezeichnete Vorpriifung ais Nabrungsiniltei-Chemiker, 
oder die Diplompriifung ais Chemiker an einer preufsischen 
technisclien Hochschule, oder die Habilitation fiir Chemie, 
oder die Doklorpromotion an einer preufsischen Universitat, 
wenn Chemie bei der Promotionspriifung das Ilauptfach 
bildete. Die unter c. Genannten haben naclizuweisen, dals 
sie wenigstens ein Jahr lang auf einem Hiittenwerk oder 
in einem verwandten Betriebe oder im Maschinenbau 
praktisch gearbeitet oder ein solches Werk zwei Jahre lang 
ganz oder teilweise geleitet haben, die unter d. Genannten 
miissen wenigstens zwei Jahre lang den Betrieb einer 

Fabrik ganz oder teilweise geleitet haben. Die zweite 
Priifung ist vor dem Priifungsamt fiir Gewerbe-Aufsichts- 

beamte in Berlin abzulegen; ihr mufs ein mindestens 
anderthalbjiihriger Vorberi‘ilungsdienst bei den Gewerbe- 

Aufsichtsbehorden voraufgehen. Fiir Aspiranten, die nacli-
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weisen konnen, dafs sie entweder in gewcrblichen Grofs- 
betrieben ais Betriebsleiter oder ais Revisions-Ingenieur 
ein es preufsischen Dampfkessel - Ueberwaehungsvereins 
mindestens cin Jahr lang thlitig gewesen sind, kann der 
Yorbcreilungsdicnst auf ein Jahr beschrankt werden. Die 

besondere Beaufsichtigung und Leitung des Vorbereitungs- 
diensles ist Sache des Gewerbe Inspektors, dem der Aspirant 
iiberwiesen isl. Der Aspirant hat den Revisionen der 
gewcrblichen Anlagen sowie den Dampfkesselpriifungen 
so oft wie moglich beizuwohncn, auch kann ihm im letzten 
Drittel der Vorbereitungszeit mit Genchmigung des Regierungs- 
und Gewerberats die sclbstiindigc Ausfiihrung einzelner 
gewerblicher Revisionen und Dampfkesselprijfungen iibet- 
tragen werden. Eine Besoldung der Aspirantcn findet niclit 
statt. FUr Reisen im Gewerbe- und Kesselaufsichtsdienst 
und bei Vertretungen kann ihnen eine Entschiidigung 
gewiihrt werden. Am Sehlusse des Vorbereitungsdienstes 
hat der Aspiiant durch eine grofsere Probe-Arbeit den 
Erfolg seiner Voi bereitung darzuthun. Das Tliema ist dem 
Geschiiftsbereiche derjenigen Gewerbc-Inspektionen zu ent- 
nchmen, bei denen der Aspirant im Yorbereifungsdienst 
besolliiftigt woiden ist. Ais Probearbeit kann ein Jahres
bericht oder cin anderer bedeutenderer Bericht gelten. Das 

Gesuch um Zulassung zur zweiten Priifung ist spatestens 
nach Ablauf von 3'/2 Jahren seit der Annahme des 
Aspirantcn zum Vorbereitungsdienste cinzureichen. Fiillt 
die Abicistung des einjiihrig-freiwilligen Militiirdienstes in 
die Zeit nach Annahme des Aspirantcn zum Vorbereitungs- 
dienste, so kann die Frist um ein Jahr verliingert werden. 
Dic Priifung zerfallt in eine schriftlichc und eine miindlichc. 
Die schriftliche Priifung hat je eine Aufgabe aus dem 
Gebiet des Gewerbe-Aufsichtsdienstes und aus dem der 
Volkswirtschafts- oder Verwaltungslelire zum Gegenstand. 
Jede dieser Arbeiten ist binneii einer Frist von sechs 
Wochen abzuliefern. In der miindlichcn Priifung sind 

die fiir den Gcwerbe-Aufsichtsdienst erforderlichen Kenntnisse 
1. in den technischen Fachem, einschliefslich der Gewerbe- 
liygieine, 2. im offentlichcn Recht undin der Volkswirtschafts- 
lehre, 3. im praktlschen Gewerbe-Aufsieiitsdienst nachzu- 
weisen. Mit der miindlichen Priifung ist ein freier Vortrag 
aus Akten zu verbinden. Die Aspirantcn, welche die 
Priifung bestanden haben, werden zu Gewerbe-Inspektions- 
Assistenteti ernannt. Der Minister fiir Handel und Gewerbe 
kann die Befiihigung zur Anstellung im Gewerbe-Aufsiclits- 
dienst bis zum 1. April 1901 Personen mit wissenschaftlich- 
technischer Vorbildung iinbcdingt oder mit dem Vorbehalt 
zuctkennen, dafs sie sich bitinen einer bestimmten Frist 

einer nachtraglichen Piiifung vor dem Priifungsamt unterzichcn.

Reelitskraft von Syndikatsvertragon. Das Reichs- 
gericht hat iiber die Reelitskraft von Kartellen, Syndikats- 

vcrtriigen, Preiskonvcntionen elc. folgendes, die bindende 
Kraft dieser Yertriige anerkenne.ndc Urteil gefallt: (Urtcil
VI, Cmlseuats voin 4. Februar 1897.) Sinken in einem 

Gcwerbszweigc die Preise der Produkte allzu tief herab 
und wird hierdurch der gedeihliche Belrieb des Gewerbes 
gefiihrdet oder unmogiich gemacht, so ist die dann ein- 
tretende Krisis nicht nur fiir den'Einzelnen, sondern auch 

der Volkswirtschaft im allgemeinen verderblich, und es 
liegt daher im Interesse der Gcsamtheit, dafs nicht dauernd 

unangemessen niedrige Preise in einer Gewerbsbranchc 
bestehen. Die gesetzgebenden Fakloren haben es auch dem- 
entsprechend schon oft und bis in die neueste Zeit uhter- 
nommen, durch Einfiihrung von Schutzzolicn auf dic 
Steigerung der Preise gewisser Produkte liinzuwirken.

Hiernach kann es auch nicht schlcchthin und im allgemeinen 
ais dem Interesse der Gcsamtheit zuwidcrlaufend angesehen 
werden, wenn sich die an einer gcwerblichen Branche be
teiligten Unlernehmer zusammenschliefsen, um die gegen- 
seitigen Preisuntcrbictungen und das dadurch lierbeigefiihrtc 
Sinken der Preise ihrer Produkte zu verhindern oder zu 
miifsigen; es kann vielinehr, wenn die Preise wirklic.il dauernd 
so niedrig sind, dafs den Unternehmern der wirtschaftliche 
Ruin droht, ilir Zusammenschlufs nicht blofs ais eine be- 

rechtigte Betliatigung des Selbsterhaltungslriebes, sondern 
auch ais eine dem Interesse der Gcsamtheit dienende Mafs- 
regel erschcinen. Es ist deiin auch von yerschiedenen Seiten 
die Bildung von Syndikaten und Kartellen der hier frag- 
lichcn Art geradezu ais cin Mittel bezeichnet worden, das 
bei sachgcmśifser Anwendung der ganzen Volkswirtschaft 
durch Verhiitung unwirtschafilicher, mit Verlusten arbeitender 

Ueberproduktion und der an diese sich kniipfenden Kata- 
strophen Nutzen zu sehalTen besonders geeignet sei. . . . 
Im Einklang hiermit ist es aucli von deutschen und anderen 
Gerichten mehrfach ausgesprochen worden, dafs es niclit 
wider das Prinzip der Gewerbcfreiheit, soweit diese das 
Interesse der Gcsamtheit wider den Eigcnnutz des Einzelnen 
waliren soli, verstofse, wenn sich Gewerbsgenosscn zu dem 
in gutem Glauben verfolgten Zweek miteinander verbinden, 
um einen Gewerbszweig durch Scliutz gegen dic Entwertung 
seiner Erzeugnisse und die sonstigen aus Preisuntcrbictungen 
Einzclner hervorgelicnden Nachteile lebensfiihig zu erhalten. 
Vertr;ige der in Rcde stelienden Art konnen somit vom 
Standpunkte des durch die Gewcrbefreilicit geschlitzten 
allgemeinen Interesses aus nur dann beanslnndet werden, 
wenn sich im einzelnen Fali aus besonderen Umstiinden 
Bedenken ergeben, namentlich wenn es ersiehtlich auf die 
Herbeifulirung eines thatsiiclilichen Monopols und die 
wiicherischc Ausbeutuug der Konsumenten abgesehen ist 
oder diese Folgen doch durch die getrolfenen Verciubarungen 
und Einriclitungen thatsiichlich herbeigefiihrt werden.

Yolkswiftseliaft und Statistik. 
Kohlenausfułir Grofsbritanniens 1897. (Nach dem 

Trade Supplement des Economist.) Die Reihenfolge ist 
nach der Ausfuhr im Jahre 189G gewahlt.

Monat Juli Jan. bis Juli incl. Gesamt-

Nach: ausfulir im
1896 1897 1896 1897 Jahr 1896

in 1 0 0 0 1*) in 1000 t in 1000 t in 1000 t in 1000 t

Frankreich . . 402 480 2 966 3 228 5 225
Deutschland . 450 546 2448 2 579 4 51 i
Italien . . . 390 489 2 546 3 040 4145
Schwcden und
Norwegen . . 316 348 1 625 1709 3 120

Spanienu.kanar.
Inseln . . . 169 194 1274 1379 2130

Rufsland . . . 354 368 1070 973 1859
Aegypten . . 140 139 1069 1 138 1 772
Danemark . . 138 173 874 968 1 692
Brasilien . . 99 123 630 641 1 005
Brit. Ost-Indien 46 88 774 414 968
Holland . . . 67 88 360 499 785
Portugal und
Azoren . . . 50 55 364 402 634

Tiirkei . . . 47 37 296 324 492
Malta . . , . 16 49 175 299 346
Gibraltar. . . 22 21 157 203 271
anderen Landem 3 097 3 306 5 307

Insgesamt 3131 3696 19 725 21 102 34 262
Wert in 1000 L. 1381 1668 8  778 9 431 15 161

*) I t =  1016 kg.
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A u s- u n d  E in fu h r von  E rzen , E rd en , E isen  u n d  
E isen w a ren  im  d o u tsch en  Z o llg eb ie t  im  I. H alb -  
jah r  1897.*) (Nacli den monatlichen Nacliweisen iiber den 
auswiirtigen Handel des deutschen Zollgebictes, .herausgegeben 
vom Kaiserliclien Statistisclien Amt.)

'Warengattung

E i n f u 

I. Halbjahr 

1897 11896

li r

ganzes
Jahr
1896

A u s f u 

I. Ilalbjabr 

I897| 1896

li r

ganzes
Jabr
1896

i n 1000 Tonnen

a. Erze etc.

1388 1149 2587 1593 1205 2624
lileierze............................ 50 26 62 2 1 3

44 20 64 4 3 7
1 13 26 13 17 29

Żinkerze....................... .... 12 8 21 16 18 38
Schlacken von Erzen etc, . 346 322 680 14 8 17
Schwfifclkies . . . . . 178 169 344 7 7 17
Thomasschlacken, genialilen 39 31 84 50 25 134

b. Eisen etc.

Roheisen . . . . . . 183 109 322 42 .85 140
Bruchcisen u. Eisenabfalie 22 6 14 15 33 52
Scbmicdbares Eisen etc. . 14 U 24 117 137 259
Luppeneisen, Rohscliienen . 0,3 0,2 1 20 27 50
Eck- und 'Winkeleisen . . 0.4 0,04 0,1 80 89 179
Platten und Bieclie . . . 1 0,9 2 58 72 130
Weifsbteob....................... 7 5 10 0,1 0,08 0,1
Eiscnbabnschienen . . . 0,6 0,04 0,1 55 57 129
Eisenbahnlaschen etc. . . 0,1 0,06 0,1 19 28 52
Eisenbahnaclisen u. Rader . 1 1 2 14 13 25
Rohren, gesebmiedete, 

gewaizte....................... 6 2 6 14 15 29
Grobe und feine Eisenwaren 4 4 8 81 75 156
Andere Eisengufswaren . . 3 3 6 12 8 19
Eisendralit, rok und ver-

kupfert etc..................... 3 3 6 94 105 207
Drahtstifte........................|0,006 0,01 0,04 28 29 58

F ord eru n g  d er Saargruben. Saarbriicken, 8. Sept. 
Dic staatlichen Gruben des Saarreviers liaben im August 

bei 26 Arbeitstagen 711 792 t Kolilen gefordert und
697 870 t abgesetzt. Im Vormonat J u l i  betrug in 27
Arbeitstagen die Forderung 732 233 t, der Absatz 710 939 t. 
Im Monat August des Vorjahres wurden in 25 Arbeitstagen 
616 455 t gefordert und 627 005 t abgesetzt. Mittelst 
der Halin gelangten im Bericlilsmonat 459 480 t (im Juli 

d. J. 456 369 t), durcli SphilTe 51 895 t (im Juli 58 548 t)
zum Versaiid. Durcli Landfuhren wurden 30 865 t (im
Juli 28 699 t) entnominen; 86 890 t (im Juli 92 106 t) 

wurden den bei den Gruben gelegenen Koksanstalten zugefiihrt.

D ie  M in en en q u ete  in  T ransval. Aus dem Berichte 
der vom Volksraad eingesetzten Untersuchungskomraission 
veroffcntliclit die Frankfurter Zeitung einen ihr aus Paris 

zugegangenen Auszug, den wir hier folgen lassen:

Bekannt ist bereits aus sonstigen Veroffentlichungeii, 
dafs im Jalire 1896 im Transvaal 183 Goldminen existierten, 
von denen aber erst 79 Gold produzierten, im Werte von 

8 603 821 Lstr., wiihrend die iibrigen sich noch im 
Kntwicklungs-Stadium befinden. Nur 25 haben Dividenden 
grzalilt, zusammen 1 718 781 Lstr. Die Ursache, dafs die 
ineisten bis jetzt keine Dividenden zalilen konnten, findet 
die Kommission in der Hohe der Produktionskosten. Fiir 

deren Ilerabminderung yerlangt sie, dafs der Staat eingreife, 
aber auch dafs die Minen selbst auf der bereits beschrittenen 
Balin fortfahren, um in der Yerwaltung Ersparnisse zu 

erreichen. Die Kommission ist gegen alle Monopole, 
die im Beginne am Platze gewesen seien, aber jetzt die

ł ) I. Yierteljahr 1897 vergl. Nr. 19 des Gliickauf Seite 369. >

freie Entwicklung heminen und nicht mit den republikanischen 
Prinzipien im Eliiklang stehen. Fiir die Arbeiterfrage 
empliehlt die Kommission alle moglichcn Mafsregeln, welche 
eine Herabsetzung der teuren Lebenspreisc crmoglichen. 
Den Gescllseliaften wird empfohlen, Wohnhiiuscr fiir die 
weifsen Arbeiter zu baucn, die ihnen zu einem Preise zu 
vermieten wiiren, der nur den Zinsen des aufgcwandten 
Kapitals entspricht. Die Lage der Arbeiter wiirde dadurch 
sehr gebessert. Eine Veriniiiderung der Gehiilter sei nicht 

moglich, so lange das Leben niclit billiger geworden; sie 
cmpfiehlt deshalb, dafs dic Gcbrauchsgegenstiinde moglichst 
frei eingefuhrt und moglichst billig nach den Minen 
transportiert werden. Zur Heiaiizieliung der Schwarzen 
seien den Hiiuptlingen Piiiinien zu zalilen und die Kosten 
fiir die ltcise nach den Minen auf ł/3 der gegenwiirtigen 
Kosten zu reduzieren, die anderen 2/3 wiirden auf die 
Kosten der liiickreise zu schlagen sein. Es wiiren ferner 
mit den Nachbarstaaten und mit den portugiesischen Be- 
liorden Unterliandlungeii beliufs Regulierung der Arbeiter
frage anzukniipfen. Die Kommission ist gegen alle Mittel, 
durch welche die Schwarzen direkt oder indirekt zur Arbeit 
gezwungen wiirden, auch gegen eine hohe Taxe, die 
bestimmt wiire, das gleiche Resultat zu erreichen. Die 
Etablierung von Reservationen, in denen die KafTern mit 
ilirer Familie wohnen wurden, sei ebenfalls nicht zu billigen, 

da diese Leute dann trachten wiirden, Frauen und Kinder 
arbeiten zu lassen, um sich selbst dem Trunk zu ergeben. 
Ferner wird eine strengere Handhabung des Spirituosen- 

Gesetzes empfohlen; diejenigen, welche den Schwarzen 
geistige Gt triinke verkaufen, sollten stets mit Gefiingnis, 
statt mit Geld bestraft werden. Dic Frage der Explosiv- 
stoITe wird mit besonderer Ausfiihrlichkeit behandclt, da 
der Aufwand fiir sie 9 pCt. der ganzen Betriebskosten 
betriigt, und diese Proportion in den noch unentwickelten 

Minen noch hoher ist. Dic Herstellung von Dynamit im 
Lande selbst kommt viel teurer zu stehen, ais der Bezug 
vom Ausland, denn man ist genotigt, alle Hcrstellungs- 

produkte von dort kommen zu lassen, weil das Land sie 
niclit besitzt. Somit entstehen bedeutende Transportkosten 
und die Herstellung im Lande selbst erfordert drei bis vier 
mai so viel Arbeiter wie im Ausland. Die Etablierung 

von Industrieen im Lande kOnnc nur gebilligt werden; aber 
wenn es sich darum handelt, klinstlich eine Industrie zu 
schalTen, deren Erfolg einzig von dem illegalen Nutzen 

abHSngt, den sie aus einer anderen natUrlićhcu und 
bedeuteuderen Industrie zieht und dies nur mit Hilfe eines 
Monopols, so ist das der allgemeinen Prosperitat mehr 
schadlich ais niitzlich. Noch aus einem anderen Gesichts- 

punkt konne dieses Monopol grofsen Nachteil fur die 
Industrie bringen. Sollten niimlich neue ExplosivstolTe 
entdeekt werden, so wurden diese natilrlich systematisch 
verworfen werden, und die Minen-Industrie konnte somit 
aus den Fortschritten der Wissenschaft keinen Nutzen 
ziehen. Aus der Priifung, die die Kommission vorgenommen 

hal, scheint iiberdies hervorzugehen, dafs dic Regierung 
nicht einmal den vollen Anteil von 20 pCt. aus dem Rest- 
gewinn, der ihr nach der Konzession zusteht, von der 
South African Explosives Co. erhalten habe. Es wird 
deshalb dic sofortige Einsetzuńg einer Eiiquele-Kommission 

empfohlen. Die Kommission kommt in der Dynamitfrage 
zu dem Schlufs, dafs die Fabrik den Zweck, fiir welchen 

sie gegriindet wurde, nicht erreicht hat uud auch in 
Zukunft nicht erreichen kann. Allein Anschein nach hatten 

die Konzessionare die Yerpllichtungen, die ihnen der
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Kontrakt auferlegte, nicht erfiillt, so dafs sie nicht im 
stande seien, dio der Industrie niitigen Quautitiileu von 
Dynamit zu liefern, lis wird daher der Regierung empfohlen, 
den rechtlichen Staudpunkt gennu prufen zu lassen. um 
sich zu vergewissern, ob die Kouzession nicht annulliert 
werden kann. Einstweilen solle die Regierung vo|i ihrem 

Rechte Gebrauch machen und den Konzcssioniireii das Recht 
des Alleinverkaufs cntziehen. Das werde die Regierung 
in den Stand setzen, Dynamit zu beziehen und den Minen 
zu liefern, zum Kostonpreise zuziiglich einer Taxe, die 

20 s. niclit Ubersleigen wiirde. Falls die Moglichkeit 
einer Annullierung der Konzession erkannt wiirde, habe 
die Regierung sofort dic freie Einfiihrung zuzulassen mit 
einer Abgabe von hochsteris 20 s. In der Eisenbahnfrage 
erkliirt die Kommission, dafs eine Reduktion der Tarife 
seitens der Netherlands Company nur gerecht wiire. Das 

sei von grofsein Werte fur die Minen-lndustrie und wiirde 
auch eine Tarifermiifsigung seitens der Nachbarstaaten zur 
Folgę haben. Dic Kommission schiitzt die Bruttoeinnahmen, 

welche die Bahn durch Waarentransporte erzielt liat, auf
2 Millioiicu Pfund jahrlich wie in 189(5, und sie moclite 
eine Ermafsigung der Tarife erlangen, welche die Einnahmcn 
um 25 pCt. herabsetzen wurden. Sie wunscht ferner, dafs 
die Regierung ein Uebercinkommen mit dem Unternehmen 
treffe, das ihr fiir die Zukunft das Recht giebt, an Fisierung 
der Tarife tcilzunehmen, um zu weiteren Herabsetzungen 
zu gelangen. Die Herabsetzung der Tarife solle besonders 
sich auf Kohlen, llolz, Maschinen und Nahrungsmittel ei- 
strecken. Die Kommission ist nicht fiir sofortige Ver- 
staatlichung der Baltn, vorausgesetzt, dafs diese die vor- 
geschlagenen Tarif-IJrmafsigungen billigt. Dic Kommission 
wiirde auf den Vorschlag der Gcsellschaft eingehen, ais 
Verstaatlichungs-Grundlage die Dividenden von 1895 bis 
1897 zu nehmen, aber sie verwirft das Verlangen, ihr 
eine gewisse Existenzperiode zu sichern, da dies niclit im 

Interesse des Staates liege und gegen die Wiinsche des 
Publikums sei. Zur Erlangung von Tarif-Ermafsigungen 
auf den Linien der Nachbarstaatcn seien die niitigen Schritte 
zu thun. Ferner wird der Bau einer Bahn linie siidlich 
vom Main Reef vou Boksburg nach Krugersdorp empfohlen, 

die speziell fiir den Kohlentransport zu benutzen wiire. 
In betreff der Golddiebstiihle, die nicht weniger ais 10 pCt. 

der Gesamtproduktion, also 750 000 Lstr. jahrlich ausmachen 
sollen, wird konstatiert, dafs die Anwendung des Gesetzcs 
nicht genugeiid scharf erfolge. Yerlangt wird eine Zusammen- 
stcllung der betretfenden Gesetzartikel und die Ueberwacliung 
der Ausfiihrung durch die Bestohlenen. Die Kommission 
befurwortet schliefslich die Bildung eines industiiellen 

Comitćs, dessen Mitglieder von der Regierung, von der 

Minen-lndustrie und dem Handel eruannt wurden, Dieses 
Comitć hatte die Anwendung der Gesetze uber die geistigen 
Getriinke, die Piisse und die Golddiebstiihle zu Uberwachen. 
FUr ein solclies Comitć seien zu ernennen: 5 Mitglieder 
von der Regierung, die ubrigen unter ihrer Zustimmung, 
cin Delegierter von der Minenkauimer, einer von der Minen- 
Association, einer von der Manager Association und einer 

vom Johannesburger Handel. Die Kommission empliehlt 
die Veroffentlichung ihres Bericlites und der beiliegenden 
Aussagen und Statistiken in Buchform, damit die auswiirtigen 
Kapitalisten sich von der Art der Leitung der Minen, dem 

Reichtum der Reefe uud der Regelmiifsigkeit der Giiiigc 
Rechenschaft ablegen konnen. Das Vertrauen werde wieder- 

kehren, sobald sich dic Ausliinder uberzeugt haben werden,

dafs die Schwindelgesellscliaften, die rneist in Europa (uud 
im Trausvaal nicht?) von gewissenlosen Machem gegriindet 

worden seien, niclit dic Industrie des Transvaal selbst 
darstellen.

D io  G o ld h e r v o r b r in g u n g  d o r  W e i t  im  J a h r e  

1896 wird vou dem Yorstand der amcrikanischen MUnze 
auf 205 000 000 Doli. angegeben und die des Jahres 1897 
auf 240 000 000 Doli. geschiitzt. Zu dieser Mehrhervor- 
bringung wurden nach seiner Ansicht die Ver. Staaten

7 000 000, Siidafrika 12 000 000, Mexiko 2 000 000, Rnfs- 
land 3 000 000 und die Klondyke-Goldfeider 6 000 000 Doli. 
beitragen. (Koln. Ztg.)

Yonsino und Yersammluiigeii.
Der Verein Deutscher Eisengiefsereien wird am

10. d. M. seine 29. Generalvcrsa;ninlung im Ąchtermann 
zu Goslar abhalten. Neben dem Jahrosbericht stehen das 
Referat Uber die Verhandlungen mit dem Koks- und dem 

Roheisen-Syndikat auf der Tagesordnung, ebenso die Be- 
sprechung der Marktlage und ferner eine Anzahl von Vor- 
triigen. Zugleich haben eine Anzahl namhafter Firmen 
eine Ausstellung von Maschinen, Werkzeugen und Utensilien 
fiir Eisengiefsereien fiir dic Tage vom 15. bis 17. d. M. 
in Goslar veranstaltet. Die Vorbereitungen liegen in den 
Iliinden des Vereins-Geschaftsfuhrers Herm E. Scherenberg 
in Elberfeld.

Die Association d es Ingenieu rs sortis d e l ’Ecole 
de Lićge begeht am 17. bis 19. Oktober d. J. die Feier 
ihres funfzigjahrigen Bestchens. Aus diesem Anlafs ist eine 
Festversaminlung mit technischen Vortriigen geplant, der 
AusflUge in das LUtticher Rcvier und zur BrUsseler Aus- 
slellung sich anschliefsen sollen. Die Yorbereitungen zu 

der Feier ruhen in Iliinden des Herrn Prof, Habets, 4 rue 
Devaux in Luttich.

G e n e ra l - V e r s a m m lu n g e n . A k t i e n -  V e r c i n 
J  o h a n n e s h U 11 e zu Siegen. 21. September d. J., 
nachm. 3V2 Ufir, im Gasthof ztim Deutschen Kaiser in Siegen.

Dors tew i tz-Rot tmannsdor fer  Braunkohlen- 
Industrie-Gese 1 lschaft. 24. September d. J., mittags
12 Uhr, im Hotel Stadt Hamburg zu Halle a. S.

Marktbericlite.
/  E n g l is c h e r  K o h le n m a r k t .  Der englische Kohlen- 

markt hat die letzten Wochen hindurch im  wesentlichen 

seine frUhere Physiognomie beibehalten; durchweg herrschte 

die frUhere Stetigkeit, namentlich in Maschinenbrand und 

Gaskohle, und die Preise liabcn sich sehr gut behauptet, 

stellenweise auch gebessert. Die Ausstiinde in der Eisen- 

industrie haben die Nachfrage nicht sonderlich beeintriichtgt. 

Auch Hausbrand war fur die Jahreszeit veihaltnismafsig 

gul gefragt, zum Teil durch die W itterung begUnstigt, fur 

den W interbedarf kommen nocli keine Auftriige ein. Das 

Ausfuhrgeschiift hat in letzter Zeit durch erhohte Fracht- 

satze und durch die ungUnstige W itterung eine Einbufse 

erlitten, doch waren die ZifTern immerhin recht befriedigend 

und hoher ais im  Vorjahre. —  In N o r t l i u m b e r l a n d  

ist der Markt fUr Maschinenbrand aufserordentlich fest, 

beste Sorten erzielen nacli wie vor 8 S. 9 d. p. t f.o.b. 

Tynedock. Maschinenbrand-Klcinkohle ist neuerdings etwas 

schwacher und zu 3 S. 6 d. bis 3 s. 7 l/j d. erliiiltlich. 

Sehr gesucht ist Gaskohle, gute Sorten werden zu 7 s. 3 d. 
bis 7 $. 9 d. abgegeben, fUr spiitere Lieferung wird 8 S.
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notiurt. Hausbrandsortejr sind stetig zu 9 s. 6 d. bis 11 s., 
ungesiebie Bunkerkohle zu 6 s. 9 d. bis 7 s. 3 d , Schroiede- 
brand zu 7 s. Koks ist in letzter Zeit schwiicher. nameiit- 
lich im Ausfuhrgesehiifte, und die Preise. sind weniger 
regelmiifsig. Mocliofenkoks erzielt 13 s. 3 d. In Durham 
ist der Markt erst neuerdings etwas Stiller; in bestem 
Maschinenbrand liiilt jedoch eine gute Nachfrage stetig an 

und die Preise stellen sich zu 8 s. 9 d. bis 9 s. f o.b., 
Kleinkohle zu 3 s. G d. bis 3 S. 9 d. In Gaskohle sind 
Auftriige fiir die niichste Saison zu 8 s. gebucht, und die 
Aussichten sind vielversprechend. Ilausbrand zeigt in 
letzter Zeit entschieden steigende Tendenz. Die Ver- 
schifTuiigoii an Kohle und Koks von den Tynedocks zeigten 

durchweg eine Zunalimc gegen das Yorjahr. In La u caslu re 
ist noch keine wirkliche Besserung zu bemerken. In Haus- 

brand ist wohl eine geringe Zunahme der Nachfrage zu 
verzeichnen, aber die geringeren Sorten Stiickkohle zu 
Industriezwecken belasten den Markt in grofsen Mengen, 
und die Nachfrage in Ilausbrand bleibt immerhin noch zu 
unbedeutend, um der Geschaftslagc aufzuhelfen. Die Preise 
hat man wic in den Vormonaten behauptet. Gewohnlicher 
Maschinenbrand und Sebmiedokohle erzielt an den Gruben 
etwa G s. bis 6 s. 3 d., Lokomotivbrand 4 s. 6 d. bis
4 s. 9 d. fiir beste, und 3 s. 9 d. bis 4 s. 3 d. fiir mittlere 
Sorten. Die Ausfuhrziffern waren letzthin etwas giinstigcr. 
In Yorkshi re waren in letzlcr Zeit viele Gruben fur 
die volle Arbeitswoche bescliiiftigt, und die Lagervorriite 
sind uiibedcutend. Die Nachfrage von London wie von 
den ostlichen und sUdlichen Distiikten hat zugcnómmen 

und die Preise zeigen, wenngleich nocli nicht veriindert, 
steigende Tendenz; im Barnsley-Distriklc erzielt beste 
Silkstonekohle 8 s. 6 d. bis 8 s. 9 d., zweitc Sorten 7 s.
3 d. bis 7 s. 6 d., bester Barnsley Ilausbrand 7 s. 6 d. bis 
bis 7 s. 9 d., geringere Sorten 6 s. 9 d. bis 7 s. In 
Maschinenbrand besteht ein flotter Veisand nach den Ostsee- 
liiifen, beste Sorten zu 7 s. 6 d. bis 7 s. 9 d., zweitc zu
7 s. bis 7 s. 3 d. Gaskohle geht flotter. Koks ist gut gefragt,
bester gcwaschener Koks erzielt 12 s , andere Sorten 9 s. 
6 d. bis 10 5. In Dcrbyshire und Nott inghamshire 
zeigt Ilausbrand gleichfalls mehr Leben, und man glaubt, 
dafs dic gesteigerte Nachfrage anhalten werde; auch 

Industriekohlc behauptet sich in diesen Revieren in Preis 
uud Nachfrage gut. In Newpor t  blieben die letzten 
AusfuhrzilIVrn durch Mangel an SchilTen beschrankt.

Maschinenbrand ist gut gefragt und notiert 9 S■ fiir beste,
8 s. 9 d. fiir zweitc Sorten. Ilausbrand verzeicliiiet einen
slarkeren Bedarf und ist stetig zu 10 s. 6 d. In Cardif f 

war das Ausfuhrgeśchiift in den letzten Wochen ungleich- 
miifsig, eiumal weil. die stUrmische Witterung letzthin 

haufig die Ankunft der SehilTe verzogerle, dann auch wegen 
der erhohten Frachtsatze nach den Mittclmeerhiifcn, Da
die meisten Produzenten aber noch gut mit Auftriigen 

yerselieii sind und sie den genannten Umsliinden nur 
einen zeitweiligen Charakter beimessen, so haben sie 
die Preise bis jetzt gut behaupten konnen, nan.entlich 
fiir spiitere Lieferung. Fiir piompten Versand sind 

Konzessionen leicht zu bekomtuen, und in einigen 

Fallen wurde bester Maschinenbrand zu 10 s. 6 d. bis
10 S. 7,/2 d. abgegcben, fur spiitere Lieferung bleibt man 

fest auf 10 s, 9 d. bis l i s .  Zweitc Sorten sind stetig
zu 9 s. 6 d. bis 10 s. 3 d. Kleinkohle ist ziemlich
knapp und behauptet sich gut auf 5 s. 9 d. bis 6 s. l ‘/2 d. 

fiir beste und 5 s. 6 d. bis 5 s. 7Va d. fiir zweitc Sorten.

Koks ist sehr gesucht und fest im Preise, bester llochofen- 

koks zu 17 s. 6 d., zweitc Sorten zu 16 s In S c h o t t 

l a n d  hat sich verschiedentlich eine Besserung gezeigt, 

gegenwiirtig ist die Marktlialturig fest, und dic Preise 

zeigen eine entschieden steigende Tendenz. Ilausbrand 

wurde letzthin um 6 d. erhoht, Maschinenbrand notiert

8 s. bis 8 s. 3 d.

Franzósischer K o h lo n m a r k t .  W ic  w ir aus ver- 

schiedenen franzosischen Zeilschriften enlnelimen, bleibt die 

Lage des franzosischen Kohlenmarktes fortwiihrend eine sehr 

giinstige. Feinkohle ist auch heute noch sehr stark begehrt 

und kommen bei den meisten Zcchen sofort nach der 

„Fórderung zum Versand. Die Preise sind iiufserst fest und 

werden, wenn die Abnehmer nicht durch friihere Abschliissc 

gcsichert sind, Preiserhohungen von 1 bis 1,50 Frcs. m it 

Leichtigkeit erzielt. Die Handler fangen jetzt an, ihren 

\Vintcrvorrat in Hausbrandkohlen zu decken und die Cain- 

pagne niirunt in jeder Beziehung einen sehr befriedigenden 

Anfang; die nicht a llzu grofsen Lager werden voraussichtlich 

bald geriiumt sein. —  Im Nord uud Pas-de-Calais bleibt 

die Marktlage iiufserst fest. D ieK oksproduktion  nimmt 

fortwiihrend z u ; am linde des Jahres wird man 200 Koks- 

ofen melir in Betrieb haben wie augenblickiicli. In Anzin, 

Aniche, Dourges und Lens ist zur Zeit eine grofsere Anzahl 

solclier Oefen im Bau begrilTen.

lin Loire-Bezirk ist der Geschiiftsgang befriedigend; auch 

hier ist der Koksmangel sehr bemerkbar und die Zechen 

selien sich veranlafst, grofsere Koksofenanlagen zu bauen. 

Die Preise sind fiir alle Kohlensorlen iiufserst fest.

Die statistisclicii Zusammciislellungen iiber die Ein- und 

Ausfuhr yoii Kohlen und Koks fiir das erste Halbjahr 1897 
im Yerhiiltnis zu 1896 und 1895, ergeben folgende 

Resultate.

Ii i n fu li r.

1897 1896 1895

K o h l e n  t t t 

England . . . .  2 260 980 2 116 210 2073 310 
Belgien . . . .  1 553 310 1 619 090 1 813 550 
Deutschland . . . 301 410 309 930 279 530 
Andere Liinder . . 2 3S0 1 820 2 950

Summa 4 118 080 4 047 050 4 169 340

K o k s

Belgien . 306 800 273 330 202 740
Deutschland . 448 680 419 530 488 600
Andere Liinder . 8 650 4 180 3 000

Summa 764 130 697 040 694 340

A u s f u h r .

K o h l e n

Belgien . 242 390 204 770 195 580
Italien . 8 060 6 810 7 750
Schweiz . . . . 94 470 98 570 .92 350
Tiirkci . . 680 1 890 3 570
Aęgypten . . . . 200 — —
Algier . 1 900 1 700 7 150
Andere Liinder . 46 620 75 270 66 570
Fremde SehilTe . 32 700 86 540 100 720
Franzosisehe SehilTe 85 010 28 670 25 850

Summa 516 030 505 220 499 540

26 530 26 900 41 570
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In den yerschiedcnen franzbsischcn Iliifen waren am 
31. Marz folgende Kohlcnlager vorhanden:

1897
189G

1895

180 111 t 
213 334 t 
203 837 t

1894

1893
206 54S t 
167 928 t

Die Kohlenfordcrung in den Bezirken Nord- und Pas- 
de-Calais fur das erste Halbjahr 1897 und 1896 stellt 
sieli wie folgt:

Pas-de-Calais.

Unterschied

1897 1896 1897

t t t

- 322 644 310 992 + 16 652
Courri&res................... 810 284 776 528 + 33 756
L e n s ............................ 1 295 161 1 217 668 + 77 493
Biilly Grenay . . . . 648 046 595 748 + 52 298
Noeus............................. 582 805 573 621 + 9 184
Ilruay............................ 692 401 633 172 + 59 229

491 386 433 014 + 58 372
Ferfay ....................... 92 902 97 486 4 584
1'Wchinelle................... 25 574 10815 + 14 759

451 876 413 682 + 38194
V e n d in ....................... 50 140 52 608 2 468
Jleurcbin ................... 203 211 185 001 + 18-210
C a r v in ....................... 98 131 120 289 22158
Ostricourt................... 100 390 81800 + 18 590
Drocourt....................... 281150 246 365 -i- 34 785
Hardińghen................... 573 591 — 18

Summa 6 151 674 5 749 380 + 402 294

N o r d-B e z i r k.

Unterschied

1897 1896 1897

t t t
Anzin............................ 1 454 233 1417 210 + 37 023
A n ic h e ....................... 499 178 436 321 + 62 857

302 580 295 686 + 6 894
Douchy ........................ 196 294 189 825 + 6 469
Yicoigne....................... 66 086 68 823 2 737
Fresnes-Midi . . . . 68 407 72 362 — 3 935

46 092 44 827 + 1265
Crespin ........................ 34150 25 030 4~ 9120
Flines-les-Kaclies . . . 16 886 — + 16 886

Summa 2 683 906 2 550 084 + 133 822

Beide Bezirke zusammen 8  835 580 8  299 464 + 536 116

Die Preise sind zur Zeit folgende:

N o r d  u n d  P a s - d  c - Ca l  a is . Zecbcn von Marles. 

S t i i c k k o h le ...................... 24,50 Frcs.

Forderkohle 50 pCt. 19,00 ))
„  , 30 * 17,50 »

Ecinkohle 4 cm 12,50 })
„ 2 cm . 11,0.0 »

Zechen von Lidvin.

Stiickkohle 120 mm ♦ . 24,00 ))
Gesiebte 3 cm . ,  , 19,00 )}

1 cm . . . 18,00 ))
Forderkohle 40— 45 pCt. 16,00

„ 30— 35 15,00 ))
„ 20— 25 » 13,00

Loi re - Bczi rk. Zecben Roclie - Moliere. 

Sliickkohle iiber 120 mm 26,00 Frcs.
Niisse I. Qual...................
Forderkohle fiir Fabriken 
Gesiebte 30 mm 
Malbrough 50 pCt. Grus
Koks gewasclien

21.50
15.00
14.50
19.00
28.00 
26,00II. Qual. . .

Dic Wasscrfracliten pro Tonne von Saiiit-Gliislain, Anzin 
und Lcns nach unten angegębenen Bestimmungsorten stelien 
sich zur Zeit folgendermafsen:

Saint-Ghislain: Paris 6,25 Frcs., Rouen 6,25,
Iilbeuf 6,15, Douai 1,65, Cambrai 2,20, Ham 3,40, 
Pćronne 3,75, Saint-Quentin 3,00, Cbauny 3,50, Cotnpiegnc 
4,25, Soissons 4,65, Saint-Omer 3,10, Dunkcrąue 3,10, 

Courtrai 2,30, Ypres 4,60, Rruges 3,00, Anvcrs 2,50, 
Gand 2,60, Boom 2,10.

Anzin: Paris 4,80 Frcs., Rouen 4,80, Elbeuf4,70, Amiens 
2,15, Arras 1,25, Douai 0,95, Cambrai 0,75, Ham 1,50, 
Pdronne 1,70, Saint-Quentin 1,15, Cbauny 1,70, Com- 
piegne 2,15, Reims 2,40, Soissons 2,30, Lille 1,40, 
Bćlliune 1,40, Saint-Omer 1,65, Dunkcrąue 1,65, Calais
1.75, Epcrnay 3,10, Saint-Dizier 3,50, Nancy 4,65 Frcs. 

Lens (Pas de Calais): Paris 6,25 Frcs., Rouen 6,25,
Elbeuf6,15, Amiens 4,25, Arras 2,00, Douai 1,50, Cambrai 
2,00, Ham 3,20, Pdronne 3,50, Saint - Quentin 3,10, 
Cbauny 3,50, Compibgne 4,00, Reims 4,50, Soissons 4,40, 
Lille 1,10, Bćthune 1,10, Saint-Omer 1,30, Dunkcrąue 

1,40, Calais 1,50, Epernay 5,00, Saint-Dizier 5,25, Nancy
6.75, Gand 2,10, Briissel 3,00 Frcs.

Marktnotizen iibor Nebenprodukto. (Auszug aus dom Daily Commercial Report, London.)

Nummer

Datum

Sept.

1897

Ammoniumsulfa t 
(Beckton terms) 

per ton 

von bis 

L. 3. d. L. 3. d.

Stim-

mung

Stim-

mung

B en zo l  

90%p. gali.

bis 

. d.

50% p. gali.

bis

Stim-

mung

T h e e r 

gereinigt 
p. barrel

bisvon 

J.  d,

roh p. galion 

bis

3. d.

von 

d.

Wechselkurso auf

Berlin

kurz

von bis

Frankfurt a.3I. 
3 Monate 

bis 

JL.U
10 664

665
666 H 
667

quiet quiet 10 1 
10 1 

10 1 
10 1

20 37,7 
201 37,7 
20! 38,0 
20 39,0

20 59 20 63


