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Der ron Walchersche „Pneuinatoplior44 und seine Yerwendung in irreśpirablen Gasen 

beiui Grubenbetrlebe.
Yon Generaldirektor Bergrat Be h ren s ,  Ilerne.*)

Der von dem Cameraldirektor R udo lf R ittcr von 

W alcher- Uysdal in Teschen in Gemeinschaft m it' 

D r. Gustav Gaertner in W ien  und Gustav Benda da- 

selbst erfundene und ais „Pneumatophor" in den Gebrauch 

cingefiilirte Atmungsapparat in irrespirablen Gasen scheint 

berufen zu sein, im praktischen Grubenbctriebe eine 

dauernd erste Stellung einzunelimen.

Der Apparat ist in der Oesterr. Zeitschrift fiir 

Berg- und Hiittenwesen, X L IV .,  Jahrgang 1896 durcli 

Dr. Aug. Filluńger, Seite 581 und 591 ff., beschrieben 

worden; in der Zeitsehrift Gliickauf, X X X I I .  Jahrgang, 

Nr. 45 Seite 883 ff. sind die vom Professor Dr. Gusta? 

Gaertner - W ien auf der 68 . Ycrsam inlung deutseher 

Naturibrscher und Aerztc in Frankfurt a. M . iiber den 

Apparat gemachten Mitteilungen im Auszuge wieder- 

gegeben.

Es bedarf deshalb einer naheren Darstcllung der 

Konstruktion und der Wirkungsweise des Pneumatophors 

hier niclit; es genugt, anzufiihren, dafe der Apparat im  

wesentlichen aus einem vor der Brust zu tragenden, 

eine Sauerstoff- und eine Natronlaugenllafsche auf- 

nelimenden Gumniisack besteht, aus dem der Atmende 

durch einen Schlauch ohne Ventil Sauerstoff entnimmt, 

und in den er durch denselben Schlauch dic verbrauchte

*) Nachdmck nur mit unserer Geiiehmigung gestattet. K.-G. 
v. 11. Juni 1870.

Luft zuriickgiebt. Der Pneumatophor gehort hiernacli 

in die Klasse der Sauerstoffapjiarate m it Regenerierung 

der Ausatmungsgase (Schwann-Fleufś); er verbindct die 

Ueberlegcnheit dieser iiber dió Sclilaueliapparate (vón 

Bremen-Stolze), bei denen die Atimingslttft durch einen 

Schlauch aus der frischen Lu ft zugefiihrt und die ver- 

brauchte Luft ins Freie abgegeben wird, m it einer harid- 

liehen Form, geringem Gewicht iind steter Aktiońs- 

bereitschaft.

F iir die Zechen der Bergwcrksgesellschaft Ilibern ia  

wurden zur Erprobung der praktischen Gebrauclisfahigkcit 

10 Apparate beschafft und m it diesen in m it irrespirablen 

Gasen erfiillten Raum en Versuclie angestellt. Diese 

Yersuclie sind am . ausgedehntesten au f der Zećhe 

Shamrock unter spezieller Leitung des Bergwerks- 

direktors G. A . Mayer durchgefiihrt und besitzen ein 

besonderes Interesse dadurch, dafs der Apparat bei

2 verschiedenen Gelegeiihoiten, nam lich bei einem im 

Entstelien befindlichen Grubenbrand am 19. J u n i 1897 

und bei der Wiedereroffnung eines verlassenen Brand- 

feldes am  4. bis 6. August 1897 im  Ernstfalle zur 

Anwendung gelangte. D ie Ergebnisse der Versuche 

und Arbeiten sind in der hier folgenden Zusammen- 

stellting wiedergegeben; die letzterc entlialt in der Spalte 

„Benierkungęn" die Originalbericbte der Gruben- 

venvaltung und darin manchen praktischen Fingerzeig 

fiir die Handhabung des Apparąts.
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Die Yersuche auf Shamrock fassten yon vorneherein 
dra Zweclc ins Auge, die Gebrauchs- und Leistungs- 
fiihigkeit des Apparats fiir die Falle des Grubenbrandes, 
der mit einer gewissen Rcgelmafsigkeit im Fliitze 
Dickebank wiederzukchren pflegt, fe^tzustellon Die 
Versuche wurden iiber Tage in mit irrespirablen Gasen 
erfiillten Raumcn ausgefiihrt; der Versuch Nr. I ist 
derjenige, welcher in der schon erwahntcn Arbeit von 
Filluńger auf Seite 596 der Oesterr. Zeitschrift fiir 
Berg- und Hiittenwesen X L IV ., Jahrgang 1896, wieder- 
gegeben ist. Er erweist, dafs in einem mit Rauch von 
yerbrannten Spanen und Putzwolle erfiillten Raume es 
den Versuchspersonen miiglich war, sich bei einer 
Temperatur von 4 0 °C . 61 Minuten in den irrespirablen 
Gasen aufzuhalten und dabei leichte Zimmerhauerarbeiten 
zu yerrichten. Das Versuchsergebnis stimmt demnach 
mit der Annahme. des Erfinder? des Apparats iiberein, 
dafs dic Benutzungsdauer des letzteren auf rund 1 Stunde 
anzunehmen ist.

Bei den folgenden Versuchen waren die. Bedingungen 
fiir die Atmungsthatigkeit der Versuchspersonen erheblieh 
erschwert. Der benutzte Raum wurde mit schwefliger 
Siiure erfiillt, der Atmende mufste bei einer Temperatur 
von 5 0 °  C. eine Arbeit yerrichten, welche in der 
Bewegung eines Gewichts von 20 kg am Seil iiber einer 
Rolle bestand und sich durch dic Ilohe und Zahl der 
Hubę ausdriicken liefs. Das Ergebnis der Versuche 
war, dafs unter den veriinderten Verhaltnissen, der 
griifeeren Ilitze, der gesteigerten Muskel- und Lungen- 
thatigkeit die Benutzungsdauer bei Vcrsuch Nr. 3 auf 
40. bei Versuch Nr. 2 auf 29 Minuten zuriickging und 
dafs sich dementsprechend der Sauerstoffyerbrauch pro 
Minutę von riormal 1 1 auf 1,22 bezw. 2,05 1 steigerte. 
Diese und andere nicht in die Zusammenstellung auf- 
genommene Versuche fiihrten, unter der Erwagung, dafs 
eine Zeit von einer halben Stunde zur Ausfiihrung von 
Arbeiten zur wirksamen Bekiimpfung von Grubenbranden, 
wic Dammschlagen u. s. w., in yielen Fallen zu kurz 
sei, auf den Gedanken, statt einer Sauerstoffflasche mit 
60 1 Inhalt deren zwei mit zusammen 120 1 Inhalt zu 
yerwenden. Die wiederum unter erleichterten Verhaltnissen 
in einem mit Gasen yon vcrbranntcn Ilarz-, Horn- und Haar- 
abfallcn ausgefiihrten Yersuclie 4, 5, 9 und 11 ergaben, 
dafs dic Atmungszeit auf 111 bis 132 Minuten ausgedehnt 
werden konnte. Es erwics sich ais zwcckmafsig, die beiden 
Sauerstoffilaschcn nicht in eine grofsere umzuwandeln;
die Vcrcinigung zweier Flaschcn in eine hatte zu un-

i

handlichen Abmessungen gefiihrt; aufeerdem erschien es 
wertvoll, dafe der Atmende nach und durch Leerung 
der ersten Flasche darauf aufmerksam gemacht wird, 
dafs er nur noch iiber den halben Yorrat yerfiigt, und 
dafs er daraus ein Anhalten gewinnt, wann er sich wieder 
in frische Luft zuriickzubegeben hat. Mit dem Zwei- 
flaschen-Apparat wurde sodann am 19. Juni 1897 bei 
einem Grubenbrandc in Flotz Dickebank gearbeitet. 
Die Aufgabe war, einen Bremsberg zu iiberbauen 
und in einer Bergeversatzstrecke einen Bretterdamm 
herzustellen. Die Atmungsluft war durch vom Brando 
lierriihrende Kohlenoxydgase und Kohlensiiure vollig 
irrespirabel. Der zur Stelle befindliclie Stolzesche Rettungs- 
apparat mit Luftzufiihrung durch Schlaueh yersagte, 
weil es nicht moglich war, die Luftpumpe in frischen 
Wettern aufzustellcn. Mit dem Pneumatophor wurden 
die obigen Arbeiten ohne Beschwerung der Mannschaft 
zum Teil fertig gestellt; der volle beabsiehtigte Zweck, 
die engere Lokalisierung des Brandes, wurde indessen 
nicht erreicht, weil kein Ersatzapparat und nicht ge- 
niigend geschulte Leute yorlianden waren.

Die Wiedereroflnung einer Brandabteilung im Fiotz 
Sonnenschein gab in den Tagen vom 4.— 6. August
d. J .  Gelegenheit, die volle Bewahrung des Apparates 
nachzuweisen. Ein mit irrespirablen Gasen gefiilltes 
Ucberhauen wurde dttrch Einbaucn von Stempeln und 
Fahrten fahrbar gemacht, in demselben ein Damm ent- 
fernt und sodann die ganzliche Abmauerung des Brandes 
zur Durchfiihrung gebracht. Die Abteilung steht seitdem 
in ungestortem Abbau. Der Stolzesche Schlauchapparat 
war wegen der grofsen Entfernung des Arbeitsplatzes 
von der frischen Luft nicht zu yerwenden.

Unter den erschwertcn Atmungsbedingungen bei der 
grofsen Ilitze in unmittelbarer Nahe des Brandes, der 
Ungewohnheit der Arbeit hielt der Yorrat yon 2 Flaschcn 
nur 60 Minuten, also die Hiilfte der bei den Versuclien
4, 5, 9 und 1 i -erreicliten Zeit vor. Bei den Arbeiten 
wurden unter Verwendung melirerer Zweiflaschen- 
Apparate 7 Fiillungen, d. i. 420 1 Sauerstoff yerbraucht. 
Diese Erfahrungen waren fiir die dauornde Anwendung 
yon Zweiflaschen-Apparaten bestimmend. Die Anordnung 
der beiden Flaschcn wurde so getroffen, dafs sie neben- 
einander montiert wurden und zwar niclit mehr in dem 
auf der Brust anliegenden Atmungssack, sondern in 
einem besonderen Sack auf dcm Riickcn, von dem aus 
die. Flaschcn durch einen iiber die Schulter gehenden 
Spiralschlauch mit dcm Atmungssack yerbunden sind.
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Durch die Verlegung der Flaschen auf den Riicken 
wurde den Atmendcn eine wesentliche Erleichterung 
verschafft.

Die fortgesetzten Yersuche mit dem Apparat fiihrten 
in der Folgo noch zu einigen anderen, nicht prinzipicllen, 
aber trotzdem fiir seine Gebrauchsfahigkcit nicht nn- 
wesentliclien Aenderungen. Dieselben bestanden im 
wcsentlichen in folgendcm:

Die in dem Atmungssacke vorliandcne Flasche zur 
Aufnahme von 425 ccm 25 prozentiger Natronlauge 
wurde ais entbehrlicli erach te t und entfernt. Dic Lauge 
wurde direkt in den Atmungssack eingegossen. Fiir 
die Aenderung war die Erwiigung bestiinmcnd, dafs bei 
einem Grubenbrande es immer leiclit zu crmoglichen ist, 
die Lauge in einem besonderen Gefafse an dic Arbeits- 
stcllc zu schaflen und erst kurz vor dcm Gebraucli in 
den Atmungssack einzugiefsen. Durch den Fortfall der 
Laugenflasche gewinnt aber der Apparat an Ilandlich- 
keit und verliert an Gewicht.

Fiir den Transport der Laugenflasche bis zur Arbeits- 
stelle wurde cin iiber die SauerstoiTHaschen zu zielicnder 
Tornister benutzt (Fig. IV und V ), welcber cinc Laugcn- 
flasche von 1100 ccm, einen Trichter zum Eingiefsen 
der Lauge, Schraubcnschliissel und klcines Iliilfswcrkzeng 
enthiilt. Bei der Ankunft an dem Arbeitsplatz wird 
der Tornister mit Laugenflasche, Werkzeug etc. ab- 
gestreift,

Das in dem Atmungsbeutel befindliche, zur Auf- 
saugung der Natronlauge dienende Barchentnetz wurde 
durch ein aus Luffafaserstiicken (Faser von Schwamm- 
kiirbis) zusamniengesetztes Kisscn ersetzt.

Fiir den Ersatz des Barchentnetzes durch das Luffa- 
faserkissen war der Versuch unter Nr. 8 mafsgebcnd; 
der Versuch Nr. 10 erwies, dafs beim Fehlen dieser 
Einlagen und Eingieisen der Lauge in den leeren 
Atmungssack das Gcfiihl der Trockenheit im Mund und
Hals hervorgerufen wuęde. An Stelle des leiclit aus
dem Munde gleitenden Horninnńdśtiicks wurde ein mit 
den Lippen und Ziihncn leicht festzuhaltendes Gummi- 
mundstiick ver\vandt. Die Traggurtung wurde von der 
Brust und den Stellen unter den Armen entfernt, sodaiś 
die Last allein von 2 Schultergurten und einem Leib- 
riemen aufgenommcn wurde.

Die Ausriistung des Mannes wurde durch Nasen- 
klemmer, Rauchbrille und Signalpfeife vcrvollkommnet. 
Ais unentbehrliches Zubehcir ist das Mitfiihren einer 
elektrischen Grubenlampe erforderlicli; es werden auf 
Shamrock zwei Typen gebraucht, von denen der
grofsere fiir stationare, der kleinerc fiir bcwegliche
Beleuchtung dient. Die Lampen werden von der 
Berliner Akkumulatorenfabrik, G. m. b. H., Berlin O.,

Andreasstrafse 32, bezogen; sie werden durch die folgende 
Zahlcnrcihe gekennzeichnet:
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Ladezeit

in

Stunden

Gewicht

kg

Kerz 

in Nor

zu

Anfang

;ns tarkę 

malkerzen 

nanh 

10 
Stunden

Preis

J l .

Grofserer Typ 

Kleinerer Typ

Der nach

20
11

den

10-12

U

obigen

7,770
3,605

Angabc

3

2,5 

n umg

2

0,5

eanderte

59,50
35,80

Zwei-
flaschen-Apparat wiegt 8,733 kg bei einem Gewicht des 
urspriinglichen Apparatcs von 4,5 kg. Trotz des niclit 
unerheblich grofseren Gewichts ist dic Handhabung des 
Apparatcs wegen der Verlegung der schweren Teile von 
der Brust auf den Riicken eine erleicliterte; die Ge- 
brauchsnihigkeit des Apparatcs ist aber infolge der Yer- 
doppelung der Arbeitszeit eine unverhaltnism'afeig ge- 
steigerte.

Der Erfinder Ritter von Walclier hat, die Zweck- 
mafsigkeit der Umanderungen fiir die hier verfolgten 
Zwecke anerkennend, eine Anzahl der abgeanderten 
Apparate fiir die ihm unterstellten Erzherzoglich 
Albrcchtsclien Gruben in Bestellung gegeben.

Die Versuche und Arbeiten mit dem von Walcherschen 
Pneumatophor erweisen. dafs der letztere iń den schwierigen 
Lagen des Grubenbrandcs der Unfallverhutung die wesent- 
lichsten Dienste zu leisten bęrufen ist.

Von den bisherigen Atmungsapparaten standen wohl 
die Schlauchapparate allein in ausgcdchnter praktischer 
Ver\vendung. Die Erfolge, welche mit dem von 
Bremenschen Apparat bei den schwierigen Brand- 
bcwaltigungsarbeiten am Wilhelmschacht durch Bergrat 
Joh. Mayer in Polnisch-Ostrau erreicht wurden, sind in 
bohem Grade bemerkenswert;*) die Anwendung des 
von Bremenschen Apparatcs setzt indessen dic Moglich- 
keit der Zufiihrung frischer Luft durch Schlauch oder 
von Druckluft durch Rohre yoraus; er ist deshalb 
ganz besonders bei langandauernden Arbeiten an der 
Stelle, die von einem durch frische Luft gespeisten An- 
griflsfeld aus unternommen werden konnen. Wo die 
Mo<*lichkeit der Zufuhrung frischer Luft fehlt, versagt der 
Apparat. Gerade fiir diese Falle ist der von Walchersche 
Apparat berufen, in die Łucko einzutreten. Sein Ge- 
brauch ist von Zeit und Ort so gut wie unabhangig.

Die Vcnvendungsfahigkeit des von Walcherschen 
Pneumatophors geht aber iiber den Gebraucli bei Gruben- 
branden und den dabei vorkommenden Arbeiten hinaus.

Seine vollstandige Unabhiingigkeit von der der Um- 
gebung zu entnehmenden Luft, seine sozusagen stetige 
Aktionsbercitschaft miissen ilin zu einem der wirksamsten 
Hiilfsmittel in den Fallen von Schlagwetter- und Kohlcn- 
staubexp!osionen machen, wo es sich um das Eindringen 
in die Nachschwaden und die Rettung der von denselben 
betroffenen Leute lian delt.

*) Oesterr. Zeitsobrift 1885, Bd. 33, Nr. 39 IT.
1895, Bd. 43, Nr. 24 ff., 32 ff.



Nach den personlichcn Mitteilungen des Erfinders, 
Rittcr von Walchcr, hatte dieser um die Bergwerkstcchnik 
durch wertvÓllc Anregungen und Erfindungen vielfach 
verdiente Fachgenosse den Impuls zu der Erfindung 
des Apparats durch die grofsen Schlagwcttercxplosioncn 
im Polnisch-Ostraucr Revier und deren Opfer erhalten. 
Er ging yon dcm Gcdnnkcn aus, jedem Bergmann einen 
Vorrat von Sauerstoff mit in die Schicht zu geben. der 
ihm im Explo8jfonsfalle die Sclbstrettung aus den Nach
schwaden gestatte. Dic Sauerstoffflasche sollte der Berg
mann mit sich fiihren wie der Soldat die Feldflasche. 
Der von ihm konstruicrtc Apparat sollte deshalb in 
erster Linio der Sclbstrettung dienen.

Es mag zweifelhaft crscheinen, ob dieser einer cdlen 
Ilumanitat entsprungene und hochst erwagungswertc 
Gcdankc durch den Pneumatophor und auch uberhaupt 
zur Verwirklichung bestimmt ist. Die auf Shamrock 
mit dem Apparat ausgefiihrten Versuchc und Arbeiten 
zeigten, dafs trotz der Einfachheit der Konstruktion der 
Gebrauch desselben doch cincn Grad von Sclnilung 
voraussetzt, wie sic jedem einzelnen Bergmann schwerlich 
zuteil werden kann. Auch dio Schwierigkeit der gcbrauchs- 
ślchercn Aufbcwahrung in der Grube und zuletzt die 
Kostspieligkeit sind Gesichtspunktc, welche bei der 
Frage der allgemeinen Verwendung fiir Sclbstrettung 
eine beachłenswcrte Bedeutung haberi.

Wird man deshalb erst abzuwarten haben, inwieweit 
die Bestrcbungen des Erfinders nach dieser Richtung 
liin von unmittelbarcm Erfolge beglcitet sein werden, 
so ist schon jetzt mit Sicherheit anzunehmen, dafs der 
Apparat berufen ist, die andere grofse Aufgabe zu losen, 
in einem Explosionsfalle den Rettungsmannschaften das 
unverziiglichc Eindringen in die Nachschwaden zu cr- 
moglichen und dadurch die erstc Bcdingung fur dic 
Rettung der von Nachschwaden Betroffenen zu schaffen. 
Dr. Ilaldane*) Jiebt in seiner Arbeit iiber die Todes- 
ursachen bei Grubencxplosionen hervor, dafs bei drei 
grofsen Explosionen auf den englischen Gruben Tylors- 
town, Micklclield und Brancepcth im Durchschnitt 77 pCt. 
aller Verungliickten allein den Nachschwaden zum Opfer 
fielen und dafs in den Nachschwaden Kohlenoxyd die 
hervorragendste und dcm menschlichen Organismus 
schiidliehstc Rollc spielt. Nach Haldahc treten die ersten 
deutlichen Symptome der Vcrgiftung durch Kohlenoxyd- 
gas auf, wenn das Blut mit ca. 30 pCt. Gas gesiittigt 
ist. Bei etwa 50 pCt. bort dio Bewegungsfahigkeit auf 
und bei etwa 80 pCt. Siittigung tritt der Tod cin. Bei
0,0G pCt. Kohlenoxydgas in der Luft wird das Blut 
eines Menschen nach 1 */a Stunden auf 30 pCt. gesiittigt, 
sodafs dic Vergiftungssymptomo bei dem Arbeiter 
bcmerkbar werden, sobald derselbe cinc korperlichc

*) Haldano: „Tho causes of death in colliery expIosions“; 
Transactlons of the Federated Institution of Mining Engincers. 

Vol. X I Part 3, pag. 502 ff. S. auch Gl&ckauf 1897, Nr. 34,
S. 653 ff.
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Anstrengung macht, 0,10 pCt. bewirken nach Yerlauf 
einer Stunde Hiilflosigkeit; bei mehr ais 0,20 pCt. ist 
das Leben gefahrdet und bei mehr ais 2 pCt. Kohlen- 
oxydgas in der Luft tritt der Tod cin, bevor das Blut 
Zeit hat, den mit dem menschlichen Leben noch ver- 
traglichcn Hochst-Sattigungsgrad von 80 pCt. zu cr- 
reichen. Zur Wiederbelebung von in Nachschwaden 
besinnungslos Gewordenen ist reiner. Sauerstoff das wirk- 
samste Mittel. Obglcich derselbe in viclen Fallen das 
Bewufstsein nicht sofort wieder herstellcn wird, so wird 
er doch in wenigen Minuten den grofsten Teil des 
Kohlenoxyds aus dcm Blute austreiben und dem Ver- 
ungliickten dic Moglichkeit der Wiederbelebung geben. 
Dr. Ilaldane fand aus der Priifung der Leichname, dafs, 
obgleich das Bcwufstsein bei den Getoleten sehr bald 
abhanden gekommen sein mufstc, ein Zwischenraum von 
cincr halben biszu  einer Stunde in der Regel verstreicht, 
bevor der Tod infolge Vergiftung durch Kohlenoxydgas 
eintritt, und dafs irgend eine Moglichkeit, die Leute 
innerhalb dieser Zeit an die frischc Luft zu bringen, 
die Rettung zur Folgę haben kann. Die sofortige 
Ingebrauchnahme des von Walcherschen Apparats bei 
einer Grubcncxplosion durch eine geschulte, gleiclizeitig 
mit tragbaren elektrischen Grubenlampen versehcne 
Truppe wird ohne Zweifel die Aufgabe, einen grofsen 
Teil der Opfer der Nachschwaden zu retten, erfiillen.

Die Yorziiglichc Wirkung des Sauerstoffs ais Wieder- 
bclebungsmittel konnten wir an einem Mannę fest- 
Stellen, der bei dcm Grubenbrande am 19. Juni d. J s .  
(Vers. Nr, 6) besinnungslos aus der Grube gebracht wurde. 
Infolge dirckter Inhalation aus der von Walcherschen 
Flasche offnete er in kiirzester Zeit die Augcn und 
crholte sich.

E s ist bereits herrorgehoben, dafs, so cinfach kon- 
struiert und leicht verwendbar der von Walchersche 
Apparat ist, trotzdem dic Schulung des fiir seine Ver- 
wendung bestinimtcn Pcrsonals die unbedingte Voraus- 
setzung fiir seinen Gebrauch bildet. Vor allen Dingen 
kommt es darauf an, dafs die Mannschaften an die 
sorgfiiltige und sparsamc Verwcndung des Sauerstoff- 
vorrats gewohnt werden. Die Uebungen mit einem 
Exerzierapparat ohne Sauerstoffverbrauch sind zur Er- 
lernung der Ilandgriffe recht niitzlich, die Uebungen 
unter Anwendung der Sauerstoffatmung aber unentbehrlich.

Auf den Gruben der Bcrgwcrksgcsellschaft Ilibernia 
stand bisher der Stolzesche Schlauchapparat in Be- 
nutzung; es bestcht die Absiclit, neben diesem 10 von 
Walchersche Pneumatophore auf jeder Grube, zusammen 
deren 40, zu yerwenden, und zum Manoyrieren mit 
denselben, nach Analogie der Sanitiits- und Feuerwehr- 
Kolonnen, eine Rettungstruppe von der doppelten Anzahl 
auf die einzelnen Schichten zu verteilender Leute zu bilden.

Von der k. k. Berghauptmannschaft in Wien werden 
in der unter dem 6. April 1897 erlasscnen „Verordnung, 
betr. die Vorkehrungen, welche bei den Gruben des

956 -
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Ośtrau-Karwiner Steinkohlenrcviers fiir (len Fali 'des 

Eintritts einer Schlagwetter- oder Kohlcnstaubcxplosion 

oder eines Schachtbrandcs zur Sićherung von Personen 

und Eigcntum  zu trelfen sind", Rettungsapparate vor- 

geschrieben, welche mindestens eine Stunde gesicherte 

Benutzungsdauer und eine yollstandige Bewegungs- 

freiheit bei ihrer Bcnutzung gestatten. A is den An- 

forderungen cntsprcchcnder Apparat w ird unter 12  der 

Pneumatophor von R udo lf von W alcher - Uysdal und 

Dr. Gustav Gaertner genannt, und cs wird fiir jede 

der in eine der Schlagwetterklassen nacli § . 7 der Vcr- 

ordnung Z 2350 ex 1895 cingcrcihten Gruben die Zahl 

der Apparate auf 5 pCt. der inaxinialen Belogschaft einer 

Schicht incl. Aufseher und Schiefsmcister, mindestens 

au f 1 0 , festgesetzt.

W ir  mochten eine Anzahl von 10 Rcttungsapparaten 

auch fiir die grofsten Gruben fiir geniigend crachten, 

zumal, wenn dieselben Zweiflaschen - Apparate sind, 

denen wir fiir die vereinigten Zwecke der Arbeiten 

beim Grubenbrande und bei Rettung aus Nachschwadcn 

den Yorzug geben. Bei der Bemessung der Zahl bleibt 

auch zu erwagen, dafs die Aussonderung und Schulung 

der doppelten Anzahl yon Leuten nicht ohne Schwicrig- 

keiten ist. Es erscheint richtiger, eine kleinere, zu- 

verliissige, ais eine grofse nicht geniigend vorbcreitete 

Rettungstruppe zu besitzen.

E in  Versuch, die Kosten der ersten AnschalTung 

und die durch die pcriodischen Uebungen entstehenden 

laufenden Ausgaben zu ermitteln, fiilirt unter der An

nahme, dafs 10 Apparate fiir eine Grube beschafft 

werden und damit 20 Leute allvicrteljahrlich oder in 

Truppen von 10 Mann alle 6 Wochen einmal iiben, zu 

folgenden Zahlen:
0)

ł_ a 
t p  04 
Łj PM
-

O
tH

j i .

cJ

'TH

Ji.
I. Die Kosten <ler ersten AiiscliafTung:

137,—
2. 5 Stalilcylinder von je 10 1 Inlialt a 45 J i . 225,-
3. 10 Stuck Zweiflaschenapparate i  127,50 JL. . 1275,—
4. Scblussel, Frachten, A b r u n d u n g ...................... 63,—

Sa. 1700,—

1

°
)
 

‘I 
1

11. Die laufenden jahrlichen Ausgaben:

1. Unterhaltung der Apparaten-Teile.
a) 10 Gummisacke 'a 25,50 J i .  (Erneueruiig alle

2 Jahre) ........................................................... 127,50
b) die iibrigen Teile 1020 JL. (Erneuerting alle

5 Jahre) ........................................................... 204,-
c) dic unter 1, 1 und 2 aufgefilhrten Teile

362 JL. (Erneueruiig alle 10 Jahre) . . . 36,20
2. Uebuugskosten.

a) Beschickungskosten:

Natronlauge, 1100 ccm pro Uebung =  0.39 JL. 31,20
Sauerstoff 120 1 pro Uebung =  1,72 JL. 137,60

b) Lóhne pro Stunde 0,75 JL.
pro Uebung yon 3 Stunden =  2,25 JL . .

iC
O

TH

Sa. 716,50 71,65

D ie Kosten der ersten AnschalTung einer yollstandigen 

Ausriistung fiir  eine Grube stellen sich demnach auf

1700 JL , die der laufenden Untcrbaltung inki. E r 

neuerung des Materials undL ijline  fiir  die Uebungen auf

716,50 JL  D ie AnschafTungskostcn der Ausriistung fiir 

einen Zweiflaschen-Apparat betragen 170 JL.\ diejenigen 

fiir  den urspriinglichen Apparat, dcm der Erfinder fiir 

nicht stationare Arbeiten den Vorzug giebt, 120 JL  

Es sind dies Kosten, welche im Verlialtnis zu dcm 

Errcichbaren gering sind.

D ic Anfertigung und den Vertrieb der von Walcher- 

Apparate, sowohl der urspriiglichcn ais der Zweiflaschen- 

Apparate nach dem Shamrock-Typ, besorgt dic Firma 

W aldeck, W agner & Bcnda, W ien  I, Opernririg 10. Der 

Sauerstoff wird yon der Firma Dr. Th. Ellcan, Berlin N., 

Teglersrafsc 15, hcrgcstcllt und geliefert.

Der Bezug ist zur Zeit wegen der Entfernung und 

des unbcquemcn Hin- und Ilertransportes der 500 bis 

1000 1 fassenden Sauerstoffbomben ziemlich lastig; cs 

wiirde. wiinschenswcrt sein, wenn nach dem Beispiel der 

oberschlesischen Zcchen*) auch fiir dic rheinisch-west- 

falischen Zechen eine Ccniralniederlagc fiir jkompriinierten 

Sauerstoff, noch besser, wenn eine Produktionsstclle.’ im' 

Kohlenrcvier ins Leben gerufen wiirde.

W ir  schliefsen m it dem Wunsche, dafs seitens unserer 

GrubcnvcrwaUungen dem von Walcherschen Apparat die 

Beachtung zuteil wird, welchc dersclbe nach der Wichtig- 

kcit seiner Bestimmung und nach seiner thatsachlichen 

Gebrauchsfahigkeit yerdient.

Die Eisenbahnen Deutsehlands, Grofsbritaimiens 
und Frankreichs in den Jahren 1893—1895.

F iir dic Jahre 18 92— 1894 ist eine Uebersicht gleicher 

Art im  G liickauf Nr. 50 vom 12. Dez. 1896 S. 969 

nach dem Archiv fiir Eisenbahnwesen (Berlin, J .  Springer) 

wiedergegeben worden.

Das in jenem Artikel ausgesprochene Bcdauern, dafs 

seit dem Abschlufs der gesammeltcn Zahlen fast 2 Jahre  

vcrgangen sind, liifst sich auch heute m it Recht wieder- 

holen. Ebenso ist cs zu bcdauern, dafs mangels einer 

Yęrstandigurig iiber den Umfang der Statistik einzelne 

Angaben uberhaupt nicht oder doch nicht gleichmafeig 

fiir alle drei Liinder rorliegen; ferner ist zu beachtcn, 

dafs die franzosisęlien Zahlen auch Schmalspurbahncn 

urnfassen, wahrend die deutschen Bahnen ausschliefslich 

die Y o l l s p u r i g c n  Bahnen lur ijffentlichen Verkehr cin- 

begreifen. Diese Abweichung ist itules unerheblich; 

nach der Quelle fiir die deutschen Zahlen (Uebersicht- 

liche Ztisammcnstellung der wichtigsten Angaben der 

deutschen Eisenbahn-Statistik 1895/96, bearbeitet im 

Reichs-Eisenbahn-Amt, Berlin, E . S .M ittler) verschwindet 

deren Bahnlange m it rd. 1300 km  gegeniiber der Liinge 

der deutschen yollspurigcn Bahnen m it mehr ;ds 45 OOOkm. 

In  diesen d e u t s c h e n  Schmalspurbahncn sind dic sog.

*) Gluckauf Nr. 38, 1897, 18. Sept., Seito 740.
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Kleinbahnen nicht ciiigerctchnel; seit 1885/80 ist das 

Schmalspuibahnnctz von 382 auf rd. 1300 kg gestiegen. 

Die Eiilleitung zu der Quelle fiir dio deutschen Zahlen 

giebt eine weitere Trednung- in Voll- und Nebenbahnen, 

lisich welcher vorhanden waren:

1885/86 

km | pCt.

1895/96 

km | pCl.

Zunahme gegen 

1885/86 in pCt.

Ilaiiptbahnen
Nebenbahnen

30 6 1 2 =  82,1 

6 6 5 9 =  17,9

3 1 8 6 9 =  70,4 bei Ilauptbahnen 4,1 
13 3 9 2 =  29,6 „ Nebcnbalm. 101,1

37 2 7 1 =  100 45261 =  100

Schliefslich sei noch betont, dafs die Ziffern bei 

Frankreich undGrofsbritannie.il fiir K a  lenderjal i re,  bei 

Deutschland fiir E t a t s j a h r e  gelten.

D ie nachstehende Uebersicht ist aus 4 Tabellen des 

Berichts ini Eisenbahn-Archiv zusainmengefafst, welche

1. Ausdehnung und Anlagcknpital,

2. Betriebsmittel und deren Leistungen,

3. Finariziellc Ergebnisse,

4. Yerkehrs-Ergebnisse

bcliandeln. Ein Vorgleicli ist in erster Linie bei den 

auf den Kilometer bezogenen Angabcn moglich; deslialb 

sind diese und ihre Verschiebung gegen das Jah r 1893 

vorzugsweise angegeben. In  der Uebersicht bilden die 

laufenden Nummern 1 — 6, 7 — 10d, 11— 19 wie 20— 21 b 

jedesmal besondere Gruppen, die durch Abgrenżung jm  

•Druck kenntlich gemacht sind. Unter den deutschen 

Eisenbahnen cntfallt allein auf die preufsischen Staats

bahnen m it 27 227 km Eigentunlsliinge mehr ais 6/ 10 
des gesamten Netzes; dio hier mitgeteilten Ziffern sind 

also in erster Lin ie durch die Betriebs-Ergebnisse der 

preufsischen Staatsbahnen bedingt; die Staatsbahnen der 

Bundesstaaten und des Reichsląndbs treten dagegen er- 

heblich zuriick:

Bayern b e s i t z t ......................... 3267 km

S a c h s e n .....................................  2455

W ii r t t e m b e r g ......................... 1689 „

R e ic h s la n d ...............................  1567 „

Bad e n ........................................... 1471 „

Mecklenburg-Schwerin . . 942 „

V
D e u t s c h l a n d Grofsbri  t ann ien F r a nk r e ic h

L
an

fe
n
d
e
 

S
u
m

m

G e g e n s t a n d
Absolute

Zahl

1895/96

Ver- 

schiebung 

gegen 

1893/94 

+ in 
Prozenten

Absolute

Zahl

1895

Ver- 

schiebung 

gegen 

1893 

+  in 
Prozenten

Absolute

Zahl

1895

Ver- 

schiebung 

gegen 

1893 

+  in 
Prozenten

Bemcrkungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Balmlange (Klgentl. L a n g e )................................ km 45 261 +  3,9 34 069 +  2,5 40 226 +  2,2
2 „ auf 100 qkm F lachę................................. 8,36 +  3,9 10,7 +  1,02 7,5

10,4
+  2,7.

3 „ 10 000 E inw ohner......................„ 8,7

34,9

+  1,5 8,7 +  1,1 +  0,9 *) AnRabc fiir

4 Doppel- uńd mehrgcteisig in %  der Balinlarigo +  2,9 54,0 - 1 ,1 37,5*) 1S93, fiir 1594/95 
fehlt solche.

'Lii lfd. Kr. 55 Staatsbahnen „ „ „ „ 92 +  0,9 — —
o 6,6 o

+ 0
6 Anlagekapital auf 1 km Bahnliinge . . . Mark 252 153 - 0 , 5 587 696 +  0,4 317 078 +  0,1 Angabe fehlcnd.

7 Lokomotiren auf 10 km Betriebslange . . . . 3,54 -  1,4 5,47 +  0,7 2,64 +  1,5 Zu lfd. Nr. 7.

8 Personeuwagen „ „ ,, „ . . . . 6,92 +  2,1 12,39 +  0,2 6,65 +  1,2
9 Gepack-, (j ii ter - etc.-wagen auf 10 km Betriebslange 74,9 +  4,3 186,3 +  0,8 68,6 — 0,1 fehlend.

lOa Geleistete Zugkilometer In Schnell- u. Personen- 
zO gen ................................................ Mill.-Anz. 192,7 +  6,1 296,4 +  2,4 __ __

lOb Geleistete Zugkilometer In Giiterziigen . „ „ 133,6 +  3,9 242,'0 +  0,0 —
lOc „ „ flberhaupt. . . „ „ 363,8 +  5,4 545,3 +  4,9 - • - 1894, 1895 fehlt
lUd „ „ auf 1 k m ........................... 8 097 +  1,9 16 005 +  2,3 7608**) — dieAngabe noch.

11 Gcsamteinnalime iiberhaupt . . . .  Mili. Mark 1495,5 -1- 6,4 1718,4 +  6,5 1026,1 +  5,0
12 „ auf 1 km Betriebslange Mark 33 2S7 +  2,9 50 439 +  3,9 25 895 +  2,7

13

Y on  der G e s a m t e i n n a h m e  c n t f a l l e n :  

auf Personen und Gepack-Yerkehr . . . .  % 28,16 +  2,8 43,48 - 2 ,2 42,8 +  3,9
14 ,, G Storverkehr...................................................... 67,61 -  0,44 51,25 +  0,8 56,0 - 0 ,4
15 Gesanitausgabe iiberhaupt.......................Mili. Mark 837,3 — 0,5 957,16 +  4,7 559,5 - 0 ,4
16 Gesamtausgabe auf 1 km Betriebslange . . Mark 18 636 - 3 ,8 28 107 +  2,1 14 120 - 2 ,7

17

Y o n  der G es am t a u sgab e  c n t f a l l e n :  

auf alls. Verwaltung . <y# 9,84 -  1,2 14,0 +  3,7 11,6
18 ,, Bahnverwaltung 24,20 - 5 , 0 16,8 - 1 , 8 20,3 —
19 .. TransportTrrwaltung . 65,96 +  2.2 . 69,2 - 0 ,2 68,1 —

20*

Deberschufó auf 1 km durchschnittliche 
Betriebslange ................................................Mark 14 651 +  13,7 22 335 +  0,1 U  775 +  9,9

20 b bei den preufsischen Staatsbahnen . 17 513 +  14,1 3,80 +  5,5 3,74 +  10,7
21 a in Prozenten des Anlagekapitals . . . . 0/0 5,74 — —

21 b bei den preufsischen Staatsbahnen 6,76 — — — — —
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Von den fiir 1895/96 nachgewiesenen Privatbahnen 

ist inzwisclicn dic umfarigreichste, die Hessische Ludwigs

bahn, in Staatsbesitz iibergegangen.*)

In der Gruppe lau fende  Nr. 1 — 6 der T abe lle  

ist mit Gcnugthuung festzustellen, dafs die auf 10 000 

Einwohner bczogene Bahnliinge (Ifd. Nr. 3) in Deutsch

land der britisclien gleichgckoinmen ist, wie ja auch 

die Bahnliinge (lfd. Nr. 1) am starksten in Deutschland 

gewachsen ist; bcdenklich dagegen ist das Zuriick- 

weichen des Anlagckapitals auf 1 km Betricbslange bei 

den deutschen Bahnen; selbst die Ziffer der franzosischen 

Bahnen ist fast um 1/4 hoher, wiewohl boi diesen auf den 

Kilometer eine geringere Zahl von geleisteten Zug- 

Kilometern entfallt ais in Deutschland (8097 gegen 

7008 nach lfd. Nr. 10d). Es liifst sich im allgemeinen 

nicht annehmen, dafs diese Zalilen in Grofsbritannien 

infolge Entstehens aus Privatinitiative iiber Gebiihr hohe 

seien; denn dies erhohtc Anlagekapital findet seinen Aits- 

druck einmal in der besseren Fahrmittcl - Ausstattung, 

wio in rolativ geringeren Botriebskostcn pro km, auf die 

weiter unten einzugehen ist, und sodann in der 

grofseren Zahl der doppel- und mehrgeleisigen Strecken; 

auch hier (laufende Nr. 4) weist Deutschland die 

niedrigsten Zilforn auf, obwobl dic franzosischen 

Bahnen, wie oben bomerkt, eine geringere Verkehrs- 

Freąuenz ais die deutschen besitzen. Die britisclien 

Bahnen haben 54 pCt. der Bahnliinge zwei- und mchr- 

geleisig; auf das letztere ist der Nachdruck zu legen, 

da dort die Bedienung des Personen- und G iiter- 

vcrkehrs au f Y o llig  gesonderten Gcleisanlagen auf 

verkehrsrcichen Strecken die Regel bildet; auf den 

deutschen Bahnen waren nach der Einleitung der Quclle 

lur dic deutschen Ziffern an dritten und vicrten Geleisen 

rund 108 bezw. 66 km vorhanden.

Zur Vertiefung des Yergleichs Jiinsichtlich der 

deutschen Bahnen seien hier noch einige Vorgleichs- 

zahlen gegen 1885/86 wiodergegeben, wclche der schon 

wiederholt genannten Quelle fiir die deutschen Zalilen 

direkt entnommen sind (S. VI u. V II).
Znnahmo in

Es betrug

die gesamte Geleisentwickelang
(v o lls p u r ig ) ............................ 63 666 km 81 939 km 28,7 pCt.

gegen Frachtberechnung zuruck-
gelegte tkm in Millionen . . 15 965

Beforderte Netto- oder Nutzlast
(Personen, Yleh, Giiter) in
Millionen t k m ....................... 17 220

Tara oder toteLast (Eigengewicht 
der Wagen, Lokomotiven und 
Tender einschl. einer mittleren 
Fiillung mit Wasser u. Brenn- 
material) in Millionen tkm . 45 769 

Bruttolast auf 1 kin Betriebs- 
lange in Millionen t . . . 1,73

Danach steht einer Gelciscntwickclung von 28,7 pCt. 

eine Zunahme des frachtzahlendon Giiter-Verkehrs von

25116

27 611

74 521 

•2,27

57,31

60,3

62,8

31,2

Wasserstrafsen.
*) Zu vergl. „Gluckauf" Nr. 46 S. 889: Wagenmangel und

57,31 pCt., des gesamten Netto-Verkehrs von 60,3 pCt. 

gegeniiber. Die an yierter Stelle angegcbenc Vergleichs- 

zilfcr dor Tara liifst sich leider aus den Angaben der 

Quclle nicht priifen, weil die Zuschlagswerte fiir Wasser 

und Brennstoff nicht angegeben sind; fiir dic 3 Gruppen 

Personen, Gepack, Giiter allein genommen, haben 1895/96
Personen Gepack Giiter

dio Netto-Zahl in Mili. tkm 1 044 51 26 516

„ Tara- „ „ „ „ 15 273 3903 23 021

betragen. Das Anwachsen der Tara-tkm scheint sich 

auf den ersten Blick auf eine Vermchrung von Leer- 

fabrten zur Bcscblcunigung des Wagenurnlaufs zuriick- 

zufiihren. Aus anderen Matcrialicn aber, niimlich den 

amtlichen Berichten iiber die preufsischcn Staatsbalinen, 

welche alljahrlich dcm Landtagc zugehen, liifst sich 

nachweisen, dafs die Jahresleistungcn dor Giitcrwagcn 

auf den im Jalire 1889/90 crroichUm Kulminationspunkt 

noch niclit wieder gelangt sind;*) dio Leistung von

17 633 km damals war 1892/93 auf 15 913 km ge- 

fallen und hat 1895/96 nur 16 720 km betragen, bleibt 

also fast um 1000 kin hinter jenom ITochpunkt zuriick. 

Dieses Anwachsen der Tara mufs somit vornchmlich in 

anderen Ursachcn, dem zu liohen E ig o ngew ich t der 

W ag o n  gcsucht werden. Dafs solehe bei der gesteigerten 

Gescliwindigkeit der Personenziigc nicht zu umgcbcn 

sind, leuchtet cin. Dio Erfahrungen mit der Ver- 

ringerung der Giitcrwagen-Tara**) aber fordem um so 

dringlicher zur Nachachtung auf, ais die unzurcichende 

Gelciscntwickclung gegeniiber dem Anwachsen des Ver- 

kelirs b u  weiteron Erschwcrnisscn fiiliren mufs. Un- 

wirksam gegeniiber dieser Besorgnis ist der Ilinweis, 

dafs nacli der vorstehcndcn Tabelle insgesamt nur cin 

Anwachsen der Bruttolast a u f 1 km um 31,2 pCt. sejt 

1885/86 erfolgt sei; dieses geringere Verh;iltnis erkliirt 

sich aus dcm schon oben gckcnnzeichneten Anwachsen 

der Nebcnbahnen und iiborhaupt dem Hinzutreten yon 

Vollbahnstreckcn mit geringeror VerkehrsdichMgkeit, 

denen in vcrkehrsreicheren Bezirken naturgomiifs eine 

wesentlich don Durchschnitt iibertreflender Vcrkehr auf

1 km gogenuberstelit.

Nach Tarifklassen geordnet hat sich der Vcrkehr seit 

1885/86 folgendermąfsen gesteigert:

Steigerung
Menge 
1895/96 

in Mili. tkm

Einnahme

G a t t u n g in pCt. pro 1 tkui
seit 1885/86

rund Pfg.

Eil- und Exprefegut . 35,76 108 24,46

V ie h ........................... 58,73 374 8,12

Stuckgut einscbl. nach
Spezialtarif . . . 53,54 132 ] C <o 1

Frachtgut in Wagen-
110,56 12 518

/ 5 O)/

ladungen . . . .  
Ausnahmetarife fur

) ! • ! )  3,79
w l

Wagenladungen fur
23,40 10 378

\o 21
10 t und mehr . .

*} Yergl. diese Zeitschrift Jah rg . 1895 S. 1321.

Yergl. u . a. Stalil und  E isen, lauf. Jahrg . S. 877 u 952.
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Bei Bctrachtung der Gcleisentwickelung liat sieli 

wlederliolt ein Ilinweis auf die Verkehrszunahmc nicht 

vermciden lassen, des genaueren in laufender Nr. ? 

bis lOd der Ilaupttabelle verglichen ist. Wenn gegen

iiber dem oben geschilderten Anwachsen des Massengut- 

verkelirs sogar eine Abnahme der Lokomotiven, ge- 

rechnet auf 10 km Betriebslange, cingetreten ist, so 

bedarf diese Erscheinung wohl keines Kómmcntars; die 

unzureichcnde Geleisentwiekelung im Yorein mit den 

allzugeringcn Loftomotiv-Kraftcn werden fiir das Znriick- 

bleiben der deutschen Zugkilomcter Leistungen gegen

iiber der Britischen (lfd. Nr. lOd) mit rd. 8000 gegen 

i-d. 16 000 in erster Linie verantwórtlieh sein; der 

Mindcrbcstaml um mehr ais 33 pCt. an Maschinen, gc- 

rechnet auf 10 km Betriebsliingc, gegeniiber Grofs

britannien, wird durch den Minderbestand an Wagen 

(lfd. Nr. 9) noch ifbertroiTen; hier sind dio britischen 

Bestiindo auf 10 kin nocli ganz erheblieh hoher, namlich 

150 pCt., allerdings wahrschcinlićh zum Teil mit ge- 

ringerem Ladegewicht ais in Deutschland.

Dic finanziellen Ergebnissc (lfd. Nr. 11— 21), geben 

dcm so gekennzeichneten Sparsamkcits-Prinzip weiteren 

Ausdruck. Sie geben cin Bihl iiber die leitenden Grundsatze 

der Vcrwaitung. Gerade die in den laufenden Nrn. 20 

und 21 auf das Deutsche Reich bezogenen Zahlen sind 

durch das IJebergewicht Prcufscns vcranlafst. Die anderen 

Bnndesstaaten sind sich in ihrer Eisenbahn-Politik der 

ihnen anvertrauten allgemeinen Interessen besser bewufst. 

Der fiir das Reich berechnete Ueberscliufs betriigt:

1805/96 1894/95 1893/94
pCt. pCt. pCt.

in Prozentcn des Anlagekapitals . 5,74 4,98 5,03

dagegen im einzelnen bei

den Staatsbahnen Prcufscns . . 6,76 5,67 5,69

„ „ Mccklenburgs . 5,22 4,81 5,64

„ „ Sacbsens . . 4,83 4,46 4,71

„ Reichsbahnim ...................... 4,72 4,50 5,04

„ Staatsbahnen Badens . . . 4,10 3,76 3,97

„ „ Bayerns . . 3,19 3,19 3,26

„ „ Wiirttembergs. 3,12 2,73 2,85

Noch bei der Beratung des laufenden Preufsischen 

Eisenbahn-Etats ist vom Regiąrungstischc der lebhaften 

Bcfriedigung gerade iiber die stiindige Ilerabdriickung des 

Betriebskoeffizienten Ausdruck gegeben worden. Diese Er- 

gebnisse sind dio Folgę der ans den Schlufszahlcn der 

Tabelle (lfd. Nr. 20b, 21 b) hervorleuchtenden Praxis 

die cs vcrstanden hat, gegeii 1893/94 auf 1 km Betriebs

langc dic Ausgabcn um 3,8 pCt. zu mindern. wahrend 

die Einnahmcn pro km um 16 pCt. (17 513 gegen 15 056) 

und die Verzinsung des Anlagekapitals auf 6,76 pGt. 

desselben gestiegen sind.

Die Unfalle und der jeden Herbst sich einstollondc 

Notstand in der Wagengestellung haben zur Geniige dio 

Frage bcleuchtct, ob denn eine weitsichtige Sparsamkeit

thatsachlieh in erster Linie an der steten Ilerabdriickung 

des Betricbs-Kocffizienten sieli mit dauerndem Erfolge 

bethatige. K. E.

VII. interiiationalcr Geologen-Kongrefs 
in Rufsland.

XI.

Da der Kaukasus (loch immerhin zu den minder 
bekannten Gebirgen Europas geliiirt, so moclite icli, bevor 
icli mieli an eine Scliilderung unserer Durclifjiieruiig des
selben machc, einen kurzeń Ueberblick iiber seinen oro- 
grapliisęlicn lind geologischen Bau geben, und liaite mieli 
in dieser Bezieliuitg an den Teil unscres grofsen Reisefiihrers, 
den unser ausgezeiclineier Geleiter durch den Kaukasus, 
Herr Professor Lowinsou-Lessing ans Dorpat, verfafst liat. 
Der Kaukasus im eigentlichen Sinne, d. h. der grofse 
Gebirgskamm, der von Aiters. her ais dic Grenzscheide 
zwischen Europa und Asien galt und ais gewaltigcr Qucr- 
riegel vom Sc li warzeń bis zum Kaspischcn Mcere sieli 
hinzieht, bildet nur die grofse niirdlicho Hiilfte des gesamten 
Gebirges. Ilitn entspricht siidlich von ilnti und ganz in 
Armenien gelegen ein zweites parallel verlaufendes Gebirge, 
welches ais der kleine oder Antikaukasus bezeiclmet wird. 
Getrennt sind beide durch dic breiten Thiiler des Rion, 
der zum Schwarzcn, und des Kur, der zum Kaspischcn 
Meere fliefst. Im.Obcrlaufe beider Fliissc liegt, die Wasscr- 
sclieidc bildend, cin den grofsen und den kleinen Kaukasus 
yerbindender Gebirgsriogel, das Imcritinische Gebirge. In 
dieser tiefen Einsenkung zwischen den beiden Iiolien 
Gebirgen yerliiuft die bedeutungsvollc Eisenbahn, die in 
neuerer Zeit den Pontus mit dem Kaspischcn Mcere vcr- 
bindet und im Westcn in Batum, im Osten in Baku endigt. 
Wiilirend sich im Norden an den grofsen Kaukasus das 
nur wenig iiber den Meeresspiegel sieli erhebende siid- 
russische Steppengebiet anlehnt, wird der kleine Kaukasus 
im Siiden vou dem arinenischen Hoclilande begrenzt, Dic 
orographische Glicderung des eigentlichen Kaukasus, die uns 
hier allein beschiiftigcn soli, ist eine ganz aufserordentlich 
mannigfache und kann hier nur in wenigen stark hervor- 
tretenden Ziigen angedeutet werden. Alle Gebirgskettcn 
verlaufen mehr oder weniger in derselben Richtung, dic 
dem ganzen Gebirge eigentiimlich ist. Die interessanteste 
und am meisten in die Augen springende Erscheinung ist 
die, dafs die Hauptkettc des Kaukasus, in welcher dic gc- 
waltigsten Hoęhgipfel auf mehr ais 5000 m Ilohe sich erheben, 
niclit in der Mitte des Gebirges, sondern in verhaltnismiifsig 
geringer Entfernung von dem Nordrande verliiuft, und dafs 
die Hauptketle nicht die Hauptwasscrscheide des gesaintcu 
Gebirges darstellt. Die letztere wird viclmehr von einer 
weiter sudlicli liegenden, bedeutend niedrigeren Kette 
gebildet, und dic von dieser Wasserscheide aus nach Norden 
abfliefscnden Gewiisser diirchbrechcn die Ilauptkette in 
sieben Quęrtliftlern. Auf diese Weise wird das grofse 
Liingsthal, welches dic centrale wasserscheidende Kette 
von der nordlich gelegenen Ilauptkette trennt, in sieben 
einzelne, beckenartigc Teilstiickc zerlcgt. Wir haben hier 
also ein bedeutsames Analogon zu der sudamcrikanischcn 
Cordillere. Parallel zu diesem Hauptlangcnthale des 
Kaukasus, welches allerdings nur im ganzen bctrachtct ais 
solches tieraustritt, verlaufen nordlich vo.i der hochsten
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Kette noch zwei weitere Parnilelthaler von bedeulender 
Ausdelmung, die gleichfalls von den in sie tief eingesclinittenen 
Quertliiilern gekreuzt werden. Die Entwickelung dieser 
nordlichen Lilngsthiiler liangt aufs innigste mit dem geolo
gischen Bau des ganzen Gebirges zusammon, indem sie 
zum Teil in weniger widerstandsfiiliigen Gebirgsgliedern. 
zum anderen Teile nach Lowinson-Lessing in zerstorten 
Antiklinaleri yerlaufen. Schon zwischen diesen ersten Liings- 
thalcrn erheben sich die sie trennenden Ketten zu HOhen 
von mehr ais 3000 ra, wie wir bereits bei der Schildernng 
unserer westlich gelegenen Exkursion zum Zeigletsclier 
erwiihnt hatten, und gerade in dem Heranriicken der 
bedeutendsten Erliebnngen des Gebirges an seinen Nord- 
rand ist der liberwalligende Eindruck des Gebirges 
auf den von Norden kommenden Reisenden begrundet. Es 
ist deslialb geradezu unerfindlich. wie Baedeker dazu kommt, 
einer Reise von Tiflis nach Wladikawkas den Vorzug vor dem 
umgekehrten Wege zu geben.

Der geologische Bau des Kaukasus ist in tektonischer 
Beziehung von geradezu grandioser Einfachheit und mufs 
im Zusammenhang mit dem kleinen Kaukasus betraehtet 
werden. Jedes der beiden Gebirge bildet einen gewaltigen, 
nach Siiden iiberkippten Sattel, wahrend die zugehorigc 
Muldę die breiten Einsenkungcn zwischen den beiden 
Gebirgen und den siidlichen Teil des grofsen Kaukasus 
umfnfst. Wie in den Alpen bildet auch im grofsen Kaukasus 
eine Masse von Graniten und paliiozoischen, grofstcnteils 
krystallinischen Gesteinen den Kern des Gebirges, an welchen 
im Norden wie im Siiden sich Schichten anlegen, die vom 
Lias bis zum jtingeren Tertiiir rcielien. Wahrend aber in 
den Alpen das jungere Kalkgebirge in grofsarliger Weise 
ziisamincngcfaHet und uberschoben ist, zeigen die ent- 
sprechenden Schichten des Kaukasus ein aufserordentlieh 
gleichformiges Einfallen nach Norden und nur in gewissen 
DifTerenzen in der Nciaujg dieses isoklinalen Schichten- 
systems, in dem Auftreten umergeordneter sekundiirer 
Faltung und in dem Yorhandensein einer' durch einen 
grofsen Teil des Nordfliigels hindurchgehenden Ueber- 
schiebung und einer ausgedehnten Yerwerfung auf dem Stid- 
fliigel, finden sieli verlialtnismiifsig unbedeutende Ankliinge 
an den Bau des mitteleuropiiischen Ilueligebirges. Den Kern 
des kleinen Kaukasus bilden stark gcfaltete, paliiozoische 
Sedimentgesteine mit maclitigen alten Eruptivgesteirisinassen 
am Nordrande und ungelieuren jungen vulkanisehcn Eruptiy- 
gesteincn auf der Oberfiiichc, durch welche in grofsen 
Gebicten der innere Bau versclileiert wird. Die beide 
Gebirge trennende grofse Muldę wird, soweit sie oro- 
graphisch liervortritt, ganz aussehliefslieh vou miocancn und 
oligocanen Gesteinen gebildet. Auch das Relief des grofsen 
Kaukasus ist im Gegensatze zu den Alpen durch jung- 
Yiilkanische Erscheinungen stark beeinflufst worden, indem 
gerade die hochsten Gipfel der Ilauptkette wie der Elbruz 
und der .Kasbek jugendliche Vulkane darstellen, von denen 
gewaltige und ausgedehnte Lavastrome ausgegangen sind. 
Auch auf der llauptwasserscheide des Gebirges spielen,-wie 
wir noch weiter sehen werden, solche jungen Eruptivgesteine 
in orographischer und geologischer Beziehung eine bedeutungs- 
volle Rolle. Dazu tritt ais dritter Faktor die Thatigkeit 
der Gletseher, die freilich in dem niedersehlagsarmen 
Kaukasus niemals zu der ungelieuren Entwickelung gelangen 
konnten, wic in den Alpen. Ais Hauptgegensatz in dieser 
Beziehung mufs hervorgehobcn werden, dafs aller Wahr- 
scheinlichkeit nach dic Gletseher des Kaukasus niemals aus

dem eigentlichen Gebirge herausgctreten sind und dafs 

infolgedessen im beiderseitigen Vorlandc die Mannig- 

faltigkeit der Landschaftsformen fehlt, dic dem nord- 

und siidalpinen Vorlande so aufserordentliche Reize ver- 

leiht. Sieher ist auf diesen Umstand cs auch zuruck- 

zufiihren, dafs der Kaukasus und sein VorIand ganzlich 

des Schmuckes der Secn entbehren mufs.

Eine Gesellschaftsreise iiber den Kaukasus ist keine 
Kleinigkeit und der Transport von 240 Exkursionisteń vo'n 
Wladikawkas bis Tiflis iiber eine Strecke von mehr ais 
200 km von Bahn zu Balin stelltc an das Oiganisations- 
talent unserer russischen Fiihrer keine geringen Anforderungen. 
Wahrend einer Zeit von 6 Tagen war auf Befclil der 
russischen Regierung die Grusinische Hecrstrafse fiir alle 
Reisenden gesperrt, mit Ausnahme derjenigen, die sieli der 
fahrplanmiifsigen Posten bedienten. Wenn man dic Wieli tigkeit 
dieser Strafse, fast der einzigen Vcrbindung zwischen zwei 
slark bevolkcrten Laudschaften, bertieksichtigt, wenn man 
weifs, ein wie starker Verkehr mit Extrapost ununterbrochen 
iiber das Gebirge sich bcwegt, so lernt man erst das hohe 
Mafs von Entgegenkoinmen schiitzen, welches in grofsartigster 
Weise durch diese Anordnung zu gunsten unserer Exkursion 
bcwiesen wurde. Dies Verbot war aber unumgiinglich 
notwendig, da man natiirlich die Zahl der Wagen und Pferde, 
sowie die Menge der in den einzelnen Poststationen zur 
Verfiigung stehenden Zimmer und Betten in Betracht ziehen 
mufs. Dic gesamte Exkursionistenzahl war eingcteilt in 
Gruppen von 50 — 60 Personcn, von denen je eine an 
vier aufeinanderfolgenden Tagen die Reise von Wladikawkas 
antrat. Diejenigen, die zuerst iiber das Gebirge kamen, 
benutzten die Zeit bis zum EintrelTen der letzten, um von 
Tiflis aus einige Exkursioucn zu machen, auf die ich noch 
weiterhin zu sprechen komme, und in entsprechender Weise 
miifsten natiirlich diejenigen, die zu den letzien Trupps 
gohSrten, die Tage bis zur Abreisc durch Ausfiiige im 
nordlichen Kaukasus ausfiillen. Zu den letzteren gehorle 
aufser der in den beiden letzten Berichten beschriebcńen 
Exkursion zum Zeigletsclier und dem Bcsuche der Lakkolithen 
und Thermaląuellen von Piatigorsk auch ein Atisflug, den 
ein Teil der Teilnehmer an der Donetzexkursion zum Elbruz 
gemacht hatte. Diese Herrn zusammen mit unserer Zei- 

exkursion bildeteu die letzte Gruppe, die iiber dnu Kaukasus 
herubergefuhrt wurde. Bewundernswiirdig erschien uns vor 
allen Dingen die Leistungsfahigkcit unseres Fiihrers Liiwinson- 
Lessing, der nacheinander mit den drei yorhergegangencn 
Gruppen bis zur Kammhohe des Kaukasus gereist war 
und von dort in ununterbrochener Eilfahrt jedcsmal wieder 
nach Wladikawkas zuriickkehrte, und nun zum vierten 
Małe mit uns die gleiclie anstrengende und in ihrer Wieder- 
holung (iir ihn sieher aufs iiufserste ermiidende Reise antrat. 
Ein Teil unserer Gruppe war bereits am Morgen um 7 
abgereist, wahicnd wir erst um 10 Uhr unsere vier Wagen 

bestiegeu und aus Wladikawkas Uber den rauschenden 
Terek hiniiber durcli die sonnige Landschaft dem nahen 
Gebirge, nur mit dem gedruckten Fulirer in der Hand, 

entgegenfuhren. Der Mangel eines lebenden Fiihrers machte 
sich uns auf der Strecke, die wir ohne einen solehen 
zuriicklegen mufsten, dank einer ingenieusen Idee des 
Professors weniger merkbar. An jeder Stelle unseres Weges 
namlich, an der irgend etwas Bemerkenswertes zu sehen 
war, wurden wir in nicht zu iibcrsehender Weise aufmerksam 
gemacht durch ein mit grellroter Mennige an der Feiswand 
angemaltes Schliigel und Eisen, und selbst die Sache, auf
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deren Besichligung es ankam, war durch eine verstiindliclie 
Skizze angedeutet, beispielsweise die Linienzeichnurig eines 
Ammoniten ais Zeichen, dafs liier ein Fundort von Ver- 
steinerungen zu selicn war, oder sogar durch eine rolie, 
aber leicht verstandliche Skizze des tektonischen Baus.

Unser Wog fiihrte uns zuerst durcli die weite Ebene 
de* Terekthales, in das allmithlicli sich verengende eigentliche 
Gebirgsthal dieses Flusses hinein. Ais dic weite Thalmiindung 
sich zusammenzog uud das anstehende Gestein des Gebirges 
an die Strafse herantrat, sahen wir uns mit Erstaunen bereits 
in den harten Kalken des oberen Jura, wiihrend wir doch 
YOrher auf dem Wege durch das Ardonthal zum Zeigletscher 
vor der jilngsten der Jiirasćhicliten ein miichtiges Profil von 
harten Moiasse Kongloineraten und vnn Kalksteinen der 
Kreideformation gcąuert hatten. Beide Gebirgsglieder liegen 
hier mit viel getiiiger entwickelter Schichtenmachtigkeit ver- 
steckt in den bewaldeten, Aachen Hligeln, die einige Kilometer 
iang, und rechts von uns die einzelnen letzten Ausliiufer 
des Gebirges gebildet hatten. Bald nachdem wir die ersten 
anstelienden Gesteine erreicht hatten, fand bei dcm Kosaekeu- 
posten von Redanie der erste PferdewećtiSel statt. Bis 
hieriier waren unsere Wagen von drei Pferden gezogen 
worden, jetzt erhielt -\yegen der stiirkeren Steigung des 
Wcges jeder Wagen deren vicr ais Yorspann und weiterhin 
yerinehrte sich ihre Zahl bis auf fiinf und seolis. Wenn 
man berOcksichligl, dafs im Durchschnitt auf je 20 km 
Wegliinge ein Pferdewechsel stattfand, und wenn man an- 
nimint, dafs unsere Wagen, deren jeder vier bis fiinf In- 
sassen trug, mit durchschnittlich vier Pferden bespannt war, 
so ergiebt, dafs Tur die Beforderung der ganzen Exkursion 
etwa 600 1’ferde notwendig waren, von denen jedes vier 
mai zur Verwendung kam.

Wie im Ardonthalc, sind aueh in dem des Terek die 
Kalkateine des oberen Jura Su fs erst arm an Versteinerungen 
und nur ganz vereinzelt finden sich schlecht erhaltene 
Rhynchonellen nnd einige andere Fossilien. Auffallig sind 
in dem vorwiegend dolomitischen Gestein grofse krystalline, 
ncsterartjg auftretende Calzile. Im Gebiete dieser Kalkateine 
und Dolomite vom alpin - jurassischen llabitus hat die 
Strafse tretTliche Moranenablageruugeh angeschnitten, in 
denen sich zahlreiche grofse und kleine Gescliiebe von 
krystallinischen Schiefern und paliiozoischen Gesteinen linden. 
Diese Moriincn sind einer Terrasse innerhalb der Kalksteino 
aufgelagert und iiberkleiden die unregelmiifsig erodierte 
Oberfliiche dieser Terrasse, die sich hier und da iiber das 
Niveau der Strafse erhebt. Kurz vor der grofsen Poststation 
Balta kreuzte die Cliaussee das erste ausgedeliiite Liingstha!, 
welches dic vcr!ialtnismafsig noch niedrige erste Yorkette 
des Katikasus von der niichsten, bereits bedeutend hoheren 
in einer ungefahren Breite von 1—2 km trennt. Die Siid- 
seite dieses Lfuigsthales ist bedeckt mit den Produktcn 
machtiger Bergstiirze, und man sieht anstchendes Gestein 
erst wieder, nachdem dasselbe gequert ist. Uns maclite 
die ganze Ausfilllungsmasse dieses Liingsthales durchaus den 
Eindruck einer glazialen Ablagerung. Die Gelehrten sind 
sich nocli niclit dąriiber einig, ob dieses Liingsthal mit 
einer stratigraphisch wiciitigeren Schichtengrenzc zusammen- 
fiillt. Nach der Ansiclit von Favre, der in jiingster Zeit 
eine grofse geologischc Kartę vom Kaukasus herausgegeben 
hat, ilie durch ihre unzweifelhalt unrichtige Einfachheit 
aulfiillt, gehoren die Schichten nordlich von dem Liings- 
thal der Kreideformation an, diejenigen sudlich davon dagegen 
dem Jura. Lowinson-Lessing dagegen sclieint, obwohl das

aus dem Fiihrer nicht hervortritt, der Meinung zu sein, dafs 
beide Ketten von Juraschichtęn gebildet werden und diese 
Meinung war auch unter unseren Konncrn des alpinen Jura 
dic vorherrschende. Die Gesteine, die in dem wieder 
verengten Terekthale jenseits des ersten Liingsthales uns 
am Wege entgegcntralen, unterschieden sieli niclit merklich 
Yon den bisher gesehenen. Erst etwas -weiterhin gehen die 
Ooliihc und Dolomite in kieselsiiurereichen Kalk iiber, 
wiihrend gleichzeitig das immer nach Norden gerichte Ein- 
fallen etwas steiler wird. Noch weiterhin bei der mitten 
im Thal gelegenen Be/estigung Djerrakhow beobachtct man 
eine plotzliche Vertlachung der Schichten und gleichzeitig 
eine ganz ausgezeichnete iiberkippte uud offenbar durch 
eine Verwerfmig abgeschnittcne Falle. Diese Stelle liegt 
ungefahr in derselben Linie, in der wir tags zuvor im 
Ardonthale eine zweifellose Ueberschiebung innerhalb der 
jurassischen Kalkę konstatieren konnten und es schelnt, ais 
gehorten beide zusammen und ais liige liier eine der 
wichtigsten, durchaus ais Ueberschiebung aufzufassenden 
Stiirungen des ganzen Gebirges. Die bankigen alten Kalko 
verschwinden hier ganz plotzlich und an ihre Stelle treten 
bedeutend weichcrc, sehr steil gelagerte Thonschiefer, dic 
sicherlieh zum Lias gehoren. Mit diesem Wechsel des 
Gesteins hiingt die Entstehung des zweiten Liings- 
thales zusammen, das an der Stelle des Forts liier das 
Terekthal ąuert. Diese Liasschicliten, dic aus diinnen 
Mergelschichten bestehen, besitzen in der Niihe des Forts 
ein Einfallen nach Norden, also dem bisher beobachteten 
entgegengesetzt, crlangen bald darauf eine durchaus steile 
Schichtenstellung. die nach Lowinson-Lessing zwei oder 
drei durch Abtragung zerstorte Sattel darstellt und nehmen 
erst 2 km weiterhin wiederum das Einfallen nach Siiden 
an. Aber aucli dieses iindert sich bald wieder, man beob
achtct cin nordl iclies Einfallen, — es tritt offeiibar 
noch einmal ein Satte) auf und in die abgetragenen 
Schichten dieses Sattels legt sich das dritte Liingsthal 
hinein, auf dem wir zur Station Lars gelangteu. In Lars 
holten wir unsere FlUchtlingc, dic wir weder am vorher- 
gthenden Abend noch in der Morgenfriihe gesehen hatten, 
ein, und feierten mit ihnen, die seit Petersburg unserem 
Gesichtskreis entriickt waren, ein frohes Wiedersehen. Die 
Reise wurde nunmehr gemcinsam fortgesetzt. Bis Lars hin 
hatte uns die bereits oben erwiihnte Glacialterrasse begleitet, 
die nach Professor Lowinson-Lessings Ansiclit !luvio- 
glaeiaien Ursprungs ist. Man darf sich iiber das Auftreten 
gewaltiger Blocke in dieser tluvio-glacialen Ablagerung 
nicht wundern, denn welche gigantischen Blocke das Wasser 
des Terek unter besonderen Umstiinden zu transportieren 
vermag, dafiir legt ein nahe bei der Poststation Lars im Flufs- 
bette liegender*Błock Zeugnis ab, der im Jahre 1832 bei 
einem furchtbaren Hoehwasser befordert wurde. Es ist der 
sogenannte Yennolowstein, der 2.9 m Lange, 15 m Breite 
und 13 m Ilohe besitzt. Der Kubikinhalt dieses Ricsen- 
blockes ist auf 5600 cbm gcseliiitzt, er tibertriITt also das 
grofste aus Ńorddeutschland bekań ii te Diluvialgescliiebe an 
Inhalt um das sechsfache. Freilich gehoren dazu ganz 
besondere aufserordentliche Umstiinde. Der Yermolow- 
block ist namlich durch eine grofsartige Eis- und Schlamm- 
lawine des Dewdorokgletscliers transportiert, auf dessen eigen- 
tiimliche intermittierende Thatigkeit ich noch spiiter zu 
sprechen koninie, liinter Lars vorengt sich das Thal und 
die Strafse triu ein in die von altersher beriihmte Darial- 
schlucht. Es ist dies eine Felsenge von bedciitender Liinge
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und so geringer Breile, dafs aufser dem Bette des 
Stromes nur nocli fiir dic Strafsc Platz ist und 
aucli diese hat stellenweise aus dcm harten Ge-
stcin herausgcsprengt werden mussen. In geologischcr 
Bezieluing hiingt der Weclisel im Charakter des Tliales mit 
dem Gesteinswechsel zusammen. So nah dem Nordrande 
auch dieser Teil des Gebirges liegt, so liaben wir doch 
hier, wic bereits oben erwiihnt, den cigentlichen Kern der 
grofsen Kaukasusfalte vor uns. Auf die Liasscliiefer folgen 
plotzlich und iinvermittelt paliiozoisclie Schiefcr, dic durch 
zahlreiche Gangc von Porphyrilcn, Diabasen und Dioriten 
durchsetzt sind. Den innersten Kern der Gesteinc der 
Darialschlucht bildet schliefslich ein System von Gneisen 
und Graniten und wir befinden uns auf diese Weise im 
innersten Kern der gewaltigen Falte. Die Darialschlucht
ist seit urnlten Zeiten bekannt, wenn aucli dic Meinung, 
dafs sic den asiatischcn Yblkern bei ihren Einfallen nach 
Europa ais Wcg gedient liabe, sehr zweifelhaft ist. Sicher 
aber benutzten diesen Wcg die Gebirgsvolkcr, die von Zeit 
zu Zeit ihre Einfalle iu Georgien wiederlioltcn, bis das 
Land unter russische Herrschaft gelangte. In der Gescliichte 
der Kiimpfe zwischen den Romcin und Persern, die Prokop 
uns iiberliefert hat, spielte dic Kaspisclie Pfortc eine grofse 
Rolle und wahrscheinlich deekt sich unser Engpafs mit 
dor von Plinius iu seinen Historia naturalis beschriebcnen 
Kaukasischen Pfortc. Auch der Nauie selbst, den neben 
vielcn anderen die Gcorgischen Geschichlsschrciber benutzen, 
ist von Interesse, denn cr leitet sich ab von dem persischen 
Worte „Dar1*, welches „Pforte" bedeutet, und heifst ur- 
sprUnglicli Dar-i-allan, also dic Allanenpforte.

Das geologische Profil, welches durch die Darialschlucht

aufgeschlosscn ist, zeigt im unteren Teile paliiozoisclie 
Schiefcr, die von einer ganzen Anzahl von metamorphosierten 
Diabas- und Dioritgangen in wechselnder Breile duich- 
brochcn sind. Dic steilstehendcn Gangc haben eine 
wechselnde Miichtigkeit zwischen '/j und 30 m und folgen 
in grofser Zahl hintereinander. Dann kommt eine schmale 
Zone von Augcngneisen und hierauf der Kern, der von 
einem ampliibolfulircndeń Granite gebildet wird, und nach- 
dem dieses Granitgebiet passiert ist, folgt wieder eine 
schmale Zone von Gneisen, auf die. wieder paliiozoisclie 
Schiefcr folgen, die in gewaltiger Machtigkeit bis Iiber dic 
Wasserscheide des Gebirges uns begleiten. Ueber den 
abradierten Schichtenkopfen der slcilgestelltcn Schiefer 
liegen machtige Schuttanhaufungen, dic zum Teil durch 
Bergsliirze vcranlafst sind, zum Teil aber echtc Glacial- 
bildungen darstellen.

Noch jUngęr sind schliefslich die gewaltigen vom Kasbek 
hcruntergeflossenen Lavastroine, die entweder umnittelbar 
auf den alten Schichten lagern oder von ilin en durch dazwischen 
liegende glaciale oder subaerische Schuttbildungen getrennt 
sind. In aufserordentliclier Schonheit sind dic durch diese 
VergesellschaftuHg sich ergebenden geologischcn Profile 
teils in den natiirlichen steilen Schluchtenrandcrn, teils in 
den durch Mcnschenliand gcschaffenen, bei dcm Bau der 
Kunststrafse crforderlichen Sprengungen aufgeschlossen. Nach- 
dem wir die kleine Poststation Gwleti passiert hatten und 
wieder in das Gebiet der paliiozoischen Schiefer eingetreten 
waren, wurden wir an unserem Wege durch ein priiclitiges 
Profil erfreut, von welchem ich im folgenden eine kleine 
Skizze gebc. Eine Reihe von Griinsteingiingcn durchbrach 
hier eng aneinander gedriingt die Schiefer, denen man es

Fig. 1.

a) k uge lig  abgesonderte Griinsteingange, b )  geąuetschte Schiefer.

ansielit, wic sie zwischen den aufsteigenden Eruptivgesteins- 
inassen miihsam ihren Platz behaupten mufsten. Diese 
Schiefer sind zusamniengefaltet und wieder gestreckt worden 
und ziehen sich gckrummt und gewunden zwischen den 
einzelnen Eruptivg!ingen hin. Etwas weiter oberbalb tauchen 
dann oberhalb der Strafse am Gehiinge die ersten jungen 
Eruptivgeśteine auf, die sich schon aus grofser Entfernung 
durch ihre giinzlich andere Oberfiiichen- und Absonderungs- 
form ais cin neues Element im Aufbau des Gebirges zu 
erkennen geben. Der gcwaltige Kasbckvulkan, der heute

nur nocli ais Vulkanruine daliegt, liat vor wiihrend und nach 

der Eiszeit eine sehr grofse Anzahl von gewaltigen 

Lavastromcn geliefett, die radial nach allen Richtungen 

h in  von dem Vulkan aus sich ergossen haben und bis zu 

mehreren Meilen Entfernung von demselben geflossen sind. 

Nach ihrer petrographischcn Zusammensetzung sind alle 

Kaśbeklaven ais Andesite zu bezeichen Das Magma mufs 

eine aufserordentlich hohe Temperatur, neben derselben aber 

auch zugieich einen hohen Grad von ZiiliflUssigkeit besessen 

haben, denn nur durch diesen Umstand liifst sieli die grofse



Nr. 49. -  964 —

Miichtigkeit vieler dieser Lavastroine einerseils und ihre 
aufscrordentlichc Liinge andererseits erklaren. Fast alle 
Ahdćsitstrome, die wir zu sehen bekamen, zeiclinen sieli 
durcli die wundervollo Sclionheit ilirer Absonderungsformen 
aus. An den meisten Stellen ist die Lava durcli ihre 
ganze Masse hindurcli in ein System von Siiulen der ver- 
schiedensteu Grofse aufgcliist, die bald horizońtal, bald 
seukrccht, bald sclirjig gestellt, die. ganze Masse des Lava- 
stromes zusainmensetzen. Besonders gespannt waren wir 
auf diejenigen Stellen, an denen die im Gebiete dieser 
Laven auftretenden Moriinenbildungen ihrerseits wieder von 
den LavastrBmen bedeckt sein sollten. Die ersten Punkte, 
an die wir kamen, waren in dieser Beziehung wenig beweis- 
kriiftig, da dic Aufscliliisse hier nicht liin-eichend waren zur Ent
scheidung der Frage, ob dieMortinen nuran dieaufdenSchiefern 
auflagernden Lavastromen angelagert waren oder dieselben 
unterteufteń. Nach kurzer Zeit aber schon kamen wir 
an einige AufschlUsse, die den vollgiiltigęn Beweis fiir das 
Vorhandensóin dieser Erseheinung erbracliten. An einer 
Stelle zur Reehteu unseres Weges salien wir oben den 
Lavastrom mit scnkrcćht gestellten Siiulen und darunler 
eine typische Grundinorilnenbildung. Durcli die Ver- 
witterung war ein Teil der Grundmoriine wieder abgetragen 
und zwar so wcit, dafs sieli ein Hohlraum gebildet hatte, 
dessen obere Dccke von der ebenen Unterkante des Stromes 
gebildet war, wahrend die Wandę der Hohlungen aus 
Grundmoriinen bestanden. Wir konnten fiiglich keinen 
Zweifel raelir daiiiber haben, dafs der Lavastrom tliat- 
sachlich das jiingere Gebilde und von einer Anlagerung 
der MofUnc an ilin keine Redc sein kann. Ais wir zur 
Kontaklstęlle^emporgestiegen waren, zcigte sich eine aus- 
gezeichncte BeStatigung der Richtigkcit dieser Beobachtung 
in einem Umstandc, der uns auf das iiufserste uberraschte: 
der oberstc Teil der Grundmoriine war namlich in einer 
Miichtigkeit von lU — 1/2 m durch die darUberhin geflossene,*

a) Morane, b )  massig, c ) sau lig  abgesoiiderter A ndesit.

Aehnlichc Prolile, wenn auch nicht mit der gleichcn 
alle Zweifel ausschliefscndcn Deutliclikeit, fanden sich wiihrend 
unseres weiteren Weges bis Kasbek noch an yerschiedenen 
Stellen. Es mufs demnach ais etwas vollkommen Sicheres 
hingestcllt werden, dafs die vulkauische Thatigkeit des

Kasbek sich in der intęńsivsten Weise nocli lange nacli 

der Eiszeit geiiufsert hat.

gliihende Lavaraasse kontaktmetamorpliisch veriindert, das 
Bindcmittel zwischen den einzeinen Geschieben der Morane 
war in dieser sclunalen Zone einer teilwcisen Umschmelzung 
unterworfen worden und die abgerundeien Andcsitgeschiebe 
liegen in einer schlackigen, gefritteten und geśinterten 
GrundinaSse, dic man glcichfalls fiir cin vulkanischcs 
Gebilde hiitte lialten konnen, wenn sie nicht nacli unten 
ohne sebarfen Uebcrgang in das unveranderte feine Morilnen- 
material ilbcrgegangen wiiren. Die Grundmoriine selbst lag 
an dieser Stelle wiederum auf steil gestellten paliiozoischcn 
Schiefern auf, sodafs sich das miclifolgende Gesamtprofil 
fiir diesen Aufschlufs ergab.

Fig. 2.
a) steil gestellte palliozoisclie Scbiofer, b) Grundmoriine, bei b, 

gefrittet, c) Andesitstrom.

An einer anderen Stelle war von dem die Morane 
bedeckenden Lavastrome aus cinc Apophyse in die erstcrc 
eingedrungen und der Strom selbst zeigte teils massige, 
teils siiulenformige Absonderung. (Fig. 3.)
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Technik.
D u r c h b la s e  - V e rs u c h e  m i t  S ic h e r h e its la m p e n .

Der Saar- und Blics-Ztg. wird unter. dem 24. November 
aus Neunkirchen folgende interessante Mitteilung von 
berufener Seite gemacht. „Dieser Tage weilte hier 
Herr Friemann, Mitinhaber der Wetlerlampenlabrik von 
Friemann u. Wolf in Zwickau. lis handelte sieli daruin, 
einige Frageu hinsichtlich der Bedingungen aufzukliiren, 
unter denen die Wetteilampen beim Grubenbeiriebc ge- 
fiihrlich werden konnen. Zu diesem Zwecke wurden auf 
der Versuchsstreeke zu Grube Konig hierselbst von den 
Herren Bergrat Lohmann und Bergassessor Gerlach in 
Gegenwart des genaiinlen Herm Versuclie in dem hochst 
vollkommenen Lampenuiitersucliungsapparąte vorgefulirt, 
welche die weit geringere Gefiihrliclikeit voii Schlugwettern 
im Vergleiclie zu Leuchigus, womit anderswo bei der- 
artigen Versuclien gearbeitet zu werden pfiegt, aufs 
in) widerleglicliste darthaten. Herr Friemann iiberzcugtc 
sich, dafs die Sicherheit der Wetteilampen auch bei ein- 
fachem Dralitkorbe gegen Durchblusen weit grofser ist, 
ais er nach seinen mit Leuchtgas angestellten Versuchcn 
bisher aunahm, und dafs eine Benzinlampe mit doppeltem 
Dralitkorbe bei Reibzlindung und Luftzufliłiruiig von oben 
aucli unter hochst schwierigen Bedingungen bei sach- 
gemalser Behandlung volle Sicherheit bietet, ohne dafs es 
noch eines besonderen Schutzmantels bediiifte. Dagegen 

liilnte Ilerr Friemann eine Wetterlampe mit geripptem, 
durolibrochenem Schutzmantel vor. Die Versuche ergaben, 
dafs dieser Schutzniantel die Sicherheit gegen das Durcli- 
blasen in iihnlicher Weise wie ein zweiter Drahtkorb 
erhoht. Selbst in einem mit 8 m Geschwindigkeit pro 
Sekundę bcwegten Sclilagwettergemisehe von 8 pCt. Gruben- 
gasgehalt konnte ein Durchblasen niclit erzielt werden. 
Da der Schutzmantel die Leuclitkraft weit weniger bc- 
eintraclitigt, ais der zweite Drahtkorb, aucli die Wieder- 
anzundbarkeit der Lampe durch letzteren ungiinstiger be- 
einflufst wird, so soli auf Grube Konig die Benzinwelter- 
lampe von Friemann u. Wolf mit ReibzUndung, eintachein 
Drahtkorb, ' oberer Luftzufuhrung und geripptem Schutz
mantel ais derzcitige vollkommenste Wetterlampenkonstruklion 
demnachst zur Einfiihrung kommen."

E in e  n e u e  E in r ic h t u n g  z u m  A n fe u c h te n  des  

K o h le n s ta u b s . Eine autouiatische Einrichtung zum An
feuchten der Kohlen und des Kohlenstaubs in den FOrder- 
wagen ist vor einiger Zeit in Durham (Page Bank and 
Browny Collieries) getroffen worden. Es wird hierbei — 
wie Iron and Coal Trades Rewiew mitteilt — die Kohle 
auf der Oberflśiche der beladenen Forderwagen befeuchtet, 
bevor die letzteren in den Hauptwetterstroiń oder sonstige 
starkę Wetterstrome gelangen. Die Anfeuchtung der Kohlen 
kurz nach der Gewinnung ist deshalb von so grofsein Werte, 
weil dieselben einen erheblichen Teil feinen Kohlenstaub 
enthalten, der bei der Fórderung in einem lebhafien 
Wetterstrome leicht aufwirbelt und durch Anhiiufung un 
den Stofsen und der Zimmerung eine grofse Gefahrenąuelle 
verursacht. Durch die Schiefsarbeit in solclien Strecken, 
in welchen sieli feiner Kohlenstaub infolge starker Fórderung 
in grofsen' Mengen angesammelt hatte, sind die giofsten 
Unfalle beim Sieinkolilenbergbau in England wiihrend der 
letzten 20 Jahre hervorgerufen worden. — Die erwahnte 
Einrichtung besteht aus einem Wasserbehiilter, der in der 
Strecke oberhalb der Forderwagen und moglichst nahe bei 
den Gewinnungsorten angebracht wird.

Das Wasser wird dureli eine unten angebrachte Brause 
oder ein Rohr entnommen und zwar immer in dem Augen- 
blicke, wenn ein Forderwagen unter dem Behiilter durch 
geschoben wird. Der Wasserbehiilter ist mit dem iiber 
die Schienen laufenden Forderwagen derartig in Verbindung 
gesetzt, dafs durch die Riider des letzteren ein Hebel 
niedergedruckt wird, der durch einen Steuermechanismus 
einen Halin an der Brause reguliert. Die Menge des durch 
die Brause jedesmal abfliefsenden Wassers wird mit der 
durclischnittlichen Sehnelligkeii der iiber die Schienen 
geschobenen Wagen im Einklang gebracht, um eine zweck- 
ciitsprecheiide Benetzung der Kohlen herbeizufiilircn.

Durch dieses Verfahren wird jede liberflUssige Ver- 
wendung von Wasser, wodurch die Strecken selbst und 
dic Seile bei der maschinellen StreckenfiSrderung sehr zu 
leiden haben, vermieden, und die kostspielige Befeuchtung der 
Forderstrecken auf der ganzen Lange kann in Wegfall kommen.

Die besprochenen Einrichtungeii auf den obengenannten 
<5ruben sind bereits seit 1 Jahre im Betriebe und haben 
sich bis jetzt, wie berichtet wird, gut bewahrt. St.

Yolksivirtscliaft und Statistik.
W e s tfa l is c h e  S te in k o h le n ,  K o k s  u n d  B r ik e t t s  in  

H a m b u r g ,  A l t o n a ,  H a r b u r g  e tc . (Mitgeteilt durch 
Anton Giinther in Hamburg.) Die Mengen westfiilisclier 
Steinkohlen. Koks und Briketts, welche wiihrend des 
Monats November 1897 (1896) im hiesigen Verbrauchsgebiei 
laut itmtlicher Bekauntmachung eintrafen, sind folgende:

Tonnen % 1000 kg

1897 1896
In Uamburs P l a t z ...................................... 63 095 64 635
Durcligaiigsveisand nacli Altona-Kieler Balin 35 339 37 501

„ Liibeck-Hamb. „ 8910 9 503.25
„ „ Berlin-Hamb. „ 4 871,5 4 537,50

Insgesamt 112215,5 116 176,75
I)urcligangsversaiid auf der Oberelbe nach

4150 5190
Zur Ausfuhr wurden verladen . . . . 3 345 1644

E n g lis c h e  K o h le n e in f u h r  i n  H a m b u r g .

November kamen heran von:

''Northumberland und

Im Monat

Durham 
Midlauds . 
Schottland 
Wales . 
Gaskoke .

105 717 t gegen 
49 413 t 
70 020 t 
7 923 t 
4714 t

78 387 t in 1896

»
»
»

34 168 t 
52 132 t 
4 195 t 
1 242 t

1896
1896
1896
1896

237 787 t gegen 170 124 t in 1896
Westfalen 112 215 t 116 176 t „ 1896

zusammen 350 002 t gegen 286 300 t in 1896 
Es kamen mithin 63 702 t melir heran, ais in der

selben Periode des Vorjahres.
Wahrend fiir alle Sorten Grobc und Forderkohlen ge- 

niigend Absatz yorlianden war, da die Syndikatzechen nicht 
mehr soviel Arbeitskriifte zu beschaffen vermogen, um den 
ihnen zunaclut liegenden Bedarf des Inlandes zu decken, 
wurde dus Geschaft i n  Nufskohlen S t i l le r  a is  in den Vor- 
monaten. Infolge des anlialtend aufsergewohnlich warmen 
llerbstwetters haben s ic h  h ie r  bedeutende Bestiinde von 
H a u s b r a n d k o h le n  angesammelt, und ist es sehr wilnscliens- 
wert, dafs, wie es stets im  Winter zu geschehen pflegt, 
die Zufuhren von Schottland und Mittel-England jetzt ganz
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wesentlieh eingcschrankt werden. Infolge der grofsen 

Getreide-Transporte von Amerika nach Europa bleibt der 

Fraclitenmarkt sehr fest und verteuern die hohen Seefrachten 

den Einstaud von englischen Kohlen ganz aufserordenllieli.

Im  Vorjahre wurden die Zufuhren an Kohlen aus England 

durch den im November ausgebrochenen Streik der liiesigen

Hafenarbeiter selir eingeschraukt.

(M itgeteilt von 11. W . Heidmann, Hamburg^.

B r e n n m a te r ia l io n - V e r b r a u c h  d e r  S t a d t  B e r l in  f i ir  d e n  M o n a t  O k to b e r  1897.

Ste inkoh len , Koks und  Briketts Braunkohlen und Briketts

Eng-

lische

West- 

f alische

Sach-

sische

Ober

schlesische

Nieder-

schlesische
zusammen

Bóh-

misebe

Preufs. u . Sachsische
zusammen

Briketts K ohlen

in Tonnen

I. E  ui p fa  n g.

a. E isenbahnen . . .

b. Wasserstrafsen . .
61

17 746
9 002 
6 698

725 48 701 
38949

15 545 74 034
63 393

7 153 
4 284

72888 1020 

1 063

81061 
5 347

Sum m ę des Einpfanges 17 807 15 700 725 87 650 15 545 137 427 11 437 72 888 2 083 86 408

11. V  e r s a  n d.

a. E isenbahnen .

b. Wasserstrafsen . .

1233

718

85 — 1654

380
50 3 022 

1 098

15 165

90

— 180
90

Suinm e des Ycrsandes 1 951 85 — 2 U34 50 4120 16 255 — 270

Blieben im  Okt. 1897 
in  B e r l i n ......................... 15 856 15 615 725 85 616 15 495 133 307 11 422 72 633 2 083 86 138

Im  Okt. 1896 blieben 

in  B e r l i n ......................... 19 978 16 952 905 81528 17 847 137 210 11590 68 694 2 075 82 359

M ith in  (  +  Zunahm e, 

—  A bnahm e ) . . . 

I I I .  E m p f a n g  d

Zusam men . . .

-  4 122 

ir  n ich t im

106

-  1337 

W eichbildf

6 117

-  180 

von Berli

230

+  4 088 

i llegenden 

i )  au f der 

11 651

- 2  352 

Stationen, 

Sisenbahn. 

4 952

— 3 903

abziig lich 

23 056

-  168 

des Versaiu

1527

+ 3 939 

[es:

13 522

+  8 

995

+  3 779 

16 044

Oktober 1896 . . • 408 4 302 129 7 949 5 393 18 181 1 451 8 552 1 091 11 094

M ith in  (  +  Zunahm e, 

—  A bnahm e) . . .

Z u s a n n n e n ........................

-  302 

7 542

+  1815 

2 680

+  110 

b

+  3 702 

1 au f dem 

26 439

— 441 

Wasserwege 

310

+  4 875 

36 971

+  76 

1879

+  4 970 -  96 

1 091

+  4 950 

2 970

Oktober 1896 . . . . 7 462 616 — 22 802 — 30 880 702 — 735 1437

M ith in  (  +  Zunahm e, 

—  A bnahm e . . . . +  80 +  2 064 — +  3 637 +  310 +  6 091 +  1 177 — +  356 +  1533

E is o n in d u s t r ie  d e r  V e re in ig te n  S ta a te n  1896. 

Von dem demniichst zu verolientlichenden 18. Jahresbcricht 

des United States Geologia! Survey in Washington ist aus 

dem 5. Bandę, das die „M inerał Resources" behandelt, der 

AbschniU iiber die Eisenindustrie im Jahre 1896 bereits 

crschienen. Kr enthalt zahlreiche grofsere oder kleinere 

Tabellen iiber die Produktion in den einzelnen Zweigen 

der nordamerikanischen Eisenindustrie. M it llinsjchl auf 

vorliergegangenen Artikel iiber den „Minernlreiehtum 

Vereinigten Staaten" in dieser Zeitschrift, in weichem 

Herkunft des Zahlenmaterials fiir 1895 kurz erlaiitert 

wird nn dieser Stelle eine tabellarische Uebersicht, die 

genannten Quelle entnommen ist, geniigen. Demnach 

stellten sich die Produktionsziffern fiir die einzelnen Zweige 

der Eisenindustrie wie folgt: 1896 1895

E isene rze . (long ton =  10 l6kg)

Gesamte Fórderung . . . . . . .  13898400 15957614
Lake Superior D l s t r i k t ........................... 9 916 035 10 438268
Gesamte E i n f u h r .....................................  862 806 524 020

Davon aus K u b a .....................................  409 883 386 044

Rohe isen .
Gesamte Produktion . . . . . . .  8623127

den
der

die

ist,

der

Bessemer Roheisen 
Spiegeleisi n und Ferromangan . 
Anthrazit-Rolieisen......................

4 654 955 

131 940 
1 146 412

Koks-Roheisen........................................... 7166 471
Holzkoblen-Roheisen................................  310 244
Lagervorrat aller Art, Ende 1896. . . 1048 392
Einfuhr y o ii Roheisen aller Art . . .  56 272
Spiegeleisen und Ferromangan . . . . 39 311
Ferrosiiicium................................................  941
Gesamtverbrauch der Ver. Staaten . . 8 275 774

9 446 308 
5 623 695 

171724 

1270877 
7 950 068 

225 341 
612 332 
53 232 
39 582 

1544 
9 628 572

1896 1895
Doli.

Durchschn ittspre is per 1. t aller A rt . . 11,59 11,74
10,94Graues P u d d e l r o h e is e n ............................... 10,39

12,95 13,40

S t a h l , * )  i n  G ii s s en  , i n go ts. long ton

Stahl aller A r t in  G u s s e n ........................ 5 281 689 6 114 834
3 919 906 4 409 128
2 292 814 2 978 924

Flam m ofenstahl i i b e r h a u p t ........................ 1 298 700 1 137 182
derselbe in  P e n n sy ly a n ia .............................. 1 009 608 904 352
Tiegelstahl i ib e r h a u p t .................................... 60 689 67 666

43 107 49 839

W a l z w e r k s  - P r o d u k t e .

1 122 010 1 306 135
i  117 663 1 300 325
1 116 958 1 299 628

davon in  Pennsy lvan ia . - ........................ 674 096 864 499
Preis fu r Bessemerstahlscbienen in  Penn- Doli.

28,00 24,33

long  ton

145 218 163 109
4 347 5 810
7 796 1447

W alzstah l und W alzeisen aller A rt . . 5 515 841 6 189 574
Dieselben in  Form von Stangen, Band,

P la tin , F a ę o n ................................................ 2 731 932 3 005 765
W a lz d ra h t ............................... ..... 623 986 791 130
P latten und  Bleche aller Art . . .  . 965 776 991 459
Dachblech, tem e sh ee tp la te ........................ 42 242 32 805
Weifsblech, t in  p l a t e .................................... 94 906 53 718

*) Es wurden zuerst hergesteilt: Holzkohlen-Frischstahl, german 

steel, in Connecticut 1728, Tiegelstahl in Cincinnati 1832, Bessemer- 
stahl in Michigan 1864, Flammofenstahl in New-Jersey 1868.
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Preis fiir i  Kiste (box =  108 lbs engl.)
Holzkohlenblech......................................

derselbe fur Koksblech . . . . . .

Einfuhr von W eifsb lech...........................
Niigel gestanzt, Fasser (kg =  100 lbs engl.) 
dieselben von Draht, Fasser a 100 lbs

Wert der Einfuhr von Stahl und Eisen

aller <rt ...................... . . .
Wert der Ausfuhr . . ......................
Zahl der aus Stahl und Eisen gcbauten

S - h if fe ......................................................
Inlialt derselben, Regislertonnen . . .

1896 1895
Doli.

4,45 4,30
3,63 3,66
long ton 

119 171 219 545
1 615 870 2129 894
4 719 863 5 841 403

Doli.

19 506 587 
48 670 218

60
113 220

25 772 436 
35 071 563

43 

48 594

Die Welterzeugung an Nickel. Die Erzeugung 
im metalliscliem Nickel (einschjiefsli,<di der Nickeloxyde, 
Sulphide und Sulphate) hat sicli^
Eng. a. Min Jotirn. mitteilt — in 
wie. folgt, gestaltet:

Es erzengten in Tonnen it 1000 kg

luif der Weit — wie 
den letzten 3 Jahren
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1894 522 1900 2422 2226 90 4738 1916

1895 698 1850 2548 1764 90 4402 1215

1896 822 2150 2972 1541 90 4603 1677

Die Zahlen fiir Preufsen sind den Angaben des Statistisclien 
Amts entnoininen Das Nickelmetall wurde hauptsachlich 
yon New-Caledotiia-Erzen gewonnen. Der Ubrige Teil der 
aus letztgenanutem Lande stammenden Erze wurde in 
Frankreich und England verschinolzen, und die hieruber 
angegebenen Zahlen sind von der Metallgesellscbaft in 
Frankfurt a. M. aufgestellt worden. Die Zahlen fiir Kanada 
entstammen dem geologischen Institut in Washington. Die 
Nickelerzeugung von Norwegen konnte liir die Jahre 1895 
und 1896 nur srhiitzungsweise angegeben werden,

Zum Scliliisse ist noch zum Zwecke des Vergleiehs die 
Erzeugung de- Nickelwerke in den Vereinigten Staaten 
angegeben. Die Zalilenangabeii fiir diese Werke konnten 
nicht besonders bei der Aufsteilung fiir die Welterzeugung 
beriicksichtigt werden, weil das betrelFende Nickelmetall 
bereits ais kanadisches in Anreehnung gekommen war. 
Nickel einheimischen Ursprungs kommt in den Ver. Staaten 
kaum in Frage.

Eine besondere Eigentumlichkeit der Nickelindustrie 
berubt in der Verscliiedenartigkeit der Gewiniiungsmetliode, 
durch welchc das reine Nickelmetall aus den Erzen erzeugt 
wird. Man hat versuclit, die New-Caledonia - Erze im 
eigenen Lande zu verhutten Da diese Versuche aber nicht
von Erfolg begleitet waren, wurden die Erze nach England, 
Frankreich und Deutsehland geschickt, wo sie entweder 
erst zu Nickeloxyd, oder gleich bis zur Gewinnung des 
reinen Nickelmetalls verarbeitet wurde.

Die Nickelspeisen aus kanadischen Erzen wurden zur 
Weiterverarbeitung hauptsachlich nacli Bayonne, N. J., ge- 
brachl, und nur eine kleine Menge gelangte nach England 
(Wales). Zęitweilig wurde aucli das aus kanadischen 
Nickelspeisen hergestellte Nickeloxyd von den Vereifljgten 
Staaten nacli Europa gesandi und hier zu Metali leduziert; 
im letzten Jahre hat dieser Yersand aber niclit mehr 
stattgefunden.

Gegenwartig Ilberschreitet die Welterzeugung an Nickel

um ein Betriichtliches den Yerbrauch, und es ist daher die 
Ausammlurig von Lagervorriiten sehr wahrscheinlich. Falls 
sich deniniichsi niclit ein plotzlicher und unvorhergesehener 
Bedarf an Nickelmetall eiustellt, mufs die Nickelerzeugung 
erheblich eingeschrankt werden. Der Betrieb tiuf den 
Nickelgruben in New-Caledonia weist auch bereits einen 
Kiickgang auf, da nur noch eine wichlige Grube (Si Reis) 
in Betrieb ist. Auf allen anderen Gruben hat die Arbeit 
im Jahre 1896 geruht. und der Esport (37 467 t Erze 
von 8 pCt Nie.kelgehalt) wurde nur den Lagervorriiten 
entnoininen.

Die Gruben von Kanada weisen eine etwas geringere 
Forderung auf ais im Vorjahre; aber es liegt Grund zu 
der Annahme vor, dafs sich hier die Nickelgewinnung 
billiger stellt ais bei den Neti-Caledonischen Erzen.

Beziiglich der norwegischen Erzgruben bat neuerdings 
Professor Vogt beliauptet, dafs nacli Einfiilirung besserer 
Gewiniiungs- und Verhiittungsmethoden eine grofse Menge 
Nickel erzeugt werden konnie unter fast gleich giinstigen 
Bedingungen wie in Kanada. St.

Terkchrswesen.
Zu dom Aj-tikel „Wagenmangel und Wassor- 

strafsen“ in Nr. 46 d. Jalirg. ersucht uns die Konigliche 
Eisenbahndirektion zu Essen um Aufnahme der Mitteilung, 
dafs die in Abs. 2 a. a. O. erwahntc Ableitung des 
belgischen Kohlenverkehrs nach Siiddeutschland auf die 
linksrheiiiischen Lipień der preufsischen Staatsbahn noch 
nicht duichgcfiilirt, „sondern nur geplant sei und sclion 
deshalb auf den Wagenuralauf oder die Hohe der FraclUen 
keinen Einflufs haben konne". Letzteres war librigens, 
wie wir nebenbei bemerken, in dem fraglichen Artikel nicht 
beliauptet woiden. Die Red.

Wagengestellung im  Ruhrkohlenrevier fur dic- 
Zeit vom 1. bis 15. November 1897 nach Wagen zu 10 t.

Datu ni 

Monat Tag

Es sind 

verlangt j ge.-tellt

Die Zufuhr nach den 

KheinhKfen betrug:

im Essener 
und

Elberfelder ltizirke

aus dem 
Bezirk

nacli
Wagen 
zu 10 t

Noveinber 1. 4 750 4 566 Essen Ruhr.-i t 12 042

» 2 13 036 12 959 Duisburg 3 571

ft 3. 13 5^1 13 432 n Hochfeld 1 529

n 4. 13 £62 13 181

n 5. 14197 11514 Elberfeld Ruhrort 124

n 6. 14 863 10 806 n Duisburg 1

V 7. 1 523 1315 V Hochfeld —

» 8. 14 814 13 628 Zusammen: 17 267
n 9. 14 958 12 376

n 10. 15 314 12510

11. 15 314 13175

ft 12. 15 346 12 942 ‘ .''.V

n 13. 15 349 12 956

n 14. 1 961 1799

n 15. 15 2:15 14 804

Ztisaruincłi' 181 053 101 963"
nurchschnittl : 14 724 12 957
VerhallMis7.ahl • 13 419

E n tw ic k e lu n g  d e s  E is e n b a h n v e r s a n d e s  a n  K o h le n  

u n d  K o k s  im  R u h r b e z i r k .  Zum  eisten Małe hat am 

29. November d J .  die Wagengestellung lUr den Kolilen- 

und Koksveikelu' im Ruhrrcvier die Zahl 15000 erreicht.
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Im ganzen betrug die Gestellung an diesem Tago 15 129 
Doppelwagen zu 10 t. Sie blieb noch um 190 Wagen 
gegen die Anforderung zuiiick. Letztere ist bereits mehrere 
Małe in diesem Jahre iiber 15 000 hinausgegangen, i»- 
dessen war es der Kisenbahnverwaltung bisher infolge des 
Wagcnmangels nicht gelungen, in der Gestellung diese Zalil 
zu erreichen. Zweifellos ist die Leislung der Eisenbahn- 
verwaltung am 29. November eine sehr bedeutende gewesen. 
Man stelle sich nur vor, dafs die Wagenzahl aneinander 
gereiht eine Geleislitnge von mehr ais 75 km einnehnien 
wiirde. Imttierhin malint aber die kolossale Entwickelung 
des Ruhrkohlenbergbaus, welche sich in der gesteigerten 
Wagenanforderung ausspricht, aufs neue daran, dafs die 
Eisenbahnverwaltung in Zukunft nocli weit melir, ais es 
zur Zeit geschielit, das uberlieferte Sparsamkeitssystęm ver- 
hisson mufs, um den Anspruchen des Verkelus in der Folgę 
genUgen zu konnen. Vergleichsweise folgen hier die
hochsten Gestellungszahlen, welche in den letzten 10 Jahren 
erreicht worden sind, nebst Angabe der betreffenden Daten :

Im Jahre 1887 am 17, Dezembcr 10 351 Wagen
„ „ 1888 „ 7. „ 11 460 „
„ „ 1889 „ 18 „ 11 076 „
„ „ 1890 „ 19. November 1 1  028 „
„ „ 1891 „ 23. Febrnar 11 421 „
„ „ 1892 „ 23. Dezembcr 12 092 „
„ „ 1893 „ 21. ,, 13 077 „
„ „ 1894 „ 7. „ 12 882 „
„ „ 1895 „ 21. „ 13 958 „
„ „ 1896 „ 12. „ 13 950 „
„ ,, 1897 ,, 29. November 15 129 .,

Yerelne und Versaimnlungęii.
D e u ts c h e  g e o lo g is c h e  G e s e lls c h a ft . Sitzung am

10. November. Vorsilzender Geheimrat Hauchecorne. Pro- 
fessor Jiikel sprach iiber dic altesten F̂ chinodermen. Diese 
Gruppe der wirbellosen Thiere zeiclim-t sich durch ihre 
giinstigen Erhaltungsbedingungen aus. Die Korper der 
meisten Gruppen sind mit einem liarten Kalkskelett iiber- 
kleidet, welches eine sehr reiche Gliederung besitzt und 
in seinern Bau die Lage der inneren Organe aufs deutlichste 
zum Ausdruck brinct. Infolge dieses Umstandes kann man 
aus den un* allein iiberkommenen Hartteilen nicht nur den 
Bau und die Lage der Eingeweide und der Geśclilechts- 
organe, sondern sogar diejenige von Nervenziigen nach dem 
Skelett untersuchen und feststellen. Dazu kotnmt, dafs dic 
Ecliinodermen zu allen Zeiten nur Bewohner des Męeres 
waren. In der Entwickelungsreihc fehlen infolgedessen 
keinerlci Formen, wie es der Fali sein wiirde, wenn Land- 
tliiere, die im allgemcinen weit weniger zalilreich erhalten 
sind, mit dazu gehorten. Die reiche Form en entwickelung, 
die tretfliche Erhiiltung und dic zahllose Menge der 
Individuen sind sowohl fiir die Paliiontologen wie fiir die 
Zoologen ein Spom zu eingehender Beschiiftigung mit dieser 
interessanten Thiergruppe gewesen. Aber wiihrend die 
Zoologen sich im wesentlichen mit der Entwickelungs- 
geschichte der heute lebenden Rcpriisentanten beschiiftigten, 
ohne auf die ausgestorbenc Weit der Stachelhauter die ge- 
biilireude Rucksicht zu nehmen, verfielen die Paliiontologen 
zumeist in den entgegengesetzten Fehler, indem sie auf 
Grund der fossilen Thiere die Entwickeluiigsgeschichie der 
ganzen Gruppe ohne eingehende Beriicksichtigung der heute

lebenden zu erkliiren versuchten. Nur ein gedeihliches 
Zusammenwirken beider Wissenszweige aber vermag in diese 
Fragen Klarlieit zu bringen. Die Stachelhauter gliedern 
sieli in zwei grofse Unterstiiinme, die fest angewachsenen 
und meist gesticlten Pelinatozoen, zu denen heute nur die 
Seelilien gehoren und dic frei lebenden lCIeutlierozoen, von 
denen die Famiiien der Seesterne, Schlangensterne, Sceigel 
und Seegurken die heutigen Meere in zahlreiclien Gattungen 
und Arten beleben. Fiir den Paliiontologen fallt die letztere 
Gruppe fast ganz aus, da ihr Korper nur geringe Mengen 
von kleitien Kalkpliittchen enthiUt und infolgedessen fiir 
den Versteinerungsprozefs wenig geeignet ist. Die Seeigel 
reiclien mit der Gattung Botryocidaris bis ins Untersilur 
hinuter und das gleiche ist der Fali mit den Seesternen 
und den Seelilien aus der Gruppe der Pentacrinoiden, 
wiihrend die Schlangenslerilc ihre iilteslen Repriisenlanten 
im Obersilur haben. In das Cambrinm reiclien nur die 
auf ihrer Unterlagc fest aufgewachsenen Pelinatozoen mit 
einer Gruppe hinunter, die man frtilier unter dem einheit- 
liclien Namen der Cystoiden zusammenfafste. Sie sind da
durch ausgezeichnet, dafs sic nur ganz kleine oder gar 
keine Armc besafsen und nicht die Regelmiifsigkeit der 
Gestalt wic die jungeren Vertreter hatten. Nach den neueren 
Forschungen sind indessen aus der Gruppe der Cystoiden mehrere 
Formenkreise ausgeschicdcn, niimlich erstens die Tlieeoideen, 
sehr einfach gebaule Formen mit biegsamer Ilaut und 
schwacher Kalkdecke, zu denen die altesten Ecliinodermen 
aus dem unteren Cambrium gehoren, und zweitens die 
Carpoiileen, gestielte Formen mit einfachem irregularem Bau. 
Zu den Tlieeoideen gehoren hoclist wahrscheinlich die von 
den schwedischen Geoloien ais Meduscn aufgefafsten Steinkerne 
aus den untersilurisehen Paradoxidesscliicliten Sc.hwedens. 
Andere Formen der cambrischen Echinodermen gelioren zu den 
Crinoiden, die der Vortragende in Penta- und Cladocrinoiden 
trennt. Von der letzteren Gruppe sind die ersten Formen aus 
Bbhmen bekannt geworden, wo sic nur ais Steinkerne er
halten sind. Dic Hauptform ist ais Acanthocystis bescluieben 
und besteht aus einem aus unregelmiifsigen Pliittclien zu- 
sammengesetzten Kelche mit kleinen, diinnen Aermchen, 
die durch iliren zweiteiligen Bau cliarakierisiert sind. Einen 
ganz spezialisierten Seitenzweig der Cladocrinoiden stellt 
die Gattung Lichenoides dar, die schon im unteren Cam- 
brium auftritt. Sie besitzt eine so weit abweichende Ent- 
wicklung, dafs man aus ihrer Exislenz auf eine lange 
vorhergegangene Entwicklungsreilie schliefsen mufs, und 
demnach das geologische Alter auch bei dieser Familie 
fiir phylogenetische Hypothesen nicht ais Kriterium be- 
nutzen kann. Von der Gruppe der Carpoidecn sind zwei 
Formen bekannt, niimlich der herzformige Trochocystites 
mit zweizeiligem Stiele, der in Bohmen gefunden ist, und 
eine von dem Vortr;igenden aufgefundene neue Form 
Ceratocystis, die ihren Namen nacli zwei liornartigen Fort- 
siitzen am Kelche erhalten hat. Diese Form ist in Rufs- 
land und aufserdem ebenfalls in Bohmen bekanut geworden. 
Im allgcmeinen kann man fiir die gesamte Gruppe der 
Echinodermen den Satz aussprcchen, dafs die primitivsten 
Formen dic altesten sind, aber auch diese sind bereits so 
hoch entwickelt, dafs man fur sie eine lange Alinenreihe 
annehmen mufs, von der uns kein Glied infolge des 
Mangels an erhaltungsfiihigen Skeletiteilen iiberliefert ist.

Landesgeolog Dr. Keilhack sprach iiber eigentum- 
liche Lagcrungsverhiiltnisse am linken Oderufer unter- 
halb Stettin. Das grofse Stettiner Plateau, welches sich
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vorgcbirg<artig in dic woile Sandebcne des Stcttiner Haffcs 
nacli Norden vorschiebf, besteht in der llaiiptsac.be aus 
Schichten des Mitteloligoziin, und zwar zum weilaus iiber- 
wiegenden Teile aus Septarienthon, in welchem nur ganz 
ortlich eingefaltct kleine Partieen von der gleich,altrigen
sandigen Faciesbildung, dcm sogenaniiten Stcttiner Sandc 
erhalten sind. Dieses tertiiire Thongebirge ist mit einer 
nur ganz diinnen Decke von Diluvium iiberklcidct, dessen 
Schicht zum gri'.fstcn Teil in der letzten Eiszeit abgelagert 
wurden. Das Oderufer besteht auf der Strecke von Gotzlow 
bis nach Schólwin fast ganz und gar aus Soplarienthon, 
der die Ge han go vum unteren Thalrande bis hinauf zu 
50 — 60 ii i Meereshohe zusauimensetzt. Diese. gewaltige 
Thomnaśsc hat zur Anlage von Cement- und Chamotte- 
f;ibriken und zahlreichen Zicgi-leien Veranlassung gegeben. 
Trotz der aufserordenUichcn Materialentnahme aber vennifst 
man am Gehiinge grofse nnd tiefgehende A u fsch 1 ilssi1. Wenn 
namlich eine der Thongruben bis zu einer bestimmten
Strecke in das Gehiinge hinein vorgedrungen ist, sn wird 
durcli die Entnahme atn Fufse des Gehiinges die Gleicli— 
gewichtslage des Thones gestiirt, uud dersclbc versucht
infolge der ihm innewohnenden Plastizitiii, den Glcich-
gewichtszustand wieder zu erlangcn, und zwar vollzieht 
sich das in der Weise, dafs oben am Gehiirige Bruclie ent- 
stehen uud die ganze Tlionmasse sich in lanesame Be
wegung nach unten setzt, die man am besten liiit derjenigen 
eines Gletschers vcrgleichen kann. Infolge dieses Uin- 
standes kann in den Gruben jahrelang an einer und der
selben Stelle der von oben her immer wieder durch Nachschub 
sich erganzonde Thon gewonnen werden, wahrend gleich
zeitig der ganze Abliang durch immer neue Staffelbrlichc 
zerstort wird. Diese Plastizitiii des Thones nun ist die 
Ursache von sehr eigentiimlichcn Lagerungserschcinungcn 
geworden. In einer Reihe von Gruben zwischen
Kratzwiek und Cavelwisch hat man teils durch 
Bohrungen, teils beim Abbau des Thones innerhalb der
Thonmasse eine di)uvialc Scliiclitenfolge gefunden und
zwar eine 3—4 m machtige Bank von typischcm Geschiebe- 
mergel, die von horizontal geschichteten diluvialen Sanden 
untęrlagert wird. Die Annahme,. dafs man es liier
mit glacialcn Einfallungen in den Thon zu thun habe, ist 
unzuliissig, denn die Scliiclitenfolge von Sand und Gescliiebe- 
mergel liegt iiberall durchaus horizontal und wenn man 
iiber Cavelwisch aus weiter nach Norden geht, so findet man 
in dcm sich verflachenden Gehiinge dieselbe Schichtenfolge 
in kleinen Lappen uud zungenartigen Anlagerungen am 
Septarienthon, aber von demselben niclit mehr bedeckt. 
Ich nehme an, dafs gegen Ende der Eiszcit, ais noch das 
ganze Stcttiner Plateau unter der Inlandeisdecke lag, ein 
Ann desselben sich im Oderthale nach Siiden bewcgte und 
dabei auf die Riinder des Thales abtragend einwirkte. 
Dadurch wurde cin Boschungswinkel des Thones ge- 
schaffen, der zwar unter der ais Widerlager dienenden 
Eisdecke sich erhalten, nach dem Verschwinden derselben 
aber nicht von Bestand sein konnte. Nachdem das Eis 
viehnehr unter Zuriicklassuiig einer randlichon Zone von 
fluvioglacialen Sanden und einer dąriiber abgelagerten Grund- 
moriinendecke sich zutuckgezogen hatte, (rat in dem steilen 
Gehiinge alsbald das Bestreben ein, den viel zu steilen 
Boschungswinkel in einen solehen zu verwandeln, der einem 
Gleichgewichtszustand der nunmehr unter cinseitigem Druck 
stelienden Thomnasseii entsprach. Infolgedessen setzten sich 
die Thonmassen von oben her in Bewegung und iiber-

quolleii die unten lagernden (i i I u v i a I en Bildungcn, nnd zwar 
in umso hoherem -Mafse, je steiler das Gehiinge war. Da 
nun dessen Hiihe vou Siiden nach Norden alliniihlich ab- 
nimmt, so sind die diluvialen Schichten im siidlichen Teile 
am stiirksten vom Thon uberflossęh worden, wahrend sie in 
dem flacheren nSrdlichcn Teile noch heute frei zu Tage 
liegen. In der Uebergangszone kann man dcutlicli noch 
das Ucberlliefsen einer dunnen Thondecke iiber dem Geschiebe- 
mergel beobachten. Interessanterweise liifst sich aber diese 
Queilerśeheinung des Thones nicht nur fur das Ende der 
Glaeialzeit. sondern auch fiir die letzte Interglacialzeit 
nachweisen. An den Nordrand des Stettiner Plaieaus legt 
sich eine 20 bis 30 m iiber dem Oderthale gelegene 
Tlialsandterrasse an, auf welcher das Dorf Messenthin zum 
Teil liegt. Diese Terrasse ist durch den Ban der Eisenbahn 
von Steltin nach Jascnitz mit einem tiefen und langen 
Einschnitte durchąuert, in dessen Sohle man eine un- 
geschichtete schwarze Thonmasse bemćrkt, die petrographisch 
vom Septarienthon sieli in kciner Wejśe unterscheidei:. Sie 
ist nach Ausweis von Bohrungen 15 — 18 m miichtig uud 
ruht auf diluvialen Sanden und Kiesen, die den 
Grnndwasserhorizont fur die Brunnen des Dorfes Messenthin 
bilden. Im westlichen Teile des Einschnittes liegt nun auf 
der Oberfliiche des Thones eine. grofse Menge von Blocken, 
die weiter nacli Osten hin in demselben Einschnitte iiber- 
gehen in eine an Miiclitigkeit mehr und mehr zunehmende 
Geschiebemergelbank, die also hier eine 2—3 m machtige 
trennende Schicht zwischen Thon und Thalsand darstellt. 
Da dieser Geschiebemergel nach ańderweitigen Beobachiungen 
der jungsten Eiszeit angehort, so mufs der Tlion inter- 
giacial sein, und da nur wenige hundert Meter sudlich das 
ganz und gar aus Septarienthon besteheude Plateau an- 
steigt. so ist die Annahme nicht ungerechtfertigt, dafs liier 
eine in der Interglacialzeit erfolgte, gewaltige Q;iellbe- 
wegung des Thones nach Norden hin vorliegt.

Zum Schlufs sprach der Yorsilzendc iiber ein in Ldwen 
in Belgien gegriindetes paliiontologisches Museum fiir die 
Stcinkohlenformation dieses Landes.*) Das vón dem Jesuitcn- 
pater Schmitz ins Leben gernfene Museum erhiilt von fast 
allen belgischen Steinkohle.ngruben reicłie Zuwendungen an 
wissenścliaftlichen Funden und besitzt infolgedessen ein 
aufserordentlich ruichhaltigeś Materiał an Fossilien; vor 
allem an Pfl.mzenrcsten. Dieselben liaben nicht nur 
einen hohen wissenschafilichen Wert, sondern haben auch 
schon vielfachen praktischen Nutzen gestiftet, insofern ais 
sie die Identifizierung gewisser durcli Verwerfungen ge- 
trcnnler Flotze und Flolzgruppen ermoglichten. Auch von 
den eigenariigen Geschieben fremder Gesteine, die auch in 
unserem oberschlesischen Karbon in einigen Stiickcn bekannt 
geworden sind, enthiilt das Museum eine grofse Zahl. K. K.

Generalversammlungon. E i s e u ti ii tlen w e r k K e u 1 a 
bei Muska u. 7. Dez. d. J., abends 6 ‘/2 Uhr, im Ilotel 
Kaiserhof in Berlin.

Aktiengesellschaft B c r g w e r k s v e r c i u Friedrich- 
W i 1 h c 1 in s - U ii 11  e z u M ii h 1 h e i m a. d. Riili r. 
10. Dezember d. J., vorm. 10’/2 Uhr, im Geschiiftslokal 
des A. Schaairiiausenschen Bankvereins zu KiSln.

Conso I idierte Redenli ii11e zu Zabrze, O.-Schl,, 
14. Dezember 1897, vorm. 10 Uhr, im Yersaminluugssaale 
der Biirse in Berlin.

*) Yergi. Gliickauf Nr. 46, S. 906-
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Marktbericlite.
Essener Borse. Amtliclier Buricht vom 29. Nov. 

1897, aufgcstcllt von der Bijrsen-Kommission.

K o l i l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  

Preisnotierungen im  Oberbergamtsbezirke Dortmund. 

Sorte. Per Tomie loko “Werk.

I. Gas- u n d  F l a m m k o l i l e :

a) Gasforderkolile..................... 10,50— 12,00 U l.
b) Gasflammfórderkohle . 8,50— 10,00 »
c) Flammforderkohlc . . . . 8,25— 9,00 »

12 00— 13,00 »
e) Ilalbgesiebte . . . . . 11,00-12,00 »
f) Nufskohle gew. Kom 1 j

11,50— 13,00 J L

» » » 9,75— 10,75 n
IV» » >! 8,50— 9,75 »

g) Nulsgruskohle 0— 30 mm 6,25— 7,25 »

„ 0—60 „ 6,75— 7,75 n
li ) Gruskolile .......................... 5,00— 5,75 »

Fel tk o li 1 e:
a) Forderkohle.......................... 8,50— 9.25 »
b) Bestmelierte Kohle 9,30 —  10,25 »

12,00-13,00 »
d) Nufskohle, gew. Koru 11

» 3) » ^  /
11,00— 13,00 »

y> » » 9,80-10,50 »
IV 8,80— 9,50 »

8,00— 9,00 »

i\Iagere Kohle:
a) Forderkohle ..................... 8,00— 8,75 »
b) Forderkohle, aufgebesserte, je

nach dem Stiiekgehalt . 9,00— 11,00 »
11,50—13,00 »

d) Nufskohle Korn I  . . . 16,00-18,00 »
„ II . . . 18,00—20,00 »

6,75— 7,25 »
f) Gruskolile unter 10 mm . 4,50— 5,50 u

Kokę:
a) Ilochofenkoke..................... 14,00 V

16,00—16,50 »
c) Brechkoke I  und 11 16,50-17,00 »
Briketts:
Briketts je nach Qualitat 10,00—12,00 »

Nachfrage iiufserst lebhaft. Absatz durch Wagenmangel
nocli immer behindert. Preise andaiierin! fest. Niichste 
Borsen-Vcrsammlung findet am Moiitag, den 13. Dezember, 
naclim. 4 Uhr im Berliner llof (Hotel Uartmann) statt.

Borso zu D u s s e ld o r f . Amtliclier Preisbericht vom
2. Dez. 1897. A. Kohlen und Koks. 1. Gas- und 
Klammkohlen : a. Gaskolile fiir Leuchtgasbereitung 10,00 bis
11.00 U l., b. Geiicratorkohlc 10,00—11,00 U l., c. Gas- 
flaromforderkohle 8,50—10,00./Z. 2. Fettkohlen: a. Fordyr- 
kohle 8,50—9,50 U l., b. beste melierte Kolile 9,50 bis 
10,50 U t.y c. Kokskohle 8,00—9,00 U l. 3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 8.00—9,50 U l., b. melierte Kohle 9,00 bis
11.00 U l., c. Nufskohle Kom II (Anthrazit) 19,50 bis
21.00 U l. 4’. Koks: a. Giefsereikoks 16,00— 16,50 U l.,
b. Hocliofenkoks 14,00 U l c. Nufskoks gebr. 16,50 
bis 17,00 U l. 5. Briketts 10,00— 13,00 U l. B.Erze: 1. Roh- 
spat 11,30-1 l,90^.,2.Spateisenstein, ger.15,70— 16,70U l.,
3. Somorrostrof.o.b. Rotterdam 0,00—0,00^. 4.Nassatiischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 11 — 12 U l.,

5. Rasenerze franco 0,00—0,00 „k C. Roheisen:

1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 66 - 67 U l.,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. RheinisęTi-

westfiilische Marken 58— 59 U l.,* ) b. Siegerliinder Marken 

58—59*) U l., 3. Stahl eisen 60— 61 U l.,*) 4. Eiiglisches 

Bessemereisen ab VerscliilTungshafen 0,00 U l., 5. Spanisches 

Bessemereisen, Marku Mudela, cif Rotterdam 0,00— 0,00 U l, 
6. Deutsches Bessemereisen 0,00 U l., 7. Thomaseisen frei 

Vcrbrauchsstelle 60,50 U l., 8. Puddeleisen Luxomburger 

Qualitiit 49,80 U l., 9. Engl. Roheisen Nr. I I I  ab Ruhrort

62.00 U l., 10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. I I I  ab 

Luxcmburg 52,00 U l, 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. 1
67.00 U l., 12. Deutsches Giefsereieisen Nr. Ii 00,00 U l,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. I I I  60,00 U l., 14. Deutsches 

Hainatit 67,00 U l., 15. Spanisches Uiiimitit, Markę Mudela, 

ab Ruhrort IfyftOui. D. S t a b e i s e n :  Gewohtiliclies Stab

eisen 0,00 U l. —  E. B l e c h e :  1. Gewolmliclie Bleche

aus Flufseisen 137,50 — 142,50 U l. 2. Gewohnlifche Bleche 

aus Schweifseisen 165,00 U l., 3. Kesselbleche aus Flufs- 

eisen 157,50 U l, 4. Kesselbleche ans Schweifseisen

180.00 U l, 5. Feinbleche 125 — 135 U l. F. D r a b i :  

1. Eisenwalzdraht 0,00 JL, 2. Stahlwalzdraht 0,00 J L
Der Kohlenmarkt bleibt andauernd sehr fest; Eisenmaikt 

unveriindert, in Kuxcn lebliafte Nachfrage zu steigenden 

Preisen. Die liiichste Borsenversammlung findet slatt Donners- 

tag, den 16. Dezember, nachm. von 4 bis 5 Uhr, in  der 

stadtischen Tonhalle.

S a a rb r t ic k e r  K o h le n p re is e . Nachstehend geben wir 

die unterm 25. November d. J .  seitens der Konigl. Berg- 

werkś-Direktioii Saarbrucken fiir die erste H i i l f t e  des 

J a h r e s  1898 herausgegebene Kohlenpreisliste fiir den 

Eisciibahnabsatz. Zum yergleich sind die Kolilenpreise fiir 

dic II. Ilalfte 1897 h inzugesetzt.

Preise fur 1 Tonne Gegen
frei Grube 2. Halftę

1. Ilalfte 2. Hiilfte 1S97

1898 1897 (± )
F 1 a iu m k o h 1 e n. J L . JL . J t .

Griesborn: abgesicbte Fórderkohlen 10,00 10,00 +
I. Sorte ...................................... . 12,00 12,00 +
Nufskohlen 1 . . . 50/35 mm 11,50 11,'-'0 +

„ 11 . . . 35/15 n 10.00 10,00 +
111. Sorte . . ' ..................... 6,10 6,10

13,60
+
+Puttlingen: I. Sorte . . . . 13,60

11. „ . . • . . 10.00 10,00 +
Louisentlial: 1. Sorte . . . . 13,20 13,20 +

11 „ . . . . S,50 8,50 +
gew. Wurfelkolilen . 80/50 mm 12 80 12,80 +

„ Nufskohlen I . 50/35 12,00 12,00 +
„ Nufskohlen 11 . 35/15 » 11,00 11,00 +
„ Nufsgrieskohlen 15/4 » 8,60 8,60 +

Von der Heydt: 1. Sorte . . . . 12,00 12,00 ±
11. „ . . . 8,20 8,20 +

gew. Wiirfelkohleh 80/50 mm 12,40 +
„ Nufskohlen I  50/35 nim . 12,00 12,00 +
„ Nufsgrieskohlen. 35/2 n 9,30 9,30 +

12 60 12,60 ±
11- » ..................... 9,60 9,60 +
III. „ ...................... 6,80 6,80 +

Itzenplitz: I. Sorte . . . . 12,00 12,00 +
abgesiebte Fiirderkolilen 10,50 10,50 +

P.eden-Itzenplitz:
gew. Wljrfelkohlen . 80/50 mm 12,40 12,20 +  0,20

„ Nufskohlen I  . 50/35 71 12,00 12,00 +
„ Nutśkolilen 11 . 35/15 n 11,00 11,00 +
„ Nufsgrieskohlen 15/4 n 8,60 8,60 .+

Kohlwald: II. Sorte . . . . 10,00 10.00 +
III . „ . . . . 6,20 6,20 +

Friedriclisthal: 11. Sorto . . . • 9,00 9,00 +

*J Mit Fracht ab Siegen.
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Preise fur 1 Tonne Gegen
frei Grube 2. Halfte

1. Halfte 2. llalfte 1897

1S98 1897 (± )
Gottelborn: J. S o r t e ..................... 12,00 12,00 +

II ............................: • S,00 800 +
HI. „ ............... 5,80 5,80 +

Wnrfelkohle.1 80/50 mm . . . 12,20 12,20 +
Nufskohlrn I 50/35 „ . . . 10,50 10,50 ±

F e t t k o h l e n .
Dudweiler: I. Sorte . . . . . 12,40 12,40 +

II. ...................... 9,00 9,00 +
H I. „ ...................... 7,10 7,10 +

Sulzbacli: 1. S o r t e ...................... 12,20 12,20 +

II. „ ...................... 8,60 8,60 +

HI- ...................... 6,80 6 80 +
12,40 12,40 +

11. „ ...................... 9,40 9,40 +

HI- „ ...................... 6,90 6,90 ■ +
lleinitz-Dechen: I. Sorte . . . . 13,00 13,00 +

li. „ . . . . 9,80 9,80 +
I I I .  „ . . . . 6,70 6,70 +

Kónig: I .  Sorte ................................. 13,00 13,00 +

I I .  ,. . . . . . . . 9,60 9,60 +
111................................ 6,50 6,50 +

12,00 12,00 +

I I .  „ ............................... 8,20 8,20 +

U l. „ ........................... 6,00 6,60 +
Kreuzgraben. I. Sorte . . . . 12,00 12,00 +

11. „ ............... 8,20 8,20 +

HI. „ ...................... 6,60 6,60 +
12,40 12,40 ±

U. ................................ 9,00 9,00 +

III. * ......................... 6,70 6,70 ±

Die Bediugungen, unter denen die AbscMiefsung von 
Vertragen iiber Lieferung zu festen Preisen erfolgt, sind die 
nachsteliemien: 1. Die Bestellung mufs mindestens monallich 
150 t bclragen, welche nur nacli eiuerSiation zu beziehen 
sind. Erstreekt sich der Bedarf auf mehrorc Kohlensorten, so 
mufs die Mofiatsbestellung in jeder Sorie mindestens 50 t 
betragen. 2. Die bestelltcn Mengen sind anuiihcrnd gleicli- 
luiifsig auf dic sechs Monate des Halbjahres zu verlcilen 
und abzuuehmen, in Wagen mit der Tiagfiihigkeit, wie sic 
jeweils von den Eisenbahnen gcstelltwerden. 3. /MleSendungen 
erfolgen auf Kosten uud Gefahr des Bestellers. 4. Storungen 
im Gruben- und Eisenbahnbctriebe, Wagenmangel, Aibeiter- 
mangel, Arbeitseinstellungon, Mobilmacluing, Krieg undhohere 
Gewalt jeder Art entbinden fiir die Dauer und den Uinfang 
der hierdurch notwendig werdenden Bdriebseinsclirankung 
von der Lieferung. In diesen Fallen kann Lieferant fiir 
die durcli dieselben miUelbar oder uninittelbar bedingte 
Minderlieferung nicht haftbar gemacht werden, auch braucht er 
den Ausfall weder spiiter durch Nachlieferung zu erfiinzen, 
noch sonstigen Schadenersatz zu leisten. 5. Die Ueber- 
tragung auf Gruben mit ahnlichcn Sorten bleibt vorbehalten.
6. Die Preise verstchen sich fiir eine Tonne yon 1000 kg 
frei Eisenbalinwagcn auf der Grube. Dic Zahlung des Kauf- 
geldes hat nacli den allgemeinen hierfur gultigcn Bedingungen 
zu erfolgen. Ais Erfulluhgsort fiir beide Teile gilt 
St. Johann-Sanrbriicken. Es wird schlicfslich darauf liin- 
gewiesen, dafs die bindende Erklarung iiber Annahme der 
Auftriige bis zum 22. Dezember d. J. voiyi‘halten ist.

M a r k tn o t iz e n  i ib e r  W e b e n p ro d u k te . (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

1—4 Datum
O
s Novbr.
2 Dezbr.
2

1897

Am  mo n i u in su 1 f at 
(Beckton terms) 

per ton 

yon bis 

L. s. d. L. s. I d.

Stim

mung

Stim

mung

B e n z o l  

90%  p. gali.

bisvon 

s.l d d.

50%  p. gali.

bis 

s. I d.

von 

s. d

Stim-

T l i e e r  

gereinigt 
p. barrel

bis 

f.\ d.
von

s.ld.

roh p. galion 

bis

d. 3.1 d.

W eclise 1 k ursc aut

Berlin

kurz

vun 

JL  | Ą

bis

jc U

Frankfurt a.M 

3 Monate

von

JL\Ą
bis 

Jt. A

10721
2
3
4

5 
G 
7

■ I-

26.
29.
30. 

1.

easier
duli
quiet
duli

qniet
duli

(juiet
duli 174

20 61 20 65 20 35

Biicherscliau.
Fiihrer. durch die Borse, ein Lcitfaden fiir dic 

Kap i tal anlage in W e rtp api er en. Preis 4 
Unter diesem Titel ist soeben in Koln (Kommissionsverlag 

der Eli. Gehlyschen Buchdruckerci) eine Sćfirift • erschienen, 
welche Herrn Paul Steiler, den leitenden Redakteur des 
in Fachkrcisen geschiitzlen Handelsteils der Kolnischen 
Zeitung, ais Verfasser hat und in welclier in 43 kleinen 
Abschnitten das Wesen der Borse und der Verkehr in 
Werlpnpiercn in gęmeinverstaudlicher, inlerćssanter Weise 
dargestellt und besprochen wird. Der Verfasser will in 
diesem kleinen Werk einmal dem Kapitalisten eine Er- 
giinzung der keinerlei Urteil entlialtcndeh Borsenliandbiicher 
liefern, andererseits iiber die mit der Kapilalsanlage zti- 
sammliangenden Dinge an Hand der tliatsachlichen Vcr- 
iiallnisse ualiere Anhaltspuiikte zur Bildung eines eigenen 
Urteils bieten. Dafs dieses Programm voll gelijst werden 
wiirde, dariiber konnte derjenige von vornherein nielit im 
Zweifel sein, welclier aus den kritischen Besprcchungcn

der Kolnischen Zeitung die gesunden Anschauungen und 
den wissenschaftlicii abgekliirten Standpunkt des Verfassers 

•kennen und schiitzcn gelernt hat. Diese treten dann auch 
aus den yerschiedenen Abschnitten des Buciies in der Be
urteilung der Einrichtungen oder Gesellscliafisformen 
und in dem lIervorheben allgemeiner Grundsiiłze bei der 
AU8walił von Papieren mafsgebend hcrvor. Dic einzeinen 
Abschnitte handeln zunachst vom Wesen uud der Eimichtung 
der Biirse, dem Verkehr mit derselben uud von dem Borsen- 
gesetz, sodami werden die Yerwaltung der Eflcklen iin 
allgemeinen, sowie die dabei in Betracht kommenden Gesetze 
und olTentlichen wie privalen Einrichtungen einer Besprecliung 
unterzogen.

Schlicfslich werden die yerschiedenen EITektengattisiigcn 
in etwa 30 Unterabteilungen zergliedert und einzeln in 
kuapper, aber erschopfendcr Weise behandelt. Diese Dar- 
stellungen beschriinken sich nicht etwa streng auf die Papierc 
selbst, bilden yielmehr niauclimal kieine volkswirtschaftliche 
Abhandlungen iiber die in Betracht kommenden Schuldner-
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oder Aktien-Gruppen mit Ruekblicken in die fniheren 

finanzielleii Verhaltnisse, wobei der Verfasser niclit mit 

seinem kritischen Urteil zuriickhiilt, wo ihm  irgend welche 

Einrichtungcn oder Gcbrituche m it den Grundsatzen vor- 

siclitiger Uesehiiftsftthriing niclit ubereinzusti/nmen scheinen. 

L)ie Gesiclitspunkte, welche er hicrbei entwiekelt, lassen 

deu erfalirehen, m it allen eiiischliigigcn YerhiLltnissen ver- 

trauten Fachmann erkennen, und werden im grofsen und 

ganzen wohl iiberall volle Zustiirimung finden, wenn man 

auch zuweilen in Einzelheiten anderer Ansicht sein kann.

Nach allem w ird hier nicht nur dem Kapitalisten fiir 

die Anlage und Ver\valtung seiner Effekten eine Fiille 

wertvoller Informationen und allgemeiner Ratschlilge ge- 

boten, sondern auch der Fachmann findet in diesem inter- 

essanten kleinen Werke neben der gedriuigteu Darstellung 

des ganzen Anlngegebietes tnanche schiitzensweite Anregung, 

so dafs w ir das Buch nach beiden Richtungen hin warm 

empfehlen konnen.

Borg- u n d  H i it te n - K a le n d e r  f i ir  d a s  J a h r  1898.

Dreiundvierzig»ler Jahrgang. M it eingedruekten Ilolz- 

sehnitten, einer Steindrucktafel, einer haupŁsacfilich 

die Arbeitergesetzgebung und die Dainpfkessel be- 

ireffenden Beigabe, einem Eisenbahnkaitchen von 

Mitteleuropa und eineiu Schreibtischkalender. Essen, 

G. D. Biideker. Preis 3,50 J i .
Der neue Jahrgang des in Fachkreisen allbekannten 

Kalenders unterscheidet sich von den friilieren nur unwesentlich. 

Die bewiihrte Einteilung und die solide anfsere Ausstaitung 

sind dieselben gebliebcn. Im  ersten Teil, welcher wie in 

den Yorjahren m it dem durch Ąnmerkuńgen erlauterten 

Text des A lig. Berggesetzes beginnt, haben einige neuere 

Bergpolizeiverordnuiigen der Oberbergiiniter Dortmund und 

Bonn, sowie u. a. der Erlafs des Ministers d. ottentl. Arb., 

fiir Handel und Gewerbe und des Innern betr. Kegel u ng1 

der Baufittclitlihieii zur Yerm iiiderung von Kohlenverluston 

duich das Stehenlassen von Sicherlieitspfeilerii Aufnahme 

gefunden. Der zweite Teil hat eine Bereicheruug durch 

zwei systernatische Uebersichtspliine fiir Maschiiienanlagen 

erfahren, welche sich namentlich auf die Anwendung der 

Elektrotechnik beziehen. A u f die Betonung gerade dieses 

Abschnittes seiner stetig waehsenden Bedeutung entsprechend 

ist schon beim Erscheinen des vorigen Jahrgangs hin- 

gewiesen worden. Die Beigabe enthalt eine Anzahl von 

Gesetzen und Verordnungen u. s. w., darunter das Patent 

gesetz und śaintjiche Vorsehriften fiir den Dauiplkesselbetrieb.

A r th u r  K o p p o ls  E is e n b a h n e n .  D ie bekannte Fabrik 

fester und transportabler Eiscnbaluier. von Arthur Koppel, 

Hamburg, hat soeben eine neue Fortsetzung iiires Albums. 

enthaltend Bilder ihrer ausgefiihi ten Bahnanlagen, heraus- 

gegeben.

Das in Buntdruck ausgefiihrte T ite lb ild  des geschtnaek- 

vo)l ausgestatteten Buches zeigt die Strecke bei Karabegovac 

der von dieser Firma gebauten GO km iailgen Usbrathal-

bahn. Ferner bringt dasselbe neben den Bildern der ZU 

den verschiedensten Zwecken in allen Landem der Erde 

ausgeliihrten Anlagen die Photographieen der Fabrikeu und 

des Gufsslalilwerkes dieser Firmą.

Die Hiiekseite giebt eine Ansicht . einer im  Bau be- 

griffenen W aldbaiin in Rufsland Und findet damit das kleine 

Werk, welches jedem Interessenten auf Wunsch gern uber- 

sandt wird. einen wurdigen Abscliluls.

Subinissioiieii.
21. D e ze m b e r  1897, mittags 12 Uhr. D i r e k t  i on d e r  

s t a d t i s c h e n  Bel  en ch t u  n gs we rke ,  K o n i g s b e r g  i. P. 

Lieferung von 22000 t (ii 1000 kg) Gaskohlen fiir 1898/99.

I' e r s o n a I i e n
An Stelle des dem Bergrevier West-Dortmund zugeteilten 

Bergassessors Hol i  ist der Bergassessor I l u n d t  vom 1. Dez. 

d. J .  ab dem Oberbergamte ais zweiter techriischer Iliilfs- 

arbeiter iiberwiesen worden.

Der Bergwerksdirektor Bergrat S z u m s k i  in Lautenthal

a. Harz ist vom 1. Dezember ab auf ein Jah r zur Ueber-

nahme einer Stelle ais Bergwerksdirektor in Galizien aus 

dem Staatsdienste beurlaubt.

Der Oberbergrat B a u r ,  technisches M itgli ed des Ober

bergamts zu Clausthal, ist vom 1. Januar 1898 ab in 

gleicher Eigenschaft an das Oberbergamt zu Bonn versctzt.

Der Bergassessor T ł a c h  ist dem lliiitenamt zu Gleiw itz

ais Hulfsarbeiter iiberwiesen.

Die von uns verofferitlićhtcri Berich te  iiber den 

In te rr ia tio n a lcn  G eolog enkongrefs in Rufsland 

werden im laufenden Monat ihren Abschlufs finden. 

Wir beabsichtigen dieselben zu einem Sonderabdruck 

zusammenzustellen, welcher zum Preise von 1,50 JL  
(kartonniert 2,00 Ji?) von uns bezogen werden kann. 

Damit wir dic Ilohc der Auflage bestimmen konnen, bitten 

wir Bestellungcn schon je tz t  unter Einsendung des 

Betrages an Ilerrn W. Wellhausen, Essen-Ruhr, Lindcn- 

allec 67, zu richten. Die yorliegendcn, aus der Feder 

eines hervorragenden Fachmannes stammenden,Berichte 

sind dic einzigen in deutscher Sprache veroffentlichten, 

welche ein vollstandiges Bild iiber den Verlauf des 

interessanten Kongresses und der in Ycrbindung damit 

ausgefuhffen Exkursionen geben. Bekanntlich erstreckten 

sich letztere in Gebiete, welche nicht allein geologiscli, 

sondern auch in kultureller Beziehung des Wissenswerten 

aufserordentlieh viel bieten. Die Red.


