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fFortsetzung.)

die galizische Eskursion in
IV. B o ry sław .

In Krakau teilte sieli 
zwei Gruppeu. W ahrend die eine unter Fiihrung von 
Uh l ig  die T atra besuchte, durctimąfi dio andere ganz 
Gali/ien der Lange nach b is . in die Gegend von 
Zaleszczyki, dąs nur wenige Kiloznąter ron der russischen 
und rumiinischen Grenze am Dnjestr liegt, der liier 
Gaiizień von der Bukowina scheidet. Die Gruppe war 
vollstiindig international, aber auRerst giucklich zu- 
sammengesetzt, ein Umstand, der um so mehr ins 
Gewicht fiel, ais dic Teilnehmer eine Wochc lang auf 
das engste Zusammenleben angewiesen waren. Es waren 
funf Deutsche, zwei Englander und je ein Franzose, 
Śerbe, Bulgare und Japaner. Professor S za jn o ch a  
wurde durch den Privatdozenten an der Krakauer Uni- 
versitiit Dr. G rzy b o w sk i sowie die Eerren W ó jc ik  
und S m o le ń s k i in der Fiihrung 'unterstutzt.

Die frflhe Stunde unserer Ankunft in B o ry sław
— es war kurz nacli 5 Uhr morgens — hatte die 
Herren des dortigen Ortsausschusses nicht abgelialten, 
die Eskursion bei ihrem Eintreften zu begruRen. Yom 
Bahnhof aus ging die Fahrt zu Wagen nach dem etwa 
1 km entfernten Ort Borysław, einem Flecken, der nicht 
mir nach seiner jetzigen Yerfassung, sondern noch 
viel mehr nach seiner geschichtliclien Entwicklung ganz 
einzig dasteht und auf Schritt und T ritt eine Fulle

seltsamer und interessanter lleobachtungen bietet. Wie 
kaum irgend wo anders sind hier die Gegensatze 
hOchster technischer Fortschritte und traurigster, aus 
friilieren Jahren zuruckgebliebener Verwahrlosung in 
sozialer Hinsicht auf einem engen Kaum vereint. Das 
Bild, das Borysław heute bietet, ist ein Ergebnis der 
Geschichte seiner Iudustrie, die von der AnBenwelt 
yollig imabhangig sich in der primitivsten Weise ent- 
wickelt liatte. Die Folgę davon waren, ais man den 
W ert des Erdoles und besonders des Erdwachses zu er- 
kennen anfing, ein ungezugelter und durch die ungliick- 
lichen Berechtsamsverhaltnisse dieser beiden Mineralien 
noch befórdorter Baubbau und soziale Verhaltnisse von 
einem Elend, das jeder Beschreibung spottet. Erst in 
neuerer Zeit ist durch energische bergpolizeiliche Ma8- 
regeln und gleichzeitig durch Bildung wenigstens einiger 
groCerer Gesellschaften neben zahlreichen Zwergbetrleben 
dieser MiBmrtschaft ein Ende zu maclien begonnen 
worden. Besondere Verdienste darum hat sich der 
Dezernent fiir Bergpolizei bei der K. K. Berghanpt- 
mannschaft in Krakau, Herm Oberbergrat J o h a n n  
H o lobek  erworben, derselbe, der die Fuhrung der 
Eickursion durch die technischen Betriebe Borysluws 
ubernom m en hatte. Wahrend des geologischen Teiles 
der Exkursion fuhrte Dr. G rzy b o w sk i, der m it den 
Aufnahmen in der dortigen Gegend betraut ist.
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Nach kurzem Fruhstuck wurde zunaehst die L a n d e s -  
B e r g -  nnd  B o h rsc h u le  besucht. die zur fachwissen- 
schaftlichen Ausbildung des Aufsiehtspersonals begrundet 
worden ist, wahrend fruher zur Leitung der Boryslawer 
Betriebe technisdhe Yorkenntnisse uberhaupt nicht ver- 
langt wurden.

D arauf folgte unter Dr. Grzybowskis Fuhrung eine 
B e g e h u n g  d e r  T a g e s a u fs c h lu s s e  la n g s  des 
T y sm ie n ic a -B a c H e s , die, soriel es durch Beobach- 
tungen uber Tage in der kurzeń zur Yerfugnng stehenden 
Zeit uberbaupt móglich war, den Esknrsionsteilnehmern 
eine Anschaunng ron dem Gebirgsbau der Gegend er- 
móglichte.

Es muli im roraus bemerkt werden, daB trotz der 
intensiren Durchwuhlung des Bodens durch Schachte 
und Bohrlócher doch noch keine allgemein anerkannte 
Dentung der Lagerungsrerhaltnisse gegeben worden 
ist, was sich daraus leicht erklart. daB die Bohrungen 
ohne Kerngewinnung m it Afeifiel ausgefuhrt wurden 
und die Aufschlusse in den Schachteh bei dem dort 
beliebten Kaubbau bis Tor nicht langer Zeit fur die 
geologisehe Erkenntnis nutzlos waren. Infolgedessen 
hat jeder, der uber Borysław berichtet hat, seine be
sondere Meinung geaufiert, wobei man erst nach und 
nach zu immer einleuchtenderen Deutungen der Yer- 
haltnisse gelangt ist. Die letzten Darstellungen stammen 
Ton Zuber. Berlinerblau. Seifert, Holobek, Muck und 
Angerman.*)

Der nórdlicbe Karpathenrand besteht in der be- 
sprochenen Gegend ans cretaceischem und alttertiarem 
F ly s c h ,  der in langgestreckten. etwa h. 8 streichenden 
Falten zusammengeschoben ist und im Nordosten ron 
Mergelschiefem und Salzton begrenzt wird. einer 
Schichtenfolge, die fruher allgemein ais miocan galt, 
wahrend sie nach neueren Untersucliungen nur z. T. 
dem .Miocan (S a lz to n ) , zum anderen Teil aber dem 
O lig o c a n  anzugehóren scheint. Diese lefatgenannten

*) Fur ein eingehenderes Studium der geologischen Yer- 
haltnisse sei auf folgende Literatur hingewiesen:

J ic in s k y :  Die Gewinnung des BergOles und Bergwachses 
zu Borislaw bei Drohobicz in Ostgalizien" O est Z. 18(35.

P a u l  u. T ie t z e : 'N e u e  Studien in der Sandsteinzone der 
Karpathen. Jahrb. d. k. k. geol. Beicbsanst. 1879.

K r e u tz :  Ueber den Ursprung des Erdols in der galizisehen 
Salzformation. 1881.

L. S y r o c z y n s k i :  Kopalnie nafty w Boryslawice. Kosmos TI. 
1881. (Profile der Erdwacbslagerstatten.)

P a u l:  Die Petroleum- und Ozokeritvorkommnisse Ost-
galiziens. Jahrb. der k. k. geol. Keichsanstalt. 1881.

D e u ts c h :  Das Yorkommen und die bergmannisehe Ge- 
winnung des Enhrachses in Borrslaw-Wolanka in Galizieu. 
Oest. Z. 1891.

L. S z a jn o c h a :  Die Bergbauprodnfcte Galiziens. Krakau. 
1893.

Z u b er: Borysław und seine Zukunft. Ztschr. Naphtha.
2. Jahrg. 1894.

B e r l in e r b la u :  Das Erdwachs, Ozokerit und Ceresin. 1897. 
Zub er: Kritische Bemerkungen iiber die modernen Petroleum- 

entstehungsbypothesen, 1S98.
L. S z a jn o c h a :  Die Petrolenmindustrie Galiziens. Oesterr. 

Revue 25. Bd. Hft. 2 —4. Wien.

Gesteine bilden eine flachwellige Landschaft am FuBe 
des Karpathengebirges, das aus dem oben erwahnten 
Flrsch bestehend sich scbarf getrennt ron dem Yorland 
abhebt (rgl. Fig. 1). Unmittelbar am Gebirgsrand 
liegen die am meisten nach Suden rorgeschobenen 
Bohrungen. wenige hundert Meter nórdlich erstreckt 
sich der eine weite Flachę einnehmende Ort Borysław.

Fig- 1.
E in  T e i l  d es  E r d ó lg e b ic t e s  v o n  B o r y s ła w ,  g e g e n  

d en  K a r p a th e n r a n d  g e s e h e u .
Nach einer Aufnahnie von Bergwerksdirektor P. A. G rafin er.

Die F a l tu n g  des Gebirgssystems ist im Sudosten 
sehr intensir und nimmt nach Nordosten zu an Starkę 
ab (rergl. das vom Yerfasser nach einer Skizze Dr. Grzy- 
bowskis gezeiehnete schematische Profil, Fig. 2). Die 
altesten Gebirgsglieder sind die In o c e ra m e n s c h ic h te n  
d e r o b e ren  K r  e i de, feinkórnige, feste, graue Sand- 
stembanke m it eigenartigen, wurmformigen oder Tier- 
fahrten Yortauschenden Gebilden auf den Schicht- 
flachen (a l te re  H ie ro g ly p h e n s c h ic h te n ) .  In ihrem 
Hangenden bezw. im Profil durch eine Yerwerfung 
getrennt folgen daruber die ju n g e r e n  H ie ro g ly p h e n

L. S z a jn o c h a :  Ueber die Entstehung des karpathisehen 
Erddłs. Sonderabdr. aus der Ztschr. Naphtlia, Lemberg, 1899.

H o lo b e k :  Der Erdwachsbergbau in Galizien und die neuen 
Bergpolizeivorschriften fur denselben. Separatausgabe aus: Die 
Bwgwerksinspektion in Oesterreich. YJI. Jahrg. Wien. 1900. 
(Mit Angabe der bisherigen Literatur).

S e i f f e r t :  Die Erdwachs- nnd Pc-trolemnindustrie Bonslaws. 
Miu. Z. 1901. S. 87 ff.

H o lo b ek . B a r to n e c , S y r o c z y n s k i  usw.: Ergebnisseder 
yom K. K. Ackerbauministerium im Jahre 1902 eingesetzten 
Kommission zur Untersuchung der Betriebsrerhaltnisse des 
Erdwachsbergbaus in Galizien.“ Wien 1903. (Geologiseher Teil 
ron Franz Bartonec.)

J o s e p h  M uck: Der Erdwachsbergbau in Borysław. Berlin 
1903 (mit Angabe der fruheren Literatur).

H o lo b e k :  Die geologischen Yerhaltnisse der Erdwachs- und 
Erddllagerstatten in Borysław. Fuhrer fur die ostgalizische 
Grnppe der Geologeneikursion. 1903.

A n g er m a n : Das Naphtharorkommen von Borysław in 
seinen Beziehungen zum geologisch-tektonischen Bau des Gebietes. 
"V ortrag. gehalten auf IX. internationałen Geologenkongrefi zu 
Wien, 1903.
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s c h ic h te n .  die dem A lttertiar angehoren und etwa 
dem Eocan entsprechen mogen. Ais Einlagerung finden 
sich darin einzelne Schichten von b u n te n  S c h ie fe r-  
to n e n  roter und griiner Farbę, die in die einformigen 
Flyschgesteine eine Abwecliselung bringen und daher 
yielfach in den Karpathen zur Nireaubestimmung 
herangezogen werden konnen.

W eiter folgen mergelige Sandschiefer wahrschein- 
licli unteroligociinen Alters und die gleichfalls oligo- 
eanen M e n i l i t s c h ie f e r .  Die letzteren bestehen aus 
wechsellagernden Sandsteinbanken m it zahlreichen, 
diinnen, bituminOsen Schiefertonschichten, die Fischreste, 
besonders Schuppen von M e le t ta  c r e n a ta  K ram . 
fuhren, und haben an der Basis stets eine unverkenn- 
bare Zone von schwarz-weifi gebiinderten Hornstein- 
banken (Menilit), dereń Farben bei beginnender Yer- 
witterung an der Tagesoberflache (weniger im frischen 
Bruch) charakteristisch hervortreten. Bei der Begehung 
des Profiles liings des Tysmienica-Baches zeigten sich 
die Menilite in typischer Ausbildung im Flufibett an- 
steliend.

Alle diese Schichten sind steil aufgerichtet. scharf 
gefaltet und teilweise ilberkippt (vgl. Fig. 2), sodafi

SO.

O c. l ' li/Ufy ch f

Fig. 2.
P  r o f  i 1 d u r c h  d e n  U 111 e r g  r u 11 d v o n B o ry sła w . 

(Hafisfcab ungofahr 1:20000.)
a) Inoceramenschichten, obere Kreide,
b) obere Hieroglyphenschichten mit 1 g oc^
c) eingeschalteten bunten Schiefertonen J
d) mergelige Sandschiefer j
e) Meliuitscbiefer . , l Oligocan,
f) Sehiefertone, Mergelschiefer uud Sandsteiue mit!
g) Oelsanden
hl Salzton, Miocan,
i) Ton und Kies, Diluvium.

die Menilitschiefer stellenwoise mit 50" gegen Suden 
einfallen.

Nordlich an die Menilitschiefer angrenzend folgt 
mm die wichtige Schichtengruppe der M e rg e lsc h ie fe r , 
S e h ie fe r to n e , S a n d s te in e  und S a lz to n e , in der

sich die E rd o l-  und E r d w a c h s la g e r s ta t te n  Borys- 
laws finden. Ob zwischen ihr und den Menilitschiefern 
Konkordanz herrscht oder nicht, ist noch nicht zweifels- 
frei festgestellt. Nach dem in Fig. 2 abgebildeten 
Profil konnte man auf Diskordanz schliefien, was 
auch von anderer Seite m it dem Hinweis darauf be
hauptet wird, dafi man im anderen Falle eine sehr 
weitgehende Denudation annehmen musse. Meines 
Erachtens durfte weder aus der im Profil ersicht- 
lichen Lagerung noch aus der notwendigen Annahme 
einer grofiartigen nachtraglichen Zerstorung ein stich- 
haltiger Einwand gegen die Konkordanz abgeleitet 
werden, besonders wenn sich Grzybowskis auf Grund 
von Numulitenfunden gobildete Ansicht bestiltigt, dafi 
die Stufe noch dem O lig o c a n  angehort. Das Fehlen 
von Olsandsteinen und Schiefern zwischen den Menilit
schiefern und dem miocanen Salzton kann sich durch 
eine lokale Verquetschung dieser Schichten erklaren, 
und die nachtragliche Zerstorung fruher vorhandener 
machtiger und ausgedehnter Gebirgsmassen gehort erst 
recht nicht zu den Seltenheiten.

Die ais oligocan angesprochene ol- und wachsfiihrende 
Schichtengruppe besteht aus einer Wechsellagerung ton  
schwarzen Schiefern m it braunen Sandsteinen bezw. 
lockeren Sanden. Je  weniger fest der Sandstein ist, 
desto grofier ist die Wahrscheinlichkeit, dafi er m it 
Ol impriigniert ist. Die ergiebigsten Olsande sind in 
der grofiten Teufe der Ablagerung aufgeschlossen, doch 
konnten typische olimpragnierte lockere Sande auch in 
einem Aufschlufi uber Tage gut beobachtet werden 
(vgl. Fig. 3). Sie sind feinkornig, braun gefarbt und

Fig- 3.
P r o f i l  vom  A u sg e h e n d e n  d e r  ó lfu h r e n d e n  S c h ic h te n -  

fo lg e .
a) schwaze Schiefer.
b) loekerer brauner Oelsand,
c) fester grauer Oelsand,
d) grauer Sandstein.

geben sich schon durch den Gerlich leiclit zu erkennen.
Tn einigen Schachten wurde innerhalb der wachs- 

und ólfuhrenden Schichtenfolge auch ein S te in s a lz -  
l a g e r  angetroffen.

Die T e k to n ik  dieser Stufe ist von jeher der am 
meisten umstrittene Punkt in der G eo lo g ie  voji Borys
ław gewesen. Nach Holobek, Grzybowski, Bartonec 
und Muck, denen die Ergebnisse der neuesten Schacht- 
und Bohrlochsaufschlusse bei ihren Untersuchungen zu 
Gebote standen, ist es nicht zweifelhaft, dafi die Schichten 
im Suden uberkijjpt sind und dort unter ihr wahres
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Łkgeadts. dso M «n lit-^ ie fe r. eiaiaBen. wahrend a e  
am w-sierea T erlanf n&eh N ord-a in m tsre rm  Faltea 
zussm m eB pstśkdea siad, die in aórdlieher E k h taag  
kam er fiatfeer Trerdea. Grzybowski. nad Bar-
im&e Ł-eaaea rr* a  SiiaeŁ ■nrabr-ead Muck dareh Pro- 
j d & a  deraa d ra  b a ^ h a e Ł  £Sae ganz śg en artise  
F o n a  der F a ltn ag  ainnirt A agtspuA  m . der ans einer 
Zusiaimieastejiung roa zaMnaeŁea BohrlocŁsprofflen 
sehlieŁt daB der uater Borysław dorchstreiehende Sattel 
ia  winer Stmehńeśhtaag Sm sfctnnpfesi Winkę] geknickt 
I s t  nad dafi dnrch Staudimag nnd Aafpressnng zwei 
kleinere Sattel •enistandea aad . die radia] rerlaofea 
und sich ;in StŁeateł de? stempfen W inkels m it dem 
Hauptssttel T f-re iid g e a  <rg3. E g .  Ł  ia  der nur ó n er der 

Erdyadis- Wsfysakzg-HT.yJt

Fis. i

S cŁ im aT jfch ł D arsT elluag  d e r F a ltn iig  
•sutb AŁgenssafi-

icitrlerea Sattel zur Darstellung gekommen ist). Am 
Yereiaigungspoakt sollen durch die Zerrnag der Sdńehten 
Spaltea entetandea sein, die sk-h spater m it Erdwaehs 
fullten and je tz t den Gegenstand de? Ozokeritabbau? 
bilden. Ob diese Tbeorie. nach der die GebirgseMehten 
sich wje ein gefalt«ter Papierbogen Terhaltea Rillen. 
ńcb tig  ist. mufi yorlaufig noch bezsreifełt werden.

WahrscheinHeber kommt m ir die Deutung Grzy- 
bowskis ror. die sich eng an die Untersuchuagen Holobeks 
und Bartonec; aascblieGt und m it dereń Profilen gu t 
ubereinstianmt: er nimmt zwei flachę Sattel des Olfuhren- 
den Gebirges an. die im Sudea m it einem uberMppten 
Muldenflńgel sich an die Melinitscbiefer anlegen (rg l. 
Fig. 2 i. Ubrigens ist durch weit nach Suden vorge- 
schobeoe Bohrungen. die im Melinitschiefer angesetzt 
wurden und unter ihm das ólfuhrende Gebirge erreichten. 
in der Teufe von 800—900 m wiederum Meniliticbiefer 
(der Gegenflńgel der ńberkłppten ilu lde) erbohrt worden 
(rgl. Fig.- 2).

Das ganze Faltensjstem  ist ron zablreicben streieben- 
den und diagonaiea Terwerfungen durchsetzt die teił- 
weLse ein ausgedehntes X e t z w e r k  v.on E l u f t e n  
bilden und besonders in einem bestimmtai Bezirk 
im Norden des Ories Borysław m it Erdwachs gefullt 
sind. Auch <juerschłSgig verlaufende ech te Sprunge 
sind rorhanden. so besonders eine im W esten ron Borysław 
auftretende Stórung. die sich auch orographiseh durch 
ein Tal bemerkbar macht und ais westlicbe Grenze des 
Olyorkommens angesehen wird. Jenseits dieses Sprunges

bis zu m Teufe gestoBene Bohrlocher sollen kein
01 geliefert halten.

Das E r d o i kommt in den lockeren Sanden (Ólsand- 
steineni ais I m p r a g n a t io n  und auf den gleic-hfalls in 
cen Sandsteinen am besten ausgebildeten K lu f te n  ais 
Ausfullnng Tor. Bei einer Erdólbohrung brach der
MeiBel ab nnd konnte bei der Fangarbeit uberhaupt
nicht wieder gefhnden werden. Er war offenbar in 
eine geaeigt einfallende, offene Spalte gerutscht. Das
Ol ist braun gefarbt ziemlich dunnflussig und besitzt 
einen hohen Paraf fingehalt Es ist schwerer ais das 
penasylranische und das Baku-Ol. aber leichter ais das 
t o d  Wietze. Das spezifische Gewicht betragt 0,856. 
Wahrend es frnher in kleinen Schachten gewónnen 
lyorde. hat man je tz t durchweg Bohrbetrieb ein- 
gerichtet nennt aber die Bohrlocher noch heutzutage 
_Olschachte". ein Ausdruck. der leicht zu Yenvechs- 
lungen fuhrt. Fundlose Bohrlocher heiBen trockene 
_Sehaehte“ .

Wie in yielen Erdólbezirken hat man auchin Borysław 
mehrere ..Ólliorizonte“ unterschieden. Aus dem be- 
sproehenen Yorkommen in Sandsteinbanken und auf 
Kluften ergibt sich. daB der Be<rriff yon Olhorizonten 
mit der Einschrankung zu yerstehen i s t  dafi gewisse 
Teufen. namlich die, in denen jeweilig die impragnierten 
Sandsteinschiehten liegen. die grófite Wahrscheinlichkeit 
fur Olfunde bieten. Da diese Schichten ihrerseits ge- 
faltet sind. so kann man die Teufe der Ólhorizonte 
nur fńr eine bestimmte Gegend in absoluten Zahlen 
angeben. Wohl aber laBt sich ohne Kucksicht auf die 
absolute Teufe nach dem Yorkommen der yerschiedenen 
Sand?teinbanke eine erste, zweite und dritte Erdólzone 
unterscheiden. Dafi man auch zwischen diesen Zonen 
gelegentlieh <3l finden kann. ist bei dem Yorkommen 
auf Kluften nur naturlich.

Das Ol der tiefen Horizonte soli dunner imd leichter, 
daher auch wertroller sein, wie das der oberen Teufen: 
dasselbe Yerhaltnis tritft man ubrigens auch in andern 
Ulbezirken. z. B. in Wietze an. Ferner is t der Paraffin- 
gehalt des Oles je  nach der Teufe yerschieden. Er 
betragt bei den Olen aus der tiefsten Zone 7— 10 pC t, 
in den oberen Teufen war er viel niedriger.

Die erbohrten Oląuellen tliefien yon selbst aus, ohne 
dafi gepumpt zu werden braucht. In der Kegel finden 
ini'?rmittierende Ausbruche statt. dereń Ergiebigkeit 
und dereń Pausen bei yerschiedenen Lóchern yer
schieden sind.

Beim Besuch der Olschachte hatten die Exkursions- 
teilnehmer Gelegenheit. einen turmhohen Ausbruch, wie 
er allerdings zu den Ausnahmen geliort, zu beobachten.

Di'j an Ort und Stelle eingezogenen Angaben uber 
die E r g ie b ig k e i t  nnd Da n e r  einer Oląuelle gebe 
ich m it allem Yorbehałt wieder, da die Yerhaltnisse 
der einzelnen Olschachte ganz yerschieden sind:
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Patach  soli cin Bohrloch duręhschnittlich 3 Jalire 
lang Ol geben und rd. 1000 Zisternen, d. h. Olkessel- 
wagen zu 10 t, liefern.

Yon einem ausnahmsweise ergiebigen Bohrloch der 
Aktiengesellschaft fur N aphtha-Industrie (Rothschttd- 
Gruppe) wurde berichtet, daB es seit 3 Wochen ununter- 
brochen m it 17 Cisternon tiiglicli ausfliefit.

Manche Bohrlocher haben im Anfang ihrer Ergibig- 
keit sogar bis 30 Zisternen geliefert.

Der Preis fiir 100 kg Boliol betriigt gegenwartig
3,50 bis 3,80 Kronen, nachdem er im Jahre 1902 
infolge von Uberproduktion zeitweise auf 1 Krone ge- 
sunken war.

W ahrend des Ilohepunktes dieser Uberproduktion 
im November und Dezember 1902 soli das 01 billiger 
ais Wasser gewesen sein. Wenn auf einem „Olschacht" 
Trinkwasser gebraucht wurde, so bekam der Jude, dor 
ein FaO davon lieferte, an Ziihlungsstatt ein FaB 01!

DaB benachbarte Bohrlocher sich gegenseitig das 
01 entziehen konnten, wurde im allgemeinen in Borysław 
bestritten. Es war hier nur der eine Fali der beiden 
Olschiichte „E tna“\  und „Feiler" bekannt, die sich in der 
A rt beeinfluBt haben sollen, daB immer der tiefere
01 hatte.

M it dem 01 gemischt stromt in der Regel auch 
G as und zwar vorwiegend M e tlią h  aus. Dem Auf- 
trieb durch das Gas durfte das selbsttiitige AusfiieBen 
der Boryslawer 01quellen zuzuschreiben sein.

Ober den Sammelbehaltern fur das 01 sind besondere 
Gasabscheider angebracht, in denen sich das Gas sammelt, 
um yon dort aus durch Rohrleitungen unter die Kessel 
der Bohrbetriebe gefuhrt zu werden, wo es in bedeu- 
tendem Umfang zur Dampferzeugung verwendet wird.

Bohrlocher, die lediglich Gas, aber kein 01 liefern, 
wie es in Baku hiiufig der Fali ist, kommen in Borysław 
gleichfalls, wenn auch seiten vor.

In derselben aus Mergelschiefern, Schiefertonen und 
Sandsteinen zusammengesetzten Schichtengruppe wie 
das Erdol kommt auch das E rd w a c h s , der O zo k e rit 
vor. Es ist ein gelbes bis dunkelbraunes Minerał, 
chemisch dem Paraffin gleich und nach der Formel 
Cn H2„ zusammengeset/.t. Nach den physikalischen 
Eigenschaften und dem Yorkommen lassen sich ver- 
schiedene, nicht immer scharf trennbare Abarten untcr- 
scheiden. Ais die edelste A rt g ilt das heute eine 
mineralogische Seltenheit bildende M arm o rw ach s  oder 
der B o ry s la w it .  Es ist bart und sprode, liiBt sich 
aber schaben und nimmt Politur an. Auf geschliftenen 
Flachen weist es eine marmorahnliche oder konglomerat- 
artige Zeichnung auf, indem hellgelbe Partien von 
dunkełbrauner Masse eingeschlossen sind. Es ist geruch- 
los und schmilzt erst bei 85 bis 100° C. Sein Yor
kommen ist fast nur auf die oberen Teufen der Gange 
beschrankt.

Das meiste gegenwfirtig gewonnene Wachs hat einen 
niedrigeren Schmelzpunkt, der bis zu 50° herabgelit. 
Dieses gemeine Erdwachs besitzt einen scharłen Geruch, 
dem des Erdols ahnlich'. Es besteht insofern eine Regel fur 
das Yorkommen der verschiedenen Sorten, ais m it zu- 
nehmender Teufe des Vorkommens der Schmelzpunkt 
niedriger wird. Die Farbę dieser Yerschiedenen Wachs- 
sorten ist gelb bis dunkelbraun, ihre Struktur teils derb, 
teils faserig.

Im letzteren Fali bildet das Wachs die Ausfullung 
von schmalen Kluften in plattenformigen Massen, die 
aus lauter einzelnen seidenglanzenden Fasern zusammen- 
gesetzt sind, in ahnlicher Weise wie das bekannte 
Vorkommen des Fasergipses, Asbestes und mehrerer 
anderer Mineralien. Je  niedriger der Schmelzpunkt 
ist, um so plastischer ist das Wachs.

Es ist bekannt, daB von den Arbeitern, namentlich 
in friiherer Zeit, umfangreiche Wachsdiebstahle veriibt 
wurden, indem sie das Wachs in flachę Sclieiben 
kneteten und diese unter dem Hemd yerborgen aus der 
Grube brach ten. Auch ist auf die Plastizitat des 
Wachses mindestens zum Teil der ganz enorme Ge- 
birgsdruck zuruckzufuhren, der in den Gruben herrscht. 
Da die knetbare iMasse dem Gebirgsdruck nachgeben 
kann, wird sie in die durch den Bergbau geschaffenen 
Hohlraume hineingedriickt, wahrend sich gleichzeitig die 
Gangspalte selbst mehr und mehr schlieBt und auf die 
Zimraerung einen unverhaltnismaBig starken Druck 
ausiibt.

Auf dieser Eigenschaft des Erdwachses beruhte zur 
Zeit des Raubbausystems ein guter Teil der Gewinnung: 
man teufte einen Schacht bis zum Wachsvorkommen 
ab und nahm das Wachs weg, soweit man es mit der 
Schaufel gewinnen konnte. Wahrend dieser Arbeit 
kam jedoch der Gang schon in Druck und das Wachs 
begann zu steigen. Man hatte dann nur notig, die 
emporgeprefite Masse in einfachster Weise abzustechen 
und zu fordern. Mehrfach wurde das Wachs auf diese 
Weise bis zu Tage emporgepreBt, sodaB man sogar der 
Muhe, es im Schachte heraufzuliaspeln, uberhoben wurde. 
Lehrreiche Beispiele einer solchen „M atka" (Waclis- 
eruption) berichtet Muck*): Im Schacht I der Wilhelm- 
srrube wurde im Jahre 1873 das Wachs aus einer Teufe 
von 104 m bis uber Tage gepreBt und konnte so drei 
Wochen lang hereingewonnen werden. Die Oberfliiclie 
des Wachses sank zeitweise bis mehrere Meter unter 
die Tagesoberflaęhe, um dann wieder aufzusteigen, ein 
Yorgang, der auf Mitwirkung von Gasen beim Auftrieb 
des Wachses schliefien laBt. Ein Hohlraum fand sich 
auf der Schachtsohle nicht vor, die Gangspalte war 
oftenbar durch den Gebirgsdruck vollstiindig zusammen- 
gepreBt worden.

Das Materiał, das bei diesen Wachsauebrucłien aus-

*) a. a. 0 ., S. 80.
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gepreBt w ird. ist die weichste Wachssórte, das sog. 
K in  dep ta ł, eine weiche schwarze Masse, die in der 
Mitte zwichen W achs und Erdól steht und sich auch 
in den Rohrleitungeu der Olgruben von Borysław und 
Schodnica absetzt.

Auf einem andern Schacht der genannten Wilhelms- 
grube (dem Schacht Nr. 3 7 9 9 !!)  wurde ein Arbeiter 
bei 94 m Teufe allmahlich um 6 m auf dem ąuellenden 
gelben Wachs in die Hólie gehoben, ohne daB er seine 
Arbeit zu unterbrechen hatte. N ur die W etterlutten 
muBte er nach und nach ausbauen. Auf gleicher Hohe 
erhielt sich der W achsandrang 22 Monate lang.

Einige Ausbruche von weichem Kindebal gingen so 
schnell vor sich, dafi der auf der Schachtsohle be- 
schaftigte Arbeiter sich nicht retten konnte, sondern 
vom Wachs eingeschlossen wurde und umkam. Gegen- 
wartig kommen derartige Ausbruche nicht mehr vor. 
Der letzte fand im Jahre 1896 auf der Grube der 
Galizischen Kreditbank in einer Teufe von 190 m statt.

Das reine ais Kluftausfullung auftretende Wachs 
heiBt S tu fw a c h s , die m it Wachs durchtrankte Ton- 
masse des Nebengesteins nennt man L e p .  Sie wird 
gleichfalls gewonnen und durcli Ausschmelzen zugute- 
gemacht.

In der Regel tr i t t  das Erdwachs ais Ausfullung von 
G a n g e n  auf. Ob diese ais Yerwerfet oder ais Risse, 
die bei der Sattelbildung durch Aufplatzen der Schichten 
entstanden, oder schlieBlieh ais Austrocknungsspalten 
aufeufassen sind, ist noch nicht unbestritten festgestellt. 
M. E. hat die letztgenannte Deutung die geringste 
Wahrscheinlichkeit fiir sich, wahrend ein Zusammen- 
hang mit der Tektonik in irgend welcher noch naher 
zu untersuchendeii Weise mehr einleuchtet. Die in 
Fig. 2 skizzierte Auffassung siam m t von Grzybowski.

Um sich eine eigene Anschauung von dem merk- 
wiirdigen Vorkommen zu bilden-. besuchten die Teilnehmer 
der Exkursion zwei Schachtanlagen der beiden gróBten 
Gesellschaften in Borysław. Die eine aus Nichtberg- 
leuten bestehende Halfte wahlte der grofieren Beąuem- 
lichkeit wegen die neue G r u b e  d e r  G a l i z i s c h e n  
K r e d i t b a n k ,  wahrend die Bergleute der Exkursion auf 
einer alteren Anlage, der „ G r u p p e  I" de r  A k t i e n -  
g e s e l l s c h a f t  B o r y s ł a w  unter Fuhrung des General- 
direktors Bergrats S z u m s k i  anfuhren.

Die Gange stehen ziemlich steil m it einem Einfallen 
von 60— 80". Einige haben bei etwa in h. 6 liegendem 
Streichen nflrdliches, andere sudliches Einfallen, eiu 
Gang streicht wieder etwa senkreclit zu den ubrigen in 
h. 10 (vergl. Fig. 5). Yerdruckungen und Erweite
rungen, Diagonal- und Bogentrumer sind wie bei Erz- 
gangen yorhanden. Oft gehen von der die Schichten 
mehr oder weniger senkrecht durclischneidenden Gang- 
spalte kurze Lagergiinge in die Schichtfugen hinein. 
Die Maehtigkeit der Hauptgauge soli bis zu 30 m 
betragen. Der auf der Gruppe I der Gesellschaft

Borysław befahrene Nebengang hatte eine sehr viel 
geringere Machtigkeit, von 0,50 bis 1 m. Die Gang- 
ausffillung ist gróBtenteils Nebengestein (Lep), zum

Fig. 5.
G ru n d riR  d er  E r d w a c h s g iin g e  yon  B o r y s ła w ,  

(nach Holobefe).
MaGstab 1 :1 5  000.

(Im sudlicben Teile des Ortes liegen die meisten Oelsehaehte.)

geringen Teil reines, ais Ausfullung der Kliifte vor- 
kommendes Stufwachs. Ofters wird auch auf den 
Wachsgruben Erdól angetroffon, ebenso wie in den 
„Ólschachten" hin und wieder Erdwachs erbohrt wird. 
Eine scharfe Trennung des Olgebietes vom Wachs- 
gebiet besteht demnacli nicht, wenigstens nicht in dem 
Sinne, daG in dem einen nur das eine Minerał, in dem 
anderen nur das andere vorkame.

Das Erdwachs enthalt groBe Mengen G a s e  ein
geschlossen, die den Gruben den Charakter von Schlag- 
wettergruben geben; in erster Linie is t auch hier 
M e t h a n  CH) zu nennen, das der Menge nach bei 
weitem uberwiegt und wie in den Kohlengruben in der 
Hauptsache die Schlagwetterbildung verursacht. Anderer
seits kommen aber auch hóhere Glieder der Methan- 
reihe, so besonders A t h a n  C2Hc, Glieder der Athylen- 
reihe, der Benzolreihe, Kohlensaure und Schwefelwasser- 
stoff vor. Da das Athan ein spezifisches Gewicht yon 
1,075 besitzt, sammelt es sich auf der Streckensohle 
an und gibt hier schon bei einer Mischung von 2,5 pCt. 
m it atmosparischer Luft ein explosibles Gemenge.

Tatsachlich sind mehrfach Schlagwetterexplosionen 
yorgekommen, so noch am 2. Jun i 1903 auf der 
Gruppe I der Aktiengesellschaft Borysław, wobei 17 Tote 
und 2 Schweryerwundete zum Opfer fielen. Ais Ur-
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sache einiger Explosionen, iiber die genaue Unter- 
suchungen vorliegen, wird das Punken der Keilhaue 
angegeben.

Die Entwicklung von S c h w e f e l w a s s e r s t o f f  ist 
nicht dem Erdwachs eigentumlich, sondern geht im 
alten Mann des friiheren Kaubbaus vor sich. Un- 
angenehmerweise łilBt sich das Anząpfim der ersoffenen 
alten Baue wegen der Mangelhaftigkeit der alten 
Grubenbilder nicht in allen Fallen vermeiden und fuhrt 
daher leicht zu Erstickungen durch den ausstromenden 
Schwefelwasserstoff.

Sonderbare Erscheinungen werden aus den alten 
Bergbauen des Nachbarortes Wolanka berichtet. Hier 
sollen die in stark gasreichen Strecken beschaftigten 
Arbeiter haufig Wahnvorstellungen bekommen und gegen 
die drohende Gefahr yollstiindig gleichgiiltig gewesen 
sein, sodaB man die singenden und tanzenden Łeute 
mit Gowalt hat aus der Grubo holen miissen. Wurden 
die Leute schnell aus dem Schacht aufgeholt, so liielt 
der rauschiihnlicho Zustand auch uber Tage noch eine 

, kurze Zeit an. Man sieht diese Erscheinung ais eine 
W irkung des Athans an, das ahnlich wie Lachgas auf 
den Organismus wirken soli. Ich muB die Yerant- 
wortung fiir diese Erzahlung Jicinsky und Muck uber- 
lassen, von denen sie uberliefert wird. Ubrigens sieht 
und liort man in Borysław so viel Seltsames, daB man 
dort nur noch wenig fiir unglaublich hfilt.

Je weicher das Wachs ist, desto mehr Gase enthalt 
es eingeschlossen.

Die Teufe, bis zu der das Minerał niedersetzt, ist 
noch nicht sicher bestimmt, doch haben gewisse 
Bohrungen noch bei 700 m Wachs durchsuuken.

Die Yorkommen von 01 und Wachs sind niumlich 
insofern voneinander geschieden, ais im Orte Borysław 
und auf einem langgestrekten Streifen Landes sudłich 
davon die Erdolgewinnung stattfindet, wahrend die 
Wachsgruben am nordlichen Ende dos Ortes, besonders 
in dem „die neue W elt" genannten Bezirke liegen. 
DaB die Trennung nicht scharf ist, wurde sclion 
oben hervorgehoben.

Yon den h a n g e n d e n  S c h i c h t e n  sind zunaehst 
typische bunte S a l z t o n e  anzufuhren, die, wie es scheint, 
konkordant iiber den Schiefern und Ólsandsteinen lagern 
und in die sudliche uberkippte Muldę eingefaltet sind 
(vgl. Fig. 2). Sie stehen z. B. im Bachbett der 
Tysmienica an und sind hier gut zu beobachten.

Ferner wird von Bartonec eine anscheinend diskordant 
aufgelagerte Schichtenfolge von massigen. sandigen 
Schiefertonen m it vielen unregelmafligen Gipsadern, die 
sogen. S y t y  ca beschrieben. Ob dieses Gestein mit 
dem von Ł o m n i c k i * )  ais Sytyca beschriebenen Ton 
ident ist, muB dahingestellt bleiben. Der letztere ist

*) Ł o m n ic k i:  Pleistoceuskie owady z Borylawia Fauna 
pleistocenica insectorum Boryalayiensiiiin. Lemberg 1804.

ein dilimaler Ton ron 3 m Machtigkeit, der 1890 im 
Schacht Nr. 3268 von IG ni Teufe ab unter dihmalem 
Schotter lagernd gefunden wurde. Merkwurdigerweise 
umschlieBt dieser Ton eine groBe Anzalil wolilerhaltener 
I n s e k t e n r e s t e ,  von denen Łomnicki 76 Arten Coleo- 
pteren, 4 Hemipteren, 1 Orthoptere, 1 Lepidoptere und
2 Dipteren beschreibt. Krebse und Wassermołlusken 
fehlen vollstandig. Das Yorkommen erklart sich durch 
Annahme eines dilurialen Erdoltiimpels uber dem Aus- 
gehenden der Spalten, dessen spiegelnde Oberflache dio 
in der Dammerung oder nachts umherschwirrenden 
Insekten anlockte. Die Tiere yerendeten in dem 01 
und wurden in den sich am Grunde des Tumpels ab- 
setzenden olgetrankten Schlamm eingebettet, wodurch 
sich ihr rorzuglicher Erhaltungszustand erklart. Die 
kleinsten Einzelheiten in dem Belief des Chitinpanzers, 
ja sogar teilweise die Farben sind erhalten. Die Reste 
werden im Dzieduszyckischen Museum in Lemberg auf- 
bewahrt, wo sie beim Besuch der Exkursion ver- 
dientermaBen das hochste Interesse der Teilnehmer 
erregten.

Das diluriale und alluviale Deckgebirge erreicht 
eine Machtigkeit von 20 m, stellenweiso felilt es jedoch 
ganz. Es besteht aus Sanden, Ton und Kieslagen 
(Schotter). Zwischen den tertiiiren und dilurialen 
Schichten tr itt  bin und wieder eine sohlig liegehde 
Schicht yon sog. S c h o t t e r  w a c h s  auf.

Ubrigens ist Borysław nicht der einzige Ort in 
Galizien. an dem Ozokerit yorkommt. In kleinerem 
Omfang und noch nicht m it gleichem Eifer untersueht 
wie hier, finden sich Lagerstiitten in T r u s k a w i e c ,
7 km ostlich von Borysław, bei I) z winiąc/ . ,  25 km 
sudwestlicli yon Stanislau, und boi S t a n i n i a ,  7 km 
sudostlich yon Dzwiniacz, alle am nordlichen Abhang 
der Karpathen.

Die E n t s t e h u n g  des E r d o l e s  und E r d w a c h s e s  
geliort wie bekannt zu den umstrittensten geologischen 
Yorgiingen. Auch fur das Vorkommen von Borysław 
ist der Ursprung noch nicht zweifelsfrei klargestellt.

Ais unbedingt feststehend kann zuniichst angesehen 
werden, daB Erdol und Wachs genetiscłi im Zusammen- 
łiang stehen. Dafur spricht die enge raumliche Yer
bindung der Yorkommen, die soweit geht, daB man 
zuweilen in den Erdwachsgruhen 01 anfiihrt, und daB 
man mit den OlbohrlSchern Wachsgange uberbohrt, 
ferner das Auftreten eines Ubergangsgliedes, des zwischen 
Ó1 und Wachs stehenden Kindebal, und schlieBlich die 
nachtriigliche Bildung yon erdwacbsahnlichem Schlamm 
in den Ulleitungen.

Was nun zunaehst die H e r k u n f t  des E r d o l e s  betrifft, 
so geht die tlberwiegende Meinung gegenwartig dahin, 
daB tierischc Stoffe das Materiał dazu geliefert haben, 
eine Anschauung, die auch fur Borysław wohl atige- 
nommen werden kann. Wahrend aber z. B. M u c k  in 
einfaclister Weise glaubt, daB dasselbe Meer, aus dem
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-ich die ólfuhrenden Schichten niederschlugen. auch 
die zur Bildung nótigeu Tierreste enthiełt, nehmen 
S z a j n o c h a  und andere an. dafi das Ol e ra  nachtrag- 
lic-h und zwar durch AufsŁeigen aus łiegenderen Schichten 
in seine jetzigen Lagerstatten gekommen ist. Da eine 
so kurze Begehung. wie sie bei Gelegenbeit der 
Eikursion ausgeffihrt wurde, nicht die fur eine gewissen- 
hafte K ritik  nótige Menge ron Beobachtungen liefert. 
kann ich mich kura auf den Hinweis beschranken, dafi 
weder in der Literatur noch bei der Eskursion. so- 
viei m ir bekannt ist, das Auftreten ton Tierresten in 
den ólfuhrenden Schichten Erwabnung gefnnden hat, 
m it alleiniger Ansnahme der von Grzybowski unter- 
-uehten Xummuliten.

Wenn also auch Muc-ks Erklarung ohne Zweifel 
den Vorzug der Einfac-hheit hat, scheint m ir Szajnochas 
Ansicht dennoch gróGere Wahrscheinlic-hkeit zu liaben. 
Er sucht den Ursp ran g sort des Erdóls in bituminósen 
Schiefern, wobei er sich auf eine ganze Beihe Yon Tat- 
saehen sttitzen kann, so insbesondere auf das haufige 
Yorkommen ron bituminósen Schiefern in der Xahe 
gróCerer Mengen Erdól, auf das massenhafte Yorkommen 
ron Fisc-hresten in den bituminósen Schiefern nnd 
schlieClich anf die durch den Yersuch im Laboratorium 
erwie-ene Mógnchkeit. Fischfette in ein petrolenraahn- 
liches Produkt umzuwandeln.*) Zwei typische Beispiele 
fur Entstehung ron Ol aus Fischschiefem bilden die 
obere Trias bei Seefeld in Xordtirol. wo fruher durch 
Destillation soleher Schiefer Ol gewommen wurde, und 
der obere Lias s in W urttem berg, ans dem nach 
Quenstedt Wagenschmiere hergestellt wurde.

Yon bitumenhaltigen Gesteinen kommen in den 
Karpathen rorwiegend die M e n i l i t s c h i e f e r  in Be- 
tracht, die eine Schichtenfolge bituminóser Schiefer Yon 
durchschnittlich 20 m, stellenweise aber auch 100 bis 
150 m Machtigkeit einschlieEen. Dieses Gestein ist 
schwarz bis sc-hwarzgrau gefarbt und auGerst dunn- 
schieftig. Es zerfallt unter dem Einflufi der Atmos- 
pharilien in lauter kaum millimeterdicke Blattchen. 
auf denen sehr haufig Fischreste zu finden sind. Uberall, 
wo die Eikursion Aufschlfisse der bituminósen Menilit
schiefer besuchte, besonders aber bei Borysław und 
Schodnica wurden solche Beste zahlreich angetroffen. 
Die bisher bekannten Arten sind M e l e t t a  c r e n a t a  
K r a m . ,  S c o p e l o i d e s  g l a r o n e n s i s  W e t t s t e i n ,  
C l u p e a  m i n i m a  A g ., C l u p e a  m i n u t a  A g., 
S e m i o n o t u s  p o l y s a r c t u s  K r a m . ,  L e p i d o p i d e s  
d u b i u s  K ram. ,  A m p h i s y l e  H e i n r i c h i  H eck e l .  
Es sind z. T. kleine Heringsarten. unter denen Meletta 
crenata weitaus am haufigsten ist.

Fur die Bildung des Erdóles ist nach den Labora- 
toriumSTersuchen ein Druck Yon 20 bis 25 Atmospharen

*) L. S z a jn o c h a . Uber die Entstehung des karpathischen 
Erdóls. Lemberg-, YerL d. galiz. Petroleum Yereins. Sonderabdr. 
aus Zeitscbr. Naphtha. 1899.

und eine Temperatur ron 365 bis 4 2 1 "  G. erforderlich. 
Der Druck wird teilweise dureh das Gewicht des uber 
den Schichten stehenden Meeres herrorgebracht worden 
sein, teilweise ist er aber wohl auch bei der Gebirgs- 
bewegnng entstanden. Die erforderliche W annę, die 
nach Englers Yersuchen 365 bis 4 20° C. betragt, wurde 
den Schichten bei Annahme einer sehr riel machtigeren 
Cberlagerung ais sie heute rorhanden ist. durch die 
Steigenmg der Temperatur in der Teufe zugefuhrt worden 
sein. Bechnet man die geothermische Tiefenstufe zu 
30 m. so ergibt sich. dafi das Gestein zeitweise in einer 
Tiefe ron 11 000 bis 13 000 m unter der Erdoberflache 
gelagert haben muGte. Es erscheint wohl móglieh. dafi 
eine solche Teufe ron den Menilitsebiefern bei der inten- 
siven Faltung der Karpathen wenigstens stellenweise 
und zeitweise erreicht worden ist. Andererseits ist je
doch auch anzunehmen. dafi bei hóherem Druck wohl eine 
geringere Temperatur fur den Prozefi der Olbildung hin- 
reicht. SchlieClich sind unsere Kenntnisse ron der Tem- 
peratnrzunahmenach dem Erdinnem hin, Yon der durch die 
Gebirgsbewegung reranlaCten Steigerung Yon Temperatur 
und Druck und Yon der Art. wie sich Druck und 
Temperatur bei chemischen Yorgangen erg-anzen. noch 
so luckenhaft. dafi eine sichere Basis fur Berechnungen 
fehlt. Die Moglichkeit, dafi sich das Erdól nach 
Szajnochas Ansicht aus den Fischen der Menilitschiefer 
gebildet hat, ist demnach nicht ausgeschlossen.

Auch die grofie Ergiebigkeit der karpathischen Lager
statten laBt sich bei dieser Annahme erklaren. Rechnet 
man die Gesamtflache des karpathischen Oligocans auf 
d-r galizischen Seite zu 5000 qkm und die durchschnitt- 
liche Machtigkeit der bituminósen Schichten zu 20 m, 
so ergibt sich ein Bauminhalt Yon 100 000 Millionen 
Kubikmeter oder ein Gewicht Yon 1 200 000 Millionen 
Doppelzentnem (bei einem sp. G. von 1.2). Wenn man 
weiter die ursprunglich bei der Ablagerung der Schichten 
eingeschlossenen bituminósen Substanzen auf 1 pCt. 
schatzt, so kommt man auf 12 000 Millionen Doppel- 
zentner Fettsubstanz. die. wenn nur 10 pCt. daYon in 
Bohól uragewandelt wurden, 1200 Millionen Doppel- 
zentner Erdól liefern mufiten. Die Zahlen dieser tbeo- 
retischen Aufstelhmg sind im allgemeinen wohl zu 
niedrig gegriffen, die Machtigkeit der Schichten ist im 
Durchschnitt Yielleicht hóher ais 20 m. Sie wachst 
stellenweise bis zu 100 und 150 m. Auch der Bitumen- 
gelialt ron 1 pCt. ist zu gering. Bei Borysław soli er 
z. B. 30 pCt., bei Schodnica 16 pCt. (nach Posępny) 
betragen. In neuerer Zeit hat Engler den Bitumen- 
gehalt der Menilitschiefer auf durchschnittlich 4 bis
7 pCt., heraufgehend bis zu 9 pCt. bestimint.*) Wahrend 
in der Rechnung 10 pCt des Bitumens ais Olausbringen 
gesetzt ist, lieferte Englers Laboratoriumsrersuch

E n g le r ,  Das Petroleum des Rheinthales. Yerhandl. des 
naturh. Yereins, Darmstadt.
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■ 79,5 pCt. Selbst wenn man mit Angerman den Fliichen- 
inhalt, der in Betracht kommt, auf nur 2176 km be- 
rechnet, wiirde dieser noch 522 Millionen Doppelzentner 
Erdol liefern konuen.

Es ist aucli keineswegs notig anzunehmen, dafi 
gerade die den jetzigen Ollagerstiitten benachbarten 
Schiefer das 01 geliefert haben. Yięlmehr konnte 
zweifellos ein so beweglicher Stoff wie das Erdol be- 
sonders auf Spalten kilometerweit wandern.

Von den zahlreichen I-Iypothesen, dio uber die 
E n t s t e h u n g  des E r d w a c h s e s  aufgestellt worden sind, 
soli liier nur die Ansicht von Muck wiedergegeben 
werden, die, wenn sie auch auf chemische Yorgange 
weniger eingeht, ais zu einer vollkonimenen Klar- 
stellung des Vorganges wunschenswert wiire, den 
l)eobachteten Tatsachen am besten geerecht wird: In 
dem — wahrscheinlich nach der Engler-Hoferschen 
Tlieorie aus Tierresten gebildeten — Rohol waren oder 
sind Parafinie gelóst, wie das gegenwśirtig aus grofier 
Teufe gewonnene Ol m it seinem bis zu 10 pCt. hinauf 
gehenden Paraffingelialt beweist. Bei dem Aufsteigen 
des Erdóles auf Spalten oder im porosen Gestein trennte 
sich das Paraffin von dem leichtflussigen Ol; die aus 
den oberen Teufen gewonnenen Ole sollen paraffiniirmer 
gewesen sein. Ais TJrsache dieser Trennung nimmt 
Muck eine beim Aufsteigen erfolgte Filtration an. 
Diese setzt aber schon das Yorhandensein von leicht- 
flussiger und zahflussiger Substanz voraus Es mufi 
demnacli wohl beim Aufsteigen durch irgend welche 
chemischen Yorgange bereits die Bildung von schlammiger 
Paraffinmasse (Kindebal) iihnlich wie in den Olrohr- 
leitungen vor sich gegangen sein. Wahrend nun das 
leichtflussigo 01 in die lockeren Sande eindringen und 
diese impragnieren sowie auf den Spalten schnell bis 
zu Tage aufsteigen und dort Oltumpel bilden konnte, 
bis es durch atmosphiirische Einfliisse weggefuhrt wurde. 
blieb die zahere Paraffinsubstanz an die Spalten ge- 
bunden. Beim Aufsteigen, das durch den Gebirgs- 
und in manchen Fiillen wohl auch durch Gasdruck 
bewirkt wurde, filtrierte die Masse durch den Ton 
(Lep) der Spaltenausfullung, wobci die harzigen 
dunklen Farbstoife in der Form von Schwarzem, 
schmierigem Wachs im Lep zuriickgehalten wurden, 
wahrend aus dem Filtrate im weiteren Verlaufe die 
hellen, gelben Waclissorten entstanden. Wahrend dieser 
W anderung des Wachses nach oben mufi auBerdem 
eine Reihe von bisher noch nicht geniigend klargestellten 
chemischen Yorgangen, besonders Osydation, Wasser- 
abspaltung und Abscheidung von Olefinen (?) mitspielen, 
durch die in allmahlicher Umwandlung die versehiedenen 
Wachssorten bis zum Endglied der Reihe, dem Marmor- 
wachs, gebildet wurden.

Eigenartig wie der Gesamteindruck von Borysław 
ist auch das Bild, das die dortige T e c h n i k  liefert. 
Durch geschickte Zeiteinteilung, die der Leitung unserer

Eikursion zu danken ist, war es moglich, auch von 
den 01- und Wa chs-Be t r i eb en  rielerlei zu sehen und 
uber dereń geschichtliche Entwicklung: und die sozialen 
Verhaltnisse, die beiden interessantesten Seiten von 
Borysław, mancherlei in Erfahrung zu bringen. Ich 
mufi mich bei der Wiedergabe auf die bemerkens- 
wertesten Punkte beschriinken.

Die Nachrichten iiber die Olindustrie Boryslaws sind 
kauni hundert Jahre alt. Man kannte zunachst nur 
das 01, nicht aber das Wachs.

Die in der Gegend ans&ssigen Bauern (Rutłienen) 
beuteten das Yorkonimen durch Anlage von flachen 
Ausschachtungen aus, in denen sich O! ansammelte, 
das ab und zu ausgeschopft wurde und sich allmiihlieh 
wieder erganzte. Es wurde zu Wagenschmiere ver- 
wendet. Das gleiche Verfahren wurde iibrigens auch 
anderwiirts angewandt; so trifft man z. B. in Wietze 
noch zahlreiche „Teerkuhlen" ais Zeugen der fruheren 
primitiven Gewinnungsart.

Eine Steigerung der Produktion tra t Mitte der 
50 er Jahre des vergangencn Jahrhunderts ein, ais die 
Nachfrage nach Ol ais Beleuchtungsmaterial zu wachsen 
begann. Nunmehr wurden Schiichte von etwa 10 m 
Tiefe gegraben, in denen das 01 viel schneller zufloB, 
wTie in den alten Teerkuhlen. Da den biiuerlichen 
Grundbesitzern in der Regel die Mittel zum Abteufen 
der Schiichte fehlten, verpachteten sie ihre Parzellen 
stiickweise an auswartige Unternehmer, die, weil sie 
auch kein Geld besafi.en, dafur Bruttoprozente an 01 
lieferten. Die Folgę davon war eine unglaubliche Zer- 
splitterung des Grundbesitzes, die z. B. bei einer 3288 qm 
groBen Parzelle 115 200 Teile ergab, wie ]\Iuck erzahlt. 
Wo sich Ol fand, wurden iu unmittelbarer Nachbar
schaft neue Schiichte niedergebracht, sodafi dereń Zahl 
nach und nach auf 12 000 s tieg ; liierin sind allordings 
auch die spiiter zu besprechenden. Wachsschachte mit 
einbegriffen.

Die Erdwachsmittel wurden beim Abteufen soriel 
wie moglich vermieden, . da sie erfahrungsmśiBig die 
Schiichte in Druck brachten und man zum Verbauen 
anfiinglich nur Korbgeflecht kannte! Spiiter verwendete 
man das Wachs in geringem Umfang zur Beleuchtung, 
dann (in den 60 er Jahren) in groBerem Mafistabe zur 
Paraffindestillation. aber erst nach der Erlindung der 
Ceresindarstellung aus Ozokerit durch Pilz und Ujhely 
im Jahre 1875 begann der mfichtige Aufschwung der 
Erdwachsindustrie.

Auch das Wachs wurde auf die denkbar primitiyste 
Weise und durch einen wahrhaft klassischen R a u b b a u  
gewonnen. Obwohl das Minerał bis zum Jahre 1865 yom 
Yerfiigungsrecht des Grundeigentumers ausgeschlossen 
war , entwickelte sich der ausgesprochenste Grund- 
eigentumerbergbau. Die Bestimmung stand also lediglich 
auf dem Papier. Der Abbau geschah nur in Schacbten, 
die moglichst so weit abgeteuft wurden, daB ein Wachs-
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ausbruch, eine Matka, erfolgte, die das Minerał ohne 
alle Muhe gewinnęn lieB. W urde nun Wachs an- 
getroffen, so teufte' der Nachbar gleichfalls ab und 
suchte unterirdisch soviel davon zu rauben, wie er 
konnte. Wenn der Wachsreichtum zu Ende ging, 
wurde der Schacht yerlassen und im besten Fali zu
geschuttet, meist aber wohl dem Zubruchegehen durch 
den Gebirgsdruck iiberlassen.

Da die Schachte zu hunderten dicht nebeneinander 
standen und haufig nur 2 bis 3 m Zwischenraum war, 
geriet das ganze Gebirge sehr bald in einen ungeheuren 
Druck, der sich von allen Seiten nach der Mitte des 
Abbaugebietes hin geltend machte. Es kamen hier — in 
der sog. Neuen W eit — Geliindeyerschiebungen aller- 
groBartigsten MaBstabes yor. Die Erdoberflache mit 
samtlichen Gebauden, Schachten, Grenzsteinen und 
Ziiunen schob sich langsam nach der Mitte des Wachs- 
grubengebietes hin, sodaB die Parzellen im Zentrum 
allmahlich immer kleiner wurden und einige schlieBlich 
ganz verschwanden. Die Hauser yertrugen auf die 
Dauer diese W anderung nicht und sturzten ein oder 
yersanken. Die Schachte kamen aus dem Lot und ver- 
drohten sich korkzieherartig (vergl. Fig. 6), selbst ais

Aufschiittung

Dammerdc u. 
Lehm

Ton
Schieferton

Saudstein

Fig. G.
V e r d r t tc k te r  E r d w a c h s s c h a c h t  (nach Muck).

man schon s ta tt des Korbgeflechts m it halbem Eund- 
holz ausbaute. In dem abgebildeten Schacht betragt 
die Abweichung vom Lot bei 48 m Teufe etwa 7 m, 
in anderen Fallen stieg sie auf 15 m. Wie Muck 
erzahlt, erlitt ein Mann, der in einen solchen rerdruckten 
Schacht der Galizischen Kreditbank hinabfiel, nur einige 
Hautabschurfungen! Die Schachte hatten im Lichten

60 bis 80 m Seitenlange*. Da sie nicht viel zusammen- 
gedruckt zu werden brauchten, um den Kubel nicht 
mehr durchzulassen, benotigten sie ein Drittel der 
Betriebszeit zur Reparaturarbeit. Von einem Schachte 
wurde erzahlt, dafi die Hangebank um 10 m gesunken sei.

Die Arbeit pflegte lange Jahre hindurch im Dunkeln 
yerrichtet zu werden, einmal wohl der Explosions- 
gefahr wegen, andernteils aber deshalb, weil der Mensch 
weniger Sauerstoff zum Atmen braucht, ais ein Licht 
zum Brennen!

Da die Unternehmer, die nach und nach die Bauern 
aus ihrem Besitz verdrangt hatten, sich keines hohen 
Kredites zu erfreuen hatten und eingeordnetesRechnungs- 
wesen nicht bestand, lieBen sich die Arbeiter taglich 
auf einem Arbeitsmarkt anwerben oder „kaufen". Arbeiter 
und Unternehmer scheinen einander wiirdig gewesen zu 
sein und sich aus dem allerrerkommensten Gesindel 
erganzt zu haben. Oft muBte der Unternehmer beim 
Ankauf dcm Arbeiter einen Teil des Lohnes im Yoraus 
geben, damit er iiberhaupt zur Arbeit ging. Gelegentlich 
verschwand dieser auch m it dem Handgeld und lieB 
sich in einem anderen Schacht ankaufen, oder ging damit 
ins W irtshaus. Wurde ein solcher Betriiger aufgegnflen, 
so pflegte man ihn in einen Sack gebunden in den 
Schacht zu hiingen und erst wieder aufzuholen, wenn 
er genugend Wachs herausgeschickt hatte.

Arbeiterwohnungen gab es nicht. Die Leute schliefen 
dicht zusammengepferclit in bestimmten Herbergen oder 
in Erdhohlen oder auch nnter freiem Himmel.

Fur die Berge war in der Regel nicht viel Platz 
ubrig. Es kam daher vor, daB ein unvorsichtiger 
Schachtbesitzer eines Tages seinen Schacht m it den 
Bergen yom Nachbar zugeschuttet fend.

Die Sicherheit der Leute in und auBer der Grube 
war den ganzen Yerhaltnissen entsprechend. Die meisten 
Yerungluckungen sollen durch Erstickung, durch E.t- 
plosionen, Herunterrollen von Bergen in den Schacht 
und durch Sturz in alte Schachte vorgekommen sein. 
Eine genaue Statistik isfc natiirlich nicht vorhanden. 
Fur die Kontrole, die uber die Arbeiter gefuhrt wurde, 
ist es bezeichnend, daB man Tote, die nicht bekannt 
waren, auf einen Wagen legte und so lange in Borysław 
umherfuhr, bis sie jemand erkannte. In anderen Fallen 
soli man sie auch einfach in einen alten Schacht geworfen 
und notdurftig zugeschuttet haben. Noch vor 7 Jahren 
meldeten sich nach dem totlichen Unfall eines Arbeiters 
zwei Witweu m it dem Anspruch auf Witwengeld, und 
es wurde weiter festgestellt, daB der Mann drei Arbeits- 
biicher auf yerschiedene Namen besaB.*)

Eine lohnende Erwerbsąuelle fiir einen groBen 
Prozentsatz der BeySlkerung bildete und bildet z. T. auch 
noch der W a c h s d i e b s t a h l .  Den Arbeitern, die das 
Wachs plattgeschlagen unter den Kleidern aus dem

*) Muck, a. a. O. Seite 122.
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Schachte brachten, und den Einbrechern, die es im groBen 
aus den Scliachtkauen raubten, war es sehr leicht, das 
gestohlene Waclis zu Gelde zu machen, da es in jeder 
Sehenke in Zahlung genommen wurde und auBerdem 
ganze Fabriken auf die Verarbeitung von gestolilenem 
Waclis zu Schmelzwachs gegriindet waren. Muck nimmt 
an, daB von 1865— 1890 mindestens 120 Doppellader 
Wachs im W erte von rund 6 Millionen Kronen ge- 
stohlen und yerkauft wurden.

Ein Vorgang, der sich, wie in Borysław erzahlt 
wurde, erst vor kurzem abgespielt hat, ist bezeichnend 
fiir die Organisation der Diebosbanden. Ein Bursche, 
der einen groBen Posten eiserner Rohre von einem 
Schacht gestohlen liat, wird yom Betriebsleiter ertappt, 
ais er gerade m it den lotzten abfahreii will. Er ver- 
spricht hoch und łieilig die Rohre wieder zu bringen, 
wenn man von gerichtlichen Schritten Abstand nehmen 
will, die der Grube ohnehin kaum zu ihrem Materiał 
verholfen liaben wurden. Richtig ist am nachten Morgen 
genau dieselbe Anzahl Rohre wieder angefahren, sie 
waren aber um 2 Zoil weiter. Da die gestohlenen 
Rohre schon yerkauft waren, hatte die Bandę aus ihrem 
Magazin einen entsprechenden Posten weiterer Rohre 
geliefert!

Ein Ungliick fur dio Industrie war es, daB die 
Berochtsamsverhiiltnissemehrfach dadurch ins Schwanken 
gerieten, daB 01 und Wachs bald ais Grundeigentumer- 
minerale, bald ais vorbehaltene erkliirt wurden.

Erst unbegreiflich spat und nachdem durch den 
Raubbau schon enormer Schaden angerichtet und mit 
dcm Nationalvermogen die unsinnigste Yerschwenduffg 
getrieben worden war, wurde durch das Naphtha- 
Landesgesetz im  Jalire 1886 der Bergbau unter berg- 
polizeiliche Aufsicht gestellt und gleichzeitig Vorschriften 
fur den Betrieb gegeben, die diesen wenigstens einiger- 
maBen rationell gestalten sollten. Gleichzeitig wurde 
in Drohobycz, 10 km nórdlich von Borysław, ein llevier- 
bergamt fiir den Bezirk gegriindet, Denselben Grund- 
satz, rationelleren Betrieb und erhOhtc Sicherheit, yer- 
folgen auch dio Spateren Vorschriften von 1896 und 
1897 und die Einsetzung einer „Kommission zur Unter
suchung der Betriebsyerlialtnisse des galizischen Erd- 
wachsbergbaues". Auf den interessanten Bericht dieser 
Kommission, deren Vorsitzender der um die Entwicklung 
Boryslaws liochverdiente Oberbergrat H ol obok war, 
kann Mer nur hingewiesen werden.*)

Die einschneidendste Bestimmung war die Einfiihrung 
eines Mindestabstandes żwischen zwei Schaehten, der 
uacheinauder auf 10, 20 und 60 m festgesetzt wurde. 
Hieraus ergaben sieli eino ganze Reihe von Anderungen 
im Betriebe, besonders die Notwendigkeit, Strecken zu 
treiben und yon diesen aus abzubauen.

*) Ergebilisse der Kommission znr Untersuchung der Betriebs- 
verhaltnisse des Erdwachsbergbaus in Galkicn. Wien 11*03.

Gegenwartig wird auf den schmalen Gangen F i r s t e n -  
b au ,  auf den machtigen Q u e r b a u  getrieben. Dio 
Gasausstromung erfordert, daB nur mit Sioherheitslampen 
(Miiseler- und Wolfschen Benzinlampen) gearbeitet wird. 
Die Teufen des jetzigen Abbaus liegen żwischen 125 
und 260 m.

Im alłgemeinen giinstig sind die W a s s e r  ye rh i i l t -  
n isse . Die Zuflusse beschriinken sieli auf diejenigen 
Tagewasser, die aus don dilimalen Deckgebirgsschichten 
zuflieBen. Sie konnen leicht abgesperrt werden. Nur 
wo alto, nicht verstiirzte Schachte ersoffen sind, droht 
fiir benachbarte Baue dio Gefahr von Wasserdurch- 
briichen. Fruher kamen gelegentlich auch Unglucks- 
falle dadurch vor, daB das Wasser der Biiclie bei 
Regenwetter' oder Gewittern aus den Ufern tra t und 
von oben hęr in die Schachte lief.

Durch die Einfiihrung der Bergpolizei und den Er- 
laB der neuen Bostimmungen vom Jahre 1897 wurde 
die U n f a l l z i f f e r  gunstig beeinfluBt. In den 60er 
und 70 er Jahren wurde dio Zahl der totlichen Unfalle 
von Jicinsky und Windakiewicz auf 9 von 1000 Arbeitern 
geschatzt. Tm Zeitraum 1891/95 betrug sie nach 
Holobek 4,123 (2,849), 1896/1900 nur 1,520 (1,510), 
1900: 1,341 (1,840), 1901: 1,930 (1,380). Die in 
Klammern beigesetzten Zahlen sind die durchschnitt- 
lichen Unfallziffern beim osterreichischen Bergbau auf 
verlieliene Mineralien.

Stufwachs und Lep werden, bevor sie zur Erzeugung 
von verkaufsfiihiger W are in die „Wachsschmelze" 
golangen, a u f b o r e i t e t ,  die reichereu Sorten durch 
Handscheidung, die mittleren durch Yerwaschen, wobei 
diis leichte Wachs auf dem Wasser schwimmt und 
abgeschopft werden kann, die arinen durch das Łep- 
schmelzen. Die Produkte dieser Aufbereitung, Stuf
wachs, Waschwachs und Lepschmelzgrus, zusammen- 
gefaBt unter dem Nam en Rohwaclis, werden in guB- 
eisernen Kesseln umgeschmolzen, wodureh je nach der 
Beschaffenheit des eingesetzten Rohwachses verschiedene 
Sorten Schmelzwachs erzeugt werden. Um hieraus 
dio Handelsware herzustellen, die vier nach dem 
Erstarrungspunkt des Wachses unterschiedene Sorten 
umfaBt, werden erforderlichenfalls mehrere Wachssorten 
erster Schmelzung mitoinauder vermischt und nochmals 
umgeschmolzen. Das Ausbringen an Wachs aus dem 
gesamten Fordergut (Stufwachs und Lep) betragt 1 bis
1,5 pCt.

Das Schmelzwachs wird zum groBten Teil auf 
Cere s in  weiteiwerarbeitet, das (vielfach mit Paraffin 
yermischt) zur Herstellung yon Kerzen, Bienenwaben, 
Wachspapier und Isoliermaterial fur elektrische Lci- 
tungen benutzt wird.

Nach Angaben, die in Borylaw gemacht wurden, 
soli der P r e i s  des S c h m e l z w a c h s e s  gegenwartig 
200 Kronen fur 100 kg betragen. Ich gebe die Zahl
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m it Vorbehalt wieder, da sie viel hoher ist, ais der 
Durchschnitt der letzten Jahre.

Da der Eaubbau nach und nach von selbst ab- 
wirtschaften mufite und gleichzeitig die neuen Polizei- 
yorschriften kapitałkraftige Gruben erforderten, gin" 
die Z a h l  de r  B e r g w e r k s u n t e r n e h m u n g e n  immer 
mehr zuruck. Nachdem anfangs der 70 er Jahre uber 
4400 Schachte behordłich angemeldet nnd groBtenteils 
auch betrieben waren, die rd. 850 Unternehmungen 
gehorten, sind jetzt nur noch 2 Unternehmungen grofien 
Stiles im Betriebe. namlich die A k t i e n g e s e l l s c h a f t  
B o r y s ł a w  f u r  E r d w a c h s -  u n d  P  e t r  o l e u m  - 
i n d u s t r i e  (groBtenteils im Besitz der osterreichischen 
Landerbank in Wien) und die G r u b e  d e r  G a l i z i s chen  
K r e d i t b a n k ,  die letztere m it einer, die* erstere m it 
zwei Hauptschachtanlagen (Gruppe I und TI). Die 
beiden Anlagen der A. G. Borysław beschaftigen rund 
1100 Arbeiter.

Das E r d o l ,  das ursprunglich die Grundlage der 
Boryslawer Industrie gebildet hatte, wurde durch das 
Waelis nach und nacli in die zweite Linie gedrangt 
und nur noch in geringerem Umfange ais Nebenprodukt 
in den Waehsschachten und in wenigen besonderen 
Olsehachten gewonnen. Erst im Jahre 1895 begann 
durch Einfiihrung des Tiefbohrbetriebes ein neuer Auf- 
scbwung der Petroleumindustrie, infolgedessen Borysław 
gegenwartig mehr ais die Hiilfte ałles galizischen Erd- 
ols liefert. Uberblickt man yon dem siidlich yom Ort 
aufsteigenden Hohenzuge die Gegend, so sieht man auf 
eine langgestreckte Beihe von Bohrturmen, die sich im 
allgemeinen parallel m it dem Gebirgsrand hinzieht. 
Sehiitzungsweise mogen etwa 200 bis 300 Bohrlocher 
yorhanden sein.

Bei weitem am haufigsten steht die p e n n s y l -  
y a n i s c h e  B o h r m e t h o d e  m it Seil und Rutschschere 
und die kanadisehe Metliode m it Holzgestange in An
wendung, m it der in dem beschriebenen Gebirge ari- 
scheinend gute Erfolge erzielt worden sind. Von anderen 
Methoden waren das F a u c k s c h e R a p i d - S y s t e m  und 
zwei verschiedene Systeme yon H o w a r  tli im Betriebe zu 
sehen. Die beiden letztgenannten Verfahren bestehen 
in stoBendem Bohren m it beweglichem MeiBel am festen, 
unbewegten Hohlgestange m it Wasserspulung. Der 
Antrieb des Meifiels wird hydraulisch und zwar durch 
den Spułstrom bewirkt. Der Grundgedanke dieser Bohr- 
methoden ist die Beseitigung der durch die Hebung 
des Gestanges bei jedem Schlage unniitz geleisteten 
Arbeit und die Yerlegung des Antriebsmechanismus an 
das untere Ende des Gestanges, dieselbe Uberłegung, 
die auch zur Ausbildung des in Westfalen yorlaufig 
yersuchsweise angewendeteh Wolskischen Yerfahrens ge- 
fiihrt hat,

Gegenwartig ist ein Mindestabstand der Locher von 
■30 m  vorgeschrieben; bei nicht zu kleinem Berecht-

samsumfang pfiegt man die Bohrungen jedoeh in einer 
gegenseitigen Entfernung yon 50 bis 60 m anzusetzen.

Aus groBen Sammelbehaltern, die in der Niihe der 
Bohrlocher angelegt sind, flieBt das 01 durch lange 
eiserne Rohrleitungen nach dem Balinhof Borysław, 
in dessen ISTahe umfangi-eiclie Tatiks angelegt sind. 
Zur Fullung der Zisternenwagen sind 11 Aufstell- 
gleise yorhanden, uber denen sich an langgestreckten 
Holzgerusten angebracht die AblaBhiihne der einzelnen 
Leitungen — 155 an der Zahl — befinden, sodaB 
ganze Ziige gleichzeitig und auBerordentlich schnell be- 
laden werden konnen. Diese Anlage dient ubrigens 
gleichzeitig dem Yersand des Óles aus dem 9 km 
sudwestlich von Borysław entfernt in den Karpathen 
liegenden Bezirks yon Schodnica, yon wo aus das 01 
durch Rohrleitungen iiber Berge und Tiiler bis zum 
Bahnhof gedriickt wird.

Die uberwiegende Slehrzahl der minder umfang- 
reichen Erdólunternehmungen soli noch immer in ganz 
kleine Anteile zersplittert in den Handen der Juden 
von Borysław und Umgegend sein, die auf der Naphtha- 
borse in Drohobycz einen sehwunghaften „Brutto-Netto- 
Handel” m it „Prozenten" der einzelnen Unternehmungen 
treiben. Diesen Łeuten ist es in den meisten Fallen 
mehr um das Herauswirtschaften eines moglichst hohen 
Grundergewinnes bei zweifelhaften Unternehmungen zu 
tun ais um fachgemiiBe Ausbeutung der Gerechtsame.

Die wirtschaftlichen Yerhaltnisse der Boryslawer 
Industrien finden einen deutliehen Ausdruck in den 
Y e r s a n d z i f f e r n  d e r  S t a t i o n  B o r y s ł a w .  Die 
Statistik, w ie. sie yom K. K. Balmstationsamt zu- 
sammengestellt und dem Yerfasser freundlichst uber- 
lassen worden ist, sei daher im folgenden kurz wieder- 
gegeben:
Y e r s a n d  von B o r y s ł a w  (einschlieBlich des Rohols

yon Schodnica) in Wagen zu 10 t.
Erdwachs Eohol Erdwachs Eohol*

1884 ' 905 1895 670 6 726
1885 1040 1896 834 12 376
1886 928 1897 575 11 509
1887 775 1898 570 16 232
18S8 849 1899 * 670 15 198
1889 692 1900 646 20 758
1890 877 1901 263 22 604
1S91 937 1902 256 33 541
1892 914 196 1903 bis
1893 ' 772 695 31. 7. 186 27 709
1894 800 1392 insges. 14 219 16S 936

Besonders deutlich tr i t t  in dieser Aufstellung die 
einschriinkende W irkung der Bergpolizeiyorschriften 
yon 1897 und das Eingehen yieler kleiner Unter
nehmungen sowie Ubergang zu rationellen aber wenig 
Wachs liefernden Aus- und Yorricłitungsarbeiten seitens 
der groBen Gesellschaften um das Jah r 1900 lieryor. 
Bei der Erdolindustrie liiBt sieli das schnelle Ansteigen 
der Produktion nacli Einfuhrung der Tiefbohrungen 
Mitte der neunziger Jahre bis zur Uberproduktiou in 

• 1902 zalilenmaBig yerfołgen. Dabei ist jedoeh zu be-



7. Myomber 1903. 1085 - Nr. 45.

acliten, dafi diese Aiifwartsbeweguiig in Borysław tat- 
siichlich nocli rei Ben der vor sieli gegangen ist, ais die 
Statistik zeigt, da in dieser die ausgleichende Wirkung 
des ruhig und stetig produzierenden Nachbarbezirkes 
yon Schodnica m it zur Geltung kommt, wie in einem 
spatereu Aufsatz gezeigt werden soli.

Den AbschluB des Besuclis in Borysław, der den 
Teilnehmern der Exkursion einen iiberraschenden Ein-

bliek in die seltsanien Yerhiiltnisse dieses eigenartigen 
Industrieortes gewahrt liatte, bildete ein vom Ortsaus- 
sehufi reranstaltetes Festessen, bei dem in Erwiderung 
der BegruBungsansprachen dem Dank der Exkursion von 
deutscher, englischer nnd sehwedischer Seite Ausdruck 
gegeben wurde.

jNIit Anbruch der Dunkelheit wurde zu Wagen die 
Reise nacli Scliodnica angetreten. (SchluB folgt.)

Die 'w irtschaftlichen Grum llagen der V creinigten S taatcn.
Yon S c h w a b e , Geh. Regierungsrat a. I).

Der Hauptgnm d der glanzenden amerikanischen 
W ohliahrt ist nach den Worten des frfiheren englischen 
Kolonialministers Chamberlain in den beiden Tatsachen 
zu suchen, dafi die Vereinigten Staaten innerhalb ihrer 
politischen Grenzen a l l e s  R o h m a t e r i a l  s e l b s t  e r -  
z e u g e n ,  dessen die Industrie bedarf, und daG die1 
iingeheure Fliichenausdehming die Union in den Stand 
setzt, nicht nur den eigenen Bedarf an Schlachtrieh 
und Brotfrucht volIauf zu decken, sondern noch weit 
dariiber liinaus Getreide und Fleisch auf die europaisclien 
Markte zu werfen. Bei der groBen Wichtigkeit, welche 
unser Yerhiiltnis zu den Vereinigten Staaten ais unserem 
Hauptmitbeworber auf dem W eltmarkt hat, diirfte 
daher ein naheres Eingehen auf die wirtschaftliclien 
Grundlagen Nordamerikas von W ert sein.

1. K o h l e n g e w i n n u n g  (in 1000 t).
Weltproduktion im Jahre 1900 768 000 000 t.

Jahr
Yereinigte

Staaten
Deutschland

Grofi-
Britannien

1866 29 310 28 163 103 257
1870 29 812 34 003 112 198
1886 103 124 73 683 160 039
1890 143 121 89 291 184 520
1895 175 185 103 958 192 696
1900 244 641 149 788 228 784 .
1901 266 064 153 019 222 552
1902 266 082 150 436 230 718

Es ergibt sieli hieraus, daB GroBbritannien, welches 
nocli im Jahre 1898 mit einer Gesamtforderung von 
205 000 000 t  die fuhrende Stellung unter den kohlen- 
erzeugenden Landern einnahm, seit 1899 den Vorrang 
auf diesem Gebiete an die Yereinigten Staaten abge- 
treten hat.

2. R o h e i s e n e r z e u g u n g  (in 1000 t). 

Weltproduktion 40 400 000 t  in 1900.

Jalir
Vereinigte

Staaten
Deutschland

Grofi-
Britannien

1867 1326 1 114 4 837
1870 1692 1391 6 000
1880 3 896 2 729 7 873
1890 9 350 4 658 8 031
1895 9 597 5 465 7 827
1900 14 010 8 521 9 103
1901 16 133 7 880 7 886
1902 18 024 8 530 8 654

Wahrend die Weltproduktion sich in den letzten 
35 Jahren von 11 000 000 t-  in dem Jahrfunftdurch- 
schnitte 1866/1870 auf 40 400 000 t  im Jahre 1900, 
also naliezu auf das Vierfache gehoben hat, ist die 
Roheisenproduktion der Vereinigten Staaten auf mehr 
ais das zehnfaclie gestiegen, und nunmehr groBer ais 
die von Deutschland und GroBbritannien zusammen- 
genommen; dabei haben wir jedoch die Genugtuung, 
dem letzteren fast gleichgekommen zu sein und voraus- 
sichtlich dasselbe dauernd zu uberliolen. Der ungeheure 
Erzverbrauch wird bis auf eine geringe Menge, welche
1901 rd. 1 Million Tonnen betrug und m it etwa zurHiilfte 
aus Cuba .eingefuhrt wurde, in den Yereinigten Staaten 
selbst gewonnen und zwar vorzugsweise aus den am 
oberen See gelegenen Eisenerzgruben, dereń Forderung
von 21 790 109 t  in 1901 bereits 1902 auf 28 013 636 t  
gestiegen ist.

3. K u p f e r p r o d u k t i o n .

Jahr
Welt

produktion

t

Davon:

Yereinigte
Staaten

t

Deutschland

t

Grofl-
britannieu

_ } .....
1886 220 559 70 922 19 700 1495
1890 273 765 118186 25 200 950
1895 339 918 175 057 26 600 589
1900 492 556 273 088 35100 660
1901 527 089 271 689 31700 541
1902 551 150 299 314 30 600 610

W ird zu GroBbritannien die Kupferproduktion seiner 
Kolonien: Australien, Canada und Kapland hinzu- 
gerechnet, so ergibt sich eine Gesamtproduktion Yon

56 075 t  in 1901,
50 575 t  in 1902.

Sollten sich die sehr aussichtsreichen Aufschliisse der 
Otaviminen und der Kupferminen siidlich des Swakop 
in Deutsch-Sudwestafrika bestatigen, so diirfte sich die 
Sachlage wesentlich zu Gunsten Deutschlands iitidern.

4. Z i n k p r o d u k t i o n .__  ___  _
i 1885 1890 1895 1900 1901 1902

Weltproduktion 
davou:

300 200|348 585 416 621 478 475 507 448 545 349

1. Deutschland . 129 098 139 266 150 286 155 790 166 283 174 927
2, Belgien . - _ _ 105 853 120 000 125 000 144 419

3. Ver. Staaten. 36 902 60 809 79 457 112 232 124 795 140 299

4.Grol3britannien 24 688 29 611 29 965 30 307 30 536 40 214
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5. Bleiprodnktion.
1885 1890 1896 1900 1001 1902

Weit produktion •152 200!539 500:077 100'833 400 839 000 863 300
davon:

1. Yer. Staaten . 117 8001129 300 158 500,251 000 245 600 242 700
2. Spanien . . . 1013 000 140 300 108 600; 154 500 149 500 172 200
3. Deutschland . 93 134 101 781 113 793 121 513 123 098 140 331
4. Mexiko . . . 17 500 22 300 G3 300 90 500 89 300 102 000
5. Australien . . 2 000 40 500 30 000 07 000 72 000 72 300
(S.GroCbritannien GO 000 48 500 57 200 35 500 35 600 27 100

6. Silborproduktiou.
1900 

kg | JL kg

901

JL

Weltproduktion 
davon: 

Vereinigte Staaten .
M exiko ......................
Sud-Aincrika . . . 
Australien . . . .

5 599 21G

1 852 504 
1 735 698 

SOS 314 
437 412

■163 894 250

153 422 850 
113744 374 
67 130 309 
36 224 950

5 438 443

1 855 426 
1715 416 

769 692 
337 421

432 914 542

147 696 783 
130 551677 
01 269 524 
26 859 605

7. G ó l d p r o d u k t i o n .

• 1899 1900 1901

kg JL kg JL kg JL

Weltproduktion 470 809 1 314 227 809 392 332 1 095 124 086 398 507 1 112 330 003
davon;

1. Yereinigte S ta a te n ........................................................ 105 471 294 403 288 117 005 328 270 643 120 691 330 888 489
2. A u stra lien .................................................................................... 118 500 330 772 562 110 979 309 776 565 115 948 323 647 540

109 783 306 438 304 10 845 30 277 250 7 433 20 747 705
4. l t u K la n d ............................................................. ..... 30 056 100 044 067 33 354 93 102 214 38 989 108 829 325
5. C»nada und N e u f i in d la n d ................................................... 31756 88 634 582 42 067 117 422 596 36 873 102"924 507

W i e d e r h o l u n g :

Welt
produktion

iu
t

Produktion der Vereinigten 
Staaten 

nno Iin Prozenten 
: der Welt- 

t | produktion

Weit- i Produktion d< 
produktion : St>

in 1901
JL  | JL

n- Vercinigten 
■>ten
in Prozenten 

der Welt
produktion

Kohlen (1900) . . . 
Roheisen (1900) . .
K u p f e r ......................
B i c i ............................
Z i n k ............................

768 000 000 
40 400 000 

551 150 
803 300 
545 319

244 641000 1 31,9 
14 010 000 | 34,7 

299 314 j 54,3 
242 700 ! 28,1 
140 299 | 25,7

G o ld ...........................
Silber. . . . .

1 112 330 003 336 888 489 
432 914 542! 147 696 783

30,3
34,1

Aus dem Vorstehenden ist ersichtlicli, daG mit 
Ausnahmc von Zink, in dessen Produktion Deutschland 
die erste Stelle einnimmt, die Yereinigten Staaten in

allen vororwalmten Metallen den ubrigen Ł&ndorn meist 
weit voraus sind und in Zukunft voraussichtlich noch 
weiteren Yorsprung gewinnęn werden.

Yersuche und Yćrbesscrunsjeii beim Uergwerksbetricbe in Preufscii wiilireud des Jahres 15)02.
Aiiszugswei.se aus der Zeitschrift fiir Berg-, Hiitten- u. Salinenwesen. Berlin, Wilhelm Ernst u. Solin,

(Fortsetzung.}

B e t r i e b  d o r B au e .
V e r s a t z  m i t t ó l s  W a s s e r s p T i lu n g .  — DioMyslowitz- 

Grube, Borgrevior Nord-Kattowitz, hat m it dem Yersatze 
durch W asserspiilung einen durchschlagonden Erfolg orzielt 
(Gliickauf, Jah rg . 1902, S. C <T.). Infolgedessen is t eino 
Anzahl oborschlosischor Steinkohlengruben dazu uber- 
gegangen, das Sptilversatz-Verfahren oinzufiihren (vgl. Stahl 
nnd Eisen vom 15. Januar 1903 S. 109). Da die A rt 
dos zur VorfiSgiing stehonden Yorsatzmaterials und andere 
ortlicho Yerhaltnisse die A nstellung Yorschiedenor Vor- 
versuche notig machten, sind die Einrichtungon auf der 
Mehrzahl der Gruben noch nicht so weit fortgeschritten, 
daG sie sich zur Yeróffentlichung eignen. Yon den Grubon 
cons. Concordia und Michael sowie Hedwigswunsch, Berg- 
revior Zabrze, liegen jedoch bereits ausreichende Er- 
fahrungen Yor.

A uf cons. Concordia und Michaol wurde zuniiehst der 
Sicherheitspfoiler des W otterschachtes iu dem 5,5 m 
machtigen PochliammerflOz unter Anwendung des Spfll-

Yerfahrens ahgebaut. Im W etterschachto wurdo eino Rolir-' 
loitung Yon 150 mm Durclimesser eingebaut, die an der 
Hangebank m it oinem Trichter zur Aufnahme des Yersatz- 
matorials Yersehon war. Die Yersatzmasse bostand zu '/:) 
aus Sand, zu y 3 aus Kurzawka (Schwiminsand) und zu '/s 
aus Lehm. Das orforderliclie Spulwasser wurdo einom in 
der Niihe befindlichen Teicho entnommen.

Da sich dio zuniiehst vorsuchto Benutzung von Kipp- 
wagen zur Zufuhrung dor Sandmassen ais rech t kostspielig 
erwios, wurde eino 200 m lange, oben offene Eisonblech- 
rinno mit einem Gefallo bis zu 1 0 °  auf dom Sandbergo 
eingebaut und an das obere Ende der Rinne eine W asser- 
leitung angeschlossen. Dor Sand wird von A rbeitern in 
dio Rinne hineingeworfen nnd yon dein flieGenden W asser 
fortgefiilirt. Es sollen demnachst Yersuche angostellt 
werden, die Sandmassen durch einen W asserstrah l von 2 
bis 8 Atm. Ubordruck in dio Rinne zu spiilen, also nach 
A rt des Goldseifenbergbaues hydraulisch zu gowinnon. 
Die abgetrageno Oberflache wird durch Anffahren eine
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Scliicht M uttorboden wieder zu Kullurzweckeh yerwendbar 
gemacht.

Nach dcm Sandspillversatzverfaliren is t der ganze 
Sichoiheitspfeiler des W otterschachtes mit einem Durch- 
messer von 100 m und der Sicherheitspfeiler einor Fahr- 
strecke, die 7.11 dem W etterschachte fiihrt, in einor Lango 
yon 200 m und einor Broito yon 80 m gcwpnnon worden. 
Dabei is t gleichzeitig der angrenzendo alte Mann mit 
mohroron Rrandfolderu ynrschlammt worden. Vor Ein- 
fflhruiig dos Spfllvprsiitz.es war eino Abdammung dor 
Brandfelder durch Mauorung erforderlich, welche oft undicht 
wurdo und erhebliclie Kosten yorursachto; je tz t kommen 
dioso Mauern in Fortfall. Das W asser des Yersatzmaterialś 
wurdo durch den alten Mann geleitet nnd dadurch voll- 
standig gekliirt. Der Yersatz war nach 3 bis 5 Tagen 
abgetrocknet. Dio Kosten des Yerschlammens betnigen 
40 Pf. fiir die Tonne Kohle. Dio Ziifuhrungsrohro bestandon 
urspriinglich aus Schmiedeoison. Da diosos Materiał durch 
Sand s ta rk  an^feriilen  und durcbgeśęheuert wurdo, baute 
man ehvas diekwandigere Gufieisenrohre ein, dio sich gut 
bewiihren.

Das S p ( i lv e r s a t z y e r f a h r e n  is t auch auf dor Zecho 
Vor. SalZer & Neuack, Bergrovier Sfld-Essen, in einer den 
westfalischen Verhaltnissen angepaCten Weise vorsucht 
worden. Ais Versatzmittel kommen Waschbergo uud 
Kosselascho in einer KorngrflBo yon nicht Ober 30 mm zur 
Yerwendnng. Dio Bergo werden durch ein iiber dem Berge- 
turm der Kohlenwasche liogendes Sieb yon den grOberon 
Stilckon go tren nt. Die Kessolasche wird in Eisenbalm- 
wagen angefahren und auf schrag gestellten Sieben yon 
30 mm Maschenweito gesiebt; dio groben Stiicke iiber
30 mm fallen in untorgestollto FSrderwagen, werden mit 
den groben W aschbergen in dio Grubo {/flchafft und hier 
in Strebbau- und StoBbau-Betrieben von Hand vorsetzt. 
Das durch das Sieb fallondo feine Materiał wird gleichfalls 
in Forderwagen vorladen und einem in der Grube befind- 
licheu M isclitrichter zugefiihrt. Das SptiłYorsatzyorfahren 
wird bei dem StoBbau auf dem mit 15" einfalleiulen Flflzo 
Rflttgersbank in der ersten óstlichen Bauabtoilung iiber 
der 360  m-Sohle angewendot. Das Einbringen des Yer- 
satzm aterials orfolgt auf der Wottersohle, dio 60 m liolier 
ais dio Bausohle liegt. Ein beido Solilen verbindender 
blindor Scliacht dient zur Aufnahme der 125'm m  weiten 
Rohrleitung. Diese lauft an ilirem oberen Endo in einen 
Trichter aus, welcher m it einem Rost Yon 50 mm Maschen- 
woite iiberdeckt ist. Uber dem Misclitrichter befindon sich 
zwei Kreiselwipper zum Einkippen des in Forderwagen 
heraiigefuhrcnen feinen Yersatzmaterials. Dem Misclitrichter

wird standig aus der W asserseige uiid dor Berieselungs- 
leitung W asser zugefiihrt. Es kOnnen auf diese Weise in 
der Stundo 80 bis 90 Wagen Asolie und W aschberge 
gestflrzt und durch die Rohre abgefnbrt werden. Dio Ein
richtung ist seit Mai 1902 in Betrieb und hat sich durch- 
aus bowabrt. Es werden 80 bis 90 "/„ der ausgewonnenen 
Kohlon durch Yersatzmaterial ersetzt.

Auf Grubo Dndweilor, Saarrovier, wird das Fliiz 11, 
welclies bis dahin im Westfoldo I oberhalb der IV. Sohlo 
im oberon Teilo eines Bremsbergfeldos durch streichenden 
Strebbau mit broitem Blick abgobaut worden war, in 
jiingster Zeit im mittleron Teilo des Bremsbergfoldes mittels 
streichenden Strebbaues in schwobenden A bschuitten lior- 
eingowonnen.

Das Floz fŚllt mit 8 n nach Nordeu ein, hat eine 
Maehtigkeit yon 1,20 m und bildet m it den Fl5zeu lO a  
und 10 eine FISzgruppo (Fig. 2). Das dem Flfizo 11

Fi.w

Fig 2.

mit einem bruchigen Schiefcrtonmittel y o ii 0,5 bis 1 m 
Maehtigkeit aufgelagerto Floz lO a  is t in den Jahren 
1884/85  durch streichenden Pfeilerbau yerhauen worden. 
Flflz 10 ist im Jahro 1899 mittels streichenden Strebbaues 
mit breitom Blick und Yollstiindigein Borgoversatz yortoil- 
haft hereingewonnen worden. Dagegen bereitete der Abbau 
des Flózos 11 bei derselben A bbauart sehr groBe Schwiorig- 
beiten, da das Hangondo des Flozes 11, die Schieferton- 
bank, durch den alten Mann der dariibor abgebauten beiden 
Fliize stark  zerąuetscht is t und daher trotz Yerzielions des 
Hangendon mit gespaltenen Stempeln die Streben sehr 
haufig zu Bruch gingen. Beim Abbau des mittleren Toiles 
des Bremsborgfoldes ging man daher dazu uber, die einzelnen 
Streben in schwebenden Abschnitten von 2 111 streichender 
Lange 111 der Weise zu Folde zn treiben, daB dor un terste  
Streb des Foldes dem obersten um so yiele schwobende 
Abschnitto voraus ist, ais sich Streben in Betrieb befinden 
(Fig. 3). H at also die Kameradscbaft eines Strebs mit

Bnum3trrg2. FI. Tl. Westfełdl. ITTs.

Fi.?. 3.

ihrom schwebenden A bschnitt die nachsthóhere Strebstrecke 
erroicht, so geschieht der W eiterbetrieb dieses Abschnittes 
durch die nachsthóhere Kameradscbaft. Die Belegung der 
einzelnen Streben is t dabei so geregelt, daB das Oberhauen

samtlicher Abschnitte um eino Streblioho gleichzeitig be- 
endet ist. Das Yerhauen des Hangenden geschieht mit 
geschnittenen „B anken" (Schalholzeru) y o ii 2,5 m Lango 
und 0 ,14  bis 0 ,17  m Durchmesser. Sobald der am
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Hangenden herzustellende Schram eino Tiefe von 1 m er- 
reicht Łat, wird in diesem eine geschnittene Bank in 
streichender R ichtung m it dem einen Ende in den Kohlen- 
stoB eingebiłhnt, an dem anderen Ende m it einem Stempel 
un terstu tzt und nótigenfalls m it Schwarten Terpfahlt 
(F ig. -i). N un erst erfolgt die Hereingewinnung des

Fig. 'i.

uberschram ten KohlenstoGes durch SchieGarbeit. Nachdem 
das Abkohlen beendet is t, s te llt man einen zweiten Stempel 
dicht an den KohlenstoG uud einon dritten unter die Mitte 
der Bank (Fig. 5). Die Stempel „ 3 “ (Fig. 5 und 6)

m it der schwebenden Bergemauer unterfangen und gut 
yerkeilt worden is t, gewinnt man die Stempel l a ,  2 a und 
3 a (Fig. 6) durch A bgraben an der Sohle zum groBen 
Teile wieder. Nach Fertigstellung des Ausbaues yerbleibt 
vor dem KohlenstoGe eine nur 1 m breite schwebende 
Strecke, welche aus zwei in der Nahe des jeweiligen 
A rbeitspunktes gegeneinander rersetzten Teilen besteht. 
Durch den unteren Streckenteil werden die gewonneuen 
Kohlen zur F5rderstrecke gebracht, wahrend der obere Teil 
zur E infuhrung fremder Y ersatzberge von der oberen

7.

bankę a und b trotz Abspreizens meist ais Feinkohle her- 
einfieleu, sodaG groCe A bbauverluste (bis zu 40 pCt.) 
entstanden. N icht selteu wurde der Gebirgsdruck so groG, 
daG die Streben zu Bruch gingeu.

Diese O belstande bediugten den O bergang zum 
Scheibenbau. Die Kohlenbauke b, c und d werden sam t dem 
Bergemittel f durch streichenden Strebbau heroingewonnen. 
In  den Strebstrecken wird die Oberbank a m itgeholt. Der 
monatliche Fortschritt betrag t bei einer Belegung von sechs 
Mann auf zwei D rittel 15 m. Das Gedinge schwankt 
zwischen 1,80 und 2,20 for 1 t . Die M aterialkosten 
betragen fur 1 t  0 ,37 JL  gegeniiber 0 ,5 5  beim fruheren 
Strebbau. (Forts. folgt.)

Fórderstrecke aus dient. Kohlenforderung und Einbringung 
des BergeTersatzes erfolgeu in zwei getrennten A rbeits- 
schichten.

Es is t m it dieser A rt ron Strebbau trotz der sehr 
ungunstigen Gewinnungsbedingungen gelungen, das Brems- 
bergfeld vollstandig betriebssicher weiter abzubauen, ohne 
daG die Gestehungskosten wesentlich gestiegen sind.

S c h e ib e n b a u .  — Zur Yerminderung der Stein- und 
Kohlenfallgefahr wurde auf den Steinkohlenbergwerken Reden 
und Itzenplitz, Saarrevier, im letzten Jah re  der schwebende 
Pfeilerbau verlassen und streichender Strebbau oder Scheiben
bau eingerichtet. Der Scheibenbau wurde namentlich auf 
den machtigen uud edleren Flozen eingefulirt, in  denen er 
auch den Yorteil einer reineren Kohlengewinnung unter 
Yerminderung der Abbauverluste bietet (2 1 ,4  pCt. beim 
schwebenden Pfeilerbau auf Floz Heiligenwald gegen 
2,4 pCt. beim Scheibenbau). Ein dritte r nicht zu nnter- 
schatzender Yorteil zeigt sich in der erheblichen Yer
minderung der Materialkosten, da die im Abbau rerwendeteu 
Stempel bedeutend kfirzer und schwacher genommen werden 
kt5nnen. Hierdurcli wurdeu z. B. auf Flóz Heiligenwald 
(Itzenplitz) die Materialkosten um etwa 75 pCt. erniedrigt. 
Dieses Flóz wird neuerdings auch auf Grube Reden uber 
der II. Tiefbausohle durch Scheibenbau gewónnen. Yorher 
wurde dort streichender Strebbau angewandt, der erst yor 
einigen Jahren au Stelle von schwebendem Pfeilerbau ein- 
gefuhrt worden war. Das Hangende is t sehr gebrach uud 
mit zahlreichen Schlechten durchsetzt. Die Kohlengewinnung 
war bei der starken Milchtigkeit (F ig. 7) und bei starkem 
Druck im StrebstoGe insofern schwierig, ais die Kohlen-

CL 0 ,70  K o h le  

f

i  0.S5 Hohla 

C  0,30 »

W  0 ,5S  n

werden in schnurgerader R ichtung gestellt und bilden die 
Brahne fur die 1 m starkę Trockenmauer des Berge
Tersatzes, welcher yon der Strebstrecke ans aufwarts in 
schwebender R ichtung nachgefuhrt wird. Sobald eine Bank

KcW ® m .Sch. 0 ,30 

S c h ie fe n  0,15

SchśeFcn 0,40
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T echn ik .
D io e r s te  e le k t r i s c h e  S c h a c h tfó rd e rm a sc h in e  

n a c h  d c m  S y s te m  I lg n o r ,  das in Nr. 6 und 7, Jahrg.
1903 dieser Zeitsclirift ausfuhrlicho Erwahiiung gefunden 
hat, befindet sieli seit dem 2. Mai 1903 auf der kons. 
Concordia- und Micliaelsgrubo dor Donnersmarckhutte in 
Zabrze O.-Schl. dauernd iu Betrieb. Der mechanischo Teil 
der Anlage wurde von der Maschinenfabrik Donnersmarck- 
liutte, der elektrische Teil von der Union-Elektrizitats- 
Gesollschaft, Berlin, geliefert.

Zur Y erfugung ' stellt Drehstrom von 1000 Yolt, der 
zur direkton Speisung eines 125 PS. Drelistrom-Motors 
boi 4 0 0 — 490  Uindrehungen 'in dor Minutę dient. Dieser 
Motor is t direlct gekuppelt 1.) mit oinem aus einem Stiick 
bestehenden Stahlgufi-Schwungrad yon 15 000 kg Gewicht 
und einer Maximal-Unifangsgoscliwindigkeit von 80 m in 
der Sekunde, 2.) mit einer Gleichstrom-Dynamomaschiiie 
fur eine Loistung yon 1500 Ampćro bei 220 Yolt Spannuug. 
Die Gleichstrom-Dynamo is t nicht yon nornialer Bauart, 
sondern nach dem don vorliegenden Zwecken besonders 
angopaBton System Dćri konstrniert.

Die F5rdermaschine is t eine Trommelmaschino fur 
1250 kg  N utzlast und 5 m Maximalgeschwindigkeit bei 
500 m Teufe. Dio Trommeln haben einen Durchmesser 
von 38 0 0  mm; ihre Unulrelmngszahl betriigt. 25, sio werden 
durch ein Zahnradvorgelege mit einer Uebersetzung von 
etwa 1 :6  durch einen Gleichstrom-Motor von maximal 
400 PS., bei 150 Umdrehungen in der Minuto, angetrieben.

Die einzige yorhandene Bremse ist eino Troinmolbremse, 
welcho m ittels Luftdrucks betatig t wird. Der zur Erzeugung 
der Druckluft erforderliche Kompressor wird von der Welle 
des Drelistrom-Motors m ittels Eiemens angetrieben.

Die Maschino h a t dio praktischo Brauchbarkoit des
Systems erwiesen, iiisbesondere ist festgestellt, daC die 
Stromaufnahme dos Elektromotors, im vorliegenden Falle 
inaximal fiir 125 PS ., trotz der groGten Betriebsschwaukungen 
sehr gleiclimaOig ist, bei grofieren Betriebspausen und
geringerer B elastung der Maschine sinkt dio Stroniaufnahmo 
diesos Motors entsprecheml.

Die R eibungsarbeit der 5 Lager des Ugner-Uinformers 
h a t sich ais sehr gering herausgestellt und betragt etwa 
5 — 6 PS., doch konnten genaue Messungen noch nicht 
Yorgenommen werden, da die Maschine Tag und Nacht in 
Betrieb is t. Der Ilgner-Umformer lauft, ohne augehalten 
zu werden, immer eine volle Woche, nur Sonntags tr itt 
eino Stunde Stillstand ein.

Bei dieser Gelegenlieit sei noch auf dio mit dieser
Maschine angestellten Yersuche yorwiesen, welche yon 
Ilgner in N r. 13 der Zeitsclirift „Stahl und E isen" vom
1. Ju li 1903  S. 769 u. f. yeroffeutlicht worden sind. Nach 
diesen Ycrsuchen is t die Brauchbarkoit des Systems Ilgner 
fiir den oloktrischen Antrieb von Reversier-WalzenstraCen 
uicht zweifelhaft.

Vor einigen Tagen is t auch die s. Z. iu Dusseldorf
ausgestellte yon Siemens und Halske golieferte H aupt- 
schacht-FSrdennaschino auf Schacht Zollcrn I I  der Gelson- 
kirchener Bergw erks- Aktii-n- Gesellschaft in praktischen 
Betrieb gekommen. Die Maschine kann abwechselnd mit 
U gnerschaltung und mit Akkumiilatorenschaltung arbeiten. 
Eine weitere Veroffentlichung in dieser Zeitsclirift ist in 
A ussiclit genommen, sobald genauere Messungen an boiden 
Maschinou gemaclit sind.

A u to m a tis c h c  W ag o  f i i r  B o rg - u n d  H iit te n w e rk o .
Yon dor Firma Carl Schenk, EisengieGerei uud Maschinen
fabrik, G. m. b. IŁ , zu D arm stadt wird eine automatischc 
Kontrollwage in don Handel gebracht, die sich bisher gut 
bewahrt haben soli.

Die Wage is t eino selbsttatig  arbeitemle Laufgewichts- 
wage und kann nach Wunsch só ausgefiihrt werden, da!3 
sie die Gowichte fortlaufend auf einem sog. Additionsapparat 
summięrt, oder daJ3 sie das Gewicht jeder einzelnen auf- 
gebrachten L ast auf oin kleines Billet selbstta tig  abdrnckt 
und letzteres auswirft. Wo die W age zur Kontrolle der 
Arbeiter dienen soli, kann sie mit besonderen Kontroll- 
apparaten yerselien werden, die es unmoglich machen, eine 
anfgefahrene L ast ungewogen passieren zu lassen oder etwa 
doppelt zu wiegen.

Besonders wertvoll erscheint die Wage fiir die Kontrolle 
der Landdebitskohlen, welche direkt in Ftihrwerke vor- 
laden nnd verkauft werden. Hier wird sio vor 'dem 
Kreiselwipper auf der Hiingobrucke eingebaut und wiegt 
und registriert das Gewicht aller zugefulirten beladenen 
Wagen. Ein gerade fiir diese Verwendung sehr w ichtiger 
Yorzug ist die Aichfilhigkeit der W age.

Durch iliro Einfuhrung wird eine von der Zuyer- 
lassigkeit der W iegemeister unablningige Betriobskontrolle 
geschaiten, botrugerischo Manipulationen der Arbeiter 
werden yerhutet, und schlioClich wird auch infolge der 
raschen Abwicklung des Wiegegeschiifts an Zeit gespart.

Y olksw irtschaft und Statistik .

W e s tfa l is c h e  S te in k o li lo n , K o k s  u n d  B r ik e t ts  in  
H a m b u rg , A lto n a , o tc . (M itgeteilt durch Anton Gunther 
in Hamburg.) Die Mengen west.falischer Stoinkohleu, Koks 
und Briketts, welche wahrend des Mouats Oktober 1903 
(1902) im Hamburger Yerbrauchsgebiet laut amtlicher 
iBekanntmachuug eiutrafen, sind folgende:

Tonnen zu 1000 kg
1902 1903

In Hamburg P l a t z ....................................
Durchgangsversand nach Altona-Kieler Babn 

„ Liibeck-Hamb. „
„ Berłiu-

97 107,5 
61845 

9 922,5 
5 363

101 280 
60 8211 
10 637,5 
7 557,5

Iusgesamt 174238 180 296
Durchgang8versand nach der Oberelbe naeh

B e r l m ........................................................
Zur Ausfuhr wurden yerladeu....................

20 985 
3 597,5

12 715,5 
7 687,5

K o h lo n e in fu h r  in  H a m b u rg . Im Monat Oktober 
kamen heran:

1902 1903
t  t

von Northumberland und Durliam 118 893 142 342
„ M i d l a n d s ................................ 5 0 5 4 0  3 6 6 7 4
„ S c h o t t la n d .................................  75 370  73 726

W a l e s ....................................... ..............  6 631 8 850
an K o k s .................................................... 755
yon Grofibritannieu . . . .  252 189 261 5.92
you D e u ts e h la n d ...........................  181 398 184 426

zusammen 433  587 446  018
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Es kamen somit 12 431 t  mehr herau ais in derselben 
Periode des Yorjahres. Die Gesamtzufubren vo» GroB- 
britannien, Deutschland und Amorika botrngen in den 
ersten 10 Monaten des Jah res 1903 4 155 907 t gegen
3 841 187 t  im gleichen Zeitraum dos Y orjahres, mithin 
in 1903 3 1 4  720 t mehr.

Das ungewóhnlich milde W etter beeinflnBte das Geschaft 
in Hausbrandkohlon nachteilig. In Maschinenkohlen war 
der A bsatz recht bedeutend, doch waren auch dio Zufuhren 
sehr groB, sodaB dio Tendenz dos M arktes schleppend 
blieb. W as die Aussichten fur 1904 anbetrifft, so sind 
die Zechenbesitzer wenig geneigt, Konzessionen gegen die 
diesjahrigen Preise zu machen. Dem Hinweis auf dio 
schlechte Lage der moiston kohlenverbrauchendon Industrien 
begegnen sie damit, dafi sie sagen, die E rfahrung dieses 
Jah res lehre, daB trotz der so violseitig botonten Depression 
der Bedarf an Kohlen, wie dio Absatzzahlon bewieson, 
ganz weśentlich gestiegon sei.

Dio S e e f r a c h to n  zogen an infolge Yerzógerungert der 
Roisen, dio teils durch Oberfullnng der scbottischeu Hafen, 
teils durch Nobel und ungewóhnlich schweren, andauernden 
Regen in England herbeigefnhrt wnrden.

F l u B f r a c h te n  waren schw ankond; der Monat scliloB 
urigefalir zu dnnsolben Raten wio zum Anfang.

(M itgeteilt von II. W. Heidmann, Altona.)

D ie  D a m p fk e s s o l - E x p lo s io n o n  im  D e u ts c h e n  
R e ic h  w a h r e n d  d o s  J a h r e s  1902.*) a) O bersicht nach 
der Konstruktion der Kessel:

I. Liegende Einflammrohrkossol (2 Esplosionen).
1. Fehlon des Y erstarkungsringos am Mannloch- 

ausschnitt, minderwertiges Materiał.
2. Unwirksamkeit des Sicherheitsventils, Fehlen 

des Manomoters, Inbetriebnahm e olino Prufung 
und Genehmigung (M ateriał Kupfor).

I I . Stehender einfacher W alzenkessel (1 Explosion).
iJberschroitung dos zuliissigen Uberdrucks, mangel- 

hafte Lótung (M ateriał Kupfor).
III. Liegende Einflammrohrkessel m it daruntorliegendem

Sieder. (1 Erplosion.)
W assormangel.

IV. Liegende Zweiflammrohrkossel (6 Explosionen).
1. Krempenbruch.
2. Órtliche Blechschwachung und Oborschroitung 

des zuliissigen 'Oberdruckos dnrch tlborlastung 
dor SicherheitsYenlile, Inbetriebnahm e ohne 
Genehmigung.

3. W asscrmangel.
4. Altor, órtliche Blechschwachung.
5. W asserm angel, nicht ausreichendo Speise- 

vorrichtungen.
6 . W asserm angel infolge falschen W asserstandes.

Y. Liegender Heizróhrenkessel ohne Feuerbuchse (mit
U ntcrfouerung; 1 ExpIosion).

W asserm angel iufolgo nachlSssiger W artung.
VI. LiegeUder Heizróhrenkessel Yerbunden m it 2 darunter-

liegenden Einflammrohrkosseln. (1 Explosion). 
Konstruktionsfohler,

*) Aus den Yierteljahrsheften der Statistik des Deutschen 
Reichs, XII- Jahrg. 1903, Heft III.

VII. Liegender Feuerbiicliskessel m it vorgehenden Heiz- 
róhren (L o k o m o tiY k esse l; 2 Esplosionen).
1. Órtlicho Blechschwachung und mangolhafte

Konstruktion.
2. Wassermangel.

V III. Steliender Heizróhrenkessel mit vorgohenden Heiz- 
róhren und Fioldsclien Siodoróhron (2 Explosionen).
1. Órtliche Blechschwrichung nnd ungenugende

Bodenvorankerung.
2. Órtliche Blechschwachung und ungenugende

Bodonverankerung.
IX. Stehender Peuerbuchskessel m it Quersiedern (1 Ex- 

plosion).
Inbetriebnahme ohno Genehmigung, Hnwirk- 
samkeit dor Sichorheitsventilo.

b) Ubersicht nach Ursachen dor Exp]osion.

I. Wassermangel, m eist auch nachlassige W artung 
(6 Kessel).

Liegender Einflammrohrkessel m it darunter 
liegendom Sieder,
Liegender Heizróhrenkessel ohno Feuerbuchse 
mit Unterfeuerung,
Lokomotivkessel
3 liegende Zwoiflammrohrkcssel.

II. A lter und órtliche Blechschwachung (2 Kessel). 
Lokomotivkessel,
Liegender Zweiflanunrohrkessol.

III. Mangelhafto Konstruktion, zumeist ąucli minder
wertiges Materia] und órtliche Blechschwachung 

(4 Kessel).
2 stehendo Feuerbuchskessel m it vorgehenden 
HeizrShren uud Fieldschen Śioderóhren, 
Liegender Heizróhrenkessel Y erbunden  mit 2 
darunter liegendon Einflammrohrkesseln, 
Liegonder einfacher Walzenkessel.

IV. Mangelhafto Ausfiihrung (1 Kessel).
Stehondor einfacher W alzenkessel.

V. Unwirksamkeit des SicherhęitsYontils (3 Kessol) 
Stehondor Feuerbuchskessel m it Qnersiedern 
Liegender Zweiflammrohrkossel.
Liegender Walzenkessel.

VI. Krempenbruch (1 Kessel).
Liegender Zweiflammrohrkossel m it zwei Yor- 
warmern.

Dio Zahl dor Explosionen is t dieselbo geblieben wio 
im Yorjahre; denn die S tatistik  fiir 1902 b ring t fur 1901 
noch eine Esplosion ais N achtrag, sodaB in beiden Jahren 
je 17 Explosioncn vorgekommen sind; dio Zahl der ver- 
ungluckten Personen is t bei hóhorer Bestandzahl der 
Kessel von 27 auf 24 zuruckgegangen. Th.

Yerkelu-swcscn.
W a g e n g e s te l lu n g  f i i r  d ie  im  R u h r -  u n d  O b e rsc h le -  

s is c h e n  K o h lo n ro y ie r  b e le g e n e n  Z e c h e n , K o k e re ie n  
u n d  B r ik e t tw e rk e .  (W agen auf 10 t  Ladegewiclit 
zurtickgefuhrt.)



7. November 1903. 1091 - Nr. 45.

1903 Ruhr-Kohlen-
revier

Monat Tag gestellt gefehlt
Oktober 23. 17 642“ 2458

n 24. 18191 2171
25. 2 952 185
26. 18 075 296
27. 18 786 ■ —
28. 18 592 —

« 29. 18 305 —
30. 17 951 —

n 31. 18 221 —
Zusammen 

Durchschnittl. 
f. d. Arbeitstag

148 715 5110

1903 18 589 639
1 0 0 2 1 7  8 7 5 71

Davon

Zufuhr aus don Dir.-Bez. 
Essen u. Elberfeld nach den 

Rheinhafen 
(23.-31. Oktober 1903)

Ruhrort a
Essen Duisburg Ci' P

Hoehfeld ct* O 3O*
Ruhrort I I

Elberfeld Duisburg 3
Hoehfeld o

Fiir audere Giitor ais Kohlen, Koks und Briketts wurden 
im Ruhrbezirk in der Zeit.rom 1.— 31. Okt. 1903 100089 
offone W agen gegen 83 314  in derselben Zeit des Vor- 
jah res gestellt.

lis  wurden mithin im Oktober 1903 16 775 offone 
Wagon oder 20,1 pCt. mehr gestellt.

Der Yersand an Kolilen, Koks und Briketts betrug 
in Mengen von 10 t  (D .-W .):

Zeitraum
Ruhr-
kohlen-
revier

Ober-
schle3.

Kohlen-
revier

16 .-31 . Okt. 1903 . . . 263 510 89 754
+  geg. d, gl. ( in abs. Zahl. 
Zeitr.d. Vorj. j in Prozenten

+  11626 
+  4,6

-  225
-  0,3

1 .-3 1 . Okt. 1903 . . . 504 628 170 433
+  geg. d. gl, 1 in abs. Zahl. 
Zeitr. d. Vorj. | in Prozenten

■f 32 901 
1- 7,0

-  90
-  0,1

1. Jan. bis 31. Okt. 1903 . 4 629 879 1472 493
+  geg. d. gl. 1 in abs. Zahl. 
Zeitr. d.Yorj. ( in Prozenten

+530438 
+  12,9

+  44 722 
+  3,1

A m tlic h e  T arifveranderungen . Am 23. 10. 03 
traten  im rhein.-westf.-nordwestdoiitschen Kohlentarif E nt- 
fernungen und Frachtsatze fur die Haltostello LOtjenbrode 
i n Kraft.

Mit sofortiger G ultigkeit is t die Stat. Ensisheim mit 
den Frachtsatzen fiir Colmar zuziigl. 0 ,09 JL  in den Saar- 
K ohlentarif N r. 9 aufgenommcn.

Am 1. 11. 03 erschien N achtrag I zum Giitcrtarif 
fiir den mitteldeutsch-Berlin-nordostdeutschen Braunkohlen- 
Yorkehr.

Am 1. 11. 03 tra t der N achtrag I  zum ostdeutschen 
G utertarif (I /I I )  in K raft, entlialtend u. a. neue Ausnalime- 
satzo fur Braunkohlenbriketts in 20 t-Sendungen nach Stat. 
Lobau i, W eslpr.

M ąrlitberic lite . 
JE tuhrkohlenm arkt. Es wurden an Kolilen- und 

Kokswagen im Ruhrkohlenrevier arbeitstaglich, durch- 
schnittlich in Doppelwagen zu 10 t  berechnet, gestellt:

1902 1903
1.— 15. Okt. 16 911 18.548

16.— 31. „ 17 902 18 822

Die durchsehnittliehe arbeitstagliche Zufuhr an 
Kohlen und Koks zu den Rheinhiifen betrug in Doppel
wagen zu 10 t  in

Ruhrort Duisburg Hoehfeld diesen drei 
Hafen zus.

1902 1903 1902 1903 1902 11903 1902 1903

1493
1226
1404
1987

1902
2055
2032

■

955
800

1002
1021

1014
997

1295
•

189 I 341 
253 i 309 
233 i 364 
299 1 .

2636
2280
2638
3907

3257
3361
3091

*

1 . - 7 .  Ok-t.
8 .-1 5 . ,

10. - 22. ,
23 .-31 . „

Der Wasserstand des Rheins bei Caub war im 
Oktober ani

1. 4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 31.
1,44. 1,35. 1,65. 1 ,4 8 .1 ,64 .2 ,08 .2 ,14 . 2,09. l,86m .

Die gunstige Entwicklung, die der Rulirkohlenmarkt 
seit einigen Monaten zeigt, hat sich auch im Oktober 
fortgesetzt. Die Fórderziffern werden sich voraussichtlich 
holi er stellen ais je in eitiem Monat zuvor: die Produktion 
war so grofi, daB zum Schlusse des Monats in einzelnen 
Sorten kleine Stockungen im Yersand eingetreten sind. 
Zum ersten Mai seit der letzten Hóchkonjunktur war 
in der 4. Oktoberwoche wie in anderen Bergbaubezirken 
auch im hiesigen Revier wieder ein Wagenmangel zu 
beklagen. Handelte es sich auch nur um eine voruber- 
gehende Erscheinung, so litt darunter doch aitf einzelnen 
Zechen die RegelmiiBigkeit der Beschiiftigung, umso- 
mehr ais auch der schlechte Wasserstand des Rheines 
einem lebhaften Kohlenrersand nach dem Oberrhein 
hindernd im Wege stand.

Gas koh le n  waren andauernd gut gefragt.
Fur G a s f l a m m k o h l e n  tra t gesteigerter Begehr 

hervor.
In F e t t k o h l e n  war der Absatz im allgemeinen 

gut, nur fette Niisse waren infolge der andauernd 
milden W itterung weniger gefragt.

Die gleiche Erscheinung tra t bei M a g e r k o h l c  
hervor, die auch im Auslandgeschaft eine langsame 
Entwicklung zeigte.

Der Koks  absatz hat im Monat Oktober rund 
754 000 t  g e g e n  730 568 t  im Yoraufgegangenen 
Monat und 688 487 t  im Oktober des Yorjahres 
betragen. Der Beschaftigungsgrad der Mitglieder des 
Kokssyndikats belief sich auf 95 pCt. gegen vor- 
gesehene 87 pCt. Die Lage des Koksmarktes hat sich 
seit dem letzten Bericht nicht verandert; der Abruf 
in allen Sorten war entsprechend der Jahreszeit 
befriedigend.

Die Beschiiftigung der B rike ttfab riken  war gut; der 
Absatz betrug 157 320 t  gegen 149 756 t  im Okt. 1902. 
Die Abschlussę m it den inliindischen Pechlieferanten 
sind inzwischen zu billigeren Preisen getatigt worden.

S c h w e f e l s a u r e s  A m m o n i a k .  In England zeigte 
sich die Marktlage ais sehr fest und die Notierungen 
wiesen bei der durchschnittlichen Forderung von L . 12.10 
keine Anderungen von irgendwelchem Belang gegen den
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Vormonat auf. Im Inlande bewegte sieli der Bedarf 
in steigender Rićhtung und die Nachfrage blieb sehr rege.

T e e r .  Die Absatzverhaltnisse fur Teer waren auch 
im Monat Oktober zufriedenstellend, wenngleich die 
Preise fiir Pech ihren seitherigen hohen Stand nicht 
zu behaupten vermocliten.

Benzol .  Die Befestigung der Preise in England 
machte im Oktober weitere Fortschritte. Man notiert 
dort gegenwartig fur 90 er Benzol 10— 12 V2 d. und fur 
50 er 7 % — 8 d. Im Inlande erfolgten die Beziige g la tt 
und m it grofler RegelmaGigkeit.

E sse n e r  B o rse . Amtlicher Bcricht vom 2. Novcmber 
1903, aufgestellt von der Bórsen - Kommission. Die 
Notierungen fiir Kohlen, Koks und B riketts sind unveranderfc 

Der M arkt is t bei fortdauerndem guten A bsatz rułiig 
und fest. Die nachste Bórsen-Yersamraliing fmdet am 
Montag, den 9. Noveinber 1903 , naclnn. 4  Uhr im 
„Berliner Hof", Hotel H artm ann, s ta tt.

B o rse  z u  D u sse ld o r f. Amtlicher Kursbericlit vom 
5. Noveinber 1 9 0 3 , aufgestellt vom Borsenvorstand untor 
M itwirkung der vereideten Kursm akler Eduard Thielen und 
Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

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

a) Gaskohle fur Leuchtgasbereitung 1 1 ,0 0 — 13,00 J L

b) G e n e r a to r k o h le ..........................  1 0 ,5 0 — 11,80 „
c) Gasflammfórderkohlo . . . .  9 ,7 5 — 10,75

2. F e t t k o h l e n :
a) F S r d e r k o h l e ................................. 9 ,0 0 —  9 ,80 J L

b) beste melierte Kolilo . . . .  1 0 ,5 0 — 11,50 „
c) K o k s k o h le ..........................  . 9 ,5 0 — 10,00 „

3. M a g e r e  K o h le :
a) F S r d e r k o h l e ................................. 7 ,7 5 — 9 ,00 „
b) melierte K o l i l o ..........................  9 ,5 0 — 10,50 „
c) NuBkolile Kom II  (A nthrazit) . 1 9 ,5 0 — 24,00  „

4. K o k s :
a) G ie C e re ik o k s ................................. 1 6 — 17 „
b) H o ch o fen k o k s ................................. 15 „
c) NuBkoks, gebroclien . . . .  1 7 — 18 „

5. B r i k e t t s  . .......................................  1 0 ,5 0 — 13,50■

B. E rz e :
1. Kohspatli je  nach Q ualitat . . . .  10 ,70 ,,
2. Spateisenstein, gerósteter . . . .  15 ,00  „
3. Somorrostro f .o .b . Rotterdam . . .  —  „
4. N assauischer Roteisenstein mit etwa

50 pCt. E i s e n .............................................  —  „
5. Raseuerze f r a n c o ......................................  — „

C. R o h e is e n :
1. Spiegeleisen l a .  1 0 — 12 pCt. Mangan 67 „
2 . W eiflstrahliges Qual.-Puddelroheisen:

a) Rhein.-westf. Marken . . . .  56 ,,
b) Siegerlander M a r k e n ..........................56 „

3 . S t a h l e i s e n ...........................................................5 8
4. Englisches Bessemereisen, cif. Rotterdam —  „
5. Spanisches Bessemereisen, Markę Mudela,

cif. Rotterdam . . . . . . . .  — „
6 . Deutsches Bessemereisen . . 6 7 ,5 0 — 68,50 „
7. Thomaseisen frei Yerbrauchsstelle 5 7 ,4 0 — 58,10  „
8 . P u d d e le is e n ,L u x e m b .Q u a l .a b L u x e m b u rg  łó,60—ig,io „

. 9. Erigl. Rohoisen Nr. I I I  ab R uhrort . 6 3 — 64 JL
10.‘ Luxemburger GieOereieisen Nr. I I I  ab 

L u x e m b u rg ................................ ......  52 „
11. Deutsches GieBereieisen Nr. I  . . 67 ,50  „
12. „ „ „ II • • „
13. „ I I I  . . 65 ,50  „
14. „ H a m a t i t ................................  68 ,50  „
15. Span. H am atit, Marko M udela, ab

R u h r o r t ..........................................................  — „

D. S t a b e i s e n :
Gewohnliches Stabeisen FluBeisen . . —  „
Gewóhnl. Stabeisen SchweiBeisen . . 120 „

E. B le c h e .
1. GewOhnliclie Bleclio aus FluBeisen . . 130 „
2. Gewólinliclie Bleche aus SchweiBeisen —
3. Kesselbleche aus FluBeisen . . . . 150 „
4. Kesselbleche aus SchweiBeisen . . .  —  ,.
5. F e in b le c h e ....................................................—  „
Notierungen fiir D raht fehlen.
Nachste Borse fur W ertpapiere am Freitag , den 

13. November, fiir Produkte am D onnerstag, den 
19. November 1903.

F ra n z o s is c h e r  K o h le n m a r k t .  Dic Lage des fran- 
zósischen Kohlenmarktes is t wahrend der letzten 4 Wochen 
durchaus fest geblieben. Die N achfrage und der Versand 
von Hausbrandkohlen nimmt yon Tag zu T ag zu, und die 
Bahuvenvaltungen kounten in den letzten 14 Tagen die 
geforderten Wagen nicht alle stellen. Der Wagenmangel 
wird Yoraussichtlich im November noch groBer worden, da 
die Zuckerriibentransporte, welclie speziell im Nord und 
Pas-de-Calais stattfinden, eine ganz bedeutende Anzahl 
Wagen erfordern. Die Preise sind fur H ausbrand iiuBerst 
fes t; in Paris sind Steigerungen von 2 F rcs. pro Tonne 
erfolgt. Magere Feinkohlen waren in der letzten Zeit leicht 
erhaltlich und im Preise schwankend. Der Koks- und 
B rikettm arkt bleibt in jeder Beziehung befriedigeud.

Die Preise (Pariser M arkt) fiir 1000 kg  sind ein- 
schlieBlich Octroi zur Zeit folgende:
Stuckkolile (Charleroi) Markę G . . . . 6 3 ,—  Frcs.

„ „ G G 64, ;}
» ,, G G G . . . 6 5 ,—  ..

Briketts ( F a u s tg r ó B e ) .......................................5 0 ,—  „
„ (NuBgroBe) . . . . . . . 5 0 ,—  „

A nthrazit ( B e lg i e n ) .............................................6 5 ,—  ..
Monskohle Markę G M B ................................ 4-0,—  „
Stuckkolile fiir C a lo r ife re s ................................ 53,-— ..
Forderkohle ................................ 41 ,50  „
Feinkohle „ „ ............................. 35,50 „
Forderkohle 6 0 — 70 pCt. T V I  . . . . 41 ,50  ..

4 0 — 50 „  2 . . . . 39 ,50  „
2 0 — 25 .. 3 . . . . 37 ,50  „

NuBkohle halbfett g e w a sc h e n ..........................4 0 ,—  ,,
Schm iedekohle............................................. . 47 ,—  „
Koks fur G ieB ereien ................................ 50 ,—

-v 1 • ....................................................5 6 , -  ;
« . -V 0 • • • .......................................6 2 ,—

Die W asserfrachten sind ohne wesentliche Yeranderungen 
geblieben.

V o m  a m e r ik a n is c h e n  K o h le n m a r k t .  Dio gegen- 
wartigen Verhiiltnisse in der hiesigen Kohlenindustrie stehen 
in auffalligem Gegensatz zu der Lage dor Dinge vor einem
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Jahre. Damals waren die Yorrate von Anthrażitkohlo in- 
folge des fiinf Monate wahrenden Ausstandes im peun- 
sylvanisclien H artkohlenrevier derart reduziert, daG sieli 
eines groGen Teiles der Konsumenten des Nordens und 
Ostens m it Riicksicht auf das Herannalien des Winters 
Aufregung und Besorgnis wegen drohender Kohlennot bo- 
miichtigt liatte. Die Preiso fiir Hartkohle hatten, den 
Yerhaltnissen entsprechend, einen Aufschlag von ctwa 
200 pCt. erfahren und waren immer nocli im Steigen be- 
griffen. A uf den yolligcn Stillstand der Kolilenfórderung 
war damals vollste Anspannung aller Arbeitskrafte in den 
Minen gefolgt, n ich t nur um Ersatz fiir die gorauintcu 
Lager, sondern auch um neue Yorrate zu schaffen, die 
groG genug seien, um dio W iderstandsfahigkeit der Gruben- 
hesitzer gegen neue Streikgoliiste ihrer Arbeiter zu erhóhen. 
In  gloicher W eise sucliten sich dio Konsumenten gegen 
eino W iederkehr der trtiben Erfahrungen des letzten Jahres 
zu schiitzen, indem sie ihren W intervorrat an Kohlo schon 
frulizeitig, in den Friihjahrs- und Sommermonaten, einlegten. 
Und nun, da der W inter vor der Tur steht, is t einem 
ungewohnlich groGen Angebote gegeniiber die Nachfrage 
kleiner ais sonst zu dieser Jahreszeit. Daher sind in der 
gesamten Kohleniudustrie FOrdereinschrankungen an der 
Tagesordnung. A ber wahrend das Weichkohlengeschiift 
tatsachlich bereits unter Demoralisation leidet, hat in der 
H ąrtkohlenindustrie die von .einigon grofien Bahngesell- 
schaften Susgehende straffe Organisation einem Preisfalle 
vorlaufig noch vorgobougt, ohne daG sie auf die Dauer einen 
solchen wird vcrhindern konnen. Yerscharft wird die 
Situation durch geringere Tatigkeit in verschiedenen 
Industrien, besonders dor Eisen- und Stahlindustrie, infolgo 
von Streiks, hohen Lohuen uud Materialionpreisen, sowie yon 
Pinanzscliwierigkeiten, welche Paktoren zusammen dahin 
wirken, konservatives Verhalten in allen Kreisen zu erzeugen. 
U nter solchen Umstanden stelien im pennsylvanisclien 
Hartkohlenrevier die Kohlenwaschereien schon seit mehreren 
Wochen still, und dio Zalil der den Betrieb einstellenden 
Kohlongruben nimmt ste tig  zu, wahrend in den noch im 
Betriebe befindlichen Minen die Arbeitszoit entweder um 
mehrere Stunden am Tag oder um einige Tage in der 
Woclie Yerkurzt is t. Trotzdem lassen die an den Gruben 
angesammolten groGen Yorrate keine wesentliche Abnahme 
ersehen und obenein bestehen die Vorrate zum groGten 
Teile aus den z. Zt. weniger begehrten, fiir industrielle 
Zwecke bestim mten, kleineren Sorten, besonders der sog. 
„pea coal", m it der Polge, daG die gangbare Hausbrand- 
kohle Yon den Produzenten absiclitlich Yom Markte gelialten 
wird, um den Konsumenten die kleineren Sorten aufzudrangen. 
DaG die m it den groGen Kohlengesellschaften identischen 
Kohlenbahnen trotzalledem volles Yertrauen anf die Zu- 
kunft haben, zeigt sich darin, daG dio Lessigk Yalley R. R. 
die W iederaufnahme ihrer Dividendenzahlungon vom Januar 
an angekiindigt und die Philadelphia und Reading R. R. 
zum ersten Małe seit ihrer Organisation eino Dividende 
auf ihre zweiten P rioritaten  erk lart hat. Und der geschaft- 
liclio Erfolg beider Bahnen hangt hauptsachlich Yon dem 
K ohlentransport ab.

Noch weit schwierigere Yerhaltnisse ais in Antlirazit 
bestehen im M arkt fiir W e ic lik o l i le n . Durcli den letzt- 
jalirigen groGen Streik erhielt dio Weichkohlenindustrie 
eine ungewohnlich starkę Anregung, da sich zahlreiche 
groGe Konsumenten zur Aushulfe auf dieses Heizmaterial 
angewiesen fanden, von denen es nicht wenige seitdem

beibehalten haben. Wie stark  der Woichkohlenkonsum 
durch den Streik begiinstigt wurde, zeigt sich darin, daG 
die Erie R. R. in ihrem am 30. Jun i cr. beendeteu Ge- 
schiiftsjahre 6 519 527 t  Weichkohle befflrdert h a t gegen 
nur 4 999 133 t im Yorjahr, wogegen der H artkohlentrans
port sich in 1902— 1903 auf 5 907 878 t  belief, gegen
6 603 305 t in 1901— 1902. Aber wenngloich der Streik 
der Weichkohle auch dauernden neuen A bsatz brachte, 
so iibersteigt doch gegenwartig das Angebot den schon 
aus den oben angefiihrten Grunden abgofallenen Konsnm 
derartig, daG die Klage uber Demoralisation des Weich- 
kohlengeschiiftes allgemein ist. W ahrend die Hartkolilou- 
industrie sich fast ausschlieGlich auf Pennsylyanien be- 
schriinkt und der Kontrolle vcrhaltnismaGig weniger In ter- 
ossenton untersteht, sind an der Weichkohlenproduktion 
zahlreiche Staaten beteiligt, und wenn auch in den meisten 
dieser Produzentenvereinigungen zur Regiilierung des Ge- 
schaftes bestehen, so g ib t es doch immer einzelne Grnbon- 
besitzer, die es zu ihrem Y-ortoil finden, sich ihre Preiheit 
zu bewahren, um mSglichst Y ie l Geschaft an sich zu reiGen. 
Und auch Mitglieder der Yereinigungen selbst hal ton sich 
nicht an die PreisYereinbarungen, m it der Polge, daG 
die Weichkohle, die in New-York vor einem Jahre mit 
8 — 9 Doli. die Tonne bozahlt wurde, auf Grund der von 
der Yereinigung der peunsjrlvanischen Produzenten ange- 
kiindigten neuen PreisermaGigung dort je tz t schon fur
I.5 0  Doli. per Tonne (im Hafen, in groGen Quantitaten) zu
liaben ist. Da die Transportkosten sich auf iiber 1 Doli. pro 
Tonne stellen, deckt der Preis tatsachlich nicht die Hor- 
stellungskosten. Unter den Umstanden weigern sich viele 
Produzenten zu verkaufen und halten ihre Kohlo fiir bessere 
Zeiten vom Markte. (E. E. New York, 27. Okt.)

Z in k m a rk t .  Yon Paul S p e io r . R o h z in k . Die
Tendenz war im. Oktober im allgemeinen still und das
Geschaft ohne Anregung. Im letzten D rittel des Monats
machte sich etwas melir Kauflust bemerkbar. Es stellten 
sich die Preise in Mark a) nach der alten oberbergamt- 
lichen Methode, b) nach der neuen genaueren Festsetzung, 
die 1000 kg ab Oberschlesien:

1903 1902 1901 1900 1899
a b a b a b a b a b

I. CJuartal 400 405 320 327 320 333 400 413 500 510
II. „ 400 400 340 346 310 321 400 405 520 535

III. .  380 392 350 360 300 314 360 366 450 4G4
IV. „ ' 360 371 300 314 350 358 390 400

Die Produktion der oberschlesischen Zinkhiitten betrug
nach der S tatistik  des Berg- und Ettttenmaunischeu Voreins 
im ersten Semester cr. 58 430  t gegen 57 493 t  im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres, der Absatz 57 119 t 
gegen 66 207 t.

Die Ausfuhr ergib t in den ersten drei Quartalen dieses 
Jahres ein Minus von rund 10 0 0 0 0  Doppelzentnern gegen das 
Yorjahr, das sich auf fast samtliche Empfangslander yerteilt.

Es waren an der Ausfuhr beteiligt in Doppelzentnern:
1902 1901

263 788 114-882
116 685 109 521

64 850 83 060
24 283 11 473
18 009 15 770
22 808 11 809
12 835 8 257

8 320 7 308
3 857  3 808

1903
GroGbritanuien . . . 191 600
Osterreich-Ungarn . . 115 899
Rufiland . . . . 54 609
Prankreich . . . . 18 199
Italien . . . . 14 796
Niedorlande . . . 11 746
Schweden . . . 8 997

8 264
Diincmark . . . 4 169
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waren beteiligt in

GroGbritannien 
Danemark 
lta lien  . .
Niederlande . 
Japan

1902 
57 018 
14 270 
8 866 
4  141 

10 720

1901 
30 466 
12 196 

8 563 
6 359 
6 742

1901 
607 442 
295  329

r ? Einfuhr Ausfuhr
1902 1903 1902 1903

Rohzink . . . . 185 153 173 105 543 113 442 528
Zinkblech . . . . 847 1 914 127 956 104 922
Bruchzink . . . . 8 053 14 605 17 826 29 116
Z inkerz ....................
Zinkweifi, Zinkstaub

508 583 486 894 355 647 308 187

usw..................... 28 432 33 504 154 730 135 486
Lithopone . . . . 161 927 62 103 65 086

M e ta llm a rk t .

In  den Yereinigten Staaten is t die Tendenz flauer 
gewordeu, Novemberlieferung bedingt bereit.s einen Abscblag 
von 0,40 c. fu r 1 lb.

Z in k b le c h .  Das Geschaft liegt ruhig, der Preis 
wurde um 1 j l .  fur 100 kg ermafiigt. Zu einer endgiltigen 
Verlangerung des Zinkblechvorbandes ist es bei der letzten 
Beratung der , sam tliehen deutschen Zinkblechwalzwerke 
noch nicht gekommen. Zur deiinitiven BoschluOfassung 
iindet in den nf.chstcn Tagen eine nene Yersammlnng sta tt, 
und man hoift, in dieser eine V erstandigung herbeizufuhren.

Die Produktion der oberschlesischen Werke betrug 
im ersten Semester cr. 19 002  t  gegen 19 289 t  im 
gleiehen Zeitraume des Y orjahres; der Absatz 18 272  t 
gegen 20 158 t. Auch die Ausfuhr yon Blecheu ergibt 
fur die ersteu drei CJuartale dieses Jah res gegen das Yor
jah r ein wesentliches Minus.

Am Empfange aus Deutschland 
D oppelzentnern:

1903 
, . 46 874

. . . 12 524

. . .  7 053

. . .  7 267

. . .  7 167
Z in k e rz . Die Zufulir bezw. der Yerbleib von fremd- 

landischen Erzen hat sich etwas gehohen. Es betrug voin 
Januar bis September in Doppelzentnern:

1903 1902
die Einfuhr . . . .  486  984 508 583
die Ausfuhr . . . .  308 187 355 647

Yerbleib 178 797 152 936 312 113
Britisch-Australien zeigt standig orhohte Ausfuhr.
Z in k s t a u b  (Poussiere) yerkehrte iii anhaltend fester 

Tendenz Die Einfuhr und Ausfuhr Deufschlands betrug 
Januar-Septem bor in Doppelzentnern :

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

Kupfer, ruhig, G.H. 58 L 2 s. 6 cl. bis 59 L . 10 s. — d.
3 Monate . . . b l )) 12 » 6 „ n 59 V — » — »

Zinn, ruhig, Straits 117 7 » 6 . yy 119 5 » — »
3 Monate . . . 118 » 10 JJ V yy 120 » — » • -

Blei, ruhig, weiches
fremdes . . . 11 )) 3 !J 9 J) 11 » 7 » 6 jj

englisches . . 11 33 2 JJ 6 , » 11 V 12 V 6 »
Zink, fest, G.O.B. 20 » 10 n V V 23 yy 2 U 6 >i

besondere Marken 21 )) ■— ;; » y) 21 yy 7 » 6 »

N o tic r a n g e n  a u f  d o m  e n g lis c h e n  K o h le n -  u n d  
F r a c h te n m a r k t  (Bórso zu Newcastle-upon-Tyno).

K o h lo n m a r k t .
Beste northumbrische

Dampfkohle . . 9 s. 10 cl. bis 10 S . —  d . f.o.b.,
zweito Sorte . . . 8 yy 6 yy yy 9 » >j yy
kleiue Dampfkohle 4 yy 9 yy yy 5 » 3 „ yy
Durham-Gaskohle . . 8 yy 3 )7 yy 8 jj 9  * yy
Bunkerkohle . . . 8 V — yy yy 8 jj 6 „ yy
Hochofenkoks . . . 14 yy 6 yy V 14 j> 9 am Te os.

P r a c h  te n  m a r k t .

Tyne—London . , 3 s. i< l i  d. bis 3 s. 3 cl.
—Hamburg . 3 „ 9 yy » 3 „  10 yy
— Genua . 4 , . 10 llJj a 5 yy ~~ yy
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Psitontbcriclit.
Aumeldungen,

die wahrend zweier Monate in der Auslegehalle des Kaiśerlichen 
Patentamtes ausliegen.
Yom 26. 10. 03. an.

ó d . S. 17 716. Luftkfihhorrichtung fur Stollen, Schachte, 
Tunnels u. dgl., bei welcher die Luftbewegung dnrch Wasser- 
injektoren stattfindet. Gebr. Sulzer, Winterthur und Ludwigs- 
hafen a. Rh.; Vertr.: A. dn Bóis-fieymond u. Mas Wagner, 
Pat-Anwiilte, Berlin NW. 6. 6- 3. 03.

12 e. W. 19 292. Zentrifugalapparat zur Reinigung von Luft 
bezw. Gasen, besteheud aus zwei kouzentrischen, frei rotierendeu 
rrommeln. Pranz Windbausen sen. u. Pranz Windhausen jun., 
Berlin, Kurfurstendamm 13. IG. 9. 01.

2(5<1. H. 29 206. Gasreiniger. insbesondere fiir Sauggas-
anlagen. Ferdinand Bechhof, Cóln, Hohenzollernring 80. 5. 11. 02.

27b. M. 22 707. Luftkoinpressor. William Myers, Saint
'>gSej 9 ’ ^e rtr.: Jl. Schmetz, Pat.-A nw ., Aachen.

35 a . B. 34 112. Sicherheitsvorrichtung fur Schachtzugange. 
Paul Best, Essen, Ruhr. 7. 4. 03.
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49 f. H. 25 341. Yerfahren uud Yorrichtung' zum Gareu 
oder Harteii vo)i Stahl. William Holzer u. William Frederiek 
LowndesFrith, London; Yertr.: Dr. B. Ale.\ander-Katz, Pat.-Anw., 
Gorlitz. 1. 2. 01.

Vom 29. 10. 03 au.
4  a. M. 23 872. Haken fur Bergmannslampen. Johannes 

Meyer, Gelsenkirchen. 28. 7. 03.
5 b . B. 31 945. Vorrichtung zum Abbau in Tagebauen von 

Braunkohle, Ton u. dgl. Heinrich Berreudorf, Braunkohlengruhe 
Fortuna b. Quadrath. 19. G. 02.

'20 a. S. 17 592. Sicherheitsvorrichtung’ fur Kettenfórder- 
bahnen. Ad. Silyerberg, Bedburg, u. H. Berrendorf, Grube 
Fortuna b. Quadrath. 11. 2. 03.

24 a. J. 7 .‘512. Feuerung mit selbsttiitigcr Brennstoff- 
zufuhrung; Zus. z. P. 140 037. Willi. Josten Sohne, Neufi. 
IG. 4. 03.

24 a. li. 16 778. Yorrichtung zum Schutze der bei Feue-
rungen den iiberliitzteu Dampf aufuehmonden Kammer gegen 
zu starkę Erwarmung. Aleiander M. liankin. Tremolit, .lohn 
H. Betts, Keyport, Robert B. Carsley, New-York, u. William 
H. Longsdorf, London; Vertr,: Paul Muller, Pat-Anw., Berlin 
SW. 46. 2. G. 02.

24  c. L. 17 804. Wassergekiihltor, mit uuterer AbscliluC-
schieberplatte versehoner Fiillschacht fur Gaserzeuger. Friedrich 
Lippert, Stralau b. Berlin. 14. 2. 03.

40 :l. G. 17 209. Yerfahren zum Auslaugen von Metallen
aus Erzen oder anderen metallhaltigen Stoffeu anf elektrolytischem 
Wege. Ganz&Comp, Eisengiefierei u. Masehinen-Fabrik- Akt.- 
Ges., Budapest; Yertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. 
E. Peitz, Pat.-Anwśilte, Berlin SW. 68. 28. 7. 02.

50  c. K. 24 575. Eintragvorrichtung fiir Trommelnafimublen, 
welche aus einem mit der Trommel umlaufenden Schopfwerk 
besteht. Jakob Kraus, Kalk b. Coln. 14. 1. 03.

50 d. B. 33 468. Vorrichtung zum Entstauben von Mahl- 
oder Pochgut durch einen im Kreislauf gefiihrten Luftstrom; 
Zus z. Pat. 125972. Henri Branget, Pont de Pany, COte d’or; 
Vertr.: F. Hafilacher, Pat.-Anw., Frankfurt a. Jl. i .  21. 1. 03.

G ebrauchsm uster - E in traguugeu .
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 26. 10. 03.

l a .  210 000. Siehe mit gegen die Siebrichtung herunter- 
geneigten Lochriiudern Willi. Rath, Hcifien. 10. 3. 03,

l a .  210 100. Stein- uud Koksgabel m il U-Eisenqu|ijhaupt 
uud auswccliselbaren Zinken. Gustav Stahl. Ludwigsburg. 
29. 9. 03

4:i. 210 133. Magnetverschlufi fiir clektrische Gruben-
lampen, bei dem ein durch eine Spiralfeder vorgeschobener. nur 
magnetisch zuruckzufuhrender Bolzen den Yerscnlufi sperrt und 
dadurch willkiirliches Ausschalten der Gluhlampe Yerhindort. 
Adolf Bohres, Hannover, Bodekerstr. 07. 14. 9. U3.

4(1. 209 STO. Antrieb fiir Dosenzundrorrichtungen an
Acetylengrubensicherheitslampen, bestehend aus einem fest- 
stehenden uud einem darin eingreifeuden, an der drehbaren
Ziindstreifentroinmel festsitzenden Zahnrad. Paul Best, Essen, 
Ruhr, Brunnenstr. 15. 26. 9. 03.

101). 210 144. Brikett mit einem oder mehrcrcn an den
Flanken Yorgesehenen Wulsten und diesen eutsprcchenden Ver- 
tiefungen. Carl Coerper, Rheinbreitbach. 25. 9. 03.

50 e . 209 9IS. Mittels Federn aufgehiiugte und an die
schwingende Brechbacke angeschlossene Forder- und Schuttel- 
vorrichtung an Steinbrechern zur Sichtung des Abgangs. Mann- 
heimer Eisengiefierei uud Maschinenbau Akt.-Ges., Mannheim
3. 9. 03.

D eutsche P a teu te .
10 a. 144 828, vom .30. Nov. 01. Franz  J o s e p h  

Collin in Dor tmund.  Einrichtung zum Ab/tihrcn der 
Heizgase bei liegend-n Koksófcn.

Das zur Beheizung der Wandkamilc heuutzte Gas wird nicht 
durch iiber den Ofengewiilben liegeude Kanale abgefiihrt, sonuein 
durch zwischen den senkrechten Heizkaualen angęordnete, ni 
grófierer Entfernuug ais diese von den Kokskammern liegende 
Gnsziige nach der Ofensole geleitet.

Hierdurch ist es moglich, die Abgase mit derselben Temperatur 
den Sohlkaualen zuzufiihren, welche sio im oberen Teil der 
Wandkanale erlaugt haben, sodafi die Abhitze noch zur Beheizung 
der Ofensohle ausreicht. Auch wird der Wanneverlust durch 
Ausstrahlung, welche durch dio Abfuhrung der Gase mittels der 
Kanale iiber den Ofengewolben hervorgerufen wird, Yollstiindig 
vermieden.

24u. 1 4 4 4 3 5 ,  vom 1. N o y . 01 . Rudol f  La m be r t ś  
in Berlin.  Vorrichtung zur Erwarmung voń Spcisc- 
wasser und zum Iieinigen der liauchgase.

Die Rattchgase der Kesselfeuerung umspiilen im Fuchs zu
nachst ein Rohrensystem, durch welches das Yorgewarinte Speise- 
wasser gefiihrt wird, uud ziehen dann unter einer im Fuclis 
liegenden Kalkwasser-Brause ber. Das cingespritzte Wasser er- 
fahrt hierbei eine Temperaturerhobung bis nahe auf 100°, kiihlt 
die Rauchgase uud schliigt die festen Bestandteilo des Rauches 
liiedcr, was durch senkrechte, im zickzack aufgestellte Wiinde 
befórdert wird. Das Wasser sammelt sich in einem im Fuchs 
liegenden Senkkasten, kliirt sich liier und wird durch eine Pumpe 
iu das zuerst genanntc Rohrensystem zur weiteren Yorwiirmung 
gedruckt.

2 1 C. 1 4 4  8 3 6 ,  vom 21 . Doz. 01 . F r ie d r ic h  
J a h n s  in  v o u  der H e y d t  b. S a a r b r u c k e n . Yerfahren 
und Einrichtung zur Erzeugung von teerarmen Generator- 
gasen aus teerhaltigen, auch schlackcnreichen Bremstoffen 
in einer Jłeilte dnreli Kundle in Yerbindung slehcnder 
Gaserzeuger oder Gascrzeuyunyskammcrn,

Die iu wagerechtem Sehnitt dargestellte Gaserzeugnngsanlage 
ist ein sogenannter Ringgenerator, bei dem je vier um einen 
mittlcren Mauerpfeiler liegende Gaserzeugungskaminern oder 
-Schiichte I, 11. III, IV bezw. 1» bis IV“ je zu einer Gruppe 
yereiuigt sind. Die Gruppenbildnng ist jedoch nicht auf die 
Zahl 1 beschrankt.

Die Kammern siud unten mit Rost d, Aseheufall uud Luft- 
zufuhruugsoffnung e, oben mit der Beschickuugsoffuung und einem 
seitlichen, an eine gemeiusame Gasableituug unter Zwischen- 
schaltung eines Schiebers angeschlossenen Gasabzugsstutzen ver- 
sehen. Die Kammern sind ferner derart zu einem gescblossenen 
Ring Yerbunden, dafi ein in der Zwisehenwand zwischeu Kanimer 
1 u. II Yorgesehener Kanał ;i den unteren Teil der Katnmer I mit 
dem oberen Teil der Kainmer II. und ein weiterer Kanał a den
unteren Teil von II mit dem oberen Teil von III usw., ein
Yierter Kanał a schliefilich den unteren Teil vou IV mit dem
oberen Teil von 1 Yerbindet.

Eine zweite Reihe von Wandkanalen b vetbiildet die Kaffimern 
in umgekehrtem Simie, geht also y o i i  Katnmer I oben iłach II 
unten, von II oben nach 111 unten u. s. f. Siimtliche Ver- 
bindungskaniile a und b sind dnrch Schieber Yerschliefibar.

Die Kammern werden mit den zur Yerfiiguug stehenden 
teerhaltigen, auch sc.hlackenreichen Brenustoffen geffillt. Siimt- 
liche Kaniile a und b sind Yorerst geschlossen.

Kainmer 1 wird in Yerbindung mit der Gasableituug ge- 
braclit und enfaundet Nach Yerlauf einiger Zeit, welche je 
nach iler Zahl der Kammern verschieden ist uud im dargestellteu 
Fali etwa 7 , der Brenuzeit einer Kummer eutspricht, wird 
Kammer II entziindet und Kanał a zwischen 1 und II geoffnet. 
Der Gasabzugsstutzen der Kammer II bleibt aber von der Gas- 
leitung abgeschlosssn. Die in Kammer II entstehenden Gase
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durchziehen nun Kammer I von unten nach oben unii werden 
hier bestandig gemaeht. In der dritten Brennperiode wird 
Kammer III entzundet und durch den entsprechenden Kanał a 
mit Kammer II vcrbunden. Die Gase von III ziehen nun durch 
Kammer II und mit den hier erzeugten Gasen durch Kammer I 
und schliefilich mit den in I  .entwickelteu Gasen in die Gas- 
abzugsleitung. Schliefilich wird auch Kammer IV eutzimdet 
und hinter Kammer III geschaltet. Kammer I ist jetzt so weit 
ausgebrannt, dafi die zustromenden Gase nicht mehr genugend 
zersetzt werden. Diese Kammer wird jetzt ausgeschaltet und 
Kammer II m it der Gasableitung verbunden, sodafi jetzt die 
Gase von II III und IV durch II abgezogen werden. Um die 
letzten Brennstoffreste in Kammer 1 noch zur Gaserzeugung zu 
verwerten, kann man vor ihrer yolligen Ausschaltung die 
Kammer I durch den von ihrem oberen Teil nach dem unteren 
Teil yon Kammer II fiilirenden Kanał b mit Kammer II ver- 
binden. Es wird dann durch vermehrte Luftzufuhr und evontuell 
mit Wasserdampf Kammer I zur Erschopfung gebracht nnd das 
noch erzeugte Gas durch die Fullung der Kammer II gesaugt. 
Kammer I wird nun yollig abgeschlossen, entleert, wieder be
schickt, entzundet uud wieder in die Reihe und zwar hinter 
Kammer IV geschaltet, wiihrend die Kammer II nunmehr zur 
Ausschaltung gelaugt und die Gase aus Kammer III abgezogen 
werden. Das Verfahren geht dann in dem beschriebencn Kreis- 
lauf weiter.

2 6  a .  144 580 . vom 13. Febr. 03. C h a r le s  
W h i t f i e ld  in  M a n c h e s te r .  Apparat zur Herstellung 
von Generator- und Wasser gas.

Die im Gaserzeuger a gewonnenen fertigen Gase werden 
durch die Oeffnung e im mittleren Teil des Schachtes abgezogen. 
Die oben unter dem Fulltrichter h entstehenden Entgasungs- 
produkte werden, wie yielfach iiblich, durch ein Rohr c vermittels 
des Wasserdampfinjet tors d abgesaugt und in die Glutzone ober
halb des Rostes b gedruckt.

Zwischen der Gasabzugsoffnung e und der oberen Brennstoft-

schicht mundet bei f ein zweites Absaugerohr, durch welches 
vermittels des Injektors g die weniger fliichtigen Kohlenwasser- 
stoffe abgesaugt und ebonfalls behufs ihrer Zersetzung durch 
die unteren Schichten der BreunstofFsiiule getrieben werden.

3 5 a .  141 878, vom 27. Okt. 01. K a r l  I l o c h -  
s t r a t ę  in  D u s s e l d o r f .  Fangrorrichtung fiir Forder- 
gestelle u. dgl. mit seitwurts rerschiebbaren Exsenter- 
tcellen o. dgl.

Mit der Mitte der den Korb tragenden Feder f sind die um 
die festen Zapfen e drehbaren Ktiiehebel s gelenkig verbunden, 
die andererseits an die iu wagerechter Richtung yerschiebbaren 
Achseu w angelenkt sind.

Auf den Achsen w sitzen die Exzenter t.
Die Begrenzungskurye der Fangeszenter t lauft nach unten 

gerade aus. Dieser ebene Teil der Fangkorper bildet die eigent- 
liche Bremsflache.

Reifit das Seil, so schnellt die Feder f  nach unten, wird also 
zum Teil entspannt. Die Fangexzentcr werdon an die Leitungs
baume herangedrangt, walzen sich an denselben ab uud drucken 
dadurch die Achsen w zuruck, wodurch der Mittelpunkt der 
Feder f in die Hohe gedruckt und die Feder wieder gespannt wird.

Liegen die Flachen x der Fangkorper t an den Spurlatten 
an, so driickt die Feder f mit konstanter Kraft auf die Brems- 
flachcn x und die Spurlatteu und bringt dadurch den Korb all- 
miihlich zum Stillstand

3 5 a . 144 S79, vom 26. Jan . 02. A u g u s t . in  H .y p e r- 
s i e l  in  M a r c h io n n e - a u - P  o n ts .  (B e lg ie n ) .  Fang- 
vorrichtung fiir  Forderjestelle u. dgl.

Die Fangyorrichtung ist in dem Querstiick 18 des Forder
gestells angeordnet. Die Fangklauen 2 sitzen auf der in An- 
siitzen -i des Querstiicks 18 gelagerten W elle 3. Die Welle 3 
ist durch Hebel 5, 6 gelenkig mit einer Traverse 7 verbunden, 
die auf der Konigsstange 8 gleitet und durch die Feder 9 ge- 
stutzt wird. Feder 9 ist auf dem an der Konigsstange befestigteu 
Federteller 10 gelagert, dessen unterer Rand auch die Feder 11

triigt uud in der Buchse 12 gefuhrt ist. Die Konigsstange 8 
geht durch das kraftige Fuhrungsstuck 16, triigt einen Bund 19 
und ist am Kopf 15 mittels Ring 14 und einer Kette mit dem 
Fórderseil verbunden.

Die Konigsstange 8, wie ihre Fuhmng 16 sind kraftig genug, 
um den Korb ohne Beihulfe der Ketten 17 anzuheben. Es ist 
also, wie ersichtlich, zwischen Fangorganen uud Konigsstange 
die Feder 9 eingeschaltet. Die sowohl beim Eingriff der Fang- 
klanen, ais auch beim Anheben des Fordergestells zwecks LBseń
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der Eabgmmea etwa auftretonden StiiloO werden durch Feder 9 
aufgenommen und so die Teile vor Bruch bewahrt.

40 a. 144 993, yom 11. April 02. A r th u r  S c h w a rz  
in  F r a n k f u r t  a. M. Schachtofen zum Brennen, Bosten 
und Sinłern von Erzen mit abnelimbaren G-ufseisenwuiidm.

Jede einzelne W and ist fiir sieli aus schtnaleu GuBeisenplatten 
(nach Art von Bretterwandęn aus Ubereinauder gekehlten Brettern) 
zusainmengefiigt, welche an gemeinsamen Flacheisenrahmen mit 
iii Langlochern gefuhrten I3olzeii befestigt sind. AuBerdem 
greifen die Plattenrander mit Spielraum ubereinauder. Auf diese 
Weise wird eine ungehinderte allseitige Ausdehnung der Platten, 
gleichzeitig aber auch eino fur die Frazis ausreichonde Dichtig- 
keit der Ofonwiinde gewiihrleistet. Die eiue Ofenwand bildenden 
GuBeisenplatten konnen ebenso gut ubereinauder wie nebeneinander 
liegen. Die vier Wandę des Ofeus werden untereinander mittels 
Schrauben, Klamniern o. dgl. yerbunden.

S I  c*. 144 928, Yom 17. Doz. 
0 ‘2. C o n ra d  S c h o łtz  in  H a m - 
b u rg . Eleuatnrbcchcrbefestigung.

Am Elevatorbecher a ist eine 
Ausholilung e angeordnet, in welche 
dor um die Riemscheibo d laufende 
Riemen odor Gurt b rermittels der 
Schraube c hineingepreBt wird, dereń 
Kopf eiue dom Kriimmungsbogen der 
Aushohlung des Elevatorbechers ent- 
sprechende Auflagefliiche besitzt. Dei> 
Riemen b wird durcli diese Befesti- 
gung nicht gescliwiicht uud kommt 
andererseits gut zur Auflage auf 
Riemscheibe d.

P a tc n te  der Y er. S taaten  A merikas.
723 897, vom 31. Marz 03. C h a r le s  H. M o rg an  

in  W o fc e s fc e r ,  M a s s a c h u s e t t s .  Beschićkungs- mul 
SchuriorriclitiiiM} fur Gascrzeuger.

Oben auf dem Gaserzeugcr 1 ist auf den Standem 29 der
Kohlenbehiilter 2 befestigt. Zwischen dem Behalter 2 und der
oberen Oeffuung 7 des Gaserzeugers ist der Kohlen-Eintrager 
und -Verteiler 3 unter WasserabschluB oben und unten drehbar 
gelagert. Der Yerteiler 3 hat einerseits eine schriige Wand, 
so daB er bei seiner Drehuug die Kohlen sowohl auf die Mitte, 
wie au don tjmfang des Schachtraums verteilt.

Der Kohlenbehiilter 2 tragt in der Mitte einen Kouus und 
ist au seinem unteren Rand nach innen geneigt, sodaB eine ring- 
fórmige Oeifnung entsteht, durch welche die Kohlen auf den 
oberen Flausch des Verteilers 3 fallen und bei der Drehung des
Yerteilers 3 in die Oeffuung desseiben treten.

Der Verteiler 3 triigt am TJmfange einen Radkrauz 1/, m 
weichen eine meclianisch bewegte Klinke eingreift und so den 
Yerteiler 3 dreht. In der Wand des Yerteilers 3 ist eme 
Welle 19 gelagert, auf der eine hohle, von umlaufendem \\asser 
gekiihlte Schiirstange 18 befostigt ist. Diese maeht erstena die 
Drehung des Yerteilers 3 mit. AuBerdem wird der stange Its 
bei jeder Umdrehung des Yerteilers eine schwingende Bewegung

niitgeteilt, sodaB die Stange 18 einen spiraligen Wog in der 
Kohleufulluug des Gaserzeugers beschreibt.

Einer der den Kohlenbehiilter 2 tragenden Stander 29 besitzt 
eiuen inneren Vorsprung 28. In den Bereich desseiben kommt bei 
der Drehung des Yerteilers 3 ein an demselben gelagertes Zahu- 
rad 27, sodaB dasselbe gedreht wird. Auf der Achso des Rades 27 
sitzt eine Schnecke 2t>, die ein Rad 24 dreht, wolclies mittels 
des exzentrischeu Zapfens 22 einen auf der Achse 19 sitzenden 
Ann bewegt und damit der Schurstange 18 eino Schwingung 
erteilt.

724 705, Tom 7. April 03. H a n s  G. J o h n s o n  u. 
M onroe  S. H o w ard  in  W a n k o n , Io w a . Elektrischcr 
E reroster.

Der Rostapparat ist ein elektrischer Ofen und dient zur Be- 
handlung sulfldisclier Kupfererze, um dereń Schwefelkupfer in 
schwofelsaures ICupfer iiberzufuhren, aus dem das Kupfer auf 
beliebigem Wege metalliseh gewónnen werden kann.

Das Erz wird aus dem Trichter 23 durch die Schnecke 22 
in das engere Ende einer konischen, auf Rollen C gelagerten 
uud durch die Ketto 12 ron dem Kettenrad 13 gedrehten 
Trommel 1 eingefiihrt.

Die Trommel ist an den Stirnendeu verschlossen und tragt 
innen auf Stiitzen 31, 32 ein konzentrisches, rohrartiges Ge- 
liiiusa 30, das nach dem engeren Teil von 1 geneigt ist.

Beide Gehause 1 uud 30 tragen innen Łiingsleisten 25 bezw. 34. 
Ein Trichter 28 reiebt hinten in das Rohr 30, das vorn offen ist. 
Ein durchlochertes Euftzufuhrungsrohr 35 ragt ebenfalls hinten 
in das Rohr 30 liinein. In der Yorrichtung wird Hitze erzeugt, 
indem unter geeigneter Anordnuug von Widerstiinden und Iso- 
lierungen ein elektrischer Strom durch die Leitung 40, Kontakt 39, 
Rohr 35, Rohrstdtze 30, Gehause 30, Stutzo 31, Trommel 1, eine 
der Rollen-6 und Leitung 42 vom Dynamo aus und zuriick geleitet 
wird. Das in die Trommel 1 eingebrachte Erz gelangt unter 
fortwahrendem Ausbreiten durch die Leisten 25 in das hintere 
Ende von 1, wird dort von den Schaufeln 26 erfaBt und durch 
Trichter 28 in das Rohr 30 gebracht und nach Passieren des- 
selben vorn ausgetragen. Infolge des Luftzutritts uud der durch 
den elektrischen Strom erzeugten Hitze soli das Sulfid iu Sulfat 
iibergeheu.

725 609, vom 14. April 03. J o h n  W. W o lfe  in 
R a n d o lp h ,  Io w a . Yorrichtung zur Aufbereitung von 
Erzcn unter Anwendung von Del.

Die Vorrichtung ist vornebmlich fur Golderze, wio gold- 
fuhrendo Sande bestimmt. An dem im Liingsschnitt dargestellten 
breiten Kasten 0 ist rechts oben eine Rinne 12 angebracht, in 
der das Erz mit Ool innig yermischt wird.

In dem Kasten 6 wird durch schriige Qaerwande, zwischen 
deneu unten ein Quersteg von dreieckigem Querschnitt angeordnet 
ist, ein Behalter gebildet, der dnrch den mittleren Bodensteg in 
die rcchte. breite Rinne 8 und die linkę, spitz zulaufende Rinne 9 
zerfiillt. Seitlich uber dem Bodelisteg ist eine Quenvand 7 in 
den Behalter bis zur halben Hohe desseiben eingehiingt, Der 
Behiilter wird mit einer dunnflussigen Emulsion von Ton in 
Wasser gefullt, zu welcher eine starkę Kochsalzlosung gesetzt 
wird, sodaB eine schlammige Soole entsteht.

Im Behalterteil 8 wird auf diese Soole eine Sehicht Oel 
gegeben. Das im Kasten 12 mit Oel gemengte Erz wird von 
einem endlosen Bandę 12a in die Flttssig^ęit in 8 unter den 
Spiegel derselben eingetragen. Die feineren Goldteilchen steigen 
dann iu die auf der Soole schwimmende Oelschicht und werden 
hier von dem bis dicht an die Eintragstelle reieheuden endlosen
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Bandę 15 in die Rinne lab  ausgetragen. Die in dem Kastcn 6 
angeordneten Bander und im folgenden crlauterten Seheide- und 
Auffangfliichen haben die ganzc Breite des Kastens 6. Die in 
der Abteilung 8 herabsinkenden Teilchen treffen auf eine hin- und 
herbewegte Platte 10, auf der sie sich nach dem Gewicht. ab- 
setzen. Dic schweren Teilchen tretcn beim Passiercn der Platte 10 
durch einen Querschlite lOb derselben, der mit einem Sieb lOc

iiberdeekt ist, und fallen in den Trichter 8. Die leichteren 
Teilchen fallen von der P latte 10 vor die schrąge Wand 9 und 
werden hier durch das endlose Fiirderband 10 ausgetmgeu. Die 
durch den Schlitz 10 b der P latte 10 treteuden Teilchen, be
stehend aus den schwereren Sand- uud Goldkórnchen, fallen auf 
ein konvexes Sieb 18 a. welches iiber eine hin- und herbewegte 
Muldę 18 mit einem Austragrohr in der vertieften Bodenmitte 
gespannt ist. Seiten wande 8 a reichen bis dicht iiber das 
Sieb 18 a. Die Goldteilchen passiercu das Sieb 18 a und werden 
in der Muldę 18 anfgefangen. Die Sandkorner treten unter den 
Wanden 8 a her und fallen auf den Boden der Rinne 8, von wo 
sie ahgezogen werden.

Der Antrieb der endlosen Ein- und Austragebander, der 
P latte 10 und der Auffangmulde 1S erfolgt von der Welle 11 e 
aus durch geeiguete Uebert.ragurgsmittel.

Biicliersehau.
G ru n d z iig e  d er  B erg b a u k u n d e  u n d  A u fb e r e itu n g .

Von E. T re p  to  w , Kgl. sachs. O berbergrat, Professor 
der Bergbaukunde an der Bergakademie zu Freiberg. 
D ritte, yermehrto und voll$tandig umgearbeiteto Auf
lage. M it 511 in  den Text gedruckten Abbildungen. 
W ien und Leipzig, Spielhagen & Schurich. Verlags- 
buchliandlung. P reis 10 JL

Dio Treptowsclien „Grundziige", aus einer Umarbeitung 
des StShrschen Katechismus herrorgogangen, waren in ilirer 
zweiten Auflage dem Bediirfnis der Freiberger Bergschule 
angepaCt, wahrend die je tz t erschienene dritte  Auflage dem 
Gesichtskreise der Studioremlen der dortigen Bergakademie 
Bechnung trag t.

Die B e r g b a u k u n d e  wird nach der herkfimmlichen 
E inteilung in 9 H auptkapiteln bcsprochen.

Der A bschnitt . .A u f b e r e i t u n g "  wird zergliedert in
1. trockene Aufbereitung, 2. Zerkleinerung, 3. nasse Auf
bereitung, 4. die. seltener angewendeten A ufbereitungs- 
Yorfahren, 5. die H ilfsapparate und 6 . Beispiele fiir den 
allgemeinen Gang der A ufbereitung, U nter 5. wird auch 
die Y e r l a d u n g  m it ihren yerschiedenen Hilfsvorrichtungen 
besprochen.

E in Anliaug „ B e t r i e b  u n d  Y e r w a l tu n g  d e r  
G r u b e n "  en tbalt Bemerkungen iiber dio Beschaflung und 
Yerzinsutig des A nlagekapitals, uber die Befugnisse der 
einzelnen technischen und kaufmannischen Beamten, Lohn- 
berechnung, Gediugestellung, Zergliedernng der Selbst- 
kosten und W inkę fur die Yerringerung derselben. Da 
dieser A bschnitt sich groGenteils in selbstverstandlichen 
W ahrheiten ergeht, so is t sein Nut zen nicht hoch an- 
zuschlagen.

GemiiB dem Titel „Grundzuge". g ib t der Verfasser nur 
eine kurze Zusammenfassung der yerschiedenen berg- 
mannischen Gegenstande. Einrichtungen nnd Yerfahren. 
Diese Kurze schlieBt jedoeh nicht aus, daB in der vor- 
liegenden, wesentlich bereicherten Auflage auch die in 
aufierdeiitsclicn Gegendon, z. B. im Salzkammergut, Steier
mark, Dannemora, Kimberley, Kalifornien, Broken Hill 
ańgewandten Yerfahren berulirt werden, sodaB das Werk 
einen Gesamtuberblick iiber das ganze Gebiet des Bergbaus 
erschlieBt. Auch sucht das Buch den Bestrobungen der 
neueren und neuesten Zeit nach M oglichkeit gerecht zu 
werden. indem es z. B. bei den Gewinnungsarbeiten die 
neuesten Arten der Schnunarbeit und die maschinelle Weg- 
fullarbeit beriicksichtigt, bei den Sprengstoffen der flussigen 
Luft, boi den W asserhaltungen der „Exprefipumpenf|  Er- 
wiihnuiig tut, bei dor maschinellen Streckenffirderung nur 
die fiir Neimnlagen allein noch in F rage kommende 
Forderung mit Seil oder Kette ohne Ende, bei dor Sehacht- 
fórderung dio Tomsonsche Fordormaschine, beim Abbau 
den Schlammversate berulirt.

Andererseits is t allerdings nicht zu verkennen, daB 
der Verfasser in erster Linie den sachsischen Bergbau, 
und zwar namentlich den Freiberger E rzbergbau. vor Augen 
goliabt hat. So is t z. B. der Besprechung der Gange 
und ilirer Stóruiigen. der Stollen, der Forderung mit dem 
einfachen Ilaspelrundbanm , der alten Schachtforderung 
mittels Tonnen, den „Freiberger Blenden" und der Ge
stange-W asserhalt ung ein verhaltnism a6 ig  breiter Eaam 
gewidmet, wahrend andererseits die Behandlung der 
Drehbohrmaschinen, des Tubbingsausbaus, der fjphienen 
und Weichen, der Bremsberg- und der Lokomotivforderung, 
der Schachtleitnngen, der W etterschleusen u. a. recht knapp 
gehalten ist. Auch der Nachweiś, daB die Fahrkunste. 
sowohl was Kraft- ais auch was Zeitersparnis betreffe, 
das beste Beforderungsmittel fur die A rbeiter seien, stu tzt 
sich auf Yoraussofeungon, welche. fur andere groBe Berg- 
baubezirke nicht zu treffen.

Es ist naturlich, daB in einer solchen kurzeń Zusammen
fassung theoretisehe Erórterungen und kritischo Betrach- 
tungen in den Hintergrund treten. Jedoeh wurde ich es 
fiir richtiger gehalten haben, den selir ausfiihrlichen 
theoretischon Teil der Auf bereitungskunde s t a r t  zu 'kurzeń 
und dafiir die tlieoretische Seite der W etterlehre etwas 
ausfiilirlicher zu behandoln. In dem letzteren K apitel ist 
auBerdem der A bschnitt „W etterfiihrung" gegenuber dem 
A bschnitt „W etterver'sorgung" zu kurz gekommen. Im 
AnschluB daran sei noch darauf hingewiesen, dafi der 
Yerfasser unter ..Sonderbewetterung’'1 im Gegeusatz zum 
allgemeinen Spracligebrauch die einfache W etterfuhrung 
mit Hulfe yon Lutten. Scheidern, Parallelstrecken u. dgl. 
versteht.

Jedoeh is t der Gesamteindruck dor „G rundzuge" der, 
daB sio eine auf der Hohe der Zeit stehende, umfassende 
Ubersicht uber den Bergbau und seine verschiedenartigen 
naturlichen Yorbedingungen geben. Durch eine Fulle von 
meist guten, anschanlichen Zeichnungen, welche samt- 
lich in den T est aufgenommen sind, wird das Yerstandnis 
in dankenswerter Woise erleichtert. W ohltuend boruhrt 
die angewandte, bei aller notwendigen Gedrangtheit doch 
klare und anschauliche A rt der D arstellung.

Das Werk eignet sich namentlich ais Hulfsbuch 
(Leitfaden und Repetitorium) fur den U nterrich t an berg- 
mannisehen Lehranstalton und kommt auBerdem dem Be-
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durfnisse aller derjenigen entgegen, welche sich einen 
Einblick in die Bergbaukunde yerschaffen wollen, aber 
nicht dio Zeit oder die M ittel haben, umfangreiche Werke 
durchzuarbeiten. Einen gowissen Spielraum fiir diejenigen, 
die sich iiber den Rahmen dieses Buches hinaus weiter- 
bilden wollen, gewahren die beigegebenen Literaturnach- 
weise. He.

M u r e t-S a n d e r s :  E n z y k lo p a d is c h e s  W o r te rb u c h  d e r  
e n g l i s e h e n  u n d  d e u ts c h e n  S p ra e h e .

S a c h s - V i l la t te : E n z y k lo p a d is c h e s  W o r te rb u c h  d e r  
f r a n z ó s is c h e n  u n d  d e u ts c h e n  S p ra e h e .

Die beiden im Yerlage der Langenscheidtschen Buch- 
handlung 7,u Berlin erschienenen Worterbitchcr, von denen 
das letztere bereits in der 10. Auflage vorliegt, nehmen 
in der deutschen Lexikographie sowolil hinsichtlich ihrer 
Y ollstandigkeit und Zuverlassigkeit ais auch ihrer Ueber- 
sichtlichkeit und p'raktischen Brauchbarkeit eine hervor- 
ragende Stelle ein. Sie enthalten nicht nur den ganzen Wort- 
scliatz der neufranzosischen bezw. neuenglischen Literatur, 
der wiclitigsten Dialekte, sondern auch die noch fur die 
neuere Literaturperiode in Frage kommenden veralteten 
W orter und Formen, forner den gesamten W ortschatz der 
gebildeten Umgangsspracho, sowie die wiclitigsten Ausdriicke 
des Handels, der Politik, der Technik, der Philosophie usw. 
Ais besonderer Vorzug is t noch die Angabe der Ausspracho 
nach .einem den praktischen Bediiifnissen angepaCten, auch 
dem Laien verstiindlichen System zu erwahneu. Was die 
praktische B rauchbarkeit anbolangt, dio sich namcntlich 
in der Beachtung und Erldarung vieler Einzelheiten zeigt 
(Angabe der Konjugation bei jedem Verbum, der Rektion 
dor Verba und Adjektiva, kurze Sacherkl&rungen, Angabe 
der Betonung, der chemischen Fonnel bei chcmischen Aus- 
driicken u. a .),1 so is t insbesondere auf den geschiiftliclien, 
technischen und taglichen Yerkehr Rucksicht genommen.

Dio beiden Schwesterwerke werden den Benutzer bei 
der E rlernung der franzósischen und englisehen Spraehe, 
bei TJeborsetzungen von Aufsatzen fiir Zeitsehriften, 
beim gelegentlichen Nachsclilagen seltener oder neuer Aus- 
driicke, besonders auch wenn es sich darum handelt, fest- 
stehende am tliche bezw. technische oder allgemein iibliche 
Ausdrucke der betreffenden anderen Spraehe zu erfahren, 
seiten im Stich lassen.

Z u r  B e s p re c h u n g  e in g e g a n g e n e  B iic h e r :
(Die Redaktion beliSlt sich eine eingehende Besprechung gceigneter 

Werke vor.)

A m e r ic a n  Iron and Steel Association: Directory to the 
Iron and Steel Works of the United States. Nebst. 
Yorzeichnis der Eisen- und Stahlwerke Kanadas und 
eiuem Erganzurigs-Band. Selbstverlag der Gesellschaft 
in Philadelphia, 261 South Fourth Street. 15. Auflage 
624  S. P r. 15 Doli.

B e r g m a n n s t a g  Wien 1903, Komitee des Allgemeinen: 
Die Mineralkohlen Osterreiclis. Yerlag des Zentral- 
yereiues der Bergwerksbesitzer Ósterreichs in Wien. 
490  S. N ebst Beilagen und Test-Illustrationen. 

K r z y ż a n o w s k i ,  J .  und W y s o c k i ,  S.:_ Ein neues 
System zur Bekampfung von Grubenbranden. -36 S. 
und 3 Taf. 1903 , Ju lius Sittenfeld, Berlin.

L e d e b u r ,  A .: Leitfaden fur Eisenhutten-Laboratorien.
6 . neu bearbeitete Aufl. 139 S. mit 24 festAg.

1903, Friedr. Yieweg & Solin. Braunschweig. P r. 3 ,50 JL 
geb. 4 ,50 JL

L e p s iu s ,  R .: Geologie von Deutschland und den an- 
grenzenden Gebieten. Zweiter Teil: Das ostliche und 
nordliche Deutschland. Lieferung 1 (Bogen 1 — 16). 
Mit den Profilen 1— 58 im Test. 246 S. P r. 8 JL 
1903, Willi. Engelmaun, Leipzig.

R e in i s c h ,  R .: Petrographischos Praktikum . Zweiter
Teil: Gesteine. 180 S. mit 22 Testfig. 1904, Gebr. 
Borntraeger, Berlin. P r. geb. 5 ,20 JL 

S c h u lz ,  E rnst: Technologio 'der Dynamo-Maschinen.
4 ° . 431 S. mit 430  Abb. 1902 Leipzig, Yerlag von
S. Ilirzel. P r. 20 JL  

Y o g t, J .  G.: Dio illustriorte Wolt der Erfindungen, eine 
geschichtlicho und technische D arstellung aller Erwerbs- 
und Produktionszweige, unter besonderer Berucksichtigung 
der heutigen Technik und GroOindustrie, sowio des 
heutigen W eltverkehrs. 2. Aufl. In  wóchentlichen 
Lilferungen a  10 Pfg. oder in Iloften a 50 Pfg. 
Yerlag von E rnst W iest Nachf., Gesellschaft mit be- 
schrankter Haftung, Leipzig. Lfg. 6 — 15.

Zeitsclirlltenseliiiu.
(Wegen_ der Titel-Abkurzungen yergl. Nr. 2.)

M in e ra lo g ie , G eo lo g ie .

T h e  B a r a b o o  i r o n  r a n g o .  Yon Rolin. Eng. Min. J .  
24. Okt. S. 615 /7 . 3 Fig. Beschreibung der geologischen 
Yerlialtnisse und der Erzlagerstiitte.

B e rg b a u te c h n ik  (einschl. Aufbereitung pp.).

R e p o r t  o f th e  R o y a l  c o m m is s io n  on c o a l 
s u p p l i e s .  L im i t s  o f  d e p th  iu  m in in g . (Forts.) 
Coli. G. 30. Okt. S. 9 2 5 /6 . Stuckkohlenfall in tiefen 
Gruben. Kosten im Yergleich m it Gruben geringerer Teufe. 
EinfluC der Teufe auf die Selbstentzundung. Allgemein 
wirtschaftlicher W ert tiefer Floze.

C oal m in in g  in  th e  In d ia n  t e r r i t o r y .  — T h e  
S o u th  w e s te r n  f ie ld .  Yon Grane. Eng. Min. J . 17. Okt.
S. 57 7 /8 0 . 7 Textfig. Flózverhaltnisse. Abbau. Forderung. 
W etterfuhrung. Lohnverhaltnisse der Arbeiter.

S l im e s  t r e a tm e n t  011 t h e  R a n d . Yon Denny. 
Eng. Min. J . 24. Okt. S. 619 /22 . 3 Fig. Beschreibung 
einer neuen Aufbereilungsanlage, welcher die iiber die 
Spitzkasten gelienden Erzschlamme kontinuierlich zugefuhrt 
werden.

M a sc h in e n - , D a m p fk e s se lw e se n , E le k t ro te c h n ik .

T h e  N e w c o m e n  e n g in e . Yon Davey. (Forts.) Engg. 
30. Okt. S. 611 /6 . 22 Abb. Beschreibung von ver- 
schiedenen Newcomen-Maschinen.

7 0 0  H o r s e -p o w e r  d o u b le - a c t i n g  g a s - e n g i n e ,  
K ó r t i n g  s y s te m . Engg. 30. Okt. S. 596 /8 . 4 Abb. 
Beschreibung verschiedener Umanderungen an Gasmaschinen.

D ie  E rz e u g u n g  d es u b e r h i t z t e u  W a s s e rd a m p f e s .  
Yon Berner. (SchluO.) Z. D. Ing. 31. Okt. S. 1 586 /93 .
1 Fig. Dampfgeschwindigkeit in den Uberhitzerrohren; 
W armeausnutzung bei der Erzeugung des uberhitzteu 
Dampfes; Kesselbeanspruchung bei der Erzeugung des 
uberhitzteu Dampfes.
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E x p e r i m e n t s  in  g a s - e s p lo s io n .  Yon Bairstow u. 
Alexander. Engg. 30 . Okt. S. 616 . LaboratoriumsYersucho 
an einem Gaszylinder you 265 mm Dnrchmesser und 
450  mm Lange, die A uskunft uber gunstigste Gasmischung, 
Zundgeschwindigkeit und uber dio W irkung der W asser- 
kiihlung geben.

M a t e r i a lp r u f u n g s m a s c h in e n .  Dampfk. Uh. Z. 
28. Okt. S. 8 5 5 /8 . 12 Abb.

K e s s e lk o r r o s io n e n .  (SchluG.) D am pfk.O b.Z. 2 8 .Okt,
S. S 5 8 /6 2 .

H u tte n w e se n , C h em isch e  T e c h n o lo g ie , C hem ie, 
P h y s ik .

B e m e r k u n g e n  z u r  M e t a l l u r g i e  d e s  K u p f e r s  im  
S t a a t e  M o n ta n a . B. H. Zt. 30. Okt. S. 5 3 4 /7 . 2 Abb. 
Yerschmelzen der Erze im Schachtofen. (Forts. folgt.)

Im p ro Y e m e n ts  in  th e  c y a n id e  a s s a y  fo r  c o p p e r .  
Yon Smith. Eng. Min. J .  17. Okt. S. 281. Praktische 
Winkę fur die Ausfiihrung der Kupferprobe im Laboratorium.

A c o n t in o u s  f i l t e r - p r e s s .  Eng. Min. J .  17. Okt.
S. 588. 1 Abb. Verwendung des Apparates bei der Be- 
handlnng der goldhaltigen Schlanune auf dem Wege des 
Cyanid-Yerfahrens.

T h e  m ą g n e t i c  e o n c e n t r a t i o n  o f  i r o n  o re  in  
N e w - J e r s e y .  Ir. Age. 22. Okt. S. 16 /7 . 3 Testfig.

T h e  e f f e c t  o f  f lu e  d u s t  u p o n  th e  th e r m a l  
e f f i c i e n c y  o f h o t  b l a s t  s to Y e s .  (SchluB.) Yon Thwaite. 
Am. Man. 22 . Okt. S. 5S4/S .

T h e  M o rse  a p p a r a t u s  fo r  g a u g in g  t e m p e r a t u r e s  
o f  h e a te d  s u b s t a n c e s .  Ir . Age. 22 . Okt, S. 1 /2 .
3 Testfig. Gegenuber der Yerwendnng von Pyrometern 
scheint neuerdings die genannte altere Methode den Yorzug 
zu Yerdienen.

G e n e r a l - B e r ic h t  u b e r  d ie  T o r f v e r s u c h e  zu 
O ld e n b u r g  im  G ro O h e r z o g tu m  im  A u f t r a g e  d e r  
K o n ig l.  P r e u B is c h e n  M in i s t e r i e n  f u r  H a n d e l  u n d  
G e w e rb e  u u d  f i ir  L a n d w i r t s c h a f t .  Yon Wolff. Yer. 
Bef. Gew. Okt. S. 2 9 5 /3 5 0 . 17 Anlagen.

N e u e r u n g e n  in  d e r  P a p i e r f a b r i k a t i o n .  (Forts.) 
Dingl. P . J .  24 . Okt. S. 6 8 3 ,8 . 9 Abb. h) G latten;
i) Schneiden; 5. Rundsiebmasehinen, 6 . Yerschiedene andere 
Papiermascliinen, 7. A ntrieb von Papiermaschinen.

V o lk sw ir tsc h a ft  u n d  S ta tis t ik .

T r u s t s  p a s s i n g  th r o u g l i  an  o rd e a l .  Ir. Age.
22. Okt, S. 24 . Besprechung der gegenwartigen kritischen 
Beurteilung der amerikanischen T rusts in der óffentlichen 
Meinung.

T h e  c o a l  t r a d e  a n d  th e  n ew  f i s c a l  p r o p o s a l s .  
j i \  Coal Tr. R. 30. Okt. S. 1295. Die Durchfuhrung der

Chamberlainschen Zollpolitik wird nach des Yerfassers 
Meinung der britischon Kohlenansfuhr keinen Ab bruch tunj 
aus der bezweckten Minderung der Einfulir von Eisen und 
anderen Industrieartikeln wurde die britische Kohlenindustrie 
durch Steigerung des auslandisęhen Kohlenverbrauch3 sogar 
einen direkten Yorteil haben.

B r i t i s h ,  c o lo n ia l  an d  f o r e ig n  c o a l  t r a d e  
s t a t i s t i c s .  Ir. Coal Tr. 1!. 30. Okt. S. 1 2 8 7 /8 . Fort- 
setznng der in der letzten Nummer gebrachten Angaben 
iiber Kohlenproduktion. -Yerbrauch und -handel der wichtigsten  
Lauder.

D e v e lo p m e n ts  in  th e  H e id e lb e r g  D i s t r i c t ,  
T r a n s y a a l .  Yon Carter. Eng. Min. J .  17. Okt. S. 587.
4. Abb.

G esetzgeb u n g  u n d  V e r \v a ltu n g .
D ie  n e u e s te n  e n g l i s c h e n  Y o r s c h r i f t e n  iib e r  

S p r e n g s to f f e .  Cli. Ind. 1. Nov. S. 532  ff. Obersetzung 
der unter dem 20. Dez. 1902 vom britischen M inisterium des 
Innern erlassenen Yerordnung uber Anwendung von Explosiv- 
stoffen in Steinkohlenbergwerken.

Personalien.
Dem Bergwerksdirektor Friedrich M a rx  zu Siegen ist 

der Rote Adlerorden yierter Klasse verlielien worden.
Der Salineniuspektor E in e c k e r  zu D urrenberg is t zum 

Kaiserlichen Regierungsrat und standigen M itglied des 
Reichsversicherungsamts ernannt worden.

Vom 1. Xovember 1903 ab sind ais teclinische Hilfs- 
arbeiter uberwiesen worden: dor B ergassessor R u s s e l l
dem Kóniglichen Oberbergamte in Dortmund, der Berg
assessor H o e n ig  dem Bergrevierbeamten in Herne, der Berg
assessor B e l l i n g r o d t  dem Bergrevierbeamten des Berg- 
reviers W est-Essen in Essen a. d. Ruhr und der Bergassessor 
K e l l e r m a n n  der Kóniglichen Bergwerksdirektion in 
Dortmund.

Der Bergassessor W ex  is t zur Ubernalime einor Stelle 
beim \ erein fiir die bergbaulichen Interessen im Ober
bergamtsbezirk Dortmund vom 1. Nov. 1903  ab fur 1 Jah r 
ans dem Staatsdienst beurlaubt worden.

Bei der Geologischen Landesanstalt nnd Bergakademie 
zn Berlin ist der Chemiker Dr. phil. K liiG  zum etats- 
maCigen Chemiker ernannt worden.

Die Bergreferendare: Theodor P e t r i  (O berbergam ts
bezirk Clausthal), Karl K ó rn e r  (O berbergam tsbezirk Halle), 
Erich W e w e tz e r  uud Paul B r a n d  (Oberbergamt-sbezirk 
Bonn) haben am 31. Oktober ds. J s . die zweito Staats- 
prufung bestanden.

Der Insei-atenteil der heutigen Nummer enthalt auf den Seiten XY—XYII die Bilanzen und sonstigen 
Yerwaltungs-Anzeigen folgender W erke:

H arpener Bergbau-Aktien-Gesellschaft, Dortmund;
Dortmunder Steinkohlenbergwerk Louise Tiefbau, Barop;

Bochumer Verein fiir Bergbau und GuBstahlfabrikation, Bochum i. W.;

Yereinigte Kónigs- und Laurahutte, Aktiengesellschaft fur Bergbau und H iittenbetrieb, Berlin.


