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Die Erdölindustrie in Rumänien.
R eisebericht von Bergassessor W. S c h u l z ,  Recklinghausen.

Rum änien hat seit der Thronbesteigung Karols I. 
von H ohenzollern im Jah re  1866 einen gewaltigen 
Aufschwung genommen. Seine Bevölkerung ist seit
dem von 4,1 Mill. Köpfen auf 7,2 Mill. angewachsen1, 
die zum G etreidebau benu tz te  F läche von 2,2 Mill. ha 
mit einem E rtrag e  von 17,3 Mill. hl auf 6  Mill. ha mit 
einem E rtrage  von 92,8 Mill. hl im Jah re  1911 gestiegen. 
Die Länge der E isenbahnlinien b e träg t je tz t 3690 km 
gegen 920 km  im Jah re  1876; 3473 km davon befinden 
sich in den H änden des S taates. An Landstraßen sind 
in den le tz ten  40 Jahren  27 000 km ausgebaut worden, 
und ferner wurden für die B innenschiffahrt erhebliche 
Aufwendungen gem acht. Die Schleppschiffahrt auf der 
Donau ist m ustergiltig eingerichtet, und in den Häfen 
Galatz, B raila und Giurgevo befinden sich große Ver
ladeanlagen und  Speicher zum A ufstapeln und Ver
schiffen des G etreides und  des Erdöles, das von dort aus 
m it Schleppschiffen zu den Seedampfern des Schwarzen 
Meeres geht. Der H auptausfuhrhafen für E rdöl und 
seine D estillate  ist K onstanza, auf den im Jah re  1912 
743 520 t =  87 % der gesam ten Ausfuhr entfielen.

Durch staatliche M aßnahmen aller A rt, besonders 
durch Zollerleichterung bei der E infuhr solcher W aren, 
die zu Fabrikationszw ecken dienen, wird die E n tstehung  
von Industrieunternehm ungen in R um änien eifrig be
günstigt. Infolgedessen sind in den letzten Jahren  
Zucker- und Papierfabriken, Sägewerke, H olzdestil
lationen, Gerbereien, Brauereien, Brennereien, K on

1 Der durch den Bukarester F rieden vom  Jahre 1913 erw orbene  
G ebietzuw achs is t  h ierb ei n ich t b erücksich tig t.

serven- und  Zem entfabriken, Textilunternehm ungen und 
andere Industrien  en tstanden und geben dem bis dahin 
rein landw irtschaftlichen C harakter des Landes ein 
neues Gepräge.

Der B e r g b a u  steckt freilich noch in seinen ersten 
Anfängen; in ihm sind etwa 26 000 A rbeiter beschäftigt, 
und von seinen Erzeugnissen haben außer dem Erdöl nur 
die Kohle, eine lignitische Braunkohle, und  das Steinsalz 
Bedeutung. Im  Jah re  1912 wurden etw a 140 000 t 
B raunkohle und  145 000 t Steinsalz gewonnen.

Von ganz erheblicher W ichtigkeit ist dagegen für 
Rum änien das Erdöl, dessen Förderziffer von 5010 t  im 
Jah re  1865 auf 1 806 942 t im Jah re  1912 gestiegen ist. 
Gegen das J a h r  1911, das 1 544 847 t  und eine Ver
m ehrung um 14 % brachte, ist im Jah re  1912 ein 
Anwachsen der Erzeugung um 17 % zu verzeichnen, 
die größte Steigerung, die Rum änien jem als auf
gewiesen hat.

Die Zahlentafel 1 gibt die Rohölerzeugung der ein
zelnen Länder der W elt in den Jahren  1900 r  1912 
wieder. Rum änien h a t im letzten  Jah re  die v ierte  Stelle 
un te r den ölerzeugenden Ländern erreicht und  wird nu r 
noch von den Vereinigten S taaten  von Nordam erika, 
R ußland und Mexiko übertroffen. Im  ersten H alb jahr 
1913 b e tru g  seine Erzeugung 962 892 t, gegen 862 505 t  
im ersten H alb jahr des vorhergehenden Jahres, so daß 
für das Jah r 1913 eine Erzeugung von über 2 Mill. t  
Rohöl zu erw arten steh t und  Rum änien in der H öhe 
der Erdölerzeugung vielleicht an die Stelle Mexikos

Zahlen tafel 1.
R o h ö le r z e u g u n g  d e r  e in z e ln e n  L ä n d e r  in  1000 t.

1900 1901

....

1902. 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
. •

1911 1912

Ver. S ta a te n ............................. 8 375 9 239 12 047 13 718 16 085 18 647 17 416 22 845 24 575 25 093 28 969 28 877 29 664
R u ß la n d ..................................... 10 379 11576 11005 10 322 10 742 7 499 8 036 8 443 8 582 9112 9 367 9 147 9 263
M e x i k o ..................................... — — — — — — 133 133 464 331 519 1876 2 100
Nieder], I n d i e n ..................... 125 624 800 869 1036 1 158 1188 1 178 1143 1 736 1881 1670 1520
R u m ä n ie n ................................. 226 233 286 394 504 639 890 1 151 1150 1293 1 345 1545 1806
G a liz ie n ..................... . . . 326 452 576 727 827 801 760 1170 1718 2 086 1 761 1462 1 187
B ritisch -In d ien ......................... 150 200 226 351 473 579 562 608 706 934 859 902 900
Ja p an  ......................................... 131 154 166 167 196 203 235 275 284 279 268 228 250
P e r u ............................................. 36 37 37 37 38 49 70 100 125 176 177 186 -
D e u ts c h la n d ............................. 50 44 49 58 83 78 81 106 141 143 145 142 140
K anada ..................................... 124 102 72 66 75 87 77 107 71 57 42 39 —
I t a l i e n ......................................... 1,6 2,2 2,6 2,4 3,5 6,1 7,4 8,3 8,3 6,9 5,8 10,0 —
W e lt ............................................. 20 228 22 667 25 269 26 715 30066 29 751 29 460 36 133 38 973 41 251 45 335 46 107 47 100
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Zahlentafel 2.

A u s f u h r  R u m ä n ie n s  a n  E r d ö le r z e u g n is s e n  u n d  
e r z ie l t e  P re is e .

Rohöl, R ück Ins1-4JQ stände, Gas- u. Leuchtöl Benzinri >—"■> Schmieröl gesamt

t fr/400 k e t  ]fr/l0o kg t fr /100 kg t

1900 48899 4,50 24 612 6,00 4 145 8,00 77 656
1901 Qfl 4,50 16 819 5,00 8 300 8,00 KC 070OU füö OO ö l a
1902 23 073 4,50 32 291 6,00

6,00
16 344 8,00 71708

1903 58 723 4,00 45 897 21 601 8,00 126 226
1901 45 204 5,00 78270 7,00 36 970 8,00 160 444
1905 49 515 4,50 118134 7,00 46 696 8,50 214 345
1906 54 799 5,00 190 914 7,00 79 493 14,00 325 206
1907 78423 5.00

5.00
262 489 7,00 89 522 12,00 430 434

1908 78 765 263 633 7,50 123 860 11,00
11,00

465 258
1909 54 265 5,00 262 587 7,00 108 736 425 588
1910 122 492 4,00 337 036 6,00 126 334 12,00 586 151
1911 231 327 3,00 323 012 5,00 125 060 11,00 677 196
1912 318 441 4,00 353 567 6,00 173 816 15,00 846 423

aufrücken wird, falls dieses nicht seine Erzeugung 
auch beträchtlich erhöht, was in A nbetracht der neuern 
guten Aufschlüsse nicht unw ahrscheinlich ist.

Die Ölraffinerien Rum äniens ste llten  im Jah re  1912 
aus 1668  389 t  Rohöl 352 492 t  — 2 1 ,2 %  Benzin, 
345 802 t  =  20,7 % Leuchtöl, 43 438 t  =  2,6%  Mineralöl 
und  898 011 t  =  53,8% R ückstände her. D ie Zahlen 
des Jahres 1911 waren für Rohöl 1 404 403, für Benzin 
260 653, für Leuchtöl 312 711, für Schmieröle 24 703 
und für R ückstände 783 136 t. Von der gesam ten 
Rohölerzeugung sind im Jah re  1912 93,8 % gegen
90,9 % im V orjahre im Lande selbst verarbeitet worden, 
w ährend in den Vereinigten S taaten  und  in R ußland nu r 
etwa 60 % der Förderung im Lande selbst Verarbeitung 
finden. An Rohöl führte  Rum änien im Jah re  1912

27 498 t  =  1,5% der Erzeugung, im Vorjahre 29 755 t 
=  2 % seiner Erzeugung aus, u. zw. hauptsächlich nach 
Südungarn und  Norwegen. D er Rückgang in der Rohöl- 
ausfuhr tro tz  gesteigerter Förderung im letztgenannten 
Ja h r  zeigt deutlich, daß m an in R um änien bestreb t ist, 
nach Möglichkeit im Lande selbst das Rohöl in seine 
besser bezahlten D erivate zu zerlegen und so höhere 
E rträg e  zu erzielen. Der Inlandverbrauch betrug  48% 
der Ölerzeugnisse.

Die Zahlentafel 2 gibt einen Überblick über die Aus
fuhr und die Preise der rum änischen Erdölerzeugnisse 
von 1 9 0 0 - 1912 und Zahlentafel 3 einen solchen über 
deren A usfuhr nach den einzelnen Ländern. Die 
G esam tausfuhr rum änischer Ölerzeugnisse ist im letzten 
Jah re  von 677 196 t auf 846 420 t, also um  25 % 
gestiegen. Die H auptabnehm er sind G roßbritannien 
und F rankreich m it 25,2 und 19,2 % der G esam t
ausfuhr, w ährend auf D eutschland im Jah re  1912 nur
9,9 % entfielen. Der große Verbrauch G roßbritanniens 
an R ückständen erk lärt sich durch den erheblichen 
B edarf der britischen K riegsm arine, die immer m ehr 
zur Ölfeuerung übergeht.

Die E infuhr nach D eutschland ist von 54 166 auf 
84 041 t  gestiegen; davon entfallen über 5 0 %  auf 
Benzin und  fast 15 % auf R ückstände und Mineralöle. 
Die E infuhr an Leuchtöl ist von 24 761 t  auf 3 097 t 
zurückgegangen.

Zur Gewinnung des Erdöles waren im Jah re  1912 in 
Rum änien 67 Aktiengesellschaften und Gesellschaften 
m it beschränkter H aftung  sowie einige gothaische 
Gewerkschaften vorhanden, von denen indes nu r 
33 gefördert haben. Ih r Anteil an der G esam trohöl
förderung von 1806 942 t  betrug 1 722 740 t  =  95,3%, 
w ährend er im Jah re  1911 nu r 9 3 %  betrug. Der

Z a h le n ta f e l  3.

V e r te i lu n g  d e r  A u s f u h r  R u m ä n ie n s  a n  E r z e u g n is s e n  d e r  E r d ö l i n d u s t r i e  a u f  d ie  e in z e ln e n  L ä n d e r .

Rohöl R ückstand Schmieröl I.euchtöl Benzin Paraffin insges.

1911

t

1912
. t

1911
t

1912
t

1911
t

1912
t

1911
t

1912
t

1911
t

1912
t

1911
t

1912
t

1911
t

1912
t

A m e rik a ............................. _ _ 20 3828 3 828 20
D eu tsch la n d ...................... 35 903 4 571 13045 — 5,178 24 761 3 097 24 769 61818 30 — 54 160 84 041
G ro ß b rita n n ie n ................ 2 — 84 292 111 901 955 — 73 845 93 466 20893 8 808 — 20 179 987 214 195
Ö ste rre ich -U n g a rn ......... 18 144 17 286 19 963 55 660 1186 240 38 1116 7 756 11711 — — 47 087 86 013
B e lg ie n ............................... — 1 7 805 1 973 — — 25 398 9 775 — 158 — — 33 203 11 907
B u lg a r ie n ........................... — 569 2 275 2 846 1068 775 3 583 4 369 1141 1766 33 33i 8 100 10 358
Ä g y p te n ............................. — — 24 557 42162 — — 85 062 99 555 725 701 — — 115 344 142 418
F ra n k re ic h ........................ — 111 15 371 33 449 687 — 38 537 54 397 61 670 75 662 60 60 116 325 163 679
G riech en lan d .................... — — — 1 1 — — 1463 52 38 — — 53 1 502
H o lla n d ............................... — — 5 220 125 2 — 15 216 19 396 3 897 6 515 — — 24 335 26 036
I ta l ie n ............. ................. .. — _ 16 740 6 854 — 52 455 17 291 611 1489 193 235 17 999 25 921
Jap an  ................................. 6 233 — — — — — — — — — — — 6 233 —
Norwegen ........................... 5 286 6 712 3120 1 234 — — 1 535 — 2113 3 397 — — 12 054 11 343
R u ß la n d ............................. — — 7 1147 — — 1 — — — 41 63 49 1210
S e rb ie n ............................... 55 58 1588 1382 265 565 — 9 72 597 1 3 1981 2 614
Schweden und D änem ark . — 959 3 724 3 541 — — 4 715 —: —1 — — — 8 439 4 500
T ü rk e i ................................. — 899 2 437 1165 278 521 41 428 49 629 685 1157 107 178 44 935 53 549
S pan ien ............................... — 164 56 — — — — — 11 8 175 64
T u n is ........... ....................... ■ — 7 864 7 053 — — 39 — — — — — 7 903 7 053

zus.. . 29 755! 27 498 199 698 283 594 4 442 7 351 318 441 353 563 124 384| 178 817 476 600 677 196|846 423
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Eigenlöhnerbergbau geht also zugunsten der großen 
Gesellschaften zurück, ein Vorgang, der sich m it der 
Entwicklung der Bergwerkindustrie ja  immer abspielt. 
In  den Aktiengesellschaften sind 339 Mill. fr in Aktien 
und 32,8 Mill. fr in Obligationen festgelegt, wozu noch 
15 Mill. fr kommen, die in den selbständigen Raffinerien 
angelegt sind. R echnet m an noch die dem S taa te  ge
hörenden H afenanlagen und V erladeeinrichtungen in 
K onstanza und das in den R ohrleitungen der T ransport
gesellschaften steckende K apita l hinzu, so kom m t man 
auf eine Summe von über 400 Mill. fr, die in der rum ä
nischen Erdölindustrie festgelegt ist. Freilich ist rum ä
nisches K ap ita l selbst, m it Ausnahm e der staatlichen 
Transportanlagen, nu r schwach vertre ten . D er Rum äne 
ist in erster Linie A ckerbauer; sein K apital ist in Grund- 
und Bodenwerten festgelegt, und  er ha t kein großes 
Interesse für industrielle U nternehm ungen, die fast 
allgemein, nicht nur in der Ö lindustrie, m it fremdem 
K apital begründet werden. Im  Jah re  1912 war es vor 
allem englisches und deutsches Geld, das den zahlreichen 
Neugründungen zufloß, während zur Erw eiterung ä lte re r 
Gesellschaften holländisches und deutsches Geld heran
gezogen wurde.

Die Zahl der einzelnen Petroleum gesellschaften ist 
tro tz vieler Neugründungen im letzten Ja h re  dieselbe 
geblieben, da verschiedentlich K onzentrationen und 
Verschmelzungen kleinerer U nternehm ungen oder deren 
Angliederung an große Gesellschaften stattgefunden 
haben. Die w ichtigste Verschmelzung ist die Vereinigung 
von 5 englischen Gesellschaften zu der R oum anian 
Consolidated Oilfields L td. m it einem K apita l von 
35 Mill. M . Von N eugründungen sind ferner noch die 
drei 1000-teiligen gothaischen Gewerkschaften Prinz
regent, Berolina und  V eturia bemerkenswert.

Die R en tab ilitä t der rum änischen Erdölgesellschaften 
ist freilich bis je tz t nicht allzu hoch. W enn auch einzelne 
kapitalkräftige Gesellschaften recht hohe Dividenden 
verteilen können, so die S teaua Rom ana 10% gegen 
9% und 8 % in den Vorjahren, so erzielte das im Jah re  
1912 in der Ö lindustrie steckende K ap ita l einen Roh
gewinn von 16% und einen Reingewinn von nu r 5% , 
was in A nbetracht des nicht geringen W agnisses der Öl- 
untem elim ungen recht wenig ist. Freilich haben viele 
Gesellschaften ihre Gewanne zur Deckung a lte r Verluste 
verwenden müssen, und  man kann annehm en, daß sich 
in diesem Jah re  und in der Zukunft die dort angelegten 
Kapitalien besser verzinsen werden.

G e o lo g is c h e r  A u fb a u  d e r  ö lg e b ie te .

Rumänien h a t die Form eines nach Nordwesten 
offenen Bogens (s. Abb. 1). An der Innenseite des 
Bogens liegen die K arpaten , die indes nu r einen ver
hältnism äßig schmalen Streifen des Landes einnehmen, 
während der übrige Teil des Königreichs, abgesehen 
von dem westrum änischen H ügellande, dem H orste der 
Dobrudscha und  der sarm atischen P la tte  der Moldau, 
-eine Ebene bildet.

F ü r die Ö lführung kommen lediglich die Abhänge 
der K arpaten und das ihnen vorgelagerte H ügelland in 
Betracht. Der Kern der K arpaten  und seine E rhebungen

zwischen 2000 und 1200 m bestehen aus D ioriten, 
Daziten, A ndesittrachyten, B asalten und kristallinen 
Schiefern, die in den südlichen und den östlichen K arpaten 
je  eine Insel bilden und auf ihren höchsten E rhebungen 
deutliche Spuren einer frühem  V ergletscherung zeigen. 
Die V erbindung zwischen diesen beiden kristallinen 
Inseln wird durch die Zone des K arpatensandsteins, 
des Flysches, hergestellt (1800 bis 700 m), die die Kreide 
und das ä ltere  T ertiär um faßt und durch schlammige 
und sandige Ablagerungen eines seichten L agunen
meeres gebildet wird. An diese K ette  des K arp a ten 
sandsteins,schm iegen sich m antelartig  die Subkarpaten  
an, eine H ügelkette , die den Übergang zur rum änischen 
Ebene verm itte lt, im O sten, Südosten und Süden die 
K arpaten begrenzt und  sich aus neogenen Schichten 
zusam m ensetzt.

D er K arpatensandstein und die S ubkarpaten 
(s. Abb. 1, Gebiete II  und III)  sind die T räger des rum ä
nischen Erdöls, das m it Ausnahm e einiger unbedeutender 
Vorkommen in den Inoceram enschichten der obern 
K reide und im Senon bis je tz t lediglich im T ertiär 
gefunden worden ist.

Die folgende Zusam m enstellung gibt die Gliederung 
des T ertiärs in Rum änien wieder.

Neogen

Paläogen ..
(oberer F ly sch )

Pliozän ..

Miozän ..

Oligozän. 

Eozän . . .

Levantinische Schichten 
Dazische
Pontische „
Mäotische ,,
Sarm atische Schichten 
Subkarpatische Salzformation 

(Helvötien)
Burdigalien

Kliwasandstein 
M enilithschiefer 
B arton, paläogene Salzfor

m ation (Salzton) 
U zusandstein

Der Flysch, eine Flachm eerbildung, wird von m ehrem  
Zonen, die Decken entsprechen, gebildet, von denen die 
innerste gewöhnlich aus Kreideschichten besteht, 
während die äußern dem Paläogen angehören.

Die verschiedenen Decken sind schuppenförm ig über
einandergeschoben, u. zw. sind die a ltern  über die 
jüngern überkippt, so daß die Randzone des Flysches, 
die fast n u r aus Obereozän und Oligozän besteh t, als 
Decke über dem Miozän lagert.

Der Übergang der Kreide zum Paläogen läß t sich 
nur sehr schwer und  ungenau feststellen , da  bei der 
G leichartigkeit der verschiedenen Fazies der Flyschzone 
und infolge der n u r sehr seltenen V ersteinerungen eine 
scharfe T rennung zwischen Kreide und  Eozän bis je tz t 
noch nicht möglich ist. Man nim m t als un te rs tes  Glied 
des Eozäns den sog. U zusandstein Teisseyres an. E r 
entspricht wahrscheinlich dem M itteleozän und besteht 
aus mürben, grobkörnigen Sandsteinen, zwischen 
deren B änke sich tonig-mergelige Schiefer einschalten. 
Von diesem U zusandstein läß t sich das obere Eozän- 
das B arton, scharf trennen, das durch H ieroglyphen,
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' ßffsmn/ci

fiernaroda'

vorori
'Aares/

hlr/ukai
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E Parpa/ensanc/s/ein  rrJ

EL 3 ubkarpa/en S
W  rves/rumänisches Hügelland
Y  sarm atische P la lle  der Moldau \ _
M  rumänische Ebene
YE Oobrudscha ^

H E  bulgarische P/a lle  (rumänisch se il 1.913.)
 Landesgrenzen 3Z
  geologische (jrenzen
«««»i paieogene O/zonen
_ _ _  neogene

i< Ausjuhrhä fenJ'iir Ö l ^

Sandsteine, Mergelschiefer, glimmerige Sandsteine, 
K onglom erate und Breccien vertre ten  wird und  einen 
großen Reichtum  an Fossilien, Num m uliten, Orbitoiden, 
Pflanzenresten und Kohlenschmitzen aufweist. Seine 
Konglomerate und Breccien sind aus mesozoischen und  
kristallinen Gesteinen, un te r denen G rünsteine vor

herrschen, zusam m engesetzt. In  der Moldau und  in den 
Bezirken Buzeu und  Prahova t r i t t  ein m ittelkörniger, 
glimmeriger Sandstein auf, der sog. M oinestisandstein, 
der reich an Ö llagerstätten  ist.

Das u n te re  Oligozän wird in Rum änien durch die 
M elinithschiefergruppe gebildet, die sich aus H orn-

Abb. 1. Ü bersichtskarte Rum äniens.

steinen, Schiefertonen, Quarzsandsteinen und kieseligen 
oder mergeligen K alken zusam m ensetzt, und in der 
häufig auftre tende Schiefertone Fischreste und  Braun- 
kohlenschmitze aufweisen, die m itun te r B ernstein führen.

Das Oberoligozän wird von einem weißen, massigen 
Quarzsandstein, dem K liwasandstein Galiziens ge
bildet, der in m ächtigen Bänken entw ickelt ist und  als 
Dünenbildung aufgefaßt wird.

Aus den neogenen Ablagerungen bestehen die Sub
karpaten  (III), die sarm atische P la tte  der Moldau (V), 
das westrum änische H ügelland (IV) und der ganze

U ntergrund der großen rum äniscnen E bene (VI), der 
freilich durch diluviale und alluviale Schichten voll
ständig verhüllt ist.

Das un tere  Neogen, das Miozän, fü llt eine der Faltung  
der K arpaten  vorausgegangene und diese um gürtende 
oder un terteufende Senke aus, die durch Absinken der 
Stirnseite der V orländer en tstanden  ist, wodurch die 
K arpaten  ihre jetzigen Umrisse erhalten  haben.

D as un tere  Miozän, die erste und zweite M editerran
stufe, is t nu r im westrum änischen H ügellande zur vollen 
Ausbildung gelangt. H ier folgt auf das m it dem  Paläogen
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eng zusam m enhängende Burdigalien eine Salzformation, 
die wahrscheinlich dem Helvdtien entspricht, aus Ton
mergeln m it Gips- und Salzlagern besteht und von 
typischem Oberm editerran m it L eithakalk abgeschlossen 
wird.

In den Subkarpaten sind die beiden • M editerran
stufen durch die subkarpatische oder m iozäne Salz
formation ersetzt. Diese erreicht eine M ächtigkeit von 
mehrern H undert Meiern und besteht aus S trandkonglo
m eraten, Schottern, mergeligen Sandsteinen, Ton
mergeln und grünen und weißen D azittuffen. In der 
grauen, mergeligen Salztonfazies treten m ächtige Ton
mergel auf, die sehr reich an Gips- und Salzlagern sind. 
Diese Salzlager spielen eine für die Ö lführung sehr 
wichtige Rolle und haben als H auptm uttergestein  fast 
säm tlicher neogeneii Ü llagerstätten zu gelten, die alle 
sekundärer N atu r sind. In der Salztonfazies selbst kennt 
man auch einige prim äre Ölvorkommen, die sich in der 
Nähe der Salzstöcke konzentrieren und einen Ölhof um 
sie bilden.

Das oberste Miozän ist durch größtenteils brakige 
Ablagerungen, die sarm atischen Schichten, vertre ten , 
die sich aus M actra- oder Serpulenkalken, m ächtigen 
Sandsteinschichten, Oolithcn, K onglom eraten undH icro- 
glyphensandsteinen m it zahlreichen Versteinerungen 
zusam m ensetzen.

Das Pliozän besteht teils aus brakigen, teils aus 
Süßwasserbildungen und kann in R um änien in 4 Stufen, 
die Mäotische, die Politische, die Dazische und  die 
Levantinische Stufe gegliedert werden. Die Mäotische 
Stufe, die sich aus Oolithen, Sandsteinen, Tonmergeln 
und K onglom eraten m it einer G esam tm ächtigkeit von 
300 m zusam m ensetzf, beherbergt infolge ihrer günstigen 
petrographischen Beschaffenheit in m ächtigen porösen 
Sandsteinen m it dicken Tonm ergeleinlagerungen die, er- 
giebigsten.sekundären Ö llagerstätten  Rum äniens. Die über 
ihr lagernde Pontische Schichtenreihe, eine kaspische 
Fazies, die stratigraphisch den obern Congerienschichten 
des pannonischen Beckens entspricht, besteht petro- 
graphisch aus denselben Schichten wie die Mäotische 
Stufe und  wird infolge des häufigen A uftretens von 
Congeria rhom b. M. Hoern in R um änien m it dem Nam en 
»Congerienschichten« bezeichnet. Der Ü bergang von 
der Politischen zur Levantinischen Stufe, ein Übergang 
von der kaspischen zur Süßwasserfazies, wird durch die 
kürzlich von T e is s e y re  aufgestellte  Dazische Stufe 
verm ittelt, die den Eisenerzschichten von K am ysch- 
burun und  den un te rn  Paludinen'schichten des m ittlern  
Donaubeckens entspricht und  auf dem d ritten  Petro leum 
kongreß in B ukarest im Jah re  1907 u n te r dem Namen 
Dacicum als stratigraphische E inheit festgelegt wurde.

Das Dacicum en th ä lt graue und gelbe dickbänkige 
Mergel, Sande und bun te  Tone, die einen fast über ganz 
Rum änien verbreiteten  Braunkohlenhorizont beher
bergen, der durch Vivipara bifarcinata und  stellenweise 
durch Helixvorkom m en gekennzeichnet ist. Auch 
Congerien finden sich in großer Anzahl, vor allem  im 
Liegenden, w ährend das Leitfossil der hangenden 
Schichten die eben erw ähnte Vivipara bifarcinata ist, 
nach der die ganze Schichtenfolge der Dazischen Stufe 
auch »Bifarcinatenschicht« genannt wird. Sowohl die

Congerien als auch die B ifarcinatenschichten des D a- 
cicums führen Öl, die letztgenannten jedoch in stär- 
kerm Maße.

Diese verm itteln  den Übergang zur obersten Stufe 
des Pliozäns, den Levantinischen Schichten, die petro- 
graphisch der Dazischen Stufe sehr ähnlich sind, aus 
Sauden, Schottern, Mergeln und  Süßwasserkalken be
stehen und auch Lignitflöze en thalten , Die B ifarcinaten 
sind auch hier häufig ve rtre ten ; diese B ifarcinaten
schichten unterscheiden sich indes von denen der 
Dazischen Stufe durch das häufige A uftre ten  von 
Unio sculpte.

Eine besondere Fazies der Levantinischen Stufe 
bilden die »Candestischotter«, fluviatile Bildungen m it 
wenigen Fossilien, die, wie die- Belvedere-Schott er des 
W iener Beckens, eine A bart der thrazischen Fazies dar
stellen und von den gleichartigen diluvialen Schottern 
nu r dadurch unterschieden werden können, daß sie an den 
letzten  geologischen Bewegungen teilgenommen haben. 
Diese C andestischotter sind außerordentlich weit v er
breitet, u. zw. nicht n u r in wagerechter, sondern auch 
in senkrechter R ichtung, steigen an vielen Stellen in 
der Schichtenreihe der Subkarpaten nach un ten  tief 
in die Congerienschichten des Dazischen und Politischen 
Z eitalters hinab und  ersetzen diese dort.

Ö l f ü h r u n g  d e r  S c h ic h te n .

W ährend in der ersten Zeit nach der E ntdeckung 
der Erdölquellen die Ansicht herrschte, daß das Erdöl 
in unterirdischen H ohlräum en aufgespeichert sei, s teh t es 
je tz t unzweifelhaft fest, daß es nicht in großem  H ohl
räum en, sondern in den Poren von Sanden, Sandsteinen, 
Konglom eraten, Tonschiefern und ändern  porösen 
Gesteinen in feiner V erteilung aufgespeichert ist und so 
Im prägnationslager bildet, die m anchm al prim är, in den 
meisten Fällen aber sekundär und  dadurch en tstanden 
sind, daß das sich auf der prim ären L agerstä tte  
bildende ö l  durch seine eigene Schwere, durch K ap illar
w irkungen oder durch Gas- oder Gesteindruck in andere, 
poröse Schichten getrieben wurde und so lange in diesen 
oder in Spalten um herw anderte, bis es auf öldichte, 
undurchlässige Schichten traf, die sein W eiterw andern 
verhinderten. Auf diese W eise bildeten sich, bald  in 
kleinerer, bald in größerer E n tfernung  von prim ären 
Lagerstä tten  sekundäre L agerstä tten , die Flöz- oder 
Lager form und auch wohl Schlauchform besitzen. Von 
der größten B edeutung für die E rkennung und A uf
suchung von Ö llagerstätten  ist die sog. A ntiklinal- 
theorie. Man h a tte  nämlich festgestellt, daß sich das 
E rdöl sehr häufig an den A ntiklinen, den Sätte ln , an 
gesam m elt hat, während die Synklinen, das Tiefste der 
M ulden, m eist m it W asser angefüllt sind. Bei dem 
geringen spez. Gewicht des Rohöls, das durch den 
A uftrieb der in ihm befindlichen Gase, besonders 
der Kohlensäure, noch verringert wird, m uß ja  auch 
das ö l  über den W assern lagern. Auf den höchsten 
P unk ten  der S ätte l, auf der Sattellinie, tr iif t man viel
fach lediglich Gas an , und  erst wenn dieses abgezapft 
und der auf dem ö l  lagernde Druck geringer geworden 
ist, steig t das ö l  nach oben nach. D a die Schichten 
bei der F a ltung  an den Satte lpunkten  auseinander
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gezerrt werden, so wird ihr Volumen hierdurch ver
größert ; sie werden daher lockerer und kluftreicher und 
so für das Öl aufnahm efähiger. Die Sattelflügel en t
halten  natürlich  bis zu einer gewissen Tiefe auch ö l,
u. zw. sind die flachen Schenkel meist ölreicher als die 
steilen, weil diese m ehr oder weniger stark  aus
gewalzt und zusam m engepreßt sind. Bei Überkippungen 
enthalten  infolgedessen die liegenden Schenkel weniger ö l 
als die hangenden, zumal jene, die ja, um  Öl aufnehm en 
zu können, porös sein und deshalb aus weichem M aterial 
bestehen müssen, oft vollständig ausgewalzt werden 
und verschwinden, wie das in Abb. 2 wiedergegebene 
Profil zeigt, wo die Sarm atische Stufe im überschobenen, 
liegenden Schenkel einer Salztonantikline teilweise aus
gewalzt worden ist. T rotzdem  sind aber gerade in R u
mänien häufig die liegenden Schenkel ölführend, u. zw. 
findet m an auf ihnen gerade die stärksten  Springer. 
Dies kom m t hier jedoch ausschließlich daher, daß an der 
Uberschiebungsfläche ein Abreißen des Gebirges s ta t t 
gefunden und die Überschiebung eine Verwerfung und 
ein Absinken des liegenden Teiles zur Folge gehabt hat. 
D ie Verwerfungsspalten sind aber häufig m it porösen, 
lockern und klüftigen Gesteinen an gefüllt, die sich zum 
Aufsaugen des Öles vorzüglich eignen, und außerdem  
stehen die Spalten bei ihrer m eist großen streichenden 
Länge häufig m it ändern Ölzonen in Verbindung, so daß 
sie aus diesen Öl herbeiziehen können.

t .....v îfffere Sa/zformaffon Eiva dazif/scfier Tuf der m ifffern Sa/z- 
form afion (am Südscben/tef des Saffe/s sfar/ousgeiw /zf) 
müj rvahrsehern/ich obere Safzformafion rvm sarmah'sche Sfufe 
iSa^maof/scbe Sbufe 'asa^ponfische Sfufe f&Zidaz/scbe Sfufe

Abb. 2. Querprofi! der Salztonantik line am Nord Westrand 
des leväntinäschen Synklinalkcssels von Sängeru-B utucu.

Die bedeutendsten rum änischen Ölbohrungen, Nr. 1 
der Columbia und Nr. 3 der Concordia bei Moreni, auf 
die noch eingegangen wird (s. u.), stehen auf solchen 
Verwerfungsspalten.

W ährend die Öllager allgem ein in säm tlichen For
m ationen auftreten  können, vorausgesetzt, daß in ihnen 
die Bedingungen für eine E ntstehung  und Aufspeicherung 
des Erdöls vorhanden sind, ist in R um änien das Öl auf 
das T ertiär beschränkt. Es sind zwar auch einige un 
bedeutende Vorkommen in den Inoceram enschichten 
der Oberkreide und im Senon bekann t; diese sind jedoch 
an eine der obenerw ähnten Überschiebungslinien ge
bunden, die sich am Flyschrande zwischen den Flüssen 
Teleajcu und Prahova entlangzieht.

Das untere Eozän, der U zusandstein, en thält keine 
Ö llagerstätten , dagegen ist das B arton reich an Öl
spuren und  Salzlagern, die in Rum änien immer in Zu
sam m enhang m it den ö llagern  stehen. Ausgebeutet

wird das Öl im M oinestisandstein, wo es sekundär 
au ftritt, während die mergelig-sandige Fazies des Ober
eozäns prim äre Lager zu en thalten  scheint. Auch die 
Gesteine des Oligozäns sind salz- und ölhaltig; hier 
scheint das un tere  Oligozän, der Melinithschiefer, die 
prim ären L agerstätten  zu beherbergen, während sich 
die sekundären im K liw asandstein befinden. D a die 
Ö llagerstätten  im Flysch auf der S tirnseite der barton- 
oligozänen Decke besonders häufig sind, so m uß man 
annehm en, daß diese Ö lanhäufung durch den Druck 
hervorgerufen wurde, den die gleitenden a ltern  ober- 
kreide- bis m itteleozänen Decken auf die oberpaläogenen 
Schichten ausgeübt haben, über die sie hinübergekippt 
und -geschoben worden sind. H ierdurch w urde das Öl 
an den Rändern der Decke gewissermaßen angestau t.

Von großer Bedeutung ist die Flyschzone nicht für 
Rum änien, da die aus ihr gewonnenen Ölmengen nur 
einen kleinen Teil der Gesam terzeugung ausm achen. 
Die weitaus größte Menge des rum änischen Erdöls 
stam m t aus den neogenen Ablagerungen. W ährend das 
m it dem Paläogen eng verbundene Burdigalien außer 
B raunkohlenlagern keine nutzbaren L agerstä tten  en t
hält, ist die dem H elvetien entsprechende subkarpatischc 
Salzformation das H auptm uttergestein  fast aller neogenen 
Ölvorkommen, die freilich m eist erst auf sekundärer 
L agerstätte  ausbeutbar sind.

In der Salztonfazies selbst kennt man auch einige 
reiche prim äre Ölvorkommen, die sich in der Nähe der 
Salzstöcke selbst angesam m elt haben und um diese 
einen Ölhof bilden. Die Bohrungen im Bezirk B ana 
bei Moreni scheinen hierzu zu gehören. Dort fehlen die 
Sarm atische und die Mäotische Stufe.

In den Sarm atischen Schichten findet man nur 
sekundäre Ö llagerstätten , die aus der miozänen Salz
formation stam m en. Jedoch sind die Sarm atischen 
Schichten lediglich do rt ölführend, wo sie m it der Salz
form ation zusammen gefalte t sind und wo D islokations
linien vorliegen, ü b erh au p t kann m an im Miozän nu r 
dort auf Öl rechnen, wo es in seiner ursprünglichen 
Lagerung gestört ist, was freilich an sehr vielen Stellen 
zutrifft.

Das Pliozän ist durch seine pctrographische Be
schaffenheit (mächtige Sandbänke m it Tonmergelein- 
lagerungenjganz besonders dazu berufen, die ergiebigsten 
sekundären Öllager zu beherbergen, die sich freilich, wie 
auch im Miozän, auf die unm itte lbare  N achbarschaft 
der großem  Störungslinien beschränken. Am reichsten 
sind die liegenden, die Mäolischen Schichten. Die Poli
tische Stufe en th ä lt seltener ö l und ist selbst dann  m anch
m al ölfrei, wenn sie, wie z. B. bei Bana, unm itte lbar auf 
der miozänen Salzformation aufliegt. Dagegen sind 
die hangenden Schichten, die Dazische und die Levan
tinische Stufe, häufig sehr reich an  Öl. u. zw. sind es 
hier vor allem die bereits erw ähntenB ifarcinatenschichten, 
die die besten Ölbohrungen liefern. Besonders auf Falten  
m it durchspießendem  und iiberschobenem Kern ist die 
Überschiebungszone reich an Öl.

Die sandig-schotterigen Fazies des Oberpliozäns, 
die Candestischotter, en thalten  kein Öl, was ja bei 
ihrer groben petrographischcn Beschaffenheit ohne 
weiteres erklärlich ist.
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Die ¡Mächtigkeit der Ö llager ist sehr verschieden; 
in der Regel trifft m an in den ölführenden Form ationen 
2 — 5 Ölhorizonte an, die 10 — 50 ni un tereinander liegen. 
Die M ächtigkeit der einzelnen H orizonte schw ankt etw a 
zwischen I und 5 m ; sie wechselt indes schon auf kurze 
E ntfernung hin, und häufig findet eine Zusam m en
ziehung von 2 oder m ehr Horizonten zu einem einzigen 
s ta tt . Ist ein Ülhorizont angefahren, dann zapft man 
ihm das Öl nach Möglichkeit ab und bohrt, sobald seine 
Ergiebigkeit nachläßt, weiter, nachdem m an die erste 
Schicht durch Rohre sorgfältig abgedichtet hat.

G e w in n u n g  d e s  E rd ö ls .

Die Gewinnung des Erdöls erfolgt wie in frühem  
Zeiten allgemein auch je tz t noch teilweise durch Gruben 
und H andschächte. Die Gruben werden vor den Öl
quellen angelegt und durch Gräben m it ihnen ver
bunden. Aus den nur wenig tiefen Gruben wird dann 
das Öl ausgeschöpft. Das hierbei gewonnene Öl ist 
natürlich sehr verschm utzt und infolge der O xydation 
stark  verharzt. W enn die Quellen kein Öl m ehr her
geben, teuft man H aiidschäehteab, m it denen man Teufen 
bis zu 250 m erreicht, indes werden sie in der Regel nicht 
tiefer als bis 100 m gebracht. Die Schächte sind 
entweder kreisrund bei einem Durchm esser von 1 m und 
werden dann m it Flechtw erk ausgekleidet, oder sie sind 
viereckig m it einem Q uerschnitt von etw a 1,20 x 1,20 m 
an der Oberfläche, verjüngen sich nach der Tiefe 
zu auf 0,75 x0 ,75  m und werden dann regelrecht m it 
Holz verbau t. Das A bteufen wird immer n u r von einem 
einzigen A rbeiter vorgenommen, der m eist m it der 
Hacke, aber auch m it D ynam it arbeitet und sich, je 
nach der S tärke des fast ständig austretenden Gasstroms, 
J d - d s t  täglich m it den A bteufarbciten beschäftigt, 
worauf er durch einen ändern A rbeiter abgelöst wird. 
Der F o rtsch ritt beim Abteufen be ttag t 0 ,6 0 — 1,50 m 
täglich.

Ein großer Blasebalg aus Holz und Leder! der von 
Menschenhand oder Pferden in Tätigkeit gesetzt wird, 
versorgt durch eine R ohrleitung die Sohle des Schachtes 
m it frischer Luft. Die Beleuchtung verm itteln Spiegel, 
die von der Tagesoberfläche her Licht auf die Sohle 
fallen lassen. Besonders im W inter ist deshalb die Schicht
dauer sehr beschränkt. Offenes Licht kann wegen der 
ausström enden Kohlenwasserstoffe natürlich  nicht zur 
Beleuchtung benützt werden, und  W etterlam pen sind 
nicht im Gebrauch.

Dem A bteufen geht immer ein Vorbohren um 3 bis 
4 m voraus, um die Gase abzuzapfen und ein über
raschendes Eindringen des oft un te r hohem Druck 
stehenden Öles zu verhüten, ln der M itte der Schacht
sohle s te llt m an einen kleinen E inbruch her, der zum 
Ansammeln der zu sitzenden W asser und des Öles dient.

Der A rbeiter ist dauernd  an ein Seil gebunden, so 
daß er. beim Einbruch von Gasen oder Öl sofort hoch
gezogen werden kann, wozu er m it einem Glockenzuge 
das Zeichen gibt. Sobald er mit dem Vorbohrer eine 
Ölschicht erreicht ha t, m uß er schleunigst den Schacht 
verlassen. Ein lebhaftes Ausströmen von Gas ist in der 
Regel das Anzeichen des drohenden Ölausbruches.

Aus dem Schacht wird das Öl m it einem durch ein 
Pferd angetriebenen Haspel m it senkrechter W elle in 
Ledereimern gefördert, wenn sich eine genügende Menge 
in dem kleinen Vorschacht angesam m elt hat, was m it
un te r einen ganzen Tag oder noch länger dauert. G ibt 
ein Schacht nicht m ehr genügend Öl, so teu ft man 
ihn bis zur nächsten ölschicht weiter ab.

Die Kosten für einen solchen H andschacht betragen 
bei 50 m Teufe etw a 2000 , !£, bei 200 m etw a 15 000 J L  
Die Ölgewinnung durch H andschächte wird nur von den 
einheimischen B auern betrieben, jedoch geht dieser 
Eigenlöhnerbergbau im m er m ehr zurück. Im  Jah re  1910 
waren 545 Schächte und 859 Bohrungen in Förderung, 
von denen die Schächte nur 2,14% der Gesam terzeugung 
lieferten.

Die großen Ölgesellschaften bedienen sich m anchm al 
der H andschächte zu Schürfzwecken bis zu etw a 50 nr 
Teufe und bohren dann weiter, falls das Schürfergebnis 
gut war.

Das Bohren auf Öl ist je tz t in Rum änien die ge
bräuchlichste G ewinnungsart, u. zw. werden fast alle ge
bräuchlichen B ohrarten  angewendet, vor allem  das kana
dische Bohren mit festem Gestänge und Rutschschere 
und das chinesische Verfahren m it dem Seil, ln den 
letzten Jahren hat das Schnellschlagbohren von R a k y  
und ganz neuerdings das Drehbohren nach dem Ver
fahren des A m erikaners P a r k e r  Eingang gefunden. Die 
Bohrlöcher werden, wenn sie nicht im Salz stehen, 
ausnahm slos verrohrt.

Da die rum änischen Ölzonen fast alle tektonisch sehr 
gestört sind und da ihre geologischen V erhältnisse 
selten auf m ehr als 500 m Länge gleichbleiben, so ist 
das Bohren in ihnen recht Schwierig, und in den B ohr
löchern m acht sich bald ein großer Druck unangenehm 
bem erkbar. Im Hangenden verursachen die zu durch
teufenden Schotterm assen große Schwierigkeiten, weshalb 
man die Bohrungen m it einem D urchm esser von 0,4 bis 
0,5 m  ansetzt. In großem  Teufen sind es Gasausbrüche 
und öl- und gasführende feine Sande, die die B ohr
arbeiten hemmen. Beim Anbohren von Springern t r i t t  
sehr häufig der Fall ein, daß durch die m itgerissenen 
Sadide der un tere  Teil der Rohre verstopft wird. In 
folge ihrer lebendigen Kraft wird aber die Ülsäule 
aus den Rohren herausgeschleudert, und es en tsteh t 
ein luftleerer Raum  in den R ohren; diese geben dann 
dem äußern Druck nach und pressen sich zusammen. 
N ur durch langwierige Arbeiten ist es möglich, ein auf 
diese Weise vernageltes Bohrloch wieder instandzu
setzen, und häufig m uß m an eine solche Bohrung, d ie  
gerade eine ö lsch ich t erreicht hat, aufgeben.

¡Meist wird trocken gebohrt, um  einem Verwässern 
der Ölschichten vorzubeugen. Nach den bergpolizei
lichen Vorschriften darf das Spiilbohren nur da  ange
wendet werden, wo die Gebirgsverhältnisse genau be
kann t sind, und auch hier nu r oberhalb der ölführenden 
Schichten. Da das Spiilbohren zudem  nur u n te r der 
Aufsicht der Bergbehörde und u n te r mannigfachen 
Sicherheitsm aßnahm en erfolgen darf, wird es in R u
mänien tro tz  seiner n icht zu verkennenden Vorzüge nicht 
sehr häufig angewendet.
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Ganz besondere Sorgfalt muß dem Abdichten der 
Bohrlöcher und dem Abschließen der zusitzenden W asser 
gewidmet werden, um  einem Verwässern der Ölschichten 
zu begegnen, ein F all, der gerade bei den gestörten  
Gebirgsverhältnissen R um äniens besonders leicht ein- 
tr i t t  und schon öfter zur Verwässerung und V ernichtung 
großer ö llag e r geführt hat.

Sobald die Bohrung eine Ölschicht an trifft, deren 
D ruck größer ist a ls der Gegendruck der über ihr 
stehenden W asser- oder Luftsäule, m uß das aus den 
Gesteinporen oder -klüften austre tende Öl emporsteigen 
und wird entw eder überfließen oder bei starkem  Druck 
über die Bohrlochöffnung hinausgeschleudert werden, 
eine E rscheinung, die m it dem  Namen »Springer« be
zeichnet wird. D erartige Springer können eine Höhe 
von 130 m erreichen und tage- und wochenlang ihren 
A usbruch fortsetzen, der freilich m it der Zeit an S tärke 
abnim m t. Bei derartigen Ausbrüchen, die Tausende 
von Tonnen herausschleudern, wird die N achbarschaft 
des Bohrloches weithin m it Öl überschwem m t. Um 
dieses aufzufangen, legt m an um  den B ohrturm  große 
E rdbehälter, sog. B ankale an, deren aus E rd  wällen ge
bildete M auern jedoch häufig dem  starken  D ruck der 
riesigen ölm engen nicht s tandhalten  können und nach
geben, wodurch dann erhebliche Ö lverluste und  starke 
Verwüstungen und  Schädigungen der Pflanzenw elt en t
stehen. Um den starken  Ö lstrahl abzulenken und  das 
ö l  leichter sammeln zu können, schiebt man bei Springern 
eine starke gußeiserne P la tte , die auf einem Gerüst an 
gebracht ist, über das Bohrloch, wodurch der ö ls trah l 
zum Rückfall gezwungen wird. Trotzdem  diese P la tten  
eine S tärke von 3 0 - 4 0  cm auf weisen, werden sie oft 
schon nach wenigen Stunden von dem S trahl durch
bohrt, der infolge seines G ehaltes an mitgerissenem 
feinem Sand und  infolge seiner hohen Geschwindigkeit 
wie ein Sandstrahlgebläse w irkt. D erartige Springer 
sind natürlich  äußerst feuergefährlich, denn ein gegen 
eine E isenplatte  geschleudertes Quarzkorn kann bereits 
einen Funken erzeugen, der das Öl und  dam it die ganze 
Um gebung in Flam m en zu setzen vermag.

Is t der erste starke A usbruch vorüber, der m itu n te r 
freilich Wochen, m eist aber nur Tage dauert, so wird 
auf das obere E nde des Bohrrohres eine m it H ähnen 
versehene K appe aufgeschraubt; von ihr aus führen 
Rohre zu den Sam m elbehältern, in die das ö l  dann 
se lbsttä tig  abfließt.

Sobald der Gasdruck so weit nachgelassen hat, daß er 
nicht m ehr im stande ist, das ö l  herauszutreiben, muß 
m an es mechanisch heben. In  Rum änien geschieht dies 
fast ausschließlich durch Schöpflöffel, zu denen ein 
10-12 m  langes, un ten  m it einem einfachen Ventil ver
sehenes eisernes Rohr, eine A rt Schmandlöffel, ver
wendet wird, dessen D urchm esser dem des Bohrloches 
entspricht. Das Einlassen und Heben des Löffels erfolgt 
durch einen H aspel, der von einem Gas- oder Ö lm otor 
oder einem E lektrom otor angetrieben wird. Bei einer 
Tiefe von 300 m und  genügendem Ölzufluß kann man 
m it einer derartigen E inrichtung-täglich  3 —4 cbm Rohöl 
fördern.

In  den letzten  Jah ren  geht m an, teils aus w irt
schaftlichen, teils aus sicherheitstechnischen Gründen

immer m ehr dazu über, auch das den Bohrlöchern 
ständig  entström ende G as  aufzufangen und m it ihm 
Dampf- oder G askraftw erke zu betreiben, in denen die 
zum  A ntrieb der Bohrwerkzeuge und der Förder
einrichtungen nötige K raft, zum eist E lek triz itä t, auf 
billige Weise erzeugt wird. Zugleich läß t sich hierdurch 
ein Teil des im Rohöl enthaltenen Benzins nu tzbar 
m achen, das in einigen R ohölarten in großer Menge, 
en thalten  ist. So b e träg t z. B. der Benzingehalt des 
Rohöls von B ana bei Moreni 50% . Infolge seines 
niedrigen Siedepunktes, der ein Verdampfen des Benzins 
schon bei L ufttem pera tu r zur Folge hat, entweicht 
es, sobald das Rohöl aus dem Bohrloch au stritt. 
teilweise und  schwängert die ganze Um gebung des 
Bohrloches m it seinen D äm pfen. D a die Bohrungen 
sehr nahe beieinanderstehen —  ihre E ntfernung von
einander be träg t durchschnittlich nu r 30 m und sinkt 
sogar bis auf 8  m —  so ist die L uft in solchen Gebieten 
m it Benzindäm pfen angefüllt, und der kleinste F unke 
genügt, Explosionen und Feuersbrünste zu erzeugen, 
die schnell um  sich greifen und oft m ehrere B ohrtürm e 
zu gleicher Zeit in Flam m en setzen. D eshalb wird auch 
von der Bergbehörde auf ein Abfangen der Gase m it 
Nachdruck hingearbeitet. Im  Umkreise von 100 m um  
Springer sind- lau t bergpolizeilicher Vorschrift säm tliche 
ändern Bohrbetriebe zu stunden. F ü r die B ohrungen 
ist ein M indestabstand von 30 m voneinander und von 
15 m von der Eigentum sgrenze bergpolizeilich vorge
schrieben. Trotzdem  m an z. B. in Solontz festgestellt 
hat, daß sich die Saugzone einer B ohrung auf einen 
Kreis m it einem H albm esser von 130 m erstrecken kann, 
wird doch in R um änien fast allgemein der A bstand 
der Bohrungen auf das gesetzliche M indestm aß einge
schränkt, so daß die Bohrungen sehr dicht nebencin- 
anderstehen. ln  m anchen Gegenden soll indes eine 
gegenseitige Beeinflussung der Bohrlöcher auf so geringe 
E ntfernung hin nicht s ta ttfinden .

Die Zahl der abgebohrten M eter betrug  von 1907 
bis 1911 jährlich 78 0 0 0 -8 0  000; in den beiden le tz ten  
Jah ren  ist diese Zahl jedoch erheblich gestiegen. 
D ie Teufe der Bohrungen schw ankt zwischen 100 
und  1200 m. Die Zahl der fördernden Bohrungen 
betrug  in den letzten  Jah ren  durchschnittlich 850. 
Von 10 Bohrungen sind etw a 6  fündig, in dem reichsten 
und  am besten aufgeschlossenen Gebiete Prahova 
durchschnittlich 4 von 5 B ohrungen. In  diesem Gebiete 
be träg t die Lebensdauer einer B ohrung rd. 5 J a h r e .

D as Ausbringen der einzelnen Bohrlöcher wechselt 
sehr und ist weniger von ihrer Teufe als von den geo
logischen Verhältnissen der einzelnen Ölbezirke und  der 
D auer ¿ler E rzeugung abhängig. So betrug  die jährliche 
Erzeugung eines Bohrloches in der Ölzone B ustenari- 
CampinaLGura-D raganesei im Ja h re  1904 2025 t, im 
Jah re  1911 n u r 941 t . Dagegen betrug  die jährliche 
D urchschnittserzeugung eines Bohrloches in der M itte 
dieser Zone, bei Cam pina-Poiana, im Jah re  1909 3229 t 
und  im Jah re  1911 2396 t. In  der südlicher gelegenen 
Ölzone Tintea-Baicoi-M oreni-Gura-Ocnitei betrug  die 
durchschnittliche E rzeugung einer Bohrung im Jah re  
1903 1134 t, im Jah re  1910 5730 t  und  im Jah re  1911 
5652 t. Von 1903 -1 9 1 1  ist das durchschnittliche Jahres-
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ausbringen eines Bohrloches in R um änien von 1309 t 
auf 1609 t  gestiegen. Im  Jah re  1912 betrug  der 
E rtrag  eines fündigen Bohrloches sogar 2118 t, was bei 
360 A rbeitstagen einer täglichen Förderung von 5,8 t 
entspricht. Die Ergiebigkeit der einzelnen Bohrlöcher, 
ihre Gesamterzeugung, ist natürlich  sehr verschieden. 
Es gibt manche, die wenige D oppellader liefern und 
schon nach einigen W ochen erschöpft sind, so daß sie 
die Bohrkosten nicht ausbringen. Freilich gibt es auch 
Bohrlöcher, deren Erzeugung weit über das D urch
schnittsm aß hinausgeht. Das Bohrloch Nr. 97 der Ge
sellschaft Columbia bei B ustenari lieferte in der ersten 
Zeit an einem Tage 50 D oppellader Rohöl, und  tägliche 
Ausbringen von 1 0 -3 0  Doppel Ladern sind bei Springern 
in Rum änien die Regel. Indessen lassen gerade die 
Springer sehr oft schnell nach und  liefern dann nur 
noch kleine Mengen oder versiegen ganz. Die ertrag 
reichste Ölbohrung R um äniens ist die B ohrung Nr. 1 
der Gesellschaft Columbia bei Moreni-Tzuicnni, deren 
Verlauf ein gutes Bild von den Schwierigkeiten der 
Ölbohrungen in R um änien gibt. Zunächst wurden m it 
ihr ohne große H indernisse drei Ölschichten bei 342, 
452 und  492 m Teufe erreicht, die indes nur wenig Öl 
ergaben, weshalb m an sich entschloß, größere Teufen 
aufzusuchen. Aber schon bei 492 m Teufe zerdrückte 
sich am 3. April 1911 das 10 zöllige letzte Rohr, 
das man darin herauszuziehen suchte. Jedoch
blieb ein Stück von 13 m Länge stecken, das
überhaupt n icht wiedergefunden wurde, aber den
Fortgang der B ohrarbeiten nicht weiter stö rte. Nach 
m anchen weitern Unfällen dieser A rt, die alle  auf 
den Gebirgsdruck zurückzuführen waren, erreichte 
m an schließlich m it einem D urchm esser von nur 5 Zoll 
bei 633 m Teufe am 8 . Ju li 1912 eine Ölschicht, die an
fangs täglich 180-200 Doppellader ö l  herausschleuderte. 
Durch die m itgerissenen Sandmassen verstopften  sich 
die Rohre bald, wurden aber nach einigen Tagen wieder 
frei gem acht und lieferten seit dieser Zeit täglich 150 
Doppellader, eine Erzeugung, die dann langsam , aber 
gleichmäßig bis auf 50 D oppellader gesunken ist. Im 
August 1913 fand nochm als eine kleine Verstopfung 
durch m itgerissenen Sand s ta tt, die indes bald wieder 
behoben wurde. Das Öl wird ebenso wie das Gas durch 
eine auf das Bohrloch aufgesetzte Leitung ohne V erluste 
abgeführt, das Öl zu der R affinerie geleitet und  das 
Gas in einem K raftw erk verw endet. Bis zum 3. O ktober 
1913 h a t diese B ohrung eine Gesam tölm enge von 38 181 
Doppelladern geliefert, was bei einem Preise von 560 M  
für den D oppellader einen W ert von über 21 Mill. J(,, 
also eine m onatliche Erzeugung im W erte von m ehr 
als 1 Mill. J i  ergibt. D as ist bis heu te  die größte Aus
beute, die eine rum änische Ö lbohrung geliefert hat. 
Die n u r 30 m von dieser B ohrung angesetzte. B ohrung 
Nr. 3 der Concordia h a t gleichfalls ganz gewaltige 
Ölmengen herausgeschleudert. Die beiden ersten Aus
brüche im April 1912 ergaben jedesm al 1000 Doppel- 
lader, dann lieferte die B ohrung eine Zeitlang täglich 
400 Doppellader und entzündete  sich im Mai infolge 
eines durch einen A usschalter hervorgerufenen elek
trischen Funkens, wobei 7 benachbarte B ohrtürm e 
vom Feuer m it ergriffen wurden. Nachdem m an vergeb

lich versucht ha tte , durch D am pf und W asser die Flam m e 
auszulöschen und auch ein Beschießen des Bohrloches 
m it drei M ilitärgeschützen lediglich ein Zertrüm m ern 
aber kein Zusam m endrücken der R ohrm ündung zur 
Folge gehabt h a tte , begann m an, einen tonnlägigen 
Stollen auf das Bohrloch zuzutreiben, um  dieses etwa 
20 m un te r der Tagesoberfläche zu erreichen, worauf 
m an durch Zusam m enpressen der R ohre diese ver
schließen und so die F lam m e auslöschen wollte. Nach 
13 Tagen ließen indes infolge m itgerissenen Sandes 
die S tärke des A usbruches und die F lam m enhöhe nach, 
worauf m an die F lam m e m it W asser und  Sand ersticken 
konnte. Die Menge des bei diesem B rande vernichteten 
Rohöls wird auf 4000 D oppellader geschätzt, was einem 
V erlust von m ehr als £  Mill. J i  entspricht. Als sich bald 
darauf das Bohrloch durch den mitgerissenen Sand 
verstopfte, wurde von der Bergbehörde der B etrieb 
gestundet, da in der nur 30 m entfernten , bereits 
erw ähnten Colum biabohrung ein A usbruch erfo’gte.

Abb. 3. Abb. 4.
Bohrlochvcrschluß von T azit und Pushcariu.

Um derartige B rände zu verhüten oder sofort zu 
löschen, haben T a z i t  und P u s h c a r iu  ein Ventil an 
gegeben, das auf die Bohrlochöffnung aufgeschraubt 
wird, dem Bohrgestänge freien Durchgang g es ta tte t 
und durch Druckwasser geschlossen werden kann, wenn 
ein Absperren des Öles erforderlich ist. In den Abb. 3 und 
4 sind senkrechte Schnitte  durch das V entil in ge
öffnetem und  geschlossenem Z ustande wiedergegeben. 
Der S tutzen a wird auf die R ohrm ündung aufgeschraubt 
und besteht ebenso wie die ändern Teile der V orrichtung 
aus Stahl. In  dem Stutzen b befindet sich der Kolben c, 
der wie ein Dam pfkolben durch zwei federnde S tahlringe d 
gegen die Zylinderw ände abgedichtet ist. W enn man 
das Ventil im Falle eines Ausbruches oder eines B randes 
zu schließen wünscht, so läß t m an durch die Öffnungen e 
Druckwasser, Drucköl, D ruckluft oder D am pf je nach 
der gerade vorhandenen B etriebskraft zu tre ten , wo
durch der Kolben vorw ärts getrieben wird und das. 
Bohrloch verschließt. Soll das Ventil wieder geöffnet 
werden, so s te llt m an den D ruck ab, en tfern t die Schrau
ben /  und stöß t durch die so entstandenen Öffnungen 
den Kolben in seine A nfangsstellung zurück. D a bei 
sehr starken Ausbrüchen auch ein Beschädigen und 
U ndichtwerden der Rohre in der Tiefe ein treten  und das 
Öl an solchen Stellen ausström en, aufsteigen und sich 
entzünden kann, so ist eine V orrichtung angebracht, 
die gesta tte t, in das Rohr W asser einzuführen. Zu diesem 
Zwecke dienen die in dem  V erschlußkolben c befindlichen 
K anäle g und h, die gewöhnlich durch die K lappe i  
voneinander getrenn t sind. T reibt m an jedoch den 
Kolben bis an die Nase k, so wird durch die Stange e
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die K lappe abgehoben, und das Druckwasser kann in 
das Bohrloch eintreten und das ö l  zurückdrängen, 
vorausgesetzt, daß der W asserdruck stark  genug ist, 
um den Druck des Öles zu überwinden.

Dieses H ilfsm ittels, das Bohrloch un te r W asserdruck 
zu setzen, bedient man sich, auch dann, wenn man einen 
Springer angefahren hat und die zur Aufspeicherung 
oder zum l-'ortleiten des Öles nötigen Vorkehrungen 
noch nicht getroffen worden sind. Man preß t dann  
durch W asserdruck das Öl so lange zurück, bis die 
erforderlichen Anlagen fertig sind und verhindert so 
die erheblichen Ö lverluste, die durch das Fortlaufen 
und Versickern des Öles entstehen würden.

L a g e r u n g  u n d  B e f ö r d e r u n g  d e s  E rd ö ls .

Das Erdöl der Springer wird, wie bereits erwähnt 
wurde, in E rdgruben aufgefangen, in denen freilich 
erhebliche Verluste durch Undichtigkeiten und schnelle 
V erdunstung entstehen. Man lagert deshalb das ö l 
baldmöglichst in zylindrischen Tanks, die aus Eisen
blechen zusam m engenietet sind. Ih r Dach ist kuppel
förmig gewölbt ; nu r bei Tanks für Benzin wird es flach 
gehalten und m it einem etw a 20 cm hohen R ande 
umgeben, der erlaubt, das Dach mit einer kühlenden 
W asserschicht bedeckt zu halten . Da die Ölbezirke 
meist von der Eisenbahn m ehr oder weniger weit entfernt 
sind, kann die Beförderung des Erdöls nicht sofort 
durch diese erfolgen. W ie in frühem  Zeiten finden 
auch je tz t noch, m anchm al Faßwagen Verwendung, 
die von Ochsen gezogen werden. Sonst bedient man 
sich zur Beförderung des Rohöls allgemein unterirdisch 
verlagerter R ohrleitungen, die das ö l vom Bohrloch 
unm itte lbar in die Raffinerien oder zu den V orrats
behältern an der Eisenbahn leiten. Das ganze Land ist 
so von einem R ohrleitungsnetz durchzogen, das teils 
den Erdölgesel 1 schäften selbst gehört, die sich so eigene 
Förderm ittel geschaffen haben, teils von T ransport
gesellschaften angelegt ist, die sich lediglich, mit der 
Beförderung des E rdöls anderer Gesellschaften oder 
P rivatunternehm er befassen. Im Jah re  1907 besaß 
Rum änien 528 km R ohrleitungen; inzwischen h a t sich 
diese Ziffer auf 1100 km erhöht'.

Von den Bohrlöchern führt zunächst eine Rohr
leitung zu einer K ontrollstelle, wo in geeichten Gefäßen 
die Menge des Öles gemessen wird, und von dort fließt 
das ö l  da nn durch die H auptleitungen seinem Bestim
m ungsort zu. Zu diesen H auptleitungen werden meist 
spiralgeschweißte M annesm annrohre oder überlappt ge
schweißte am erikanische R ohre mit einem D urchm esser 
von 5 - 2 0  cm verwendet. Die -amerikanischen Rohre 
b ieten den Vorteil, daß sie sich infolge ihres konischen 
Gewindes schnell zusam m enschrauben lassen.

Die Beförderung der Raffinerieerzeugnisse und des 
zur Ausfuhr bestim m ten Rohöls erfolgt auf den E isen
bahnen mit Hilfe von Tankwagen, seltener in Fässern. 
Die Zahl der im Anfang des Jahres 1912 auf den 
rum änischen Bahnen laufenden Tankwagen betrug 
2 960, von denen nur 251 Eigentum  der S taatsbahnen 
waren. Die übrigen gehörten den Ölgesellschaften oder 
waren von diesen gem ietet. Die Tankwagen der Öl

gesellschaften -  die S teaua Rom ana besitzt deren 303, 
der Credit Petrolifer 355 -  gehen nach 25 Jahren  in das 
Eigentum  der S taatsbahnen  über.

Zur E n tlastung  der rum änischen Eisenbahnen, die 
zur Bewältigung des Ölversandes täglich etwa I 4 Züge 
zu je  480 t laufen lassen müssen, wird je tz t vom S taate  
eine dreifache R ohrleitung von Ploesti und Baicöi nach 
dem H auptausfuhrhafen K onstanza am Schwarzen Meere 
gelegt, die eine Länge von 280 km erhalten  wird. Zwei 
Leitungen sind m it je 127 mm D urchm esser für das 
Leuchtöl und die d ritte  mit 228 und 254 nun Durch
messer ist für das Rohöl bestim m t. Die Leuchtöl
leitungenw erden ohne U nterbrechung durchgeführt. Für 
die Beförderung des dickflüssigen Rohöls ergab sich je 
doch die Notwendigkeit, die Ö lleitung in drei Strecken zu 
unterteilen  und sowohl am A usgangspunkt als auch an 
den E tappenstellen Pum pen einzuschalten. Als solche 
werden Kolbenpumpen verwendet, die m it Diesel
m otoren unm itte lbar gekuppelt sind. Die R ohre werden 
von der United S tates Steel P roducts Co. in P ittsbu rg  
geliefert, die m it 1 1,7 Mill. fr die Mindest fordernde war, 
w ährend die Pumpen und Motoren von der deutschen 
Firm a E hrhard t und  Sehmer, G. m. b. EI. in Schleif
mühle bei Saarbrücken, für 1,2 Mill. fr geliefert werden. 
Mit diesen drei Leitungen können stündlich  00 cbm 
Leuchtöl und 180 cbm Rohöl befördert werden. Der 
Tarif für 1 tkm  wird nur 1,5 c gegenüber 2 — 2,5 c beim 
E isenbahntransport in Tankwagen betragen. Von den 
Privatgesellschaften werden für die B enutzung ihrer 
Rohrleitungen 10 c für 1 tkm  erhoben. Nach den 
E rfahrungen in Amerika und R ußland betragen die 
Selbstkosten bei Rohrleitungen einschließlich T i’g jn g  
und angemessener Verzinsung n u r  0,4 - 0 ,8  c /tkm . Der 
Seeversand des E rdöls und seiner Derivate erfolgte 
früher in Fässern oder vierkantigen Blechdosen, 
K anistern, die zu zweien in eine H o lzk is te . verpackt 
wurden. Besonders diese B eförderungsart ist immer 
noch nach solchen Ländern im Gebrauch, die keine 
E isenbahnen besitzen, und wo der L andtransport Hin
durch Fuhrw erke oder auf dem Rücken von Saum tieren 
oder Trägern erfolgen kann. Die durch das einzelne 
Verpacken und Verladen entstehenden Kosten sind 
natürlich sehr hoch, weshalb für den M assenversand 
je tz t allgemein Tankdam pfer verwendet werden, die 
durch Pum pen ein schnelles und billiges Verladen des 
Öles gestatten  und durch den E'ortfall der teuern Ver
packung die Beförderungskosten erheblich verringern. 
Die Tankdam pfer sind allgemein für Ölfeuerung ein
gerichtet und werden neuerdings auch m it Diesel
maschinen ausgerüstet. Außer diesen m it Motoren an 
getriebenen Tankschiffen ist noch eine nicht geringe 
Zahl von Segeltankschiffen im Verkehr, um die 
Beförderung des Öles über das Schwarze Meer und zur 
kleinasiatischen K üste zu verm itteln .

Auch die Donau wird zur Beförderung des Erdöls 
in großerm  Maße herangezogen. Tankschleppkähne 
von 0 0 0 — 1000 t  verkehren bis B udapest, solche von 
300 —400 t bis Regensburg, wo vor 3 Jahren  neue ge
räum ige H afenanlagen eingerichtet worden sind. Durch 
die B egründung der Schiffahrtsgesellschaft Bayerischer 
Lloyd, G. m. b. H. in Regensburg, m it einem K apita l
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von 4 Mill. J i ,  deren H auptaufgabe sein W ird , den 
■Verkehr auf der Donau zu heben, wird diese W asser
straße noch erheblich an B edeutung gewinnen und 
einen unm ittelbaren  Verkehr zwischen dem rumänischen 
Donauhafen Giurgevo und Regensburg ermöglichen. 
Auf diese Weise wird D eutschland einen großen Teil 
seines Bedarfes an Erdölerzeugnissen aus R um änien bei 
geringen Transportkosten  decken können.

Zur Beförderung rum änischer Erdölerzeugnisse sind 
vom Bayerischen Lloyd bereits m ehrere schnellfahrendc 
M olortankschiffe auf der Regensburger Schiffswerft in 
Auftrag gegeben worden. D er Schiffsverkehr im 
Winter, der früher auf der Donau stockte, soll je tz t 
auch nach Möglichkeit durchgeführt werden. Man 
hofft das Monopol der S tandard  Oil Co. auf dem 
Petroleum m arkt hierdurch brechen zu können. Denn 
soweit Leuchtöl in B etrach t kom m t, war bis heute  die 
Einfuhr aus R um änien infolge der Vorherrschaft dieser 
Gesellschaft auf dem Petroleum m arkt so gu t \yie u n te r
bunden, und ferner kam noch hinzu, daß für eine E infuhr 
nach D eutschland selbst der Transport des auch von 
dieser Gruppe verwendeten rum änischen Petroleum s 
auf dem See- und  Rhein-W asserwege nach Siiddcutsch- 
land billiger war als auf dem Donauwege, der durch 
sehr hohe Tarife belaste t ist. So werden z. B. für die 
Befahrung des um  das gefährliche Eiserne Tor herum 
geführten K anals Gebühren erhoben, die bis auf 17 M  
für 10 t steigen. Auf eine E rm äßigung dieser Tarife will 
der Bayerische Lloyd in erster Linie h inarbeiten und 
so die E infuhr von Ölerzeugnissen nach Deutschland 
verbilligen. Da zugleich der im Jah re  1911 zuerst u n te r
nommene Versuch, den Verkehr auf dem Ludwig- 
Donau-M ainkanal m it 100- und  150 t-Motorschiffen auf
zunehmen, als vollständig gelungen zu bezeichnen ist, 
sollen in Zukunft 5 Motorschiffe den V erkehr von 
Regensburg bis F rankfurt (Main) aufnehm en, so daß 
eine unm itte lbare  W asserverfrachtung von Rum änien 
bis nach D eutschland hinein sta ttfinden  kann.

R e c h t l ic h e  V e r h ä l tn is s e .
Das Recht zur A usbeutung der Erdöllager ist in 

R um änien m it dem G rundeigentum  verknüpft; nur dem 
Grundbesitzer s teh t also die Gewinnung des Erdöls 
zu. D er S taat, der selbst der größte G rundbesitzer in 
seinem Lande ist, verpachtet das Gewinnungsrecht an 
D ritte  gegen eine entsprechende Entschädigung und 
erhebt außerdem  eine Abgabe von 1 % der B ru tto 
förderung von säm tlichem  auf seinen oder privaten 
G rundstücken gewonnenen Öl. Die V eräußerung des 
privaten Grundeigentum s in Rum änien ist äußerst 
schwierig, da durch G esetz ein Verkauf des bäuerlichen 
Grundbesitzes überhaupt verboten ist. Durch diese 
Maßnahme glaubt der rum änische S taat am besten 
einer Ausbeutung und einem Niedergang seines B auern
standes Vorbeugen und ihn gesünd erhalten zu können. 
Auch in den durch den B ukarester Frieden von 1913 
erworbenen Landesteilen hat die rum änische Regierung 
alle Bodenverkäufe für ungültig  erk lärt und sich das 
Vorkaufsrecht bei jedem Verkauf von Boden Vorbehalten, 
um so eine erfolgreiche nationale Innenkolonisation zu 
ermöglichen.

Jedoch ist es dem B auern g esta tte t, das Recht zur 
A usbeutung der u n te r seinem G rundstücke ruhenden 
ö lschätze  auf eine Zeit von 20 oder 25 Jahren  zu ver
pachten, wenn er es nicht vorzieht, selbst das Öl zu 
gewinnen. Nun besitzt aber Rum änien keinen K a tas te r 
und kein Grundbuch. Infolgedessen sind die E igentum s
verhältnisse sehr unsicher und schwer bestim m bar, und 
es kam  früher häufig vor, daß ein B auer das R echt der 
Ölgewinnung an verschiedene Bewerber verkaufte, oder 
daß nur einer der M iteigentümer eines G rundstücks 
das Ölgewinnüngsrecht verkaufte, ohne dazu die E in 
willigung der ändern M iteigentüm er erlangt zu haben. 
Um diesen unerträglichen Zuständen, die eine gesunde 
Entw icklung der Ö lindustrie hem m ten, ein E nde zu 
m achen, wurde durch ein Gesetz, »Loi de consolidation« 
vom Jah re  1904 bestim m t, daß derartige Ölgewinnungs
verträge gerichtlich abgeschlossen und in ein besonderes 
Ö lregister eingetragen werden müssen, um rechts
wirksam zu sein.

Da diese E intragungen, wie die ganze Gerichtsbarkeit 
in R um änien, sehr teuer sind, so verzichten die Pächter 
oft darauf, was dann natürlich leicht zu Streitigkeiten 
führt. E ine unbedingte Gewähr b ie te t freilich auch die 
E in tragung nicht immer. Da es in Rum änien keinen 
K ataster gibt, so lassen sich die Parzellenpläne, die bei 
der E in tragung ' vorgelegt und zu den Gerichtsakten 
genommen werden, nicht nachprüfen. Vielmehr werden 
höchstens die E igentum sverhältnisse festgestellt; ob 
aber die G rundstücke auch die auf den eingereichten 
Plänen verzeichnete Lage, Größe und  Form haben, 
wird nicht am tlich erm itte lt. Infolgedessen erwirbt 
m ancher Ö lparzellen, die nach dem dem  Vertrage bei
gefügten Plan eine sehr günstige Lage haben. Da aber 
infolge der gestörten  Lagerung der Ölzonen oft schon 
Entfernungen von wenigen Metern von einer Ver
werfung oder einer Öllinie für die Ö lführung eines G rund
stücks ausschlaggebend sein können, so kom m t es vor, 
daß man auf G rund eines ungenauen oder sogar ge
fälschten Planes vollständig wertlose Parzellen er
worben bat. Deshalb ist es unbedingt, notwendig, K äufe 
von Ölgerechtsamen nur auf G rund einer O rtbesich
tigung oder eines P lanes vorzunehm en, von dessen 
Genauigkeit man sich überzeugt hat.

Nach A rtikel 19 des Konsolidationsgesetzes sollte 
ferner 10 Jah re  nach Verkündigung des Gesetzes 
die Ölgerechtsame untergehen, falls nicht innerhalb 
dieser Zeit m it den Gewinnungsarbeiten begonnen wäre 
oder die in dem Vertrage festgesetzten Gewinnanteile 
dem G rundbesitzer ausbezahlt worden seien. Wenn in 
dem Vertrage kein Gewinnanteil festgesetzt sei, dann 
sollte der P ach tvertrag  ohne weiteres nach 10 Jahren  
erlöschen. Da m it dem 9. Mai 1914 diese F ris t ablaufen 
würde, was erhebliche U nzuträglichkeiten befürchten 
ließ, so ist durch ein Gesetz vom Jah re  1913 die Ver
längerung der Ö lgewinnungsverträge lediglich von einer 
W illenserklärung der beteiligten Parteien abhängig 
gem acht worden. Zugleich wurde durch die Ausführungs- 
bestimmungen zu diesem Gesetz derjenige, der die 
Vermessungspläne der Parzellen aufnim m t, für deren 
Richtigkeit verantw ortlich und schadenersatzpflichtig 
gemacht.
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Umbau des Schachtes Thies
Von B etriebsinspektor

Die B etriebsabteilung Pluto der Gelsenkirchener 
Bergwerks-A.G. um faßt die Förderanlagen Thies im 
südlichen u n d  Wilhelm im nördlichen Feldesteil, von 
denen jede 2 Forderschächte besitzt; außerdem  sind 
noch 2 W etterschächte vorhanden.

Von den beiden Förderschächten der Anlage Thies 
ist Schacht I  (Thies) an der E isenbahn uyd  Schacht IV  
90 m  abseits gelegen.

Schacht Thies ist im Jah re  1856 m it rechteckigem 
Q uerschnitt von 6  x  4 m  niedergebracht worden und ha t 
m it fortschreitendem  Abbau zunächst 624 m Teufe er
reicht; später w urde der Schacht kreisrund m it 5,9 m 
D urchm esser bis zu 700 m  Teufe weiter abgeteuft.

Abb. 1. Scheibe des Schachtes Thies vor dem  U m bau.

Vielleicht infolge m angelhafter A bteufarbeit, sicher
lich aber auch z. T. durch den Gebirgsdruck und  die 
eingetretenen Senkungen und endlich infolge der zahl
reichen Ausbesserungen, die im Laufe der Zeit nötig 
geworden waren, w ar der Schacht bis zum Jah re  1910 
an m ehrern Stellen bis zu 1 m  aus dem Lot geraten 
(s. Abb. 1), D er Ausbau befand sich in schlechtem 
Zustand, so daß eine gänzliche Aufgabe oder ein gründ
licher Um bau des Schachtes erforderlich war, .zum al 
er jährlich über 20 000 M  A usbesserungskosten ver
ursachte. E ine Aufgabe des Schachtes war wegen 
seiner günstigen Lage an den Verladegleisen und wegen 
Platzm angels für einen neuen Schacht nicht zu befür
w orten; außerdem  ergab eine Prüfung, daß ein g ründ
licher U m bau sicher möglich und billiger als ein neuer 
Schacht sein würde.

F ü r den beabsichtigten Umbau kam  als einzu
schlagendes Verfahren ein Zufüllen und N euabteufen 
m it rundem  Q uerschnitt und starker Ausm auerung oder

der Zeclie Pluto hei Wanne.
ivön ig , Röhlinghausen.

ein G eraderichten, E rw eitern  und  A usm auern im 
offenen Schacht von un ten  nach oben oder von oben 
nach u n ten  in Frage.

Man m ußte sich für das Zufüllen und  W iederabteufen 
entscheiden, weil andernfalls m it großen Gefahren für 
die M annschaft und  m it Überraschungen bei der E r
w eiterungsarbeit zu rechnen war, die den Erfolg der 
ganzen A rbeit in Frage stellen konnten. Überdies wäre 
die A rbeit bei W ahl eines ändern Verfahrens nicht 
billiger, sicherlich aber zeitraubender gewesen. Auf 
Zeitgewinn m ußte jedoch großer W ert gelegt werden, 
weil der Schacht in A nbetracht der verhältnism äßig 
hohen G rubenw ärm e für die W etterführung  nicht lange 
zu entbehren w ar und  ferner Schacht IV  die große 
tägliche Förderm enge von 2500 t  n u r bei gu ter Auf
m erksam keit und  n u r für möglichst kurze Zeit über
nehm en konnte.

Schacht Thies wurde infolgedessen am 1. Novem ber 
1910 außer B etrieb gesetzt, und  der Ausbau der Spur
la tte n  und aller Rohrleitungen vorgenommen. An Stelle 
der ausgebauten gußeisernen Steigerohrleitung der 
W asserhaltung verlegte man eine schmiedeeiserne, und 
an S telle  der W asser- und  Preßluftleitungen solche 
von größerm  D urchm esser im Schacht IV . Der im 
westlichen Feldesteil liegende W etterschacht V erhielt 
einen W etterscheider, dam it auf diese W eise wenigstens 
ein Teil der vorher durch Schacht Thies einfallenden 
frischen W ette r wieder in die B aue gebracht werden 
konnte.

D er w undeste P unk t bei dieser U m stellung des 
Betriebes war zweifellos die Ü berlastung der H au p t
förderm aschine des Schachtes IV, die, n u r durch eine 
kleine N ebenförderung un te rs tü tz t, im wesentlichen 
die ganze tägliche Förderm enge von 2500 t über
nehm en m ußte; daß diese Ü bernahm e ohne Störung 
w ährend zweier Jah re  möglich gewesen ist, d arf als 
ein Beweis für die vorzügliche B auart und  Zuverlässig
keit der vorhandenen Zwillingsdampffördermaschine 
von 1025 PS, 1100 mm Zylinderw eite und  2200 mm 
H ub angesehen werden.

Mit dem Zufüllen des Schachtes wände ungefähr 
10 m über der VI. Sohle bei 595 m  Teufe begonnen. Zur 
A ufnahm e des Füllm aterials d ien te  eine Bühne, die 
m it Rücksicht auf die weniger w iderstandsfähigen 
Schachtstöße aus E isenkonstruktion hergestellt war, 
und  deren F uß träger auf beiden Seiten des F üllorts 
auflagen.

Als Füllm aterial w ählte m an kleinkörnige, ausge
b ran n te  Haldenm assen, ureil diese, wie sich auch 
später herausste llte , leicht wieder zu gewinnen waren. 
Schlackensand vom eigenen Hochofenwerk stand  a ller
dings ebenfalls zur Verfügung. D ieser h a t aber bekann t
lich die E igenschaft, nach A ufnahm e von Feuchtigkeit 
zu erhärten , wodurch die W iedergewinnung bei der 
feinen K örnung auch u n te r Anwendung von Spreng
arbeit sehr erschwert wird. Die Bergehalde ist durch 
eine 250 m lange K ettenbalm  m it der H ängebank ver
bunden.
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D er Schacht w ar auf eine H öhe von 515 m zu
zufüllen, was rd. 12000 cbm H aldenm assen erforderte. 
Diese A rbeit wurde einem U nternehm er übertragen, 
der sie in 38 Tagen m it 40 A rbeitern erledigte und 
im D urchschnitt täglich 13 m verfüllte. D er U nter
nehm er h a tte  das M aterial zu laden, zu befördern, zu 
stürzen und  die Bedienungsm annschaft für die K e tten 
bahn zu stellen.

Die Füllm assen wurden unm itte lbar von der obern 
H ängebank aus m it zwei über dem  Schacht verlagerten 
Kreiselwippern eingestürzt. Um eine Zerstörung der 
alten  Schachtzim m erung durch größere Gesteinstücke 
zu verhindern, war un terhalb  der W ipper ein aus F lach
eisenstäben hergestellter schräger Rost m it einer Lochung 
von 12 x  12 cm vorgesehen, auf dem die großem  G estein
stücke zur un tern  H ängebank abrutschten.

l _ l

Abb. 3.Abb. 2.
Die neue Schachtscheibc 

un terhalb  oberhalb
von 80 m  Teufe.

Durch regelmäßiges Loten wurde festgestellt, daß 
das Zufüllen ohne größere H ohlraum bildung vonsta tten  
ging. Der oberste, ziemlich lo trecht gebliebene Teil 
des Schachtes bis zu 80 m  Teufe wurde nicht umge
baut, sondern erhielt später nur einen neuen innern 
Holzausbau. D er M ittelpunkt für den neuen Schacht
te il wurde so gelegt, daß die geplanten beiden För
derungen auch in dem alten  rechteckigen Q uerschnitt 
(s. die Abb. 2 und 3) der obern 80 m ohne weiteres 
durchgeführt werden konnten. D ieser U m stand war 
von großer B edeutung, denn nach den früher ge
m achten E rfahrungen reichen bis zu 80 m Teufe die 
wasserführenden Schichten, die gu t abgeschlossen waren 
und daher n icht von neuem  freigelegt zu werden 
brauchten. Glücklicherweise stim m te der neue Schacht
m itte lpunkt m it dem des runden von 624 bis 700 m 
Teufe reichenden Teiles überein, so daß auch hier 
U m bauarbeiten erspart blieben.

Um die Fertigstellung des Schachtes nach Möglich
keit zu beschleunigen, wurden E inrichtungen für das 
gleichzeitige A bteufen und  A usm auern getroffen.

Der gem auerte Schachtturm  und  die a lte  Trom m el
fördermaschine m it einem Zylinderdurchm esser von 
2100 mm und 2200 mm H ub wurden zum Abteufen 
benutzt. Die Förderung des M auerm aterials verm itte lte  
eine zweite, in der Nähe des Schachtes aufgestellte

Bobinen-Förderm aschine m it einem Z ylinderdurch
m esser von 550 mm und 800 mm Hub. Die für das 
A usm auern benu tzte  schmiedeeiserne Schwebebühne m it 
exzentrischer Aufhängung w urde durch  ein D am pf
kabel m it einem Zylinderdurchm esser von 300 mm 
und 400 mm H ub gehoben und  gesenkt.

D as M auerm aterial wurde von der Rasenhängebank 
aus eingehängt. Die beim A bteufen fallenden Berge 
wurden zur obern H ängebank gezogen und  von einer 
V orratstasche aus zur Bergehalde gefördert oder in E isen
bahnwagen gestürzt, um  zu Anschüttungszwecken Ver
w endung zu finden.

Mit der Erw eiterung begann m an , wie bereits erw ähnt 
wurde, bei 80 m  Teufe. Hierbei waren 3 4 -3 6  Mann in 
4 K am eradschaften und  beim A usm auern 2 2 -2 6  Mann 
in 3 D ritte ln  beschäftigt. Die einzelnen M auerfüße 
wurden bei entsprechender Teufe in A bständen von 
etwa 45 m voneinander schon von der Abteufm ann- 
schaft fertiggestellt.

D ie eingebrachten Haldenm assen waren sehr leicht 
und fast überall nur m it der Schaufel wiederzuge
winnen. Die M ittelhölzer des a lten  Ausbaues, die 
sicli m it dem Setzen der Schuttm assen etw a 30 cm 
durchgesenkt h a tten , konnten leicht en tfern t werden. 
Die Schachtstöße und der sonstige Ausbau h a tten  in 
keiner Weise gelitten. Schwierigkeiten und  Zeitverlust 
entstanden nu r beim Ausbau der schweren genieteten 
Pum penträger einer früher betriebenen oberirdischen 
W asserhaltungsm aschine; bei dieser A rbeit ha t sich der 
W asserstoff-Sauerstoff-Schneidbrenner als unen tbehr
lich erwiesen.

Der beim Abteufen benu tzte  vorläufige Ausbau 
bestand aus U-Eisenringen und  Verzugsplatten. D er 
endgültige Ausbau erhielt eine M auerstärke von m in
destens zwei Ziegelsteinen. D er in Aussicht genommene 
eichene Holzausbau des Schachtes sollte auf T-E isen
stücken verlagert werden, für die im M auerwerk durch 
H olzkasten geschützte Löcher ausgespart wurden.

W asserzuflüsse waren nicht vorhanden. Zur W etter-' 
führung diente zunächst ein über Tage aufgestellter 
elektrisch angetriebener V entilator mit L u tten  von 
500 mm Durchm esser. Nach Erreichung der einzelnen 
Sohlen wurden die L u tten  dort angeschlossen und  durch 
Selbstzug bew ettert. Zur Beleuchtung dienten  sechs- 
kerzige elektrische H andlam pen. Die F ü llö rter der 
IV . und VI. Sohle, die noch für die Kohlenförderung in 
F rage kam en, erhielten 8  m B reite und  6  m Höhe. F ü r 
die übrigen F üllörter wurden bei der Schachtaus
m auerung nur einige M eter ausgesetzt; diese F üllörter 
wurden erst später in 4 m B reite  und  4,5 m Höhe fertig 
gestellt.

Das Abteufen und  A usm auern hat bei einer m onat
lichen D urchschnittsleistung von 56 m  ohne Sonntags
arbeit 11 M onate in Anspruch genommen. Irgendwelche 
tödlichen oder schweren U nfälle sind hierbei nicht vor
gekommen.

Schon w ährend des A bteufens wurde der a lte  ge
m auerte Schachtturm , soweit wie es eben zulässig war, 
abgebrochen und  später bis in H ängebankhöhe nieder
gelegt, dam it die E rrich tung  der neuen Schachthalle 
m it Fördergerüst ohne Zeitverlust erfolgen konnte.
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Aus dem gleichen G runde wurde die alte  Förder
m aschine frühzeitig beseitigt, um einer neuen Zwillings
m aschine P la tz  zu m achen. Der Schacht wurde des
halb an der Rasenhängebank und wegen der Beseitigung 
der a lten  und  Legung der neuen Schachtgerüstträger 
außerdem  bei 10 m Teufe durch Bühnen abgedeckt. 
Die neue Förderm aschine ist von der Friedrich- 
W ilhelm shütte in Mülheim (Ruhr) geliefert, hat 1060 PS, 
einen Zylinderdurchm esser von 1050 mm und  1800 mm 
Hub. Ih r D am pfverbrauch ist als sehr günstig  zu 
bezeichnen. Durch einen Versuch von 24 st D auer 
wurden durchschnittlich  19,4 kg für 1 PS festgestellt, 
w ährend der D am pfverbrauch in den einzelnen Förder
schichten durchschnittlich nur 18,5 kg betrug.

Für das E inbauen der Zimmerungen, S purlatten , 
Fahrbühnen und F ah rten  wurde auf der I. (190 m-) Sohle 
ein Lufthaspel m it einem Zylinderdurchm esser von 
260 mm und 400 m m  H ub aufgestellt. Diese A rbeiten 
erfolgten von unten  nach oben u n te r B enutzung einer 
zweiteiligen, aus U- und W inkeleisen hergestellten, 
mit gelochten Blechen abgedeckten Bühne. Die Bühne 
wurde durch den Lufthaspel von Feld  zu Feld ge
hoben und  an  den Kopfenden m it Riegeln auf den neu 
eingebauten E instrichen befestigt.

Die eichenen Schachthölzer (s. d ie Abb. 2 und 3) 
haben einen Q uerschnitt von 200 x 200 mm und sind 
in A bständen von 1,5 m  voneinander verlagert; die 
6  m  langen eichenen Spurla tten  haben einen Quer
schnitt von 160 x  160 mm.

Der Fahrschacht erhielt schmiedeeiserne R ostbühnen 
und  eiserne verzinkte F ah rten  von 7%  m Länge und 
wurde durch verzinktes Drahtgew ebe von 4 mm D rah t
stärke  und m it einer Lochung von 40x40  mm abgekleidet. 
Bei der A usführung dieser Arbeit waren 2 0 - 2 4  Schacht
hauer in 4 K am eradschaften beschäftigt, die den E in 
bau in 5 M onaten erledigten.

Die Arbeiten über Tage, die E rrichtung des Doppel
fördergerüstes und  d e i Schachthalle m it einer G rund
fläche von 440 qm sowie die A ufstellung der Förder
maschine waren inzwischen auch rüstig  vorangeschritten, 
so daß, vom Beginn des A bteufens an gerechnet, der 
Schacht nach 1% Jahren  wieder betriebsfertig  war.

Die zweite Fördereinrichtung soll erst später nach 
Fertigstellung einer neuen, in der A usrichtung be
griffenen zweiten Fördersohle in B etrieb genommen 
werden, und  Schacht Thies wird alsdann wieder allein 
als Förderschacht dienen. Aus diesem Grunde ist die 
H ängebank schon je tz t m it allen mechanischen Hilfs
m itte ln  zur schnellen und billigen Beförderung der 
Kohlen zur Verladung, und  zwar m it einer m it D ruck
luft angetriebenen A ufschiebevorrichtung und  drei

K ettenbahnen eingerichtet worden, welche die vollen 
W agen se lbsttä tig  zu den Kreiselwippern und von 
hier aus rückw ärts zur Leerseite der H ängebank 
bringen. N ur an den W ippern ist je  eine A rbeits
k raft zur Bedienung und E ntfernung der K ohlen
num m ern aus den Förderwagen beschäftigt.

Über die Kosten der gesam ten Arbeiten gibt die 
nachstehende Zusam m enstellung Aufschluß.

Z u s a m m e n s te l lu n g  d e r  K o s te n .
für 1 ni
Schacht

1. Löhne J i
624 m Ausräum en durch Schacht

hauer ................................... .......... 7 800,00 12,50
624 m Ausräum en durch Tages

arbeiter .......................................... 3 120,00 5,00
515 m Z u fü lle n ............................... 8  240,00 16,00
544 m A bteufen (G ed inge)......... 59 840,00 1 1 0 ,0 0
544 m A usm auern (Gedinge) . . . 32 640,00 60,00
624 m Ausbau (Gedinge) ........... 14 970,00 24,00
Sonstige Löhne für H andw erker

und T agesarbeiter...................... 61 038,00 98,14
zus............ 187 648,00 325,64

2. M aterialien.
544 m M au erm ateria l.................... 75 560,00 140,00
624 m  Holz und S p u rla tten ........... 39 561,00 63,40
624 m F a h rsc h a c h t........................ 4 867,00 7,80
624 m Schrauben und T-Eisen . . 25 913,00 41,53
F ü r den vorübergehenden Ausbau,

Seile, . Bohrhäm m er, L utten ,
Sprengstoffe, Luftrohre, A n
triebskraft und so n stig e s ........... ■143 831,00 230,50

zus. . .  289 732,00 483,23

Summe für M aterialien und Löhne 477 380,00 
Löhne zur H erstellung  der F üll

örter und U m triebe....................  83 181,00
M aterialien zur H erstellung der

Fü llö rter und U m tr ie b e   31 583,00
zus. ..-5 9 2 1 4 4 ,0 0

Schachtgerüst und H a l le   156 820,00
Förderm aschine.................   89 100,00
K e tte n b a h n   51 820,00
Aufschiebevorrichtung .................. 7 500,00
Förderkörbe, Förderseile, Seil

scheiben, Sicherheitskaps, An
schlußbühnen, Signaleinrich
tungen, M auerarbeiten über
Tage und so n s tig e s ....................  76 797,00

zus. . .  974 181,00

Die Entwicklung der Fernversorgungsanlage für Generatorgas in Staffordshire.

Schon in den vierziger Jahren  des 19. Jah rhunderts  
w urde von B is c h o f  und späterhin von S ie m e n s  
die Versorgung von häuslichen und  industriellen 
Feuerungen m it Generatorgas von Zentralstellen aus

befürw ortet, um die unw irtschaftliche und wenig rein
liche A rt der V erteilung der festen Brennstoffe u n d  
ihrer Verbrennung in den üblichen Rostfeuerungen zu 
beseitigen. E ine Verwirklichung dieses Vorschlages,
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u. zw. auf der G rundlage des Vergasungsverfahrens 
von Mond wurde bekanntlich zum ersten Male von der 
im Jah re  1901 ins Leben gerufenen South Staffordshire 
Mond Gas Co. unternom m en, deren weiterer Entw icklung 
seitdem in den w eitesten Kreisen der Industrie  m it 
Spannung entgegengesehen wurde. Der erste Teil der 
Anlage w urde im Jah re  1905 in B etrieb genommen. 
N ur spärlich drangen jedoch in den folgenden 7 Jahren  
die N achrichten über das neuartige U nternehm en in 
die Öffentlichkeit. E rs t vor kurzem  hat der erste Leiter 
der G esellschaft, der bekannte  Gasfachmann H. A. 
H u m p h re y , einen ausführlichen und klaren Bericht 
über die bisherige A usgestaltung der Fernversorgungs- 
anlage in South Staffordshire, u. zw. in einem vor der 
Institu tion  of Civil Engineers in London1 gehaltenen 
Vortrag, gegeben, der die A nerkennung der eng
lischen Ingenieure gefunden hat. E ine W iedergabe 
der wesentlichsten P unk te  aus den Ausführungen 
H um phreys dürfte  auch für die Leser dieser Zeitschrift 
von Interesse sein.

Der der Gesellschaft durch P arlam entsak te  für 
die Versorgung m it Mondgas bewilligte Bezirk um faßt 
123 englische O uadratm eilen m it 10 städtischen und 
3 ländlichen Gemeinden, bis je tz t ist jedoch erst ein 
kleinerer nördlicher Teil an das insgesam t etw a 50 km 
betragende R ohrnetz angeschlossen. D er im Jah re  1905 
in Betrieb genom m ene Teil der Gaserzeugeranlage 
um faßt 8  M ondgasgeneratoren, von denen einer zur 
Aushilfe dient. Die Anlage war für eine Vergasung 
von täglich 140 t  Steinkohle berechnet. Bei der in 
letzter Zeit rasch gestiegenen Inanspruchnahm e der 
Gasversorgung seitens der V erbraucher hat es sich 
aber gezeigt, daß die Tagesleistung der 7 G eneratoren 
ohne Schwierigkeiten und ohne B eeinträchtigung der 
Gasbildung auf 200 t gesteigert werden konnte. Da die 
Verteilung des Gases auf weitere Strecken einen ver
hältnism äßig hohen A nfangsdruck des Gases bedingt 
und von der E inschaltung großer G asbehälter abgesehen 
wurde, m ußte die G esam tanlage der Gaserzeuger nebst 
den umfangreichen V orrichtungen zur K ühlung und 
Reinigung des Gases in w eitestgehendem  Maße der 
Forderung Rechnung tragen, daß die Gasversorgung 
durch Stillsetzung einzelner Teile keine U nterbrechung 
erfuhr.

Zur Erzeugung der für die Vergasung und zum An
triebe der zahlreichen Maschinen für die Gebläse, Pum pen 
usw. erforderlichen großen Mengen an W asserdam pf 
wurden anfangs m it Generatorgas beheizte W asser
rohrkessel benutzt. Die W asserverhältnisse m achten 
jedoch später einen teilweisen E rsa tz  der Gasbeheizung 
durch gewöhnliche Kohlenfeuerung erforderlich. Be
sondere Sorgfalt m ußte der W indzuführung zu den 
Gaserzeugern gewidmet werden, da diese sich den 
großen Schwankungen des Gasverbrauches rasch an 
zupassen hatte . Zur Regelung der Förderleistung 
der Gebläse diente ursprünglich eine h in ter den Gas
erzeugern und  vor den Sauggebläsen in die Gasleitung 
eingeschaltete kleine G asbehälterglocke, die m it ihrer 
durch Druckscbw ankungen hervorgerufenen Auf- und

1 Vffl. Proceedinsrs o f the In stitu tio n  of C ivil E ngineers 1912/13, 
T. II, S. 1 ff.

Abwärtsbewegung die D am pfzuführung zu den Gebläse
maschinen beeinflußte. Dies hat sich jedoch nicht 
bew ährt, so daß m an dazu überging, nach dem zuerst 
von T r u m p  angewendeten Verfahren die Regelung der 
W indzuführung bei geringerm Gasbedarf durch Aus
blasen eines Teiles des W indes ins Freie zu bewirken.

Die Gaserzeuger selbst sind die bekannten  Mond
gasgeneratoren m it einem innern D urchm esser von 3 m. 
Die Vorrichtungen zur Reinigung und  K ühlung des 
Gases weichen nur insofern von ändern M ondan
lagen ab, als m it Rücksicht auf die weite V erteilung 
des Gases auf eine stärkere  K ühlung zwecks gründlicherer 
N iederschlagung des W asserdampfes B edacht zu nehmen 
war. Das gereinigte Gas tr i t t  über sich drehende Gas
m esser zu den Gaskompressoren, die es m it einem 
Ü berdruck von etw a 0,7 kg in die H auptleitung befördern. 
Es sind drei Kompressoren (davon einer zur Aushilfe), 
vorhanden, von denen jeder 270 cbm Gas von A tm o
sphärendruck fördert. Jeder Kompressor- besitzt zwrei 
Reihen von Zylindern. Die D am pfzylinder haben einen 
Durchm esser von 0,467 m, die Gaszylinder einen solchen 
von 1,016 m.

Von besonderer W ichtigkeit ist die Regelung der in 
der Gascrzeugungsanlage herrschenden D ruckverhält
nisse, Sie erfolgt in der H auptsache an drei Stellen. 
Die Regelung des Gebläsegewindes ist bereits oben 
erw ähnt worden. Ferner ist eine E inrichtung vor
gesehen, die eine E inw irkung der Gaskompressoren 
auf den in der Gaserzeugungsanlage herrschenden 
Druck im Sinne von Säugpum pen verhindert. Sie besteht 
darin, daß im F alle  einer D ruckerniedrigung auf der 
Saugseite des Kom pressors ein in einer Umgehungs
leitung angeordnetes Ventil geöffnet und aus der H aup t
leitung h in ter den Kompressoren Gas angesaugt wird. 
Endlich sind die Kompressoren selbst m it Geschwindig- 
keitsreglcrn ausgestatte t, die auf die A ufrechterhaltung 
eines bestim m ten Druckes in der Gasleitung hinarbeiten.

Als Brennstoff für die Gaserzeugung gelangt je tz t 
fast ausschließlich eine gasreiche Steinkohle m it einem 
Heizwert von durchschnittlich 6500 W E zur V erar
beitung. Zwei in großem  Zwischenräumen genommene 
D urchschnittsproben zeigten folgende Zusam m ensetzung:

I II
% O//o

A s c h e ................................... 10,4 1 1 ,1
Flüchtige B estandteile . . . . 35,3 36,0
Stickstoff ................................... 1,16 1,19
F e u c h t ig k e i t ................................. 10,5 1 0 ,0

Die Asche enthielt im M ittel 10% Kohlenstoff.
In der ersten H älfte  des Jahres 1912 wurden m onatlich 
im D urchschnitt 3300 t vergast und etw a 120 t  Teer 
gewonnen.

Aus den m itgeteilten T em peratur- und D ruckkurven 
für W ind und Gas ist hervorzuheben, daß der in die 
Ü berhitzer ein tretende Gebläsestrom dauernd auf einer 
T em peratur von 85° C erhalten  wird, weil es sich gezeigt 
hat, daß die bei dieser T em peratur m it W asserdam pf 
gesä ttig te  Luft die zur A m m oniakbildung am besten 
geeignete W asserdam pfm enge aufweist. Die m ittlere  
Gaszusam m ensetzung während 18 M onaten war:
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Vol.-%
C O . , ...................................17,40
CO“ ................................... 10,31
H 2 ....................................... 25,55
CHt . . . . . . . .  3,25
N2 ....................................... 43,49

Oberer Heizwert 1346 W E/cbm .
Bem erkenswert ist die große Gleichm äßigkeit des 

Gases in der Zusam m ensetzung. Die äußersten  
Schwankungen des Heizwertes bewegten sich in den 
Grenzen von etw a 3 ,5 -4 % .

B eträchtliche Schwierigkeiten, die durch G rund
w asserverhältnisse ' vielfach erhöht wurden, bot die 
d ichte Ausführung und  Verlegung der Rohrleitung, 
die auf einen großem  Teil ihrer je tz t etw a 50 km be
tragenden Länge aus Rohren von 9 0 0 -5 0 0  mm D urch
m esser besteht. Nach den gesetzlichen Bestim m ungen 
w ar die Leitung in einer Tiefe von m indestens 0,85 m 
un ter der Erdoberfläche zu verlegen, in vielen F ällen  
m ußte aber aus besondern Gründen noch eine größere 
Tiefe gew ählt werden. An 23 Stellen war eine ober
irdische Ü berführung über K anäle und  E isenbahnen 
erforderlich. Da infolge der A bkühlung des Gases 
in den unterirdischen Leitungen noch auf großen 
Strecken W asser aus dem  Gase abgeschieden wird, 
wurden an verschiedenen Stellen des Rohrnetzes W.asser- 
saim m er eingeschaltet, die von Zeit zu Zeit m it Hilfe 
einer fahrbaren Pum pe en tleert werden. In  die zu den 
einzelnen Abnehm ern führenden Zweigleitungen m ußten 
zum eist D ruckm inderer oder bei größerer Gasabnähm e 
kleine G asbehälter eingeschaltet werden. E ingehende 
Versuche wurden vorgenommen, um .den durch Reibung 
verursachten D ruckabfall im Leitungsnetz festzustellen.

D as Gas dient zu K raft- und industriellen  Heiz
zwecken. Gegenwärtig sind an die Leitung m ehr als 
150 Gasmaschinen m it insgesam t etw a 9500 PS an 
geschlossen. D er m ittle re  Verbrauch der kleinern 
Maschinen b e träg t rd. 2 cbm für 1 PSst. E ine E lek
trizitätsgesellschaft verw endet das Gas seit 4 Jahren  
in den zum A ntriebe der Dynam om aschinen dienenden 
Gasm otoren m it dem  Erfolg, daß sich die E rzeugungs
kosten für 1 K W st niedriger stellen als bei irgendeinem 
ändern W erke der Gegend von gleicher Leistungsfähigkeit. 
A ußerdem  wird das Gas zum Beheizen der verschie
densten  m etallurgischen Öfen, wie Schmelz-, W ärme-, 
H ärte-, Glüh- und  Em aillieröfen benutzt.

D ie Inbetriebsetzung der Anlage von South Stafford- 
shire fiel in die Zeit, da die Sauggasanlagen eine weite 
V erbreitung fanden, ein U m stand, der zweifellos auf die 
Absatzm öglichkeit des Mondgases hem m end eingewirkt 
h a t. T rotzdem  wurden m it der Zeit säm tliche im Be
reiche des Verteilungsnetzes vorhandene Gaserzeuger 
stillgesetzt, da  die B esitzer es vorteilhafter fanden, ihren 
K raftgasbedarf aus der Z entrale zu decken. Im  ganzen 
wurden aus diesem Grunde 45 Gaserzeugeranlagen 
außer B etrieb  gesetzt.

Die von den Abnehm ern zu zahlenden Preise sind 
nach dem  V ierteljahrsbedarf abgestuft und  betragen 
bei dem  geringsten V erbrauch bis zu 1 250 000 cbf (etwa 
35000 cbm) 23/ i d  und bei einem solchen von 50000000 cbf

(etwa 1 400 000 cbm) i y 2 d, im M ittel 1,8 d für 1000 cbf,
d. h. 0 ,8 0 -0 ,4 6 , im M ittel 0,55 Pf für 1 cbm.

Im  Jah re  1911 und  in der ersten H älfte  des Jahres 
1912 w urden m onatlich rd. 3300 t  Steinkohle vergast, 
die m onatliche A usbeute an schwefelsauerm Ammoniak 
betrug  120 t, an Teer 280 t. Diese Zahlen haben sich 
inzwischen noch erhöht und  die stündliche H öchstabgabe 
an  Gas h a t bereits etwa 28 000 cbm erreicht. W elchen 
Schwankungen der G asverbrauch innerhalb 24 s t u n te r
worfen ist, ergibt sich daraus, daß an einem bestim m ten 
Tage die H öchstabnahm e in den Tagesstunden beispiels
weise etw a 23 000 und die niedrigste (während der N ach t
stunden) n u r etw a 5500 cbm betrug.

Die Selbstkosten für die H erstellung von 1000 cbf 
bzw. 1 cbm Gas gesta lten  sich auf der G rundlage der im 
Jah re  1912 erzielten G esam tvergasungsleistung von etwa 
40 000 t  wie fo lg t:

1000 cbf 
d

1 cbm 
Pf.

Steinkohle für die Gaserzeuger und
D a m p fk e s s e l .............................................

B etriebsunkos'en  (Erzeugung, Kom 
pression und V erteilung des Gases, 
Arbeitslöhne, M aterialien, Säure, A us
besserungen u s w . ) ............................. .

0,7913

0,7043

0,235

0,208
zu.

E innahm e aus dem  Verkauf von Neben
produkten ..................................... ....

1,4950

1,0956

0,443

0,326

Allgemeine U nkosten (einschl. Schuld
verzinsung) ..................................................

0,4000

0,8870

0,117

0,276
1,2870 0,393

Aus vorstehendem  ergibt sich die in teressante T a t
sache, daß  die B rennstoffkosten durch die E innahm e 
aus dem Verkauf der N ebenprodukte allein m ehr als 
gedeckt werden. Anderseits ist aus der Zusam m enstellung 
deutlich zu ersehen, m it welchen großen Anlage- und 
Betriebskosten bei den M ond-Generatoranlagen zu 
rechnen ist.

Über die bisherigen w irtschaftlichen Ergebnisse des 
U nternehm ens ist noch folgendes zu bem erken. Das an 
gelegte K apital betrug  bis Ende 1911 424 003 £ (ein
schließlich einer Schuld von 92 451 £ für eine 5pro- 
zentige Verzinsung des Anlagekapitals). Die Anlage
kosten für das Verteilungsnetz betrugen allein 129 130 £. 
Nach der Schätzung der B etriebsleiter wird jedoch der 
weitere Ausbau des R ohrnetzes für die in Aussicht 
genommene V erstärkung der Gaserzeugung um  80% 
kaum  m ehr als 35 000 £ erfordern, und auch für diesen 
F a ll wird die Leistungsfähigkeit der H auptle itung  noch 
lange nicht ihre äußerste Grenze erreicht haben.

Die ersten  sechs Jah re  seit Aufnahm e des Betriebes 
brachten noch keinen Gewinn, erforderten vielm ehr noch 
beträchtliche Zuschüsse. D ies lag in erster Linie daran , 
daß es für das neue, in seiner A rt bisher einzig dastehende 
U nternehm en zunächst schwierig war, das ihm von allen 
Seiten entgegengebrachte M ißtrauen zu beseitigen und 
die für die W irtschaftlichkeit erforderliche große Anzahl 
von Abnehmern zu gewinnen. Um den le tz tem  die aus 
dem  Anschluß an die Zentrale erwachsenden Vorteile



3i. Januar 1914 G l ü c k a u f 177

möglichst deutlich erkennbar zu machen, m ußten die 
Gaspreise von vornherein tunlichst niedrig angesetzt 
werden, u. zw. so, wie sie sich nach der vollen Entw icklung 
des Betriebes..voraussichtlich stellen  würden. Um die 
verschiedenen Schwierigkeiten, die sich nam entlich bei 
den Besitzern von industriellen Feuerungen bei der Auf
nahm e der Gasbeheizung einstellten , zu überwinden, 
war ein geschulter S tab  von A ngestellten der Gesellschaft 
aufgeboten worden, die die P ro jek te entw arfen und  auf 
Grund eingehender Beobachtungen und Versuche den 
jeweiligen Bedürfnissen abhalfen. D ank diesen An
strengungen ist es dann auch der Gesellschaft gelungen, 
in ihrem Versorgungsbezirk das allgem eine V ertrauen 
der industriellen Kreise zu gewinnen, so daß in le tz ter 
Zeit eine rasche Zunahm e der Anschlüsse erfolgte: Im

Bergbau und Hüttenindi

Der Bergbau Ita liens zeigt en tfern t nicht den gleichen 
Aufschwung wie die ändern Zweige des italienischen 
W irtschaftslebens. In  den letzten  30 Jah ren  ist der 
Gesam twert der Bergwerksgewinnung des König
reichs nur um  24 Mill. L  gestiegen, 1881 betrug  er
70,6 Mill., 1912 94,2 Mill. L.

W ert der italienischen Bergwerksgewinnung (in 1000 L).

Jah r R öhschwerel 
u. S ch w efel

erz!

B lei-, 
Silber- und 

Zinkerz

Andere
m eta llisch e
M ineralien

N icht
m eta llisch e
M ineralien’

Ins
gesam t

1881 4190S 15 115 8 226 5 371 70 620
1882 46 643 14 556 7 143 5 474 73 815
1883 42 393 16 039 6 457 5 629 70 518
1884 36 522 15 336 6 816 4 810 63 484
1885 34 964 14 397 5 787 3 832 58 980
1886 27 962 15 482 5 380 4 767 53 596
1887 23 694 15 369 5 765 5 149 49 977
1888 25 013 15 993 6 094 5 278 52 378
1889 24 653 17 069 6 410 5 423 53 554
1890 28265 20 861 8 285 6 416 63 827
1891 44 525 20 678 8 503 6184 79 891
1892 39 222 21 035 8 206 5 838 74 302
1893 29 617 15711 6 770 5 809 57 906
1894 25 268 13 838 6 590 6 346 52 043
1895 14 638 12 489 6 053 5 923 39 103
1896 23 876 12 504 7 304 5 285 48 969
1897 37 310 13 751 7 922 5 687 64 6<0
1898 40 375 17 663 7 467 6 298 71804
1899 44 115 30 426 10 170 6 682 91 392
1900 41 701 24 046 11 595 7 717 85 060
1901 43 820 21827 U 244 7 805 84 695
1902 42 651 17 667 10 485 7163 77 966
1903 13 852 22 861 11 792 7 089 85 594
1904 41 582 23 948 11 841 7 834 85 205
1905 42 828 24 899 12 039 9176 88 943
1906 36 911 27 869 17 273 10 665 92 718
1907 30 508 27 761 19 024 10 640 87 939
1908 32 095 21 260 16 461 10 259 80076
1909 32 516 18 335 15 364 10 535 76 750
1910 32 383 20 153 15 815 12 016 80 367
1911 31 097 21 962 16 152 13 223 82 435
1912 29 601 26 154 24 711 13 747 94 213

J S e it 1895 nur Schw efelerz.
2 Seit 1894 einsch l. K ohlenw asserstoffgas.

Jah re  1911 konnte  die Gesellschaft bereits einen Gewinn 
von 8800 £ verzeichnen. D aher wird seitens der Ge
schäftsleitung für die nächste Zeit m it einer weitern 
Steigerung der E innahm en gerechnet. Ob jedoch die 
Gaspreise auch fernerhin so niedrig zu halten  sein werden, 
wenn außer einer angemessenen Verzinsung in die Bilanz 
noch ein entsprechender T ilgungsbetrag aufgenommen 
wird, m uß erst noch die Zukunft ergeben. Trotzdem  der 
wirtschaftliche E rfolg des U nternehm ens je tz t noch nicht 
als durchschlagend zu bezeichnen ist, wird m an die An
erkennung, die den Leitern des W erkes von South 
Staffordshire seitens der englischen Fachkreise in 
reichem Maße zuteil geworden ist, nur als w ohlverdient 
und  diese G asfernversorgungsanlage als eine Pionier
arbeit ersten Ranges ansehen können.

ie Italiens im Jahre 1912.

Den ersten P latz  un te r den M ineralien Ita liens 
n im m t Schwefelerz ein, von dem in 1912 2,50 Mill. t  im 
W erte von 29,6 Mill. L, d. s. 31,42% des W ertes der 
gesam ten Bergwerksgewinnung, gefördert worden sind. 
An zweiter Stelle steh t Zinkerz, dessen Gewinnung 
von 150 000 t  in 1912 einen W ert von 18,3 Mill. L 
h atte . E s folgen Eisenerz m it einer Förderung von 
582 000 t im W erte von 12,4 Mill. L, Bleierz m it einer 
Gewinnung von 42 000 t  im W erte  von 7,8 Mill. L und 
K ohle m it einer Förderung von 664 000 t im W erte  
von 6,1 Mill. L. E ine W ertziffer von m ehr als 1 Mill. L 
verzeichnen außerdem  noch Eisenkies (5,4 Mill. L), Queck
silbererz (4,4 Mill. L), A sphaltstein  (2,9 Mill. L), K upfer
erz (1,6 Mill. L), R ohpetroleum  (1,2 Mill. L).

Die weniger wuchtigen M ineralien finden sich neben 
den bereits genannten nach Menge und W ert ihrer 
Gewinnung im Jah re  1912 in der folgenden Zusam m en
stellung aufgeführt, die auch Angaben über die Zahl 
der B etriebe und A rbeiter sowie über den D urchschnitts
w ert der Produktionseinheit in den einzelnen Zweigen 
des italienischen Bergbaues en thä lt.

Bergwerksgewinnung Italiens im Jahre  1912.

P r o d u k t
För-
dern-

de
B e

triebe

Zahl
der
Ar

beiter

Ge
w innung

W ert der 
Ge

w innung 
L

D urch
sch n itts
w ert der 
E in h eit

L

E isenerz................ 27 1 730
t

582 066 12 406 837 21,31
B raunstein

(M angan)......... 5 121 2 641 99 160 37,54
K upfererz . . . . . . 7 798 86 001 Í 583 921 18,42
Z inkerz................. i 149 776 18 286 272 122,09
Bleierz (auch I 94 14 797

silberhaltig) . . 41 680 7 785 369 186,79
Blei-Zinkerz . . . . 300 5 400 18,00
S ilb e re rz ............. 1 68 27 77 200 2861),00
G o ld e rz ................ 2 78 2 366 66 356 28.04
A ntim onerz......... 2 294 1 878 112 245 59,75
Quecksilbererz .. 8 945 88 200 4 370 400 49,55
Z in n e rz ................. 1 49 350 105 000 300,00
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P r o d u k t
F ör
dern

de
B e

triebe

Zahl
der
Ar

beiter

Ge
w innung

W ert der 
Ge

w innung 
L

D urch
sch n itts
w ert der  
E inheit

I-

Verschiedene
#

E r z e .................. 1 2 0 600 300,00
E isen k ies............. | 248 612 5 445 305 21,90
K upferhaltiger u 2 400 - .

Eisenkies . . . . . 28 973 521 514 18,00
K o h le .................... 42 3 927 663 812 6111004 9,21
Schw efelerz......... 358 17 226 2 504 408 29 600 684 11,82
S teinsalz............... 31 345 39 954 618 673 15,47
Q u e llsa lz ............. 18 775 770 271 , 41,55
R o h p e tro leu m ... 7 479 1 196 640 160,00
Kohlenwasser cbm

stoffgas............. 9 637 6 800 000 
+

296 000 0,043

M ineralw asser. . . 36 750 355 005 9,66
A sphaltstein . . . . 15 1717 181 397 2 902 548 15,45
R o h a sp h a l t ......... 3 67 549 109 800 200,00
A launste in ........... 1 70 6 002 90 030 15,00
B orsäure............... 7 464 2 309 900 510 390,00
G ra p h it................. 31 329 13170 396 779 30,13

zus. 1912 (556 46 064 94 213 223
1911 650 47 001 82 434 891

Bei der B etrach tung  der T abelle fä llt die unverhältn is
m äßig große Zahl der B etriebe in die Augen, die bei 
der nicht sehr großen Zahl der A rbeiter auf 
die geringe K onzentration des italienischen Berg
baues schließen läß t. Im  B erichtsjahr zählte  m an in 
Ita lien  656 bergbauliche B etriebe m it 46 064 A rbe ite rn ; 
auf 1 B etrieb  kam en m ithin im D urchschnitt n u r 70 Ar
beiter gegen 72 in 1911. Im  Jah re  1909 betrug  die 
durchschnittliche A rbeiterzahl allerdings nur 46; es ver
leugnet sich sonach auch im italienischen B ergbau nicht 
der im W irtschaftsleben der K ulturvölker hervortre tende 
Zug zur H erausbildung größerer Betriebe.

An m in e r a l i s c h e m  B r e n n s to f f  wird in Ita lien  
fast ausschließlich B raunkohle gefördert, die Gewinnung 
von A nthrazit usw. ist daneben so gut wie bedeutungslos.

In den  le tz ten  drei Jahren  wurden gewonnen:
1910 1911 1912

t t t
Braunkohle . . .  558153 553 038 660 491
A nthrazit ......... 2  061 2  611 1 911
S te in k o h le ......... 927 — —

B itu m e n ............. 1 013 1 143 1 410

Die Steigerung der Förderung von B raunkohle in 
1912 gegen 1911 betrug  107 000 t =  19,43%.

Die Verteilung des K ohlenbergbaues nach der Zahl 
der W erke, der Förderm enge und dem W ert der Ge
winnung auf die v e r s c h ie d e n e n  B e z irk e  der s ta a t
lichen Bergverw altung ist für 1912 in der folgenden Zu
sam m enstellung ersichtlich gem acht.

Der italienische B r a u n k o h le n b e r g b a u  geht in 
der H auptsache in dem Bezirk Florenz um , der im 
le tz ten  Ja h r  4 7 1 0 0 0 1 oder 70,91 % der G esam tförderung * 
lieferte. D aneben kom m t noch der Bezirk von Rom

Zahl der F örderung
Bezirk fördernden Menge W ert

W erke t L

Florenz .................... 18 470 719 3 944 700
R o m ........................... 8 155 391 1 594 609
Ig le s ia s ...................... 5 25 437 393 750
Vicenza .................... 5 11 117 157 025
Turin  ......................... 4 828 12 420
M ailand...................... o 320 8 500

zus. 1912 42 663 812 6111 004
1911 35 557 137 5 021 506

m it 155 000 t in B etrach t. Im  le tzten  V ierte ljahr
hundert hat sich die italienische B raunkohlenge
winnung wie folgt entw ickelt.

Ja h r
B raunkohlenförderung 

Menge 1 W e rt1 
t  j 1000 L

Zahl der be
schäftigten 
A rbeiter2

Förder
an te il eines 

A rbeiters 
t

1885 187 000 1508 1821 102
1890 370 000 2 906 2 817 131
1895 300 000 2 168 2 361 127
1896 272 000 1982 2 205 123
1897 •309 000 2 336 2 211 140
1898 336 000 2 430 2 611 129
1899 383 000 2 759 3 064 125
1900 472 000 3 542 3 822 124
1901 419 000 3 287 3 897 107
1902 407 000 3 255 4 002 101
1903 341 000 2 941 ■ 3 555 96
1904 356 000 2 975 3 373 106
1905 408 000 3 435 3 198 128
1906 466 000 4192 3 575 135
1907 447 000 4 208 3 644 123
1908 476 779 4 232 3 592 133
1909 552 136 4 972 3 457 160
1910 558153 4 926 3 407 164
1911 553 083 5 022 3 347 165
1912 660 491 6111 4 070 162

1 E insch l. des W ertes der gerin gen  Steinkohlenförderung (in 1912 
44031 L).

2 E in sch l. der B elegsch aft der n icht fördernden W erke.

Die in der Übersicht gem achten Angaben sind für 
die Jah re  1885-1906  den »Coal Tables«, für 1907 bis 
1911 der am tlichen italienischen S ta tistik  entnom m en. 
D ie Zunahm e um noch nicht 500 000 t ist natürlich 
völlig unzureichend, den nachstehend ersichtlich ge
m achten gesteigerten K o h le n v e r b r a u c h  des Landes

K ohlenverbrauch Italiens.

Ja h r
insgesam t

t

auf den Kopf der 

Bevölkerung

t

Ja h r
insgesam t

t

auf den Kopf der 

Berölkerung

t

1885 2 948 000 0,10 1905 6 397 000 0,19
1890 4 347 000 0,14 1906 7 640 000 0,22
1895 4 288 000 0,13 1907 8 257 000 0,24
1900 4 921 000 0,15 1908 8 403 000 0,24
1901 4 812 000 0,15 1909 9 250 000 0,26
1902 5 372 000 0,16 1910 9 289 000 0,20
1903 5 516 000 0,16 1911 9 553 000 0,27
1904 5 868 000 0,17

zu decken, d e r  d ie  F olge seiner fo rtsch re iten d en  In -
dustrialisierung und des starken  W achstum s seiner B e
völkerung ist. Das L and  ist deshalb in ste tig  steigendem 
Um fang auf die E i n f u h r  ausländischer K ohle ange
wiesen ¡diese ha t sich im le tz ten  V ierte ljahrhundert fast
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vervierfacht, indem sie von noch nicht 3 Mill. t 
in 1885 auf m ehr als 11 Mill. t . im  letz ten  Ja h r  an 
gewachsen ist. Zum größten Teil stam m en diese Mengen 
aus G r o ß b r i t a n n ie n ,  dessen K ohlenausfuhr nach 
Italien für den Zeitraum  1885-1913 die folgende 
Entw icklung zeigt.

K ohlenausfuhr G roßbritanniens nach Italien.

Ja h r Kohle
t

Koks
t

B riketts
t

1885 2 550 289 34 944 163 255
1890 3 701 351 42 201 231 448
1895 4 205 060 42 655 133 159
1896 4 060 902 44 837 104 710
1897 4 703 166 63 214 145 261
1898 4 535 585 40 743 163 714
1899 5 319 538 38 938 257 227
1900 5 197 223 43 989 180 591
1901 5 585 862 57 797 171 322
1902 5 890 670 36 399 164 061
1903 6 379 100 26 411 122 212
1904 6 430 119 25 335 179 353
1905 6 515 610 36 750 164 524
1906 7 935 375 68 850 279 804
1907 8 451 135 60 518 202 576
1908 8 882 953 62 034 205 775
1909 9 227 428 68 684 212 408
1910 8 925 495 54 593 225 623
1911 9 371 111 42 583 253 956
1912 9 327 550 39 983 235 006
1913 9 801 998

Daneben tr i t t  die Kohlenausfuhr D e u ts c h la n d s  
nach Italien  sehr zurück, wenn schon sie in den letzten  
Jahren  ein recht erfreuliches W achstum  zeigt. Soweit 
es sich um Rohkohle handelt, beläuft sie sich n u r auf 
rd. den elften Teil (1913) der britischen Z ufuhr; der 
Bezug von B riketts  aus D eutschland, der in 1911 der 
englischen Zufuhr ziemlich nahe kam , blieb im Be
richtsjahr beträchtlich  (rd. 1 0 0  0 0 0  t) h in ter dieser 
zurück. In  der Versorgung Ita liens m it Koks läßt 
dagegen D eutschland das Vereinigte Königreich erheb
lich h in te r sich, wie die folgende T abelle erkennen läß t.

K ohlenausfuhr D eutschlands nach Italien .

Ja h r Steinkohle
t

Koks
t

Steinkohlen
b riketts

t

1885 59 208 11 636
1890 85 879 11 540 960
1895 21 532 21 740 7 776
1896 16 415 24 388 2 564
1897 17 627 17 290 —

1898 98 381 32 754 18 397
1899 21 062 28 351 7 210
1900 20 578 24 475 3 000
1901 31 858 32 695 —

1902 37 479 28 521 —

1903 62 285 40 745 1 303
1904 48 855 37 228 3 686
1905 161 102 62 230 26 828
1906 217 585 63 048 41 399
1907 172 848 86 822 53 896
1908 129 851 78 815 61 483
1909 231 937 104 800 128 953
1910 426 596 100 669 192 402
1911 515 963 135 333 215 729
1912 724 482 167 513 137 4 78
1913 892 463 183 456 132 546

Geringe Kohlehm engen em pfängt Italien auch aus 
F r a n k r e i c h  und  B e lg ie n  —■ w orüber die folgende Zu
sam m enstellung u n terrich te t — , doch wird schwerlich 
weder die französische noch die belgische Kohle jem als 
auf dem italienischen M arkt eine größere Rolle spielen, 
da  die Kohlenbecken der beiden Länder zu ungünstig  
für den Versand nach Ita lien  liegen, ein Mangel, der 
auch auf dem Wege der Tarifgebarung kaum  auszu
gleichen ist. Der italienische M arkt wird wohl in- der 
H auptsache das H errschaftsgebiet der englischen Kohle 
bleiben, umsomehr, wenn dem deutschen Brennstoff 
durch hohe T arifsätze noch der W ettbew erb wesentlich 
erschwert wird.

Ja h r

K ohlenausfuhr 
F rankreichs |

nach Italien
Belgiens

Kohle j 
t

Koks
t

Kohle | 
t

Koks
t

B riketts
t

1900 16 000 9 000 1 210 4 482 2 400
1901 15 000 24 000 2 390 6 560 2 980
1902 13 000 32 000 5 483 10 677 2 440
1903 16 000 27 000 6 464 12 850 3 475
1904 14 000 26 000 11 525 11 077 7 225
1905 13 000 38 000 12 870 16 015 5 746
1906 30 000 31 000 10 966 19 520 4 720
1907 38 000 55 000 10 000 22 620 3 080
1908 22 000 40 ( 00 2 770 17 605 2 880
1909 21 000 60 000 6 135 31 232 4 830
1910 19 000 64 000 5 818 17 077 1 850
1911 23 000 61 000 2 019 20 775 3 025
1912 56 000 35 275 21 689 7 170

Die Z a h l  der im gesam ten K ohlenbergbau Italiens 
b e s c h ä f t i g t e n  P e r s o n e n  ergibt sich für das letzte 
Jah rzehn t aus der nachstehenden Tabelle. Im  B erichts
jah r waren u n te r Tage n u r erwachsene m ännliche Ar
beiter beschäftigt; über Tage betrug  die Zahl der 
jugendlichen, u n te r 15 Jah re  alten  A rbeiter nu r 42.

Belegschaft d e r  fördernden Zechen
über Tage

Ja h r un te r m änn weib
Tage liche liche zus. insgesam t

A rbeiter

1900 2 121 1 542 20 *1 562 3 683
1901 2 125 1 628 19 1 047 3 772
1902 2 088 1 778 11 1 789 3 877
1903 1 8SS 1 435 9 1 444 3 332
1904 1 946 1 324 12 1 336 3 282
1905 1 982 1 141 9 1 150 3.132
1906 2 349 1 081 22 1 103 3 452
1907 2 207 1 268 17 1 285 3 492
1908 2 377 830 30 860 3 237
1909 2 317 895 20 915 3 232
1910 2 140 1 018 14 1 032 3 172
1911 2 146 897 18 915 3 Ool
1912 2 495 1 417 15 1 432 3 927

Dem Kohlenbergbau dienten im Ja h re  1912 
60 M o to re n , von denen 36 m it 762*4 PS  m itte ls  E lek tri
z itä t und  24 m it 787 PS m itte ls D am pf betrieben wurden.

T ro tz  der in dem Fehlen einer nennensw erten eigenen 
K ohlengewinnung begründeten Schwierigkeiten haben
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sich in Ita lien  die K ohle w e i te r  v e r a r b e i t e n d e n  
I n d u s t r i e n  recht günstig  entw ickeln können. A ller
dings beruhen sie, was nicht außer B etrach t gelassen 
werden darf, zum  sehr erheblichen Teil auf der L eucht
gasproduktion, und  ihrer W eitere'ntw icklung sind, soweit

sie sich nicht auf die Gewinnung von Leuchtgas stü tzen , 
enge Grenzen gesteckt, weil sie ausschließlich auf die 
V erarbeitung ausländischer K ohle angewiesen sind. 
In  der folgenden Zahlentafel sind die Ergebnisse dieser 
Industrien  für die Jah re  1900—1912 zusam m engestellt.

B rik etts  aus Koks für

Ja h r
M ineralkohle Pflanzenkohle m eta llu rg isch e

Z w ecke
Leuchtgas Gaskoks Teer1 Leichtöl Schweröl

Ge W ert Ge W ert Ge W ert Gewinnung W ert Ge W ert Ge W ert Ge W ert Ge W ertw innung w in  w innung w innung w in  w in w in 
1000 nung 1000 1000

c b m
1000 1000 nung 1000 nung 1000 nung 1000

t L t L t Ł L t L t L t L t L

1900 703 740 23 752 17 500 1281 _ _ 193 980 279 37 133 487 831 18 027 31 853 1052 2 224 1502 3 376 875
1901 738 30n 24 264 16 500 1 151 25 000 800 198 564 276 37 050 490 803 17 585 35 881 10S5 2 078 1308 1497 452
1902 694 500 21981 18 930 1 304 30 000 900 210 454 556 38 687 498 765 18 035 37 650 1 165 2 098 1221 1 645 316
1903 704 398 20 357 20 595 1410 21 000 651 231 367 164 41 861 533 559 17 291 42 952 1319 179S 986 1 914 349
1904 887 900 24 049 15 710 1102 30 000 900 244 832 974 42 943 577 297 17 774 40 503 1 199 2 596 1 454 3 073 358
1905 824 600 20 697 17 650 1207 36 000 1152 256 798 232 43 403 591 984 18 411 42 712 1 283 4 028 2 239 4517 460
1906 810 317 23 770 18 960 1 351 38 000 1254 272 315 484 47 989 634 689 22 144 47 167 1430 5 262 2 939 3 370 354
1907 768367 23 995 18 720 1298 35 000 1330 291 200 196 49 509 682 701 25 326 49 774 1 506 5 198 2 016 2 369 228
1908 804 685 23 665 18 014 1421 105 000 3 510 307 464 154 52164 708 842 27 853 55 237 1 632 4 539 1 365 4 064 433
1909 903552 26 823 21945 1 671 250 420 8 708 318 184 989 50 066 748 961 28 365 59 530 1 750 4141 1 248 4 425 428
1910 924 231 28 027 26 203 1 961 396 560 13 655 327 811 305 52 415 763 983 28 220 62 894 1 882 4 297 1255 5 273 444
1911 791 206 24 935 24 770 1 896 363 493 12 097 345 843 965 53 646 792 588 28 882 64 536 1953 6 567 1587 4 729 372
1912 876 565 30 101 26 085 2 031 437 706 17 604 350 382 797 56 576 786 196 30 216 65 401 1982 4 838 1241 4 444 352

J E in sch l. der in ü estille r ien  gewonrienenß-Mengen«

Die H erstellung von B riketts  aus M ineralkohle 
hat seit 1900 um  173 000 t  zugenom m en; gegen 1910 
ist dagegen ein Rückgang, um  48 000 t  zu verzeichnen. 
Die Gewinnung von Gaskoks ist gleichzeitig im Zu
sam m enhang m it der s tarken  Steigerung der Leuchtgas
produktion gegen das Ja h r  1900 um  m ehr als die 
H ä lfte  gewachsen, und  an Koks für m etallurgische 
Zwecke wurde in 1912 fast das Achtzehnfache der 
Menge von 1901 hergestellt. Auch die Gewinnung der 
leichten und schweren M ineralöle h a t in Ita lien  Eingang 
gefunden, so sind die K oksofenbatterien in Portoferraio 
auf E lba  und in Piombino, das dieser Insel gegenüber 
auf dem F estland  liegt, auf die Gewinnung der Neben
produkte  eingerichtet.

D er E i s e n e r z b e r g b a u  Ita liens ist zwar auch 
verhältnism äßig unbedeutend, doch s te llt seine Ge
winnung einen höhern W ert d ar als die des Kohlenberg
baues. Die Eisenerzförderung des Landes verte ilte  sich 
im B erichtsjahr wie folgt auf die einzelnen Bezirke.

Eisenerzbergbau Ita liens im  Jah re  1912.

Bezirk Zahl der 
fördern

den W erke

Förderung

t

M etall
geh alt

%

G esam t
wert

L

Durch
sch n itts

wert 
für 1 t

L

Florenz . . . . •8 553 704 52,88 12158 340 21,96
Iglesias . . . . 8 16 155 50,00 118 860 7,35
M a ila n d .. . . 11 12 207 43,00 129 637 10,62

zus. 1912 27 582 066 52,59 12406 837 21,31
1911 31 373 786 52,53 6 767 519 18,10

Die außerordentliche Steigening der Förderung gegen 
das J a h r  1911 ist auf die Zunahm e der Gewinnung auf 
der Insel E lba, die dem Bezirk von Florenz angehört,

zurückzuführen, 1911 brach te  diese m it 335 346 t  
89,72% , 1912 dagegen m it der ungleich großem  Förde
rung von 513 704 t  88,26% der G esam tförderung auf. 
Seit 1900 haben sich F örderung  und  V erbrauch von 
Eisenerz einschl. M anganerz in Ita lien  wie folgt en t
wickelt.

Eisen- M angan- Eisen- u. M anganeisenerz

T ahr erz- cisenerz- zus. E in  Aus Ver
Förderung fuhr fuhr brauch
t t t t t t

1900 247 278 26 800 274 078 19 205 170 286 122 997
1901 232 299 24 290 256 589 4 054 121 592 139 051
1902 240 705 23 113 263 818 4 314 209 070 59 062
1903 374 790 4 735 379 525 5 937 98 319 287 143
1904 409 460 2 836 412 296 4 390 2 577 414 109
1905 366 616 5 384 327 000 4 745 11 358 365 387
1906 384 217 20 500 404 717 6 452 1 833 409 336
1907 517 952 18 874 536 826 22 046 26 000 532 872
1908 539 120 17 812 556 932 31 090 35 653 652 369
1909 505 095 25 830 530 925 28 150 46 559 029
1910 551259 25 700 576959 17 673 9 892 584 740
1911 373 786 6 482 380 268 50 553 -22 851 407 970
1912 582 066 — 582 066 18 551 12 313 588 304

Hiernach ist der V erbrauch Ita liens an Eisenerz 
seit 1900 auf annähernd das Fünffache gestiegen. Diese 
Steigerung ist in erster Linie auf die sta rk e  Zunahm e 
der Förderung, die sich in dem gleichen Zeitraum  m ehr 
als verdoppelt h a t, sowie auf die ganz bedeutende Ab
nahm e der A usfuhr (von 170 000 auf 12 000 t) zurück
zuführen.

Über die Zahl der A rbeiter im italienischen Eisenerz
bergbau u n te rrich te t die folgende Zusam m enstellung.
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Zahl der von den fördernden E isenerzgruben
beschäftigten A rbeiter

J a h r un te r Tage über Tage
m änn weib m änn- i weib ins
liche liche zus. liche 1 liche zus. gesam t

A rbeiter A rbeiter

1900 4 0 7 4 4 1 1 1 747 15 1 762 2  173
1901 175 — 175 1 547 1 1 5 4 8 1 7 2 3
19 0 2 115 — 115 1 5 1 6 — 1 5 1 6 1 631
1903 145 — 145 1 5 3 2 2 1 534 1 679
1904 112 — 112 1 527 — 1 527 1 639
1905 149 — 149 1 468 4 1 4 7 2 1 62.1
1906 2 4 9 — 2 4 9 1 541 -— 1 541 1 790
1907 5 7 0 — 5 7 0 1 8 3 0 — 1 8 3 0 2  4 0 0
1908 5 3 4 — 5 3 4 1 8 5 8 14 1 8 7 2 2  4 0 6
1909 2 8 3 — 2 8 3 1 5 7 2 ____ 1 572 1 8 5 5
191 0 67 — 67 1 674 1 6 7 4 1 741
1911 102 — 102 1 931 2 2 1 953 2 0 5 5
1912 165 — 165 1 5 6 5 - 1 565 1 730

Die B le i-  rind Z in k e r z g e w in n u n g ,  die bei einer 
Förderung von 42 000 t  Blei-, 150 000 t  Zink- und  300 t 
Blei-Zinkerz in 1912 einen W ert von 7,8 Mill., 18,3 Mill. 
und  5400 L ergab, geht nam entlich auf der Insel Sar
dinien um , wo 1912 im ganzen 169 000 t  (87,97 % 
der Gesamtmenge) im W erte  von 23,3 Mill. L  gewonnen 
worden sind. In diesem Erzbergbauzweig waren in 
1912 14 797 Personen beschäftigt. Das K u p f e r e r z  
( 8 6  000 t  im W erte von 1,6 Mill. L) wird hauptsächlich 
in dem Bezirk von Florenz gefördert und  ebenso wie 
das Bleierz im Lande selbst v erh ü tte t, w ährend das 
sardinische Zinkerz zum größten Teil zur Ausfuhr gelangt.

Die P e t r o le u m g e w in n u n g  Ita liens, welche 1912 
7479 t  im W erte von 1,2 Mill. L betrug, verm ag nur 
einen kleinen Teil des Bedarfs des Landes zu decken, 
das infolgedessen sehr große Mengen Petroleum  aus 
dem A usland bezieht. - Ü ber Gewinnung und  E infuhr 
von Petroleum  seit 1895 u n te rrich te t die nachstehende 
Zusam m enstellung.

Gewinnung von E in fuh r von

Ja h r R oh raffiniertem raffiniertem
petroleum Petroleum , 

Benzin usw .
P etroleum , 

B enzin usw.
t t t

1 895 3 5 9 4 4  191 68  617
1 900 1 683 6  077 73  0 8 9
1901 2  2 4 6 4 211 69 298
1 90 2 •2  633 4  4 1 3 68  781
1 903 2  4 8 6 4  577 68 2 2 0
1 904 3 543 6 568 69 2 3 3
1 905 6 123 9 9 2 5 6 6  4 9 3
1 90 6 7 4 5 2 10 9 5 4 64 541
1907 8 327 10 5 5 6 72  714
1 908 7 088 10  8 7 6 89  8S1
1 909 5  8 9 5 11 077 99  146
1 9 1 0 7 0 6 9 12 349 96  823
1911 10  3 9 0 15 5 7 0 1 38  1 6 6
1 912 7 4 7 9 13 7 9 2 1 3 7  110

In der Gewinnung e in e s  M inerals, nämlich von 
S c h w e fe le rz , und  des daraus gewonnenen Produktes 
nimmt Italien , wie die folgende Tabelle zeigt, einen 
hervorragenden P la tz  u n te r den Ländern der E rde ein.

Jah r
Gewinnung von Rohschwefel in 

Italien  der W elt 
t  t

A nteil I ta liens
an der

W elterzeugung
0/10

189 5 3 7 0  7 6 6 3 9 8  9 1 6 9 2 ,9 4
1 896 4 2 6  353 4 5 9  798 9 2 ,7 3
1897 4 9 6  658 5 2 8  5 9 2 9 3 ,9 6
189 8 5 0 2  351 5 3 2  312 9 4 ,3 7
1 899 5 6 3  697 5 9 2  2 9 0 9 5 ,1 7
1 90 0 5 5 4  119 5 81  2 8 2 9 5 ,3 3
1901 5 6 3  0 9 6 6 0 4  9 3 0 9 3 ,0 8
190 2 5 3 9  4 3 3 5 5 2  9 9 6 9 7 ,5 5
1903 5 5 3  751 631 0 3 5 8 7 ,7 5
1904 5 2 7  5 6 3 767  2 4 9 6 8 ,7 6
1905 5 6 8  927 8 3 0  609 6 8 ,5 0
19 0 6 4 9 9  S14 8 4 5  9 5 6 5 9 ,0 8
1907 4 2 6  9 7 2 801  911 5 3 ,2 4
1908 4 4 5  3 1 2 8 2 9  437 5 3 ,6 9
1909 4 3 5  0 6 0 817  608 5 2 ,6 4
1910 4 3 0  3 6 0
1911 4 1 4  161 .
1 912 3 8 9  451

Nachdem  neuerdings die am erikanische Union m it 
von Ja h r  zu Ja h r  steigenden Mengen in den M arkt 
getreten  ist, h a t Ita lien  seine bis zum Jah re  1903 fast 
m onopolartige S tellung in der Schweieierzgewinnung der 
W elt eingebüßt. Im m erhin übersteigt seine Rohschwefel
erzeugung auch heu te  noch die der Vereinigten S taa ten , 
die 1912 308343 t betrug, obwohl sie im letz ten  Jah r
zehnt sehr s ta rk  zurückgegangen ist.

N äheres über die italienische Schwefelerzgewinnung 
ergibt sich für das B erichtsjahr aus der folgenden 
Ü bersicht.

B e z i r k
Zahl der 

fördernden  
W erke

Schw ofcl-
erz-

förderung

t

Schw efel- 
gelm lt 

des E rzes

%

G esam t
w ert der 

F örderung

L

D urch
sch n itts

w ert 
fü r l t

L

B ologna. . . . 6 145 350 2 9 ,8 8 2  3 2 2  9 7 0 1 5 ,9 8
C altanissetta 3 4 2 2  2 5 5  0 9 2 3 0 ,7 5 2 5  8 1 7  103 1 1 ,4 5
Florenz . . . . 1 7 797 2 0 ,0 0 6 4  3 2 5 8 ,2 5
N eapel . . . . 9 9 6  169 2 2 ,0 0 1 3 9 6  2 8 6 1 4 ,5 2

zus. 1 9 1 2 358 2 504  408 3 0 ,3 3 2 9  6 0 0  6 8 4 1 1 ,8 2
1911 3 5 2 2  6 8 2  766 3 0 ,18 31 097 336 1 1 ,8 5

Mehr als - neun Zehntel der Schwefelerzgewinnung 
Ita liens entfallen auf den Bezirk C altan issetta  (Insel 
Sizilien), in dessen Schwefelerzgruben 1912 15 507 Per
sonen beschäftigt waren. Die Zahl der Schwefelerzgruben 
auf Sizilien h a t in den le tz ten  Jah ren  erheblich ab 
genommen. H ierbei m acht sich eine S tröm ung auf A us
schaltung der kleinen G ruben bem erkbar, die ihre 
Existenz nu r durch K redit fristen. Diese Ström ung 
setzte im  J a h re  1906 ein, als m an für die Z ukunft der 
italienischen Schwefelindustrie zu fürchten begann. 
Von 777 in 1903 ist die Zahl der fördernden Schwefel
gruben auf 342 in 1912 zurückgegangen.

Die G esam tzahl der im italienischen Schwefelerz
bergbau beschäftigten A rbeiter zeigt seit 1900 d ie  
folgende Entw icklung.
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Zahl der von den fördernden Schwefelerzeruben
beschäftigten A rbeiter

J a h r un te r Tage über Tage
ins-

männliche : weibliche |j zus. männliche weihliehe - zus. ge
Arbeiter A rbeiter jj sam t

1000 32 423; 186 32 009
! ü

1 735 — 1 735 34 344
1901 32 590 i 149 | 32 739 1 777 3 1 780 34 519
1902 31 917 1 149 1 32 066 1 758 4 ; 1 762 33 828
1903 31 257 169 31 426 1 954 4 1 958 33 384
1904 30 053 —  30 053 2 OOS 20 ; 2 028 32 081
1905 30 758 | —  i 30 758 2 066 6 2 072 32 830
1900 2 7 1 8 1 ; —  ¡2 7 1 8 1 2 021 4 II 2 025 29 206
1907 22 468 i —  ji 22 468 2 005 17 2 022 24 490
1908 21 983 : —  ! 21 983 1 966 10 1 976 23 959
1909 20 821 —  ! 20 821 1 937 31 ; 1 968 22 789
1910 19 247 — 19 247 1 916 38 1 954 21 201
1911 1 7 1 6 3 ; -  17163 2 122 8 1 2  130 19 293
1912 15 206 | — ¡1 15 206 1 981 39 ¡1 2 020

! ,11
17 226

Da die für die Entw icklung einer m e ta l lu r g i s c h e n  
I n d u s t r i e  w ichtigsten Vorbedingungen, ausreichende 
F örderung von Eisenerz und  Kohle, in Italien  fehlen, 
s ind  seiner E i s e n in d u s t r i e  von vornherein enge 
Grenzen gezogen. Trotzdem  besteht in Ita lien  eine nicht 
unbedeutende E isenindustrie, die in den letz ten  beiden 
Jah ren  die folgenden Ergebnisse aufzuweisen hatte .

Ergebnisse der m etallurgischen Industrie.

Erzeugnis
Gewinnung 
1911 ; 1912 

t  ; t

G esam tw ert
1911 1912 
.1000 ! 1000 

Ł ’ L

E inheitstvert 
1911 1 1912 

L L

R o h e isen ........... 302 931 ¡379 989 28 105 38 676 92,77 101,78
R oheisen zweit.

Schm elzung . 39 655 38 686 9 906 9 815 249,80 253,72
Fertigeisen . . . . 303 223 179 516 59 267 37 484 195,47 208,80
F ertigstah l . . . . 697 958 801 907 148818 211 218 213,22 263,39
W eißblech ........ 46 352 40 126 20 530 20 779 442,92 517,84
K upfer und
-Legierungen . 22 908 26 659 45 347 65 126 1979,52 2442,91

Blei ................... 16 684; 21450 5 551 8 929 332,70 416,29
Rohsilber . . .  kg 12 143 14 363 1 082 1 426 89,06 99,29
R o h g o ld -----kg 55! 33 89 57 1612,72 1749,51
Alum inium 798 824 1237 1730 1550,00 2100,00
Q uecksilber . .  . 955 1 000 5 253 5 502 5500,00 5500,00
Schwefel :

r o h ................... 414 161,389 451 40 284 38 212 97,14 98,12
raffin iert. 166 802 168 514 18 609 19 033 111,60 112,94
gem ah len . . . . 158 977; 164 864 19 932 20 803 125,38 126,18

Die B etrachtung der folgenden T abelle läß t eine 
nicht unbeträchtliche E ntw icklung der Eisen- und 
S tahlindustrie erkennen. Im besondern ha t die Roh
eisenerzeugung seit Anfang dieses Jah rh u n d erts  einen 
erheblichen Aufschwung genommen, sie hat sich seitdem 
auf annähernd das Zehnfache ihres dam aligen Umfanges 
erhöht. Die S tahlindustrie  erzeugte im B erichtsjahr 
das Siebenfache der vor 12 Jahren  produzierten Menge; 
auch die H erstellung von W eißblech ist gegen 1900 um 
ein Mehrfaches gestiegen, obgleich sich gegen das Vor
ja h r  eine Abnahm e um  6000 t ergibt. Die Produktion 
von Fertigeisen erfuhr gegen 1911 eine so bedeutende 
A bnahm e, daß sie sogar h in ter dem A nfangsjahr der 
T abelle  um  11 000 t zürückblieb.

Ja h r Roheisen
t

Gewinnung von 
Fertigeisen j W eißblech 

t  | t
F ertig stah l

t

1900 42 571
1 - ; 

190 518 10 000 115 887
1901 30 890 180 729 7 550 123 310
1902 43 335 163 055 8 800 108 864
1903 90 744 177 392 ! 11275 154 134
1904 112 598 181 385 ! 10 465 177 086
1905 181 248 205 915 18 560 244 793
1906 180 940 236 946 16 350 332 924
1907 148 996 248 157 ; 24 423 346 749
1908 158 100 302 509 28 277 437 674
1909 254 904 281 098 i 35 880 608 795
1910 399 700 311 210 42 670 670 983
1911 342 586 303 223 46 352 697 958
1912 418 675 179 516 ; 40 126

1 801 907

Die italienische R o h e i s e n in d u s t r i e  h a t ihren 
H auptsitz  im Bezirk Florenz, wo 1912 auf der Insel 
E lba und dem gegenüberliegenden Eisenwerk von 
Piombino 244 000 t  im W erte von 25,6 Mill. L er- 
blasen w urden; an zweiter Stelle s teh t der Bezirk von 
Neapel (Bagnoli) m it einer E rzeugung von 130 000 t 
im W erte von 12,0 Mill. L. Die Hochöfen im M ailänder 
Bezirk lieferten nu r 6100 t im W erte  von 1,05 Mill. L 
Zu der H erstellung von Roheisen zweiter Schmelzung, 
die sich in 1912 auf 38 6 8 6  t im W erte von 9,8 Mill. L 
bezifferte .trugen in erster Linie die Bezirke von Carrara 
(17 838 t), Florenz (1 1  557 t) und  Rom (8763 t) bei.

Die F e r t i g e i s e n -  und die S t a h l i n d u s t r i e  
verteilen sich nach Menge und W ert ihrer Gewinnung 
in 1912 wie folgt über das Land.

Fertigeisen F ertigstah l
G ew innung W ort G ew innung W ert

t L t L

B o lo g n a ........... 235 6 6  505
C a ltan isse tta ... 14 000 3 010 000 — —

C arrara ........... 41 782 8 196 864 385 272 88 298 356
Florenz ........... 49 030 10 475 000 118 200 30 691 000
M ailand ........... 40 410 8 480 500 133 303 28 819 164
N e a p e l ............. 14 671 2 923 575 4S943 14 359 060
R o m .................. 400 320 000 20 371 19 857 922
T u rin .................. 17 503 3 451560 76 924 17 396 455
V icenza............. 215 96 750 18 894 3 971040

zus. 1912 179 516 37 483 554 801 907 211218 457
1911 303 223 59 267 219 697 958 148818138

Da die verarbeitende Industrie  viel größere Mengen 
Eisen braucht, als die Hochöfen des Landes zu liefern 
im stande sind, ist die E infuhr von Roheisen sehr be- 

' deu tend ; im letzten  Ja h r  ist sie m it 267 479 t  um 
34 6 6 8  t größer gewesen als im Vorjahr. Dazu kom m t 
ein sehr beträchtlicher Bezug von Abfalleisen aus dem 
Ausland, 1912 b e tiu g  er 343 728 t. Die E infuhr von 
Eisen und Stahl in wenig bearbeitetem  Z ustand  be
zifferte sich auf 27 616 (39 201) t, von Schmiede- und 
Stabeisen und -S tahl, Röhren, D rah t usw. auf 162 595 
(160 818) t, von E isenbahnrädern  auf 12 434 (11 172) t, 
von Eisen- und Stahlw aren auf 72 478 ( 6 6  908) t.
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D eutschland ist nach der deutschen A usfuhrstatistik  
an dem Bezug Ita liens an Eisen und  Eisenwaren seit 
1900 wie folgt beteiligt.

1000 t 1C00 t

1900 . . . . .  71 1907 . . . . .  287
1901 . . . . .  74 1908 .. . . .  293
1902 . . . . .  135 1909 . . . . .  300
1903 . . . . .  130 1910 . . . . .  259
1904 . . . . .  124 1911 . . . . .  270
1905 . . . . .  147 1912 . . . . .  299
1906 . . . .  203

Es ha t m ithin seine Versendungen in dem zwölf
jährigen Zeitraum  erheblich steigern können, u. zw. dürfte  
dies z. T. auf K osten G roßbritanniens geschehen sein.

In  der S t e in b r u c h i n d u s t r i e  Italiens, über welche 
die folgende Zusam m enstellung einige allgemeine An
gaben b ietet, die u. a. ersehen lassen, daß dieser Erw erbs

J a h r
Zahl der 

betriebenen 
Steinbrüche

G esam tw ert der 
Gewinnung

L

Zahl der be
schäftigten 

A rbeiter

1900 5173 32 831 435. 31 535
1901 11441 37 201 903 56 948
1902 11495 40 132 305 57 950
1903 - 11 556 41 164 562 58 837
1904 11576 43 856 105 59 063
1905 11452 45 004 560 59 3-12
1906 11565 48 086 033 65 648
1907 12 045 50319 746 67 921
1908 12 204 51 334 566 69 108
1909 12 452 50 069 701 69 143
1910 12 542 54 567 420 69 335
1911 12 700 61 048 203 70 767
1912 12 635 64 258 333 70 914

zweig m ehr A rbeiter als der Bergbau des Landes be
schäftigt, kom m t der Gewinnung von M a rm o r  die 
größte B edeutung zu. Ih r  W ert betrug  in 1912 25,9M ill.L, 
was bei einer Gewinnung von 522 088 t einen W ert 
für 1 t von 49,62 L  ergibt. Der größte Teil dieser Menge, 
nämlich 449 906 t  im W erte von 22,7 Mill. L, stam m t 
aus den bekannten Brüchen von M assa-Carrara 
(Apuansche Alpen), die in 1912 m it den ihnen an 
gegliederten Betrieben 18 722 A rbeiter beschäftigten.

In  der Ausfuhr Ita liens spielt der M armor eine nicht 
unerhebliche Rolle; 1912 v 'urden aus dem Bezirk der 
Apuanschen Alpen 327 000 t ausgeführt, davon 187 000 t 
in unbehauenem  Zustand, 122 000 t gesägt und 
17 000 t bearbeitet. Den besten M arkt findet dieser 
M armor in den Vereinigten S taa ten , die 1912 55 000 t 
bezogen; Südam erika erhielt 43 000 t, England 31 000 t, 
Frankreich 35 000 t, Belgien 27 000 t, die wohl ebenso 
wie die Ausfuhr nach H olland in H öhe von 13 000 t 
z. T. ihren Weg nach D eutschland gefunden haben. Die 
d irek te  Zufuhr nach D eutschland belief sich in dem 
genannten Ja h r  auf 48 000 t.

Zum Schluß sei noch eine Ü bersicht über die 
tö d l ic h e n  V e r u n g lü c k u n g e n  im Bergbau und  in 
der S teinbruchindustrie Italiens in den Jahren  1900 
bis 1912 geboten.

Tödliche V erunglückungen.

Ja h r
Bergbau 

absolut i °l00
Steinbruchindustrie 
absolut : °/00

1900 119 1,75 23 0,73
1901 126 1,86 24 0,42
1902 86 1,35 53 0,91
1903 110 1,75 44 0,75
1904 120 1,89 59 1,00
1905 114 1,78 49 0,83
1906 79 1,26 69 1,05
1907 113 1,90 51 0,75
1908 73 1,29 00 0,87
1909 69 1,31, 56 0,81
1910 59 1,18 63 0,91
1911 117 2,36 80 1,13
1912 71 1,47 75 1,06

Von den tödlichen Verunglückungen im Jah re  1912 
erfolgten im B ergbau 59 u n te r und 12 über Tage; für 
die S teinbruchindustrie sind die entsprechenden Zahlen 
6  und 69. Im  Bergbau en tfä llt die Mehrzahl der Todes
opfer (38) auf den Bezirk von C altanissetta , der m it 
17 302 Mann Belegschaft in 1912 35,88%  der insgesam t 
im Bergbau beschäftigten Personen um faßte. Im  S tein
bruchbetrieb weist der Bezirk von N eapel in 1912 die 
höchste Zahl (23) der tödlichen V erunglückungen auf, 
ihm folgen die Bezirke von C arrara (21), Rom (11) und 
M ailand (6 ).

Etat der Preußischen Eisenbahnverwaltung für das Etats jahr 1914.
(Im Auszuge.)

Nach (lern E rläu terungsbcrich t zum E ta t  über die 
Betriebsergebnisse betrug die G esam tbetriebslänge der 
von der preußisch-hessischen E isenbahn-B etriebs- und 
Finanzgem einschaft verw alteten vollspurigcn E isenbahnen 
am Schluß des E ta ts jah re s  1912 38 850,20 km ; außerdem  
waren 239,31 km  Schm alspurbahnen in Betrieb. Hierzu 
treten die neuen, in der Zeit vom 1. April 1913 bis Ende 
März 1914 dem B etrieb übergebenen oder voraussichtlich 
noch eröffneten vollspurigen Strecken m it einer Länge von

365,85 km, so daß sich un te r B erücksichtigung eines Ab
ganges von 7,84 km  Streckenlänge am  Anfang des E ta t s 
jahres 1914 eine B etriebslänge von 39 208,21 1cm fü r die 
vollspurigcn und 239,31 km fü r die schm alspurigen E isen
bahnen ergibt. Außerdem  sind 233,68 km A nschlußbahnen 
fü r den n icht öffentlichen V erkehr vorhanden. Im  E ta ts 
jah r 1914 wird die Betriebslänge voraussichtlich um 
589,60 km erw eitert w erden; dem nach werden am  Schluß 
des E ta tsjah res 1914 fü r den öffentlichen V erkehr an voll-
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spurigen Bahnen 39 797,81 km in B etrieb  sein. An dem 
Zuwachs sind die E isenbahndirektionsbezirke Essen m it 
8,43 und Kassel m it 48,19 km beteiligt.

Die B e t r i e b s e in n a h m e n  aus den vom S ta a t ver
w alteten  E isenbahnen (Kap. 10) betragen im  E ta ts ja h r  1914 
2 638 691 000 (2 504 516 000)1 M, die ordentlichen B etriebs
ausgaben (K ap. 23) 1 827 992 000 (1 708 261 000) Ji ;  hier
nach erg ib t sich ein B etriebsüberschuß von 810 699 000 
(796 255 000) ; m ith in  sind fü r  1914 14 444 000 Ji  m ehr
veranschlagt als im vorigen E ta ts ja h r.

Bei der V eranschlagung der B etriebseinnahm en und 
-ausgaben is t von den wirklichen Ergebnissen des E ta ts 
jahres 1912 ausgegangen worden. N ach den bisherigen E r
gebnissen des Jah res 1913 is t sowohl im  Personen- als 
auch im G üterverkehr m it einer S teigerung der E innahm en 
zu rechnen.

Die E innahm en aus dem  P ersonen-.und G epäckverkehr 
(Kap. 10, T it. 1) sind au f 730 300 000 (689 024 000) Ji  ver
anschlagt worden. Die M ehreinnahm e gegenüber dem  Vor
ja h r  e rk lä rt sich aus der Inbetriebnahm e neuer Strecken 
und aus der V erkehrssteigerung, die auf 3%  fü r das Jah r 
geschätzt worden ist. Da in das E ta ts ja h r  1914 n u r ein 
O sterfest fällt, sind von den Ergebnissen des Jahres 1912, 
in das zwei O sterfeste fielen, rd. 4 000 000 Ji  abgesetzt 
worden.

Zu den E innahm en aus dem G üterverkehr (Tit. 2) t r i t t  
eine E innahm e von 7 751 000 Ji  fü r die neuen Strecken 
und eine solche von 1 312 000 Ji  für die v erstaatlich ten  
Privateisenbahnen. Im  übrigen g eh t auch h ier die V er
anschlagung von einer V erkehrszunahm c von 3%  fü r  das 
Ja h r  aus,' weshalb 98 855 000 Ji  zugesetzt worden sind. 
Aus Anlaß der am  1. O ktober 1912 in  K ra ft getre tenen  
Erm äßigung der A bfertigungsgebühren bei voller Aus
nutzung von W agen m it höherm  Ladegew icht sowie aus 
Anlaß kleinerer Tariferm äßigungen w aren 5 990 000 Ji  a b 
zusetzen. Als Ausfall infolge der voraussichtlich im Laufe 
des E ta t ja h r e s  1914 erfolgenden allmählich.en A ufnahm e 
des Betriebes auf dem Rhein-W eser-K anal is t bei den 
Einnahm en des G üterverkehrs fü r dieses E ta ts ja h r  ein 
Betrag von 5 000 000 Ji  abgesetzt worden. Die un ter 
Tit. 2 zu veranschlagende G esam teinnahm e b e träg t som it 
1 744 030 000 (1 670 472 000) Ji.

Die E innahm en aus der Überlassung von Bahnanlagen 
und Leistungen zugunsten D ritte r  (Tit. 3) sowie von F ah r
zeugen (Tit. 4), die E rträge aus V eräußerungen (Tit. 5) 
und die verschiedenen E innahm en (Tit. 6) konnten gleich
falls höher angese tzt werden. Ebenso wird bei den E in 
nahm en aus der W ilhelm shaven-Oldenburger E isenbahn 
(Kap. 18) sowie aus den P riva tbahnen , an denen der S ta a t 
beteilig t is t (Kap. 19), und den sonstigen E innahm en 
(Kap. 20) m it einem E innahm ezuw achs gerechnet, so daß 
die o r d e n t l i c h e n  E in n a h m e n  insgesam t 2 642 571 000 
(2 508 136 000) Ji  betragen. Die Summe von 133 800 000 Ji,  
auf die sich das E ta tsex trao rd inarium  der E isenbahn
verw altung m it 1,15% des sta tistischen  A nlagekapitals 
Ende 1912 beziffern würde, reicht n ich t aus, um  die B au
tä tig k e it so zu fördern, wie es die dringend notw endige 
A usgestaltung der B ahnanlagen erheischt. D aher sollen 
in Ausführung des Gesetzes vom 3. Mai 1903, betreffend 
die Bildung eines Ausgleichfonds fü r die E isenbahnver
w altung, zur V erstärkung der D cckungsm ittel im  S ta a ts 
haushaltse ta t behufs angem essener A usgestaltung des E x tra- 
ordinarium s der E isenbahnverw altung 45 000 000 Ji  dem  
Ausgleichfonds entnom m en w erden2. D urch diese Summe,

i D ie  eingeklaim nerten Zahlen beziehen  sich  auf den E tat des  
Vorjahres.

* A us dem selben Grunde w urden durch den N a c h t r a g  z u m  
S t a a t s h a u s h a l t s e t a t  fU r das Jahr U»12 (v g l. G lü ck auf 1 «13, S. 141) 
dem A u sg le ich fo n d s G0 000 000 v* entnom m en und den auß -rord en tllchen  
E innah m en im  E tat für 1912 unter Kap. 21, T it. 5 zugeführt.

die bei K ap. 21, T it. 5 vere innahm t ist, erhöhen sich die 
a u ß e r o r d e n t l i c h e n  E in n a h m e n  (Kap. 21), die im 
übrigen aus den Beiträgen anderer B ahnverw altungen und 
von S tad t- und sonstigen V erw altungen zu B ahnbau ten  
.(Tit. 1) sowie aus dem  V erkauf von S taatse iscnbahngrund- 
stückcn (Tit. 2) herrühren, au f 48 601 000 (4 023 000) Ji .  
Die G e s a m te in n a h m e n  beziffern sich som it auf 
2 691 172 000 (2 512 159 000) Ji .  Die w i r k l ic h e  E innahm e 
betrug im Jahre  1912 2 592 176 675 M.

D ie d a u e r n d e n  A u s g a b e n  (Kap. 23 bis 32) betragen  
ohne Berücksichtigung der Zinsen und Tilgungsbeträge 
(Kap. 33) und des Ausgleichfonds (Kap. 33a) 1 850 050 800 
(1 729 691 200) Ji.  Die M ehrausgabe von 120 359 600 .K 
wird der Vergrößerung des B ahnnetzes und der V erkehrs
zunahm e zufolge vor allem durch die erhöhten B e t r i e b s 
a u s g a b e n  (Kap. 23) bedingt.

In Kap. 23, T it. 1 bis 3, sind entsprechend der Mchr- 
einstcllung von B ediensteten und der S teigerung der E in 
kommensbezüge des D ienstpersonals insgesam t 703 282 000 
(647 746 000) Ji  gegenüber der wirklichen Ausgabe des 
Jah res 1912 in Höhe von 625 898 299 Ji  veranschlag t 
worden.

D er T itel 7, U nterha ltung  und E rgänzung der G eräte 
sowie Beschaffung der Betriebsm aterialicn, se tz t im Ver
gleich zum V orjahr 15 566 000 Ji und zur wirklichen Aus
gabe des Jahres. 1912 24 024 089 Ji  m ehr, näm lich 
240 309 000 Ji  aus. Im  einzelnen entfallen 160 838 900 
(152 496 300) Ji  auf den Bezug von Kohle, K oks und 
B riketts. Von der fü r Heiz- und sonstiges B etriebsm aterial 
insgesam t veranschlagten Ausgabe entfallen auf 1000 Loko- 
m otiv- und Triebw agenkilom eter 234,65 Ji ,  auf 1000 W agen
achskilom eter 7,69 Ji ,  w ährend diese Ausgaben im E ta ts 
ja h r  1912 221,58 Ji  und 7,26 Ji  betragen  haben. Die für 
die genannten Zwecke angenom m enen B eträge übersteigen 
die wirkliche Ausgabe im E ta ts ja h r  1912 um  rd. 20 777 000 .K. 
Dieser M ehrbedarf is t in der H auptsache auf die ange
nom m ene Verkehrssteigerung und au f die E rhöhung von 
B etriebsm aterialienpreiscn zurückzuführen. F ü r die Loko
m otiven sind an  Steinkohle, S teinkohlcnbriketts und Koks 
11 858 602 (11 224 049) t  zu den auch der vorjährigen Ver
anschlagung zugrunde gelegten D urchschnittspreisen  von 
12,52 Ji  für 1 t, im  ganzen 147 283 800 (140 525 100) Ji 
angese tz t; hiervon entfallen auf 1000 km der Lokomo
tiven, ausschließlich der Triebwagen, 14,60 (14,20) t, im 
W ert von 181,33 (177,78) Ji, gegenüber einem  ta tsächlichen 
Aufwand von 14,32 t  zum W erte von  172,14 Ji im  E ta ts 
ja h r  1912. F ü r den Bezug von W asser, Gas und  E lek triz itä t 
von frem den W erken sind 21 855 000 (20 123 200) Ji ver
anschlagt; die M ehrforderung gegen das E ta ts ja h r  *1912 
von rd. 2 110 000 Ji  gründet sich hauptsächlich  au f ge
steigerte Verwendung von E lek triz itä t fü r B eleuchtungs
und Kraftzwecke.

D er A nteil der einzelnen Industriebezirke an  der Ver
sorgung der preußischen E isenbahn m it Kohle, Koks und 
B rike tts geh t aus folgender Zusam m enstellung hervor.

Menge

t

G esam t
kosten

Ji

Durch
schnittspreis 

für 1 t
Ji

s
W estfälischer Bezirk . . .  
Obcrschlesischer Bezirk 
Niederschlesischer Bezirk 
S a a rb c z irk .........................

t e in k o h le  
6 233 000 
4 130 000 

420 000 
552 000 

48 000

76 977 600 
49 105 700 

5 741 400 
8 004 000 

621 100

12,35
11,89
13,67
14,50
12,94W urm - und Indebezirk .

zus. i l  383 000 140 449 800 12,34
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Menge G asam t
kosten

Durch
schnittspreis 

für 1 t
t .« Jl

S t c i n k o h l e n b r i k e t t s
W estfälischer Bezirk . .  . 
Oberschlesischer Bezirk 
Niederschlesischer Bezirk 
S o n s tig e .............................

1 093 000 
102 000 
39 000 
60 000

14'209 000 
1 203 600 

551 500 
1 050 000

13,00
11,80
14,14
17,50

zus. 1 294 000 
K o k s

17 014 100 13,15

W estfälischer Bezirk . . .  
N iederschlesischer Bezirk 
Sonstige ..............................

66 000 
22 000 
18 977

1 254 000 
363 000 
354 000

19,00
16,50
18,66

zus. 106 977 1 971 000 18,42
B r a u n k o h le  u n d  B r a u n k o h l e n b r i k e t t s

200 000 1 404 000 7,02

msges. 12 983 977 160 838 900 12,39

F ü r die U nterhaltung, E rneuerung und E rgänzung der 
baulichen Anlagen (Tit. 8) sind 311 006 000 (292 018 000) .ft 
in A ussicht genom m en worden. F ü r die gewöhnliche 
U nterhaltung der baulichen Anlagen sind 85 703 (89 300) 
A rbeiter m it einem Lohnaufw and von 82 789 000 (83 228 000) 
. f t  veranschlagt. Im  E ta ts ja h r  1912 betrug die wirkliche 
Ausgabe an  Löhnen, einschließlich der an U nternehm er 
gezahlten Lohnbeträge, bei einer B eschäftigung von 84 063 
Köpfen rd. 77 928 000 Jl .  F ü r das E ta ts ja h r  1914 sind so
nach 1640 A rbeiter und 4 861 000 Jl Lohn m ehr vor
gesehen. Die E rhöhung des durchschnittlichen Lohn
einkommens veru rsach t fü r die für 1914 vorgesehene 
Arbeiterkopfzahl eine M ehrausgabe von 3 342 000 Jl .  Die 
fü r die gewöhnliche U nterhaltung  der baulichen Anlagen 
überhaupt in F rage kom m ende A rbaiterkopfzahl fü r 1 km 
durchschnittliche Länge der un terhaltenen  B ahnstrecken 
b e träg t nach der Veranschlagung 2,15 gegenüber einer 
solchen von 2,17 im Jahre  1912. F ü r die Beschaffung der 
Oberbau- und B aum aterialien auf V orrat (Schienen, 
Kleineisen, W eichen, Schwellen, Baum aterialien) sind 
126 777 000 Jl,  fü r sonstige Ausgaben einschließlich der 
Kosten kleinerer E rgänzungen 78 814 000 Jl v e ra n sch la g .

Die U nterhaltung, E rneuerung und E rgänzung der F ah r
zeuge und der m aschinellen Anlagen (Tit. 9) erfordern einen 
Aufwand von 292 625 000 (278 933 000) j H .  Von diesem 
Betrage entfallen 115 258 000 (107 288 000) .« auf die Löhne 
der W erkstättenarbe ite r, 60 234 000 (56 350 000) Jl  auf 
die Beschaffung der W erksta ttm ateria lien  auf V orrat und 
22 133 000 (25 295 000) . f t  auf sonstige Ausgaben. Der 
R est von 95 000 000 (90 000 000) . f t  en tfä llt auf die Be
schaffung ganzer Fahrzeuge, fü r die im Vergleich zu den 
tatsächlichen Ausgaben des Jah res 1912 5 000 000 Jl  m ehr 
veranschlagt worden sind. Diese M ehrausgabe findet ihre 
B egründung hauptsächlich in  dem großem  Bedürfnis zu 
Ersatzbeschaffungen fü r auszum usternde Lokom otiven. 
Im  einzelnen is t die Beschaffung von 640 Lokom otiven, 
925 Personenwagen und  7555 Gepäck- und  G üterw agen 
vorgesehen.

Von den übrigen A usgabekapiteln is t K ap. 24, A nteil 
Hessens an  den Ergebnissen der gem einschaftlichen Ver
waltung des preußisch-hessischen Eisenbalm besitzes, m it 
17 994 000 (17 443 000) Jl,  K ap. 30, W ilhelm shaven-O lden
burger E isenbahn, m it 190 000 (190 000) Jl und Kap. 32,

M inisterialabteilungen fü r das E isenbahnw esen, m it 
2 967 800 (2 896 200) Jl hervorzuheben.

D er A nteil der E isenbahnverw altung  an  den in  den 
K ap. 35 und 36 des E ta ts  d e r S taatsschuldenvcrw altung 
vorgesehenen Ausgaben zur V e r z in s u n g  und  T ilg u n g  
der S taatschulden b e trä g t nach K ap. 33 338 769 219 
(326 684 965) .«. Zur V erstärkung des A u s g le ic h f o n d s  
sind im K ap. 33a 79 151 981 (93 482 835) Jl vorgesehen.

Die e in m a l ig e n  u n d  a u ß e r o r d e n t l i c h e n  A usgaben 
(Kap. 9, T it. 1 bis 418) sind fü r 1914 in  einer H öhe von 
178 800 000 (128 200 000) Jl  veranschlag t worden. U nter 
Berücksichtigung der außerordentlichen E innahm en (s. o.) 
schließt das E x trao rd inarium  m it einem Zuschuß von 
130 199 000 (124 177 000) . f t  ab. Von den Ausgaben des 
E xtraord inarium s entfallen auf den

Jl
Bezirk B e r l i n   7 454 000

E lb e r f e ld ........................................  10 808 000
E s s e n .............................................  27 369 000
F ra n k fu rt ( M a i n ) ....................... 9 048 000
K a s s e l   7 187 000
K ö ln   13 955 000

,, M ünster ( W e s t f . ) .......................  5 484 000
,, Saarbrücken .  .......................  4 350 000

Im  einzelnen sind an  großem  Beträgen ausgesetzt: Im  
Bezirk der E isenbahndircktion E lb e r f e ld  4 Mill. Jl  für 
die Erw eiterung der B ahnanlagen bei H agen (Westf.), 
1 Mill. . f t  fü r Erw eiterung des H altepunk tes Geisecke zu 
einem R ingierbahnhof, 1,2 Mill. . f t  fü r Verbesserung der 
Ferngüterzuggleise bei D üsseldorf-R ath  sowie U m bau der 
Bahnhöfe D üsseldorf-R ith  und R atingen-W est, im  Bezirk 
E s s e n  2,5 Mill. .ft zur E rw eiterung des B ahnhofs W anne, 
3 Mill. Jl  zur Erw eiterung des B ahnhofs H erne, 5 Mill. . f t  

zur E rw eiterung des B ahnhofs W eddau, 3 Mill. Jl  zur Um 
gesta ltung  des B ahnhofs H am m  (W estf.), 2 Mill. Jl  zur 
Erw eiterung des B Umhofs D ortm underfeld, 1,2 Mill. . f t  

zur E rbauung einer W agenw erkstätte in W eddau, 1 Mill. .« 
zum  U m bau der H au p tw erk stä tte  Speldorf und 2,1 Mill. Jl  
fü r  den G runderw erb zur E rw eiterung des Bahnhofs 
Gelsenkirchen, im Bezirk F r a n k f u r t  (M ain) 2,5 Mill. .ft 
zur Erw eiterung des H auptpersonenbahnhofs F ra n k fu rt 
(Main) und 1 Mill. .ft zur Erw eiterung des H auptbahnhofs 
Offenbach (Main), im  Bezirk K a s s e l  2,8 Mill. . f t  zur E r
w eiterung des B ahnhofs Kassel O und  1,2 Mill. . f t  zur 
E rbauung einer W agenw erkstätte in Paderborn , im Bezirk 
K ö ln  1 Mill. Jl zur H erstellung eines R angierbahnhofs 
bei K alk Nord, 1,5 Mill. .ft zur U m gestaltung der B ahnhofs
anlagen in und bei Köln, 3,5 Mill. Jl  zur B eseitigung der 
Schienenkreuzungen am  Block G roßkreuz bei Köln und 
1 Mill. Jl  zur U m gestaltung der Bahnanlagen bei Viersen, 
im Bezirk M ü n s te r  (W estf.) 3 Mill. Jl zur U m gestaltung 
der B ahnanlagen zu O snabrück und im  Bezirk S a a r 
b r ü c k e n  2 Mill. Jl  fü r den U m bau des B ahnhofs Neun- 
kirchcn.

Aus den M itteln des Z e n t r a l f o n d s  (K ap. 9, T it. 414 
bis 418) sind u. a. 2,5 Mill. .« zur H erstellung von elek
trischen Sicherungsanlagen und  15 Mill. Jl  als D ispositions
fonds fü r unvorhergesehene Ausgaben bcreitgestellt w orden.

Der Abschluß des E ta ts  zeigt im  O rdinarium  einen 
Ü berschuß von 453 750 981 (451 759 835) .«, so daß un te r 
Berücksichtigung der E innahm en und Ausgaben des E x tra 
ordinarium s ein R e in ü b e r s c h u ß  der E isenbahnvcrw altung 
von 323 551 981 (327 582 835) - f t  verbleibt.
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Markscheidewesen.
Beobachtungen der Erdbebenstation der Westfälischen Berggewerkschaftskasse in der Zeit vom 19.—26. Januar 1914.

D atu m

E r d b e b e n B o d e n u n r u h e

Ein

st

/

ritts

min

'e i t  d

Max

st

es

muma

min

Ende«

st

D auer

st

Größte Bo 
bewegu 

in der 
Nord-1 Ost- 
Süd- |W est- 

R ichtun  
Vtooo 1 ‘liooo 
mm 1 mm

den-
Qg

verti
kalen

g
■/.ooo
mm

B e m e r k u n g e n D atum C harakter

20. nachm. 

20. nachm.

1

7

12

(51)

1
t

2
7

40
is

3
53-58

37s

Sfu

27s

7*

80

6

80

6

90

7

m ittelstarkes Fernbeben 
(HerdentfcrnungS200 km)

sehr schwaches Fernbeben

19.-22.

22.-23.
23.-24.
24.-26.

sehr schwach

schwach 
abklingend 
sehr schwach

Magnetische Beobachtungen zu Bochum. Die westliche 
Abweichung der M agnetnadel vom örtlichen M eridian b e tru g :

Dez. um  8 U hr um 2 Uhr Dez. um  8 Uhr um  2 U hr

1913
vorm. nachm. vorm. nachm.

1913O O O

1. 11 23,4 11 25,3 17. 11 23,7 11 24,5
2. 11 24,2 11 25,7 18. 11 22,9 11 25.0
3. 11 23,4 11 25,1 19. 11 23,6 11 25,7
4. 11 23,2

28,6
11 25,5 20. 11 23,7 11 24,4

5. 11 11 26,8 21. 11 23,3 11 24,7
6. 11 23,0 11 24,5 22. 11 23,5 11 24,6
7. 11 23,9 11 25,2 23. 11 22,8 11 24,6
8. 11 23.2 11 24.9 24. 11 23,1 

22 7
11 24,7

9. 11 23,3 11 24,6 25. 11 11 24,4
10. 11 23,0 11 25,8 26. 11 24^5 11 24,5
11. 11 23,0 11 24,3 27. 11 22,6 11 25,1
12. 11 23,4 11 24,9 28. 11 22,7 11 24,9
13. 11 23,0 11 25,1 29. 11 22,8 11 24,4
14. 11 22,8 11 24,7 30. 11 22,8 11 24,7
15.
16.

11 23.1 11 24,7 31. 11 22,7 11 24,2
11 — 11 24,4 M ittel 11 23,38 11 24,90

M onatsm ittel 11A 24,1 L

Gesetzgebung und Verwaltung.
Beiträge zur Lohnpfändungsfragc. Zu der schon häufig’ 

auch an dieser S telle1 erö rterten  Frage, ob bei der Pfändung 
fälliger und fällig w erdender A rbeiterlohnforderungen die 
Berechnung des pfändbaren B etrages beliebig, nach dem 
täglichen, wöchentlichen oder m onatlichen oder dem 
m ehrwöchentlichen oder m ehrm onatlichen V erdienst er
folgen dürfe, sollen im  folgenden einzelne Fälle aus der 
jüngsten  P rax is bekanntgegeben werden, die sich in großem  
Handels- und Gewerbebetrieben n ich t selten wiederholen 
dürften .

Im  ersten Falle w urde die angebliche Forderung des 
Schuldners an  die D rittschuldnerin  aus Lohnforderung, 
»soweit diese 125 JC m onatlich oder 28 JC w öchentlich über
steigt«, in Höhe der Vollstreckungssum me gepfändet. Die 
hiergegen von der D rittschuldnerin  eingelegte Erinnerung 
w urde vom V ollstrcckungsgericht kostenpflichtig zurück
gewiesen. In  den G ründen wurde ausgeführt, daß die D ritt
schuldnerin durch den Pfändungsbeschluß n ich t beschwert

1 v g l. G lückauf 1913, S. 1852 ff.

sei. G epfändet worden sei die Lohnforderung des Schuldners 
n ich t lediglich insoweit, als sie den B etrag  von 28 JC 
w ö c h e n tl ic h ,  sondern n u r insoweit, als sic 125 JC m onatlich 
o d e r  28 .« wöchentlich übersteige. Deshalb sei die D ritt- 
schuklnerin als Schuldnerin des Vollstreckungsschuldners 
n ich t verpflichtet, auf Verlangen des Gläubigers dem 
Schuldner den seinen wöchentlichen Lohn übersteigenden 
Betrag einzubehalten. In entsprechender Anwendung des 
§ 262 BGB. sei es insoweit in ihre freie W ahl gestellt, en t
weder diesen oder den 125 JC m onatlich übersteigenden 
B etrag  einzubehaltcn.

Diese Begründung is t verfehlt; sie en tsprich t vielleicht 
dem  W ortlaut, sie w iderspricht aber dem In h a lt des P fän 
dungsbeschlusses. Die im Pfändungsbeschluß hinsichtlich 
der Feststellung des pfändbaren Lohnteiles gegebenen Be
rechnungsarten bzw. Berechnungsnotw endigkeiten stehen 
sich n icht elektiv oder gar a lte rna tiv  gegenüber, sondern 
kum ulativ . Der D rittschuldnerin  wird n ich t anheim 
gestellt, nach ihrem Belieben entw eder den L ohnbetrag 
des Schuldners einzubehalten, der m onatlich 125 JC, oder 
den, der wöchentlich 28 JC übersteigt, sondern er legt ih r 
die Pflicht auf, s o w o h l den m onatlichen, a l s  a u c h  den 
wöchentlichen Arbeitslohn des Schuldners darauf zu prüfen, 
ob er 125 JC bzw. 28 JC übersteig t. Sic is t also n ic h t  in  
d e r  L ag e , zu w ä h le n  und zu bestim m en, daß sie an den 
G läubiger nu r den B etrag abliefcrt, der m onatlich 125 JC 
übersteigt. Folglich kom m t eine entsprechende Anwendung 
der §§ 262 ff. BGB. n ich t in Frage.

Is t die D rittschuldnerin  aber gehalten, fü r den Schuldner 
auch wöchentliche Abschlüsse und von seinem jedesm aligen 
W ochenverdienst fü r den G läubiger Rücklagen zu machen, 
so is t das eine Anordnung, die ihrer V erw altung eine un
gerechtfertigte M ehrarbeit verursacht. Somit is t sie durch 
die Anordnung beschw ert und selbst als D rittschuldnerin 
zur Beschwerde berechtigt.

Sodann w iderspricht aber die A nordnung auch noch den 
Erfordernissen der sozialen W irtschaftspolitik. Bezüglich 
des letzten  P unk tes im besondem  sei h ier auf die E n t
scheidung des Oberlandesgerichts H am m  vom 14. Ju li 1913 
verw iesen1.

Von diesen Erw ägungen ausgehend, legte die D ritt
schuldnerin gegen den Beschluß des V ollstreckungsgerichts 
sofortige Beschwerde ein, der auch sta ttgegeben  w urde3.

■ 3. Glückauf 1913, S . 1852 ff.
- Beschluß d. L andgerichts zu Bochum  v . 29. N ovem ber 1913, 

(A ktenzeichen T. 706/13).
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In einem ändern Falle wurde die angebliche Forderung 
des Schuldners gegen die D rittschuldnerin  aus fälligem 
und fällig werdendem Lohn insoweit gepfändet, als der 
Lohn »pro Tag 5 Jl und 125 Jl m onatlich übersteigt«. Auf 
die E rinnerung der D rittschuldnerin  aus den oben erörterten  
Gründen w urde der Pfändungsbeschluß dahin abgeändert, 
daß der Lohn des Schuldners insow eit gepfändet wurde, 
als er »pro Schicht den B etrag  von 5 Jl übersteigt, jedoch 
m it der Maßgabe, daß dem Schuldner m onatlich 125 Jl zu 
belassen sind«.

Diese Änderung wurde dam it begründet, daß es in dem 
Lohnbeschlagnahm egesctz n icht ausgesprochen sei, ob und 
welche kurzem  Lohnperioden zu beobachten und welche 
Lohnperioden unzulässig seien. Der A nsicht der D ritt- 
schuldnerin, daß der Lohnpfändung bei Bergarbeitern 
m onatliche Lohnperioden zugrunde zu legen seien, könne 
also aus diesem G runde sowie auch m it R ücksicht auf das 
Interesse des Gläubigers und auf die praktische D urch
führbarkeit einer Lohnbeschlagnahm e n ich t beigetreten 
werden. Denn wenn nu r der den B etrag  von m onatlich 
125 .11 übersteigende Lohn gepfändet werde, dann arbeite 
der Schuldner m eist n u r  so lange, bis diese Grenze des Lohnes 
erreicht sei, und stelle alsdann die A rbeit ein. Auch der 
Um stand, daß die Anrechnung des auf die einzelne Schicht 
entfallenden Lohnbetrages zu einer U nbequem lichkeit und 
M ehrbelastung der A rbeitskräfte der D rittschuldnerin führe, 
sei unerheblich und könne für das G ericht n ich t bestim m end 
sein.

Dem nach is t auch in diesem Beschluß als U nterlage 
fü r die Pfändung der einzelne Schichtlohn angenom m en und 
n icht der m onatliche V erdienst des Schuldners. H ierin 
liegt aber, wie bereits oben ausgeführt ist, fü r die D ritt
schuldnerin eine ungerechtfertig te H ärte , denn bei Berg
leuten is t die ordentliche Lohnperiode der Monat.

Überdies werden durch die vom V ollstreckungsgericht 
vorgesehene P fändungsart die Schäden, denen entgegen
getreten werden soll, n ich t verm ieden. Denn der Schuldner 
is t auch je tz t in der Lage, träge zu werden bzw. seine Ar
be itss tä tte  zu wechseln, sobald er im M onat 125 .11 verdient 
hat. Obwohl also der D rittschuldnerin  durch die täglichen 
Abrechnungen und notwendigen Buchungen eine erhebliche 
M ehrarbeit aufgebürdet würde, so würde dennoch der 
Gläubiger, wenn es der Schuldner darauf anlegte, un 
befriedigt bleiben.

Auch in diesem Falle h a t die sofortige Beschwerde 
Erfolg gehabt. Das L andgericht in Bochum h a t  durch 
Beschluß vom 7. Jan u ar 1914 die bezeichnete Entscheidung 
des V ollstreckungsgerichts dahin abgeändert, daß nu r der 
m onatlich 125 .11 übersteigende Lohn des Schuldners ge
pfändet und dem Gläubiger zur E inziehung überwiesen 
wird (Aktenzeichen T  739/13).

Dr. P. G a ß n e r ,  Bochum.

Volkswirtschaft und Statistik.
Bericht des Vorstandes des Rheinisch -Westfälischen 

Kohlen-Syndikats über den Monat Dezember 1913. Die
A bsatzverhältnisse haben  sich im B erichtsm onat im 
allgem einen im gleichen R ahm en wie im V orm onat 
gehalten. D er R ückgang im arbeitstäglichen Ergebnis 
des Kohlen- und B rikettabsatzes is t  im w esentlichen auf 
die in der letzten  Jahresw oche regelmäßig in Erscheinung 
tre tende Abschwächung der L eistungen der Zechen und 
des A brufs zurückzuführen.

Der r e c h n u n g s m ä ß ig e  A b s a tz  w eist gegen den 
V orm onat in  der Gesam tm enge eine Steigerung von 146 700 t ,  
im arbeitstäglichen D urchschnittsergebnis aber eine Ab
nahm e von 4739 t  =  1,82% auf, da d e r B erich tsm onat 
241/8, der V orm onat n u r 23% A rbeitstage g ehab t hat.. 
Im Vergleich zum M onat D ezem ber 1912, in dem  allerdings 
der A bsatz außerordentlich s ta rk  war, hauptsächlich  
infolge der durch den heftigen W agcnm angcl in  den vorher
gegangenen M onaten en tstandenen  V ersandausfälle, i s t  
in der Gesam tm enge des rechnungsm äßigen Absatzes 
ein R ückgang von 474 828 t, im  arbeitstäg lichen  D urch
schn itt von 21 119 t  =  7,61%  eingetreten . Zu den Bc- 
teiligungsanteilcn s te llt sich der A bsatz im  B erich tsm onat 
auf 87,30%. Bei der B eurteilung dieses Ergebnisses i s t  
jedoch zu berücksichtigen, daß die Beteiligungsanteile auf 
Grund der Bestim m ungen im § 2 Abs. 2 des. V ertrages 
ab  1. Ju li d. J . eine Erhöhung um 10,89% erfahren haben, 
während in den Berichten fü r die M onate Juli bis N ovem ber 
m it einer vorläufigen M ehrbeteiligung von n u r 4,03%  
gerechnet worden war. D em entsprechend ändern  sich 
die in den Berichten für die genannten M onate aufgeführten  
Zahlen der m onatlichen Beteiligungsm engen und die Sätze 
des Absatzes zur Beteiligung wie folgt:

im J u l i .................. ....  . auf 7 909 529 t
,, A u g u s t ......................  7 616 581 t
,, Septem ber . . . .  „ 7 614 632 t
„ O k to b e r ......................  7 909 529 t
,, N ovem ber . . . .  ,', 6 789 885 t

Der K o h le n a b s a tz  is t gegen den V orm onat im ganzen- 
gestiegen, u. zw. beim G esam tabsatz um 75 595 t, beim  
A bsatz fü r S yndikatsrechnung um 33 416 t, im a rb e its
täglichen D urchschnittsergebnis ist er dagegen um 5872 t  
=  2,70% und 6480 t  =  3,41%  zurückgegangen.

gjgt.Der B r i k e t t a b s a t z  h a t durchw eg eine Abschw ächung 
erfahren; die M onatsm enge is t beim  G esam tabsatz um  
11 304 t, beim Absatz für Rechnung des S yndikats um 
14 323 t  gefallen; der arbeitstägliche D urchschn ittssa tz  
weist einen Rückgang von 1080 t  =  7,33%  und 1168 t  =  
8,42%  auf. Der auf die B rikettbeteiligungsanteile anzu 
rechnende A bsatz betrug im B erichtsm onat 79,25% , 
gegen 86,22%  im  V orm onat und 92,46% im Dezember 1912, 
im Jahre 1913 90,93% gegen 83,46% in 1912.

Der K o k s a b s a tz  h a t sich infolge von N achbestellungen 
der Hochofenwerke etwas günstiger als im  V orm onat 
gestaltet. Die M onatsmenge des G esam tabsatzes is t  um 
109 722 t, die des Absatzes fü r Rechnung des S y n d ik a ts  
um  65 674 t, das arbeitstäglichc D urchschnittsergebnis 
um 1918 t  =  3,81 %  und 1249 t  =  4,64%  gestiegen. Zu 
den K oksbeteiligungsanteilen s te llt sich der Absatz im 
B erichtsm onat auf 60,44%, wovon 1,14% auf K oksgrus 
entfallen, gegen 57,77%  und 1,15% im  V orm onat sow ie 
92,68% und 1,03% im Dezem ber 1912. Im  Jah resdu rch 
sch n itt betrug  der K oksabsatz in 1913 bei 7,52%  hohem  
Beteiligungsanteilen 80,21%  und 1,18%, gegen 84%  und 
1,08% in 1912.

Die F ö r d e r u n g  der M itglieder des S ynd ikats  belief 
sich insgesam t auf 7 956 552 t, im arbeitstäg lichen  D urch
schn itt auf 329 805 t ;  sie w ar arbeitstäg lich  7572 t  =  2 ,24%  
kleiner als im V orm onat. N ach Abzug des Selbstverbrauchs 
fü r eigene Betriebszwecke der Zechen b e trä g t die reine 
Förderung 7 476 531 t, wovon 13 510 t  n ich t abgenom m en 
werden konnten.

D er E i s e n b a h n v e r s a n d  h a t sich bei ausre ichender 
W agengestellung ohne Störungen vollzogen.

=  92,47%  
=  92,26,, 
=  90,44 „ 
=  84,18,, 
=  88,90,, .
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O
to Gesam t-Kohlen
C3 Kohlen Rechnungsm äßiger absatz der

' a
n

förderung Absatz Syndikatszechen

M onat u
<
uo im arbeits im arbeits in % 

der im arbeits
ganzen täglich ganzen täglich Betei ganzen täglich

2
d ligung

N t t t t t t

Jan .
1912 257s 7 792 879 307 109 6  276  823 247 362 94,87 7 880 306 310 554
1913 257s 3 810 343 350 660 7 379 672 293  718 110,93 9 0 4 4 4 8 9 359 980

Febr.
•

1912 25 7 936 775 317 471 6 538 942 261 558 99,57 8 049  929 321 997
1913 24 8 269 995 344 583 6 920  978 288  374 109,16 8 4 3 9  398 351 642

M ärz
1912 26 6 0 9 6  079 234  465 5 008  108 192 620 73,33 6 4 7 4  508 249 020
1913 24 8  229 358 342  890 6 869  550 286  231 108,35 8 441 141 3 5 1 7 1 4

A pril
1912 24 7 520  187 313 341 6 196 470 258  186 98,29 7 643 361 318  473
1913 26 8  903 611 342 447 7 269 253 279 587 105,84 8  871 688 341 219

Mai
1912 25 7 990 369 319 615 6 4 7 8  817 259 153 98,66 7 973  910 3 1 8 9 5 6
1913 2 4 7 , 8  256 608 34 0  479 6 754 536 278 538 105,73 8 315 657 342  914

Ju n i
1912 2 3 7 9 7 540  158 322  574 6  183 325 264 527 100,75 7 615 864 325  812
1913 25 8  535  755 341 430 7 031 398 281 256 106,47 8 589 103 343  564

Ju li
1912 27 8  424 608 312  023 6  8 1 4 8 0 8 252  400 96,09 8  372 794 310  103
1913 27 8  994 224 3 3 3 1 1 9 7 314  031 2 7 0  890 9 2 ,4 7 ’ 8  973 103 332  337

Aug.
1912 2 7 ' 8  501 212 314  860 7 032 269 260  454 99,15 8  589  166 3 1 8 1 1 7
1913 26 8  670  083 3 3 3 4 6 5 7 027 435 270  286 9 2 ,2 6 ' 8  679  6-24 333 832

Sept.
1912 25 7 958  448 318 338 6 543 808 261 752 99.68 8  081 601 323  264
1913 26 8 561 102 329 273 6 886 554 264  867 9 0 ,4 4 ' 8  5 1 6 1 1 3 327 543

O k t.
1912 27 8  4 8 6  265 314  034 6 530 054 241 854 92,07 8 1 5 0  628 301 875
1913 27 8  6 6 2 8 1 8 3 2 0  845 6  658  494 246 611 : 8 4 ,1 8 ' 8 389 656 310  728

Nov. !
1912 247s 7 652 816 317  215 5  890  472 244 165 92,84 7 456 695 309  086
1913 237s 7 801 848 337 377 6 036  509 2 6 1 0 3 8 8 8 ,9 0 ' 7 702 298 333 072

Dez.
1912 24 7 903 870 329 328 6  658 037 277 418 105,74 8  288  021 345  334
1913 2 4 7 s 7 956 552 329  805 6 183 209 256 299 87 ,30 7 943 042 329  245

Jan .
bis

Dez.
1912 3027s 93811 9 6 3 ' 309  738 76 151 933 2 5 1 4 3 0 95,78 94 576  783 312  263
1913 3U l5/s 101652297 337 015 82 331 619 272 960 97,88 101905312 337 854

Kohle

Versand einschl. Landdebit, D epu ta t und 
Lieferungen der H üttenzechen an  die eigenen 

H üttenw erke 
Koks

ai- 
beits- 
täg- 
lieh 

t

im
ganzen

arbeits
täglich

im
ganzen

B riketts 
ar-

lm
ganzen

beits-
täg-
lich

t

i B er ich tig t.

Die A bsatzverhältnisse der Zechen des R uhrbezirks, m it 
denen  das S ynd ika t V crkaufsvercinbarungen getroffen hat, 
s te llten  sich im Dezember und im Ja h re  1913 wie folgt.

5 030 022 
5 673 794

5 270 724 
5 266 123

3 653 738 
5 145 530

4 892 043
5 750 632

198 227 
225 323

210 829 
219 422

140 528 
214 397

203 835 
221178

5 274 614! 210 985 
5 260 897' 216 944

5 006 754i 214193 
5 591081 223643

5 561 861 
5 873161

5 604140 
5 630 938

5 106 646 
5 537 507

5 084 179 
5 402 337

4 548 287
5 023 897

5 088 966 
5 099 492

60 121 974 
65 255 389

205 995 
217 524

207 561 
216 575

204 266 
212 981

188303 
200 087

188 530 
217 250

212 040 
211378

198 504 
216 346

1 656 708 
1 985 545

1 621159 
1 875 605

1685 916 
1 970 145

1 595 375 
1 805 930

1 561 774
1 785 286

1 527 164 
1 725 587

1 621170 
1 787 082

1 751 238 
1 787 077

1 722 772 
1 706 990

1 798 843 
1 696 512

1688 986 
1 508 402

1 902 233 
1 618124

53 442 
64 050

55 902 
66 986

54 384 
63 553

53179
60198

50 380 
57 590

50 905 
57 520

52 296 
57 648

56 492
57 648

57 426 
56 900

58 027 
54 726

56 300 
50 280

61362
52198

20 133 338
21 252 285

55 009 
58 225

333 076 
401 646

343 912 
370 586

275 452 
365 415

325 915 
410 588

346 289 
375 850

334 047 
396438

391 509 
411 583

401 208 
390 402

367 376
386 358

13 126 
15 986

13 756 
15 441

10 594 
15 226

13 580 
15 792

13852 
15 499

14 291
15 858

14 500
15 244

14 860
15 015

14 695 
14 860

368 986 13 666 
394 961 14 628

333 863 
340 908

366 425 
329 604

41S8 05S 
4574 339

13 839
14 742

15 268 
13 662

13 828 
15 166

F ö r d e r u n g ...................... t
G esam tabsatz in  K ohle1 ......................t
A bsatz h iervon fü r R echnung des

S y n d ik a t s ................................................ t
A uf die vereinbarten  A bsatzhöchst

m engen anzurechnender Absatz . t

De
zember

460 083 
416 355

168 060

389 202

lan . bis 
Dez.

5 953 5S9 
5 586 037

1 579 365

5 325 682

De
zember

Tan. bis 
Dez.

Von den A bsatzhöchstniengen . . . % S4,50 85,59
G esam tabsatz in K o k s ...................... t 120 283 1 667 932
A bsatz hiervon fü r R echnung des

S y n d ik a t s .............................................t 92 356 563 187
Auf die vereinbarten  A bsatzhöchst

m engen anzurechnender K oksabsatz t 106 464 1 530 797
Von den A bsatzhöchstm engen . . . % 93,11 96,95

1 E in sch l. der zur H erstellu ng des versandten K oks verw andten  
K oh le.
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Preisentwicklung in der obcrsclilcsisclicn Eisenindustrie 
189.5- 1913. In  dem  A ufsatz >>50 J a h r e  o b c r s c h lc s i s c h e r  
E is e n in d u s t r ie »  von Dr. E rn s t J ü n g s t ,  G lückauf, 
Jg. 1913, S. 1120 ff. is t die D arstellung der Preisentw ick
lung einigerm aßen zu kurz gekommen. Zur E rgänzung der 
d o rt gebrachten Angaben bieten wir daher nachstehend 
noch einige weitere Zahlen, die in den zugehörigen beiden 
Schaubildern ihre V erdeutlichung finden. Diese geben die

in der Tabelle au fgeführten  P reise fü r das e r s t e  
V i e r t e l j a h r ,  u. zw. im D u r c h s c h n i t t  der dort 
genannten  Sätze wieder. Es is t  davon abgesehen worden, 
in dem zweiten Schaubild die Preisentw icklung fü r sä m t
liche in  der Zahlcntafel aufgeführten  W alzwerkscrzcug- 
nissc darzustcllcn, weil sonst das Bild zu verw orren 
geworden wäre.

D u r c h s c h n i t t l i c h e  G r u n d p r e i s e  f ü r  1 t  E is e n  a b  W e rk  in  Ö b c r s c h le s ic n .  

(Zusam m cngcstcllt nach S tahl und  Eisen.)

Viertel-
Gießerei- H äm atit- Puddcl-

Thom as- 
u 11.(1 

S iem ens- 
M artin *-

W  a 1 7. c i s c n

J alir jah r

.ft

R o h e i s e n .

.k. | .ft

Stabciscn 

.ft '

Kcsselblechc

■ft

Flußeiscn-
b le .hc

Ji

Dünne
Blerhc

.ft

S tah ld rah t4

.11

1895 1. 49-50 60-653 47-49 48-49 87,5-95 115-130 95-105 110-135 105-108
3. 50—51 653 47,5-49 48-49 90 115 115-130 100-110 110 -135 107-110

1896 1. 52/5-56 65-68" 54--57 105-125 140 170 115-120 130-145 115-118
3. 56-60 66-72 58--60 117,5-140 150-175 125-130 130-150 115-118

1897 1. 58-62 66-72 59--60 120-142,5 152,5-180 132,5-135 130-150 122-125
3. 60-62 66-75 60- 63 115-142,5 157,5 -180 137,5-140 130-150 122-125

1893 1. 59-63 66-74 58 112,5-114 157,5-180 120-137,5 110-135 118
3. 59-63 66-74 60-62 117,5-122,5 159,5-180 120-137,5 125-145 122-125

1899 1. 65-69 76-79 62—65 127,5-132,5 160-180 137,5-150 140-160 133
3. 75-80 85—95 72-75 155-170 185-205 160-185 165—175 150

1900 1. 93-98 105-110 85-90 190-195 215-220 195 205-215 175-180
3. 84-90 105-110 190-195 215-220 195 205—215 175-180

1901 1. 64-70 85-90 115-140 160-180 140—155 120-140 135-150
3. 56-60 70 58 . 60 110-130 150-160 130-140 120-130 135

1902 1. 60-62 70—78 55 58 100-125 150-160 130 140 125—135 125
3. 60-62 68-75 55 58 115-135 150-160 130-140 125 135 120

1903 1. 55—61 70-78 55 58 110-130 150-160 130-140 130-140 ’ 120
3. 55-61 70-78 55 58 105-125 140-150 120-130 130-140 120

1904 1. 55—61 70-78 55 53 105-125 140-150 120-130 120-130 112,5
3. 55-61 70-78 55 58 107,5-127,5 110-150 120-130 115-125 120-125,5

1905 1. 57-61 70-75 55—58 59 105—127,5 140-150 125 135 115-122,5 120
3. 58-61 70-75 55—58 59 107,5-127,5 140-150 .125-135 115-130 125

19C6 1. 60-62 73-76 58 60 110-130 145—155 129-136 120-135 127
3. .66-68 75-78 61 67 120-130 150-160 135-140 150-160 140-155

1907 1. 76-78 85-83 64 67 140-150 170-185 155—165 160-170 150-155
3. 78-80 89-91 135-150 170-185 145-155 150-160 150—155

190S- 1. 72-75 83-86 68-71 70-73 105-120 130-135 115-125 120-130 132,5
3. 66-68 70-75 62-64 61-66 105 -125 130-135 111,5-125 117-125 127,5

1909 1. 64-66 68-72 59-61 61-63 95-115 120-130 112,5-120 112,5-120 127,5
3. . 62-64 67-70 57—59 59-61 92,5 -115 117,5-130 112,5-120 117,5-125 127,5

1910 1. 63-65 68-71 5S-60 60-62 105-125 125-135 120-130 130 140 130
3. 64-66 69-70 58-60 60-62 110-125 125-135 120-130 140-150 130

1911 1. 64-66 71 -73 58-60 60-62 110-125 125—135 120-130 140-150 130
3. 64-66 71—75 59- 63,5 62-65 100-120 120-135 115-125 135-145 122,5

1912 1. 66-68 74-77 62-66 64-68 110-130 140-150 135-140 145- 152,5 122,5
3. 72-74 78-80 68-70 71-73 120 137,5 155-172,5 145-157,5 155-170 127,5*

1913 1. 78-80 83-85 72-74 75-77 117,5-130 150-160 140-150 150-160 127,5*

X
2

3.
Von 1S05- 
Ab 1912 \

78-80

-1897 Thomas 
^alzdraht.

83-85 72—74 ' 75 77
seit 1901 Siemens-Martinroheisen.

95—115 130-145 120-135 125-140 122,5'

1 E in sch l. Bessem ereisen.
D ie P reise  verstellen  sich ab Hamm.
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E n tw ic k lu n g  d e r  P r e is e  f ü r  1 t  W a lz e ls e n  
in  O b e r s c h l e s i c n .

Außenhandel des Deutschen Zollgebiets in Erzen, 
Schlacken und Aschen sowie in Erzeugnissen der Hütten
industrie im Jahre 1913.

Erzeugnis E infuhr A usfuhr 
t  t

E rz e , S c h la c k e n  u n d  A sc h e n

B le ie rz ..............................................1912
1913

Chromerz .....................................1912
1913

E i s e n e r z ......................................... 1912
1913

G o ld e r z , ......................................... 1912
1913

Kupfererz, K upferstein, kupfer- 
haltige K iesabbrände . . .1912

1913
M a n g a n e rz .....................................1912

1913
Nickelerz .....................................1912

1913
S c h w e fe lk ie s ................................ 1912

1913
S i lb e r e rz ......................................... 1912

1913
W o lfram erz .....................................1912

1913
Z i n k e r z ......................................... 1912

1913

122 847 
142 977 
23 201 
23 251 

12120 090 
14 019 045 

310 
172

23192 
27 594 

523 125 
OSO 371 

14 987 
13 658 

1 073 285 
1 023 952 

1888 
1760 
4 534 
4 783 

293 090 
313 269

3 273
4 458 

778 
681

2 309 628 
2 613 158 

9,20 
0,44

21 514 
25 221 

7 790 
9 388

27 917
28 214

404 
288 

51 242 
44 731

Unter Chromerz enth alten . -  Unter Golderz enthalten.

Erzeugnis E infuhr
t

A usfuhr
t

Zinnerz (Zinnstein usw.) . . .1912 16 557 3
1913 18 736 3

Eisen- oder m anganhaltige Gas
reinigungsmasse; Schlacken,
vom oder zum M etallhiitten-
betrieb ; Schlackenfilze;
Schlackenwolle; Ferrocyan-
schlam m ; Aschen; K alk 
äscher; K iesabbrände . . .1912 .1 248 693 154019

1913 1 310 460 153156
Übrige E r z e ............................... 1912 24 652 11 605

1913 23 241 19 872
H ü t t e n e r z e u g n i s s e

Elsen und Eisenlegierungen. .1912 674 001 6 042 023
1913 • 618 291 6 497 262

D avon :
Roheisen, Ferroalum inium ,

-chrom, -mangan, -nickel.
-silizium u. andere n icht
schm iedbare Eisenlegie

1 058 843rungen ....................................1912 139 520
1913 •126 18S 856 431

Rohluppen, Rohschienen,
Rohblöcke, Bram m en, vor
gewalzte Blöcke, P latinen,
Knüppel, Tiegelstahl in

695 263B l ö c k e n .................. ....  1912 11 710
1913 10 992 700 779

3 Unter W olfraincrz enthalten.
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Erzeugnis E infuhr
t

A usfuhr
t

T r ä g e r ........................................ 1912 1864 497 023
1913 715 446 859

Schmiedbares Eisen in Stäben 
(ausschl. Träger), Form 
eisen, n icht geformtes S tab 
eisen, auch Bandeisen; 
Eisen in Stäben, n ich t über 
12 cm lang, zum U m 
schm elzen............................... 1912 25 680 846.814

1913 24 937 1 172 626
B le c h e ........................................1912 66 222 474 233

1913 58 679 664 387
D rah t, gewalzt oder gezogen, 

einschl. des geform ten und 
g e p lä t t e te n ...........................1912 15 169 433 713

1913 11797 461 825
E isenbahn-, auch Auswei-

chungs-, Zahnrad-, P la tt-, 
Feldbahn- u. S traßenbahn
schienen, H erzstücke, E i
senbahnschwellen, -laschen, 
-unterlagsplattcn  aus Eisen, 
E isenbahnachsen,-radeisen, 
-räder- und -radsätze . . 1912 3 975 826 285

1913 1 572 748 575
D r a h ts t i f t e ....................................1912 SO 54 482

1913 45 65 862
Aluminium und Aluminium-

lc g ie ru n g e n ............................... 1912 18 227 6 261
1913 15 508 8 369

Blei und Bleilegierungen . . .1912 93 75S 54 378
1913 81123 57 766

Zink und Zinklegierungen . .1912 58112 135 015
1913 öS 520 138 093

Zinn und Zinnlegierungen . .1912 15 712 9 550
1913 14 428 10 149

Nickel und Nickellegierungen . 1912 2142 2 555
1913 3 416 2 409

K upfer und K upferlegierungen. 1912 229 263 92 412
1913 256 763 110 738

W aren, n ich t un te r diese Po
sitionen fallend, aus unedlen 
M etallen oder aus Legierungen 
unedler M e ta l le ...................... 1912 1622 19 076

1913 1 959 21592

Verkehrswesen.

Amtliche Tarifveriimicruniren. Oberschlesisch-östcr- 
reichischer Kohlen verkehr. Tfv. 1265: E isenbahngüter
tarif Teil II, H eft 2, gültig  seit 1. Sept. 1913. ln  dem 
seil 1. Jan . 1914 gültigen N achtrag  I zum H eft 2 is t auf 
S. 5 in der K opfspalte lfd. Nr. 53 der Nam e P reußengrube 
in »Prinzengrube« abzüändcrn.

Siiddcutsch-öst erreich isolier Kohlenverkchr. Tarif Teil II, 
Hefte 2 und 3, gültig  se it 15. Mai 1912. Am 1. Febr. 1914 
erscheint zu den H eften 2 und 3 ein N achtrag I, en thaltend  
Änderungen und Ergänzungen der Tarife. Insow eit durch 
den N achtrag zum H eft 2 gegen se ither F rachterhöhungen  
eintreten, bleiben die bisherigen F rach tsä tze  noch bis 
Ende März in K raft.

Oberschlesischer K ohlenverkehr nach der Großherzog
lich M ecklenburgischen F riedrich-Franz-E isenbalm  und 
deutschen P riva tbahnen , A usnahm etarif, gültig  ab

1. März 1914. Tfv. 1106. Oberschlesischer S taa ts- und 
P rivatbähn-K ohlen  verkehr, H eft 3, gültig  ab  1. März 191t 
Tfv.. 1100. D er Kopf des T ite lb la ttes des ab  1. März 1914 
gültigen A usuahm ctarifs 6 »Oberschlesischer K ohlenverkchr 
nach der Großherzoglich M ecklenburgischen Friedrich- 
F ranz-E iscnbahn und deutschen P rivatbahnen« is t ab 
zuändern in : »Oberschlesischer S taa ts- und P riva tbahn- 
K ohlenverkehr, H eft 3«. Am Fuße des T ite lb la ttes is t die 
B ezeichnung: »Tarifverzeichnis 1106 in »Tarifverzeichnis 
1100, H eft 3« abzuändern.

Wagcngoslellnng zu den Zechen, Kokereien und Itrikett- 
werken des Ruhrkohlcnbezfrks.

Jan u ar
1914

W agen
gew ich t
recht
z e itig

g e ste llt

(auf 10 t 
zurückgt 
belade»  
zurück- 
gelie fert

-nde-
führt)

gefeh lt

D avon in  der Zeit vom  
10. b is  22. .fanüar Kn4 
für die Zufuhr zu den 

Hilfen

16. 29 534 27 990 R uhrort . . 10 573
17. 30 279 28 570 — Duisburg . . 2210
18. 5704 5 625 — Hochfeld . . 560
19. 28 726 26 774 —T D ortm und . . 1 174
20. 29 159 27 315 —

21. 29 048 27 098 —

22. 29 520 27 281 —

zus. 1914 181970 170 053 ___ zus. 1914 14 517
1913 206 747 200 74S — 1913 38 247

arbeits- (1914 30 328 28 442 — arbeits- (1914 2 420
tä g lich 1 ¡1913 34 458 33 458 — tä g lich 1 )L913 6 375

1 D ie  d u rch sch n ittlich e  G cstclluugsziffcr  für den 'Arbeitstag is t er
m itte lt durch D iv ision  der Zahl der A rb eitstage  (kalb . F e iertage , an 
denen d ie  W agcngeßtell ung nur etw a die Hälifte des üb lichen  D urch
sch n itts  ausm acht, a ls  halbe A rbeitstage gerechnet) in die gesam te  
G estellung. W ird von der gesam ten G estellung die Zahl der am  
Son ntag gestellten  W agen in A bzug gebracht und der R est (I7ß 2(Sd D-W  
in 1911. 198 883 D -W  in  1913) durch die Zahl der A rbeitstage d iv id iert, 
so erg ib t sielt e in e  durchschn ittliche arb eitstäg lich e  G estellung von  
39 378 D-W in 1914 und 33 050 D-W  in 1913.

Wagengcstcllung zu den Zechen, Kokereien und Brikett-
vverken der preußischen Bergbaubezirke.

Bezirk

Zeit

Insgesamt 
gestellte Wagen 

(Einheiten von 10 1)

1913 ! 1914

Arbeitstäglichi gestellte 
Wagen 

(Einheiten von 10 t)
1 —1913 1914 1914 KOgen 1JIO 1JI4 | 19)3 «/o

R uhrbczirk  
1 .—15. Ja n u a r  . . . 370 242 338 244 32 195 29 413 8,64

Oberst hle.ien 
1.—15. Ja n u a r . . . 136 571 137 805 12 416

COOl<N +  0,90
Preuß. S aarbcdrk  
1. —15. 'a n u a r. . . . 36 243 36 570 3 295 3 325 +  0,91

Rhein. Braun- 
kohlcnbezirk 

1.—15. Ja n u a r . . . 26 232 27 768 2 385 2 415 + 1,26
N iedcrs:hlesien 

1. —15 J a n u a r . . . . 18 379 16 736 1 532 1395 • 8,94
A achener B crirk 

1.—15. Ja n u a r  . . . 9 990 10 600 908 964 + ML -

;.us.
1.—15. Ja n u a r  . . . 597 657 567 723 52 731 50 040 -  5,10

1 D ie d u rch sch n ittlich e G esteliungsziifVr für den A rb eitstag  is t  
erm ittelt durch D ivision  der Z ahl der A rb eitstage (kath. F eiertage, an 
denen die W agen gestellu n g  nur etw a d ie  H älfte  des üb lichen D urchschn itts  
ausm acht, n ls  halbe A rbeitstage gerechnet), in die gesam te G estellung.
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W agcngcslcllung zu den Zechen, Kokereien und Brikett- 
»Tcrken der deutschen Bergbau bezirke für die A bfuhr 
von Kohle, Koks und B rike tts in der Zeit vom 1. bis 
31. D ezem ber 1913 (W agen auf 10 t  Ladegew icht zurück
geführt).

Bezirk

Insgesa
stellte

1912

m t  ge- 
W agen

1913

Arbeitstä; 
gestellte W

1912 1913
1

glich1
agen
±  1913 
pegen 1912

%

A. S t e i n k o h l e
R uhrbezirk . . . . 770 002 745 076 32 358 30 411 -  6,02
Oberschlesien . . . 274 840 293 405 11950 13 040 +  9,12
Niederschlesien . . 37 369 34 642 1 625 1 443 -1 1 ,2 0
Aachener Bezirk . 22 H9 .24 449 922 1019 +  10,52
Saarbezirk . . 76 832 81 985 3 269 3 489 +  6,73
Elsaß-Lothringen

zum Saarbezirk . 29 232 33 272 1218 1 331 + 9,28
zu den R heinhäfen 8 059 6 684 336 267 -  20,54

Königreich Sachsen 38 635 38101 1610 1 524 -  5,34
G roßherz. Badische

S taatseisenbahnen 32.896 30 333 1371 1213 -1 1 ,5 2
zus. Ä 1 296 590; 1 287 947 54 659 53 737 -  1,69

B. B r a u n k o h l e
Dir.-Bez. Halle . . 117 637 103 360 4 902 4134 -1 5 ,6 7

M agdeburg 47 195 45 303 1 966 1S32 -  6,82
,, E rfu rt . . 14 758 13 706 615 548 - 10,89
,, Kassel 4 754 4 095 198 164 -1 7 ,1 7
„ H annovci2 5 913 7 706 246 308 + 25,20

R heinischer B rau n 
kohlenbezirk . . 53 299 60 367 2 221 2 515 + 13 24

Königreich Sachsen 31533 85 841 1439 1 434 0,35
B ayerische S taa ts -

9 034eisenbahnen3 . . 9 080 376 363 -  3,46
zus. B 287 123 279 958 11963 11 298 — 5,56

zus. A ii. B 1 583 713i 1567 905 66 622| 65 035 -  2,38

Von den verlangten W agen sind n ic h t  g e s t e l l t  w orden:

Bezirk Insgesam t 

1912 : 1913

A rbeits
täg lich1 

1912 | 1913

A. S te in k o h le  
R u h r b e z i r k ................................. 78599 3 275
O b e rsc h le s ie n ............................. — 1 493 —

N ic d e rsc h le s ie n ......................... 5 357 — 233 —
Aachener B e z irk ......................... 3 905 — 163 —

Saarbezirk .................................. 5 678 — 242
Elsaß-Lotliri ngen 

zum S a a rb c z ir k ..................... 2 062 86
—

zu den Rheinhäfen . . . . 674 — 28 —

Königreich S a c h s e n ................ 7 392 32 308 1
Großh. Badische Staatseisenb. 10 302 ■ — 429 —

zus. A 148 318 32 6 257 1
B. B r a u n k o h le  

Dir.-Bez. H a l l e ......................... 16 439 253 685 10
M agdeburg . . 7 963 2 332

„ E rfu rt ..................... 1 898 3 79
K a ss e l......................... 927 — 39 —

H annover2 . . . 539 — 22 —

Rheinischer B raunkohlcnbezirk .17 604 — 734
Königreich S a c h s e n ................. 7 177 193 299 8
Bayerische S taatse isenbahnen3 978 — 41 —

zus. B 53 525 451 2 231 18
zus. A u. B 201 S43 483 S 488 19

1 sieh e Anm erkung 1 auf S. 191 unten.
3 E inschl. der G estellung der R inteln -Stadtliagener E isenbahn und 

der K leinbahn V oldagsen-D uingen.
3 E insch l. d er  W agenbestellung für Steinkohle.

Bctriebscrgcbnisso der deutschen Eisenbahnen im 
Jahre 1913.

E innahm e1 insgesam t E innahm e1 auf 1 km

M onat
Personen-

und Güter- über Personen-
unil Güter- über

Gepilck-
vcrk elir kehr ! haupt2 Gcpilck-

verkchr kehr haupt'
1 0 0 0  .« 1 0 0 0  .11. | 1000 JC ./l .IC M

Preußisch-Hessische E isenbahnbetriebsgem einschaft
Dez. 1912 53 243 132 292 197 708 1412 3 413 5 139

„ 1913 53599 130 636 197 743 1411 3 340 5 096
Tan.-Dez. 

1912 672 312 1 592 946 2 404 344 17 366 41 146 62 105
1913 707 385 1 652 324 2 512 287 18 044 42 148 64 084

Zunahme 
gegen 1912 

abs. 35 073 59 378 107 943 678 1 002 1 979
°lIO ' 5,22 3,73 4,49 3,90 2,44 3,19

Säm tliche deutschen S taats- u. P riva tbahnen3
D e '. 1912 68 077 164 895 249 465 1 306 3 084 4 698

„ 1913 68 639 162 644 24 8 485 1.307 3 015 4 641
Jan.-Dez.

1912 868 205 l 990 974 3 048 340 16 245 37 252 57 036
1913 913 876 2 065 167 3 182 270 16 924 38 246 58 934

Zunahme 
gegen 1912 

abs. 45 671 74 193 133 930 679 994 1 898
0/Io 5,26 3,73 •1,39 4,18 2,67 3,33

1 G eschätzt. 3 E insch l. der E innahm e aus »sonstigen  Q uellen«. 
3 A usschl. der I b e r is c h e n  Bahnen.

Marktberichte.
Essener Börse. Nach dem  am tlichen B erich t waren am  

26. Jan. 1914 die N otierungen fü r  Kohle, Koks und 
B rike tts die gleichen wie die in Nr. 3 d. J . S. 114/15 ver
öffentlichten. Die M arktlage is t unverändert. Die nächste 
B örsenversam m lung findet Montag, den 2. Febr., nach
m ittags von 3 y»— f JZ U hr, s ta tt .

Notierungen aut dem englischen Kohlen- und Frachten
markt. Börse zu Newcastle-upon-Tyne vom 27. Jan. 1914.

K o h le n  m a rk t .
Beste northum brische 

D am p fk o h le ................ 14 s 6 d bis
1 1. 
15

. t  
s — d fob.

Zweite S o r t e .................. 12 55 — 55 55 12 „ G 15 11

Kleine D am pfkohle . . . 7 51 — 55 55 — 55 55 5?

Beste Durham -Gaskohle 14 55 — 5 ’ 55 14 55 3 n '5

Zweite S o r te .................. 12 55 — 55 55 13 55 55 55

Bunkerkohle (ungesiebt) 12 55 9 55 55 13 G 55 15

Kokskohle (ungesiebt) . 12 55 — 5 ) 55 13 „  3 >5 5)

Beste H ausbrand kohle. 14 55 6 V 55 16 n »5

E xportkoks...................... 22 55 6 55 15 23 15 55 55

Gießereikoks.................... 21 15 — ’ 5 51 22 55 55

Hochofenkoks ................ 18 6 55 15 — 5» 15 U h ,  T i u f  D u c k

Gaskoks ........................... 13 55 <7* *5 — 5? 55 fob.

F r a c h t e n m a r k t .

T y n e -L o n d o n .................... ___  3 s — d bis — 5 — d
,, -H am burg .................. ___  3 » 4 1/, 55 55 55 5>

,, -Swinemünde ......... 1? 51 55 5’ V

,, -C ro n s ta d t ................ „ 9 55 55 55 IT

,, -Genua ...................... 6 55 55 ~  55 t?
„ - K i e l ........................... 55 55 55 . T . 55 “

,, -D anzig ................... ..........4 » '- 9 5» 55 5 5 * 55
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M arktnoüzcn über Nebenprodukte. Auszug aus dem 
Daily Commcrcial R eport, London, vom 28. (21.) Jan . 1914. 
R o h te e r  27,58—31,67 Jl (dsgl.) 1 1. t ;  
A m m o n iu m s u l f a t  London 234,94—237,49 (234,94) Jl,  

1 1. t, Beckton p rom pt;
B e n z o l 90 % ohne B ehälter 1,11 M (dsgl.), 50% ohne Be

hälter 0,98—1,02 Jl  (dsgl.), N orden 90% ohne Be
hälter 0,98—1,02 Jl (dsgl.), 50% ohne B ehälter 0,85 Jl 

' ( dsgl) 1 G ail.;
T o lu o l London ohne B ehälter 0,98 (0,94—0,98) Jl,  Norden 

ohne B ehälter 0,92—0,94 Jl (desgl.], rein m it B ehälter 
1,11 M (dsgl.) 1 Gail.;

K re o s o t  I.ondon ohne Behälter 0,31 (0,30 — 0,31) Jl,  
Norden ohne B ehälter 0,26—0,2S (0,26-0,27) Jl 1 Gail.; 

S o lv e n tn a p h th a  London °7i<>o % ohne B ehälter 0,87 bis 
0,89 (0,85— 0,89) Jl,  % ohne B ehälter 0,92— 0,94
(0,89-0,92) J l ,  96/160 % ohne B ehälter 0,92—0,94 Jl 
(dsgl.), N orden 90% ohne B ehälter 0,79—0,83 Jl  (dsgl.) 
1 Gail.;

R o h n a p h th a  30.% ohne B ehälter 0,45—0.47 Jl (desgl.), 
Norden ohne B ehälter 0,43—0,46 Jl  (dsgl.) 1 Gail.; 

R a f f in i e r t e s  N a p h th a l in  91,93—204,29 J l  (dsgl.) 1 1. t ;  
K a r b o ls ä u r e  roh 60% O stküste 1,06—1,15 (1,06—1,11) Jl,  

W estküste 1,06— 1,15 (1,06—1,11) Jl  I Gail.; 
A n th r a z e n  40—45% A 0,13—0,15 Jl  (dsgl.) U nit;
P e c h  40,86—41,37 (40,35-40,86) Jl  fob.; O stküste 39,33 

b is 40,35 Jl (desgl.), W estküste 39,33—40,35 .ft (dsgl.) 
f. a. s. 1 1. t.
(Rohteer ab  Gasfabrilc aul der Themse und den N eben

flüssen, Benzol, Toluol, Kreosot, Solventnaphtha, K arbol
säure frei Eisenbahnw agen auf H erstellers W erk oder in den 
üblichen H äfen im Ver. Königreich, netto . —  A m m onium 
sulfat frei an Bord in Säcken, abzüglich 2 y2 % D iskont 
bei einem G ehalt von 24 % Ammonium iii guter, grauer 
Q ualität; Vergütung für M indergehalt, nichts für Mehr
gehalt. — »Beckton prompt« sind 25 % Ammonium netto  
frei Eisenbahnwagen oder frei Leichterschiff nur am W erk).

M ctallmarkt f London). Notierungen vom 27. Jan . 1914- 
K u p fe r  65 £ 12 s, 6 d, 3 M onate 65 £ 18 s 9 d.
Z in n  178 £ 5 s, ;3 M onate 179 £ 5 s.
B le i, weiches fremdes, p rom pt (nominell) 20 £, 2 s, 6 d, 

Januar-A bladung (bez. u. Br.) 20 £, F eb ruar bis 19 £, 
17 s, 6 d, April 19 £, Mai (bez.) 18 £ 17 s, 6 d, eng
lisches 20 £, 5 s.

Z in k , G. O. B., Jan u ar (Br.) 21 £ 10 s, Mai (bez.) 22 £, 
Sonderm arken 22 £ 7 s 6 d.

Q u e c k s i lb e r  (1 Flasche) 7 £ 10 s.

Paten tbericlit.
Anmeldungen,

die w ährend zweier M onate in der Auslegehallc des K aiser
lichen P aten tam tes auslicgcn.

Vom 19. Ja n u a r 1914 an.
5 e. M. 51 266. V erfahren zur H erstellung lo trech ter 

Bohrlöcher, im  besondern beim Gefrierverfahren. Peter 
M ommcrtz, Plam born-M arxloh, W arbruckstr. 35. 24. 4. 13.

10 a. L. 39 990. D urch Hochofen- oder G eneratorgas 
beheizbarcr Regenerativkoksofen. Eugène Lecocq, Brüssel; 
Vertr. : R. Deißlcr, D r.G .D ollncr, M. Seiler und E.M aem ccke, 
Pat.-A nw älte, Berlin SW 61. 10. 7. 13. Belgien 4. 9. 12.

12 1. K. 54 590. V erfahren zur Beseitigung des in 
Kalisalzen vorhandenen Chlormagnesiums in fester Form  
durch A uslaugung m it A lkoholen; Zus. z. P a t. 260 141. 
Elise Krüger geb. Köwing, L ehrte  b. H annover. 15. 4. 13.

24 e. S. 37 819. V erfahren und V orrichtung zur E r
höhung der A m m oniakausbeute bei der Vergasung und 
Entgasung von festen Brennstoffen. D ipl.-Ing. K urt 
P. Sachs, K arlsruhe (Baden), Schloßplatz 8. 12. 12. 12.

241. G. 37 076. V orrichtung zur A usnutzung der
W ärm e der Abgase von Feuerungen u. dgl., bei der die 
W ärm e aus dem A bgaskanal fo rtgele ite t w ird. Gesellschaft 
für A bw ärm everw ertung m. b. H., C harlo ttenburg . 8. 7. 12.

26 c. C. 22 513. V orrichtung zum  Beschicken von
R eto rten  oder ändern K am m ern m it grobkörnigen Stoffen, 
z. 13. Kohle, durch Schleudern des G utes m it einem großen 
R illenrad. Compagnie A nonym e C ontinental pour la  Fa- 
b rication  des Com pteurs ä Gaz e t au tres apparcils, P aris; 
V ertr.: D ipl.-Ing. C. ’ F chlert, G. Loubier, F. H arm sen, 
A. B ü ttner und E. Meißner, Pat.-A nw älte, Berlin SW 61. 
30. 10. 12.

40 n. L. 36 404. Verfahren zur V erarbeitung von Silber-, 
Blei-, Zinkerzen durch Schmelzen m it Chlorzink oder feinen 
Doppclsalzen und Fällen des Bleis aus wässeriger Lösung. 
Erich Langguth, N eerpelt (Limbourg, Belgien); V ertr.: 
D r. Ludwig S traßer, Berlin, Luisenstr. 35. 4. 4. 13.

40 c. F . 35 369. Verfahren zur B ehandlung von Zink 
und  andere M etalle enthaltenden  Erzen, die zur H er
stellung einer fü r die E lek tro lyse geeigneten Lösung m it 
N atrium bisu lfat behandelt werden un ter Anw endung von 
Bleianoden und Z inkkathoden. Andrew Gordon French, 
Nelson (Britisch Colombia, K an ad a); V e r tr .: A rpad Bauer, 
Pat.-A nw ., Berlin SW 68. 24. 10. 12.

42 k. F . 37 446. V orrichtung zur P rüfung der Schlag
w irkung von Schlagwerkzeugen. F irm a C. & E. Fein, 
S tu ttg a rt . 14. 10. 13.

80 b. N. 14 264. Feuer- und säurefestes M aterial. 
D r. W ilhelm  N orth , Thale (Harz). 21. 4. 13.

81 e. K. 52 389. V orrichtung zum  K ippen von durch 
Seilzüge anhebbaren Förderw agen in einen über der F örder
strecke liegenden R aum . H erm ann König, B redency b. 
Essen. 26. 8. 12.

Vom 22. Ja n u a r  1914 an.
1 a. M. 50 272. M ehrteilige Setzm aschine. M aschinen

bau-A nsta lt H um boldt, K öln-K alk. 27. 1. 13.
5 a. R. 37 204. E rdbohrer, bei dem die Schaufeln ver

ste llbar m it der Stange des B ohrers verbunden sind. N. A. 
Rosanof, Kiew (Rußl.); V e r tr .: G aston K rem p, R echts
anw alt, Berlin W  35. 23. 1. 13.

5(1. W. 40 881. Spritzvf rrich 'u n g  zur Gewinnung von 
Abraum m assen zum B ergeversatz. W. W eber, Siegen 
(Westf.), E ffertsufer 24, und W. H irschm ann, W asser
alfingen. 9. 4. 12.

10 a. F . 37 619. K oksofentürabdichtung. Dr. P eter 
von der F orst, L in tfo rt (Kr. Mörs). 11. 11. 13.

12 c. E . 19 400. Verfahren und Vorri h tu n g  zur Züch
tung  großer K ristalle durch K ristallisation  in Bewegung 
aus Lösungen und Schmelzflüssen. E lektrochem ische 
W erke, G. m. b. I-L, Berlin. 16. 7. 13.

21 I. H. 63 500. E lektrische Sicherheitsgrubenlam pe, 
deren G lühbirne bei V erletzung der Schutzglocke durch 
eine Feder von dem F u ß k o n tak t abgehoben wird. E duard  
H ibou, F ran k fu rt (Main), Ju liusstr. 37. 1. 9. 13.

22 g. II. 61 545. V erfahren zur H erstellung eines U m 
w andlungsproduktes aus Sulfitablauge. F ritz  Ilaferund , 
Berlin, Ü rbanstr. 37. 25. 2. 13.

26 d. F. 37 485. V erfahren zur Abscheidung von Teer- 
ncbeln aus Gasen der K ohlendestillation. Dr. P e te r von der 
F orst, L in tfo rt (Kr. Mörs). 21. 10. 13.

38 li. F . 35 446. V erfahren zur H erstellung n icht 
explösibler P räpara te , im besondern für die Zwecke der 
H olzkönservicrung; Zus. z. Anm. F . 35 340. Farbw erke 
vorm. M eister Lucius & Brüning, H öchst (Main). 5. 11. 12.

78 e. D. 27 947. V erfahren zur H erstellung von phos
phorhaltigen Zündsätzen. D eutsche W affen- und M unitions
fabriken, K arlsruhe (Baden). 28. 11. 12.

81 e. M. 49 189. R ohrle itung  für m it einer D ruck
flüssigkeit zu fördernde, im besondern feuergefährliche 
Flüssigkeiten. M artini & H üneke M aschinenbau-A.G., 
Berlin. 5. 10. 12,

87 b. S. 38 426. V erbrennungsstoßm aschine. Lewis 
Lawrence Scott, St. Louis (Miss., V. St. A .): V e r tr .: Dipl.- 
Ing. B. Kaiser, Pat.-A nw ., F ra n k fu rt (Main). 3. 3. 13.
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4 (I. 5S4 061. E insteckbare Metallzünd Vorrichtung für
G rubensicherheitslam pen. Karl llcllricgel, Spiesen (Kr. 
O ttweiler). 15. 12. 13.

I (1. 585 120. G iubcnazetylenlaterne. Alfons Janti-
schowski, Beatcnsglückgrubc, B irkenau (Post Obcr- 
niewiadom), 7. 12. 13.

5 I). 581 812. Bohrschneidc und deren Verbindung
m it dem Bohrschaft. Hans K irchner, K attow itz  (O.-S.j, 
H cinzelstr. 2. 11. 12. 13.

5 b. 584 800. V orrichtung für die Gewinnung von 
Kohle in Blöcken. Joseph Gores, Brackei b. D ortm und.
19. 12. 13.

5 l>. 585 1G2. Bohrkrone für Vorrichtungen zum Bohren 
von Aufbrüchen in Bergwerken. l'ried r. H üppe & Co.,
G. m. b. H., Remscheid. 21. I. 13.

5 1). 585 300. Einsatz-Bohrschneidc und B ohrschaft
für Drehbohl m aschinell m it fortlaufender. Führung des 
Bohrschm antes. R obert W illibald Rogier, K attow itz 
(O.-St). 29. 12. 13.

5 1>. 585 111. Verbindung zwischen Bohrschaft und
Schneide für Kohledrehbohrmaschinen. August Zogel, 
M yslowitz. 29. 12. 13.

5 c. 585 005. M ehrteiliger eiserner G rubenstem pel für 
w andernden Grubenausbau. Bohr- und Schräm kronen- 
fabrik, G. m. b. H., Sulzbach (Saai). 22. 12. 13.

ü d . 585 385. Verschluß an L u tten  aus Prcßpapier.
H erm ann Kruskopf, D ortm und. B ism arckstr. (12. 24. 12. 13.

10 a. 584 11(1. Ofenverschluß. H erm ann Jos. Limbefg, 
Gclscnkirchen, Ü ckendorfcrstr. 300. 1. S. 13.

10 a. 5 8 1 82G. Mit A ntriebrad versehenes Laufiad  
an K oksauschückvoniclitungen. Julius B ertram , Düssel
dorf, R u liita lstr. 12. 20. 12. 13.

12 c. 581 053. Abscheider von Flüssigkeiten oder S taub 
aus Gasen, D am pf und Luft. Oskar Loß, G. m. b. 11., 
C harlottcnburg-W estend. 8. 12. 13.

12 c. 584 701. V orrichtung zum Reinigen von Gasen, 
beispielsweise für den B etrieb von Gasmaschinen m it 
Hilfe gegenläufiger Schlagbolzensystemc. P oette r G. m. 
h. H., Düsseldorf. 2. 12. 13.

12 k. 584 000. Sättigungskasten  zur Gewinnung von 
Am m onium sulfat. Berlin-Anhaltisclic M aschinenbau-A.G., 
Berlin. 24. 12. 13.

12 1. 585 101. V orrichtung zum ununterbrochenen
Lösen und Decken von Kalirohsalzcn im Gleich- und 
Gegenstrom. G. Sauerbrey, M aschinenfabrik, A.G., S taß- 
fui t . 17. 10. 11.

12 1. 585 102. V orrichtung zum ununterbrochenen
Lösen und Decken von Kalisalzen. G. Sauerbrey, M aschinen

fab rik , A .G .,' S taßfurt. 17. 10. 11.
12 1. 585 103. V orrichtung zum ununterbrochenen

Lösen und Decken von Kalisalzen. G. Sauerbrev, M aschinen
fabrik, A.G., S taß fu rt. 17. 10. 11.

20 a. 585 073. Selbsttätige Schm iervorrichtung für die
Laufschienen von H ängebahnen u. dgl. Fabrikations- 
gesellschäft autom atischer Schm icrapparate »Helios« O tto  
W etzel & Co., Heidelberg. 23. 12. 13.

20 a. 585 135. Auslösevorrichtung für eine K etten 
langvorrichtung bei K ettenbahnen. Gesellschaft fü r F örder
anlagen E rn s t Heckei m. b. H ., Saarbrücken. 13. 12. 13.

20 o. 584 670. Fürderw agcnkupplung. Peter Sciwert,
D ortm und, G utenbcrgstr. 74. 17. 12. 13.

20 h. 585 245. V orrichtung zum  Reinigen von l'örder-
wagen. A ugust Huxel, Rauxel (W estf.). 4. 11. 12.

20 h. 585 31G. V orrichtung zum Förderwagenreinigen.
W ilhelm  Bergfort, Bochum, K nappenstr. G. 30. 12. 13.

40 a. 585 182. B otiererauslauf. F irm a G. Polysius, 
Dessau. 17. 6. 12.

74 lt. 585 110. Das Vorhandensein von spezifisch 
leichten bzw. explosiven Gasen anzeigende Vorrichtung. 
Dr. W illy G ottschalk, Erlangen. 26. 3. 13.

Verlängerung der Schutzfrist.
folgende Gebrauchsm uster sind an dem angegebenen 

Tage auf drei Jah re  verlängert worden.

I a. 465 280. Sieb für S taubabsaugceinrichtungen usw. - 
M aschinenfabrik Baum, A.G., Herne. 27. 12. 13.

1 a. 465 281. E inrich tung  zum Absaugen von S taub 
usw. M aschinenfabrik Baum , A.G., Herne. 27. 12. 13.

20 I). 151 878. Azetylen-Grubenlam pe. Jean  S tadel-
mann & Co., N ürnberg. 3. 1. 14.

20 1). 451 870. A zetylen-G rubenlam pe. Jean S tade l
m ann & Co., Nürnberg. 3. 1. 14.

30 k. 153 037. A tm ungsm aske usw. D rägenverk Heinr.ec 
Bernh. Dräger, Lübeck. 24. 12. 13.

87 1). 478 031. S teuerung für W erkzeuge und Ma
schinen usw. F ab rik  für B ergw erksbedarfsartikel, G. m.
b. H., Sprockhövel. 24. 12. 13.

Deutsche Patente.
4 a (51). 260 320, vom 15. Mai 1913. F r i t z  F ä r b e r  

in D o r tm u n d .  Elektrische Grttbensicherheilslampe.
Die Lampe ist in bekannter W eise m it einem  kleinen durch 

Benzin oder einen ändern Brennstoff gespeisten B renner 
ausgesta tte t, dessen D ocht m it H ilfe eines verschieb- oder 
drehbaren Bolzens en tzündet wird, wenn die G rubenluft 
auf Schlagw etter untersucht werden soll. Der Zündbolzen 
ist nach der E rfindung so ausgebildet und durch eine Feder 
beeinflußt, daß er bei seiner Freigabe se lb sttä tig  in seine 
ursprüngliche Lage zurückgeführt w ird und dabei die 
Flam m e des Brenners löscht.

5 b (7). 260 331, vom . 18. A pril 1913. S c h le s is c h e  
G ru b e n -  u n d  I I ü t t e n b e d a r f - G .  m. b. II. in K a t to w i tz  
(O .-S). Geslcinbohrmaschine.

Die Bohrspindel oder der A ntriebm otor der B ohrm a
schine is t so ausgebildet, daß die Spindel bzw. der Motor 
zum A ntrieb eines V entilators benutzt werden kann.

5 li (15). 268 028, vom 19. Novem ber I9L2. A le x a n d e r  
B o l lo n g in o  und R u d o l f  G ä n s e n  in S a a r b r ü c k e n .  
Schräm- und Schlilzmaschine, bei der die Schwenkung um  
eine neben der Spamisäulenctchse liegende Achse durch 
Vermittlung eines Kreissehtors geschieht. Zus. z. P at. 
252 753. Längste D auer: 25. April 1920.

Bei der Schräm - und Schlitzm aschine nach P a ten t 
252 753 ist die G estcinbohrm aschinc r m it einem  um die 
Spannsäulc schwenkbaren Schräm schiitten a so verbunden, 
daß die Maschine m it derselben H andkurbel u n ich t nur 
um die Spannsäulc geschwenkt, sondern auch gleichzeitig 
in dem Schräm schiitten zur E rzielung einer möglichst 
geraden Schramsohlc vor- bzw. zurückgeschoben wird.

Die E rfindung bestellt darin , daß das Vor- und Zurück
schieben der Maschine auf dem Schräm schiitten  durch das 
m it der H andkurbel u  und einer Schnecke i angetriebene, 
zum  Schwenken der Maschine auf dem  Schlitten  dienende
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Zahnrad h m it Hilfe eines Zahnritzels /  bew irkt wird, das 
m it einer auf dem  Schlitten befestigten Zahnstange ö, im 
Eingriff ist. Die Zahnstange kann  beiderseits gezahnt sein. 
In diesem Fall werden die Verzahnungen der Stange durch 
einen Zahnbogen b„ m iteinander verbunden und das Ritzel / 
m it Hilfe eines C.elenkstückes g auf der Achse des Zahnrades 
so drehbar befestigt, daß es sich un te r Benutzung des Z ahn
bogens auf beiden; Seiten der Zahnstange abrollen kann.

5 b  (13). 209 330, vom 3. Ja n u a r  1913. D e u ts c h e
M a s c h in e n f a b r ik  A G. in D u is b u rg .  Vorrichtung zum  
zeitweiligen starken Ausblasen der Bohrlöcher durch das 
ArbcUniittel bei Preßluft- oder Dampfbohrhämmern und  
-maschinen, bei denen das Druckmittel von der vordem '/.y- 
Itnderseile durch Kanäle o. dgl. zu dem hohlen Bohrer ge
leitet wird.

Der Arbeitskolben des H am m ers oder der Maschine 
kann z. B. m it einer Schraube oder Klinke in einer solchen 
Lage festgcstellt werden, daß der h intere A uspuff des A r
beitszylinders offen, d er. vordere Auspuff jedoch vom 
Kolben abgedeckt ist. Bei dieser I-age des Kolbens kann 
frisches D ruckm ittel in beliebiger Menge durch den vordem  
Zvlinderraum  in den hohlen Bohrer geleitet werden.

10 a (12). 208 980, vom 24. A ugust 1913. H e in r ic h
K ö p p e r s  in E s s e n  (Ruhr). Türdichtung an Großkammer
öfen zur Erzeugung von Gas und Koks.

Der D ichtungsdruck zwischen Rahmen und T ür wird 
durch den A tm osphärendruck m it Hilfe von in der D ich
tungsfläche an einem  der beiden Teile angeordneten Saug
räumen hergestellt. Zu diesem Zweck kann die T ür m it 
einem nachgiebigen hitzebeständigen Stoff versehen werden, 
dessen Rand allseitig über die T ü r überstellt und sich auf 
Aussparungen des T ürrahm ens legt, die m it e iner in die 
T ür eingebauten Saugleitung verbunden sind. D er T ü r
rahmen selbst kann aus einzelnen Teilen bestehen, die so 
zusam m engesetzt sind, daß sie sich gegeneinander bewegen 
können.

10 a (14). 209 377, vom 10. Juli 1913. H a r tu n g .
K u h n  & C o . ,- M a s c h in e n f a b r ik ,  A.G, in D ü s s e ld o r f .  
Kohlenslampfmaschme oder Fallwerk, die m it H ilfe von 
Elektromagneten arbeiten.

Die S tam pferstangen oder Schlagwerkzeuge werden an 
den M itnehm ern, die wie üblich mechanisch auf- und 
abw ärts bewegt werden, durch E lektrom agnete festge- 
halten, deren S trom kreis bei der höchsten Lage der M it
nehm er unterbrochen wird.

1 0 a  (15). 208981, vom 13. März 1913. R u d o l f  W il
h e lm  in A lte n e s s e n  (Rhld.). Koksausdrückmaschine mit 
Einebnungsvorrichtung.

Bei der Maschine wird die E inebnungsstange b in be
kann ter Weise von der Antriebwelle c der Ausdrückstange a 
angetrieben, die ihren A ntrieb  von einem in wechselndem 
Drehsinn arbeitenden Motor d  erhält. Zur Ü bertragung 
der Bewegung der M elle c auf die die Bewegung der E in- 
ebnurigsstange bewirkende, sich abw echselnd in verschie
dener R ichtung drehende Seiltrom m el m  d ient nach der 
E rfindung ein K urbeltrieb e, •/, h und ein W echselgetriebe. 
Dieses besteh t aus einer durch den K urbeltrieb hin und 
her bewegten Zahnstange h und einen) m it dieser in E ingriff 
stehenden lose auf der Achse i der Seiltrom m el angeord
neten Zahnritzel k. Zur Kupplung des Zahnritzels m it 
der Trommelachse dienen zu beiden Seiten des Ritzels 
liegende Sperrklinken n, die d rehbar auf den nach dem 
Ritzel zu gerichteten S tirnseiten  von zu beiden Seiten 
des Ritzels auf der Trom melachse befestigten Scheiben / 
sitzen. Die Sperrklinken werden durch D ruckfedern in 
E ingriff m it aut den Stirnflächen des Ritzels angeordneten 
Spcrrverzahnungen o gehalten und können zum Außef- 
betriebsetzen der E inebnungsstange durch S tifte p  äußer 
E ingriff m it dem Ritzel gebracht werden, indem die S tifte 
z. B. durch Zugstangen s und W inkelhebel r, die in N uten 
von auf den Scheiben / verschiebbaren Scheiben q ein- 
greifen, von H and achsial gegen die K linken verschoben 
werden.

1 0 a  (171. 208 979, vom 21. März 1913. E r n s t  S tö r t  
in 1 a r n o w i tz  (O.-S.). Vorrichtung zum Ablöschen von 
Koks im ansteigenden Wasserbad unter gleichzeitiger Ge
winnung von gespanntem Dampf.

Der m it einem D am pfauslaß versehene Löschbehälter b 
und der W asserraum  e der fahrbaren V orrichtung sind 
durch ein Druckausgleichrohr /, ein W asserzuflußrohr h und 
ein S teigrohr k für die R ückleitung des im  »Löschbehälter 
n ich t verbrauchten  Löschwassers verbunden.

20 a (11). 209 299, vom 11. O ktober 1912. U n r u h  & 
L ie b ig , A b te i lu n g  d e r  P e n ig e r  M a s c h in e n f a b r ik  
u n d  E is e n g ie ß e r e i  A.G. in L c ip z ig -P la g w itz .  L au f
werk für Hängebahnen.

Das Laufwerk hat, wie bekannt, drei in einer Ebene 
liegende Laufräder, von denen das m ittlere als T reibrad  
dient. Die die beiden äußern L aufräder tragenden Teile 
des Fahrgestelles des Laufwerkes sind nach der E rfindung 
kreuzgelenkartig m it den das m ittlere T reibrad  tragenden 
Gestellteilcn verbunden, und die Last ist in den Gelenken 
des Fahrgestelles aufgebängt.

20 a (14). 209 300, vom 21. Jun i 1912. P e te r  J o r i s s e n  
in D ü s s e ld o r f-G  r a f e n b e rg .  Um eine wagcvschle Achse 
pendelndes Traggestell für die Seiltrümmer bei eingleisigen 
Förderbahnen m it endlosem Förderseil.

An dem  Traggestell sind drei in den Ecken eines gleich
schenkligen Dreiecks angeordnctc Lei trollen in einer 
wngercchteh Ebene gelagert. Von diesen Rollen fü h rt die 
eine die beiden Seiltrüm m cr an deren Innenseite, während 
die Ixiden ändern Rollen je ein Seiltrum  an dessen A ußen
seite führen, so daß beide Seiltrüm m cr auch während des 
Ausschwingens des Traggestells bei dem  D urchgang des 

S cilgrcifcis ständ ig  geführt sind.
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24 e (10). 269 164, vom 28: Dezember 1911. W i lh e lm  
H o e l l e r  in  O b e r k a s s e l  b. B o n n . Düse m it Spreizfläche 
zur M ischung von Gas und L u ft für Gasfeuerungen.

Die Düse h a t eine kegelstum pfförm ige Spreizfläche, auf 
die die Gas- und L uftström e in einem  stum pfen W inkel 
auftreffen. Von den Düsen können zwei hin tcrcinandcr- 
gdselialtet werden; in diesen w ird zwischen den beiden 
Düsen ein G itterw erk  so angeordnet, daß cs die Gas- und 
I.uftström c zerteilt.

35 b (7). 269 217, vom  9. Ja n u a r  1912. F irm a F r i e d 
r ic h  K la p d o h r  vorm. K la p d o h r  & B ie b e r  und W a l te r  
D u n k e n  in D u is b u r g .  Tragvorrichtung an Kranen u. dgl.

Die Tragvorrichtung, die besonders zum Verladen von 
B rike tts dienen soll, besteh t aus zwei rechtw inklicli ge
bogenen A nnen a, die an  den Seitenstücken c eines durch 
diese Seitenstückc und Querstücke d gebildeten T rag 
rahm ens befestigt sind, und deren senkrechte Schenkel 
durch zwei einen H ohlraum  zwischen sich frei lassende feste 
W ände g m iteinander verbunden sind. In  den Arm en a 
is t ein aus gelenkig m iteinander verbundenen Teilen be
stehender Boden b geführt, der m it Hilfe eines Seilzuges 
in  den zwischen den W änden befindlichen H ohlraum  ge
zogen werden kann, sq daß das auf dem  Boden stehende 
G ut zwischen den Arm en hindurchfällt.

35 u (9). 269 167, vom 14. März 1913. O ffe n e  H a n d e l s 
g e s e l l s c h a f t  E . N a c k s  N a c h f o lg e r  in I v a t to w i tz  
(O.-S.). Festhaltevorrichtung der Wagen auf dem Förderkorb.

An der Decke des Förderkorbes a ist in Hängeböcken 
eine Welle c gelagert, die sich parallel zu den Schienen 
annähernd über die Länge des Korbes e rs treck t und an 
beiden Enden eine K cttenrollc d bzw. e trä g t. Über die 
Rollen d und e ist eine endlose K ette  /  geführt, an der zwei 
Anschlagarme g und h so befestig t sind, daß der eine Arm 
an einem  Ende des l'örderkorbcs nach un ten  gerich tet ist, 
wenn der andere Arm am  ändern Ende des Korbes nach 
oben rag t. Am E infahrtende des Korbes ist ferner auf der 
Welle c ein Hebel i  m it Anschlagnasen n befestigt und vor 
der Schachtöffnung ist oberhalb des Zufahrtgleises ein in 
seiner Länge aus zwei gelenkig m iteinander verbundenen 
Teilen k und l bestellender H ebel so aufgehängt, daß er nach 
dem  Schacht zu ausschwingen kann. Zwischen dem  Schacht 
und dem  Hebel is t endlich ein fester Anschlag m  fü r den 
Teil k des Hebels angebracht. W erden bei der dargestelltcn 
Stellung der Vorrichtung, bei der die auf dem F örderkorb  a 
stehenden W agen durch die Arme g und i  festgehalten werden, 
W agen in der P feilrichtung gegen den Schacht geschoben,

so wird, nachdem  der Teil k des vor dem  Schacht ange
ordneten Hebels sich gegen den Anschlag in gelegt h a t, 
der Teil l des Hebels durch die W agen angehoben, wobei 
sich sein freies Ende u n te r eine der Anschlagnasen n  des 
Hebels i  legt und diesen m itn im m t. Infolgedessen wird die 
Welle c um etw a 180° gedreht, so daß der Arm  h der K ette  
nach un ten  und der Arm g der K ette  nach oben rag t. 
Die auf dem K orb stehenden W agen können daher durch 
die in den K orb fahrenden W agen von dem  K orb gestoßen 
werden. Dabei wird der Arm h von den auffahrenden 
W agen m itgenom m en bis er gegen einen festen Anschlag o 
stöß t. A lsdann fallen die Hebel i, ft,und l in die dargestclltc 
Lage zurück.

421 (4). 268 841, vom 16. April 1913. A k k u m u la to r e n -  
l 'a b r i k  A.G. in B e r l in .  Vorrichtung zu r  Messung des 
Gehaltes der L u ft an M ethan oder ändern brennbaren Gasen.

In einem Glasrohr, durch das der zu untersuchende 
Luft- oder Gasstrom  geleitet wird, sind m ehrere ka ta ly tisch  
wirkende elektrisch erh itz te  L eiter so h in tereinander an- 
gerodnet, daß sie nacheinander vom L uft- oder G asstrom  
um spült werden.

42 1 (4). 268 845, vom 16. A pril 1913. A k k u  m u la to r c n -  
F a b r i lc  A-G. in B e r l in ,  Verfahren und Vorrichtung zur 
Feststellung von Methan oder ändern brennbaren Gasen in 
der Luft.

Die T em peratur von durch einen elektrischen Strom  
erh itz ten  k a ta ly tisch  w irkenden Leitern, über die der zu 
untersuchende L uft- oder Gasstrom  geleitet w ird, soll z. B. 
m it Hilfe eines regelbaren W iderstandes vorübergehend so 
gesteigert werden, daß die E ntzündung  der in dem  L u ft
oder Gasstrom  en thaltenen  brennbaren Gase cingeleitet 
wird.

42 1(4). 269 131, vom  24. A pril 1913. A k k u  m u la to r e n -  
F a b r i k  A.G. in B e r l in .  Verfahren zur Feststellung und 
Messung von brennbaren Gasen in der Luft.

Die zu untersuchende L uft soll in einem  m ehr oder 
•weniger dichten, durchsichtigen B ehälter m it Hilfe eines 
elektrisch geheizten k a ta ly tisch  w irkenden K örper und eines 
n ich t kata ly tisch  w irkenden ebenfalls elektrisch geheizten 
K örpers auf eine solche T em peratur erw ärm t werden, daß 
die in der L uft en thaltenen  brennbaren  Gase an  dem  k a
ta ly tisch  w irkenden K örper verbrennen.

Bei Verwendung eines dichten  B ehälters kann  die zu 
untersuchende L uft m it H ilfe des erw ärm ten  n ich t k a ta 
ly tisch  w irkenden K örpers in den B ehälter gesaugt werden, 
worauf der B ehälter geschlossen oder an einen von b renn
baren  Gasen freien O rt gebracht und das in  der im  B ehälter 
befindlichen L uft en thaltene brennbare Gas durch E r 
wärm ung des kata ly tisch  w irkenden K örpers en tzündet 
wird.

50 e (3). 269 359, vom 14. N ovem ber 1912. W ig g o
K je ld s e n  in H a g e n  (WestL). Steinbrecher m it exzen
trischem Brechkegel.

Die E x zen triz itä t des obern E ndes des Breclikegcls 
ist der E x zen triz itä t des un te rn  Kegelendcs entgegengesetzt.

80 c (14). 269 190, vom 22. O ktober 1912. D r. W i lh e lm  
N o r th  in T h a le  (Harz). Schamottestein für die Ausm auerung  
von Drehöfen m it Aussparungen zur Erzielung von L u ft
kanälen.

Die Aussparungen sind auf den beiden Stirnflächen und 
auf der u n tern  Fläche des Steines so angeordnet, daß zwischen 
der A ussparung der un tern  Fläche und jeder der beiden 
ändern  Aussparungen ein Steg verbleib t.

Bücherschau.
Lehrbuch der Geologie. Von D r. Em anuel K a y s e r ,  P ro 

fessor an der U niversitä t M arburg in Hessen. In  zwei 
Teilen. 2. T. Geologische Form ationskünde. 5. Aufl. 
860 S. m it 190 Abb. und  97 V erstcinerungstaf. S tu tt
g a rt 1913, F erd inand  Enke. P reis geh. 22 .((.
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Zwei Jah re  sind se it dem  letzten  Erscheinen von Teil 2 
des bekannten vortrefflichen Lehrbuches der allgemeinen 
Geologie vergangen und schon liegt dieser Teil in der 5. A uf
lage vor.

D a das W erk an dieser Stelle w iederholt1 besprochen 
worden ist, kann von einer eingehenden W ürdigung der 
neuen Auflage abgesehen werden. Es genügt, darauf 
hinzuweisen, daß ungefähr jede Seite von den fast durchweg 
erfolgreichen Bem ühungen des Verfassers Zeugnis ablegt, 
den überaus schnellen F ortsch ritten  auf dem  Gebiete der 
paläontologischen und stratig raphischen  Geologie gerecht 
zu werden. Zu bedauern bleibt, daß das K arbon ganz 
allgemein, besonders aber die niederrheinisch-westfälische 
Steinkohlenablagerung, wieder etw as zu kurz gekom men ist, 
indem die Ergebnisse der neuem  A rbeiten, auf die schon 
m der Besprechung der vierten  Auflage hingewiesen wurde, 
n icht genügend berücksich tig t worden sind. Der T ex t 
en thä lt daher hier einige U nrichtigkeiten sowie überholte 
Anschauungen und vera lte te  Zahlen.

Von den Erw eiterungen und Verbesserungen haben 
besonders die mesozoischen und neozoischen Form ationen 
Nutzen gehabt. Ganz um gearbeitet w urde der A bschnitt 
über den paläolithischen Menschen und seine K ultur. H and 
in H and m it den tex tlichen  Ä nderungen gingen Aus
wechselungen der Tafeln und Textabbildungen.

Das ausgezeichnete W erk bedarf keiner Em pfehlung.
Ku.

Einführung in die Minorulogie. Von Bergassessor Dr.
D ie tz . löß S. m it 79 Abb. Essen (Ruhr) 1913, G. D.
Baedeker. P reis geb, 1,60 Ji.
Der Verfasser beleuch tet an H and einiger Beispiele 

die engen Beziehungen, die die M ineralien, besonders 
die Erze, m it dem  täglichen Leben verknüpfen, und heb t 
ihre bedeutungsvolle w irtschaftliche Rolle hervor. Die 
E rklärung der Begriffe Mineral und K ristall schließt sich 
an. Aufbau und Gesetze der K ristallw clt werden an  einigen 
bem erkensw erten Form en, deren Abbildungen zahlreich 
in den T ex t eingeschoben sind, gem einverständlich, u n te r 
Weglassung des zum V erständnis n ich t unbed ing t E r
forderlichen, e rläu tert. Die physikalischen Eigenschaften 
der M ineralien, besonders die K ristallop tik  werden n u r 
kurz gestreift. E in besonderer A bschnitt is t der E ntstehung  
der nutzbaren M ineralien und deren L agerstä tten  gewidm et. 
Die sich anschließende Beschreibung einzelner Mineralien 
wird in geschickter Weise m it Angaben ih rer w irtschaft
lichen Bedeutung und der H ervorhebung ih rer Unterschiede 
von ähnlichen M ineralien verknüpft. Die Auswahl aus der 
großen Fülle der bekannten M ineralien is t zweckent
sprechend s te ts  im  H inblick auf die Beziehung zum täg 
lichen Leben erfolgt.

Eine M erktafel, die den M etallgehalt der w ichtigsten 
Erze en thält, und eine B estim m ungstafel, in der die 
Mineralien nach H ärtegraden  geordnet aufgeführt sind, 
beschließen m it einem Sachverzeichnis das knapp  ge
haltene Buch, das sich besonders fü r  den bergm ännischen 
U nterrich t em pfehlen dürfte . Dr. D ie n s t .

Die Wasscrhaltungskosten. Von Diplom - Bergingenieur
K. K eg e l, ordentl. L ehrer an  der Bergschule zu Bochum.
71 S. m it 10 Abb. H alle (Saale) 1913, W ilhelm K napp.
Preis geh. 2,60 j H ,  geb. 3,20 M .

In  dem  vorliegenden Buch h a t  der Verfasser in sach
licher und erschöpfender Weise die V erhältnisse dargelegt, 
durch welche die W asserhaltungskosten in den bergbau
lichen Betrieben beeinfluß t werden.

1 s. G lückauf 11)03, S. 119; 1909, S, 1169; I9 il, S . 408 und 1705; 
1912, S. 1610.

Ich habe an dem W erk n u r einen P u n k t zu beanstanden, 
die W ahl des Titels. Dem Verfasser haben offenbar ähn
liche Bedenken vorgeschwebt, wie sich aus dem Vorwort 
erg ib t; wenn nun aber nvegen der großen V erschiedenheit 
der in Frage kom m enden ö rtl chen Verhältnisse« keine 
Kostenberechnungen, d. h . zahlenm äßigen Angaben ge
wissermaßen als Beispiele vorschriftsm äßiger Berechnungen 
bestim m ter W asscrhaltungsanlagen gegeben werden sollten 
und wohl auch n ich t ohne weiteres gegeben werden konnten, 
so w äre es doch vielleicht richtiger gewesen, eine Bezeichnung 
wie etw a »Beiträge zur F rage der A bschätzung von W asser
haltungskosten« zu wählen.

Dieser äußerliche Fehler in der Form  verschw indet 
aber m. E. völlig gegenüber den einwandfreien und in 
einfachen und klaren W orten dargclegten sachlichen Aus
führungen, die jedem  Fachm ann zu em pfehlen sind.

E in  w eiterer Vorzug des Buches ist, daß am  E nde der 
eingehenden Darlegungen s te ts  ein A bschnitt »Zusammen
fassung« s teh t, in dem nochm als in knappen L eitsätzen 
eine Ü bersicht über das un m itte lb ar vorher Gesagte 
gegeben wird.

Das Buch ist, abgesehen vom letzten  A bschnitt »Schluß- 
betrachtungcfb«, in zwei große H aup tabschn itte  gegliedert: 
A. G rundwasser, B. K osten d er W asserhaltung.

Im  ersten  A bschnitt e rö rte rt d er Verfasser eingehend 
den Begriff, die E rgiebigkeit und den W asservorrat der 
G rundw ässerström e, u. zw. sowohl der obern als auch der 
un te rn ; in teressan t sind auch die D arlegungen über falsche 
und echte G rundw asserström e (S. 6). Besonders hin- 
weisen m öchte ich auf den U nterabschn itt IV  dieses H au p t
teils, in dem  die B eurteilung der im  Bergw erksbetrieb zu 
erw artenden W asserzuflüsse A usdruck findet.

V ielleicht h ä tte  in diesem Teil auch etw as über die 
Tageswasser gesagt werden können, die besonders die 
unterirdischen Braunkohlen- und Tagebaubetriebe o ft
m als zu erheblichen Geldausgaben (Gefluter, F lu t
gräben usw.) zwingen.

Der A bschnitt B b rin g t die Ü berlegungen, die zur Ab
schätzung der eigentlichen K osten der W asserhaltungs
betriebe nötig sind.

Dieser große A bschnitt gliedert sich in v ier U nterteile: 
die K osten der W asserhebung, die K osten der zur W asser
haltung  erforderlichen G rubenbaue, die durch die W asser
zuflüsse verursachten M ehrkosten infolge Erschw erung des 
Betriebes und die Kosten fü r  E ntschädigung d er G rund
eigentüm er für W asserentziehung bzw. unerw ünschte 
W asserzuführung.

Besonders in teressan t sind h ier die E rörterungen, die 
der Verfasser über die Zweckm äßigkeit und  Unzweck
m äßigkeit der Einzel- und Zcntralw asserhaltungen, le tztere 
sowohl fü r ein Einzelwerk auf einer Sohle als auch fü r 
mehrere W erke eines ganzen Bezirks anstellt. H ierbei 
sind n ich t n u r  die Verhältnisse des Steinkohlenbergbaues, 
sondern auch die des Braunkohlen- (S. 34) und  Salzberg
baues (S. 48 ff.) berücksichtigt.

Aus den »Schlußbetrachtungen« m öchte ich besonders 
die eingefügten einfachen Berechnungen (S. 64) hervorheben.

S c h i.

Zur Besprechung eingegangene Bücher.
(Die Schriftleitung behä lt sich eine Besprechung ge

eigneter W erke vor.)
B e c k e r , H .: Die Quarzlam pe, eine m oderne S tark lich t

quelle fü r Industriehallen- und G eländebeleuchtung.
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(Sonderabdruck aus d e r Zeitschrift des Vereins deutscher 
Ingenieure, Jg. 1913) 6 S. m it 9 Abb.

B r u n to n ,  D avid W. and  John A. D a v is : S afety  in tu n n e
ling. (D epartm ent of the Interior, Bureau of Mines, 
m iners’ circular 13) 19 S. W ashington, G overnm ent 
P rin ting  Office.

D a r a p s k y ,  L .: Die B erechnung der P reßluftpum pen in 
Theorie und Praxis. (Sonderabdruck aus der W ochen
schrift »Dinglers Polytechnisches Journal« 1913) 32 S. 
m it 38 Abb.

D e t tm a r ,  Georg: S ta tis tik  der E lek trizitätsw erke in
D eutschland nach dem  S tande vom 1. April 1913. Im  
A ufträge des Verbandes D eutscher E lektrotechniker,
c. V., hrsg. 545 S. B jrlin , Ju lius Springer. P reis geb. 8 M.

D urham  coalfield. M ip  showing the  M ineral takings, the 
position of the P its, the Railw ays serving the d is tric t etc. 
London, The Business S tatistics Com pany, L td.

F a y , A lbert H .: M onthly  s ta tem en t of coal-mine fata lities 
in th e  U nited S tates, Septem ber 1913, w ith  revised 
figures for preceding m onths. (D epartm ent of the 
In terior, B ureau of Mines) 21 S. W ashington, Govern
m ent P rin ting  Office.

F u c h s ,  C. W. C.: A nleitung zum Bestim m en der Mine
ralien. Neu bearb . von R einhard  B rauns. 6. Aufl. 
223 S. m it 27 Abb. Gießen, Alfred Töpclm ann. P reis 
geh. 4,50 .ft, geb. 5 .ft.

G i l le t t ,  H. W . and A. B. N o r to n :  The approxim ate 
m elting points of some com m ercial copper alloys. 
(D epartm ent of the In terior, B ureau of Mines, technical 
paper 60, m ineral technology 5) 9 S. m it 1 Abb.
W ashington, G overnm ent P rin ting  Office.

I la lv e r ,  P au l: Die K alkulation  im M aschinenbau. Ein 
Leitfaden fü r den U nterrich t und die P raxis. (Bibliothek 
der gesam ten Technik, 132. Bd.) 66 S. Leipzig, Dr. Max 
Jänecke. Preis geb. 80 Pf.

H o r to n ,  F rederick W .: Coal-mine accidents in the  U nited 
S ta tes and foreign countries. (D epartm ent of the 
Interior, B ureau of Mines, B ulletin 69) 102 S. m it 
40 Abb. W ashington, G overnm ent P rin ting  Office.

Jahresberich t und M itteilungen der H andelskam m er zu 
Köln 1913 H. 3. S. 319 -4 6 3 . Beilage: D enkschrift 
zur Beurteilung der w irtschaftlichen Lage und der 
O rganisationsbestrebungen in der R heinschiffahrt. Im  
A ufträge der H andelskam m er zu Köln von deren 
Syndikus A. W ir m in g h a u s .  97 S. Köln, K om 
missionsverlag der M. DuM ont-Schaubergsclien Buch
handlung.

J a lk o w s k i ,  C urt: Die Kohlenversorgung Ita liens m it 
besonderer B erücksichtigung D eutschlands. 90 S. m it 
1 K arte .

K alender der B erliner Kupferbörse 1914. Hrsg. vom Vor
stande des Vereins der In teressen ten  der M etallbörse 
in Berlin E. V. 4. Ausg. 236 S. Berlin, A. Moiling & Co. 
Preis geb. 2 .<£.

K o s m a n n , H ans B ernhard : Die V erbreitung der n u tz 
baren K alksteine im nördlichen D eutschland. 363 S. 
Berlin; Tonindustrie-Zeitung. Preis geb. 10 Ji.

M itteilungen über Forschungsarbeiten auf dem G ebiete des 
Ingenieurwesens, insbesondere aus den Laboratorien 
der technischen Hochschulen. Hrsg. vom Verein 
deutscher Ingenieure. H. 145, v o n  H a n f f s te n g e l ,  
Georg: K raftverbrauch  von F ö rdenn itte in . 49 S. m it 
86 Abb. H. 146, H e in r ic h ,  E .: Versuche über den 
Einfluß der Kompression und der Oberflächen, an 
denen sich der W ärm eaustausch im D am pfzylinder 
vollzieht, auf den A rbeitsprozeß einer E inzylinder- 
Maschine. 47 S. m it 54 Abb. und 3 Zahlentaf. Berlin,

Julius Springer. P reis jedes H. fü r Lehrer und Schüler 
technischer Schulen 1 Â ,  für sonstige Bezieher 2 Ji.

M o ln d r , Ludwig: S ta tis tik  der Steinkohlengaswerke in 
U ngarn, K roatien und  Slawonien m it D aten  der in 
selben S täd ten  befindlichen E lek trizitätsw erke. M it 
Vorw ort von Ignatz  P f e i f e r .  16 S. m it 2 Taf. B udapest, 
D ick Man6 K ladäsa. P reis kart. 5 K.

P a r s o n s ,  Charles L .: Fuller's ea rth . (D epartm ent of the 
In terior, Bureau of Mines, B ulletin 71, m ineral tech 
nology 3) 38 S. W ashington, G overnm ent P rin ting  
Office.

P a u l,  Jam es W .: The use and care of m iners’ sa fe ty  lam ps. 
(D epartm ent of the In terior, B ureau of Mines, m iners' 
circular 12) 16 S. m it 4 Abb. W ashington, G overnm ent 
P rin ting  Office.

P o l la c k ,  Vincenz: Kurze p rak tische Geom etrie (Ver
messungskunde) fü r V orarbeiten von Verkehrs- und 
ähnlichen Anlagen. 260 S. m it 220 Abb. und  2 Taf. 
Wien, Verlag fü r F ach lite ra tu r. Preis geb. 20 Ji.

P o ls te r s  K ohlen-Jahrbuch  1914. R atgeber fü r Ge
winnung, H andel und Konsum  von Kohle, Koks, 
B rike tts und ändern  H eizm aterialien. 14. Jg. Leipzig,
H. A, Ludwig Degener. Preis in Lcinenbd. 3 Ji,  in 
Brieftaschenlederbd. 5 .11.

R a p s , A.: E lek triz itä t und Volkswohlfahrt. 138 S. m it 
55 Abb. Berlin, Georg Stilke. P reis geh. 2,50 Ji.

R e in h a r d t ,  Ew ald: Die K upferversorgung D eutschlands 
und die Entw icklung der deutschen Kupferbörsen. 
(Kölner Studien zum S taa ts- und W irtschaftsleben,
H. 4) 108 S. m it 2 Taf. Bonn, A. M arcus & E. W ebers 
Verlag. P reis geh. 3,20 Ji.

R o h n , W ilhelm : D er A rbeitsvertrag  der B ergarbeiter. 
(Arbeiten zum Handels-, Gewerbe- und L andw irtschafts
recht, 26. Bd.) 96 S. M arburg (Hessen), N. G. El- 
wcrtsche Verlagsbuchhandlung. P reis geh. 2 JI.

W e in s c h e n k , E rn s t: G rundzüge der G esteinskunde.
I. T. Allgemeine G esteinskunde als G rundlage der 
Geologie. 3., verb. Aufl. 284 S. m it 138 Abb. und  
6 Taf. F reiburg  (Breisgau), H erderschc Verlags- 
handlung. P reis geh. 6,60 Ji,  geb. 7,30 Ji.

W o e rn lc , R ichard: Zur Beurteilung der D ra h tse il“
Schwebebahnen fü r Personenbeförderung, m it B e
ach tung  der Sicherheit der D rahtseile, insbesondere der 
Tragseile. (Sonderabdruck aus der Z eitschrift des Ver
bandes D eutscher D iplom -Ingenieure, 1913) 58 S. m it 
63 Abb.

W o o d b r id g e ,  D w ight E .: M ine-accident p revention a t  
Lake Superior iron mines. (D epartm ent of the  Interior, 
Bureau of Mines, technical paper 30) 38 S. m it 9 Abb. 
W ashington, G overnm ent P rin ting  Office.

Zeitschriftenschau.
(Eine E rk lärung  der h ierun ter vorkom m enden A bkürzungen 
von Z eitschriftentiteln  is t  nebst Angabe des Erscheinungs
ortes, N am ens des H erausgebers usw. in  N r. 1 auf den 
Seiten 45 und 46 veröffentlicht. * b ed eu te t Text- oder 

Tafelabbildungen.)
Mineralogie und Geologie.

D er G a n g d i s t r i k t  v o n  A l te n b e r g  in  S c h le s ie n  
a u f  G ru n d  e ig e n e r  A u fn a h m e n  d e r  O b e r f l ä c h e  u n d  
d e r  u n t e r i r d i s c h e n  A u fs c h lü s s e .  Von S tauffacher. 
Z. pr. Geol. Jan . S. 12/5. Geographische und  geologische 
Angaben. Die Gänge und ihre E ntstehung .
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D a s  Z in n o b e r e r z v o r k o m m e n  v o n  P e r e t a  in  
T o s k a n a .  Von Erm isch. Z. pr. Geol. Jan . S. 18/21*.
Nach dem Ergebnis der Ä ufschlußarbeiten s te h t die
endogene N atu r der E n tstehung  dieser L agerstä tte  fest.

W o lf r a m  d e p o s i t s  o f B a d a jo z ,  S p a in .  Eng. Min. J. 
3. Jan . S. 27/8*. Vorkommen von W olfram erz in der
spanischen Provinz Badajoz. Allgemeine geologische
Angaben. Beschreibung der Aufschlüsse der H auptgrubc 
La Virgen de Gracia.

P i t c h b l e n d e  d e p o s i t s  in t l i e  U n i te d  S ta a te s .  
Von Moore und K ithil. Min. Eng. W ld. 3. Jan . S. 19/20. 
Pechblend evorkom m en.

Z u r K e n n tn i s  e in ig e r  K o h le n  d e r  K re id e -  
f o r in a t io n .  Von D onath  und llzehak . Z. pr. Geol. Jan . 
S. 1/12. Allgemeine Angaben über die B estandteile der 
Kohle und die U nterschiede zwischen Stein- und B raun
kohle. Chemisches V erhalten der Kohle aus verschiedenen 
Vorkommen der un tern  und obern Kreide. B etrach tung  
der Kreidekohlen vom geologischen S tandpunk t.

D ie  p r e u ß i s c h e  G e o lo g is c h e  L a n d e s a n s t a l t .  Von 
Beyschlag. Z. pr. Geol. Jan . S. 22/9. W iedergabe der 
Festrede bei d e r Feier des 40jährigen B estehens der A nsta lt 
am 29. N ovem ber 1913 über ihre E ntw icklung und 
Leistungen, Aufgaben und Ziele.

T a s c h e n  - U n i v e r s a l i n s t r u m e n t  n a c h  B r u n to n .  
Von Leiß. Z. pr. Geol. Jan . S. 16/8*. Das in  A m erika sehr 
verbreitete G erät kann als H orizontglas, zur Messung 
horizontaler W inkel, zum Messen vertikaler W inkel und als 
geologischer K om paß zum Messen des Fallens und 
Streichens von Schichten V erwendung finden.

Bergbautechnik.
N o te s  on  th e  m in e s  in  th e  O t to m a n  c m p ir c .  

Von Edw ards. Min. Eng. W ld. 3. Jan , S. 11/4. All
gemeine Angaben über den Bergbau in K leinasien.

T h e  p a s s in g  o f th e  C o m s to c k  lo d e . I I I .  Von 
Storms. Min. Eng. W ld. 3. Jan . S. 3/6. E ntw icklung 
des Bergbaues auf dem Kom stock-Gang.

N o te s  o n  C u y u n a  r ä n g e .  II. Von Kellogg. Eng. 
Min. J. 3. Jan . S. 7 /10*. Allgemeine E rörterungen  über 
die W ahl des A bbauverfahrens. Das Schachtabteufen. 
Die W asserfrage. Die T ransportfrage. Aussichten des 
Bergbaues.

B e t r i e b s k r a f t a n l a g c  f ü r  R o h ö lb o h r u n g e n  in  
g a s r e ic h e n  G e g e n d e n . Von T itus. Z. Ver. Bohrtechn.
15. Jan . S. 13/4. E rörterung  allgem einer G esichtspunkte.

T h e  M itc h e l l  d u s t  c a t c h e r  fo r  s to p e  d r i l l s .  Von 
Rice. Min. Eng. W ld. 3. Jan . S. 9/10*. E in  neues Ver
fahren zur U nschädlichm achung des Bohrstaubcs.

A p r o p o s e d  n ew  m e th o d  o f m a k in g  la r g e  
a rc l ie s  in  m in e s . Von R oberts. Proc. S. W al. Inst. 
20. Jan . S. 492/502*. V erfahren zur H erstellung großer 
Räume in der Grube.

W o rk in g  a s t e e p  c o a l s e a m . Von Ash. Coal Age. 
3. Jan. S. 7/9*. Allgemeine Angaben über den B etrieb 
der American Coal Co. zu Spiketon (Wash.). Beschreibung 
einer A bbauart.

D ie  F r a g e  d e s  S p ü lv c r s a t z c s  f ü r  K a l ib e r g w e r k e .  
Von R odatz. (Forts.) Kali. 15. Jan . S. 32/9. Beschrei
bung der Spülversatzanlagcn auf Glückauf-Sondershausen 
und Ncu-Bleicherode und Besprechung der bisher erzielten 
Ergebnisse. (Forts, f.)

V e r w e n d u n g  v o n  a l t e m  G r u b e n h o lz  u n d  
s o n s t ig e m  A b f a l lh o lz  z u r  H e r s te l lu n g  n a c h 
g ie b ig e n  A u s b a u e s  b e im  S tre b -  u n d  S to ß b a u  a ls  
E r s a t z  d e r  H o lz p f e i le r .  Bergb. 8. Jan . S. 19/21*.

E f f ic ie n c y  o f  p o r t a b l e  e l e c t r i c  m in e  la m p s . 
Von Clark. Coal Age. 3. Jan . S. 12/4*. Angaben über

verschiedene B auarten  von elektrischen G rubenlam pen, 
ihre Kosten, B renndauer, L ich tstärke usw.

U n te r s u c h u n g e n  ü b e r  K o h le n s ta u b e x p lo s io n e n  
im  V e r s u c h s b e r g w e r k .  Von Rice, Jones, C lem ent und 
Egy, übers, von D 'A vis. (Forts.) Z. Schieß. Sprengst.
15. Jan . S. 27/30. Beschreibung d er Versuchsanlage. 
(Forts, f.)

T h e  S e n g h e n y d d  d i s a s te r .  (Schluß.) Ir. Coal Tr. R .
16. Jan . S. 89/91. Die w eitere U ntersuchung des Un
glücks. N ach den Feststellungen dürfte  es sich um  eine 
Schlagwetterexplosion handeln, die durch K ohlenstaub 
fortgepflanzt -worden ist. D ie . Explosion is t w ahrschein
lich durch eine offene Lam pe in einer L am pensta tion  in 
der Grube veran laß t worden.

D ie  A u f b e r e i tu n g  d e r  M i t t e r b c r g e r  K u p fe r-A .G . 
in  M ü h lb a c h  b e i  B is c h o f s h o f e n .  Von Spiel. (Schluß.) 
Mont. Rdsch. 16. Jan . S. 25/31*. Die verschiedenen 
Maschinen der Aufbereitung, wie Steinbrecher, W alzen
mühlen, N aßrohrm ühlen und Schüttclherde. Gang der 
A ufbereitung.

D ie  F a b r i k a t i o n  d e s  B e n z o ls  a u s  K o k s o f e n g a s e n .  
Von Gobiet. (Schluß.) M ont. Rdsch. 16. Jan . S. 31/5*. 
Benzolfabriken nach A nordnung Dr. Gassers und P. Mallets. 
Die Verwendungszwecke von Benzol und Toluol.

T e c h n is c h e  E ig e n t ü m l i c h k e i t e n  k a l i f o r n i s c h e r  
E r d ö l f e ld e r .  Öst. Cli. T. Ztg. 15. Jan . S. 9/10*. Be
triebseinzelheiten.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
Ü b e r  G ü te p r o b e n  a n  B le c h e n . Von Klein. St. u. E. 

22. Jan . S. 136/8*. F ü r das A bnahm egeschäft is t die 
Kerbschlagbiegeprobe n ich t geeignet. M it der Zerreiß
probe is t  die B lauw ärm ebehandlung eines Bleches ebenso 
sicher nachw eisbar wie m it der K erbschlagbiegeprobe. 
Leitsätze fü r die W eiterverarbeitung von Kesselblechen.

O r tb e w e g l ic h e  e l e k t r o - h y d r a u l i s c h e  N ic tm a -  
s c h in e ,  B a u a r t  S p i l lm a n n .  Von Spillm ann. Z. d . Ing.
17. Jan . S. 95/9*. Leitsätze fü r den Bau einer ortbew eg
lichen elektro-hydraulischen N ietm aschine. Beschreibung 
der M aschine. (Schluß f.)

S te ig e r u n g  d e r  s p e z i f i s c h e n  L e i s tu n g  v o n  V ie r 
t a k tg a s m a s c h in e n .  Von H ellm ann. Z. d. Ing. 17. Jan . 
S. 105/8*. Beschreibung und  E rläu terung  der W irkungs
weise einer E inlaßsteuerung fü r D ruckluftspülung und 
Q ualitätsregelung nebst Angabe der S teuerstufen  fü r 

Gase von verschiedenen H eizwerten. H inw eis auf die 
Erzeugung von D ruckluft.

B e i t r a g  z u r  B e r e c h n u n g  u n d  A u s f ü h r u n g  v o n  
S c h r a u b e n v e n t i l a to r e n .  Von Im elm an. D ingl. J. 
17. Jan . S. 33/5*. (Schluß f.)

D ie  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e s  M a s c h in e n b e t r i e b e s  
im  B e rg b a u .  Von Schultze. (Forts.) B. H . R dsch. 
5. Jan . S. 85/91. D issertation, die in gekü rz ter Form  im 
Glückauf 1913, S. 1757 ff., erschienen ist. (Forts, f.)

Hüttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.
A u fs c h w u n g  u n d  N ie d e r g a n g  d e s  V o r d e rn -  

b e r g e r  H o lz k o h le n - H o c h o f c n b e t r i e b e s .  Von P rand- 
s te tte r. (Forts.) M ont. Rdsch. 16. Jan . S. 36/8. W eiter
führung der geschichtlichen D arstellung bis zum Jah re  1833. 
(Forts, f.)

I n l a n d  S te e l C o.’s p l a n t  e x te n s io n s .  Ir. Age. 
1. Jan . S .32/42*. N euanlagen der H arbor-W erke (Inland 
S teel Co.) im Jah re  1913.

T h e  E d g a r  T h o m s o n  o p e n - h e a r th  p la n t .  Ir. Age. 
1. Jan . S. 43/7*. N euanlagen der Carnegie S teel Co. in 
P ittsburg .
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E in e  U n te r s u c h u n g  d e r  S c h m e lz v o r g ä n g e  im  
K u p o lo fe n .  Von Lohse. (Schluß.) Gieß. Ztg. 15. Jan . 
S. 51 /6*. Ergebnisse der Versuche.

H id d e n  C re e k  s m e l t i n g  w o rk s . Von Semple. 
Eng. Min. J. 3. Jan . S. 1/6*. Die neue K upferhiittcn- 
a n lig e  der G ranby Consolidated Mining, Sm elting & Power 
Co., L td ., in  A nyox (Britisch-Kolum bien).

T h e  W h e e l in g  s h e e t  a n d  t i n  p l a t e  w o rk s . Ir. Age. 
1. Jan . S. 67/72*. Beschreibung eines neuzeitlichen Blech
walzwerkes.

D ie  D a m p f tu r b in e  m it  h y d r o d y n a m is c h e m  G e
t r i e b e  n a c h  F o e t t i n g e r  f ü r  W a lz w e r k s a n t r ie b .  
St. u. E. 22. Jan . S. 129/35*. U ntersuchung der h y d rau 
lischen Eigenschaften des G etriebes und der Betriebs
eigenschaften des T urbo-Transform ators im W alzwerk.

H ä r t e p r ü f e r .  Von K ühnei und Schulz. (Forts.)
Gieß, Ztg. 15. Jan . S. 56/9*. W eitere V orrichtungen.
(Schluß f.)

E c o n o m ie s  r é a l i s a b l e s  d a n s  l 'E s t  e t  le  N o rd  
d e  la  F r a n c e ,  p a r  l ’u t i l i s a t i o n  d e s  g a z  d e  f o u r s  
à  c o k e  e t  d e  h a u t s  f o u rn e a u x .  Von G ouvy. Rev, 
Noire. 18. Jan . S. 39/41. Die verschiedenen Möglich
keiten der A usnutzung der Koks- und Hochofengase. Die 
Verwendung zur Dam pferzeugung. (Forts, f.)

D ie  F a b r i k a t i o n  d e r  N a tu r g a s k o n d e n s a te .  Von 
Singer. Petroleum . 7. Jan . S. 453/69*. Allgemeines
und Geschieht!.ches. Ä ltere A rbeiten und Verfahren.
Notwendige Eigenschaften des A usgangm aterials (N atur
gases). Grundzüge der H erstellung der K ondensate.
U ntersuchung. A pparatu r fü r die verschiedenen Ver- 

. fahren. E igenschaften, Lagerung, T ransport und Ver
wendung der K ondensate. Anschaffungskosten und W irt
schaftlichkeit. S ta tistische Angaben.

Ü b e r  d ie  E n t z ü n d u n g s t e m p e r a t u r  v o n  G a s
g e m is c h e n .  Von Dommer. J. Gasbel. 17. Jan . S. 63/4*. 
Ü bersicht über die b isher bekann ten  V erfahren zur Be
stim m ung der E n tzündungstem peratu r von Gasgemischen 
und die dam it erzielten Ergebnisse.

P y ro g e n e  Z e r s e tz u n g  v o n  Z e l lu lo s e ,  S tä rk e ,  
Z u c k e r  u n d  S u l f i t z e l lu lo s e a b la u g e .  Von B antlin . 
J. Gasbel. 10. Jan . S. 32/41*. 17. Jan . S. 55/61*.
Besprechung der in B e trach t kom m enden frühem  U nter
suchungen. V ersuchseinrichtung fü r die neuangestcllten  
Versuche. Arbeitsweise. ; Q uan tita tive  Bestim m  un gsver- 
fahren. Versuche über die Verkohlung von .Zellulose, 
S tärke und Zucker. Besprechung der Versuchsergebnisse. 
Verkohlung von Sulfit; elluloseablauge.

B e r i c h t  d e r  U n te r k o m m is s io n  f ü r  d ie  B e a r 
b e i tu n g  d e r  E is e n e r z a n a ly s e .  Von H intz. Z. angew. Ch. 
13. Jan . S. 9/11. Arbeitsweise fü r die U ntersuchung der 
Eisenerze auf E isengehalt. Abscheidung des K upfers.

R a p id  d é t e r m i n a t i o n  o f c a r b o n  in  s t e e !  Von 
Flem ing. Ir. Age. 1. Jan . S. 64/6*. E in  genaues und 
schnelles V er'ahren  zur B estim m ung des K ohlenstoff
gehaltes von S tahl.

T h e  d é t e r m i n a t i o n  o f a r s e n ic  a n d  a n t im o n y .  
Von Brownson. Min. Eng. W ld. 27. Dez. S. 1155/7. Ver
fahren zur B estim m ung von Arsen und Antim on.

Gesetzgebung un«l Verwaltung.
W ie  d a r f  d e r  R e ic h s f i s k u s  ü b e r  d ie  K a l i a b g a b e  

v e r f ü g e n ,  u n d  d a r f  e r  f ü r  s ic h  E r s p a r n i s s e  m a c h e n ?  
Von A rndt. Kali. 15. Jan . S. 29/32. V erfasser erklärt, 
daß der F iskus gesetzl ch v e rp T c h te t ist, die K aliabgaben 
dem  S ynd ikat w ieder zu Propagandazw ecken zur Ver
fügung zu stellen.

Volkswirtschaft und Statistik.
D ie  E n tw ic k lu n g  d e s  D a m p f tu r b in e n b a u e s  u n d  

s e in e  h e u t ig e  L a g e . Von Schwarzweber. Z. Turb. Wes. 
20 Jan . S. 18/22*. Die innere Lage des D am pfturb inen
m arktes. (Forts, f.)
Ft' D ie  B e d e u tu n g  d e r  g e r in g w e r t ig e n  B r e n n s to f f e  
f ü r  d ie  E l e k t r i f i z i e r u n g  D e u ts c h la n d s .  Von Bove. 
B raunk. 16. Jan . S. 707/12*.

L a b o r  c la s s i f i e d  on a s lc ill-w a g e s  b a s is .  Von 
A bel! Ir. Age. 1. Jan . S. 48/51*. N eueinrichtung der 
Ford M otor Co. zur Feststellung des Lohnes.

B o n u s  s y s te m  in  t r a i n i n g  a p p r e n t i c e s .  Von 
Nelson. Ir. Age. 1. Jan . S. 86/9*. Die Anwendung des 
P räm iensystem s zur H eranbildung der jungen A rbeits
kräfte.

A d v a n c e d  w e lf a r e  w o rk  in  w ire  in d u s t r y .  Von 
Nelson. Ir. Age. 1. Jan . S. 78/85*. W ohlfahrtseinric!- 
tungen auf den W erken der American Steel & W ire Co.

I r o n  a n d  s te e l  p r ic e s  fo r  s ix te e n  y e a r s .  Ir. Age. 
1. Jan . S. 12/3*. Entw icklung der Eisen- und Stahlpreis~ 
in den Ver. S taa ten  in der Zeit von 1898 bis 1913.

M e ta l, t i n - p l a t e  a n d  s h e e t  p r ic e s  fo r  s ix te e n  
y e a r s .  Ir. Age. 1. Jan . S. 20*. P reisschw ankrngen 
verschiedener M etalle und Bleche se it 1898.

Verkehrs- und Verladewcsen.
D ie  B e t r i e b s e in r i c h tu n g e n  d e s  G r o ß s c h i f f a h r t 

w eg e s  B e r l in  - S te t t in .  ( W a s s e r s t r a ß e  B e r l in -  
H o h e n s a a te n .)  Von Buchholz. (Forts.) Z. d. Ing.
17. Jan . S. 88/95*. E lektrische A usrüstung. (Schluß f.)

C h ile  a s  a  f a c to r  in  P a n a m a  c a n a l  t r a d e .  Von 
Pepper. Ir. Age. 1. Jan . S. 56/60*. Bedeutung Chiles fü r 
die Belebung des Verkehrs auf dem P an am a-K an a! kV;

D ie  n e u z e i t l i c h e  E n tw ic k lu n g  d e r  K o h le n -  u n d  
E r z g r e i f e r .  Von W interm eyer. Bergb. 22. Jan. 
S. 49/51*. Beschreibung verschiedener G reiferarten. 
(Schluß f.)

Personalien.
Dem G eneraldirektor der” H arpener Bergbau-A.G., Geh. 

K om m erzienrat M ü se r  in  D ortm und, is t  der K g! K ronen
orden d r itte r  Klasse verliehen worden.

D er Bergassessor H e y  e r  (bisher zur Beschäftigung bei 
der M ansfelder Gewerkschaft beurlaubt) is t auftragsweise 
der Bade Verwaltung in O eynhausen als technischer H ilfs
arbe iter und Badekom m issar vom 1. F eb ruar ab über
wiesen worden.

Der Bergassessor A lb r e c h t  (Bez. Clausthal) g ib t m it 
dem 1. F ebruar seine T ätigkeit bei der In ternationalen  
Bohrgesellschaft in Erkelenz auf und t übernim m t die 
Stellung als D irektor der G ewerkschaft Carlshall, Kali
werk in Lühm de (Bergrevier Goslar).

B eurlaub t worden s in d :
der Bergassessor F ic b ig  (Bez. D ortm und) zur Be

schäftigung im  Reichskolonialdienst (in Deutsch-Neu
guinea) bis zum l. A ugust 1917,

d er Bergassessor S c h o r r ig  (Bez. Halle) zur F o rt
setzung seiner T ätigkeit als technischer B eirat bei der 
V erw altung der M aschinenbauanstalt G. L uther, A.G. in 
Braunschweig, w eiter bis zum 1. O ktober 1914.

Der D ipl.-B ergingenieur G r o ß g a r t  is t als Berg
d irek tor bei der B raunkohlengew erkschaft M argaretha in 
Espenhain (Bez. Leipzig) angeste llt worden.


