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Hierzu
Die Lagerungsverhaltnisse der beiden Aachener 

Steinkohlenbecken sind schon mehrfach eingehend be
handelt worden, besonders in den von Dechenschen 
Werken und in den Beschreibungen der Bergreviere 
Aachen und Dureń. Auch ist vom Yerein der Steinkohlen- 
■\verke des Aachener Bezirks im Jahre 1900 eine neue 
Auflage unserer Flozkarte herausgegeben. Will man 
aber den Bau des Aachener Karbons bis in das Einzelne 
verfolgen, wie es fur den praktischen Bergmann un- 
erl&Blich ist, so vermi8t man beim Gebrauch der ge- 
nannten Literatur die zur Veranschaulichung wunschens- 
werten Skizzen, bei Benutzung der Flozkarte dagegen 
den begleitenden Test.

Die vorliegende Arbeit ist vielleicht geeignet, diesem 
Mangel etwas abzuhelfen. Die eigentliche Absicht, die 
mich bei der Niederschrift geleitet hat, ist indessen 
eine andere gewesen. Noch nirgends sind aus den 
Eigentumlichkeiten unserer Lagerungsverhaltnisse die 
Besonderheiten der Betriebsverhaltnisseentwickelt worden.
In der Wagnerschen Beschreibung des Bergreviers Aachen 
wird diese Frage einigemal allerdings kurz beruhrt. 
Demanet streift sie in seinem Werke fiber den Betrieb
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der Steinkohlenwerke hinsichtlicli des belgischen Stein- 
kohlenbergbaues, der mit dem Aachener ja manche 
Ahnlichkeit aufweist. Ich mSchte nun im Zusammen
hang nachzuweisen suchen, wie die Eigenart unserer 
Lagerungsverhaltnisse den Betrieb durchgehends in 
bezeichnender Weise beeinfluBt.

Die Wurm- und Indemulde werden voneinander durch 
einen machtigen devonischen Sattel getrennt, der seine 
Łangserstreckung von Sudwest nach Nordost hat und 
Aachener Sattel genannt wird, weil er die Stadt Aachen 
auf seinem Rucken trftgt (vgl. BeiBel, Der Aachener 
Sattel). An diesen Sattel legen sich die mit karbonischen 
Schichten gefullten Mulden an, und zwar in nord- 
westlicher Richtung die Wurm- und die Heerlen- 
Erkelenzer Muldę, in sud5stlicher Richtung die Lontzen- 
Nirmer, die Inde- und die Werthermulde. Das Streichen 
aller dieser funf Mulden erstreckt sich gleichfalls von 
Sudwest nach Nordost. Yon ihnen scheidet die Heerlen- 
Erkelenzer Muldę, welche in der hollSndischen Provinz 
Limburg bergbaulich in Angriff genommen ist, wegen 
ihrer im allgemeinen flachen Lagerung fur unsere Be- 
trachtung aus. Ebenso fibergehen wir die Lontzen-
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Nirmer und die Werthermulde *), die ais ganz schmale 
und wenig tiefe Nebenmulden fur den Steinkohlen- 
bergrpann kein besonderes Interesse bieten.

Die Indemulde bildet eine ein z i go grofle nach
/

Sudwest ausliebende Muldę. Der Bau ist fast modell- 
mii Gig, indem die Flozfliigel im GrundriC und im 
Profil durch sanfte Bogeti miteinander verbnnden sind 
(Fig. 1, 2 u. 3). Eine Eigentumlichkeit ist, dafi der

Fi". 1 GrundriCi der Indemulde'

Fig. 2. Querprofll durch Grube Centrum, westlieh der Sandgewand.
1. Wilhelminę FISzehen. 8. FI. SpieB. 14. FI. Padtkohl. 20.
2--3. Konglomenitbank. 9. FI. Fule. 15. FI. Gyr. 21.
■1. FI. Traufe. 10, FI. Julcher. 16. FI. GroBkohl. 22.
5. FI. Krebs. 11. FI. Breitgang. 17. FI. Schlemmerich. 23.
0. FI. Kleinkohl. 12. FI. Leimberg. 18. FI. Hupp. 24.
7. FI. Grofikohl. 13. FI. Langenberg. 19. FI. Stock.

Sudfliigel stellenweise uberkippt ist, also nach Suden ein- 
fallt. Diese Erscheinungtritt besondersostlich desSprunges 
Sandgewand im Felde der Grube Eschweiler Reserve her-

*) Umso interessanter ist die Werthermulde fur den Erz- 
bergmann dnreh die reieheu, im Kohlenkalk dieser Muldę liegenden 
Erzvorkommen der Grube Diepenlinchen.

FI. Steinkohl. 
Fl. Plattenkohl. 
FI. Kleinkohl. 
FI. Scholl.
FI. Furth.

vor (Fig. 3). Eutgegen der- alteren markscheiderisclien 
Projektion in Fig. 3 setzt allerdings die tJberkippung nach 
den neuesten Aufschlussen nur bis 510 m Teufe nieder.

Die Wurmmulde stellt ebenfalls eine groBe Muldę dar. 
Hier sind aber beide Muldenflugel in lauter Spezialsiittel 
und -mulden aufgelost (vgl. Querprofil aufTaf. 19), Da-

JVordenSuden
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von abgesehen iihnelt aber das Profil dem der Indemulde 
durchaus. Der groBe Sudfliigel ist steil, dor groBe 
Nordfiugel verhaltnism§|ig fiacli. Die Zalil der durcli- 
gelienden Spezialsiittel betragt im westlichen Abscimitt 
der Wurmmulde, der gegen Osten seine Begronzung

Suder)

durch den FeldbiB findet, nicht weniger ais dreizehn. 
Diese kleinen Sattel folgen der Hauptrichtung der 
Muldę uud yerteilen sich hier auf eine Muldenbreite 
von durchsehnittlicli 5 km — gemessen an den beiden 
ausgehenden Flugeln des liegeudsten Flozes Steinkuipji.

Norden

-Jtfoss kotil-A ąs i?O. ̂ -ec-  " " ! |

Fig. 3. Querprofil ilurcli Grube Eschweiler Reserye, ostlich der Saudgewand.

Ein durchgehender Querschlag wurde hier also vor 
Ort 28 mai die Einfallrichtung der Schichten wechseln, 
durchschnittlich immer nach einer aufgefahrenen Lange 
von 180 m.

Diese Einzelfalten machen dio Gebirgslngeruug in 
der Wurmmulde yerwickelt. Dem Fiemden filllt es
niclit ganz leicht, sieli bei der Befahrung einer Wurm- 
grubo sofort ein klares Bild vom Bau des Steinkohlen- 
gebirges zu machen. Ani schnellsten findet man sieli 
zurecht, wenn man die Sattel- und Muldcnlinien ais 
Leitlinien in das Auge faBt. Diese weisen allerdings
folgende Ei^entumlichkeiten auf.

1. Die Sattollinien der yerschiedenen Schichten eines 
und desselben Sattels — ebenso die Muldcnlinien bei 
der Muldę — liegen selten oder nie in einor seigeren, 
sondern in einer geneigten Ebene untereinander. Im 
Querprofil zeigen deshalb die Spezialsiittel und Spezial- 
mulden keineSymmetrie. DieSattelnoidfiugelf — Mulden- 
siidfliigel) fallen steiler ein ais die Sattelsiidfliigel
(=  Muldennordfiugel). Der Neigungsunterschied ist
so groB und auffallend regeliniifiig, daB man ebenso 
wie in Belgien und Nordfrankreich fur die yerschiedenen 
Fliigel besondere Bezeichnuńgen eingefuhrt hat. Die 
steilen, mit etwa 75 bis 90° einfallenden Sattelnordfliigel 
nennt man „Reclite" (dressants), abgekurzt „R“, die 
flachen, mit etwa 20 bis 45° einfallenden Sattel- 
sudfliigel „Platten" (plateurs), abgekurzt „P“. Auf dem 
.Sudfliigel der Hauptmulde, dereń Tiefstes westlich des Feld- 
bisses auf Orubo Gouley zu suchen sein diirfte, herrsehen, 
wie das Qtierprofil auf der Tafel 19 zeigt, bei weitem die 
Rechten vor, wiihrend auf dem Nordfiugel die Platten

mehr zur Geltung kommen'. Nach Nordwesten zu nimmt 
die Starko der Faltenbildung immer mehr und mehr ab 
und gelit im holliimlischen Limburg, wie bereits an- 
gedeutet wurde, in eine schwach wellenfórmige Lagerung 
iiber. Schon im Felde der Grube Anna Ostlich des 
Feldbisses liegen die beiden Fliigel des hier noch auf- 
tretenden ausgepriigten Sattels recht flach. Der Sattol- 
nordllugel zeigt hier sogar flacheres Einfallen ais der 
Sudfliigel, wird aber gleichwohl, um am allgemeinen 
Sprachgebrauch festzuhalten, Rechtes genannt. Dio 
flacho H5he der einzelnen FlOzflugel. der Platten sowohl 
wie der Rechten, ist bei der yielfachen Faltung der 
Schichten naturlich gering. Hohen von 200 bis 300 m 
durfteń schon zu den Ausnahmen zahlen.

Die Rechten (Sattelnordfiugel) fallen, was die 
Himmelsgegend betriiYt, im allgemeinen regelmaBig 
nach Nordwesten ein. Ofter sind sie auch um volle 
90° aus ihrer urspriinglichen horizontalen Lage ge- 
bracht, stehen also auf dem Kopf. Im FlozgrundriB 
erscheinen sie dann nur ais Linie, und die Ilorizontal- 
projektion der nachsten Sattel- und Muldenlinie fallt 
im GrundriB mit dieser Linie zusammen. Stellen- 
weise sind dio Rechten auch um mehr ais 90° auf- 
gerichtet, d. h. uberkippt worden (s. Fig. 4 u. auch 
Fig. 3). Die beiden Fliigel eines Sattels haben 
dann zwar noch verschiedene Einfallwinkel, aber gleicbe 
Ein fali richtung nach Sudost. Die Horizontalprojektionen 
beider Sattel- bezw. Muld en fliigel auf eine GrundriG- 
ebene iiberdecken sieli, und die Horizontalprojektion 
der Sattel- und Muldenlinien kommt aufierhalb der 
Fliigel zu liegen. Flozseigerrisse sind also ganz unent- 
behrlicii (vgl. auch Fig. 10).
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2. Die Sattel- und Muldenlinien liegen nicht 
horizontal, sondern im allgemeinen nacli NO mit 6° 
geneigt (1 : 10). Stellenweise geht das Einfallen auf 
4° herab, in einzelnen Fallen auf 12° binauf. Den

S u d e n  , N o r d e nScjiachfl Kónigsgrabe

Fig. 4. Qiiorprofil durch KGnigsgrube. 
Einfallwinkel und die wahre Lange dieser Linien er- 
kennt man aus den Liingenprofilen (Taf. 19). Im 
Querprofil ersclioinen sie nur ais Punkt. Die 
ITorizontalprojektion auf der GrundriBebene gibt ihr 
Streichen an.

Wenn die Sattel- und Muldenlinien sohlig liigen, 
so wurden die yerschiedenen Flozflugel von den Grund- 
riBebenen in paral lelen Linien geschnitten werden

Grundriss-

FI Fur/h i. gt.Zoo m-Sofi/e 
_____M_ujd±n/inie
F! Furth i.d.200m-S-R.^Sl
.  \ J a J J e J in je _ N ^ l_________ K_.
Fi Furih i  d . 200m-S. PU. 5I.

• Fig. 5.
(Fig. 5). Die Sattel und Mulden schieben aber, 
wie wir gesehen haben, nach NO ein (Fig. 6§|

L angenprof/I.
h/es/en Os/en
r r v . - v ^ >a ■ ' » iLt̂ : v,;vyi 
50 m-Sohle

C Streckeh/Q O  i  d. /OOfń ~- Svh/.e S j -  
.....---------------------- - ■ :--------------- -Jr~n_■'SJ CtnO

Fig. G.

Die Flozflugel werden also in k o n v e r g i e r e n d e n 
und d i y e r g i e r e n d e n  Linien von den GrundriB- 
ebenen geschnitten. Beachtet man nun noch das 
wiederholte Auftreten der Sattel- und Muldenbildung, 
so diirfte es klar sein, dafi die Fidze nicht nur im 
Querprofil, sondern auch im Grundrifi von Zickzack- 
linien geschnitten werden mussen (Fig. 7).

Fig. 7.
Die Wendepunkte solcher grundriBlicher Zickzack- 

linien sind zugleich Sattel- und Muldenpunkte, und 
zwar zeigen, da Sattel- und Muldenlinien nach Nord- 
osten einfallen, dio nach Nordost gorichteten Spitzen 
die Sattelumfalmingen, die nach Siidwest gerichteten 
die Muldenumfahrungen an. Fahren wir z. B. von 
einem nach Nordwest gi henden Querschlag auf einem 
Platten nach Nordosten sohlig auf, so werden wir 
uns nach einiger Zeit nach links, namlich um eine 
Sattolwendung hcrum, dreben, auf das Bechte ge- 
langen und uns zum Qucrschlag wieder zuriiek 
bcwegen. Fahren wir uber den Querschlag hinaus 
auf demselben Floz nach Sudwesten weiter, so drehen 
wir uns, wenn wir im Streichen bleiben, spfiterhin 
nach rechts. Wir stehen jetzt in der Muldenwendung 
und konnen nun auf dem folgenden Platten zum 
(Juerschlag zuruckfahren usw. Taf. 19 gibt eine Vor- 
stellung von den Zickzacklinien einer groCeren Anzahl 
von Flozen im GrundriB.

Yon der Begel, dafi die Sattel- und Muldenlinien 
nach Nordosten einfallen, gibt es ftrtlich ofter Aus- 
nahmen, sodaB das Einfallen nach Sudwesten geht 
und geschlossene Sattel und Mulden entstehen. Be
sonders schone Aufschlusse uber derartige Unregel- 
maOigkeiten hat man auf Flfiz Grofi-Langenberg der 
Grube Gouley gemacht. Fig. 8 zeigt einen ge- 
schlossenen Sattel und eine geschlossene Muldę, beide 
ziemi ich regelmaGig gebaut, in unmittelbarer Nahe 
voneinander.

3. Die Sattel- und Muldenlinien sind yielfach recht 
scharf. Die Recliten und Platten behalten ihr Ein
fallen und ihr Streichen bis unmittelbar an den 
Wendepunkt bei und setzen dann ganz plotzlich in 
das neue Einfallen bezw. Streichen um. Ohne Uber- 
treibimg darf man sagen, daG man beim Befahren 
einzelner Sattelstrecken die Empfindung hat, ais be-
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fande man sich auf einer geneigten Dachfirst. Aus 
diesem Grunde erscheinen die Floze in den Quer- 
profilen und besonders in den Grundrissen in scharfen 
Zickzacklinien (Tafel 19 u. Fig. 4), und nicht in Wellen- 
linien. Selbstyerstandlich kommt auch liier des ofteren

der Fali vor, daB die Rechten und Platten im Ein
fallen und Streichen durch sanfte Bogen miteinander 
yerbunden sind (Fig. 1 u. 2).

Das Steinkohlengebirge wird ferner durch das 
Auftreten zahlreicher Storungen zerstuckelt und in

A B
Fig. 9-

ais der stehengebliebene, kann man hier an ungezalilten 
Bsispielen (s. auch Fig. 1 u. Taf. 19) machen. 
Der Unterschied in der ąuerschlagigen Entfernung 
zweier Flozflugel auf den beiden Seiten eines Sprunges 
ist am groBten, wenn, von der Verwurfshohe ab- 
gesehen, die beiden Fliigel nach entgegengesetzten 
Himmelsgegenden einfallen; er erscheint kleiner, wenn 
der eine Flugel auf dem Kopf steht oder gar uber- 
kippt ist. Wurde die tiberkippung so weit gehen 
dafi der uberkippte Flugel dem niclit uberkippten 
parallel zu liegen karne, so wurde dieser Unterschied 
ganz verschwinden. Auch kann es vorkommen, daB 
ein ais uberkippt bekannter Flugel nach der Mulden- 
linie zu wieder nach der fruheren Himmelsgegend 
einfallt, wie z, B. die neuesten Aufschlusse auf Grube 
Eschweiler Reserve gezeigt haben. Auch in dem Falle 
kann jener Unterschied kleiner oder aucli groBer aus-

Fig. 10.
kippte Flugel sich mit dem nicht uberkippten in 
der Verwurfsebene kreuzt (Fig. 10), sodaB man

* Vgl. Treptow, Grundzuge iler Bergbaukuude und Auf- 
bereitung. Dritte Auflage, S. 37.

Fig. 8. Gcschlossoner Sattel und geschlosaoue

einzelne Gebirgschollen aufgelost. Die Spriinge 
werden im Wurmi-evier mit „BiB", im Inderevier mit 
„Gewand"- bezeichnet. Sie streichen durchweg ganz 
oder annahernd ąuerschlagig und zeichnen sich zum 
Teil durch bedeutende Venvurfshohen aus. Dio Uber
schiebungen laufen genau oder nahezu im Streichen 
des Gebirges. Kleinere Sattelbildungen gehen in ihrer 
Yerlangorung vielfach in Uberschiebungen uber und 
umgekehrt. Yerschiebungen sind mir niclit bekannt 
geworden.

Die Beobachtung, daB der herabgesuukene Teil 
einer Muldę (Fig. 9 A) breiter, dor herabgesunkene 
Teil eines Sattels (Fig. 9 B) schmśiler erscheint

Muldę auf Grube Gouley, FI. GroB Lang^nberg.

fallen, ais man im Hinblick auf die Sprunghohe an- 
nehmen sollte.

Diese Seitenverschiebung ist bekanntlich nur
scheinbar, denn die Fortbewegung hat ja in der Fall- 
linie der Sprungkluft stattgefunden. Bei senkrechter 
Stellung der Schichten ist sio nicht yorhanden.
Dafur kann man im Wurmrevier, wo die Rechten oft 
ganz oder fast ganz auf dem Kopfe stehen, viele 
Beweise erbringen. So betragt z. 15. die scheinbare 
seitliche Verschiebung, welche der m it1. 75° gegen 
Osten einfallende Uersfelder Sprung bei 150 m Ver- 
wurfshohc in dem hier fast auf dem Kopf stehenden 
Floz Merl herrorgebracht hat (Grube Laurweg, 270 m- 
Sohle, 2. westliehe Querlinie), nur V* m. Dasselbe 
Rechte wird noch an einer anderen Stelle durch einen 
Sprung zerrissen, der auf dem zugehorigen Platten 
eine Seitenyęrschiebung bewirkt hat Das Rechte setzt 
jedoch geradlinig fort, es wurde nur eine wasserreiche 
Kluft angefahren, und die Kohle war murbe*

Ein Fali endlich, welcher in anderen Eevieren
seltener sein durfte, hier aber ofter vorkommt,
ist die Kreuzung eines Sprunges mit einer Uber- 
kippung*). Dies ist theoretiscli insofern interessant, 
ais der Yerwurf so stark sein kann, daB der uber- 

a
c 
c,
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Fig. 12. Sattel uud Uberschiebung auf Grube Laurweg (Sattel III, I westl. Ouorlinie).
auf Grube Laurweg. Die darin auftretende Uber
schiebung nimmt deutlich an der Sattelbildung mit teil.

Eino merkwurdige Erscheinung, auf die auch 
Demanet in seinem Werke (Nr. 48 in der 2.Auflage) 
aufmerksam macht, sind die schwanzformigen Flozfort- 
satze an den Sattel- und Muldenkanten (Fig. 13). 
Diesen Schwanzen begegnet man auch im Wurmrevier 
(z.B. Grube Maria, Floz 10 auf der 630 m-Sohle, i. west- 
liche Querlinie; Gouley, FI oz Klein-Athwerk R Sattel A 
der 374-Sohle; Yoccart, Floz GroC-Muhlenbach und

Werl It Sattel VIII) Beim Ąuffahren von Grund- 
strecken auf die Muldenwendung zu verraten sich solche 
Schwanzstiicke dadurch, daB das Hangende in normaler 
Weise seine Schwenkung macht, das Liegende seine 
Richtung aber weiter beibehalt- Bei Sattelwendungen 
ist es umgekehrt. Um nicht irre zu faliren, gilt 
deshalb hier die Regel, daB man sich bei der Mulden-

*) Ilierauf bat sehon Biittgeubach hingewieseu; s. Jahrg. 
1894 S. 1519 ff. dsr. Ztschr.

270m - óo//e

__ ĆMioiMis-— :

Sudflugel

an diesem Kreuzpunkte das Fldz nach Durch faliren
der Sprungkluft sofort wieder ahtreffen wiinle. Tat-
sachlich aufgeschlossen wird ein solcher Kreuzpunkt 
durch die Grubenbaue wohl kaum werden, denn ein 
Sprung, welcher den iiberkippten Fliigel vor den . regel- 
miiBig einfallenden wirft, wird mit einer groBeren 
Stdrungszone yerbunden sein, deren Durchorteruug man 
scheuen diirfte. Alletifalls konnte dies bei einer wichti- 
gen Grundstrecke zur Ausfuhrung kommen. DaB diese 
Grundstrecke nun aber gerade auf don Kreuzpunkt der 
beiden Fliigel in der Sprungebene gerielitet sein sollte, 
miiBte sclion ein ganz besonderer Zufall soin.

Gleichwolil ist es lehrreich und auch wichtig, sich
bei der Kseuzung von Sprung und Uberkippung eine
genaue riiumlichc Yorstellung von der Lage der Fl5z- 
ilugel zu bilden. Ais Beispiel fuhre ich die III. ostliclie 
Hauptstóning auf Grube Eschweiler Heserve an. Diese 
Storung fiillt nach Westen ein, hat eine Yerwurfshohe 
von rund 100 m und wirft den. uberkippten Mulden- 
sudflugel vor den Nordflugel. Wenn man auch 
(Fig. 11) von einer unmittelbaren Durchorteruug 
dieses Sprunges zwischen dem Nord- und Sudflugel 
abgesehen lmt, so liiBt hieriiber doch das Einfallen der 
Floze nicht den leisesten Zwoifel bestehen. Floz Furth 
oder IV liegt mit 25° sudlichem Einfallen (also Nord- 
flugel) genau im Streichen des Flozes Makrille mit 60° 
Einfallen gegen Suden (also iiberkippter Siidfhlgel).

Ein Gegenstuck hierzu ware die Kreuzung einer 
Uberschiebung mit einem iiberkippten Fliigel. In 
diesem Falle wiire es denkbar, daB der regelmfiBig

einfallende und der (iberkippte Fliigel eines Flozes 
yoreinander geschoben waren, sodaB man z. B. mit 
eińem Uberhauen nach Durchbrechen der Ubersęhiebungs- 
kluft sofort in den anderen Flozfliigel schl.iige. Eiu 
solcher Fali diirfte aber auch im Wurm- und Inde

200 m - ó o/i/e

Fig. 11. GrundriB der Grube Eschweiler l!eserve auf der 
380 in-Sohlo

revier nicht leicht Yorkommen, da von den Uber
schiebungen vorwiegend die Platten betrollen werden. 
Bemerkenswert ist noch, daB die Uberschiebungen 
hier iihnlich wie im Ruhrrovier wohl von der Faltung*) 
mit beeinfluBt erscheinen. Fig. 12 zeigt einen Sattel
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wendung an das Hangende, bei der Sattelwendung an 
das Liegende liiilt.

Die Kohle solcher Schwanzstiiuke ist meist murbe 
und steinig, und darum unbauwiirdig; in einzelnen 
Fallen ist sie aber auch gebaut worden, so z. B. bei

Fig. 13. Flozfortsatze nach Demanet.
dem genannten Gouleyer Yorkommen, wo man das 
Schwanzsfuck der Muldenlinie auf etwa 100 m Liinge 
und 4 m flacher Teufe abgebaut hat.

Wie man diese Erscheinung geologisch zn deuten 
hat, ist noch nicht recht geklart. Demanet bringt sie 
teils mit Yerwerfungon in Zusammenhang, teils erklart 
er sie ais Doppeltliegen des Flozes. Wahrscheinlich 
handelt es sieli um eine Stauchungserscheinung.

Umgekehrt fehlt die Kohle auch wohl einmal ganz, 
und die Verbindung der beiden Flozfiiigel erfolgt durcli 
Nebengestein. Ais Beispiel sei die Muldę des Flozes 
GroB-Athwerk im Feldo Melanie westlich der Uers- 
felder Storung uber der 200 m-Sohle angefuhrt.

Geologisch noch ratselhafter ais die yorgenannten 
Flozfortsiitze siud die im Hennegau beobachteten puits 
naturels, schachtalmliche Aushohlungen von kreis- 
fórmigem oder elliptischem Querschnitt, mit 20 bis 30 
m Durchmesser, die' senkrecht oder geneigt durch die 
Schichten greifen (vgl. Demanet, 2. Auflage, Nr. 80). 
Diese Erscheinung ist in unserem Revier bis jetzt aber 
m. W. nicht festgestellt worden.

DaC unsere beiden Mulden, die doch nur durch 
den Aachener Sattel und die schmale Nirmer Muldę 
yoneinander getrennt sind, im Profile oder wenigstens 
im Bau der beiden Hauptfliigcl so sehr yoneinander 
abweichen, ist auf den ersten Blick sehr befrenidlteh. 
Der Grund dalur ist in einer gewaltigeu Uberschicbung 
zu snchen, welche den Aachener Sattel ziemlich im

Streichen durchsetzt, nach Siiden einfallt und devonische 
Schichten auf karbonische geschoben hat. Nach von 
Dechen ist sie ais der ostliche Ausliiufer der grofien 
belgischen Storung, faille eifelienne oder faille du midi, 
anzusehen, die an der Kuste des Kanals la Manche 
b&ginnt, also schon von Pas de Calais heriiberstreicht. 
Die Reihenfolge der geologischen Yorgiinge hat man 
sich, wie folgt, vorzustellen: 1. Bildung der Karbon- 
schichten; 2. Faltung der Schichten; 3. Entsteliung 
der Aachener tJberschiebung ais Endergebnis derFaltung;
4. Stanchung und Knicknng der beiden Wurmmulden- 
tliigel durcli die von Siiden iuifgeschobene Gebirg- 
scholle. So erklait es sich denn auch, daB auf dem 
Sudflugel der Wurmmulde, also der Uberschiebung am 
nachsten, die Rechten vorherrschen (Tafel 19), die 
Knicknng also am ausgepriigtesten erscheint, auf dem 
Nordłliigel dagegen die Rechten gegeniiber den Platten 
zuriicktreten.

In der Intensitiit der Faltung, die gemessen wird 
nach dem Winkel, die zwei Flugel miteinander bilden, 
nach der Scharfe der Sattel- und Muldenlinien und nach 
dem Verhaltnis zwischen Breite und Tiefe der Mul
den bezw. Breite und Holie der Sattel, durfte das 
Wurmrevier im Deutschen Reiehe wohl ein/.ig da- 
stehen. Parallelen besitzt es iu den belgischen und 
nordfranzosischen Vorkommen. In allen drei Fallen ist 
die Intensitiit der Faltung auf die genannte Tlber- 
schiebung ais gemeinsame Ursache zuriickzufuhren.

Wohl die ganze Mannigfaltigkeit in der Architektur 
des Steinkohlengebirges findet sich in der Wurmmulde 
auf engem Raum zusammengedrangt, oft sogar inner
halb kleiner Grubenfelder in mehrfacher Wiederholung. 
Daher das bunte Hild, welches besonders in den Quer- 
profileu und Grundrissen so schon heryortritt. Be- 
achtet man aber, daB man einer Faltenbildung der 
Karbonschichten und einem Einfallen der Sattel- und 
Muldenlinien nach irgend einer Ilimmelsgegend so gut 
wie uberall begegnet, so z. B. in dom benaehbarteu 
rheinisch-westfalischen Steinkolilenrevier, so muB man 
allerdings zugeben, dafi der Untersćhied in dem Bau 
der Wurmmulde gegeniiber dem anderer Steinkohlen- 
yorkommen mehr ein quąntitativer denn ein qualitativer 
ist. (SchluB f.)

Das Sj» filbohrcu nacli Er diii.*)
Von Ingenienr IJichard 

Mit der wachsendeu Ausdehnung und Bedeutung 
des Tiefbohrwesens im allgemeinen entwickelt sich im

*) Diesem Aafsatze liegt der vom Verf;user anf dem inter- 
nationalen Kongresae der Bohringenieure uud Bohrt.echniker 
am 10. September in Nurnberg geholtene, in Nr. 38, auf S. 1257 
dsr. Ztschr. e.wahnte Yortrag zugrunde.

S o r g o ,  Berlin, 

besonderen die Tiefbohrung im Dienste der Erdól- 
gewinnung und nimmt mehr und mehr dafur neue, 
charakteristische Formen und Arbeitsweisen au. Dazu 
geliort z. B. das Absperren der durchteuften wasser- 
fuhrenden Schichten vom Bohrloche.



Nr. 43. 1412 - 27. Oktober 1906.

Dagegen findet die Anwendung einzelner in der 
allgemeinen Bohrteebnik bewahrter Yerfahren fiir die 
Bohrungen nach Erdol lebhaften Widerspruch, von dem 
insbesondere das Wasserspulbohren betroffen wird.

Die Einwande, welche man dagegen erhoben hat, 
sind in der Hauptsache folgende:

1. Das Spiilwasser dringe in die frisch angefahrenen 
olfiihrenden Schichten ein und yerdrange das Ol;

2. das Spiilbohren erschwere das Erkennen 
olfuhrender Schichten ais solcher und erleichtere somit 
ihr unbemerktes Uberbohren;

3. es gestatte nicht, wasserfiihrende Schichten ais 
solche zu erkennen, und yerhindere somit ihr recht- 
zeitiges Absperren.

Diese Befurchtungen fanden nach und nach immer 
groBere Yerbreitung und yeranlaGten schlieBlich die 
Regierungen fast aller Erdolgebiete besitzender Staaten, 
die Anwendung des Spulbohrverfahrens an beschrankende 
Vorschriften zu binden. Der seit liingerer Zeit in den 
bohrtechnischen Zeitschriften gefuhrte lebhafteMeinungs- 
austausch uber das Wasserspulbohren und der daraus 
entstandene heftige Streit daruber, ob dieses Verfahren 
schadlich und gefahrlich fiir die Ausbeutung der an
gefahrenen Erdólschichten sei oder nicht, zeigte, wie 
geteilt, ja sich geradezu widersprechend die Meinungen 
der Fachleute in dieser Frage sind.

In Nr. 11 der Zeitschrift „Tiefbohrwesen" ist im 
Juni 1905 eine kurze Abhandlung yon 0. Ursinus 
„Uber die Durchliissigkeit der Olsandschichten" ver- 
Sffentlicht worden. Dort wird auf Grund von Yersuchen 
dargelegt, daB Wasser unter einem gewissen Drucke nur 
eine bestimmte Strecke weit in Ólsand eindringt und 
daB, wenn dieser Druck aufhort, das Wasser zum Teil 
aus der Ólsandschicht wieder austritt. Ferner wird 
ausgefiihrt, daB die Sandkorner nach dem Durchtritte 
des Wassers noch immer mit einer Ólschicht umgeben 
sind und somit nichts von ihrem Leitungsverm5gen fflr 
Ol verloren haben. SchlieBlich wurde noch festgestellt, 
daB die Filtriergeschwindigkeit des Oles in bezug auf 
den untersuchten Sand grOBer war ais die dos Wassers.

Der enge Zusammenhang dieser Ausfuhrungen mit 
dem Wesen der Frage uber das Spiilbohren und ein 
etwaiges Verwassern der Olsandschichten ist unver- 
kennbar. Die Losung dieser Frage erfordert eine 
genauo Kenntnis des Verhaltens von Wasser und Ol 
zueinander, ■wenn sie in Sanden oder porosen Schichten 
zusammentreffen. Nur durch einwandfreie Versuche 
war Klarheit iiber diese Vorgange zu erlangen.

Ich stellte daher sorgfitltige Untersuchungen *) iiber' 
das Eindringen von Wasser und Erdol in trockne 
Sande sowohl ais aucli in solche an, die yon der

*) Die Versuche s i n d  Endo des Jahres 1005 y o ii  mir unter 
Miiwirkung des Ingenieurs Walter Eminger in der gruben- 
tcchniacben Abteilung der Deutschen Petroleum A.- C t .  aus- 
gefiihrt wordeu.

anderen Fliissigkeit durclitrankt waren, aus denen 
demnach die eindringende Fliissigkeit die yorhandene 
yerdrangen liiuBte.

Das benutzte Wasser war gewohnliches Berliner 
Wasserleitungswasser, das 01 rumanisches paraffin- 
freies R 'hol yom spezifischen Gewichte 0,865. der 
Sand hatte 0,1 mm KorngroBe. Er wurde in Glas- 
roliren yon 1,5 m Liinge und 25 mm lichter Weite 
eingestampft und yon durcli locherten Korken und 
Metallsieben von 0,05 mm Maschenweite festgehalten. 
Der tiberdruck, unter welchem die Flussigkeiten in 
den Sand geschickt wurden, entsprach einer Druckh5he 
von 1, hóchstens 2 m. Dieser geringe, den in 
Olzonen herrschenden Yerhaltnissen bei weitem 
niclit gleichkommende Druck erwies sieli hier ais 
einzig móglich und auch ais richtig. Denn erstens 
zersprangen bei hoherem Drucke samtliche Róhren, 
und zweitens wurde dabei stets die in einer Rolire 
befindliche, yerhaltnismaBig geringe Sandmenge der- 
artig zusammengepreBt, daB sie sich bei Nachlassen 
oder Aufhoren des Uberdruckes wie ein federndes 
Kissen wieder ausdehnte, Hohlraume erzeugte und die 
aufgenommenen Flussigkeiten wieder auspreBte. In 
der Wirklichkeit, in den mehr oder weniger machtigen 
Schichten der Ollagerstatten, pflanzt sich der Druck 
der im Bohrloche anstehenden Fliissigkeit nach allen 
Richtungen hin gleichmaBig fort. Hier durften die 
Yorgiinge nicht so sprunghaft auftreten und mehr 
denen gleichen, die sich bei den Versuehen in der 
Glasrohre unter geringem tJberdrucke abspielten.

Bringt man Ol und Wasser in ein GefiiB, so trennen 
sie sich nacli ihren spezifischen Gewichten, das Wasser 
unten, das Ó1 oben. Anders ist es mit ihnen in Sand- 
und porosen Gesteinschichten. Hier tauschen die Poren 
die sie fiillenden Flussigkeiten nicht derartig aus, 
halten vielmehr ihre Fliissigkeit fest, yorausgesetzt, 
daB die hydrostatischen Drucke der sich begegnenden 
Fliissigkeitsmengen gleich sind. Dieses Verhalten wird 
bedingt durch das Yerhaltnis von Oberfliiclie zu Inhalt, 
yon dem es abhiingt, ob die Adhiision, d. li. die von 
den Porenwanden auf die Fliissigkeit ausgeiibte An- 
ziehungskraft, so erheblich das Gewicht der die Poren 
ausfallenden Fliissigkeit uborwiegt, um diese zu ver- 
|rangen. Eine solche verdrangende Kraft kann im 
Innern der Eidolzonen durch den Druck von Gasen 
und durch den auf den ólschichten lastenden Gebirgs- 
druck ausgeubt werden. Die nachstehend beschriebenen 
und erdrterten Versuche besclniftigen sich mit der 
Frage, ob durch den Druck einer im Bohrloche anstehen- 
Wassersaule beim Anfahren der Ólschicht das 01 vom 
Wassser yerdriingt werden wird.

Bei samtlichen Yersuchen wurden festgestell:
1. die Zciten t (in Minuten), in denen die betretlemle 

Fliissigkeit in den Sand eindrang,
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2. die diesen Zeileu entsprechenden Weglangen 1 
(in cm),

3. die in gleiehen Zeiten in den Sand eindringenden 
Flussigkeitsmengcn q (in ccm).

Die Sande in ihren verschiedenartigen, wahrend 
der Versuclie auftretenden Zustanden sind wie folgt 
benannt worden;

1. Ólsand — entstanden durcli Eindringen von 01 
in trocknen Sand,

2. Wassersand — entstanden durch Eindringen von 
Wasser in trocknen Sand,

3. oliger Wassersand — entstanden durch Eindringen 
von 01 in Wassersand,

4. yerwiisserter Ólsand — entstanden durcli Ein
dringen von Wasser in Olsand,

5. wiederliergestellter Wassersand — entstanden 
durch Eindringen von Wasser in oligen Wasser
sand,

0. wiederliergestellter Olsand — entstanden durch 
Eindringen von 01 in verwasserten Olsand.

Zunachst wurde 01 unter dem Drucke einer Ólsaule 
von 1 km konstanter H8he in den Sand hineingeschickt 
und damit Olsand hergestellt. Die WeglŚngen in cm, 
stets vom Anfaugspunkte an gemessen, und die dazu 
geliorenden Zeiten des Eindringens der Fliissigkeit in 
Minuten und Sekunden, vom Beginne des Eindringens an 
gereclinet, wurden vcrzeichnet. Sie sind in nachstehender 
Tabelle 1 zusammengestellt. Danach wurde Wasser 
unter dem Drucke einer Wassersiiule von 0,805 m kon
stanter Holie in trocknen Sand hineingeschickt und in 
gleicher Weise wie yorher die Weglangen und die 
Zeiten verzeichnet. Diese Zahlen fur Wassersand sind in 
Tabelle II zusammengestellt.

Zunachst zeigen diese Versnche, dafi Wasser unter 
gleichem Druck sclmeller in trocknen Sand eindringt 
ais 01. Sodami erwies sich, dafi die Liinge dor mit 
Sand gefullten Rohre, also in der Natur die Miichtig- 
keit der Sandschicht, keinen Einflnfi auf das Eindringen 
der Fliissigkeit ausiibt. Die Geschwindigkeit, m't de 
eino Fliissigkeit in trocknen Sand eindringt, nimmt mi 
der Wegliingo ab, denn der Widerstand des Sandes 
nimmt mit der Liinge des zuriickgelegten Weges zu.

Wird z. B. die Wegliingo A B (Fig. 1) in der Zeit t 
zuruekgelegt, so wurde bei konstanter Geschwindigkeit fur 
das Eindringen um diel.iinc;e B C ^ A B  dieselbe Zeit t 
nStig sein. Infolge der Reihung tritt aber eine Abnalime 
der Geschwindigkeit ein, sodafi noch ein Zuschlag t' er- 
folgen mufi, und die erforderliche Zeit demnach t + 1' 
betragt. Dasselbe setzt sich fort, sodafi fur die n-te 
Weglange die Zeit t + (n-1) t' erfordert wird. In Fig. 1 
ist die gewonnene, parabelahnliche Kurve dargestellt. 
Die bei dem Eindringen von 01 undWasser in trocknen 
Sand beobachteten und in den Tabellen I und II 
zusammengestellten Weglangen und Zeiten wurden in

ein rechtwinkliges Koordinatensystem eingetragen; 
erstere ais Abszissen, letztere ais Ordinaten. Die

Verbindungslinien der gefundenen Punkte ergeben die 
parabelartigen in Fig. 2 wiedergegebenen Kmwen.

m.

I-ig. 2.
Ebenso wie aus der geometrischen Darstellung der 

Kurven, ergibt sich auch rein aus den Zahlonzusammen- 
stellungen, dafi die den Beziehungen von Wegliingcn 
und dazugehorenden Zeiten entsprechenden Zahlen der 
allgemeinen Parabelgleichung y = ax + b x7 angehoren, 
weil namlich die zweiten Differenzen, die sogenannten 
zweiten Ableitungen, sich ais ein und dieselbe konstantę 
GroBe herausschalen lassen.

Betrachten wir darauffiin die Tabelle I. In der 
Yertikalspalts I stelien die Weglangen; in der Ycrtikal-
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spalte 2 die dazugehorenden Zeiten, stets fiir den 
ganzen Weg von Nuli an. Die Yertikalspalte 3 eńthalt 
die Zeiten in Sekunden umgerechnet. Die Yertikal- 
spalte 4 gibt die Zeiten des Eindringens in die einzelnen 
Teilstrecken von 10 cm Lange an. Jede Zahl dieser 
Eeilie ist die Differenz zweier entsprechender Zahlen der 
Vertikalreihe 3, sodaB diese Zahlen die ersten Differenzen 
darstellen. Bildet man schlieBlich aus je zwei benachbarten 
Zahlen der Vertikalreihe 4 wieder dio Differenzen, die 
zweiten Ableitungen, so erhiilt man in der Vertikalspalte 5 
annahernd gleiche Zahlen, namlich die iibrigbleibendo 
Konstantę, das Kriterium der Parabol. Die Kurve ist
keine reine ąuadratische, sondern nur eine parabelartige 
krumme Linie.

T a b e l l e  I.

1 2 3 4 | 5
0 -  10 2'25" 145" 145 —

0— 20 8'10" 490" 345 200
0— 30 17' 1020" 530 185
0— 40 29' 1740" 720 190
0 -  50 44'15" 2655" 915 195
0 -  GO 62' 372U" 1065 150
0— 70 84'15" 5055" 1335 270
0— 80 107' 6420" 1365 30
0 - 9 0 138' 8280" 1860 495
0-100 171' 10260" 1980 120
0—110 208' 12480" 2220 240
0-120 250' 15000" 2520 300
0—130 297' 17820" 2820 300
0-140 350' 21000" 3180 360
0—150 380' — —

T a b e l l e  II.
1 2 3 4 5

0 -  10 0'10" 10" 10 —

0 -  20 n o " 70" 60 50
0 -  30 2'35" 155" 85 25
0— 40 4'35" 275" 120 35
0 -  50 7'10" 430" 155 35
0 -  60 10'15" 015" 185 30
0 -  70 13'30" 810" 195 10
0 -  80 18' 1080" 270 75
0 -  90 22'10" 1330" 250 —20
0—100 27'45" 1665" 333 80
0—110 33' 1980" 315 -2 0
0-120 40'15" 2415" 435 120
0—130 48' 2880" 465 30
0-140 56'15" 3375" 495 30
0—150 60' —

Aus dem Yerlaufo der Kurve lassen sich folgende
Schliisse ziehen:

Die Geschwindigkeit der eindringenden Flussigkoit 
nimmt mit wachsender Lange des ziiriickgelegten 
Weges ab. Je stoiler die Kurye ansteigt, desto melir 
verlangsamt sich das Eindringen, und je mehr sich 
die Kurve einer Geraden nahert, um so geringer ist 
dio Abnahme der Geschwindigkeit, je gleichmiiBiger 
ist das Eindringen. Ist die *Kurve eine Gerade, dann 
ist die Geschwindigkeit des Eindringens am Anfange

ebenso groB wie am Ende; der Widerstand ist in 
diesem Falle konstant.

Wurde sich die Kurve asymptotisch einer Geraden 
n&hern, welche der Ordinatenaclise parallel ist, so wurde 
das bedeuten, dafi die Flussigkeit unter ihrem hydro- 
statischen Drucke in eine mit Sand gefiillte horizontale 
Rohre oder, in der Natur, in eine horizonta] gelagerte 
Sandscliicht nur auf eine gewisse Strecke eindringen 
kann. Da die Kurvo aber paiabelartig ist, sich also 
immer mehr von der Ordinatenaćhse entfernen muB 
uud ihr nie parallel werden kann, so ist daraus zu 
schlieBen, daB die Flussigkeit unter einem hydrosta- 
tischen Drucke in eine horizorital gelagerte trockne 
Sandscliicht unendlicli weit eindringt, unbehiu- 
dert yon der Reibung in den Poren und unab- 
hiingig von der GroBe des hydrostatischen Druckes so 
lange, bis sie die ganze Sandscliicht durchtrankt und 
ihre siimtlichen Poren ańgefullt hat. Liegt die Sand- 
schicht nicht horizonta], sondern geneigt, so crhebt 
sieli die Flussigkeit in der Schicht bis auf diesel be ab- 
solute Hohe, in der sich die Olierfliiche der eindringen- 
den Flussigkeit in ihrem Behftlter befindet. Die 
Reibungswiderstande in den Poren der Sandscliicht 
haben keinen EinfluB auf die Węglan gę und auf die 
Hohe des Eindringens einer Flussigkeit in eine trockne 
Schicht — sie beoinflussen allein die Geschwindigkeit 
der Bewegung.

Dieser Umstand kommt weniger fur das Spiilbohren 
ais vielmehr fiir das Bohren im allgemeinen in Betracht. 
Er zeigt, wie wichtig es beim Bohren auf Erdol ist, 
die trocknen durchlassigen Schichten abzusperren. 
ATicht nur wasserfiihrende Schichten, sondern auch,
u. z. in besonderen MaBe, trockne durchlassige Scliichten 
gefahrden den Erfolg einer Bohrung auf Erdol.

Anders ais bei trocknen Sanden sind die Ersćhei- 
nungen, wenn FKissigkeiton mit Sanden oder uberhaupt 
durchliissigen Schichten in Beruhrung kommen, dio 
mit Fliissigkeit gesiittigt sind. Dio eindririgende 
Fliissigkeit hat dann die vorliandene aus den Poren 
zu yerdr&ngen und dabei oinon doppelten Widerstand 
zu iiberwindon; denjenigen, welchen die in den Poren 
bereits enthaltene Flussigkeit ihrer Yerdriingung ent- 
gegengesetzt, die Adhiision, die von den Porenwiindon 
ausgeubt wird, und sodami denjenigen, welcher sich 
ihrer eigenon Fortbewegung entgegenstellt, dieBeibung 
an don Porenwanden.

Adhasion wie Reibung sind abhiingig yon der 
Lange der Strecken, auf denen die Bewegung der 
Fliissigkeiten yorsichgeht. Erstere nimmt mit dem 
Yordringon der fremden Fliissigkeit in gleichem MaBe 
ab wie letztere zunimmt. Da die Summę der yon beiden 
Fliissigkeiten eingenommeneh Strecken stets die gleiche 
ist, bei den yorliegenden Yersuchen die Lange der 
mit Sand gefullten Rohre, so entspriclit auch dio 
Summo der Widerstande dieser Gro Re und ist somit
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konstant. Die Geschwindigkeit des Eindringens ist um- 
gekehrt proportional der Lange der mit Sand gefiillten 
Eolire und ist konstant; die Geschwindigkeit des Ein
dringens ist am Anfang dieselbe wie im weitoren Yer- 
laufe und am Ende des Weges.

Bei dieser Betrachtung wurde vorausgesotzt, daB 
der Sand mit der zu verdriingenden Flussigkeit ge- 
sattigt ist. Ist das nicht der Fali, sind die Poren 
und Zwischcnraume nicht ganz ausgefiillt, dann treten 
zu den ermittelten Erscheinungen noch diejenigen 
hinzu, welche beim Eindringen von Fliissigkeiten in 
trocknen Sand beobachtet worden sind. Diese Ab- 
weiclningen werden aber dio Yerwendbarkeit der 
Versuchsergebnisse fiir die Praxis, die Anwendung auf 
die durchlassigen Schichten der Erdolgebiete nicht 
beeintrachtigen, denn die anfangs ungeśattigten Sand- 
schichten wurden sich sehr bald in ges&ttigte uiii- 
wandeln und die Ergebnisse ihre volle Giiltigkeit 
behalten.

Sodann ist aber zu beriicksichtigen, daB der Wi
derstand, den die eindringende Flussigkeit erfahrt, 
nicht allein von der ihrer Bewegung entgegenstehenden 
Reibung, sondern auch davon abhiingig ist, wie sich 
die eindringende Flussigkeit auf den von der ver- 
drangten Flussigkeit benetzten Porenwiinden ausbreiten 
kann. Daher gelten die gezogenen Schliisse, daB der 
Widerstand gegen das Eindringen proportional der 
Liinge der Sandschicht und die Geschwindigkeit der 
Bewegung konstant ist, vorliiufig nur fur gleichartige 
Fliissigkeiten, also fiir das Eindringen von Wasser 
in wasserhaltige und von 01 in olhaltige Schichten.

Fur die Beurteilung des Yerhaltens ungleichartiger 
Flussigkeiten bei ihrem Zusammentreiten in durch- 
liissigen Schichten waren wiederum Yersuche erforderlich.

Zu diesem Zwecke fiillte man in der vorher be- 
schriebenen Weise einige Glasrohren mit Wassersand 
und andere mit Ólsand und preBte unter sich stets 
gleichbleibendem Drucke Ol in den Wassersand und 
Wasser in den Ólsand hinein. Der AbscliluB des 
Sandes an beiden Enden des horizontal gelagerten 
Rohres erfolgte durch jo einen durchbohrten und mit 
Einkerbungen auf dem Umfange versehenen Kork. An 
jedem Ende wurde zwischen Kork und Sand ein fein- 
maschiges Messingsieb angebracht. Kork und Sieb 
gastatteten das Ein- und Austreten der Flussigkeit, 
wahrend der Sand von den Sieben in seiner Lage 
festgehalten wurde. An dem einen Ende der Kohre 
trat die eindringende Flussigkeit in den Sand ein und 
an dem andern die verdrangte Flussigkeit aus dem 
Sande aus. Die von der eindringenden Flussigkeit 
zuruckgelegten Weglangen wurden wiederum in cm 
gemessen und in ein rechtwinkliges Achsensystem ais 
Abązissen, die dazu gohorigen Zeiten, in Minuten und 
Sekunden gemessen, ais Ordinaten eingetragen. Die 
so erhaltenen, durch Linien verbundenen Punkte

stellen den Yerlauf der Versuehe dar und gehen den 
gesuchten AufschluB (s. Fig. 3).

Fig. 3.

Zunachst ftillt auf, daB diese Linien, im Gegensatzo 
zu don bei den trocknen Sanden gefundenen parabel- 
artigen Kurren, annahernd Geraden sind. Nur die 
Linie ..01 in Wassersand" ist in ihrem Anfange ge- 
krummt. Das kommt wohl daher, daB der Wasser
sand nicht vollig gesiittigt war. Denn nachdem das 
Ol auf GO cm eingedrungen war und der Sand sich 
gesattigt haben muBte, verlief die Linie ebenfalls fast 
gerade.

Die Form der Linien erweist die Richtigkeit des 
vorher Gesagten, daB Flussigkeiten in Sand, der schon 
mit einer Flussigkeit erfullt ist, diese verdrangend, 
mit konstanter Geschwindigkeit yordringen. Es ist 
also, beispielsweiso beim Eindringen von Wasser in 
Ólsand, der Widerstand in der Schicht an allen Stellen 
konstant; in demselben MaBe wie der Widerstand der 
immer kurzer werdenden, mit Ol gotriinkten Schicht
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abnimmt, wachst der Widerstand des mit Wasser ge- 
trankten Teiles, sodaB die Siiimne beider Widerstiinde 
eine Konstantę ist.

Fiir dasSpulbóJjren nach Erdol ergibt sieli hieraus 
folgender SchluB: Wird beim Bohr  en eine
Olsandschicht  angefahren,  wahrend das Bolir- 
1 o cli voll Wasser steht,  so is t keineswegs ein 
plotzliclies Zuruckdrarfgen des Oles aus der 
Umgebung der Bohrlochsohle z u ' befurchten; 
das Eintreten des Wassers in die Olschicht 
erfolgt mit derselben Langsąmkeit ,  mi t  der 
sich das spatere Vordringen fortśetzt.

Aus den Kuryen der Fig. 3 erhellt ohne weiteres 
die Aufnffimefahigkeit mit Fliissigkeit getriinkter 
Schichten. Am leichtesten dr ingt  Ol in Wasser- 
sand, schwerer schon W asser in Oligen Wasser- 
sand ein; noch schwerer dringt  Ol in ver- 
wasserten Ólsand und am allerschwersten 
W asser in Olsand ein.

Aus dieser Ceobachtnng ist zu schlieBen, daB beim 
Bohren nach Erdol die Wasserschich ten abge- 
sperr t  werden miissen, nicht sowohl um das

Eindringen von W asser in angefahrehe 01- 
schichten zu r.erlniten, ais yielmchr  um zu 
yerhindern,  daB erbohrtes Ol in durchteuf te 
Wassersćhichten eindringt  und darin ver- 
loren geht.

Weitere Schlusse werden spiiterliin Beruckiichtigung 
finden, zunachst seien einige Zwisclienbetrachtungen 
angestellt.

Bei den dem Eindringen entgegenstehenden Wider- 
stfinden wurde festgestcllt, daB ihre Summo zwar eine 
Konstantę ist, daB aber die GrdBe dieser Konstanten 
von der Lange dor Schicht abhangt. Den EinfluB der 
Lange zeigt Fig. 4. Darin ist zum Vergloiche der 
Verlauf des Emdiingens von Wasser in Olsandschichten 
von 35 cm und 145 cm Lange unter gleichem Drueke 
und sonst gleichen Yerhaltnissen dargestellt.

Das Ye.rh;iltnis der Zeiten, in denen das Wasser in 
beide Olsandschiohten auf gleiche Strecken eindrang, 
war folgendes:

auf 15 cm 20 cm 25 cm

87- -  2,72 i 2-  =  2,9 -1-  =  2,88
32 44 56

30 cm 35 cm

—  =  2,91 —- == 2,92
G7 77

im Mittel also 2,87.
Bei der etwa 4,15 mai so langen Schicht gc- 

brauchte das Wasser~rund 2,87 mai so viol Zeit, um 
die gleiche Strecke zuruckzulegen. Das bedeutet: Eino 
mit 01 getrankte Sandschicht setzt dem oindringenden 
Wasser einen um so groBeren konstanten Widerstand 
entgegen, je liinger sie ist. Mit Bezng auf das Spfll- 
bohren nacli Erdol wurde der SchluB lauten: Das im 
Bohrloche anstehende Wasser dr ingt  in eine 
angefahrene Olsandschicht  um so langsamer 
und schwerer ein, je auśgedehnter  diese ist, 
in Schichten von auBerordentl ich groBer  Aus- 
dehnung dr ingt  das Wasser gar  nicht  ein.

Bei allen bisher betrachteten Yersuchen trat die 
eindringende Fliissigkeit an dom einen Ende der Rohre 
in den Sand ein, die verdriingte Fliissigkeit ani anderen 
Ende aus. Hierbei entstehen nur diejenigen Spannungen, 
welche von dem hydrostatischen Drueke der ein- 
dringenden Fliissigkeit uberwunden und damit yer- 
iiichtctjwerden. Dem Austroten steht kein Wider
stand entgegen. Nur ausnahmsweise sind aber dic 
Verhiiltnisse in dor Natur dementsprechend. In solchem 
Falle muBte die Olsandschicht mit leeren Spalten oder 
trocknen* Sanden in Zusammenhang stehen, in denen 
das yerdrangte 01 Platz finden konnte. Im allgc- 
meinen werden die Verhaltnisse so liegen, daB die zu 
Yerdiangende Fliissigkeit noch andere Widerslande zu 
uberwinden hat.
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Dic MOglichkeit des Eiridringeiis in Olsandśchichten 
ist dein Wasser genom men, wenn dąs Ol niclit aus- 
weiclien kann, nnd ferner, wenn die Olsandsehicht 
anfierordentlich ausgedehnt ist. Nur dann, wenn die 
Olsandschicht mit Hohlriiumen in Yerbindung steht, 
in die das yerdriingte Ol wie in dem zweiten Schenkel 
von kommuniziercnden lloliren aufsteigen kann, oder 
die mit Gasen erfullt sind, dereń Spannung mit 
dem Stcigen des Ol es wiichst, ycrmag das Wasser in 
die Sandscliicht einzudringen. Danii entsteht aber in 
der Olsandschicht eine Spannung, dereń Druck dem 
hydrostatischen Drucke des eindringenden Wassers gleich 
aber entgegengesetzt gerichtet ist und ihm das Gleich- 
gewicht lialt. Die Anwendung auf das Spiilbohren 
nach Erdol fiihrt zu folgendem Schlusse: Das im 
Bohrloch anstohende AYasser dr ingt  im a l l 
gemeinen nicht  in eine angefalireno Olsand
schicht  ein; ist es aber ausnahmsweise doch 
eingedrungen, dann erzeugt  es darin einen 
Gegendruclc, der dem Uberdrucke der im 
Bohrloche anstehenden Wassersiiule gleich ist.

Ol und Wasser beruhren sich also in einem solchen 
Falle, verdriingen einander aber niclit. Diese Er- 
scheinung wurde durch folgenden Versuch yeran- 
schaulicht.

Eine Glasrohre von etwa 80 cm Lange und 25 mm 
lichter Weite wurde auf etwa GO cm mit Sand von 
0,05 mm Korngrofie gefullt. Der AbschluB des Sandes 
an beiden Enden der horizontal gelagerten Rohre er- 
folgte in der oben angegebonen Weise mit Korken 
und Sieben. 

fV

Fig 5.
Der Sand wurde mit Ol gesiittigt. Darauf wurde 

die eine der beiden anschlieCenden senkrechten Rohren 
(s. Fig. 5) mit ItohOl, die andere mit Wasser gefullt, 
das entsprechend dem spezifischen Gewichte des Oleś 
875 mm hocb stand; Die Hohe per Oęlsaule betrug 
1 m. Die Drucke beider Siiulen hielten einander das 
Gleichgewicht, die beiden Flussigkeiten beriihrten sich 
bei a, ohne einander zu yerdrangen. Ein Austausch 
zwischen ihnen erfolgte innerhalb 10 Tagen nicht.

Unter Zuriickgreifen auf die Kurven der Fig. 3 
liifit sich nunmehr mit Ililfe von Fig. G das Yerhalten 
von Wasser und O l, die in porosen Schichten n i- 
sammentreffen, endgultig feststollen.

Die horizontale Rohre w—o ist mit gesattigtem 
OlSande gefullt; der Sand steht in Yerbindung links

mit Wasser und rechts mit Ol. Das Wasser ist unter 
einem Uberdrucke der Wassersiiule in den Olsand ein- 
gedrungen und hat das Ol teilweise daraus yerdriingt,
u. z. so lange, bis der Gegendruclc der sich bildenden

/ /  U
0 /

M is s e r

M'o

Fig. G.
Ólsaule dem Drucke der Wassersaule gleich wurde. 
Das Wasser ist bis m vorgedrungen und hat dabei 
den ursprunglichen Olsand auf die Entfernung w—m 
in yerwiisserten Olsand umgewandelt. Die Fliissigkeit- 
saulen lialten einander das Gleichgewicht, und an der 
Stelle m, wo Wasser und 01 sich beruhren; steht links 
das Wasser der yerwiisserten Ólschicht und rechts das 
Ol des gesiittigten Olsandes unter gleicliem Drucke. 
Da 01, wie oben gezeigt wurde, leichter in yer- 
wiisserten Olsand eindringt ais Wasser in Olsand, so 
muB das Ol, solange der Gleichgewichtszustand anhiilt, 
aus dem gesattigtcn Olsand o rechts von m austreten 
und in den Yerwiisserten Olsand links von m an seine 
fruhere Stelle zurucktreten. Durch Entnahine von 
Wasser aus der Rohre W, d. li. durch Yerminderung 
des Druckes der Wassersaule, kann dann das Ol voll- 
standig an seine fruhere Stelle zuriickgebracht werden.

Da ferner O l, wie. die angestellten Versuche er- 
gaben (s. Fig. 3), leichter in Wassersand eindringt 
ais in yerwiisserten Olsand, so kann weiter gefolgert 
werden, das O l um so leichter an seine fruhere Stelle, 
aus der es durch Wasser yerdrftngt worden war, 
zuriickgebracht werden kann, jo langer die Verwasserung 
angedauert bat, je mehr der yerwiisserte Olsand sich 
dem Zustande reinen Wassersatrdes geniihert hat. In 
der Bohrpraxis kann die Druckverminderung der 
Wassersiiule stets durch Abschopfen des Wassers aus 
dem Bohrloche erreicht werden.

Fur das Spiilbohren lassen sich diese Betraclitungen 
wie folgt zusammenfassen: Die Gefahr einer niclit 
ruckgiingig zu machenden Yerwasserung einer 
Ólschicht durch das Spulboliren besteht  nicht.  
Ist Wasser  unter  dem Uberdrucke der im Bohr
loche anstehenden Wassersaule  in eine 01- 
schicht unter toi lweiser Yerdri ingung des 
Oles ei ngedrungen,  so kann durcli Erniedri- 
gung der Wassersaule im Bohrloche das- 
eingedrungene Wasser aus der Ólschicht  ent- 
fernt  und das yerdriingtc Ol an seine fruhere 
St e l l e  zuri ickgebracht werden, u. z. um so 
leichter,  je langer die Yerwasserung ange- 
dauer t  hat.
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Der an erster Stelle genannte Einwand gegen die 
Anwendung des Spulbohrverfahrens bei Bohrungen aul 
Enlol, das Spulwasser dringe in die friscli angefahrenen 
olfiihrenden Schichten ein und yerdrange das Ul, 
durfte damit widerlegt sein.

Im folgenden sollen aucli die beiden anderen im 
Eingange des Aufsatzes genannten Einwiinde eine 
Widerlegung erfahren und z u diesem Zwecke die 
Vorgiinge bei der Spulbohrung und bei der Trocken- 
bóhrung kurz geschildert werden.

Das Wesen des Spiilbohrens besteht darin, dafi ein 
im Bohrloche aufw arts gerichteter Wasserstrom die 
auf der Sohle befindliehen Gesteinsbruchstucke usw. 
aufwuhlt, aufhebt, mit sich fortfiihrt und mit der 
ununterbrochen ausfliefienden Spultrube aus dem Bohr
loche entfernt. Der Strom wird dadurch erzeugt, dafi 
man durch das liohle Bohrgestfmge Wasser abwErts 
prefit. Es tritt dicht oberhalb der Hohrlochsohle aus 
und stoigt in dom ringformigen Raume zwischen 
Futterrolir und Gestange nach oben. Im Gegcnsatz 
zu dieser direkten Spiilung wird bei der umgekehrten 
das Wasser im Futterrohre abwarts geprefit und im 
Bohrgestange nacli oben gefiihrt.

Die 'Wahl der Spiilung ist fur das Bohren nach 
ErdOl gleichgultig und nur von rein bohrtechnischer 
Bedeutung. Bei der direkten Spiillung aufiert sich 
der Strom ais Strahl, der, zwar dunn aber von grofier 
Bewegungsgesćhwindigkeit, nur einen Teil der Bohr- 
lochsohle trifft, wahrend bei der umgekehrten Spiilung 
dor Strom auf die ganze Sohle, jedoch mit geringer 
Spannung wirkt. In beiden Fiillen iibt das Spulwasser 
einen Stofi auf die Bohrlochsohle aus und erzeugt hier 
eine Wirbelbewegung, welche die Sohle aufwuhlt uud 
alles lose auf dem Boden Liegende anhebt, sodafi es 
vom aufwarts gehenden Strome erfafit und mit- 
genommeu wird.

Ein unerląfiliehes Erfordernis bei der sachgemafi 
betriebenen Spulbohrung ist, dafi die Bohrmannschaft 
eine stiindige Kontrolle uber die Spiilung ausiibt und 
stets die Mengen des yerwandten Spiilwassers und der 
zuruckkommenden Spultrube beobachtet und yergleicht. 
Deshalb gehoren zu jeder Spulbohreinrichtung Behalter 
yon bekanntem Fassungsraum, sowolil fiir die Entnahme 
des Spiilwassers, ais auch fiir die Aufnahme der 
Spultrube, sodafi jeder Verlust an Spulwasser und 
aucli die geringste mit der Spultrube ausfliefiende 
ólmenge leicht bemerkt werden kann. Das Spulwasser 
darf nicht aus yoriiberfliefienden Wasserlaufon oder 
unregelmafiigen Wasseransąmmlungen entnommen 
werden und die Spultrube nicht einfach ins Freie 
ablaufen.

Wird eine Olschicht angefahren, so wasclit der 
Spiilstrom. lange bevor das Wasser in die Schicht ein
dringen konnte, die losgeschlagenen Sande und Gestein-

stiicke aus, macht jeden darin onthaltenen óltropfen 
frei und fordert iliu unverzuglich mit dem aufsteigenden 
Spulstrom zu Tage, wo er sich auf der Oberflache des 
Wassers im Aufnahmebehalter ausbreitet und auch 
dem unaufmerksamen Arbeiter kundtut, dafi eine Olschicht 
angefahren ist. Ferner wasclit der Spulstrom Sohle und 
Lochwand vor Ort rein, befroit sio von anhaftenden 
Tonteilchen, offnet alle Poren und erleichtert den 
Austritt yon Óltropfen. Letzteres ware bei spezifisch 
schwerem, zaliem Rohole ohne derartiges Auswaschen 
nicht sicher, das daher von der grofiten Wichtigkeit 
fur das Erkennen Olfuhrenden Schichten ist.

Bei dor Trockenbohrung werden dagegen unter den 
Schlagen des Jlcifiels die abgelosten Teile der Olschicht 
mit don Trummern der daruber durchbolirten Schichten 
stundonlang zu einer zali en, schlammigeń Masse zu- 
sammengeknetet, die etwa ausgetretenen Óltropfen in 
die Masse hineingemischt und dann dieser Brei auf dio 
Sohle und die Bohrlochwand aufgestrichon, in alle 
Risse und Spalten hineingeprefit und damit alle Poren 
und Óffnungen, aus denen das 01 austreten konnte, 
yerschmiert und yerklebt. Der Meifiel dringt unterdes 
weiter in die Tiefe, und erst nach geraumer Zeit, wenn 
der Bohrschlamm sich arigehauft hat, wird der zahe 
Bohrschmand mit der Schlammbuchse herausgeholt, 
und mit ihm werden im Schmandhaufen die Teilchen 
der Olschicht und die Ólspuren fur immer begraben.

Unter diesen Umstanden, die beim Trockenbohron 
die Regel bilden, konnen nur solche olfiihrenden 
Schichten sicher bemerkt werden, aus denen so grofio 
Ólmengen austreten, dafi der Fliissigkeitspiegel im 
Bohrloche plótzlich bedeutend steigt, oder aus denen 
austretende Gase sich deutlich bemerkbar machen. Arme, 
jedoch immerhin die Ausbeute lohnende Ólschichten 
konnen daher beim Trockenbohren aufierordentlich leicht 
iiberbolirt werden. Diese Moglichkeit liegt umsomehr 
vor, ais die olfiihrenden Schichten in ihrer Maclitigkeit 
erheblich schwanken und stellenweise nur wenige 
Zentimeter aufweisen. Selbst wenn gewisse Ólmengen 
beim Durchbobren der Schicht austreten sollten, was 
unter den geschilderten Verhaltnissen recht unsicher 
ist, waren sie kaum zu bemerken. Dieses Ó1 konnte 
sich nur auf der Oberflache der im Bohrloche anstehenden 
Flussigkeit ansammeln. Da aber ihr Spiegel stets unter 
Tage liegt und deshalb nur scliwer zu beobachten ist, 
und da das friscli ausgetretene Ó1 hier zu anderem, 
schon yorhandenen Óle tritt, das sich im Laufe der 
Bolirarbeit stets in geringen Mengen ansammelt, so ist 
das Erkennen einer dunnen Olschicht beim Trocken
bohren sehr schwer.

Damit  durfte der zweite Einwand nicht  nur 
widerlegt,  yielmehr  der Beweis erbracht  sein, 
dafi der angebliche Mangel einen erheblich en 
Yorzugder  Spulbohrung darstel l t .  Gerade sie
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crmogl icht ,  den schwachsten Aust r i t t  von Ol 
feslzustellon und macht  bei sachgemilBer Aus
fuhrung der Bohr- und Spularbei t  ein un- 
bemorktes Uberbohren olfuhrender Schiclitcn 
uhmoglich.

Der Bewcisfiihrung gegen den dritten Einwand, das 
Spulboliren gestatte nicht, wasserfuhrende Schichten zu 
erkeunen, und verhindere somit ihr rechtzeitiges Ab- 
sperron, sollen folgende Betracht.ungen dienen.

Man stello sich zuniichst das Bohrloch leer vor. 
Iu diesem Fallo ergieBt sieli beim Anfahren einer 
wasserfiihrenden Schicht das Wasser in das Bohrloch 
und bildet darin eine Fliissigkeitsiiule, deren Hohe dem 
in der Schicht herrschenden hydrostatischen Drucke 
entspricht. Wird sodami von oben Wasser in das 
Bohrloch cingefiihrt, so findet der Fali der kommuni- 
zierenden Koli ren Anwendung, von denen das Bohrloch 
den einen, die wasserfuhrende Schicht den anderen 
Schenkel bildet; dio Yermehrung des Wassers in dem 
einen Schenkel bewirkt einen Ausgleich, einSicheinstellen 
der Fliissigkeit in beiden Schenkeln auf dieselbe Hohe. 
Wenn nun der eine Schenkel im Yergleich zum andern 
einen sehr groBen Querschnitt hat, wie im yorliegendsn 
Fallę die Schicht im Vergleiche zum Bohrloche, so 
konnen in den engen Schenkel sehr groBe Wassermengen 
eingefullt werden, ohne daB eine merkbare Erliohung 
des Flfissigkeitspiegels eintritt. Hieraus erkliirt sich, daB 
das Einfuhren des Spiil wassers in das Bohrloch keine merk-

l)ic l|l|tttroinetalhirgie im Jahre '
Yon Dr. Franz Po te 

(Fortsi

Widerstaudsofen.
In diesem Abschnitte sollen Verfahren und Kon- 

struktionen behandelt werden, bei denen die Erhitzung 
durch den Widerstand der Schlackendecke (de Lavals 
Prinzip) oder durch den des Metalllwdes oder durch 
einen um den Badbelmlter angeordneten besonderen 
Widerstand erfolgt.

Nach 0. L. Collens11) ist der okonomische 
Betrieb von Widerstandsofen an folgende vier Be- 
dirigungeń gekniipft: 1. Man steigere so weit wie
mOglich das Verhaltnis, das die Oberfliiche der 
produktiven Hit/cdi flusion zur Oberfliiehe der nicht- 
produktiren Hifeediffnsion hat. 2. Man steigere bis 
zur okoiioinisch-technischen Greir/.o dio Energiezufuhr 
fiir die Oberfiaclieneinheit der produktiven Hitzediffusjon.
3. Man venneide bei dem Ofen so weit wio moglich 
Forinen oder Bedingungen, dic eiu weit auseinander- 
gehendes FortflieBen der Hitze geben. 4. Man um-

i4) Vortrag vor der Ainer. Eloctrochen. Society; West. 
Eiectrician 1906, Bd. 38, S. 379; Electrical f£e-v. N. V. H»00, 
Ud, -18, S. 710.

bare Erliohung des Wasserspiegels hervorrufen kann, daB 
vielmehr das zugefuhrte Wasser unmittelbar in die 
Schicht eindringen muB. Die Wassersiiule im Bohrloche 
sinkt bis zu dem Punkte, an dem der Ausgleich ein
tritt, und die Spulung bort auf, und zwar ebenso zu- 
vcrliissig wie beim Anfahren einer'trocknen Schicht.

Auf diese Weise wird nicht nur das Anfahren aller 
eine Absperrung erheischenden Schichten deutlich an- 
gezeigt, sondern auch zugleich die Bohrarbeit unter- 
brochen und das absichtliche oder unabsichtliche Durch- 
teufen einer solclien Scliicht unmoglich gemacht.

Die Entgegnung, daB man auch beim Trockenbohren 
jede frisch angefahrene Schicht, wasserfiilircnde oder 
trockne, sicher erkennen konne, trilTt nur in beschranktem 
MaBe zu. Das einzige Anzeichen hierfiir besteht in 
der Yeranderung der Hohe der im Bohrloche befindlichen 
Fliissigkeitsaule. Da diese aber nicht bis zu Tage 
reicht, ist ihre Beobachtung mit Schwierigkeiten Yer
bunden; diese erfordert Arbeit und Zeit und wird er- 
fahrungsgemiiB nicht regelmiiBig angestellt.

Tatsiichlich ist das Wasserspiilbohren das 
einzige Bohrverfahren,  das ohne weiteres 
sicher erkennen IiiBt, daB eine Absper rung 
erfordernde Schicht  angefahren ist.

Auch hier ergibt sich wioderum, daB eine be- 
miingelte Eigenschaft der Spulbohrung gerade eine 
sie auszeichnende ist.

905 und im ersten Hall)jalir 1900.
s, Grol3-Łichterfelde. 
tzung.)

gebe die produktive Zone des Ofens mit moglichs 
schwer schmelzbaren Materialien, sowohl mit Rucksicht 
auf die Wiirmeleitfiihigkeit ais auch die Wannekapazitat.

Der Wi de r s t and  von geschmolzenein GuBeisen 
yon der Zusammensetzung 93,03 Fe, 2,35 Mn,
3,34 C, 0,783 Si, 0,061 P, 0,035 S ergab sich nach
Gustave  Gin15) bei 1280 bis 1340° zu 160 Mikrolim.

Eine bistorisebe Ubersicht uber die Entwicklung 
des Heroultsclien elektrothermischen Yerfahrens in 
den Anlagen der Societe electro-inetal lurgique 
f r a n ę a i s e i u La Praz (Savoyen) gibt Char les  
Combes.10) Im Jahre 1899 nalnn man dieFabrikation 
des Ferrochroms luf, der die Herstellung von Ferro- 
silizimn und Ferrowolfram folgte. Die erstere hatte 
solclien Erfolg, daB die Erzeugung im Kupolofen ais 
aufgegeben betrachtet werden kann und der Preis von

45) Yortrag vor dem 0. intern. KonprretJ f. angew. Chein.; 
L’Echirage ćl. 1906, Bd. -17, S. 321; L’Elec!ricien 1906, 2 Ser., 
nd. 32, S. 76.

461 Bot. de Metallargie 1905, Bd. 2, S. 1; vergl. auch
Llndustrie electro-chira. 1905, Bd. 9, S. -11.
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COprozentigem Ferrochrom von 14-10 auf 560—640 ^  
sank. Um den Kohlenstolfgehalt (9—10 pCt) herab- 
zusetzen, wurde im alten Karbidofen der Tiegel mit 
Chromit statt mit Kolile ausgekleidet. Statt einer 
Elektrodę nahrn man zwoi in Serie, sodaB zwei gesondert 
regelbare Lichtbogeu entstanden. So kam man zu 
Produkten mit 2 — 6 pCt C. Unter 1 pCt gelangt man, 
wenn man im Tiegel unter Chromitzusatz raffiniert. 
Dieses weiehe Ferrochrom kann in 1 cm groBen 
Kristallen erlialten worden. Ahnlich gelangte man 
1900 zu kohlenstoffarmem Eisen; das Yerfahren ist 
aber noch nicht sicher genug. Will man GuBeisen 
erzeugen, so kann man die Wiirmeenergie desKohlen- 
osyds ausnutzen und braucht die elektrische Energie 
nur, um das Einfrieren des Ofons zu verhindern. 
Dieses Prinzip hat Heroult im „Economiseur" ver- 
wirklicht. Das nicht mit Kohle gemischte Erz wird 
in einen geneigten oder senkrechten Schacht gegeben, 
an dessen Eingang hochstrijmendes Kohlenoxyd mit 
Geblaseluft verbrannt wird. Das geschmolzene Erz 
fiillt in den elektrischen Tiegel, in den dic Reduktions- 
kohle yon einer anderen Seite gelangt. Zur Weiter- 
behandlung des geschmolzenen oder breiigen Erzes 
dient auch ein Ofen, dessen feuerfest ansgekleideto 
Seele eine Kokssiiulo hat, dio der elektrische Strom ais 
eine Elektrodo (die andere ist das geschmolzene Metali) 
dnrchflieCt, und mit der sich die Schmolze mischt. 
In demselben MaBe, wie dereń Kohlenstoff zur Reduktion 
verbraucht wird, fallt von oben Koks nach. Ais 
Stromzuleitnng dient unten dio Kohlensohle des Ofens, 
oben ein Kohlenblock oder melirere. Andere Yersuche 
haben es bisher verhindert, die MiBstiinde, die der 
Apparat noch hat, darnnter den sehr schnellen Angrilf 
der Wando des Economiseurs durch das geschmolzene 
Eisenoxyd, zu beseitigen. Dagegen ist es gelungen, 
sehr reinen Stahl zu erlialten. Man gibt in den Ofen 
mit zwei Elektroden, der ein zweites Abstichloch fur 
die Schlacken und einen abnehmbaren Deckel zur 
Konzentration der Hitzo hat, GuBeisen oder Schrott 
zielit die erste Schlacke ab, bildet durch Erzzusatz eine 
zweite, oxydierende Schlacke zum Entkohlen, zieht diese 
wieder ab und entfernt durch zwei weitere, kunstliche 
Schlacken, die z. B. aus Kakiumkarbid bestehen 
Schwefel und Phosphor sehr weitgehend. Dann kolilt 
man wieder durch Eintauchen einer Kohlenelektrode 
und gibt schlieBlich die gewohnlichen Zusatze von 
Ferrosilizium, Ferromangan oder Aluminium. So 
wurde Ende 1900 zum ersten Małe Werkzeugstahl in 
groBerer Menge ersehmolzen. Fur gewohnliche Stalile 
war die Ausgabe fur elektrische Energie noch zu groft. 
Spiiter wurde ein Kippofen gebraucht, der die Entfernung 
der Schlacken erleichtert und vervollstandigt. Dio 
Elektroden hangen an Galgen, die am Ofen befestigt 
sind und eine Zahnstange haben, oder an einem 
horizontalen Arm am Ende eines hydraulischen Kolbens.

Die Desoxydation und Ruckkohluhg des Metalls wurdo 
verbessert durcli Anwendung eines Eisenkarbids 
(Karburits) von bohem C-Gohalt’!), das infolge seines 
spezifischen Gewiclits durch die Schlackendecke fiillt, 
keineu fremden Stoff, wie Si und Mn, in das Metali 
bringt und genauo C-Zufiihrung gestattet. In 24 
Stunden kann man drei Chargen machen. Der Stahl 
ist wie der beste Tiegelstahl, schmiedet sich aber 
leichter. Bei dem jungsten Stadium der Yerbesserung 
liiBt man die erste Operation im elektrischen Ofen fort 
und iiberblast im Martinofen bis herab zu 0,01 pCt P, 
anstatt wie gewobnlich bis auf 0,03—0,05 pCt. Man 
erb fil t ein Metali mit 0,7—0,8 pCt O, das nach dem 
gewohnlichen Yerfahren nur ein schlcchtes Produkt 
geben wurde, wahrend man es im elektrischen Ofen in 
otwa einer Stunde mit Mrburit vollstandig desoxydieren 
und bis zum gewunschten Grade zuruckkohlen kann. 
Bei der Desoxydation muB man ubrigens etwas Spiegcl 
oder Aluminium zusetzen, da sehr leicht Sauerstoff aus 
der Luft absorbiert wird. Weil dor Verbrauch an 
elektrischer Energio etwas herabgesetzt und dio Iland- 
arbeit vermindcrt ist, wird der Gestehungspreis dieses 
Stahls nur noch etwas hoher ais der des Thomas- oder 
Martinstahls, dafur das Produkt aber besser sein. Man 
kann Rohmaterialien yerwenden, von denen dio Tonne 
otwa 56 ./ć kostet, wiihrend man beim Tiegel- 
verfahren solches fiir mindestens 126 Jl notig hat. 
An elektrischer Energie verbraueht man fur die zweite 
Phase 800, fiir die dritte 120 KW. Dio Kosten fiir 
Elektroden sind gering.

In einem Stahlmischer von 300 — 400 t  Fassungsraum 
erzeugt P. L. T. Heroul t ' 8) durch Gas Druck und redu- 
zierendo Atmosphfire, sodaB die sich leicht abscheidende 
Schlacke desoxydiert bleibt und die Entschwefelung be- 
gunstigt. Die Óifnungen, durch die die Elektroden 
gelien, erlialten wassorgekiihlto PrefSdichtung. Ein 
100 t-Ofen gebraucht etwa 1500 PS, um von der 
Temperatur des flussigen Roheisens (1050°) auf die 
des flussigen Stahls (1600°) zu kommen. Um diese 
Temperatur aufreclit zu erlialten, mussen noch 1000 PS 
geliefert werden, die 635 000 Kai. 1 Stunde lang geben 
oder 50 t 1 Stunde lang wieder um 50° erliitzen 
kOnnen. Dazu sollto das Bad 26 qm Oberfliiche und 
1 m Tiefe haben. Die Elektroden fiir Einphasenstrom 
sind 5 m lang und 95 cm im Quadrat bei 6—7 
Wochen Lobensdauer, die fur Drciphasenstrom ron 
entsprechend kleinerem Querschnitt. Durch den Deckel 
des Ofens gelien gewobnlich drei Elektroden. Sio 
stehen vor je einer Tur, von denen zwei zum Abziehen 
von Schlacke dienen. Jede Elektrodo sitzt an einem 
wagerechten Arm, dessen scnkrechter Triiger durch 
Getriebe und endlose Schraube gehobon oder gesenkt

■*7) Yergf; Amcr. Pat S07 026 vora 19. 5. 03.
48).Anier. Patent 807 027 vom 19, -1. 05.



27. Oktober 1906. 1421 - Nr. 43.

werden kann. Jede Kohle hat einen Bing ans Metal l- 
blechen, der durch Schraube und Rad zusammengc- 
preBt oder gelockert wird. Der mit Schnauzo versehene 
Tiegel kann durch den Kolben eines hydraulisclien 
Zylinders bei bestimmtem Winkel gokippt werden.

In solclien und ahnlichen Apparaten soli es moglich 
sein19), 1 t Stahl fiir 59 JC zu erzeugen. Aber auch 
Roheisen soli sehr billig erschmolzen werden konnen 
und zwar fiir 42 JC (?) die Tonne. Zu dem Zwecke muB 
die reduzierendc Wirkung des Kohlenoxyds Yollig aus- 
genutzt und der Rest des Gases zur Wanueleistung 
gebraucht werden, sodaB oben am Ofen nur Kohlen- 
dioxyd entweichon darf50). Man fullt Kohlen in den 
Ofen und dann erst Erz ohne Beimischung von Kohle. 
Unten bildet sich ein Gemenge von Kohlensiiure und 
Kohlenoxyd. Letzteres wird in Beriihrung mit dem 
Erz weiter oben teilweise oxydiert, bis in einer go- 
wissen Hohe das Gas nicht mehr rednziert. An diesem 
Punkte wird Luft zur Yeibrennung der Reste Kohlen- 
oxyd eingeblasen. Je hoher dieser Punkt liegt, um 
so mehr wird dio rcduzierende Kraft des Kohlenoxyds 
ausgenutzt, je niedriger er liegt, desto grOBer ist die 
Warmeentwicklung. Die Reduktion von 1 kg Fe aus 
Fe2 03 erfordert 1640 Kai. Die Osydation von 200 g 
C zu C02 liefert diese Energie. AuBerdem braucht 
man zum Schmelżen von 1 kg Fe 250 ICal und von
0,5 kg Schlacke 250 Kai Demnach histen 200 g 
C und 1 ol. PS/Std. (630 Kai) Reduktion und Schmelzung 
und geben einen UberschuB von 130 Kai fur dio yer
luste, die durch Strahlung und dio yon den entweichen- 
den Gasen mitgefuhrte Hitze entstehen. Der Ofen51) 
ist ein Schaclitofen. Dio gepulverte Kohle wird durch 
die mittlere, holile, senkrechte Kohlenelektrode einge- 
fuhrt, hiiuft sich unten um sie an und flbernimmt 
selbst die Rolle der Elektrodo. Diese wird vor dem 
Kohlendioxyd durch einen eisernen Mantel geschiitzt.

Ahnlich konstruiert ist der der Societe electro- 
metal lurgiąue franęaise5̂ ) gęschiitzte, in Fig. 17 
abgebildete Ofen, der mit kombinierter Widerstands- 
und Lichtbogenerhitzung arbeitet. Er besteht aus 
einem von einem Mantel b umgebenen, aus Graphit- 
pulver und Teer geformten Tiegel a und einer verti- 
kalen regulierbaren Elektrodę c. Den Boden des 
Tiegels bildet eine guBeiserne Platte d, dic durch 
Stifte e aus Eisen in guten Kontakt mit dem 
Graphittiegel gebracht ist. Die Kohlenelektrode hat 
oben eine Klemmo f. Der Tiegel ist zweckrnaOig mit 
einem Wassermantel g umgeben, um ilm gegen die 
Einwirkung der nicht reduzierten Schlacken zu schiitzen. 
Diese werden bei i abgelassen, wiihrend bei h das

49) The Eloctrical I!cv. London 1905, Bd. 57, S. 7-10.
50) Ainer. Patent 815 010 Yom M. 6. 05.
51) Amor. Patent 815 293 vom 14. 0. 05.
52) Brit. Pat. 6108 vom 27. 3. 05; Prioritat tom 25. 3. 04.

Metali abgestochen wird. Sobaki der Ofen mit einem 
Gemisch von Erz und Kohle, am besten in KorngroBc 
beschiekt wird, sclimilzt das Erz, das infolge seiner 
Schwere durch eino Schicht von Kohle liltriert, die 
sich unter der Elektrodo ansammelt. Diese Schicht 
wird durch den Widerstand erhitzt und bewirkt die

A

Fig. 17.
Reduktion und Siittigung des Eisens mit Kohle. Das 
entwickelte Kohlonoiyd rednziert das Erz und verbrennt 
zu Kohlensaure, sodaB die entwoichenden Gase kalt 
und nicht entzundlich sind, Um kleine Kohlenstoff- 
verluste durch Beriihrung mit C02 in der Mitte des 
Schachtes zu yermeiden, kann die Redukfionskohle durch 
die holile Elektrode oder in Form von Briketts ein- 
gegobeu werden, dereń nnvcrbrennliche Substanz (Ton) 
die Kohle beim Herunterfallen schfltzt und erst in der 
heiBesten Zone sclimilzt. Es finden also die Beaktionen 
FeO + C==Fe + CO und Fe O + CO—Fe + C02' statt, die 
ein Hochofen nur unvollstiindig geben kann, da 50 pCt 
der Energie ais Kohlenosyd entweichen. Zur Her
stellung von 10 bis 12 t GuBeisen taglich aus einem 
Erz, das 50 bis 60 pCt Eisen enthalt, sind 1000 PS 
bei 50 Y erforderlich. Der Tiegel ist innen 1,50 m 
(unten I m) breit und 0,70 m tief. Gewicht jeder 
Beschickung 1500 kg. AuBen betriigt die Hohe des 
Ofens 2,00 m, der Durchmesser 2 m.

Der Heroultsche Ofen5') wurde von Dr. Haanel 
bei seinen oben erwahnten Arbeiten verwendet und ist 
auch in der Anlage der Elokt rostahl  Ges. m. b H. 
in Gebrauch. Diese vermeidet5ł) Metali yerluste durch 
die Schlacken bei der FluBoisenerzeiigung im Herdofen 
dadurch, daB sie den sich bildenden Schlacken Kalzium- 
karbid oder Siliziumkarbid oder ein Gemenge heider

53) Vgl auch Elektrocl;ejn. Ztschr. 1905, Bd. 12, S. 125, 
10S, 213, 232

f<) D. li. P. 163 519 vom 2-3. 7. 04. Das identische franz. 
Pat. 336 705 vom 16. 3. 04 gelit auf die Socióte electro- 
metallnrgitiue franęaise.
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zusetzt in einem Verhaltnisse, das sieli nach dem Ge- 
halte der Schlacken an Kalk oder Kieselsiiure jiclitet.

An elektrischen Sehmel/.ofcn ist Charles Albert  
K eller55) nenerdings folgendes geschiitzt worden. 
Die die wngleiclipoligen Elektroden fassenden Haiiml 
sind durch eine Luftschicht getrennt, die Zwischen- 
raunie reichen niclit bis zur Scjimelzflussigkeit lierabj 
sodaR sie selbst bei voller Selimelzarbeit eine niedrige 
Temperatur behalten. Der Strom wird auf diese 
Weise gezwungen, den Verbindungskanal beider Biiume 
ungeteilt zu durchlaufen.

Der auf S. 720, Jahrg. 1905 dsr. Ztsclir. beschriebene 
Widerstandsofen von Gustave Gin, bei dem die Er
haltung der Kanalwiinde Scliwierigkeiten bereiten wird, 
erf»rdert nach P. A. J. Fitz Gerald50), wenn keine 
Warnie verloren ginge, fiir 1 t Eisen 560 KW/Std. 
Der Kanał mufite fur stundlich 1000 kg Eisen bei 
75 qcm Querschnitt 1900 m lang sein. Wurde man 
den Querschnitt vergr6fiern, so wiirde man so starken

Fig. 18.
Wechselstrom gebrauchen, dafi die Selbstinduktion dos 
Ofens grofi und der Kra ft faktor niedrig werden. Wolil 
von diesen Erwagungen ist Gin bei der Konstruktion 
eines Ofens von groBeror Fassungskraft (Fig. 18) aus- 
gegangen57), in dem er dio elektrothermische Erliitzung 
von den Keinigungsreaktionen trennt. Die erstęre 
wird nach wie vor in engen Kaniilen li rorgenommen. 
Die letzteren erfolgęn in weiteren GefaRen i, die zu 
mehreren hintereinander gesebaltet und unter sieli und 
mit den Stromzuleitungen yerbunden sind. Die Heiz- 
kanale li legt m?n in die GefaRboden oder GefitB- 
wandungen, um das Metali in den GefaBcn an der Er- 
liitzung in den Kaniilen zu beteiligen und die Yerhiste 
durch Leitung und Strablung moglichst herabzudrueken. 
Die Gefiifle stehen auf stromzu'eitenden Blocken a aus 
weichem Stahl, die bei c peripherisch zur Zirkulation 
vcn Kuhlwasser so ausgohohl rfnd, dafi die stehen- 
bleibende Masse einen umgekelnten abgestumpften 
Kegel bildet. Durch dio Hinzufugung der GefiiBe ist 
gleichsam der Kanaląuei^schnitt stark vergroOert und 
dadurch die Gefahr zu starker Selbstinduktion gegeben. 
Um diese zu yermindern, ordnet man die zyliudrischen

“ ) D. B. I’. 169 201 voin 7. U 03.
s«) Electrochem. a. JFet, Judustry 1905, Bd. 3, S. 297.
57j Zus. zum lYariZ Pat- 342 101'; I/Ind. ćleotro-chim. 1905, 

Bd. 9. S. 2S.

Leiter f und g fiir die Zu- und Abfuhrung des Stroms 
konzentrisch an und verbindet sie mit einem gut 
leitenden Mantel d aus Phosphorkupfer oder Bronze, 
der heifi um den Stahlblock a herumgelegt und an Aus- 
dehiuing durch. die Abkiililung des Ringraumes e ge- 
hindert wird. Der Stahl wird aus der letzten Kam mer 
i abgestochen. Aus dom vorhergehenden Kanał IlieRt 
dann Materiał in die letzte Kanimer, in diesen Kanał 
aus der yorletzten Kammer u. s. f., Aviihrend man in 
das Gefiifi b Gufieisen nachgibt. Ein Ofon fur 7200 K W 
(60 000 A bei 120 V) kann Lei lliissiger Beschickung 
in 24 Std. 300—350 t Stalli liefern. In diesem Ofen 
konnen auch Mangan, Chrom und Nickel kohlenstoffre 
hergestellt werden.

Audi bei dieser Konstruktion liegt die Gefahr vor, daB 
cie Kanalwiinde durch die Schlacken angegrillen werden 
und sich so der Quersclinitt des Erhitzungskanals ver- 
grSBert. Es wird also standige Stromregulierung er- 
forderlich sein, die auch schon die Zuschliige beim 
Arbeiten notwendig machen. Dieso Grundo habon 
jedenfalls Gin zur Konstruktion soines neuesten Ofens56) 
bewogen, bei dem, wic im HórouUschen, das Prinzip

Fi/. 19. Fig. 20.

Fig. 21
von do Laval (Eintauohon dor Elektroden in die 
Schlackendecke) nutzbar gemacht wird. Der in Fig. 
19—21 im GrnndriB und in zwei Schnitten darge-

M) Sitzung der Amor. Elcctrochemical Soc. vom 18. 20. 
9. 05. Elektrocliem. Techn. Ilcft 38, Nr. 1810; Kot. pirat, 
de 1'Electricite 1906, Bd. 15, S. 225.
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stellte Ofen besteht aus drei Teilen: a. aus dem Tiegel 
fur Sehmelzung und Feinung durch Oxydation, b. einer 
Abteilung fiir Repuktjon uud Euekkohluug und c. 
einer Kegelungskammcr fiir den Kohlenstoffgehalt, von 
denen die beiden letzteren durch einen engen Kanał 
13 verbnnden sind. Die Elektroden in der ersten Ab
teilung sind mit einem Folo der Elekfrizitatstjuelle, 
die in den anderen in Paralleischaltung mit dem 
zweiten in Yerbindung. In der ersten Kammer hat 
der Teil, der mit dem Rohmetall in Benihrung ist, 
basisches oder saures Futter, der andere neutrales 
(z. B. von Chromeisen); in dor zweiten und diitten 
Kammer wird enfcprcchend Magnesia und Chromeisen 
angewendet. Boi Inbetriebsetzimg des Ófens gibt man 
geschmolzenes Eisen oder Stahl durch A ein zur Ver- 
teilung in den Kammern, auf dereń Boden Altcison 
liegt. Dann stellt man die Bogen hor und fulirt in 
kleinen Portionen dio Beschickung durch C zu. Das 
oxydierende Bad a enthalt eiseno.xydreiches Erz oder 
Schiącken, bei. Phosphorgehalt auch Kalk. Dio anderen 
Bader b und c sind neutral und wenig reduziorbar 
dnrch Kohlonstofl'. Sie bestehen yorzugsweise aus 
einem Gemenge von Bauxit mit Kalk oder Dolomit, 
gogebonenfalls unter Zusatz von Fluflspath. In der 
Oxydationskammer erfolgt dio Reaktion auf Kosten des 
Śiliziums, dos Mangans und Kohlenstoffs und wird 
durch das dabei erfolgende Aufruhren"des Bades unter- 
stiitzt. Sio wird durch die Einfuhrung von Eisenoxyd 
und durch Umruhren geregelt. Zum Abstechen des

Metallś senkt man dio Elektroden der Kammer c 
immer weiter in das Bad und hebt gleiclizeitig die in 
der Kammer a, wodurch ungleichc Niveaus in den 
Abteilungeu b und c vermieden werden. Da 
die Dauer des Abstichs naliezu konstant ist, iindert 
sich die Aufnahme von Kohlenstoff infolge des Ein- 
tauchens der Elektroden wenig. Nach dem Abstich 
hebt man wieder die Elektroden in der Kammer c 
und senkt die in der Kammer a. Ein Teil der Metalloxyde 
geht dann, ohne dio geringste Spur Schlacke mitzu- 
fuhren, vo:i Abteilung a in Abteilung b und 
der gekohlte Stahl von Abteilung b in Abteilung c 
iiber. Wird das K oh eisen aus der Kammer a 
unter Hebung der Elektroden abgestochen, so dringt 
k"eine Beschickung in die Kammer b.

In Anlehntmg an das Prinzip von de Laval laBt 
M liM ienburgl?) die Kohlenelektrodon in ICoks- 
pulver tauchen, das durch eine inertu Schicht, z. B. 
geschmolzene Bauxitschlacke, von dem flussigen Metall- 
bade getrennt ist.

Ais- Leiter des Heizstroms will Dr. Herm. 
Mehner60)einen iu derMitte des Ofens hcrabfliefienden 
Strom yon geschmolzener Schlacke oder von einer 
besser ais die Beschickung leitenden Schmolzo ver- 
wenden. Dio Beschickung wird von oben in einem 
auBeren King, gegebenenfalls in mehreren Zonen zu
gefuhrt. (Fortsetzung folgt.)

M) Amor. Pat. 815 221 vom 14. 8. 05.
Wj D. E. P. IGO 873 vom 15. 1. 04.

Bericlit (les Yorstandes des Rht*inisch-Westijilischen Kohlen-Syiidikals 
Iiber den Monat September 15)00.

Dio Fórdomrluiltnisso und dio Lage des Absatz- 
geschaftes haben seit der letzten Berichterstattung keine 
wesontliche Anderung erfaliren. Gegeniiber der unyerandert 
andauernden starken Nachfrage nach Brennmaterialien hat 
die Fordorung der Zechen im Monat September d. J. nicht 
nur keine Fortschritte gemacht, ist vielmehr gegen die 
Leistung im Yormonate noch um ein Geringes (0,73 pCt) 
zuruckgegangon. Ehonso woist der rechnungsmaBige Absatz 
einen Riickgaug auf; er hat im Berichtsmonato 84,98 pCt 
der Beteiligung gegen 85,44 pCt im Monat August d. J. 
botragen.

Infolge dor geringen Lcis'ungen der Zechen und ferner 
des Umstandes, daB der Vorbranch der Hiittonzechou fur 
eigene Huttenwerke und der Selbstverbranch der Zechen 
fur Kokeroion und Brikettfabriken gostiegen ist, indem fiir 
diese Zwecke im Berichtsmonato 35,16 pCt der FOiderung 
gegen nur 33,70 pCt im vorhergehenden Monate in An- 
śpruch genommen wurden, i<t die fiir den Syndikatsabsatz 
verhleibendo Kohlenmengo im Berichtsmonate um arbeits- 
taglich 4295 t oder 2,86 pCt geringer ais im Yormonate 
gewesen, wodurch begreiflicherweise die sich bei der Ab- 
wicklung des Absatzgeschafts ohnehin ergebenden Schwierig- 
keiten noch Yerscharfc worden sind und die yorhandene 
Kohlenknappheit zugenommen hat. Anderseits war das

Syndikat fortgosetzt bostrebt, die auslandischen Absatzver- 
pflichtungen soviel wie angangig durch Einschiobung 
englischer Kohlen ahzulosen, um dio dadurch frei werdenden 
Mengen der inlandischen Kundschaft zuzuffihren. Trotzdem 
konnto den eiholiten Anforderungen im vollen Umfango 
nicht genfigt werden.

Die Kokserzeugung weist wiedprnm eino Zunahmo auf. 
Der Gesaintabsatz ist gegen don Yormonat um 3,98 pCt, 
der Absatz fur Eechnung dos Syrulikats um 3,20 pCt 
gestiegen. Den Koksanforderungen konnto im allgemeinen 
entsprochen werden, mit Ausnahmn fur Brechkoks, worin 
sich schon seit langerer Zeit ein Mangel bemerklich gemacht 
hat und es bei dem gógen wąrtigen gesteigerten Bedarfe fiir 
Hausbraudzwecke nicht móglich war, die Mehranfordcrungeu 
voll zu befriedigen.

Eine geringe Steigerung ist auch im Brikett absatz zu 
Yerzeichnen.

Das Yersandgesęhaft wurde durch den in der Mitte 
des Bericlitsmonats eińsetzcnden Wagenmangel, der seit 
Anfang des laufenden Monats im Ruhrrevier wie auch in 
den ubrigen Bergbaubczirken in unerfreulicher Weise ge- 
wachsen ist, und durch die ungfmstigen Wasserverhalt- 
nisse dos Rfieins erschwert. Der Wasserstand ist gegen- 
wartig derart zuruckgegangen, daB die Schiilahrt sowohl
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borg- wio talwarts nicht unorheblich behindert ist. Es 
liat sieli ein empfindlidier Mangel un Schiffsraum einge- 
stellt, wie ferner aucli dio Schiffsfrachten ganz auOnr- 
ordentlich gestiegen sind. Demzufolge liat der Umsrhlag- 
rorkelir iu den Uhein-Rulirhufen im Betri-'bsinonato eino 
erliebliche EinbnCe erlitten.

Naturlicli hat dio Abnahmo des Wasservortandcs oine 
vermelirto Benutzung des Eisenbalinwcgos fiir S nduiigen 
auf weitere Entfcrnungon zur Fofge, wodurch der Dmlauf 
der Wagen vr-rgroGfrt und der Wagenmangel vcnnehrt 
wird.

Wenngleieh nacli dem bishorigen Ergebnisse der Wagon-, 
mangel in diesem II- rbsb ziffernmiKJig untor der im 
Yorigen Jahre erreicłiten Ilóho goblieben ist, so machen 
sieli doch bei der gegenwartig auf das auOersto gospaunten 
Lago des Kohlemnarktos die durch dio niclit ausreichonde 
Befricdigung dor Wagenaiifordorungen erwaehsendeu Ver- 
sandausfalie auf das empfindlichste benierklicli.

Technik.
Dio Verhandlungon und Untorsuchungen dor 

Proufsiseh n  Stein- und  Kohlenfall-Kommission. 
Dayon ist das VIT. Heft (S’clilul31ioft) nunmehr ais Sonder- 
heft der Zeitsclirift fur das Borg-, Iliitten- und Salinon- 
wesen im PreuGischen Staate" crschienen. Es enthalt die 
Niederschrift iiber die Yerhandluugcn der Gesamtkommission

am 19. und 20. Dezember 1905, in der — abgesehon 
von geschaftlichen Mitteilungen — boricht-t wurdo uber 
tlio weitoro Eutwicklung dos Spiilvorsatzvorfalireus, dos 
planmaBigen Ansbaues sowie iiber dio lieueren Yersuche 
mit Azetylon-Sicherheitslampen, und iu dor schlieOlich 
iiber den Enl.wurf der Gnnidsatzo zur Yermeidung you 
Stein- und Kohlenfall heraton wurdo.

Es enthalt fernor den SchluRbericlit der Stein- und 
Kolilenfall-Koniniissión, die Grundsalzo zur Yonneidung you 
Stein- uud Kolilenfall in der von‘ der fiedaktionskonimission 
IcstgCstelltcu Fassung*) und endlieh die von Goli. Oborborg- 
rat Moi(3ner rodigierten „Erlautorungeu" zu diesen 
Gnunlsatzeii.

Auf den go amte 11 Inhalt dos sehr interessanteu Iloftes 
liier einzugehen, wurdo zu weit ftihren. Es erscheint 
jedoch im Hiiiblick auf dio vbu den B.-rgbehordon in Er- 
wagung gezłgono Bergpolizeiyerordnung libor den plan- 
niaRigen Ausbau von Wichtigkeit, die .,Erlauterungen“ 
zum Grund-atz des planmaOigóh Ausbauos dem Wortlaute 
nach hier abzndrucken.

Der Grundsatz lautet: ■
Dio Art des Ausbauos beim Abbaubotrieb inuR der 

Bescbaffonhoit des Gebirges ontsproęhon. Die Art der 
Ausfulirung des Yorlaufigen und eimgiiltigen Ausbauos 
darf niclit dem Belieben der KUmeradschaft oder des

*) Yergl. Jahrg 1900, S. 535 dsr. Ztschr.
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einzelnen Arbeiters iiborlasson wordon, sondern ist nnt- 
weder fiir dio ganze Grubo, odór dio oinzelncn Płozo oder 
fur einzelne Flozabtoilungen von dem Rotriobsfflhrer festzu- 
setzen und der Bologschaft zur Kenntnis 7,u bringen.

Insbesondere ist dor HOchstabstand anzugebon, in 
wolchom dio Einzelteilo dieses Ausbaues von einander aii- 
zubringen siud, mit dem Hinznfugon, daB Betricbsboamto 
und Arbeiter Yorpilichtet sind, nótigenfalls diesen Abstand 
zu Yerringorn.

Falls boiin Streckenbotriob planmaBigo Zimmorung 
orfordorlich ist, fmdoii vorstohendo Bestimmungen ont- 
sprechende Anwendung.

Hierzu bemerken dio „Erlauterungeh'*:
Dio Erkonhtnis, daB dor Ausbau nur dann einen ge- 

nugonden Schutz gegen Str-infall bietet, wenn er in p’.an- 
mfiBigor Weise borgestellt wird, darf ais eines der 
wesentliclisten Ergobnisse dor Tatigkeit der Stein- und 
Kohlenfall-Kommission angeseben werdon.

Unter planmaBigem Ausbau ist ein Ausbau zu ver- 
stehen, boi dcm dio Art der Ausffthrnng niclit der Ein- 
siclit und dem Willon des einzelnen Arbeiters ilberlasson 
ist, sondern welcher nacli bestimmten, der Beschafifcnlieit 
dos Gobirgos angepaBton Regeln yon der Botriebsloitung 
fflr dio ganze Grube oder die einzelnen Flózabteilungeu 
fostgesetzt ist.

Diese Regeln konnen sowolil don Ausbau mit Einzel- 
stempeln unter Featsetzung eines groBten Stempelabstandos 
euthalton, sie konnen aber daruber hinausgehcn nnd an- 
ordnen, dafi Kappen parallol oder senkrocht zum Kohlen- 
stoB von zwoi oder mehreren Stempeln unterstiitzt ein- 
gcbracht werden, sic konnen aucli scliliefilich einen voll- 
standigen Verzug des Kangondon mit Pfahlen bei gloicli- 
zoitigein provisorischom Abfangen dor Firste mit, fort- 
scliroitendem OrtsstoB vorschreiben. Fflr das MaC des 
Ausbaues sind dio in Ziffor 16 gogeberion Grnndsatze 
maBgebend. Es liegt nun in der Natur der Sache, daB 
der oinmal yorgoścliriebono planmaBige Ausbau dann eino 
Anderung im Sinue der Verscharfung erfahren muB, wenn 
die Gebirgsverhaltnisso ungiinstigcr werden. In solchen 
Fallen ist es den Betriebsbeamten, wolcho in standiger, 
unmittelbarer Berflhrung mit dem Betrieb sind, und auch 
den Arbeitern ausdrflcklich zur Pflicht zu machen, an 
Stello des Ilóchstabstandes der Einzelteilo des Ausbaues 
einon durch die Ortlichon Yerhaltnisso gobotenen vor- 
ringerten Abstand yorznscht eiben bezw. inneznhalten.

Die Festselzung der Art des erforderlichen Ausbaues ist 
in orstor Linio dem Yoraiitworllichen Betriebsfflhrer zu 
flberlassen, weil dieser infolgo seiner Yorbildung und durch 
die Kenntnis dor Gebirgs- und Betrieb®ihaltnisso am 
besten in dor Lago sein wird, dio orforderlichen Yorschriften 
zu geben. Ob diese Festsetzungen in scliriftlichor oder 
mfińdlicher Form zu erfolgen habon, wird Yon den joweiligen 
Yerhallnisson ablifingen. Dio Aufstellung schriftlicher 
Regeln fiir den Ausbau hat jodoch den Nutzon, daB solcho 
am wenigsten zu irrtumlichęr Anffassung AnlaB geben 
und am besten zur Kenntnis der Belegschaft gebracht 
worden konnen.

Rei der Festsetz.ung der Art des Ausbaues hat der 
Rofriobsfiihror inshesondero folgendo Fragen zu priifen:

1. Kann fflr die ganze Grubo ein gewisses MindestmaB 
dos Ausbaues gleichmfiBig festgesetzt werden oder 
muB infolge der verschiedenartigen Gebirgsverl 1 altnisse 
fur einzelne Bauabteilungen dio Art des Ausbaues 
besonders yorgeschrieben werden?

2. Kommt der Ausbau mit Einzolstempeln (Ziff. 16 
Absaiz 2) in Frage? Welcher Hochsl abstand ist fflr 
diesen foslzusetzen?

3. Soli mit Kappen (Schalholz) parallol oder senkrecht 
zum fortschreitendeh ArbeitsstoO yorbaut werden? 
Wolcho Lfingen und llolzslarken sind fur diese 
vorzuschroiben und wie groB soli der HOchsIabstand 
des Ausbaues sein.

4. Erfordert die Beschaffenheit des Hangenden im all
gemeinen einen von Kappo zu Kappo gehenden 
\Terzug und wolcho Abstando sind fur diesen Yor- 
zuscliroiben?

5. Ist das Yorstecken eiserner oder hdlzerner Pfiihlo 
iiber der lotztm Kappenroihe zum unmittolharen 
Schutz des Arbeiters an seinem Arboitspunkt durch 
die BeschafTonheit dos Hangenden geboten (ZilT. 16, 
Absatz 3)? Welcho Lange und welchen Abstand 
yoneinander sollen dio Vorsteckpfahlo haben?

6 Welcher Ausbau ist beim Strcckenbetrieb anzuwenden 
und welcho HSchstabstiindo sind hier gestattet?

In jedom Pallo ist Yorzosclireibon, daB Reamto und 
Arbeiter verpfliohtet sind, niitigenfalls deu fostgesotzton 
Abstand zu yerringorn.

Volksirirtscliaf‘t uncl Statistik.
Kohlenausfuhr Grofsbritannions im Septcmbor 

1906. (Nach dom Montlily Trado Supplemont dos Economist.) 
Dio Reihenfolgo der Lauder ist nach dor Hflhe der 
Ausfuhr im Jahro 1905 gewahlt.

1  IU .™
Nach 1905 j 1906 1905 1906 ir10 rl90,>Nach 1905 i 1906 1 1905 1 1906

ijanr ino

i 11 1000 t zu 1010 kg
Deutschland . . . 634 cr.4 5 705 .-) 582 7626
Frankreich . . . . 5G1 1 678 4 798 0 810 0732
Italieu......................... : -198 | 002 4 98G 6 015 0 413
Schweden.................... ! 343 ! .337 2 315 2G53 3178

J 370 1 959 2 330 2 581
Spanien u. kanar. Inseln 198 215 1 751 2 023 2390
Daneniark . . . . 190 209 ! 1621 1810 2289
Aegyptcn.................... 227 284 1 725 1 954 2 243
H o lla n d .................... 100 2G3 1 432 1 547 1949
Argentin. Republik 156 207 1 230 1 788 1 784
Norwegen .................... 129 136 1 080 1 099 144G
Brasilien . . . . . 
Portugal, Azoreu und 

Madei ra . . . .

100 121 765 848 1 044

81 80 632 758 924
A lgerien .................... 49 31 520 546 722
B e lg ie n .................... -10 126 452 985 601
Chile . . . . . . i 20 32 470 388 544
M a lta ......................... 39 23 300 301 442
Tiirkei......................... 53 33 i 343 312 431
Griecheulaud . . . 33 32 : 280 329: 378
Uruguay.................... -15 48 ! 2G9 460! 357
Brit. Siidafrika . . . 35 10 233 152! 297
Gibraltar.................... 2-1 30 I 207 271 274
Ceylon......................... 21 25 170 240: 251
Britiseh Indien . . . 9 14 111 161 139
Ver. Staaten v. Amerika OO --  | 112 50: 132
Straits Settlemenla. . •— 3 38 72 44
andern Landern. . . 177 97 1 1G93 1 6981 2206
Zusammen Kohlen . . •1 129 ■! 060 35 309! 41230 47 477"

Koks . . 79 71 | 522 571 | 774
Briketts 100 1 1 2 ; 819! 1072! 1 108

iusgeBamt 4 308 4 843 i 36 680 j42 873 ‘49 359
Wert i 11 1000 L . . 
Kohlen nsw. f. Dainpfer 

i. auawartig. Handel

2 259 2G85 ; 19 495 23 418 26 0G1

in 1000 t . . . . ] G17 1541 | 13071 j 13 840 17 390
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Erzeugung der deutschen Hochofenworke im  September 1906. 
(Nacli den Mitteilungen des Yereins Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller.)

Giefierei-Roh- 
eisen u.GulSwaren 
I. Schmelzung

t

Bessemer-Roh- 
eiseu (saures. 
Verfahren)

t

Thomas-Roh- 
eisen (basisclies 

Verfahren)

t

Stahl- uud 
Spiegeleisen 

(einschl. Ferro- 
mangau, Ferrosi- 

licium usw.) 
t;

.
Puddel-Roheisen 
(ohne Spiogel- 

eisen)

t

Gesamt-
erzeugung

t

Januar.................................. 165 014 41 101 056 330 81820 74196 1 018401
Februar .............................. 104 204 31 788 005 830 72 248 61924 935 994
M a r z .............................  . 183110 39 111 683 687 71638 73 981 1 051527
A p r il .................................. 178 109 43 019 043 332 69 374 76 805 1 010 789
Mai .................................. 179 277 45 295 071 239 79 459 72 880 1 048 150
J u n i .................................. 181 074 3S 178 049 931 79 868 59 904 1 009 015

175 900 38 204 670 769 78 707 77 801 1 041 447
A u g u s t .............................. 180 65-1 39 000 092 871 80006 71 460 1 004 957
Septem ber.........................

I)avon im September',
175 755 39 118 070 087 81 593 09 600 1 030 753

tthtinland- Westfalen . ■ 
Sicgerland, Lihnbeurk und

84 519 22 975 2 75 314 41 822 4 979 426 612

Jleiscn-Nasmu. . . . 19 099 i 35/ — 29 973 17 255 70 678
8 572 5 599 23 GG3 9 798 28 986 76 618

13 000 — — — — 13 000
llannoncr und Brauntehwtig 
llayern, Wiirllembcrg und

8 152 6 190 25 093 -- — 39 435

Thiiringcn ....................... 2 443 — 12 320 - 5 10 15 273
7 438 — 70 406 — 77 904

Lothringen und Litzemburg 32 532 — 266 S31 — 17 870 317 533
Januar bis Septemb. 19U6 . 1 583 193 854 880 0 000 506 695 013 038 731 9 272 983

- „ 1905 . 1 379 000 315 014 5 170 527 501 005 597 450 7 903 590
Gauzes Jahr 1905 . . . 1 905 068 425 237 7 114 885 714 335 827 498 10 987 023

„ „ 1904 . . . 1 865 599 392 700 6 390 047 630 350 819 239 10 103 941

Kolilengewinnung im Deutschen Roich im  
September 1906. (Aus „Nachr. f. Handel u. Industrie".)

____  . ■

September Januar bis September

1905
L _ j

1906
t

1905
t

1906
t

A. D eu 18 c h e s R e i c h.<)

Steinkohlen . 10 773 932 11 181 542,|89 150 984 102 073 748
Braunkohlen 4 391 697 4 521 871 37 570 060 40 778 138
Koks . . . 1 440 176 1 703 S65 10 874 526=) 14 937 2113)
Briketts u. Na(3-

preGsteine . I 1 151 119 1 218 476 9 428 930 10 733 223

B. P r e u B e n .

Steinkohlen 10 093 543 10 487 502'83107 4ol 95 690 420
Braunkohlen . 3 098 968 3 831992 31 718 508 34 82S 639
Koks . . . 1434 213 1 098 291 10819 1452J 14 517-’)
Briketts u. Na(3-

prefisteine . 1 055 974 1 073 331 S 296495 9 569 045

C. Oberbe rgam ts b ezi r k Dortmu id.
Steinkohlen . . 0 053 173 6 247 527 47 694 307 57 280 400
Koks . . . 1 072 903 1 320.782 8 466 723*J 11 500 0403)
Briketts u. NaG-

prefósteine . j 200 718 220 120 1600194 2 002 018

') Dio Gewinnung einiger deutscher Staatea ist wegen 
ihrer Goriugfiigigkeit nicht berucksichtigt. Sie wird am Jahres- 
schluC veroffdntłicht werden.

2I Fur den Oberbergamtsbezirk Breslau seit April, fiir 
Dortmund und Bonn seit Jlai 1905 einschl. Erzeugung der 
Kokereien. die nicht z u Bergwerkeu gehóren.

3) Fur PreuBen einschl. Erzeugung der nicht zti Bergwerken 
gehorendeu Kokereien.

Ein- und Ausfuhr dos deutschen Zollgebiets 
an Steinkohlen, Braunkohlon, Koks und Prefs- 
kohlen im September 1906. (Aus N. f. H. u. I.)

September Januar bis Sept.

1 1905 1906 1905 1906

S te in k o h len .
1

t t t t
E infuhr . . 731 880 844 589 7 051 100 G 581 353

I)»von aus: -
69 194 51 355 763 124 403 700

GroBbritannien . . 578 789 707 095 5 578 237 -5 305 610
den Niederlanden . 25 095 24 405 185 599 206 603
Osterreich-Ungarn . 57 603 60 527 495 805 578 377

A usfuhr . . 1 054 302 1 706 475 12 969 107 14 561 529
Davon nach:

238 519 310 027 1 790 759 2 331 868
Danemark . . . . 10210 8 099 84 383 75 683

137 953 954 218 1 547 441
GroBbritannien . . 4 103 _ 27 095 9 183

15 608 7 068 107 597 179 032
den Niederlanden . 446 018 410 143 3 178 485 3 259 890
Norwegen . . . . . 2 358 352 15 860 5 763
U3terreich-Ungn.nl . 513 359 017 788 4 274 735 5 001 248
RuBland1) . . . . 70 231 6> 296 738 134 787 050
Schweden . . . . 0 204 2 151 30 591 10 878
der Schweiz . . . 93 084 97 091 809 087 972 933
Spanien . . . . 305 — 19 160 18 533
Aegypten . . . . 4 468 — 40 182 24 867
Braunkohlen.

Einfuhr , . 075 849 567 357 5 770 060 6 097 957
Davon aus: ■

Ósterreich-Ungarn . 075 849 567 350 5 776 651 0 097 873
Ausfuhr . . 1 296 1319 14 874 12 994

Davon nach:
den Niederlanden . 79 6 1 095 727
Osterreich-Ungarn . 1216 1 200 13 541 11 739
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Septbr. Marz bis
1906 Septbr. 1906

Stein  koli 1 enkok s. t t
43 780 311399

Dayon aus:
33 705 213 535

Prankreich.................................. 4 976 56 115
jirofilmtnnnien............................. 1 682 10 904
Osterreich-Ungarn..................... 3 314 28 923

310 080 2 023 590
Davon nach:

Belgien............................................ 17 018 131 530
Diinemark....................................... 2 004 12 307

136 .03 949 936
Groflbritaunion............................. — 16 520
Italien ........................................ 5 250 38 210
den Niederlanden .................... 14 384 123 575
N o r w e g e n .................................. 1 628 12 820
Osterreich-Ungarn .................... 75 502 353 221
dem Europiiischen RuBland . . 24 974 144 098
Schweden .................................. 11 823 51 732

10 006 93 308
S p a n ie n ....................................... 935 12 005
M e x ik o ........................................ 2 400 36 167
den Ver. Staaten yon Amerika . 775 13218
Brau n U ohle u ko ks.

Ei nf uhr ............................. 712 17 058
Dayon ans:

Osterreich-Ungarn .................... 710 17 045
A u s f u h r ............................. 115 3 102

Dayon nach:
Óaterreich-Unga1 n ......................... 101 600
Pre Bkohl e n  aus Steinkol i l en

Ei nf uhr ............................. 10 281 65 968
Davon aus:

B e lg ie n .................................... . 8 602 52 569
deu Niederlanden......................... 1 558 10 405
Osterreich-Ungarn......................... — 2 479
der Schweiz.................................. 10 317

A u s f u h r ............................. 72 307 430 515
Davon nach:

B e lg ie n ....................................... 12 363 72 622
D a u em a rk .................................. 33.°. 2 306
Prankroich.................................. 1000 13 029
don Niederlanden........................ 9 354 47 057
Osterreich-Ungarn .................... 2 891 18210

36 913 228 354
Deutsch-Siidwestafrika . . . . 1 215 7 468
PreBkohl en aus B r a u n k o li len.

E i n f u h r .............................. 3 521 23217
Davon aus:

Osterreich-Ungarn .................... 3 513 23 169
A u s f u h r ........................ .... 18 121 145 924

Dayon nach :
B e lg ie n ....................................... 723 3 608
D iin em ark .................................. 194 1 334
Prankreich.................................. 1 020 9 470
den Niederlanden......................... 9 025 95 430
Ostorreicli-Uugarn ................... 76S 3 232
dor Schweiz ............................. 6 012 31 451
. . ____ ,____ ' ■ '
*) Seit I. Marz 1906 nur EiiropSisclies RuBland.

Tcrkehrswesen.
A m tliche Tarifveranderungen. Am 25. Oktober 

sind im Ob|rgangsver|ehr zwischen der Statioń Weferlingon 
Zuckorfabrik d°r Kleinbalm NeuhaldeusIybon-Woferlingc-n 
und samtlichoji Stalionen der preuSiSch-hcssischt-n Staats- 
balmen fiir dio Giiterdos Ausnahmetarifs 6 (Bronristoffo) und 
dor danoben in besonderer Ausgabo erschienenon Ansnabme- 
tarifo fur Kolilen, Koks usw. im Yersando von inlandiśchen 
Produktionsslatton bei Auflieferung in Wagenladungen von 
mindestens 5000 kg dio Frachtsatzo der Staatsbalm-

iSbcrgangsstation Woforlingon widerruflich um 2 Pfg fur 
100 kg ennaCigt worden.

Mit Wirksamkoit yom 13. Okt oh er bis auf Widerruf 
bezw. bis zur Durclifflhrung ini Tarifwoge, langstens jedoch 
])is 1. Februar 1907, ist dio Station Grofidubrau der 
KOnigl. siichsischcn Staatseisoubahnen in den Ausnahme- 
farif fur den Buschjohrad-Kladnoer Kohleuverkelir nach 
Stationen der Kgl, sachsischon Staatseisenbahnen iiber 
Kralup-Bodenbach vom 1. August 1902 mit dem Sclmitt- 
frachtsatz B von 29 JC fiir 10 000 kg einbozogen worden.

K ohlen- u nd  K oksbew egung in  d en  R lieinhafen  
zu  R ulirort, D uisburg u n d  H ochfeld .

September 
| 1905 ! 1906 
| t ,[ t

A. Bahuzu fuiir:

| Januar bis Sept. 
: 1905 I 1900 
i t ! t

nach R u ln o r t .................... 511 141 149 -118 3 942 8681263 232
„ Duisburg.  . . . 1352 848;255 610 3 037 964:2 696 581
.  Hochfeld . . . . .  79687| 54 810 586293! 602362

B. Abful ir z u Schi f f :
568 445'4I6 222 3 991 010 4 152 419 
364 413,220 353 3 035 221 2 651 117 
80 7G8j 56 236 581 495| 602 265

327 378 234 32312278 494 2 320 326 
229 218!l56 803 1 988 352 1 774 181 
66 568 45 532; 492 669; 496 931

9 432 7 056! 68313 57 237
930 1348! 15 7311 '9 849
142 651 11 1251 4 294

iiberhaupt von Ruhrort
Duisburg
Hochfeld

davon n. Coblenz
und oberhalb „ Ruhrort'

n Duisburg
Hochfeld

bis Coblenz
(ausschl.) „ Ruhrort

n Duisburg
» Hochfeld

nach Holland „ Ruhrort
Duisburg
Hochfeld

nach Belgien „ Ruhrort
n Duisburg
n Hochfeld

141861 
115 909 
10 549;

| 88 3251 
i 10 074; 

4751
fiir dio

95 143 1 042 550 
44 212 837 537 

5 602; 52 305

77 413: 
14 824 

350j
im

952 507 
672 594 
56 530

572 715 
165 973! 

14 979*
W agengestellung fiir d ie im  R uhr-, 

schlesischon- u nd  Saar-K ohlonbezirk  
Zochon, K okereien und  Brikcttw crko.
10 t Ladegewicht zuriickgefuhrt.)

797 404 
176 475 

12 159
Ober- 

b olegenen  
(Wagon auf

1906 Ruhrkohlen-
bezirk

Dayon

Zufuhr aus den Dir.-Bez. 
Essen und Elberfeld nach

Monat Tag
nicht 

; sfelit

beladen
zuruck-
gelief.

den Kliemliałen

(1 0 -2 2 . Oktober 1906)

Oktober

n

n
n
n

!?.
18.
19.
20. 
21. 
22.

^  f
18 837 3057
19 124 2976 
19 296 2396
19 216 3552
20 033 3153 

5 863j 248
20 094jI768

19 238' 
19 260 
19 301;
19 238
20 47: 

5 708;
19 830,

f Ruhrort 8 571 
Essen l Duisburg 4 940 

( Hochfeld i 020 
1 Ruhrort 140 

E b [- Duisburg 52 
fel(l [ Hochfeld 8

Zusammen 123 063fi? 650 123 053 Zusammen 14 737
Durchschnittl. •
f d. Arbeitstag 1

1906 20 511 2 942 20
1905 4 530 17 910,

Zum Dortmunder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez. 
Essen im gleiehen Zeitraum 14 Wagen gestellt, die 
in der Ubersicht mit entbalten sind.
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Gestellung von Doppolwagen, auf 10 t Ladegewicht zuruckgofuhrt, fiir den Yersand von Kohlen, Koks u. Briketts

Bezirk
16. bis 3C 

insgesamt

. Septbr.

auf den 
Arbeitstag

1. bis 15. 

insgesamt

Oktober

auf den 
Arbeitstag

1. Januar bis 

insgesamt

15. Oktober

auf don 
Arbeitstag 1

Zu- bezw. 
Gestellung

16. bis 30. 
September

Abnahme dc 
1900 gegen

1. bis 15. 
Oktobor

■ gesamten 
1905 v. H.

1. Jan. bis 
15. Oktohe

Ruhr . . 1905 
1900

Oberschlesien 1905 
1906

Saar1) . . 1905 
1906

201800 
261 18S 
75 883 
87 143 
41 603 
40 735

20 138
21 700 

5 817 
7 231 
3 200 
3 395

226 018 
264 500 

78 178 
94 061 
37 506 
43 962

. 18 885 
20 347 

0 488 
7 312 
3 126 
3 382

4 321 692
5 130 545 
1 510 893 
1 731 785

782 072 
827 684

18 045 
21 402 
0 400 
7 276 
3 300 
3 492

-  0,2 

+  14,8 

-  2,1

+  10,7 

+  21,1 

+  17,2

+  18,9 

+  14,2 

+  5,8
Zusammen . 1905 i| 379 592 

1906 j| 3S9 066
29 155 
32 392

342 302 
403 129

28 499 
31 041

6 620 657
7 696 014

27 745 
32 170 +  2,6 +  17,8 +  10,2

<) Einschl. Gestellung der Reichseisenbahnen in ElsaO-Lothriugen zum Saarbezirk. 
Gestellung ist die Zahl der Arbeitstage im Saarbezirk zugrundo gelegt.

Bei der Berechnung der arbeitstiiglichen

B o t r i o b s o r g o b n i s s o  d o r  d e u t s c h e n  E i s e n b a h n e n .

Bctriebs-
Łange
Ende

desMonats
km

E i n n a h m e i
aus dem Pei 
und Gepiicky

uberhaupt
J l

soneu-
erkehr

auf 
1 km 
J l

aus dem 
GOteryerkehr

uberhaupt i 

J l  \ J l

nus sonstigen 
Quellen

J l

Gesamt-Einnahme

Uberhaupt

JL

' auf 1 km 

J l

a) PreuBisch-Hessische Eisenbahngemeinschaft.
September 1000......................... . II35 072,53i; 45 027 000
gegen September J905 mehr 585,37 : 2 005 000

i] 293 339 000 
;| 21 008 000

Vom 1. April bis Ende September 1900 . 
Gegen die entspr. Zeit 1905 mehr . .

1 324 |! 102 G97 000 
58 j 3 798 000 

8 654 i 591 197 000 
480 j 50 795 000

2 942 
60 

16 996 
1 182

9 2't2 000 
725 000 

52 456 000 
4 492 000

150 926 000 i 
7 188 000 I 

936 992 000; 
76 355 000 :

4 529 
134 

27 158 
1 7G5

b) Siimtliche dontsche Staats- und Privatbattnon, mit Ausnahme der lpiyerischei! Bahncn.
September 1900 ........................................-18 993,18 59 200 444 1 1 242 130 183 569
p-egen September 1905 mehr . . . .  737,30 3 530870 j 57 5 29-1 198
Vom 1. April bis Ende September 1906 (bei
denBalmeu mitBetriobąjahrvom 1.April) . 330 930 8-12 7 988 664 201 501

Gegen die entspr. Zeit 1905 mehr . . 23 903 327 |. 465 57 695 990
Vom 1. Jan. bis Ende September 1900 (bei
Bahnen mit Betriebsjanr vonil. Januar)*} . 09 145 001 11383, 120 551 644

Gegen die entspr. Zoit 1905 mehr . . 4 523 433 j  608j  10 008 611
*) Zu diesen gehóren u. a, die sachsischen und badischcn Staatseisenbalinen.

2 667 12 415 313 201 799 320 4 105
69 790 233 9 015 301 138

15 673 59 025 967 1 054 224 310 25 004
1 141 5 035 '070 80 634 397 1 705

19 329 18 727 554 208 427 799 33 725
1 322 27 360 14 559 404 1888

Jlarktbcriclitc.
Easenor Borse. Nach dem amtlichen Bericht waren 

am 24. Oktober 1906 dio Notierungen fur Kohlen, Koks 
und Briketts uiweriindert, Die Nachfrage bleibt fort- 
dauenid ungedeekt. Die nachsto Bórseii-Vmamm]ung 
findet Montag, den 29. Oktober, nachmittags von 31/2 bis 
4 '/-i Ulu- im Stadtgartensaale (Eingang Am Stadtgarten) 
statt.

Diisseldorfer Borse. Nach dcm amtlichen Bericht 
sind am 17. Oktober notiert worden:

A. Kohlen und Koks :
Preise uimrandert.

B. Roheisen:
Spiegoleisen la. 10—12 pCt Mangan 9 2 - 93 J i
WoiBstrahliges Qual.-Puddelrolioisen:

a) Rhein.-westf. Marken . . 78 })
b) Siegerlander Marken . . . 78 }}

Stahleisen ............................................ 80 )}

Thomaseison frei Yerbrauchstelle . 72,50-73 J l
Puddcloisen, Lusemb. Qual. ab Luxemb. 59,20-60 5J

Englisches Roheisen Nr. III ab
R u h r o r t ...................................... 77—78 JJ

Luxemburger GieBeieioisen Nr. III
ab L uxem burg ........................... 68 ))

Deutsches GieBereieisen Nr. I . . 81 V

„ I I I  • • 76 V

„ I lam a tit............................ 85 V

C. Stabei sen:
GewShnliches Stabeisen, FluBeisen . . 145— 147,50 „

„ „ SchweiCoisen . 165 „

D. Bleche:
GewOhnl. Bleche aus FluBeisen . . . 150 —155 „
Kesselbleche aus FluBeisen . . . .  165 „
F e in b le c h e ............................................ 155—165 „

E. Draht :
Stahlw alzdralit................................. . , , 145 „
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Der Kohlenm..rkt ist unyorandort fest, der Eisenmarkt 
lobffit bei steigo i."en Preisóń. Dio nachsto Bórse fur 
Produfio findot F^itag don 2. Noyember statt.

Vom am erikanischen Kupferm arkt. Kupfor bat 
iu den letzten Tagcn die liOchsten Preise erreicht, welche 
jemals bislier dicr hiesige MetallbSrse zu yerzeichnen hatte. 
Und doch stehen die Preise in Europa, woselbst in Bo- 
furclitung einer Kupfcrnot eine formlicho Panik dor 
Yerbranclier zu herrschen scheint, noch hoher. Aus Furcht, 
nicht genflgend Kupfer von hier geliefert zu erhalten, sind 
dio curopaischen Kiiufer zum ersten Małe in der Geschichto 
dos Kupferhandols bereit, Bestellungen bis auf sechs 
Monate im voraus zu plazioron. Oline solcho tJbersturzung 
von dieser Seite und der dadurch dem Markto verliehenen 
fieberhaften Erregung ware dieser kaum auf die jotzige 
Ilohe hinaufgotrieben wordon. Auch dio liiesigen GroB- 
Konsumenton haben in letztor Zeit, jedoch in ruhiger 
Weiso, Vorkehrungen fiir iliren kommenden Bedarf ge- 
trolfen und sio siud auf Grand solcher Ankaufe nun zu- 
meist fur Januar, Februar und Marz gedeckt. Fruher war 
es dio Begel, daB, wenn sieli der hiosige Konsum zurtick- 
hielt, Europa Kaufwilligkeit zeigte und umgekehrt. Dor 
diosmalige starkę Inlandbogehr und die fieberhafte Nach
frage yon driiben muBten uotwendigerweise ungewohnliche 
PreisverluYltnisse scliaffen. Ais neueste Notierungen werden 
fur elektrolytisches Kupfer fur naho Lioferung 20'/2 c 
uud fiir Seekupfer 21 c gemeldet, wahrend die Quotierungen 
fiir Februarliefcrung 20 bezw. 20 '/2 c lauton und fftr 
GuBkupfor Proise von 19 V2— 19 7/s c erzielt werden. 
Seit einem Yierteljahrhnndort sind derartige Preise nicht 
dagewesen und selbst fiir kleine Poston nicht bozahlt 
worden. Das letzto Jahr, wo in New York gelegentlich 
ein noch hohorer Preis, nfimlich 25 c, erreicht wurde, 
war 1880, doch die damaligo Kupferprocluktion betrug nur
25 000 t, eine Ziffer, welche noch nicht an eine jetzige 
Monatsausbeute heranreicht. Und im Jahre 1865, kurz 
nach Beeudigung des hiesigon Bilrgorkriegos, erreichte 
hior dor Kupforpreis eine Hóhe vón 50 c pro Pfd., 
jedoch bei einer Jahresproduktion von nur 8 500 t, einer 
Menge, die jetzt etwa der Kupfergowinnung fur eine Woclie 
entspricht. Der hiesige Handel ist im allgenieinen nicht 
genoigt, die Erregung des Marktes noch zu erhflhen, im 
Gegenteil bomiihen sich dio leitenden Produzonten, zu 
beschwichtigen, und lialten sieli die Amalgainated-Intorossen 
ais Yorkiiufer yorliiufig zurDck. Vom Standpunkt der 
Verkiiufer sind Abschlusso mit Lieferuug uber dio ersten 
Monate des kommenden Jahres hinaus nicht empfehleus- 
wert. Ebonsowenig finden die GroBproduzenton es in ihrem 
Interesse, ihre fur dioses Jahr verfiigbaren Yorrato noch 
starter herabzusetzen. Dio meisten haben fur Oktober-, 
Novembor- und Dezemberlieferung nocli ansehuliche Yor- 
rate an Hand, doch sie halten diese aus dem Markto, um 
dessen Gestaltung abzuwarten. Die Yerbraucher, wrelclie 
in der Erwartnng noch hohorer Preise weiter in das Jahr 
1907 hinein zu kaufen bereit sind, finden wenig Produ
zenten, welche dio Aussichten soweit zu diskontieren willens 
sind. Trotzdem mag der Preis, besonders vou der Londoner 
Spekulation, noch liohor getrieben werden. Die Stimmung 
unter den leitenden Produzenten ist hOchst optimistisch, 
und zwar sclireiben sie dio hohen Proiso der yerhiiltnis- 
maBig klcinon Znnahme der Produktion gegeniiber einer 
auficrordeutlichen Erweitcrung dos Verbniuehes zu. 
Dio Septcmber-Ausfuhr ist uborrascheud kloin ausgefalleii,

denn es sind im letzten Monat nur 13 519 t Kupfer zur 
Ausfuhr golangt gegen 20 030 im August, 17 500 im 
Juli und 1 7 103 t im Juni. Bis auf November vorigen 
Jahres muB man zuriickgehon, um eine kleinere Monats- 
Ausfuhr anzutroffon. Fur die ersten neuu Monate stellt 
sich die Ausfuhr auf 154 026 t gegen 190 726 t letztes 
Jahr, doch fand danials starko Ausfuhr nach China statt, 
das zugleich auch von Japan und Australion Kupfer oinfiihrte, 
wahrend in diesom Jahro die beiden letzgenannten Lauder 
wieder nach Europa Kupfer liefern und die hiesige Aus-' 
fulir nach China inzwischen aufgehórt hat. Die Kupfer- 
einfuhr im September betrug 8 340 und fiir die ersten 
neun Monate 67 965 t, im Vorgleich mit einer Einfuhr 
von 57 850 t in dor ontsprechenden letztjahrigen Periodo. 
Europa erh5.lt zwoifellos oinon geringeren Prozontsatz der 
amerikanischen Kupferproduktion ais in fruheron Jahren. 
Wiirde auch lieute noch die Ausfuhr 55 pCt der Aus- 
beuto betragen, so wurde gegenwartig hier eine Kupfomot 
herrschen, Untor den vorliegenden Umstandon sind in 
Europa die Sicht- und Nichtsicht-Yorriite derart zu- 
sammeiigesclimolzen, daB es haufiger Erganzung durch regol- 
maBigo Einfuhr aus den Yer. Staaten, Chile, Japan und 
Australion beuOtigt. Ist der europaisebe Kupferbedarf 
groB, so wird er doch wesentlich von dem liiesigen Yer- 
brauch ubertroffen. Allein dio in der Nahe von New York 
in Durclifuhrung begi-iffene Einrichtung elektrischen Be- 
triebes auf der New York Central sowie der New Haven
& Ilartford-Bahn erfordert die Yerwondung von vielen 
Millionen Pfmid Kupfer in Form von Draht und elektrischer 
Maschinorie. Die Bundes-Regiening entwickelt auch 
nenerdings einen ansehnlichon Kupferbedarf, und zwar 
betrug er fiir das letzte Fiskaljahr nahezu 4 f/2 Mili. Pfd. Der 
Bau eines jeden orstklassigen SchlachtschifTes bedingt einen 
Verbrauch von etwa einer Million Pfd. Kupfer; dazu kommen 
noch die Munzbedurfnisse. Der Gesamtverbraucli hierzu- 
lande wird gegenwartig auf 62 Mili. Pfd. im Monat 
yeranschlagt: besonders sind es dio Fabrikanten von
elektrischer Maschinerie, welche yersicheru, daB die Nach
frage nach ihren Fabrikaten allo Erwartungen tibersteigt. 
Die groBen Fabriken der Westinghouse und der General 
Electric Co. sind mit ihren Ablieferungen, trotz ange- 
strengtester Tatigkeit, weit im Rflcikstande. Im ganzen 
Lando wird iiber die Schwicrigkeit, Lieferuug von 
elektrischer Maschinerie zu erhalten, goklagt, und der Bau 
yon Trolley- und Telephon-Linien erleidet YorzOgerung, 
ebenso wie dio Ausriistung von Gniben mit elektrischen 
Yorrichtungon. Fast jodes neue Gebaude, welches auf-' 
gefiihrt wird, bedarf heuto weit melir Kupfer, ais in 
fruheren Jahren, sowohl der modernen Einrichtungen wegen, 
ais auch weil Kupfer heute andere, fruher gebrauchte 
Materialien ersetzt. Diesen Verhaltnisseu gogeniiber leidet 
die Kupferproduktion unter einem Mangel an Arbeits- 
kraften, und wenn einige neue Gruben in Betrieb ge- 
konunen sind, war ihnen das nur mit Hulfe von Arbeitern 
moglich, welche sie alten Minen entzogen haben. Iu 
allen Minendistrikten des Landes wird uber Mangel an 
geschulteu Bergarbeitern goklagt uud auch an Tago- 
lóhnern fehlt es. Wahrend man auf die Zunahme der 
Produktion des Butte-Distrikts in Montana, infolge der 
Beendigung des dortigen langwierigen „Kupferkrięges", 
groBe Ifoffnungen gesotzt hatte und die Gewinuung dort 
auch yon Februar bis August tatsachlich ansehnlich zu- 
genommen hatte, hat im September nicht nur keine Zu-
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n a h m c , so n d e rn  eino A b n a lim o  .s ta ttg e fu n d e n . A u f  eino  
groG ore Z u n ah m e  d e r  B u tto  - P ro d u k tio n  a is  von 
3 1 4  7 5 0  0 1 2  P fd . in  1 9 0 5  a u f  e tw a  3 2 5  0 0 0  0 0 0  P fd . 
s c h e in t  n ic l i t  zu rech n o n  zu se in . D ie  A u sb e u te  d es L ak e  
S u p c r io r-D is tr ik ts  h a t  s ic h  in  den  e r s te n  a c h t  M onaten  
n u r  von  1 4 6  9 7 9  8 8 0  P fd . in  1 9 0 5  a u f  1 5 0  4 6 4  2 0 0 .P fd . 
in  d iesem  J a h r e  g o s te ig e r t .  D ag eg e n  e rw a r te t  m an  (>iuo 
s ta rk o  Z u n ah m o  in  A riz o n a  von 2 3 6  6 2 7  5 3 5  a u f  
3 0 0  0 0 0  0 0 0 .  und  in  K alifo rn ien  von 15  3 6 7  1 0 6  a u f  
3 0  0 0 0  0 0 0  P fd . F u r  d a s  g an ze  J a h r  so li e ine  G e sa m t
p ro d u k tio n  von 1 0 0 5  0 0 0  0 0 0  P fd . zu  e rw a rte n  se in , im 
Y e rg le ic h  m i t  dor le tz t ja h r ig o n  von  9 0 1  6 3 0  9 9 8  P fd . 
B a n a c h  w iirde s ic h  d io M e h rp ro d u k tio n  a u f  11 p C t 
s te lle n , do ch  m it R flc k s ic h t a u f  dio B e tr ie b s - ,  A rb e i te r -  
n n d  T ra n s p o r t-S c h w ie r ig k e ite n , m it  donen  d ie  P ro d u z e n te n  
g e g e n w iir tig  zu k a m p fe n  h a b e n , i s t  d ie  E rz io lu n g  e in e r  
so lc h en  M e h ra u sh e u te  kau n i w a h rsc h o in lic h . D io  d erzo itigon  
h o h en  P re ise  b r in g e n  den  P ro d u z e n te n  r ie s ig e  G ew inne, 
dio E iń n a h m e n  d o r A m alg am ate il C opper Co. e n ts p re c h e n  
g e g e n w a r tig  e in e r  K ato  von 2 5  0 0 0  0 0 0  D o li. p ro  J a h r .  
K u p fe r  b r in g t  z u r  Z e it e inen  um  1 0  c p ro  P fd . lióheren  
P re is  a is  1 9 0 2 ,  sodaB  im  V e rg le ic h  m it  jen em  J a h r e  j e tz t  
d e r  M o h rv e rd ie n s t d e r  K iip fe rg e se llsc h u f te n  s ic h  a u f  m in - 
d o s te n s  1 0 0  M ili. D oli. b e lilu ft.

(E . E .,  N ew  Y ork , M itte  O k to b e r.)
Vom amorikanischon Potroleummarkt. Die L ago 

im  P o tro le u m g e s c h a f te  k e n n z e ic h n e t s ic h  a n d a u o rd  d u rc h  
A b n a h m e  d er P ro d u k tio n  d e r  a l te re n , h o c h g ia  lig es  Ol 
lie fe rn d eu  D is t r ik te ,  u n d  e in en  s ta rk e n  A b fa ll  d e r  A u sb eu te  
in  L o u is ia n a  u n d  T e x a s , w o g eg en  die P ro d u k t iv i ta t  dos j i i n g s t  
en td o ck ten  O lfe ldes in  I llin o is  sow ie dio d er g le ic h fa lls  
y e rh a ltn ism a f iig  n eu en  m itto lk o n tin e n ta le n  G eb ie te  von 
K a n s a s , O k la h o m a  u n d  dos T n d ia n o r-T errito riu m s a lle  E r-  
w a r tu n g e n  ń b e r tr if f t .  In fo lg e  d e r  E rg ie b ig k o it  d e r  Q uellon 
in  d en  n eu e ren  G ob ie ten  i s t  sovio l P e tro le u m  iń  S ic b t, daG  
d ie  H a u p ta b n e h m e r in , d ie  S ta n d a rd  Oil Co., um  eine 
E iu s c h ra n k u n g  d e r  P ro d u k tio n  in den  e rg ie b ig s te n  G e- 
b io ton  h e rb e izn fiih ren , s ic h  zu P re is re d u k tio n o n  ver- 
a r ilaB t g e se h e n  h a t .  W a h re n d  d e r  le tz te n  W ochen  
h a b e n  a l le rd in g s  k e in e  P ro is a n d e ru n g e n  s ta ttg e fu n d e n  u n d  
d ie  B a s is  dor Roh61prei.se b ild e t  z u r Z e it  d e r  f iir  hoeli- 
g r a d ig e s  P e n n sy lv a n ia -0 1  a n  d e r  Quollo b e z a h lto  P re is  
von 1 ,5 8  D o li. p ro  F a B . D a g e g e n  bo w eg en  s ic h  d ie  P re ise  
fu r  d a s  g e r iu g e re , d en  S ta a te n  O hio u n d  In d ia n a  e u t-  
s ta m m o ń d e , so g . L im aó l zw isch en  8 0  b is  9 0  c, w ah ren d  
d e r  P re is  f u r  K a n s a s -O l h is  a u f  3 9  c  pro P aB  g e su n k e n
i s t .  D io g egenw & rtige  P ro d u k tio n  von h o ę h g ra d ig e m  
P c n n sy lv a n ia -Ó l b e t r a g t  e tw a  d u rc h sc h n it t l ic h  p ro  T a g  

6 5  0 0 0  P a B , von L im aó l 4 6  0 0 0 ,  yon I!!n o is-Ó l 2 5  0 0 0  
u n d  von m itto lk o n tiiie n ta le in  ÓI 1 1 0  0 0 0  P aB . D azu 
k o m m t no ch  die G ew in n u n g  d e r P ro d u k tio n s g e b ie te  von 
T e sa s , L o u is ia n a  u n d  'K a lifo rn ie n  sow io d io e in ig e r  w es t-  
l ic h e r  S ta a te n , Y ornehm lich  C olorados. B eso n d ere  A uf- 
m e rk sa m k e it w en d e t s ic h  g e g e n w a r tig  dem  O ld is tr ik t  von 
I l lin o is  zu , in  dem  die P ro d u k tio n  h a t  e in g e s c h ra n k t 
w erd en  m iisse n , d a  d a s  A n g e b o t fiir d ie  y o rh an d en en  
E in r ic h tu n g e n  z u r  S a m m lu n g  von Y o rra te n  u n d  z u r B e- 
fó rd o ru n g  d e s  O les m itte ls  R ó h re n le itu n g e n  u n d  p e r  A ch se  
zu  g ro B  is t .  D io E rb a u e r  von R o liren le itu u g o n  s in d  a u f  
d a s  E if r ig s te  b e n iu b t, den  B ed iirfn isse n  d ie ses  n euen  u n d  
a u g o n sc h e in lic h  s e h r  e rtra g re ic h o n  G eb ie te s  R e c h n u n g  zu 
tr a g e n , u n d  von S a m m e la n la g e n  z u r A u fn ah in e  d es  P ro -  
d u k tio n su b e rs c h u ss e s  i s t  e ine  g róB « Z ah l b e re its  v o llen d e t

w orden , von d enen  m aiicho  b is  zu 5 0  0 0 0  G allo n eu  la s se n . 
Aber dio R ó h re n le itu n g e n  u n d  ISassins erw oisen  s ic h  a is  
u nzu rc ich o n d  fiir d a s  P ro d u k t  d o r neu en  Q uellen , m it 
d e r  F o lgę , daB dio B o h r ta t ig k o i t  n a c lig e la s se n  h a t .  
Y on d en  k le in e re n  p ro d u z ie re n d en  (Juollen s in d  yiele 
g e n ó t ig t ,  d ie G e w in n u n g  z e itw o ilig  e in zu s to llo n . Dio 
a l te re n  p<‘n n sy 'v a n isc h e u  D is tr ik te  w erden  von don 
U n to rn o h in o rn  y e rla sse n , w olche sie li dem  b esso ro  
A u ss ic lite n  gow ah ro n d o n  Olg<-biet von I llin o is , h a u p t-  
s iich lich  d e r  G ra fs c h a f t C niw ford , dem  Z e n tru m  d er 
d o r tig e n  P ro d u k tio n , zuw enden . A uch  d ie  G ew in n u n g  
von L im aó l s t e ig t  am b iu e rn d , doch w ird  d iese Z unuhm e 
m e h r  a is  a u sg e g lic h e n  d u rc h  don A b fa ll d o r E r t r a g s -  
fa h ig k o it d e r  h o c lig ra d ig e s  p e n n sy lv a n isc h o s  0 1  
lie fe rn d en  D is tr ik te  N a c h  dor neue.-ten  S ta t is t ik  w a r  im 
A u g u s t  dio P ro d u k tio n  von p en n sy lv a n isc h e m , L im a- und  
lll in o is -Ó l, h a u p ts iic h lic h  in fo lgo  zunohm em den  A ug .-bo tes 
vou  le tz te ro m , p ro  T a g  um  6 0 0 0  P aB  g ró B er a js  im  J u l i ,  
w iih rend  dio G esa m tp ro d u k tio n  eine Z u n ah m e um  1 2  0 0 0  
FaB  e rse h e n  laB t. E s  w u rd en  in s g e s a m t im  A u g u s t
3 4 3 8  5 6 2  P aB  p ro d n z ie rt u n d  4  7 4 0  3 6 2  F aB  zum  Y e r
sa n d  g e b ra c h t ,  11 8 4 6  bezw . 4 5 9  6 8 6  F aG  m e lir  a is  im  
y o rh o rg eh e u d en  M o n a t. B oi g róB erem  V e rsa n d  a is  A n g e b o t 
b e fan d en  sich  zu SchluG  d es M o n a ts  im  B e s itz  d er R ó h re n -  
l “i tu n g s -G e s e llsc h a f te n  R e se rv e b o sta n d e  von 1 3  5 6 2  0 3 0  
F aB , 5 5 3  4 1 8  w e n ig e r  a is  E n d e  J u l i .  D ie  ta g lic h e  P r o 
d u k tio n  d e r  a k tiv e n  Q uellen  b e tru g  E n d e  A u g u s t  d u rc h 
s c h n itt l ic h  2 0  Y 2 F aB  pro  Q uello, doch i s t  d ip se r  h o h e  
S a tz  h a u p ts a c li lic h  die F o lgo  d es in  I llin o is  e rz ie lto n  g u to n  
R e su lta te s  u n d  lie fern  dio (Juellen  in  den n o rd lic h  en 
S ta a te n  k a u m  lia lb  so v iel. Z u  Sch luB  des M o n a ts  w aren  
in sg e sa m t 1 8 5 0  u n d  d a m it  1 1 8  B o h ru n g e n  w o n ig er im  
G an g e  a is  e in en  M o n a t v o rh er. Iu  den  m itte lk o n tm p n ta lo n  
G obieto i^  b e lie f  s ic h  die G e sa m tp ro d u k tio n  f iir  A u g u s t  a u f
1 7 7 9  262- F aB , ein E rg e b n is , d a s  um  2 4 2  9 5 0  F aB  
k le in e r  w a r  a is  d a s  im  V o rm o n a t erz io lte . D ie A b lie -  
fe ru n g en  b e tru g e n  9 0 0  7 5 5  F a B , 2 3 2  3 1 6  m e h r  a is  im 
J u l i ,  os w aren  E n d o  A u g u s t  Y o rra te  a n  m itte lk ó n tin e n -  
ta le m  Ol von 2 1  3 9 7  2 4 9  F a B  y o rh an d en . w as  eino 
Z unahm o w ah ren d  d es M o n a ts  um  8 7 8  5 0 7  F aB  b e d e u te t. 
T ro tz  d e r  P re is h e ra b s e tz u n g  fu r  K a n sa s-O l h e r r s c b t  in  dem  
d o r tig e n  G obieto o ifrig e  B o h r t i i t ig k e it, w elche je d o c h  b a ld  m it 
I tiic k s ie h t a u f  d a s H c ra n n a h o n  d e r  k a lte n  J a l ir e s z e i t  n a c h la sso n

, d iirf te . In  dem  T e x a s-  u n d  L o u is ia n a -G e b ic t b e tru g  die 
P ro d u k tio n  im  A u g u s t  1 6 7 2  0 0 0  F aB , s ie  w a r  d a m it  
6 4  0 0 0  F aB  k le in o r a is  im  v o rh erg e lien d o n  M ona t. D em - 
g eg o n iib e r  g e la n g te n  n a c h  dem  In la n d  u n d  A u s la n d
2  2 6 2  0 0 0  F aB  zum  Y e rsa n d , und  w enn d ie s e r  d a m it  
um e tw a  1 0 0  0 0 0  FaG  k le in e r  w ar a is  im  J u l i ,  so  i s t  d a s  
a u f  dio ho h o ren , f i ir  T ex asó l g e fo rd e rto n  P re is e  zu riick -  
z u fu h ro n . D ie  V o rra to  zu E n d e  d es M o n a ts  s te ll te n  sich  
a u f  1 3  7 8 0  0 0 0  F a B ;  s ie  h a t te n  d a m it  im  A u g u s t  11111 
7 2 5  0 0 0  F aB  a b g en o m m eu . Im  J u l i  w aren  dio V o rra to  
zum  U m fan g e  y o n  m e h r  a is  e in e r  M illion  F aB  in A n sp ru c h  
g en o m m en  w o rd en , u u d  so fe rn  n ic h t  110110 e r tra g ro ic h e  
Q uellen  e rb o h r t  od er neue  e rg ie b ig e  D is t r ik te  e n td e c k t 
w erden , h a t  es den  A n sc h e in , a is  ob  d ie  tex an isch o  
P e tro ie jim in d u s tr ie , die in y o rh a ltn ism a B ig  k u rz e r  Z e it einen 
e r s ta u n lic h e n  U m fa n g  e r re ic h t u n d  viel K a p ita ł  au fgeno im nen  
h a t ,  in  k u rz e r  Z e it m it  groG en S c h w ie r ig k e ite u  zu k am p fen  
h a b e n  w ird . Boi v e r r in g o r te r  P ro d u k tio n  und  ab n eh m en d en  
Y o rra te n  s in d  d ie  P re is e  von T ex asó l n o tw en d ig erw eise  
im S te ig e n , w a s  d ie  A u s fu h r  b e c in tra ę li t ig t.  Im  Y erg le ich
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mit letztem Jahr zeigt sieli jedoch eine bemerkenswerte 
Zunahme in dem Auslandbodarf fur hioSigeS Eohol. Sind 
doch dayon im August 19 373 337 Gall. osportiert worden, 
gegen nur 6 952 190 Gall. im gleichen Monat des Yorjahres. 
Yon Januar bis August einschl. sind 101 004 043 Gall. 
zur Ausfuhr gelangt gegen 75 545 106 Gall. in dem 
ontsprechenden Yorjahrigen Zeitraum, davon 34 936 001 
(2635 7 214) Gall. nach Frankreich, 28 743 788(23 S82 993) 
Gall. nach dem sonstigen Europa, 17 002 196 (11637380) 
Gall. nach Kanada, 14 246 023 (9 091 535) Gall.
nach Mexiko etc. Dagegen liiBt die Ausfuhr von Lenchtol, 
dem Haupt-Exportartikel, eine Abmthmo ersehen, und zwar 
sind in den ersten aclit Monaten ds. Js. 562 454 881 Gall. 
ausgefuhrt worden, gogen 586 328 744 Gall. yon Januar 
bis August einschl im Yorjahr. Amlersoits sind in deu 
jacht Monaten dor beiden lotzten Jahre von Naphtlias 
21843 623 gegen 19449 888 Gall in 1903, von SchmierOlen 
100 422 105 gogen 66 533 077 und von Leuchtschmiorolen 
und Naphthas zusammen 6S4 720 611 gegen 672 311 709 
Gall. ausgefuhrt worden. Loidor liiilt- die offlzielle Statistik 
dio Leuchtol-Ausfuhr nicht getrennt, es laOt sich daher im 
einzelnen nur anfiihren, daB ron don drei genannten 
Artikoln in den acht Monaten erhalten haben: Grofl-
britannion, der Hauptabnohmer, etwa gleich viel, nam
lich 163 142 035 (162 082 102) Gall., dagegen
Deutsehland nur 92 342 991 (101 842 934) Gall.,
Holland (zumoist fiir Deutsehland) 82 194 106 (93 651 521) 
Gall., Italien 12 893 650 (22 757 231) Gall. und China
32 845 955 (55 039 110) Gall. Andor.-eits haben erhalten 
Belgien 36 963 535 (28 557 209) Gall., Frankreich 
40 292 148 (16 523 769) Gall.. Britisch Ostindien
34 129 898 (25 929 321) Gall, Japari 35 389 609 
(20 961 291) Gall. und Hongkong 19 855 081 (16 970 435) 
Gall. EinschlieBlich von Residuum haben wir iu don acht. 
Monaten dem Auslande 828 716 137 Gall. Petroleum und 
Petroloumpro hikte im Wer!o von 56 615 350 Doli. ge- 
liefert gegen 792 512 431 Gall. im Werte von 51 618 791 
Doli. in letztom Jahr. Dio Ausfuhrbowegung in LouchtOl 
leidet in den europiiischen Markten unter der scharfęn 
Konkńrrenz des rdmanischen und galizischen Olos, wiihrend 
der Abfall der Ausfuhr nacli China sich ais Wirkung dor 
dortigen, sich gegen ainerikanische Produkte aller Art 
richtenden Boykottbewegung darstollt, der Wiedervorgeltung 
dafur, daB hier die, Chinesen-Einwanderung don Arbeitor- 
Gewerkschaften zuliebe in Acht und Banu getan ist. Im 
ubrigen konkurriort in don asiatischen Mark ton in scharfer 
Weise gegen das ainerikanische Produkt das don Inseln 
Sumatra, und Borneo entsiammendo 01. Man hatto or- 
wartot, daB infolge des zoiiweiligen yolligen Stillstandes 
der Produktion y o ii  russischem Petroleum und der Dar- 
niederlage dos Exports y o u  solchem die "Nachfrage nacli 
amerikanischem Ol in den europaischen Markten eino 
entsprechende Zunahme erfahren werde, Es scheint jedoch, 
daB die Hilfsmjitol der konkurrieronden Landor ganz be- 
dontend diosseits unterschatzt worden sind, donn trotz der 
bosseren Qualitat dos amerikanischen Produktes ist es 
nicht in dem erwartoton MiBe ais Ersate fur russisches 
01 in Anspruch gonoiiimen worden. Dazu erfreut sieli dic 
IIaupt-Exportenrin, die Standard Oil Co., iu Europa wie 
hiorzulandc des wenig benoidensworten Yoizuges, die bpst- 
gehafite und am meisten angofeindeto Corporation zu sein. 
Die von der hie-igen sensationellen l’resse, den staat- 
lichen Behortleu sowie der Bundosregierung, nnd zwar

liauptsachlich aus Griiuden der Politik, gogen dio 
Gesellschaft gorichtoton Angriffo und bisher orfolg- 
losen Strafantrage finden ihren Widerhall im Ausland. 
Dio Lago der russisehon, unter den dortigon ungeregelton 
Zustanden leidenden Petroleum-Industrie scheint sich noch 
niclit wesentlich g^bessert, zu haben und die dortigo Produktion 
kaum fiir den eigenen Bedarf des Landes zu glniigen. Es 
ist fraglieh, ob RuBland ais Petroleum-Produzent je wieder 
die S ellUng einnehmen wird, welcher es sich yor, dom 
Kriege mit Japan erfreute. Amorika, ais dem gróBton 
Produktionsland; durfto die Aufgabo zufallen, den steigonden 
Weltkonsmn zu decken. Der Boykott in China gegen 
Amerika hat, laut Bericht unseres Konsuls iu Canton, die 
dortige Einfuhr von amerikanischem Petroleum auf dio 
Halfte Yermindert. In Britisch-Iudieu droht der Standard
Oil Co. Yermehrte Konkurrenz, indem die Burmah Oil Co. 
mit der Asiatic Oil Co. bezw. der Kgl. Hollandiscłien 
Petroleiim-Gosellschaft und der Shell Transport und Tra- 
ding Co. oino Vereiubarung behufs Regulierung dos Yi-r- 
kaufes von Petroleum in Britisch-Ihdien getroffon hat, dereń 
Spitze sich gegen die ainerikanische Konkurrenz richtot. 
Bereits ist es dor erstgenannton Gesellschaft gelungen, 
durchzusctzen, daB dio Standard Oil Co. kein Ó1 in losem 
Zustande, sondern nur in Blechbehaltern nach Burmah 
importieren darf. Der Name der Standard Oil Co. ist 
hier gogenwiirtig wieder einmal in aller Munde in
folgo der Meldung ans Washington, Prasident Roose- 
volt habe sich ontschlosson, das yon dom Korporations- 
bureąu und dem JnstizJepartmeht vorbereitote gerichtlioho 
Yerfahren gegen dio Gesellschaft, das dem ausgesprochenon 
Wunschit des Prasidoriten gemaB dio Lei ter der Korporation 
wegen Yerjetzung dor Antitrust-Gesetze hinter Gefangnis- 
mauern hringen soli. doch bis nach der Wahl zu vertagen. 
Inzwischen findet in Ohio eine gerichtliche Verhandlung 
gogen dio Gesellschaft und ihre dortigon Tochter-Unter- 
nohmungen statt, die auch darauf hiuzielt, dem angeblichen 
Monopol der Gesellschaft ein Ende zu tnachou. Dor Erfolg 
der Anklagor bloiht abzuwarton..

(E. E., New York, Mitte Oklober.)

M etallm arkt <London).
Notieruugen vom 24. Oktober 1906.

Kupfer, G.1I . . 98 L 2 s 6 d bis 98 L  7 s 6 d
3 Monate . 98 „ — jj v » ff ° w "— n

Zinn, Straits - 197 „ 15 *> “ » 8. v 5 y n
3 Monate • 197 „ 15 t) v » 198 1} *) „ »

Blei, weiches fremdes 19 „ 15 W '? »» f) V
englisclies . 20 „ 2 ff ^ f> M )f })

Zink, G. 0. B. . . 28 „ 5 ’> *J f> V ~~~ »
Sondermarkon . 28 „ 10 ł> V V ł> V jj

Quecksilber . . • 7 „
— n ~~ »j n n » ~~~ tj

Notiorungon auf dom englischen Kohlen- und
Frachtenm arkt (Boise zu Newcastle-upon-Tyue) 

voin 24. Oktober 1906.

Koh 1 en mar k t.
Beste northuinbrische 1 ton

Dampfkohle . l l . y — d bis 11 * 3 d f.o.b. 
Zweite Sorte . . . 10 „ 3 „ „ 10 „4  „
Kleino Dampfkohle . 6 „ — „ „ 7 „ — „ „
Bunkerkohle(ungesiebt) 9 „10'/2 » » 10 » 3 „ „
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Frachten markt.
Tyne—London . . .  3 s 6 d bis — s — d

—Hamburg . . . 3 „ 10 „ „ — „
—Swinemundo . . 4 „ 7 „ „ 4 „ 9 „
-G enua . . . . 6„  4 '/2„ „ 6 „  9 „

Marktnotizon. uber Nobenprodukte, Auszug 
aus dem Daily Commercial Report, London vom 24. 
(17.) Okt. 1906. Roh-Teer  l ' / 2—l 9/ ,6 (1% — 1V2) d 
1 Gallone; Ammoniumsul fat  12 L  5 s (12 — 12 i  2 s
6 d) 1 1. ton, Beckton teims; Benzol  90 pCt 103/4— 11 
(103/4) d, 50 pCt 1 s (desgl.) 1 Gallone; T o l u o l  1 s 2 d 
(desgl.) 1 Gallone; So l yen t - Naph t ha  90 pCt 1 s 3 d 
(desgl.) 1 Gallono; Roh - Naphtha  30 pCt 43/4 (4 '/2) d 
1 Gallone; Raf f in i er t es  Naphtha l i n  5 —8 L  (desgl.) 
1 1. ton; Karbolsi iuro 60 pCt 1 s 9 '/4 d (desgl.) 
1 Gallone; Kreosot  27)6—2*/s (2—2'/R) d 1 Gallone; 
Ant hrazen40 pCtA V /2 — l 5/s d(desgl.) Unit; Pech 
30—31 s (30 s 6 d — 31 5 6<f) 1 1 ton f. 0. b.

(Benzol, Toluol, Kreosot, Solyent-Naphtlia, Karbolsaure 
frei Eisenbahnwagen auf Herstollers Work oder in den 
iiblichen Hafen im Yer. KOnigreich, netto. — Ammonium
sulfat frei an Bord in Saeken, abziiglich 2 %  Diskont
bei einem Gehalt von 24 %  Ammonium in gutor, grauer 
Qualitat; Vergiltung fiir Mindergehalt, nichts fiir Mohr- 
gehalt. — „Beckton terms" sind 24 74 %  Ammonium 
netto, frei Eisenbahnwageu oder frei Leicliterschiff nur 
am Werk.)

Paten tbericlu.
(.Die fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Patentklasse.) 

Anmeldnugen,
die wahrend zweier Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen 

Patentamt98 ausliegeii.
Yom 15. 10. 03 an.

I2e. Z. 4855. Ilolzhorde fiir Gaswascher, Gradierwerke, 
Kiililapparate mit unten oder oben uud unten angeordneten 
Zacken und Langsrillen. Gottfried Zschocke, Kaiserslautern. 
19. 10. 03.

20 c. L. 21990. KlappenyerschluB fiir Selbstentladewagen. 
Bernhard Loens, Koln, Hansaring 143. 28. 12. 05.

23 b. K, 30719. Yerfahren zum Trennen der beim Reini- 
gen von Minerał- und Teerolen mittels 8chwefelsiiure sieli ab- 
scheidenden harzigen Verunreinigungen von dem dariiber 
stehenden, reinen Oel. Julias Kusch, Hamburg-Wilhelmsburg.
16. 11. 05.

40 a. G. 22224. Yerfahren zur Darstellung vou solclien 
Metallcn, deren Osyde schwer reduzierbar sind, durch Erhitzen 
von geeigneteu Yerbindungen dieser mit Zuschlagon in einer 
Stickstoffatmosphare. Dr. Rob. Goldschmidt, Briissel; Yertr.: 
A. Elliot, Pat.-Anw., Berlin fc>W. 48. 7. 12. 05.

40 a. S. 21513. Verfahren zur Herstellung von techniscli 
reinem, ziehbsrem Tantalmetall. Siemens & Halske Akt.-Ges., 
Berlin, 19. 8. 05

5!)C- M. 26858. Yierfach wirkende, in allen Lagen arbeits- 
fiihige Fliigelpumpe Wilhelm Hacker. Ziirich; Yertr.; W.
Hupfauf, Pat.-Anw., Dusseldorf. 30. 1. 05.

81e. N. 8126. Rutsche zum Fórdern von Schiittgut; Zus. 
z. Pat. 171 831. Wolf Netter & Jacobi, StraGburg i. E. 15. 6. 05.

Arom 18. 10. 06 an.
35a E. 11644. Steuerungsregler fiir Fórdermaschinen. 

Karl Notbohm, Caternberg, Rlild. u. Heinr. Eigemaim, Essen, 
Ruhr, Henriettenstr. 13. 14. 4. 06.

78 c, B. 43197. Yerfahren zur Herstellung ehies plastischen, 
zur Fiilluug voii Geschossen, Minen, Torpedos und dgl. ge-

eigneten Sprengstoffs. Christian Emil Bichel, Hamburg, 
Fontenay 4. 23. 5. 06.

8Ja. W. 23168. Brikettpresse mit die PreBstempel 
tragendor und durch Kurvenflachcn vorbewegender Trommel 
und endloser, zwischen den PreBstempeln hindurchgcfuhrter 
Formkette. Theodore Bald win Wilcoi, Newark, New Jersey; 
Vertr.; Dr. S. Hamburgor, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 19.12.04.

Gebrauchsmaster-Elntragangen.
Bekannt gemacht im Ręiclisanzeiger vom 15. 10. 06.

r» c. 289 300. Eiserner Gruhenstempel, bestehend aus zwei 
meinanderschiehharen LJ-Eisen Ernst Kandler, Miinchen, 
Siegfriedstr. 11. 28. 8. 06.

II) a. 289 461. Planierstange fiir Koksofen, deren hinteres 
Ende ais Zahnstange ausgebildet ist und deren Zahnung 
symmetrisch zu beiden Seiten der Stange angeorduet ist Bochumer 
Eisenhiitte Heintzmann & Dreyer, Bochum. 18. 9. 06.

50 c. 289120. Hubdaumen - Welle, auf einer Seite abge-
flacht, auf der die entspreehend gebohrten Daumen aufgesteckt 
sind, sodaB keine Keile notwendig sind. Hermann Funke, 
Nienburg a. S. 20. 8. 06.

60 c. 289 464. Rollscheibeu - Vorrichtung zum Feinmalen
harter, insbesondere mineralischer Korper. Paul A. Ncumann, 
Johannesburg; Yertr.: Hans Heimami, Pat.-Anw., Berlin SW. 11.
17. 7. 05.

74 b. 289 462. Einrichtung zum Anzeigen des Vorhanden-
seins schiidlicher Gase, bestehend aus einer Wetterlampe und 
einem mit oinem elektrischen Liiutewcrk yerbundeuen Alarm- 
thermometer. Hans Hirschlaff, Charlottenburg, Bleibtreustr. 5a. 
30. 6. .05.

Deutsche Patente.
l a .  175761, vom 13. Januar 1905. Rene A.

Henry in L fitticli. HydraUlisclieś Antriebsgesiunge 
fiir die hm- und hcrbeweglen Teile von Aufbercitungs- 
apparałen u. dgl.

Die hin und her zu bewegenden Teile der Apparate sind in 
bekaunter Weise mit eiuem Kolben yerbunden, auf welchen 
oine Druckwassersiiule zur Wirkung gelangt, die durch einen 
in einer Hauptleitung zwanglaufig hin und her bewegteu 
Plungerkolben erzeugt wird. GemiiB der Krfmduug erfolgt die 
Bewegung der anzutreibenden Teile der Apparate nur in einer 
Richtung durch die Wassersiiule, wahrend dio Bewegung in der 
anderen Richtung durch an den Teilen angreifende Federn 
hervorgerufen wird, welche gleichzeitig die Bewegung der 
Wassersiiule in der eutsprechenden Richtung bewirken, so da(J 
diese durch den Plungerkolben nur iu einer Richtung bewegt 
zu werden braucht. Damit die Leitungen stiindig mit Fliissig- 
keit gefiillt bleiben, was fiir ein gutes Arbeiten des Gest inges 
erforderlich ist, ist die Hauptleitung an einen ais Ausgleich- 
behiilter wirkenden hydraulischen Akkumulator angeschlossen, 
wobei zwischen letzteren und die Hauptleitung ein Hahn ein- 
geschaltet ist, dessen Oflnung einerseits geniigt um den 
AVasserverlust in den Leitungen zu ersetzen, anderseits jedoch 
so klein ist, dnB durch die aus dem Akkumulator in die Haupt
leitung tretende Fliissigkeit die Bewegung des in der Haupt
leitung hin- und horpendelnden Wassors nicht gestort wird.

la .  175762, yom 12. Februar 1905. Roginahl  
Stanley in Nuneaton (Warwick, Engl.). Anlage einer 
Erzwiischc in Yerbindung mit der Erszerlcleinerung.

Die Erfindung besteht in der Yerbindung yersebiedener an 
►ich teilweise bekannter Einzelheiten zu einer Gesamtanlage. 
Bei dieser fallt das durch Brecliwalzen yorzerkleiuerte Gut 
zuniichst auf ein Forderband. yon dem es durch Abstreicher 
yersćhiedenen Walzenpaaren, dio zur Feinzerkleinerung dienen 
zugefiihrt wird. Das diese Walzenpaare yerlassende Gut wird 
yon einem endlosen umlaufenden Siebband aufgefangen, welches 
den geniigend zerkleinerten Teil des Gutes in einen t'elilamni- 
kasten treten laBt, die griiberen Teilchen aber der wciteren 
Zerkleineruug zufiihrt. Die obere Bahn des Siebbandes liegt 
in dem Schlamnikasten zum Teile unter Wasser und arbeitet 
mit festen Streichbiirsten, einer Brause und einem festen Ab- 
schiipfrost in der Weise zusammen, daB da* Gut durch die 
Streichbiirsten uuter Wasser nnfgeriihrt und ausgebreitet und 
dadurch von den beigemengten, von der Wasserstromnng ent- 
gegen der Bandbewegung gegen den Auffangrost getriebenen
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Holzteilchen u. dgl. befreit wird. Nach dem Herausheben aus 
dem Wasser durch das Siebband wird das Gut einem Spriih- 
regen ausgesetzt, der die feinen Teile durcb das Sieb treibt. 
Der Siebriickhalt wird durch das Siebband aus dem Schlamm- 
behiilter ausgetragen und von Leisten des Siebbandes auf einer 
Schurro unter dem Schlammkasten her einem Hebcwcrk zuge- 
schoben, das ihn wieder den Feinwalzwerken zuhebt.

l a .  175 764, vom 0. Januar 1906. Wilhelm 
Saner brey  in Hi r schberg,  Scliles.  Yerfahren und 
Vorrichtung zur Aufbereitung von Erzen o. dgl. auf 
Stauchsetzsieben.

Um ein Zuriickfallen eines Teils des bei der Abwiirtsbewegung 
von Stauchsetzsieben durch das Wasser yon dem Sieb abgehobenen 
leichten Gutes jjn das Stauchsetzsieb nacli Moglichkeit zu ver- 
meiden und somit zu erreicheu, dafi das siimtliche bei einer 
Abwiirtsbewegung des Stauchsetzsiebes tiber dessen oberen Rand 
vom Wasser emporgetriebene leichte Gut mit Sicherheit aus dem 
Stauchsetzsieho entfernt wird und somit dio Ausscheidung schneller 
ais bisher vonstatt|n gehen kann. werden gemafi der Erfindung 
die mit dem Erzkorn gefiillten Stauchsetzsiebe nach erfolgter 
Abwiirtsbewegung in schriiger Richtung hochbewegt, wobei sie 
in cinor anderen Bahn, z. B. in ontgegengesetzt schriiger in das 
Wasser getaucht werden Hierdurch werden dio Stauchsetzsiebe 
unter den vom Wasser bei ilirer vorhergehenden Abwartsbe- 
wegung von ihnen abgehobenen leichten Korpern liinweggozogen, 
bo dafi diese nicht wieder auf dio Siehe zuriickfallen, sondern 
sich auf dem Boden des Wasscrbehiilters ansammeln konnen.

Die Yerschiedene Neignng der Siebe bei ihrem Durchgang 
durch das Wasser kann beispielsweise dadurch erzielt werden, 
dafi die Siebe frei drehbar am Umfange eines zwanglfiufig in 
Drehung gesetzteu Rades aufgehangt werden, welches mit seinem 
nnteren Teil in Wasser taucht.

11). 175 765, vom 18. Marz 1904. Meta l l urgi sche  
Gesel l schaf t  A.-G. in Frankfur t  a. M. Vorrichtung 
zur magnetischen Scheidung, bei der eine Trommel 
zwischen Magnctpolen um einen feststehendcn Eisen
kern rotiert.

Der in der Trommel angeordnetc Eisonkern verjungt sich 
nach der Arboitszonc des Scheiders zu, indem er z. B. keilfórmig 
zugespitzt ist. Durch diese AuBbildung des Kernes soli eine 
Zusammendriingung der die Walze quer durchsetzenden Kraft- 
linien von inneu heraus auf einen Yerhaltnismafiig schmalen 
Stroifen der Walzenoberflache, die eigentliche Scheidezone, 
erzielt werden.

10a. 175786, vom 21. Mai 1905. Ob erbayerische 
Kokswerke und Fabr ik Chemischer  Produkte 
Akt . -Gesol l s  chaf t  in Beuerberg,  I sar t a lbahn.  
Yerfahren, Torf in einem Schachtofcn, voti dessen Be- 
schickungssiiule die untere Hiilfte absatziecise unter 
Neuauffullung der oberen Hiilfte abgezogen wird, in 
zwei Stufen lialbfertig zu verJcoJcen. sotHc Ofenanlagc zur 
Ausfuhrung des Vcrfahrcns.

Die Erfindung besteht darin, dafi der Torf zuerst in der 
oberen Hiilfte eines geteilten Schachtofens mit heifien Feuerungs- 
gasen von etwa 250° C oder mit iiberhitzten Wasserdampfen 
gleicher Temperatur, darauf in der unteren Schachthiilfte mit 
Feuerungsgasen vou ungefahr 350® C behandelt wird. indem die 
heifien Gase in jeder Schachthiilfte y o u  unten her durch den 
Torf hindurchgeleitet und oben mit den Destillationsprodakten 
abgezogen werden. In der unteren Schachthiilfte wird dabei 
ein halbkoksartiger BrennstofF gewonnen. Um das Yerfahren 
mittels der Feuerungsgase von stehenden Verkohlungsretorten6fen 
o. dgl. vorteilhaft durchfiihren zu konnen, ist gemafi der Er
findung eine besondere Feuernng so angelegt, dafi mittels ihrer 
die etwa 250° heifien Feuerungsgase des Retortenofens fur die 
Behandluug des Torfes in der unteren Ofenhiilfte auf die er- 
forderliche hohere Temperatur gebracht werden konnen. Die 
Feuerung kann erforderlichenfalls auch den zum Schachtofen- 
betrieb benotigten Wasserdampfuberhitzer bedienen.

12e. 175 581, vom 23. Dezember 1905. Got t fr ied
Zschocke iu Kai se rs l aut ern .  Entstitubungsvor- 
richtung fiir Luft und Gase.

Bei der Yomchtnng sind in einem Gehause bezw, den 
Kammern einea Gehauses senkrecht zu der Richtung in weicher

die Luft bezw. das Gas stromt, pendelnde oder federnde Prali 
fliichen angeordnet, welche y o u  umlaufenden oder schwingenden 
Fliigeln fortwiihrend gestofien werden. Durcli di# hierdurch 
hei-Yorgerufeue Erschutterung der Prallfliichen wird der Staub 
der sich aus der Luft bezw. dem Gas abgeschieden uud auf den 
Prallfiiichen abgesetzt hat, y o u  diesen Flachon entfernt.

1 3 e. 175665, vom 29. August 1905. George 
Marie Capell  in Passeuham,  Grofibrit.  Yorrichtung 
zum Waschen und Jłeinigcn von Gasen.

Bei der Vorrichtung werden die Gase in bekannter Weise 
durch einen mit Fliissigkeit gefiillten Behalter geleitet, der eine 
Reihe Ton Fiissigkeitsverschlussen besitzt, welche durch in die 
Fliissigkeit tauchonde Zwischenwiinde gebildet und nacheinander 
von dem Gas durchstrćijnt werden. Die Erfindung besteht darin, 
dafi die die FliissigkeitsverschIQsse bildenden Zwischenwiinde 
nach der Austrittsstelle des Gases zu allmahlich an Breite zu- 
nehrnen und weniger tief in die Fliissigkeit eintauclien, so dafi 
die Druckwirkung der Verschliisse Yerringert wird.

231) .  175 453, vom 12. Marz 1904, Dr. Fr i t z
Schwarz in Stegl i t z  b. Berl in.  Yerfahren zum 
Beinigen von rohen und destillierten MmeratĘąĄ Braun- 
kohlenteer und MineraldlriickstCmdcn mittels Schwefelsiiure.

Neben der Siiure wird den Oelen o. dgl. ein Sulfat zuge- 
setzt. damit oinerseits eine weniger starkę Yerharzung und 
Zerstorunj* dor Oelteile eintritt, anderseits die aus den Oelen 
abzuscheideiiden Yerunreinigungen so veriindert werden, dafi 
ihre Entfernung moglich ist. Durch das Verfahren wird eine 
Erhohunsr der Oelausbeute erziolt. An Stelle eines Sulfat.es 
konnen der Siiure auch solche Alkali-, Erdkali- oder Erdmetall- 
Yerbindungen zugesetzt werden, die bei der Behandlung ein 
Sulfat ergeben.

4 0 s. 175 882, vom 23. Dezember 1902. H e r m a n n  
G e o r g e s  C hr i s t i an  T h o fe h r n  und Be r na rd  do St.  
So ine  in Par i s .  Yerfahren sur Behandlung von Steinen 
und Rohmetallen im Flamm- oder Gasofen.

Bei dem Verfahren wird in bekannter Weise auf die Oberflache 
des in einem Flamm- oder Gasofen behandelteu metallischen 
Bades mit Hilfe von Diisen, die in den Ofenwandungen passend 
angebracht sind, ein Gemisch aus einem Osydationsmittel und 
einem Flufimittel geblasen, wobei das Oiydationsmittel aus 
Wasserdampf und Luft. und das Flufimittel aus Kieselsaure bezw. 
dereń Salzen oder Kalk besteht. Die Neuerung besteht darin, 
dafi durch die Diisen zugleich mit dem Flufimittel (Kieselsaure, 
Salze oder Kalk) und dem fliichtigen Oiydationsmittel (AYasser- 
dampf und Luft) ein festes Oxydationsmittel eingefiihrt wird, 
welches aus den Y o rh e r  passend zerkleinerten Oxvden der zu 
behandeluden Metalle besteht. Die Einfiihrung dieser Stollo 
Yerursaclit au den Puukten, wo s ie  mit dem Bade in Beriihrung 
kommen, infolge der Zersetzung der Oxyde eino starko Oxydation 
des Bades in der von den Dusen beeintlufiten Zone, wodurch die 
Dauer der Behandlung Yerkiirzt wird.

4 0 a. 175 883, vom 4. Dezember 1904. Al b e r t
II. Rasche in Berlin.  Yerfahren zum Auslaugcn von 
Gold mittels CgankaliumlBsung in einem sich nach unten 
verjUngenden Auslaugebehiillcr. Zusatz zum Patent 170566. 
LUngste Dauer: 7. Marz 10IV.

Nach dem Verfahren gemafi dem Hauptpatent wird das 
dnrch die Losuug fallende Gut gesammelt, bestandig ans dem 
Behalter herausbefórdert und in entsprechender Verteilung der 
Loaung Yon neuem zugefiihrt. Zum Horausfordern des Gutes 
aus dem Behalter dient dabei ein in einem in dem Behalter 
angeordneten Rohrstiick eingebaute Fordemhnecke, die das Gut 
innerhalb des Behalters hochfiihrt. Gemafi der Erfindung wird 
das sich im nnteren Teil des Behalters anaammelnde Gut, 
z. B. durch ein endloses Band, aufien um den Behalter herum 
befórdert, um jede Storung der Ruhe der Laugefliissigkeit dnrch 
die Fordervorrichtung zu Yermeiden und den Innenraum des 
Behalters yollstandig freizuhalten.

40a. 175 884, vom 6. Juli 1905. Akkumula toren-  
F a b r i k  Akt i engese l l schaf t  in Berl in.  Yerfahren 
zur Beinigung der nach Patent 97 943 hergestellte. 
Losungen von Blei- oder Silber er zen in Chlwidschmelzenn
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Nacli dem Yerfahren gemiifi Patent 97 943 werden Blei und 
Silber aus ihren Erzen dadurch gowonnen, dafi die Erze iu ein 
geschmolzenes Halogensalz, z. B ein Metalichlorid, eingefiihrt 
werden. liierbei tritt eino Doppclzersetzung ein, indem die Blei- 
und Silbcrsulfiiie in Halogensalze von Hlei und Silber uborgeben. 
wahrend die Base des Halogerisalzes in ein Snlfid iibergeht. 
Diese Duppolzersetzung ęrfok-t jedoch nur dann in glatter und 
gowinnbringender Weise, wenn die Erze frei sind von gróficrcn 
Mengen der Sehwefelverbiudungen dos Knpfers und Eiscns. Ein. 
erheblicher Gehalt der Erze an den genami ten Verbindungen 
ist der Doppelzersetzung sehr hinderlich, da die Eisen- und 
Kupfersulfide bezw. Sulfate wenigstens teilwoisc von dom Iln'ogon- 
salz, z. B. vom Zinkchlorid in derselben Weise wio die Blei- und 
Silberverbindungeu in Chloride ycrwandelt und hierauf boi dom 
Zusatz von Zink zur Schmelze zwecks Gewinnung des Bleis und 
Silbers zum Teil zu Metali, zum Teil zu Chloriiren rednziert 
werden. Dio lclzteren gehon durch Beruhrnng mit dom Sauorstoir 
der Luft von neuem in hiihero Oxydationsstufon uber, zu dereń 
erneuter Keduktion wieder Zink erforderlich wird. Es ist daher 
zur Gewinnung einer gewissen Menge von Silber und Blei eine 
unverhaltnisma(5ig grofio Menge Zink niitig und es wird das 
gowomiene Werkblei durch Eisen nnd Kupfer und das Zinkchlorid 
durch den Best der nicht reduziertan Eisen - Kupforchloride 
veruureinigt.

Gemiifi der Erfiiulung sollen die Schwefelycrbindungen des 
Eisens und Kupfers dadurch dor Keduktion durch metallischos 
Zink voIlstiindig entzogeu und so dio genannton Nachteile 
beseitigt werden, dafi den Schwefelverbindungen eino mindestens 
iiquivalcnto Menge von Bloioxyd oder Zinkoxyd zugosotzt wird.

4-0 a. 175 885, vom 26. Juli 1905. Th. Goldschmidt ,  
O f fon o II a n d o 1 s g o s o 11 Sc ha f t  in Es  son,  Ruhr.  
Yerfahren zur Ycrgrofserung der Ausbcute, sowie zur 
Reschlcunigung und lielebung der Iłeaktion bet der 
aluminogcnetisehcn Darstellung eon kohlcnstoffreieni Chrom 
oder Mangan.

Das Yerfahren ist folgeudes:
Man mischt der Fur die ruhige DurchfUhrung dor Reaktion 

geeigneten niedritreu Oxydationsstufo des Metalles (Chrom oder 
Mangan) eine hiihere Oxydationsstufe dcsselbon Metalles oder 
eines gegebenenlalls in dio Legieiung aufzunehmcnden anderen 
Metalles ninzu und erreicht beim Ycinischen dieses Osydgemonges 
mit fein verteiltem Aluminium, wobei also die Mischung in 
jedem kleinsten Gemischteilchen r.us drei Bestandteilon, namlich 
Aluminium niedriger Oxydationsstufe und hijherer Oxydations- 
stule besteht, nach der Entzlindung einen rnhigen und schnellen 
Yerlanf der Reaktion uud eino hochprozentige Ausbeute. Es 
findet gewisseririafien in der Mischung durch dio Yeroinigung 
des Aluminiums mit der niedrigen Oxydationsstufe eine fort- 
wahrendo Beruhignug der Reaktion und durch die in geringem 
Prozentsałz beigefugte Mischung des Aluminiums mit der hoheren 
Metallo.\ydationsstufo eine neu belobte lebhalte Ubertaragung 
und Fortleitung der Reaktion auf die anderen Teilchcn der 
Mischung statt.

S ie . 176 043, vom 28. Oktobor 1903. 11 o b i n s
C o n y e y i n g B o 1 1 Co m p a n y i n Ne w Y' o r k. 
Einrichlung zum und Herbeieegen des Abwurfs-
iragens bei Fórderbdndern.

Gemiifi der Erfiudung wird bei Ableitung der Bewegung des 
Abwurfswagens von einer einz:gen dauernd in gleicher Richtung 
umlauferidon Bandfuhruugsrolle aus eine selbsttatigc Umsteuerung 
des Abwurfswagens dadurch erreicht, dafi zwischen der den 
Antrieb hewirkenden Bandfuhruugsrolle und dem Abwurfswagen 
zwei Satz von Kupplungsorganen derart angeordnet werden, dafi 
durch den sich bewegenden Abwurfswagen an bestimmten 
eyentuell einstellbaren Punkten der Bewegungsbalin abwechselud 
der eine und dor andere eingoschaltet wird. Die beiden Satze 
von Kupplungsorganen werden zweckmafiig in einem schwingbar 
am Abwurfswagen angeordneten Gehause gelagert oder mit einem 
schwingbar gciagerten Hebel verbunden, sodafi die selbsttiitige 
Umschaltunsr durch eine Schwingungsbowegung des Lagergehauses 
oder des Hebels yermittels eines Anschlages in der Bewegungs- 
bahn des Wagcns bewirkt werden kann.

I H i c J i e i ^ e l i a u .

Ingcnieur werko in u nd  bei Berlin. Festsclirift zum 
50jahrigon Bestehon des Yereines deutscher Ingenieure. 
Gowidmet vom Berliner Bczirkśyerein deutscher In- 
gonienre Berlin, 1906.

Das Werk bcabsiclitigt, don Toilnohmorn an der Foier 
des 50ji'ihrigen Bestohens des Yoroins deutscher Ingenieure 
ein Beispiel clafiir zu geben, in welcher Weiso die In- 
genieurtatigkoit an dor Eutwicklung des Staatos, der Go- 
moinde und der Induffrie initzuwirken hat. Es setzt sieli 
aus einer Roilie yon einzelnen miteinander nicht zusammen- 
hangendon Kapitelu zusammen, dio Einblick gewahren iu 
das Getrióbo dor gowaltigen Sladt. Yerkehrseinriclitungen, 
jWassemrsorgung, Kaualisation, Gaswerke. elektrische 
Zentralen, StiaCenbahn, BofBrdernngsweseii, Wohlfahrts- 
einrichtungoii, dio technischen Lehranstalten, die wisśen- 
schaftlichen Instituto und einige greOero industriclle Werko 
werden beschrieben unter Beibringuug zahlreichor Ab
bildungen nnd eines reichlialtigon statistischen Materials. 
Das Buch ist hochinteressant mul beweist durcli seinen 
Inlialt, dafi dio Ingeńieiirarbeit lioute zu befruchtonder und 
belebender Mitwirkung bei der Lijsung aller groBen Auf- 
gaben <ler Kultur und des sozialen Fortscbrittes berufeu 
ist. K.-Y.

Zur Bosprechung eingegangene Biicher:
(Die Kedaktion behalt sich eine eingehonde Besprecbung jroeigneter 

W erke ynr.1

Bolsche,  Wilhelm: Im Steinkolilenwaid, Mit. zahl-
icicheń Abbildungen von Rud. Oeffinger.  Stuttgart, 
1906. Franekfsclie Yorlagshandlung. Geh. 1 JL, 
gob. 2 , /C.

Calob, R.: Wie liosfc man einen Kurszeftol? Ein Fiihrer 
durcli den taglichen Borsenboricht. Mit vier Kurszettel- 
Boilagen (Berlin, Frankfurt, Hamburg, London). St.nl.t- 
gart, 1907. Muthsche Yorlagshandlung. Geh. 1 JL

Michae l i s ,  Mas: Handbuch der Sauerstoffthorapie. Mit 
126 Textfiguren und 1 Tafel. Berlin, 1906. August 
Hirscliwald.

Schuber th,  H . : Iland-und Hilfsbuch fur den praktischen 
Motallarboiter Lolirbuch zum Solbstunterriclit in der 
gesamten Metallvemrbeitung fur den Praktikor Nebst 
den zugehfirigen Hilfswissonschaften. Mit 30 Tafeln 
und etwa 800 Abbildungen. Zweite, vollstandig neu 
bearbeitete Auflage. Heft 6—10 Wien, 1906.
30 Lieferungen, je 0,50 JL.

Iioeck,  P.: Reichsstempelgesetz (Borsensteuergosotz) vom
3. Juni 1906 mit den Ausfuliruugsbestimmiingeii unter 
besonderer, Berticksiclitigmig der Entschoidungen dor 
Verwaltungsbeh5rden und des Reichsgerichts. Mit einem 
Anhaug: Das Gosotz, betretTend die Wetten bei offentlicli 
Yeranstalteton Pferdorennen (Totalisatorgesotz) vom 4. Juli 
1905 nebst Ausfuhrungsbestimmnngen. Neunto, um- 
gearbeitete und vermehrte Auflage. Berlin, 1906.
J. Guttentag. 4,50 JL.

Fraas ,  E.: Die Entwicklnng der Erde und iliror Be-
woliner, mit Schichtenprofileń, Leitfossilien und land- 
scliaftlichen Rekonstruktionen, dargcstellt auf sieben
farbigon Tafeln Stuttgart, 1906. K, G. Lutz’ Yerlag.
Preis des kompletten Werkos mit Text. unaufgozogeu
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33 J t ,  auf Leinwand und mit Stiiben verschen 
50,50 J l .  .

Rzohulba,  A.: Dic obersclilcsische Zinkgowiniiiiug und
iliro Fortschritte. Sonderabdruck aus dor „Berg- und 
Huttenmannischen Rundschau". Kattowitz O.-S., 1906. 
Gcbrudor Bohm.

Kos cli miód er, Hermann:  Die Erzeugung und Yor-
wendung des Stoinkohlengases. Mit 180 Abbildungen. 
Siebenter Band der Bibliotbek dor gesamten Technik. 
Hannover, 1906. Dr. Max Jfihecke.' Geh. 3 J l ,  gcb.
3,40 J t .

Langboin,  H.: Rflckblick auf die Tatigkęit dos óifent-
liclioii chemisclienSpezial-Laboratoriums fiir calorimetrisćho 
TJntersuchungen in den Jahren 1893— 1905. Niedor- 
KiGnitz bei Dresden, 1906.

Fi scher ,  Ferd.: Dio wirtschaftliclie BedeutungDoutsch-
lands und seiner Kolonien. Leipzig, 1906. Akademiseho 
Verlagsgesellscliaft m. b. H. 2 JL

Stat i s  t ische Mi t te i lungen iiber das fistor- 
roichischo Sal z monopol  in don Jahren 1903 und
1904. Wien, 1906. Verlag der k. k. Hof- und
Staatsdruckerei.

Brougli ,  Bounott,  H .: Tho Journal of tho Iron and
Steel Institute. Band LXX. London, 1906. Iron and 
Steel Institute.

Brockhaus '  Kloines Kon versat ions  - Lexikon. 
Funfto, Yollstiindig neubearbeitete Auflage. In zwei 
Bauden. Zweiter Band: L-Z. Mit 1000 Text-
abbildungon, 65 Bildertafeln, darunter 10 bunte, 210 
Karton und Nebenkarten, sowie 27 Toitbeilagen. 
Leipzig, 1906. F. A. Brockhaus. 12 J t ,  Band I 
und II 24 --/r.

Joly,  Huber t :  Technisches Auskunftsbuch fiir das
Jahr 1907. Notizen, Tabellen, Rogeln, Formoln, 
Geselze, Yerordnungen, Preise und Bezng#quellen auf
dem Gebieto des Bau- mul Ingenieurwosons -in 
alphabotischer Anordnung Mit 121 iu den Text ge- 
druokten Figuron. YierzeKiiter .Tahrgang. Leipzig, 1906. 
K. F. Koehlor. 14 J t .

Zeitscłiriftensclian.
(Eine Erklarung der liioninter vorkommonden Abkiirzungen 
von Zeitschriften-Titeln ist, nebst Angabe des Erscheinnngs- 
ortes, dos Namens des Herausgebers usw., in Nr. 1 des 

lfd. Jg. dieser Ztschr. auf S. 30 abgedruckt.)

Mineralogie, Geologie.
Les bass ins  l ignit i ft i ros ot honi l lors dos 

Montagnes Rochouses.  Von Rittor. Ann. Fr. 7.L'ef. 
S. 5/84. 4 Taf. Die Kohlenvorkommen dos noidamerika-
nischen Feląengebirges in geologischer, befgteclinisclier und 
wirtscliaftlicher Belcuchtung.

L'or Madagascar.  Von Gasctiel. Ann. Fr. 7, Lief. 
S. 85,108. 1 Taf. Trotz der Erzarmut Yorsprechen die 
Goldlugerstatten der Insel wogen ihrer grofieu Ansdehnung 
mul dor giinstigi-n Bedingungćn des Landes ausbeutefiiliig 
zu worden.

Bergbauteclm ik (einschl. Aufbereitnng pp.).
Gold - Road,  die bedeutendste Goldgrube 

Arizonas.  Ost. Z. 20. Okt. S. 549/50. Allgemeine 
Angaben.

Tho mech anical  ongiueer iug of collieries.  
Yon Futors. (Forts) Coli. G. 19. Okt. S. 744.
4 Abb. Cooks Automatischer Kreiselwipper.

Die Entwicklung der Stratamotnr.  Von Froise, 
Ost. Z. 20 Okt. S. 545/9. (Forts.) Apparat vou 
Zabel, Gothan, Meine. (SchluG folgt.)

Zur Thoorie der Staubschi isse.  Von Knochon- 
liauer. Z. Oberschl. V. S. 342/4. 2 Abb. Hinweis
auf dio Bedeutung der Staubschiisse gerado in Oberschlesieii. 
Beschreibuug eines Fallcs aus der Praxis.

Les ius t i tut ions col loct i y o s  du bassin do la 
Ruhr  so r a t t achant  a la secur i te  ot a u progres 
de l ’eiploi t a t ion des mines. Von Leprince-Kinguet. 
Buli. St. Et Bd. V. 3. Lfg. S. 747/94. 14 Fig.
Besprechung dor Organisation und Eińrichtungen des 
Yereins fiir die bergbaUlichen Interessęri und der Uerg- 
gewerkschaftskasse, soweit sio dio Fórderung der Borgbau- 
technik bezwecken.

Maschinen, Dampfkessolweson, Elektrotechnik.
La mecauiąue au congrós de Lióge. Yon 

Jonguet. Buli. St. Et. Bd. V. 3. Lfg. S. 593/725.
35 Fig. Kolbenma-chinen: Tiiermischor Wirkungsgrad 
dor Dampfiuaschiiien, Dampfvorteilung, Gasmotoren; Turbo* 
maschinen: Dampfturbinen, Zentrifugalpumpen, Vontilatoren, 
Gasturbińen; Allgemeines iiber Dampf- und Gaserzeugung.

Die K ra  f t  ni a s ć h  i n e n auf der Deutsch-  
bóhmischen Ausstel iung in Roichonberg.  Von 
KBrner. (Forts.) Z. I). Ing. 20. Okt. S. 1709/13.
10 Abb. Vontilsteuerung von Doerfol derPrager Maschinenbau- 
A.-G. Yorm.ils Ruston & Co. (Forts. f.)

Koiidensation bei F5r der maschinen.  Z. f. I),
u. M -Retr. 17. Okt. S. 425/6. 3 Tab. Neuero Erfalmingen 
mit Zeutnilkoudensatioiien, die an die Fordermaschinen 
angeschlossen sind, wobei auGpr erheblicher Kohlenersparnis 
gutes Speisewasśer uud der gróCte Teil des Ols wieder- 
gewonnen wurde. Zusammenstellung und Ergebnisse 
tnelirorer Yęrsuche.

Dio Wi rkungsgrade von Yent i l a toren und 
Zent r i f ugalpumpen.  Von Splitt. Z. D. Ing. 20. Okt. 
S. 1715/9. 8 Fig. Tliooretischo uud praktische Ęr-
mittlungen.

The compouud-react ion s t eam-turbinę.  Engg. 
19. Okt. S. 511/2. 7 Fig. 1 Tabelle. Thcrmodynamische 
Betrachtung dor l'arsons-Turbine; Verschaufeluug und 
Dampfgeschwindigkeit.

Gasgenera toren.  Z. f. D. u. M.-Betr. 17. Okt.
S. 426,9. 6 Abb. Geschichtlicho Obersicht uber die
Gaserzeugung. Boschreibung vorscliiedener Systemo run 
Gasgeneratoren. 1. Steinkohlengeneratoren nach den Systemen 
Yon Duff u. Taylor in Verbindung mit Yorschiedeneii Fiill- 
vorrichtu»gs-Systemen uud Rosten. (Forts. f j

Ber icht  von der i nt ernat ionalon Auss t e l i ung  
zu Mai land.  Elektrische Verbindungsbahn. E. T. Z.
11. Okt. S. 941 4. Beschreibuug der Yerbiudungsbahn, 
bei der Einpłuisenstrom zur Anwendung gelangte. Skizzen 
der vcnvendeten Oberleitungsisolatoren, sowie des Strom- 
lanfplanes eines Zuges.

Moderne Ans chauungen  uber  die Kons t ruk
t i on elektrischer Maschinen,  Von Ziehl. E. T. Z.
11. Okt. S. 956/60. Bostroben, alle oloktr. umlauf.
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Maschinen gleichen resp. ahnlichen Formen anzupassen,. 
sodaB sich dieselben. imBerlich, yon dor Wiftpiiigś- 
anordnung abgesehen, nur noch durch Ab- bezw. Zuloitung 
des Stromes unterscheiden. Yorteilo dieser Bauart in 
Bezug auf Billigkeit durch die so in grOBerem Umfange 
mflgliche Massenfabrikation.

Hiittenwesen, Chemischo Technologie, Chomie, 
Physik.

La mótal lurgie  a l ’exposi t ion de Liege.  Von 
Maillard. Buli. St, Et. Bd. V. 3. Lfg. S. 727/45.
4 Testfig. 2 Taf. Allgemeine Bemorkungeu iiber die 
Ausstellung der Huttenindustrio und Bpsproćhung beson
ders interessanter Gegenstando.

Etude prat iquo des minerais  aurifóroS princi- 
palement  dans los colonies nl pays iso leś. Von 
Degoutin. Buli St Et. Bd. V. 3. Lfg. S. 795/928.
12 Fig. Chemische Untersuclmng dor Golderze: notwen- 
dige Geriite und Apparate; dio Erze und Probenahme. 
(Fort. f.)

Die angebl icho Geffihrl ichkeit  des Leuchtgasos  
im Lichte s t a t i s t i s che r  Tat sachen.  Yon Schfifer. 
(SchluB.) J. Gas-Bel. 13. Okt. S. 885/92. Statistik 
iiber die durch Gas, insbesondere durch Leuchtgas, und 
durcli Elektrizitat verursachton Brandschaden, Unfalle und 
Todesfalle. SchluBergebnis der Ausflihrungen : die Melir- 
zahl der Unfalle wilrdo auch durch amtliclio tlberwachung 
nicht YerhOtet werden kSnnen, das Leuchtgas richtet weniger 
SchSden an ais der elektrische Strom und andoro Energie- 
tniger und macht sich in den meisten Fallen auBerdem 
vorzeitig durch seinen Gerucli kenntlich.

Die technische Gewinnung von Graphi t  und 
amorphem Kohlen stoff.  Von Donaih. St.u.E. 15. Okt. 
S. 1249/55. 1 Abb. Yerwendungigcbiet des Graphits.
Seine Herstellung ans Anthrazitkohlen nnd Petroleumkoks 
im elektrischen Ofen nach dem Yerfahren von Aclieson. 
Yerfahren von Frank ohne direkte Benutzung des elektrischen 
Stromes. Unterschied zwischen natiirlichem und kunstlichem 
Graphit.

Volkswirtschaft und  Statistischos.
Wirtscl iaf t l icl ie Krisen,  ihre Ursachen nnd 

ihre Yerhtt tung.  Yon Flechtner. Z. D. Ing. 20. Okt.
S. 1713/5. Yortrag. Wirtschaftlicho Krisen einst und
jetzt Produktions- und BOrsen- oder Spekulationskrisen. 
Dio Kartelle ais Heilmittel entstandener Krisen.

Mining employment  and accidents  in mines.  Jr. 
Coal. Tr. Rev. 19. Okt. S. 1419'20. Teil II des vom 
englischen Home Office herausgegebenen General Report and 
Statistics for 1905, der sich mit den im Bergbau be- 
schaftigten Personen und den Unfallen befaRt

Mining accidents  in 1905. Coli. G. 19. Okt.
S. 746/7. Auszug aus Teil II des General Report and 
Statistics for 1905. Die Gesammtunfallziffer der unter- 
.rdisch Beschaftigten betragt 1,519 y. T. (gegeniiber 1,348 
,n 1904 undl,439 im Durchschnitt des Jahrzents), diejenigen

samtlicher Arbeiter ii hor und unter Tage 1,358 v. T. 
(gegeniiber 1,243 in 1904 und 1,80G im Durchselinitt des 
Jahrzohnts).

Gesetzgebung und  Verwaltung.
Botrifft. don § 150 des Al lgemeinen Dorgge-  

sotzos. Yon Pohl. Z. Oberschl. V. Sept. S. 389/42. 
Besprechung der Gesetzeshestimmung an Hand verśchiędener 
Gorichtsentscheidungen. Es wird fiir d ringi id notwendig 
erachtot, daB Oberberggamt und Regierung dio Praxis dor 
ihnon uiiterstellten BehSrden in dieser Beziohung lclar- 
stellen.

Roval Commission on s a f e t y  in mines.  .Tr. 
Coal Tr. Rov. 19. Okt. S. 1429/32. Fortsetzung der 
Gutachten der Borgrovierboainton. *

Die 7.wockmafiigsto Gesel l schaf t s form fur  den 
Hraunkohlenborgban.  Yon Wolff. Brkl. IG. Okt.
S. 455/60. Untorsnchung von yerschiedenen Geseltechafts- 
formen inbezug auf loichto GehlboschafTung, Horanziehung 
eines moglichst. grofjen Kreisos yon Kapitalisten - und ein- 
fachsto Handhabung der Yerwaltung und des Betriebes. 
Nach d, Yerf. Ansicht kommen nur Aktiengesellschaft, 
Gowerkschaft und Gesollschaft m b. H. in Betracht, die 
nach den gen. Gęsichtspunkten zu walilóii sind.

Pcrsonalien.
Dem Bergmeister Serio zu Metz ist die Erlaubnis zur 

Anlegung des ihm yerliehenen Ritterkreuzes des GroO- 
herzoglich Luxemburgischen Ordens der Eisenkrono erteilt 
worden.

Dem KOniglichen Bergreyierbeamten, Borgmeister 
Ho f f ma n n  zu Eisleben ist mit Genehmigung des 
Ministers fflr Handel und Gewerbe dio Yerwaltung des 
Bergregals in der Grafschaft Falkenstein, insbesondere 
die Aunalime, Priisentatioii und Instruktiou der Mutungen, 
sowie die polizoiliche Aufsicht iiber den etwa aufkommenden 
Bergbaubetrieb iibertragon worden.

Dem Bergassossor v. und  z u L o e w e n s t e i n ist die 
Fuhrung der Geschafte des Veroins fflr die bergbaulichen 
Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund ubertragen 
worden. Mit seiner Stollvortretung ist Regierungsassessor 
Dr. B o d e n s t e i n  betraut worden.

Den ais ordentliche Lohrer an der KOniglichen Berg- 
akademio zu Berlin tatigeu Landesgeologen Dr. phil. 
August  Donckmann,  Dr. phil. Curt  Gagel ,  Dr. phil. 
Benno Kuhn und Dr. phil. Paul  Krusch ist der Charakter 
ais Professor verliehen worden.

Dem Bergassessor Schulz (Bez. Dortmund), bisher 
beurlaubt, ist zum endgtlltigen Ubortritt in den GroB- 
herzoglich Hessischen Staatsdienst dio nachgesnchte Ent- 
lassung erteilt worden.

Der Bergassessor Z311 or (Bez. Bonn) ist zur Erler- 
nung der englischen Sprache auf weitere 3 Monate beurlaubt 
worden.

Der Gericlitsassessor Dr. Rudorff ,  bisher beim Ober- 
bergamte in Clausthal, ist ais Hilfsarbeiter in das Ministerium 
fiir Handel und Gewerbe berufen worden.

Das Yerzeiehnis der in dieser Nummer enthaltenen grSCeren Anzeigen befindet sich, gruppenweise geordnet 
anf den Seiten 44 und 45 des Anzeigenteiles.
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Westen
Langenprofit durch die Mu/dentiefsten des Idurmbeckens.

Massłab / '  25000-
Murm ta l

Osten
Broichertal

;^>s$s«335x jjyy

Grundriss des su droestlichenTeiles der Wurmmu/de
Masstab h25000.

F u r //)

U *■ Ty. brossa//7fverk

M eiótejL -Ą

y  M P.isfe^r^. Gtros stan gen bert,r
^ ------------- — i---------------- 1— > ' M a / s f e r

(juerprofti durch die Idurmmulde.
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Suden
Masstab 1:25000.

Norden


