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Uber einige auf Druck und Zerrung zuriickzufulirende^ Strukturen, Yerł)andsverlialtnisse 
und Absonderungsforraen yon Kohle.

Von D r. O. S tu t z e r ,  P rofessor an  der Bergakadem ie F reibcrg (Sa.).

. Dic S t r u k tu r  eines; Koiilenflozes wird zunachst 
bestimmt durch die S truktur der ein Kohlenflóz auf- 
bauenden Kohlenart. So haben Steinkohlenfloze meist 
eine kompakte, gleichmaBige Schichtstruktur, erdigc 
Braunkohlenflóze eine erdige S truktur usw. Im  folgenden 
seien diese allgemeinen, sich aus'der jeweiligen Kohlenart 
ergebenden Strukturvcrhaltnisse nicht weiter besprochem 
Eingegangen sei nur auf einige Strukturen, Verbandsvei- 
haltnissc und Absonderungsformen, wie sie sich infolge 
irgendwelcher Druckbildungen hier und da herausgebildet 
haben.

T rtim in e rk o h le .
Durch einseitig wirkenden D ruck . wird Kohle bis- 

weilen zertriimmert. Die S truktur des Flozes wird hier- 
durch brecciós. Der Druck, der solche Zertriimmerungen 
hervorruft, ist meist tektonischen Ursprungs. Es ist der- 
selbe Druck, der auch Faltung und t)berschiebung her- 
vorruft. Je  nach der Starkę uncl Dauer des einwirkenden 
Druckes und je nach der Moglichkeit seitlichen Aus- 
weichens besteht die sich bildende Umformung entweder 
in einer Zeftriimmerung und Zermalmung des Gesteins 
oder in einer Stauung und Pressung ohne sichtbare Zer~ 
reiBung.

Durch Druck liervorgerufene Umformungen, die zu 
ZerreiBungen und Zertriimmerungcn fuhren, sind im 
wesentlichen an die obere Zone der Erdkruste gebunden. 
Die Kohle wird bei solcher Zertriimmerung in laufer 
kleine, eckige Splitter zęrbrochen. Die Triimmer- 
struktur solcher Floze tr itt cHńn selbst im Handstiick 
deutlich hervor. Die einzelnen Bruchstiicke haben sich 
nach der Zertriimmerung oft mehr oder weniger gegen- 
seitig verschoben. Die Seitenflachen der einzelnen Bruch- 
stiicke haben sich dabei m it kleinen Rutschflachen und 
I-Iarnischen bedeckt. Bei staikerm  Druck und yor altem 
bei (regional metamoi-phen) Umwandlungen in tiefern 
Erdzonen andert dagegen dic Kohle ohne Zertriimmerung 
ihre Form. Sie wird hier unter dem EinfluB des Ober- 
lagerungsdruckes und der Erdwarme plastisch und 
scheinbar zunehmend Itoihogener. Dann entsteheri im 
auBersten Falle Kohlen, die wie geflossen ausselien und 
zum Teil eine K n e t s t r u k tu r  zeigen.

Ein schones Beispiel -fiir durch Druck zertrum m erte 
Floze bieten die AnthrazitflSze von Wallis* in der Schweiz. '

1 O. S t u t z e r :  AUgeraeino K ohleiigeolosle. 1014, S. 1 70.
- A. H e i m :  Stautmgsmotamorphic an Walllser Anthrazit uiul

elnigo Folgeruugon daraoa, Ylflrteljatossclirlft d. naturf. Ges. ZiiricJi
1896, S. 354.

In diesen Flozen sind zahlreiche feine, eckige Anthrazit- 
splitter durch Anthrązitstaub verkittet. Die GrfiBe der 
Splitter bleibt in der Regel unter einem halben Zenti- 
meter, meistens sogar unter einem Millimeter Durch
messer. Oft sind die einzelnen Splitter noch kleiner; so 
daB die ganzc Kohle s a m t a r t i g  aussieht. Diese An- 
thrazitbreccie ist eine durch alpinen Gebirgsdruck ent^

• standene Dislokationsbreccie.
Eine ahnliche Wirkung tektonischen Druckes auf die- 

S truktur der Kohle kann man nach B u r a t1 inden Gruben 
yon Languin in der Nahe. von Nort in Frankreich be- 
obachten. Das Floz ist dort linsenformig durch Dinck 
zusanuncngestaucht. Die einzelnen Linsen erreichen 
seiten mehr ais 25 -  30 m Lange. Die S truktur der 
Kohle ist gleichzeitig yM ig p u lv e r ig  geworden. Das 
glanzlose Kohlenpulver muBte in Sacken vom Abbau- 
orte fortgebracht werden, war aber trotzdem fiir vicle 
Zwecke, auch zur Yerkokung, noch gut verwendbar. 
Dic Grubenarbeiter bezeiclineten diese pulverige Kohle 
ais »ęharbon sourd«, weil sie beim Abbau kein en Ton 
gab, im Gegensatz zu der »charbon clair«- genannten 
festen Kohle.

In ahnlicher Weise sind in Pembrokeshire in England 
nach W. G ib so n 2 die Anthrazitflóze durch starken 
Druck zu fe in e m  P u lv e r  zerrieben worden, das man 
do it »culm« nennt. Eine Yerwcrtung dieses Pulvers ais 
Bren/istoff macht vorhcr eine Brikettierung notig.

A u g e n k o h le  (K re isk o h le ).
Die Ąugenkohle wird durch zahlreiche scharf be- 

grenzte, kreisrunde oder elliptische Scheiben (Augen) ge- 
kennzeichnet. Diese Scheiben liegen nicht wirr durcli- 
cinander, sondern stets in zueinander paralleleh Ebenen. 
Da sie glatt und gliiiizend sind, so werfen sie das auf- 
fallende Licht. wie viele kleine Spiegel zuriick.

Nach Untersuchungen von E. W eiB 8 bem erkt man 
auf den spiegelglatten Absonderungsflachen dieser Kohle,- 
den Augen, »einen zentralcn Punkt, um welchen sich 
mehrere -oft zirkelrunde Zonen zielien, abwechselnd 
wellig gebogen wie der Rand eines Tellers. Zu bemerken 
ist auch eine vom Zentrum ausgehende radiale Streifung, 
grober an den Randem  und in der Mitte fast ver-. 
schwindend. Die Augen gehen meist unter sich paralleld.

1 D e la liouillo, 1851, S. 242.
2 Tlie geology of coal and coal-jniiiliiK, 1908, S. IG.
3 Verh. d. natnrli. Ver. d, preuC. Rheinlande 1809, Sitzuug.sbor. 

S. 25.
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Im folgenden seien einigc Beiśpiele fiir das Auftreten 
von Augenkohle angefiihrt.

Ober Augenkohlen aus Niederschlesien berichtet 
bereits 1850 von C a ru a lP . Die Augenkohlen standen 
dort >>in Yerbindung m it denjenigen Schlechten, welche 
in minderer Offenheit die Steinkohlenfloze durch- 
setzcn«.

- _ H o fin a n n - beschreibt eine Augenkohle vom 
Krinaich-Schachte in Nyran. Sie stamińtc allerdings 
nicht aus einem abbauwiirdigen Floz, sondern aus einem 
Kohlenschmitz, der dem hangenden Schieferton eines 
Flozes eingeschaltet war. Die m it Augen iibcrsaten 
Ablósungsfiachcn dieses Kohlenschmitzes standen senk
recht zur Schichtung und gleichzeitig auch s e n k re c h t  
z u r  E ben j; e in e r  d o r t  a u f t r e te n d e n  V er- 
w erfu n g .

Auch aus Braunkohlengruben sind Augenkohlen be
kannt ge worden. So fand O. Z incken^ in der Pcchkohle 
von Kapfnach in der Schweiz rundę Flachen mit feinen 
konzenti iąchen !■ urclicii, die samtlich in einer oder 
mehrern, dann aber z u e in a n d e r  p a ra l le le n  E b en e n  
lagcn. Infolge diesel parallelen Anordnung spiegeltcn 
bei entsprechender Haltung des Stuckes alle sichtbaren 
Augen gleichzeitig. Die Augen lagen in der Schichtebenc 
der Kohle. Nebenbei berichtet Zincken auch von einer 
Augenkohle aus dem Jura Schonens (Hogenas), in der 
die kleinen Kreisflachen in einer Ebene quer zur Schich- 
tung auftraten.

herner beschreibt Z in c k e n 4 eine Augenkohle von 
Eibiswald in Steiermark, die in der Mittclbank der terti- 
aren Glanzkohle, und zwar scheinbar ganz regellos aultrat. 
Ihre einzelnen 0,25-10,00 m voncinander entfernten Linsen 
keilten bei 0 ,2 5 -3 ,0 0  m Lange, 0 ,2 0 -0 ,7 0  m Breite

0>0" ~0,23 m Hohe schnell aus. Die untereinander 
samtlich parallelen Augen fanden sich iiberall nur in 
zur Schichtung senkrechten Ebenen und schwankten in 
der Giofie zwischen 0,1 und 6,5 cm. Einigc Augen be- 
riihrten sich, andere traten  nur vcreińzelt auf. Die 
einzelnen Kieisflachen zeigten meist feine, ko lizen trische 
Furclicn, die wieder von einzelnen radialen Furclien 
durchkreuzt wurden. Auch in der Glanzkohle von 
Steieregg kamen Augenkohlen vor. Sie fanden sich dort 
nur in den untern und m ittlern Teilen des Flozes, und 
zwar hauptsiichlich an K liif te n .

In Pensberg in Bayem fand man nach Z in c k e n 5 
in dei tei tiaren Pechkohle ebenfalls Augenkohle, uncl 
zwar im Floz 16, .das groBcnteils aus dieser Kohle auf- 
gebaut sein soli. Die Augenkohle lag hier vor allem in 
den weichern Kohlenpartien. Ferner bestanden fast 
alle im liegenden Mergel dieses Flozes v5rkommenden 
Kohlenschmitzen aus Augenkohle. Bemerkenswert ist, 
daB die Augen hier biswęilen in zw ei s ic h  k re u z o n d e n  
K ic h tu n g c n  entwickelt waren.

Bei Haring in Tirol fiihrt die tertiarc Glanzkohle- 
nach H o fm a n n 6 in  d e r X iihe v o n  V e rw e rfu n g e n

IX geol. Ges. 1350. S. 173.
in SchwaizkoMeń-Iu>zen, » lt*angbor. d. bohra. Ges. <1. Wisa. 1909, Bd. 1 7 .

Die Physlosrraphfo der Braunkohie, 1807, S. 1 8 1  im d 41$'* Er-
• g iinzm tgen z u der 1 hysiograplile der Brnunkohlo. 1S71, s .  1 .

- 1 1  lvreiskolilo. Berę- ■«. Iliłttenm . <Zte. 1876, S 377 
g  237'. men 0 Kołlion> B erg-u . It iii temu z  tg, 1S77,

* a. a. O.

schone Augen. Wo keine Storungen vorhanden sind, 
fehlen auch die Kreiskohlen. Eine Braunkohle von 
Carpano war nach Hofmann dadurch bemerkenswert, 
daB sie zwei Systeme yon Kreisflachen aufwies, die 
beide unter verschicdenen Winkeln zur Schichtungs- 
flache standen, ahnlich wie es Zincken an der Augen
kohle von Pensberg beobachtet hat.

Uber die] E n ts te h u n g  der Augenkohlen hat- sich 
WeiB bereits 1850 geauBert. E r fand auf den von ihin 
untersuchten Augen liaufig Schwefelkies und zog hieraus 
den SchluB, daB die Augenform der Kohle durch ein 
konzentrisch scheiben fonniges Fortwachsen von Kies 
entstanden sei. Auf den Augen vorkommender Kies ist 
allem Anschęin nach aber immer erst nach der Augen- 
bildung abgesetzt worden, da'sich die feinsten Umrisse 
und Eindriieke der Augen im Kies abgedriickt finden. 
Da zudem die meisten Augen keine Kiesbekleidung zeigen, 
so ist die Erklarung von WeiB zu verwerfen.

Nach R o th 1 verdankt die Augenkohle ihre E n t
stehung der Austrocknung eirier teigigen Kohleninąsse. 
In ąhnlicher Weise erklart v. G u m b e l2 dic Augen fiir 
Absonderungsflachen, die sich bei der Ycrfestigung der 
Steinkohlenmasse durch Schruinpfung gebildet haben. -

Annchmbarer erscheint die Auffassung Hofmanns, 
nach der Augen nur in  s e h r  h o m o g en en , s p ro d e n  
K o h len  auftreten. In der Nćihe von Augenkohlen sind 
stets durch KraftauBerungen entstandene S to ru n g e n  
yorhanden. Die hierbei tatigen Krafte, ais Druckkrafte 
aufgefaBt, bewirkten eine Aufhebung der Kohasion, 
wodurch Risse in der Druckrichtung entstanden, die je 
nach den physikalischfen Eigenschaften, besonders nach 
der Homogcnitat der gepreBten Masse, die verschieden- 
artigsten Gebilde zeitigen konnten. Die Augen, die nur 
bei Stctb homogenen, sproden Kohlen auftreten, sind 
demnach nichts anderes ais eigenartige T r,en n u n g s- 
oder B ru c h f la c h e n ,

Entsprechende Augenbildungen finden sich bisweilen 
auch in andern Gesteinen. So kennt man sie aus dem 
Letten der Zechstcinformation bei Eisleben3. -Die Augen 
dieses Lettens -liegen in einander parallelen Ebenen, die 
senkrecht zur Schichtung verlaufen. Diese Augenletten 
mussen ahnlich wie die Augenkohlen entstanden sein.

K u g e lk o h le  (M ugelkohle).
Ais besondere, aber verhaltnismaBig recht selteiie 

Kohlenfoim sei dic gerollartige Knollenform der Kohle 
erwahnt. In Spanien kennt man bei Turoń4 in Asturien 
ein Kohlcnfloz, das aus Kohlengerollcn besteht, also 
ein richtiges K o h le n k o n g lo m e ra t  ist.' Ober seine 
Entstehung sind verśchiedeiie Meinungen geauBert 
worden. So vertritt F irk ę  t die Ansicht, daB dic Kohlen- 
gcrolle bereits ais solche zusammengeschwemmt seien, 
d. h, daB die einzelnen Stiicke dieses Kohlenkonglomerats 
schon fertig gebildeten Kohlenflozen entstammten und 
sich heute auf sekundarer Lagerstatte befanden. Dem- 
gegenuber nięint L o h e s t ,  daB die einzelnen Kohlen- 

.gerdlle ursprunglich Pflanzengerolle gewesen uncl durch 
Inkohlung in Kohle umgewandelt worden seien. Da

* Aligemeiiie und clietuischd Geologie 1887, Bd: 2, S. 019 und 057
2 Gi'Unds-,% 0  der .Geologie, 1SSS. S. 257.
3 Z. d. U . geol. Ges. 1850, S ..173.
< Ann. de la Soc. g<;ol. da Belgląue, 1S93 -  1801.
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dieses konglomeratische Kohlenfloz in der Karbon- 
forniation auftrilt, miiBte man bei Annahme d er Fir- 
ketschcn Ansicht mit einer sehr schnellen Inkohlung 
der karbonischen Mutterkohlc rechncn, was nach Lóhest 
unwahrscheinlich ist, sich aber auf Grund anderweitiger 
Beobachtungen an vcreinzelten karbonischen Kohlen- 
geróllen in karbonischen Sandsteinen verteidigen laBt. 
Bei dei yon Loliest gegebenen Ei'kl;irung miiBte man 
eine Schrumpfung. (Volmncnverminderung) der ein
zelnen Gerollc ais Folgę der Um^fandlung pflanzlichcr 
Substanz in Kohle erwarten. Anzeichen einer solehen 
Schtumpfung sind bei den einzelnen Geróllen indessen 
nicht nachweisbar. Die Frage nach der Entstehung 
dieser spanischen Kohlenkonglomerate ist daher noch 
strittig.

Bekannter sind kugelige Absonderungen in den 
liasischen Steinkohlcnflozen von Fiinfkirchen in Ungarn, 
die dort ais M u g e lk o h len  bezeichnet werden. Diese 
Mugelkohlen1 besitzen eine rundliche bis langliche Ge- 
stalt, sehen wie Kohlengerólle aus und finden sich 
unregelmaBig in fast allen Flozen beim Dorfe Vasas. 
Die einzelnen Knollen lassen sich ohne Schwiei'igkeit 
ganz aus der einschlieBenden Flózkohle herauslósen. Die 
Stiicke schwanken zwischen NuB- und KopfgróBe. Ihre 
Obei flachę ist glanzend blank wie die von Harnischen. 
Oftei sieht man uni die Mugelkohle eine Art konzen- 
trisch-schaliger Umhullung, die eben falls aus reiner 
Kohle. besteht.

Dic Entstehung der Mugelkohlen ist noch ungeklart. 
Man hatte zunachst an Fruchte oder an rundliche Reste 
von Bauinstammcn gedacht, eine Ansicht, die aber bei 
niiherer botanischer Untersuchung hinfallig wurde. Dic 
Flóze dort durchbrechende Eruptivgesteinc konnen auch 
in keine engere Verbindung mit der Entstehung dieser 
Knollen gebracht werden. Po to n i  ć hat die Knollen 
ais fossiłc Torfgerólle gedeutet, welche Meinung auch 
G o th a ń  verteidigt. Nach ihm braucht man hierbei nicht 
an eine weite Yerfrachtung zu denken. Wind und 
Wellenschlag konnen in einem ehemaligen Torfsee Stiicke 
von Torf losgebrochen und abgerundet -und die ab- 
gerundeten foifballen dann im  JTorfmoor wieder haben 
versinken lassen. Der Verfasser llalt die Knollen fur 
Gebilde, die sich erst spater im Kohlenfloz heraus- 
gebildet haben.

Aus mahrischen Steinkohlenflózen (Polnisch- 
Ostrau) beschreibt A. H o fm a n n 2 knollenartige Kohlen. 
Das 0,9 Tn machtige Francisci-Floz besteht dort aus 
einer sehr miirben Glanzkohle m it nur ganz unter- 
geordneten diinnen Lagen festerer Mattkohle. In  seiner 
Mitte trę ten in ganz umegeJmaBigei Verteilung gcroll- 
ahńliche Kohlen auf, die sich leicht aus dem F15z heraus
losen lassen. Da die Schichtung der Kohle durch die 
Kohlen knollen ungestort hindurchgeht, so konnen diese 
nicht ais Kohlengerólle gedeutet werden. Ihre E n t
stehung ist rielm ehr nach Hofmann auf tektonischc 
Ursachen zuriickzufiihren. E r weist hierbei auf Druck- 
erscheinungen innerhalb der ungemein miirben Kohle
r r  ‘ W. G o t l t a a :  Untcrauęlmngon iibor dio EntstohiuiR der

®  slbrangsbor- -d- Ksl"
Wiss. l w f i f  l l ! 1 KoW caflown, * Sitziunrsbef. rt. bohm Gra. <1.

lun. Striemen, Druckflaclien und Rutschstreifen sind 
auf fast jedem Stiick zu finden. Hofmann erkliirt daher 
diese Rundmassen fiir eigenartige Druck- und Reibungs- 
erzeugnisse.

Dic Kohlen der Barakar-Schichten lndiens besitzen 
nach S c h re ib e r1 ebenfalls bisweilen eine Knollenform. 
Aus den Flozen konnen beim Abbau Knollen von 30 cm 
und mehr Durchmesser herausbrechen.

Eine kugelige, im A nthrazit von Charbonnier bei 
Brassac vorkommendc Absonderung von Kohlen be
schreibt G r a n d ’ E u r  y. Da einzelne Kohlenschniire 
ohne jede Verschiebung in diese Kugeln eintreten, so ist 

■dic Deutung ihrer Entstehung ais sekundare Absonde
rung wohl berechtigt.

S c h le c h te n  (L assen).
Schlechten2 sind ebenflachige, sehr dunne, parallele 

Absonderungsflachen, die ein Floz durchsetzen, gewóhn- 
lich sehr nalie beieinander liegen und in der Regel ein 
gleichbleibendcs Streichen besitzen. Sie sind fiir den 
Kohlcnbergbau sehr wiclitig, da der Abbau am besten 
senkrecht zu ihnen get\ieben wird, um einen guten 
Stuckkohlenfall und eine groBe Uauerleistung zu er- 
zielen. Bei diesem Arbeitsgrundsatz wird an Zimmerung 
und dam it an Holz gespart.

Dei beim Abbau gern gesehene wiirfelfórmige oder 
parallelepipcdische Bruch mancher Kohlenflóze wird 
duich die Schlechten bedingt. Man erkennt in solehen 
Flozen rauhere, etwas schmutzige Flachen, die der 
Streifuhg der Kohle parallel laufen und S c h ic h t-  
f la c h e n  sind. Hierauf senkrecht oder schief stchen 
hellglanzende, ebene Flachen, die S c h le c h te n . Się 
werden im Kohlenfloz deutlicher, wenn das Abbauort 
einige Zeit steht. Dic feinen Klufte konnen sich dann 
erweitern und werden dadurch sichtbarer. Auf einzelnen 
Schlechten sind bisweilen Schwefelkies, Kalkspat, Gips, 
Eisenocker, H artit usw. ausgesęhieden. Die Schlechten ' 
werden durch solehen Beleg scharfer erkennbar. Erfolgt 
die Kohlengewinnung senkrecht zu den Schlechten; so 
werfen Flóze, die unter hoher Spannung stehen, oft 
ganze Kohlenplatten plótzlich in den Abbau hinein 
(Bergschlage).

Die Anordnung der Schlechten zeigt gewisse Regel- 
maBigkeiten. Sie sind gewóhnlich auf das Kohlenfloz 
beschrankt und stehen meist ganz oder annahernd senk- 
iecht zur Schichtflache. Liings der Schlechten haben 
nie Verschiebungeri wie an Verwerfungsspalten statt- 
gefunden. Treten zwei Systeme von Schlechten auf, 
so. schneiden sie sieli unter meist annahernd rechtem 
Winkel. Das Streichen d e r’ Schlechten ist auf weite 
Entfernung hin gleichbleibend und von dem Flóz- 
stręichen ganz unabhangig. Man kennt Falle, in denen 
das Sti eichen dei Schlechten Flózwindungen ganz 
unverander{ duichsetzt. Ist das Floz durch Bergmittel 
in zwei oder mehrere Bankę getrennt, so durchsetzen 
die Schlechten diese gewóhnlich nicht. Auch in das 
Hangende und Liegende sefczen die Schlechten gewóhn- 
lich nicht hinein. Treten im Hangenden und Liegenden
Z. f.%TOktK Gheoll f m i  S 1̂ ^ ' vana'Ii'or,"a t |on m Britisch-Indicn,

d. T w 0'"  t  ŁM80tt)’
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schlechtenahnliche Schieferungskliifte auf, so sind sie 
bisweilen anders gerichtet. So finden sich in der Johann- 
Maria-Grube zu Polnisch-Ostrau im Hangenden und 
Liegenden jedes der viei Floze Schlechten, dereń 
Streichen nicht m it dem der Kohle ubereinstimmt. 
Ober andere Beispiele dieser Art hat P. F. K e n d a ll1 
aus dem Kohlenbecken von Yorkshire berichtet. Im 
Sóuthowran bei Halifax streichen die Schlechten in der 
Kohle nach N 37 W, im Hangenden nach N 63 W und 
N 39 O, im Hangenden also anders ais in der Kohle. 
In der Kohle tr itt  nur ein System yon Schlechten auf, 
im Hangenden sind zwei vorhanden.

Nach englischen Berichten stim m t das Streichen 
der Schlechten in verschiedenen iibereinander liegenden 
Flozen meist liberein. Dasselbe ist auch in andern

• Kohlenbezirken beobachtet worden. Es gibt aber auch 
Ausnahmen von dieser Regel.

Die Entstehung von Schlechten ais Folgę seitlichen 
Druckes ist besonders schon im Falkenauer Becken in 
Nordbóhmen2 zu erkennen. Die dort ais Lassen be- 
zeichneten Klufte in den Kohleriflozen laufen nicht nur 
untereinander, sondern auch den andem Spaltenbil- 
dungen der dortigen Gegend paralleł. Sie sind alle 
nordwestlich (hćrzynisch) gerichtet und auf einen senk- 
recht zu dieśer Richtung erfolgten, d. h. aus Siidosten 
gekommenen Druck zuruckzufuhreii. Durch diesen 
Druck wurde besonders das 5 - 1 0  m  machtige Agnes- 
floz zerkliiftet, .das aus einer sehr spróden Braunkohle 
(einer auBerst gasreichen Bogheadkohle) besteht. Die 
nur wenige Zentimeter bis zu einem halben Meter ,von- 
einander entfem ten Spalten und Klufte in diesem Floz 
sind steil gestellt und einander vollstandig parallel. 
Die Kluftflache selbst ist nicht immer ganz eben, sondern 
oft eigentiimlich gewellt. Die groBe Spannung, unter 
der das Floz jetzt noch steht, m acht sich haufig bemerk- 
bar. Im Abbau hort man ein unaufhorliches Knistern 
und Knacken, worauf plotzlich ganze Kohlenwande. 
krachend und prasselnd abgeworfen werden.

Schlechten aus dem niederrheinischen Braunkohlen- 
bezirk beschreibt E. K a is e r3. Sie sind gering an Zahl, 
aber auBerordentlich scharf und haben meist sehr glatte 
Wando. Auch die ąuer zu diesen Schlechten wagerecht 
liegenden Stamme sind stellen weise. g latt durchschnitten, 
anderwarts, wie z. B. auf der Roddergrube, an diesen 
Kluften vollig zersplittert. Eine Verwerfung ist in den' 
meisten Fallen mit diesen Rissen nicht yerbunden, 
Wichtig fiir die, Entstehung dieser Schlechten ist, daB 
sie ohne eine Richtungsanderung auBerordentlich weit 
anhalten. Zahlreiche dieser Schlechten laufen parallel 
zu- Verwerfungen, welche die Braunkohle des Vor- 
gebirges durchziehen. Nach Kaiser ist diese Schlechten- 
bildung auf tektonischen Druck zuruckzufiihren.

Aus dem Ostrau-Karwiner Steinkohlengebiet liegen 
nach H o fe r folgende Beobachtungen vor. Im  Hohen-

1 Guni. Mag. 1911. S. 50.
- A, K r i o s o  r: Das herzynlsche K luttsystem  in don Kohlen- 

uiuldon yon Falkenuu, Elbogen und Karlsbad, Osterr. Z. I. Berg- u. 
Hilttonw. 1914, S. 225. ; ,

3 BrliUiterunson z. geol. Karto voh PreuOcn 1908, Lig. 112, B latt 
Uriihl.

egger Schacht (Karwin) zeigen die Floze stcllenweise 
sehr starkę Windungen. Das Streichen der Schlechten 
andert sich aber trotz dieser Windungen nur wenig. 
Fiinf untereinanderliegende Steinkohlenfloze haben an- 
nahernd dasselbe Streichen. In einem Floz stellt sich 
parallel zu einer Verwerfung ein zweites Schlechten- 
system ein.

Ober die E n ts te h u n g  d e r  S c h le c h te n  sagt 
Hofer ungefahr folgendes: Die Schlechtenbildung muB 
nach Ablagerung des Hangenden eingetreten sein, da 
kein Hangendmaterial in die Sclilechten eindrang. Die 
Schlechtenbildung steht nicht im Zusammenhang mit 
tektonischen Erscheinungen. Hiergegen spricht nach 
Hofer, daB die Richtung der Schlechten in den ver- 
schiedenen iibereinanderliegenden Flozen zwar meist, 
aber nicht immer ubereinstimmt, uńd daB im Neben- 
gestein bisweilen Schlechten vorhanden sind, die eine 
andere Richtung haben. Die Entstehungsursache liegt 
nach Hofer im Kohlenfloz selbst.' E r sielit sie in dem 
Stoffverlust, den die Kohle im Laufe der Inkohlung er- 
litten hat. Der Yerlust an Wasser, die Ausscheidung 
yon Kohlensaure und Methan, dic Umlagerung der 
Kohlenstoffverbindungen und anderes haben diesen 
Stoffverlust herbeigefiihrt. Hofer betrachtet demnach 
die Schlechten ais Schwundkliifte.

Dieser Anschauung vermag sich der Verfasser nicht 
anzusclflieBen, sondern erblickt in den Schlechten 
p a r a l le le  A b ló s u n g s f la c h e n , d ie  durch au B ere  
D ru c k w irk u n g e n  entstanden sind. Das in der Regel 
gleichbleibende Streichen der Schlechten, nicht nur in 
demselben Floz, sondern auch in verschiedenen Flozen 
iibereinander, ist nur ais Folgę einer Druckwirkung zu 
erklaren. Die Schlechtenbildung laBt sich am besten 
m it der transversalen Schieferung der Schiefer ver- 
gleichen. In beiden Fallen bilden sich Absonderungs- 
flachen senkrecht zur Druckrichtung

Z u sa m m e n fa ssu n g .

1. Durch Druck werden Floze bisweilen zerdriickt 
und in T r i i m m e r  k o h l e  verwandelt, in der Kohlen- 
sp litter und eckige Kohlenbruchstucke durch Kohlen- 
staub verkittet sind. Bei starkerm  Druck und unter 
gleichzeitigerTcmperaturzunahme entsteht K netstruktur.

2. A u g e n k o h l c  ist durch scharfbegrenzte, kreis- 
runde oder elliptische Scheiben gekennzeichnet, die alle 
in zueinander parallelen Ebenen liegen. Sie tr it t  vor allem 
in homogenen, sproden Kohlen und der Nahe von Storun
gen auf. Die Augen sind eigenartige Trennungs- oder 
Bruchflachen.

3. K  ii g e 1 k o h  1 e n sind sekundare Absonderungen 
der Kohle im Floz. Die Schichtung des Flozes geht bis
weilen ungestort durch die Kugelri hindurch,

4. S c h l e c h t e n  sind parallele Absonderungs- 
flachen. Sie sind wie die Schieferung des Gesteins auf 
Druck zuriickzufiihren. Die Schlechten stehen senkrecht 
zur Druckrichtung.
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Die bergwirtsckaftlichen Kampfmittel der beiden Maclitegruppen im Weltkriege.

Der fiir uns ungliickliche Ausfatl des gewaltigen 
Ringens im Weltkriege wurde nicht zum geringen Teil 
durch die Obcrlegenheit unserer Gegner an Kriegs- 
m itteln bedingt, dereń Herstellungsmenge von den mine- 
ralischen Rohstoffen, vorzugsweise Kohle und Erzen, 
abhangt; der Krieg war auch ein Kampf der nutzbaren 
Lagerstatten und der darauf aufgebauten Industrie der 
beteiligten Lander. Nachdem jetzt so viele Zahlen- 
angaben yorliegen, daB sich ein Oberblick iiber die Berg- 
wirtschaft auch der feindlichen Lander im Krieg ge
winnen lal3t, ist es moglich, die Frage zu beantworten, 
welche bergwirtschaftlichen Kampfmittel den beiden 
Machtegruppen zur Verfvigung standen.

Unter den Bodenschatzen, die vor allem den Reich- 
tum eines Landes ausmachen, sind Kohle und Erz ais 
Grundlage der gewerblichen Entwicklung am wich
tigsten. Nur zwei der kricgfuhrcnden Staaten hatten 
b e id e  in wirklich bedeutender Menge: Deutschland und

Von Geh. B ergra t Professor D r. P . K ru s c h ,  Berlin

die Ver. Staaten. Frankreich fehlte es an Kohle, England 
an Erz, allen ubrigen an beiden.

Unter den Erzen ist das Eisenerz am wichtigsten. 
Iii bezug auf die Versorgung m it Eisenerz u n d  Kohle 
war Deutschland, abgesehen von den Ver. Staaten, 
jedem andern der kriegfuhrenden Lander weit liber- 
legen. Dagegen waren wir — ebenso wie England und 
die Ver. Staaten — fiir die Deckung des Bedarfs an 
andern, Rohstoffen fur die Eisendarstellung im hochsten 
Grade vom Ausland abhangig, weil die hochentwickelte 
Industrie sehr bedeutende Mengen der verschiedensten 
im Inland nicht vorhandenen mineralischen Rohstoffe 
neben den zur Verfiigung stehenden wichtigsten Aus- 
gangsstoffen brauchte.

 ̂ Unsere bei-gwirtschaftliche Lage iń der Zeit vor dem 
Kiiege ergibt sich aus dem S ta n d e  d e r  V e r s o r fr u n 
im  J a h r e  1913:

Y e rs o ig u n g  D e u ts c h la n d s  m it ’ M in e ira ls to ffen  u n d  M e ta lle n  im  J a h r e  1913.

Y e r b r a u c h I n l a n d i s c h e
G e w in n u n g E i n f u h r

S teinkohle u. Braun- 
kohle . . . . . . .

•dEisenćrz .......................

M anganerz 

Chrom erz . 

.Nickelm etall

K obaltóxyd
W olfram erz

M olybdan

V a n a d in ..................

K upferm etall . .

B le im e ta l i ..................

Z ink . . . . . .

Z i n n ............................

Q uecksilber . . . .

A r s e n ....................... ....

A ntim on ..................

A lum inium -M etall. .

Schwefelkies (zur 
H erstellung von 
Schwefelsaure) . .

249 Mili. t  
40 Mili. t

700 000 t

23 000 t

0000 t

E inige J 00 000 kg 
4500 t

(nach K riegserfah- 
rung 150 t  ja h r  
lich)

(nach K riegscrfah- 
rung  18 t  jahrlich  

rd. 25!) 000 t

223 000 t

232 000 t  

19 000 t

900 t

4000 -5 0 0 0  t

rd. 12 000 t  A lum i
nium

277 Mili. t  
28,0 Mili. t  (8,5 Mili. t  

E iseninhalt) 
ganz gering

1 523 600 t

Gering

N ichts 1
Ganz gering

800 -  1000 t  m it 5%  
M etali =  etw a 50 t

18,5 Mili. t  (Ausfuhr: 44,3 Mili. t)
!4 MiH. t  (7,7 Miii. t  E isengehalt),. vornehm lich aus 

bchweden, Spanien, F rankre ich  
680 000 t, yornehm lich aus Rufiland, daneben aus 

B n t.-In d ien , Spanien, B rasilien 
23 25 1 t, vornehm lich  aus Neu-ICaledonie-n, ferner 

aus P ortug .-O stafrika und der T urkei 
E rz : 13 658 t, im  besondern airs N eu-K aledonien 
M etali: 3315 t ,  im besondern aus A m erika
B ezugslander: N eukaledonien, K an ad a

t , a u t ,  B rit.-Ind ien , A ustralien , P ortugal, 
M alakka, F rankre ich

27 000 t  in deutschen 
E rzen

100 000 t  in deutschen 
E rzen

304 0001 in  deutschen 
E rz e n , 

Verschwindend

1872 t  in  deutschen 
Erzen 

Gering, in  I la r tb le i

F a s t  keine E rze

269 000 t

U nw esentlich

E rz . 27 594 t, im  besondern  aus D anem ark  und  
bchw eden

M etali: 256 800 t, im besondern  aus den Ver.
S taa ten  und  A ustralien  

E rz : 143 000 t, im besondern aus A ustralien
M etali: 84 000 t, vornehm iich aus Spanien, den

Vcr. S taa ten , Belgien 
E r? : , 313 000  t , vornehm lich aus 'A u s tra lie n  und 

Belgien
E rz : 19 000 t, vornehm lich aus Bolivien
M etali: 14 000 t, yornehinlicli aus N ied.-Indien,

ferner aus CiroBbritannien und A ustralien  
} vornehm lich aus O sterreich-U ngarn  und 
I ta lien

E rz: 3070 t, vornehm lich aus China, ferner aus
i* rankreich

MetaH. 3604 t, vornelim lich aus China, ferner aus 
G roC britannien, F rankreich , Belgien 

B au x it. _ 38 000 t, vornehm lich aus F rankre ich  
R oha lum im um : 15 000 t  aus der Schweiz F ra n k 

reich, G rofibn tannien , O sterreich-U ngarn

1 ° J 4 ? ° °  h  ^ ornehm lich  aus Spanien, ferner aus 
-Lortugal, Norwegen, F rankre ich  und der Turkei.
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Von 18 mineralischen Rohstoffen hatten  wir also nur 
3 in solcher I\lenge, daB unser Bedarf gedeckt war. Bet 
dieser Abhangigkeit. brach der Weltkrieg ohne jedeVor- 
bereitung iri bezug auf die Erz- und Metallversorgung aus.

Der Darstellung des auf beiden Seiten bestehenden 
K ra f te v e r h a l tn i s s e s  in bezug auf die wichtigsten 
mineralischen Rohstoffe sei die allgemeine Bemerkung 
vorau$geschickt, daB Deutschland der groBe Versorger 
der Mittelmachte war. Auch in bergwirtschaftlicher 
Beziehung war es also nicht gliicklich in der Wahl seiner 
Bundesgenossen, denn nur auf wenigen Gebieten konnte 
es von ilmen unterstiitzt werden; fast durchgehends 
waren yielmehr bei der Erz- und Metallversorgung die 
Mittelmachte gleićhbedeutend mit Deutschland.

Sodann ist zu beriicksichtigen, daB die Ver. Staaten 
sęhon vor ihrem E in tritt in den Weltkrieg ir.sofern zu 
ttnsern Gegnern gehorten, ais ihre Industrie fast aus- 
schlieBlich fiir diese arbę i tete. Da Deutschland infolge 
der Seesperre von jeder uberseeischen Einfuhr abgc- 
schnitten war, sahen sich auch die neutralen Lander 
veranlaBt, nach Absatzgebieten im Bereich der Entente 
zu suchen. Kurze Zeit nach Ausbruch des Weltkrieges 
ergab sich also die Weltwirtschąftslage, daB die M i t te l 
m a c h te  fiir die Versorgung m it mineralischen Roh
stoffen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, so gut wie 
y o l l ig  a u f  s ich  s e lb s t  g e s te l l t  waren, wahrend 
u n se rn  G eg n ern  a u f  d iesem  G e b ie te  d ie  H ilfs -  
ą u e lle n  d e r  g an z en  W eit z u r  Y e rfiig u n g  s ta n d e n .

L  K oh le .
Deutschland gehórt zu den kohlenreichsten Landern. 

Vpr dem Kriege fórderten seine groBen Steinkohlen- 
bezirke (Westfalen und Niederrhein, Aachen, das Saar- 
gebiet, Oberschlesien und Niederschlesien) und die Braun- 
kohlengebiete 277 Miii. t Stein- und Braunkohle, wahrend 
der Bedarf unter Berticksichtigung von Ein- und Aus- 
fuhr nur 249 Mili. t  betrug; e r w ar a lso  a u s  d e r  
h e im isc h e n  F o rd e ru n g  m e h r a is  g e d e c k t.

Beim Kriegsbeginn besetzte Deutschland die Kohlen- 
bezirke von Belgien und Nordfrankreich und spater von 
Polen. Wenn wir. auch nur in der Lage waren, die For
derung dieser Gebiete zum Teil aufrechtzuerhalteh, so 
ergab sich doch in der Gesamtmenge der unserer Ver- 
fiigungsgewalt unterworfenen Kohle eine Zunahme, trotz- 
dem dic eigene Steinkohlengewinnung im Kriege abnahm. 
Da fiir wuchs jedoch die Braunkohlenerzeugung iiber 
ihren Friedensumfang hinaus, und da die in Friedens- 
zeiten die Einfuhr bei weitem libersteigeride Ausfuhr 
zum Teil wegfiel, so befanden wir uns, was die Ver- 
sorgung mit Kohle betrifft, in einer einigermaBen giin- 
stigen Lage. Anders unsere Gegner ; sie gerieten durch 
die Besetzung wichtiger Kohlengebiete, in arge Be- 
drangnis und muBten a u f . die , Verwendung deutscher 
Kohle verzichten, die ihnen (Belgien, Frankreich, Italien) 
im Frieden in groBer Menge zugeftihrt worden war. Die 
Folgen dieser Sachlage w aren  ohne das Eingreifen der 
Ver. Staaten unabsehbar gewesen. Da aber die ameri- 
kanische Industrie von Kriegsausbruch an fiir die 
Entente arbeitete, muB die auBerordentlich hohe Kohlen- 
forderung der Ver. Staaten mit rd. 570 Mili. sh. t in 
1913, .d . i. annahernd das Doppelte der deutsehen und

osterreichisch-ungarischen Gewinnung (Osterreich-Un^arn 
id. 60 Mili. t) zugunsten unserer Gegner gerechnet 
werden.

Obgleich also die Mittelmachte' sich in keiner un- 
gunstigen Lage in bezug auf die Kohlenversorgnng be
fanden, so kampften sie 1917 doch mit nur etwa 330 Mili. t 
gegen rund 1,2 Milliarden t, d h das g e g e n s e i t ig e  
K r a f t e v e r h a l tn i s  w a r i : 3,5.

II. R o h s t o f f e  f i i r  dic R o h c isen g ew in  nu “ g-
E ise n e rz e . Sie sind der wichtigste Rohstoff fur die 

Roheisendarstellung. Vor dem Kriege (1913) standen 
Deutschland (ohne Luxcmburg) 28,6 Mili. t  eigene Eisen
erze zur Verfiigung, von denen das lothringische Minette- 
gebiet allein 21,1 Mili. t lieferte, wahrend das Siegerland 
(2,7 Mili.), der Lahn-Dill-Bezirk (1,1 Mili.), das Gebiet 
von Peine-Salzgitter (0,9 Mili. t) aufbrachten. Der For
derung von 28,6 Mili. t stand eine Einfuhr von 14 Mili. t 
gegeniiber; diese erscheint noch bedeutungsvoller, wenn 
man den Eisengehalt beriicksichtigt; durch die ein- 
heimischen Erze wurden rd. */l6 desBedarfs (16,8 Mili. t  
Eisen) gedeckt, durch Einfuhr 7/1e.

Nach Ausbruch des Krieges verringerte sich zunachst, 
abgesehen von der Einfuhr, die deutsche Minettefor- 
derung erheblich. Das anstoBende franzosische Erz- 
becken von Briey wurde zwar alsbald von unsern Truppen 
besetzt, es konnte jedoch nur teilweise nutzbar gemacht 
werden, so daB die gesamte damalige deutsch-fran- 
zósische Minettegewinnung mit rd. 18 Mili. t  noch 
wesentlich kleiner ais dic oben angegebene deutsche 
Friedensforclerung war.

Unser R etter in der Not war der Bezirk von P e in e -  
S a lz g it te r ,  dessen Gewinnung vervielfacht werden 
konnte, und da es auch gelang, die Eisenerzforderung 
anderer Gebiete und namcntlich die spater zu erorternde 
Manganeisenerz-Gewinnung teilweise nicht unerheblich 
zu steigern, so war die Lage Deutschlands in bezug auf 
die Versorgung m it Eisenerz nicht ungiinstig trotz des 
Riickganges der Gewinnung gegeniiber der Friedens- 
fórderung.

Fiir die Eisenerzeuguńg unserer Gegner im Kriege 
gewinnt man einen Anhaltspunkt durch Gegeniiber- 
stellung., der R o h e ise n g e w in n u n g  d e r  W e it  der 
einzelnen Liinder in den Jahren 1913 und 1917.

Mittel
machte

1913 1917
Mili, t Mili. t

Deutschland (mit t
Luxem burg). . . 19,3 Ł£ ■13,1

Osterreich-Ungarn . 2,3 b. 1,6
GroBbritannien . . 10,48 .9,57
Frankreich . . . . 5,3 1,3
Belgien ................. 2,5 cn
K an ad a .....................
Italien . , . . . .

1,0
0,43

cn
'-i
tp*

1,0
0,47

LO
CO

RuBland . . . . . 4,55 3,0
Ver. Staaten . . . 31,48 3.9,27
S p a n i e n ................. 0,4
Schweden . . . . 0,74 cfo 0,82 co
Alle.andern Lander . 0,55 0,5 LO

79,4. 68,86

Gegnerische
Staaten

Neutrale
Staaten
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In  Belgien fiel die. Roheisengewinnung wahrend des 
Krieges so gu t wie aus, in Frankreich erfulir sie einen 
sehr scharfen Abfall, wahrend sie sich in Italien im 
ganzen auf . der Friedenshóhc hielt. Die Mittelmachte 
waren infolgedessen trolz Riickgangs der Erzeugung in 
Deutschland und Osterreich-Ungarn in einer rccht giin- 
stigen Lage gewesen — sie hatten  bei rd. 15 Mili. t  mehr 
Roheisen zur Yerfugung gehabt ais die Gegner mit rd.
14. Mili. t  —, wenn nicht dic Ver. Staaten mit ihrer 
auDerordentlich hohen, im Kriege fast um ein Viertel 
gesteigerten Gewinnung zu ihren Gunsteh eingegriffen 
hatten.

Obgleich sich kein fuhlbarer Eisenmangel bei uns 
bem erkbar machte, hatte  die Entente doch rd. 3%  mai 
so-viel Eisen zur Verfiigung wie die Mittelmachte, ~d. h. 
a u f  dem  R o h e is e n g e b ie t  w ar d a s  K r a f te v e r -  
h a l tn is  fa s t g e n a u  d aśse lb e  w ie b e i d e r K oh le .

M an g an erz . 'Zur Erzeugung von 16,7 Mili. t Eisen 
brauchten wir im Jahre 1913 rd. 700000 t reicher 
Manganerze, die fast aussclilieBlich eingefijhrt wuwlen, 
denn wir selbst haben" nur eine ganz verschwindende 
Gewinnung an derartigen Erzen. Eś darf allerdings 
nicht yergessen werden, daB im Siegcrlander Spatcisen- 

_ stein und in den deutschen Mangan-Eiscnerzen noch 
'einige liundertt.auśend Tonnen Mangan neben Eisen 

yo.rhanden sind, dic unsern H utten zugule kommen. 
Trotzdem war im Jahre 1913 die erwahnte groBe Einfuhr 

reicher Erze notwendig; unser Gesamtbedarf an-Mangan 
ist eben-um den Mangangehalt der eigenen Erze hoher 
ais die Manganerzeinfuhr. Durch den ganzlichen Wegfall 
der Einfuhr an reichen Erzen wurde unsere Lage zweifellos 
bedenklich. Wir muBteh uns nach andern Hilfsmitteln 
zur Deckung des Bedarfs umsehen, und man kann wohl 
sagen, dafi die Manganversorgung im Kriege besonders 
erfolgreich gelóst worden ist. Es -.wurde zunachst dic 
Eisen-Manganerz-Forderung in den Hauptbezirken (Sie- 
gerland, Lindener Mark bei GieBen, .Hunsriick und im 
Lahn-Dill-Gebiet) bis zur auBersten Grenzę der Leistungs- 
fahigkeit erhoht. GroBe Mengen manganhaltigcr 
Schlacken, die bisher entweder gar nicht beachtet oder 
zur Wegeschotterung verwandt worden waren, wurden 
nutzbar gemacht. Die kleinen deutschen Bezirke mit 
reichen Manganerzen, wie Ilfeld und Ilmenau, die ali
gemein ais abgebaut galten, nahmen den Betrieb wieder 
auf, und die manganfiihrenden Lagerstatten im  Bereich 
unserer Bundesgenossen wurden tatkraftig in Angriff 
genommen. So gelang es uns, schlecht und recht durch- 
zukommen. Es gab fiir uns keine eigentliche Mangannot, 
ja  schlieBlich hatten wir sogar einen gewissen UberfluB 
an armern Erzen, so daB die H utten  wahlerisch zu 
werden begannen.

In wesentlich giinstigerer Lage befanden sich die 
Gegner. Ihnen stand 1917 1 Mili. t reicher Erze zur 
Verfiigung.

Will man das Krafteverh!iltnis der beiden Kampfer 
vergleichen, so darf man yom Mangangehalt der deutschen 
i'-i sen erze und der Schlacken nur den Mehrverbrauch 
gegenuber der Friedenszeit in Betracht ziehen. Wenn 
hierfur auch keine genauen Zahlen zur Verfiigung stehen, 
so kann man doch sagen, daB zugunsten der Mittel
machte hochstens eine Manganmenge, die 200 000 t

reicher Manganerze entspricht, gerechnet werden darf. 
Es war dann ein Krafteverhaltnis von rd. 1 : 5 vórhanden.

S ta h lv c r e d lu n g s m it te l .  Sie dienen in .kleinen 
Mengen dazu, dem. Stahl gewisse Eigenschaften zu ver- 
leihen, so daC er entweder ais Baustahl (Panzerplatten 
usw.) oder ais Schnelldrelistahl (fiir Werkzeugmaschinen 
usw.) Verwendung finden kann. Ihre Bedeutung .ist 
auBerordentlich. Ohne Stahlvercdlungsmittel ist auch 
das starkste Heer so gut wie wehrlos dem Feinde aus- 
gesetzt.

Die wichtigsten Stahlveredlungsmittel sind Chrom, 
Nickel, Wolfram, Molybdan und Yariadin. Welche 
kleinen Gewichtsmengen nur von diesen Rohstoffen er- 
forderlich sind, ergibt sich aus der Tatsache, daB bei 
einem Yerbrauch unserer Eisenindustrie an Eisenerz 
von rd. 38 Mili. t  und an Manganerz von 700 000 t nur 
ein Bedarf von 12 000 t  Chromerz, 6000 t  Nickel, 4500 t 
Wolframit, 150 t  Molybdan in Erz und 18 t Yanadin in 
Erz bestand. Dic beiden letztern wurden im Jahre 1913 
in noch bescheidenerer Slenge von unserer Eisenindustrie 
verwandt. E rst im Kriege lernte man sie schatzen; 
lediglich zum Vergleich sind vorstehend die Bedarfs- 
meflgen dąfiir angegeben, welche nach den Kriegs- 
erfahrungen fur die volle Friedenserzeugung an Eisen, 
die ja  nun der Vex*gangcnhćit angehort, in Frage ge
kommen waren.

C hro m erz . Die Gewinnung in den Jahren 1913 
und 1917 und ihre Verteilung nach Landem geht aus 
der folgenden Zusammenstellung hervor.

1913 1917
t t

K anada............................. .... _  32 978
Grieclienland .....................  6 342
Indien . . . . . . . . .  5 670
Neu-Kaledonien . . . . .  63 370 , 41892
Rhodesicn............. ... 63384 '8 0 0 0 0

-Vcr. Staaten . . . . . .  259 47 729
rd. 1391)00” " n i  200 000

1913 wurde die Weltgewinnung zu mehr ais neun 
Zehnteln von żwei Staaten aufgebracht: die franźo- 
■sische Kolonie Neu-Kaledonien und die englische 
Kolonie Rhodesien. Deutschland hatte keine eigene 
Chromerzfórderung, wohl aber einen sehr hohen y e r
brauch, da, abgesehen yon dem Bedarf der Eisenindustrie 
in Hohe von rd. 12 000 t, noch der Verbrauch der che- 
mischen Industrie,von annahernd gleicher Hohe gedeckt 
werden muBte. Nach Ausbruch des Weltkrieges kamen 
wir bei der vólligen Abhangigkeit von der Einfuhr in 
eine recht schwierige Lage. Wohl hat die Tiirkei reiche' 
Chromerz-Lagerstatten in geniigender Zahl, die unsern 
ganzen Bedarf decken konnten, indessen waren die tiir- 
Idschen Verkehrsverhaltnisse derart schlecht, daB zu
nachst von uns sehr bedeutende Summen zum Bau von 
Wegen, Drahtseilbahnen und Eisenbahnen aufgewandt 
werden muBten, um die z. T. schon geforderten er
heblichen Mengen ausfiihren zu konnen. Ais unser 
Zusammenbruch erfolgte, waren diese Arbeiten noch 
nicht beendet. Dafiir konnten wir nach der erfolgreichen 
Beendigung des serbischen Feldzuges die armen Lager
statten am Eisernen Tor bei Orsova in Augriff nehmen,
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dic uns 1917 etwa 33 000 t, allerdings nur 22%ige Erze,
li ef er ten. Es kamen auBerdem die reichen Erze von 
Uskiib in Serbien hinzu, die im genannten Jah r 13 000 t 
ergeben haben mogen. Man kann annehmen, daB diese 
Fórderungen einer Menge von 25 000 t  vollwertiger 
Chromerze entsprechen. Unsere Lage war also nicht 
ungiinstig. Jedoch konnten wir uns in keiner Weise mit 
der E n te n te  vergleichęn, der die ganze iibrige Weltge
winnung zur Verfiigung stand. Zwar ging die neukałe- 
donische Forderung auf ungefahr zwei Drittel ihrer 
Friedenshohe zuruck, dafiir erhohte sich aber die Ge
winnung Rhodesiens um annahernd den Betrag dieses 
Ausfalls, und die Ver. Staaten und Kanada, die im 
Jahre 1913 nur einige hundert Tonnen lieferten, hatten
1917 eine Gewinnung von 48 000 t  und 33 000 t. Die 
unsern Gegnern zur Verfiigung stehendc Chromerzmenge 
betrug also-fast 200 000 t und d a s  K r a f t e v e r h a l t n i s  
d e r  M it te lm a c h tc  zu ih n e n  s t e l l t e  s ich  a n 
n a h e rn d  1 : 8 .

N ickel. Fiir die Gewinnung an Nickelerz kommen 
vor altem zwei Lander in Betracht. Das. wichtigste ist 
Kanada mit einer Gewinnung von 16 500 t  Nickel (d. i. 
die Haifte der Welterzeugung). Hier wurde 1913 
rd. 1 Mili. t Erz gefórdert, das — zu nickel- und kupfer- 
haltiger Matte (die Erze sind gleichzeitig Kupfererze) 
verschmolzen — in Kanada nur z. T. auf Nickel ver- 
arbeitet wurde, z. f. nach fremden Landern ging. 
Die letzten Jahre vor dem Kriege zeigten ein rasches 
Steigen der kanadischen Nickelgewinnung. An zweiter 
Stelle stehen die Lagerstatten Neukaledóniens, die 
bereits bei Chromerz genannt wurden. Friiher "gingen 
die dort gewonnenen Nickelerze mit 6 -  7 % Metali (1913 
93 000 t Erz) vorzugsweise nach Europa. Aus ihnen 
stam m t der bei weitem groBte Teil der europaischen 
Nickelerzeugung. Spater -errichtete man in Neukale- 
donien eigne Hiitten zur Verarbeitung anner, nicht fiir 
die Ausfuhr geeigneter Erze. Im Zusammenhang hiermit 
und mit der gleichzeitigen Verarmung der Lagerstatten 
tra t vor dem Kriege ein allmahlicher Riickgang der . 
Erzausfuhr ein.

Nur klein war die Nickelgewinnung in Norwegen 
(1913 : 690 t). Die yerhaltnismaBig hohe Erzeugung von 
Nickel in Deutschland, England und Frankreich mit, 
5000, 5200 und 2100 t grundet sich yorzugsweise auf 
neukaledonisches Erz.

Deutschlands Nickelverbrauch betrug 1913 6000 t. 
W ir hatten damals; nur eine einzige eigene, dazu un- 
bedeutende Niekelerzgtube in Frankenstein (Schlesien) 
mit einer Lagerstatte ahnlich denjenigen Neukaledóniens, 
aber mit wesentlich armern Erzen. Vor dem Kriege 
wurden reiche heukaledonischę Erze u. a. nach Schlesien 
eingeftihrt und mit den dortigen armen vermengt. 
Die deutsche Nickelgewinnung aus einheimischen Erzen 
kann nur zu einigen hundert Tonnen angenommen 
werden.

Mit KriegSausbruch wurde uns dię Versorgung mit 
Nickel aus ■ dem Ausland fast vollig abgeschnitten. 
Norwegen konnte uns noch etwas unterstutzen, im 
iibrigen waren wir aber auf uns Selbst angewifesen. Da 
uns nur dip genannte schlesische Grube, ein kleines Vor- 
kommen bei Sohland an der Spree und andere noch

weniger bedeutende Lagerstatten zur Yerfiigung standen, 
anderseits aber der Bedarf sehr erheblich war, wurde die 
riicksichtslose Beschlagnahme von Altmetall unbedingt 
notwendig. Aus eignen Erzen haben wir im Jahre 1917 
etwa 1560 t Nickel hergestellt.

Die Entente hatte  dagegen gewaltige Vorrate zur 
Yerfiigung. Wie sich aus der folgenden Zusammen- 
stellung ergibt, erhohte Kanada seine Nickelgewinnung

N ic k e le rz -  u n d  N ic k e lg e w in n u n g  d e r  W eit.
N ickelerz ' N ickelm etall

1913 1917 1913 1917
t ,t t t

Ver. S taa ten  und 
K anada  . . . 

N eu-K aledonien . 
D eutsch land  . . 
E ngland  . . . .  
F rankre ich  . . . 
Norwegen . . . .

1 000 000 
93 0001

1 500 000 
32 017'

16 500

5 000 
5 200 
2 100 

690

38 000 

1 560

' 900
1 Alislulir.

auf mehr ais das Doppelte gegen 1913; dic Forderung 
der neukaledonischen Lagerstatten ging allerdings zuruck ; 
Norwegen, von dem wir langere Zeit kleinere Mengen 
bezogen, steigerte seine Gewinnung um einige hundert 
Tonnen. Fast die ganze Weltgewinnung, die 1917 auf 
45 000 t  zu veranschlagen war, stand unsern Gegnern 
zur Yerfiigung und d a s  K r a f t e v e r h a l tn i s  d e r 
b e id e n  M a c h tc g ru p p e n  s t e l l t e  s ich  w ie  1 ,: 27.

W o lfram . Uber die Gewinnung in den Jahren 1913 
und 1917 unterrichtet dic folgende Zusammenstellung.

1913 , 1917
A m e rik a t t

Ver. Staaten . . . . . . 1397 5000
Siidamerika 1400 3 650

E u ro p a
E n g la n d ................. .... . . 182 450,
Frankreich . . . . . . . 245 ■ 225
Deutschlan.d-Osterreich . . 150 250
P o r tu g a l ..................... . . 800 1569
S p a n i e n ............................. ,150 800

A sien
B u rm a .................................. 1732 4800
China . . ■......................... — 1 200
Siam ............................. 281 634
Japan . . . . . . . . . 297 1500
A u s tr a l ie n ......................... 1 022 1 300

rd. 10 000 rd. 21000
Yon der Weltgewinnung von rd. 10 000 t  verarbeitete 

Deutschland 1913 fast die Halfte. Die Gewinnung von 
Wolfram und Scheelit, den beiden Ausgangstoffen fiir 
die Herstellung des Metalls, ist auBerst zersplittert. 
Yor dem Kriege kamen yor allen Dingen Bunna, Austra
lien, Siidamerika und die Ver. Staaten dafiir in Frage, 
also Gebiete, die durchgehends auBerhalb unseres Macht- 
bereichs liegen. Die deutsche Gewinnung betrug rd. 100 t, 
wir waren demnach yollig auf die Einfuhr angewiesen.

Im Kriege eirinnerten wir uns, daB Zinnstein und 
Wolframit in der Regel in engster Yergesellschaftung 
auftreten und daB wir alte Zinngebiete im sachsischen
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. Andere Lander 1,*

figę ner Verbrat/ch 
der fa S fa a ten  

W f
frank reicfi 6$$

Oeufsebtand 197.9

Erzgebirge haben, dcren Wolframit zur Zeit des Zinn- 
erzbergbaus wertlos war und entweder auf die Halden 
geworfen oder in der Grube stehen gelassen wurde. 
Diese alten Halden und Pfeiler nahm man in Angriff. 
Das Ergebnis war im Jahre 1917 eine Elzforderung 
m it einem WOs-Gehalt yón 3 0 0 -4 0 0  t. AuBerste 
Sparsamkeit muBte also bei der Verwendung des Wolf- 
ram its eintreten.

Die E n te n  te  befand sich naturgemaB in Anbe- 
tracht der Verteilung der Vorkommen in einer giin- 
stigern Lage. Infolge der bedeutenden Preiserhohung fiir 
die Wolframerze wurde der Bergbau angeregt. So stieg 
die Fórderung Burmas, Portugals, der Ver. Staaten und 
Siidamerikas derartig, daB im ganzen die Weltgewinnung 
sich mehr ais verdoppelte. Fast in ihrem ganzen Umfang 
von 21 000 t stand sie unsern Gegnern zur Verfiigung. 
D as K r a f te y e r h a l tn i s  d e r  b e id e n  G ru p p e n  
w ar e tw a  1 : 60. .

M o ly b d an . Vor dem Kriege hatte Deutschland 
so gut wie keinen Molybdanbedarf, Dic Teutschen- 
thaler Molybdanwerke stellten aus den Kupferschiefer- 
sauen von Mansfeld eine kleine Menge Ferro-Molybdan 
her; dąs Erzeugnis ging. aber nach'England. Die Welt- 
gewinnung an Molybdan diirfte damals einige hundert 
Tonnen nicht iiberschritten haben.

Im- Kriege spielte das Molybdan in Deutschland 
infolge der Knappheit an Wolframit eine groBere Rolle. 
Es w urden Roherze aus Skandinavien (Molybdanglanz) 
bezogen; der groBzugige Bergbau von Werden fels, 
300 m uber der Hóllentalklamm, brachte uns, leider 
nur 'e in ige Monate, eine erheblichere Erzgewinnung; 
ferner holten wir aus Nordtirol von der Wulfenitlager- 
sta tte  F irsten tritt die ganze, allerdings nur kleine For- 
derung, so daB unser 120 -1 5 0  t betragender Verbrauch 
gedeckt werden konnte.

W ahrend bei uns Sparsamkeit Platz greifen muBte, 
hatte die Entente verhaltnismaBig bedeutende Hilfs- 
ąuellen. Australien, Kanada, die Ver. Staaten und Spa-

nien diirften jeder fiir sich allein annahernd so groBe 
Mengen geliefert haben, wie sie uns im ganzen zur Ver- 
fiigung standen; dazu kamen noch kleinere Gewinnungen 
in Peru, Japan  usw. Im ganzen kann man annehmen, 
daB die Entente 1000 t Molybdan aus diesen Erzen 
gewonnen hat. D as  b e id e r s e i t ig e  K r a f t e y e r h a l t 
n is  w a r  e tw a  w ie 1 : 7 .

V a n ad in . Vor dem Kriege war unser Vanadin- 
verbrauch versęhwindend. Im Kriege lernten wir infolge 
des Wolframitmangels die Vorzuge dieses Metalls 
schatzen. Die lothringische Minette hat teilweise einen 
kleinen Vanadingehalt, der bei dem Verschmelzen in die 
Schlacke geht. Die Dillinger H iitte im Saargebiet gewrann 
aus der Minette eine Thomasschlacke mit 0,7% Vanadium, 
aus der ungefahr 10 t hergestellt wurden. Unser Bedarf 
-wurde auf diese Weise leicht gedeckt. Wesentlich be- 
quemer hatte die E n te n te  den Vanadiumbezug. Es 
treten in Peru, Kolorado und U tah Vanadiumerze in 
recht bedeutender Menge auf. Man kann annehmen, 
daB die Ver. Staaten allein rd. 2000 t Vanadium zu 
Vanadiumśtahl verarbeiteten.

Stellt man die den Mittelmachten und der Entente 
im Jahre 1917 zur Verfugung stehenden Yanadium- 
mengen gegenuber, so ergibt sich ein V e rh a l tn is  v.on 
a n n a h e rn d  -1 : 200.

III . K u p fe r.
Die Vcrteilung der Weltgewinnung an Kupfer von 

rd. 1 Mdl. t im Jah r 1913 auf die einzelnen Staaten 
ist in dem nachstehenden Schaubild dargestellt. Der 
linkę Kreis zeigt, daB die Ver. Staaten m it 556000 t 
iiber 55% der Weltgewinnung aufbrachten, wahrend 
Deutschland nur eine Gewinnung von 25 000 t  hatte, der 
ein Verbrauch von rd. 250 000 t  gegeniiberstand. Die Ab- 
hangigkeit Deutschlands in der Kupferversorgung von 
den Ver. Staaten ergibt sich aus dem m ittlern 
Kreis, der die Verteilung der Kupfergewinnung der 
Union auf die Yerbraucher im Jahre 1913 ersichtlich

W eltgew innung yon K upfer 
im  Ja h re  1913.

V eiteiluug der K upfergew innung 
der Vcr. S taa ten  im  Ja b rc  1913 

au f die Vert>rauclislander.

W eltgew innung an K upfer 
im  Jah re  1917.
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macht. Deutsclilands Verbrauch an amerikanischem 
Kupfer, tłem auch die Einfuhr Hollands zum weitaus 
groBten Teil zuzurechnen ist, war groBer ais der Eigen- 
yerbrauch der Ver. Staaten.

Die Lage Deutsclilands bei Ausbruch des Welt- 
krieges war also auBerordentlich ungiinstig, da z u 
erwiesen sich die einheimischen Quellen ais nicht er- 
weiterungsfahig. Die Notwendigkeit der Beschaffung 
der erforderlichen Kupfermengen war die erste Vcr- 
anlassung der Einrichtung der Rohstoffabteilung.

Der bei weitem groBte Teil der kleinen deutschen 
Kupfergewinnung stammt aus dem Mansfelder Kupfer- 
scliiefer. Das Kupferscliieferfloz erstreckt sich zwar 
iiber ausgedehnte Yerwaltungsbezirke, indessen crfordert 
der Abbau bei der geringen, nur wenige Dezimeter be- 
tragenden' Machtigkeit geschultc Bergleute. Da von 
diesen ein erheblicher le i l  bei Kriegsbeginn eingezogen 
wurde, war trotz aller Bemiihungen eine Steigerung der 
1'ofderung nicht zu erreichen. Nach der Besetzung 

_ Serbiens kónnten wir uns die wichtige Kupferlagcrstattc 
des Landes, Bor, nutzbar machen, die in der letzten 
Kriegszeit monatlich 1000 t Kupfer ergeben haben diirfte. 
Einen kleinen Beitrag liefcrten auch unsere Bundes- 
genosseii, so das Kupferbergwerk Mitterberg im Salz- 
burgischen und die Anlage Plakalnitza in Bulgarien. 
Dic Gesamterzeugung, die uns aus Erzen zur Verfiigung 
stand, diirfte 30 000 -  40 000 t  betragen haben. Da der 
Yerbrauch naturgemafi mehrfach groBer war, wenn er 
auch infolge des Wegfalls der Ausfuhr nicht annahernd 
den Umfang vom Jahre 1913 erreichte, blieb nur weit- 
gehender Ersatz des Kupfcrs und riicksichtslose Be- 
schlagnahme iibrig.

Wie groB die Uberlegenheit der Entente war, geht 
aus dem rechten Kreise des'Schaubildes hervor; ihr 
stand die Kupfergewinnung der ganzen Weit mit Aus- 
nahme des kleinen deutschen Anteils zur Verfiigung. 
In den Kriegsjahren ist die Kupfererzeugung infolge der 
groBen Anstrengungen aller Kupferbezirke um nicht 
weniger ais 41% gestiegen. An dieser Erhóhung waren 
zu drei Vierteln die Ver. Staaten betejligt, so daB sich 
ihre iiberragende Stellung noch mehr auspragte.

Das K r a f t e v e r h a l tn i s  d e r  M it te lm a c h te  z u r ' 
E n te n te  k a n n  b e i K u p fe r  w ie 1 : 28 angenommen 
werden.

IV. A lu m in iu m .

Bei der Gewinnung von Aluminium, dessen Hiitten 
in der Regel von den Erzgruben weit entfernt sind, 
geht m an im allgemeinen vom B a u x i t ,  dem haufigsten 
Aluminiumerz, aus und stellt aus ihm zunachst in Ton- 
crdefabriken, die ebenfalls meist in gróBer Entfernung 
von den Fundstatten hegen, eine reine Tonerdeverbin- 
dung her; diese geht dann zu den Aluminiumhiitten.
So wurde z. B. ungarischer Bauxit in Schlesien und im 
Rheinland auf reine Tonerde verarbeitet und diese dann 
an die Aluminiumhiitten weiterrersandt. Fiir die Bc- 
urteilung der Leistungsfahigkeit der beiden kriegfiihren- 
den Gruppen ist also zunachst ihr Reichtum an Bauxit 
maBgebend,

• • B a u x i t fo rd e ru n g  d e r
1913
1. t

Ver. Staaten . . . . . .  210 240
Frankreich . . . . . . . 304 314 
GroBbritannien . . . . .  8 282
I t a l i e n ......................... .... . 6 841
Indien . ..............................  l  184
Osterreich-Ungarn . . . .  —
Gesamtforderung . . . .1330 862 S w a 1 100 000

Yor dem Kriege verwandte man in Europa vorzugs- 
weise den franzósischen Bauxit von Beaux, der sich sehr 
vor teil haft verarbeiten laBt._ Im Kriege half. uns Óster- 
rcićh-Ungarn aus der durch sein Ausbleiben herroi^c- 
rufenen Verlegenheit; es. lieferte ur^s monatlich bis'
30 000 t  und mehr, so daB wir trotz des geringern Aus- 
bringens an Tonerde ausreichend versorgt waren. Wiś Ich 
gewaltige Mengen aber un.sern Gcgnern zur Verftigung 
slanden, ergibt sich aus der vorstehenden Tabelle. Dic 
Gewinnung der Yer. Staaten wurde mehr ais verdoppelt 
und damit die zahleńmaBig noch nicht bekannte Ab
nahme der Fórderung Frankreichs mehr ais ausgc- 
glichen. .

Das K r ; i f tc v e rh a l in is  d e r  b e id e n  G ru p p e n  
in B a u x it  kann zu 1 : 3 bis 1 : 4 angenommen werden.

Wegen des bessem Rohstoffs der feindlichen Lander 
war unsere Lage in der Yersorgung mit A lu m in iu m  
noch ungiinstiger ais in den obigen Zahlen zum Ausdruck' 
kommt. Deutschland wurde vor dem Kriege von der- 
Aluminiumindustrie-A. G. versorgt, die Werke in Neu- 
hausen (Schweiz), Rhcinfelden (Baden) und Lend- 
Gastein (Osterreich) besitzt. Der deutsche Friedensver- 
brauch betrug annahernd 12 000 t. T)ber die Entwicklung 
der Weltgewinnung in der Kriegszeit gibt. die-folgende- 
Zusammenstellung AufschluB.

G e w in n u n g  u n d  Y e rb ra u c h  an  A lu m in iu m .

Gewinnung Y erbranch

1913 1917 1913
t t t

W e i t  . . . . . . . . . , 
Ver. S taa ten  . . . , , 
K anada
F r a n k r e i c h .................. ....
E n g la n d ................................
I ta lien  ................................
D eutsch land , Schweiz, 
O sterreich-U ngarn . . . 

•Norwegen . . . . . . .

08 200 
22 500 

5 900 
18 000 

7 500 
800

12 000 
1 500

185 587 
90 700 
l i  300 
20 000 

0 000 
7 000

29 5871 
18 000

66 800 
32 800

7 000. 
5 000 

. 1 0(Jp

21 0002

■ i p a T o n  9587 t  iu Doutsclilaiul, 15 000 t  In $& Schweiz und 5000 t  
in OsteiTeich-Ungarn. 2 Binschl. KuOland und iibrige Liinder.

Sie erfuhr eine gewaltige Steigerung, indem sie. sich 
von 68 200 t  im Jahre 1913 auf 185 600 im Jahre 1917 
hob. Wenn aucli die Werke in Deutschland, der Schweiz 
und Osterreich-Ungarn ebenfalls eine wesentliche Stei- 
gerung der Erzeugung aufwiesen, so ist sie; doch nur 
gering im Yergleich zu dem Zuwachs, den die Ver. Staaten 
zu verzeichnen hatten (von 22 500 auf 90 700 t). Hierzu 
kommen noch ganz erhebliche Erhohungen der E r
zeugung in Kanada, Italien und Norwegen.

W eit.
1917 

1. t 
568 690 

geringer 
14 724 

p
250 000
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Infolgedessen rnuB das K r a f t e v c r h a l tn i s  d e r 
M it te lm a c h te  zu  d en  G egne.ni b e i A lu m in iu m  
w ie  1 : 6  a n g c n o m m e n  w erd en .

Die bedeutende Erhohung der Aluminiumgewinnimg 
vieler Staaten kann in den nachsten Jahren nicht ohne 
einsclmeidendc Folgen auf dem W eltmarkt bleiben. Die 
Werke sind auf groBe Erzeugung eingerichtet und werden 
voraussichtlich zu einer .ganz erheblichen Picisllerab- 
setzung gezwungen sein. ■ ,

Es ist bedauerlich, daB die Versuche Deutschlands, 
aus Tonerde Aluminium herzustellen, bisher keinen be- 
friedigendeii Erfolg hatten. Gelange das Yerfahren, 
so -wurden wir in Zukunft im Bezug des Rohstoffs fur 
die A1 uminiumgewinnung unabhiingig yóm Ausland sein.

Dic kleine deutsche Bauxitforderung des Vogels- 
berges kam wahrend des Krieges fiir die Aluminium- 
lierstellung leider nicht in Betracht.

V. Z inn .
Der Verbrauch Deutschlands au Zinn war im Jahre 

1913 m it rd. 18 000 t sehr erheblich, An erster Stelle 
unter den Zinnerz gewinnenden Landern steht, wie aus 
der folgenden Zusammenstellung erhellt, das Gebiet 
der malaiischen Staaten, kurz ais Malaya bezeichnet.

Z in n  in  1913.
t

W e ltg e w in n u n g  . . . . ..................... .... 129000
Davon M a l a y a ................ .... 83 000

A u s tra lie n . ........................................  4 871
Chma................................................’ 600Q
GroBbritannien . . . . . . . .  5 300
Bolivien * . ................. .... . . 3qq
Siam-(1917) . . .......................... 7  800
Nigerien (1917) . . . . . . . .  4 900
Siidafrika ( 1 9 1 7 ) ..................... . 3 000

Y e rb ra u c h  an auslandischen E rzen:
G ro B b ritan n ien .............................. 10 700
Deutschland . . . . . .  . . 11500
Frankreich . . .  . , . . .  . . 1200

Mit seinen Zinnseifen und Giingen fórderte Malaya 1913 
das Erz fiir eine MetallhtTstellung von rd. 83 000 t
bei einer gleichzeitigen Weltgewinnung von 129 000 t.
Von besonderer Bedeutung fiir Deutschland war Bo- 
livien m it einer kleinen Zinn- und einer recht erheblichen 

. Erzgewinnung (rd. 26 000 t Zinn in IConzeńtraten). 
Em  groBer Teil dieser Erze ging nach Deutschland, wo 
man aus ihm ,11- 500 t Zinn herstelltc. Aus auslandischen 
Erzen stam m t auch die' Erzeugung Frankreichs und der 
groBere Teil der Gewinnung GroBbritanniens, welches 
allerdings id. ein Drittel derselben aus einheimischen 
Erzen ableitet.

Da die Zinnerzgewinniing Deutschlands vor dem 
Kriege nur wenige Tonnen betrug, 'iiberrascht es nicht, 
cłaB wir im Kriege fur die Deckung unseires Bedarfs an 
Zinn in groBe Verlegenheit kamen. Trotz aller Be- 
miihungen konnten wir nur ganz gex*inge. Mengen Zinn 
aus eigenen Erzen herstellen, dazu kam noch eine kleine - 
Einfuhr. Umfassende Beschlagnahme wąr daher un- 
vermeidlich. Daneben muBte Zinn, das mit zu den

angstliclist geliiiteten Sparmetallen gehorte, in weit- 
gehendem MaBe durch andere Metalle ersetzt werden.

Der Entente standen dagegen die Zinnąuellen der 
ganzen W eit zur Verftigung. Die Welterzeugung nahm 
freilich etwas ab und betrug  im Jahre 1917 nur noch 
12 J 098 t. Erhebliche Steigerungen wieśen auf Nigerien 
m it 4900, Sud-Afrika mit 3000 und Siam mit 7800 t.

Das K r a f t e v c ih a l tn i s  d e r  b e id e n  G ru p p e n  
.kann  bei Z in n  m it  1 : 500 an g e n o m m e n  w erd en .

VI. Z in k  u n d  B lei.
Beide treten fast immer yergesellschaftet auf.
Z in k  gehorte vor dem Kriege zu den wenigen Mc- 

tallen, die bei uns in solcher Menge aus inlandischen Erzen 
gewonnen wurden, daB der ganze Verbrauch von 232 000 t 
hatte  gecleckt werden konnen und sogar noch ein Uber- 
schuB blieb. Unsere Zinkgruben und -hiitten finden sich 
namentlich in Oberschlesien, im Harz und in den Rhein- 
landen. Dic deutsche; Zinkerzeugung wurde im Jahre 
1913 nur von der der Ver. Staaten (s. Zaldentafel) iiber- 
troffen.

Der drittgroBte Zinkcrzeuger war im Frieden Belgien 
m it fast 200 000 t. Die Weltzinkgcwinnung betrug vor 
dem Kriege noch nicht 1 Million t.

W e lte rz e u g u n g  an  Z in k  u n d  B lei.
Z in k .

1913 1917
t  t

Yer. Staaten . ...................... 318 000 552 000
Holland . . .  . . . . . . 24323 |
Frankreich und Spanien. . . 71023 jitl . 100 00O
Deutschland . . . . . . .  . 283 113 216000
A ustra lien ................. . . . .  3 724 5000
B e lg ie n ..................... .... 1-07703: -
Groebritannien . - .  . . . . 59146 .50000'
R u B l a n d .....................  21 707 !

7 610 ! rd. 25 000
Norwegen  ........................................  9287 22 000
Kanada . . . . . . . . . .  2 000 14 000
J a P a n  .........................   . —  42000

, - 937 960 '
B le i.

* 1913 1917
t t

Yer. Staaten . ...................... 395 358 492 ooo
s Pa il ie n ................. .... ■ . . .  203000 173000
Deutschland ..............................  181 100 75 000
Australien . ..............................  116000 152399
Mexiko . . . . . . . . . .  55530
Belgien . .............................. .... 35750
GroBbritannien . . . . . , 30 500
Italien ; . 21700
Osterreich . . . . . . . . .  22 312
Griechenland . . . . . . .  18400
Kanada . . . . . . . . . .  17089 16036
Burma . . . . . . . . . .  3858 16964
J aPan ■ ■ • ■ ■ ■ ■ . • . 3 600 15 000
Frankreich .............................  2 800
Ungarn . . . . . . . . ;■/. J 790
S ch w ed en ..................................  1 235

- 1 148122
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Wesentlich ungiinstiger war Deutschlands Lage in 
der Versorgung mit B lei. Der Yerbrauch an diesem 
Metali betrug 1913 rd. 223 000 t, davon konnte aus 
einheimischen Erzen nur ungefahr die Halfte gedeckt 
werden; fast die Halfte der deutschen Erzeugung von 
181 100 t stammte, aus fremdcn Erzen, namentlich 
solchen von Broken-Hill in Neu-Slidwales, Deutschland 
stand unter den Blei gewinnenden Landem an der dritten 
Stelle. Eine mehr ais doppelt so hohe Erzeugung hatten 
die Vcr. Staaten mit fast 400 000 t;  etwas mehr ais 
Deutschland gewann auch Spanien mit 203 000 t. 
Australien mit seinen sehr bedeutenden Zink-Bleierz- 
statten blieb dagegen in der Bleigewinnung mit 116 000 t 
weit hinter Deutschland zuriick.

Bei Kriegsausbruch fiel die Erzeinfuhr fort. Da 
die deutsclie Zink-Bleierz-Gewinnung im Kriege an- 
nahernd dieselbe blieb wie vorher, so verfiigten wir 
iiber eine betracht] iche Zinkausbeute (216 000 t in 1917) 
und befanden uns infolgedessen in einer giinstigen Lage. 
Zink gehorte zu unsern wichtigsten Ersatzmetallen.

Anders gestaltete sich unsere B!eiversorgung. Hier 
konnten wir noch nicht die Halfte der Friedenserzeugung 
aufbringen, so daB wir trotz des H inzutritts der dster- 
reichischen Gewinnung auf groBte Sparsamkcit und auf 
Ersatz bedacht sein muBten.

Unsere Gegner verfiigteri iiber die gesamte iibrige 
'Welterzeugung, die bei Zink ańnahei nd dieselbe wie vor 
dem Kriege geblieben ist, obgleich die Ver. Staaten ihre 
Gewinnung fast verdoppelten. Ungiinstig ftir die Entente 
m achte sich der Ausfall des im Frieden recht erheb
lichen belgischen Anteils geltend. Lediglich infolge dęs 
Schwergewichtes der Ver. Staaten war das K ra f te v e r -  
h a l tn i s  d e r  b e id e n  G ru p p e n  bei Z in k  n ic h t 
g i in s tig e r  fiir d ie  M i t te lm a c h te ; es s t e l l t e  s ich  
w ie 1 : 3%.

Auch bei B le i weisen die Ver. Staaten eine sehr er- 
hebliche Steigerung der Gewinnung gegen den Frieden 
auf. Bedeutend groBer war auch die Erzeugung Austra- 
hens; dagegen ging die Spaniens zuriick und der belgische 
Anteil fiel fiir unsere Gegner ganz aus. AJs in Betracht 
kommendc neue Bleierzeuger mussen Burma und Japan 
genannt werden, dereń an und fiir sich kleine Gewinnung 
sich in den Kriegsjahren etwa vervierfachte.

Das Obergcwicht der Entente bei Blei war wesentlich 
gróBer ais bei Zink; d a s  V e rh a l tn is  muB zu  1 .1 2  
an g e n o m m e n  w erd en .

VII. S ch w efe lk ie s .
Staaten mit einer hochentwickelten Industrie brau- 

cheń sehr bedeutende Mengen Schwefelsaure, die aus 
Schwefelkies und gediegenem Schwefel hergestellt wird. 
Wic sich die Kies- und Schwefelgewinnung im Jahre
1913 auf die verschiedcnen Lander verteilt, geht aus 
der folgenden Zahlentafel hervor. Bei der Gewinnung 
Von Schwefelkies nabm 1913 Spanien mit 3 Mili. t die 
erste Stelle ein; ein sehr erheblicher Teil hiervon ging 
nach Deutschland, welches 1% Mili. t Kies brauchte, 
In  zweiter Linie kam fiir unsere Yersorgung mit Schwe
felkies Skandinavien in Betracht.

Neben Schwefelkies brauchte Deutschland rd. 45 000 t 
gediegcnen Schwefel, den es aus Sizilien erhielt. Gc-

S c h w e fe lk ie sg e w in n u n g  in  1913.
t

Kanada . . 144 000
Ver. Staaten 347 000
Norwegen . 441 000
RuBland 130 000
Deutschland 269 000
Frankreich 311 000
Spanien . . 3 100 000
Portugal 391 000
Ungam . . 107 000
Italien . .

1917:
317 000

Kanada . . 366 000
Deutschland 700 000

S c h w e fe le rz e u g u n g
1913 1917

t t
Ver. Staaten . . 317 000 350 000
Sizilien . . .. . . 360 000 280000

diegener Schwefel kommt nur an zwei Stellen der Erde 
in betrachtlicher Menge vor, namlich in Sizilien und in 
Louisiana; die Gewinnung betrug 1913 360 000 und 
317 000 t.

Da sich unsere eigene Kiesgewinnung nur auf 269 0 0 0 1 
_stellt, kamen wir in Anbetracht des gewaltigen Kriegs- 
verbrauchs in eine recht schwierige Lage. Unser R etter 
in der Not war das SchwefelkiCsyorkommen von M eg- 
g eń  in Westfalen, dessen Forderung vei-vielfacht werden 
konnte dank den giinstigen Lagerimgsyerhaltnissen und 
der Anpassung unserer chemischen Fabriken an die 
Beschaffenheit des Minerals, das durch Zink verunreinigt 
und nicht iibermaBig schwefelreich ist. Die Entwicklung 
der Grube war derartig, dąB sie fiir die in Frage kom- 
mende Zeit die ganze spanische Einfuhr .ersetzen konnte. 
Eine eigentliche Schwefelkiesnot gab es infolgedessen in 
Deutschland nicht, zumal groBe Mengen schwachere 
Sauren aus Blei-Zinkerzen hergestellt wurden.

I),er Gedanke, aus den leicht zu fordernden groBen 
Gips- und Anhydritmassen des deutschen Zechsteins und 
Muschclkalks Schwefel zu gewinnen, lag nahe. Die An
lagen scheinen jedoch kein befriedigendes Ergebnis ge- 
habt zu haben.

Der Entente stand die ganze iibrige Schwefelkies- 
gewinnung und Schwefelerzeugung der Weit zur Ver- 
fiigung. Erstere erfuhr im Kriege eine groBe. Steigerung, 
so erhóhte Kanada seine Kiesgewinnung von 144 000 t 
in 1913 auf 366 000 t  in 1917, und die Ver. Staaten hatten 
gleichzeitig einen Zuwachs von 123 000 t  auf 470 000 t 
zu verzeichnen.

. Obgleich wir im Kriege unter keiner Kiesnot zu 
leiden hatten, stand das K r a f t e v e r h a l tn i s  m it  1 : 6 

: doch nichts Aveniger ais giinstig fiir uns.
VIII. Gold.

- Zum SchluB sei noch kurz auf die Goldvorra.te der 
kriegfiihrenden Lander eingegangen.

Vor dem Kriege betrug die Weltgewinnung an Gold - 
im Jahre rd. 1,8 Milliarden M, d. i. eine geringe Menge 
im Verhaltnis zu den Riesenschulden, welche der Krieg 
den Staaten aufgeburdet hat. An der Gewinnung waren
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die Ver. Staaten mit rd. 1/6, Transvaal mit rd. */ Austra- 
lien mit rd. V7, andere britische Lander. und RuBlarid 
mit je rd. J/12 beteiligt, so daB auf die Ententelander 
rd. 6/ 7 der Weltgewinnung entfielen. ■

Deutschland hatte dagegen so gut wie keine Ge
winnung aus eigenen Erzen; eine verschwindende Menge 
wurde ais Nebenprodukt bei dem Arsenwerk Reichen- 
stein in Schlesien hergestellt. Trotzdem gelang es uns 
im Kriege, den Goklvorrat der Reichsbank mehr ais zu 
verdoppeln, er steigerte sich von 1170 auf 2407 Mili. M. 
Im Gegensatz hierzu nahm der Goldbestand unseres 
Bundesgenossen Ósterreich-Ungarn von • 1241 Mili K r 
im Jahre 1913 auf 265 Mili. Kr. im Jahre 1917 ab.

Die gegnerischen Lander, mit Ausnahme Italiens, 
Weisen durchgehends erhebliche Steigerungen der Gold
bestande ihrer Staatsbanken auf. So wuchsen die Vorrate 
Englands von 35 Mili. auf 57 Mili. £, die Frankreichs von 
3517 Mili. auf 5351 Mili. frs; die Vcr. Staaten hatten 
1917 einen Goldbestand von 1671 Mili. $. Die Vorrate 
der russischen Staatsbank waren bis Ende 1917 von 
1328 Mili. Rubel bei Kriegsbeginn auf 1292 Mili., die 
der italienischen von 1107 Mili. auf 823 Mili. Lire1 zuriick- 
gegangen.

Die wirtschaftlichen Yorteile, welche die neutralen 
Lander aus dem Kriege zogen, spiegeln sich aufs deut- 
licliste in der Entwicklung ihrer Goldbestande wider, 
die sich aus der folgenden Zusammenstellung ergibt.

30 .6 . 14 30 .12 .18  Zunahme
Mili. M Mili. M Mili. M

S ch w ed en .................  118 891 - 323 380 204 489
Norwegen . . . . .  59 262 137.108 77846
Danemark . . . . . 92 330 220 564 J 28 234
Schw eiz. . . . . .  143493 338415 194922
H o llan d . . . . . .  273074 1 172040 898966
S p a n ie n .....................  433 785 1 818 333 1 384 548

zus. i 120 835 4009 840. 2 889005
Bei allen neutralen Landern ist sonach in der Kriegs

zeit zum mindesten ein Verdoppelung der Goldbestande 
em getreten; Holland und Spanien weisen ungefahr eine 
Veivierfachung auf und yerfiigen iiber Golclvorrate in 
einer Hohe, wie sie sich vor dem Kriege nur bei GroB- 
m achten fanden.

Auf Grund des Goldbestandes der Staatsbanken 
ergibt sich fiir die beiden Machtegruppen bei Gold ein 
K r a f t e v e r h a ł tn i s  w ie 1 : 6 .

l  Nach Angaben der Banklirm a S. B  I e j o h r o d e r , Berlin.

In der folgenden Ubersicht ist das Kraftever- 
hfiltnis dei Mittelmachte und der feindlichen Lander 
fui Kohle und Metalle noch einmał zusammengefaBt 
dargestellt.

Z u sa m m e n fa s su n g
des b e rg w ir ts c h a f  t l ic h e n  K r a f te v e r h a l tn i s s e s  

d e r  M it te lm a c h te  z u r  E n te n te .
Mittelmachte Entente

; Ftir Eisen- 
herstelhmg

Stahl-
veredelungs-

rnittel

Kohle . . .  
Eisen . . . 
Manganerz . 
Nickel . . . 
Chromerz . . 
Wolfram . . 
Molybdan 
Vanadin , . 
Kupfer . . . 
Aluriiinium . 
Zinn . . . .  
Zink . . . .  
Blei . . . .  
Schwefelkies. 
Gold-. . . .

1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1

m
3 %
5
27 
8

60
7

200
28 

6
500
3 %
12
6 
6

Die Zusammenstellung zeigt, daB auch in den Fallen, 
in denen wir keinen unm ittelbaren Mąngel an minera- 
lischen Stoffen hatten, wie bei Kohle, Eisen, Mangan 
und Zink, eine. 3 -  3 %fache Ubcrlegenheit der Gegner 
vorhanden war. Bei den iibrigen Metallen und Erzen 
w ar das Krafteverhaltnis fiir uns noch ungiinstiger und 
am schlechtesten bei Zinn, bei dem eine' etwa 500fache 
Uberlegenheit unserer Gegner vorlag.

Unsere ungluckli&he Rohstofflage wurde bedingt 
durch die-A bsperrung unseres Landes und noćh ver- 
schjirft durch die denkbar vollkommenste Erganzung 
der Ententelander unter sich und durch die neutralen 
Staaten.

Bei der Untersuchung der Ursachen unsers Unter- 
liegens im Weltkriege' muB vor allem mit beriicksichtigt 
werden, daB die Entente uns noch mehr an Rohstoffen 
ais an . Menschenmassen iiberlegen war. . Stolz konnen 
wir sein, daB wir trotz diesem Mangel so lange durch- 
gehalten haben, >vir verIoren schlieBlich den Weltkrieg 
nicht zum wenigsten, weil wir durch die den Gegnern 
zur V erfiigung stehenden mineralischen Rohstoffmengen 
geradezu erdriickt wurden.

Yolkswirtschaft und Statistik.
Groflbritanniens Rolieiseiiausfuhr im Kriege. Vor dem

Kriege waren die Roheisen bediirftigen L ander fur ihre 
Versorgung h ierm it in e rste r Linie auf G roBbritannien 
angewiesen. Zwar h a t te  dieses se it der Jah rhundertw ende 
im m er m ehr an B eceutung ftir die Rohcisenversorgung der 
W eit zugunsten D eutschlands verloren, doch h a tte  .es sich 
unm itte.lbar vor dem  Kriege noch im m er einen sehr betrach t- 
lichen Vorsprung vor seinem  aufstrebenden W ettbew erber. 
bew ahrt, so dafl es ihm 1913 bei einer A usfuhr von 
1,12 Mili. t  um 341 000 t  uberiegen war. Im  Kriege nahm

der A uslandversand von britischem  Roheisen nach Menge 
und W ert die folgende E n tw ick lung .

Menge W ert W ert
1. t  1000 £ je t

1913 1 124 181 4 824 4 29
1914 780 763 2 924 3^75
1915 611 227 3 472 5,6S
1916 916 807 7 434 8,11
1917 733 758 6 772 9,23
1918 482161 4 924 10,21
1919 356 642 4 825 13,58
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Vergleicht m an d a s le t z te  ja h r  m it 1913,- so ergibt 
sieli cin Riickgang um 768 000 t  oder m ehr a i s : zwei 
D ritte l, wogegen der W ert sich infolge d er starken Steige
rung der Preise 1919 sogar noch etw as hoher stellte ais 
1913; seinen hochsteu S tand verzeiclincte er im  Jah re  1916, 
m dem a u d i die Ausfulir der Menge nach das giinstigste 
Ergebnis in dor Kriegszeit aufzuweisen h a tte  Nach
I. a n d e r n  verte iltc sich die Roheisenausfuhr Grc>J3- 
britanniens in den Jah ren  1 9 1 3 -1 9 1 9  wie folgt:

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1000 t

D eutschland . . . . 130 80: _„ __
Schweden . . . . 95 94 81 26 0 1 13
H o lla n d .................. 70 .51 ' 26 10 0,4 15
B elgien.................... . 89 37 ’--- _ 78
F rankreich . . . . . 158 90 145 552 534 360 59
Italien  . . . . . . 110 94 120 128 88 49 64
Japan . . . . , 97 55 38 2 ! 5' 9 25
N er. S taa ten  . . . 125 91 63 82 ■58 31 44
K anada . , . . . 36 13 10 10 7 15 2
A ustralien . , . 36 32 11 33 1 0,3 2
B ritisch-Indien 13 . 7 9 3 1 1 9

Die Y c r s c l i i e b u n g e 11 , welche sich in der Kriegszeit
in der R  i e h t u n  g d e r  britischenR oheisenausfuhr cinsteliten, 
bind sehr bedeutend. Das infolge der Besetzung seiner 
w ichtigsten Eisengebiete durch dic -Deutsehen in der H er
stellung von Roheisen weitgehend lahm gelegte F rankreich  
nahm 1910 bereits 60% der britischen R oheisenausfuhr in 
Anspruch, wogegen es 1913 daran  n u r m it 14%  beteiiigt 
gewesen war, in den beiden folgenden Jah ren  wuchs sein 
A nteil sogar auf m ehr ais 70% , girig im le tz ten  Jah r aber 
wieder auf 16,62% zuruck. D a auch die Lieferungen nach 
Ita lien  sich, von 1918 und 1919 abgesehen, annahernd auf 
dci F riedenshohe hieltcn, so blieben fur die iibrigen L ander 
n u r uncrhebliche Mengen verfugbar. Im  le tzten  Kriegs
jahre fieleu Schweden und Holland,, die friiher sehr be- 
trachtliche Mengen von britischem  Roheisen erhalten  hatten , 
in der Belieferung ganz oder so g u t wie ganz aus; aucli 
Jap an  kam  m it nu r .9000 t  sehr schlecht weg, w ahrend die 
Vcreiiiigten S taaten  noch einen Bezug von 31 000 t  vcr- 
zeicluien konntfen gegen alierdings einen solchen yón 
125 000 t  im  le tzten  F riedensjahr.

Ycrsand an Eisenerz m is  den Ile/irken  am  Obcrn-Sae 
im Kriege (1000 1. t ) 1. Die nachstehende dcm  Iron  Age ent- 
nom m ene Zusam m enstellung b ie te t eine U bersich t iiber 
die Y erscndungen von Ę isencrz aus dem  nordam erika- 
nischen Scengebiet in  den Ja h re n  1 9 1 4 -1 9 1 9 .

Bezirk 1914 1915 1916 1917
■

191S 1919

M e s a b a .................. 21 466 29 757 42 526 41 445 40 397 31 998
M arąuettc . . . . 2 492 4 105 5 396 4 874 4 354 2 992
Menominee . . . , 3 221 4 983 6 364 6 046 6 378 4 443Gogebic . . . . , 3 669 5 478 8 490 7 982 7 937 ■6 231
Verniillion . . . . l 017 1 734 1 947 1 531 1 193 929Cuyuna . . . . . 859 1 136 1 710 2 423; .2 479 1 860
Mayville und vV- ■

Baraboo . . . 106 80 219 136; 98 360
aus. 32 730:47 273(06 658 64 437|62 S36 4.8 813

, D anach w ar im letzten  Ja h r  der Y ersand an  Ęisenerz 
um 14,02 Mili. t  =  22,32%  kleiner ais 1918; gegen 1910, 
das m it 66,6 Mili. t  die hocliste Y ersandziffer walirend der 
K riegszeit aufw eist erg ib t sich sogar ein Riickgang von 
17,85 Mili. t  — 26,77% .

i iron Ago 20. 2.. 1920, S. 000.

Wic sich der E isencrzversand in den letzten  beiden 
Jah ren  auf die verschicdenen H a  te  n vertcilt, zeigt dic 
folgende Zusam m cnstćllung, ■

1000 I. t
E scanaba . . . . . .  . . . (i 7 7 5  4 962
M arąuettc  . . . . . . . . .  3 4 5 7  2 132

. 7 565 5 914
Two H arbors . . . . . 8 723 0 424

10 920
D u lu th ................................ 20 5 6S Ifi 826

zus. W asserversaiid 61 157 47 178
E isenbahnversand 1 C79 J 635
G csam tversand 62 836 48 813

AuOonlmmlel der Yer. S taaten an Eisen und Stali! im ' 
Jahre 1919*. Im  Zusam m enhang m it der Bocndigung des 
W eltkrieges und dcm  A ufhoren der riesigen Lieferungen 
an Eisen und Stalli nach  den europaischen E n tcn te- 
s taa ten  is t die . E isenausfuhr der Ver. S taa ten , wic aus 
der nachstchendcn U bersicht hervorgeht, im le tzten  Ja h r  
um annahernd  1 Mili. 1. t =  17,83% kleiner gewesen ais 
in 1918. D er Riickgang en tfa llt in erster L inie auf Stahl-

1918 1919
1. t l . t

A u s f u l i r  an Eisen und Stahl
insges. 5 338 037 4 380 201

D avon:
Roheisen . . .. . . . .  . . 201 843 313 319
Fcrrom angan ........................... 3 577 2 999
Ferrosilizium ................................ 4 107 4 943
A b fa lle ise n ............................... 2 160 26 775
S t a b e i s e n ............................... 63 -327 60 546
W alzdrah t ........................... 149 532 118 009
StahlstS.be . . . . . . . 579 149 554 211
Kniippel, Rohblocke und

Luppen ..................  ................ 1 789 189 -f
O

)•XCM

Boi zen und M uttern . . .  . 26 327" 30 813
Reifcn- und Bandeisen . . . 50 781 50 835
Hufeisen . . . . . .  . . 2 767 3 384
H ufnagel . . . .  . . . . . 3 824 2 920
Schienennagel . . . . . . . 10 057 20 306
D rahtnagel . . . . \  . . . , 78 727 89 778 -
Alle andern Niigel. . . .  . . 11 788 16 229
GuBeiserne R ohre und Ver-

bindungsstiicke . . . . .  . 55 966 39 455
Sclimiedeeiśernc. R ohre und

Yerbindungsstiicke . . 89 976 236 080.
H eizkórper und  guBeisernc

D am pfheizungskessel. . . . 2861 4 657
Scliienen ................................ 652 449 •
Zinkblech * ...................... .... 68 739 101638
alle andern  Eiscnbleclic u n d '

40 756 39 894
S tah lp la tten  . . . .  . . . . 551 565 .710 012
Stahlblech .................................... 163 420 177 466
Schiffsplatten .................. .... 29 722 14 187
Baueisen und -stahl . . . . 232 .714 300 78-7
WeiB- und  M attb lech . . . . 222 448 204 524
S tacheld rah t . . .  . . . . 101 450
alle 'an d e rn  D rah te  . . 157 275 190 111

E in f u h r  an Eisen und S tah l
insges.' 179 702 322261

D avon : .
Fcrrom angan . , . . .  . . 27 168 33 022
alles andere Roheisen . . , . 7.543 68 643
Abfalleisen . . . . . . . 63 730 177 293
Stahlkniippel . . . . . . . . 41873 16 208

1 I r o n  a n d  C o a l T r n d o s  R ey ie .w  1920, S . 2S9;
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blocke, dereń V crsand um  1,53 Mili. t  nachgab, auBerdem 
haben  yerlóren  S tach eld rah t 134 000 t, W alzd rah t 32 000 t  
und Stahlsta.be. 25 0Ó0 t. D agegen weisen eine Zunahm e 
der A usfuhr auf Schienen ( | 199 000 t), S tah lp la tten  
( +  158 000 t), schm iedeeiserne R ohre und Y erbindungs- 
stiicke ( +  140 00,0 t), B aueisen  und -stah l (+ 1 2 8  000 t) 
und Roheisen (+ 5 1  000 t). U m gekeh rt verzeichnet die 
E in fuhr eine Zunahm e um  143 000 t;  h ieran  w ar in erster 
L inie Abfalleisen beteilig t, dessen Beziige sich annahernd  
vcrd reifach t haben. D ie E in fu h r von Roheisen, ein- 
schlieBlieh Ferrom angan , is t von 35 000 t  au f 102 000 t  
gestiegen, dagegen ging -die E in fu h r von S tahlkniippeln 
von 42 000 t auf 16 000 t  zuruck. '

Paten tbcriclit.
Anm eldungen,

'd ie  w ahrend zweier M onate in der Auslegehalle des Reichs- 
p a len ta m te s  ausliegen.

Vom 12. April 1920 an :
ó d. Gr. 5._ A. 31 039. Jo h an n  Andei‘S, Schoppinitz 

(O.-S.). \o r r ic h tu n g  zum  A ntreiben von Forderseilen
m it m ehrfacher Seilum schlingung. 2. 10. 18.

12 e. Gr. 3. G. 47914. Gesellschaft fiir Lindes Eis- 
m aschinen , A .G ., W iesbaden. Verfaliren zum  T rennen von 
Gasgemischen durch  K uhlung und E n tsp an n u n g . 13. 3. 19.

12 r. Gr. I. G. 47 132. M ax Gercke und Jo h an n
A lbrecht, H am burg , G lockengiefierwall 2 /4. V erfahren 
zum  E x trah ie ren  und  D estillieren von b itum enhaltigen  
Stein- und -B raunkohlen oder Scbiefern. 12. 9. 18.

12 r. Gr. I. G, ,47 796. M ax Gercke und  Jo h an n
A lbrecht, H am burg, Glockengiefierwall 2 /4 . V erfahren 
zum  E x trah ie ren  und D estillieren von b itum enhaltigen  
B rennstoffen, besonders , Ś teinkohlen und B raunkohlen, 
m ittc ls  W asserdam pf; Zus. z. Anm. G. 47 132 21 2 19

20 h. Gr. 7. G. 49 698. A lfred Galie, Berlin, W ehlaucr 
S trafic 20. M aschinelle R ańgieranlage fiir Schm alspur- 
bzw. H angebahnanlagen  au f K reisringgleiseh. 28. I I ,  19.

24 c. Gr. 10. A. '31 310. Carl Adler, D o rtm u n d ,,
K reuzstr. 95. A bhebbarcr B renner fu r RcgcnerativLras- 
ofen. 7-. 1. 19.

24 e. Gr. 10. R. 49 289. H erm ann R itte r, Kóln-
M ulheim, L am b erts tr. 3. S icherungsvorrichtung gegen 
Explosionen in der ,- L u ftle itung  vón G asflammofen. 
Ki. 1. 20.

80 c. Gr. 13. P. 36 527. Fa. G. Polysius, Dessau. 
E n tleeruńgsyorrićh tung  fiir Schachtófen. 8. 3. 18.

87 Ił. Gr. 2. D. 36 587. D eutsche M aschinenfabrik 
A.G., D uisburg. A nlage zur Beschaffung von u n te r  D ruck 
stehendem  Sptil- oder Kulił wasser fiir Druckluftwerkzeusre. 
20. 10. 19. °

Vom 15. A pril 1920 an :
■ 1 b. Gr. 1. M. 66 397. M aschinenbau-A nsta lt H u m 

boldt, K oln-K alk. E lek trom agnetisc lier Scheider. 6 8 19
10,a. Gr. 12.’ W. 53 448. F a. G. Wolff jr„  L inden -

(Rulir). H ebeyorrich tung  fiir die Verschliisse von K am m er- 
ofen zur E rzeugung von Gas und Koks. 22. 9, 19.

12 e. Gr. 2. G. 47, 962. Johannes Galii, F re iberg  (Sa.). 
V erfahren und  Y o rn ch tu n g  zum Reinigen von staub- 
haltigen  Gasen. 17. 3. 19.

12 e. Gr. 2. R . 44 384. Em il Raffloer, D uisburg, ■
G rabenstr. 7. Y erfahren żu r Trockenrein igung von G icht-
gasen. 2. 4. 17.

12 o. Gr. I. B. 86 558. Badische Anilin- u. S oda-Fabrik  
Ludw igshafen (Rhein). Y erfahren zu r-D a rs te llu n g  von 
ais Schmierole, H arze u. dgl. verw endbaren K ohlen- 
wasserstoffen. 8. 6. 18.

12 r. Gr. 1. K . 63 386. c Dr. H elm u t W. KIever, K arls
ruhe (B.), B ism arckstr. 25. Y erfahren zur D estilla tion  
von Pech. 9. 6. 16.

20 e. Gr. 16. Seh, 57 145. Georg Schiirm ann, Bochum , 
M einolphusstr.- 22. Fórderw agenkupplung. 2. 1. 20.

-3  b. Gr. 1. N. 17 465. H endrik  N oordehdorp, A m ster
dam , und Cornelius P ie te r Dros, B loem endaal (I-Ioll.); 
Y e r tr .: K. H allbauer und  D ipl.-Ing. A. Bohr, P a t.-A n 
w alte, Berlin SW  61. Y ornch tung  zur U m w andlung 
hoehsiedender Petro lcum kohlenw asserstoffe in m edri"- 
siedende. 9. 8. 18.

n  2 n C*i t? r ‘ 7- A- 29 543. Allgemeine V ergasungs- 
G esellschaft m, b. H ., Berlin-H alensee. GasabschhiB- 
ventil fiir gewerbliche Feuerungen, das sich bei nach- 
lassendem  G asdruck se lb stta tig  schliefit. 26. 7. 17.

R- 46 747. • -•Rfltgcrswerkc-A.G., -Berlin. 
K uhrvorrich tung  ftir G aserzeuger m it an  einer Starige 
sitzenden bewegliclien Fliigeln. 9. 11; 18.

• 40 a. Gr. 5. R. 46 677. Dr. Rocholl, M ainz-K ostheim . 
D rehrohrofen, besonders zum  A brosten von Schwefelkies 
G asreim gungsm asse u. dgl. 21. 10. 18.

,8,0 '}•, ( ' r - 45. H. 68 150. G ustav  H entschel, Duisburg- 
M eiderich. V erfahren zur H erste llung  kugelform iger 
l ’orm hnge beim  Agglomerieren von F eingu t wic G icht- 
sta u b  u. dgl. 16. 3. 15. -
, c 81 <*. Gr. 15. F . 45 398. H ans Fuldner, Luisentlial 
(baar). H angerutscliqnverbindung. 3. 10. 19.

Yersagungcn.
Auf die nachstehenden, an  dem  angegebencn Tage im 

R eichsanzeiger befeannt gem achten A nm eldungen is t ein 
P a te n t y e rsa g t w orden :

-JO a. K. 62 773. B fennereie inrich tung  fu r Koksófen-
o. o. 19 i. ■ .

■o i Y erfahren und V orrichtung zum
Behandeln yon Gasen oder D am pf en m it Fliissigkeiten 
und um gekehrt. 18. ,9. 19.

78 e. T. 22 033. Spreiigstoff. 20. 3. 19.

Z uruckitahm c einer Anmeldung'.
Die am  8.. D ezem ber 1919 im R eichsanzeiger bekam it- 

gem aclite A nm eldung
_ 12 e. P . 38 304. A erfahren bei der elektrischen Rei-

m gung staubhaltiger Gase. 
is t zuruckgenom m en worden.

Gobiiiuclismustcr-ULiitragu ngeii,
b ek a n n t gem acht im Reichsanzeiger vom  12. A pril 1920.

10 a. 736 983. H einrich R aacke, Gelsenkirchen 
K aiserstr. 4. W assergekiihlte K oksofentiir. 24. 5 . 1 9 .

10 b. 737 054. M, Buser-Schaub.C hem in R ichem ont 24 
Genf (Schweiz); V e r tr .: I-Ieinr. Tam s, Berlin, W assertor- 
strafie 30. A p p ara t zur A nfertigung- von Torf-, P apier- 
K ohlen- und K oksstaubbriketten . 10. 3.. 20. ’

241. 736 497. M otała V erkstads N ya A ktiebolag
M otała \ e r k s ta d  (Schweden);- Y ertr.: W. Z im m erm ann 
und D ipl.-Ing. E Jo u rd an , P at.-A nw alte , B erlin  SW  11 
beuerung  m it M ischkam m er fu r pulverfdrm igen B renn
stoff. 31. 12. 19. Schweden 30. 1. 14. und D anem ark  
11* I i .  15.

241. 736 498. M otała V erkstads N va A ktiebolag
M otała V erkstad  (Schweden); V ertr.: "W Z im m erm ann 
und D ipl.-Ing. E . Jou rd an , P at.-A nw alte , B erlin  SW  11. 
Y o rn c h tu n g  an Feuerungen  fiir pulverfórm igen B renn 
stoff. 31. 12. 19, Schweden 1. 4. 19.

27 b. 737 207. D r. E hrenfried  Mirus,- H anńdver,
Lelizenstr. 8'. L uftkom pressor. 6. 10. 1-9.

40 n. 737 343. K arl HeB, H eilbronn  (N.), Salzstr. 15. 
E in rich tung  zur-W iedergew innung des M etalls aus M etalł- 
spaneiij R iiclcśtanden und Ascheii. 3. 4. 18.

V erlangerm ig-der Schut/.frist.
Folgende G ebrauchsm uster sind' an dem  angegebencn 

l a g e  auf .drei Ja lire  yerlangert w orden:
5 a . 659 716. A lbert K lew itz, B erlin , P rinz-A ugust- 

von-W urttem bcrg-S tr. E rdboh rer usw. 3. 3. 20.
19 a. 665 -330. F ritz  Bohle, Berlin-, T aborstr. 7. Gru- 

berischieńe. 22. 3. 20. . ; . .
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A ndcrung in der Person des Inhabers.

v „ J ° lgende ^>a*c? te  (dic in der K lam m er angegebenen
S w S C? h Cn v* • fl ahl? lT g lm d Seite der Z eitsehrift l  f  V er°ffentlicliung) sind auf die genannten

iu rm en  ubertragen  w orden:

C' r 2“ '? , ( 1919' 907)- F - W. Moll Sohne, Ma- sch inenfabnk , W itten  (Ruhr)

Ligń=s«, B (1” 8' U ' 0)-
{ O - i ) '  318567  (! 9?0; 265). Georg Schlossarek, B eutlien

A u fh eb u n g  von  Ł fischun gen .
Die Loschung folgender P a ten te  is t aufgehoben:
1 a. 244 490 (1912, 535).
5 c. 247 906 (1912, 1222).

Dcutselie P aten te.
5 d  (0). 316 645, vom  11. O ktober 1918. W . W e b e r  

r ^l0 '' G e s e l l s c h a f t  f i i r  B e r g b a u ,  I n d u s t r i e  u n d  
B a h n b a u  in W ie s b a d e n .  Siło- oder Bunkeranlage fiir 
Spuhersatzgul.

Die Auslaufe c des B unkers a der A nlage sind in einem 
H albkreis angeordnet, dessen M itte lpunk t an  der Stelle 
lieg t, an  der das G ut aus der zwischen den A u s la u fe n c 

S pultrichtd- d angeordneten  rohrfórm igen 
S chu ttru tsche b fallt. D as obere E nde der R utsche ru h t 
m it Rollen auf halbkreisform ig gebogenen Schienen e und  
k ann  durch  den M otor /  m it Hilfe eines Z ahnradergetriebes 
un ter jeden A uslauf c bew egt werden, so daB sam tliclie 
kflnnen s n^ ers ln  den S p u ltn ch te r  eu tlee rt w erden

10 a (20). 319 888, vom  26. N ovem ber 1918. O s k a r  
A d a m  in  H i d d i n g h a u s e n ,  P o s t  H a B l in g h a u s e n  
( k r a s  Schwelm). Steigrohr fiir, Koksófen m it leicht heraus- 
nekmbarem Futterrohr*aus feuerfester Masse 
, J l f  S teigro lu  is t so bemessen, daB zwischen ihm  und 

*?m e rro h r  H ohlraum c verbleiben, die das erstere
schiitzen0* 1̂ 11118 Und daS Futterrohr vor AbkuKfung

12 o (2). 319 751, vom  17. D ezem ber 1918. D e u t s c h e  
v ..o lv a y -W e rk e  A.G. in B e r n b u r g  (Anh.). E in 
richtung zur K nslalla tion  von Salzen aus heiBen Losungen- 
Zus. z. P a t. 296 635, L angste D auer: 31. O k tober 1 9 2 9 !

E in rich tung , die bei der durch  das H a u p tp a te n t 
geschutzten  V ornch tung  zum  Ablosen der K ristalle  von 
den aus S taben o. dgl. zusam inengesetzten A nsatzflachen

rW  H G asleitung a is t der B ehalter b eingeschaltet, 
der durch die n ich t ganz bis zum Boden reichende W and c 

Ab,te! e ^ te,Ut i s t ' O berhalb des B ehalters b 
f&w* S1,c , GefaB d, das m it einer Sperrfliissigkeit 

gefullt und durch  die H eberleitung  e m it dem  B ehalter b & 
y e rb u n d to  is t  In  dem  GefaB d wird ein solcher D rack  #  
au frech terhaltcn , daB durch  die H eberleitung e Sperr- 
fhissigkeit se lb stta tig  in den B ehalter b strom t, wenn in 
der G asleitung und  d a m it in dem  R aum  & ein unzulassig 
m edriger D ruck en ts teh t. Die im  B ehalter d befindliche
w " f ^ SkeitKSI? en^ e uSt T  ,bem essen. daB der un te rha lb  der 
r .,~ . ,c befindliche freie D u rc h tr ittą u e rsc h n itt durch 
Tlussigkeit ausgefid lt und dadurch  die G asleitung ab- 
gesperrt w ird .. 8

31 c (17). 319 861, v o m L  Marz 1919, F r a n z  G e r l ic h  
u n d  E m il  S k u b a l l a  in B e r l in .  Verfahren und Vor- 
richttmg zur Herstellung von Yerschleififulter aus HarlguB  
fu r  Spulversatzrohre.

undI l inlłriPt erwatZr0hre so!,1 em tKern aus M etali eingesetzt und  in  den  R au m  zwischen K ern  und  R ohr GuBeisen
™ gf OSSr  werden. Dieses e rs ta r r t du rch  die B eriihrung
b ild e t^ n  E ,1®enk®rn un4 dem  M antelrohr sehr schnell und 
™  R o h r e m e n  ausw echselbaren Innenbezug  ’
aus H a rttoufl D er E isenkern  k an n  in  der L angsrichtunff 
Spłipn"'er  g ,nl5l® m iteinander verbundenen  Teilen be- 

,mi}  ihren  un tern  E nden  in  N u ten  eines Sockels 
fnnprh-m h k E inpressen eines m ittle rn  K eilstiickes 

^  f ebeiifalls 111 N u ten  des Sockels eingesetzten
ś l i  n i  ł"  R ohres in  der GieBstellung gehalten  - 
... y  ? ł\ ern k ann  auch  aus einem m it zwei gegen- 
ubeiliegenden _Langsnuten versehenen Kegel bestehen ' 
uber den zwei im  Q uerschn itt halbrunde, m it R ippeń

d ien t bes teh t aus uber den A nsatzflachen d rehbar jre- 
lh rer ZalJ> der Zahl der S tabe o. dgl. der 

A nsatzflachen angepaB ten Schw anzham m ern, die durch 
Koclcen o. dgl. eines endlosen A ntriebm itte ls  (K ette  Seil 
fallen an Sehoben w erden und  au f die A nsatzflachen

24 c (10). 319 857, vom  23. A pril 1919. D e u t s c h -
Ł u x e m b u r g i s c h e  B e r g w e r k s -  u n d  H u t t e n  
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  u n d .  A l f r e d  S c h u n h o f f  in  
D o r tm u n d .  Riickschlagsicherung fiir Gdsleituneen bei 
Crasfeuerungen.

\
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m  d’e , LaJ g sn" ten  des Kegels eingreifende K ernm an tel 
geschoben; werden.

35 u (22). 319 S i l ,  vom  27. A pril 1918. A l lg e m e in e  
E l e k t n z i t a t s - G e s e l l s c h a f t  in  B e r l in .  Sióherheits- 
vom chtung  ju r  elektrische Arbeitsmaschinen. Zus. z. P a t. 
314 011. L angste D auer: 27. S eptem ber 1931.

D ie Anschlage b, K urvenscheiben-o . dgl., die bei der 
\  o rrich tung  nach  dem  H a u p tp a te n t die Bewegungen des 
Steuerhebels c regeln, w erden aiiBer in A bhangigkeit 
v ° m B etriebsznsta iid  der A rbeitsm aschine auch von 
andern  GroBen, besonders der Zeit, der B ew eguns 
des F ordergerats im  S chacht usw., und zw ar vor- 
nehm lich auch  w ahrend der F a h r t eingestellt. D ie .E in - 
steHung | n A bhangigkeit von den letztgenainnten beiden 
GroBen k ann  z. B. d u rch  ein einseitig w irkendes Ge- 
sperre d und  a v e rm itte lt w erden, dessen Z ahnrad  a z. B. 
vom  Teufenzeiger der Fórderm aschine angetrieberi w ird, 
und  das n u r d an n  hem m end w irk t, w enn die Bewegung 
in der ersten  A bhangigkeit rascher erfolgt, ais durch  die 
zw eite A bhangigkeit gegeben ist.

40 a (34). 319 814,'-vo,m. 8'. Mai 1917. K o h le  u n d
E r z  G. m. b. H. in E s s e n .  Ver fahren zur aluminother- 
mischen Gewinnung von Z in k  und Korund.

E in  inniges Gcmisch von A lum inium , m oglichst 
rem em  Zinlcoxyd und  m etallischem  Z inkstaub  soli dem  
lh e rm itv e rfa h re n  unterw orfen  werden. Z inkstaub  soli 
dabei in  solcher Menge V erw endung finden, daB neben- 
einander eine Regelung der R eaktionsgeschw indigkeit und 
em e A usnutzung  d er U berschuBw arm e des U m setzungs- 
vorganges e in tr itt.

4 6 d  (5). 319 908, vom  29. A pril 1919. T h e o d o r
K o r t m a n n  in  M .e c k in g h o v e n  (W.). Yorrichtung zur  
Regelung der Arbeilsdrucklitfl bei Schuttelrutschenmotoren.
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Die V orrich tung  b es teh t aus dem  durch  den F lach- 
schieber « bew egten S tenerkolben b. D er F lachschieber 
w ird du rch  die m it der K olbenstange d  des M otors ver- 
bundenen A nschlage c h in und  her bew egt und  beein- 
fluBt dabei den im  vordern  Zylinderdeckel des M otors 
angeordneten  S teuerkolben  so, daB die E in- und Aus- 
tr ittk a n a le  c bzw. /  des Zylinders abw echselnd geoffnet 
und geschlossen w erden, d. h. der R aum  h in te r  dem  Ar- 
beitskolben abw echselnd m it der D ruck lu ftle itung  g und 
m it der A uB enluft in  V erb indung geb rach t wird.

80 (1 (I). 319 838, vom  6. A pril 1919. F l o r i a n
H e iB le r  in  D r e s d e n .  Gesteinbohrer.

. P | e Spitze des B ohrers h a t ki-eisausschnittfórmiffe 
Ansa.tze, die in  entsprecliende A ussparungen des Bohrer- 
schaftes em greifen. . ,

jBucherschau.
Die technisch wichtigen M inęralstotfc. D bersicht ihres 

v orkom m ens und ihrer E n tstehung . Von K. M ie- 
l e i t n e r .  M it einem  V orw ort von P. G ro th .  199 S. 
m it 9 Abb. M unchen 1919, R. Ó ldenbourg. P reis geh.
13 Jl, zuzugl. 20%  TeuerungszuschJag.
Die K enntn is der Alirieralien erschopft sich n ich t m it 

der E rforschung ih rer pliyslkalischen und chemisclien 
E igenschaften; ih r W esen wird e rs t ganz verstanden , 
w enn m an auch  die Beziehungen zu ihrer natu rlichen  F und- 
und  G eb u rtss ta tte , d. h. zur E rdrinde, in B e trach t zieht 
Die \ \  ich tigkeit dieser goologischen Seite der M ineralogie 
fiir W issenschaft und P rax is is t hinsichtlich. der Erzm ine- 
ralien se it langem  e rk a n n t und  gew urdigt. Saram i u rigen 
u n d  L ehrbucher groBern und geringern Umfangs, dic sich 
d am it befassen, g ib t es in Fiille. N ich t dasselbe g ilt von 
den sonstigen B ergarten . In  den allgem einen Lehrbucliern 
w ird zu wenig auf das  geologische V orkom m en R iicksicht 
genom m en, und die besondern H andbiichcr, wic sie uns 
in neueier Zeit l i c t z e  und D a m m c r 1 sowie S t u t z e r 2 
b eschcrt haben, sind zu um fangreich, ais dafi sie die ver- 
d ien te  weite Y erbrcitung und  B enu tzung  finden kónnten . 
D a is t es denn zu begruBen, daB in dem  vorliegenden 
B uch von M ie l e i t n e r  der Y ersuch gem ach t w ird, auf 
engem  R aum  und  in ubersichtlicher W eise alles zusam m en- 
zustellen, was iiber das V orkom m en und die E n ts te h u n g  
dei technisch verw endeten M ineralien fiir einen gróflern 
Leserkreis ais w issensw ert in  F rage kom m t. E s muB an- 
e rk a n n t werden, daB diese A ufgabc eine . sehr geschickte 
und ausgezeichnete E rledigung gefunden h a t.

Ais G rundlage fu r seine D arstellung, dic von* vol!er 
B eherrschung der. einschlagigen, sonśt ab e r-n ic h t w eiter 
angegebenen L ite ra tu r  zeugt, h a t  dem  Verfasser die durch 
P . G i o t h  in M iinchen neu begriindete ; Sam m iung der 
M inera)lagerstatten  aus allen Erdgegendpn gedient, was 
besonders auch den A ngaben iiber die geographische Ver- 
b ie itu n g  zugute gekom m en ist. D em  B uch geh t ein kurzes 
V orw ort von P. G roth . vorauf. Ais E in le itung  w ird m it 
wenigen, aber bezeichnenden S trichcn ein Bild von den 
M incifillagerstatten  im allgemeinen" entw orfen, von den 
G esteinen und  l'o rm atiońcn , die sie beherbergen, wie von 
den geologischen \o rg ąn g en ,. denen sie ihre G estaltung 
und ilirc E n ts teh u n g  verdanken. Die E inzelbeschreibung 
is t  nach dem natu rlichen  System  der chem ischen E lem cnte 
geordnet, sie b eg inn t m it den N ichtm etallen  und  M etallo- 
iden, w oran sich die A lkali- und die eigentlichen M etalle 
sclilieBen.

Bei jedem  E lem ent sind die fiir seine G ewinnung oder 
sonst dazu in Beziehung stehenden  M ineralien aufgezahlt 
und  ihre w ichtigsten  Y erbreitungsgebiete uber alle L ander 
n am h aft gem acht; d ie  ih rer E n ts teh u n g  nach gleichartigen 
oder \  erw and  ten w erden dabei zusam m engefaBt und  in 
ih rer B ildungsart e rlau tcrt. Bei der Menge des verarbei- 
te ten  und vorgefuhrten  Stoffes lassen sich n ich t g u t be- 
sondere ‘E inzelheiten  lierausheben.

L)as B uch is t ohne E inschrankung  als g u t und niitzlich 
zu bezeichncn. E s fu llt du rch  den G egenstand, den es b e
h an d e lt und die A rt, wie es ih r  behandelt, eine Liicke in 
unserer L ite ra tu r aus. W ie es eine notw endige E rganzung  
zu jedem  m ineralogischen L ehrbuch  abgib t, so w ird es 

i  Dje mitzbaren Mineralien, 2 Bde. S tuttgart 1913 und 19 1-1 .
1911 und 19U  “  LasersUHt«n der *Nicht-Erżc«, 2 15de. Berlin
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auch  daruber h inaus zu einem brauchbaren  H ilfsm ittct der 
Bclehrung, n ich t nu r fiir den S tudierenden und W issen- 
schaftler, sondern fiir jederm ann, der sich aus Neigung oder 
von Berufswegen m it dcm Yorkotrunen und der Ver- 
b reitung  der nu tzbaren  M ineralien beschiiftigt.

K  lo c k  m a  nn .
W irklichkeiisblindc in W issenscłialt und Technik. Von

A. R ie d le r .  206 S. B erlin  1919, Ju lius Springer.
P reis geh. 5 M.
R iediers M itarbeiter P rofessor Dr. L ó f f ie r  h a l eine 

T lab ih ta tionssch rift iiber »Mechanische T rieb  werke und 
Bremsen« verfaflt, in d e r  e r  neue E rkenn tn isse  :iiber 
Reiben, W alzen und L reiben so.wie A nregungen gibt, wie 
die K ra ftu b ertrag u n g  bei Triebw erken besser erfafit und 
v<mvusbcrechnet w erden kann. Ais forschender Ingenieur 
h a t  e r  Einfliisse und  U m stande beriicksichtigt, die dem 
T heoretiker frem d und  unw esentlich sind. N ach R iediers 
D arsteilung is t er dadurch in G egensatz zu den W cltfrcm den, 
den W  i rkiichke itsblind e n, den V ertre te rn  der »abstralrten« 
L ehre, den  E inseitigen getre ten , die das W esen der R eibung 
erforschen, indem  sie zu ihren  V ersuchen m óglichst kleine, 
einige T ausendstel Q uadratm illim eter groBe, auBerst 
g la tte , geschliffene F lachen herste llen  und  den EinfluB 
der L u itfeuch tigke it und  -w arm e aussclialten R iedler 
re r la ń g t dagegen, daB alle U m stande, die die Reibtings- 
w irkung beeinflussen konnen, beriicksichtig t w erden: 
GroBe, A rt und  Z ustand der R eibflachen, E inheitsflachen- 
d ruck  und  seine wirkliclie Y erteiiung auf den Reibflachen, 
A bnutzung, Schm iensustand, erzeugte W arm e; er h a lt es 
fiir falsch, physikalische Zwergversuche m it. kleinsten 
G ląssph tle rn  vorzunehm en und ihre E rgebnisse auf Be- 
triebsyerhaltn isse anzuw enden, wo n u r  GroBversuche 
k larend w iiken  konnen. E rforderlich  is t ftir solche F or- - 
schung ein E rfąhrener, ein vcran tw ortlich  Schaffender; 
denn *den T heoretiker tre n n t eine w eite K h ift von der 
W irklichkeit. W as h ier R iedicr iiber Reibung, H aftung , 
F edertraghe it, Aiisschwingen, Zahnreibung a n d  Schlupf 
fagt, is tiib e rau s anregend, Dic R eibung b ie te t >>ein Riesen- 
seld fiir wiSsensehaft liche Fo'rschung«.

Der Gegensatz zwischen R iedler-Loffler und den 
» \\ irkhchkeitsblinden«, dem  S en a t der Ilochschule, ist kem 
sachiicher gebliebeii. D urch Seine K ritik  der W irkungs- 
grade der Zw eitaktgroBniaschine h a tte , sieli R iedler vor 
Jah ren  perśonliche Gegner geschaffen, die, wie er behauptet, 
nunm ehr in der Person seines jetzigen M itarbeiters Loffler 
auch  ilin treffen  wollen. M it MiBbehagen e rfah rt m an, in  
welcher Weise der S enat in m ehrern  G utach ten  zu der A rbeit 
Lofflers Stellung genom m en h a t, und  wie er zu der E r- 
kenntnis gekom m en is t: Loffler schad ig t die akadcm ische 
Jugend und  das A nsehen der Technischen H ochschule; 
vor seincr Irrle lire  muB die O ffentiichkeit gew arnt werden 
Aber auch R iedler ubersehro ite t bei seiner E ntgegnung  I 
w eit das Mafi des E rtrag lichen . E r  bezeichnet.'das Senats- 
gu tach ten  ais eine Schm ahschrift, die n ich t einen 'eigenen  
G edanken en th a lt, n u r  Norgelei, er lio lt die fachliche 
Sache >>aus dem  D unkeln heraus, aus dem  Schm utzw inkel 
heim licher Verdachtigungen«, er h a lt siclv se lbst n icht frei 
von dem  Larm en und den G ehassigkeiten, dic er seinen 
Gegnern vorw irft. f

Zu dem  e rb itte r te n  personliclien K am p l der P arle ien  
kann  die O ffentlichkcit keine Stellung nelunen. N achteilig  
w irken auch  yielfache W iederholungen, m anclim al is t dic 
D arsteilung unklar, schwer verstandlich . A uf die zum Teil 
personliclien A useinandersetzungen folgt ein A bschnitt 
>>Hochschuhverden«, d er fesselnde und bem erkensw erte  
G edanken en th a lt. Seit einem M eńschcnalter is t R iedler 
als .L ehre t ta tig , ei h a t  sich im m er dafiir eingesetzt, seine I

i bekannteii Ziele zu verwirlclichen, dic - E ntw icklung der 
Hąclischule. is t aber andere B ahnen gegangen. Es w urden 
n ich t die Technik und  ihre W irkurigen gelehrt, sondern 
n u r Teile und  M ittel d e r Technik, z. B. U nter- und O ber
bau der E iseribąhnen, t)be i- und U ntetfu lirungen , Brucken, 
D urclistiche, Gleise, W eichen, B ahnhofe, Signale, W R ęn ! 
Brem sen, allerlei M it te l ' des B aus und B etriebes, jeckich 
n ieh ts yon dem  w c l t b e s t im m e n d e n  V e r k e h r  ‘ und 
seinen W irkungen ; vieles wird g elehrt iiber K raftm aschincn, 
n ieh ts iiber die l c b e n s w ic h t ig e  K r a f t  u n d  B r e n n -  
s t o f f  w ii t s e l i a f t .  D er Priifling muB einen K essel zeich- 
nen, er b rauch t n ich t zu wissen, wie es. im D am pfbetrieb  
zugelit, was der D am pf koste t, wie D am pfanlagen zu 
schaffen - und  zu w erten , wie B rennstoff, Wasser,. W arm e, 
Abfalle zu le iten  sind. Tausendstel-K ilogram m  D am pf 
le rn t der M aschinenbauer sparen, der GroBbetrieb, der 
tonnenweise vcrschw cnden kann, b le ib t un b eru h rt. ’

In  diesem Sinn w erden P rtifungsordnung und Lehr- 
planc einer schai fen K ritik  unterzogen. R iedler reiBt aber 
n icht nu r m cdei, der Y erfasser der bekann ten  D enkschrift 
>>Zerfall und N eubau der Technischen H ochschule1* s te llt 
auch neue Ziele auf, er begriindet seine Vorschlage, z. B. 
iiber A usbildungsgang, Zeitaufw and und die Anfor- 
denm gen, dic an den Ł ehrenden  zu stellen  sind.; wirk- 
lichkeitsgereeht soli der neue Geist. sein, V orrechte sollen 
fallen, der Stoff is t enger zu fassen, dam it .aa  Z eit und 
K ra ft der Jugend  gespart w erden kann. Dic Schulc soli 
n icht dozieren, sondern lebendig s>iiben<<.

W enn auch h ier w ieder dic D arste ilung  an U nklar- 
hciten  und W iederholungen leidet, wenn m an dem  Ver- 
iassei auch  n ich t uberall zustim m en kann, so em pfindet 
ir.an doch, daB hier ein K undiger wirkliclie Schaden 
bloBgelegt hat. Die ' S chrift b ie te t viel A nregendes und 
Eifiiscliendes,: die schaffeuden und łehrenden  Fachge- 
nossen, denen eine gedeililiche W eiterentw ickhm g unseres 
technischen Sćhulwesens am  H erzen liegt, m ogen zu dem  
B uch greifen und sich m it ihm  auseinandersetzen. Im  
wesentliclien, in der Saclic, Werden sie sieli zum groBen 
Teil zu dcm  verd ieństvo llen  Verfasser bekennen, d er sich 
m it se iner ganzen Personiichkeit fiir die fgroBen te ch 
nischen h ragen  einsetzt, die unser zusam m eńgebrochenes 
V aterland  zu lósen h a t. E . K u h lm a n n .:

Znlilentafeln fiir die U inwandlting der engliśeli-am erika- 
nischen tcchniselien Mafie in  deutsche Mafie. M it An-
liang: M tinżtafeln. Yón D ipl.-Ing. H einz B e rg .
44 S. Berlin 1919, Georg Siemens.. P reis geb. Ii M, 
zuziigl. 30%  Teuerungszuschlag,
D as cnglische M aBsystem h a t  sich gegen alle Angriffe 

siegreich b e h a u p te t und  is t auch in A m erika tro tz  der 
Zulassigkeit m etrischer Mafie herrscheild geblieben. D er 
G rund dafiir is t k la r genug in einem  G edicht des be- 
riihm ten  Ingenieurs R a n k in e  iiber das DrcifufimaB aus- 
gedriickt, das m it den W orten  .schliefit:

B u t as for those ph ilan trop ists , w ho’d send  us back  
to  scliool,

Oh, b le s s  th e ir  cyeS, if evcr th e y  tr ie s  (!) to  p u t  down 
th e  tliree-foo t rule.

W as sich auch unsere Reform er, die ja  wie, Pilze aus 
der E rde schieBen, m erken  m ogen.. D a w ir uns u n te r  den 
veranderten  W eltverhaitn issen  m ehr ais je n u t englischen 
MaBangabon bcschaftigcn miissen, so kom m t das vor- 
liegende W erk einem  w irklichen Bediirfnis entgegen und 
e rsp a rt dem  B enutzcr techn ischer L ite ra tu r  sehr viel 
A rbeit. Die Tafeln en th a lten  in  ausreichender A usdehuung 
die U m rechnung von Langenm afien, Flachenm aBen, 
Kórperm a6ćn und G ew ich ten ;' dann  aber, w as fiir den

i  d. Yer. D. Ing-. I9i9, S . 30*2,
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Ingenieur seh r w ichtig  ist, die Gewichte bezogen auf 
Langen-, F lachen- und  KSrperm afie, wie kg /qcm , Driicke, 
A rbeit, L eistung, U m rechnung von W arm em engen, Tera- 
pera tu rangabcn  und L ichtm essungen. Den Anliang bilden 
M iinztafcln fiir englische und  am erikanische W erte  nach 
dem S tande vor dem  Kriege. D er V erfasser lia t m anclie 
kleine Abweicliungen zwischen den englischen und am erika
nischen MaBen n ich t hervorgehoben, aber fiir technische 
Zwecke spielen diese U ntcrschiede auch keine Rolle, wenn 
es n ich t auf groBe G enauigkeit ankom m t. ̂  D as kleine 
^  c rk  \e rd ie n t  einen P la tz  neben jedem  technischen 
W orterbuch. D o m k ę .

Dns liomogene Slub-Eck. Iheorie  d er Stab-Eck-Spannungen 
und des Eck-M omentes in orthogonalen Stab-Ecken, fur die 
praktische Anwendung m it gebrauchfertigen Tabellen und 
ausfuhrlichen Rechnungsbcispielen. • Von Dr, E . P o sch .
03 S. m it 7 Abb. Miinchen 1919, R. Oldenbourg. P reis 

I geh. 4,40 .11, zuziigl. 10% Teuerungszuschlag.
In dieser A rbeit wird versuclit, die Beanspruchung der 

Rahm enecken zu erm itteln, in denen Baikenende und Rah- 
mensaule zusammenstoflen. D er Yerfasscr n im m t an, dafl 
in der Fugę, wo die Yerlangerung d er B alkenunterkante die 
Rahmensaule schneidet, die Norm alspannungen proportional 
der Verschiebung sind, wahrend sonst im Balken dic Span- 
nungen proportional der Delm ung sind. D iese Losung nenn t 
er »exakt« und w endet sie auch auf den senkrechten S chnitt 
des Balkens langs der Innenseite der Saule an, so daB je tz t 
hier die Spannungcn proportional der Verschiebung werden. 
Den logisclien W iderspruch m erk t der Verfasser n ich t; er 
weiO auch nicht, daB die wirklich gefahrdete Fugę annahernd 
un te r 45° die Ecke schneidet, und daB die Ausrundung der 
mnern Ecke der K em punkt der Frage ist. Eine D arstcilung 
der wirklichen Sachlage m it L itera turangaben  findet m an 
bei B a c h , E lastiz ita t und Festigkeit. 6. Aufl. 1911, S. 508 
bis 510. E in ldares Bild geben die wichtigen Versuche von 
P re u B  (Forschungsarbeiten herausgegeben vom Verein
deutscher Ingenieure, H. 126). D o m k ę .

Zeitschriff enschau.
(Eine E rk larung   ̂ d e r h ie run ter vorkom m enden Ab- 
kiirzungen von Z eitsch riften tite ln  is t  n eb s t A ngabc des 
E rscheinungsortes, N am ens des H erausgebers usw. in 
Xr. I au f den Seiten 1 0 - 1 8  veroffentlicht. * bedeu te t 

T ext- und  Tafelabbildungen.)

J lin eru log io  uih! G eologie.

G e g e n  d ic  B o d e n f r e m d h e i t  d e r  s a c h s i s c h -
i h u r in g i s c l i e n  B r a u n k o h l e n l a g e r s t a t t e n .  Voń 
Raeflcr. (Forts.). B raunk . 24. A pril. S. 20/3 . D ie Stell ung 
der K larkohle zu den B raunkolilenlagern  au f zw eiter 
L agersta tte . (SchluB f.)

I n t e r e s s a n t c  M in e r a l ie n .  Von R osenthal. Bergb. 
22. April. S. 344/50*. B eschreibung seltener Form en 
einer R eihe verschiedener M incralien und  B etrach tungen  
uber ihre Entstehungsw eise,

Berglmutcclniik.
U b e r  d e n  n e u e r n  B e r g b a u  in  B a y e r i i .  (Forts.) 

iergb . 22. April. S. 343/4. A ltere B ohrcrgebnisse in 
der bm gebung  von E rbendorf in B ayern . B ergrechtliche 
B estim m ungen betr. dic G ew innung von Olschiefern und 
G raphit. B etriebe auf Olschiefer. (Forts. f.)

T̂ . e D o lI y  V a r d c u  M ine .J Von D unn . E ng. Min. t.
13.. Marz S. 643/7*. D ic Inbetriebsetzung  der am 
Citsault R iver, im A lice-A nn-B ezirk in  K an ad a  gelegenen

neuen Silbererzgrube. B eschreibung der geologisćhen Ver-. 
h altn isse  der Gegend.

D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  n e u e r n  S c h a c h t a b t e u f -  
r e r f a h r e n .  (Forts.) Bergb. 22. A pril. S, 341/3. Einzel- 
heiten  iiber das gewohnlichc Gefrier- und das T iefkalte- 
verfahren . (SchluB f.)

S i m u l t a n e o u s ly  w o rlc in g  t h e  s u p e r im p o -s e d  
c o a l  b e d s  o f Y i r g in ia .  Von B aker. Coal Age. 11. Marz. 
S. 479-/S2*. Schildening" der allgem einen B ctriebsver- 
haltn issc und des A bbauverfahrens in  den iibereiriander- 
liegendcn m achtigen Kohlenflózeu der C ruben der B la c k - ' 
wood Coal and  Coke Co. in  Virginia.

H o w  a n  a n t h r a c i t e  b e je a k e r  w a s  r e m o d e le d .  1. 
Von A śhm ead. Coal Age. I I . '  Marz. S. 483/6*. Be-

• schreibung des vollstandigen Umbaus. einer a lten  A n th raz it- 
kolilenaufbercitung w ahrend des B etriebes, wobei - w&it- "- 
gehend G ebrauch von B eton s ta t t  des b is  dah iń  vcr- - 
w endeten Hólzes gem acht wurde.

G e w in n u n g  u n d  .V e r w e r tu n g  m i n d e r w e r t i g e r  
B r e n n s to f f e .  Von W irth . (SchluB.) Z. d. Ing. 
17. April. S. 327/31*. Die E in rich tungen  an  D arrip f-• 
kcsselfeuerungen fu r eine w irtschaftliche V erbrennung 
von KohlcnscłUamm, K oksasche und  R auchkam m cr- 
lósche u n te r  besonderer Beriicksichtigung der yerschie- 
denen R ostausfuhrungen.

Daiuj)fkcs,scl- uud M aseliincimęscii.
( o l l i e r y  b o i l e r  p l a n t  s a t i s f a c t o r i l y  b u r n Y ' 

N r. 2 t a n k  b a r lo y .  Von A shm ead. Coal Age. 4. Marz;., 
S. 430/3*. B eschreibung einer- auf einer S teinkohlen- 
grubc der P cnnsy lvan ia  Coal Co. neu errich te ten  D am pf- T 
kcsselanlage, in der feinkorniger A ntlirazit m it gutem  
E rgebnis auf K etten rosten  v e rb rau n t wird.

D ic  v e r s t e i f e n d e  W i r k u n g  d e r  R u n d n a h t c  . 
v o n  Z y l in d e r k e s s e ln .  (Forts.) W iener-D am pfk . Z 
Marz. S. 27/8*. W o rtlau t eines A ufsatzes von Biggąm  
von der D am pfkessel-Inspektion zu V ancouver uber d ie .- 
F rage d er B eanspruchung der Kesselbleche und ihrer. -. 
N ahte . (Forts. f.)

B a u  u n d  B e t r i e b  v o n  T c e r ó l f e u e r u n g c n .  Yon  
Reischle. (SćhluB.) W iener D am pfk. Z. M arz. S: 2 5 /7 ;"  
Bei Beschaffung, E inbau  und  B etrieb  vori Dainpfzer.* ■ 
s taubern  zu beachtende Gęsi cli tspunk te .

D ie  p n e u m a t i s c h e  B e k o h lu n g s a n la g e '  a u f  ćter'- 
Z e c h e  v e r .  W e lh c in i .  Von Lwowski. Teclm . BI.
24. A pril. S. 145/7*. D er A rbeitsgang d er von der Ma- -' 
schinenfabrik G. L u ther erbau ten , fiir eine ■ stiind- ; 
liche Forderle istung  von 50 -  60 t  : O ingerichtetcn Be- 
kohlungsanlage, dic im w eśentlichen aus einer elektrisch - 
angetriebencn, stehenden, doppeltw irkendćn K olbcnluft- 
pum pe, einer A ufgabevorrichtung und einer F o rd e rfo lir - ’ 

'le itung  m it K ohlenausschcidcr besteh t. W lr ts c h & h c h -  
kcit der A nlage im  W rgleich  zu G iirtfórdcrim gen uiid ■- 
S talilbandern . .-E ignung der pneiim atischen  F iłrderiingeh ■ 
fiir sonstige Zwecke a u f . T agesanlagen von Śtcinkohlen- 
zechen.

F c h l e r h a f t c  D a m p fm a .s c h in e n s te u e T u n g .  V o n : 
K oerber.. W iener D am pfk. Z. Marz. S. 23/4*.r An H and  
m ehrerer an  M aschinen aufgenom m cner Schaubiider-ćr--' 

-klarte ungunstige L eis tu n g d er M aschinen infolge Lockcrung .. 
von S ch raubenm utte rn  in  den Y entilen  des H ochdruck- 
zylinders. .

E lcktrotcclm lk.
D a s  G r o B k r a f t w e r k  Z s c h o r n e w i t z - G o lp a .  'Vón'. 

Schmolke. (SchluB.) Techn. BI. 24. A pril/ S. 146/7.
Die Anlagen zur F orderung  der Kohle in  dic TĆcśscIt.ż
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hauser. D ie A schenabfuhreinrichtungen. Die M aschinen- 
anlage und  die D am pfleitungen.

D ie  v e r s c l i i e d e n e n  z u m  K r a f t a n t r i e b  d ie -  
n e n d e n  E l e k t r o m o t o r s y s t e m e .  Aon W inierm W er 
(Forts.) B raunk. 23. Aprii. S. 123/4*. Die rcrschiedcnen 
Rege!verfahren fu r D rchstrom m otoren m it H ilfe des 
D rehstrom -K ollek torm otors. (S'chluB’f.)

D ie  f  B e m e s s u n g  v o n  D r e h s t r o m - K o l l e k t o r -  
m o to r e n .  Von R iidenberg. (SchluB.) E . T. Z. 1/5. Aprii. 
S. 289/92*. K ollektor. M agnetisierung. Bcrechnun^s- 
beispiele. 15

D e r  E in f lu B  d e r  M a s s e n t r a g h e i t  c l e k t r o -  
m o t o r i s c h e r  A n t r i e b e  aU f d ie  e r r e i c h b a r c  A n -  
f a h r  b e s c h le u n ig u n g .  Yon Lubow śky. E. T. Z.
15. April. S. 285/9*. Nachweis, daB bei der W ahl des 
A ńtriebm otors fu r triighe itbchafte te  j  elektrom otórische 
A ntriebe ein m echanischcs O ptim um  zu beriicksichtigen 
ist, jen se its  dessen tro tz  lioherer N eunleistung des M otors 
die A nfahrverhaltn issc wieder sclilechter werden. Nach- 
priifung der in B e trac h t kom m enden E infliisse auf G rund 
zablenmaOiger U nterlagen eines Rollganges.

H iitte iiw e se n , C liew iselic  T echnologie., Chem ie und P liy sik .
D ie  A n f& n g e  d e r  - P r o b i e r k u n s t  u n d  d ie "  a l -  

t e s t e n  d e u t s c h e n  P r o b i e r v o r s c h r i f t e n .  Yon Ncu- 
m ann M etali u. E rz. 8. April. S, 168/73* ach duellcn  
aus dem  A ltertum  und  M ittc la lte r zusaim ncngestellte 
A ngaben iiber Y erfahren und  Y orrichtungen zur Gold- 
und  Silberreinigung. Die a ltes ten  A nleitungen zur P ro 
b ierkunst.

O b e r  d ie  F o r t s c h r i t t e  a u f  d e m  G e b i e t e . d e r  
E i s e n h i i t t e n k u n d e  in  d e n  l e t z t e n  J a h r e n .  Von 
D om liecker. (Forts.) Z. angew. Chem. 27. April. S. ,103/4. 
D ie w ichtigsten  N euerungen auf dem G ebiet der E r
zeugung des schm iedbaren Eiseriś an  H and  der dazu er- 
schienenen Y eroffentlichungen. (Forts. f.)

K r i t i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e r  Y e r f a h r e n  z u r  
B e s t im m u n g  d e s  P h o s p h o r s  in  E i s e n ,  S t a h l ,  
E r z e n  u n d  S c h la c k e n .  Yon K inder. (Scliluli.) S t. u. E .
8. A pril. S. 408/72. A usfuhrung der U ntersuchung von 
Eisencrzen m it besonders niedrigem  P hospho rgehalt/ Die 
Phosphorbestim m ung in vcrschiedenen Roheisen- und 
S tahlsorten . Vergleichende Yersuche uber die B estim m ung 
der G esam tphosphorsaure in  Thom asschlackenm ehl.

D ie  V e r w e n d u n g  v o n  D r u c k l u f t  f u r  H u t t e n -  
w e r k s k r a n e .  Von G eitm ann. S t. u. E . S. April.
S. 461/8*. N ach teile der rein  elektrischen A usrustung 
schwcr be laste te r K rananlagen  auf H uttenw crken , Be- 
seitigung dieser N achteile bei V erw endung von D ruckluft, 
einfachen elek tropneum atischen  S teuerungsvorrichtungen 
und im H ubsinne dauernd  laufender M otoren m it °im 
Yollbetrieb cinschaltbaren , regelbaren, inechanischen 
K upplungen und  Brem sen. N achweis der Leistungs- 
steigerung sowie der S trom - und B etriebskostenerspar- 
nisse derartiger Anlagen an  H and  einer R eihe von Bei- 
spielen.

L o w - t e i n p e r a t u r e  c a r b o n i z a t i o n  o f  c o a l. .Y on 
P a r r  und  Layng. Coal Age. 26. F ebr. S. 392/3 . Zu
sam m enstellung einer R eihe von Ergebnissen, dic bei 
V erkokungsversuchen m it S teinkohlen bei tiefen Tem 
pera tu ren  erha lten  w orden . sind. .

O b e r  e x a k t e  g a s a n a l y  t i s c h e  M e th o d e n .  Vón 
O tt. (SchluB.) J . Gasbei. 2*4. A pril. S. 207/71. U n te r
suchungen der Gemische vom W asscrgss-Typus. Zu
sam m enstellung der bei den T rcnnungsanalysćn crzieltcn 
w ichtigsten Ergebnisse. Yergleich der m it Q uarzkapi!lare 
erhaltenen  E rgebnisse m it solchen aus einer P la tin - 
kapillare.

Gesetzgebun^ und Vcrwaltuug.

Y e r c i n b a r u n g ,  E r la B  u n d  U n te r z e i c h n u n g  
d e i  A i b e i t s o r d n u n g  in  B e r g w e r k s b e t r i e b e n  n a c h  
d e m  B e t r i c b s r a t e g c s c t z  Von Thielm ann B raunk . 
-4 . April.. s . 1 //20 . B esprechung der betr. B estim m ungen 
des B etriebsratęgesetzes yom. 4. F ebr. 1920 u n te r be- 
sonderer B erucksichtigung der P u n k te , dereń A uslegun- 
zw eife lhaft'se in  konnte.

Yolkswirtschntt und Slatislik.

D e u ts c h e  M c t a l l w i r t s c h a f t  im  K r ie g e  Yon 
v. d. P orten . M etali u. Erz. 8. A pril. S.' 163/8 SĆhil- 
derung der Schw ierigkeiten bei der M etallbew irtschaftung, 
der zu ih rer U berw indung getroffenen M aBnahm en und 
ih rer E rgebnisse. Die Z ukunftsaussichten  der deutschen 
Me tali m ^ustne .
-  D ie  K o n j u n k t u r  d e s  B e n z i n m a r k te s .  Yon 
O sterm ann. (Forts.). Petroleum . 12./19. A prii. S. 830/O. 
D ie B enzm ausfuhr der V ereinigten S taa ten  von Am erika

<; V° n W eber‘ S t u ‘ E - s - April.b. 473/j. N aliere E rlau te rungcn  iiber die E in te ilung  und 
A ufgaben der verschiedenen am tlichen  E in rich tungen  zur 
uberw achung der deutschen A usfuhr im Ansclilufl an  
em en m  der gleichen Z e itsc lu ift uber diesen G egenstand 
ye io fien thch ten  A ufsatz von R unkel, der am Sch’u fi der 
A bhandlung von W eber dazu S tellung n im m t.

Personalien.
D er O berbergrat S c h u lz - B r i e s e n ,  D irek to r des 

S tem kohlenbergw erks bei B u e r,.is t ais H ilfsarbe iter in die 
B ergabteilung  des M m isterium s fu r H andel und Gewerbc 
berufen worden.

O bcrw iesen w orden sind:
der Bergassessor F ritz  'W e m m c r ,  bislicr beim Berg 

rey ier R atibor, voriibergehend dem  B ergrevier Sud- 
K atto w itz  ais teclm ischcr H ilfsarbeiter, 
o der B ergassessor L u y k e n  der B erg inspektion  zu 
S ta o fu rt zur vo rubergchcndenH ilfe le istung .

Dem  Bergassessor S c h m i t z  is t  dic Stelle eines stan - 
digcn technischen  H ilfsarbe iters  bei dem  Bergrevicr 
E ssen I ubertragen  worden.

B eurlaubt- w orden sind:
der Bergassessor M ax R e im a n n  vom 1. Mai ab  au f

2 Ja h re  zur U bernahm e der S telle eines H ilfsarbe iters  und 
S te livcrtre te rs der V ereinigung der M euselw itz-Rositzer 
B raiińkohlenw erke (IJn tergruppe des A rbeitgeberverban-
acs),

der B ergassessor T r ó s k e n  vom  1. Mai ab auf 1 Ja h r 
zu r U bernahm e der 'Stelle eines H ilfsarbe iters bei der 
B ergw erksverw altung (reorg von Giesches E rben.

Dem B erginspektor R o t h m a l e r  vom O berbergam t 
in C lausthal, b isher beurlaub t, is t  dic nachgesuchte E n t- 
lassung aus dem S taa tsd ie n s t vom 1. M ai ab  e r te ilt worden

Die B ergreferendare W ilhelm  N e b e lu n g ,  R ichard  
F u n c k e  und K u rt K le m m e  (Bez. D ortm und) sind zu 
B ergassessoren e rn a n n t worden.

A ngestcllt worden sind :
der D iploin-Bcrgingenieur I i  o r s c h i  t  z ais D irektions- 

a ssis ten t beim S taatlichen  B raunkohlenw erk H irsch- 
telde (Sa.),

der konzcsśionierte M arksclicider L a n d g r a f  ais W erks- 
m urkscheider beim S tefnkohlcnbauvcrein  G ottes Seeen 
in  L ugau  (Erzg.). &


