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H ierzu  d ie  T afel 3.

Die Bedeutung des rheinisch-westfalischen Berg
baues ruht heute zweifellos hauptsachiich in der 
Emschermulde. Jedoch ist die Zeit nicht mehr allzu 
fern, in der sich sein Schwerpunkt, den naturlichen 
Oesetzen des geologischen Aufbaues des Stein- 
kohlengebirges folgend, wieder um eine Muldę nach 
Norden verschieben wird.

und W ehofen (s. Abb. 1) sowie aus den Aufschliissen 
in der Emschermulde in V erbindung mit den Er- 
gebnissen der zahlreichen T iefbohrungen im Gebiete 
der Lippemulde ein einigermaBen befriedigendes 
Bild ihres Baues gew innen

Danach handelt es sich, entsprechend der 
bekannten tektonischen Vorstellung von der all-

A bb. 1. U eb ers ic litsk a rte  d e r  O ru b en au fsch liis se  in d e r  G asflam m k o h len g ru p p ę  d e r  L ippem ulde .

W enn auch die nordliche und die sudliche 
Begrenzung dieser neuen Muldę, der Lippemulde, 
im einzelnen noch keineswegs vóllig klargestellt sind, 
so laBt sich doch schon aus den heute vorhandenen 
Grubenaufschlussen der im mittlern und westlichen 
Teile der Muldę bauenden Schachtanlagen Baldur, 
Fiirst Leopold, Zweckel, S cho lven ', Brassert, Lohberg

1  D a s  P r o f i l  d e r  Z e c h e  S c h o lv e n  g e h o r t  n u r  z u m  T e i l  d e r  L ip p e m u ld e  a n .

mahlichen Verflachung und Verbreiterung der Mulden 
des rechtsrheinischen Karbons in der R ichtung von 
Siiden nach Norden, um eine noch breitere und 
flachere Muldę ais die siidlich vorgelagerte Ernscher- 
mulde. Im Siiden wird die Lippemulde von einem

1  v g Ć  M e n t z e l :  M i t  w e lc h e n  L a g e ru n g s v e rh a ltn is s e n  w ir d  d e r  B e r g b iu  
in  d e r  L ip p e m u ld e  z w is c h e n  D o rs te n  u n d  S in s e n  z u  re c h n e n  h a b e n ?  G liic s c a u f 
1906, S . 1235. K u  k u k :  D ie  te k to n is c h e n  V e rh S ltn is s e  d e r  n ie d e r rh e in is c h -  
w e s tfa lis c h e n  S te in k o h le n a b la g e ru n g  a u t  O ru n d  d e r  n e u e s te n  A u fs c h lu s s e , 
G li ic k a u f  1910, S . 1314.

Die Ausbildung der Gasflammkohlengriippe in der Lippemulde.
V on B e rg asse sso r P . K u  k u k, G eo lo g en  d e r  W estfa lisch en  B erg g ew ęrk sch a ftsk asse  in B ochum .
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m ehroder minder deutlich ausgepragten Sattelgebilde, 
dem Zw eckel—Auguste-Victoria- bzw. Gladbecker 
Sattel, begrenzt. Ihr nordlicher AbschluB ist jedoch 
noch nicht geklart, da die friihere Annahme einer
Begrenzung durch einen schmalen Sattel, den so-
genannten N orddorstener Sattel, durch die neuern 
Aufschliisse keine Bestatigung gefunden hat.

W ahrend  die Schachtanlagen Wehofen, Zweckel 
und Brassert F15ze mit nordlichem Einfallen auf
geschlossen haben, also zweifellos auf dem Siid-
fliigel dieser Mulden bauen (s. Abb. 1), ist von den 
weiter nórdlich gelegenen Zechen Lohberg, Baldur 
und Fiirst Leopold siidliches Schichteneinfallen, 
also der Gegenfltigel, angetroffen worden. Alle 
Anlagen aber haben Fioze der Gasflammkohlen- 
gruppe, und zw ar dereń hangenden Teil, erschlossen, 
eine Tatsache, die nach der vorhandenen Kenntnis 
der tektonischen Verhaltnisse und nach den Bohr- 
ergebnissen nicht -anders erwartet werden konnte. 
Bis vor kurzem war es jedoch mangels kennzeich- 
nender, ais Leithorizonte auf groBere Erstreckung 
verwendbarer Gesteinschichten nicht moglich, eine 
Gleichstellung (Identifizierung) der angetroffenen 
Flozhorizonte weder untereinander, noch auch nur 
eines dieser Aufschliisse mit den aus der Emscher- 
mulde bekannten Flózgruppen herbeizufuhren, da 
die Aufschliisse der einzelnen Zechen nach Flozzahl, 
Machtigkeit und Ausbildung der Zwischenmittel zu 
stark voneinander und von den bekannten Profilen 
der Emschermuide abwichen. Erst die durch 
sorgfaltige geologische Untersuchungen der auf- 
geschlossenen Gebirgsschichten herbeigefuhrte Er- 
kennung einer Reihe bislang unbekannter kenn- 
zeichnender L e i t h o r i z o n t e  und ihre W i e d e r -  
e r k e n n u n g  in den schon identifizierten Gasflamm- 
kohlenaufschlussen der Emschermuide hat mir eine 
Identifizierung der Floze ermoglicht. Die hierbei 
gew onnenen  Ergebnisse erlaubten mir schon vor 
dem Kriege, den in Frage kom m enden Zechen 
dariiber vorlaufig zu berichten. Eine zusammen- 
fassende Behandlung aller Ergebnisse w urde durch 
den Ausbruch des Krieges yerhindert. Die inzwischen 
erzielten Neuaufschlusse, die teilweise, wie auf den 
Zechen Baldur und Zweckel, bis tief in bekannte 
Horizonte hineinfuhren, haben meine Auffassungen 
bestatigt und  weitere Unterlagen fiir die Erkenntnis 
der Flozhorizonte geliefert, so daB es nunm ehr 
zweckmaBig erscheint, die Ergebnisse aller Beobach
tungen im Zusam m enhang  darzu stel le n l.

Gang und  Art d e r  U ntersuchungsarbe iten .
Die identifizierungsarbeiten grundeten sich auf 

die Ergebnisse jahrelatiger persónlicher Unter
suchungen  der in Frage kommenden Schichten- 
profile. Die teils dem Fortschreiten der Aufschliisse 
folgenden, teils nachtraglich vorgenommenen Unter
suchungen  erstreckten sich in erster Linie auf die 
petrographische und palaontologische Ausbildung 
des Nebengesteins und der Floze. Sie bezweckten 
die Feśtstellung kennzeichnender, auf groBere

1  D ie  t e k t o n i s c h e n  Y e rh S ltn is s e  d e r  L ip p e in u ld e  s o lle n  d e ra n a c h s t in  
e in e r  b e s o n d e rn  A r b e i t  b e h a n d e lt  w e rd e n .

Erstreckung verfolgbarer Merkmale, sogenannter 
Leitschichten und Leitfloze. Besondere Aufmerk- 
samkeit w urde naturgemaB zunachst den schon von 
alters her bekannten Leithorizonten, und zwar den 
marinen Schichten, Konglomeraten, SuBwasser- 
muschelschichten und Eisensteinen, ferner den 
Kennelkohlenpacken, pflanzenfuhrenden Schichten 
usw.geschenkt, dereń leitende Bedeutung fur gew isse  
Horizonte oder Einzelfloze feststeht.

Alle bei den Untersuchungen der Schichten- 
profile beobachteten kennzeichnenden Merkmale 
wurden zw ecks, genauer Festlegung in mark- 
scheiderisch aufgenom m ene Grubennormalprofile 
(MaBstab 1 : 2000) eingetragen, die sich vorwiegend 
auf die D a rs te l lu n g " der drei Hauptgesteinarten 
Schieferton, Sandschiefer und Sandstein beschranken. 
Auf diese Weise gelang es, eine im Laufe der Zeit 
immer wertvoller werdende Fiille von Vergleichs- 
unteriagen zusammenzubringen.

Bei der Bearbeitung der Profile zeigte sich schon 
bald die hervorragende leitende Bedeutung einiger 
n e u  aufgefundener Leithorizonte, und zw ar u. a. 
eines m a r i n e n  H o r i z o n t e s ,  eines L e i t f l ó z e s ,  
eines kennzeichnenden B e r g m i t t e l s  und eines 
Q u a r z k o n g l o m e r a t s  (s. die anliegende Tafel 3), 
w ahrend die Mehrzahl der bekannten Leitmerkmale, 
wie z. B. SuBwassermuschelschichten, Eisenstein- 
flóze, Kennelkohlenpacken und Sandsteinbanke, nur 
ortlich fur die Identifizierung verwendbar erschien.

Die nach den geschilderten G esichtspunkten 
bearbeiteten Normalprofile der Zechen der Lippe- 
und der Emschermuide sind auf der Tafel 3 in 
der Richtung von W esten nach Osten zusammen- 
gestellt w o rd e n 1. Auf ihr ist die Mehrzahl der neu 
festgestellten, in den Grubennormalprofilen noch 
nicht vorha'ndenen Merkmale mit besondern Bezeich- 
nungen in roter Farbę eingetragen, fiir einige Merk
male, wie Toneisensteinkonglomerate und Kennel- 
kohlenflóze, die schwarze Farbę beibehalten worden. 
Die marinen Schichten haben wegen ihrer besondern 
Bedeutung, dem allgemeinen Gebrauch folgend, eine 
Kennzeichnung in blauer Farbę erfahren. Die 
Namen der sicher oder vorlaufig identifizierten Floze 
treten gleichfalls in roter Farbę hervor. Ebenso ist 
das neue Leitflóz Aegir durch einen karminroten Farb- 
strich gekennzeichnet worden. Besondere Fiihrungs- 
linien verbinden zur leichtern Verfolgung der 
ieitenden Merkmale die Leithorizonte.

Die neuen L eitschichten d e r  Lippem ulde.

M a r i n ę  S c h i c h t .
Den A usgangspunkt der Untersuchung bildete 

die Auffindung einer an Brachiopoden, besonders 
Productiden, und zw ar Productus semireticulatus, 
reichen m a r i n e n  S c h i c h t  iiber Floz 9 der Zeche 
B aldur2, dereń Bedeutung ais wichtige Leitschicht

* D ie  T a fe l 3  e n th a lt  a u c h  n o c h  d a s  P r o f i l  d e r  Z e c h e  S chJ3ge l u n d  E is e n  
a us d e r  E tu s c h e rm u ld e ,  u n i e in e n  u n m it te lb a re n  V e r g le ic h  d e r  n e u e n  A u f -  
s c h lu s s e  in  d e r  L ip p e m u ld e  m i t  e in e m  b e k a n n te n  A u fs c h lu S  zu  e rm ó g lic h e n .

a Ic h  m o c h te  an d ie s e r  S te lle  h e rv o rh e b e n ,  d a B  d e m  B e t r ie b s fu h re r  
S c h u t  d ie s e r  Z e c h e  d ie  e rs te  F e s ts te llu n g  d ie s e s  w id i t ig e n  m a r in e n  L e i t -  
h o r iz o n ts  a u f  B a ld u r  g e la n g , u n d  d a B  e r  s ic h  a u c h  u m  d ie  F e s tle g u n g  d e r  
S u B w a s s e rm u s c h e łh o r iz o n te  u n d  s o n s t ig e r  k e n n z e ic h n e n d e r  O e s te im n e rk m a le  
s e in e r  Z e c h e  s e h r  v e rd ie n t  g e m a c h t h a t .
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A bb. 2. S a n d ig e r  S ch iefer m it Productus semireticulatus au s  d e r  m arin  en 
Sehicht auf d e r  Z ech e  B aldur (1 :3 ) .

sehr bald erkannt wurde. Da sie bereits 
n a h e rv o n  mir beschrieben w orden i s t 1, so 
erubrigt sich eine eingehende Schilderung 
an dieser Stelle. W egen der Bedeutung 
des Hauptleitfossils fiir diese Schicht sei auf 
Abb. 2 verwiesen, die eine Gesteinplatte aus 
der marinen Schicht der Zeche Baldur mit 
zahlreichen typischenProductiden wiedergibt. 
Erw ahnt sei noch, daB neben den in meiner 
oben genannten Abhandlung vorlaufig fest- 
gestellten Fossilien im Laufe des Krieges 
noch zahlreiche andere Vertreter der fossilen 
Fauna, u. a. mehrere Gastropodenarten, 
darunter Fiyolithiden, verschiedene Cephalo- 
poden, Brachiopoden und Lamellibranchiaten 
sowie mehrere Fischzahne und -schuppen 
gefunden w orden sind. Da die Fauna von 
anderer Seite bearbeitet w i r d 2, so soli hier 
auf die einzelnen Arten nicht naher ein- 
gegangen werden.

W ahrend sich zur Zeit der Abfassung 
meiner damaligen Abhandlung die Lage der 
im Normalprofil der Zeche Baldur genau erkannten 
marinen Schicht im Normalprofil des gesamten 
rheinisch-westfalischen Karbons noch nicht festlegen 
lieB, ist ihre Lage heute dadurch endgtiltig klargestellt 
worden, daB ich die gleiche Hochseefauna in einem 
sicher identifizierten a l t e n  Profil der Emschermulde 
wiedergefunden habe. Daraus ergab sich die Mog
lichkeit, die Aufschliisse der neuen Zechen in der 
Lippemulde, in denen diese Schicht festgestellt worden 
ist, mit Sicherheit zu identifizieren.

Die damals Iediglich auf der Zeche Baldur 
beobachtete Schicht ist namlich von mir im Laufe 
der Jahre 1913 und 1914 sowie nach dem Kriege 
auf fast allen andern Zechen der Lippemulde wieder- 
erkannt worden, so z. B. auf den Zechen Zweckel, 
Fiirst Leopold, W ehofen und Lohberg.

Auf der Zeche Z w e c k e l  fand ich sie im Jahre 
1914 bei einer gemeinsam mit Bergrat M e n t z e l  
ausgefiihrten Untersuchung des Schichtenprofils der 
Zeche an der von mir vermuteten Stelle. Die marinę 
Schicht weist hier die auch auf Baldur festgestellten 
typischen marinen Fossilien in fast derselben Aus- 
bildung auf. Eine Dreiteilung der marinen Schicht, 
wie auf Baldur, konnte allerdings nicht beobachtet 
werden, da sie, im G egensatz zu der Entwicklung 
dort, auf eine wenig  machtige, zwischen Sandstein- 
lagen eingeschlossene Schiefertonbank beschrankt 
ist. Im Liegenden befindet sich, genau wie auf 
Baldur, ein rd. 25 cm machtiges Kohlenflóz.

Auf der Zeche F i i r s t  L e o p o l d  w urde die 
Schicht, wahrend ich im Felde stand, beim Vor- 
riicken der Aufschliisse in genau derselben Fossil- 
fuhrung und Gesteinausbildung wie auf der Zeche 
Baldur im Liegenden des Flózes 10 aufgefunden. 
Damit bestatigte sich die von mir in einem der Ver- 
w altung der Zeche Fiirst Leopold im November

< K ukuk: Eine neue marinę Schicht in der Oasflamrakohlenpartie des 
Ruhrkohlenbezirks, Oliickauf 1912, S, 947. . . . . . . .

! Von Professor Dr. Bohm  an der Geologischen Landesanstalt in Berlin.

des Jahres 1913 erstatteten vor!aufigen Berieht uber 
das zu erwartende Antreffen der marinen Schicht 
und die Gleichsteliung der Flóze von Fiirst Leopold 
mit denen der Zeche Baldur ausgesprochene Ansicht. 
Flóz Aegir ist bisher nicht angetroffen w orden, da 
die Aufschliisse noeti nicht weit genug  ins Liegende 
vorgedrungen sind.

Auch auf den Zechen W e h o f e n  und L o h b e r g  
konnte ich zu Beginn des Jahres 1920 die marinę 
Schicht bei einer mii den Markscheidern M u r i n a n n  
und S t r a t m a n n  vorgenomm enen U ntersuchung 
des Profils einwandfrei wiedererkennen. Mit der 
Feststellung der Schicht iiber dem Flóz 0,30 K der 
Zeche W ehofen fand meine schon vor dem Kriege 
im Jahre 1914 in einem dienstiichen Berieht geauBerte 
Vermutung, daB die leitende marinę Schicht iiber dem 
(seinerzeit nicht befahrbaren) Flóz 0,30 K (zwischen 
den Flózen 9 und 10) der II. Sohle vorhanden sein 
musse, ihre Bestatigung. Die marinę Schicht zeigte 
hier die schon von den andern A ufsęh lusse ir  be- 
kannte groBe Machtigkeit von mindestens 20 m. 
Sie erwies sich bei der ersten U ntersuchung zwar 
nicht so fossilreich1 wie die entsprechenden Schichten 
auf den Zechen Baldur und Fiirst Leopold. Immer
hin wurden zahlreiche Lingulareste (und zw ar mehrere 
Arten), verschiedene Nuculaarten, Discina n itida  und 
einige andere nicht naher bestimmbare marinę Reste 
gefunden, welche die H ochseenatur dieser Schicht 
auBer Zweifel stellen.

Von noch gróBerer Wichtigkeit war die Auf- 
findung der marinen Schicht (mit Productusrestert, 
mehrern Lingula- und Nuculaarten) auf der Zeche 
L o h b e r g  uber einem dunnen Flóz von 0,40 m 
Kohle (zwischen den Flózen 2 und 3). Ihre Fest- 
steilung geśtattete mir nicht nur die einwandfreie 
Gleichsteliung der Flóze von W ehofen und Loh
berg untereinander, sondern auch die Festlegung

Bessere Aufschiiisse in dieser Schicht werden zweifellos reichere 
Ausbeułe liefern.
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der Floze im Normalprofil des rheinisch-westfalischen 
Karbons, wie im einzelnen aus der Tafel 3 hervorgeht.

Kurz vor AbschluB meiner Arbeit gelang es mir, 
auch auf der Zeche B r a s s e r t  (s. Tafel 3) in den 
diinnen Bohrkernen einer B ohrung in das Liegende 
von Floz 14 (unterhalb der II. Tiefbausohle) das 
Vorhandensein der von mir zwischen den Flozen
14 und 15 vermuteten marinen Schicht sowie das 
Leitflóz Aegir (Floz 15) mit Sicherheit zu erkennen. 
An Fossilien konnten u. a. festgestellt w e rd e n : 
Lingula tnytiloid.es, Pterinopecten carbonarius und 
N uculana attenuata.

L e i t f l ó z  A e g i r .
In engstem Zusam m enhang mit dem Auftreten 

der marinen Schicht steht das Vorhandensein eines 
d i i n n e n  K o h l e n  f l o z e s ,  das sich mit Ausnahme 
der Zeche Fiirst Leopold 1 in allen andern von mir 
untersuchten Gasflammkohlenprofilen der Lippe- 
mulde (so auf den Zechen W  eh ofen, Lohberg, 
Baldur, Zweckel, Schoiven und Brassert) wie auch 
der Emschermulde (so auf den Zechen Bismarck, 
General Blumenthal, Nordstern, H ugo  bei Holten 
und Schlagel und Eisen) hat nachweisen lassen, 
auch dort, w o  die marinę Schicht mangels unzu- 
ganglichei; Aufschliisse noch nicht festgestellt werden 
konnte. Es liegt daher nahe, dieses zwar bergwirt- 
śchaftlich bedeutungslose, aber iiberall erkennbare 
Floz ais L e i t f l ó z  f i i r  d i e  G a s f l a m m k o h i e n -  
g r u p p e  aufzustellen. Diese Auffassung erscheint 
besonders auch deshalb gerechtfertigt, weil das Floz 
stratigraphisch so h e r v o r r a g e n d  g e k e n n -  
z e i c h n e t  i s t  wie kein anderes Leitflóz in der 
gesamten Schichtenfolge des rheinisch-westfalischen 
Karbons. G anz abgesehen von seiner fast stets 
gleichbleibenden Machtigkeit von 0,20 — 0,30 m, ist 
das Floz durćh das Auftreten sowohl eines meist sehr 
starken Q u a r z k o n g l o m e r a t s  i m L i e g e n d e n  
ais auch einer besonders gut ausgepragten, machtigen 
m a r i n e n  S c h i c h t  i m H a n g e n d e n  scharf ge- 
kennzeichnet.

Meine Flózidentifizierungen sind daher auf dieses 
Leitflóz aufgebaut worden (vgl. Tafel 3), fiir das ich 
nach einer Anregung des verstorbenen General- 
direktors J a n s s e n ,  mit Riicksicht auf die besonders 
machtig entwickelte marinę Schicht im Hangenden 
des Flozes, den Namen Leitflóz »Aegir« vorschlage. 
Im folgenden werde ich mich bei N ennung des 
Flozes dieses Namens bedienen.

B e r g m i t t e l  a u s  f e u e r f e s t e m  T o n .
Ais. weiterer wichtiger Leithorizont kommt ein 

sehr kennzeichnendes Bergmittel in Betracht, das 
in seiner Eigenart meiner Kenntnis nach in keinem 
andern Horizont des westfalischenKarbons beobachtet 
w orden ist. Es handelt sich um ein sehr gleich- 
maBig ausgebildetes, etwa 10 — 20 cm machtiges, 
deutlich ausgepragtes Bergmittel aus einem ver- 
haltnismaBig harten, parallelepipedisch spaltenden

1 Ih r e  A u fs c h li is s e  re ic h e n  n o c h  n ic h t  so  w e it ,  d a f i F lo z  A e g i r  a n g e - 
t r o f f e n  w o rd e n  se m  k o n n te .

und muschlig bis splittrig brechenden Tongestein 
(s. Abb. 3), das ich auf fast allen Zechen der Lippe- 
mulde, z. B. auf Brassert, Zweckel, Fiirst Leopold, 
Baldur und Wehofen, und auch an den entsprechenden

Abb. 3. B ergm itte l au s  feu erfestem  T o n  in  F loz 12 
d e r Z eche  B rasse rt (1 : 5).

Baldur Schlagel u. E/sen

A  H. Mm twt. n. Dach

E iirst Leopold Zeichenerklśrung:
,» mmi mta
# ZBZm Feuerfester Ton

Ft-5 Schięfer

■ A bb. 4 . P rofile  d e r  F loze m it dem  B ergm itte l 
a u s  feu erfesten i T on .

Brassert

Zmechel

nHiM
Slunr.K .
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Stellen des Profils in der Emschermulde, 
z. B. auf Schlagel und Eisen und General 
Blumenthal *, feststellen konnte (s. Abb. 4).
Auf den Zechen Brassert und W ehofen tritt 
ein ahnliches Bergmittel auch noch in einem 
zweiten Flóz auf (s. Abb. 4), das gleichfalls,

.wenn auch in weit geringerm MaBe, ais 
Leithorizont dienen kann (vgl. auch Tafel 3).
Das matt wachsglanzende und sich fettig 
anfuhlende Gestein erinnert in seinem Aus- 
sehen sehr an sogenannten Hornstein oder 
Porzellanjaspis, mit denen es allerdings weder 
peirographisch noch genetisch uberein- 
stimmt, so daB ich es fruher in Berichten 
ais hornsteinahnliches Bergmittel bezeichnet 
habe. G ebrannt wird das Tonsteinmittel 
ganz w eiS 2 und so hart, daB es sich mit 
dem M esser nicht ritzen laBt. Eine nahere 
chemische Untersuchung erwies die Zu- 
gehórigkeit des Gesteins oder Minerals zur 
G ruppe der Allophantone, d. h. zu den wasser- 
haltigen Tonerdesilikaten im G e lzus tand3.

Die GleichmaBigkeit dieses Materials er
gibt sich aus den nachstehenden Analysen, 
die Dr. W i n t e r  im Laboratorium der Westfalischen 
Berggewerkschaftskasse von 4 aus verschiedenen 
Anschliissen stammenden Proben dieser Bergmittel 
ausgefiihrt hat.

B aldur 
F lóz 4

”110

Z w eckel 
Flóz 21

To

B rassert 
Flóz 12

°/o

Fiirst 
L eopo ld  
Flóz 5

7o

W a sse r  . . . . . 3,5 2,7 4,0 3,4
G lu h v erlu s t . . . 12,9 13,1 13,1 12,8
fe s te r  K ohlenstoff . 0,9 1,4 1,9 0,8
A s c h e ........................ 82,7 82,8 8-1,0 83,0

A sch e n b es ta n d :
100,0 100,0 100,0 100,0

K iese lsau re  . . 52,2 55,1 52,4 55,6 .
E isen o x y d  . . . 1,2 1,9 1,2 2,3
A lu m in ium oxyd  . 46,6 43,0 46,4 42,1

100,0 100,0 100,0 100,0

K o n g l o m e r a t z o n e  u n t e r  F l ó z  A e g i r .
Leitende Bedeutung innerhalb der Lippemulde 

besitzt auch eine deutlich ausgepragte  K o n g l o -  
m e r a t z o n e ,  die ais typisches Quarzkonglomerat 
innerhalb einer machtigen Sandsteinbank im Liegenden 
des Flózes Aegir auf allen Gruben der Lippemulde 
beobachtet werden konnte. Das meist recht grob- 
kórnig ausgebildete Konglomerat erinnert in seinem 
Aussehen stellenweise an groben Beton (s. Abb. 5). 
Es handelt sich um das bekannte Hauptkonglomerat 
iiber Flóz Bismarck, dessen gleichmaBiges Auftreten 
schon lange in der Emschermulde zur Identifizierung 
des Flózes Bismarck benutzt w orden  ist.

1 A u f  d ie s e r  Z e c h e  is t  es v o n  M a rk s c h e id e r  S c h e l l h a s e  e rk a n n t w o rd e n .
1  D ie  B e s c h a ffe n h e it  d es  g e b ra n n te n  M a te r ia ls  is t  so  k e n n z e ic h n e n d , daB  

m a n  d ie  K esse la sche  d e r  Z e c h e n  d e r  L ip p e m u ld e  an  d e n  a u f fa l le n d e n  w e ifJ e i i 
T o n s te in b ro c k e n  s o fo r t  e rk e n n e n  k a n n .

3 U e b e r  w e ite re  E in z e lh e ite n ,  b e s o n d e rs  s e in e  E ig n u n g  a is  fe u e r fe s te s  
O u t ,  w i r d  h ie r  tn  e in e r  b e s o n d e rn  A r b e i t  b e r ic h te t  w e rd e n .

5. G ro b e s  K o n g lo m era t (H a u p tk o n g lo m era t)  im  H a n g en d e n
d es F lózes 11 d e r Z ech e  B a ld u r (1 :3 ) .

Die sichere Feststellung dieses Konglomerats 
in den Aufschliissen der Lippemulde ais des Haupt- 
konglomerats iiber Flóz Bismarck war wegen des 
gleichzeitigen Auftretens einer Reihe von machtigen 
andern Konglomeraten in den erschlossenen Schichten 
erst auf Grund der durch die erwahnten Merkmale 
erfolgten Identifizierung der Aufschlusse moglich.

D i e  i i b r i g e n  Le i  t s c h  i c h  t en .
Zu den genannten Hauptleitschichten treten noch 

manche andere Merkmale, wie SiiBwassermuschel- 
schichten, weitere Kongfomerate, pflanzenfiihrende 
Horizonte, Eisensteine usw. (s. Tafel 3).

Im Gegensatz zu den marinen Florizonten sind 
die S u B w a s s e r m u s c h e l s c h i c h t e n  sehr haufig. 
Ihre Zahl steht jedoch im umgekehrten Verhaltnis 
zu ihrer Bedeutung ais Leitschichten, da ihr Vor- 
kommen meist órtlich beschrankt ist. Zudem zeigt 
die hier auftretende Fauna meist eine sehr schlechte 
Erhaltung. Vorwiegend kommen verdriickte Stiicke 
der Gattungen Carbonicola, N a jad ites  und Anthra- 
comya in Betracht. Die V erwendung der SuBwasser
muschelschichten ais Leithorizonte im Ruhrkohlen- 
bezirk wird aber auch dadurch erheblich erschwert, 
daB eine Sonderbearbeitung der verschiedenen 
Muschelarten und damit ihre genaue Kenntnis fehlt.

Leitend konnen auch die andern K o n g l o m e r a t -  
p a c k e n  bzw. die sie einschlieBenden Sandstein- 
banke sein, und zwar sowohl die reinen Quarz- 
konglomerate ais auch die gemischten und reinen 
Toneisensteinkonglomerate, von denen sich einige 
auf gróBere Erstreckung durch die Lippemulde ver- 
folgen lassen, wie z. B. das Konglomerat uber dem 
ersten Flóz im Hangenden der marinen Schicht iiber 
Flóz Aegir sowie das Konglomerat im Liegenden 
von Flóz Lambart (s. Tafel 3).

A bb.
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Auch die P f 1 a n z e n f u h r u n g  der Pflanzenbanke 
kann zurldenfifizierungdes allgemeinen geologisćhen 
HorizontsderGasfiammkohlenfloze verwertet werden. 
Sie kommt jedoch zurzeit fiir eine e n g e r e  Horizon- 
tierung kaum in Frage, weil erst w.enige Floze 
auf den neuen Zechen abgebaut werden und die 
Kenntnisse von den auftretenden Arten infolgedessen 
nur gering s in d 1, wie unten eingehender erortert 
werden soli.

Eine weitere Leitschicht stellt der seit langer 
Zeit bekannte, hellgraue bis weiBe, porzellanerde- 
artige T o n p a c k e n  im Hangenden des Flozes Dach 
(Fortunata) auf Zeche General Blumenthal dar, den 
ich schon vor einer Reihe von Jahren in derselben 
Beschaffenheit im H angenden des Flozes Dach auf 
der Zeche Schlagel und Eisen wiedergefunden habe. 
Diesen glaube ich in dem hellen Nachfallpacken 
iiber Floz 1 der Zeche Baldur, der allerdings nicht die 
kennzeichnende weiBe Farbę besitzt, wiederzu- 
erkennen. Jedenfalls weist dieser Packen das kenn
zeichnende Verhaiten der erwahnten Tonschicht auf. 
Es auBert sich darin, daB das in W asser  gelegte 
feste Gestein, unmittelbar nach seiner Beriihrung 
damit, unter Abspringen einzelner Gesteinschuppen 
in kiirzester Zeit zu Schlamm zerfallt, wie sich 
in einem W asser- oder Reagenzglas gu t beobachten 
laBt. Unter Beriicksichtigung weiterer Vergleichs- 
ergebnisse stelle ich daher Floz 1 (Baldur) dem 
Floz Dach gleich (vgl. Tafel 3). Auf andern Zechen 
konnte die Schicht noch nicht wiedererkannt werden. 
Sie ist daher ais Leitschicht vor!aufig erst von 
geringer Bedeutung.

Eine untergeordnete  Rolle spielen auch die 
E i s e n s t e i n e ,  die bekanntlich an anderer Stelle

1 G ro f le r e  B e d e u tu n g  f u r  d ie  Id e n t i f iz ie r u n g  k o m m t d e r  P f la n z e n f i ih ru n g  
b e i d e r  U n te rs u c h u n g : a u s g e d e h n te r  B o h rp ro f i le  z u , w ie  es v o n  J o n g m a n s  
n n  e in z e ln e n  d a rg e le g t  w o rd e n  is t  (s . P a lS o b o ta n is c h -s tra t ig ra p h is c h e  S tu d ie n  
im  N ie d e r lS n d is c h e n  K a rb o n  n e b s t V e rg le ic h e n  m i t  d e n  u m lie g e n d e n  O e U ie te n , 
A r c h iv  f .  L a g e rs ta t te n fo rs c h u n g , H .  18).

des westfalischen Karbons, besonders in der Mager- 
kohlengruppe, gute  Leithorizonte bilden.

Abgesehen von der erwahnten echt marinen 
Schicht findet sich auf mehrern Zechen, so auf 
den Zechen Baldur, Zweckel und SchoIven, weiter 
im Liegenden noch eine nur oder fast ausschlieBlich 
Linguliden1 fuhrende, sapropelitische S c h i e f e r -  
b a n k ,  der eine gew isse  leitende Bedeutung zu- 
kommt. Das Auftreten dieses sehr kennzeichnenden 
Brachiopoden in der Schicht ist deshalb sehr wichtig, 
weil er im allgemeinen ais Leitfossil der typisch 
marinen Schichten mit den bekannten M eereswasser- 
bew ohnern  (Pectenarten, Goniatiten, Productiden 
usw.) gilt.

O b es sich in diesen Lingulavorkommen um 
rein marinę bzw. H ochseehorizonte handelt, ist noch 
nicht einwandfrei geklart. Vielmehr scheinen die 
Lingulaschichten brackische Seichtwasserhorizonte 
mit marinem Einschlag darzustellen2. Sie sind auch 
in den ubrigen Kohlenstufen des rheinisch-west
falischen Karbons vertreten, w o  sie meiner Be- 
obachtung  nach offenbar viel haufiger sind, ais man 
bisher angenom m en h a t3.

Sehr bemerkenswert ist jedenfalls die Tatsache, 
daB neben der auf der Zeche Baldur gefundenen 
Lingulaschicht, fast an derselben Stelle des Profils 
der Zeche Zweckel M e n t z e l  (1914) ebenfalls einen 
Lingulahorizont festgestellt hat, der auch im Profil 
der Zeche Scholven an derselben Stelle wieder
erkannt w orden ist (s. Tafel 3 ) . (F o rts . f.)

1  D ie s e lb e  B e o b a c h tu n g  is t  a u c h  in  a n d e rn  p a ra lis c h e n  G e b ie te n  g e m a c h t 
w o rd e n .  v g l .  R . v .  K l e b e l s b e r g :  D ie  m a r in ę  ra u n a  d e r  O s tra u e r  S c h ic h te n . 
J a h rb .  d .  K .  K .  O e o l.  R e ic h s a n s ta lt  1912, S. 464,

2 s . a . A .  R e n  i  e r :  D e u x fe m e  n o te  s u r  les n iv e a u x  fa u n ę  m a r in ę  d u  
b a s s m  h o u i l le r  d e  L te g e , A n n . S o c . g e o l . d e  B e lg ią u e  1912, S. 330, u n d  
W .  J .  J o n g m a n s :  A r c h iv  f .  L a g e rs ta t te n fo r s c h u n g  1915, H .1 8 ,  S. 3 ,

3 S o  h a b e  ic h  L in g u la re s te  a u f  v e rs c h ie d e tie n  Z e c h e n  d e s  R u h r b e z ir k s  
in  d e r  u n te rn  F e t tk o h le n g ru p p e  fe s tg e s te llt ,  in  d e r  d a s  A u f t r e te n  e ine s  
m a r i n e n  H o r iz o n ts  b is  je t z t  n o c h  n ic h t  b e k a n n t w a r .

Die Elektrometallurgie der Leichtmetalle in den letzten Jahren.

V on P ro fe sso r D r. F ranz  P e t e r s ,  B erlin-L ichterfelde,

(SchluB.)

M a g n e s  i u m
Die Vereini»ten Staaten von Amerika bezo g en 2 

vor dem Weltkriege so gut wie samfliches Magne
sium, das sie gebrauchten, aus Deutschland. Die 
E rzeugung s tieg3 von 40 t im jah re  1915 in drei 
Anlagen zunachst kaum, trotzdem 1916 eine Anlage 
hinzu <am, vermehrte sich 1917 in funf Anlagen auf 
51—57 t und 1918 in drei Anlagen auf 128 t. Von 
der letztgenannten Menge w urden 60 °/0 in Stangen, 
4 0 %  in PuIverform mit einem Reinheitsgrade von 
9 9 —99,9 °/0 erhalten. An der Erzeugung scheint

> Im  A n s c h lu B  a n  m e in e n  B e r ic h t  G lu c k a u f  1916, S. 141.
3 M e ta l i .  C h e m . E n g . 191S, B d . 1 S, S. 2S4.
3 a. a . O . ;  M e ta l i  u . E rz  1918, B d . 15, S. 457 ( W .  A .  D V e s l ; U .  S. 

O e o l.  S u rv e y ,  J u l i  1919, v g l .  Z .  i ,  a n g e w . C h e m . 1919, B d . 32, T .  2 , S. S 30 : 
C h e m .-Z tg .  1919, B d , 4 3 , S . 506.

vor a llem 1 die A v i a t i o n  M a t e r i a l s  C o .  in 
Neuyork beteiligt zu sein, die nach dem in der An
lage der V i r g i n i a  L a b o r a t o r y  C o. ausgearbeiteten 
Verfahren von G. O. S e w a r d und F. v. K u g  e 1 g  e n 2 
arbeitet. Sonst kommen noch in Betracht die 
M a g n e s i u m  M a n u f a c t u r i n g  C o r p o r a t i o n  
und die A m e r i c a n  M a g n e s i u m  C o r p o r a t i o n ,  
die auch Barium, Kalzium und andere Metalle dar- 
stellen will. Der Preis fiir 1 kg Magnesium betrug 
in den Vereinigten Staaten Anfang 1916 46,7 J6, 
Ende 1917 nu r  noch 17,3 J l .  Rohstoffe sind 
M agnesiumchloridlaugen aus den Salzsolen in

1 v g l .  W .  A .  D y  e s , C h e m .-Z tg  1918, B d . 42, S . 99. D ie  E rz e u g u n g , 
d ie  e r  a n g ib t ,  is t  z u  h o c h .

a v g l .  O lu c k a u f  1916, S . 145.
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Midlang, Mich., sowie Magnesit und Dolomit aus 
Kalifornien und von Grenville, Quebec.

In dieser Provinz macht die Shawinigan Electro- 
Metals Co. seit 1915 nach H. E. R a n  d a l  l 1 2500 PS 
aus den Shawinigan-Fallen zur Darstellung von 
Magnesium in Gleich- und W echselstromófen nutz- 
bar. In W oIverhampton n ah m 2 die Electro-Chemical 
Developments Co. Ltd. die E rzeugung des Metalls 
auf. In Schweden hat zuerst 1917 W. D. Bergmans 
in Trollhattan etwas (7,2 t) Magnesium gew onnen.

Zur Darstellung von wasserfreiem geschmol- 
zenem Magnesiumchlorid formen G. H. B a c l e y ,  
G. W. A. F o s t e r und T h e  B r i t i s h A 1 u m i n i u m 
C o .  L td .3 PreBlinge aus Magnesit oder Magnesia 
(40 T.) und Kohle (12 T.) mit Teer, erhitzen auf 
1000— 1200° unter AusschluB von Sauerstoff und 
lassen bei 750 —800° Chlor oder dieses enthaltende 
Abgase darauf wirken. Durch diese Darstellung 
kann die E rzeugung von Magnesium zu einem 
ununterbrochenen Verfahren gemacht werden.

Die G. m. b. H. A l l g e m e i n e s  d e u t s c h e s  
M e  t a  11 w e r k 4, Berlin-Oberschóneweide, sammelt 
das in einem spezifisch schwerern Elektrolyten 
emporsteigende geschmolzene Magnesium innerhalb 
einer in der Mitte des GefaBdeckels beweglichen 
Glocke, dereń Gewicht durch Gegengew ichte au s 
geglichen ist, und entfernt es mit der Glocke nach 
dem Erstarren aus dem Elektrolyten. In den obern 
Teil des Schmelzkessels treten seitlich die Anoden 
ein, wahrend die Kathode mit ihrem den Strom 
zuleitenden isolierten Stiel durch die Glocke hin- 
durch in den Elektrolyten taucht und in ihm auf 
und ab bew egt sowie gedreht werden kann. Dadurch 
sollen das Hochsteigen des M agnesiums und die 
Elektrolyse befórdert werden. Der obere Teil der 
Glocke hat eine Anzahl schwalbenschwanzfórmiger 
Vertiefungen, die sich nach dem Elektrolyten hin 
óffnen. Sie werden vor dem Beginn der Arbeit 
mit Magnesium gefullt. Nachdem das GefaB mit 
dem festen Elektrolyten beschickt ist, wird der 
Strom eingeschaltet. Er sćhmilzt zunachst das Salz 
und zerlegt es dann. Das sich entwickelnde Chlor 
wird durch eine Deckeloffnung abgesaugt, w ahrend 
durch eine andere, verschlieBbare O effnung Magne- 
siumsalz nachgegeben wird. Damit der Elektrolyt 
dunnfliissig bleibt und die Elektrolyse beschleunigt 
wird, muB die Kathodenstromdichte móglichst hoch, 
also die Elektrodenflache klein sein. Sobald sich 
die an der Kathode abgeschiedenen Magnesium- 
teilchen zu groBern Perlen vereinigt haben, steigen 
sie nach oben unter den Glockenboden, erstarren 
dort allmahlich von oben nach unten und ver- 
schweiBen sich mit dem in den Vertiefungen an- 
gebrachten Metali. Mit dem Fortschreiten der 
Elektrolyse wird die Glocke gehoben und immer 
mehr aus dem heiBen Elektrolyten entfernt. Hat 
sich geniigend Magnesium angesammelt, so wird

'  T ra n s . A m e r .  E le c tro c h e m , Soc. 1917, B d . 3 2 , S . 9 0 ;  v g ). a , C h e m . 
M e ta l i .  E n g . 1918, B d .  19, S . 564.

1  I r o m n o n g e r ;  M e ta l i u . E rz  1919, B d . 16, S. 384.
1  E n g l.  P . 109996 v o m  30. S e p t. 1916.
4 D . R . P . 3 02024  v o m  3 . M S rz  191 5 ; A b b i ld u n g  s . G lu c k a u f  1917, S. 894.

die Glocke durch eine andere ersetzt und das Metali 
aus der ersten bis auf das in den Vertiefungen 
sitzende abgeschiagen. Die Kathode kann auch am 
Boden des GefaBes angeordnet werden.

G. O. S e w a r d  ( A m e r i c a n  M a g n e s i u m  
C o r p o r a t i o n ) ’ elektroiysiert geschmolzenes Kalium- 
magnesiumchlorid mit Kohlenanode und einer Kathode 
aus geschmolzenem Zinn oder Kupfer und macht 
die so entstehende Legierung, wenn sie reich genug  
an Magnesium ist, zur Anodę unter Zugabe von 
Bariumchlorid zum Bade. Die Kathode wird so 
angeordnet, daB das Magnesium auf dem Elektro
lyten schwimmt. Spuren von Kupfer oder Zinn, 
die es aufnimmt, schaden ihm nicht. Das an der 
Anodę zuruckbleibende Kupfer oder Zinn laBt sich 
leicht von Siiizium, Eisen und Kalzium reinigen. 
Bei der Elektrolyse der geschmolzenen Salze mit un- 
lóslicher Anodę benutzt C. D a n t s i z e n  ( G e n e r a l  
E l e c t r i c  C o . ) 2 ais Kathode Eisen, dessen Ober- 
flache mit Zink legiert ist. Letzteres legiert sich 
langsam mit dem darauf abgeschiedenen Magnesium,

Die Gesamtdarstellungskosten betragen nach 
W. M. G r o s v e n o r 3 fiir 1 kg Magnesium reichlich
4 c/ć4 bei billigster Wasserkraft und billigstem 
Chlorid. Von den Verunreinigungen des M agne
siums s to r t5 bei seiner V erw enduńg am meisten 
das Natrium, namentlich wenn man Legierungen 
herstellen will. Einige von diesen werden ais 
Lagermetalle benutzt. Solche mit 50—80® oder 
80—90°/o Kupfer dienen zur Desoxydation von 
Rohkupfer. Setzt m a n 7 zu KupferguB 0,03—0,08% 
Magnesium, so  soli der GuB gleiche oder hohere 
elektrische Leitfahigkeit ais gewalztes Elektrolytkupfer 
zeigen. Aehnlich wirkt Magnesium in M essing und 
Bronze. Es kann bei ihnen in manchen Fallen 
statt P hosphors  oder Phosphorkupfers  verwendet 
werden. Desoxydierend wirkt Magnesium auch 
bei Zusatz zu Aluminium, zunachst auf die darin 
gelósten Kohlenoxyde. Das Aluminium wird dichter 
und fester und erhalt ein feineres Korn. Sehr dicht 
ist die Legierung von Aluminium mit je 2 °/0 M agne
sium und Kupfer. W ahrend des Krieges bezog* 
die italienische Regierung von der S h a w i n i g a n  
E l e c t r o - M e t a l s  C o . eine Magnesiumlegierung, die 
nur etwa 70 °/0 des G ewichts von Aluminium und 
dabei die Festigkeit von Stahl besitzen soli. Ihrer 
V erw endung  fur Kraftfahrzeuge wird groBe Be
deutung  beigemessen. Ueber die A nw endung  des 
Magnesiums in der Schmelztechnik und fur die 
Herstellung von Leuchtkugeln berichtete W. M. 
G r o s v e n o r 9. AuBer fur die bekanntern Zwecke 
w i r d 10 Magnesium in den Vereinigten Staaten von 
Amerika fiir Kathoden bei der Elektrolyse neutraler

1 A m e r .  P . 1258  261 v o m  3 . J u li 1915, e r te i l t  a m  5. M S rz  1918.
-  A m e r ,  P . 1 190122 v o tn  2 0 . M a rz  1915, e r te i l t  a m  4 . lu l i  1916.
3 A m e r .  E le c tro c h e m . S o c ., N e w  Y o r k  S e c t io n ;  M e ta l i ,  C h e m . E n g . 1916, 

B d . 14, S. 263.
* J . In d .  E n g . C h e m . 1916, B d . 8 , S. 275 , g ib t  3 ,3 0  Jt an ,
J U . S . G e o l.  S u rv e y ,  J u h  1 9 1 9 ; Z .  f  a n g e w . C h e m . 1919, B d . 3 2 , T .  2, 

S. 830.
a M e ta l i .  C h e m . E n g . 1918, B d . 18, S . 284.
’  C h e m . M e ta l i.  E n g . 1919, B d . 19, S . 525.
*  C h e m .-Z tg .  1920, B d . 44, S . 3S. .
9 J. in d .  E n g . C h e m . 1916, B d .  8 , S . 275,

»  C h e m .-Z tg .  1919, B d . 4 3 , S . 607,
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und alkalischer Losungen, die frei vori Schwer- 
metallen sind, und bei der von Alkalichloriden 
sowie fiir Anoden beim Vernickeln und Verkobalten 
benutzt..

A l k a j i  m e t a l  l e l.
In Porjus, Lappland, ha t2 die Stockholms Super- 

fosfatfabriks Aktiebolag eine Anlage zur Erzeugung 
von Natrium errichtet. Eine Zusammenstellung der 
Verfahren zur elektrolytischen Abscheidung der 
Alkalimetalle aus ihren geschmolzenen Verbindungen 
hat R. S a c e r d o t i 3 gebracht.

In der Vorlesung stellt S. W i e c h o w s k i 4 auf 
einfache Weise Natrium so dar, daB er in eine 
Aetznatronstange, die in einer Glasschale liegt, eine 
Rinne ritzt, an dereń Enden je eine Stricknadel auf- 
setzt und die Nadeln an eine Gluhlampe anschlieBt. 
Diese kommt in 1 0  — 1 5  min, wenn das Afetznatron 
genugend Feuchtigkeit aus der Luft angezogen hat, 
zum Leuchten. In diesem Augenblick beginnt an 
der Kathode die A bscheidung von Natrium, das 
durch dendritisches Einwachsen in das Aetznatron 
vor Oxydation geschiitzt ist. Diese wird bei fernerm 
Strom durchgange durch Ueberschiitten mit Paraffinol 
weiter verhindert.

Bei der Elektrolyse geschmolzener Alkalihalo- 
genide stellt die D e u t s c h e  G o l d -  u n d  S i l b e r -  
S c h e i d e - A n s t a l t  v o r m .  R ó B l e r 5 die Teile der 
Vorrichtung, die mit den Anoden- und Kathoden- 
produkten in Beriihrung kommen, aus  Zirkonmasse 
her, die im wesentlichen aus Zirkoniumdioxyd besteht. 
Auf sein Verfahren, die Elektrolyse der geschmol
zenen Alkalihydroxyde unter dem Druck eines inerten 
bzw. des bei der Elektrolyse entwickelten Gases 
und die der Alkalichloride unter dem Druck einer 
Saule des geschmolzenen Elektrolyten vorzunehm en6, 
hat R. J. M c N i t t  auch in den Vereinigten Staaten 
von Amerika Patente erhalten7, die auf T h e  R o eBI e r 
a n d  H a B l a c h e r  C h e m i c a l  C o .  iibertragen 
w orden sind. Im zweiten Falle betragt der Druck 
etwa 70 g/qcm. Die" hohe Zelle8 ist im iibrigen 
fiir das Glockenverfahren eingerichtet. Von der 
Glocke hangt das Diaphragtna herab, das den 
mittlern Kathodenklotz von der ihn um gebenden 
ringformigen Anodę trennt. Das im Glockenansatz 
nach oben steigende Alkalimetall flieBt auBerhalb 
der Zelle nach einem geschlossenen Behalter ab.

Die Scheidewand, die bei hoher Temperatur 
sow ohl gegen Alkalimetall ais auch gegen freies 
Halogen bestandig sein muB, braucht nach Angabe 
der B a d  i s c h  e n  A n i l i n -  u n d  S o d a - F a b r i k 9 
bzw. von J. B r o d ę 10, auch wenn sie einfach ist und 
aus Metali besteht, nicht gekuhlt zu werden, falls 
man dafiii Sorge tragt, daB sie auf der nach der

1 Im  A n s c h lu B  a n  n ie in e n  B e r ie h t  G lu c k a u f  1916, S .4 3 7 f f .
2 C h e m .-Z tg .  1918, B d. 4 2 , S. 120.
3 A n n a li  C m n i.  a p p l.  1915, B d .4 ,  S. 346.
* C h e m .-2 tg .  1917, B d . 4 i ,  S 739
* D . R  P. 2 91 21 0  v o m  1 1  F e b r .  1914.
6 G  i ic k a u f  1916, S 43$.
7 A m e r .  P . 1 197 137 v o tn  2. Jan. 1913, e r te i l t  a ra  5 . S e p t. 1 9 1 6 ; A m e r .  P . 

1214  80S, e r te i l t  a ra  6 . F e b r . 1917.
8 A b b i ld u n g  s. z. B . M e ta l i.  C h e m . E n g . *917 , B d . 16, S .4 0 1 .
9 D .  R P . *9 7 7 5 6  v o m  1 0 .J u l i  1914. A b b i ld u n g  s . G lu c k a u f  1917, S . 474.

w A m e r .  P . 1258529  v o m  3 . J u li 1915, e r te i l t  a m  5. M 3 rz  1918.

Anodę hin gelegenen Seite dauernd und vóllig von 
dem geschmolzenen Elektrolyten bedeckt ist. Zu 
dem Zweck kann man sie mit der Schmelze berieseln 
oder besser dereń Oberftache im Anodenraum hoher 
halten ais den hóchsten Punkt der die Kathoden 
dachfórmig iiberdeckenden Scheidewand. Im zweiten 
Falle sammelt sich das Alkalimetall oben unter der 
Scheidewand an und lauft von dort dauernd ab. Beides 
wird erreicht, wenn man den Anodenraum, aus dem 
oben seitlich das Halogen entweicht, unter einen 
geringern Druck setzt ais den Raum, aus  dern das 
Alkalimetall durch ein bis oben gefiihrtes Rohr 
ablauft. O der man laBt den AusfluB fiir das Metali 
auBerhalb des Elektrolysierraumes so weit ansteigen, 
daB sich hier iiber dem geschmolzenen Elektrolyten 
noch eine geniigend hohe Schicht geschmolzenen 
Metalls bildet. Die Scheidewand ist nur da, wo 
sich das geschmolzene Metali sammelt, voll, im 
iibrigen die senkrechten W andę einer Glocke bilden- 
den Teil durchlochert. Die seitlich eingefiihrten 
Anoden und die durch den GefaBboden gehenden 
Kathoden mussen tiefer liegen ais der volle Teil. der 
Scheidewand, so daB die Flauptmenge des Stromes 
unmittelbar zwischen den Elektroden iibergeht und 
nur ein kleiner Teil die Metallwand ais Zwischen- 
leiter benutzt.

Bei seinen Verfahren, nach denen zunachst eine 
Bleinatriumlegierung gebildet und diese dann in die 
Bestandteile zerlegt w ird1, will E. A. A s h c r o f  t 2 in 
die Zelle, in der diese Zersetzung stattfindet, ais 
Elektrolyt ein geschmolzenes G emenge von Alkali- 
hydroxyd und -zyanid geben, zu dem noch ein 
anderes Salz gesetzt sein kann. Ist Natriumhydroxyd 
Elektrolyt, so geht die halbe Stromarbeit durch die 
E inwirkung des Natriums auf das bei der Elektrolyse 
entstehende W asser verloren. Um dies zu vermeiden, 
will derselbe Erfinder3 durch E rhohung  der Tem
peratur von 330 auf 400 — 500° den W asserdam pf 
sofort entfernen. Ueber der anodischen Legierung 
mit Schwermetall liegt nur eine diinne Schicht Elek
trolyt. Beide werden durch eine Pum pe und eine 
magnetische Riihrvorrichtung bewegt. An der ring
formigen Nickelplatte, die Kathode ist, herrscht eine 
hohe Stromdichte. Das GefaB ist mit Kupfer oder 
Nickel iiberzogen. Man soli Stromausbeuten von 
60 bis 80 °/0 erzielen konnen.

Wie A s h c r o f t  will auch die N i t r o g e n  C o .4 
in derZ erse tm ngsze lle  Alkalizyanid oder -zyanamid ais 
Elektrolyten benutzen. Man kann dann bei derselben 
Temperatur von 700—800°, die in der Bildungszelle 
der Bleialkalilegierung herrscht, arbeiten, wahrend 
man bei Benutzung von Alkalihydroxyd die Tem 
peratur auf 300° herabdriicken muB, weil bei 700° 
so  gut wie kein Alkalimetall frei wird. Der Zyanid- 
elektrolyt greift ferner bei Rotglut das Blei nicht an, 
wahrend ein Alkalihalogenid Bleiverbindungen bilden 
und dadurch das Alkalimetall verunreinigen wiirde, 
wenn man nicht die A nodenstromdichte sehr klein

1 v g l .  G lu c k a u f  1916, S. 478.
* E n g l.  P . 10980 v o m  4. M a i 1914.
» A m e r .  P . 1 161585, e r te i l t  am  23 . N o v .  1915.
* D . R . P . 283765  v o m  15. S e p t. 1910.
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wahlt oder die Bleialkalilegierung in der Bildungs- 
zelle sehr reicH an Alkalimetall macht, w ozu  die 
Arbeitsbedingungen in dieser ungunstig  gewahlt 
werden miiBten. Das Yerfahren ist entsprechend fiir 
die Darstellung von Erdalkalimetall verwendbar.

Benutzt mari beim Arbeiten mit geschmolzener 
Bleikathode ais Elektrolyten ein Kaliumnatriumchlorid- 
Gemenge, so ist es schwierig, ein kaliumfreies 
Natrium zu erhalten. E.A. A s h c r o f t 1 gelangt dadurch 
zum Ziele, daB er zunachst durch Elektrolyse einer 
Mischimg aus 60 °/0 Kaliumchlorid und 40 °/0 Natrium- 
chlorid eine Kalium-Natrium-Bleilegierung erzeugt 
und daraus durch Erhitzen mit Natriumchlorid das 
Kalium entfernt. DieReaktion N aC l +  K ^  KCI +  Na 
verlauft namlich schneller von links nach rechts ais 
umgekehrt. In den meisten Fallen kann einfacher' 
ein Gemenge von Natriumchlorid mit 2 1 /e °/0 oder 
weniger Kaliumchlorid verarbeitet werden. Der 
Elektrolyt wird durch ein magnetisches Feld, das 
durch einen metallischen Leiter um die Zelle herum 
erzeugt wird, in wirbelnder Bewegung erhalten. 
Diese treibt aućh das Chlor durch einen ais Anodę 
dienenden Graphitzylinder, der in derM itte  steht, ab. 
Man muB bei 750° arbeiten (wahrend molekulare 
Mengen der Chloride bei 670° schmelzen) und des
halb die Zelle mit einem basischen Isolierstoff aus- 
kleiden. Aus diesem ersten Behalter flieBt die 
Legierung standig durch einen mittlern; der zum 
Ausgleich der Badhóhen dient, nach einem zweiten. 
Ist sie hier zerlegt, so geht der Rest zur ersten 
Zelle zuruck.

in die geschmolzene Natriumbleilegierung, die 
oberhalb einer wagerechten Scheidewand durch 
einen Sumpf und iiber eine Briicke in eine von dem 
eigentlichen Elektrolysierraum abgegrenzte Kammer 
getreten ist, blasen H. F o e r s t e r l l n g  und H . P h i l i p p  
( R o e B l e r  & H a B l a c h e r  C h e m i c a l  C o . ) 2 Stick- 
stoff ein. Dieser treibt das Natrium a b  und gelangt 
mit ihm in einen Kohlenturm, in dem sich Natrium- 
zyanid bildet. Die an Natrium armer gew ordene

1 A m e r .  P . ] 159154, e r te i l t  a m  2. N o v .  1915.
2 A m e r .  P . 1 21 47 7 0 , e r te i l t  am  6 . F e b r .  1917. A b b i ld u n g  u . a . in  M e ta l i.  

C h e m . E n g . 1917, B d . 16, S .4 0 1 .

Verwaltungsbericht des Allgemeinen Knapp
(Im

D ie d u rch schn ittliche  Z a h l  de r  a k t i v e n  M i t g l i e d e r  
d es V erein s ha t sich in d en  Ja h ren  1 9 1 5 -1 9 1 8  w ie  fo lg t 
en tw iękelt.

1915 1916 1917 1918
K ran k en k asse  . . . 286 671 307 508 347 162 365 300
P en sio n s- und  U nter-

s tiitzu n g sk asse  . . 210923 219 661 249 312 270944
In v a lid en - u. H in ter-

b lieb en en v ersich e-
rtin g sk asse  . . . 271615 288 714 326411 345 651

D an ach  w a r  im B erich tsjah r g e g en  1917 d u rc h g an g ig  eine 
Z u n ah m e  d e r M itg liederzah l zu verze ichnen . S ie b e ta ig  in 
d e r  K ran k en k asse  18 138, in d e r  P en sio n s- und  U n te rstiitzungs-

Legierung flieBt in den Teil des Elektrolyseraumes, 
der unter der Scheidewand liegt, zuruck und tritt 
am entgegengesetzten Ende durch eine Oeffnung 
in dieser W and wieder nach oben.

Nach O. F l u s s i n 1 liefert 1 K W -T ag  (24 st)
1,2 kg Natrium aus 3,1 kg Rohstoff, oder 1 t Natrium 
erfordert fiir 2,6 t Rohstoff 834 K W -T ag e  (24 st).

Natrium ist nach F. C. W i c k e l  und W.  L o e b e l 2 
zur fabrikmaBigen Darstellung groBer Mengen Kalium 
geeignet. Man schmilzt es unter LuftabschluB mit 
Kaliumhydroxyd zusammen und fangt das bei 670° 
dampffórmig entweichende Kalium in einem Vor- 
gelege auf.

Elektrische Leiter ausN atrium  will L. L u c k h a r d  t 3 
dadurch herstellen, daB er Natrium aus einer Diise, 
zweckmaBig unter LuftabschluB (z. B. in einem Petro- 
leumbad), preBt und die Ader'dabei mit einer gegen 
AuBendruck widerstandsfahigen Panzerung aus 
diinnen Drahten versieht, die ineinander geflochten 
oder schraubengangartig  dicht nebeneinander 
gewickelt sind. Dariiber zieht er noch ein oder 
mehrere Metallrohre.

Metallelektroden in Vakuumrohren hat man mit 
einem Ueberzug von Alkalimetall versehen. Slatt 
dies durch Destillieren auszufiihren, will E. M a r x 4 
das geschmolzene Kalium aufgiefien.

Fiir lichtelektrische Zellen ist an Stelle des Selens 
Alkalimetall verwendet worden, um die Tragheit und 
die Veranderlichkeit des elektrischen Zustandes zu 
vermindern5.

Kaliumnatriumlegierung d ien t6 ais Kathode bei 
einer Edelgase enthaltenden Vorrichtung zur Ver- 
starkung schwacher Wechselstrome.

In kleinen M engen ist Na neuerdings mit ver- 
schiedenen Schwermetallen legiert worden. In den 
Legierungen mit Blei kann es z. B. in gew isser Hin- 
sicht das Antimon yertreten.

1 L a  H o u i l le  B la n c h e , S e p t ./O k t .  1918 ; C h e ra . M e ta l i .  E n g . 1919, B d .2 J ,  S .399 .
2 D . R . P . 307175 vo ra  23. A u g .  1917.
3  D .  R . P . 30S7S7 v o m  2. J u n i 1917.
* D .  R . P. 3 05 55 7  v o m  2 4 .O k t  1917.

v g l .  z .B .  R e i c h s v e r w a l t u n g ,  K . R o t t g a r d t  u n d  W . S c h o r n s t e i n ,  
D .  R . P . 3 1 2 2 5 0  v o m  2 . F e b r . 1917.

*  v g l .  ] .  N i e n l t o l d ,  D .R .P .3 1 0 7 5 1  v o m  6 . D e z . 1912.

ins zu Bochum uber das Jahr 1918.

k asse  21 632 u n d  in d e r ln v a lid en - u n d  H in te rb lieb en en - 
v e rs ich e ru n g sk asse  19240 M ann.

D ie E i n n a h m e n  u n d  A u s g a b e n  d e r  d re i K assen- 
ab te ilu n g en  g es ta lte ten  sich in d e r  B erich tsze it im V erg leich  
m it d en  v o rh e rg e h e n d en  b e id en  Ja h re n  w ie  folgt.

E i n n a h m e
1916 1917 1918

um M 1 0 0 0 ^ \m)JC
K rankenkasse  .............................. 17 773 21415 36898
P e n s io n sk a sse  . . . . . . 24 268 28 704 3 0 5 9 8
Invaliden - u. H in te rb lieb en en - 5; : ',VV-

v e rs ich e ru n g sk asse  . . . 9 764 11129 10 602

Z U S . 51804 61249 78098
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A u s g a b e
K rankenkasse  . . . . . . 1 6408 2 6158 46245
P e n sio n sk a sse  . . . . . . 22 221 22949 24 427
ln v alid en - u. H in terb lieb eu en -

y e rsich e ru n g sk asse  . . . 9591 10898 13135
zus. 4 8220 60005 83807

U e b e r s  c h  u B
K rankenkasse  .............................. 1365 — 4 743 — 9347
P e n s io n s k a s s e .............................. 2 047 -h  5 755 +  6171
Invaliden- u. H in te rb lieb en en -

y e rsich e ru n g sk asse  . . . 172 +  231 — 2 533
zus. 3 584 +  i  243 —  5709

G e g en iib e r dem  V o rjah re  stieg en  d ie E in n ah m en  in d e r  
K ran k en k asse  um  1548 3 0 0 0  „#  o d e r  20°/o, in d e r P en sio n s- 
k a sse  um  I S94 0 0 0 ,U o d e r  1S °/G, sie  san k en  in d e r  Invaliden- 
u n d  H in te rb lieb e n en v e rs ich e ru n g sk a sse  um  527 000 o# o d e r 
14 °/ą und stieg en  in d en  3 K assen ab te ilu n g en  zu sam m en  um 
16850 0 0 0  JC o d e r  18 %, A n d e rse its  s tieg en  die A u sg ab en  in 
d e r  K rankenkasse  um  2 0 0 8 7 0 0 0 ,#  o d e r  5 9 % , in d e r P ensio n s- 
k asse  um  1 4 7 8 0 0 0 ,#  o d e r  3°/,,, in d e r  Invaliden - und  H in ter- 
b lieb e n en v e rs ich e ru n g sk a sse  um  2 2 3 7 0 0 0 ,#  o d e r  13 °/0 und 
in  d en  3 K assen ab te ilu n g en  zu sam m en  um  23 802000  JCo d e r  
24°/0. D e r F e h lb e trag  d e r K rankenkasse  s tieg  von 4 7 4 3 0 0 0 * #  
im  Ja h re  1917 auf 9 347 000 JC. D e r U eberschuB  in d e r 
P e n s io n sk a sse  e rh ó h te  sich um  4 1 6 0 0 0 ,# .  D ag eg en  m achte  
in d e r  Inva!iden- und H in te rb lieb e n en y e rs ich e ru n g sk a sse  d e r 
U eberschuB  von 231 0 0 0 ,tC im Ja h re  1917 e inem  F e h lb e trag  
in H ó h e  von 2 533 000 ,#  P latz. In den  3 K assen ab te ilu n g en  
zu sa m m en  tra t  an  d ie  S te lle  e in es U e b e rsch u sse s  von 
1244 0 0 0 ,#  ein F e h lb e trag  in H ó h e  von 5 7 0 9 0 0 0 -,# .

W ie sich  se it 1913 d as  V e r m ó g e n  au f d ie  d re i K assen 
a b te ilu n g e n  y erte ilt hat, ist au s  d e r Z ah len ta fe l 1 zu e rseh en .

Z ah len tafel 1.
V e r  m ó g e n  d e r  e i n z e l n e n  K a s s e n a b t e i l u n g e n  d e s  
A l l g e m e i n e n  K n a p p s c h a f t s - V e r e i n s  v o n  1 9 1 3 -1 9 1 S .

Ja h r
K ranken- j P en sio n s- 

k aśse  

in  1000 JL

In v a l id e n -  u n d  
H in te r b l ie b e n e n -  
V e rs ic h e ru n g s -  

ka sse  

1 0 0 0  JC

in sges.

1000 J i

1913 19 701 178 613 65 984 264 298
1914 22 720 202 861 72 471 298 053
1915 24 849 213 974 76 451 315 273
1916 27 266 224 147 77 585 328997
1917 23 547- 238 299 8 1 0 9 6 342 942
1918 14 842 245 261 80 646 340 749

D as G esam tv e rm ó g en  d e r  d re i K assen ab te ilu n g en  e rfu h r 
im  B erich tsjah r e inen  R iickgang  u m  reichlich  2 M il i . ,# ;  e inem  
Z u w ach s  um  an n ah e rn d  7  M ili. JC in d e r  P en sio n sk asse  s tand  
e in e  A bnahm e u m  8,6 M ili. und  4500 0 0  JC in d en  be iden  
a n d e rn  K a ssen a b te ilu n g e n  g eg en iib er.

1. K r a n k e n k a s s e .

Bis E n d e  1916 w u rd e  d e r L ohn d es  M itg lied es bei Be
re ch n u n g  d e r  L e i s t u n g e n  b is zu r gese tz lich  v o rg esch rieb en en  
M in d esth ó h e  von  5 Ji beriicksich tig t. V o n  1917 a b  w u rd e  
gem aB  d em  BeschluB d e r  G e n e ra lv e rsam m lu n g  vom  28. 12. 16 
d e r  L ohn b is zu r zu lass ig en  H ó ch stg ren ze  von  6 JC beriick- 
sich tig t. In fo lge  d e r  B u n d e sra tsv e ro rd n u n g  vom  22. N ov. 1917 
w u rd e  jed o ch  vom  D ezem b er 1917 d e r  L ohn  b is zum  B etrag e  
von 8 JC bęrucksich tig t. D adurch  s tieg  d a s  h ó ch ste  K ranken- 
g e ld , w e lch es e rs t A nfang  1914 durch  d ie  K in d erzu lagen  von
3 M au f 3,75 JC e rh o h t w o rd e n  w ar, au f 6 JC u n d  d a s  h ó chste  
H a u sg e ld , d a s  im  Ja h re  1913 1,50 JC b e tru g , auf 4 JC.

Am 1. M ai 1919 w u rd e  d a s  h ó ch ste  K ran k en g e ld  auf
7,50 JC fe stg ese tz t und  am  10. M ai 1920 au f 22,50 JC e rh o h t.

An M itg lieder- u n d  W erk sb esitze rb e itrag en  w u rd e n  im  
B erich tsjah r v e re in n ah m t je  18,20 M ili. M (10,52 M ili. in 1917), 
zu sam m en  a lso  36,40 M ili. g eg en  21,04 M ili. JC im  V o rjah r.

A uf ein  M itg lied  en tfie len  d u rchschn ittlich  in den Jah ren  
1 9 1 3 -1 9 1 8 :

ł M itg lieder- W erk sb esitze r- B eitrage
b e itrag e b e itrag e iib e rh au p t

Ja h r JC M JC
1913 28,50 28,50 5 7 , -
1914 28,76 28,76 57,52
1915 28,25 28,24 56,49
1916 28,46 28,45 56,91
1917 30,31 30,30 60,61
1918 49,83 49,81 99,64

D ie Z a h l  de r  a b g e s c h l o s s e n e n  E r k r a n k u n g e n  
be lie f sich auf 391 632 m it 9,62 M ili. K ran k h eits tag en , g eg en  
235036  E rk ran k u n g en  u n d  5,47 Mili. T ag e n  im V o rjah r, d . s. 
auf 1000 M itg lieder b e re c h n e t 1072 (i. V. 677) E rk ran k u n g en . 
A uf 1 E rk rankungsfa ll eu tfiel im D urch sch n itt e ine  D au er 
von 24,6 (23,3) T ag e n , au f 1 M itglied  e in e  so lche  von 26,3 
(15,7) T ag en .

F iir d ie  a r z t l i c h e  B e h a n d l u n g  d e r  E rk rank ten  so rg ten  
am  E n d e  d e s  Ja h re s  1918 366 B ezirksarzte und  96 F ach arz te . 
H ie rv o n  w aren  zum  K rieg sd ien s t e in b e ru fen  und  muBte;i 
du rch  a n d e re  A erzte  v e rtre ten  w e rd en  16 B ezirksarzte  und
4 Facharz te .

D ie  K r a n k e n g e l d k o s t e n  b e tru g en  d u rchschn ittlich  
fiir 1 K ra n k en u n te rs tiitzu n g s tag  3,25 (2,60) JC u n d  d ie  G e sa m t
kosten  e in es U n te rs tiitzu n g s ta g es  4,50 (4,41) JC. A uf 1 K rank- 
heitsfall kam en in 1918 79,59 (60,47) JC K rankengeld  u n d
110,50 (102,60) JC G esam tk o s ten . A uf 1 M itg lied  b e rech n en  
sich d ie  K rank en g e ld k o sten  auf 85,33 (40,94) JC, d ie  G esam t
k o sten  au f 118,47 (69,46) JC.

D er K assenabsch luB  w ies im Ja h re  1918 e in en  F e h lb e trag  
v o n  9,35 M ili. JC auf, w a h re n d  d as  V o rjah r e inen  so lch en  
von 3,66 Mili. JC verze ich n e te . A uf 1 M itg lied  en tfiel ein  
Z uschuB  von  25,58 JC (in 1917 10,54 M).

N ach  den  B estim m u n g en  d e s  G ese tzes von 1906 muB d ie  
B uchfiih rung  d e r K ran k en k asse  von d e r d e r  P en sio n sk asse  
g e tre n n t g eh a lten  u n d  fu r d ie  e rs te re  e in e  e ig en e  R ucklage 
a n g esam m e lt w e rd en  b is  zu r d u rch sch n ittlich en  H ó h e  d e r 
g e sam ten  A u sg ab en  d e r  le tz ten  3 Jah re . D ieses V erm ógen  
h a tte  im B erich tsjah r e inen  B ilanzw ert v o n  14,84 M ili. JC 
g e g e n  23,64 Mili. JC in 1917.

2. P e n s i o n s k a s s e .

D ie  du rch sch n ittlich e  Z ah l d e r  P e n sio n sk a ssen m itg lied e r 
w a r von 313 672 in 1914 auf 210 923 in 1915 zu riick g eg an g en , 
n ah m  a b e r  in d en  fo lg en d en  Ja h ren  w ie d e r zu u n d  ste llte  
sich 1918 auf 270944  M itg lieder.

W ie  sich d e r  M itg lied erb estan d  auf d ie  e in ze ln en  M itg lieder- 
k lassen  y e rte ilt ha t, is t a u s  d e r  Z ah len ta fe l 2  zu e rseh e n .

D ie  Z ahl d e r b e itrag sfre ien  M itg lied er d e s  V ereins, d . h. 
d ie  Z ah l d e r  M itg lieder, d ie  w o h l d e r  K rankenkasse , n icht 
a b e r  d e r P e n sio n sk a sse  an g eh ó ren , ist u n b e d in g t g e s tieg en , 
d a g eg e n  im  V erh a ltn is  z u r  G esam tzah l d e r  K rankenkassen - 
m itg lied e r zu riick g eg an g en  (s. Z ah len ta fe l 3).

Zu d e n  K n ap p sch aftsm itg lied ern , d ie  d e r  P e n sio n sk a sse  
n ich t an g eh ó ren , zah len  au ch  d ie  ju g en d lich en  A rb e ite r. Ih re  
du rchsch n ittlich e  Z ah l b e tru g  im B erich tsjah r 21435  o d e r 
5,87 °/„ d e r  K ran k en k assen m itg lied e r g e g en  24 030 o d e r  6,92 Q/„ 
im  Ja h re  vo rh er. S ieh t m an  v o n  d iesen  ab , so  e rh a lt m an
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Z ah len ta fe l 2.
V e r t e i l  u n g  d e s  M i t g l i e d e r b e s t a n d e s  d e r P e n s i o n s k a s s e  a u f  d i e  e i n z e l n e n  M i t g l i e d e r k l a s s e n

i m  A l l g e m e i n e n  K n a p p s c h a f t s - Y e r e i n  v o n  1913— 1918.

J a h r

Z ah l d e r  
P en sio n s- 

kassen - 
n iitg lied er

V on d iesen  

U II.
K:L |

B e am ten ab te ilu n g

M itg liedern  g e h ó rte n  zu r
volI- ] m inder- j  un stan - 

b e rech tig ten  | d igen  
A rbeite rk lasse

V on 100 P e n sio n sk assen m itg lied e rn  g eh ó rten  zu r 
voll- [, m inder- ! u n stan - 

b e rec h tig ten  d ig en
A rbeite rk lasse

I. II.

B eam ten ab te ilu n g

1913
1914
1915
1916
1917
1918

336 535 
313 672 
210 923 
219 661 
249 312 
270 944

3 346 
2 717 
2 136 
2 090 
2 10 7  
183 2

1 2 0 5 7 1
11 8971 

9 8 5 5 1
10 771’
12 8461 
14 7811

320 042 
298 050 
198 002 
205 945 
233 570 
253 614

1 0 9 0
1 0 0 8

930
855
789
717

1,00 3,58 95,10 0,32
0,87 3,79 95,02 0,32
1,01 4,68 93,87 0,44
0,95 4,90 93,76 0,39
0,85 5,15 93,69 0,32
0,68 5,46 93,60 0,26

1 A b  1913. is t  d ie  A b te i lu n g  f i i r  B e a m te  a u f  O r tm d  d es  A n g c s te l ltc n -V e rs . -G e s .  in 1 0  G e h a lts k la s s c n  A — K  g e g lie d e r t  w o rd e n . K I.  A  u tu fa B t in  1918 
an  M i tg l ie d e r n  44, B 165, C  311, D  437, E  875  (z u s . A — E  f ru h e re  K I.  I  1832), F  1365, O  930 (zu s . F  u . G  f r i i i ie r c  K I .  I I  2295), H  ( f r u h e r  IH )3 3 8 7 i J ( f r u h e r  I V )  4024, 
K  ( f r u h e r  V )  5075.

Z ah len tafe l 3.
M  i t g  1 i e  d e r z a  h i d e r K r a n k e n - u n d  P  c 11 s  i o  n s k a  s s  c 
d e s  A l l g e m e i n e n  K n a p p s c h a f t s - Y e r e i n s  v o n I9 1 3  1918.

a is  Z ah l d e r  e rw ach sen en , d e r P en sio n sk asse  n ich t an- 
g e h o ren d e n  K n ap p sch aftsm itg lied er 72921 o d e r 19,96 % de r 
Z ah l a lle r K rank en k assen m itg lied er.

An B e itrag en  sind  im le tz ten  J a h r  30,57 M ili. JC ver- 
e in n a h m t w o rd en  g e g en  28,70 M ili. in 1917.

D ie  Z ahl d e r Inva liden  is t von 37899  auf 39453, d. i. um 
1554 o d e r 4,1 % g e s tieg en . V on den  im B erich tsjah r vor- 
h an d en en  39453  In y a lid en  w aren  30653  (30197) K rankheits- 
u n d  3462 (3128) U nfallinvaliden  u n d  5338 (4574) K riegs- 
b esch ad ig te .

D ie  B earn ten  w aren  an  d e r  G esam tzah l m it 662 b e te ilig t,
d . i. 1 ,68%  a lle r  Inyaliden . U eb er Z ah l und  Art d e r  am  
SchluB des B erich tsjah rs lau fen d en  R e n  t e n ,  d ie  voni 
A llgem einen  K nappschafts-Y ere in  zu  zah len  sind , u n terrich te t 
d ie  Z ah len ta fe l 4.

Z ah len ta fe l 4.
L a u f  e n d e  R e n t e n  d e s  A l l g e m e i n e n  K n a p p s c h a f t s - Y e r e i n s  i m  J a h r e  1918.

Ja h r

Mits

K ranken-
kasse

jlied erzah l
P en sio n

insges.

der
skasse
v o n  d e r  Z a h l 
d e r K r a n k e n -  

ką ssen - 
m i tg l ie d e r

%

M i t f j i n  g e l 
P e n s io n ska s*

insges.

o re n  d e r  
e n ic h t  an

v o n  d e r  Z a h l 
d e r K r a n k c n -  

ka ssen - 
m i tg l ie d e r

%
1913
1914
1915
1916
1917
1918

409 271 
388 385 
286 671 
307 508 
347 162 
365 300

336 535 
313 672 
210 923 
219 661 
249 312 
270 944

82,2
80,8
73,6
71,4
71,8
74,16

72 736
74 7 IB
75 748 
87 847 
97 850 
94 356

17,8
19.2 
26,4 
28,6
28.2 
25,83

E m p f a n g e r

R e n t e n  o h n e  K rieg sren ten K r i e g s r e n t e n R e n  t e  ii u b e r h a u p t

Z ah l d e r  
R enien- 

e m p fan g er

Jah rlich er 
R enten- 
b e tra g  

1000 JC

Z ah l d e r  
R en ten - 

em p fan g er

Jah rlich er 
R enten- 
b e tra g  

1000 ,M

Z ah l d e r 
R en ten - 

e m p fan g er

Jah rlich er 
R enten- 
b e trag  

1000 JC
K r a n k h e i t s in y a l id e n ............................. .....  . 30 653 11 305 5 338 1 102 35 991 12 407
U n fa l l in y a l id e n ............................................... ..... 3 462 165 3 462 165
W i t w e n ................................................................. 30 228 5 319 11559 1 516 41 787 6 835
K inder i n s g e s a m t ............................................... 40 325 1896 25 998 1 184 66323 3 079

davon:
der Inyaliden.............................  . 6640 247 _ ■__ 6 640 247
der W itw en ................................... 31522 1459 25459 1137 56 981 2596
W aisen ......................................... ..... 2163 190 539 47 2 702 237

ZUS. 104 668 18 685 42 895 3  802 147 563 22 487

D er Z u g a n g  an I n y a l i d e n  ist g e g en  d as V o rjah r 
g e s tie g en . N a h e re s  ist a u s  d e r Z ah len ta fe l 5 zu e rseh en .

Z ah len ta fe l 5.
Z u g a n g  a n  I n y a l i d e n  i m  A l l g e m e i n e n  

K n a p p s c h a f t s - Y e r e i n  v o n  1913—1918.

Ja h r

U n fa l l in v a l id e n

i  y o n  1 0 0 0  
Z u g a n g  a k t iv e n  

P e n s io n s -

I
m s g e s .

1913
1914
1915
1916
1917
1918

729
724
581
534
458
617

ka ssen -
tn i tg l .

2,17
2,31
2,75
2,43
1,84
2,28

K ra t ik h e its in v a l id e n  

v o n  1 0 0 0  
a k tiv e n  

P e n s io n s -
Z u g a n g

in s g e s .

2097 
2 361 
2 5531 
5 102’ 
4 0 5 9 3 
4 4371

ka ssen -
m i tg l .

6,23
7,53

12,10
23,22
16,28
16,38

Z u g a n g

in s g e s .

v o n  1 0 0 0  
a k tiv e n  

P e n s io n s - 
ka ssen - 
m i tg l .

2 826 
3 0 8 5
3 134 
5 635
4 517
5 054

8,40
9,84

14,86
25.65 
18,12
18.65

D as d u rch schn ittliche  L eb en sa lte r bei d e r Inv a lid is ie ru n g  
b e tru g  im B erich tsjah r 41,1 Ja h re  g eg en  38,2 und 35,8 in 
1917 und  1916. Bei d en  U nfallinvaliden  s te llte  es sich  auf 
38,9 Ja h re , bei den  K rankheitsinvaliden  auf 47,6 u n d  bei den 
K rieg sb esch ad ig ten  auf 29,2 Jah re . D as d u rch schn ittliche  
D i e n s t a l t e r  bei d e r Inv a lid is ie ru n g  b e tru g  17,6 Ja h re ;  bei 
den  U nfa llinvaliden  und d en  K rieg sb esch ad ig ten  b lieb  es m it 
15,0 und  8,4 Ja h ren  d a h in te r  zuriick, w a h ren d  es bei den  
K ran k h eitsin v alid en  m it 22,8 Ja h re n  d a ru b e r  h in au sg in g .

E in n ah m e und A u sg ab e  d e r P e n sio n sk a sse  zeig ten  in den  
letz ten  Ja h ren  d a s  fo lg en d e  Bild.

E in n ah m e A u sg ab e  U eberschuB  
in 1000 Ji

E in s c h l.  840  K r ie g s b e s c h a d ig te .  
„  3544

E in s c h l.  2242 K r ie g s b e s c h a d ig te .  
„  1495 „

1913
1914
1915
1916 
191.7 
1918

3 5 1 9 2  
33 910
23 046
24 268 
28 704 
30 572

17 124 
17 775 
20 440 
22 221 
22 949 
24 401

18 068 
16 135 

2 606 
2 047 
5 755 
6171
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3. I n v a  1 i d e u - u n d  H i n t e r b  1 i e b  e n e n v e  r s i  c h  e r u n g s -  
k a s s e .

D er d u rch sch n ittlich e  M itg lied erb es tan d  in d e r  lnvaliden - 
und  H in te rb lieb en en v e rs ich e ru n g sk asse  ist von 326411 im 
Ja h re  1917 auf 345651 im Ja h re  1918, d, i. um  19240 o d er 
5)89 °/0 g e s tieg en .

Im ja h re  1918 ist d ie Z ah l d e r K ra n k en ren tn e r u m  129 
zu riickgegangen , d ag eg en  d ie  d e r  A lte rs ren tn e r um  25S tind 
d ie  d e r  In v a lid en ren tn er um  26 g e s tie g en . D ie Z ahl d e r 
R en ten em p fan g er u b e rh au p t s t ie g  um  155. Am Jah ressch luB  
b e tru g  in sg esam t und  au f 10000 M itg lied er d iese r  K assen- 
ab te ilu n g

1917 1918 1917 1918
die  Z ahl d e r in sg esam t auf 10 000 M itgl.

A lte rs ren tn e r . . . 1 881 2 139 • 57 62
In v a lid en ren tn er . . 16016 16 042 491 464
K ran k en ren tn er . . 1 287 1 158 39 34

zus. 19184 19 339 588 559
D er R en ten an sp n ich  d ie se r  R en tn er b e tru g  e insch l. de r

K in d erzu sch u sse
1917 1918

1000 Jl 
........................ 403 *

1000 J l
bei den A ltersren tn ern 460

>J >ł Inva lid en ren tn erii ........................ 3 632 3 711
>J ii K ran k en ren tn ern ........................253

zus. 4  288
226 

4 397
D ie B eitragseinnahn ie erlitt e inen  R iickgang u. zw . von

8,58 M ili. Jl in 1917 auf 8,27 Mili. Jl im  B erich tsjahr, ver- 
m inderte  sich a lso  um  rd. 303000  M o d e r  3 ,5 3 % .

D er B ilanzw ert des V e r n i 6 g e n s  d e r  zu g elassen en  
K assene itirich tung  b e tru g  am  E nde des Ja h res  80,65 M ili. M 
g egen  81,10 in 1917.

D er O e s  u n d h e i  t s  z u s  t a  n d d e r B elegschaft w a r im 
Ja h re  1918, w ie  d ie  n ach s teh en d en  A n g ab en  fu r 1911— 1918 
e rkennen  lassen , rech t ungiinstig .

Z a h l  d e r  a b g e s c h l o s s e n e n  E r k r a n k u n g e n  i m 
A l l g e m e i n e n  K n a p  p  s c h a  f t s  -  V e  r  e i n.

Jah r Insgesam t A uf 1000 
M itg lieder Ja h r In sg esam t A uf 1000 

M itg lieder

1911 244 675 685 1915 165 706 578
1912 243 780 647 1916 183 360 596
1913 261800 640 1917 235 036 677
1914 266 886 687 1918 391 632 1050

D ie w esen tlich s te  U rsach e  d e r h ohen  E rkrankungsziffer 
im B erich tsjah r b ilde t das zw eim alige  ep id em isch e  A uftreten  
d e r G r i p p e  in w e ite r V erb reitu n g . D iese  K rankheit allein  
b rach te  in d en  be id en  G ip fe lpunk ten  ih rer E ntw ick lung , im 
Juli und  O ktober, 40013 und  30175 E rk ran k u n g sfa lle ; im 
Laufe des gan zen  Ja h re s  b e tru g  d ie  Z ahl d e r  G rippe- 
e rk ran k u n g en  108320 m it 280 T odesfa llen . E s e rk rank ten  
99 563 M an n e r und  8757 Frauen, es sta rb en  260 M an n e r und  
20 F rauen . D ie K urve d e r E rkrankungsziffer d es  gan zen  Ja h re s

Z a h l  d e r  a b g e s c h l o s s e n e n  E r k r a n k u n g e n  a u f  
10 M i t g l i e d e r  d e r  K n a p p s c h a f t s - K r a n k e n k a s s e .

1913 1914 1915 1916 3917 1918

ja n u a r  . . . . . . . 5,9 5,3 5,7 5,0 1,7 6,0
F e b ru a r ..................... 5,2 5,5 5,3 5,8 5,3 6,8
M a r z ......................... 5,1 6,4 6,4 6,2 6,9 6,5
A p r i l ......................... 0 ,f 5,1 5,0 4,3 5,1 8,4

1913 1914 1915 1916 1917 1918

5,2 5,6 5,4 4,9 6,1 7,2
5,3 5,2 4,9 4,1 5,9 7,5

J u l i ............................ 5,9 5,7 4,8 4,3 6,9 10,0
5,5- 5,3 4,9 5,3 7,1 15,0

S e p te m b e r .............. 6,0 6,3 5,2 5,2 6,8 8,2
O k to b e r . . . . . . 6,0 6,0 5,2 4,8 6,3 7,6
N o v e m b e r .............. 5,1 5,4 4,6 5,1 5,7 11,9
D e z e m b e r .............. 4,4 5,2 4,8 4,1 4,5 10,2

w ird  durch  die G rip p e  bestim m t, e s  zeigen  sich auch  h ier 
zw ei H ó h e n p u n k te  in U e b ere in s tim m u n g  m it dem  A uftre ten  
d e r  G rip p e  im Ju li m it 64040  u n d  im O k to b e r m it 53 089 
E rk rankungsfa llen . Auch d ie  iib e r dem  D urch sch n itt Iiegende 
E rk ran k u n g sh au fig k eit im  A u g u st m it 28421 und  im  N o v em b er 
m it 28S26 E rkrankungsfa llen . w ird  durch  d ie  im  A bklingen 
b egriffenen  G rip p eep id em ien  bed in g t. D er g e su n d e s te  M onat, 
d e r  d e r  N o v em b er zu sein  pflegt, ist im B erich tsjah re  de r 
M o n a t D ezem b er m it 24040  E rk ran k u n g sfa llen . U m  d ie  Be
d e u tu n g  d e r  G rip p e  n ich t zu u n tersch a tzen , is t es n o tw en d ig , 
auch  die Z ah len  d e r  L u n g en en tzu n d u n g  in B etrach t zu  z iehen. 
A uch d iese  K rankheit ze ig t in U e b e re in s tim m u n g  m it d e r 
G rip p e  ih ren  ho ch sten  S tand  im  Ju li m it 675 (651 M an n e r 
u n d  24 F rau en ) und  im  O k to b e r m it 867 (765 M an tie r und  
102 F rau en ) E rk rankungsfa llen . Im  Laufe d es  ganzefi Ja h re s  
e rk rank ten  an  L u n g en en tzu n d u n g  3603 P e rso n e n  (3401 M an n e r 
und  202 F rau en ), es s ta rb en  1519 (1437 M an n e r u n d  82 F rau en ). 
D ie  S terb lichkeit e rre ich te  de in n ach  42 %. — Im Ja h re  1917 
w u rd e  die S terb lichkeit in fo lge  yon L u n g en en tzu n d u n g  m it
27,3 % b e rech n et, in friih e rn  Ja h re n  s te llte  sie  sich auf e tw a  20 % .

G eg en iib e r d e r G rip p e  tre ten  d ie  a n d e rn  aku ten  In fektions- 
k ran k h eiten  se h r  zuriick. D ie  B e legschaften  w aren  im  B erich ts
ja h r  frei von P o ck en ; an  M asern  u n d  S charlach  w u rd en  51, 
an  D ip h teritis  97 E rk ran k u n g en  g ezah lt. D ie R uhr b rach te  
559 E rk rankungsfa lle  g eg en  1172 im  V o rjah re . A is w urm - 
krank w u rd e n  n u r 35 P e rso n e n  g e m e ld e t;  es ist n ich t w ah r- 
schein lich , daB m it d ie se r  k leinen  Z ahl d ie  A u sd eh n u n g  der 
K rankheit in W irk iichkeit u b e re in s tim in t. An A u g enzittern  
litten  788 P e rso n e n ; an  K ratze 932. Ais g esch lech tsk ran k  
kam en  zu r a rz tlichen  K enn tn is 1481 P erso n en .

D ie  Z ahl d e r T o d e s f a l l e  in sg e sa m t b e tru g  5487 (5263 
M an n e r und 224 F rauen) g e g en  4307 im V o rjąh r. Im  B etriebe  
v eruhgliick ten  tod lich  1102, einschlieB lich 25 G asv e rg iftu n g en , 
g eg en  1298, einschlieB lich 37 G asv e rg iftu n g en , im  Ja h re  1917. 
D urch  V erle tzu n g  auB erhalb  d e s  B e trieb es s ta rb en  259 g eg en  
95 im V orjahr.

Auf d ie  e inzelnen  U rsach en  v e rte ilten  sich d ie  T od esfa lle  
in den  Ja h re n  1911— 191S w ie  fo lg t.

T o d e s f a l l e  a u f  1000 M i t g l i e d e r  d e s  K n a p p s c h a f t s -  
V e r e i n s.

Ja h r
D u rc h -

s c h n if t l ic l ie
M i tg l ie d e rz a h l

L u n g e n -
tu b e r -

k u lo s e

L u n g e n 
e n tz u n 

dung ;

I n f lu 
e nza

B ro n -
c h it is

A l le  a n 
d e rn  

T o d e s 
fa l le

T o d e s 
fa l le

in s g e s .

1910 351 1 8 8 7,86 7,37 0,28 1,85 *2,3 59,7
1911 357 321 7,39 8,93 0,95 2,01 44,1 63,4
1912 376 710 6,40 8,34 0,21 1,41 50,0 66,4
1913 409 271 6,16 7,13 0,27 1,12 47,1 61,8
1914 388 385 9,29 7,75 0,10 2,37 49,2 66,7
1915 286 671 9,59 9,56 0,14 2,65 57,6 79,5
1916 307 508 11,45 12,62 0,42 2,96 65,8 93,2
1917 347 162 16,82 16,71 0,32 5,93 81,3 124,1
1918 365 300 21,68 41,58 7,66 5,31 74,0 150,2



26. Juni 1920 G l u c k a u f 521

Markscheidewesen.
B eobachtungen de r W ette rw arte  d e r W estfalischen B erggew erksciiaftskasse im Mai 1920.

M  a i

L u f t d r u c k ,  
zu riick g efiih rt auf 0 0 C e ls iu s  

u n d  M eere sh o h e

eŁl
. | l t
S r !XJ p (/> tu 2 o

L u f t t e m p e r a t u r

c ■<y-= T3 u r  ^  
.52 3 ł- 
>  o 
n t: £  
w < 1 1

W i n d ,
R ich tung  und  G esch w in d ig k eit in m /sek , 
b e o b ac h te t 36 m  iib e r d em  E rd b o d en  

u n d  in 116 m M e e re sh o h e

m
bJ3 <v

O O JC
S2  eni

1920 </> 'J s «12 5 J, i/t
•S mni

O
Z ?

ram

Zeit .5 •?
s
ram

Zeit
0 -5 :

S!S“=■e e
D

mm

■5* 
z  '
°c

_ Zeit = 2  

£  "
"C

Zeit ■gE

°C

Hóchst-
wert Zeit Mindcst-

wert Zeit Z

mm

1. 762,5 7 V 757,5 12 N 5,0 18,4
18,8

4 N 5,8 0 V 12,6 S S W 5 1 0 - 1 1  V S 2 6 - 7  V _
2 . 757,5 0 V 754,7 10 N 2 , 8 1 N 12,6 0 V 6,2 — — — 6,7
3. 766,4 12 N 755,3 0 V 11,1 15,5 5 N 9,0 6 V 6,5 _ _ — . —
4. 773,1 12 N 766,5 0 V 6,6 12,3 3 N 5,8 12 N 6,5 — ■ — — — —
5. 776 ,8 2 N 773,1 0 V 3,7 12,9 3 N 3,0 5 V 9,9 — l_ — — —
6. 775,1 0 V 765,4 12 N 9,7 15,2 6 N 8,5 5 V 6,7 S S W 6 3 - 4  N S 2 4 - 5  V 4,2
7. 765,4 0 V 761,3 12 V 4,1 15,1 1 N 7,8 12 N 7,3 W  9 12— 1 N S 2 3 - 4  V 12,8
8. 766,5 8 V 765,1 0 V M 14,2 2 N 7,0 4 V 7,2 —: — — — 1,8
9. 768,6 0 V 765,2 12 N 3,4 13,6 1 V 6,8 12';N 6,8 W  7 2 - 3  N N N  W 2 11— 12 N 3,1

10. 770,7 9 V 768,7 0  V 2,0 14,5 5 N 3,2 5 V 11,3 N O  3 1— 2 N O  2 12—8 V
11. 769,4 0 V 763,4 12 N 6,0 19,1 5 N 4,8 5 V 14,3 0  5 5— 6 N S 2 1 - 2  V —
12. 763,3 0  V 759,3 7 N 4,0 23,7

17,3
5 N 11,9 3 V 11,8 S 7 . 9 - 1 0  V W  2 11— 12 N 7,7

13. 767,1 12 N 760,8 0 V 6,3 5 V 10,5 12 N 6,8 N N W 5 5 - 6  N N  2 11— 12 N
14. 769,1 12 N 767,1 0 V 2,0 17,2 5 N 7,5 5 V 9,7 N 4 12— 1 N N 2 12— 6 V —
15. 769,1 0  V 764,7 12 N 4,4 14,4 4 N 6,1 5 V 8,3 N O  6 5— 6 N N  2 1 - 2  V —
16. 764,7 0  V 756,4

755,6
12 N 8,3 18,5 3 N 4,4 4 V 14,1 N N 0 7 5 — 6 N 0 2 11— 12 N —

17. 758,5 12 N 8 V 2,9 20,3 12 V 8,2 3 V 12,1 S W  5 11— 12 V 0 2 1 - 2  V 16,0
18. 759,3 12 N 757,3 3 N 2,0 20,0 3 N 12,7 3 V 7,3 S  6 2—3 N S 2 5 - 6  V 9,2
19. 767,2 12 N 759,3 0 V 7,9 16,0 1 N 10,5 5 V 5,5 —  - — : — — —
20. 767,9 11 V 765,2 9 N 2,7 15,5 2 N 9,6 4 V 5,9 N O S 11— 12 V S 2 2— 3 V 1,0
21. 771,7 12 N 764,6 5 V 7,1 14,6 12 V 10,1 12 N 4,5 W  N W  3 8— 9 N 0 2 5 - 7  V 0,2
22. 773,3 10 V 771,7 0 V 1,6 20,0 3 N 8,2 4 V 11,8 N 3 3—4 N N  2 5 - 6  V
23. 772,8 0 V 767,1 12 N 5,7 21,6 4 N 8,4 4 V 13,2 O  10 4—5 N 0 2 6— 7 V —
24. 767,1 0  V 760,9 7 N 6,2 26,0 5 N 10,4 4 V 15,6 0  7 9—10 V 0  3 9 — 10 N —
25. 762,0 12 V 760,6 7 N 1,4 26,0 5 N 15,6 3 V 10,4 S 4 9 - 1 0  N 0 2 5 - 7  V 2,9
26. 763,4 11 N 761,8 0 V 1,6 25,2 5 N 15,4 5 V 9,8 W  6 4 —5 N S 2 2 - 3  V 6,2
27. 763,8 7 V 762,7 6 N U 20,3 5 N 15,4 6 V 4,9 W  5 1 1 - 1 2  V W  2 12— 1 V —
28. 763,5 11 N 762,6 5 N 0,9 22,0 6 N 14,0 6 V 8,0 0  3 12— 1 N 0 2 6— 12 N —  ■
29. 763,5 0 V 759,7 9 N 3,8 26,0 3 N 12,8 4 V 13,2 0 4 4 - 5  N 0 2 12— 1 V —
30. 764,4 11 N 760,2. 0 V 4,2 21,4 1 N 13,6 12 N 7,8 W  9 3 - 4  N W  3 11— 12 N 1,0
31. 768,7 12 N 764,4 0 V 4,3 14,7 1 N 10,5 4 V 4,2 S W  8 6 - 7  V W  3 i 11— 1 2 N

M ittel 766,8 762,5 4,3 18,3 9,3 9,0 M o n a tssu m m e . 72,8
M on a tsm itte l au s  33 Ja h ren 56,7

(se it 1888)
M agnetische B eobachtungen zu Bochum . D ie w estliche  

A b w e ich u n g  d e r  M ag n e tn ad e l vom  ó rtlichen  M erid ian  b e t r u g :

M ai
1920

u m  8 U h r 
vorm .

0 | J

um
na

0

2 U h r 
chm .

t

M
(anna
T ag e

0

ittel
le rn d es
;m ittel)

/

1. 10 18,6 10 33,8 10 > 26,2
2. 10 16,7 10 27,8 10 22,3
3. 10 19,2 10 27,3 10 23,3
4. 10 16,3 10 29,7 10 23,0
5. 10 16,1 10 28,0 10 22,0
6. 10 18,6 10 28,0 10 23,3
7. 10 17,2 10 24,1 10 20,7
8. 10 17,8 10 27,7 10 22,8
9. 10 15,0 10 28,8 10 21,9

10. 10 15,4 10 26,6 10 21,0
11. 10 17,3 10 26,8 10 22,0
12. 10 17,8 10 26,4 10 22,1
13. 10 15,5 10 26,6 10 21,0
14. 10 19,8 10 27,1 10 23,5
15. 10 17,9 10 26,9 10 22,4
16. 10 17,6 10 27,6 10 22,6
17. 10 17,2 10 29,2 10 23,2
18. 10 16,3 10 26,8 10 21,5
19. 10 18,1 10 27,6 10 22,8
20. 10 16,8 10 27,0 10 21,9
21. 10 17,5 10 27,5 10 22,5

M ai
1920

um
VC

0

8 U h r 
rtn.

t

u  111 
na

0

2 U hr 
chm.

r

M
(an n a
Tages

0

ttel
nerndes
m ittel)

t

22. 10 17,3 10 27,1 10 22,2
23. 10 17,2 10 26,3 10 21,8
24. 10 16,8 10 25,6 10 21,2
25. 10 15,9 10 25,9 10 20,9
26. 10 18,1 10 27,1 10 22,6
27. 10 19,0 10 27,3 10 23,2
28. 10 15,5 10 28,7 10 22,1
29. >0 20,7 10 26,4 10 23,6
30. 10 18,8 10 27,3 10 23,0
31. 10 18,2 10 26,1 10 22,1

M o n a ts 
m itte l : 10 17,42 10 27,39 10 22,40

Mineralogie und Geologie.
D eutsche G eologische G esellschaft. S itzu n g  am  2. Ju n i 1920. 

V o rs itzen d e r O eh . B erg ra t P o t n p e c k j .
In se in em  V o rtrag  iib e r d i e  R a t s e l  d e r  L ó B b i l d u n g  

h o b  O eh . B erg ra t K e i l h a c k  h ervor, daB d ie  Sicherheit, m it 
d e r  d ie  L eh rb iich er E n ts te h u n g  u n d  U rsp ru n g  d es  LóB dar- 
s te llen , d u rch  d ie  T a tsa ch e n  w e n ig  b e g riin d e t ist. D ie G e fah r
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liege  n ah e , daB d ie  h e rrseh en d e  L eh rm ein u n g  zum  D ogm a 
e rs ta rre  und  ihre W e ite ren tw ick lu n g  g eh em m t w erd e . U m  
d ie se r G e fah r v o rzu b eu g en , g ab  e r  e in en  U eberb lick  u b e r d ie 
zah ire ich en  Schw ierigkeiten , d ie  sich h eu te  noch  e in e r sichern  
E rk la ru n g  d e r  E n ts te h u n g  u n d  d es  A u sg an g sm a te ria ls  d es LoB 
e n tg eg en s te llen . Z u r  B eh aiid lu n g  g e la n g ten  fo lg en d e  5 P u n k te : 
1, D ie  g eo g rap h isch e  V erb re itu n g  des LoB. 2. D ie L óB m assen 
d e r E rde. 3. D ie  B eschrank theit d es LoB auf e inen  w inzigen  
A bschnitt d e r  E rd gesch ich te . 4. D ie G leichm aB igkeit und 
M erk w urd igkeit d e r  m ech an isch en  u n d  p e trb g rap h isch en  Z u- 
sa m m e n se tzu n g  d es LoB. 5. D ie S chw ierigkeit, d a s  U rsp ru n g s- 
u n d  A u sg an g sm ateria l d e s  LoB festzuste llen .

1. Z u r  V eran sch au lich u n g  d ien te  e in e  W eltk a rte  d e s  LoB, 
in d e r  d ie  von ih m  e in g en o m m en en  G eb ie te  u n d  g le ich ze itig  
d ie  g roB en  d iluv ia len  V e rg le tsch eru n g sg eb ie te  e in g e trag en  
w aren . D ie  K artę  zeigfe, daB d e r  LoB auf d e r  n ó rd lichen  
u n d  siid lichen  H a lb k u g el d e r  E rde  auftritt, und daB e r auf 
d e r n ó rd lichen  in E u ro p a  und  A sien  e in en  g esch lo ssen en  
G iirte l e inn im m t, d e r vom  A tlan tischen  O zean  (F rankreich) 
bis zum  S tillen O zean  in C h in a  re ich t, w a h ren d  sich in N o rd - 
am erik a  d ie  L óB verbre itung  von d e r S ierra  N ev ad a  b is zu 
d e r K ette  d e r  A p p a lach en  erstreck t. In d e r  siid lichen  H a lb 
kugel ist d e r  LoB b ish e r n u r  au s  S tid am erik a  b ekann t, w o  er 
zw ischen  d em  20. u n d  42. B re iten g rad  von den K ord illeren  
bis zum  A tlan tischen  O zean  re ic h t; se ine  A uffindung  in Siid- 
afrika is t noch  m oglich , in A u stra lien  w ah rsch ein lich .

D ie N o rd g ren ze  des LoB in E u ras ien  v e rlau ft durch  
w e ite  F lach lan d er zw ischen  d em  52. u n d  56. B re iten g rad ; 
d ie  S iidg renze  d a g e g e n  w ird  du rch  d ie  ju n g en  F e lten g eb irg e  
(A lpen , B ałkan, K aukasus, z en tra lasia tisch e  K etten) g eb ilde t. 
Siidlich von d iesen  G eb irg en , in Italien , au f d e r  siid lichen 
B alkanhalb inse l, in A n a to lien , A rm en ien  und  Ind ien , ist noch  
n ie  e in e  S p u r von LoB g e fu n d en  w o rd en .

In N o rd am erik a  h a t d e r  LoB in d en  no rd siid lich en  K etten- 
g e b irg e n  natiirliche  O st- u n d  W est-, a b e r  keine so lch en  N ord- 
u n d  S iid g ren zen . D ie sen k rech te  V e rb re itu n g  d es  LoB kennt 
k e ine  G re n z e n ; in W es te u ro p a  m eid e t e r d ie  G eb irg e  iib e r 
400 ni, in O s te u ro p a  s te ig t e r bis 1200 m , in  A sien  bis 4000 m , 
in N o rd am erik a  b is 2000 m  em p o r. K lim atische E infliisse 
sch e id en  bei e in e r U n te rsu ch u n g  se in e r V e rb re itu n g  aus, den n  
e r  findet sich in g ie ich er W eise  in d en  reg n erisch en  G eb ie ten  
d e r su b tro p isch en  Z o n e  S iid am erik as w ie  in den  trocknen  
u n d  k a lten  H o ch g eb ie ten  In n e ra sien s. Alle d iese  V erhalt- 
n isse  sin d  du rch  d ie  b ish e rig en  L óB theorien  vó llig  u n erk la rt 
geb lieb en .

2. D ie  G roB e d e r  3 groB en L óB gebiete h a t d e r  Vor- 
trag e n d e  w ie  fo lg t b e re c h n e t:  E u ro p a  u n d  A sien 16000000 , 
N o rd am erik a  5 000000  und  S ud am erik a  5 000000  qkm . Im 
gan zen  b e tra g t sie  a lso  26000000  qkm . D avon  diirfte  m in d esten s 
d ie  H alfte  no ch  h eu te  e in e  LóBdecke trag en . D ie m ittlere  
M ach tigkeit d e s  LoB w ird  zu  m in d esten s 10 m an g en o m m en , 
w e lch e  Z ah l a is M in d estw ert e in g eh en d  b e g riin d e t w urde . 
D a rau s  e rg ib t sich d ie  M in d estm asse  d es LoB zu 130000 ckm. 
U m  d iese  M asse  d e r  A n sch au u n g  n a h e r  zu b rin g en , w u rd e  
an gefiih rt, daB m an  d am it D eu tsch lan d  m it e in e r 240 m h ohen  
LóBdecke iiberk leiden  k o n n te , E u ro p a  m it e in e r so lch en  von
13,4 ni u n d  d ie  g e sa m ten  L an d m assen  d e r E rd e  m it e in e r 
so lch en  von  1 ni. M it d ie se r  L óB m asse JaBt sich e in  G eb irg e  
von  100 km  B reite , 1000 m m ittle re r  H ó h e  u n d  1300 km L ange  
errich ten . E in so lch es  G eb irg e  w u rd e  in D eu tsch lan d  von 
B asel b is O stp reuB en  re ichen . D ie  g roB en  di!uvialen  V er- 
g le tsc lie ru n g sg eb ie te  u m fassen  2 0 0 0 0 0 0 0  qkm , s in d  a lso  er
heb lich  k le iner ais d ie  L óB gebiete.

3. D e r LoB findet sich n u r  im  D ilu v iu m ; au s  k e in e r an d ern  
F o rm a tio n  k en n t m an  ein  G este in , d as ais u m g ew an d e lte r  
LoB g e d e u te t w e rd en  k o n n te , u n d  auch  h eu te  b ilde t e r sich n ich t 
m ehr. E r is t ein  fossiles G este in  u n d  ein L eitges te in  d es

a lte m  Q u a rta ra b sc h n itts  d e r  E iszeit. D arum  muB zw ischen  
LoB u n d  E iszeit ein  u rsach lich er Z u sa m m e n h an g  b es teh en , um  
so  m ehr, a is  m an  in d e r  E iszeit m eh re re  P e rio d en  d e r  LóB- 
b ild u n g  kennt, d ie  e b en so  v ielen  V erg !e tsch e ru n g en  en tsp rech en . 
D ie h e u te  h e rrseh en d e  L eh rm ein u n g  erblickt in d e r  E iszeit 
d ie U rsache, im LoB d ie  W irk u n g , in d e r  A n nahm e, daB zur 
Z e it des H ó h ep u n k tes  d e r  E iszeiten  groB e G eb ie te  a is  vege- 
ta tio n slo se  W iisten  d a g e leg e n  h a tten , d en en  d ie  S tiirm e den  
S tau b  en tn a h m en  und an  a n d e rn  S te llen  ais LoB w ied er 
ab lag erten . D ann  ist a b e r  d ie  zeitliche B esch ran k u n g  d e r  LóB- 
b ild u n g  n ich t zu v e rs teh en , da  es zu a llen  Z e iten  v e g e ta tio n s- 
Iose W iisten , S tiirm e Und a is A b lag eru n g sg eb ie te  g e e ig n e te  
S tep p en  g e g eb e n  ha t. M an w ird  a lso  v e rsu ch en  m iissen , das 
K ausa lita tsv erh a ltn is  u m zukehren , und fragen , ob  v ielleicht d ie 
L óB bildung  d ie U rsach e  d e r  E iszeit w ar. D afiir sp rich t v o r 
allem  d as Z u sam m en tre ffen  d e r L óB bildungszeiten  m it eb en so  
v ieien  q u a rta ren  V erg le tsch eru n g en .

4. R atselhaft ist d ie  m ech an isch e  und  petrographT sche 
Z u sa m m e n se tz u n g  d es  LoB, in d em  K ó rn er von V>« b is '/so m m  
D u rch m esse r 8 0 - 9 0  au sm ach en  ; auf das w id e rstan d sfah ig ste  
und d a s  m echan isch  und  chem isch  am  le ich testen  z e rstó rb a re  
M inerał, Q u arz  u n d  Kalk, enffa llen  d u rchschn ittlich  6 0 —70 bzw . 
2 0 —2 5 5/0- D ab ei ist von g ró B ter B e d eu tu n g  die A rt d e s  Auf- 
tre ten s  von Kalk, d ie m erk w iird ig erw e ise  noch n ich t re s tlo s  
g ek la rt i s i  In den  d e r  O b erflach e  n ah en  T eilen  d e r  LóB decken 
tritt e r ais s in te ra rtig e  U e b e rrin d u n g  d e r  e in ze ln en  K órnchen  
im  Q u arz  a u f ;  nach d e r A nsich t d e s  V o rtrag en d en  ist d iese  
F orm  a b e r  sek u n d ar, w ah ren d  e r  u rsp riing lich  — u n d  noch 
h eu te  in g roB ern  T ie fen  — in F orm  von K órn ch en  und  
S tau b ch en  auftritt. D ie h eu tig e  L eh rm ein u n g  v e rm a g  das 
Z u sam m en v o rk o m tn en  d ie se r  be id en  so  v e rsch ied en en  M ine- 
ra lien  d u rch au s n ich t zu e rk la ren .

5. D iese lbe  L eh rm ein u n g  sag t, d e r  LoB sei in d e r H au p t
sache  au s  den  e iszeitiichen  M o ran en  a lte re r  V e re isu n g en  
au sg eb la sen  w o rd en . D er V o rtrag en d e  w ies d ie  .U n m ó g lich - 
keit d ie se r A n n ah m e nach , d a  d ie  A ltm o ran en  e rs ten s  n u r  
w inzige G eb ie te  auB erhalb  d es  Ju n g m o ra n en g iirte ls  e in n eh m en , 
d ie ju n g ern  G laz ia łb ild u n g en  a b e r e isb ed eck t w aren , u n d  w eil 
zw eitens d ie A ltm o ran en  tief v e rw itte rt und  en tkalk t w a ren , ais 
d ie  L óB bildung  b e g an n . M an muB a lso  a n d e re  G este in e  ais 
L ieferer d e s  LoB a n seh en , a b e r  w e lc h e ?  Es g ib t kein  G este in , 
in d e m  die be id en  G e m en g te ile  d e s  LoB in d e r  en tsp rec h en 
den  K orngróB e au ftre ten , ais ' d ie  G ru n d m o ran e n  u n d  die 
M e rg e lsan d e ; e rs te re  lagen  a b e r  u n te r  E is o d e r  d icken L ehm - 
decken, le tz te re  sin d  voraussich tlich  g ró B ten te ils  im  W a s se r  
a b g e lag e rte s  L óB m aterial. D er V o rtrag en d e  b e rec h n e te , daB 
d ie  A ltm o ran en  kaum  1 \  d e r  v o rh a n d en e n  L óB m assen liefern  
ko n n ten . Q u arz  und  Kalk m u ssen  a lso  v e rsch ied en en  G e- 
s te in en  e n tn o m m en  sein, und  dafiir k o m m en  n u r  fe in k ó rn ig e  
S a n d ste in e  und  K alksteine  in B etrach t. E rste re  s in d  a b e r  
viel zu  se lten , ais daB sie  d ie  u n g eh eu e rlich en  Q u a rzs tau b - 
m assen  g e lie fe rt h ab en  ko n n ten , und  d ie  K alksteine v e rw itte rn  
n ie  m echan isch , so n d e rn  im m er n u r  ch em isch  durch  L ósung . 
W o h er k om m en  a lso  d ie  u n g e h eu e rn  K a lk stau b m assen , d ie  
‘/o — V* d e r  g e sa m ten  L óB m assen  b e tra g e n ?

D ie G le ichartigkeit d e r  Z u sa m m e n se tz u n g  des LoB in 
a llen  T eilen  d e r E rde  v e rlan g t e in e  se in e r A b lag eru n g  v o rau s- 
g e g an g e n e  g leichm aB ige  M isch u n g  d e r G e sa m tm a sse ; w a re  
d e r  LoB ird isch en  U rsp ru n g s , so  m uB te sich d iese  M isch u n g  
in se h r g roB en  H o h en  vo llzogen  h a b e n ; dazu  ist a b e r das 
LóBkorn w ie d e r  viel zu groB.

S o  e rg eb en  sich  bei e in g e h en d e r P riifu n g  im m er n eu e  
und  stan d ig  w ach sen d e  S chw ierigkeiten . E in A u sw eg  w iird e  
sich n u r  d a n n  b ie ten , w en n  es g e la n g e , d e n  kosm ischen  
U rsp n in g  d es  LóB n ach zu w eisen . D urch  e in e  so lch e  h eu te  
se h r kuh n  e rsch e in en d e  A n n ah m e  w u rd en  n ah ezu  alle  R atsel 
g e ló s t u n d  e rk la r t: d ie  G leichm aB igkeit d e r  Z u sa m m e n se tz u n g ,
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die  U n m óglichkeit d e r  A b le itu n g  von  ird isch en  G este in en , 
d ie  B esch ran k u n g  auf das a lte re  Q u a rta r, d ie  zo n are  V erb rei- 
tu n g  u b e r  d ie  g an ze  E rde  (M eid u n g  d e r Z o n en  groB ter 
U m d re h u n g sg e sc h w in d ig k e it; m an  kann  auch  an  d ieS a tu rn rin g e  
den k en ) und  d ie  K au sa lita tsb ez ieh u n g  zu r E iszeit.

A n d en  V o rtrag  schloB  sich e ine  a u sg e d eh n te  A u ssp rach e  
an , d ie ebenfa lls  auf das d eu tlich s te  zeig te , w ie  w e n ig  b ish e r 
d ie  LoB frage g ek la rt i s t :  A n h an g er d e r a ąu a tisc h e n  u n d  de r 
ao lisch en  L óB bildung, V erfech ter e in es du rch  n o rd liche  Eis- 
w in d e  u n d  du rch  en tg e g en g e se tz t w e h e n d e  S iid w estw in d e  
b ew irk ten  L o B stau b tran sp o rtes , A n h a n g e r e in e r A u sS lasu n g  
au s G ru n d m o ran e n , fiuv iog lazialen  S an d en  o d e r  FIiiB kiesen, 
V erfre ie r d e r A uffassung  d e s  K alkes ais p rim are  S in ter- und  
a is prim iire K o rn b iid u n g  kam en  zum  W o rte  u n d  e rw iesen  
d ad u rch  d ie  N o tw en d ig k eit, m it dem  LoB problem  n o chm als 
g ew isse rm aB en  von v o rn  zu  b eg in n en  u n d  z u n ac h st d ie 
G ru n d fra g en  viei so rg fa ltig er ais b ish e r zu e rfo rschen . K. K.

Geseizgebung und Verwaltung.
Ist d ie V erein igung zw eier o d er m eh re rcr B ergw erke u n ter 

den iibrigen V oraussetzungen des § 8 Abs. 1 Z iffe r 8 des G rund- 
e rw erbsteuergese tzes auch dann steu erfre i, w enn sie  au f e iner 
Fusion b e ru h t?  D ie G ese tze sm ate ria lien  zum  G ru n d e rw e rb - 
s te u e rg e se tz  vom  12, S e p tem b e r 1 9 1 9 ' en th a lten , a b g e se h e n  
von e inem  H in w e is -a u f  § 7 d es Z u w a ch ss teu e rg ese tze s , n ich ts 
iib e r d ie  A u s leg u n g  d es § 8 Ziff. 8 d e s  G ru n d e rw S tG . D iese  
G ese tze ss te lle  s tim m t a b e r  w ó rtlich  iiberein  m it § 7 Ziff. 8 
d e s  Z u w a ch ss teu e rg ese tze s  vom  14. F e b ru a r 19 1 1 2 in das d ie 
B estim m u n g  e rs t in d e r 3. L esu n g  d e r K om m ission  g e lan g t 
ist. D er u rsp riin g lich e  K o m m iss io n sa n tra g  lau te te  d ah in , daB 
Z u w a ch ss teu e r  n icht e rh o b en  w e rd en  so llte  »bei V e re in ig u n g  
z w eie r o d e r  m eh re re r  B erg w erk e  zu e inem  einheitlichen  
G an zen  — K o n so lid a tio n  —

In d e r  F a ssu n g  d es  K o m m issio n san trag s  w iird e  sich  d ie  
B estim m u n g  auf d en  Fali d e r  K on so lid a tio n , § §  41 ff. des 
A llgem einen  B ergg ese tzes f ik  d ie P reuB ischen  S taa ten , be- 
sch ran k t h a b en . D iese  e r fo rd e r t:

1. e inen  no tarie ll o d e r  g erich tlich  b e g la u b ig te n  K onsoli- 
d a tio n sak t (V ertrag , BeschluB  d e r  M itb ete ilig ten  o d e r  E rk la ru n g  
d e s  A lle ine igen iiim ers),

2. e in en  von e inem  k o n z ess io n ie rte n M a rk sc h e id e r o d e r  Feld- 
m esse r in 2 S tucken  g e fe rtig ten  S ituationsriB  d e s  g an zen  F e ldes,

3. d ie  A n g ab e  d es  d em  k o n so lid ie rten  B erg w erk  b e ig e - 
leg te n  N a m en s  (§ 42 Ziff. 1 - 3  A B G .),

4. d ie  B esta tig u n g  d e s  O b e rb e rg a m ts , d ie n u r  v e rsag t 
w e rd en  darf, w e n n  d ie  F e ld e r d e r  e inzelnen  B ergw erke  n ich t 
an e in an d e r  g ren zen  o d e r  w en n  G riin d e  d es  o ffen tlichen  
In te re sse s  e n tg e g e n s te h e n  (§ §  41 und  49 A B G .).

Bei d en  K o tn m iss io n sb e ra tu n g e n  w ie s  d e r  V e rtre te r  d e s  
R eich ssch a tzam ts d a rau f h in , das d ie  B e fre iu n g  n u r auf d ie  
V e re in ig u n g  z w eie r o d e r  m eh re re r  B erg w erk e  zu e inem  e in 
h e itlich en  G an zen  (K o n so lid a tio n  im  S in n e  d es  A B G .) b ezo g en  
w e rd en  d u rfe , d ie  au s  b e rg tech n isch en  o d e r  au s  so n s tig e n  
sach lichen  G riin d en  n o tw e n d ig  o d e r  zw eckm aB ig  se i, daB 
a b e r  so n s tig e  V e re in ig u n g en  m e h re re r  B ergw erke , w ie  b e so n 
d e rs  d e r Fali d e r  F u s i o n ,  von  d e r  B efre iu n g  a u szu n eh m en  
se i, d am it sie  n ich t zu  U m g e h u n g en  b e n u tz t u n d  z. B. bei 
d e r  V ere in ig u n g  m eh re re r  techn isch  se lb s ta n d ig e r  B erg w erk e  
zu e in e r A k tien g ese llsch aft in A n sp rn ch  g e n o m m en  w erd en

1 R O B I.  S . 1617 f f . B e g ru n d u n g e n  z , I .  u n d  I I .  E n tw u r f  e in e s  G ru n d -  
e rw e rb s te u e rg e s e tz e s , S ta a te n a u s s c h u B -D ru c k s . N r .  34 u n d  374 ; d e r  A u s s c h u li-  
b e r ic h t ,  S ta a te n a u s s c h u B -D ru c k s . N r .  7 7 4 ; d ie  s te n o g ra p h is c h e n  B e r ic h te  d e r  
N a t io n a Iv e rs a in ra Iu n g .

R O B I.  S. 3 3 f f .
s v g l .  B e r ic h t  d e r  15. K o m m is s io n  u b e r  d ie  3 . L e s u n g  d e s  E n tw u r fs  e iu c s  

Z u w a c h s s te u e rg e s e tz e s . N /e rh a n d lu n g e n  d es  R e ic b s ta g e s , 1 2 . L e g is la tu r p e r io d e ,  
I I .  Sess. 190 9 /1 1 , N r .  596.

k o n n e . D ie  A n trag s te lle r h ab en  d a rau f hin ih rem  A n trag  den  
W o rtlau t g e g eb e n , d e r  in § 7 Ziff. 8 Z uw S tG . G ese tz  g e w o rd en  ist.

D ie A u s leg u n g  d es  §  7 Ziff. 8 Z u w S tG . ist u m stritten . 
In Ziff. 2 d e r  E rla u te ru n g e n  zum  G ese tz , d ie  au f G ru n d  am t- 
licher U n te r la g e n 1 im  R eich ssch a tzam t z u sam m en g este llt 
w o rd e n  sind , w ird  dazu  b e m e rk t: -A is A u s tau sch  von Feldes- 
te ilen  ist d e r  V o rg an g  zu v e rs teh en , w ie  e r  in § 51 d es 
A llgem einen  B erg g ese tzes fiir d ie  P reuB ischen  S taa ten  b e 
h a n d e lt ist, w a h ren d  d ie  V ere in ig u n g  z w eie r  o d e r  m eh re re r 
B erg w erk e  zu e inem  e in h e itlich en  G an zen  d ie  Falle d e r K on
so lid a tio n  im  S inne  d e r  § §  41 b is 49 eb en d a  um faBt und  n ich t, 
w ie  bei den  K o m m issio n sb e ra tu n g e n  (K. B. II, S. 15) u n d  durch  
A b le h n u n g  d e s  A n trag s  N r. 616 Z iffer 1 im  P len u m  k largeste llt 
ist, auch  d en  Fali d e r F u sion  (z. B. V ere in ig u n g  m eh re re r  
tech n isch  se lb s tan d ig e r  B erg w erk e  zu e in e r A k tiengese llschaft 
o d e r, w ie  in d em  ab g e leh n te n  A n trag  N r. 616 Ziff. 1 an g e- 
s tre b t w ar, e in es B erg w erk es m it e in em  H i i t te n u n te rn e h m e n ) '. 
E b en so  b esch ran k en  in A n le h n u n g  an  d ie  E n ts te h u n g sg e - 
sch ich te  d e r  B efre iungsvorsch rift d ie  S te u erfre ih e it auf d ie 
Falle  d e r  K o n so lid a tio n : E. Z i m m e r n i a n n 2, S t i e r - S o m l o :i, 
S i m o n 1, F u c h s 5 und B e  c h  e r - H  e n n e b e r g 6. H ó n i g e r 7 
laBt d ie  F rag e  d e r  S teuerpflich t bei ta tsach lich e r V ereiriigung  
offen , b e ja h t sie  a b e r s te ts  bei F u s io n en .

E inen  a n d e rn  S tan d p u n k t n im m t von d e n  K o m m en ta ren  
d es  Z u w S tG . n u r  L i o n *  ein, d e r  sich  au f den  W o rtlau t d e s  
§ 7 Z iff. 8 stiitz t u n d  au ch  d en  F u sio n en  be im  V o rlieg en  d e r  
u b rig eh  g ese tz lich en  V o ra u sse tzu n g e n  S teu erfre ih e it zubillig t.

D ie  w e ite re  A u sleg u n g , zu fo lge  d e r  auch  F u s io n e n  nach  § 7 
Ziff. 8  Z u w S tG . u n d  § 8 Z iff. 8 G ru n d e rw S tG . s teuerfre i se in  
k o n n e n ,  v e rd ien t den  V orzug , w eil sie  n ich t n u r  d e n  W o r t 
l a u t  d e r  G ese tze ss te lle , so n d e rn  auch  d e reń  Z w e c k  fiir 
sich h a t" . A uch fiir d iese  S teu erg ese tze  m uB d e r  a llg em ein  
a n erk an n te  G ru n d sa tz  g e lten , daB d ie  E n ts te h u n g sg e sc h ich te  
u n d  d ie  bei d e r  B e ra tu n g  v o n  R eg ie ru n g sv e rtre te rn  o d e r  
so n s tig en  am  Z u stan d e k o m m e n  e in es G ese tze s  b e te ilig ten  
S te llen  geau B erten  A u ffassu n g en  n u r  in so w eit G e ltu n g  be- 
a n sp ru ch en  konnen , a is sie  in d e r F a ssu n g  d e s  G ese tzes se lb s t 
u n z w eid e u tig  u n d  k lar zum  A usd ru ck  g ek o m m en  sind . S o n s t 
verliert m an  d ie  g e rad e  bei S te u erg e se tz e n  unerlaB liche sch arf- 
u m g ren z te  G ru n d la g e  d es  s taa tlich en  S te u era n sp ru c h s  u n d  
offnet d e r  V erw a ltu n g sw illk iir  T u r  u n d  T or.

§ 8  A bs. 1 Ziff. 8 G ru n d e rw S tG . (RGB1. 1617 ff.) la u te t:
D ie  S te u er w ird  n ich t e r h o b e n : ........................ b e i  d e r

V e r e i n i g u n g  z w e i e r  o d e r  m e h r e r e r  B e r g w e r k e  
z u m  Z w e c k e  d e r  b e s s e r n  b e r g b a u  1 i c h e n  A u s 
n u t z u n g ,  s o f e r n  s i e  n i c h t  z u m  Z w e c k e  d e r  
S t e u  e r e r s p a r u n g  e r f o l g t .

Z u r  E rla n g u n g  d e r  S teu erfre ih e it m u ssen  d a n ac h  fo lg en d e  
V o ra u sse tzu n g en  g e g e b e n  s e i n :

1. E s muB e ine  V e r e i n i g u n g  zw eie r o d e r m eh re re r  
B erg w erk e  v o rlieg en . DaB d ie  V e re in ig u n g  e ine  K o n so lid a tio n  
im S inne  d e r  § §  41 ff. A B G . se in  in u sse , sa g t d a s  G ese tz  nichf. 
D a h e r  g e n iig t j e d e  t a t s a c h l i c h e  V e r e i n i g u n g  zw eie r 
o d e r m eh re re r  B ergw erke , auch  e in e  so lch e  au f d e r G ru n d 
lag e  e in e r F u sion , v o rau sg ese tz t, d a s  d ie  u n te r  2 u n d  3 
fo lg en d en  w e ite rn  V o ra u sse tzu n g e n  erfu llt sind .

2. D ie  V e re in ig u n g  muB e rfo lg en  z u m  Z w e c k  d e r  
b e s s e r n  b e r g b a u l i c h e n  A u s n u t z u n g .  Es g en iig t 
n ich t, daB die V ere in ig u n g  g esch ieh t, u m  d en  W ettb ew e rb  
auszu sch a lten , d en  U m satz  zu verg roB ern  o d e r  d e n  B etrieb

1 A m t i ic h e  M i t te i lu n g e n  u b e r  d ie  Z u w a c h s s fe u e r ,  1911, S. 105.
2 Z u w S tG .  A n m . 17 zu  §  7 .
3 Z u w S tG .  Z i f f .  1 0  z u  §  7 .
4 Z u w S tG .  A n m . 8  zu  Si 7.
•• Z u w S tG .  A n m . 8  zu  § 7.
s Z u w S tG .  A n m . 21 zu  §  7 .
1 Z u w S tG .  A n m . 11 z u  Ś 7 .
« Z u w S tG .  S. 106.
3 Ic h  b e h a lte  m i r  v o r ,  A n m .  35 z u  § 8  m e in e s  K o m m e n ta rs  z u tu  G r u n d - 

e rw S tG .  b e i e in e r  w e ite rn  A u f la g e  i i i  iia c h s te h e n d e m  S in n e  z u  e rg ta z e n .
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verw altu n g sfech n isch  e in fach er o d e r  w irtschaftlich  e rg ieb ig e r 
zu g es ta lten . D er b e sse rn  b erg b au lich en  A u sn u tz u n g  d ien t 
d ie  V erein igung , w en n  du rch  sie  in irg en d e in e r W eise  die 
G e w in n u n g  d e r in B etrach t k o m m en d en  M ineralien  g iin s tig e r 
g e s ta lte t w ird , se i es, daB sich d ad u rch  d ie  zu fó rd ern d en  
M en g en  e rh o h en , sei es, daB sich d ad u rch  d as  F6rderver- 
fahren  e rg ieb ig e r o d e r  e in fach er g e sta lte t.

3. D ie V ere in ig u n g  da rf n i c h t  z u m  Z w e c k  d e r  
S t e u e r e r s p a r u n g  erfo lgen . Es d u rfen  a lso  keine Um - 
g e h u n g sa b sich ten  vo rliegen .

D ie  G e w a h ru n g  d e r  S teu erfre ih e it so li zur V ere in ig u n g  
m eh re re r  B ergw erke , w en n  d iese  d a d u rch  be rg b an lich  b e sse r  
a u sg e n u tz t w e rd en  kon n en , g e rad ezu  a n reg en . D e r G ru n d  
d e r  S teuerfre ihe it, F o rd e ru n g  d e r  w irtschaftiichen  A u sn u tzu n g  
d e r  G ru n d stiick e  zum  V orteil d e r  A llgem einheit, ist h ie r der- 
se lb e  w ie  bei d e r  S te u erb e fre iu n g  fiir F e ld b ere in ig u n g e ti, 
G re n zre g e lu n g e n  o d e r  B au p la tzm n leg u n g en  (§  8 Ziff. 7 G ru n d - 
e rw S tG .). Es w a re  se h r  w en ig  fo lgerich tig , w en n  d ie  S te u er
fre ih e it u n te r  a llen  U m stan d en  g e lten  so llte  fiir d ie  K onso lida tion , 
w e lch e r d e r Z w eck  b e sse re r  b e rg b au lic h e r A u sn u tz u n g  se h r  
w ohl feh len  kann , n ich t a b e r  fiir d ie Fusion , w en n  bei ihr 
d ie se r  Z w eck  e rre ich t w ird.

N ach  dem  d e r  E ró rte ru n g  d ie se r F rag e  zu g ru n d e  lieg en d en  
T a tb es tan d  ha t d a s  e in e  B ergw erk  ein  a n d ere s  an g ren z en d e s  
B ergw erk  du rch  V ersch m elzu n g  nach  §  305 H B G . e rw o rb en . 
D ie b e id en  B ergw erke  w erd en  zum  e in h eitlichen  A bbau  ih rer 
G ru b en fe ld e r verein ig t. D urch d ie  V e re in ig u n g  soli e rre ich t 
w e rd en  u n d  w ird  auch  erre ich t, daB d ie  A b b au ein rich tu n g en  
u n d  d ie  A u fb e re itu n g san lag en  des iib e rn eh n ie n d en  techn isch  
n ach  n e u en  G ru n d sa tze n  e in g e rich te ten  B ergw erks auch  fiir 
d e n  A b b a u b e trieb  d es  v e ra lte ten  B ergw erks u n d  fiir d ie  A uf
b e re itu n g  d e r  d a rau s  g e fo rd e rten  K ohle v e rw en d e t w erd en . 
D a durch  d ie  neuzeitliche  A u fb ere itu n g  erheb lich  m eh r K ohle 
g e w o n n en  w ird , d ie  im  N utzen  d e r A llgem einheit liegende  
K o h le n g ew in n u n g  a lso  erheb lich  'e rg ie b ig e r  g e s ta lte t w ird , 
d ien t d ie  V ere in ig u n g  d e r  b e sse rn  b e rg b au lich en  A u sn u tzung . 
DaB d e r U n te rn eh m er d ab ei Unter U m stan d en  se iu en  A bsatz  
v e rg ro fie rt u n d  d ad u rch  auch  w irtschaftlich  g e w in n t, schlieBt 
d ie  A n w en d u n g  d e r  S teu erb e fre iu n g  n ich t au s. T a tsach en , 
d ie  auf S te u eru m g eh u n g sab s ic h ten  schlieB en lassen , liegen

n ich t vor. D er E rw erb  d es  B erg w erk s d u rch  F u sio n  in fo lg e  
d e r  zu r b e sse rn  b e rg b au lich en  A u sn u tz u n g  e rfo lg en d en  V er- 
e in ig u n g  d e r  b e id en  B ergw erke  u n te rlieg t d a h e r  m eines 
E rach ten s w e d e r  d e r Z u w ach s- nocii d e r  G ru n d e rw e rb s teu e r .

O b e ram tsrich te r  O t t ,  E ttlingen .

Volkswirtschaft und Statistik.
Kohlengewinnung von Neu-Siidwales im Jahre 1919 ‘. In

d e r K o h len g ew in n u n g  A u s tra lien s n im m t N eu -S u d w ales die 
e rste  S te lle  e in ;  1919 fó rd e rte  es 8,63 M ili. t g e g e n  9,06 M ili. t 
im  Ja h re  vorher, d. s. 432 000 t o d e r  4,76 '% w e n ig er. In den 
le tz ten  be id en  Ja h ren  v e rte ilte  sich d ie  G e w in n u n g  au f die 
3 F o rd erb ez irk e  w ie  fo lg t.

1918
t

1919
t

N o r d b e z i r k .............................. 5 966 926 5 629 253
S i i d b e z i r k .............................. 1 9S4 57S 1 826 574
W estb ez irk  . . . . . 1 111 672 1 175 727

Z U S . 9 063 176 8 631 554
An Koks w u rd e n  1919 425000  t h e rg es te llt  o d e r  184000 t 

w e n ig e r a is im  V orjah re .

1 N a c h  C o l l ie r y  O u a rd la n  1920, S. 1082.

Kolilenein- und -ausfuhr der Niederlande im Jahre 1919.
W ie die n ach s te h en d e , e in e r  M itte ilu n g  des Kgl. N ied erlan - 
d isch en  S ta tistischen  Z en tra la n ite s  en tn ó m m en e  Z ah len ta fe l 
e rseh e n  laBt, ist die E i n f u h r  H o llan d s an  K ohle  im  letzten  
Ja h re  s e h r  g e s tieg en . W ah re n d  in d en  K rieg sjah ren  d a u e rn d  
e in  R iickgang  zu  b e o b ach ten  w a r  ist d iesm al g e g en  d as V o r- 
ja h r  e in e  Z u n ah m e  um  1,95 Mili. t o d e r  154,92 °/0 zu verze ichnen . 
An d em  G e sa n itb e zu g  von 3,2 M ili. t ist in e rs te r  Linie B elgien 
m it e in e r  L ieferung  von 1,28 Mili. t be te ilig t, g e g en  nu t
13 697 t im  V o rjah r. A uch  d ie  E in fu h r aus E n g lan d  ha t sich 
bei 380 000 t m eh r a is v e rd re ifach t, w o g e g e n  d ie  L ieferungen  
D eu tsch lan d s u m  rd . 300000  t zu riick g eg an g en  sin d . D ie  
A u s f u h r ,  w elche  g le ich ze itig  d ie  d u rch g efiih rten  M en g en  
in sich schlieB t, ha t sich  auf a n n a h e rn d  d e r  g le ichen  H o h e
g e h a lten  w ie  im  V orjah r. 

K o l i l e n e i n -  u n d  - a u s f u h r d e r  N i e d e r l a n d e  i m  J a h r e  1919.1

G roB britann ien  
u n d  Irland  

t
D eu tsch lan d

t

B elgien

t

Frank
reich

t

V er. S taa ten  
von A m erika 

t

N or-
w eg en

t

Schw e-
den

t

In sg es.

t

E in fu h r
1. V ie rte ljah r 1918 . . 74 882 678 021 499 __ __ __ __ 753 403

1919 . . 76 779 205 851 12 5S5 __ __ __ _■ 376 265
2. „ 1918 . . 3 0 1 4 67 727 9 859 --- -_ ■ . _ 80 710

1919 . : 118 104 73 536 860 480 --- . __ __ __ 1106 921
3. „  1918 . . 4 250 233 597 434 --- — __ _ 238 280

1919 . . 85 933 230 343 394 252 --- __ __ 937 042
4. „  1918 . . 30 549 153 297 2 905 — — . __ __ 186 751

1919 . . 98 824 312418 11 220 — — — — 789 372
1.—4. V iertelj. 1918 . . 112 695 1132 642 13 697 --- __ ■___ __ 1259 034 \

1919 . . 379 640 822 148 1278 537 

A u s fu h r1

" — — ---. 3209 600

1. V ie rte ljah r 1918 . . 805 — I --- 19 075 75 174 2 0 1 3 0
1919 . . 3  321 2 9 1 0 28 74 __ ■__ 9 377

2. „  1918 . . 45 — 1 — 24 995 __ 120 25 161
1919 . . 4 451 4S 4 7 3 221 4 018 — , - ' _- . — 29 937

3. „  1918 . . 2 335 — 1 — 30 476 __ 131 37 502
1919 . . 2 780 2 535 45 200 9 668 --- 2  655 19490

4. „  1918 . . 830 98 1 30 29 917 88 30 964
1919 . . 5 735 3 922 30 5 346 25 111 _ 3 777 51 751

1.—4 .V ierte lj. 1918 . . 4 015 98 4 30 104 463 163 425 i 113 757
1919 ' .  .

1 E in s c h l.  B u n k e rk o h le .

16287 14214 3 324 9 638 34 779 --- 6 432 110 555



26. Juni 1920 G l i i c k a u f 525

Roheisen- und Stahlgewinnung Kanadas in 1918. N ach 
e in e r in d e r  Z eitsch rift „ T h e  If0 n  A g e“ 1 e n th a lte n en  A n g ab e  
ste llte  sich d ie  R oh e isen - u n d  S ta h lg e w in n u n g  K an ad as in 
den  Ja h ren  1917 u n d  1918 w ie  folgt.

* 1917 

t

1918

t

R oheisen  . . . . 1 170 480 11 9 5  551
S tah lb lócke  . . . 1 691 291 1 8 0 0 1 7 1
StahlguB  . . . . 54 443 73 537
E lek tro stah l . . . 50 467 119 130
E isen le g ie ru n g en  . 43 465 44 704
S tah lsch ien en  . . 46 645 162 747

Bei sam tlich en  au fgefiih rten  E rzeu g n issen  lieg t e ine  Zu- 
n ah m e  v o r ;  a n -R o h e ise n  w u rd e n  25 000 t m eh r hergeste llt, 
an  S tah lb locken  109 000 t, an  S tahlguB  19000 t, an E lektro- 
stah l 69 000 t  u n d  an  S tah lsch ien en  116000 t.

1 1920, S . 416.

Verkehrswesen.
Am tliche T arifv eran d eru n g en . O s td eu tsch  - B ayerischer 

G iite rverkehr. Fiir B rennstofFe des A uS nahm etarifs 6 (K ohle  
u sw .), b e so u d e rę s  T arifh eft vom  1. O kt. 1919, nach den  S ta tio n en  
Asch in B óhnien , G rie sen  (O bb .) U eb erg an g , H asiau , K ufste in , 
M itten w ald  U eb erg an g , P fron teń -S te in ach  U e b e rg a n g  und 
S alzb u rg  ist d ie  F rach t in a llen  F allen  zu den  K oh lensa tzen  
des Spezialtarifs 111 (A b te ilu n g  B) zu b e rech n en , nach den 
S ta tionen  E isen ste in , F u rth  (W ald ), H a id m iih le , L indau-R eutin , 
P a ssau  H bf. u n d  S in ibach  (In n ) a b e r n u r  d an n , w en n  d ie  
S en d u n g en  n icht im  In n lan d  v e rb rau ch t, so n d e rn  au sg efiih rt 
w e rd en  so llen . H ie rb e i sin d  d e r F rach tb e rech n u n g  b is auf 
w e ite res  d ie  E n tfe rn u n g en  d es O s td eu tsch -B ay erisch en  O u te r- 
ta rifs  in V e rb in d u n g  m it den  A nsto B en tfern u n g en  d e s  Ab- 
sch n itte s  VI Z iffer 1 im  b e so n d e re n  T arifheft, en th a lten d  
A u sn ah m eta rif 6, vom  1. O kt. 1919, S. 9 - 1 6  zu g ru n d e  zu 
legen . D en K oh len sa tzen  d e s  Spezia lta rifs III (A b te ilu n g  B) 
d e r  A llgem einen  K ilo m etertariftafe ln  ist e ine  V ersch ieb eg eb iih r 
von 2  Pf. fiir 100 kg  h in zu zu rech n en . Im V erk eh r von  d e r 
V ersan d sta tio n  M itte ls te in e  (n u r fiir den  V ersan d  d e r  Jo h an n - 
B ap tis tag ru b e  in Sch legel) k om m t jed o ch  e in e  V erśch iebe- 
g eb iih r n ich t zu r B erechnung .

Patentbericlit.
Anmeldungen,

die  w a h ren d  zw eie r  M otiate  in d e r  A u sleg eh alle  
d es  R e ich sp a ten tam tes  au slieg en .

V om  25. M ai 1920 a n :  
la ,  7. F . 40 930. A n to in e  F rance, L u ttich ; V e r tr . :

J. T en e n b au m  und Dr. H . H e im an n , P a t.-A n w alte , Berlin
SW  68. W asch v erfah ren  m it S tro m se tzap p ara ten . 9. 6. 16. 
B elgien  1 9 .6 .1 5 .

5 b , 9. S. 49902 . W . S p ringer, M asch in en fab rik , E isen- 
und  M etallg ieB erei, G . m. b . H ., V arel (O ld b g .). F iih rungs- 
sch litten  fiir S ch ram m asch in en  m it se itlich e r S p u rg le itsch ien e . 
27. 3 .1 9 .

5 b , 13. R. 48222 . H e in rich  R ohde, U n se r F ritz  (W estf.). 
S ta u b fan g e r  fu r  G e s te in b o h ra rb e iten . 21. 8. 19.

10 a, 26. T . 22 519. T h y sse n  & C o. A. G ., M iilheim  (R uhr). 
T ro m m e le n tg a se r  m it sc h rau b e n g a n g fó rm ig  y e rlau fenden
F iih ru n g srip p en  fu r d a s  d u rch zu se tzen d e  G u t zu r D estilla tion  
d e r  K ohle bei n ied rig e r T em p era tu r. 1 .2 .1 9 .

12 i, 21. F. 45 965. A rno  F ro h b erg , L o h n b e rg  (L ahn). 
Kulił- u n d  W asch tu rm  fiir K ieso fengase . 29 .1 2 . 19.

20 e, 16. F. 46 196. D ip l.-Ing . W illy  F ran k en , K ohlsche id .
K u p p lu n g  fiir F ó rd e rw ag en  u n d  a n d ere  F ah rzeuge . 5 .2 .2 0 .

5 9 a , 1. B. 93096 . B ern h ard  B usch, W aldkirch  (B rsg .). 
V erfah ren  zum  H e b en  von F liissigkeiten  au s B ohrlochern .
3. 3. 20.

40 c , 16. G . 50 325. D r.-Ing . V icto r G e rb er, Z u ric h ; 
V e r tr . : Dr. L ofterhos, Pa t.-A nw ., F rankfu rt (M ain). V erfahren  
zu r H e rs te llu n g  von A lum in ium  au s T o n e rd e . 1 2 .2 . 20. 
Schw eiz  18. 2. 19.

8 0c , 13. F. 44481 . F elix  Fuchs, W ie n ;  V e r tr . : M ax 
R ichter, P e n ig  (Sa.). E n tlee ru n g sv o rrich tu n g  fiir Schach tofen  
zum  B rennen  von Z em en t, Kalk, M ag n esit u. dgl. 1 6 .4 .1 9 .

80 c, 13. T . 23 153. R udolf T h ie le , H o x te r  (W eser). 
S tau b d ich te  A u stra g ev o rric h tu n g  fiir Schach to fen . 24. 9. 19.

V om  27. M ai 1920 a n :
l a ,  11. W . 53S99. W . W eb e r  & C o., G ese llsch aft fiir 

B ergbau , In d u strie  und  B alm bau , W iesb ad en . W asch v o rrich tu n g  
zu r G e w in n u n g  von Koks au s A bfailen  u n d  R iickstanden. 
24.-11. 19.

l a ,  23. B. 88397. D ip l.-Ing , Dr. A dolf B arth , F rankfu rt 
(M ain), D a rm stad te r  L andstr. 6. S c h e id eap p a ra t fiir k ó rn ige  
u n d  sch lam m ig e  M assen . 8. 2. 19.

5c , 4. Ś. 50085. F riedrich  S o m m er, E ssen , V iehofer 
S tr. 69. V o rrich tu n g  zum  R au b en  von h o lzem en  G ru b en - 
s tem p e ln  m it F tillm asse  und  K eilfestste llung  im e ise rn e n  
S tem pelau fsalz . 2 .5 .1 9 .

5 d ,  2. R. 48198 . R ybniker H iitte  G . m . b . H ., Rybnik
(O .-S.). D am m ttir fiir B ergw erke . 1 8 .8 .1 9 .

121, 4. D. 37157. H ein rich  D au s, Alfeld (L eine). K iihl-
v o rrich tu n g  fur heiBe K alisalzlosung , L augen  so w ie  heiB e
F liissigkeiten  je d e r  Art. 1 4 .2 .2 0 .

1 2 1, 4. H . 79679 . Dr. C arl H e rm an n , B leicherode  (H arz). 
K rista llisiertu rm  zum  A uskris ta llisie ren  heiB g e sa ttig te r  Kali- 
sa lz ló su n g en . 2 0 .1 .2 0 .

21 li, 12. Sch. 52915. E d m u n d  S ch ró d er, Berlin, M ay- 
b achufer 48/51. V erfah ren  zum  Schw eiB en von M etallen  und  
L eg ieru n g en , w elche  bei E rh itzu n g  und  u n te r g e rin g em  D ruck 
sp ró d e  u n d  b riich ig  w erd en , m itte ls d e r  W id e rstan d ssch  w eiB ung. 
1 3 .4 .1 8 .

2 4 b, 1. W . 50 627. H e rm an n  W eiffenbach , M unitions- 
u n d  P y ro tech u isch e-F ab rik  G . m . b. H ., S an d e-B erg ed o rf v o r 
H am b u rg . V erfah ren  zu r E n tz iin d u n g  von O e lfeu e ru n g en .

38 li, 2. R. 44308. P e te r  C . Reilly, In d ian ap o lis  (V. St. A .); 
V e r t r . : E. L am b erts, Pa t.-A nw ., B erlin S W  61. V erfah ren  zur 
T riirikung voti H o lzern . 1 6 .3 .1 7 .

80  a, 24. Z . 11229. Z e itze r E isengieB erei u. M asch in en - 
bau-A .G ., Zeitz. B rikettp resse . 1 4 .1 1 .1 9 .

Gebrauclismuster-Eintragungen,
b ek an n tg em ach t im  R e ichsanzeiger vom  25. M ai 1920.
5 d .  741697. H u g o  K lerner, G e lsen k irch en , S ch a lk e r 

Str. 164. A u szieh b ares A nsch luB rohr fiir S ch iitte lru tsch en - 
m o to ren . 4 . 5. 20.

20 a. 741619. M ax  K onig , B leicherode  (H arz ). F o rd er- 
w a g en m itn eh m er. 2 3 .4 .2 0 .

20 c. 741776. P e te r  B ritz, B ersch w eile r. S e lb sta tig e
B rem sein rich tu n g  fiir B e rg w erk sw ag en  a lle r A rt. 26. 3. 20.

20 e. 741597. T h . P fin g stm an n , P re B -u n d  H am m erw erk , 
R eck linghausen . F ó rd e rw a g en k u p p lu n g . 1 9 .1 .2 0 .

50 c. 741795. P au l B achniann , B iihlau b. D resd en , Schón- 
fe ld e rstr. 11. W alzen m iih le  fiir Q u a rzg u t m it au sw e ch se lb a ren  
W alzen  u n d  y e rs te llb a rem  W alzen ab stan d . 5 .5 .2 0 .

78 e. 741202. Fab rik  e lek trisch er Z iin d er, G . m. b. H ., 
K óln-N iehl. E lek trischer Z iin d er. 1 7 .7 . 16.

78 e. 741203. Fabrik  e lek trisch er Z iin d er, G . m . b . H .,
K oln-N iehl. Z iin d e rd rah t fiir e lek trische  Z iin d er. 17. 7 .1 6 .

78 e. 741549. „V u lkan“ G ese llsch a ft fiir H titten - u n d
B erg w erk sb ed a rf m . b. H ., B erlin. E lek trischer G lu h z iin d e r  
m it K o h ie n h rik k e . 1 2 .4 .2 0 .

81 e. 741324. O tto  E llinghaus, E ssen , L ó b b erts tr . 159. 
S ch leu d errad  zu in  F o rd e m  u n d  V erte ilen  von Sch iittgu t. 1 4 .9 .1 8 .

Verlangerung der Schutzfrist.
F o lg en d es  G e b rau c h sm u ste r  is t an  dem  a n g eg e b en e n  

T a g e  auf 3 Ja h re  v e rlan g ert w o rd e n :
12 k. 665 9S8. B erlin -A nhaltische M a sc h in e n b a u -A .G .,

Berlin. S a ttig u n g sv o rrich tu n g . 7 .5 . 20.



G l u c k a u f Nr. 26

Deutsche Patente.

D er B u chstabe  K (K rieg sp a ten t) h in te r  d e r  U eb ersch rift d e r 
: B esch re ib u n g  e in es P a ten te s  b ed eu te t, daB e s au f G ru n d  
d e r  V e ro rd jiu n g  vom  8. F eb ru a r 19]7 o h n e  v o rau fg eg an g en e

B ek ann tm achu iig  d e r  A n m eld u n g  e rte ilt w o rd en  i s t /

1 a  (10). 321285, vom  14.Ju n i 1918. T h e o d o r  S t e e n  
i n  C  h a  r  1 o  11 e n  b  u r g. Verfahren zur A ufbereitung der Stein
kohle und Yorrichtung■ zu seiner Ausfiihrung.

D em  sch w er y e rw en d b a re n  K oh lensch lam ni, d e r  bei 
K o h len w asch en  in den dem  E inlatif d e r  T riib e  a b g ek eh rten  
K lartaschen  ausfallt, soli so  viel re in e  F e inkohle  b e la ssen  
o d e r  z u g ese tz t w e rd en , daB e r  ra sch  und  g u t trock n e t und 
leicht au se in an d erfa llt. D as Z u se tzen  d e r F e in k o h le  zum  
Schlam m  kann  in d e r  W eise  b ew irk t w e rd en , daB m an 
Schlam m  und  F einkoh le  au s A b sch e id u n g stasch en  in eine 
g em e in sam e  L eitung  einfuhrt, d ie  d a s  G em isch  m it H ilfe 
e in es P u m p w erk es, b e isp ie lsw e ise  e in es Z w eikam m er-M am m ut- 
b ag g ers , e in e r R utsche o d e r e in e r ah n lich en  E n tw asse ru n g s- 
v o rrich tu n g  iiberg ib t.

l a  (25). 321159, vom  17. Se 'p tem ber 1913. L e s l i e
B r a d f o r d  i n  B r o k  e n  H i i i , N e  u-s u d  w a l e s  (A ustra lien). 
Verfahren zur Scheidung der Zinksulfide von den Bleisulfiden 
eines Erzes unter Anwendung eines Schaumschwimrnverfahrens. 
F u r d iese  A n m eld u n g  w ird  gem aB  d em  U n io n sv e rtrag e  voin
2. Ju n i 1911 d ie  P rio rita t auf G ru n d  d e r  A n m eld u n g  in 
A u stra lien  vom  19. S ep tem b er 1912 bean sp ru ch t.

D ie S ch e id u n g  soli d u rch  ein M ittel e rfo lgen , d a s  aus 
e in e r L o su n g  von e inem  o d e r  m eh re rn  C h lo rid en  d e r Alkali- 
o d e r  E rdalkalim etalle  besteh t. W ah ren d  d e r  S c h e id u n g  soli 
d ie  M asse, w en n  erfo rderlich  u n te r  E rw arm u n g  und  u n te r 
Z u sa tz  e in e s S ch aum m itte ls , au fg eru h rt und  en tliifte t w e rd en .

1 a  (25). 321160, vom  28. N o v em b er 1913. M i n e r a l s  
S e p a r a t i o n  L i m i t e d  i n  L o n d o n .  Yorrichtung zum 
Anreichern von Erzen mittels Schaumschwimmverfahrens, bei 
dem. ein Mischgefdfi mit Einlafi fur die Erzmasse und mit 
Auslafi fur die Riickstande und Yorricktungen zur Erzeugung 
einer kraftigen Umriihrung versehen ist.

Bei d e r  V o rrich tu n g  w ird  G a s  o d e r  Luft in d en  u n tern  
T eil des M fschraum es e ingefiih rt, d e r  von dem  e ig en tlichen  
S ch w in im rau m  durch  e in e  L e it- (P ra ll- )w a n d  fiir d ie  E rzm asse  
g e tre n n t ist. Bei so lch en  V o rrich tu n g en , bei d e n en  zum  Um - 
riih ren  d e r  M asse  e in  um  e in e  sen k rech te  A chse  u m lau fen d es  
R iih rw erk  y e rw en d e t w ird , soli d ie  Luft du rch  ein  u n te r  dem  
R iih rw erk  in d a s  M ischgefafi m u n d en d es  R ohr in d a s  GefaB  
e in g efiih rt u n d  d ie  Leit- (P ra ll-)w a n d  u n m itte lb a r o b e rh a lb  
d es  R iih rw erkes an g eo rd n e t und  m it D u rch tritto ffn u n g en  ver- 
se h e n  w erd en .

lO a  (11). 321292, vom  28. M arz 1918. F i r m a  C a r l  
F r a n c k e , G e s c h a f t s s t e I l e  B e r l i n  i n  B e r l i n .  Be- und 
Entladevorrichtung fur um eine wagerechte Achse sich drehende 
Destillationstrommeln,

D ie V o rrich tu n g  b e s teh t a u s  dem  
tro g fo rm ig en  R ohsto ffb eh alte r b, d e r  a n 
n a h e rn d  d e n se lb en  K ru m m u n g sh a lb m esse r 
h a t w ie  d ie  D estilla tionstrom m el d, so w ie  
au s  d em  K ratzer a , d e r  d em  Q u ersch n itt 
d e s  B eh alte rs  an gepaB t ist u n d  dazu d ien t, 
d en  R ohstoff au s  d em  B eh alter in  d ie  
T ro m m el zu  sch ieben , n ach d em  d e r  B e
h a lte r an  bezw . in d ie  B esch ick u n g so ffn u n g  
d e r  T ro m m el g esch o b en  ist. Z u r  B e 
w e g u n g  d e s  K ra tzers kan n  z. B. d ie  end- 
lo se  K ette  c d ien e n , m it w e lch e r d e r  
K ra tzer y e rb u ń d en  w ird . D er K ratzer 
kann  nach  den i B eschicken d e r T ro m m el 
d a r in  v e rb le ib en  u n d  zu ih re r  E n tle e ru n g  
yerW endet w erd en .

5 a  (3). 321291, vom  19. M arz  1916. S i e m e n s -
S c h u c k e r t w e r k e G . m . b . H .  i n  S i e m e n s s t a d t  b. B erlin . 
Schlangenbohrer fiir Erde und weiches Gestein.

D er B o h re r ist in d e r  Q u e rric h tu n g  aus m eh re rn  in se in e r 
L an g srich tu n g  y e rlau fen d en  Streifen  b, c u n d  d zusam m en - 
gese tz t, d ie  leich t lo sb a r  m ite in an d er v e rb u n d en  sirid. Die 
in d e r  L an g srich tu n g  g e g en e in a n d e r v e rsetz ten  S ch n e id en  a, e 
und  /  d e r  y e rsch ied en en  S tre ifen  konnen  auch  in d e r  Q u er- 
rich tu n g  g e g en e in a n d e r y e rse tz t sein.

2 0 e (1 6 ) . 321083, v o m 3 0 .Juli 1919. F r i e d r i c h  K o e p e  
i n  B o c h u m .  Forderwagenkupplung.

D ie K u p p lu n g  b e s te h t au s e inetn  von W ag e n m itte  zu 
W ag e n m itte  re ich en d en  Z u g m itte l, d a s  in d e r  M itte  d e r  W ag en  
leicht lo sb a r b e festig t ist. Z u r B efes tig u n g  kon n en  K etten- 
g lied e r, Schleifen u. dgl. d ien en , d ie  iib e r d ie  m it H ilfe von 
B ugeln  an  d em  W ag e n  befestig te , z. B. T .-form igen M itn eh m er 
g e le g t w e rd en . '

2 4 c (9). 318669, vom  11. April 1918. A d o l f  S c h o u d o r f f  
i n  R a t i b o r  (O .-S.), Regeneratiiflammofen.

D e r O fen  h a t e inen  o b e rh a lb  d e r  G as- und  L uftkam m ern  
bzw . d e r S ch lackenkam m ern  lieg en d en  O fen h erd , und  in d e r 
d ie  G as- u n d  L uftkam m ern  tre n n e n d e n  W an d  ist ein H o h l- 
raum  y o rg e seh e n , in den  bei D urch lass ig k eit d e s  T ren n u n g s -  
w a n d m au e rw e rk es  d a s  G as  o d e r  d ie  Luft e in tritt. An Stelle  
d es H o h lra u m e s kann  zw ischen  d e n  K am m ern  e ine luft- bzw . 
g a su n d u rch la ss ig e  Schicht a n g eo rd n e t sein .

2 6 a  (8). 320906, vom  19. M ai 1917. A k t i e n g e s e l l -  
s c h a f t  f i i r  B r e n n s t o f f y e r g a s u n g  i n  B e r l i n .  Schwel- . 
rohr fur Gaserzeuger.

D as sen k rech t s te h en d e  R ohr, dem  e in e  k re isen d e  Be
w e g u n g  um  e in e  sen k rech te  A chse e rte ilt w ird , ist am  u n tern  
E nde  so  sc h rag  a b g esch n itten , daB d e r  u n te re  A u s trittąu e r- 
sch n itt m it d e r W ag erech ten  e inen  W inkel b ild e t, d e sse n  
Spitze in  d e r B ew eg u n g srich tu n g  d es  R ohres nach  vorn  g e 
rich te t ist.

2 7 c (12). 321155, vom  5. April 1919. D i p l . - I n g .  k a r i  
S c h o l l e r  i n  C h a r l o t t e n b u r g .  Umlaufgebldse mit einem 
exzentrisch zu einer Trommel gelagerten und unter dem EinfluP 
eines Fliissigkeitsringes stehenden, in der Trommel umlaufenden 
Schaufelrad.

D ie S te u eru n g  d es  Z u- u n d  A bflusses fur das zu ver- 
d ich ten d e  M ittel w ird  bei d em  G e b lase  du rch  d ie  rad iaie  
R e la tiv b ew eg u n g  des F lu ss ig k e its rin g es  zu  zw ei Schaufel- 
k ranzen  bew irk t, d ie  fe st m it d em  S ch aufelrad  v e rb u n d en  
sin d  u n d  w a h ren d  e in e r U m d re h u n g  a b w ech sę ln d  vom  Fliis- 
s ig k e itsrin g  fre ig eg eb en  und  g esch lo ssen  w erd en .
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27 b (9). 321128,\om 22. Ju n i 1919. M a r t i n  S c h m e t z  
- i n A a c h e n .  Regel vorrich tu ng fiir ein- und mehrstufige
Kompressoren,

D ie Z y lin d er d e r  K om 
p re sso re n  sin d  d u rch  d ie  
L eitung  a m it d e r  L eitu n g  b 
v e rb u n d en , d ie  e ir.erse its  
in d ie  A tm osph iire , an d er- 
se its  in den  S au gstu tzen  
d e r  K o m p resso ren  in iindet. 
In d ie  L eitu n g  b ist d e r  
K o lb en sch ieb er d so  e in- 
g e sch alte t, daP> e r von  dem  
in den  Z y lindern  herrschen- 
den  D ruck e n tla s te t ist 
und  d ie  V e rb in d u n g  d e r 
Z y lin d er m it d e r  A t
m o sp h a re  h e rste llt, w en n  
im S au g stu tzen  ein U n te r
druck  e n ts teh t. In d ie  
L eitu n g  a kann ein Riick- 

sch lagven til so  e in g esch a lte t se in , daB es ein  A n sau g en  von 
*atm ospharischer Luft in d ie  Z y lin d e r ve rh in d ert.

4 0 a (1 4 ) .  309160, vom  12. Juni  1917, G s t e r m a n n  & F l u s  
i n  K o l n - R i e h  1. Verfahren zur Gewinnung von metallischem 
Kupfer aus Schlacken. (K)

K u p ferhaltige  Schlacken o d e r  R uckstande  so llen  e inem  
K o k sg ase rzeu g e r m it fiu ssig e r E n tsch lackung  bei d e r  Be- 
sch ick u n g  ais FluB m ittel zu g eg e b en  w e rd en . D abei w ird  d ie  
R ed u zieru n g  d e r  K upferyerb ind ttngen  bis au f d ie  letz ten  R este 
erz ie lt u n d  d as K upfer in fliiss iger F o rm  m itg ew o n n en .

4 0 a (42). 321242, vom  1. A pril 1913. J o s e f  J e r z y
B o g u s k i  i n  W a r s c h a u  u n d  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  
f i i r  B e r g b a u  u n d  H ii 11 e n b  e t  r i  e b  S a t u r n  i n  S a t u r n  
b.  S o s n o w i c e .  Verfahren zur Gewinnung von Zink aus 
Galmei, besonders aus zinkarmen Erzen, sowie bergmdnnischen 
und hiittenmannischen Riickstanden durch ammoniakalische 
Losungen. Z u s .z . Pat. 271658. L an g ste  D a u e r: 22, F e b ru a r  1927.

In d ie  bei d em  A u slau g en  d e r  Z inkerze  m it sta rk en  
L o su n g en  von A m m o n iak  o d e r  A m m o n iak d eriv a ten  ent- 

-steh en d en  sta rk en , in e inem  beheiz ten  B eh alte r befind lichen  
Z in k am m o n iak lau g en  soli iib e rh itz te r D am pf e in g efiih rt w e rd en , 
um  d ie  Z inksalze  in k rista llin ischer Form  ab zu sch e id en . Die 

^Laugeit kon n en  a u ch  in k o c h en d es  W asse r o d e r  kochende  
'v e rd iin n te  E n d lau g en  d ieses P ro z e sse s  g e le ite t w e rd en , in d ie 
m an  g le ichze itig  u b e rh itz ten  W asse rd a m p f e infiihrt.

Zeitschriftenschau.
(E in e  E rk la ru n g  d e r  h ie ru n te r  v o rk o m m en d en  A bkiirzungen  
von  Z eifsch riften tite ln  is t n eb st A n g ab e  d e s  E rsch e in u n g so rtes , 
N am en s d es H e rau sg eb e rs  usw . in  N r. 1 auf d en  S eiten  16—18 

veroffen tlich t. * b e d e u te t T ex t-  o d e r  T afe lab b ild u n g en .)

M ineralogie und Geologie.
U e b e r  d e n  S o n n e n b r a n d  d e r  G e s t e i n e .  V on 

H ibsch . Z. p r. G eo l. M ai. S. 69/78. V erlau f d e s  S on n en - 
b ra n d es . D ie  b e s teh e n d en  A nsich ten  iib e r se in e  U rsachen . 
A n v e rsch ied en en  S o n n e n b ra n d g este in e n  d u rch g eftih rte  U n te r
su c h u n g e n  und ih re  E rg eb n isse . E rk en n u n g sze ich en  d es 
S o n n e n b ra n d es .

F o s  s i l e  H o l  z  k o h l e .  V on S tu tzer. B raunk. 29. M ai.
S. 93/5. D ie v e rsch ied en en  A nsich ten  iib e r d ie  E n ts te h u n g  
lan g a u sh a lte n d e r  u n d  m ach tig e re r  H olzkoh len flóze , d ie sich 
n ich t auf W a ld b ran d  u n d  D eh y d ra tisa tio n  zu ru ck fu h ren  laBt.

D i e  E n t s t e h u n g  d e r  n o r d d e u t s c h e n  S a l z -  
l a g e r s t a t t e n .  (SchluB.) B ergb. 3. Juni. S. 487/90. D ie 
T h eo rien  iib e r d ie  E n ts te h u n g  d e r  v e rsch ied en en  von d e r  A us- 
b ild u n g  d es  S taB furter L agers ab w e ic h en d e n  K alisalzab- 

• lagerungen  in N ord - und  M itte ld eu tsch lan d .

Bergbautechnik.

U e b e r  d e n  n e u e r n  B e r g b a u  i n  B a y e r n .  (F^orts.) 
B ergb. S. 491/7. D ie  E rzfith ru n g  d e r  G a n g e  im  H o llen ta l. 
(F o rts . f.)

Z i n  n b e r g b a u  i n  B r i t i s c h - M a l a y a .  V on  S chreiber. 
Z. pr. G eo l. M ai. S. 79/82. D ie  Z in n e rz la g ers ta tte n  u n d -se ife n . 
D er A bbau  d e r  Seifen. A n g ab en  iiber d ie  G ew in m tn g sm en g en , 
d ie  P re ise  und  d ie  A rb e ite rv erh a ltn isse .

M i t t e i l u n g e n  a u s  d e n  G e b i e t e n  d e s  B a u -  
\ v c s e n s  u n d  d e s  B e r g -  u n d  H ii 11 e n  w e s  e n s. U r -  
g e s c h i c h t l i c h e  B e r g b a u e  I n  d e n  O s t a l p e n .  V on 
Kyrie. M o n a tssch rift f. o ffentl. B au d ien st u. B erg - u. H iitten w . 
1. Jun i. S. 170/3. B esch re ib u n g  d e r  au s  d e r  B ronzezeit 
s tam m en d en  A b b au e  in den K u 'pfererzvorkom m en auf dem  
M itte rb e rg  und  atu E in ó d b erg , am  B u ch b erg  u n d  H och- 
g riindeck  so w ie  in d e r N a h e  von V iehofert. (F o rts . f.)

S a f e t y  d e v i c e s  a p p l i e d  i n w i n d i n g ,  V on M etcalfe. 
C oli. G u a rd . 4. Juni. S. 1572/4. K urze K en n zeichnung  d e r  
S ich erh e itsv o rrich tu n g en , d ie  in E ng lan d  be i d e r  Schacht- 
fo rd e ru n g  V erw en d u n g  finden.

W i r t s c h a f t l i c h e  G ę s i c h t s p u n k t e  b e i m  B e t r i e b  
d e r  L o k o m o t i v - S t r e c k e n f ó r d e r u n g .  V on W in te r- 
m eyer. B ergb. 3. Jun i. S. 385/7, N ach te ile  d e r  S trecken- 
fó rd eru n g  m it en d lo sem  Sei) g e g e n iib e r  d e r  V e rw e n d u n g  von  
L okom otiven . D ie F o rd e ru n g  m it feu erlo sen  D am pflokom otiven  
und V e rb ren n u n g sm o to re n . (SchluB f.)

Dampfkesśel- und M aschinenwesen.

U n t e r s u c h u n g e n  a n  S t e i l r o h r k e s s e l n .  V on 
M iinzinger. Z . d. Ing . 29. M ai. S. 393/8*. E in g eh en d e  Schil- 
d e ru n g  d e r  U n te rsu ch u n g  d e r 7 .  im  K raftw erk  G o lp a  auf- 
g e s te ilte n  B auarten  von S te ilro h rk esse ln . (F o rts. f.)

D a m p f  e r  z e u g u  n g  d u r c h  A b  w  a r m e v e  r w e  r t  u n g . 
V on Blau, Z. D am pfk. B etr. 4. Jun i. S. 169/70*. B esp rech u n g  
zw eie r von d e r  M asch in en fab rik  A u g sb u rg -N itrn b e rg  g e lie fe rte r 
A b w iirm e-D an ip fk esse lan lag en . (SchluB f.)

B r e n n s t o f f e r s p a r n i s  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r i i c k -  
s i c h t i g u n g d e s  B e t r i e b e s  v o n  D a m p f r o h r l e i t u n g e n .  
Von M enk. (SchluB.) Z . D am pfk. Betr. 4. Jun i. S. 170/2". 
W e ite re  fiir e in e  g u te  Iso lie ru n g  von D a m p fro h rle itu n g en  in 
B etrach t k o m m en d e  G esich tsp u n k te . V e rg le ich srech n u n g  zu r 
zahlenm iiB igen F ests te llu n g  d e s  W arm eg e w in n s  e in e r sacli- 
gem aB  au sg e fiih rten  D am p fle itu n g  g e g e n iib e r  e in e r tech n isch  
n ich t e in w an d fre ien .

D a s  H e r r i c h t e n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  P u m  p e n .  
V on M itusch. F o rd e rtech n . 14. M ai. S. 93. H in w eis auf den  
śch lech ten  Z u stan d  d e r  P u m p e n  in fo lge  ja h re la n g  b e n u tz te r  
m in d e rw e rtig e r B etriebssto ffe . M itte l zu r In s ta n d se tz u n g  d e r 
P u m p en .

E i n f l u B  d e s  T r a g h e i t s m o m e n t e s  d e r  R a d -  
g e s t e l l e  v o n  D r a h t s e i l b a h n w a g e n  a u f  d i e  B e a n -  
s p r u c h u n g  d e r  T r a g s e i l e .  V on S ch ro d er. F o rd ertech n .
14. M ai. S. 95/7*. U n te rsu ch u n g  d e r  V erh a ltn isse  beim  U eb er- 
lauf d e r  S e ilb ah n w ag en  iiber K u p p lu n g en  u n te r  b e so n d e re r  
B eriicksich tigung  d es  T rag h e itsm o m en te s . (SchluB f.)

Elektrotechnik.

U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  d i e  G r o B e  u n d  B e s t a n -  
d i g k e i t  v o n  K o n t a k t v e r b i n d u ń g e n  u n t e r  b e s o n 
d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e s  A l u m i n i u m s .  V on R ichter. 
(F o rts .)  E. T . Z. 3. Ju n i. S. 433/5. Z u sa m m e n fa ssu n g  de r 
E rg eb n isse  an  d e r  e rs ten , zw e iten  und  d ritten  H a u p tg ru p p e . 
(SchluB f.)

V e r f a h r e n  z u r  A u f f i n d u n g  u n t e r i r d i s c h  o d e r  
v e r d e c k t  v e r l e g t e r  m e t a l l i s c h e r  L e i t u n g e n .  V on 
D ieckm ann . E. T. Z. 3. Jun i. S. 435/6*. D as n eu e , au f se in e  
p rak tisch e  B rau ch b ark eit e rp ro b te  V erfah ren  b e ru h t d arau f, 
d en  zu n ach st u u b ek an n ten  L e itu n g ss tran g  a is  K o p p e lu n g sg lied  
zw isch en  e in e r  H o ch freq u e n z e rre g e ra n o rd n u n g  und  e in e r 
sch w in g u n g sem p fin d lich en  ln d ik a to ran o rd n u n g a u sz u n u tz en  u n d  
n ach zu w eisen . V o ra u sse tzu n g e n  fiir d ie  A n w en d b a rk e it des 
V erfah rens.
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Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.
S c h i e f e r b r u c h u n d S e i g e r u n g s e r s e h e i n u n g e n .  

V on O b erh o ffer. St. u . E . 27. M ai. S. 705/13*. B isherige  
B eo b ach tu n g en  u n d  E rg eb n isse  d e r  m ik ro sk o p isch en  U n te r
su ch u n g , d ie  d e n  u rsach lich en  Z u sa m m e n h a n g  zw isch en  
P h o sp h o ran sa tn n ilu n g e n  u n d  S ch ieferb ruch  in S tah le rzeu g n issen  
k la rg este llt h a b en . E rk la ru n g  d e s  S ch iefe rb ru ch s an  H and  
e in g e h en d e r B e trach tu n g en  iib e r d ie  p rim are  u n d  sek u n d a re  
K rista llisa tion  u n d  U m k rista llisa tio n . (SchluB f.)

B e s c h l e u n i g t e A u s b e s s e r u n g e n v o n m a s c h i n e l l e n  
E i n r i c h t u n g e n  d u r c h  d a s  a u t o g e n e  S c h n e i d -  u n d  
S c h  w e i B v e r f  a  h r e n. V on N olte. St. u. E. 27. M ai.
S. 713/7*. N u tz an w e n d u n g  d e r  b e id en  V erfah ren  in d e r 
K esse lsch m ied e  und  K esse lm eiste re i e in es D illin g er H u tten - 
w erk es an  H an d  e in e r R eihe v o n  B eisp ielen .

F r a g e  n d e s  S c h  a c h t o f e n  b e t r i e b e s .  V on O stw ald . 
F eu e ru n g stech n . 1. Jun i. S. 141/2*. V orsch lag , den  Koks- 
v e rb rau ch  in K up p e lo fen  durch  B eein flu ssu n g  d es  s ta tio n a ren  
G le ich g ew ich ts  d e r  S toffe m it H ilfe  e in g e fu h rten  W asse r-  
d am p fes erheb lich  zu v e n n in d e rn .

U e b e l s t a n d e  i m  B e t r i e b  v o n  O a s e r z e u g e r n .  
V on R aabe. F eu e ru n g stech n . 1. Jun i. S. 142/3. H in w e is  
auf d en  beim  M artin o fen b e trieb  du rch  d ie  E in fu h ru n g  von 
T o n n en g e ld e rn  u n d  u n g e n u g en d  au sg e b ild e te  B ed ienungs- 
m an nschaften  h e rv o rg e ru fen en  M eh rv erb rau ch  an  K ohlen  fiir 
d ie  O ase rzeu g e r.

U e b e r  d i e  B r a u c h b a r k e i t  v o n  T h e r i n o e l e m e n t e n  
a u s  u n e d l e n  L e i t e r n  i n  h o h e n  T e m p e r a t u r e n .  
V on H offm ann  u n d  Schulze. E. T . Z . 3. Jun i. S. 427/33*. 
U m fan g  u n d  A rt so w ie  E rg eb n isse  d e r  U n te rsu ch u n g  von 
T h e rm o e le m e n ten  ‘m it Schenkeln  au s  m eh re re  M illim eter 
sta rk en  S taben  o d e r R 5hren  au s  u n ed len  L eitern  auf ih re  
B rau ch b ark e it in h o h en  T em p era tu ren .

U e b e r  d i e  U n t e r s u c h u n g  e i n e s  b e s o n d e r s  
h o c h w e r t i g e n  b i t u  m i  n o s  e n  S c h i e f e r s .  V on D olch. 
(SchluB.) P e tro leu m . 1. Jun i. S. 109/11. W eite re  B erechnungen  
iib e r d ie  W irtschaftlichkeit d e r  G e w in n u n g  d es  Sch iefers. 
Z u sa im n e n s te llu n g  d e r  b en u tz ten  Schriften.

U e b e r  d i e  t e c h n i s c h e G e w i n n u n g  d e s  g e l b e n  
B 1 u  11 a  u g  e n s a  1 z e s a u s  a u s g e b r a u c h t e r  G a s -  
r e i n i g u n g s m a s s e .  V on G ru b e  u n d D u lk . Z .a n g e w .C h e m . 
8. ju n i .  S. 141/4. D ie in B etrach t k o in m en d en  V erfah ren . 
A rb e itsp lan  u n d  A n o rd n iin g  d e r v o rg en o m m en en  Y ersuche. 
D er EinfluB d es  K alkgehaltes und d e r  T e m p e ra tu r  auf d ie 
A u sb eu te . U n lósliche  V erb in d u n g  zw ischen  F errihydroxyd , 
K alzitim hydroxyd u n d  F errozyankalium . W eite re  V ersuche 
zur v o lls tan d ig en  A ufsch lieB ung  d e r  G asre in ig u n g sm a sse .

Gesetzgebung und Verwaltung.
D i e  U n t e r  s t e l l u n g  v o n  S t a a t s g r u n d s t i i c k e n  

u n t e r  d a s  s t a a t l i c h e  K o  h 1 e  n b e r  g  b  a u  r  e c  h  t i m  
F r  e i  s  t a a  t S a c h  s e n. V on W ah le . Z. B ergr. H .2 .  S .206/17. 
B esp rech u n g  d e r  du rch  das sach sisch e  G e se tz  vom  9. F e b ru a r 
1920 h e rb e ig efiih rten  g erin g fiig ig en  A e n d e ru n g  d es  G ese tze s  
iib e r d as  s taa tlich e  K o h len b erg b au rech t vom  14. Ju n i 1918.

R e i c h s n o t o p f e r  u n d  B i l a n z b e w e r t u n g .  Von 
Beuck. St. u. E.' 27. M ai. S. 717/8. B esp rech u n g  e in zeln e r 
w ich tig e r B estim m u n g en  d e r  R e ic h sab g ab en o rd n u n g  an H an d  
v e rsch ied en e r bei d e r  B e ra tu n g  d es  G ese tze s  e rs ta tte te r  Ver- 
h a n d lu n g sb erieh te .

Volkswirtschaft und Statistik.
Z u r  F r a g e  d e r  S t e i g e r u n g  d e r  B r a u n k o h l e n -  

f ó r d e r u n g  i u M i t t e l d e u t s  c h l a n d .  V on C arb o n icu s. 
B raunk. 29. M ai. S. 95/7. V orsch lag , zu r E rh ó h u n g  d e r 
B rau n k o h len fó rd eru n g  e inen  T eil d e r  dem  sach sisch en  S taat 
y o rb e h a lte n e n  F e ld e r P riva tzw ecken  zu lib e reignen .

D i e  K o n j u n k t u r  d e s  B e n z i n m a r k t e s .  V on  O ste r- 
m ann . (F o rts .)  P e tro leu m . 1. Jun i. S. 111/5. D ie B enzin- 
e rze u g u n g  in O este rre ich -U n g arn .

Verkehrs- und Verladewesen.
D a s  d e u t s c h e  V e  r k e h r s  w  e s  e n .  Von T rau tv e tte r. 

A rch. E isenb . H . 3. S. 384/412. D ie  Y erk eh rsen tw ick lu n g

in D eu tsch lan d . D ie  E n tw ick lung  d e r  D a m p fe isen b ah n en  in- 
d en  e in zelnen  E rd te ilen . D e u tsch lan d s  L age im W eltv erk eh r. 
E n tw ick lu n g  d es  K ra ftfah rw eąens und  d e r L uftfahrt. W irk u n g en  
d e r  V e rk eh rsen tw ick lu n g  auf d ie  V o lksw irtschaft. (SchluB f.)

B e t r a c h t u n g e n  z u r  V e r k e h r s g e o g r a p h i e .  V on 
Blum . (F o rts .)  A rch. E isen b . H . 3. S. 413/36*. V on den  
v e rk eh rsg e o g ra p h isch  a lig em ein  w ich tigen  G eb ild en  w erd en  
d ie  B in n en g ew asse r, d e r  H o h en au fb au  und  d ie  G ren zen  b e 
hand elt. (F o rts . f.)

Personalien.
D as E ise rn e  K reuz an i w eiB -schw arzen  B andę ist ver- 

liehen  w o r d e n :
dem  G eh . O b e rb e rg ra t V o e l k e l  in B erlin , dem  G eh. 

O b e rb e rg ra t F l e m m i n g  in B erlin, dem  G eh . B erg rat 
P o p p i n g h a u s  in C lau sth a l, dem  G eh. B au ra t K e i B e l i t z  
in B erlin , dem  O b e rb e rg ra t K l o s s o w s k i  in L au ten thal, 
d em  O b e rb e rg ra t S c h  l i  e l i t  in B ielschow itz, dem  O b e rb e rg ra t 
J o r d a n  in C ob lenz , dem  O b e rb e rg ra t B r a c h t  in B arsing - 
h au sen , d em  G eh . B erg ra t P ro fe sso r Dr. S c h  r o d  e r  in B erlin, 
dem  G eh . B erg ra t P ro fe sso r O  s a n n  in C lau sth a l, dem  G eh . 
B erg ra t S a t t i g  in H alle , dem  L an d esg eo lo g en  P ro fe sso r 
D r. G a n s  in B erlin , dem  G eh . B erg ra t N e t t o  in S a a r
brucken , dem  B erg ra t P r e i B n e r  in R iidersdorf, dem  B erg rat 
D r. W e i s e  in S aarb rucken .

D as V erd ien stk reu z  fiir K riegsh ilfe  is t v e rlieh en  w o r d e n : 
dem  G eh. B erg ra t P ro fe sso r Dr. L e p p l a  in B erlin , d em  

B erg rat F i e b i g  in H in d en b u rg , d em  B erg rat S t o  e v  e s a  n d  t 
in D o rtm u n d , dem  B erg ra t H a 's s e  in O b e rh au sen , d em  
B erg rat D o  b b e l  s t e i n  in B arsin g h au sen , dem  S am m lu n g s- 
k u sto s P ro fe sso r Dr. B o  h m  in B erlin , dem  S am n ilu n g sk u s to s 
D r. P i  c a r d  in B erlin , d em  B erg in sp ek to r H a t z f e l d  in 
B erlin , d em  B ezirk sg eo lo g en  Dr. G r u p ę  in B erlin , dem  
O b e rb e rg a m tsm a rk sc h e id e r F r e m d l i n g  in D o rtm u n d , dem  
G ru b e n m ark sc h e id e r L o r e n z  in D illen b u rg , d em  B e rg asse sso r 
Dr. F l e g e l  in B reslau , dem  B e rg asse sso r N i m p t s c h  in 
B erlin , d em  B e rg asse sso r S c h r e i b e r  in Berlin.

D er B e rg rev ierb eam te  d es  B erg rev iers D o rtm u n d  I, B erg rat 
S t o e v e s a n d t ,  ist zum  O b e rb e rg ra t e rn an n t u n d  ihm  
die  Stelle  e in e s tech n isch en  M itg lieds be im  O b e rb e rg a m t in 
D o rtm u n d  iib e rtrag e n  w o rd en .

D e r B e rg asse sso r W a lte r  V o  11 m a  r ist zu r A u s iib u n g  e in e r 
L ehrta tig k e it an  d e r B erg sch u le  zu B ochum  vom  15. Ju n i ab  
auf 2  Ja h re  b e u rla u b t w o rd en .

D e r B e rg d irek to r K r u g  be im  S te in k o h len b au y e re in  G o ttes  
S egen  in L ugau  (E rzg .) ist zum  O b e rb e rg d ire k to r  d e r  W erk e  
d ieses V erein s e rn an n t w o rd en .

D er D ip io m -B erg in g en ieu r E h r e n b e r g  is t  a is  B etriebs- 
le ite r  bei d e n  R am sd o rfe r B rau n k o h len w erk en  in  R am sdorf 
(B ez. L eipzig) a n g es te llt  w o rd en .

Gęsto rben:
am  18. Ju n i in H o m b e rg  (N ied errh e in ) d e r  B ergw erks- 

d irek to r beim  S te in k o h len b erg w erk  R heinpreuB en , A ugust 
S i e d e n b e r g ,  im  A lter von 66 Ja h ren .

Mitteilung.
M it R iicksicht auf d ie  P a p ie rk n a p p h e it w ird  kein Inha lts- 

verze ichn is fiir d a s  e rs te  H a lb ja h r d e r  Z eitseh rift e rsch e in en , 
zum al es bei d e r  w ie d eru m  fiir d en  g an zen  J a h rg a n g  vor- 
g e se h e n e n  E in b an d d eck e  n u r  v o riib e rg eh en d en  W e rt besitzen  
w iirde.
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