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Ilierzn dic Tafeln 15—17.

Ais Runge vor zwei Jahrzehntcn sein bekanntes 
Werk schrieb, stauden ihm in dem obengenannten 
Gebiete von 1 0 x 1 0  km Ausdehnung nur wenige und 
dazu inselartig verstreute bergmiinnische Aufschliisse 
zu Gebote. Sie ermoglichten ihm niclit, sich ein lclares 
Gesamtbild von don dortigen Lagerungsverhal(nissen 
zu machen, sodaB er seine Besehreibung der Bo.chumer 
Muldę hier abbrechen mufite. Erst iu den letzten 
Jahren sind die Grubenbaue soweit vorgedrungen, daB 
man eine hinreichend zuverlassige Darstellung der Flóz- 
entwicklung und -lagerung in jenem Gebiete zu geben 
vermag.

Ostlich an Dortmund vorbei streicht die seit lan- 
gem bekaunto sogenannte B i c k e f e l d e r  S t o r u n g ,  
ein wostlich einfallender Sprung von 700—900 m 
Yerwurfshohe. In dem Graben westlich davon unter- 
schied Runge. ais Hauptmulde diejenige, dereń Tiefstcs 
durch das Nordfeld dor Gruben D o r s t f e l d  und 
W e s t f a l i a  streicht, sowie mehrere untergeordnete 
Parallelfaltungen. Diese Ansicht ist nicht mehr 
haltbar. Auf dem Querprofile I (siehe die Tafeln

15 und 16),  welches 0,5— 1 km westlich der 
Bickefelder Storung durchgelegt ist, kommen in den 
Bauen der Zechen K a i s e r s t u l i ł  I und F i i r s t  
H a r d e n b o r g  deutlich zwei Mulden zur Entwicklung, 
von denen die yon Runge ais Hauptmulde bezeichnete 
sudliche Muldę an Bedeutung hinter der nSrdlichen 
zuriickstelit. Letztere tritt bereits weiter im Westen 
auf Zeche Z o l l e m  hervor und vertieft sich rasch, sodafl 
in der Scbnittlinie von Profil I ihre Schichten iiber 
150 m tiefer einsinken ais die gleichen Schichten der 
sudlichen Muldę. Diese Yeranderung der Faltenstiirke 
innerhalb der Bochumer Muldę ist darum von groBer 
Bedeutung, weil sie grundlegend bleibt fiir die Ent- 
wirrung des weiter im Osten herrschenden Falten- 
reichtums.

Im einzelnen zeigt uns Profil I, wie im Felde der 
yerlassenen Zeche Ne u - D ii sse 1 dor f, dereń Lagerungs- 
yerhiiltnisse durch Projektion analog den Aufschlftssen 
der jetzt ebenfalls yerlassenen Zeche F r i e d r i c h  
W i l h e l m  (Profil b) erg&nzt sind, Schichten der 
mageren Partie, scharf geknickt und durch die so-
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genannte H a t t i n g e r  U b e r s c h i e b u n g  — hier
S a t a n e 11 a genannt — z. T. doppelt gelagert, sieli 
zum spitzen S t o c k u m e r  H a u p t s a t t e l  empor- 
turmen. Von dessen Hohe sinken die Schichten 
steil ein unter Bildung einer auch im W. und 0. 
stetig auftretenden Begleitfalte, deren Erhebung in 
dieser Gegend nach der auf ihr errichteten Schachtanlage 
T r e m o n i a  - S a t t e l  (Profil b) genannt wird.

Dann setzt die Fettkohlenpartie ein, welche in der 
Profillinie von einem StOrungsbundel geschnitten 
wird (auf das weiter unten eingegangen werden soli) 
und weiter nordlich flacheres Einfallen annimmt- 
Letzteres behalten auch die vom Nachbarschachte 
W e s t f a l i a  (Profil b) heruberprojektierten Schichten 
der Gaskohlenpartie bei. Aus dem mm folgenden 
Tięfsteh der Siidmulde (der Rungeschen Hanptmulde) 
erheben sich die Floze zu einem fast horizontal ab- 
geplatteten Sattel, sod a O das Flozstreichen unter dem 
EinfiuB des allgemeinen Einsinkens der Karbonschichten 
mit etwa 10° nach Osten eine nordwest-siidostliche 
Richtung annimmt. Dieses Verhalten ist besonders 
auf der im W. markscheidenden Zeche H a n s a  seit 
langem bekannt. Erst in Hohe der Schiichte von 
F i i r s t  H a r d e n b e r g  nimmt der Sattel ein etwas 
stiirkeres Einsinken an, das er bis zum Tiefsten der 
Hauptmulde beibehalt.

Auf der Nordhiilfte der Bochumer Muldę sind in 
der angenommenen Profillinie bergmannische Auf- 
schliisse nur in geringem MaOe vorhanden, soda(3 bei 
der Projektion die Aufschlfisse benachbarter, im Strei
chen golegener Felder herangezogen werden mufiten. 
Im W. liefern solche Aufschliisse die 3—4 km ent
fernt liegenden Baue der Zechen A d o l f  von Ha n s e -  
man u  und W e  sili au s  en  (Profil a). Auf der Kuppe 
des W a t t e n s c h e i d e r  S a t t e l s  sind hier Floze der 
oberen Hiilfte der Fettkohlenpartie aufgeschlossen wor
den. Der Sattelfiiigel erscheint gestaucht, was in einer 
Reihe von kleinen Falten und streichenden Storungen 
zum Ausdruck kommt. In den letzteren, welche ais 
breites Band durch das Gebirge hindnrchsetzen, glaubt 
man den S u t a n  aufgeschlossen zu haben, da etwa 
200 m sudlich davon ein steil einfallendes Flóz mit 
genugender Sich erb eit ais das Leitfloz F i n e f r a u  an- 
gesprochen werden kann. Im Norden von Floz Finefrau, 
noch im Bereich des Storungsgebietes findet sich eine 
Flózgruppe mit ebenfalls steilem, sudlichem Einfallen 
(Floze 5—7 des Profils a), welche man folgerichtig der 
mageren Partie zużahlt. Diese Annahme muB irrig sein. 
Nach einer Ahalyse des Herrn Dr. Brookmann in 
Bochum fiiliren diPseFló/.e Gaskohle, und da Nachfragen 
nach dem physikalischen Verhalten bei dem fruher da- 
selbst umgegangenen Bergbau ergaben, daB die Kohle 
sich durch rhomboedrischen Bruch und splittrigen, gleich 
zu Boden sinkenden Staub auszeichnete, so muB man 
diese Floze der Gaskohlen- oder der oberen F ett

kohlenpartie, welche in diesen Teufen Gaskohlen- 
charakter annimmt, zuzahlen. Man kommt dadurch zu 
dem Schlusse, daB das Storungsbundel eine Uberschiebung 
von bemerkenswrertem AusmaBe nicht darstellen kann, 
und daB also der Sutan nicht nordlich von den Flozen 5 
— 7, sondern zwischen ihnen und Floz Finefrau zu suchen 
ist. Leider finden sich auf dem Zechenprofile der 
Hauptąuerschlage, welche diese Schichten bisher allein 
durchfahren haben, nur in den oberen Teufen Storun
gen yerzeichnet, die obendrein nicht einmal dem Cha
rakter und der Bedeutung des Sutans entsprechen; da sich 
jedoch gleichaltrige Auftragungen auf diesem Gruben- 
bilde mehrfach ais nicht zuverliissig erwiesen haben 
sollen, so wird auch hier angenommen werden miissen, 
daB der Sutan ungenau yerzeichnet oder teilweise 
iibersohen worden ist. Die Floze 5 — 7 lassen sich da
gegen zwanglos derselben Flózgruppe zureebnen, welche 
hier die Kuppe des Wattenscheider Sattels bildet. d. h. 
der oberen Etage der Fettkohlenpartie. Der Haupt
sattel besitzt demzufolge eine schwachentwickelte und 
vielfach zerrissene, d. h. zerąuetschte Yorfalte. Diese 
Annahme steht im Einklange mit dem Yorkommen 
der im Westen markscheidenden Zeche Gr a f  Schwer i n ,  
wo eine entsprechende Falte in schoner Ausbildung und 
in klassischer Weise vom Sutan durchsetzt auftritt

Fig. 1.
(s. Fig. 1). Im Profil a lagert der Sutan, da Floz 
Finefrau auf den oberen Horizont der Fettkohlenpartie 
hinausgeschoben ist, eine Schichtenfolge von rd. 700 m 
Machtigkeit doppelt.*)

Auf Profil a kommt weiter im Suden, sudlich des 
Sutans, die Efikohlenpartie mit gleichfalls starkem 
Einfallen zum Einsinken, bis bei Schacht I der Zeche 
W e s t  h a u  sen eine weitere Uberschiebung durchsetzt,

*) Es ist hier, wie aach weiterhin, bei allen Uberschie- 
bungen stets die GriiCe der Doppellagerung angegeben. Denn 
wenn bei dem Sutan — und anderen gleichwertigen d. h. rei- 
nen Uberscbiebungen — der UberscbiebungsriR einen gleich- 
bleibenden Winkel vou 15—18° zum Schichtenfallen bildet, 
so stęht das sonst fiir g^wohnlich angegebene, flachę Ansmafi 
der Uberschiebung in direktem Yerhaltnis zu der Machtigkeit 
der Doppellagerung. Die Machtigkeit der Doppellagerung ist 
aber leichter anzugeben ais da9 flachę Ausmaft der Uberschie
bung, das iiberdies bei starker Pressung, wo zwischen den 
Gebirgschicliten und der Uberschiebungskluft der Winkel von 
15—18° sich nicht mehr erkeunen lasst, iu ihrer wahren Grosse 
nicht mehr festzustellen ist. (Ygl. u. a. Profil b, Tafel 16).
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welche etwa 500 m Schichten weclisellagert. Die vor- 
gelagerte untereEBkohlenpartie*) zeigt sieli in den oberen 
Teufen bis zur Uberkippung aiifgepreBt, fiillt dann 
weiter sudlich immer schwacher ein und geht endlich 
zu einer Aachen Muldę iiber, welche derjenigen von 
F ii.rst H a r d e r i b e r g ,  d. h. dem nordlichen Arme 
der Bochumer Muldę entspricht.

Die Aufschlusse in der Nordhalfte dieser Haupt- 
mulde sind westlieh der Schnittlinie von Profil 1 
bei weitem nicht so vollstandig wie im Osten und be- 
schranken sich auf die Zechen P r e u B e n  I  und II 
sowie W e m e . Die Gruben baue der Zechen P r e u B e n  
T und II sind nur 2 bezw. 1 km vom Mul den tiefsten aus 
nach N. vorgedrungen (s. Profil V und VI). Die Zeche 
Werne dagegen,welche auflerhalb des hier berucksichtigten 
Gebietes etwa 17 km im Streichen von der Linie des 
Profils I entfernt liegt, baufc auf dem Wattenscheider 
Sattel und hat sich von dessen Grat 1 km querscnliigig 
nach Suden ausgedehnt. Die Lagerungsyerhiiltnisse 
auf dieser Zeche stellt Profil c dar. Der Hauptsattel 
ist scharf zusammengepreBt und etwas nach Suden iiber- 
kippt; die steil aufgerich.teten Schichten zeigen einen 
mehrfach ineinander geschachtelten USToidfliigel, wiihrend 
auf dem Siidfliigel der Sutan in Form einer 40 m 
breiten Storung den Horizont von Floz Rottgersbank 
iiber Floze der Zollvereiner Partie hinausschiebt, d. h. 
die Doppellagerung einer Sćhichtenfolge yon rund 
800 m Machtigkeit bewirkt. Die im Suden vom Sutan 
auftretenden Floze der mittleren und oberen Fett- 
kohlen- und unteren Gaskohlenparlie sind regelmaRig 
abgelagert und zeigen einen rascben Ubergang von 
steilem zu flachem Einfallen. Der Sutan durchsetzt 
also einen yollig ungefalteten Sattelsiidfliigel, und die 
Uberschiebung, die ilin auf Profil a begleitet hat, ist hier 
nicht yorhanden. Zwischen den Anfschliissen der Zechen 
Ad o l f  von H a n s e m a n n  und W e r n e  muB' demnach 
der Wattenscheider Sattel eine Umbildung derarfc er- 
fahren haben, daB auf seinem SiidHfigel einerseits die 
Faltung zwischen dem Sutan und der Sattelkuppe, 
anderseits aber auch die Westhauser Oberschiebung 
versclnvindet.

DaB der erste Teil dieser Umgestaltung sich rasch 
yollziehen wird, steht deshalb zu erwarten, Weil schon 
auf der kurzeń Entfernung vou Zeche G r a f  Schwer i n  
bis A d o l f  von H a n s e m a n n  die Falte sehr stark ab- 
genommen hat und auf Profil a nur noch yerkiimmert 
yorhanden ist. Auf Profil I ist deshalb lediglich eine 
ungefaltete Sattelkuppe eingezeiclmet worden. Dadurcli 
riickt der Sutan in den oberen Teufen dicht an die Sattel
kuppe heran und wird so seinem Bilde von Zeche W er n e 
ahnlicher. Eine willkommene Bestatigung dieser Pro-

*) Der fruher gobrauchliche BegrifF der E(3kohlenpartie, d.
h. der Horizont von FI. Sonnenschein bis einschl. Rottgersbank, 
ist in der yorliegenden Arbeit der Handlichkeit halber beibehalten 
worden.

jektion ergab die in allerjungster Zeit erfolgte Aus- 
richtung der Zeclie. M i n i s t e r  A c h e n b a c h ,  die den 
einzigen AufschluB auf dem Wattenscheider Sattel 
innerhalb des besprochenen Gebietes liefert. Diese 
Zeche (s. Profil II) hat den Sattel m it nordlich ein- 
fallender Mittellinie und steilem Sudflugel durclifahren, 
welch letzterer im Querschlage der I. Sobie unmittelbar 
hinter Floz 17 (Rottgersbank) eine offenbar streichende 
Storung von mindestens 30 m Machtigkeit aufwies, hinter 
der ein gestortes Floz von 0,90 m Kohle mit 16 pCt 
Gasgehalt angetrolfen wurde. Es steht damit auBer 
Zweifel, daB dort der Sutan durchortert ist, welcher 
projektionsmaBig die mittlere Magerkohlenpartie auf die 
EBkohlenfioze hinaufschiebt. Yon der Sattelfalte ist 
nichts mehr yorhanden; das Bild des Wattenscheider 
Sattels hier ahnelt yielmehr auffiillig demjenigen auf 
Werne.

Lediglich Sache der Projektion ist dagegen inErmange- 
lung von Aufsehlussen das Auslaufen der Westhauser 
Uberscliiebung Auf Profil I ist sie noch unyerandert 
zur Darstellung gekommen, da sie sich — wie wir spater 
sehen werden — yoraussichtlich durch denganzen Norden 
des Gebietes zwischen Camen und Dortmund hindurch- 
zieht. Auf dem Nordfliigel der Bochumer Muldę 
(s. Profil I) liebt sich demnach die Gaskohlenpartie — 
wie der neueste AufschluB yon F i i r s t  H a r d e n b e r g  
zeigt — mit nur wenig verandertem Einfallen an der 
Mergeldecke heraus; die obere Fettkohlenpartie richtet 
sich projektionsmaBig steil auf und wird durch die West
hauser Uberschiebung doppelt gelagert, bis dann der 
Sutan die obersten EBkohlenfioze auf den Horizont von 
Floz Laura hinaufschiebt, welcher auf der Kuppe des 
Wattenscheider Sattels nocli anzutreffen sein wird.

Wie gezeigt wurde, ist im S. dieses Profils bei den 
Selnichten der Zeche K a i s e r s t u h l  I ein Netz von 
Storungen yorhanden, das bisher im einzelnen noch 
nicht identifiziert wurde. Da diese Storungen mit der 
Entstehungsgescliichte der Biekefelder Storung eng 
zusammenhangen durften, sei hierauf kurz eingegangen.

Wie alle Querverwerfungen ist auch die Bi cke -  
fe lder  S t o r u n g  dadurcli entstanden, daB sich im 
jetzigen Haupstreiclien der Schichten Hohenunterschiede, 
also Falten bildeten, die von SO. nach NW , yerliefen 
und heute meist in Form von Graben und Horsten 
erhalten geblieben sind. Diese Faltung, welche das 
sog. herzynische Gebirgstreichen besitzt und damit 
zu dem Hauptmuldenstreichen nicht genau querschlagig, 
sondern etwas spieBwinklig yerlauft, kam nur bis zur 
Bildung ganz fiacher Wellen. In diesem Stadium 
muBten die Karbonschichten, nach zwei Richtungen — 
also kreuzweise — zusammengeprefit, zur Zerreifiung 
kommen, und sie taten es insbesondere auf den Abhangen 
der herzynischen Falten. So hatte sich urspriinglich, 
ostlich von Dortmund yorbeistreichend, ein machtiger 
Quersattel gebildet, dessen Westabhang dann aufriB
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zu der Bickefelder Storung (s. Fig. 2). Das AufreiBen 
der Verwerfungskluft wird aber naturgemiiB, da die 
Schicliten im Sflden zuerst starker gefaltet und inein- 
andergeschoben wurden, von S. nach N. yorgeschritten

M z//en kc^ k ^ ^ e^ ~ -  —
T  T  \% 

iBoc/iumer rlu/c/e -̂  
i—■.

S /o c/ u ^ ner

Fig. 2.
sein. Ais nun der Spalt der Storung die jetziga HOhe 
von Dortmund erreichte, schwenkto er nach Westen 
ab; denn da er unter einem spitzen Winkel auf den 
steilen Flozschwarm der EBkohlenpartio auftraf, so 
wird er nicht in gerader Linio diese Schichtenfolge 
von Kohle und Gestein durchbrochen, sondern sich in 
jedem Floze in der verh&ltnismaBig weichen Kohle ge- 
wissermaflen eine Strecke weit geschleppt haben, um 
dann wieder das Zwischenmittel zum niichsten Floze 
zu durchbrechen (s. Fig. 3). Es entstand dabei theore-

F/óze

Fig. 3.
tisch ein treppenfórmiger RiB, weicher sich jetzt ais 
ein Ausbiegen der Kluft darstellt, sodaB der Sprung 
nach Yerlassen des steilen Flozzuges gegen seine bisherige 
Streichlinie yerschoben erscheint. Beim Yerflachen des 
Schichtenfallens nimmt denn auch die Bickefelder 
Storung ihre alte Streichrichtnng wieder auf und ist 
so auf den Zechen M i n i s t e r  S t e i n  und F u r s t H a r d e n -  
b e r g  mehrfach aufgeschlossen. In jiingster Zeit ist 
auf dem Nordflugel des Wattenscheider Sattels auf 
der Zeche M i n i s t e r  A c h e n b a c h  in Floz 17 ein 
bedeutender, mit 75° nach Westen einfallender Sprung 
angefahren worden, weicher ais zur Fortsetzung dieses 
groBen Yerwurfes gehórig angesehen wird.

Dort, wo die Bickefelder Storung aus ihrer west- 
lichen Ablenkung wieder nach Nordwesten abbiegt, ist 
von der Zeche K a i s e r s t u h l  I ein Storungsbundel 
aufgeschlossen, welches offenbar mit der erwahnten 
Ablenkung in Yerbindung zu bringen ist (s. Fig. 4).

Man kann sich yorstellen, daB die Kluft dieses westlichen 
Hakenschlages nicht allein im Bereiche des steilen 
EBkohlenflozzuges, sondern unter dem gewaltigen, von

F ig .  4 .
SO. nachdrfingenden Drucke der Faltenbildung einige km 
weiter aufriB, bis dann die Spannung auf dem Westhange 
des herzynischen Sattels der Bickefelder Storung ihren 
weiteren heutigen Verlauf aufnotigte. Es entstand also 
eino Gabelung der Kluft, dereń westlicher Arm mit der 
Weiterentwicklung der Storung niclits mehr gemem 
hatte. Dieser westliche Arm zieht sich schriig durch das 
Feld der Zeche W e s t f a l i a  in dasjenige der Zeche 
Ha n s a  hinein, woselbst er mit den westlichen Qner- 
schliigen zuerst durchfaliren wurde. Er soli im folgen-

JŹsZ Maup/mu/de

Fig. 5.

den daher H a n s a s p r u n g  genannt werden (s. Fig. 5 
und Profil b).

Der Umstand, daB in einer fruhen Phase der Falten
bildung im N. und NW. von Dortmund eine Sprungkluft 
die Sndhalfte der Jlulde diagonal durchsetzte, hatte also 
zur Folgę, daB die Schichten im Siiden dieses Yer
wurfes dem faltenbildenden Drucke durch • Aus- 
weichen an der Kluft entlang nach Westen nachzugeben 
sucliten. Es entstanden dabei die gestallelten Storungen 
(s. Fig 6 a nnd b), welclie ais echte Yerschiebungen 
im Norden und Westen von Dortmund durchsetzen 
(s. GrundriB Taf. 15). Eine von ihnen stoBt in Holie der 
Querschliige von K a i s e r s t u h l  I am Hansaspninge 
ab (Profil I) und maclit eine folgerichtige Deutung 
der Storungen daselbst recht scliwer, zumal noch die
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dritte A rt toktonischer Storungen, die Uberschiebung, 
ebenfalls und an derselben Stelle auftritt. Schon weiter 
westlich, in den Querschlagen von W e s t f a l i a  (Profil b) 
setzt eine kleine Uberschiebung durch, von der zwanglos 
angenommen werden kann, daB sie m it der sog. 
Scharnhorster Uberschiebung zusammenhangt, welche 
jenseits der Bickefelder Storung in groBer Maclitigkeit 
auftritt. Man hatte sich also vorzustellen, daB die 
Kluft der Scharnhorster Uberschiebung von 0. ber 
aufriB und sich bereits nach W. iiber D o r t m u n d  hin 
fortsetzte, ais die Bickefelder Storung sich bildete.

a. Fig. G. b.
Dadurch wurde eine weitere gleichartige Faltenbildung im 
0. und W. der Storung verhindert. Im 0. erreichte die 
Scharnhorster Uberschiebung — wie wir noch sehen 
werden — eine gewaltige Maclitigkeit, wahrend im W. 
lediglicli ihr yerkummerter Auslaufer bestehen blieb. 
Es ist demgemaB auf Profil I nur eine kleine Uber
schiebung eingezeichnet worden, die auch schon den 
Nam en ihrer ostlichen Fortsetzung erhalten hat. Auf 
diese Weise erscheint das Gebirge siidlich der Schachte 
von K a i s e r s t u h l  1 staffelartig zerrissen, und es wird 
erklarlich, daB bei einem solchen Gewirr von Storungen 
aller Art mangels umfassender Aufschlusse die Zusammen- 
gehorigkeit der einzelnen Gebirgschichten noch nicht 
festgestellt ist.

In den Bauen der Zeche F i i r s t  H a r d e n b e r g  
erscheint eine langs der Bickefelder Storung, also von 
SO. nach NW. verlaufende Muldę. Eine zwanglose 
Erklarung fiir diese ąuerschlagige Faltung ist die, 
daB die an der Sprungkluft annahernd 1 km absin- 
kenden Schichten sichumbogen (s. Liingsprofil, Taf. 17) ein 
Yorgang, der ohne Zertrummerung nur bei flacher 
Lagerung denkbar ist. Besonders schon ausgepragt

ist dies in FlSz G ( Auf  der 450 m-Sohle
V (120 m J

schwenkt das Floz von den Schachten ans nacb
SO., entsprechend dem plattformartigen Muldensattel;
da auf diesem das Einfallen der Schichten geringer ist
ais die Aufbiegung in der Qnermulde, so uberschreitet
die Sohlenstrecke von Floz 6 die Kuppe des Sattels
nicht, sondern biegt in die Quermulde ein, beschreibt
in ihrera Tiefsten eine regelrechte Kurve und streicht
nun wieder der Bickefelder Storung parallel nach NW .,

und zwar auf eine Lange von mehreren hundert 
Metern storungsfrei und abbauwurdig.

Die Flózlagerung óstlich der Bickefelder Storung 
(s. Grundrifi, Taf. 15) zeigt in ihren Grundziigen zunachst 
eine Hauptmulde, die ais Fortsetzung der bekannten 
Nordmulde zwischen den Zechen Gn e i s e n a u  und 
P r e u B e n  I hindurch, an den Schachten von P r e u B e n  II 
vorbei auf Zeche Gr i mb e r g  zu streicht. Weiter
hin findet man, im S. der Zeche Kaiserstuhl II 
beginncnd und iiber die Schachte von Scharnhorst 
hinweg geradlinig nach NO. streichend, eine breite 
Storungszone, welche durch den mehr oder weniger 
ausgewalzten, d. h. zerrissenen Mittelschenkel einer 
machtigen, im W. der Bickefelder Storung nicht •ent- 
wickelten Falte gebildet wird und infolgedessen ais 
RiBflache einer Uberschiebung erscheint. Sie soli ais 
S c h a r n h o r s t e r  U b e r s c h i e b u n g  bezeichnet werden, 
da sie durch die Schachte dieser Zeche hindurchsetzt.

In verhaltsmaBig einfacher Durchbildung treten 
diese beiden Hauptfaltungen im Querprofil II herror. 
Der Stockumer Sattel erscheint auch hier wieder von 
Schichten der Magerkohlenpartie gebildet. Dieselben 
Schichten wird auch die vorgelagerte Begleitfalte ent- 
lialten, auf der neuerdings dio Schachte der Zeche 
Lukas  niedergebracht sind, welche steil einfallendes, 
gestortes Gebirge angefahren haben. Nach N. schlieBen 
sich, von den Bauen der Zeche S c h a r n h o r s t  heriiber- 
projektiert, in anhaltend steiler Lagerung die Floze 
der Fettkohlenpartie an, bis etwa 300 m siidlich der 
Sclmchte von Kaiserstuhl II die Scharnhorster Uber
schiebung durchsetzt und mit steilem, nordlichem 
Einfallen etwa 800 m Schichten wechsellagert. Sie 
ist hier zwar noch nicht durchortert, sondern nur 
mehrfach angefahren worden; jedoch ermoglichen die 
zahlreichen Aufschlusse weiter im 0 . dic dargestellte 
Projektion von groBer Wahrscheinlichkeit. Diese 
Uberschiebung bildet, wie schon gesagt, den zerrissenen 
Mittelschenkel einer machtigen Falte, welche ais solche 
westlich der Bickefelder Storung unbekannt ist; nur ein 
unbedeutender Auslaufer der Uberschiebungskluft ist 
dorl erhalten geblieben (s. o.). Der nordliche Teil 
der Falte tritt in Form eines breiten, fiachen Sattels 
auf, den wir Gn e i s e n a u e r  S a t t e l  nennen wollen, 
da er auf der gleichnamigen Zeche zur starksten Ent- 
wicklung kommt. Yon der darin eingelagerten 
Muldę, iu der die Schachte von Kaiserstuhl II stehen 
und die deshalb K a i s e r s t u h l e r  Mul dę  genannt sein 
mag, ist infolge der Nalie der Uberschiebung der 
Sudflugel steil aufgerichtet und z. T. gefaltet oder 
auch gestort, wahrend sich die Schichten des Gegen- 
flugels mit maBigem Einfallen zum eigentlichen Gnei
senauer Sattel emporheben, auf dessen breiter Kuppe 
Floz Sonnenschein dicht unter dem Deckgebirge 
auftritt. Dann sinken die Fettkohlenfloze wieder zu 
einer Aachen Muldę ein; sie erscheint, weil im dia-
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gonalen Schnitt wiedergegeben, auf dem Profile etwas
7,u breifc. Sie ist identisch mit dem sudlichen 
Arme der Hauptmulde und streicht zunachst von der 
Zeche Westfalia heruber in der alten Richtung langs 
der Markscheide von ver. Westfalia — Minister Stein, 
um dann bei Schacht II der Zeche Minister Stein 
nach N. auf das Siidfeld der Zeche PreuBen 1' zu 
auszubiegen, wo sie sich mit dem nordlichen Arme der 
Hauptmulde vereinigt und in ihm aufgeht. Damit 
verl&uft sich naturlich auch der zwischenliegende Mulden- 
sattel, auf dem in der Profillinie II die Schachte I 
und II von Minister Stein stehen, und der hier — 
d. h. ostlich der Bickefelder Stórung — mit siidwest- 
nordostlichem Streichen auftritt, um weiterhin schnell 
einzusinken und noch innerhalb des Peldes von Mi
nister Stein zu vcrschwinden. Den Rest der Bochumer 
Muldę fiillt zum groBeren Teil die fon FiirstHarden- 
berg heriiberstreichende nordliche bezw. eigentliche 
Hauptmulde aus, in der fast die gesamte Fettkohlen- 
partie zur Ablagerung gekommen ist. Die Darstellung 
des Nordfliigels muB auch in diesem Profile 
meist auf Projektion fuBen. Denn iiber die Kuppe 
des Wattenscheider Sattels selbst hat erst die jungste 
Zeit einen AufschluB gebracht; uber die Lucke 
zwischen dem Sutan und dem Muldentiefsten kann 
man nur Vermutungen aufstellen. Zur Rechtfertigung 
der auf diesem und den nachsten Profilen dargestellten, 
durch reine Projektion erhaltenen Faltung sei folgendes 
dargelegt.

In der ersten Phase der Faltung bildete sich die 
Bochumer Muldę ais ein einheitliches Becken, begrenzt 
von den Hauptsatteln, welche die einzigen Erhebungen 
darstellten (s. Fig. 7). Die Erhebungen erreichten bald

ł/ałlensc/>e/cfer J/ocAu/ncr
Sa//e/ Sof/e/

Bochumer //u /de  
Fig. 7-

eine solche Hohe, daB das Eigengewicht der Massen eine 
weitere Aufsteilung der Scliichten nicht mehr zuliefi, den 
faltenbildenden Druck also aufliob. Eine weitere Zu- 
sammenpressung der Schichten muBte infolgedessen 
auBerhalb der Sattel stattfinden, und sie erfolgte zu
nachst an den Sattelfiugeln, wo sich sekundiire Parallel- 
falten bildeten. Diese Parallelfalten unterlagen aber von 
yornherein verschiedenen Wirkungen des einseitigen, von 
SO. kommenden Druckes. Wenn man sich vorstellt, 
daB der Hauptsattel mit seiner Kuppe eine weitere Auf- 
wartsbewegung nicht mehr mitmachte, an seinem FuBe 
sich aber beiderseits eine neue Falte bildete, so hatte 
diejenige am Stidhang die direkte Schubwirkung des 
Druckes auszuhalten, wahrend am Nordhang lediglich die 
Riickstauung aus der nachsten Muldę wirkte. Am Siid-

hange wurde der erste Absatz einer Falte durch den ais 
Scherkraft wirkenden Druck zerrissen (s. Fig. 8), und die

^  J

Fig. 8.

vorgelagerten Schichten wurden iiber das regnngslos ver- 
harrende Massiv des eigentlichen Sattels hinaufgesclioben. 
Es bildeten sich also auf den Siidhangen der Sattel 
primare Uberschiebungen, denen keine Faltungen vor- 
aufgingen, und bei welchen die Scliichten tatsachlich 
auf der schriigen RiBflache hinaufgesclioben wurden: in 
unserem Boispiele die Satanella und der Sutan. Auf 
dem Nordhange der Sattel bildeten sich dagegen 
Begleitfalten, dereń Wachstum melir oder weniger bald 
unterbroelien wurde und zwar in dem Augenblicke, wo 
weitere Faltungen im Muldentiefsten dem Drucke 
Luft m ach ten.

Die Uberschiebungen des Sutans und seiner Aqui- 
valente sind also entstanden zu einer Zeit, in der die 
Schichten im wesentlichen nur ein schwaches Einfallen 
liatten, und es crkliirt sich daraus der geringe und 
gleichmiiBige Winkel, den die RiBfliichc der Uber- 
schiebung mit den betroffenen Schichten bildet. Sobald 
in den Nordhalften der Mulden sich neue Falten auf- 
wiilbten, muBten sich die RiBfliichen der Uberschiebungen 
ebenfalls mitfalten, also wellig gestalten, und damit 
erreichte naturgemaB die Gleitbewegung der Uber
schiebungen’ ihr Ende.

Die weitere Ausbildung der Gebirgslandschaft, zu 
welcher das Karbon zusammengepreBt wurde, ist durcli- 
weg lokal verschieden, jedenfalls nicht so einfórmig 
zugeschnitten wie diese Urformen. Wahrend an der 
einen Stelle sich Welle liinter Welle zusammenstauchte, 
yerschaffte an einer anderen der Druck sich auf geringem 
Rannie Luft und zerriB die ursprunglichen Falten zu 
ihrer heutigen Gestalt. Es entstanden dabei zahlreiche 
Doppellagerungen, also Uberschiebungen, an denen man 
jedoch meistens ihre Entsteliung aus einer Falte, also 
nach Heims Theorie durch die sog. Auswalzung des 
Mittelschenkels, nachweisen kann (s. Fig. 9 a u. b).

a. 1).
Fig. 9.

Yereinzelt finden sich jedoch aucli Uberschiebungen 
m it 'scharfem RiB ohne besondere Umbiegungen an der
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Rutschflache (s. Fig. 10). Es handelt sieli hierbei gewohn- 
lich um Dislokationen von geringer Ausdehnung, die 
entstanden sind durch ruckartiges Einsinken des liegen
den Teiles, durcli zufalliges Sicherliingcn der Kliiftc

Fig. 10.

von FaltenzcrreiOungen oder durch iihnliche Yorgiinge. 
Doch ist in diesen Fallen der Schnitlwinkel von Uber- 
schiebungskluft und Schichtenfallen ebenso regellos wie 
das Yerhalten der Storungen selbst. Solche Uber- 
schiebungen konnen also auf kurze Erstreckung hin 
wieder verschwinden oder in die Urform der Falte uber- 
gehen, namlich sobald die ubermaBige Pressung, der 
sie ihre Entstehung verdanken, sich anderweitig Luft 
gemacht hat.

Die Nutzanwendung dieser Theorie ist, daB sieli 
nur die primaren Uberschiebungen dauernd im Streichen 
erhalten zeigen, wahrend die andern Doppellagerungen 
selir unbest&ndig sind. In dem Beispiele, das auf 
Profil a gegeben ist, wird also foigerichtig der Sutan 
sich auch im Streichen fortsetżen, da er die alteste 
Dislokation darstellt. Erst spater wird die Falte von 
Westhausen entstanden sein und sich zu einer Heimschen 
Uberschiebung durchgebildet haben (s. Fig 11 aundb) .

/l/a //en sch et c/er 
S  a //e /

/^a/Zens c/>c/t/er
S a //e /

%

Fig. 11.

Yergleicht man nun die Profile I und II, so fallt es auf, 
daB in ersterem der Siiden fast ungefaltet ist, in 
letzterem dagegen die machtige Doppellagerung der 
Scharnhorster Uberschiebung auftritt. Diese muB aber 
derSpannung, welche die Schichten der Bochumer Muldę 
durch den faltenbildenden Druck erhielten, ganz er- 
lieblich Luft gemacht haben, sodaB der Rest der Muldę 
um das entsprechende MaB weniger zusammengepreBt 
zu werden brauchte. Das Umgekehrte ist auf Profil I 
der Fali; der Siiden erlitt nur geringe Yeranderungen, 
wahrend der Norden in der bekannten Weise zerrissen 
und ineinander geschoben wurde. Man darf hieraus 
wohl den SchluB zieli en, daB ostlich der Bickefelder 
Storung der Siiden den Norden entlastet hat, daB 
letzterer also erheblich weniger gefaltet ąuftreten wird. 
Wenn aber Faltungen daselbst naehlassen oder ver- 
schwinden, so kann es sich nur um die Westhauser 
Uberschiebung handeln. Sie ist daher auf Profil II

in Form einer unzerrissenen, steil aufgerięhteten Falte 
gezeichnet, welche in ihrem Sattel den Fettkohlenflózzug 
von Minister Stein sich herausheben und die obere 
Magerkohlenpartie im Deckgebirge abstoBen liiBt. In 
der folgenden Muldo ist das Grenzfloz Sonnenschein 
noch erhalten. Weiter nOrdlich schiebt dann der 
Sutan die mittlere Magerkohlenpartie auf dio Gruppe 
der EBkohlenfloze von Minister Achenbach liinauf und 
lagert damit rd. 750 m Schichten doppelt. Der Sud- 
fiiigel des Wattenscheider Sattels zeigt sich — wie schon 
erwahnt — nach S. uberkippt, wahrend der Gegenfliigol 
mit sanfter Boschung in die Essener Muldę iibergeht, 
nicht oline vorher in Form von Uberschiebung 
und Falte etwas gestaucht zu sein.

Man sieht mithin, wie die Faltenfolge, dio westlich 
der Bickefelder Storung vorgefunden wurde, auch ostlich 
von ihr in den Hauptziigen wieder auftritt. Verandert 
wird das Bild hauptsachlich durcli die groBe Falte in 
Form der Scharnhorster Uberschiebung und des Gneise- 
nauer Sattels. Auch im weiteren Osten wird mail 
finden, daB die Veranderungen in der Schichtenfaltung 
sich meist auf die Nachbarschaft der Scharnhorster 
Uberschiebung, d. h. den sudlichen Teil der Hauptmulde 
beschranken, wiihrend das Gesamtbild im ubrigen ziemlich 
gleichfOrmig bleibt.

Auf dem Querprofil III, we'.ches nur das sudliche 
Diittel der Bochumer Muldę durchschneidet, nimmt 
man bereits den Beginn der Yeranderungen walir. 
ProjektionsmaBig erscheint dor Stockumer Sattel in der 
bekannten Form mit etwas schwiicher dnrchgebildeter 
Begleitfalte. Die weiterhin einsetzende, durch die 
Zeche Scharnhorst bis zum Liegenden erschlossene 
Fettkohlenpartie erscheint. bereits an zwoi Stellen 
gestaucht und zwar zunachst in Form einer glatten 
Uberschiebung, weiter nordlich dann nochmals durch 
Sattel- und Muldenbildung. Dio Uberschiebung 
kommt — wrie wir noch sehen werden — weiter ostlich 
im Fel de von Courl besonders zur Entwicklung und 
soli deshalb kurz ais Cour l  er  U b e r s c h i e b u n g  
bezeichnet werden. Sie yeriindort, wieGrundriB und die 
nachstehende Fig. 12 zeigen, schon in den Batien

1/ '  Co u r/er (/ierscń/eóung 
/?- f/óz Pras/olenf 

Fig. 12.
yon Scharnhorst auf eine streichenden Entfernung 
von mu- 600 m ganz auffallend ihre Machtigkeit (von 65
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auf 25 m Doppellagerung, auf der 250 m-Solile ge- 
messen), weshalb mit Sicherheit zu erwarten steht, dafi 
sie sieli nacli W. zu noch im Scliarnhorster Felde 
verliert - -  vergl. Profil II —, nach 0 . zu dagegen an 
Ausmafi der Doppellagerung zunimmt. Die ■ Falte, 
welche unmittelbar im S. der Schaclite von Scharnhorst 
durchstreicht uud kura S c l i a r n h o r s t e r  F a l t e  ge- 
nannt sei, hat ebenfalls, wie die Aufschlusse in Floz 2

gezeigt haben, die Neigung, nach W. zu i P r a s i d e n t /  °  b

schwficher zu werden. Es kann deshalb ais siclier
angenommen werden, da£5 die Falte etwa im Ostfelde
vou Kaiserstuhl II yęfschwindet, und daB weiter westlich
der ganzlich ungefaltete Flozzug des Scliarnhorster Siid-
feldes erwartet werden muB, so wie ilm Profil 11
darstellt. Der mittleren Fettkohlenpartie wird auf
Scharnhorst durch die gleichnamige Uberschiebung, die
in den oberen Teufen noch durch die Schaclite durcli-
setzt, der magere Korizont des Gneisenauer Sattels
aufgelagert. Dio Kaiserstuhler Muldę enthiilt noch
die liegendsten EBkohlenfloze und liebt sich also, wie
ein Vergleich mit Profil II zeigt, nach 0. zu aus.
Am Nordhang des Gneisenauer Sattels senken sich
sodann die Fettkohleiifloze wieder ein, entsprechend der
Lngenmg von Kaiserstuhl II.

Bei weiterer Yerfolgung der Lagerung nach 0. bis 
zur ąuerschlagigen Holie der Schaclite von Gneisenau 
sielit man im N. die beiden Arme der Hauptmulde 
sich vereinigen, im S. dagegen neue Fal ten entstelien. 
Auf Querprofil IY, das von der Scliarnhorster 
Uberschiebung bis zum Tiefsten der nunmehr 
einzigen Hauptmulde reiclit, erscheint zunachst der 
bekannte Gneisenauer Sattel m it der Kaiserstuhler 
Muldo. Łetztere wird nach sicherer Projektion 
hier amuihernd so tief einsinken wie auf Profil I I I ; 
das will besagen, dafi das Herausheben des Mulden- 
tiefsten etwa im Ostfelde von Scharnhorst seinen
Hólienpunkt erreiclit und nunmehr einem Wieder- 
einsinken Platz gemacht hat. Neu ist eine weitere 
Faltung des Gneisenauer Sattels. Die Aufschlusse in

-.9.9 ■rrf._ —1 haben eine weitere Teilung 
Sonnenschem J b

der Sattelkuppe nachgewiesen, wodurch die dargestellte
fiachwellige Lagerung entsteht. Der nordliche Teil
des Sattels ist plattformartig entwickelt und boscht
in den Bauen von Gneisenau nur schwach nacli W.,
N. und NO. ab, wodurch sich das Flozstreichem
das meist die Form eines nacli S- ofTenen Kreis-
bogens hat, erkliirt. Sehr plotzlich und infolgedessen
mehrfach zerrissen sinken in der Profillinie die
Schichten zur Hauptmulde ein, welche hier zum
ersten Małe ungeteilt auftritt und ąuBer der gesamten
Fettkohlenpartie in ihrem Tiefsten noch einen Teil der
Gaskohlenfloze unter dem Deckgebirge aufweist.

Zwischen der Schnittlinie. dieses und des nachsten 
Querprofiles stand eine Querstorung (Nr. 10 nacli Runge) 
zu erwarten, die in der W ittener Muldę auf Zeche 
Holstein ais klassische Verschiebung. den Sattel von Floz 
Mausegatt disloziert (s. Fig. 13). Nach den Aufschliissen

Zec/e
ó c h a r n /w r s f

Fig. 13.
von Scharnhorst und Courl jedoch muC sich diese 
Storung auf dem Stockumer Sattel verlaufen. Nordlich 
von ihm bleibt nur eine deutliche Umbiegung des 
Schichtenstreichens ais Rest der Druckwirkung, die 
weiter siidlich die Verschiebung herrvorrief (s. GrundriB) 
erkennbar.

Den mehrerwahnten Beginn der Gebii-gsfaltenver- 
iinderung finden wir im Querprofil V, das wieder die 
ganze Boclmmer Muldę durchschneidet, weiter durch- 
gebildet. Um auf diesem Profile die Linie des Stockumer 
Sattels festlegen zu konnen, sind Aufschliisse aus der 
Wittener Hauptmulde zu Ililfe genommen. Auf dem 
Siidlliigel des Sattels hat ein Yersuchsąuerschlag der 
Zeche Schlcswig eine Schichtenfolge durclifaliren, 
welche zweifellos die obere Magorkohlenpartie von 
Floz Mausegatt aufwarts umfaBt. Durch das Liegende 
von Floz Mausegatt setzt eine streichende Storung hin- 
durch, welche zwanglos ais die Satanella angesprochen 
werden kann, und durch die bei rd. 300 m Doppel
lagerung das Gebirge roraussichtlich in der dar- 
gestellten Weise uberschoben wird. Dor Stockumer 
Sattel selbst ist unveriindert; seine Begleitfalte da
gegen tritt, wie die Aufschlusse von Courl zeigen, nur 
noch ais schwache Schichtenwelle auf. In der nun 
einsetzenden Fettkohlenpartie zeigt sich die Courler 
Uberschiebung bis zu mehr ais 200 m Doppellagerung 
angewachsen. Auch die Scliarnhorster Falte hat an 
Schiirfe zugenommen und tritt in den oberen Sohlen
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der Zeche Courl mit zerąuetschtem Mittelsclienkel,
d. h. ais erstes Stadium einer Faltenuberschiebung 
auf. Sie bat dementsprechond an Machtigkeit nach- 
gelassen und beweist ihre Entstehung aus einer Falte 
aufs ki ars te dadurcli, daB ein Teil ihres Mittelschenkels 
erhalten geblieben ist, wie die Aufschlusse in Floz 7 
(Priisident) zeigen Der Gneisenauer Sattel erscheint 
uiwerandert breit und flach; von seinen beiden Spezial- 
mulden ist besonders die jiingere, nordliche zur 
weiteren Entwicklung gekommen. DaC der nordliche 
Teil des Sattels auch in diesem Profil wieder einer 
Plattform gleicht, liegt daran, daB die Profillinie die 
Schichten an dieser Stelle spieBwinklig schneidet, da 
der Sattel sich hier verschmalert und nach N. und 
NO. abbSscht. Die eigentliche Hauptmulde zeigt auf 
beiden Flugeln ais Folgę starker Pressung einen 
raschen Ubergang von flacher zu steiler Lagerung. 
Auf ihrem Nordfliigel hat die Zeche PreuBen I die 
gesamte Fettlcohlenpartie sowie den flozleeren Horizont 
von PlaBhofsbank aufgeschlossen. In dem noch unbe- 
karinten Gebiet nordlich davon ist zunilchst die West- 
bauser Falte zu erwarten, dereń Sattel die oberste 
magere Partie, scharf geknickt, am Deckgebirge ab- 
stoflen liiBt. Die foigende Muldę bringt rechnungs- 
maBig die EBkohl en partie zur Einlagerung. Weiter 
nordlich wird der Sutan Floz Sonnenschein auf die 
Holie von Floz Laura hinaufschieben und damit etwa 
750 m Schichten wechsellagern. Auf der Kuppe des 
Wattenscheider Sattels wird nach den Aufschlussen 
von Minister Achenbach die gesamte Fettkohlenpartie 
noch erhalten geblieben sein

Wenig ostlich der Linie des beschriebenen Profils 
durchsetzt ein Sprung das Karbon, welcher aus der 
Wittener Muldę heriiberstreicht und seit alters den 
Namen C o u r l  e r  Y e r w e r f u n g  tragt. Tm S. der 
Bochumer Muldę ist der Sprung im Felde von Courl 
aufgeschlossen; im N. hat die Zeche PreuBen I mit 
ihren nordóstlichen Querschliigen ein Storungsbundel 
angefahren, das offenbar der Fortsetzung dieses 
Sprunges angehort. Er bewirkt bei ostlichem Einfallen 
einen Absturz von 100—200 m; was ihm aber eine 
gewisse Bedeutung gibt, ist eine liings seiner Kluft 
erfolgte Seitenverschiebung. Wie der GrundriB zeigt, 
gabelt sich die in den Bauen der Zeche Massen 
(Wittener Muldę) noch einheitliche Storung beim 
Durchsetzen durch den Stockumer Sattel. Der Sstliche 
Arm bewirkt- in dem steilen Flozzuge von Courl eine 
Seitenverschiebung von rund 150m und wird sich voraus- 
sichtlich im Aachen Teile der Muldę verlieren. Der 
westliche (Haupt-) Arm verschiebt die Schichten in 
der Nachbarschaft des Stockumer Sattels um 350 m, 
eine Druckwirkung, die in der verschieden starken 
Faltung beiderseits dieser Storung zum Ausgleich 
kommt. Insbesondere ist es die Scharnhorster Falte, 
die westlieh ais Uberschiebung, ostlich ais unzerrissene

Welle auftritt (s. Profil VII). Dadurcli allein erscheint 
die Schichtenfolge zwischen Courler und Scharnhorster 
Uberschiebung im W. um 150 m starker zusammen
gepreBt. Auch im ubrigen (Profil V—VII) sind im 
W. die Falten scharfer geknickt und bis zur teilweisen 
Uberkippung aufgerichtet, wodurch die Seitenver- 
schiebung auf diesem steilen Fliigel ausgeglichen
wird. Denn das Tiefste der Bochumer Muldo verspringt
nach der Projektion, welche zufolge den Auf-
schliissen von Gneisenau und PreuBen II sehr sicher 
ist, ostlich dieser Storung, entsprechend dem sudlichen 
Einfallen der Muldenlinie nach N. Wurde dieWirkung 
der Seitenverschiebung bis hierher gereicht haben, 
so hatte das Entgegengesetzte der Fali sein miissen. 
Weiterhin biegt projektionsmaBig dieser Verwurf auf 
dem Gneisenauer Sattel (offenbar durch das Flozstreichen 
beeinfluBt) erst nach NW. dann wieder nach W. in 
schwachem Bogen aus. DaB eine solclie Seitenverscliie- 
bung der Sprungkluft stattfand, ergibt sich aus den 
ostlichen Aufschlussen der Zeche PreuBen I. Hier ist 
auf den flachgelagerten FI o zen der oberen Fettkohlen

partie Floz 5 )  keinerlei Storung bekannt

geworden, wahrend die entsprechende Bauabteilung
des nordlich sich anscblieBenden steilen Flozzuges der 
EBkohlenpartie durch einen Schwarm von Storungen 
vollig zerrissen ist. Es muB daher die Courler Ver- 
werfung etwa h. 8 streichen, was bedingt, daB sie 
ihre Richtung seitlich verschoben hat, d. h. nordlich 
d er  S c h a r n h o r s te r  Uberschiebung inForm einer schwacnen 
S-formigen Biegung ausgewichen ist.

Die Lagerungsverhaltnisse in dem Graben ostlich 
der Courler Verwerfung sind in den Profilen VI und 1 
VII veranschaulicht. Profil VI, das mit den Auf
schlussen in den Hauptąuerschlagen der Zeche Courl 
beginnt, durchschneidet sudlich der Courler Verwerfung 
noch die Schichten des Horstes. Man sieht Fl5z 
Mausegatt in scharfer Knickung den Kern des Stok- 
kumer Sattels bilden; die von W. her bekannte 
Begleitfalte findet sich ais geringfugige Stauchung 
wieder, die sich nach der Teufe zu verlauft. Aueh 
die nun folgenden Fettkohlenfloze sind steil aufge
richtet, teilweise uberkippt; infolgedessen setzt die 
Courler Uberschiebung mit s u d 1 i c h e m Einfallen durch 
die Schachte von Courl hindurch. Die Scharnhorstsr 
Falte ist zur Uberschiebung zerrissen, die ebenfalls 
uberkippt erscheint. Das Bild, das die Querschliige an 
dieser Stelle bieten, wird noch verwickelter durch dio 
unmittelbar nordlich davon durchsetzende Courler 
Verwerfung, welche nunmehr die Schichtenfolge des 
Grabens in die Profillinie fallen laBt. Es folgt die 
Storungszone der Scharnhorster Uberschiebung, an die 
sich der Gneisenauer Sattel m it seinen beiden Spezial- 
mulden anschliefit, von denen die nordliche 
rechnungsmiiBig wieder an Bedeutung zugenommen
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haben wird. In der Bochnmer Hauptmulde selbst, die ein 
sehr regelmafiiges Becken darstellt, hat die Zeche 
Preufien TI die Schichten der Gaskohlen und der lie
genden Gasflammkohlenpartie erschlossen. Im N. 
wird die "Westhauser Falte in runder Biegung dic 
Efikohlenfloze auf dem Sattel bis an das Ueckgebirge 
emporwolben, um in der zugehórigen Muldę fast die ganze 
Fettkohlenpartie wieder einsinken zu lassen. Der Sutan 
wird Floz Priisident auf die Hohe von Floz Zollverein 1 
hinaufschieben und damit eine Schichtenfolge von fast 
800 m doppelt lagern. Die Euppe dos Wattenscheider 
Sattels selbst wird noch die ganze Gaskohlenpartie in 
steiler Lagerung aufweisen.

Da Profil YI im S. dic Lagerung des Horstes 
westlich der Courler Verwerfung wiedergibt, so ist durch 
den eutsprechenden Teil des Grabens ein besonderes 
Profil VII gelegt worden. Um die Linie des hier nicht 
durchfahrenen Sattels festlegen zu konnen, sind wiederum 
Aufschlusse der Wittener Muldę zu Hilfe genommen 
worden. Von der Zechc Massen I/II ist auf dem Siid- 
hang des Stockumer Sattels im Horizont von Floz 
Finefrau eine Storung durchfahren worden, welche mifc 
grofier Wahrscheinlichkeit der Satanella entspricht. Bei 
einer Doppellagerung von rd. 300 m ergibt sieli das 
dargestellte Bild, wonach Floz Mausegatt, scharf ge- 
knickt, den Kern des Hauptsattels bildet. Gleich nordlich 
davon setzt die Courler Verwerfung durch und liifit die 
liegenden EfikolilenflOze, weniger steil aufgerichtet wie 
im W., in der Profillinie erscheinen. Es folgt (noch in 
Uberkippung) die Courler Uberschiebung, der weiter 
nordlich die klar durchgebildete, fast v511ig ungestorte 
Scharnhorster Falte vorgelagert ist. Die Scharnhorster 
Uberschiebung, mit der das Profil endet, lagert etwa 
500 m Schichten doppelt.

Der im vorstehenden beschriebene Graben wird im 
0. durch einen Sprung, die sog. Unnaer Verwerfung 
begrenzt, welche bis jetzt weder hier noch in der 
Wittener Muldę durchOrtert worden ist. Sie mu(3 jedoch 
rechnungsmaOig vorhanden sein, da z. B. der Hohen- 
unterschied im Tiefsten der Bochumer Muldę den 
Aufschlussen von Preufien I und Grimberg zufolge 1 km 
ubersteigen wird (s. Langsprofil, Taf. 17).

Die Lagerung auf dem ostlichen Horste ist durch 
die Baue der beiden Schaehtanlagen von Monopol zum 
grofiten Teile aufgeschlossen worden (Querprofil VIII). 
Die liegendsten Schichten der Magerkohlenpartie bilden 
hier den Stockumer Sattel, auf dessen Stidhang die 
Baue der Zeche Konigsborn I ofFenbar eine Doppel
lagerung durchfahren haben, wie sie die Satanella zu 
bewirken pflegt. Es findet sich namlich in dem n5rd- 
lichen Versuchsquerschlage im Liegenden der FIdzgruppe 
Wasserbank—Neufloz eine Storungszone, jenseits dereń 
Flozstreifen durchortert wurden, die nach ihren Begleit- 
konglomeraten liochst wahrscheinlich eine Wieder- 
holung dieser Gruppe darstellen. Die Annahme steht

im Einklange mit dem Auftreten der Satanella, welche 
in dieser Holie durchstreichen mufi und eine zwanglose 
Erklarung dieser Wechsellagerung von mindestens 250 m 
gibt. Das stetige Auftreten dieser Uberschiebung durfte 
durch einen Aufschlufi weiter im 0. bewiesen sein, 
woselbst im Schacht III der Zeche Konigsborn, wie 
Profil e zeigt, eine streichende Storung angetroffen 
wurde. Diese wird von Floz Mausegatt unmittelbar 
uberlagert, wiihrend in ihrem Liegenden der Quer- 
schlag der II. Sohle ein Konglomerat aufschlofi, das 
ais der bekannte Begleiter von Floz Finefrau angesehen 
wird. Es ergibt sich daraus eine Doppellagerung von 
200 m, welche nur durch die Satanella bewirkt sein 
kann. Da der Seigerabstand zwischen den Leitflozen 
Sonnenschein und Mausegatt auf dieser Schachtanlage 
nur rd. 300 m, also 100 m weniger ais gewohnlich 
betragt, so erscheint das Auftreten der Satanella mit 
nur 200 m Wechsellagerung nicht auffallig. Jedenfalls 
wird die Wahrscheinlichkeit der entsprechenden Projektion 
im Profil VIII bestiitigt, wonach die liegendsten, nur 
wenig bekannten Schichten der Magerkohlenpartie den 
Kern des scharf zusammengeprefiten Stockumer Sattels 
bilden. Diesem vorgelagert ist eine ebenfalls aus 
mageren Schichten zusammengesetzte Falte, dereń Nord- 
fliigel iiberkippt und z. T. iibersehoben ist, und die 
jedenfalls der Courler Uberschiebung gleichwertig ist. 
Die Scharnhorster Falte ist nur ais scliwache Welle 
erhalten, bringt jedoch schon einige Fettkohlenflóze zur 
Einlagerung. Es folgt alsdann eine grofiere Falte, in 
dereń Muldensiidfliigel u. a. Floz Sonnenschein in einer 
Lagerung erseh’ossen ist, [die von steileni, siidlichem 
Einfallen nach oben hin in eine Uberkippung ubergeht. 
Der zugehfirige Sattel erscheint in den oberen Quer- 
schlagen zu einem schwach gewellten Plateau geformt, 
wahrend er sich nach der Teufe zu st&ndig yerschmalert. 
Das Ganze zeigt aufs deutlichste die Scharnhorster Uber
schiebung in ihrem ersten Stadium. Der Mittelschenkel 
der ursprunglichen Falte ist z. T. bereits zerdruckt 
und zu dem breiten StOrungsbande zerissen, das
mit nordlichem Einfallen durch die Grillo-Schachte 
hindurchsetzt, z. T. ist er noch in Form der iiber- 
kippten Scliichten, wie Floz Sonnenschein zeigt, erhal
ten. Jedenfalls durfte die Annahme, dafi diese Uber
schiebung eine Faltenzerreifiung nach Heimscher 
Theorie darstellt, auch durch diesen Aufschlufi aufs 
bestę bewiesen sein.

Der Gneisenauer Sattel erscheint hier deutlich 
geteilt; denn wahrend die Kaiseistnhler Muldę nur
ais scliwache Welle unmittelbar nordlich der Grillo- 
schiichte durchstreicht, tritt die nordliche Sattelmulde 
in scharf geprefiter und vielfach gestórter Form auf, 
wobei Floz Sonnenschein dicht unter dem Deck- 
gebirge einen spitzen Sattel bildet. Von dessen
Grat sinken die Floze der gesamten F ett
kohlenpartie zu dem riesigen, Aachen Becken der
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Hauptmulde ein, aus dereń Tiefstem sich der horizon- 
tal abgeplattete Sattel erhebt, welcher den 
Namen nach der auf ihm errichteten Schaćhtanlage 
Grimberg triigt. Hiernacli ergibt sich hier im 0. wiederum 
eine Ausbildung des Muldentiefsten ais Nord- und Sud- 
mulde, die in der Profillinie heide ziemlich gleich- 
wertig erscheinen. Im Floz 6 ( =  Rottgersbank) ist 
der Muldensattel auch nach W. umfahren worden 
(s. GrundriB), ein Zeichen dafur, daB er auch nach 
dieser Richtung hin einsinkt und jedcnfalls noch 
innerhalb de? Grubenfeldes von Monopol zum Ver- 
schwinden kommt (s. Liingsprofil). Der westliche 
Sattelabhang ist von einem Sprung durchsetzt, der in 
FI. 1 daselbst aufgesclilossen ist und bei westlichem 
Einfallen und nordsudlichem Streichen die Schichten 
bis zu 150 m seiger verwirft. Weiter im S., in dem steilen 
EBkohlenflozzuge der Schachtanlage Grillo, ist dieser 
Sprung nicht bekannt, sodaB man annehmen mufi, 
daB er sich nach dieser Richtung verliert. Eine im O. 
von Zeche Grimberg angefahrene Storung wird ais 
Fortsetzung des Sprunges angesehen, welcher in der 
Wittener Muldę zwischen Schacht I und II der Zeche 
Konigsborn hindurchset/.t und dort bei ostlichem Ein
fallen die Fettkohlenfloze vor die magere Partie 
einsinken liiBt, also einen Yerwurf voa 400—500 m 
bewirkt. Da er jedocli auf Grimberg noch nicht durch- 
faliren und in seiner Machtigkeit in der Bochumer 
Muldę daher nicht bekannt ist, so kann er hier nicht 
in Ansatz gebracht werden. Auf dem Profil VIII 
erscheint deshalb lediglich der westliche Sprung. der 
den Aachen Nordfliigel der Hauptmulde durchschneidet 
und die gesamte Fettkohlenpartie hier wieder unter dem 
Deckgebirge zur Ablagerung bringt. Die Westhauser 
Falte ist ais schwache Welle zur Darstellung gekommen, 
da sie auf der markscheidenden Zeche Werne nicht 
mehr yorhanden ist (siehe Profil c). Analog der 
Lagerung auf dieser Grube ist auf Profil VIII eine 
plotzliche Aufsteilung der Floze zur Projektion ge
kommen, wobei der Sutan 800 m Schichten wechsellagert 
und damit die hangendsten Magerkohlenfióze auf die 
obere Fettkohlenpartie hinaufsćhiebt. Die Fettkohlen
partie wird, scharfgeknickt, den schmalen Grat des 
Wattenscheider Sattels unterhalb des Deckgebirges 
bilden.

Aus der vorstehenden Beschreibung der Falten- 
entwicklung kann man ersehen, daB die bisherige An- 
sicht, die Bochumer Muldę verhielte sich hier im Osten 
gegeniiber dem Westen ganzlicli abweichend, nicht 
recht haltbar ist. Der Irrtiim ist erklarlich, da gerade 
die diesem Gebiete eigentumlichen Falten zuerst auf- 
geschlossen wurden (Courl-Gneisenau-Monopol) und dem 
Geolo^en schwere Ratsel aufgaben. Die tatsachliche 
Gleichformigkeit in der Entwicklung der Muldę tritt 
noch klarer heryor, wenn man nunmehr an der Hand 
des Grundrisses die einzelnen Falten, die oben in einer

Reihe von Querschnitten beschrieben wurden, in ihrem 
Streichen verfolgt.

Ais Begrenzung der Muldę treten zunachst zwei 
scharf ausgepragte Hauptsattel auf. Der S t o c k u m e r  
S a t t e l  zeigt sich iiberall ais steiler Grat, dessen 
Mittellinie schwach nach N. uberkippt in den Quer- 
profilen gezeichnet ist. Diese schon von Runge er- 
wahnte Erscheinung beruht darauf, daB die Hauptfalten 
sich unter der Einwirkung eines einseitigen, von SO. 
wirkenden Druckes bildeten. Ais Folgę hiervon ver- 
springen beiderseits von Querverwerfungen die Sattel- 
und Muldenlinien in demselben Niveau regelrecht 
gegeneinander, ausgenommen diejenigen Falle, wo eine 
Verschiebung erfolgt (z. B. bei der Courler Verwerfung 
im S-), oder wo eine plotzliche Einlagerung neuer 
Falten stattfindet (z. B. beim Gneiscnauer Sattel ostlich 
der Bickefelder StOrung). Das Umgekehrte, d. h. eine 
tjberkippung der Faltenmitte nach S. findet sich — 
abgesehen von kleinen ortlichen Pressungen — vor- 
nehmlich beim Wattenscheider Sattel. Wie schon 
oben erwahnt, liegt hier offenbar eine Ruckstauung 
aus der wahrscheinlich sehr wenig gefalteten Essener 
Muldę vor, wie sie westlich der Bickefelder Storung 
noch nicht in diesem MaBe vorhanden sein kann, sodaB 
infolge ungleicher Faltenausbildung an beiden Seiten 
dieses Sprunges eine Verschiebung der Sattellinie 
stattfindet. Denn bei einer gleichartigen tjberkippung 
auf beiden Seiten miiBte sonst die Sattelmitte auf dem 
Horsto nach N. yerspringen, wahrend offenbar das 
Umgekehrte der Fali ist.

Die eigentliche Hauptmulde selbst finden wir 
durchweg gut ausgepragt. Ihr Tiefstes streicht zwischen 
den Hauptsatteln derart durch, daB der nordliche zum 
sudlichen Teil sich im W. wie 1 : 2 ,  im 0 . wie 2 :  3 
verha.lt. Diese Veranderung hangt offenbar damit zu
sammen, daB im W. eine Teilung der Muldę vorliegt, 
dereń nordlicher Arm erst beim Eintritt in das hier 
behandelte Gebiet die grSBere Bedeutung erhalt. Im W. 
ist tatsachlich die Bochumer Muldę in ihren Grund- 
zugen durchaus symmetrisch entwickelt, da die Abstande 
zwischen den Muldenarmen untereinander und gegen 
die Sattel ziemlich gleich sind (s. Fig. 14). Beim

^^e_nsch_e_/de/__ S a /? ± L ---------

  //ord ̂ /c/>8_________//u /d e

-------- Ą -------

Siid/c/h

/

_____Stockurn er A_S a f /e /____________

Fig. 14.
Aufgehen der Sudmulde in die nordliche erhalten 
dann die Muldenflugel die verschiedene Breite, die
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nach 0. zu sich naturgemaB ausgloichen muBte. Wenn i 
aber das Breitenverhaltnis sieli nur bis auf 2 : 3 
verschiebt, so liegt das eben daran, daB der falten- 
bildende Druck und seine Wirkungen auf die Mulden- 
flugel sich ungleich verteilt haben. Es bildet sich im 
O. unseres Gebietes mehr und mehr der Faltentypus 
heraus, wie er in den nordlichen Hau ptmulden bekannt 
ist, daB niimlich die Muldę selbst ein machtiges, 
wenig gefaltetes Becken bildet, wahrend die Sattel 
den ganzen Druck aufzunehmen hatten und deshalb 
scharf aufgesteilt und vielfach ineinandergeschoben 
auftreten. Insbesondere ist dies aus Profil VIII zu 
ersehen, wo die Bochumer Muldo zwischen dem 
Wattenscheider Sattel und den Grillo-Schachten ein 
geradezu klassisches Beispiel fiir den • obengenannten 
Typus darstellt. Dort scheint ubrigens von den beiden 
den Grimberger Sattel begrenzenden Mulden die sudliche 
die eigentliche Fortsetzung der Hauptmulde zu sein 
(s. GrundriB). Diese Annahme wird gestutzt durch 
den neuesten AufschluB im 0., wo die Zeche de 
Wendel (Profil d) die Flozgruppe von Catharina 
abwarts mit sehr geringem sudlichen Einfallen aufschloB 
und im Sudfelde jenseits eines nocli unerforschten Ver- 
wurfes Schichten anfuhr, die den Gegenfliigel der 
Muldę darzustellen scheinen. Da diese Sehachte 1 i/3 
km im Siiden der verliingerten Muldenlinie PreuBen II- 
Grimberg liegen, so muB hier das Muldentiefste noch 
mehr nach S. geschwenkt und die Symmetrie der 
Bochumer Muldę noch weiter durchgebildet sein. DaB 
diese Symmetrie der Bochumer Muldę in den belian- 
delten Gebiete nicht voll zur Entwicklung kommt, 
liegt an der miichtigen Falte, die ostlich von Dort
mund dem Suden der Bochumer Muldę in erster Linie 
ihr Geprage gibt, und die in Form der Scharnhorster 
Uberschiebung und des Gneisenaueru Sattels auftritt.

Der Gneisenauer Sattel- t i i t t  scharf und unvermittelt 
ostlich der Bickefelder Storung im Nordfelde der Zeche 
Kaiserstuhl auf und streicht in einem gleichmaBigen 
Abstande von 2*/  ̂ km dem Stockamer Sattel parallel. 
Seine urspriinglich einfache Gęsta It- wird durch Faltung 
der Kuppe verandert, welcher Vorgang in derselben 
querschlagigen Hohe beginnt, in welcher der Sattel 
von Minister Stein verschwindet. Dieses erki ar t  sich 
einfacli dadurch, daB die in die Breite der Bochumer 
Muldf zusammengepreBten Schichten durch Bildung 
neuer Falten einen Ausweg suchten, sobald der Aus- 
laufer des von W. heriiberstreichenden Zwischensattels 
sich im Tiefsten der Hauptmulde verlor.

Im ubrigen erfolgt die weitere Faltung der 
Bochumer Muldę in erster Linie in dem Schichten- 
streifen zwischen dem Gneisenauer und Stockumer 
Sattel. Nordlich des letzteren tritt zunachst. von W. 
heriiberstreichend, eine Begleitfalte auf, deren Er- 
hebung, wie schon gesagt, in der Dortmunder Gegend 
ais T r e m o n i a s a t t e l  bekannt ist. Sie beginnt im

Osten der Bickefelder Storung zu yerfiachen und ver- 
schwindet im Siidfelde von CourL Zum Ersatz dafiir 
beginnen etwa an der westlichen Markscheide von 
Scharnhorst die Gebirgschichten dom faltenbildenden 
Drucke an zwei Stellen in Form der Courler Uber
schiebung und der Scharnhorster Falte nachzugeben. 
Die Cour l e r  U b e r s c h i e b u n g  setzt ais scharfer 
Schnitt durch die steil aufgerichteten Schichten hindurch 
und zeigt eine Machtigkeit, die nach 0 . bis auf eine 
Doppellagerung von rd. 250 m rasch zunimmt. Im 
Felde von Monopol tritt sie in Form einer bedeu- 
tenden, bis zur Uberkippung gepreBten und z. T. 
ineinandergeschobenen Falte auf, ein Boweis, dafi auch 
diese Uberschiebung eine sekundare Bildung nach 
Heimscher Theorie darstellt. Nur erscheint sie im 
W. infolge ruckartigen Einsinkens ais verhaltnismaBig 
scharfer Schnitt ausgebildet, der im Ostfelde von 
Courl an beiden Seiten der ZerreiBuugskltift noch 
deutlich die Schleppungen des ausgowalzten Mittel- 
schenkels zeigt. Auf Scharnhorst sind diese Schlep
pungen nicht mehr aufgeschlossen, sodaB hier ein 
zufalliges Sicherlangen des Uberschiebungsrisses ohne 
vorherige Faltung vorliegt.

Die S c h a r n h o r s t e r  F a l t e ,  welc o etwa 300 m 
weiter nordlich streicht, tritt im F< Ide der gleich- 
namigen Zeche noch sehr schwach auf. Den nachsten 
AufschluB im 0 . zeigt Fig. 15, welcho die betreffende

/?■ = f /  Aó//gers6a/iA 
/? * f/. P ras/den / 

Fig. 15.
Partie aus dem VII. westlichen Querschlage von 
Courl darstellt. An Stelle der Falte sieht man hier 
eine Uberschiebung, welche ihrer sudlichen Schwester 
an Starkę der Doppellagerung kaum nachsteht. Kaum
1 km Ostlich davon (Profil V) ist wieder eine reine Falte 
vorhanden, wahrend 1 '/2 km weiter (Profil VI) wieder 
eine Uberschiebung vorliegt, die aber infolge der in der 
Nahe durchsetzenden Courler Verwerfung nicht klar zu 
erkennen ist. Jenseits dieses Sprunges tr itt wieder 
eine Falte auf (Profil VII), welche nun an Machtigkeit 
abnimmt und auf dem Horste von Monopol (Profil VIII) 
nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
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Ihr typisches Geprage erhiilt das Karbon zwischen 
Dortmund und Camen durch die macbtige Schichtenwelle, 
welche in Form des Gneisenauer fottels und der 
seinen Sudhang durchsetzenden Scharnhorster Uber
schiebung stets zerrissen auftritt. Die Scharnhorster 
Uberschiebung, die ais „groBe Storungsr.one" seit 
langem vom Bergm ann gekannt und gefiirchtet wird, 
ist westlich der Bickefelder Storung nur in Form eines 
schwachen Auslaufers entwickelt (Profil b und I). 
Im Siidfelde von Kaiserstuhl II ist sie mehrfach ange
fahren, aber nicht durchortert worden. Klar aufge- 
schlossen ist sie erst auf Scharnhorst und Gourl, wo 
sie eine Schichtenfolge von 500 - 900 m doppelt 
lagert. Im Felde von Monopol ist die Uberschiebung 
in einer Form aufgeschlossen, die offenbar das erste 
Stadium ihrer Bildung darstellt und, wie schon gesagt, 
einen schonen Beweis dafur liefert, daB sie nach Heims 
Theorie aus einer Falte entstanden ist.

Wie die Aufschlusse im Westfalia-Felde auf 
Profil b zeigen, und wie die demzufolge sehr sichere 
Projektion auf Profil 1 ergibt, ist der Gn e i s e n a u e r  
S a t t e l  westlich der Bickefelder Storung nicht vor- 
lianden. Unmittelbar im Osten dagegen sehen wir 
beim Nordąuerschlage der Zeche Kaiserstuhl I  Floz 
Sonnenschein einen Sattel bilden, der durch Quer- 
furchung sich nach 0 . schliefit, um sich dann wieder 
zu offnen und standig zu verbreitern. Der Sudhang 
des Sattels ist zu der Kaiserstuhler Muldę eingedruckt, 
die sich — wie die grundriBliche Projektion von Floz 
Sonnenschein andeutet — nach O. zu anfitnglieh 
heraushebt und dann wieder stetig emsinkt. Es bildete 
sich so im Tiefsten der Muldę eine Art Quersattel, in 
dessen Norden sich der Gneisenauer Sattel durch 
Furchung weiter zu bilden beginnt, sodaB er nunmehr
2 eingelagerte Spezialmulden besitzt, yon denen die 
jiingere, nordliche im Fortschreiten sich rasch und 
stetig vertieft. Im Ostfelde von Courl — im Graben
— ist der Sattel noch wenig erschlossen; die auf 
Profil YI dargestellte Fonu ergibt sich aber aus den 
Aufschlussen der Zechen PreuBen 1T und Monopol. 
Auf dem ostlichen Horste ist daselbst der Sattel durch 
starkę Einknickung der.nordlichen Spezialmulde geteilt. 
Der Sudsattel zeigt auf seiner ballonartigen Kuppe 
eine schwache Einbuchtung ais Rest der Kaiserstuhler 
Muldę: der Nordsattel ist ais scharfer Grat ausgebildet, 
dessen Nordhang in plotzlicher Biegung in das flachę 
Becken der Hauptmulde iibergeht.

Weitere Faltungen auf dem Siidftiigel und im 
Tiefsten der Muldę sind nur am West- und Ostrande 
des fraglichen Gebietes bekannt. Im W. ist es der 
Auslaufer des Zwischensattels vom Hauptmuldenpaare, 
welcher im Felde von Minister Stein versclnvindet. 
Im 0 . stehen die Schachte yon Grynberg auf einer 
Erhebung, welche ais ganz flacher, fast i)lattformiger 
Sattel aus dem Tiefsten der Hauptmulde empor-

steigt. Nach den bisherigen Aufschlussen ist an- 
zunehmen, daB dieser sog. G r i m b e r g e r  S a t t e l  
im W. nicht bis an die Unnaer Yerwerfung roicht, 
sondern auf halbem Yvege zum Einsinken kommt 
und die beiden Arrne der Hauptmulde sich wieder 
yereinigen laBt. (S GrundriB und Iiingsprofil, Taf.
15 und 17).

Die Nordhiilfte der Bochumer Muldę muBte, wie 
schon erwiihnt, in Ermariglung von Aufschlussen zum 
groBen Teil durch Projektion dargestellt werden. Ins
besondere ist es die Westhauser Falte, die hier bis
lang noch yollig unbekannt ist. Es wird angenommen, 
daB sie westlich der Bickefelder Storung in almlicher 
Ausbildung auftritt wie im Felde von Westhausen, 
ostlich yon ihr aber in ihre Urform ais echte Falte 
zuriickkehrt und im Fortschreiten bis zum yolligen 
Verschwinden stetig abnimmt. An weiteren Faltungen 
ist nur noch der W a t l e n s c h e i d e r  S a t t e l  selbst 
Yorhanden, auf dessen Charakter die jiingsten Auf
schlusse von Minister Achenbach ein Licht geworfen 
haben. Nach ihnen muB angenommen werden, daB 
er sich in der Gestalt, wie er auf Adolf von Hanse- 
mann aufgeschlossen ist, bis an die Bickefelder Storung 
heranziehen wird, um sich jenseits davon ais schmaler, 
bis zur Uberkippung aufgesteilter Grat zu zeigen. Da 
seine Aufschliisse auf den Profilen II und c sehr ahnlich 
sind, so muB angenommen werden, daB er sich auf dem 
unbekannten Zwischenraume gleichartig verha.lt.

W ir erhalten so das dargestellte Gesamtbild, in 
dem in erster Linie die B i c k e f e l d e r  S t o r u n g  fur 
die Faltung nicht nur des Nordens, sondern auch der 
ganzen Hauptmulde einen wichtigen Abschnitt bildet. 
Von almlicher Wichtigkeit ist die mindestens ebenso 
machtige U n n a e r  V e r w e r f u n g  insofern, ais ostlich 
yon ihr besonders der Gneisenauer Sattel und die 
Westhauser Falte zuriicktreten und damit den ganzen 
Typus der Muldo ver&ndern. Offenbar hat man es 
hier mit Storungen zu tun, dereń Alter ihrer Verwurfs- 
liohe entspricht. d. h. die zu einer Zeit aufrissen, in 
der die Faltenbildung noch nicht abgeschlossen war, 
sodaB der Rest der Druckphasen huben und driiben 
selbstandig vor sich ging und zu verschiedener Aus- 
formung fuhrte. DaB dabei die Einzelheiten der Pro
jektion die Walirscheinliclikeit fiir sich haben, ist be
reits besprochen worden. DaB aber auch die Darstel
lung des Gesamtbildes mit ziemlicher Sicherheit erfolgt 
ist, kann durch ein einfaches Rechenexempeł bewiesen 
werden, welches auf die Entstehung der Bochumer 
Muldę .lriickgreift.

Mi? stelle sich die Bochumer Muldę in ihrem Ur- 
zustaade, d. h. ais ein einformig flaches Becken yor 
(s. Fig. 7). Da die Kuppen der Grenzsattel noch heute an- 
nahernd gerade Linien bilden, so werden sie auch 
damals sich so yerhalten haben. Es wird also 
ein yon 2 geraden Linien begrenztes Gebiet der dama-
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ligen Erdoberflilclie zu der Bildung zusamraengestaucht 
gewesen sein, die keute unter dem Namen Bochum er 
Muldę bekannt ist.

Bei den funf die ganze Muldę durchąuerenden Pro- 
filen I, II, V, VI und VIII betragt die heutige Mulden- 
breite 8 — 8,7 — 9,3 — 9,4 bzw. 9,6 km, wobei Profil
VI nur im Graben gemessen wird. Die Gesamt-
summen der Falten, d. h. die ursprunglichen Mulden-
breiten, an einem Leitfloz gemessen, betragen in
obigen Fallen etwa 12,6 — 1 3 — 15,1 — 15,5 bzw.
16,9 km. Demnach nimmt sowohl die fruhere wie die 
jetzige Breite der Muldę nach 0 . stetig zu, d. h. dio 
Grenzsattel divergierten in ihrem Urzustande und tun 
es noch lieute. Wenn die Zusammenpressung uberall 
gleichmaBig war, so muB das Verhaltnis zwischen fru- 
herer und jetziger Muldenbreite uberall dasselbe sein- 
Zieht man aber aus den einander entsprechenden Werten 
der obigen Zahlenreihen die Quotienten, so lauten diese: 
1,58— 1,59 — 1,62 — 1,63 und 1,65. Also auch der 
Grad der Pressung nimmt nach 0. zu, d. h. die Grenz-

J / a / ł ę n ^ h j i d ę r S a / i ą -------

-------------------------- i p f — Ł .
S/ocAumer Sa//e/

fir iż A e/~ ^

Fig. 16.
sattel diyergierten fruher starker wie lieute (s. Fig. 16) 
Der grofiere Unterschied der Werte von Profil II  und
V erklart sich einfach aus dem groBeren Abstande, 
den diese Profile voneinander haben.

Es erscheint nicht angebracht, allgemeine Begeln 
aus dieser Beobachtung zu formulieren, da in den ge- 
nannten Querprofilen die Projektion noch einen zu 
groBen Spielraum einnimmt und die Schnittlinien ofter 
von der ąuerschlagigen Richtung abweichen. Es 
ware jedoch dankenswert, anderwarts bei genau festge- 
stellten Lagerungsverhaltnissen zu untersuchen, ob 
Werte obiger Art einer festen Eegel folgen, d. h. ob 
sie sich — in gleichen Abstanden gemessen — gleich
maBig nach einer bestimmten Formel veriindern. *)

Die Berechnungen in dem obigen Beispiel zeigen, 
daB das GesamtmaB der projektierten Faltungen wahr- 
scheinlicli richtig ist. Es ist deshalb auch kein Grund 
zu der Annahme vorhanden, daB ostlich der Bickefelder 
Storung der Muldennordflugel ahnlich intensiv zusamen- 
gepreBt ist wie im W., da man sich sonst einerseits zu 
den Yorliandenen Aufschliissen in Widerspruch stellen, 
anderseits rechnungsmaBig auf eine Muldenbreite 
kommen wurde, dereń MaB sich in die oben angegebenen

*) In dem in Nr. 22 lfd. Jahrg. dsr. Ztschr. veróffentlicht#n 
Aufsatze yon Bergassessor Mentzel - Bochum ist eine ahnliche Be- 
rechnung durchgofubrt.

regelmaBige Ziffernreihen nicht eiupassen lieBe. Yer- 
gleicht man insbesondere die Profile I und II mitein- 
ander, so fallt — wie schon fruher hervorgehoben 
wurde — sofort der Unterschied auf: dort ist der 
Norden, hier der Suden stark gefaltet. Und darin 
ist auch der Grund dafur zu suchen, daB die Ablage- 
rung beiderseits der Bickefelder Storung so unahnlich 
ist. Im 0 . bildete sich in der Sudhalfte der Muldę 
die machtige Falte des Gneisenauer Sattels,- welche 
sich mehr und mehr ineinanderschob, his schlieBlich 
die Zone der Scliarnhorster Uberschiebung aufriB und 
die ganze Muldę von dem faltenbildenden Drucke 
entlastete. Im W. blieb der Suden ruhig; dafur 
gab der Norden dem Drucke bis zur volligen Aufstei- 
lung und teilweisen Doppellagerung nach. Deshalb 
greift auch die Scliarnhorster Uberschiebung nur in 
einem winzigen Auslaufer uber die Bickefelder Storung 
hinaus, wahrend anderseits die Westhauser Falte im 
0 . allmahlich zum Verschwinden kommt.

Die Ebene des Muldentiefsten selbst zeigt durchweg 
ein Ęinfallen nach 0., welches westlich der Bickefelder 
Storung mit 9— 101 angenommen werden kann (s. 
Langsprofil). An dem Sprunge selbst finden wir eino 
Umbiegung der Schichten, die bei Beschreibung der 
Aufschlusse von Hardenberg bereits erwahnt wurde. 
Eine entsprechende Umbiegung am Rande des Horstes 
ist in den Bauen von Minister Stein erkennbar, wo 
die Floze 1 und a kurz vor der Storung, anstatt weiter 
nach N. herumzuschwenken, nach W. fast gradlinig 
fortstreichen und am Sprunge abstoBen. In Fl6z b 
wird daher projektiousmaBig die Muldenwendung nicht 
eine sanfte Kurve bilden, sondern die dargestellte 
Zwiebelform annehmen (s. GrundriB).

Das Ęinfallen auf dem Horste zwischen der Bicke
felder Storung und der Courler Verwerfung muB zu 
5—6° angenommen werden. Denn einerseits lassen 
sich die Schichten des Muldentiefsten auf Minister Stein 
(Płóz a und b) und PreuBen I (Floz 1) mit Sicherheit 
projektieren, anderseits ist hier keine groBere Ver- 
werfung bekannt, welche die Muldo durchsetzen und 
ein gestaffoltes Einsinken von gróBerem Einfallwinkel 
bewirken konnte, da die auf Zeche Gneisenau bekannten 
Sprunge, welche das Plateau des gleichnamigen Sattels 
in Terrassen nach W. einsinken lassen, zu unbedeutend 

• und unbestandig sind, ais daB sie weiterhin die steileren 
Schichten des eigentlichen Hauptmiildenfliigels in 
nennenswerter Weise dislozieren konnten.

In dem Graben zwischen Courler und Unnaer Ver- 
werfung ist in der Nahe der ersteren von der Zeche 
PreuBen II in den Flozen 8 und 10 die Muldę umfahren 
worden, wobei ihrEinsinken 10° betragt. Bei der geringen 
Machtigkeit des Verwurfes ist jedoch anzunehmen, daB 
die Lagerungsyerhaltnisse des Grabens dem des west
lichen Horstes ahnlich sein werden, d. h. daB das 
durchschnittliche Einsinken dor Muldę wieder 5— 6°
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betragen wird, und dafi lediglicli eine Aufbiegnng der 
Schichten an dem Yerwurfo entlang das Einfallen des 
Muldentiefsten auf 10'1 gestcigcrt hat.

Auf dem ostlichoa Horste hat die Zeche Grimberg mit 
dem wcstlichen Querschlage der IU. Sohle (s. Grundrifi 
und Langsprofil) ein schwaches Einfallen nach W. fest
gestellt. Es entspricht dies dem Herausheben des 
fiachen Muldensattels, der wahrscheinlich nur lokaler 
Natur ist. Denn er ist in Pio/. 6 (Rottgersbank) auf 
drei Seiten umfahren worden und wird auf der yierten 
Seite durch die Storung ahgeschnitten. Es ist dabei 
bemerkenswert, daG der* sudlicho Arm der Hauptmulde 
andauernd Ostliches Einfallen hat, da hier Floz 6 nicht 
eine Muldenwendung nach S. und W. macht, sondern 
wieder nach N. umbiegt. Es goht daraus hervor, dafi der 
breite Iluckeu dieses Sattels sich yerschmalert, und da 
auf ihm die Schichten sich nicht weiter herausheben, 
sondern sohlig liegen (s. Langsprofil), so ist anzunehmen, 
dafi dieser Sattel im 0. nicht zu grofierer Bedeutung 
kommen wird. Das Langsprofil, welches ostlich der 
Unnaer Yerwerfung zunachst dem Muldentiefsten folgt, 
dann aber durch die Schachte yon Grimberg gelegt 
ist und damit den gleichnamigen Sattel schneidet, zeigt 
dementsprechend zunachst das gewolmliche Schicliten- 
fallen yon 5—6° nach 0., das dann fiachwellig in 
dio Erhebung des Sattels iibergeht. Von den beiden 
Muldenarmen wird insbesondere dor sudlicho sich weiter 
gleichmafiig nach 0. einsenken, und es ist zufolge der 
bereits erwahnten Aufschlusse von de Wendel hochst 
wahrscheinlich, dafi hier die Fortsetzung des eigent- 
lichen Muldentiefsten zu suchen sein wird.

Es bleibt noch iibrig, auf die aufgeschlossenen Floze 
selbst und ihr Verhalten innerhalb des bezeichneten 
Gebietos einzugehen. Einen Uberblick hieriiber gewahrt 
die Zusammenstellung der Normalprofile der in Betracht 
kommenden Zechen (s. Taf. 17). Dargestellt sind nur die 
Floze yon etwa 0,50 m Kohle und mehr; bei dem ge- 
wahlten MaGstabe von 1 :5000 wurde von einem 
Einzeichnen der Gebirgschichten Abstand genommen, 
zumal fast uberall eine Indentifikation der Floze er
folgt ist oder leicht erfolgen kann.

Der Hauptanteil an den bergmannisch auf
geschlossenen FJózetagen fallt der Fettkohlenpartie zu. 
In untergeordnetem MaGe sind auch Gas- und Gas- 
fiammkohlenfloze, sowie magere Partien vertreten. Die 
mageren Partien sind bis Fl5z Mausegatt abwarts am 
Stockumer Sattel von den Zechen Courl und Grillo 
erschlossen; aufierdem ist der obere flozarmo Horizont 
dieser Partie von mehreren Zcchen durchfahren worden.

Das liegendste der hier bekannten Floze, Mausegatt, 
tr itt  im Gegensatz zu der Geitlinggruppe und dem 
Leitfloz Finefrau, recht edel auf. Floz Finefrau ist 
an seinem Begleitkonglomerat gut erkennbar, das im 
Fel de yon Monopol (Profil VIII) allein ermoglicht, die 
zusammenhanglosen Schichten nordlich und sudlich

der Scharnhorster Uberschiebung aneinauder zu reihen. 
Dort findet sich ferher am Stockumer Sattel im 
Har.genden von Floz Finefrau ein Vorkommen von 
1,40 m Kohle und 0,10 m Bergemittel, welches dem 
auf dem Sudfliigel des łlaupts ittels in den Bauen der 
markscheidenden Zeche Konigsborn I bekannt ge- 
wordenen Floze Stein und Kónigsbank entspreclien 
durfte.

Die Gruppe der Girondeller Floze ist nur auf 
Courl und Grillo bauwurdig entwickelt. Auf Scharnhorst 
findet sich im Nordfolde ein gestortes Floz yon 1,5 m 
unreiner Kohle und Eisenstein; welches obenfalls 
hierher gehort; der neueste Aufschlufi im Siidfelde 
iihnelt den Courler Verhaltnissen.

Floz Plafihofsbank ist nirgondwo bauwurdig auf
geschlossen worden; denn dic Ansicht, dafi Floz 1 der 
Zeche Courl diesem Leitfioze entspricht, diirfte auf Grund 
der Aufschlusse von Scharnhorst nicht mehr haltbar 
sein. Dieser Irrtum hangt mit dem hierselhst unge- 
mein wechselnden Auftreten yon Floz Sonnenschein 
zusammen. Im Siidwesten, auf den Zechen Kaiser
stuhl I und Westfalia tritt Floz Sonnenschein 
mit durchschnittlich 1,5 m Kohle auf. Jenseits der 
Bickefelder Storung schwillt das Flóz bis zu einer 
Machtigkeit von 2,5 — 3 m an, nun sich dann nach 
0. zu durch Einlagerung von Bergemitteln auf Kosten 
der Kohle auffallend rasch zu yerschlechtern und im 
ostlichen Grenząuerschlago yon Kaiserstuhl II ais ein Yor
kom men yon 2 Kohlenstreifen mit 50 und 35 cm 
Machtigkeit aufzutreten, die durch ein Mittel von
10 m getrennt sind. Den entsprechenden Aufschlufi 
machte neuerdings die Zeche Gneisenau, ais sie ihren 
westlichen Grenząuerschlag weiter ins Liegende auf- 
fuhr. Man war der Ansicht, dafi Floz 9, welches 
im Hauptąuerschlage mit 0,95 m Kohle und 
0,05 m Bergemittel erschlossen wurde, nicht mit dem 
bewufiten, ais edel bekannten Leitfioze identifiziert werden 
konnte. Man durchorterfo hier an der westlichen Mark- 
scheide jedoch das Floz 9 in Form von zwei Kohlenstreifen 
von 30 und 35 cm, welche 8 m auseinanderliegen, 
durchfuhr dann yorwiegend sandige Schichten und 
stundete schliefilich den Querschlag, nachdem man etwa 
80 m storungsfreie Schichten im L;egenden von Fl5z 9 
erschlossen hatte, ohno etwas anderes ais wertlose 
Schmitzen gefunden zu haben. Man erkannte, 
dafi man im Horizonte von Plafihofsbank-Girondelle 
angelangt war, uud dafi die Zeche Kaiserstuhl II mit 
Recht kurze Zeit vorher ihren Ostlichen Grenząuerschlag 
nach Erreichung der beiden oben erwahnten Kohlen- 
flozchen gestundet hatte. Es durfte mithin feststehen, 
dafi Floz Sonnenschein auf dem Nordhang des Gneise- 
nauer Sattels unbauwiirdig wird und zwar im Ostfelde von 
Kaiserstuhl II und im Westfelde von Gneisenau. Im nord
lich yorgelagerten Felde der Zeche Minister Stein ist mit 
Schacht II  in der Hohe yon F15z Sonnenschein ein
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Kohlen vorkommen durchsunken, welches aus 3 Kohlen- 
banken und 2 Bergemitteln von zusammen 1,5 m 
Machtigkeit besteht. Es liegt der Schlufl nahe, daB 
dieses Yorkommen mit Floz Sonnenschein identisch ist, 
und daB also auch in diesem sich sonst durch ein 
ungewohnlich edles F18zverhalten auszeichnenden Felde 
das Leitfloz der unteren Fettkohlenpartie sich stellenweise 
bis zur Unbauwurdigkeit verschlechtert. Im 0. von 
Gneisenau hat auf dem gleichnamigen Sattel die 
Zeche Courl mit ihrem Versuchsquerschlage (s. Profil Y) 
eine Flózfolge unterhalb von Floz Prasident durchortprt, 
die derjenigen von Gneisenau in jeder Hinsicht gleicht 
(s. Normalprofil: Courl Nordwesten). In der Hohe von 
Floz Sonnenschein findet sich dort ein Vorkommen, das 
der Querschlag in einer scharf geknickten Sattelkuppe 
durchfuhr, und das infolgedessen eine wechselnde Mach
tigkeit von 1,4 — 2,5 m Kohle zeigt. Mit groBer W ahr
scheinlichkeit entspricht es dem Leitfloz Sonnen
schein , das demnach hier wieder in gewohnter
Bauwurdigkeit zu erwarten ware. Auf dem Sudfliigel 
des Gneisenauer Sattels und in der eingelagerten 
Muldę hat es die Zeche Kaiserstuhl II in analoger 
Beschaffenheit wie im N. aufgeschlossen, d. h. auch 
hier verschlechtert es sich nach 0 . zu stetig. In 
streichender Fortsetzung zeigt sich im Nordfelde von 
Scharnhorst eine kleinere Flozgruppe, welche ais 
die liegendsten Fettkohlen anzusprechen ist, da
sie mit dem Gneisenauer Vorkommen eine auffallende 
Ahnlichkeit besitzt (s. Normalprofile). Ais Floz 
Sonnenschein ist hier ein Flozpaar anzusehen, welches 
65 und 60 cm Kohle aufweist, und in dessen Liegendem 
der flozleere Horizont von PlaBhofsbank deutlich ent- 
wickelt ist. Also auch hier tr it t  das Leitfloz sehr 
geringwertig auf, sodaB nunmehr feststehen diirfte, 
daB in einer breiten Zone des Gneisenauer Sattels 
Floz Sonnenschein sich bis zur stellenweisen Unbau
wurdigkeit yerschlechtert.

Im Sudfelde der Zeche Scharnhorst ist auf dem 
steilen Flozzuge liings des Stockumer Sattels in jung- 
ster Zeit die EBkohlenpartie v8llig durchfahren worden. 
Uberraschenderweise schloB man 250 m unterhalb Floz 
Prasident ein Floz 21 von uber 3 m Machtigkeit auf. 
Nach der fur die Zeche Courl vorgenommenen Indenti- 
fikation hatte das 80 m hoher liegende Floz 19 dem 
Leitfloz Sonnenschein und weiterhin Floz 20 dcm Floz 
PlaBhofsbank entsprechen mussen. Da aber ein Floz 
yon solcher Machtigkeit nicht gut der mageren Partie 
angehoren konnte, so war der Fehler anderweitig zu 
suchen. Im Westfelde von Courl, unweit der Scharn
horster Aufschlusse und demselben steil aufgerichteten 
Flozzuge angehorend, findet sich die Scharnhorster 
EBkohlenablagerung Floz fiir Floz wieder. Nur in 
Hohe von Floz 21 (Scharnhorst) sind auf Courl 2 Floz- 
paare von geringer Machtigkeit angefahren worden, 
die unter Beriicksiebtigung des Yerhaltens von Floz

Sonnenschein auf dem Gneisenauer Sattel gleichfalls 
dafur angesprochen worden konnen Die allerjungsten 
Aufschlusse von Scharnhorst, welche nur 600 m ostlich 
der oben genannten gemacht wurden, haben den Beweis 
dafur erbracht. Denn in der I. ostlichen Abteilung durch
fuhr der Querschlag der II. Sohle Floz 21 mit der Zu- 
sammensetzung: 0,20 m Nachfall, 0,60 m Kohle, 0,10 m 
Bei'gemittel und 0,50 m Kohle, wahrend derjenige der 
III. Sohle zwei selbstandige Flozchen fand, von denen 
das hangende 0,30 m Nachfall und 0,50 m Kohle, 
das liegende 0,50 m Kohle aufwies. Der Querschlag 
durchfuhr dann noch 100 m magere Schichten mit 
einigen Flozchen, die denen von Courl und Monopol- 
Grillo gut entsprechen.

Demzu folgę wird man im Westfelde von Courl das 
liegende der genannten Flozpaare von 60 und 70 cm 
Kohle an Stelle des bis 100 m hoher liegenden Flozes 2 
ais Sonnenschein ansprechen mussen. Damit kommt das 
hier PlaBhofsbank benannte Floz (Floz 1) in Fortfall, 
und an seiner Stelle erscheint nach obiger Einteilung 
wieder ein vorwiegend sandiger, flozarmer Horizont, 
wie er von W. hor bekannt geworden ist. Im Ost- 
felde von Courl werden dann die Flozyorkommen 
ein h eitl ich er, und Fl5z Sonnenschein erscheint hier mit 
1,45 m Kohle ais Floz 0. Auf dem Horste von 
Monopol tritt das Leitfloz ais Floz 1 mit 1,2 m Kohle 
etwa 190 m unter Floz Prasident auf, also in einer 
Hohe, welche der obigen ldentifizierung wohl entspricht. 
Abweichend y o i i  den sonst gemachten Aufschlussen 
findet sich hier noch das Floz Biinksgen mit 60 cm 
Kohle.

Auf der Zeche PreuBen I ist auf dem Nordfliigel 
der Bochumer Muldę Floz Sonnenschein wieder 2,5 m 
machtig; der hier noch erschlossene oberste magere 
Horizont ist wieder flozleer.

Aus der Flozgruppe, die zwischen den Leitflozen 
Sonnenschein und Prasident eingelagert ist, zeichnen 
sich in dem besprochenen Gebiete 2 Flozyorkommen 
durch regelmaBiges und meist edles Auftreten aus. 
Das liegende der beiden Floze findet man, von W. 
nach O. gehend, ais Floz Q, B —11 • 8—24—19 und 2, 
das hangende ais O, P —9—6 - 2 2 —16,17 und 5,6 
wieder. Das letztere Floz zeigt also die Eigentumlich- 
keit, auf den steilen Flozzugen im S. ais Flozpaar, 
im Mittelfelde von Courl durch Yerschmalern des 
Gebirgsmittels einheitlich aufzutreten und bildet dabei das 
genaue Gegenstuck zu dem sog. 6V2 m-Floz, wie es 
in der Wittener Muldę auf der markscheidenden Zeche 
Massen bekannt ist.

Das Leitfloz Prasident tr it t  unbestandig, meist 
wenig machtig und vielfach unrein auf. Sein Hangendes 
bildet der bekannte, hier grobkornige und feste Sandstein, 
der auf Gneisenau eine Einlagerung groben Konglo- 
merates und auf PreuBen I eine stark rote Farbung 
zeigt. Auf Scharnhorst ist Floz 12 mit Sicherheit ais
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Floz Priisident anzusprechen, da es nach Flozyerhalten 
und Nebengestein genau mit Floz 7 (Courl) iiber- 
einstimmt. Infolge der Courler Uberschiebung liegt 
es doppelt und erscheint ais Floz 15 wieder, sodaB 
auf dem Normalprofile nach Floz 12 gleich 16 folgen 
niuB.

Im Hangenden dieses Leitflozes tritt  eine Flozgruppe 
auf, welche hier die im Durchschnitt edelste der ganzen 
Fettkohlenpartie ist. An ihrer oberen Grenze liegt 
das Floz Rottgersbank, das durchweg gut erkennbar 
und deshalb dor Ubersichtlichkeit wegen ais Leitfloz 
beibehalten ist. Die Eigentumlichkeit dieses Flozes, 
sich zu zerschlagen oder mit einem Nachbarfloz zu 
scharen, finden wir wieder auf Minister Stein, wo Floz
2 und 3 im Nordfelde zusammenliegen, auf PreuBen I, 
wo dasselbe im Mittelfelde mit Floz 17 und 17a der 
Fali ist, und auf Scharnhorst, wo die FlSze 7 und 8 
dem Floze 11 (Courl) entsprechen. Wahrend die 
Indentifikation dieses Flozes auf der Mehrzahl der frag- 
lichen Zechen auBer Zweifel steht, miiBte auf Kaiser- 
stuhl I-Siidfeld bezw. Westfalia Floz F anstatt, wie 
fruher angenommen, Floz B hiermit aquivalent 
angesprochen werden.

Uber Floz Rottgersbank folgt ein meist 70—80 m 
miichtiger Horizont mit mehreren bauwiirdigen Flozen, 
von denen das hangcndste besonders edel ausgebildet 
zu sein pflegt. Dieses diirfte dem Floze Ida entsprechen, 
welches im W. der Bochumer Muldę ais eins der besten 
Fettkohlenfloze bekannt ist. Besonders klar erkennbar 
ist es auf Westfalia (Floz B), Gneisenau (Floz 1,45 m 
Kohle und 0,25 ni Bergemittel), PreuBen I (Floz 15) 
und Scharnhorst (Floz 3). Auf den iibrigen Zechen 
diirften ihm entsprechen Floz a auf Minister Stein, 
Floz 13— 14 auf Courl, Floz 15 bezw. 1 auf Monopol. 
Yon den Flozen zwischen Rottgersbank und Ida ist in 
der Regel nur ein einziges besser entwickelt, das 
in der Nahe des erstgenannten zu liegen pflegt

Im Hangenden von Ida folgt ein Horizont, dessen 
untere Hiilfte durchweg recht arm an bauwiirdigen 
Flozen ist. Die obere Halfte ist im W. besser ent
wickelt ais im O. Almlich verhalt sich der 
hangendste Teil der Fettkohlenpartie. Auf Westfalia 
und auf PreuBen I treten unterhalb Floz Catharina 
eine ganze Reihe bauwurdiger Floze auf, Fiirst 
Hardenberg hat auf dem Muldennordflugel in 
jungster Zeit Floz Catharina und mehrere liegendere 
Floze erschlossen, dereń schones Yerhalten sich dem 
Vorkommen der beiden vorbenannten Zechen gut an- 
paBt. Auf Gneisenau, wo lediglich die Aufschlusse eines 
jetzt verlassenen Versuchquerschlages zu Gebote stehen, 
tritt der entśprechende Horizont m it einem Schwarm 
von Flozen gleichmiiBig besetzt auf, uber dem das 
bekannte flózleere Mittel von Laura-Viktoria schon 
entwickelt ist. Es ist deshalb ohne Bedenken das 
hangendste dieser Floze ais Catharina angesprochen

worden. Im 0. auf Monopol, ist dieser Teil der Fett
kohlenpartie wieder recht arm.

Der Horizont von Laura-Viktoria ist nur im Westen 
und Norden (PreuBen I) aufgeschlossen worden und 
beide Małe miihelos zu erkennen.

Die Gaskohlenpartie (nach altem Begriil', d. li. von 
Laura bis Zollrerein Nr. 1) tritt voll entwickelt nur 
an der Westgrenze auf. Auf Westfalia ist eine 225 m 
miichtige Schichtengruppe ais dieser. Horrizont identi- 
fiziert worden, indem man Floz Elise ais Zollverein I 
iiquivalent ansprach. Abgesehen hiervon findet sich 
nur in der Mitte dieser Partie eine Gruppe bauwurdiger 
Floze. Dieses Bild kehrt auf Fiirst Hardenberg wieder. 
Allerdings ist hier Floz 1 ais das genannte Leitfloz 
angesprochen worden; ein Vergleich mit Westfalia 
macht es jedoch wahrscheinlich, daB nicht Floz 1, 
sondern 3 mit Zollverein 1 identisch ist. Denn beider- 
seits findet sich im Liegenden dieser Partio dic floz- 
arme Zone, die von Laura-Viktoria — FI. 16,15 bezw. 
9,10 — bis Floz 17 bezw. 8 reicht. Dann folgt die 
produktiye Mittelzoue, die auf beiden Zechen darin 
iibereinstimmt, daB die Floze nach dem Hangenden 
zu reicher werden. Zwanglos sind dabei die FlozeFriedrich 
und 4 ais das gleiche Vorkommen anzusprechen. 
Infolgedessen muB das Gegenstiick von Floz Elise auf 
Fiirst Hardenberg in miiBigem Abstande (80—90 ńi) 
von Floz 4 gesucht worden. Unwillkiirlich deutet dies 
auf Floz 3 hin, das in.entsprechender Holie ebenso wio 
Floz Elise das einzige bessere Yorkommen innerhalb 
eines breiten, armen Schichtenstreifens darstellt- Weiter 
im Osten ist die Gaskohlenpartie zunachst teilweise 
auf Gneisenau entwickelt. Unverkennbar ist die 
flózarme Zone oberhalb Floz Laura (= F lóz 1,5 m un- 
rein); die produktiye Mittelzone ist nicht ganz bekannt 
geworden, da der betreffende Versuchsquerschlag in 
diesen Schichten das Tiefste der Hauptmulde anfuhr 
und nur die Floze x und x‘ durchórterte.

In jungster Zeit hat die Zeche PreuBen II eine 
Schichtenfolge erschlossen, dereń liegendste Partie ais 
diejenige der Gaskohlen anzusprechen ist. Man durch- 
fuhr daselbst ein Flózbiindel (FI. 26—32) von Gas- 
kohlenchai'akter mit durchweg schiefrigem Nebengestein, 
in dessen Hangendem und Liegendem flózarme Zonen 
gefunden wurden. Die Ahnlichkeit m it Fiirst Harden
berg ist unverkennbar, zwanglos liiBt sich die Gruppe 
4 —8 (Hardenberg) mit 27—32 (PreuBen) ver- 
gleichen. Tm Liegenden von Floz 32 durchfuhr 
PreuBen II noch weitere 40 Meter meist aus Sand- 
schiefer bestehender Schichten, die offenbar demHorizonte 
oberhalb von Laura angehoren. Im Hangenden von 
Floz 27 findet sich auBer Floz 26 ( =  Floz Wilhelm- 
Westfalia?) in einem 180 m miichtigeń Horizonte 
(bis Floz 16) ais einziges besseres Vorkommen die 
Gruppe 22—23, und auffallenderweise liegt diese in 
gleicher Hóhe wie Floz 2 (Hardenberg) und Elise
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(Westfalia). Es ist deshalb kein Anstand genommen, 
Floz 23 vorlaufig ais identisch mit Floz Zollverein 1 
zu bezeichnen.

Oberhalb dieses Leitflozes liaben in der liegenden 
Gasflammkohlenpartie nenneriswerte Aufschlusse nur 
Fiirst Hardenberg und PreuBen II geliefert. Auf beiden 
Gruben lindet sich zunachst eine uber 100 m machtige 
Zone, in der kein bedeutendes Vorkommen angetroffen 
wurde. Dann folgt' eine Flozgruppe, die sich z. T. im 
Bau befindet: Floz O— 1 bzw. 13—16. IniHangenden 
davon hat Fiirst Hardenberg keine bauwiirdigen Floze 
erschlossen; PreuBen II durclifuhr in dieser Holie 
ebenfalls nur ein unreines Floz (Nr. 12).

Hóherliegende Horizonto sind nur noch auf der 
Zeche PreuBen II bekannt geworden, dereń Aufschlusse 
noch etwa 80 m oberhalb der Hardenberger Schichten

reichen. Man durchorterte dabei dio dargestellten 
Floze, die in ihrer Entwicklung und Gruppierung sowie 
durch die beginnende Einlagerung machtiger Sandstein- 
biinke nach dem Hangenden zu den anderweitig 
bekannt gewordenen Yorkommen im Liegenden vom 
Leitfloz Bismarck auBerordentlich ahnlich sind. Beim 
Vergleich mit Ablagerungen iu der Emscher Muldę 
wird man zu der Annahme gebracht, daB Floz 1, 
das 1,25 m reine Kohle und gutes Nebengestein 
aufweist, dem Leitfloz Bismarck entsprechen durfte. 
Damit wurde Floz Bismarck in der Bochumer Muldę 
zum erstenMale angetroffen sein. Mag diese Identifikation 
auch anfcchtbar sein, so steht immerhin fest, daB im 
Grubenfelde von PreuBen II dank der dort vorliegenden 
Grabenverwerfung unter dem Deckgebirge Horizonte 
erb alten blieben, wie sie in dor Bochumer Hauptmulde 
bisher noch nicht aufgeschlossen worden sind.

tfber Befcstigung, Lagerung und Konipensation y o u  IIochdnickrolirlcHuiigeii. *)
Mitteilung dos Dainpfkessel-Uborwachuiigs-Yoreins der Zechen im Oberhergamtsbezirk Dortmund zu Essen.

Bei der Verlegung von Rohrleitungen wird lniufig 
ein prinzipieller Fehler gemacht, indem man die 
Kompensatoren so anordnet, daB sio auch die 
mechanischen Bcwegungen der Leitungen aufnehmen 
miissen, die durch die StoBe des arbeitenden Dampfes 
entstehen. Eine solche Anordnuiig ist betriebsgefahrlich. 
Nicht nur bei intermittierend arbeitenden Maschinen 
(Walzenzug-, Fordermaschinen), sondern auch bei

kontinuiorlich laufenden Kolbenmaschinen flbt der Dampf 
infolge der wechselnden Geschwindigkeiten StoBe auf die 
Rohrleitung aus, dio durch die Wasserschlage des mitge- 
rissenon Kondenswassers oft so verstarkt werden konnen, 
dafi die Rohrleitung in heftig schwingende Bewegung ver- 
setztwird. Bei Kompensationsbogen worden hierdurch 
die AnschluBflanschen in unberechenbarer Weise auf Ab- 
scherung beansprucht, wahrend bei Stopfbiichsen das

F i g .  l .

Degenrohr in Gefahr kommt, sich festzuklemmen. 
SchlieBlich besteht noch die Moglichkeit, daB die Rohr
leitungen, die der Ausdehnung halber auf Rollen ge-

*} Yergl. die Mitteilungen iiber Rohrleitungen in Nr 31, 
Jahrg. 1904, S. 921 ff. dsr. Ztschr.

lagert sind, von diesen abgleiten, wodurch leicht ein 
Rohrbrucli entstehen kann.

Diesen Schwierigkeiten begegnet man durch Ein- 
schaltung von Fixpunkten, welche die mechanischen 
Bewegungen aufnehmen, wahrend nur die durch Er-
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wiirmung der Leitung cntstehendc Molekular-Aus- 
debnung der Rolnie durch Kompensatoren ausgeglichen 
wird.

Auf den Zechen des Ruhrbezirkes findeu sich nicht 
seiten Rohrleitungen nach der iu Fig. 1 dargestellten 
Anordnung. Die von der Kesselbalterie kommende 
Hauptdamplleitung von bedeutender Dimension, zu- 
weilen von 350 mm 1. W., fuhrt in mehreren Bogen 
nach der oft recht weit entfernten Bedarfstelle. Die 
Leitung ist an sclimicdeeiserncn Gittermasten (Fig. 2.)

aufgehiingt und nur an ihren beiden Enden, an den 
Kesseln und an den Maschinen bei D, festgelegt. Zur 
Aufnahme der Warmeausdehnutig ist ein Kompensations- 
bogen bei E eingeschaltet. Der Dampf stoBt bei 
seinen periodisch wecbselnden Vorwarisbewegungen an 
die Kriimmer an und versetzt durch die nie zu vermeiden- 
den Wasserschlage die Leitung, die in dem Strange 
A - E - B - D  keine starre Befestigung erhalten hat, in 
schwingende Bewegung, die naturgemaB auf die 
Flanschen des ganzen Rohrstranges und damit auch 
auf die Flanschen des Kompensators E ungunstig ein- 
wirkt.

In der geschilderten Anordnung fehlen zwei Fix- 
punkte. Man wurde sie etwa bei F und G anlegeu. 
Hierdureh wird naturlich zwischen den Kesseln und 
dem Punkt A eine Kompensation, am besten dicht 
vor den Kesseln, erforderlich, wie in Figur 1 punktiert 
angedeutet. Bei der so verbessertcn Ausfiihrung ist 
eine pendelnde Bewegung der Rohre infolge von 
Wasser- und Dampfschliigen nicht mehr moglich, und 
auch der Ausdehnung durch Warme ist in genugender 
Weise Rechnung getragen; denn dadurch, daB der 
Fixpunkt G dicht an der Kompensation E liegt, bietet 
der Rohrstrang G B geniigende 'Ausschlagfahigkeit, 
um die Ausdehnung des Stranges D B aufzunehmen,

zumal die Leitung bei D senkrecht nach unten gelit 
und so auch an der Stelle D eine Ausdehnung in der 
Richtung B nach D gestattet. Alle iibrigen Unter- 
stutzungen mussen beweglich ausgebildet sein, und 
zwar hat man die Wahl zwischen Pendel- und Rollen- 
lager.

Zuniichst erscheint die Aufhiingung am zweck- 
maBigsten; das Rohr ist bei geiriigonder Bewegungs- 
freiheit sicher befestigt, ohne daB die Isolierung unter- 
brochen zu werden braucht oder durch die Bewegungs- 
arbeit beschadigt werden kann. Ferner ist auch ein 
Abbaumen der Rohre, wie es bei Rollenlagern zu be- 
furchten ist, ausgeschlossen Fur kurzo Bohrstrange 
ist diese Befestigungsart auch empfehlenswert. Anders 
dagegen gestalten sich die Verhaltnisse bei langeren 
Leitungen.

Man rechnet pro m Rohr bis 100° C 1,5 nim, 
von da an fiir jode weitere 100° O 1 mm Ausdehnung *),

sodaB ein Strang von 100 m Lange bei Dampf von 
300° C sich um 350 mm ausdehiit. Bei den weiten Ent- 
fernungen, die sich auf den Ruhrzechen, durch 
die Verhaltnisse bedingt, oft zwischen den Kessel- 
batterien und den Yerwendungstellen finden, sind 
Rohrstrange von 100 — 200 m keine Seltenheit. Nicht 
immer ist es moglich, in solche langen Leitungen 
mehrere Kompensatoren einzuschalten, und man wird 
oft die Kompensation von 80— 100 m durch yor
richtung bewirken mussen. Wahrend nun die Rohre nalie 
am Fispunkte nur ganz minimale Bewegungen zu machen 
haben, mussen sie sich dicht am Kompensator natur
gemaB um das ganze zu kompensierende MaB bewegen 
konnen. In diesem Falle ist die Pendelaufhangung 
nicht am Platze, da der Rohrstrang, je weiter vom 
Fixpunkte ab, umsomehr aus seiner Ijage yertikal ver- 
schoben wird (Fig. 3); hier ist das Rollenlager ge- 
eigneter, Die Gefalir des Abbaumens der Rohre kann 
man, ohne die Gleitbewegung zu verhindern oder die 
Isolation zu gefahrden, durch Benutzung der in Fig. 4 

zur Anschauung gebrachten Z-formigen Schienen be-

*) Vergl. Jahrg, 1904, S. 929 dsr. Ztschr.



Eckkompensationen erforderlicli wird,

Den schon erwahnten Nachteil der Pendel- 
aufhangung, daB namlich durch zu groBe Ausschlage 
das Rohr auch vertikal verschoben wird, veimeidet

Fig. 4.
gelassene schmiedeeiserne Konsolo (Fig. 5), namentlich 
fflr Fispunkte. Sind Gittermaste unvermeidlich, so
sind sio moglichst starr zu konstruieren, damit sie 
niclit pendeln. Bei Fixpunkten ist fur weitgehende

Fig. 5.
Yerankerung Sorge zu tragen, wenn man nicht 
gemauerte Pfeiler vorzielit.

In den Fig. 6 —9 sind einige Konsolebefestigiingen 
fiir besondere Fiille zur Darstellung gebracht.

Fig. 7.
die Konstruktion nach Figur 8. Der Schuh gleitet 
uber die pendelnde Rolle, die selbst der Bewegung 
nicht zu folgen braucht.

seitigen, die auf der Grundplatte durch die Fundament- 
schrauben befestigt werden und, iiber die Gloit- 
balm der Schuhe hinweg ragend, ein Abgleiten von 
der Rolle verhindern.

Die beste und beąuemste, dabei auch billigste 
und zuverlassigste Unterstiitzung fiir Rohrleitungen 
ist eine in das Mauerwerk von Gebiiuden fest ein-

Nr. 36.

Bei der Ausfuhrung in Figur 6 ist durch die
verlangerten Befestigungschrauben der Rolle die
Móglichkeit gegeben, bei einem evt. Baumen des
Rohres mit der Rolle dem Schuh nachzurucken.

In Fig. 7 liegt der Gleitschuh nicht auf Rollen, 
sondern auf Kugeln, sodaB eine Yerschiebung , nach 
allen Richtungen moglich ist, wie es z. B. bei

8. Septeinber 1906.-  1188 -
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Fig. 9 stellfc eine Unterstutzung fur senkrechte Diese Ubelstande will die Firma Franz Seifert 
Leitungen — Schachtleitungen — dar, bei der die & Cie., Berlin, durch ihren Kugel kompensator (Fig.
Federn einerseits das Eigengewicht der Rohre tragen, 10) yermeiden. Der Kompensator besteht aus einem
anderseits aber der Ausdehnungsbewogung nachgeben — ------;—
konnen. ^

, ......... .. m k  J  9

Fig . 8.
Bietet die Ausdehnung der Rohre der Lagerung 

und Befestigung viele Schwierigkeiten, so stellt ihre 
Kompensierung bei den immermehr wachsenden Fig. 10.

einseitig erweiterten Krummer, der mit einem hohl- 
kugelartig ausgebildeten Flansch starr verbunden ist. 
In diese Hohlkugel ist ein Kugelsegment, welches auf dem

Fig. 9.
Drucken und Temperaturen des zur Verwendung 
gelangenden Dampfes erst recht grofie Aufgaben an 
die Technik. Bei kleineren Rohrdimensionen und 
geringer Dampftemperatur leisten einfache Bogen gute 
Dienste, bei grofieren Dimensionen ais 175 mm 1. W .  

sind sie zu starr und nehmen so viel Platz weg, daB 
ihre Verwendung oft nicht moglich ist. Man greift 
dann zu Stopfbiichsen. Diese liaben wohl den Yorzug 
geringen Platzbedarfes, aber auch den Nach teil, dafi 
die zur Abdichtung venvendeten Packungsmaterialien
leicht undicht werden oder, wenn sie durch die Stopf- 
buchse fest angezogen sind, sich so eng um das 
schiebende Degenrohr legen, daB es in seiner Bewegungs- 
freiheit behindert ist. AuBerdem brennt die Dicbtung 
bei uberhitzem Dampf haufig fest.

Ende eines starkwandigen Rohres befestigt ist, dampf- 
dicht eingeschliffen, sodafi das Rolir nach jeder Richtung 
hin leicht bewegt werden kann. Baut man zwei dieser 
Einrichtungen in einen Rohrstrang ein — und zwar 
kann die Anordnung, wie die Figuren 11 und 12
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Leitung durch das eintretende Vakuum der Kugelkorper 
von dem Sitz abgesaugt wird, ist der Apparat mit

zeigen, in versehiedener Weise erfolgen — , so ist eine 
ungehinderte Ausdehnung des Rohrstranges moglich, 
und das sogenannte Zwischenrohr des Kompensators,

Fig. 14.

einer Spannvorrichtung versehen, die in der Bewegungs- 
ebene liegt. Die Federn der Spannvorrichtung sitzen 
in Kugellagern und konnen somit den Bewegungen 
des Kompensators in jeder Richtung folcren. Spannungon 
in der Rohrleitung sowie ein Festsetzen oder Fest- 
brennen sollen ausgeschlossen sein. Die Firma gibt 
an, daB jegliche Stopfbuchse uberflussig sei. Hierin 
wurde ein bedeutender Vorteil dieser Einrichtung 
liegen. Der Platzbedarf ist geringer ais derjenige 
von Rohrbogen. Die Apparate sind nach Angabe .der 
Firma bereits in Durchmessern bis zu 350 mm im 
Lich ten fur lioch uberhitzten Dampf seit Jahren im 
Betrieb. Im Ruhrkohlenrevier haben sie u. W. bisher 
nur auf der Zeche Lukas bei Dortmund Anwendung 
gefunden.

Zum SchluB seien noch die doppelten dampfdichten 
Metallschliiuche erwahnt, die ais Kompensatoren von 
der Metallsehlauchfabrik Pforzheim in den Handel 
gebracht werden. Ais besonderer Yorteil wird die 
Betriebsicherheit dieser Apparate gegen Rohrbruch 
hervorgehoben. Ohne weiteres muB eine groBe Bewe- 
gungsfreiheit zugegeben werden, wenn die von der Firma 
garantierte Dampfdiclitigkeit auch fur hohen Durck 
und hohe Uberhitzung wirklich erreicht wird. Derartige 
Metallschlauche von kleinen Dimensionen sind schon 
yielfach in Gebrauch fiir Weiterleitung von Druckluff,

Fig. 12.
auf welchem die Kugelsegmente befestigt sind, wird 
sich entsprechend schriig einstellen, d. h. je nachdem 
die Leitung kalt oder im Betrieb ist, um die Mittel- 
lage pendeln. Der in der Leitung herrschende Dampf-

Fig. 13.
druck preBt die Kugelsegmente gegen die Hohlkugel- 
sitze; um zu yerhindern, daB beim Abstellen der
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ais AnschluGstucke zwischen Lokomotiyen und Pulso- 
mdterdampfleitung bei kleineren Eisenbahn-Wasser- 
stationen usw. Die Figuren 13— 17 zeigen, in welcher 
Weise sie ais Kompensatoren Yerwendung finden

konnen. Wenn dio Apparate aucli in groBeren 
Dimensionen nicht versagen, werden sie viel zur Losung 
der hente noch recht schwierigen Frage der 
Kompensation mitbeitragen.

Die Eisen- uud Metallhlltteiilndustrie Frankreichs im Jahre 1904.
Nacli dor vora franzosischen Ministerium der offentlichon 

Arbeiten herausgogebonen „Statistiąuo de 1’Industrie 
minerale en France et on Algerie" stellte sich die 
Kohe i s engowi nnung  Frankreichs 1904 auf 2974 000 t 
und iibertraf das Ergebnis des Yorjalires um 133 500 t 
=  4,7 pCt. Der Wert der Erzeugung erhóhte sich

gleicheitig um 9 769 000 auf 193 120 000 Frcs., also um 
mehr ais 5 pCt.

tJbor dio Gestaltung der franzosischen R o h o i s o n -  
e r z e u g u u g  im einzelnon unterrichtot nachstohendo 
Ubersicht.

R o h e i s e n s  o r t en

Koksrc

Menge

t

heisen

Durch- 
schnitts- 
preis 1 t 

Frcs.

Holzkohle

Monge

t

nroheisen

Durch- 
schnitts- 
preis 1 t 

Frcs.

Roheis
elektrisc

Menge

t

en aus 
len Ófen

Durch- 
Bchnitts- 
preis 1 t 

Frcs.

Zuaai

Menge

t

nmen

Wert 
in 1000 

Frcs.

Gufiwaren erster Schmelzung......................
GiefSereirolieisen ........................................
Fiischereiroheisen........................................
BeBsemerroheisen........................................
ThomaBroheisen.............................................
Spezialrohoisen (Spiegel-, Mangan-, Chromeisen 

usw.)...................... ................................... 1

143 700 
461000 
693 900 
194100 

1 440 700

25 400

91,94
60,79
60,55
69,45
60,43

157,19

2 200 
7 200

135,28
131,89

-

5 800 708,81

143 700 
463 200 
701 100 
194 100 

1 440 700,

31200

13 213 
28 321 
42 968 
13 482 
87 054

8 082
zusammen JJ2 958 800 

Wert in 1000 Frcs......................................... || 187 789
9 400 | 

1251
5 800

40
708,81 112 974 000

80 | 193 120

Von dor gesamten Roheisenorzeugung Frankreichs ont- 
fullen melir ais 2/j au  ̂das Departament Meurthe-et-Moselle 
(2 001 000 t gegen 1 887 000 t in 1903). Ihm folgon 
in weitem Abstando dio IfezirkeNord mit 287 0001 (285 0001), 
Pas-de-Calais mit 95 000 t (85 000 t), SaOne-et-Lnire 
mit 87000 t (88000 t), Landes mit 66000 t (75000 t), 
Gard mit 62 000 t (51 000 t) und Haute-Marno mit
53 000 t (53 000 t).

Die Zahl der in Betrieb befmdlichen Hochofonwerke 
hat sich 1904 um 1 auf 54, dio der RochOfen um
4 auf 110 Ycrmindort. Von diesen HochOfen gingen 
104 mit Koks, 6 mit Holzkohlo und 2 mit gemischtom 
Brennstoff.' Die Durchschnittsjahresleistung eines Koks- 
hochofons betrug im Departement Meurthe-et-Moselle

35 700, im' Pas-de-Calais 31 800, im Nordbczirk 31 900 
und in ganz Frankreich 28 600 t. Dagogen lieferton die 
Holzkohlenhochofen im Durchschnitt jahrlich nur 1570 t und 
die zwei mit gemischtom Brennstoff betriebenon O fon 3110 t.

An Eisen erzen wurden 7 632 000 t vorbraupłit ; davon 
entstammton 5 894 000 t der heimischen Gewinnung,
54 000 t wurden aus Algerien, 1 684 000 t aus nndern 
Landem, in der Hauptsache aus Lothringen und Luiembnrg 
(1 535 000 t), • oingofflhrt. Der durchschnittliche Erz- 
verbrauch auf 1 t erzeugten Roheisens ist von 2 583 kg 
in 1903 auf 2 566 kg in 1904 zurilckgogangen.

An Schwe i fieisen und -staIi  1 erzeugte Frankreich in
1904 rd. 662 000 t. tJbor dio Gestaltung der Erzeugung 
im einzelnen unterrichtot nachfolgende Zusammenstellung.

Art der Gewinnung

Hando

Menge
t

Iseisen
Durch

schnitt s- 
preis 1 t 

Frcs.

Haude

Menge
t

lstabl
Durch- 
schnitts- 

preis 1 t 
Frcs.

Bleche u 
Pla

Menge
t

id grolie 
;ten 

Durch- 
schnitts- 

preis 1 t 
Frcs.

Schmiec

Meugj
t

estiicke
Durch- 
Bchnitts- 
preis 1 t 

Frcs.

Zusai

Menge
t

nmen

Wert in 
1000 Frcs.

Uepuddelt..................
G efrisch t..................
Aus Altmaterial . .

299 600 
5 800 

219 700

157
209
150

44 000 
100 

30 600

186
714
233

38 600 
500 

20 600

212
352
216

1 300 

1000

375

566 |

383 500 
6 400 

271 900

63 979 
1474 

45 215
zusammen 

Wert in 1000 Frcs. , .
525 100 | || 74 700 

81410 || 15408
59 700 i 

12 780
2 300 | . | 

1070
661 800

110 668

Ein Yorgleich mit dem Yorjahr ist nicht moglicli, da 
entgegen der friiher tiblichon, rein willkurlichen Unter- 
scheidung zwischen Eisen und Stalli nach dem Sprach- 
und Handolsgebrauch seit 1904 zum ersten Małe zwischen 
SchweiO- und Flufieisen unterschiedcn wird. Unter der 
neuen Bezeichnung „Schweifieisen und -stahl" sind jetzt

auch alle fruhor nach ihrer Natur unter Stahl auf- 
gefiihrten Produkte onthalten, die im Puddelofen, auf dem 
Frischherde oder im SchweiBofen aus Altmaterial gewonnen 
werden.

Dio Gewinnung von Schweifieisen und -stahl verteilt 
sich auf 141 Hiittenwerke mit 333 Puddelofen, 24 Frisch-
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herdon und 499 SchweiBofen. An der Spitze der Erzeugungs- 
gebiete steht der Nordbezirk mit einer Gewinnung von 
263 800 t aus 17 Werken. Ihm folgen das-Dopartcment 
Haute-Marue mit 101 200 t aus 10 Werken, die Ardennen 
mit 81 400 t aus 15 Werken, der Bezirk Saóue-ot- 
Loire mit 29 200 t aus 1 Werk, Allier mit 23 000 t 
aus 2 Werken und Meurthe-et-Mosello mit 21 000 t aus
4 Werken. Dio Gewinnung dieser 6 Dopartcments um
faBt rd. 79 pCt der Gesamtgewinnung Frankreichs. 40 pCt 
worden vom Nordbezirk allein geliefert.

Die Zahl der FluBoisen- und - s t al i lwerke war 
im Borichtsjahre 66 mit 33 Bessemorbirnen, 34 Tliomas- 
birnen und 144 MartinOfen. Die Erzeugung dieser Werke 
an FluBeisen und -Stahl betrug 2 087 474 t, wovon 
1 225 015 t in der Thomasbirne, 732 165 t in Marti n- 
Ofon und 130 294 t in der Bossemerbime gowonnen wurden. 
AuBerdom wurden noch 8 135 t im Sclimelztiegel orzougt 

Nachstolicnde Uborsicht zeigt die Gewinnung von 
FortigfluBstalil in 1904.

Art deB Stahls

Bessemerstahl 
Thomasstahl . 
Martinstalil 
TiegelguRstahl

Schienen
und

Schwellen

75 232 
155 829 

19 100

R&dreifen

50 
27 193

Haudel8tahl

t
50 883 

523 397 
214 003 

10 929

Bleche 
uud grofio 

Platl en

15 444 
88 643 

182 584 
120

Schmiode-
stiicke

1890 
18 009

95

GuCstahl

7 430 
404 

15 410 
506

zusammen 250 161 | 27 243 | 799 212
Die Gesamtorzeugung von FluGstahl ist gegen das 

Vorjahr um mehr ais 100 000 =  7,8 pCt gestiegen, der 
Wort satntlicher FluBstahlorzougnisso dagogen trotz der 
erwahnten Produktiónssteigerung um mehr ais 8 Mili. Frcs. 
zuruckgcgangen.

Die Zahl der in der franzosisclien Eisenliiittoniiiclustrio 
beschaftigten Arbe i t e r  ist 1904 um 900 auf 68 800 
zuriickgegangen, von denen 12 500 auf die Roheisoner- 
zeugung, 20 800 auf dio SchweiBeisen- und-stahlgewinnung 
und 35 500 Mann auf die Erzeugung und Weiterverarbeitung 
von FluBstahl kommen.

Die Gesamtzahl der be t r i obenen Werke  betrug im 
Borichtsjahre 230 mit 479 WalzonstraBen und 534 
Dampfhammern und 202 Prossen. An Bronnstoffen 
wurden insgesamt 6 521 000 t verbraucht, davon waren 
2 892 000 t Steinkohle, 3 614 000 t Koks und 15 000 t 
Holzkohle.

Der AuBenhandol  Frankreichs in Eisen und Stahl 
(einschl. Maschinen und Werkzeuge) verzeichnet eine 
Stoigorung sowohl in der Einfuhr wio auch in der Aus
fuhr. Dio Einfuhr betrug 372 715 t gegen 325 887 t 
in 1903, die Ausfuhr 806 050 t gegen 758 863. Auch 
der Ausfuhruberschufi ist mit 433 335 t um ein goriuges 
gestiegen. An Roheisen sind im Berichtsjahre 143 649 t 
eingefuhrt wordon gegen 110 895 in 1903. Davon 
stammen 68 056 t aus England, 44 194 t aus Deutsch
land und 21 485 t aus Belgien. Die Hauptabnehmer 
franzSsischen Roheisens waren bei einer Gesamtausfuhr 
yon 261 442 t (266 464 t) Belgien (169 944 t), die 
Schweiz (27 196 t), Deutschland (19 042 t) und Algerien 
(8 195 t). Der RĄckgang der Gesamtausfuhr fallt aus- 
schlieBlich auf Belgion.

Der Eisen- und Stahlverbrauch Frankrpichs wird in 
dom Bericht auf 2 925 000 t (2 468 000 t) geschatzt.

An anderen Metali en sind im Jahre 1904 in Frankreich 
gewonnen worden:
Gold, feines 11
Silber, „ 56 957
Blei 18 817
Zink 41 575
Kupfer 6 945

Zusammen

Menge

148 989 
770 213 
476 299 

11 650

Wert in

1000 Frcs.
24 304 

116 183 
129 342 
12 264

kg im Wer te von

t

37 900 
5 695 700 
6171000  

22 709 000 
11 449 000

Frcs.

19 994 23 750 | 1407151 | 282 093
1 475 t im Werte von 5 16'2 000 Frcs.
1 647 „ „ „ „ 4 011 000 „
2116 „ „ „ 1 221 000 „
dieser Metalle bezifterte sich auf otwa

286 791 
Nickel 
Aluminium 
Antimon 
Dor Gosamtwert 
56V2 Mili. Frcs.

Gold war in den beiden Vorjaliren nicht gewonnen worden; 
die Erzougung von Zink und Aluminium weist gegen 1903 
eine Zunalimo- auf, wahrend in don ubrigen Mctallen 
(Silber, Blei, Nickel, Antimon) dio voijahrige Hoho der 
Produktion nicht erreicht worden ist. Dio Produktion an 
Kupfer hat sieli gegen das Vorjahr der Menge nach nicht 
yerandort, wahrend der Wert eino Erhóliung erfahren hat. 
Der Durchsclinittsprcis fiir 1 Tonne stellto sich auf 328 Frcs. 
fiir Blei, 546 Frcs. fur Zink, 1 648 Pres. fiir Kupfer 
und 3 500 Frcs. fiir Nickel. Gegen das Vorjahr zeigten 
die Preiso im allgemeinon steigende Tendenz.

Den a u s w a r t i g e n  H a n  de 1 Frankreichs in Metallen 
zeigt fiir das Berichtsjahr dio nachstehondo Ubersieht.

Einfuhr Ausfuhr

t t
B le i ...................................................... 56 625 1 470

68 486 24 725
Zink . ............................................. 34 718 18 070

7 960 1 136
604 1 790

Quecksilber........................................ 197 8
A n tim o n ............................................. 48 687
Aluminium ........................................ 14 663

13 7

i bearheitot, gewalzt 
Gold uud Platinj oder gezogen . .

kg kg
906 i 160

( -Schmuck,-Waren . . 2 433 4 018
Robpiatin............................................. 5 649 681

( bearbeitet, gewalzt odor gezogen 
| -Schmuck,- W aren ..................

1 560 7 261
13 073 55 458

Gold- und Silberabfalle...................... 387 050 195 250
An dor Einfuhr von Blei waren wiedorum hauptsachlich

Spanien und Belgien beteiligt. Letzteres Land lieferte auBer- 
dem die grSBto Menge Zink; Kupfer wurde aus den Ycr- 
einigten Staaten, Mexiko, Chile, Japan, GroBbritannien 
und der Turkei eingefiihrt, wahrend Zinn aus Indien 
bezogen wurde.
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Endlich gebcn wir fiir die wichtigsten Metalle noch 
dio Yerbrauchsziffern fiir das Jahr 1904 und den Anteil 
der eigonen Produktion an der Yersorgung dos Landes.

Verhraueh

t

Anteil der Produktion 
oigener Hiitten am 

Yorhrauęh 
pCt

7-1 000 25Z i n k ............................... 58 000 71
K u p fe r ............................... 51 000 13Z i n n .................................... 6 800
Nickel.................................... :soo 492
Antimon.................. 1 500 143
Aluminium...................... 1 000 IGO
Quceksilher........................... 200

Tcclmik.
Das Biegon sclimiedcoisorner Boliro m it dem 

patontiorten  Rohrbicgor Cyklop. Dor von der Firma 
Carl Herzberg, Coln, Salierring 15, licrgostellte Apparat 
besteht, wie dio Figur zoigt, aus oinor guGoisernen PreG-
scheibo, um dio horurn das Rohr durch oinon ProGschuh
gezogen wird; der Schuli wird durch eino Ilobelanordnung 
betiitigt, die selbst boi gróGeren Rohren durch oinon 
Arbeiter bedient worden kann. Da sowohl Scheibo wio 
Schuh nach dom Profil des Rohres ausgefrast sind, wird
ein Knickon oder Einbeulon des Rohres yerliindort Mit
diesem Apparat konnen Rohro bis zu 3" Durchmesser 
oline Sandfiillung, und zwar bis 1” Durchmesser in kallom

Zustande, gebogen werden. Der Apparat ist Yerhiiltiiis- 
niaGig leicht und handlich goarbeitot und laGt sieli gut 
iu jeden Schraubstock einspannen; er eignet sich daher 
besonders fiir die Montagc, gegobononfalls auch unter 
Tage. Boi dor Einfachhoit dor Bedienung konnen auch 
ungeubte Leute sich schnell einarbeiten, sodaG man im 
Nolfallo nicht auf Fachleutc angewiosen ist. K.-Y.

Yolkswii fscliiift uud Statistik. 
K ohloneinfulir in H am burg. Nach Mittoilung 

der Kónigl. Eisenbahndirektion in Altona kamen mit der 
Eisenbahn yon rhoinisch-wóstfalischeri Stationen iu Ham
burg folgende Mengen Kohlen an: August 1906

t
fur Hamburg O r t .......................................  83 892

zur Woiterbeforderung
nach iiborseoiseben Platzen . . . .  3172,5
auf der Elbo (Berlin usw.) . . . .  43007
nach Stat. d. fr. Altona-Kioler Bahn . 56 141

„ „ „ LObeck-Hamburger „ . . 14 092
„ „ fr. Berin- „ „ . . 10 070

ZUS. 210 374,5

H. W. Heidmann in Altona schreibt: Im Monat
August kamen lieran:

1905 
t

yon Nortliumborland und Durham 160 163
„ Yorkshiro und Derbysliire . 41 953
„ Schottland...........................  79 603
„ W a lo s ................................. .......  8 760

an Koks.......................................  265
zusammen 290 744

. . . 186 292

1906 - 
t

171 474 
53 566 

103 568 
5 709 

820

von Deutscliland
335 137 
211 254

uberhaupt 477 036 546 391
Es sind mitliin 69355 i. melir horangokommen ais in 

demsolboh Zeitraum des Vorjahres. Dio Gosamlzufuliron 
von GroGbritannion und Deutscliland nacli dem Hamburger 
Verbrauchsgebiet betrugen yon Januar bis August d. Js.
3 985 147 t gegen 3 683 381 t in der gleichon Zeit 1905, 
mitliin 1906 301 766 t melir.

In den letzten Tagon dos Monats ist os don am 
Hamburger Hausbrand-Handel bcteiligten Kreisen endlich 
golungen, dio fiir den 15. August boroits ins Augo ge- 
nommono Erliohung der Sommorproise durchzufuliron. Der 
Handel hat sich damit einen, wenn auch nur goringon 
Verdienst fur dio kommendon Monate geschaffon.

S o e f r a c h t o n  waren bis gegon SchluG des vor- 
llossonen Monats recht flau; das stOrmisęho Wolter der 
yorigen Woclie jedoch hat auch im Nord- und Ostsee- 
Gesohaft piiio mfiQigo Erliohung dor Frachten gezeitigt. 
Zu lioffon ist, daG dieso maGigc Erliohung sich ailmjMilich 
zu fiir dio Tramp - Roederoi zalilonden Raten ausw;i(;hst, 
gestOtzt auf dio groGo Esportfahigkoit Nordamorikas und 
die infolge weśontlich orhohter Lóhno selir gestoigorto 
Aufnahmofahigkoit Westouropas.

F 1 u G f r a c h t o n haben im Laufe des Monats in
folge niodrigen Wasserstandos oinc bedeut<?ndo Steigerung 
erfahreu; immerhin sind sie in Anbotraeht dor yorgn- 
•schrittenen Saison ais niedrig zu bozeicliuen.

Yerkclirswesen.
Wagongostollung fiir dio im B uhrkohlonbezirk 

bolegenen Zechon, Kokoreion und  Brikettwerko. 
(Wagen auf 10 t Ladegewicht zurtickgofiilirt.)

1900 liuhrkolileu-
bezirk

Dayon

Zufuhraus don Dir.-Bez. 
Essen u. Klberfeld nacli den 

Itheiuhiifen

(23.-31. August 1906)Monat Tag ge-
stcllt

nicht 
ge- 

Btelli

beladen
zuruck-
gelief.

August 23. 21057 579 20 925
24. 21 473 561 21145 (Ruhrort 16 466
25 22 306 244 22 293 Essen < Duisburg
20. 3 908 17 3 875 (lloclifeld 2 222
27. 19 815 — 19961 (Ruhrort 187
28. 20 760 ___ 21 033 KI ber- (Duisburg 

foU (Hoclifeld 2529 20 830! - 20 858
30. 20 954; - 21 098

łl 31. 20 710 — 20 704
Zusammeu 

Durcli8chn. f. d.
171813 1401 171 892 Zusammen

ArbeitaUg 1906 
1906

21477 175
H 8

21 487 
19 511
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Zum Dortmunder Ilafen wurden aus dem Dir.-Bez. Essen 
im gloichen Zeitraum 44 Wagon gostellt, die in der Ubor- 
sicht mit enthalten sind.

Amtlicho Tarifveranderungen. Dio auf Seito 
1158 ds. Ztschr. bezeiclinete Anderung dor Abfcrtigungs- 
befuguisso der Stat. Briissel (Alleo vcrto) und die Er- 
offnung der Stat. Briissel (Tour et Tasis) fmdot infolge 
unvorhergesehener Umstande erst am 1. 10. statt.

Mit Giiltigkeit vom 20. 9. bis auf Widerruf bezw. bis zur 
Durchfuhrung im Tarifwege, langstons jedoch biszuin 1. 2.
1907, wird fiir dio frachtgutinaBige Befordorung von Koks 
bei Prachtzahlnng mindestens fiir 10 000 kg fiir don Wagen 
und Frachlbrief von Prag (k. k. St B.) nach Jenbąch 
(S. B.) oin Frachtsatz von 1400 li fiir 1000 kg berechnot.

Harktberichte.
Ruhrkohlonmarkt. Fiir den Eisenbahn-Versand 

von Kohlen, Koks und Briketts wurden im Ruhr- 
bezirk durchschnittlich arbeitstaglich an Doppelwagen, 
auf 10 t  Ladegewicht zuriickgefiihrt,

gestellt:
1 .-1 5 . 16.—31. 1.—15. 16.—31.

Juli August
1905 19 957 20 014 19 464 19 717
1906 21 074 21 485 20 931 21 664

es felilten:
1905 — — — 114
1906 12 411 21 172

Die Zufuhr von Kohlen, Koks und Briketts aus
dem Ruhrbezirk zu den Rheinli&fen betrug durcli- 
schnittlicli arbeitstaglich in :

Ruhrort Duisburg Iloclifeld
1905 |1906 1905[ 1906 1905 1190___________
Doppelwagen, auf 10 t Ladegewiclit zuriickgefiihrt

diesen drei 
Hiifen zus.
1905 I 1906

i. -  7. Aug. 2123 1892 1491 1058 297 310 3 911 3 260
8.-15. „ 2156 2191 1523 1243: 268 235 3 947 3 669

16.—22. „ 2073 2227 1831 1233j 253 265 4 157 3 725
23.-31. „ 1973 2082 1833 . 1 292 281 4 098 .

Der Wasserstand des Rheins bei Caub war im 
August am:

1- 4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 31.
3,25 3,00 2,63.2,42 2,23 '2 ,06 2,17 1,91 l ,79m.

Der Monat August hat in der allgemeinen Lage 
auf dem Ruhrkohlenmarkt wiederum keine Anderung 
gebracht. Die lebhafte Nachfrage, welche die letzten 
Monate auszeichnete, hat in voller Starkę angehalten, 
sodaB dio Forderung, die sich auf der Hohe des Yor- 
monats liielt, zur Deckung des Bedarfs bei weitem 
nicht ausreichte. Der Wasserstand desRheines ist im 
Laufe des Augusts bedeutend zuruckgegangen, ge- 
stattete aber die ganze Berichtszeit hindurch einen 
flotten Schiflsversand. Wagenmangel war, abgesehen 
voti einzelnen Fallen, in denen allerdings die Zahl der 
fehlenden Wagen nicht unerheblich war, weniger 
fiihlbar.

In allen Sorten, sowohl in G a s -  und Ga s -  
f l a m m -  wie in F e t t -  und M a g e r k o l i l e n , ver- 
mochto die Lieferungsfahigkeit der Zechen nach wie 
vor mit dem Begehr nicht Scliritt zu halten. Auch 
in Ko k s  aller Sorten war die Nachfrage unveriindert 
rege; jedoch gelang es infolge der groBen Erzeugung, 
den Anforderungen im allgemeinen zu geniigen. Die 
Leistung der Br i k e t t  f a b r i k  en entsprach der des 
Yormonats; dic Auftrage konnten nicht voll erledigt 
werden.

S c h w e f e 1 s a u r e s A m m o n i a k : Die Marktlage 
erfuhr eine weitere Befestigung, namentlich infolge 
vom Auslande getatigten umfangreichen Kiiiife. In 
England erhohten sich die Tagesnotierungen auf 
L. 11.17.6 bis L. 12.2.6.

T e e r :  Auf dem Markte der Teererzeugnisse sind 
Yeranderungen von Belang nicht eingetreten; nur 
Teerpech erfuhr eine etwas hohere Bewertung und 
stellte sich gegen Endo desMonats auf 28 s 6 d gegen 
27 s 6 d zu Anfang des Monats. Die Abnalime des 
Teers im Inlande erfolgte regelmiiBig im Umfange der 
Erzeugung.

B e n z o l :  Fiir Benzol machte sich ebenfalls etwas 
mehr Bedarf geltend. Die englischen Notierungen 
erfuhren fiir 90er Benzol eine Steigerung von 9 V2 auf
10 d und fiir 50er Benzol von 11 auf 11 '/2 d. Toluol 
und Solventnaphta blieben nach wie vor gesucht.

Essener Bórso. Nach dom amtlichen Boricht waren 
am 3. September dio Preisnotiorungen fiir Kohlen, Koks 
und Briketts unvorandort. Dio Nachfrage nach Kohlen, 
Koks und Briketts ist unverandert auBerordentlicli rege. 
Die nachsto B5rsenversammlung findet Montag, don 10. 
September, nachm, yoii 3 |/2 bis 4 '/2 Uhr im Stadtgartensaal 
(Eingaug Am Stadtgarten) statt.

Z inkm arkt. Von Paul  Spoier,  Breslau. Rolizink. 
Dio Tendenz war im August ziemlich fest, der Preis leonnte 
sich in London von 26.12.6 Lstrl. zu Beginn des Monats 
bis 27.7.6 Lstrl. erhóhen. Dio Konsumenten traten mehr 
aus der Roserve horaus und waren in letzter Zeit standig 
ais Kaufer im Markt. Von den schlesischen Produzenten 
worden fiir gowólmliche Marken 53,25 bis 53,50 JL und 
fiir Spezialmarken 53,50 bis 53,75 JL fiir 100 Kilogramm 
ab Hutto verlangt. Am Empfange aus Deutschland waron 
im Juli unter anderen beteiligt: GroBbritannion mit 19 341, 
Osterreich-TJngarn mit 20 236, RuBland mit 5752, Italien 
mit 1400 Dz. Dio Ausfuhr betrug in den ersten sieben 
Monaton 349 608 Doppelzentnor, gegen 359 140 Doppel- 
zentner im gloichen Zeitraum des Vorjahros. GroBbritannien 
fiihrto iu den ersten sieben Monaten von verschiedener 
Ilerkunft 52 065 gogeu 47 787 t in der gleicheu Zeit des 
Yorjahres ein. Deutschland ist bei der diosjahrigen Einfuhr 
mit zirka 23 ’/4 pCt beteiligt. Dor Kurs in den Yeroinigten 
Staaten bewegt sich noch iiber Paritat London. Dio 
Ausfuhr yoii Rohzink aus den Yereinigten Staaten nach 
Europa betrug im ersten Halbjahr 1906 2546short tons,gegen 
1574 im ersten Halbjahr 1905. Dio Bergbau-Aktien- 
Gosellschaft Friedricbssegen zu Friedrichssegon a. d. Lahn
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wird demniichst auf dem fruheren Ahlorhuttenwerk eino 
Zinkhutte mit Schwefelsaurefabrik errichten. Es ist zunachst 
nicht beabsichtigt, fremdlandische Erze zu verhutten.

Z i n k b l e c h .  Von der Verkaufstolle dor Vereinigton 
Schlesischen Zinkwalzwerko wurde der Preis am 8. August 
um 1,50 JL fiir 100 Kilogramm ermaCigt. Die von 
andorer Seito gebrachto Mittoilung, daC wogen der Vor- 
schiedenheit dor órtlicben Vcrhiiltnisso die ErmaOigung fiir 
Breslau.und Koln nur 1 J t  und fiir Berlin und Leipzig
1,50 J l  fur 100 Kilograinm betrage, ist unrichtig. Die 
ErmaBigung erstreckte sich gleiclnnaOig auf allo Platzo im 
Inlande. Infolgo des iuzwischen gestiegenen Rohzinkpreises' 
windo der Ziukblochgrundprois am 25. August wieder um 
1 J l  fiir 100 Kilogramm orhoht. Am Empfango waren 
im Juli u. a. beteiligt: Grofjbritannien mit 3465, Diinemark 
mit 2130, Italien mit 1471 Doppolzentnorn. Dio Gosamt- 
ausfuhr in don ersten sieben Monaton betrug 88 082 
Doppelzentnor, gogen 102 556 im gloichen Zeitraum des 
Yorjahres.

Zi nkorz .  An dor Einfuhr im Juli waren u. a. bo- 
teiligt: Australbund mit 37 711, Voreinigto Staaten von 
Amerika mit 6270, Schweden mit 6087, Turkei mit 
5620 Dz Dio Ausfuhr von Zinkerz aus den Vereinigten 
Staaten betrug im ersten Halbjahre 1906 16 110 short tons, 
gogen 11 198 im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Zinkstaub.  Dio Nachfrago vom Inland war ziemlich 
rege. Die vom Auslande vorliegenden Limits boten indos 
yielfach keino Rechnung.

Die Einfuhr und Ausfuhr Doutschlands betrug im Juli 
in Doppolzentnern:

Ei nfuhr Ausfuhr
1905 1906 1905 1906

Rohzink . . . . 26 590 32 153 53 942 60 548
Zinkblech . . . . 34 35 16 729 14 109
Bruchzink . . . . 2 333 2 584 3 094 3 820
Zinkerz.................. 125 943 91 309 25 340 32 662
Zinkstaub . . . . — 213 — 4 845
Ziukoxrd . . . . — 5 044 ___ 15 044
ZinksulfidweiB . . 969 1061 6 932 7 307

M etallm arkt (London).
Notierungen vom 5. September 1906.

Kupfer, G.H. . . 86 L 7 s 6 d bis 86 L 12 s 6 d
3 Monate . 86 »> 7 » 6 >} V 86 *> 12 ty 6 „

Zinn, Straits . 185 V — yy — V V 185 yy 10 ty yy

3 Monato . 184 V 5 V
— V » 184 yy 15 yy yy

Blei, weiches fremdos 1 7 V 8 V 9 ') >y
—

yy
—

yy yy

englisches . 18 » 5 yt — W yy — » — yy yy

Zink, G.O. B. . . 27 i ) 7 ty 6 V ty — ty — *y yy

Sondermarken . 27 1) 12 » 6 » ty 27 yy 15 ty yy

Quecksilber. . . 7 n — — n n — yy — yy yy

N otierungen au f dem englischen K ohlen- und 
F raoh tenm ark t (Bórse zu Newcastle-upon-Tyno) 

vom 29. August 1906.
Koh len ma rk t.

Beste northumbrische i ton
Dampfkohlo . . 10 S 6 d bis — s — d f.o.b.

Zweite Sorte . o ., 9 V » 10 „ ty yy

Kleine Dampfkohlo . 6 „ yy yy 7 „ yy yy

Durliam-Gaskohlc . 10 „ 9 » yy U  „ yy yy

Bunkerkohlo (ungesiebt) 9 yy yy 10 „ ty ty

Hochofenkoks . . . 18 » 6 » yy 19 „ yy f.a.Tees

Frachtenmarkt .
Tyne—London . . . 3 s 3 d bis 3 s 6 d

— Swinemiinde . . 4 „ — „
—Cronstadt . . . 4 „ 3 „ „ -  „ — „
—Genua . . . . 5 „ 9 „ „ 6 „ — „

M arktnotizen uber Nebonprodukte. (Auszug aus 
dom Daily Commorcial Report, London.) Notierungen vom
5. Sept. (29. Aug.) 1906. Roh-Toer  1</4 —13/8 d (desgl.) 
1 Gallone; Ammoniumsul fat  11 L  16 s 3 d (dosgl.)
1 1. ton, Beckton torms; Bonzol  90 pCt 10 — 10 '/4 
(93/4 —10) d, 50 pCt 11Y2 d — l s ( l l  — l V / 2d) 1 Gallono; 
T o l u o l  1 s 2 d (desgl.) 1 Gallone; So l y e n t - Na p h t h a  
90 pCt 1 s 3 d (desgl.) 1 Gallone; Roh-Napht l i a  30 pCt
4 d (desgl.) 1 Gallone; Raf f in i e r t es  Naphtha l i n
5 — 8 L  (desgl.) 1 1. ton; Karbol saure  60 pCt 1 s 
9 '/4 (1 s 91/4fZ— l s 9 ,/2d) l  Gallone; K r c o s o t l 15/i6—2 d 
(desgl.) 1 Gallone; Anthrazon 40 pCt A 1Y2— l 5/s d 
(desgl.) Unit; Poch 28 s — 28 s 6 d .(desgl. 1 1 ton f.o.b.

(Bonzol, Toluol, Kreosot, Solvent-Naphtha, Karbolsaure 
frei Eisenbahnwagen auf Herstellers Werk oder in den 
iiblichen Hafen im Ver. Konigreich, notto. — Ammonium
sulfat frei an Bord in Siicken, abzuglich 2 '/2 °/0 Diskont 
bei einem Gehalt von 24 %  Ammonium in guter, grauer 
Qualitat; Yergiitung fiir Mindergehalt, nichts fiir Mehr- 
gehalt. — „Beckton terms" sind 2 4 %  Ammonium 
netto, frei Eisenbahnwagen oder frei Lcichterschiff nur 
am Werk.)

Pateutberlckt.
(Die fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Puteutklftese.) 

AiimoldungeD,
■lic nralireiid zweier Monate in der Atislegelmlle des Kaiserlichen 

PatenUmtia ausliegeu.

Vom 27. 8. 00 an.
10 c. L. 18 322. Yerfahren zur Herstellung von Torfljriketts. 

H. Luedicke, Prostkcrgut b. Marggrabowa. 23. 6. 03.
Yom 30. 8. 06 an.

•21 d. S. 212*11. Einrichtung zur Sicherung von mit 
Sehwungmassen gekuppelien Anlafidynamomaschincn; Zus. z. 
Anm. S. 19 905. Siemeus-Schuckeit Werko G. m. b. II., Berlin. 
20. 1. 05.

Gebrauclismuster-EIntrugun^en.
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger. vom 27. 8. 06.

1 b. 385 837. Eiseuscheider, bei welchem dio segment- 
fórmigen Polschenkel eines in einer Aufgabetrommel unter- 
gebrachten Elektromagneten auf ihren Umflachen ineinander- 
greifende Magnetstiibe trageu. Gustav Wippermaun, Maschinen
fabrik u. EisengieCerei G. in. b. H., Kalk b. Cóln. 26. 7. 06.

27c. 385 856. Gehiiuse fiir Exliaustoren, aus doppeltem 
Blech mit zwischengelegtem, weichem, federndem Materiał, 
Danueberg & Quandt, Berlin. 25. 6. 06.

3tk.  285 450. Fahrbares Grubenklosott mit Selbstyer- 
scliluO. Heinrich Jenuewein u. Georg Esclier, Dudweiler.
20. 7. 06.

35 a. 285 455. Bei Seilforderungen auf schiefen Ebeiien 
eine Yorrichtung zum Auffangen des Wagens beim Rei Cen des 
Seils. Arthur Klenner, Benthen, O -S., Gymuasialstr. 12.
21. 7. 06.
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35 n. 285 597. Toryerschlufi fiir Bremsbergfdrderungs- 
anlagcu in Bergwerken, gekennzeicbnet’ durch einen durch eine 
Kette mit einem am Torę befestigten Ilaken verbundenen Hebel, 
der durch ein tlbergewicbt bewegt wird. Jobami Reisen, Es.ion- 
West, Holsterljauserstr. 79. 23. 7. 00.

■49 b HS5 477. Handbolirmascbino riiit verstellbararii Bugel 
uud Knarro mit unilogbarein Kurbelgrill'. Georgi k  Co., 
Crinimitscbau. 3. 7. 00.

5!) a. 2S5 572. Pumpcnbett mit Behalter zur Aufnahme 
von Ol und des gesamten Pumpcn-AntriebeSj und Uber- 
setzungsmeebanismus. Heinrich Adolf lliilscnborg, Froiberg
i. S. G. 7. 06.

6 la. 285 762. Rettlngsapparat bei Fotiorsgefahr, be- 
stebeud aus einem am Fenster anzubringenden Geriist mit 
Seiien zum Hinablassen. Paul Vogcl, Siegmar. 23. 7. 00.

7>S e. 285 GOI. Sichcrheitszlinder mit GummiyerschluG- 
Fabrik fiir Bergwerksbedarfsartikel G. ni. b. II., SproekhoYel-
25. 7. 00

87 b, 285 059. Schlagbolzcn am Arbeitskolben von Prefi" 
luftbainnier-Boliriiiascbiiieii mit eingesotztoin, gchartctein Kom- 
Armaturon- und Maschinenfabrik „Westfalia" Akt.-Ges,. 
Gelsenkirchen, 2. 7. 06.

Deutsebe Patente.
lii.  171973, vom 11. April 1905. Leopold 

Lisse iu B urgs  to in furt  i. W. Schldmmapparat, be
sonders fiir arme Tirze.

Der Apparat besteht aus einem allscitig geschlossenen 
Kasten, der ganz mit Fliissigkeit gefiillt wird. Die Trilbc wird, 
z. B. durch oin Rohr 3 und einen vicreckigon Kanał 6, unter 
Druck in den Kasten eingofuhrt und stromt Uber mehrere

Ubereinandi-rliegende, geueigte, in ihrer Langsrichtung durch 
Danmcn 15 o. dgl. und Federn 17 stofiweise bcwcgte Absetz- 
platten 7 catgogen dereń Ńcigung. Dic leichteren iiber die 
Absetzplatton getriebenen Teilchen der Trilbo stronien hinter 
den Absetzplatten mit der abgehenden Fliissigkeit durch ein 
Abfiufirohr 30 ius Freie, wahrend die schwereren Teilchen 
durch dio Stofibeweguug der Absetzplatten auf diesen herunter- 
befordert werden, und vor den Platten ohne Jlitfnhruug yoii 
Fliissigkeit in ein Geliiiuse 31 mit unterer AusfluRofiiiung ge
langen. aus dem sie Y erm itte ls eines muldenfórmigen Dreh- 
schiebers 32 ausgetragen werden.

Die durch das Rohr 3 in den Apparat tretende Triibe wird 
im unteren Teile des Kanales 6 durch ein Fliigelweik 1, 2 
stiindig aufgeriihrt, sodafi sich in dem Kanał kein Gut ab- 
setzen kann; Den Absetzplatten kann eine yerschiedene 
Neisung gegeben werden; auch konnen mehrere Absetzplatten 
in der dargestellten Weise zu Grnppen vereinigt werden.

10 b. 171195, Yom 1. Oktober 1005. M a s Y e n a t o r  
in Rams dor f  b. Lucka.  Verfahren zur Erzielung 
prcfsfdhigcr Braunkohle.

Dio Kobie wird, nachdom sie zuerst beliufs Trocknuug er- 
liitzt ist, wobei dio Krliitzuug wenn erforderlich bis. zur 
begiunendon Zersetzung des Bitumens gefuhrt wird, einem 
,Vakuum ausgesotzt. Dnrch dieses wird einerseits infolgo der 
Ycrdunstung dor Fenchtigkeit ein weiteres Trocknon des Gutes 
orzielt, anderseits erfolgt durch die hierbei auftrotende Yer- 
dunstungskiilte ein Abkuhlen des Gutes, gegebenenfalls bis unter 
die Aufientemporatur.

50 c. 175299, yom 31. Januar 1905. Pau l  
Goosmaiin i n D ii s so Ido rf- O bor kas sei. Kollergang 
mit auf einer umlaufcnden Maldbahn paarwcise neben- 
cinander angeordneten L&ufern.

Damit der Kollergang fur jedo Art von Mahlgut verwendet 
werden kann, wird einerseits der eine Laufer zwangsweiso und 
der andere durch dio Reibung auf der Mahlbahn angetrieben, 
anderseits das Liinferpaar auf einer gemeinsamen yerstellbaron 
Achse angeordnet, wobei der eino Laufer dadurch in seiner 
Lago gegen dio Mahlbahn yerstellbar gcmaclit wird, dafi dio 
die Laufer tragonde Achse in bekannter Weise mit einer 
Kropfuug yerselien wird.

591). 175090, yom 7. Januar ,1905. C. 11. J a o g o r  
i n Lo i p z i g - r i a g wi t z .  Vorrichtung zur selbslldłigen 
Ausgleichung des Seitenschubcs bei Schlcuderradern.

Durch ungleichinafiige Abnutznng der beweglichen Teile an 
Scbfcuderpumpon troten mit dor Zeit Seitenkrafte auf die Riider 
auf, wenn auch im ueuen Zustando fiir Aufhebung dioser Kriifte

gesorgt war. GemiiB der Erfindung sollen derartige spaterhin 
auftretende Seitenkrafte sellisttiitig dadurch ausgcglichcn werden, 
dafi einerseits die Seitenwande der Riider 1, 2, welche eine 
scitliche Yerschiebung Żulaŝ en, an ihrem Umfange zylindriscb, 
anderseits die diesen Uinfang uniliullenden feststehendóu 
Fliichen kegelfórmig ausgebildet worden, wobei dio Kegelspitze 
nach der Radmittc z i liegt. Erhalt dio Achse, bezw. erhalten 
die Riider aus irgend einem Grundo einen seitlichon Scliul), so 
werden sich dic Riider entsprechend verschieben, und es ent- 
stehen am Uihfange dor einen Soitc.ifliiche dor Riider Spalten, 
durch welche so lange Prcfiwasser aus "den Radem in dic an 
an dereń entsprechende Seiien liegenden Raume 4. 5 eintritt, 
bis der Druck in diesen Raumen grofi genug ist, um dic Riider 
wieder in die normale, d. h. in die Mittellage zu schieben. Die 
gleiche Wirkung wird erzielt, wenn dio inneren Seitenflacben 
des ltades am Umfango kegelfórmig gestaltet werden mit nach 
dcm Radmittel zugekobrter Spitze und dio umhfillenden Fliichen 
am Geliiiuse zylindriscb bleiben. Es ist jedoch nicht eino direkte
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Kegelform dor besagten Flachen erforderlicli, um d ie '  be- 
schriebene W irkung zu erzielen, sondern es geniig t zu diesem 
Zweck, dafi die Flachen d icht neben den Laufriidern oder Leit- 
kanaien allinahlich oder plotzlich zurftcktreten.

Engliselie Patentc.

2286, vom G. Februar 1905. A rth u r  R oli a son 
in Long E a to n , G rafsch aft D erby (E ngland). 
Yerfahren zur Behandhmg goldhaltigcr Erze.

Das Gold der Erze w ird in einen m etallischen Zustand iiber- 
gefuhrfc, indem  m an die Erze m it stickstofFhaltigen Stollcu, z. 
B. Ilorn, Kulihaaren, N atronsalpeter u. dgl., sowie m it Holz- 
koble oder A nthrazit und m it einem Alkali oder einer alkaliscbeu 
Erde, falls eino solcbe n ich t bereits in  dem Erz cnthalten  ist, 
m isebt. Die M ischung w ird darauf in einem luftd icht ver- 
scblossenen MufFelofen zuerst bis zur dunklen R otglut, darauf 
bis zur bellen R otg lu t und alsdann wieder bis zur dunklen 
R o tg lu t orhitzt. H ierbei w ird der SauerstofT frei und yerbindet 
sieli m it den ubrigeu im Erz entlialtenen StofTen zu salpetriger 
und scbwefeligor Siiure.

2 532, vom 8. Februar 1905. W illiam  George 
R um bold in L ondon, G o o rg o P atch in  inW im blodon 
und Jo h n  AYilliam Ilughos in London. Yerfahren 
zur Geicinnung von Zink, Nickel, Kobalt, Manganoxyd, 
Kupfer, Arsen, Antimon, Blei, Wismuth, Kadminm 
und Zinn aus Erzen.

Die Erze werden zerkleiiiert und m it einer Losung behandelt, 
welche aus Eisensulfat, Schwefelsaure, W asser und einer geringen 
Monge N atrium ehlorid besteht. Die Menge Natrium ehlorid mu(J 
so gering sein, da 15 sie n icht geniigt, um etwa sich bildendes 
Silberchlorid zu losen. Sulfidiscbe Erze werden vor der Behand
lung m it der Losung gerostet. Falls Schwefelsaure n icht zur 
Verfuguiig stebt, kann eine Losung vón schwefeliger Saiiró, 
N atrium ehlorid und W asser yerwendet werden, welche iiber 
Erze, die Eisenosyd enthalten, oder denen Eisenosyd zugesotzt 
ist, gele ite t wird.

b e i der E inw irkung der an erster Stelle genannten Losung 
werden die Oxyde, Sulfato uud Karbonate des Kupfers, Mangans, 
Nickels, Kobalts und Zinks gelost und dic E isensnlfate zersetzt, 
sodaB eino ncutrale Losung erlialten w ird, dio frei von Eisen- 
salzen ist. M it der Losung werden so lango-Erze behandelt, 
bis sie vollstiindig g esa ttig t is t und aus ih r das Eisen in Form  
von E isenhydrat ausfiiilt. Alsdann wird die Losung filtriort 
und m it Zinkstaub oder metallischem  Zink in irgend einer anderen 
Form  behandelt, wodurch Kupfer, Arsen, Antimon, Blei, W is- 
m ut, Kadm inm  und Zinn ausgefallt werden. Die Losung wird 
alsdann wieder abfiltriert und m it einem Oxydationsm ittel z. B. 
m it K alium - oder N atiium perm anganat behandelt, sodaB Mangan 
ais H ydrat ausgefallt wird. Nachdem darau f die Losung wieder ab
filtriert ist, werden Nickel uud lfobalt z. B. durch Zusatz von Chlor- 
kajjc ausgefallt. E ld lich  wird die abfiitrierte Losung m it soviel 
A m m onium hydrat Yorsetzt, dało Zinkoxydhydrat ansgefiillt w ird. 
Dieses wird gewaschen, getrocknet, erhitzt, pu lverisiert und in 
den Handel gebracht.

4 052, Yom 27. Fobmar 1905. E m il D o is te r in 
F o r t  W ayne, In d ia n a  (V. St. A.). Erzscheider.

In  einem Gestell is t eine auf Rollen 43, 45 ruhende schrage 
M etallplatte 33 angeordnet, welchc aus zwei, einen stnm pfen, m it 
der Spitze nach unten zeigende W inkel m iteinander bildenden 
Teilen besteht. Die P la tte  33 lau ft nacli ihrem vorderen Etidc 
spitz zu uud is t m it schragęu Rinnen versehcn, welclie in  einer 
auf der P la tte  achsiul verlaufenden Rinne 32 m unden. Die 
P la tte  besitz t ferner seitliche Wand ungen und tra g t  auf der 
Aehse der Rolleu 45 zwischen den Yerlangerungcn der Seiten- 
waudungen eine Rolle 40, auf welche ein Daunien 50 einer 
in dem  Gestell celagerten  zwanglaufig augetriebenen W elle 48 
einw irkt. Die P la tte  is t m it einem Biigel 52 yersehen, an 
wclchem yerm ittels einer Stellschraube eine am Gestell befestigto 
Feder 51 angreift, die P la tte  stand ig  nach oben zieht und sic 
so in  Peru lirung  m it der Danmeuwelle M it. Die P la tte  wird 
daher, sobald die Daumenwelle in Drehitug versetzt wird, infolge 
der W irkung des Daum ens einerseits und der Feder anderseits 
in  dem Gestell eine hin- uud hergelieude Bewegung ausfuhren.

U nterhalb der P la tte  33 is t  ein schriiger, etwa au f der M itte 
der P la tte  ein Knio bildender Boden 1 angeordnet, welcher im 
Yerein m it einer schriigen Seitenwaud 2 des die P la tte  tragenden Go- 
stellcs einerseits und einer in dem Gestell angeordneten senkrechteu 
Scheidewand 4 andereits einen prism atischen B ehalter bildet, der 
durch kniefórmige Scheidcwande 7 —10 in einzelne Abteile 11—15 
g e te iltis t. Diese Abteile stehen durcli OlTuuugen, welche zwischen 
(len W and®  2 und 4  TorhauaSn sind, m it einer gleiclien Anzahl 
ebenfalls vou den Scheidewanden gebildcten Abteilcn in Ver-

binduug, welclie m it BodenolFnungen 22 versehen sind. Die 
letzteren werden durch Yentile 23 geschlossen, die m it Venti!- 
stangen 24 versehen sind, welche auf dem eiuen Arm von zweL- 
arm igen Ilebeln 25 aufgehSngt sind, dio ihrerseits au f einer 
eizentrisch gelagerten Welle sitzen. Seitlich von der die Ilebel
25 tragenden W elle is t am Gestell eine W elle 20 gelagort, 
welche m it der zwanglaufig augetriebenen Daumenwelle 48 durch 
ein ICegelradorpaar in V erbindung s te h t und welclie den m it 
Eollen Yersehenen freien Armen der Hebel 25 gegenuberD aum cn28 
triigt. Diese Daum en sind so zu einander versetzt, daB im 
Betriobe die Ilebel 25 nacheinander von ihnen getrolfeu, d. li. 
die Ventilc 2 3 nacheinandergeoffnetw erden. Sollenim  Betriebe die 
Y entile n icht geoirnet werden, so wird die die Hebel tragende 
eszentrische Welle so gedreht, daB die Daum en 28 die Hebel 25 
n ich t treflen. Oberhalb der P la tte  33 sind feststcliende, ver- 
m ittels Schraubeu 02 verstellbare schrage Streichbleche 
an g eo rd n e t, die sich m it den N uten der P la tte  33 kronzen. 
(jb er den Streichblechen is t oberhalb dor Abteile 11 — 15 ein 
oben offener Siebkasten 64 und in einiger E ntfernung von der 
Daumenwelle 48 ein senkreebtes Sieb 03 Yorgeseben. Soli m it 
der Y orrichtung Erz behandelt werden, so wird der ganze K ąsten 
vollkommen m it Wasser gefiillt, sodaB W asser aus einer t jb e r-  
laufofTnuiig 21 abflieflt. Dieser W asserstand wird wahrend des 
Betriebes aufrecht erlialten. Je tz t w ird durch Eiurucken des 
Antriebes der Daumenwelle 48 die P la tte  33 in hin- und hor- 
gehende Bewegung gesetzt und das zu behandelnde Erz in 
Schlammform uiim ittelbar vor dem Sieb G3 au f die P h itte  33 
aufgegebcn. Dio wcrtyollen B estandteile des Gutes gelangen 
alsdann infolgo der Bewegung der P la tte  durch dio m ittlere 
R inne 32 der P la tte  in den Behalter 11, wahrend die m ehr 
oder weniger wertvolle G angart, der Scliwere entsprechend, in 
die Behalter 12—15 gelangt. Aus den Behiiltern werden 
die ausgcschicdcncn fctolle durch die Bodenventile 23 selbstta tig  
entfernt.

Ś 322, Yóin 14. Mara 1905. J u liu s  R iem er in 
Dfissblilorl’ (Deutschl.) Verfahrcn zum Ehibringen der 
Tubhings in Schachtc, welclie nacli dem Kind-Chau- 
dronschcn Yerfahren abgebohrt sind.

Der unterste  Tubbingring r  w ird, nachdem er, wenn er- 
forderlich, m it Fuhruugen li yersehen ist, die ihn in der M itte 
des Schachtes lialten, Y erm ittels des Bohrgestiinges uud einer 
A u f httngeYorrich tung, die ihn in  Yollkommcn senkrecliter Lage 
hiilt, und die sich beim Nachlassen des Zuges selbsttiitig  von 
ihm liist, fast bis au f die Sobie des Schachtes niedergeiassen. 
D arauf wird sovicl Beton a in  den Schacht eingebracht, daB 
der uutere Teil des Tiibbingringes in Beton eingebottet ist. 
Sobald der letztere e rh a r tjt  ist, werden die nachsten Tiibbing- 
ringe eingesetzt, wobei in bekannter W eise eine Dichtung 
zwischen den benaclibarten R iugen einerseits durch Gummiringe 
g, welche in N uten der unteren Ringo eingelegt sind, ander
seits durch Lederringe b erzielt w ird, welche in ringformige
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N uten der oberen Flanschen der Tiibbingruige eingelegt werden. 
Die Yerscliraubung der T tibbingringe erfolgt, nachdem der 
Schacht fertig  geste llt und ausgepum pt ist. Es konnen naturlich  
auch m ehrere Tubbingringo uber Tage versehraubt und zu-

sammen in den Schaclit eingelassen werden; aucli kann} jeder 
T ubbingring bezw. jed er Satz von T iibbingringen m it Fiihrungs- 
stucken h versehen werden.

Amerikanisclie Patente.
799 696, vom 19. September 1905. C harles 

H arriso n  Ward in Sydney (A ustralion). Vcrfahren 
zur Behandlung von JErscn.

Die Erze werden nacheinander in verscliiedenon Kammern 
eines Ofens behandelt, welche m iteinander in V erbindung stehen, 
und an ihren Seitcuwanden m it yprsetzt zueinander angeordneten 
schragen P la tten  verselien sind, die yeranlassen, dafi das von 
oben in den Ofen eingefiihrte Erz im Ofen einen zickzackfórmigen 
W eg zuriicklegt. In  den Ofen wird gleiclizeitig L uft und 
D am pf oder W asser eingeleitet. Die Zeiclmung ste llt einen 
Ofen m it zwei Kam mern dar. In diese wird durch Offnungen P  
Luft und durch L eitungen Q D am pf oder W asser eingeleitet. 
In  den ersten Ofen strom eu die aus der Feuerung A aufsteigen- 
den Gase den durch einen S ch iitttrich ter G in den Ofen einge- 
fiiln ten  Erzen entgegen. Die letzteren gelangen, naclidem sio 
den Ofen B durchfafien haben, wobei sie durch die P la tten  H

gezwungen werden einen Zickzackweg zu beschreiben, teilweise 
in Form  von Sulfaten und Osyden durch einen T rich ter K  in 
einen Sammelraum, aus dem sie verm ittels eines Becherwerkes m 
dem Schiitttrich ter L der zweiten Kammer zugefiihrt werden. 
In dieser strom en die Gase in derselben E ichtung, in  der die

Erze die Kam m er durchfallen. Die Um wandlung der m etallisclien 
llestand teile  der Erze iu Sulfate w ird dabei vollkommen durch- 
gefuhrt. Soli in der zweiten Kam m er des Ofens eine flber- 
fiihrung der m etallisclien B estandteile  der Erze in Chloride er- 
folgen, so wird den Erzen, bevor sio in  diese Kam m er gelangen, 
Salz zugesetzt. Fa lls  die zu behandelnden Erze einen geringeli 
Schwefelgehalt haben, werden ihuen, bevor sio in dio erste 
Kam m er eingefiihrt werden, P y rite  zugesetzt. dam it eine voll- 
standigo U m wandlung in Sulfate erfolgen kann. Durch eine 
T u r M der zweiten K am m er werden die Sulfate aus dem Ofen 
en tfern t und zwecks Gewinnung dor M etalle in  bekannter W eise 
w eiter verarbeitet, wahrend die Gase durch einen Kanał einem 
Wasclier zugefiihrt werden.

Iłiicherscliau.

Die G rubenbalinen untor besonderer Beriick- 
siehtigung des Xiokomotivbotriebes. Yon F. 
Schulte, Oberingenieur iu Dortmund. Essen, 190G. 
Yerlagsbaciihaudlung von G. D. Baedeker. Preis 4 JL  

Die vorliegende Abhandlung, dio 56 Seiten und 9 
Tafeln umfaBt, ist in der bekannten guten Ausstattnng der 
Verlagshuchhandlung von Baedeker in Essen erschienen. 
Bei der Abfassnng des Buches hat der Verfasser, wie er 
in dem Vorwort sagt, grofie Sorgfalt auf die Behandlung 
des Oborbaues und des rollenden Materials gelegt, da hier- 
mit die Leistungsfiihigkeit der Grubenbalinen im direkten 
Yerhftltnis stehe. Es ist ein Yerdionst des Yerfassers, auf 
diese Tatsache hingewiesen zu haben, die zwar in berg- 
mannischen Kreisen nicht unbekannt sein sollte, der aber 
gleichwohl keiueswegs tiberall die erforderliche Auf- 
merksamkeit geschenkt wird. Bei der Beschreibung und 
dem Vergleich der yerschiodonen Lokomotivsysteme werden 
die Benzinlokomotiven zu kurz behandelt. Der Yerfasser 
ist ein Anhanger der elektrischen Lokomotiven mit Fahr- 
draht. Der Beurtoilung der Druckluftlokomotiven kann 
zugestimmt werden, dagegen nicht uberall den Ausfuhrungen 
iiber dio Lokomotiven mit Akkumulatoren. Unbedingt 
richtig ist es, wenn dor Yerfasser sagt, dafi es bei dor 
Wahl oines Lokomotivsystems ganz auf die Ortlicheu Ver- 
hiiltnisse ankomme. Trotzdem worden in vielen Fallen 
immer noch die Noigungon des Werkleiters aussclilag- 
gebend sein.

Das Studium des Buches kann insbesondere mit Kucksicht 
auf die Kurzo der Darstellung jedem in der Praxis stehenden 
Grubentechniker und den Studierenden dos Bergfaches nur 
empfohlen werden, da es eino wertvolle Erganzung unserer 
bergmannischon Fachliteratur darstellt.

W.

Z ur B esprechung eingegangene Biicher:
(Die Redaktion belialtsich  eine eingehende Besprechung geeigneter 

W erke vor.)

G uttm aun, O skar: Handlrach der Sprengarbeit. Zweito 
Auflage. Mit 146 Abbildungen im Text uucl auf 4 
Tafeln, sowie 2 Tahellen. Braunschweig, 1906. Friedrich 
Yieweg u. Sohn. 7 Jl.

P arzer-M u h lb ach er, A .: Photographisches Unter-
haltungsbuch. Anleitungeu zu interessauten und leiclit 
auszufuhrenden photographischen Arbeiten. Zweito nm-
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gearbeitote und vermehrte Auflage. Mit 140 belehronden 
AbbildungonimTexte und auf 16 Tafolu. Berlin, 1906. 
Gustav Sclnnidt. Goli. 3,60 J t , gol). 4,50 JL. 

Program ni der K onigl. Siiclis. Bergakadoniie zu 
F re ib e rg  fiir das Studionjahr 1906— 1907. Freiborg
i. S . , 1906. Gerlach’sclie Bnchliandlung.

Z e ltse h rlf te n sc lia u .

(Eine Erldarang der hioriiiiler yorkommenden Abkiirzungen 
von Zeitschriften-Titelń ist, nebst Augabe des Erscheiuungs- 
ortes, des Namons dos Horausgebers usw., in Nr. 1 dos 

lfd. Jg. dieser Ztschr. auf S. 33 abgodruckt.)

B ergbautechnik (einschl. Aufbereitung pp.).
Der S a lzb erg b au  Ó s t e r r e i c h s .  D i e  S a l z -  

b e r g b a u e d e r  5 s t e r r o i c h i s c h e n  A 1p e n i n 
den Be rg ha u p t ma u u sch af t  en Wien und Kl agen
furt.  Von Scliraml. Z. Bgb. Botr.-Leit. 1. Sept. S. 157/G1. 
EinfltiB dei Bergbaus auf die Erdoberflache. Angaben iiber 
Forderung, Wasserhaltung und Wetterfuhrung auf den Yer

schiedenen Gruben. (Forts. f.).
G o 1 d f i e 1 d , N e v a d a. Yon Rice. Eng. Min. J.

25. Aug. S. 339/42. 10 Abb. Geschichtliches, geologische
Verhaltnisso, bergmiinnisclie Gewinnung und Aufbereitung 
der Golderze.

Dio e l ekt r i sch bet r i ebene Abteufanlage auf  
Grube Wi lhelmina der  hol landiscl ien S taat$fninen- 
Verwal tung bei Heer len,  Holland.  Von Philippi.
E. T. Z. 30. Aug. S 806/12. 9 Abb. Erorterung
der Yorteile der elektrisch betriebenon Abteufanlagen 
gpgenuhor Dampfbetrieb und Beschreibung der elektrischen 
Einrichtungen auf Grube Wilhelmina.

Methods of mining,  haul i ng  and screening at  
tho mines of the Aldr ich Mining Company at  
Br i l l i ant ,  Ala’bama. Coli. G. 31. Aug. S. 400/2.
3 Toxtfig. Betrieb auf dem im Jahre 1898 mit zwei 
Gruben in Angriif genommenen, horizontal gelagerten
Floz. Versuche mit yerschiedenen Abbaumethoden, Fórder- 
systemen usw.

T he S t a n l e y  d o u b l e - l i e a d i n g  m a c h i n ę .  Von 
Hall. Tr. I. M.‘ E. Bd. XXX. Heft 5. S. 600/6.
8 Abb. Beschreibung dieser neuen Maschinentype zum 
maschinellen Auffahren ganzer Strecken. 2 Maschinen 
dieser Art arbeiten seit Herbst 1905 auf der Cliarity- 
Grube bei Bedworth. Betriebsresultate.

Les macb i nes  d’ext ract ion elect r i ąues-  
Resu l t a t s .  Yon Habets. Rev. univ. Juli. S. 1/33. 
Wiedergabe eines im Januar 1906 in der Societe de 
rindustrio minerale zu Paris gehaltenen Vortrages iiber 
Betriebsresultate elektrischer FÓrdermaschinen.

l lbor das Ablegen von Fórdersei len.  Von Ryba. 
Z. Bgb. Betr.-Leit. 1. Sept. S. 145/54. Dio Bestiminungen 
daruber in don einzelnen Seilfahrt-Yerordnungen und Kritik 
ihrer ZweckmaBigkeit (SchluB f.).

P r a c t i c a l  notes  on wi nd i ng- ropes  and 
capels .  Yon Barraclough. Tr. I. M. E. Bd. XXX. 
Heft 5. S. 568/77. 13 Abb. Angaben aus' der Praxis
iiber Forderseile und Einbande auf der Ackton Hall-Grube.

D ie We t t e r f u h r u n g  dor Zeche Nounnili l .  Yon 
Sełnnitz. (SchluB.) Bergb. 30. Aug. S. 7/11. Abb. 
Sonderbowotterung, YorsichtsmaCregoln fiir TJnglilcksfallo 
und dio Kontrolle der Wetterfuhnnig.

Kraf t gewi nnuug und Kr a f t vorwer t ung  in Berg-  
und Hii t ten werken. Yóu Hoffmann. Z. I). Ing. 1. Sept.
5. 1393/04. Abb. Erweitorter Yortrag, gehalten auf 
der 47. Hatiptyersammlung d. Yor. d. Ing. in Berlin. 
Dio Kraftquellen: Koks- und HochOfon ais Erzenger der 
Abgaso; Dampfantrieb von Wasserhaltungeu, FOider- 
maschinen, Ventilatoron, Kompressoren, sowie von Gebliise- 
nnd Walzonzugmaschinen. (Forts. f.)

Col l iery-consuinpt ion.  Von Longden. Tr. I. M. E. 
Bd. XXX. Heft 5. S. 539/45. Der Selbstvorbrauch an 
Kolilen einer Grube der Stanton Ironworks Cie. wurde vou
7 V2 pCt im Jahre 1892 bei 283 000 t Fordorung auf
3 pCt jotzt bei 560 000 t Forderung heruntergebraclit. 
Diskussion iiber diesen Gegenstand.

The mechanical  engineer ing of col l ieries.  Von 
Futers. (Forts.) Coli. G. 31. Aug. S. 399. 4 Textfig. 
Yerschiedene Kippvorricbtungen fiir Forderwagen. (Forts. f.)

Maschinen-, Dampfłi easiilweaen, E lektroteohnik.
Die Vcrwendnng von GroBgasmaschinen in 

dout schen II u t ten - nnd Zechenbet r ieben.  Yon 
Reinhardt. (Forts). St. u. fi. 1. Sept. S. 1040/54. Abb.
6. Taf. Besprechung der doppeltwirkenden Viertakt- 
inaschinen verschiedener Firmen. (ScliluB f.)

Pumpen fiir Gase,  Erdole und chemisch 
Produkte.  Von Hagemann. Gl. Ann. 1. Sept. S.‘91/4
5 Abb. Angaben uber die Pumpen System Hagemann.

Pumpi ng  s t a t i on on the Wilgo river ,  South 
Africa.  Engg. 31. Aug. S. 282/7. 6. Abb. Zwei Drei- 
fach-Expansions-Maschinen mit Oberflachen-Kondensation 
und Plungerpumpon leisten 6,2 cbm i. d. Min. bei 230 m 
Forderhóhe. 3 Kessel liefern iiberhitzten Dampf von 10 
Atm. Dio Anlage kann bis auf die doppelte Leistung 
ausgebaut werden.

Schwimmkran von 25 t Tragkraf t ,  gebau t  
von der Maschinenfabr ik J. von P e t r a v i ć  & Co., 
Wien.  Von Dub. Z. D. Ing. 1. Sept. S. 1404/8. Abb. 
Beschreibung des Kranes, der bereits in 2 Ausffilirungen 
geliefert worden ist. Die neue Kran form soli einen Ersatz 
fiir die alten Scherenkrane bilden und bat sich bishor 
gut bewahrt.

Neuerungen im amer i k an i s ch en  Transpor t -  
maschinenbau.  Yon v. Hanffstengel. (Forts.) Z. D. 
Ing. 1. Sept. S. 1408/14. Abb. II. Einzelfórderung: 
Neuerungen im Bau von Hochbahnkranen. Kurze Be
sprechung einiger typischer Ausfiihruugeu amerikanischer 
Firmen. (SchluB f.).

D ie He r s t e l i  u n g de r  D a m p f k e s s e l .  Yon 
Gerbel (Forts.). Wiener Dampfk. Z. Aug S. 106/8
6 Abb. Das Bohren der Kessel. Beschreibung der 
neuesten Bohrmaschinen, Angabe ihres Kraftbedarfes und 
der Leistungsfahigkeit.

D er B r u c h  e i nes  K e s s e l b o d e n s  b e i  der  
W a s s er d ru ckp r ob e. Yon Straube. Wiener Dampfk. 
Z. Aug. S. 114/5. 3 Abb. Bei der Druckprobe. eines
ROhrenkessels entstand beim Yorpressen, ehe der Probe-
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druck erreiclit war, in der Kremp© des liinteron Bodens 
am Oberkessel ein Iiilj, welclier ca. 32 mm klaffte und 
sich uber des Umfanges' erstreckto. Walirscheinliche 
Ursache: unrichtigo Behandlung des Materials beim
Krempen. Dafflr spricht auch dio bleibende, bedeutendo 
Eijtfernung der Bruclirander ypiiojnander.

D io n e u o r o n e 1 e k t r i s c h o u G1 ii h 1 a m p o n. 
Von BOhm. (Forts.) El. Anz. 30. Aug. S. 875/6.
Beschreibung neuerer Kohlen- und Motallfadeiigliililampen. 
Yergleichondo Wirtscliaftliclikeit der verschiedonen Be- 
leuchtungsarton. (Forts. f.)

H uttenwesen, Chemisohe Teohnologie, Chemie 
Physik.

B 1 a s t f u r n a c o c h a r g i n g a p p a r a t u s. Ir. Ago.
23. Aug. S. -178/9. 3 Textfig. Automatischo Hocli-
ofenbegichtungsvorrichtung bosonderer Konstruktion auf dom 
Work dor Youngstown Steel Company in Youngstown, Ohio.

J a m f O r e l s o  m o l l a u  m a s i i g n a r  mod t r a n g t  
o c h  v i d t  s t a l l e  v i d  L a n g s h y t t a n .  Von. Loffler. 
Jornk. Au. Iloft S. Untorsuchung dor Vorteile von 
w oiton und engen Gestellen bei Hochofen.

D o n  f 8 r 8 t a o 1 e k t r i s ka s t a 1 u g n e n i
A m o r i k a .  Jernk. An. Heft 8. Auf den Facony
Works boi Philadolphia ist kftrzlich ein olektrisclier Stalil- 
ofen nacli dom System Kjollin erbaut worden. Der Primar- 
strom liat eino Spannung von 220 Y, wolche auf 8 V 
herabtransformiert wird. Die ans schwedischem Eison und 
Sclirot bostehenden Chargen haben durchschnittlich 70 kg. 
Das Niedorschnielzen dauert 20, das Frischen 40 Minuten.

Do vid Saul t  St. Mar ie i Canada  me d a l s t  
Hórou l t s ka  ugnen ut fCrda o l okt r i ska  roduct ions-  
fóraŚkeu mod cauadens i ska  j a r nma l mer .  Von 
Odelstjerna. Teku. Tidsk. 28. Juni. Dio Ergebnisse 
der im Auftrage dor kanadischen Rogiem ng ausgeffllirton 
Iłeduktioiisversucho von Eizenerzen im Heroult-Ofen. Chargen- 
zusainmonsetzungen, Analyson des Produktos. Schmelzungeii 
mit Magnotit. Die Holzkohle ais Reduktionsmittel. Elek- 
trodeuyerbrauch. Kraftfaktor. Anlage- und Betriebskosten.

Roning af  mas u g n s g as  medol s t  anga. Jernk. 
Au. Heft 8. Dor in Amorika patontierte Apparat
zur Roinigung yon Hocliofengas mittols Damj.fes bemlit 
daniuf, daÓ das Gas in einem Vortikalzylinder mit Dampf 
gemisclit wird, wobei lotzterer die mechanisch boigemiscliten 
Yerunreinigungen aufnimmt. Boim Koudensieren des Dampfes 
schlagen sich diese nieder.

Pot tkof f s  ka l l ga l vani sor i ngsprocess .  Jernk- 
An. Heft 8. Dio Pottkoffscho Methode der Kalt-
galwamsierung biotet nebon dem Vorteil dor Brennstoff- 
ersparnis don, diiŚ das behandelto Materiał keino Textur- 
anderung erleidet Der Betrieb ist kontinuierlich.

Bidrag t i l l  kannedom om j a rnko l l ego r i nga rna  
vid liflgro kolhal tor .  Von Wiist. Jernk. An.
Heft 7. Untersnchungcn iibor dio Legierangon zwischen
Eisen nnd Kohlenstoff bei liolierem KohlenstolTgolialt des 
Materials.

The De Bavay procoss.  Eng. Min. J. 25. Aug. 
S. 344/6. 7 Fig. Behandlung gemischter sulfidischor
Brokon Hill-Erzo bestimmter KorngroCe nach einem 
neuen Yerfahren, das einon hoheren Konzentrationsgrad 
ermoglichon soli ais der Potter- &. Dolprat-Prozess.

Troat inont  of s i lvor- load t a i l i ngs  by tlie 
cyanide procoss.  Von Sweetland. Eng. Min. J . 25.. 
Aug. S. 342/4. Beschreibung der Anlago, Charakter 
der Erze, Laboratoriunmorsucho, Wirkungsweise dos 
Yerfalirons.

Black ends.  Thei r  causo,  cost  and euro.  
Von Boacli. Tr. I. M. E. Bd. XXX. Heft 5. S. 592/9. 
11 Abb. Abhandlung iiber die ungeuiigende Vorkoktmg 
der an don Kopfseiten der Koksofen befindlichon Kohle.

Gesetzgebung und. Verwaltung.
Appl icat ion aux charbonnages  do la loi du 

26 j ui l lot  1905  sur  lo repos  du dimancho dans 
los ont ropr i sos  i ndus t r i e l l os  et commorciales.  
Circ. do Fr. Nr. 3198. 17. Aug. Tcxt des belgischon
Gesotzos mit kommentiorendon Bomorkungon.

V erkehr s wesen.
Dio niedorrheini schen I i idusl r iehafen.  Von 

Berkenkamp. St. u. E. 1 Sopt. S. 1033/40. 5 Abb.
1 Taf. Allgemeines ubor die Lage und Bedoutung der 
Rhoinhafen zwischen Wanheim nnd Walsiim. Kurzo
Beschreibung ihrer wesentlichen Yerladoe.ińrichtungen.

E l e k t r i s c h e  Kanal t roidelei .  Von BOrner. El.
Anz. 30. Aug. S. 873/5. 4 Fig. Obersicht iiber die
lieueron Systemo der eloktrisclien Kanaltreidelei und doren 
Anwendung fur den Betriob des Teltow-Kanals. (SchluB f.)

Verschiedenes.
Royal  commi ss ion 011 s afe ty in min os. Ir. Coal 

Tr. Rev. 31. Aug. S. 825 7. VerOirentlichung dor 
einzelnen orstattoten Bericlite. (Forts. f.)

Up p v a r mn i n g  af  d y n ami t  medol s t  e l ek t r i c i t e t  
i fSr radsrum nor i grufyan.  Von Kelly. Jornk. 
An. Heft 7. Auf amcrikanischcn Gru bon wird 
gefrorenes Dynamit iu der Woiso aiifgotaut, daB die 
Patronen in Sclnibfacher eines Holzkastons golegt und 
lotzterer mittels elektriseher Dralite angowannt wird Zur 
Anwendung golangt Wechselstrom von 110 Yolt Spannung 
und 60 Porioden je Sekundo.

Personalicn.
Auftragswoise sind botraut: Der Revierbeamto, Berg-

meistor Hopps t ad t e r  in Oberhausen mit der Yerwaltnng 
der Direktorstello des Stoiiikohlonborgwerks Waltrop;

der Reyierborginspekfor B e s t  in Essen mit der Yer- 
waltung der Rovierboamtenstollo in Oberhausen.

Der Bergassessor K u k u k  ist vom 1. Okt. ab ais 
ordentlicher Lelirer an der Bergśchulo zu Bodiiim ange- 
stellt worden mul wird zngleich ais borggowerkschaftlicher 
Geologo tatig sein.

Das Yerzeichnis der in dieser Num m er entlialtenen groCeron Anzeigen befindet sich, gruppenweise geordnet, 
auf den Sei ten 40 und 41 des Anzeigen teiles.
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