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Beitrage zur Kenntnis des Salzgitterer Eisenerzhorizontes und zur Oolithfrage.
Von Dr.-lng. E. A. S c h e i b e ,  Wilniersdorf.

Hierzu die Tafel l 1.

Der Salzgittersche Hoheiizug und seine nahere Umgebung.

Den Sudauslaufer der groBen niederdeutschen Tief- 

ebene bildet das im sudlichen Hanndver zwischen Harz 
und Flechtinger Hóhenzug liegende sublierzynische Becken. 
Dieses Senkungsgebiet weist in seineni Untergrunde die 

Schichten des Mesozoikums in groBer Verbreitung auf 
und ist in nordwestlicher Richtung verhaltnismaBig kraftig 
gefaltet. Die starksten Faltungserscheinungen zeigt wohl 

der Salzgittersche Hóhenzug, der am Westrande des 
Gebietes liegt und nur durch eine schmale Senke vom 

Harzgebirge getrennt wird.

Der Salzgittersche Hóhenzug, die rechte Innerste-Kette, 
streicht im Norden stidsudóstlich, von Salzgitter bis zur Ver- 

bindungslinię Othfresen Liebenburg sudóstlich und nimmt 
dann die erste Streichrichtung wieder an, um schliefilich 
in der Gegend von Immenrode zu endigen. Fast in 
seiner ganzen Lange zeigt der zwischen 2 und 4 km breite 

Hóhenzug eine deutlicheGliederungin eine mittlere Haupt- 
kette und zwei im allgenieinen parallel laufende Neben- 
ketten. . Seine Quergliederung erhalt er durch das Salz
gittersche Tal und weiter durch den Gebhardshagener 

und den Liebenburger Einschnitt. Wahrend das auch 
von der Eisenbahn Bórssum—Seesen benutzte Salzgittersche 

Tal den Hóhenzug vóllig durchschneidet, beschranken 
sich die Einschnitte bei Gebhardshagen und Liebenburg 

auf die óstliche Kette; die entsprechenden Durchbruche 
in den andem Ketten fehlen hier. Die Westseite des Salz- 

gitterschen Hóhenzuges fallt mehr oder weniger steil nach 
dem Innerste-Tal ab, die Ostseite grenzt an die Wedde- 
Warne-Fuhse-Mulde, deren wichtigsterTeil in geologischer 
Hinsicht die Gegend von Flachstóckheim-Ohlendorf ist. 

In andern Teilen der Arbeit wird auf die Bedeutung 

dieses Gebietes zuruckzukommen sein.

Die Oberflachengestaltung des Salzgitterschen Hóhen
zuges und seiner Umgebung steht in enger Beziehung 

zum geologischen Bau des Gebietes. Alle Formationen 
des Mesozoikums mit Ausnahme des Malms sind am Auf- 

bau des Salzgitterschen Sattels beteiligt. Die Hauptkette 
wird von den teilweise sehr widerstandsfahigen Schichten 

des Buntsandsteins und Muschelkalks gebildet und iiberragt 
so ihre aus den Planerkalken der Obern Kreide bestehenden 

Seitenketten nicht unerheblich. Keuper, Jura und Untere 
Kreide nehmen mit ihren meist milden Schichten die nicht 
immer scharf ausgepragten Taler zwischen den Ketten ein. 

Die Wedde-Warne-Fuhse-Mulde zeigt unter einer weit ver-

1 Die nidit rechtzeitig eingcgangetie Tafel wird dem nSchsten Heft mit 
der rortsetzung des Aufsatzes beigegeben.

breiteten, mituriter ziem lich machtigen Decke von Diluvium 
vorwiegend Bildungen des Emschers.

Der Salzgitterer Eisenerzhorlzoni

Die Salzgittersche Lagerstatte gehórt zu den grófiten 

Eisenerzlagerstatten Deutschlands, obwohl die wirtschaft- 
liche Bedeutung des Vorkommens infolge der besondern 
Beschaffenheit der Erze bisher nicht iibermaBig groB war.

Stratigraphisch gehórt der Erzhorizont an die Basis 

der Untern Kreide. Daher kommt das Konglomerat, ebenso 
wie die iibrigen Schichten der Untern Kreide, an beiden 
Flugeln des Hóhenzuges vor und ist hier fast auf der 
ganzen Lange des Sattels in vielen Aufschliissen1 nach- 
gewiesen worden.

Bedeutende Machtigkeiten der Lagerstatten wechseln 

mit schwachen, hier und da kaum noch nachweisbaren 
Saumen von Eisenerz ab, so daB das Gesamtvorkommen 
im Ausgehenden groGen Linsen gleicht, die durch weniger 
machtige Lagerteile miteinander verbunden werden..

Im Westfliigel sind in Tagesaufschliissen vier bis 50 m 
machtige Anschwellungen bekanntgeworden: 1. óstlich von 

Gustedtan der Haverlah wiese, 2.nordwestlich von Salz- 
gitterinderFinkelkuhle(ehemaligeGrube Segen Gottes),
3. nórdlich von Othfresen an der G r e n z l e r b u r g  und
4. óstlich von Dórnten an der Barley im Tagebau Sprung 
ins Freie und anschlieBend am Eisenkuhlenberg im Tief- 
und Tagebau der Grube G e o r g  F r iedr ich .

Im Ostfliigel hat man im Ausgehenden ebenfalls vier, 
aber nur 15—25 m machtige Vorkommen aufgeschlossen:
1. nordóstlich von Kniestedt im Tagebau Hannoversche 
Treue (Grubenfelder Zuversicht, Hinterlist und Han- 
noversche Treue), 2. siidlich von Liebenburg am Soelen- 

hai ,  3. westlich von GroB-Dóhren in den von der Dort- 
munder Union wieder aufgetiommenen Tagebauen der 
Grube F o r t u n a  und 4. westlich von Weddingen am 
Bohnenberg .

Das Vorkommen an der Grenzlerburg nimmt eine 

ganz besondere Stellung ein, weil hier vorwiegend kohlen- 
saurer Kalk ais Bindemittel des Eisensteins auftritt, wahrend 
das Erz aus allen andern Aufschliissen des Sattels nur 

in toniger Fazies mit einem CaCO'3-Gehalt von hóchstens 
6%  bekannt ist. Der Kalkgehalt des Eisensteins an der 
Grenzlerburg wird in ziemlich machtigen Einlagerungen 
der liegenden Schichten sogar so vorherrschend, daB der 

Erzhorizont stellenweise einem Kalk mit vereinzelten Braun- 
eisensteinbrocken gleicht In den hangenden Schichten

1 Zusammenstellungen und eingehende Beschreibungen dieser Aufschlusse 
s.-Erl. BI. Salzgitier, S.67ff., BI. Ooslar,S.70; O. E in e ck e  und W . K o h le r : 
Die EisenerzvorrSte des Deutschen Reiches, S. 375 ff.
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dagegen wcist die Lagerstatte auch hier normale, aller- 
dings erzarme Ausbildung mit tonigem Zement auf.

Die Kalkfazies ist in der Gestaltung derTagesoberflache 
dcutiich ausgepragt. Infolge ilirer gróBern Widerstands- 

fahigkeit gegen Ver\vitterung und Abtragung bilden die 
kalkhaltigen Erze einen schmalen, flachen Riicken, wahrend 
das Konglomerat sonst, hier und in den iibrigen Teilen 

des Gebietes, nicht besonders hervortritt.
In der Flachstockheim-Ohlendorfer Gegend ist der 

Salzgitterer Erzhorizont bei den Bohrungen auf Kalisalze 
hart westlich der StraBe Flachstóckheim-Ohlendorf in 50 m 

Teufe unmittelbar iiber dem Zechsteingips erschlossen 
worden.

AuBer am Salzgitterschen Sattel und bei Flachstóckheim 

wurde der Erzhorizont noch in zahlreichen Aufschliissen 
der nahern und weitern Umgegend nachgewiesen: im 

Norden ostlich von Braunschweig bei Schandelah1; 
im Osten an der Asse, am Oeselberg, ostlich von Bórssum 
zwischen Achim und Mattierzoll, sowie am Harlyberg und 

Fallstein; im Si iden am Nordrand des Harzes zwischen 
Harzburg und Goslar; im Westen nordlich und westlich 
von Lutter am Barenberge; ferner in der Hilsmulde, am 
Teutoburger Wald, bei Helgoland und andern Orten 

mehr.
In allen Vorkommen liegen die Schichten der Untern 

Kreide diskordant iiber altern Formationsgliedern.
Das Liegende der Kreidebasis bilden im Salzgitterschen 

Hóhenzug Ablagerungen des Mittlern und Untern Juras 
und der Trias, bei Flachstóckheim — wie schon erwahnt — 

Zechsteingips, am Harlyberg2 Bildungen vom Untern 
Ketiper bis hinab zum Obern Buntsandstein, am Harzrand 
bei Oker3 Oberer und Mittlerer Kimmeridge und bei 
Goslar4 Oberer und Unterer Jura.

Die iiberall deutlich erkennbare Diskordanz zwischen 
den Schichten der Untern Kreide und dem Liegenden ist 

nicht auf Verwerfungen, sondern auf die Tatigkeit des 

transgredierenden Neokommeeres zuriickzufiihren. Dieses 
beweisen u. a. die mit Neokomeisenstein erfiillten Bohr- 

muschellócherin festen'Schichten des unmittelbaren Liegen
den und die in den Ablagerungen des Neokoms haufig 
vorkommeuden Gerólle alterer Formationen. Diese Fest- 
stellungen werden weiter unten eingehender besprochen 

werden.

Der Salzgitterer Eisenerzhor izont  nach friihern 
Aufschliissen.

Uber die Verbreitung und Ausbildung des Salz

gitterschen Eisenerzhorizontes im Ausgehenden ist man 
bereits seit mehreren Jahrzehnten verhaltnismaBig gut unter- 

richtet gewesen. Dagegen blieb es lange unsicher, ob die 
Lagerstatte in gróBerer oder geringerer Teufe auskeilte, 
oder ob sie auch im Muldentiefsten ausgebildet war. Die 
Móglichkeit lag nahe, daB nur an den Muldenrandern 
eine Aufbereitung alterer eisenhaltiger Schichten statt- 

gefunden hatte und daB dementsprechend auch nur dort 
die Ablagerungen der Untern Kreide erzfiihrend waren. 
lmmerhin konnte man wohl ziemlich sicher mit einer Aus-

1 Das von E in e c k e  und K o h le r  besehriebene Vorkommen gehórt nicht 
dem Salzgitterer Horizont an, sondern ist diluvialen Alters. Dagegen findet 
sich sudhch und nordSstlich dieser Lagerstatte das —  hier kaum erkennbar 
ausgebildete — Neokorakonglomerat.

a Erl, BI, Vienenburg. S.36.
a Erl. BI. Harzburg, S. 102.
< Erl. BI. Goslar, S, 66/87,

bildung des Lagers bis in gewisse Teufen rechnen, da die 
linsenfórmigen Anschwellungen im Ausstrich des Eisen- 

steinhorizontes oft recht machtig und ausgedehnt auftreten.

Der von der IlsederHiitte zuAnfangdiesesJahrhunderts 
in der Grube Georg Friedrich aufgenommene Tiefbau 
erschloB zwar das Erz nach und nach bis auf 60 m Teufe 

in ziemlich unveranderter Machtigkeit und Zusammen- 
setzung, lieB aber auch keinen sichern SchluB iiber das 
Fortsetzen der Lagerstatte in dieMulden hinein zu. Gewisse 

Anhaltspunkte fiir die Ausdehnung des Erzhorizontes 
konnten erst die in den Jahren 1909 bis 1910 bei Flacli- 
stóckheim und Ohlendorf erfolgreich niedergebrachten 

Kalibohrungen geben1. FI. Sch roede r  schloB aus der 
durchteuften Schichtenfolge, dafi der Eisenstein, soweit 

er am Ostrand des Salzgebirges ausgebildet ist, hier trans- 
gredierend iiber Oberm Zechstein liegt. Diese Vermutung 

wurde auch dadurch gestiitzt, daB vom Westfliigel des 
Salzgitterschen Hóhenzuges, ostlich von Fleissum, ein 

Vorkommen bekannt war, wo Neokom bis auf Untern 
Buntsandstein iibergreift.

Obgleich durch alle Feststellungen das Verhalten der 

Lagerstatte in der Teufe nicht einwandfrei geklart war, 
nahm Schroeder auf der 1912 erschienenen geologischen 
Kartę, Blatt Salzgitter, eine durchgehende Ausbildung des 
Eisenerzkonglomerates an. Diese fiir die Erzversorgung 
Deutschlands sehr wichtige Frage wurde erst durch die 
Ergebnisse der in den letzten drei Jahren ausgefiihrten 
Tiefbohrungen entschieden.

Ergebn isse  neuerer  T i e f b o h r u n g e n .

Im Salzgitterschen Hóhenzug und in seiner nahern Um- 
gebung gelangten nach dem Kriege iiber 20 Bohrungen2 

zur Ausfiihrung, von denen nur 4 nicht fiindig wurden. 
Die erfolgreichen Bohrungen zeigen ubereinstimmend, 
daB das im Ausgehenden meist steile Einfallen derNeokom- 
schichten auf beiden Sattelfliigeln mit wachsender Teufe 
ziemlich gleichmaBig abnimmt.

Gute Ergebnisse zeitigten die auf dem Ostfliigei des 

Flachstockheim-Ohlendorfer Salzvorkommens angesetzten 
Bohrungen. Sie erbrachten den sichern Nachweis, daB 
der Salzstock nicht nur im Norden, sondern auch im 
Osten steil absinkt, und gaben damit die Erklarung fiir 
die scheinbar sehr groBe Machtigkeit der Lagerstatte an 
dieserStelie. Nachgewiesen wurde ferner, daB der Eisenstein- 
horizont hier tatsachlich diskordant unmittelbar iiber 

Zechsteingips lagert und daB diese Liicke nicht die Folgę 
von spat- oder postkretazischen Verwerfungen, sondern 

eine echte Erosionsdiskordanz ist. Es finden sich Bruch- 
stiicke und Gerólle des Zechsteingebirges im Konglomerat.

Die bei GroB-Mahner (A. Raky, Salzgitter) und bei 
Ringelheim (E. Meyer, Duisburg) ausgefiihrten Bohrungen 
sind vor allem wegen ihrer groBen Teufe von Bedeutung. 

Sie erschlossen das Erz bei 775 und 1055 m in 25 und 
105 m scheinbarer Machtigkeit und lieferten damit den 

sichersten Beweis fiir die Annahme Schroeders, daB der 
Salzgittersche Eisensteinhorizont auch in der Teufe vor- 
handen und ais Transgressionskonglomerat ausgebildet ist. 
Bei GroB-Mahner bilden die Polyplocusschichten, also 
Ablagerungen des Doggers fi, das Liegende des Konglo- 

merates, wahrend in den iibrigen Profilen durchweg die

1 Erl. BI. Salzgitter, S. 165.
* Die Bohrergebnisse werden hier nur gekurzt gebracht.
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ł
Opalinustone, d. h. Dogger «, ais hóchste Horizonte an- 
getroffen worden sind.

Aus den Ergebnissen aller aufgefuhrten Bohrungen 

geht ubereinstimmend hervor, dali die Snlzgitterer Lager
statte nicht nur im Ausgehenden, sondern auch in der 
Teufe dieselbe linsenfórmige Ausbildung aufweist. Diese 

Feststeilung wird besonders deutlich, wenn man die er- 
bohrten wahren Machtigkeiten des Erzhorizontes in der 
Reihenfolge gegenuberstellt, wie die Aufschltisse bei Flach- 

stóckheim (von Norden nach Siiden) und am Salzgitterschen 
Hohenzug (im Osten, Siiden und Westen) liegen.

Boh-
rung

Nr.

Schein- 
ba re 
Mach
tigkeit 

m

Ein-
fallen

0

Wahre 
Mach- \ 
tigkeit

m

Boh-
rung

Nr.

Schein-
bare

Mach
tigkeit

m

Ein- 
f allen

0

Wahre
Mach
tigkeit

ii i

1 126 75 32,6 9 9 (15?) (8,7?)
2 36 (50?) (23,1 ?) 10 2 20 1,9
3 56 (55?) (32,1 ?) 11 21 10 20,7
4 14,5 40 9,3 12 5 10 4,9
5 37 60 18,5 13 1 (2 0?) (0,95?)
6 2,7 35 2,2 14 105 (25?) (95?)
7 18 (15?) (17,4?) 15 45,2 50 29,1
8 6,4 10 6,3

Genaue Profile des Neokom-Konglonierates konnten 
nach den Kernen der Bohrungen Nr. 7 und 15 auf- 
genomnien werden:

Nr. 7. Ansatzpunkt 475 ni óstlich vom Ausstrich des 
Konglomerates. Einfallen des Erzlagers 15° (?). 

in

464,5—66,5 braun, grobkórnig, mit Tonschmitzen
—66,9 toniger Mergel mit vereinzelten Erzbrocken

68,3 rotbraun, mittelkornig, teilweise oolithisch
- 68,9 rotbraun, stark tonig 
—70,1 eisenschussiger Ton
—74,8 braun, oolithisch und konglomeratisch, tonig
-  80,5 rotbraun, meist grobkornig
-82,5 mittelkornig, zahlreiche tonige Einlagerungen 

Opalinustone.

Nr. 15. Ansatzpunkt im unmittelbaren Hangenden des 
Konglomerates. Einfallen 50°. 

m

49,2-54,2 fein oolithisch, mit Tonschmitzen
—56,4 mergeliger Ton mit geringen Erzspuren 
-62,0 rotbraun, fest, oolithisch und konglomeratisch 
—64,2 fein oolithisch 
—74,7 mergeliger Ton mit Oolithen 
—74,9 Kalkmergel mit Nestern von Ooideti und Erz

brocken
—76,2 sehr feinooliihische Lagen und nur vereinzelte 

Erzbrocken
- 88,5 Mergel mit Erzspuren
—91,5 rotbraun, grobkongiomeratisch, Schwefelkies- 

knollen, Phosphorite und Triasgerólle 
-93,4 eisenschussiger Ton 

Posidonienschiefer.

Obwohl die Bolirung Nr, 7 auf dem óstlichen und 
die Bohrung Nr. 15 auf dem westiichen Sattelfliigel des 

Hóhenzuges liegt, stimmen die aufgefuhrten .Profile in 
wesentlichen Punkten iiberein, ebenso auch die Diinn- 
schliffbilder und Analysenergebnisse.

Ahnliche Beobachtungen lassen sich in samtlichen 
Tages- und Bohraufschliissen des Salzgitterschen Hóhen
zuges und seiner Umgebung machen und fiihren zu dem 
naclistehend gekennzeichneten Ergebnis.

Die Ausb i ldung  der Lagerstatte im al lgemeinen.

Der Salzgitterer Eisenerzhorizont ist uberall, im Aus
gehenden und in der Teufe, ais ein mehr oder weniger

machtiges, vorwiegend aus Brauneisen bestehendes Kon

glomerat ausgebildet.

Die Zusammensetzung und Beschaffenheit der im all
gemeinen merklich geschichteten Erzmasse schwankt stark. 

Fein- und feinststiickige Erzlager wechseln mit solchen aus 
gróberm Materiał ab, jedoch ist nicht immer eine deutliche 
Sonderung nach StiickgroBe zu beobachten. In dem eisen- 

schiissigen, meist tonigen Bindemittel des Konglomerates 
finden sich vielfach kleine und gróBere Brauneisenooide1. 
Diese werden gelegentlich so vorherrsćhend, daB sie das 
stiickige Haufwerk samt Bindemittel verdrangen und nun 

ihrerseits mehr oder minder machtige Bankę bilden, von 
denen jedoch stets zahlreiche Eisensteinbrocken in un- 

regelmaBiger Verteilung eingeschlossen werden. Mitunter 

ist in den oolithischen Gesteinen eine Trenmmg der Ooide 
nach ihrer KorngróBe ausgepragt.

In allen Horizonten des Konglomerates treten vielfach 
tonige und mergelige, ausnahmsweise auch kalkige Ein
lagerungen auf (an der Grenzlerburg), die nur mit wenigen 
Erzstiicken und Ooiden durchsetzt sind und wechselnde 

Machtigkeit und Ausdehming zeigen. Falls beim Abbau 
des Konglomerates ein Aushalten dieser tauben, tonigen 
Zwischenmittel nicht móglich ist, kann die Lagerstatte 
auch in solchen Vorkommen unbauwiirdig werden, wo 

die Machtigkeit des Eisensteins an und fur sich schon 

eine Gewinnung lohnte.

Die Farbę des Konglomerates ist in frischem Zustande 
schwarz- bis gelbbraun, oft mit einem Stich ins Griinliche, 

in einzelnen Lagen gelegentlich auch ins Violette spielend. 
Diesen violetten Farbton weisen nicht nur konglomeratische, 
sondern ebenfalls oolithische und tonige Bestandteile auf.

An der Tagesoberflache zerfallt das Erz meist rasch 

in eine gelbbraune, erdige Masse, von der sich nur einige 
gróbere Erzbrocken und zahlreiche, uberall hin verteilte 
Ooide durch ihre dunklere Farbung und ihren Glanz 

abheben.

Uber die Ausbildung des Salzgitterschen Eisenerz- 
horizontes im allgemeinen ist noch zu bemerken, daB die 
liegeudsten Schichten in der Regel die gróbsten Gerólle 
bergen und haufig auch wegen des gróBern spezi^ischen 

Gewichtes des Eisensteins am eisenreichsten sind. Hier 
kom men ebenfalls mehrfach Schwefelkieskonkretionen vor, 

die z. T. Aufbereitungsprodukte, z. T. Neubildungen sein 
diirften. Der grobkonglomeratische Charakter des Erzes 

tritt am schiirfsten in den Gruben Georg Friedrich und 
Fortuna bei Dórnten und Dóhren, d. h. im siidlichen 

Teil des Gebietes, hervor. In den andern Aufschlussen 
pragt er sich weniger deutlich aus und geht sogar stellen- 
weise in eine mehr oolithische Struktur iiber, wie sie vor 

allem bei Flachstóckheim und im Tagebau Hannoversche 
Treue, d.h.im nordóstlichenTeil des Gebietes, entwickelt ist.

Die konglomeratischen Bankę des Neokomerzes werden 
gróBtenteils von Geoden und dereń Bruckstucken gebildet. 
Neben erbsen- bis faustgrofien, bei Dórnten und Dóhren 

auch kopfgroBen, oft gut erhaltenen Toneisensteinen finden 
sich zahllose kleine und groBe Erzbrocken, die nach ihrer

i Die Ausdrucke Ooid und Oolith finden verschiedene Auslegung. 
K a lkow sky  u. a., neuerdings auch H n m rn e l, nennen ein einzelnes Korn 
Ooid und das ganze Gestem Oolith oder oolithisches Gestein. Hier werden 
die Ausdrucke im Simie Kalkowskys gebraucht. N ah n se n  schiSgt den 
Gebrauch des Wortes Ooid vor, um die Bezeichnung Oolith fur die betreffende 
Stufe des Obcrn Juras eindeutig festzulegen. (Eine Obersicht uber das ge- 
samte angezogene Ooiith-Sdiriftfum folgt am SchluB der Arbeit.)
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Zusammensetzung und z. T. scherbenformigen Gestalt 

ebenfalls nur von Geoden stammen konnen. Das Innere 
dieser von Kalkspattriimchen durchzogenen Konkretionen 

nimmt eine graue, tonige Masse ein; die diinne Hiille 
ist aus Brauneisen aufgebaut und dunkel gefarbt.

In allen Lagen des Neokomkonglomerates treten 
Phosphorite sowie kalkige Bestandteile und Reste von 
Fossilien auf, besonders Muschelschalen, dereń Oberflache 

haufig stark korrodiert und in Brauneisen verwandelt, zum 
wenigsten aber damit infiltriert ist, wahrend das Innere oft 

noch die ehemalige unveranderte Zusammensetzung zeigt.

Die Haupttrager des im Salzgitterer Horizont enthaltenen 

Eisens miissen die oolithischen Teile des Erzes sein, wie 
aus dem verschiedenen spezifischen Gewicht der einzelnen 
Gesteinproben schon rein auBerlich hervorgeht:

Beschaffenheit des Erzes Fundort
Spezifisches

Gewicht

1. feinoolithisch undfein- 
konglomeratisch mit 
einzelnen grobem 
Brocken

Bohr. Flachstock- 
heim

2,64 2,68 2,62

2. feinoolithisch mit ein
zelnen grobem Brok- 
ken und wenig Binde- 
inittel

Bohr. Flachstóck- 
heim 1

2,7! 2,69

3. feinoolithisch und z. T. 
fein-oder grobkonglo- 
meratisch mit etwas 
tonig-mergeligem Bin- 
demittel

Bohr. Flachstock- 
heim 4 a

2,66

4. feinoolithisch und z. T. 
fein- oder etwas gróber 
konglomeratisch

Bohr. Flachstóck- 
heim 4 a

2,83 2,83 2,78

5. groboolithisch, ganz 
vereinzelt gróbere Erz- 
brocken

Bohr. Fuchsberg 3 2,92 2,88 2,90

6. groboolithisch, z. T. 
etwas konglom eratisch 
und mit diinnen Ton- 
schmitzen

Bohr. Calbecht 2,86 2,75 2,84

7. kalkiges Konglomerat 
mit ganz vereinzelten 
Ooiden

Grenzlerburg, Ta- 
gebau

2,69 2,80

8. sehr grobkonglomera- 
tisqh ohne Ooide

Dórnten,Tągebau 
Georg Friedrich

2,88 — —

9. eisenschiissiger Mer- 
gel mit Ooiden und 
Eisensteinbrocken

Bohr. Finkelkuhle 2,54

10. Ooide und Eisenstein
brocken mit mergeli- 
gem Bindemittel

Bohr. Finkelkuhle 2,58

11. groboolithisch mit 
ganz vereinzelten klei
nen Brocken und Ton- 
schmitzen

Finkelkuhle,
Schiirfschacht

/

2,75

12. dsgl. verwittert Finkelkuhle,
Schiirfschacht

2,68 2,78

13. feinstoolithischer Ei- 
sensandstein

Oolithfloz im Per
sonatensandstein, 
Romansthal in 
Oberfranken

2,60

14, dichter oolithischer 
Brauneisenstein (rote 
Minette)

Grube Steinberg, 
Luxemburg

2,61

15. oolithischer Roteisen
stein (Korallenoolith)

Grube Wohlver- 
wahrt, Weserge
birge

3,29

16. dichter feinstoolithi
scher Roteisenstein 
(53,5 % Fe)

Wabana-Erz, Ka
nada, Obersilur

3,S0

Die oolithischen Bestandteile des Salzgitterer Erzliorizontes 
lin Vergleich zu denen anderer Lagerstatten.

D ie  A u s b i 1 d u n g der O  o 1 i t h e.

Die besondem Eigenschaften der Salzgitterer Braun- 
eisenoolithe lassen sich am deutlichsten an Hand der 
an Diinnschliffbildern gemachten Beobachtungen darlegen1 

(s. die Abb. 1 -4 und die Tafel l). Zum Vergleich ist an- 
deres oolithisches Materiał herangezogen worden, und zwar:

Vom Nordrand des Harzes. 1. Lias a—y; 3.-1. und 
Vorliegendes Lager der Grube Friederike bei Harzburg 
(s. Abb. 1 und Tafel 1, Abb. 5 und 6); Brauneisenoolithe.

2. Dogger 8; Coronatenschichten bei Goslar und Harzburg 
(s. Abb. 2 und Tafel 1, Abb. 7 und 8); z. T. Brauneisen-, 
z. T. Kalk:Brauneisen- und z. T. Kalkoolithe. 3. Malm [3; 

Korallenoolith aus dem HansastoIIen bei Harlingerode; 

Brauneisenoolithe.
Aus dem O b e r f r a n k i s c h e n  Jura. 1. Dogger fi; 

Oolithfloz aus dem Personatensandstein bei Romansthal; 
Brauneisenoolithe. 2. Dogger 8; Coronatenschichten bei 

Oberlangheim und bei Uetzing (Tafel 1, Abb. 9); Kalk- 

Brauneisenoolithe.
Vom Wesergebirge. Oolithischer Roteisenstein aus 

dem Malm (3, Korallenoolith, der Grube Wohlverwahrt 

bei Kleinenbremen.

Abb. 1. Brauneisenooid aus 
dem Lias ag (Harzburg, 
Orube Friederike, 2. Lager). 

v =  40.

-----Orenzen der K alzitindividutn.

Abb. 2. Kalzitooid mit Braun- 
eisenringen, nachtraglich umkris- 
tallisiert, aus dem Dogger 5 (Gos
lar, Coronatenschichten). v =  40.

Aus N o rd a m e r ik a ,  Wabana; oolithischer Rot

eisenstein des Obersilurs.
Von Peine in Hannover. Ilseder Eisenerzhorizont; 

Grube GroB-Biilten-Adenstedt; Kalkoolithe.
Von Osnab r i i c k ,  S and fo r te r  Berg. Trauben- 

formig-ooiithische Schwerspatausscheidungen auf einer 

Verwerfungsspalte im Trochitenkalk.
Die Oolithe des Salzgitterer Erzliorizontes bestehen 

aus zahllosen kleinen, oft kugelfórmigen Kornern mit 
glatter, dunkler, stark glanzender Oberflachę, den so- 
genannten Ooiden. In ihren auBern Kennzeichen sehen 
diese oft kleinen, abgerollten Brauneisensteinbrockchen so 

ahnlich, daB iiberhaupt erst im Diinnschliff eine sichere 
Unterscheidung moglich wird.

Die Ooide liegen in einer durchweg etwas eisen- 
schussigen, meist feinkornigen, selten grobkSrnigen konglo- 
meratischen Grundmasse, die hin und wieder mehr den 

Charakter eines Bindemittels tragt. An dem Aufbau der 
Grundmasse oder des Bindemittels sindTonsubstanz,groBe

1 Die genaue (Beschreibung dieser Beobachtungen ist hier fortgelassen 
worden.



2. Juni 1923 G li ic k a u f 533

und kleine Brauneisenbrocken, Quarz- und Glaukonit- 

kórner sowie Kalkstucke organogenen und andern Ur- 
sprungs in stark schwankendem Mengenverhaltnis beteiligt.

Der Durchmesser aller Ooide schwankt innerhalb der 

verhaltnismaBig engen Grenzen von 0,25-1 nim, liegt 
aber meist bei 0,4 — 0,7 mm. Unter dem Mikroskop vor- 
genommene Messungen ergaben bei mehreren Tausend 

Kórnern 1:

Durch Mittel- Hoclist-oder
Fundort Schliff messer wert Mindestwert

mm min mm

Flachstockheim 1
m Teufe

72 1 0,32-0,68 0,50 —
SI 2 0,28-0,74 0,51 —
81 3 0,36-0,66 0,51 —.

105 4 0,26-0,68 0,47 —

105 5 0,30-0,62 0,46 —
118 6 0,38-0,62 0,50 —
118 7 0,30-0,58 0,44 —
137 8 0,28—0,66 0,47 —
137 9 0,32-0,68 0,50 —

Flachstockheim 3
ni Teufe

57 10 0,16-0,42 0,29 _

57 11 0,18-0,42 0,30 —
57 12 0,18-0,42 0,30 —

Fuchsberg 3
m Teufe

619 1 0,40-0,66 0,53 —

619 2 0,48-0,78 0,63 —
619 3 0,44-0,80 0,62 —

Fuchsberg 4 4 0,42-0,68 0,55 —
Dórnten Grube Georg Fried-

rich . . 1 0,14-0,32 0,23 —

1
2

0,36-0,78
0,42-0,94
0,32-0,72

0,57
0,68 M.-Wert

0,26
( Schurfschacht 1 0,52

Finkelkuhle < Schurfschacht 2 0,28-0,72 0,50 —

1 Teufe 72 3 0,26-0,78 0,52 —

Hansa- (Neokomkonglpmerat

« ' ' M K S e 1S 5 h C',,e"

1
2

0,26-0,48
0,32-1,04

0,37
0,68 _

3 0,28-0,62 0,45 H.-Wert
0,5SX1,W

3. Lager 1 0,20-0,36 0,26

ii 2 0,22-0,44 0,33 —

2. Lager 3 0,30-0,50 0,40 —
Orube 4 0,28-0,50 0,39

H.-Wert
0,92Friederike 1. Lager 5 0,26-0,58 0,42

ii 6 0,26-0,50 0,38
Vorliegendes 

Lager 
Jnatenschichten .

7 0,20-0,42 0,31 —

Ooslar, Cor< 1 0,64-1,00 0,82
H.-Wert

0,74X1,38
Personatenschichten 1 0,18-0,32 0,25

Ober-
» 2 0,18-0,32 0,25 —

Jł 3 0,16-0,24 0,20 —

franken Coronatenschichten 4 0,48-0,88 0,68 —

ii 5 0,40-0,82 0,61 —

a 6 0,44-0,86 0,65 —

< Korallenoolith 

e l

1+2 0,22-0,58 0,40 _
wesergebirg 3+4 0,36-0,94 0,65 —

5-7 0,16-0,52 0,34 —

Wabanaerz, Obersilur . . . 1 0,20-0,40 0,30 —

Die einzelnen obern Grenzwerte sind fiir die Beurteilung 

der OoidgróBen ohne wejteres maBgebend, dagegen ist 
bei den untern Grenzwerten zu beriicksichtigen, daB weit- 
aus die meisten Oolithkórner nicht zentral geschnitten und 
daher auch nur die Durchmesser der betreffenden Ab- 

schnitte gemessen worden sind.
Die gróBten vorkommenden Eisenooide waren durch- 

weg ais sogenannte massive Ooide ausgebildet. Dieselbe

1 Auf den einzelnen Schliffen von ungefahr 2 qan  Flachę wurden etwa je
*50-300 Ooide gezahlt.

auffallige Beobachtung machte Gaub  (S. 65’) an den 
jurassischen Oolithen der schwabischen Alb.

Jedes Ooiithkorn IaBt eine groBere Anzahl konzen- 
trischer Ringe oder richtiger - wie spater klargelegt werden 

soli - Htillen erkennen, die ais Rinde oder Schale ein 
niehr oder weniger im Mittelpunkt des Ooids gelegenes 
Zentruni einschlieBen. Dieses Zentrum zeigt verschiedene 
Ausbildung. Entweder ist es vollstandig aus immer kleiner 

werdenden, oft kaum noch erkennbareri Brauneisenhiillen 
aufgebaut — Ooide ohne eigentlichen Kern oder nach 
Gaub »massive« Ooide (Tafel 1, Abb. 3) —, oder es wird 
von einem Kern gebildet. Der Kem kann wieder aus 
einem Brauneisenbróckchen - Ooide ohne freniden 

Kem Quarzkórnchen oder Kalkstiickchen oder auch aus 
einem organischen Rest bestehen — Ooide mit fremdem 

Kern (Tafel 1, Abb. 3). Wenn man mit fremd ein n icht 
aus Brauneisen aufgebautes Zentrum bezeichnet, so ge- 

schieht das unter der Voraussetzung, daB die Salzgitterer 
Brauneisenoolithe primarer Entstehung sind. Der Beweis 
fiir eine derartige Annahme wird noch erbracht werden. 

Eisenooide mit Fossilresten im Kern nennt Gaub »Fossil- 
oolithe«; hier sollen sie mit dem Namen »Fossilooide« 

belegt werden.
In den Salzgitterer Oolithen finden sich auBerordent- 

lich seiten Ooide mit fremdem Kern, etwa 8 unter 1000, 
und auch nur bei Flachstockheim und an der Grenzler- 
burg (Tafel 1, Abb. 3). Es treten auf: Quarzkerne von

0,05—0,25 mm Durchmesser, vorwiegend scharfkantig, auf 
Spaltrissen z. T. infiltriert; ferner Kalkstiicke organogenen 
Ursprungs mit eisenschiissigen Uberresten von Foramini- 
feren, Echinodermen und niedern Mikroorganismen.

Diese Feststellung ist bemerkenswert, weil S tap f f ,  
Smyth  und Wiese ,  in neuerer Zeit auch Berg,  
Schneiderhóhn u. a. in ihren Arbeiten iiber bestimmte 
Lagerstatten rezenter, silurischer und jurassischer Oolithe 
berichten, daB Quarz- oder Kalkspatkornchen, Fpssilfrag- 
mente u. dgl. vórwiegend oder ausschlieBlich im Kern 
vorkommen. Hiermit iibereinstimmende Beobachtungen 

sind an den aufgefiihrten Vergleichsschliffen von Ober- 
franken (Personatensandstein), vom Wesergebirge und von 
Wabana gemacht worden. Der Einwand, daB sich das 
seltene Vorkommen fremder Kerne in Salzgitterer Ooiden 
aus der geringen Anzahl zentraler Ooidscbnitte erklart, 

wird durch jene Tatsachen widerlegt; iiberdies traten bei 
Salzgitter ungemein haufig Brauneisenbrocken ais Zentrum 
auf, fiir die ja auch die gleiche Einschrankung gelten miiBte.

An dem passenden Kernmaterial kann es bei den Salz

gitterer Erzen n ich t  gefehlt haben, denn unter dem 
Mikroskop sieht man in den fraglichen oolithischen Ge- 
steinen zahllose kleine und groBere fremde Kómer - 
durchweg zwischen 0,01-0,3 mm, nur seiten gróBer -, 
oft in inniger Beriihrung mit Ooiden.

An die Stelle der fremden Kerne treten bei Salzgitter und 
Harzburg Geoden- und Limonitbróckchen, in einzelnen 

Fallen auch Stiickchen eines von winzigen Quarzkórnem (rd. 
i/ioo mm) durchspickten Eisensteines (s. Abb. 1 und Tafel 1, 
Abb. 1). In einem Falle (Grenzlerburg) wurde ais Kern ein 
Limonitbróckchen beobachtet, das ein gróBeres Quarzkorn 

enthielt (s. Abb. 3). Diese nichtfremden Kerne sind im 
allgemeinen abgerollt oder kantengerundet, nur hin und

‘ vgl. hier und weiterhin die Ubersicht des Oolith-Schrifttums am SchluB 
des Aufsatzes. f»
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wieder finden sich langgestreckte oder eckige Zentren, Die 
Ooide mit eigentlichem Kern iiberwiegen an Zalil die 

sogenannten massiven Bildungen, dereń Mitte manchmal 
statt aus kleinen Hiillen aus einer strukturlosen, hellen oder 
dunklen Masse von Brauneisen zu bestehen scheint.

Vielfach bilden in den Salzgitterer, Harzburger und 

andern Oolithen die nicht zu verkennenden Bruchteiie 
ehemaliger Qoide den Kern von andern, unbeschadigten 
Kugelchen (s. Abb. 4 und Tafel 1, Abb. 2) und liefern damit 

den Beweiś fur die sedimentare Entstehung und das »zentri- 
fugale« Wachsen der Oolithkórner. Diese Folgęrungen er- 
klaren auch das gelegentliche Vorkomnien von Ooiden mit 
Einbeulungen, die von andern, meist kleinern Kornern, 

Eisensteinbróckchen u. dgl. hineingedriickt wurden, ohne

Ooide aus dem Neokomkonglomerat (Salzgitter).
Abb. 3. (Grenzlerburg). Abb. 4. (Finkelkuhle).

v --- 60. v =  40.

dali dadurch der feine Zonenaufbau der Ooide verlorenging 
(Tafel 1, Abb. 5). Anscheinend haben hier die Ooidschalen 
noch eine gewisse Bildsamkeit besessen, wahrend sie in 

andern beobachteten Fallen (Fuclisberg 3 und Finkelkuhle) 
bereits so weit verfestigt waren, dafi sie bei Druck auf- 
splitterten (s. Abb. 4). Die nachtraglich durch Kalzit ver- 
kitteten Spriinge und Beschadigungen passen sich ent- 

weder der konzentrischen Lage der Hiillen an oder verlaufen 
in radialer Richtung.

Ebenfalls konzentrisch und radial liegen feine mit 
dunkelm Brauneisen erfiillte Risse (Tafel 1, Abb. 1 und 3). 
Diese treten jedoch in den Ooiden sehr haufig auf und 

werden nicht durch auBere mechanische Einflusse ver- 
ursacht.

Fiir die spater zu erlauternde Entstehungsfrage der 
Ooide sind alle derartigen besondern Merkmale von Be
deutung.

Die Struktur der Rinde oder Schale zeigt bei allen 

Brauneisenooiden durchweg die gleiche Beschaffenheit, 
wenn man von der Anzahl der konzentrischen Ringe ab- 
sieht, die wegen der in jedetn Schliff annahernd gleichen 
Ooiddurchmesser meist nur von der GroBe der Kerne 
abhangt.

Eine gewisse GesetzmaBigkeit laBt die auBere Gestalt 
der Hiillen erkennen. Die einzelnen Lagen folgen im 

allgemeinen zwiebelschalenartig aufeinander, z. T. sind sie 
auch nur halbkugelig oder noch unvollkommener aus- 

gebildet, so daB eine schwache Diskordanz zwischen 
den Schichten auftritt. Die innersten Zonen der Schale 
schmiegen sich entweder (selten) dem unregelmaBigen Um- 

riB mancher Kerne etwas an, um dann allmahlich in die

auBere gerundete Form iiberzugehen, oder sie besitzen 

(meist) schon von Anfang an den runden oder ellipsoiden 
Querschnitt. Mehrfach wird der Raum zwischen Kern und 
innerster liiille von derselben strukturlosen Brauneisen- 
masse ausgefiillt, die in den massiven Ooiden das ganze 

Zentrum aufbaut.
Bei der Ooidrinde wechseln helle und dunkle, bald 

diinnere, bald dickere Lagen in wahlloser Reihenfolge ab, 
jedoch erscheinen die Ringe der randlicheu Zone durch- 

schnittlich dunner und scharfer abgegrenzt. Im durch- 
fallenden Licht zeigen alle Lagen und ebenfalls die Braun- 
eisenkerne einen von der Schliffdicke nicht unabhangigen 

gelb- bis schwarzbraunen, hin und wieder auch etwas 
rotlichen Farbton. Im auffallenden Licht dagegen schwankt 
das Aussehen zwischen einem matten Gelbbraun und 
einem dunkeln, schwach metallisch glanzenden Grauviolett. 
In vielen Fallen entsprechen die im durchfallenden Lichte 

dunkeln Lagen von rótlich-brauner Farbung den metallisch 
glanzenden des auffallenden Lichtes. Kennzeichnend und 

fiir die Genesis der Ooide wichtig ist die bei den Braun- 
eisenkemen stets, bei der Fiillmasse der Risse und bei 
den aufiersten Schalenlagen oft zu beobachtende dunkle 
und etwas glanzende Farbę.

Allem Anschein nach nehmen am Aufbau der Rinden 
und Kerne hauptsachlich Eisenoxydhydrate’ (Braun
eisen in allgemeiner Bedeutung) von verschiedener, nicht 

immer stóchiometrischer Zusammensetzung teil, indem die 
wasserarmern Verbindungen wolil den groBten Glanz, das 
stiirkste Reflexionsverm5gen, aufweisen (S,c hneiderhohn,
S. 11). Allen diesen auBern Unterscheidungsmerkmalen 

darf man jedoch kein zu groBes Gewicht beilegen, da nach 
den Untersuchungen \V61 bI i n gs »die Farben dieser 

Eisenoxydverbindungen wesentlich durch ihren innern Zu- 
stand beeinfluBt sind und ebensowohl rote Hydrate wie 
gelbe Anhydritformen moglich sind«.

In den Salzgitterer Ooiden fand sich ebensowenig 

wie auch in den Harzburger und frankischen eine An- 
deutung von gri inl ich gefi i ibten Lagen, obwohl nach 
den Analy^en die Anwesenheit von Eisensilikatverbindungen 

nicht ausgeschlosseu zu sein braucht.

Die regelmaBige, zonare Struktur der Ooidkorner wird 
im polarisierten Licht besonders deutlich: sehr viele Ooide, 
vor allem die heli und diinn geschliffenen, zeigen das 

Bertrandsche Interferenzkreuz mehr oder weniger voII- 
kommen. Man erhalt dabei den Eindruck, ais ob vor- 
wiegend oder ausschlieBlich die schwach gefarbten Lagen 
der Schalen das kreuzformige Bild entstehen lassen; dieselbe 

Erscheinung erwahnt auch Gaub  (S.34) von den schwiibi- 
schen Oolithen des Doggers e. Die Frage, ob tatsachlich nur 
einzelne Hiillen von besonderer Beschaffenheit und chemi- 

scherZusammensetzungdoppelbrechend sind, oderob diese 
hellen Ringe lediglich infolge ihrer Durchsichtigkeit das 
Kreuz besonders scharf und ausgepragt aufweisen, ist auch 

bei starkerYergroBerung nicht ohne weiteres zu entscheiden. 
An Wahrscheinlichkeit gewinnt die erste Annahme durch 
das Verhalten der Brauneisenooide bei Behandlung mit 
konzentrierter Salzsaure. Oolithe von Flachstóckheim,

1 Die Angabe S trem raes , daB C o rn u  die naturlichen Eisen- 
oxydgele (gemeint sind hier Raseiieisensteine usw.) unter dera Namen S tilp-  
n o s ld e r ite  zusamnienfaBt*, ist miBverstandlich. Cornu belegt nur das 
*kolIoidaleEisenhydroxyd« von dernngefilhr entsprechendeiiZusaramensetziuig
2 Fe20a-}“ 3 H*0 mit der fraglichen Bezeichnung (Z. pr. Geol. 1909, S. 82; 
1910, S. 19. Kolloidzeitschrift 1909, Bd. 4, H.6, S.289).
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Fuchsberg, Finkelkuhle u. a. hinterlieBen einen grauen, 

gallertartigen Riickstand, der bei ehemaligen Brauneisen- 
brocken gleichmaBig, bei Ooiden ringfórmig yertejit ist 
und nur in etwas dickern Schicliten ganz schwache Doppel- 
brechung - bei Ooiden mit Interferenzkreuz - erkennen 
laBt. Dieses Skelett besteht aus wasserhaltiger Kieselsaure 

mit Tonerdehydrat; bei Erwftrmung treten zahlreiche 
typische Trockenrisse auf, und anscheinend wird auch 
die Doppelbrechung starker. Man kann wohl mit Recht 
annehmen, dafi die konzentrisch angeordneten Uberreste 
der Oolithkfirner den friihern hellen Ringen entsprechen, 

die demnach ais wenig Brauneisen entlialtende Einlage- 

rungen zwischen eisenreichern, dafiir aber an Kieselsaure 
und Tonerde armern Hullen bestanden haben.

Der op t i sche  Cha rak te r  samtlicher untersuchter 
Ooide aus Brauneisen, Eisensilikat und Kalk erwies sich 

mit Ausnahme von vier Kornern ais negativ. Diese vier 
optisch positiven Bildungen aus den Coronatenschichten 
bei Harlingerode steckten getrennt und abweichend von 
den iibrigen Ooiden des gleichen Schliffes in einer fein- 

kornig-kalkigen Grundmasse. Sie konnten weder ais reine 
Eisen- noch ais Kalkooide angesprochen werden, da ihre 
Rinde vorwiegend Kalk- und nur wenige, aber sehr deutlich 

abgesetzte Brauneisenschalen von gelbbrauner Farbę zeigie. 
Dem Aufbau nach waren die fraglichen Ooide sogenannte 

massive Bildungen, bis auf eines, das ais Kern ein Eisen- 
ooidbruchstiick (Tafel 1, Abb. 7) enthielt. Im Schrifttum 
ist der Charakter der Doppelbrechung von Brauneisen- und 

andern Eisenooiden nur bei G a u b  angegeben: Alle
Oolithe (Ooide) des sdhwabischen Doggers waren optisch 
negativ. Bei den Karlsbader Erbsensteinen beobachtete 
Biitschli abwechselnd Schichten positiven und negativen 

Charakters.

An keinem der hier untersuchten Eisenooide konnte 
eine strahlige oder radialfaserige Struktur bemerkt werden, 

und auch die erwahnten optischen Eigenschaften zwingen 
nicht zu einer solchen Atmahme. Diese in einem spatern 
Abschnitt zu deutenden Feststellungen stehen im Einklang 
mit den Beobachtungen G a u b s  (Schwabische Alb), im 

Widerspruch mit den Angaben Bergs (lothringische 
Minette) und Schne iderhohns (Wasseralfingen). Auf 
Grund des erscheinenden Bertrandschen Interferenzkreuzes 
spricht Berg (S. 122) von ultramikroskopischer, feinstrahliger 
Anordnung, Sclmeiderhóhn (S. 11) von radial gestellten 
Fasern. Eine in seiner Arbeit nicht begrundeteMittelstellung 

nimmt Wiese (S.228) ein, wenn er konzentrisch-schaligen 
und radial-faserigen Aufbau erwahnt.

D ie  E n t s t e h u n g  der Oo l i t he .

Fur die Entstehiingsfrage der Oolithe im allgemeinen 
sind die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte von 

besonderer Wichtigkeit. Wenn es auch noch nicht ge- 
lungen ist, Kalk- oder Eisenooide kiinstlich herzustellen, 
so haben die zahlreichen Versuche verschiedener Forscher 
wie Linek,  Vater ,  F ischer  u. a. immerhin bewiesen, 
daB sich kohlensaurer Kalk unter gewissen Umstanden 

in Form von Spharolithen abscheiden kann, d. h. in kugel- 
formigen Aggregaten, die sich lediglich durch das Fehlen 
der schaligen Struktur von Ooiden unterscheiden'.
—- ■ .     *

1 Die Angabe von B rause  (S. 152), daB L in e k  und seine Schuler bei 
ihren Versuchen spharolithische Ausscheidungen von O o id s t r u k tu r  erhalten 
haben, beruht auf einem Irrtum,

Bereits 1901 sprach H. Vater* die Vermutung aus, 
daB »die konzentrisch-schaligen,erbsenformigen Gebilde des 
Karlsbader Sprudelsteines erst spater kristallin gewordene, 
urspriinglich amorphe, organogene Ausscheidungen dar- 
stellen«, Diese Annahme wurde spater in den Arbeiten 
von Schade,  Reis, B i i t sch l i ,  Vet ter  u. a. durch- 

weg bestatigt. Nach allen neuern Untersuchungen auf 
dem Gebiete der physikalischen, besonders der Kolloid- 
chemie steht es nun wohl einwandfrei fest, daB samtliche 
Oolithe — aus Kalk und Eisen ihre Entstehung ebenso 
kolloid-chemischen Vorgangen verdanken wie viele andere 
Gebilde des Mineralreiches. Es sei hier nur auf Opal, 
Glaskopf und Psilomelan verwiesen.

Fast alie Anzeichen und Beobachtungen weisen darauf 

hin, daB die B i l d u n g  der Kalk- und  der Eisen- 
oo l i t h e  in enger B e z ie h ung  zue inan  der steht 
und daB diese Gesteine sicher unter ahnlichen, wenn nicht 
gleichen Bedingungen — von der Substanzfrage abgesehen 
— entstanden sind. Im Anfang des Jahrluinderts war 
L inek auf Grund seiner Versuche zu dem SchluB ge- 
kommen, daB die Eisenoolithe in bezug auf ihren Erz- 
gehalt durchweg sekundarer Natur sind2, obwohl danials 

bereits seit langerer Zeit ausfuhrlich begriindete Arbeiten 
von Stapff ,  Smyth ,  Reis und H o f f m a n n  uber 

Vorkommen primarer Eisenoolithe vorlagen. Die Ansicht 
Lincks ist denn auch in ihrer allgemeinen Fassung spater 
mehrfach widerlegt worden. Eine mittelbare Stiitze fand 
sie in einer Arbeit Gaubs, obwohl dessen Ergebnisse im 
gewissen Sinne mit den Feststellungen Wieses u. a. nicht 
ubereinstimmen. Dieser Widerspruch kommt darin zum 

Ausdruck, dafi Gaub die Eisenoolithe der Schwabischen 
Alb (Doggery-e) fiir s e k unda r  anspricht, wahrend 

Wiese die im Wesergebirge vorkommenden Oolithe 
gleichen Alters fiir sedimentare Bildungen mit gleich- 

zeitiger Eisenzufuhr erklart. Auch die lothringischen 
Minetteerze haben nach den Forschungen von H o f f 
mann und letzthin Berg ais »sedimentar-syngenetisch« zu 
gelten, wahrend die franzósischen Gelehrten nach wie vor 
an der metasomatischen Natur der Lagerstatte festhalten. 
Die Untersuchung der oolithischen Braunjuraerze von 
Wasseralfingen durch Schneiderhóhn ergab ebenfalls 
keine Anhaltspunkte fiir dereń Entstehung aus Kalkoolithen. 

Die genannten Arbeiten bringen eine Reihe fur primare 
Eisenoolithe bezeichnende Merkmale, die es wahrscheinlich 
machen, daB die Eisenoolithe uberhaupt in den weitaus 
meisten Fallen - auch'beziiglich ihres Eisengehaltes — 
syngenetische Bjldungen sind.

Entsprechende Kennzeichen weisen auch die Salz- 

gitterer Erze auf, ebenso die Harzburger u. a. Vor der 
Einordnung dieser Vorkommen sollen verschiedene An- 
schauungen und Einwande erórtert werden, die fur die 

Entstehungsfrage der Eisenoolithe wesentlich, im Schrift
tum bisher aber nur z. T. naher behandelt worden sind.

1. Nachtraglich und nach Art der Konkretionen haben 

sich die Eisenooide ebensowenig wie die Kalkooide ge- 
bildet, sonst muBten sie die das Oolithmuttergestein auf-

1 Uber Ktypeit und Conchłt, S. 177.
* O. L in e k  (I,S.512): = Ebenso, und zwar aus den gleichen Orunden, fur 

sekundar halte ich die Eisenoolithe, die in manchen Formationen eine so grofie 
Rolle spielen. Sie sind in Shnlicher Weise aus Oolithen entstanden, wie nach 
Ansicht der russischen Oeologen die Eisensp§te ira Ural aus Kalksteinen, in
dem der Aragonit infolge vcm Durchtrankung mit eisenhaltigen Lósungen durch 
Eisenkarbonat ersetzt wurde und dieses sich nachher in Brauneisenerz um- 
wandelte*.
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bauenden Bestandteile ebenfalls in derselben unregel- 
mafiigen Verteilung und Zahl enthalten, statt sie nur ais 
kleine Einzelkorner im Ooidzentrum zu umschlieBen: 

Eine Verdrangung der fremden Bestandteile durch die 
nachtraglich entstelienden Ooide ist in solcher Form un- 
moglich. Die durchweg ziemlich iibereinstimmendeGroBe 

und Gestalt der Ooide, das Auftreten von Ooidbruch- 
stiicken ais Kern, das Vorkommen eingebeulter Ooide mit 
gut erhaltener innerer Struktur und andere Grundę mehr 

lassen weiterhin die nachtragliche Entstehung der Ooide 
ais zweifelhaft oder ausgeschlossen erscheinen. Im andern 
Falle ware iiberdies zudeuten, welche Rolle die mehr 
oder minder haufig vorhandenen fremden Kerne spielten.

2. Auf sehr verschiedene Art und Weise kónnen die 
Eisenoolithe entstanden sein, wenn man sie an sich fur 

syngenetische Bildungen halt.
a) Der Eisengehalt ist sekun  dar: Dann kommen 

einerseits gerundete Kalkkorner in Frage, die ihren schaligen 

Aufbau und ihren Eisengehalt nachtraglich erhielten, oder 

andererseits gerundete, schalig vorgebildete K5rner, d. h. 
Kalkooide, die mit Eisen infiitriert und zum gro Ben Teil 
metasomatisch umgewandelt wurden. Anhanger dieser 
Anschauung sind L ang  und L inek  (allgeniein), ferner 

G a u b  (Schwabische Alb) und andere mehr.
b) War der Eisengehalt jedoch pr irnar schon vor- 

handen, so liegen drei Móglichkeiten vor, und zwar handelt 
es sich um abgerollte Brauneisenstiickchen oder rundę Neu- 

bildungen aus kolloidalem Eisenoxydhydrat (in beiden 
Fallen entstanden dann die konzentrischen Hiillen erst 

spater) oder uni Gebilde, die ihren Eisengehalt und ihre 
kennzeichnende Struktur bei der Entstehung erhielten, 

primare Eisenooide. Diese Ansicht wird in den Arbeiten 

von Smyth  (Clintonerze), Reis (Kressenberg), H o f f 
m ann  und Berg (Lothringen) u. a. iiber bestimmte 

Oolithvorkommen vertreten.
Sofern man die konzentrisch-schalige, gebanderte 

Struktur der Ooide ais sekundar anspricht, konnte sie 
eine Folgę »rhythmischer Fallungen« (sog. Liesegangsche 
Ringe) sein (falls derartige Reaktionen in den hier ver- 

tretenen Stoffen und Gebilden iiberhaupt móglich sind) 
oder aber eine Verwitterungserscheinung (Leitmeiersche 

Verwitterungsringe im engern Begriff).
Von vornherein ware es jedoch schon auffallig, warum 

solche Vorgange ausgerechnet nur die kugeligen oder 
ellipsoiden Korner betroffen haben sollten. lmmerhin 
bliebe noch denkbar, daB diese Teile von Natur aus be- 
sondere Eigenschaften besaBen, die derartige spatere Ver- 

anderungen begunstigten.
Bei den Liesegangschen1 Versuchen hatte sich ergeben, 

daB die zuerst entstehenden Faliungsringe sehr dicht zu- 

sammenliegen, wahrend die spatern immer weiter aus- 
eiuanderriicken. Da nun ‘die untersuchten — jetzt aus 
Brauneisen bestelienden - Ooide von Salzgitter, Harzburg, 

Franken und andern Orten, wie bereits erwahnt, am Rande 
durchweg feinere Lagen aufweisen, diirfte man zunachst 
annehmen, daB sie sich ais »rhythmische Fallungen« durch 

zentripetale Diffusion gebildet haben. Dieser Vermutung 
widerspricht aber schon das Fehlen eines hellen, farblosen 
Hofes im Ooidzentrum, und vor allem setzen die innen 
am Kern oft eckigen, nach auBen hin immer runder

> R. E. L ie s e g a n g : Geologische Diffusionen, S .81 ff.

werdenden Hiillen eine zentrifugale Diffusion voraus. Die 

zahlreich vorhahdetien Brauneisenkerne der Ooide konnten 

vielleicht fiir geeignete Ausgangsstellen der zentrifugalen 
Diffusion gehalten werden, jedoch widerlegt die stets gleiche 
Struktur der Ooide, ob mit oder ohne eigentlichen und 
fremden Kern, einwandfrei eine solche Annahme.

Auf ahnliche Weise laBt sich nachweisen, daB hier 

auch keine Verwitterungsringe vorliegen, an dereń Ent- 
steliung nach Liesegang auch Diffusionsvorgange ent- 
scheidend beteiligt sind. Stapff ist zwar der Meinung, 
daB die schalig-blatterige Struktur der Ooide anfanglich 

nicht immer ausgepragt sein muB, sondern auch noch 
spaterhin durch bestimmte Einwirkungen (z. B. Frost) 
hervorgerufen werden kann. Dieser Vorgang wiirde ein 

Analogon bei den Toneisensteinen und Spharosideriten 
finden, jedoch ist hierbei zu beriicksichtigen, daB die Ent

stehung der Geoden und Ooide selbst auf verschiedenen 
Vorgangen beruht.

Die Geoden sind Konkretionen, die sich sekundar in 
eisenreichen Schichten, oft um organische Reste herum, 

gebildet haben und vielfach spaterhin durch Oxydation 
voIlstandig oder nur oberflachlich in Brauneisen ubergefiihrt 

worden sind. Gleichzeitig, sei es infolge derVerwitterungs- 
erscheinungen oder durch Wandern des Eisengehaltes, 
sind dann die einzelnen Schalen entstanden (Liesegangsche 

Ringe, Leitmeiersche Verwitterungsringe).
Die Ooide dagegen haben ais primare Geb i lde zu 

gelten, dereń schaliger Aufbau mit ihrer Entstehung in 
engsten Zusammenhang zu bringen ist.

Ais Verwitterungsringe miiBten sieli die Hiillen nach 
innen immer mehr der Form von Kugeloberflachen nahern 

oder zum wenigsten die auBen vorhandene abgerundete 
Gestalt beibehalten. Das Gegenteil davon ist aber oben 
bereits nachgewiesen worden.

Die Annahme Liesegangscher oder Leitmeierscher Ringe 
wird noch unwahrscheinlicher, wenn man an die Kerne aus 

deutlich struierten Ooidfragmenten (s. Abb. 4 und Tafel 1, 
Abb. 2 und 7) denkt, die in fast allen oolithischen Lager- 
statten auftreten, oder an die so bezeichnende Stellung der 
Ooidhiillen, die sich stets der Kernlage — auch bei ganz 

exzentrisch liegenden Kernen — anpaBt. Derartige »ver- 

schobene« Ooide weisen viel Ahnlichkeit mit den Quer- 
schnitten von Baumstammen auf, dereń Jahresringe infolge 
des nicht zentrisch sitzenden Markes auf der einen Seite 

eng gedrangt, auf der andern nur in weitem Abstande folgen. 
SchlieBIich bleibt zu erwahnen, daB in einem Schliff aus 
dem Vorliegenden Lager der Grube Friederike zwei Ooid- 

z w i l l i n g e  vorkamen, d. h. groBere Bildungen, die je 
zwei kleine Ooide einschlossen. Die Zwickel waren mit 
Quarz- und Kalkkornchen sowie Brauneisenmasse aus- 
gefiillt.

Alle diese Ausfiihrungen berechtigen zu dem SchluB, 

daB die schalige Struktur der Ooide nicht nachtraglich 
entstanden sein kann.

Die groBe Streitfrage, ob die Eisenoolithe aus Kalk- 
oolithen hervorgegangen sind oder iiberhaupt hervor- 
gehen konnen, ist bereits kurz beriihrt worden. Lang  

und L inek  hatten diesen Weg ais den meist oder stets 
zutreffenden bezeichnet. G a u b  hielt die schwabischen 
Oolithe hauptsachlich deswegen fiir sekundar, weil auf 

vielen Fundorten die Ooidringe z. T. aus Kalk, z. T. aus
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Brauneisen aufgebaut sind und das ganze Gestein oft in 
bestinimter Weise mit Pyrit impragniert ist. Der Pyrit sollte 

nun bei seiner Zersetzung der Eisenlieferer fiir die jetzigen 
Brauneisenschalen der Ooide gewesen sein. Die Beweis- 
fiihrung Gaubs, daB bei der sekundaren Bildung von 

Eisenkies in seiner Umgebung »farblose Hofe erwartet 
werden diirfen«, trifft nichtallgemein zu. Nach Liesegang 
(S. 22) sind derartige Erscheinungen bei Kristallen und Kon- 

kretionen nicht immer nachweisbar, da dies stets »einen 
ungereiften Zustand, kein Gleichgewicht darstellt«. »Mit 

der Zeit muB namlicb infolge der Nachdiffusion das starkę 
Konzentrationsgefalle der jungen Hofe verschwinden.«

Mit dem gleichen Recht, wie Gaub  bei der Pyrit- 
bildung helle Hofe fordert, darf man auch umgekehrt bei 

der Pyritzersetzung dunkel gefarbte, braune Randzonen 
voraussetzen, die Gaub von frischem Gestein nicht er
wahnt.

Gegen Gaubs Ansicht, daB der Pyrit urspriinglich der 

Triiger des Eisengelialtes war, sprechen weiter Beobach- 
tungen, die an Schliffen von Salzgitterer, Harzer und 

oberfrankischen Erzen geinacht worden sind. Die be- 
zeichnendsten Erscheinungen weisen Kalkoolithe aus den 

Coronatenschichten bei Goslar auf, in denen Grundmasse 
und Ooide von Eisenlósungen schwach braun gefarbt 
und mit Pyrit in feiner oder nestartiger Verteilung durch- 
setzt sind. Der Eisenkies hat sich sekundiir vor allem in 

(und auf) den Ooiden angesiedelt und erweckt so den 
Eindruck, daB hier ein ganz besonders geeigneter Nalir- 
boden bestanden haben muB, wo der Pyrit auf Kosten 
des primar vorhandenen Eisengelialtes der Oolithe gut 
gedeihen kontite. Seine Bildungen nehmen im allgemeinen 
nur Teile der dabei ziemlich entfarbten Ooide ein, die 
Grenzen der Anhaufungen samt den hellen Hófen fallen 
vielfach mit der auBersten Ooidhiille zusammen, gerade 
ais ob hier eine hemmende Schranke bestanden und dem 
Wachstum und der Diffusion ein plótzliches Ende gesetzt 
hatte (Tafel 1, Abb. 8).

Bei den Oolithen der andern Fundorte (Salzgitter, 
Harzburg, Oberfranken usw.) weist ebenfalls nichts darauf 
hin, daB das Brauneisen der Ooide von zersetztem Pyrit 
stammt oder sonst sekundarer Natur ist. Schwer wiirde 

sich in solchem Falle auch deuten lassen, warum einzelne 
Ooidhullen metathetisch oder metasomatisch in Braun

eisen umgesetzt worden sind, wahrend dazwischen liegende 
nach wie vor aus unverandertem Kalzit bestehen.

Die Umwandlungstheorie wurde auch verlangen, dafi 
alle feinschichtigen Brauneisenbildungen, die sich, wie in 
Diiiinschliffen beobachtet wurde (Tafel 1, Abb. 4), an den 
Randern, besonders in einspringenden Winkeln und Ver- 
tiefungen gróBerer Brauneisenbrocken abgesetzt haben, 

urspriinglich aus Kalkabsatzen bestanden liatten. Eine 
derartige Annahme ist aber mehr ais unwahrscheinlich 
und wird auch von Smyth fiir die Clintonerze bestritten.

Nach allem soli die Móglichkeit, daB aus Kalkoolithen 
durch Zersetzung von Pyrit oder durch andere Vorgange 
gelegentlich Braimeisenoolithe entstehen kónnen, nicht 
bezweifelt werden. Diese Bildungsweise scheidet aber 
bei den hier untersuchten Erzen sicher, bei den von Gaub  
behandelten der Schwabischen Alb hóchstwahrscheinlich 

aus. Gegen Gaub wendet sich auch Reis mit folgender 
Erklarung: »Die Kontraktion der Eisenoolith-Kórner wirkt 
nun nach der Einbettung noch immer fort, und so ent
stehen in der Peripherie Liicken, die spater mit Kalzit 
und Pyrit erfiillt werden. Die Karbonatlósungen dringen 
nun auch von auBen nach innen vor in den Oolith- 
kórnern, sowohl nach den strahligen ais nach den schaligen 
Zersprengungsfugen, und bilden nachtraglich einen un- 

deutlich struierten Karbonatoolith, wobei Lamellengrenzen 
gerade so undeutlich werden wie die radialen Spaltrisse.« 
Bei den Salzgitterer Brauneisenoolithen und ebenfalls bei 
denen von Harzburg und andern Fundorten handelt es 

sich um in jeder Beziehung primare Sedimente, da die 
bezeichnendsten Beobachtungen mit einer derartigen An

nahme in Einklang gebracht werden kónnen.

O o l i t h -A na ly sen .

Fundort FeO F e20 3 p ,o 5 CaO MgO C 0 2 S i0 2 AI0O 3 R

a) Ockergelbe Ooide aus den Ma-
crocephalus-Schichten (jb e) . . — 69,33 0,71 1,14 0,77 2,14 3,15 7,16 3,31

b) BraunroteOoide ausdem DoggerS — 67,25 — 1,14 1,11 — 4,60 8,35 2,27

c) Kalzit-Chamositooide aus den 4,10 4,25 — 43,15 1,84 35,26 3,31 2,55 1,41

Murchisonae-Schichten (jb p ) . . 18,25 23,57 — — 7,71 — 18,36 14,14 —

d) Oelbbraune Ooide aus den Macro-
cephalus-Schichten (jb e) . . . — 66,52 6,86 11,12

e) Dunkelbraune Ooide aus den
Ferrugineus-Schichten (jb e) . . - 75,22 8,32 6,35

1 Analysen a—c nach O a u b ,  S. 48/59, d und e nach B r a u s e ,  S. 149.

Von den Salzgitterer Oolithen (Grundmasse + Ooide) liegen u. a. die nachstehenden Durchschnitts-Analysen vor.

Ana lysen  Sa l zg i t te rer  Oo l i the .

Fundort FeO Fe203 Fe Mn P CaO MgO SiO j AlaO s R S

1. Tiefbohrg. A, Teufe 100 m . 1,89 43,94 32,21 0,27 0,36 4,15 2,17 19,70 10,24 .23,84 0,17

2. Tiefbohrg. B, Teufe 300 m . 4,05 27,80 22,64 0,38 0,48 9,42 4,66 27,40 8,20 35,30 1,98

3. Tiefbohrg. C, Teufe 450 m . 1,66 54,00 39,09 0,31 0,27 5,08 1,88 15,80 7,38 18,65 2,23

4. Tiefbohrg. D, Teufe 800 ni . ___ _ 37,35 0,24 0,88 6,10 6,52 16,20 1,15 19,34 —

5. TagesaufschluB E .................... 3,95 51,40 39,03 0,60 0,34 5,04 — 16,11 8,04 19,82 “
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Ana lysen  Sa l zg i t te re r  Oo ide .

Nr.1 Fe FeO Fe20 :i MnO p 2o 5 CaO MgO SiOu AloOg R HoO

1 51,70 1,07 72,64 0,43 0,85 1,00 1,45 4,66 8,40 6,54 1,05
2 51,24 1,46 71,57 0,54 0,72 0,14 1,66 5,09 11,96 6,92 1,24
3 • 51,77 0,95 72,90 0,53 0,69 0,41 0,86 4,54 5,22 5,62 1,78
4 51,70 0,84 72,93 0,57 0,76 0,41 0,84 4,44 5,26 • 5,40 1,81

1 Das Materiał zu Nr. 1 und 2 stammt aus zwei Tiefbohrungen, das zu Nr. 3 und 4 aus zwei verschiedenen Schichten des Konglomerates in einem Tagebau. 
Das Roherz wurde zerkleinert, geschlammt, abgesiebt und dann fiber eine geneigte Platte geschuttet, damit man v6llig reine Ooide erhielt.

Die Ubereinstimmung in den Ergebnissen der Analysen 
Salzgitterer Ooide ist so groB, dali die Zahlen ais Durch- 

sehnittswerte fiir Salzgitterer Ooide gelten konnen.
Danach bestehen die Salzgitterer Ooide zum weitaus 

gro B ten Teil aus annahernd wasserfreien Eisenoxydver- 

bindungen, ferner aus Kieselsaure, Tonerde und andern, 
aber unwesentlichen Beimengungen. Der verhaltnismaBig

geringe Gehalt an Kieselsaure und Tonerde beweist, daB 
die in Oolithen nachgewiesenen groBen Mengen dieser 

Stoffe fast nur dem Bindemittel zukommen. Die Ooide 
sind also, wie nach dem hohen spezifischen Gewicht 
schon oben vermutet wurde, tatsachlich die Haupttrager 

des im Konglomerat vorhandenen Eisens und deshalb 
die wertvollsten Teile des Erzliorizontes. (Forts. f.)

Der Kohlensaureausbruch auf der cons. Sophie-Grube bei Lehmwasser 

vom 22. April 1921.
Von Bergrat A. We iB l eder ,  Waldenburg.

(SchluS.)

Hergang des UnFalles.

Da diejenigen, die genaue Angaben iiber den Hergang 

des Unfalles hatten machen konnen, besonders die Haupt- 
person, der verantwortliche SchieBmeister, dabei zu Tode 
gekommen sind, lasscn sich seine Einzelheiten nur auf Grund 
der stattgehabten Untersuchungen und der erfolgten Fest- 
stellungen folgendermaBen aneinanderfiigen.

in der Nachtschicht vom 21. auf den 22. April 1921 

waren in der Kohlensaureabteilung 111 der 5. Sohle der 
Sophie-Grube 33 Mann angefahren, vorj denen im eigent- 
lichen Kohlensiiuregebiet drei Mann im Aufbruch VI am 
Querschlag VII, fiinf Mann im Bremsberg VII aus der 
vom QuerschlagVII ausgehenden nordlichen Grundstrecke 
und zwei Mann vor dem Begleitort der Grundstrecke 
arbeiteten. Der Rest war in den siidlichen Unterwerks- 

bauen und in den Strecken beschaftigt. ĄuBerdem be- 

fand sich eine Nach rei Bkameradschaft in der einfallenden 
Strecke IV' siidlich von Querschlag IV in der Abteilung I. 

Die Kameradschaft im Aufbruch VI hatte in dessen Urri- 
bruch mehrere Lócher gebohrt und sie, da der Umbruch 
im Nebengestein getrieben wurde und von den Kolilen- 
saurearbeiten entfernt lag, mit Ziindschnurzunduiig, wie 

es gestattet war, abgetan. Die Kameradschaft ist, da sie 
nicht zu den Kohlensaurekameradschaften gehórte, fruher 
an- und fruher abgefahren. Die Kameradschaft des Be

gleitortes hatte das Ort verbaut, Berge versetzt und mehrere 
Lócher am KohlenstoB gebohrt. Die Kameradschaft der 
Ausbruchschwebenden, desBremsbergesVII, in dem wegen 
eines' gefallenen Bruches wahrend mehrerer Schichten 
vorlier nicht geschossen worden war, hatte die Reste 

dieses Bruches fortgeraumt, die Berge versetzt und 
die Bruchstelle endgiiltig verbaut. Gleichzeitig war eine 
Reihe 1,5 m tiefer Bohrlocher in den KohlenstoB ge- 

bohrt, von dem Ortsaltesten mit Koli len westfalit besetzt 
und an die aus der SchieBstelle in der Lokomotivstrecke 

kommende, aus Gummiaderdraht bestehende, fur Begleit- 
strecke und Schwebende gemeinsame Ziindleitung an-

geschlossen worden. Die Aufsicht hatte die Kohlensaure- 
arbeiten wahrend der Schicht mehrere Małe befahren. 

Die erfolgte Ausfuhrung dieser Arbeiten ist von zwei
■ Augenzeugen, die zu der Kameradschaft der Ausbruch
schwebenden gehórten und dem Ungliick entgingen, weil 
sie fruher abfuhren ais die iibrigen Kohlensaurekamerad- 

schaften, bestatigt worden. Ob Vorbohrloclier geschlągen 
und die Temperaturen von dem verantwortlichen SchieB

meister vorschriftsmaBig gemessen wurden, war den Zeugen 
nicht bekannt. Vor Ort der Ausbruchschwebenden hatte 
nach Angabe der Zeugen vorschriftsmaBig eine elektrische 

Handlampe gehangen. Um 4 Uhr vormittags waren die 
beiden Zeugen aus der Ausbruchschwebenden abgefahren, 
nachdem vorher, um 3 Uhr 30, der SchieBmeister die 

Arbeit befahren und sich erkundigt hatte, ob' die Lócher 
zum Abiun bereit seien. Bei der Abfahrt trafen sie ihri 

an der Losungsstelle des Querschlages VII, am StoB 
sitzend, auf der Plattenbiihne der Einfallenden der Be- 
gleitstrecke an.

Auf den weitern Hergang kann nur aus demBefahrimgs- 

befunde nach dem Unfall geschlossen werden. Nachdem 
die Kameradschaften des Begleitortes und der Ausbruch
schwebenden sich von ihrer Arbeitsstelle zurikkgezogen 

und auf der Plattenbiihne oberhalb der Einfallenden ge- 
sammelt hatten, hielt der SchieBmeister zwischen 4 Uhr 15 
und 4 Uhr 30 auf der Plattenbiihne vor der nordlich vom 
Querschlag VII abzweigenden Grundstrecke die Enden 
der aus der Verbindung mit den von der SchieBstelle 
kommenden Drahten gelosten Ziindleitung wahrscheinlich 

mit Hilfe des vor den siidlichen AbschluBtiiren gefundenen 
Hauers des Begleitortes an 'die Klemmen der Ziind- 

maschine an und lóste diese aus. Durch die Detonation 
der Schiisse wurde die vor Ort der Ausbruchschwebenden 

eingeschlossene Kohlensaure, die sich schon vorher durch 

Temperaturverminderung in den Vorbohrlóchern bemerk- 
bar gemacht hatte, was dem SchieBmeister bekannt war, frei- 
gemacht. Die mit dumpfem Knall, heftigem Druck und
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starkem Rauschen in gewaltigen Mengen austrctende Kohlen
saure warf den OrtstoB vóllig in die Ausbruchschwebende 
hinein und diese zu Bftich und fiillte mit den Ausbruch- 

massen die Sdiwebende und einen Teil der Grimdstrecke 
fast vollig aus. Der Knall und das Rauschen wurden 

von den iiber die Lokomotivstrecke abfalirenden Leuten 
deutlich wahrgenonmien. Die auf der Plattenbiihne ver- 
sammelte Belegschaft der Kohlensaurearbeiten ergriff sofort 
bei Wahrnehmuug des Ausbruchs die Flucht, um iiber 

den Querschlag VII in die Lokomotivstrecke und zum 
Schulteschacht zu gelangen, wahrend der Ortsalteste des 
Begleitortes. ansćheinend durch die Wettertiiren iiber die 

siidliche Grundstrecke zufluchten versuchte. Diefliehęnden 
Leute fanden die SchieBtiir im Querscliiag VII, die nach 
Angabe der vorher abgefahrenen Zeugen noch offen 
gestanden hatte, geschlossen. Sie rriuB daher beim Aus- 
bruch der Kohlensaure durch den Luftdruck zugeschiagen 

worden sein. Beim Versuch, sie zu offnen, sind die Leute 
vor der Tiir von der nachdringenden Kohlensaure er- 

reicht worden und erstickt. Den Óffnungsversuch be- 
weisen die in die Zimmerung eingeschlagenen Lampen. 

Er miBlang jedoch infolge des auf der Tur liegenden 
Druckes der Kohlensaure. Der Fund der Leichen der 

Kohlensaurekameradschaften hinter dieser Tiir laBt keinen 
Zweifel zu, daB sich der Hergang in der geschilderten 

Weise abgespielt hat. Durch die Wucht des Ausbruchs 
waren sowohl die Schauglaser der SchieBtiir im Quer- 
schlag VII ais auch die der Wettertiiren an der Ein-' 

miinduhgdersiidlichenGrundstrecke in denQuerschlagViI 
zertriimmert worden; ferner hatte der heftig fliefiende 

Kohlensaurestrom, der iiber die Begleitstrecke aus der Eih- 
fallenden austrat, diese Tiiren wie ein sich mit lebhaftem 
Gefaile bewegender Wasserstrom unterspiilt, so daB die 
Kohlensaure in die Lokomotivstrecke sowohl iiber den 

Querschlag VII ais auch iiber die siidliche Grundstrecke 
und den Querschlag IX sowie in die Unterwerksbaue 

siidlich des Querschlages VII flieBen konnte, aus denen 
sie spater durch den Blindschacht IV aufstieg und in die 

Lokomotivstrecke ausfloB. Hierbei wurden z we i aus den 
Unterwerksbauen abfahrende Leute von der Kohlensaure 
im Querschlag IX iiberrascht. Die Kohlensaure staute 
sich hier an der vor dem Querschlag IX stehenden Trenn- 
tiir. Die beiden abfahrenden Leute konnten diese noch 

mitauBerster Willensanspannungtrotz des auf ihr lagernden 
Druckes offnen. Dem einen von ihnen gelang es auch, 
in den frischen Wetterstrom zu kommen, so dafi er 
gerettet wurde, der andere blieb hinter der Tiir, von 

Kohlensaure erstickt, vor dem Quersch!ag VIII in der 
Lokomotivstrecke tot liegen. Dadurch, daB sich der Kohlen
saure iiber die Querschlage VII und IX der ZufluB zur 

Lokomotivstrecke' geoffnet hatte und die SchieBturen hinter 
dem Querschlag VII an der SchieBstelle nicht geschlossen 

waren, weil der SchieBmeister nicht der Vorschrift ent- 
sprechend von dieser Stelle aus gezundet hatte, war es 

moglich, daB die Kohlensaure dem vom Kriegsschacht 
kommenden' frischen, lebhaften Wetterstrome entgegenfloB 

und sich am Fiillort der 5. Sohle 1 m hoch stellte.
Da weiter die Abwetter der Kohlensaurebetriebe, wieaus 

der Beschreibung der Wetterfiihrung hervorgeht, nórdlich 

des Querschlages VII von der Grundstrecke durch die 
Wetterstrecke uber den durch zwei Wettertiiren gegen

die Lokomotivstrecke abgeschlossenen Querschlag IV ab- 
gefiihrt wurden, gerieten auch die drei im Abfahren be- 
griffenen Leute, die in Abteilung I in der einfallenden 
Strecke mit NachreiBarbeitcn beschaftigt gewesen waren, 
in den ausziehenden Kohlensaurestrom, und zwar kurz 
bevor sie die Wettertiiren am Querschlag IV erreicht hatten, 
hinter dęnen sie in den rettenden frischen Strom der 
Lokomotivstrecke gelangt waren. Der auch hier auf den 

Tiiren lastende Druck der Kohlensaure verhinderte die 
Óffnung der nach dem Querschlag hin aufschlagenden 
Tiiren, so daB die drei Leute unmittelbar hinter den Tiiren 

erstickt aufgefunden wurden.
Im ganzen hat der Ausbruch elf Menschen das Leben 

gekostet, was um so mehr zu beklagen ist, ais ihre Ver- 
ungliickung der groben AuBerachtlassuiig der Vorschriften 
zugeschrieben werden muB, die sich eine verantwortliche 
Aufsichtsperson, der Fahrhauer und SchieBmeister der 
Kohlensaurebetriebe, der selbst sein Versehen mit dem 

Tode biiBen muBte, hat zuschulden kommen lassen. 
Lange Qualen habeii die Verungliickten nicht gelitten. 
Sie wurden friedlich ohne Verzerrung der Gesichtsziige 

oder Verrenkung der Glieder aufgefunden.
Das Ungliick und sein Umfang sind also darauf,zuriick- 

zufiihren, daB der SchieBmeister: 1. die Temperatur- 
mesśungen, die ihm das Vorhandensein von Kohlensaure 
angezeigt hatten, oberflilchlich oder gar nicht ausgefiihrt 
hat, wie die Eintragungen im Feuerbuch ergeben; 2. zu 
friili in den Kohlensaurebetrieben geschossen hat, bevor 
samtliche Leute aus den gefahrdeten Betrieben abgefahren 
waren (vor 4Uhr30); 3. sich nicht vor dem SchieBen 

davon iiberzeugt hat, daB die Leute abgefahren waren 
(vgl. Eintragungen im Feuerbuch); 4. die Kohlensaure
kameradschaften nicht vor die SchieBtiir zuriickgezogen 

hat, nachdem er diese geschlossen hatte; 5. an gefiihrdeter 
Stelle im engern Bereich der Ausbruchwirkungen die 
vorschriftswidrig unterbrochene Ziindleitung an die Ziind- 
maschine angeschlossen und geziindet hat, anstatt dies 
an gesicherter Stelle von der SchieBstelle aus bei ge- 
schlossenen SchieBturen zu tun; 6. wenn er glaubte, sich 

iiber die Vorschriften bis zu einem gewissen Grade hinweg- 
setzen zu konnen, nicht wenigstens dafiir gesorgt hat, daB 
die Sauerstofflaschen der Kohlensaurekameradschaft zur 

Hand waren.
Der Unfall wiire bei Befolgung der Sicherheitsvor- 

schriften vermieden worden, da sich diese bisher stets 
ais ausreichend erwiesen haben. Der SchieBmeister sowohl 
ais auch die Kameradschaften waren mit den Kohleri- 
saurearbeiten durchaus vertraut, sie kantiten die Wucht 
eines Ausbruches genau, da sie in derselben Ausbruch
schwebenden den heftigen Ausbruch vom 24. Februar

1921 kurz vorher erlebt hatten. DaB der SchieBmeister 
vor dem Unfall nicht zum ersten Małe vorschriftswidrig 
gehandelt hat, ist durch Zeugenaussagen bestatigt worden.

Ais ein Beweis fur die Bewahrung der Sicherheits- 
vorschriften kann ein Ausbruch auf der Seegen-Gottes- 

Grube im Jahre 1922 angefuhrt werden. Trotzdem dort 
seit sieben Jahren kein Ausbruch stattgefunden hatte, wurde 
stets auf die peinlichste Beobachtung der Vorschriften 
iiber Kohlensaurebetriebe gehalten. Infolgedessen verlief 

der auBerst heftige Ausbruch vollstandig ungefahrlich fur 

Belegschaft und Betrieb.
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Neue Siclierheitsvorschriften.

Obwohl sich die Vorschriften uber Kohlensaurebetriebe 

bewalirt hatten, wurden die SicherheitsmaBnahmen, um 
eine willkurliche Unterbrechung der SchieBleitung zu 
verhindern, die Abfahrt der Leute vor dem SchieGen 
leichter feststellen zu kónnen und die Óffnung der Tiiren 
bei darauf liegendem Drucke zu ermóglichen, wie folgt 
erweitert:
1.Die Arbeiten im Kohlensauregebiet, besonders derVortrieb 

der Schwebenden, werden eingestellt tind erst wieder auf- 

genommen, sobald der Verhieb der Restpfeiter óstlich der 

Lokoniotivbahn zwischen den Querschlagen III und IV be- 

endet ist. Fortgefiihrt wird im Kohlensauregebiet lediglich 

die untere Begleit-(\Vetter-)Strecke bis zum Durchschlag 

mit dem FuBpunkt der Schwebenden. Hierbei ist zu be- 
achten, daB

a) die Begleitstrecke nur in der Nachtschicht belegt wird, 

zu der die sudlich und óstlich gelegenen Unterwerksbaue 
nicht belegt werden diirfen,

b) die Nachtschicht zu derselben Zeit einfahrt, zu der die 

Mittagschicht ausfahrt, und daB die im Kohlensauregebiet 

beschaftigten Leute erst eine Stunde nach der Einfahrt 
der Nachtschicht einfahren,

c) bis auf weiteres nur von der alten SchieBstation aus 

geschossen wird, und zwar mittels der neu verlegten, an 

keiner Stelle unterbrochenenSchieBleitung móglichst unter 

Verwendung von Starkstrom. Oegen das Wegtun der 

SchiissevonSenkschachtVI aus bestehen keine Bedenken, 
falls westlich von Senkschacht VI zwei SchieBturen und 

diesseits von ihnen eine SchieBkammer mit Preflluft- 

bewetterung vorgcsehen wird.

ZweckmaBig wird hier ein PreBIuft-Ventilator aiif- 

gestellt zur Beseitigung etwa vorgedrungener Kohlensaure 
nach einem Ausbruch.

2. Der Flózteil sudlich von Querschlag VII wird durch einen 

Mauerdamm in der Grundstrecke dicht am Querschlage 
abgeschlossen. In dem Mauerdamm darf eine Aussparung 

vorgesehen werden, die unter Umstanden ein leichtes Durch- 
schlagen des Dammes von Siiden her gestattet.

3. Fur standige Beleuchtung des Fluchtweges durch Aufhangung 

tragbarer oder stationarer elektrischer Lampen in angemes- 

senen Abstanden wird gesorgt.

4. Fiir bestmóglichen AbschluB des abgebauten Flózteiles 

westlich der Lokomotivbahn durch selbstschlieBende Doppel- 

turen ist Sorge zu tragen. Vor Wiederaufnahme der Arbeit 
in diesem Teile ist ein neuer Betriebsplan einzureichen.

5. Die Herstellung eines. besondern Wetterabzuges fiir das 

Kohlensauregebiet ist in Erwagung zu ziehen.
6. Falls nach Beendigung des Abbaues in dem óstlich der 

Lokomotivbahn zwischen den Querschlagen 111 und IV ge

legenen Teil die Arbeit im Kohlensauregebiet wieder auf- 

genommen wird, ist fur aufwartsgehende Bewetterung zu 
sorgen, derart, daB der siidliche Teil der Unterwerksbaue 

vom Schulteschacht aus, der nórdliche vom Kriegsschacht 

aus bewettert wird; hierzu ist Einbau zweier dichtschlieBender 

Wettertiiren zwischen den Querschlagen VII und IX er- 

forderlich (neutrale Zone zwischen K.- und S.-Strom).

7. Die Priifung elektrischer Ziinder erfolgt iibertage, und zwar 

auf ihrenWiderstand. Zunder gleichenWiderstandes werden 

gruppenweise gesammelt und gebiindelt

Diese Vorschriften sind in einem Nachtrag zum Be
triebsplan und in der Dienstvorschrift fiir die SchieG- 
meister festgelegt worden.

Folgerungen aus dem Ausbruch.

Der Kohlensaureausbruch vom 21. April 1921 hat 
weit iiber den Waldenburger Bezirk hinaus durch seine

Folgen Aufsehen erregt und zum Teil auch zu un- 
berechtigter Kritik an den MaBnahmenzur Sicherung der 
Belegschaften und des Betriebes gefiihrt. Daraus sei die 
AuBerung herausgehoben, daB man die Bergleute mit 

elektrischen Lampen in Betriebe hineinschicke, die Kohlen
saure ausstrómen. Den Bergleuten sei daher das Erkennen 
der Kohlensaure, die sich wegen ihres spezifischen Ge- 

wichtes tiefstelle, nicht móglich. Man jage also die 
Leute in die Kohlensaure hinein und lasse sie dort 
langsam zugrunde gehen. Die Kritik ware gerechtfertigt, 
wenn die Kohlensaurebelegschaften n u r  mit elektrischen 

Lampen ausgeriistet gewesen"waren. Die Belegschaft 
war jedoch allgemein mit Benzin-Sicherheitslampen aus
geriistet und daneben mit elektrischen Lampen, die ihr 

bei Erlóschen der Benzinlampen den Fluchtweg erleuchten 

sollten.

Dieser Ausbruch hat aber auch die bedeutsame 
Griindung des bereits eingangs erwahnten Arbeits- 
ausschusses zur Untersuchung der Kohlensaureausbriiche 
im niederschlesischen Steinkohlenbezirk zur Folgę ge- 

habt. Auf Anregung der niederschlesischen Vertreter im 

Reichskohlenrat wurde der ArbeitsausschuB im Sinne des 
§ 54 der Ausfiihrungsbestimmungen zum Kohlenwirtschafts- 

gesetz durch den Reichskohlenrat mit Zuschussen des 

Reichskohlenverbandes sowie mit staatlichen Zuschussen 
versehen. Zum Vorsitzenden des sich aus Technikern, 
reinen Wissenschaftlern lind Vertretern der Arbeitnehmer 

des niederschlesischen Steinkohlenbergbaues zusammen- 
setzenden Ausschusses wurde der Bergreyierbeamtc des 

Bergreviers Ost-Waldenburg gewahlt, in dessen Amts- 
bezirk sich bisher die Kohlensaureausbriiche ausschlieBlich 

ereignet haben.

Der vom AusschuG aufgestellte Arbeitsplan verfolgt die 

Erforschung der Kohlensaureausbriiche auf drei Wegen:
1. durch die Erforschung der chemischen und physi- 

kalischen Eigenschaften der Ausbriiche und ihrer Be- 
gleiterscheinungen, 2. durch die geologische Untersuchung 

der Waldenburger Steinkohlenmulde in tektonischer und 

stratigraphischer Hinsicht (Flózidentifizierung), 3. durch 
praktisch - technische Versuche untertage. Die dadurch 
gewonnenen Unterlagen sollen gesammelt und geordnet 
und unter Beriicksichtigung des einschlagigen Schrifttums 

ausgewertet werden.

Die Kohlensaureausbriiche im niederschlesischen Be

zirk sollen also w is s en s c ha f t l i c h  móglichst genau 
er forsch t  werden und die Ergebnisse dieser Unter- 

suchungen die Grundlage fiir die Klarung der Frage 
bilden, welche weitern umfassenden bergpo I i ze i 1 i ch en 
M a l i n a h m e n  mit Rucksicht auf die Gefahrlichkeit der 
Kohlensaureausbriiche fiir die Sicherheit der Grubenbaue 
und das Leben und die Gesundheit der darin beschaftigten 

Arbeiter zu treffen sind.

In wissenschaftlicher Beziehung und fiir die Frage 

der Bekampfung der Kohlensauregefahr durch Vervoll- 
kommnung technischer Mittel sind durch den Kohlensaure

ausbruch keine neuen Erkenntnisse gewonnen worden. 

Er hat von neuem bestatigt, daB Kohlensaure in gróBern 
Mengen und in verdichtetem Zustande innerhalb be- 
schrankter Gebiete auf den nórdlichen Randgruben der 
niederschlesischen Steinkohlenmulde, und zwar innerhalb 
einer von zwei im sudetischen Streichen verlaufenden



2. Juni 1923 G lu c k a u f 541

Sprungen von Waldenburg bis Neurode gekennzeichneten 
Zone auftritt. Die vorzeiłige Erkennung groBerer Kohlen
saureherde ist auch weiterhin nur durch Beobachtung der 

langsamen Eutgasung, durch Vorbohrlocher und durch 
Messung der Temperaturen móglich. Wo diese Erschei- 
nungen beobachtet worden oder zu erwarten sind, ist 

schlagende Schram- und Bohrarbeit sowie Keilhauenarbeit 
zu unterlassen, da die geringfugigsten Schlage einen plótz- 

lichen Ausbruch auslosen konnen. Die Hereingewinnung 
der Kohle darf daher nur mit SchieBarbeit erfolgen, und 
zwar mit Hilfe von Bohrlóchern, die schlagfrei drehend 
hergestellt sind. Der nach Sicherung der Belegschaft durch 

das SchieBen von sicherer Stelle aus auf den KohlenstoB 
ausgeiibte heftige Schlag soli durch Ausbruch der Kohlen
saure die Kohlensaureherde aufheben und unschiidlich 
machen; der Ausbruch wird also gewollt. Besonders 
bemerkenswert ist an dem Ausbruch, daB der Kohlen- 
saurestrom, weil er von dem frischem Wetterstrome nicht 
abgeschlossen war, diesem entgegengeflossen ist, ihn also 
gewissermaBen unterflossen hat.

Sollte es dem KohlensaureausscIuiB gelingen, durch 

seine Arbeit zuverlassige Wege zur rechtzeitigen Erkennung 
der Kohlensaureherde und dadurch zursichern Bekampfung

der Kohlensauregefahr zu weisen, so ware das schwere 

Opfer des Ausbruches vom 21. April 1021, dem der 
Ausschufi seine Entstehung verdankt, zum Besten der 
kiinftigen Sicherung von Belegschaften und Betrieb nicht 
vergeblich gewesen.

Zu sam m en  fassung.

Die cons. Sophie-Grube bei Charlottenbrunn in Nieder
schlesien fuhrt in dem Oberfloz Herde von verdichteter 

Kohlensaure, welche die Gewiijnung erschweren und zu 
plótzlichen Kohlensaureausbriichen fiihren. Der heftigste 
Ausbruch ereignete sich am 22. April 1921 im Nordfelde 
der Grube. Ihm fielen 11 Menschenleben zum Opfer. 

Der Unfall hatte vermieden werden konnen, wenn die seit 
langeni erprobten SicherheitsmaBnahmen zur Bekampfung 
der Kohlensauregefahr befolgt worden waren. Die Nicht- 
befolgung hatte einer der Verungliickten zu vertreten. 
Durch den Ausbruch sind die bisherigen Erfahrungen 
iiber das Auftreten von Kohlensaure in Niederschlesien 

bestiitigt worden. Er hat zur Einsetzung eines Arbeits- 
ausschusses gefiihrt, dessen Aufgaben die wissenschaftliche 
Erforschung des Kohlensaurevorkommens und die Be
kampfung der darin ruhenden Gefahren sind.

U M S C  H A U.
MaBnalimen zur Verhiitung und Bekampfung der Gefahren 

des zur Verfeuerung dienenden Kolilenstaubes.

Einige neuere Veroffentlichungen enthalten beinerkens- 

werte Milteilungen aus diesem Gebiete, uber dereń wesent- 

liclien Inhalt nachstehend kurz berichtet werden soli.

Nach den Ausfuhrungen von Dipl.-lng. H e l b i g ' i s t  mit 
dem Betriebe der Aufbereitungs- und Feuerungsanlagen fiir 

Kohlenstaub unbestreitbar eine gewisse Gefahr verbunden. 

Sie ist jedoch nicht sehr groB, wie die verschwindende Zahl 

von Ungliicksfallen beweist. Diese lassen sich auch ver- 
nieiden, wenn ihre Ursachen erkannt sind und Sicherheits- 

vorkehrungen getroffen und beachtet werden.

Vorbedingungen fiir die Entziindung des Kolilenstaubes 
sind: 1. Vorhandensein einer gewissen Temperatur. 2. Gleich- 

maBige Verteilung des Kohlenstaubes in der Luft. 3. Bestimmtes 

Mischungsverhaltnis.

Zu 1. Fiir die Entziindung geniigt bei Vorhandensein 

der Voraussetzungen 2 und 3 ein Streichholz, ein elektrischer 

Funke, eine offene Flanime o. dgl.

Zu 2. GleichmaBige Verteilung ist erforderlich, da sonst 

die eingeleitete Explosion beim Auftreffen auf das benachbarte 

kohlenstaubreiche oder kolilenstaubarme Luftgemisch ohne 
weiteres erloschen wird.

Zu 3. Ist der Staubgehalt der Luft zu gering, so geniigt 

seine Verbrennungswarme nicht, um das Gemisch auf die 

notwendige Temperatur zu erhitzen und die Verbrennung zu 
unterhalten. Entweder erlischt das Feuer oder es schwelt in 

der abgelagerten Kohle weiter (an den Wanden oder auf dem 
Boden). Ist der Staubgehalt der Luft zu hoch, so erlischt 

die Flamnie aus Mangel an Sauerstoff oder auch, weil der 

Warmebedarf der Mischung zu groB ist, um die Entzundungs- 

temperatur zu erreichen. Im letztern Falle schwelt das Feuer 
ebenfalls langsam weiter, wobei Schwelgasexplosionen auf

treten konnen.

1 Die Oefahren des Brennstaubes, Feuerungstechn. 1922, S. 188.

Nach einem von Oberingenieur Bu l l e  veróffentlichten 

Auszug1 aus einem amerikanischen Bericht sind von Tr ą cy  

im Auftrage des Bureau of Mines eingehende Versuche uber 
Kohlenstaubexplosionen vorgenommen worden. Dabei hat 

Trący festgestellt, dafi ein Kohlenstaubgemisch von 6 kg in

1 cbm Luft noch explosibeI ist, und daB die Explosionsneigung 

des Brenństoffes mit der Hohe der fliichtigen Bestandteile 

steigt, bei gasreichen Kohien also eine groBe Menge Ballast- 
stoff notig ist, um die Explosionsgefahr bei explosibeln 

Gemischen zu dampfen. Die Abhangigkeit der Explosions- 

neigung vom Gasgehalt ist aus Abb. 1 ersichtlich, aus der 

sieli auch die Menge des zur Yerhinderung der Explosion

I I
o,as 0,7S 0,20 0,ZS a 30 O jS 0 ,fS  OSO

Yerhotfnis tferjflucht/pen 8es?o/rdfe//e z  u de/rrgeso/nterr firen/róaren-

Abb. 1. Explosionsneigung von Kohlenstaubgemischen.

erforderlichen Ballaststoffes errechnen laBt. Beispielsweise 

miiBte man einer Kohle mit 10,99 °/0 fliichtigen Bestandteilen, 

56,29 % festem Kohlenstoff, 31,83% Asche und einem Ver- 

haltnis der fliichtigen Bestandteile zum Brennbaren von 0,16 

weitere 7 “/„ Asche hinzufiigen, um die Explosionsfahigkeit 

aufzuheben. Trący empfiehlt auBerdem, fur jeden Brennstoff 
eine Oxydationskurve zu ermitteln, die anzeigt, bei welcher 

Temperatur die Kohle zu verbrennen beginnt, weil diese

1 Stahl u. Eisen 1923, S. 159. Diesem Bericht sind auch die beiden nach- 
stehenden Abbildungen entnomraen.

* Proc, Eng. Soc. of Western Pennsylvania 1921, Nr. 5.
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Kurve einen gewissen Anhalt dafiir gibt, bei welcher Tem

peratur ein Kohlenstaubgemisch Vorsicht erfordert (s. Abb. 2). 

Die untere Grenze der Explosionsfahigkeit diirfte ungefahr 
beim Vorhandensein der zur Verbrennung notwendigen drei- 

fachen theoretiselien Luftmenge bestehen, also bei einer 

Mischung von 1 kg Kohle in 15 25 cbm Luft (je nach der 

Zusammensetzung und dem Heizwert der Kohle), entsprechend 
70—40 g Kohlenstaub in 1 cbm.

Nach den weitern Ausfuhrungen von H e l b i g  kann in 

der Kohlenstaiibmiihle und in der Feuerung eine Explosion 
schon deshalb nicht eintreten, weil hier im normalen Betriebe 

bis zur Zundkammer (vor Einfiihrung der Beiluft) die in der 

Luft enthaltene Staubmenge zu groB, die Mischung also 

zu kohlenstaubreich ist. Einen Beweis hierfiir liefert die 

Schwierigkeit der Inbetriebsetzung einer Kohlenstaubfeuerung 

auch bei gut unterhaltenem Ziindfeuer in einem kalten Feuer-, 
raum. Hierbei laBt sich das Wesen der Explosion gut 

beobachten. Wahrend namlich der Kohlenstaubluftstrom vor 

dem Eintritt der Ziindung grauschwarz iiber das Zundfeuer 

hinwegstreicht, leuchtet es in der Kohlenstaubwolke bei der 

Ziindung plotzlich sternschnuppenartig heli auf; mit Blitzes- 
schnelle verbreitet sich die Glut in der Bewegungsrichtung 

des Kohlenstaubluftgemisches, und wenn die plotzlich ent- 

stehenden Gasmassen durch den Rauchkanal nicht schnell 

genug entweichen kónnen, schlagen die Stichflammen aus 
den Óffnungen der Feuerung heraus. Hat sich an den 

Wandungen des Feuerraums vorher Staub abgelagert, so 
kommt"dieser ebenfalls zur Eniziindung und explodiert, wobei 

manchmal 15-20 m lange, von schwarzen Kohlenstaubwolken 

begleitete Stichflammen aus 50—60 m hohen Kaminen heraus- 

schlagen. Zur Vermeidung oder Milderung dieser Entziindungs- 

explosionen darf der Kohlenstaub nicht zu fruh und nicht in 

zu groBen Meugen auf das Zundfeuer geblasen werden. Die 

Kainmer muB vorher gut angewarmt sein.

Bei mangelhaft ausgefiihrten Aufgabevorrichtungen besteht 

allerdings die Gefahr, daB der wie Wasser flieBende Staub 

beim Entzunden durch die Einblasedusen hindurchschieBt und 
den Feuerraum uberschwemmt. Explosionen sind dann fast 

unvermeidlich. Die Aufgabevorrichtung muB also einen 
dichten AbschluB zwischen Behalter und Brenner ermóglichen.

Die ganze Aufbereitungsanlage rnuB schon aus Gesund- 

heitsrucksichten fiir die Arbeiter gut entstaubt werden, was 

der Sicherheit des Betriebes zugute kommt. AuBerdem sollte 

aber die Kohlenstaubmuhle taglich, oder doch wenigstens 

alle dreiTage, grundlich ausgefegt werden. Die Dachbinder, 

Mauervórspriinge und sonstigen Ecken sind von abgelagertem 

Staub zu reinigen und dabei Anfwirbelungen zu vermeiden. 

Diese Reinigung ist notwendig, weil Kohlenstaub, besonders 

Braunkohlenstaub, aus der Luft Sauerstoff aufnimmt und 

dann das Feuer wie Pulver leitet. Die meisten Brande und 

Explosionen in Kohlenstaubmiłhlen haben sich wahrend des 

Stillstandes und der Reinigung ereignet Alle kohlenstaub-

fiihrenden Teile sind dicht abzuschlieBen. Hierbei bedeutet die 

Sichtbarkeit des austretenden Kohlenstaubes eine erwiinschte 
Erscheinung zur Feststellung von Undichtigkeiten.

In Windsichtern kann leicht ein explosibles Gemisch 

auftreten. Hier ist also besondere Vorsicht geboten. Die 
Entstaubungsanlagen, die in den Arbeitsraumen die Explosions- 

gefahr beseitigen sollen, kónnen bei mangelhafter Ausfuhrung 

selbst eine Explosionsgefahr bilden. Dies gilt besonders von 

Entstaubungsanlagen mit Tuchfilterflachen, die daher besser 
durch feuerfeste Filterkórper ersetzt werden. Zyklone scheideń 

den Staub nicht restlos aus. Fur die Bunker besteht keine 

Gefahr, weil die zur Explosion erfordcrlichc Luftmenge nie- 

nials vorhanden ist. Geringe Luftmengen werden sofort auf- 

gezehrt und erzeugen dann wiederum ein vorziigliches Lósch- 

mittel, namlich die Kohlensaure. Sollte auch die Kohle in einem 

Kohlenstaubbehalter zum Glinimen kommen, so kann sie 

trotzdeni ohne Gefahr verfeuert werden.

Helbig zahlt dann eine Reihe von Richtlinien zur Ver- 
meidung von Explosionen und Unfallen auf, die nachstehend 

mit den von der Cainegie Steel Co.1 und den von Trący 
aufgestellten sowie mit denen der franzosischen Bruay-Gruben2 

zusammengefaBt sind.

1. Die Maschinen zum Brechen, Trocknen und Mahlen 

der Kohle mussen dicht gekapselt sein, so daB der Austritt 

von Kohlenstaub in die Umgebung verhindert wird.

2. Die Kohle darf im Trockner nicht iiberhitzt werden. 

Die Temperatur in und hinter dem Trockner muB daher 
dauernd, am besten durch Anzeigepyrometer, nachgepriift 

werden. Sie darf ein bestimmtes MaB nicht uberschreiten 

(nach Angabe der Carnegie Steel Co. 71 ° C ,  was jedoch 

sicherlich zu niedrig gegriffen ist).
3. Der Betrieb des Trockners darf móglichst nie unter- 

brochen werden, so lange dieser Kohle enthalt. Bei 5 min 

iiberschreitendem Stillstande des Trockners ist seine Feuerung 

abzustellen.

4. Beim Anfachen des Feuers der Trockenanlage darf 

Papier oder ein anderer leichter Brennstoff, der durch den 

Zug in den Trockner gelangen kónnte, nicht benutzt werden.
5. Die Trockenanlage muB durch eine feuersichere Wand 

von der Mahlmtihle, der Fórderanlage und den Vorrats- 

behaltern getrennt sein.
6. Die Arbeit am Trockner darf nur zuverlassigen Leuten 

anvertraut werden. Es ist wirtschaftlicher, diesen Arbeitern 

gute Lóhne zu bezahlen, ais unzuverlassige jungę Leute mit 

geringern Lóhnen anzustellen.
7. Die Raume der Aufbereitungsanlage sind zu allen 

Jahreszeiten grundlich zu entstauben und zu liiften.

8. Die Aufbereitungsanlage ist peinlichst sauber zu halten. 
Die Miihlen mussen móglichst taglich, wenigstens aber alle 

drei Tage, auch innerlich grundlich gereinigt werden.
9. Abgelagerter Kohlenstaub an den Wanden, Mauer- 

vorsprungen, sonstigen Gebaudeteilen und Maschinen ist von 
Zeit zu Zeit zu entfernen und dabei Staubaufwirbelung zu 

veriueiden. Der Staub muB also vor dem Abbiirsten oder 

Abkehren benetzt oder grundlich mit einem UberschuB von 

feinem, nicht brennbarem Stoff gemischt werden.
10. Vor dem Stillsetzen der Anlage mussen móglichst alle 

VorratsbehaIter von Kohle entleert und die Rohrę und Behalter 

ausgeblasen werden. W o sich die Vorratsbehalter nicht ent- 

leeren lassen, sind sie vor Wiederaufnahme des Betriebes 

grundlfch auf heiBe Kohle zu untersuchen.
11.Motoren innerhalb der Gebaude mussen in regel- 

maBigen Zeitabstanden auf Staubablagerungen darin nach- 

gesehen werden. In der Mahlanlage diirfen nur schlagwettcr- 

sichere Motoren Verwendung finden.

ł s. Feuerungstechn. 1922, S.274,
a $. Gliickauf 1923, S.366.
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12. Alle elektrischen Leitungsdrahte und Kabel miissen 

in Rohren verlegt sein.

13. Alle Schalter sind auBerhalb der Mahlanlage oder 
wenigstens in staubdichten Kasten unterzubringen.

14. Funkenbildung, die durch statische Elektrizitat in allcn 

schnellaufenden Maschinen entstehen kann, mu fi durch reich- 

liche Sicherungen verhindert werden.
15. Alle elektrischen Lampen sollen vor Staubansammlung 

geschuizt sein. Alle tragbaren Lampen niiissen Schutzglocken 

aus diehtem, starkem Drahtgewebe besitzen. Das Funken von 

lockern Leitungsverbindungen oder unvollkommen isolierten 

Anscliliisseii ist zu verhuten.
16. Becherwerke, Fórderschnecken und Rohrleitungen 

miissen unbedingt dicht sein und diirfen wahrend des Betriebes 

nicht geóffnet werden. Ist die Óffnung erforderlich, so muB nach 

Aufierbetriebsetzung dem Staub Zeit gelassen werden, sich zu 

setzen. Alle Lócher in Staub- und Gasleitungen oder Bunkern 

sind sofort zu flicken, alle Undichtigkeiten zu beseitigen.

17. Kohlcnstaubfiihrende PreBIuftleitungen und Wind- 

kessel diirfen in der Nahe eines offenen Lichtes oder einer

■ Flamme nicht geóffnet werden.
18. Alle Kohlenstaubbehalter niiissen dicht verschlossen 

gehalten und diirfen nicht geóffnet werden, wenn irgendeine 
Móglichkeit der Entziindung durch offene Flammen besteht. 
Zur Verhinderung der Óffnung von Bunkerverschliissen 

wahrend der Fiillung sollen sie mit Schlóssern versehen sein.

19. Wegen der hohen Ziindgefahr darf Feinkohle nie mit 

mehr ais 65° in die Bunker gefullt werden. Aus demselbeu 
Grtmde sind die Vorratsbunker nicht in uninittelbarer Nahe 

von Ofen, Kesseln, Dampfleitungen oder Rauchkanalen an- 

zulegen. Erreicht die Temperatur des Kohlenstaubes in einem 

Bunker 82°, so darf keine frische Kohle zugefuhrt werden; 

die vorhandene Kohle ist dann zuerst zu entfernen und der 

Bunker auf normale Temperatur abzukiihlen.

20. Die Befórderung des Kohlenstaubes muB so geregelt 

sein, daB ein Uberlaufen der Bunker ausgeschlossen ist. W o 

eine Zeichengebung benutzt wird, miissen Befehle wiederholt 

und aufgeschrieben werden. Bei Anwendung von Boten haben 
diese dem Meister der Aufbereitungsanlage oder dem Ober- 

lieizer persónlich zu berichten.

21. Bei Zentralanlagen ist darauf zu achten, daB der Druck 
in der Rohrleitung fiir die Zufiihrung des Kohlenstaubluft- 

gemisches niemals unter den Druck der Beiluft sinkt.
22. Das Betreten der Aufbereitungsanlage mit offenem 

Liclit und Feuer ist zu verbieten.

23. Dasselbe gilt fiir das Rauchen in allen geschlossenen 

Raumen, in denen Kohle gelagert oder aufbereitet wird.

24. Es ist zu vermeiden, daB Maschinen und Behalter, 

die der Aufbereitung und Lagerung des Kohlenstaubes dienen, 
mit heiBen Gegenstanden in Beriihrung kommen. Befinden 

sich Vorratsbehalter in nachster Nahe der Ófen oder Kessel, so 

miissen sie gegen die Warmeaufnahme móglichst geschiitzt 
werden.

25. Bei Verstopfung des Kohlcnstaub-Zufiihrungsrohres 

ist die Beiluft sofort abzustellen und die Feuerung stillzusetzen.

W I R T S C H A
Kohlengewinnung und -ausfuhr GroBbritanniens im Marz 

1923. In den bis zum 21. April d.J. abgelaufenen 18 Wochen 

wąr die F ó  rd  e ru  n g bei 97,63 Mili. t um 12,62 Mili. t oder 

H84 °/0 gróBer ais in der entsprechenden Zeit des Vorjahrs. 

Auf Grund des Ergebnisses dieser 18 Wochen berechnet sich

Nach Beseitigung der Verstopfung muB das 'Rohr sorgfaltig 

untersucht und gereinigt werden. In der Leitung diirfen keine 

glimmenden Kohlenteilchen zuriickbleiben.

26. ZweckmaBig ist eine Vorrichtung zur selbsttatigen 

Stillsetzung der Kohlen- und ł.uftzufuhrung beim Versagen 

des Ventilators oder der Kohlenzufiihrung.

27. Vor dem Entziinden der Kohlenstaubflamnie ist ein 

geniigend groBes Feuer im Feuerraum zu entfachen, das die 
Wandungen der Brennkammer auf die zur Unterhaltung des 

Feuers notwendige Temperatur bringt. Beim Anstellen der 

Kohlenstaubzufiihrungist der Kohlenstaub zunachst in geringer 

Menge aufzugeben und dabei die Wirkung der Ziindung genau 

zu beobachten. Beim Entziinden der Flamme darf nicht in 

den Feuerraum hineingegriffen werden.

28. Die Brenner sind haufig nachzusehen. Angesetzte 

Kohlen- und Koksteilchen miissen entfernt werden.

29. An allen geschlossenen Raumen, in denen ExpIosionen 

auftreten konnen, sind Explosionsklappen anzubringen, z. B. 

an Windsichtern, Zyklonen, ferner im ersten und zweiten Zug 

des Kesselmauerwerks.

30. Das Mauerwerk des Kessels bedarf zum Schutz gegen 

Zerstórung bei etwa auftretenden Explosionen sorgfaltiger 

Verankerung.

31. Im Mauerwerk sind geniigend Schaitluken anzuordncn, 

welche die haufig zu wiederholende Beobachtung des Feuer- 

raumes und besonders der Brennermundung gestatten.

32. Die Aschentur ist so zu verschlieBen, daB sie sich bei 

auftretenden Explosionen nicht selbsttatig óffnet, damit die 

Arbeiter nicht durch herausgeschleuderte gluhende Aschcn- 

und Schlackenteile verletzt werden konnen.

33. In der Aufbereitungsanlage sind Feuerlóschgerate an 

geeigneten Stellen und in geniigender Anzahl anzubringen.

34. Bedienungsvorschriften fiir die Mannschaften sind in 

der Aufbereitungsanlage und im Kesselhaus aufzuhangen. Die 
Belegschaft muB auf die Gefahren des Kohlenstaubes auf- 

merksam gemacht werden.
Dipl.-Ing. F. Schu l t e ,  Essen.

Vortragsreilie des AuBeninstituts derTechnischen Hochschule 

Berlin. In der Aula der Technischen Hochschule werden zum  

Bestcn der Ruh. rhi l fe die nachstehend genannten Vortrage 

an den angegebenen Tagen von 6 ‘/2—8 Uhr abends gehalten 
werden. Am 4. Juni: Das Ruhrgebiet, der Ruhrkohlenbergbau 

und seine Gefahren (mit Film und Lichtbildern) von Professor 

W e m p e ;  am 11. Juni: Siedlungswesen beim Bergbau von 

Geh. Baurat Professor K e y s s e l i t z ;  am 18.Juni: Rettungs- 
wesen im Bergbau (mit Geratevorfiihrungen) von Direktor 

Haase-Lampe;  am 25. Juni: Moderner Feuerschutz in der 

Industrie (mit Film und Lichtbildern) von Branddirektor a. D. 

vom Hofe.  Die Mindestpreise betragen fur Nichtangehórige 
der Hochschule fiir die ganze Reihe 2000 JC, fiir einen Abend 

1000^, fur Studenten 500 und 300 ^ .  Freiwillige hóhere 

Beitrage sind erwiinscht. Einzahlungen an Professor Orlich, 

Berlin, Postscheckkonto Berlin Nr. 104 597.

F T L  I C H E  S.
fiir das ganze Jahr eine Kohlengewinnung von 282 Mili. t, 

womit das letztjahrige Ergebnis um 30 Mili. t uberschritten ist 

und die Zahlen des letzten Friedensjahres (287 Mili. t) an- 
nahernd erreicht werden. Diese Steigerung der Fórderung 

befahigte GroBbritannien, durch YergróBerung seiner Aus f uh r
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Z a h l e  11 t a f e l  1. Entwicklung der wochentlichen 
Kohlenfórderung in 1923.

1922

Woche 
endigend am 1. t .

192:

Woche 
endigend am

1. t
'

7. Januar . . 3 674 000 6. Januar . . 4 384 300
14. >» ■ 4 719100 13. >J * 5 607 300
21. >> • 4 560 500 20. Jł 5 583 400
28. JJ • 4 738 700 27. 5 644 200
4. Februar . . 4 803 100 3. Februar. . 5 601 200

11. JJ 4 912 500 10. » * * 5 566 900
18. » 5 000 800 17. łł • 5 559 600
25. » 5 046 600 24. )) * • 5 519 100
4. Marz . . , 5 038 900 3. Marz . . , 5 565 600

11. ł> 4 995 900 10. i t  * * ♦ 5 713 000
18. )J . . . 4 956 900 17. t ł 5 721 000
25. JJ 4 929 300 24. . 5 703 000

1. April . . . 4 S25 400 31. >» ■ • 4 873 900
8. JJ • 4 961 700 7. April. . . 3 940 900

15. >J 4 3S3 800 14. JJ • * • 5 776 600
22. i i 3 543 900 21. JJ * * * 5 824 900
29. „  . . 5 160 100 28. JJ * • 5 721 200
6. Mai . . . 4 766600 5. Mai . . . 5 327 000

ZUS. 85 017800 | ZUS. 97 633 100

in weitgehendem Mafie die Liicken anszufiillen, welche durch 

das Ausbleiben der deutschen Reparationslieferungen infolge 

des Ruhreinbruchs auf dem europaischen Kohlenmarkt in den 
ersten drei Monaten dieses Jahres entstanden waren.

Z a h l  en t a f e l  2. Kohlenausfuhr nach Monaten.

Kohle Koks
PreB-
kohle

Kohle usw. 
fur Dampf er im 

ausw. Handel

1000 1.1

Monats-Durch-
schnitt 1913 . 6117 103 171 1 753

1921 . 2 055 61 71 922
1922 . 5 350 210 102 1 525

1923
Januar .  . . . 5612 275 111 1 720
Februar . . . 5 903 253 71 1 405
Marz . . . . 7 180 256 . 36 1 446

Oegenuber einem Monatsdurchschnitt im letzten Jahre 

von 5,35 Mili. t betrug die Ausfuhr von Steinkohle im Monats

durchschnitt des ersten Vierteljahrs 6,23 Mili. t. Die Koks- 

ausfuhr erhóhte sich von 210 000 auf 261 000 t, wogegen die 

Ausfuhr von Prefikohle einen Riickgang von 102000 auf

73 0001 aufweist. lin Marz erreichte die Brennstoffausfuhr ihre 
hóchste, bisher jemals in einem Monat erzielte Ziffer.

Die Belebung auf dem englischen Kohlenmarkt kommt 

auch in der P r e i s e n t  w i e k i  u n g  zum Ausdruck, jedoch

Z a h l e n t a f e l  3. Kohlenausfuhrpreise 1913, 
1922 und 1923 je 1.1.

Monat
1913 

£  s d £

1922 

s d

1923 

£  s d

Januar .................... ... 13 S 1 3 9 1 2 5
Februar . . . . — 13 8 1 2 1 1 3 2
M a r z .................... — 13 10 1 2 3 1 4 7
A p r i l .................... — 14 2 1 2 S
M a i ......................... — 14 2 1 2 11
J u n i ......................... — 14 3 1 2 6
J u l i ......................... — 14 1 1 2 0
A ugust.................... — 14 — 1 2 5
September . . . — 14 — 1 2 11
Oktober . . . . — 14 — 1 2 7
November . . . — 14 1 1 2 7
Dezember . . . — 14 1 1 2 6

entfernt nicht in dem Umfang, wie man hatte erwarten sollen. 

Im Marz d. J. war der Kohlenausfuhrpreis bei 1 ii 4 s 7 d 
je t nur um 2 s 1 d oder 9,26 % gróBer ais im Dezember 
vorigen Jahres.

Die Steigerung der Ausfuhr von Kohle, dereń Ver- 

t e i l ung nach L a n d e r n  im 1. Viertel d. J. in der fol- 

genden Zahlentafel zur Darstellung gebracht ist, zeigt sich 

vor allen Dingen im Versand nach Deutschland, Frankreich 

und Belgien.

Z a h l e n t a f e l  4. Kohlenausfuhr nach Landern.

Bestimmungs-
land

1913

Marz

1922 1923

Januar—Marz 

1913| 1922 ; 1923

± 1923 
gegen 
1913

in 1000 1.1

Agypten . . . 183 159 108 740 409 495 — 245
Algerien . . . 113 105 97 376 295 314 ‘ — 62
Argentinien . . 290 132 184 919 382 588 _ 331
Azoren und Ma-

deira . . . 8 3 5 48 19 7 — 41
Belgien . . . 221 310 611 615 803 1 462 4* 847
Brasilien . . . 206 64 92 497 168 276 — 221
Britisch-Indien . 34 152 8 66 442 36 — 30
Kanar. Inseln . S9 65 51 331 116 138 '■Vr'y 193
Chile . . . . 4S 3 . 143 17 3 —* 140
Danemark . . 253 212 230 783 568 753 _ 30
Deutschland . . 615 468 1836 1878 1 075 3 358 + i 480
Frankreich . . 1072 123S 1805 3228 3 617 4 563 + i 335
Franz.-West-

afriką . . . 15 9 5 43 20 38 _ 5
Gibraltar . . . 43 107 2S 106 222 135 + 29
Oriechenland 50 50 26 150 128 79 71
Holland . . . 166 597 459 555 1 229 1 303 + 74S
Italien . . . . 842 681 788 2429 1482 2 006 423
Malta . . . . 94 15 18 246 29 74 — 172

Norwegen . . 201 179 165 641 436 462 — 179
Portugal . . . 88 44 60 329 150 194 — 135

Portug.-West-
afrika . . . 17 31 12 78 44 43 — 35

RuBland . . . 111 9 20 445 46 49 — 396

Schweden. . . 281 149 188 887 38S 648 — 239
Spanien . . . 233 152 79 697 436 349 — 34S

Uruguay . 54 32 34 182 113 118 — 64

andere Lander . 272 235 271 827 603 1 203 + 376

zus. Kohle 5599 5201 7180 17239 13237 18694 + i 455

dazu Koks . . 76 193 256 282 522 784 + 502

PreBkohle 156 105 36 507 247 218 - 289

insges. 5831 5499 7472 18028 14033 jl9 696 + 1668

Kohle usw. fur 
Dampfer im 
ausw. Handel 1654

1 ; 

1545 11446 4951 4417 4 571 3S0

Wert der Ge- 
samtausfuhr . 4030 [6211

in 1000 £ 

9353 [i2346 1 6161 23 562 +11 216

Unser Land hat im ersten Jahresviertel seine Einfuhr an 
britischer Kohle gegen das Vorjahr mehr ais verdreifacht, in

dem es sie von 1,08 Mili. t auf 3,36 Mili. t erhóhte; gleichzeitig 

stieg der Bezug Frankreichs von 3,62 Mili. t auf 4,56 Mili. t, 

der Belgiens von 803 000 t auf 1,46 Mili. t. Auch Italien zeigt 

mit 2,01 Mili. t gegen 1,48 Mili. t einen betrachtlichen Zuwachs. 

Das gleiche gilt von Danemark (753 000 t gegen 568 000 t) und 
Schweden (648 000 t gegen 388000 t). Einem Riickgang der 

Beziige begegnen wir von gróBern Landern nur bei Spanien 

(—87 000 t) und Brit.-Indien (—406000 t). Der Mehrversand 

gegen 1913, der rd. I 1/? Mili. t betrug, ergibt sich durch eine 

Steigerung der Lieferungen nach Deutschland (+1,48 Mili. t), 

Frankreich (+1,34 Mili. t), Belgien (+847 000 t), Holland
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(+748000 t), wahrend alle andern Lander im 1. Viertel d. J. 
immer noch weniger an britischer Kohle erlialten haben ais 

in dem entsprechenden Zeitranm von 1913. Die Ausfnhr von 

Koks, die wir nicht nach Landern angeben konnen, verteilte 
sich in den ersten drei Monaten d. J. im Vergleich mit dem 

Vorjahr auf Gaskoks und sonstigen Koks, worunter im wesenf- 

lichen metallurgischer Koks zu verstehen sein diirfte, wie folgt: 

Gaskoks Sonstiger Koks insges.
t t t

Monatsdurchschnitt 1922 75 942 133 556 209 498
Januar 1923 .................... 94 455 180 851 275 306
Februar „ .................... 106 233 146 662 252 895
Marz .........................  93 865 161 724 255 589
April „ .................... 87 885 175 426 263 311

Der Mehrversand ist zu einem guten Teil Frankreich zu- 

gute gekommen, das nach seiner eigenen Statistik in den 

ersten drei Monaten d. J. 150 000 t an englischem Koks emp- 

fing, wahrend sich sein Gesamtbezug darin im letzten Jahre 

nur auf 70000 t belaufen hatte.

Uber die Ausfuhr englischer Kohle nach Deutschland in. 

den einzelnen Monaten des Vorjahrs und in den ersten drei 

Monaten des laufenden Jahres folgen nachstehend nahere 
Angaben.

Zahlentafel  5. Ausfuhr englischer Kohle nach Deutschland 

nach Menge und Wert.

Menge 

1. t

Wert

£

Wert 
umgerechnet 
in M ili.*#1

1922
Januar . . . . 247 313 241 691 196
Februar . . . 359 889 350 274 318
Marz . . . . 467 718 455 255 566
April . . . . 256 61S 252 254 324
M a i ................... 601 473 595 579 769
J u n i ................... 889 644 875 888 1 234
J u l i .................... 1 133 402 1 135 009 2 471
August . . . . 1 165 228 1 191 435 6 038
September . . 1 060 801 1 095 979 7 117
Oktober . . . 918 598 966 077 13 639
November . . 735 153 789 246 25 308
Dezember. . . 509 769 543 813 18 909

ZUS. 8 345 606 8 492 500 831 243 2
1923

Januar . . . . 521 854 553 247 ■' 44 305
Februar . . . 1 000 097 1 145 771 143 453
Marz . . . . 1 836 399 2 339 836 232 292

1 nach dem ieweiligen Kurswert im Monatsdurchschnitt. 
8 nach dera Kurs vom 10. April 1923.

Roheisen- und Sfalilerzeugung Ósterreichs im Jahre 1922.

Art
1. Halbjahr 

. t

2, Halbjahr 

t
Insgesamt 1922 

t

Roheisen:
Stahlroheisen . . 158 416 159 644 318060
Giefiereiroheisen 1 783 3 329 5 112

ZUS. 160199 162 973 323 172

Stahl:
Bessemerstahl 60 58 118
Martinstahl. . . 221 295 220 558 441 853
Puddeleisen . . 404 245 649
Puddelstahl . . 6 6 12
Edelstahl . . . 19 607 18 492 38 099

ZUS. 241 372 239 359 480 731

Der Saarbergbau-im Marz 1923. Die S t e i n k o h l e n -  
f o r d e r u n g  des Saarbezirks ist infolge der Andauer des 

Anfang Februar ausgebrochenen Ausstandes auch im Marz

sehr geringfugiggewesen, sie belief sich auf nur 39000 t gegen 

130000 t im Vormonat und 1,04 Mili. t in der entsprechenden 

Zeit des Vorjahrs. Der Ausstand hat noch den ganzen April 

angehalten und ist erst Mitte Mai beendet worden. Die 
K o k s e r z e u g u n g  betrug im Marz 1093 t gegen 22000 t 

im Marz 1922. Die B e s t a n d e  gingen von 136000 t im 

Januar d. J. auf 34 000 t im Berichtsmonat zuriick.

Marz Januar—Marz

1922 1923 1922 1923 ±  1923

t t t t . geg.1922 
“/o

Fó rde r ung :  v
Staatsgruben . . . 1014539 37 778 2 721 908 1 190 357 -56,27
Grube Frankenholz 28327 1 458 73 352 31 150 -57,53

insges. 1042S66 39236 2 795 260 1 221 507 56,30

arbeitstaglich . . 38625 — 36 635 — —

A b s a t z :

Selbstverbrauch . . 72349 43 205 213 196 167 629 -21,37
Bergmannskohle . 14070 1363 53 266 25 9S2 -51,22
Lieferung an

Kokereien . . . 27132 1 505 78 029 33 343 -57,27
Lieferung an PreB-

kohlenwerke . . — — — — —

Verkauf . . . . 853500 26130 2 496 859 1 182 697 -52,63
Kokserżeugun  g 1 21848 1 093 62 515 28 038 -55,15
PreBkohlen-

he r s t e l l u ng1 . — — — — —

Lagerbes t and
am Ende des
M o n a t s 2 . . . 637 337 34 089 . . ,

1 Es handelt sich lediglich um die Koks- und PreBkohlenherstellung auf 

den Zechen.

8 Kohle, Koks und Prefikohle ohne Umrechnung zusamraengefaBt.

Wahrend d i e Z a h l  d e r  A r b e i t e r  gegen den Vormonat 

um 111 abnalun, stieg die der Beamten um 6. Uber die Glie- 
derung der Belegschaft unterrichtet die folgende Zahlentafel.

Marz Januar—Marz

1922 1923 1922 1923
±  1923 

gegen 1922 
°/o

Arbeiterzahl am 
Ende des Monats: 

untertage . . . .  
iibertage . . . .  
in Nebenbetrieben .

53 832 
15 991 
2 232

54 281 
15137 
2 443

53 793 
16115 
2 229

54 597 
15169 
2 446

+ 1,49 
-  5,87 
+ 9,74

ZUS. 72 055 71 861 72 137 72 212 + 0,10

Zahl der Beamten . 2 984 3 028 2 975 3 024 + 1,65

Belegschaft insges. 
Forderanteil je 

Schicht eines Ar
beiters (ohne die 
Arbeiter in den 
Nebenbetrieben) 

kg

75 039 

610

74 889

-

75 112

588

75 236 + 0,17

Die nachstehende Zusammenstellung laBt die Entwicklung 

von Fórderung, Belegschaft und Leistung in den einzelnen 

Monaten der Jahre 1922 und 1923 ersehen.

Monat
Fórderung

1922 j 1923 
t t

Bestande insges.

1922 i 1923 
t t

Beleg
(einschl.

1922

schaft
Bearate)

1923

■ Leistun- 
gen«>

19221 1923 
kg 1 kg

Januar

Februar

M2rz

864210| 1052354 
8S8184! 129917 

1042866! 39236

616022 136458 
561722: 65038 
637337| 34089

75166
75129
75039

75823
74994
74889

562 ! 645 
592! . 
610 .

* d. i. Forderanteil je Schicht eines Arbeiters ^ohne die Arbeiter in den 
Nebenbetrieben).
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Der Steinkolilenbergbau Polnisch-Oberschlesiens 
im Marz 1923 >.

Marz 

19222 1923
Jan.- 

1922 2
Marz

1923

Kohlenfórderung: t t t t
insgesamt . . . 2394218 2413235 6574084 6844697
arbeitstaglich . . 92085 92817 88839 92496

Hauptbahnversand . 1760028 1771478 4522067 5152477
davon nach dem
Inland . . . . . 11501S9 511242“ 2856940 1617865
Ausland . . . . 609839 1260236 1665127 3534612

u. zw. nach 
Deutschland . . 1035205 ■2596689
(einschl.D.O.-S.)

Polen . . . .  . . 250507 692109
Deutsch-Ósterreich 200309 134886 537321 575390
Tschechoslowakei 52549 33196 158533 111166
Italien . . . . 63414 240 168635 683
Ungarn . . . . 25236 32484 59039 135515
Danzig . . . . 14322 13156 38813 73650
Memel . . . . 3502 1041 10677 7121
Danemark. . . — ■— — 1245
Schweiz . . . . — 8680 _ 20758
Schweden . . . —■ — ■ — 6608
Jugoslawien . . — 1348 T 5097
Rumanien . . . — — — 425
Litauen . . . — — 250
Lettland , . . — — — 15

Kokserzeugung . . 120376 120399 332876 336066
Nebenprodukten- 

gewinnung: 
Rohteer . . . 3806 4370 10207 12205
Teerpech . . . S69 699 2996 1968
Teeróle . . . . 353 416 1010 1 145
Rohbenzol. . . 1361 1 182 3518 3390
schw. Ammoniak 1517 1333 4169 3917

PreBkohlen-
herstellung . . . 23032 21 697 68695. 57108

Beschaf t i g t e  Arbei ter :

Steinkohlengruben 143688 146874 142286 147207
Kokereien . . . 3737 4185 3698 4180
PreBkohlenfabriken 303 221 326 219

* Nach Angaben des Oberschlesischen Berg- und Huttenmannischen 
Vereins, Kattowitz.

ł  Au! den jetzt polnischen Teil Oberschlesiens entfallende Zahlen.

Aus der nachstehenden Zusammenstellung ist zu ersehen, 

wie sich in dem jetzt polnischen Teil Oberschlesiens die 
Kohlen-, Koks- und PreSkohlengewinnung (in 1000 t) sowie 
die Belegschaft seit Januar 1923 entwickelt haben.

Monat
Steinkohle

1 arbeits- 
msges. 1 tSglich

Koks Prefl-
kohle

Belegschaft in

Kohlen- ; Koke- 
gruben j reien

den

PreB-
kohlen-
fabriken

Monats-
durehschnitt

1922. . . 2 131 86 U l 17 143 409 3928 244

1923
Januar . . . 2 330 93 113 16 147 424 4179 212
Februar. . . 2102 91 102 19 147 324 4175 225
Mar z . . . . 2413 93 120 22 146 874 4185 221

Jan.-Marz . . 6 845 92 336 57 147 207 4180 219

Die Weltgewinnung an Erdól im Jalire 1922.

Die Erdólgewinnung der Welt hat im letzten Jahr eine 

weitere erhebliche Steigerung erfahren; sie war mit 852 Mili. 

FaB nm S6 Mili. FaB oder 11,30 °/0 gróBer ais im Jahre 1921, 

Die Zunahme entfallt fast ausschlieBlich auf die Ver. Staaten, 

die allein mit 79 Mili. FaB an der Mehrgewinnung beteiligt

Lander

1921
Von der

1000 FaB ; g" g

%

1922

S Von der

1000 FaB i 0esa""- i gewlmmng
! %

Ver. Staalen . . . 472 183 61,72 551 197 64,73
Mexiko . . . . 193 398 25,28 185 057 21,73
RuBland . . . . 29150 3,81 35 091 4,12
Persien . . . . 16 673 2,18 21 154 2,48
Holland. - Ostindien 16 958 2,22 16 000 1,88
Rumanien . . . 8 368 1,09 9 SI 7 1,15

8 000 1,05 7 980 0,94
3 699 0,48 5 332 0,63

Poh n .................... 5 167 0,6S 5110 0,£0
Sarawak . . . . 1 411 0,18 2915 0,34
Argentinien . . . 1 747 0,23 2 674 0.31
Trinidad . . . . 2 354 0,31 2 445 0,29
Venezuela . . . 1 433 0,19 2 335 0,27
Japan und Formosa 2 447 0,32 2 004 0,24
Agypten . . . . 1 255 0,16 1 188 0,14
Frankreich . . . 392 0,05 494 0,06
Kolumbien . . . — 323 0,04
Deutschland . . . 200 0,03 200 0,02
Kanada . . . . 190 0,02 179 0,02
I t a l ie n .................... 34 ; ' 31
Algerien . . . . 3 9 .
andere Lander . . 3 5 .

insges. 765 065 100 851 540 100

sind. Daneben konnten nur noch RuBland und Persien ihre 

Fórderung nennenswert steigern (+ 5,9 Mili. und 4,5 Mili. FaB). 

Mexiko, das zweitgróBte Gewinnungsland von Erdól, blieb um 

rd. 8 Mili. FaB hinterseinervorjahrigen Gewinnung zuriick, des- 
gleichen verzeichnen Holl.-Ostindien (-958 000 FaB) sowie 

Japan und Formosa ( —443 000 FaB) einen nicht unbedeutenden 
Fórderriickgang.

Woclientliche Indexzahlen1.

GroBhandelsindex 
der Industrie- und 
Handels-Zeitung

GroBhandelsindex 
des Berliner 
Tageblatts

Teuerungszahl 
»Essen« 

(ohne Bekleidung)

(Wochend urchschnitt)
(Stichta g Milte der 

'oche)
(Stichtag Mitte der 

Woche)

± ± ±

1913 =  1
gegen

Vorwoche

%

1913 =  1
Vorwoche

°/o

1913 =  1
gegen

Vorwoclie

1923
J a n u a r

1. Woche 1798 + 4,26 — —  ■ 748 + 12,21
2- „ 2049 + 13,90 2038 796 + 6,47
3. „ 3293 + 60,75 2339 + 14,79 997 + 25,17

4. „ 4081 + 23,93 3428 + 46,52 1275 + 27,89 
+ 40,445. „ 6875 + 68,5 4185 + 22,09 l’790

Februar
1. Woche 7575 + 10,19 6972 + 66,60 2222 + 24,13
2- „ 7051 -  6,92 7493 + 7,5 2849 + 28,22

3- „ 6650 — 5,69 6996 -  7 2721 — 4,50

4. „ 6816 + 2,49 6700 -  4 2836 + 4,26
Marz ’ ■,

1. Woche 6363 — 6,64 6676 -  0,5 2831 — 0,18

2- „ 6235 -  2,02 6365 -  4,7 2900 + 2,44
3. „ 6169 -  1,06 6124 — 3,79 2750 -  5,18
4. „ 6149 — 0,33 6345 + 3,61 2776 + 0,95

April
1. Woche 6143 — 0,10 6310 — 0,55 2734 -  1,53
2. „ 6195 + 0,86 6343 + 0,52 2761 + 1,00
3. „ 6647 + 7,29 6398 + 0,87 2793 + 1,39
4- „ 7119 + 7,09 7162 + 11,94 2942 + 5,33

Mai
1. Woche 7830 + 10,0 7790 + 8,77 3156 + 7,27
2. „ 8419 + 7,52 8424 + S, 14 3574 + 13,22
3. „ 9685 + 15,04 9153 + 8,65 3920 + 9,69
4. „ 11435 +18,07 10771 + 17,68 4268 + 8,87

1 Erlauterung der lndexzahlen s. Oluckauf 1923, S. 302.
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Deutsclilands AuBenliandel in Kohle im Februar 1923.

Steinkohle Koks Prefisteinkohle Braunkohle PreBbraunkohle
Zeit Einfuhr Ausfuhr1 Einfuhr Ausfuhr1 Einfuhr Ausfuhr1 Einfuhr Ausfuhr1 Einfuhr Ausfuhr1

t t t t t t t t t t

Monatsdurchschnitt 1913 . 878 335 2 881 126 49 388 534 285 2 204 191 884 582 223 5 029 10 OSO 71 761
19212. 78 545 518 937 944 S6 365 39 5 575 217331 2 266 5 481 33 436
1922 . 1 049 866 421 835 24 064 75 682 3 270 3 289 167 971 1 185 2 546 34 874

1923 .
Januar ............................. 1 870 127 90 626 27 107 4S 065 287! 475 86 829 457 945 33 545
Februar . . . . . . . 1 421 832 120 948 16564 21 946 6 996 412 121 115 59 7 099 16 028

1 Die Ueferungen au! Grund des Friedensvertrages nach Frankreicty, Belgien und Itałien sind nicht einbegriffen, dagegen sind bis einschl. Mai die bedeutenden 
Lieferungen, welche die Interalliierte Kominission in Oppeln nncli Polen, Dentsch-Ósterreich, Ungarn, Danzig und Memel angeordnet hat, in diesen Żabien enthalten. 

- Fiir die Monate Mai-Dezeiuer 1921.

Deutschlands AuBenhandel in Kohle nach Landem

im Februar 1923.

Februar Jan.-Febr.

1922 i 1923 1923

t i m t t ■ ■

S t e i n k oh l e :
Saargeb ie t................................... 46 958 43008 1030S6
Tschechoslowakei.................... 7 085 15856 19129
Poln.-Oberschlesien.................... 837611 1630696
G roB britann ien ......................... 99 140 521 783 1063321
Ostpolen....................................... — 440452
iibrige Lander.............................. 9 552 3574 35275

zus. 162 735 1421832 3291959
Braunkohle:

Tschechoslowakei.................... 54 163 121040 207869
ubrige Lander.............................. 5 75 75

zus. 54 168 121115 207944
Koks :

Poln.-Oberschlesien.................... 12331 30522
Saargeb ie t................................... 336 20 906
G roB britann ien ......................... 2758 10699
ubrige Lander.............................. 2 015 1455 1544

zus. 2 351 16564 43671
Pref i s t e i nkoh l e :

Saargeb iet................................... 1415 1946
Poln.-Oberschlesien . . . . . _ 5538 7843
Tschechoslowakei.................... 5 — —

iibrige Lander.............................. — 43 78

ZUS. 5 6996 9867
PreBbraunkohle:

Tschechoslowakei.................... 1 245 7099 8043

ZUS. 1 245 7099 8043

Aus f uhr :

Steinkohle:  
Niederlande. . . 
Saargebiet . . . 
Osterreich . . . 
Tschechoslowakei 
Danzig . . , ,
Schweiz . . . . 
Ostpolen . . . . 
iibrige Lander . .

Braunkohle:  
Saargebiet . . . 
Tschechoslowakei 
Osterreich . . . 
Niederlande. . . 
ubrige Lander . .

zus,

zus.

67 028 103179 168248
21 245 571 9528

192 973 1290 8487
68 902 5668 12440

51
6701 6719

171 650
147 635 3539 6101

669 433 120948 211 574

15
681
21 Ó

m 10 2S0
582 49 235

1 299 59 515

Februar

1922 1923 
t t

Jan.-Febr.

1923
t

Koks:
162 7681 15989

Poln.-Oberschlesien................... 947 3847
Niederlande.................................. 1 489 8973 12976
Ostpolen....................................... 17 495
Saargeb iet.................................. 2 067 52 14784
O ste rre ich .................................. 11 665 2377 16697
Tschechoslowakei................... 1756 5507
ubrige Lander............................. 17 884 160 211

zus. 50762 21946 70011
Pref i ste i nkohle:

D a n z i g ....................................... 354
' Niederlande.................................. 188 .
Ostpolen....................................... 1 754 ,
O sterre ich .................................. 3 196 20 20
iibrige Lander............................. 2 572 392 867

ZUS. 8 064 412 887
PreBbraunkohl e:

Saargeb ie t.................................. 3 581 20 2823
Niederlande.................................. 10 212 296S 11365
O ste rre ich .................................. 2 OSO 3815
Schw e iz ....................................... 4 688 9345 29260
D a n z ig ....................................... 1415 2090
iibrige Lander............................. 471 200 220

ZUS. 18 952; 16028 49573

Berliner Preisnotierungen fur Metalle (in J i fiir 1 kg).

El ekt ro l ytkupfer  (wirebars), 
pronipt, cif Hamburg, Bremen
oder R o t te r d a m ....................

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99,3 % 
Originalhutten w e i c h b 1 e i . .
Orig inalhuttenrohzink, Preis 

im freien Verkehr . . . .  
Originalhut tenrohzink,  Preis 

des Zinkhiittenverbandes . .
Remelted-Plattenzi nk von han- 

delsublicher Beschaffenheit 
Originalhutten a l u m i n i u m  

98/99%, in Blocken, Walz- oder
Drahtbarren.............................
del. inWalz- oder Drahtbarren
gg >iu ........................................

Banka-, Straits-, Austral z i n i i , in
Verkauferwahl.........................

Hut tenzinn,  mindestens 99 \ 
Rei nn i cke l  98 99 
A n t i mo n  - Regulus . . . .  
S il ber in Barren, etwa 900 fein 

Die Preise verstehen sich ab

18. Mai

46000 
45 500 
26 500 
5 600 

985 000

25. Mai

16 570 
14 500 
5 800

19 080 
15 500 
6 400

6 400 7 200

6 473,5 7 762,7

5 200 6100

23 0001 25 5001

23 080' 25 5801

51 000 
50 000 
29 500 
5 900 

1 060 000

Lager in Deutschland.

• Lieferune Juli-
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Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse.

In der Woche endigend am

18. Mai 25. Mai

Benzol, 90er, Norden 1 Gall.

i

1/7

s

1/7
„ Siiden 1/7 1/7

T o lu o l.........................„ 21- 21-
Karbolsaure, roh 60 % „ 3/8 3/8

„ krist 40 % „ 
Solvtntnaphtha, Norden „

1/5 ‘/2 —1/6 
1/5

1/51/2—1/6
1/5

„ Siiden „ 1/7 1/7
Rohnaphtha, Norden „ /9V2 /9‘/2
K reoso t.................... „ /9‘/2 191/2
Pech, fob. Ostkiiste 1 1. t 170 170

„ fas. Westkiiste „ 172/6-175 167/6-170
T e e r ........................ „ 90 90

Die Marktlage fiir T e e r e r z e u g n i s s e  war trage; die 

Preise waren zum Teil nominell. Naphtha und Benzol lagen still, 

Karbolsiiure zog etwas an, wahrend Pech unbestandig war.

Auf detn Markt fur sc h w e f e I s a u r e s A m m o n i a k  

herrschte Stille, obgleich fiir die Verschiffung die Lage und 

die Aussichten ais giinstig bezeichnet werden kónnen.

Notierungen auf dem engiischen Kolilen- und Fraclitenmarkt.

1. K o h l e n i n a r k t .

Borse zu Newcastle-on-Tyne.

In der Woche 

18. Mai

endigend am 

25. Mai

Beste Kesselkohle:

5
1 1.1 (fob.)

s
1 1.1 (fob.)

Blyth .............................. 32/6-34 32/6-34
T y n e ..............................

zweite Sorte :
34-35 34-35

Blyth . . . . . . . 32/6-34 32-33/6
T y n e .............................. 32/6-34 32-33/6

ungesiebte Kesselkohle . 28-31 28-31
Kleine Kesselkohle;

B ly th ............................. 23-25 23-25
T y n e .............................. 22 22
b e so n de re .................... 23-25 23-25

beste Gaskohle . . . . 33-35 33-35
zweite S o r t e .................... 31-33 31-33
besondere Gaskohle . . 33-35 33-35
ungesiebte Bunkerkohle:

D u rh a m ......................... 33-35 33-35
Northumberland . . . 29-30 29-30

K okskoh le ......................... 35-37/6 34-35
Hausbrandkohle . . . . 32-35 32-35
Giefiereikoks.................... 70-72/6 70-72/6
Hochofenkoks.................... 70-72/6 70-72/6
bester Gaskoks . . . . 32/6-37/6 35-37/6

Das Ruhen der Arbeit wahrend der Pfingstfeiertage so- 

wohl ais auch die durch Arbeiterunruhen in Hamburg und 

Belgien hervorgerufene schwachere Nachfrage beeinfluGten 

den Markt sehr stark. Bei Wiederaufnahme der Arbeit am 
Dienstag wurden nur wenige unbedeutende Abschltisse ge-

P  A T E N T
Deutsche Patente.

l a  (18). 371686, vom 12. Januar 1921. F r a n k  O n  dr a  
in J o h a n n e s b u r g ,  T r a n s v a a !  (Siidafrika). Vorrichtung 
zum Sichłen von kornigem und pulverformigtm Gut.

tatigt. Soweit sich voraussehen lafit, ist fiir die nachsten sechs 

Wochen mit einer Bestandigkeit der Marktlage in allen Sorten 

zu rechnen. Oas- und Kokskohle waren besonders fest, Koks 

konnte sich auf dem in den letzten Wochen erreichten Stand 

behaupten. Obgleich das Angebot in Gaskoks ziemlich um- 

fangreich war, hielt sich der Preis; andere Sorten waren 

knapp. Die schwedischen Staatseisenbahnen holten Angebote 

fiir 90000 t Kesselkohle fur Juli-Dezember-Lieferung ein, und 

die Stockholmer Gaswerke verlangten Notierung fiir 200001 

beste Gaskohle fur August-Dezember. Ferner lag die Nacli- 

frage eines norwegischen Papierkonzerns fur 35 000 t kleine 
Kesselkohle vor.

2. F r a c l i t e n m a r k t .

Die Feiertage und die Arbeiterunruhen in Hamburg und 

Belgien yerfehlten auch auf dem Frachtenmarkt die entspre- 

chende Wirkung nicht. Die andauernden Ladeschwierigkeiten 

wurden dadurch noch gesteigert. In Cardiff war das Fest- 

landgeschaft wenig umfangreich und die Frachtsatze gaben 

nach. Das Mittelmeergeschaft war schwach und unregelmaBig. 

Die La-Plata-Frachtsatze hielten sich und zeigten Neigung 

zur Festigung. Von Samstag bis Mittwoch ruhte in Cardiff 

der Verkehr vollkommen. Auch der Tyne-Frachtenmarkt wies 

einen Riickgang der Satze auf, einige Notierungen konnten 

sich jedoch nach Wiederaufnahme der Arbeit am Dienstag 
etwas erholen, Durch die Feiertage wurde die Verladung 

wesentlich verzogert und eine weitere Anhaufunghervorgerufen. 

Der Markt war- nach jeder Richtung hin leblos. Der schotti- 

sche Markt litt unter Auftragmangel und war schwach.

Es wurden angetegt fiir:
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1914: s s s s s s s

Juli . . . 7/21/2 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/5 '/4 4/71/2
1922:

Januar. . 12/2 6/63/4 13/51/4 6/5 V2 6/61/4
Februar . 13/>/2 6/83/4 16 13/6 6/53/4 6/10 9
Marz . . 13/9‘/a 6/63/4 16/4 15/23A 6/1‘/4 6/6 8/9
April . . 13/31/4 5/8>/4 16 16/5'/2 5/21/2 5/23/4
Mai . , 11/11 'h 5/7 >/4 15/53/4 14/1‘A 5/3 5/21/2 7/7'i/2
Juni . . 10/6'/a 5/41/2 13/8 13/103/4 5/3 >/, 5/5 6/9
Juli . . 10/6 Va 5/4 >/2 12/5 15/3 5/4 5/61/2 7/3
August . 11/11 5/8 14 15/101/2 5/63/4 5/11 */a 6/9
September 11/5 3/i 5/1 l>/4 14 16/4 5/61/2 5/93/4 7/41/2
Oktober . 11/11'A 6/43/4 14/4 15/6'/a 5/43/4 5/81/2 8/3

November 11/7 6/5 13/43/4 13/8>/2 5/3 5/8
Dezember 10/5 */2 5/7 >/4 12/7‘/a ll/9'/2 5/11/4 4/11

1923:

Januar. . 10/113/4 5/6 12/3 12/43/4 4/91/4 4/81/4 .
Februar . 10/93/4 5/3>/4 12/2 ih 14/9 5/31/4 5/53/4
Marz . . 12/2'/i 7/53/4 14 17/1 ‘/2 6/6 ł/a 7/3/4 8/33/4
April . . 10/10 6/3 13/7‘/2 5/1074 5/81/4 S/'/2
Wocheend.
am 4. Mai 1 1/1 l/4 6/5 */2 12 13/6 5 7

» 11/1 13/9 5/11/2 5/4 .

i) 18. „ 5/6 14/1 >/2 5/43/4 5
„ 25. „ i i 5 /V* 14/3 5/41/2 5/33/4

E  R  I  C  H  T.

Die Vorrichtung, die besonders zum Aufbereiten von 
Erzen usw. verwendet werden soli, hat einen schragen, mit 
quer verlaufenden Durchtrittsschlitzen versehenen Boden, iiber 
den das zu behandelnde Gut mit Hilfe von Druckluft oder
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Druckwasser von unten nach oben geworfen wird. Dabei 
lagern sich die Bestandteile des Gutes entsprechend ihrer 
Schwere auf den durch die Schlitze gebildeten verschiedenen 
Abschnitten des Bodens ab und treten durch die Schlitze. 
Unterhalb der letztcrn sind Schiittelsiebe angeordnet, die das 
durch die Schlitze fallende Gut auffangen und nach KorngroBe 
sondern.

5b (8). 370661, vom 3. Februar 1922. S i emens-

Schuckertwerke G .m .b . H. in  S i emenss t ad t  b. Berl in.  
Brustschildbefestigung an Bohrmaschinen.

Der Brustschild greift mit einem zylindrischen Ansatz in 
eine entsprechende Aussparung des Gehauscs der Bohrmaschine 
ein und wird durch federnde Stabe an der Maschine festge- 
halten, die in Langsnuten des Schildansatzes radial verschiebbar 
eingeśetzt sind und mit den an ihremfreien Ende vorgesehenen, 
nach auBen gerichteten Nasen in eine von der Aussparung 
ausgehende Ringnut des Geliauses der Bohrmaschine eingreifen.

5b(12). 371595, vom 5. April 1922. Masch i nen f ab r i k
G. Hausherr ,  E. H i n s e l ma n n  & Co. G .m .b . H. in Essen.  

Verfahren zum Abbau mdchtiger Lagerstdtten im Kąmmerbau.

Eine oder mehrere Strecken in der abzubauenden Lager- 
statte sollen aufgefahren und an der Firste dieser Strecken 
mit Durchfallóffnungen versehene Buhnen eingebaut werden. 
Alsdann soli das iiber den Buhnen anstehende Gut in Hóhe 
der Kammer hereingewonnen und durch die Durchfallóffnungen 
der Buhnen in darunter befindliche Befórderungsmittel(Schuttel- 
rutschen o. dgl.) geworfen werden. Zum SchluB soli die Herein- 
gewinnung des seitlich von den Strecken anstehenden Gutes 
erfolgen. Der Abbau oberhalb der Buhnen kann fortschreitend 
mit dem Auffahren der Strecken vorgenommen oder die letztern 
konnen iiber die ganze Lange (Tiefe) der Kammer vorgetrieben 
werden, worauf man die Kammer von mehrern Stellen der 
Strecke aus abbaut.

10a (10).370591, vom 17.Juli 1919. Stet t i ner  Chamot t e-  

Fabrik A. G.  vorma l s  D i d i e r  in Stet t in.  Kammerofen- 
anlage fur Gas- und Kokserzeugung mit unterhalb der Ent- 
gasungskammern zwischen den Tragpfeilern des Oberbaues 
liegenden, in Zugwechsel betriebenen Warmespeichern zur Vor- 
warmung von Luft und Gas.

Zur Beheizung jeder Heizzugwand der Ofenkammern 
dierien vier Warmespeicher, die in der Achse der Kammern 
hintereinander liegen und vollig voneinander getrennt sind. 
Jeder Speicher steht mit der Heizzugwand durch einen be- 
sondern AnschluB in Verbindung und kann durch einen Regel- 
schieber gegen einen Kanał abgesperrt werden, der zum An
schluB der querzu den Kammerachsen nebeneinanderliegenden 
Warmespeicher an die Umschaltung dient.

10a(30). 370 438, w om 6. Juli 1920. Ma x i m i l i a n Ge r c k e  

in Nu rnbe rg  und  J o h a n n  Al brecht  in Hamburg .  Ver- 
fahren der Destillation bitumenhaltiger Stein- und Braunkohlen 
oder Schiefer mittels iiberhitzten Wasserdampfes ohne Aufien- 
heizung;Zus.z.Pat.338915. Langste Dauer: 12.September 1933.

Der iiberhitzte Wasserdampf, der nach dem durch das 
Hauptpatent geschutzten Verfahren in einen Destillierkessel 
eingefiihrt wird, soli ganz oder teilweise durch erhitzte Gase 
oder Gasgemische ersetzt werden.

10a(30). 370514, vom 19.September 1920. Ve r wa l t u n g  

der Ze che d e We n d e l  und Dipl.-Ing. He r ma n n  Sch wenke 
in Her r i ngen  (Kr. Hamm). Verfahren und Vorrichtung zur 
Nutzbarmachung nichtbackender Schlammkohlen u. dgl. fur 
Kohlenstaubfeuerungen.

Die Schlammkohle soli in einem Trockenraum unter steter 
Bewegung getrocknet und in einem Entgasungsraum in der 
bei der Urteergewinnung gebrauchlichen Weise unter Um- 
schaufeln verkokt werden. Die beim Trocknen entstehenden 
Wasserdampfe sollen dabei zum Ausspiilen des Entgasungs- 
raumes und die Warme des Halbkoks zum Vorwarmen der 
Verbrennungsluft verwendet werden. Die geschutzte Vor- 
richtung besteht aus zwei achsgleich ineinander angeordneten, 
beheizten,gegeneinander bewegten, stehenden Zylindermanteln. 
In dem Zwischenraum zwischen diesen Manteln sind an dem

umlaufenden Mantel befestigte ringfórmige Teller mit gegen- 
einander versetzten Durchtrittsóffnungen angeordnet, iiber die 
das oben in den Zwischenraum eingefiihrte Gut mit Hilfe 
eines Abstreichers allmahlich in den Zwischenraum hinab- 
befórdert wird. Letzterer wird am obern Ende durch das in 
ihn tretende nasse Gut nach auBen abgedichtet; das Austragcn 
des entgasten Gutes aus dem Zwischenraum wird an dessen 
unterm Ende durch eine Schwenke bewirkt.

I2c(2). 371044, vom lO.September 1921. Sa l zbergwerk  

Neu-StaBfur t  in StaBfur t  und Dr. Fri tz Rat i g  in Berka- 

Werra. Vorrichtung zurn ununterbrochenen Kiililen und Kri- 
stallisieren von Laugen.

In einem aufrecht stehenden Rohr, durch das die zu be- 
handelude Lauge hinabflieBt, und in einem dieses Rohr um- 
gebenden Kuhlmantel sind Kolben o. dgl. verschiebbar an
geordnet, die so mit DurchfluBkanalen versehen sind, daB sie 
bei ihrer Auf-, und Abwartsbewegung die Lauge und das 
Kiihlmittel von der Mitte der Rohre zu dereń Wandung und 
umgekehrt leiten. AuBerdem streifen die Kolben bei ihrer 
Bewegung die sich an den Rohrwandungcn abscheidenden 
Kristalle ab.

20a (12). 371546, vom 16. April 1922. Gese l l schaf t  

fiir Fórderan l agen  Ernst  Heckel  m. b. H. in Saar 
brucken.  Seilschwebebahn mit in Gehangekdfigen geforderten 
Grubenwagen.

Die in den Stationen senkrecht zur Fahrrichtung der Seil- 
bahnwagen in dereń Gehangekafige eingefahrenen Gruben
wagen wetden, bevor sie die Stationen verlassen, mit den 
Kafigen um dereń senkrechte Aufhangeachse um 90° gedreht, 
so daB sie in den Kafigen der Seilbahnwagen in dereń Fahr- 
richtung stehen. Am Ende der Seilbahnstrecke erfolgt eine 
Zuruckdrehung der Kafige mit den Wagen in die urspriing- 
liche Stellung. Das Drehen der Kafige kann selbsttatig durch 
die in den Stationen angeordneten ortfesten Fuhrungsschienen 
fiir die an den Kafigen vorgesehenen Rollen bewirkt werden, 
und an jedem Gehange kann eine Vorrichtung vorgesehen 
sein, durch welche die Kafige in den beiden Endstellungen 
selbsttatig mit dem Gehange verriegelt werden.

26d(8). 371702, vom 18. Januar 1920. Fa. Car l  St i l l  
in Recki i nghausen.  Verfahren zur Herstellung von Chlor- 
ammonium und Natriumbikarbonat bei der Reinigung von Gasen.

Eine starkę Kochsalzlósung soli zwecks allmahlicher An- 
reicherung an Chlorammonium so oft hintereinander zum 
Waschen von ammoniakhaltigen Gasen vervvendet werden, 
bis eine Lósung entstanden ist, die den hochsterreichbaren 
Gehalt an Chlorammonium aufweist. Nach jedem Wasch- 
vorgang soli die Losung dabei mit uberschiissiger Kohlen
saure behandelt werden. Aus der soweit wie móglich mit 
Chlorammonium gesattigten Losung soli alsdann das Natrium- 
karbonat mittels Kohlensaure abgeschieden und das Chlor
ammonium durch Eindampfen der Losung gewonnen werden.

35a (10). 369910, vom 17. Marz 1922. S i e me n s -
Schucker twerke G. m. b. H. in S i emenss t ad t  b.Ber l i n.  
Verfahren zum Seitauswechselh bei Treibscheibenaufzugsanlagen.

Das auf einer Hilfswinde aufgewickelte aufzulegende neue 
Seil soli mit dem auszuwechselnden, beide Fórdergestelle 
tragenden (geschlossenen) alten Seil in den Schacht hinab- 
gelassen werden, wobei seine beiden Enden nacheinander 
mit den beiden Fórdergestellen verbunden werden, wenn diese 
sich in der Hochstlage (an der Hangebank) befinden; alsdann 
soli das neue Seil mit den Fórdergestellen betriebssicher ver- 
bunden und das alte Seil mit dem neuen Seil aus dem 
Schacht gezogen werden, wobei das Seil mit dem Ende, das 
an dem an der Hangebank befindlichen Fórdergestell befestigt 
war, auf die Hilfswinde aufgewickelt wird. Dabei konnen 
Seilscheiben mit zwei nebeneinander liegenden Rillen ver- 
wendet werden, von denen die eine das alte und die andere 
das neue Seil aufnimmt. Das aufzulegende neue Seil kann 
beim Hinablassen mit dem geschlossenen alten Seil und das 
auszuwechselnde alte Seil beimAufholen mit dem geschlossenen 
neuen Seil an mehrern Stellen verbunden werden, damit die 
Hilfswinde móglichst entlastet wird.
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35a(24). 370690, vom 20.Mai 1922. Siemens-Sehuckert- 

werke O. m .b .H . in S i emenss t ad t  b. Berl i n.  Vorrichtung 
an Teufenzeigern ; Zus.z.Pat. 329 139. Liingste Dauer: l .De- 
zember 1934.

Bei dem durch das Hauptpatent gescliiitzten Teufenzeiger 
soli die vom Maschinenfiihrer jeweilig nicht zu beobachtende 
Seite (Skala) verdunkelt oder unsichtbar gemacht werden. 
GemaB der Erfindung soli die jeweilig zu beobachtende, von 
vorn oder hinten beleuchtete Skala mit einem andersfarbigen 
Licht beleuchtet werden ais die nicht zu beobachtende Skala. 
Dies IaBt sich z, B. durch farbigę Blenden erzielen, die vor 
die Lichtquelle gebracht und bei Anderung der Fahrrichtung 
miteinander vertauscht werden.

40a (13). 371434, vom 31. Mai 1919. M e t a l l b a n k  

u n d  M e t a l l u r g i s c h e  G e s e l l s c h a f t A . G .  u n d  Dr.-Ing. 

W a l t e r  S c h o p p e r  in F r a n k f u r t  (Main), Verfahren zum 
ununterbrochenen Auslaugen von Łrzen, Fiiittenerzeugnissen und 
anderni Gut im Gegenstrom.

Erz und Lauge sollen durch eine oberhalb einer Rinne 
angeordnete, z. B. in elliptischen Kurven hin- und herbewegte 
Fórdereinrichtung in einer Richtung durch die Rinne bewegt 
werden, und bei der Bewegung der Fórdereinrichtung in ent- 
gegengesetzter Richtung soli das Erz in der Rinne liegen- 
bleiben, wahrend die Lauge in der Rinne zuriickflieBt und 
dabei teilweise in die nachste Rinne iibertritt.

43a(42). 370944, vom 14. Marz 1922. Emi l  Stor t z  in 
Derne  (Westf.). Markenhalter fiir  Forderwagen.

Innen an der Wandung des Wagenkastens ist oberhalb 
einer kreuzfórmigen Durchtrittsóffnung der Kastenwand in 
einer Óse ein Haken schwenkbętr gelagert, der zur Aufnahme 
der Markę dient und im mittlern Teil so gekrópft ist, daB er 
durch die Óffnung des Wagenkastens nach auBen ragt. Die 
Markę wird bei hochgehobenem Haken im Innem des Wagen
kastens auf die Krópfung des Hakens geschoben; alsdann 
wird der Haken heruntergeklappt und dabei die Markę durch

den Querschlitz der kreuzfórmigen Óffnung des Wagenkastens 
geschoben, wahrend die Krópfung des Hakens durch den 
senkrechten Teil der Óffnung hindurchtritt. Ist der Haken in 
seiner tiefsten Lage angelangt, so hangt die Markę auBerhalb 
des Kastens an der Krópfung des Hakens. Sein freies Ende 
kann mehrfach so gewunden sein, daB die Markę beim Kippen 
des Wagens nicht herabfallt.

78e (5). 370 911, vom 26.Mai 1915. Sprengluf t-Gesel l- 
schaf t  n i.b .H . in  Ber l i n .  Verfahren zum Besetzen von in 
fiiissige Luft getauchten Patronen; Zus. z. Pat. 244 036. Langste 

Dauer: 21. Marz 1925.

Beim Besetzen soli eine ani Ende offene oder mit Lochem 
versehene, bis zur Bohrlochsohle reichende Raumnadel in das 
Bohrloch eingefiihrt werden, einen Kanał fiir die verdampfende 
Luft schaffen und dadurch die Bildung schadlicher Rannie im 
Besatz durch die Luft verhindern. Die Nadel kann vor dem 
Abtun des Schusses aus dem Bohrloch gezogen werden.

Die Raumnadel oder ein ani Ende gelochtes Rohr kann 
gleichzeitig zum Einfiiliren der Patrone in das Bohrloch dienen, 
indem die Patrone lósbar an der Nadel oder dem Rohr be
festigt wird.

87b (3). 370713, vom 29. August 1920. Al ber t o  Bottica 
i n Tu r i n  (Ital.). Elektrischer Ffammer. Prioritat voni 28. April 

1920 beansprucht.

Bei dem Hammer dient ais Schlagkórper der Eisenkern 
eines Solenoides, der durch das letztere zwecks Ausubung 
des Schlages auf das Werkzeug (MeiBel) vorwarts bewegt und 
durch eine bei dieser Bewegung gespannte Feder zuruck- 
gezogen wird. Der Eisenkern hat am hintern Ende eine 
kegelfórmige Aussparung, in die zwei in den Stromkreis des 
Solenoides eingeschaltete, je einen Kontakt tragende Federn 
so eingreifen, daB der Stromkreis geschlossen wird, wenn der 
Schlagkórper annahernd seinen durch die Ruckholfeder be- 
wirkten Hub vollendet hat, d. h. in seine hinterste Lage ge- 
langt ist.

B U C H E R S C H A  U.
Die Herstellung der feuerfesten Baustoffe. Von Friedrich

W e r n i c k e .  2., verb. und verm. Aufl. 225 S. mit 10 Abb.
und 4Taf. Berlin 1921, Julius Springer.

Die im Jahre 1905 unter dem Titel »Die Fabrikation der 

feuerfesten Steine* erschienene erste Auflage dieses Werkes ist 

langst vergriffen, so daB die neue bei dem lebhaft empfundenen 
Mangel an einem solchen Buche vielfach begriiBt werden wird. Es 

ist aus der Praxis fiir die Praxis geschrieben und wendet sich 

an alle, die sich mit der Herstellung und dem Verbrauch 

feuerfester Baustoffe befassen. Von rein theoretischen Be
trachtungen hat der Verfasser daher abgesehen.

In eingehender Weise bespricht er die Grundstoffe, wie 

sie ais Gesteine in der Natur vorkommen oder aus ihnen ge- 

nommen werden. In besondern Kapiteln behandelt er die 

ąuarzhaltigen, tonerdehaltigen, kohlenstoffhaltigen, magnesia- 

haltigen und dolomithaltigen feuerfesten Baustoffe sowie die 
Chromitsteine und andere weniger gebrauchte feuerfeste Stoffe, 

wobei er jedesmal auch die Vorbereitung und Herstellung 

sowie den Verwendungszweck der Steine bespricht. In ein- 

dringlicher Weise wendet er sich gegen die von ihm auf 

diesem Gebiete erkannten Schaden, z. B. gegen die Geheimnis- 

kramerei, mit der man besonders friiher die Herstellung feuer

fester Steine umgeben hat. Seiner Meinung nach ist dieses 

fur Hersteller und Verbraucher gleich schadlich. Er empfiehlt 

deshalb die Anlage einer Versuchsanstalt fur feuerfeste Stoffe, 

die im rheinisch-westfalischen Industriegebiet zu errichten ware. 

Eine ausgezeichnete Anstalt dieser Art besteht in England 
bereits seit Iangerer Zeit und hat ungemein befruchtend auf 

die englische Industrie eingewirkt. Ferner empfiehlt der Ver- 

fasser die Grundung eines Arbeitsausschusses, der aus den

Vertretern der Verbraucher feuerfester Stoffe sowie vertrauens- 

wiirdigen Fachleuten zu bestehen hatte. Durch diese beiden 
Organisationen wurden viele MiBstande beseitigt, die heute 

noch auf dem Gebiete der feuerfesten Baustoffe herrschen.

Die Darlegungen werden durch zehn Textabbildungen 
und vierTafeln unterstutzt, die noch etwas ausfiihrlicher sein 

kónnten; auch ware fiir den Verbraucher eine ubersichtliche 
Zusammenstellung der verschiedenen Arten und Eigenschaften 

feuerfester Steine fur die verschiedenen Zwecke angenehm.

Dipl.-Ing. S a u e r m a n n ,  Essen.

Werkstoffe. Handwórterbuch der technischen Waren und ihrer 

Bestandteile. Unter Mitwirkung zahlreicher fachwissen- 

schaftlicher Mitarbeiter hrsg. von Professor Dr. Paul Krais. 

Bd. II O - R . 784 S. mit Abb. und 1 Taf. Bd. III S-Z. 

728 S. mit Abb. und 6 Taf. Leipzig 1921, Johann Am- 

brosius Barth.
Der erste Band des umfassenden Werkes ist seinerzeit nach 

Zweck, Umfang und Aufbau des Stoffes eingehend besprochen 

worden1. Von den gróBern Abhandlungen des zweiten und 

dritten Bandes erwahne ich die von R. L a u f m a n n  uber Gerb- 
stoffe, Haute und Felle und Leder. Die Haare, Borsten, Texti- 

lieti werden von H. G l a f e y ,  die Harze, Balsame und Harz- 
óle, Glyzerin, Kitte und Klebstoffe von H. W o l f f ,  Guttapercha 

und Kautschuk von G. H. H i II er besprochen. R. Na c k e n  

tiefert eine erschópfende Beschreibung der Kristalle und Mine- 

ralien. M .W o lf behandelt die radioaktiven Stoffe, H.Burchar t z  

die kiinstlichen Steine und Erden sowie die Segerkegel, Fe l i x  
S i n g e r  das Porzellan und L. M a r c k w a l d  die Tonwaren,

' s. Gliickauf 1921, S. 1081.
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wahrend H. Se i p p s ,  H. Ni ł z sche  und E. K u h l m a n n  die 

Steine und Erden in ihren Eigenschaften und Anwendungen 

beschreiben. Weiter unterrichten iiber Holz und seine An- 

wendung M. K i e i n s t i i c k  und E. A n g s t ,  iiber Kork und 

Schwamme F. U t z , iiber Papier und Zellstoff Carl O. 

Sch w a l be, Recht eingehend sind die Ausfuhrungen von

H. T h i e n e  iiber Olas, von W . O ei be l iiber Quarzglas und 

von K. K i es er iiber photographische Materialien. H. Kas t  

bespricht ausfiihrlich dieSprengstoffe, O. Bugge  die plastischen 

Massen, E. Orae f e  das Montanwachs, R. Ki ss l i ng  den Leim, 

M. Boet ius Starkę, Dextrin und Zucker und H. Brehm die 

Kolloide. Abhandlungen iiber die chemischen Elemente, ihre 
Verbindungen und Legietungen liefern besonders E .Schenk,  

R.J. Meyer ,  v. Enge l h a r d t ,  E. Groschu f f , - J. Koppe l ,  

E. H. Schul z,  F. Schar f ,  C. Mu l l e r ,  R. Sacl i se,  W.  Ge i be l  
und L. Schertel ,  wahrend H. Sch l adebach organische Ver- 

bindungen, wie Kanipfer, Naphthole, Tannin, Thymol,Toluidine 
und Vaniliin und O. Kruber  und A. Spi l ker  den Steinkohlen- 

teer in den Kreis der Betrachtungen ziehen.

Die beiden vorliegenden Bandę reihen sich dem ersten 

wiirdig an und stellen im Verein mit ihm ein wertvolles Nach- 

schlagewerk dar, dessen Anschaffung empfohlen werden kann.

W i n t e r .

Technisches Auskunftsbucli Fur das Jahr 1922. Eine alphabetische 
Zusammenstellung des Wissenswerten aus Theorie und 

Praxis auf dem Gebiete des Ingenieur- und Bauwesens 

unter besonderer Berucksichtigung der neuesten Errungen- 

schaften. Preise und Bezugsąuellen. Von Hubert J o l y .

28. Jg. 1797 S. Kleinwittenberg (Elbe) 1922, Joly-VerIag. 

Trotz ihres Umfangs hat die vorliegende Ausgabe des 

bekannten Buches noch eine handliche Form behalten. Ent- 
sprechend den in den letzten Jaliren entstandenen Neuerungen 

ist der lnhalt um 1200 umgearbeitete oder neu bearbeitete 

Sachgegenstande bereichert worden. Da die Verkaufspreise

der angefiihrten Materialien, Maschinen und Apparate stetig 

gestiegen sind, muBte der Verfasser auf die Angabe von 

Preisen verzichten. Wo sie gemacht sind, treffen sie fur die 

gegenwartige Zeit nicht melir zu.

Die Bezugsąuellen sind bei jedem Fachgegenstand in der 

Buchstabenfolge ohne Zusatze und ohne Kennzeichnung oder 

Hervorhcbung einzelner Firmen eingesetzt. DaB aber bei 

Dampfturbinen fuhrende Werke, wie Brown, Boveri &Cie. in 
Mannheim, Maschinenfabrik Thyssen in Miilheim u. a., nicht 

genąnnt werden, ist sicherlich ein Mangel.

Ais Nachschlagebuch gibt das Werk in knapper und 

sachlich gehaltenerForm uberalleGegenstande und Maschinen, 
die in der Technik vorkommen, AufschluB. Die Ubersichtlichkeit 

des Stoffes, die Griindlichkeit der Bearbeitung und die Viel- 

seitigkeit des Inhalts miissen besonders anerkannt werden. 
Ais praktischer Ratgeber fiir alle, die eine kurze technische 
Unterrichtung irgendeiner Art suchen, ist das Auskunftsbuch 

nach wie vor zu empfehlen. Dipl.-lng. Mae r c k s .

Jahrbucli arbeitsrechtlicher Entscheidungen. Von Rechtsanwalt 
Dr. Walther v. Karger  und Dr. jur. Gerhard Erdmanu .  

i| Bd. Jahrg. 1920. 175 S. 2. Bd. Jahrg. 1921. 163 S. Berlin 

1922, Otto Elsner.

Das vorliegende Werk hat es sich zur Aufgabe gesetzt, 

in jahrlich oder halbjahrlich erscheinenden Banden eine plan- 

maBige Ubersicht iiber die Rechtsprechung auf dem Gebiete 

des Arbeitsrechtes zu geben. Es enthalt eine staitliche Anzahl 
von solchen Entscheidungen der verschiedensten Gerichte und 

Schlichtungsausschiisse, die iiber den Einzelfall hinaus Be
deutung haben. Bei der standig neuen Gesetzgebung auf dem 

Gebiete des Arbeitsrechts ware es erwiinscht, wenn bald der 

dritte Band mit der Rechtsprechung des ersten Halbjahres 1922 

erschiene. S ch  lii ter.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine Erkldrung der Abkiirzungen ist in N r. 1 veroffentlieht. ' becUutet Text- oder Tafelabbildungcn.)

Mineralogie und Geologie.

Di e  m ó g l i c h e  E n t s t e h u n g  von  n a t i i r l i c h e m  
G r a p h i t  d u r c h  Z e r s e t z u n g  von  K a r b i d e n .  Von 
Ditz. Brennst. Chem. 1.5. 23. S. 132/4. Besprecliung der ver- 
schiedenen Ansichten uber die Entstehung des Graphits.

The Q u e b e c  g o l d  f i e l d .  Von Ćooke. Can. Min. J.
13.4.23. S. 276/8*. Neuere Untersuchungsergebnisse von 
Goldvorkommen in Quebeck.

Bergwesen.

St. J oseph  Lead C o m p a n y ’s new m i n i n g  shoveI .  
Von Mitchell. Min. Metallurgy. 1923. H. 4. S. 181/4*. Be- 
schreibung einer neuen mechanischen Grubenschaufel. Arbeits- 
weise.

G a t h e r i n g  w i t h o u t  a n i m a l s ,  l o c o m o t i v e s  or  
conveyors .  Von Cornet. Coal Age. 19.4.23. S. 631/3*. 
Beschreibung eines Abbauverfahrens in flachgelagerten FIózen, 
das die Fórderung sehr vereinfacht.

B i g g e s t  A s i a t i c  coa l  p r o d u c e r  a n d  t h i c k e s t  
c o a l  s ea r a  i n  t h e  w o r i d  a t  F u s h u n ,  S o u t h  
Ma n c h u r i a .  Von Seaman. Coal Age. 19.4.23. S. 639/43*. 
Abbau eines mehrere hundert FuB machtigen Flózes.

L a r ge  s u m p  and  n i g h t  p u m p i n g  l o w e r  peak  
l oad  w hen  e l e c t r i c  p o w e r  d i s p l a c e s  s t e a m  at 
l s a be l l a .  Von Brosky. Coal Age. 19.4.23. S. 627/30*. 
Beschreibung einer grofiern elektrischen Wasserhaltung unter- 
tage mit ausgedehnten Sumpfstrecken.

De ve l opmen t s  in the theory of cent r i f uga l  fans. 
Von Briggs. Coal Age. 12. 4. 23. S. 601/5*. Theoretische 
Betrachtungen iiber Grubenventilatoren. Aquivalente Gruben-

weite. Manometrischer Wirkungsgrad. Ventilatoren in Serien- 
und Parallelschaltung.

W a h l e n  m i c r o m a n o m e t e r  a c cu r a t e l y  measures  
s t a t i c  a nd  v e l o c i t y  h e a d s  in m i n e  v e n t i 1 ą t  i o n. 
Von Huber. Coal Age. 26.4.23. S. 669/74*. Versuche mit 
der Vorrichtung von Wahlen zur Messung von Wetterstrómen.

S h o u l d  h i g h  p r e s s u r e  a n d  s m a l i  v o l u m e s  be 
used  in u n d e r g r o u n d  f i re  f i g h t i n g  and  h o w ?  
Coal Age. 12.4.23. S. 595/600*. Untersuchungen uber die 
zweckmaBige Anlage von Feuerlóscheinrichtungen untertage.

H ow  to  c a l c u l a t e  w a s h e d  coa l  a n d  r e f u ce  
f r o m  ash and  s u l p h u r  d e t e r m i n a t i o n s .  Von Dodds. 
Coal Age. 19.4.23. S. 635/6. Rechnerische Ermittlung des 
Aschen- und Schwefelgehaltes in gewaschener Kohle und 
Bergen.

M i a m i  c o p p e r  o p e r a t i o n s .  Min. Metallurgy. 1923.
H.4. S.201/2*. Abbau der Kupfererze und ihre Aufbereitung.

i m p o u n d i n g  a n d  r e- t r e a t i n g  t a i l i n g s  at  the 
Un i t e d  E a s t e r n  Mi l i .  Von Bagley. Min. Metallurgy. 1923.
H. 4. S. 203/4*. Beschreibung der Goldgewinnung. Kosten.

A modern  tar d i s t i l l a t i on  plant .  Von Huff. Chem. 
Metali. Engg. 23.4.23. S. 720/4*. Beschreibung einer neu- 
zeitlichen Teęrdestillationsanlage. Teerdestillation. Konden- 
satoranlage. Ól- und Pechbehandlung. Laboratorium. 

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

For d  p r i n c i p l e s  a nd  p r a c t i c e  at  R i v e r  R ouge .  
Von van Dewenter. Ind. Management. 1923. H. 4. S.205/13*. 
Beschreibung einer neuzeitlichen GroBkraftanJage. Kessel
anlage. Wasserreinigung. Kraftmaschinen. Uberwachungs- 
einrichtungen.
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Stand der K oh l e n s t a u b f e u e r u n g  in Deu t sch l and .  
Von Bulle. Warnię. 11.5.23. S. 199/202*. Anwendungsgebiete. 
Technische Ausfiihrung. Betriebsergebnisse. Folgerungen.

Ei n i ges  i iber Zusa t ze  zu f l i i ss i gen Kraf tbrenn- 
stof fen.  Von Eckart. Brennst. Chetn. 1.5.23. S .134/6. Zu
satze zur Steigerung der Verpuffungsgeschvvindigkeit, zur 
Erhohung der Frostbestiiudigkeit und Herabsetzung der Ent- 
mischbarkeit.

E in  B e i t r a g  z u r  A b f a l l k r a f t v e r v v e r t u n g .  Von 
Weifibach. Feuerungstechn. 1.5.23, S. 161/2*. Bedeutung der 
Abfallkraftverwertung an Hand eines Beispiels.

W  h y u s e a s t e a m t u rb i nę  i n t h e b o i I e r r o o m?  
Von Geare. Ind. Management. 1923. H.4. S. 202/4*. Riickblick 
auf die Entwicklung der Dampfturbine in den letzten zehn 
Jahren. Ihre Verwendung in Kesselanlagen.

5000 K i l owat t  Brush-L j ungs t rom s team turbi nę .  
Engg. 4.5.23. S. 542/5*. Beschreibung der Dampfturbine. 
(Forts. f.)

Versuche an der Kap l an t u r b i ne .  Z .V .d . I. 5.5.23. 
S .444/7*. Bauart der Kaplanturbine. Versuchsergebnisse.

B e r e c h n u n g  tn e h r s t u f  i ge r K o m p r e s s o r e n .  Von 
Seiliger. Z. V. d. I. 12.5.23. S. 460/1*. Graphisches Verfahren 
ohne Entropietafel. Einfiihrung logarithmischer Koordinaten.

20 CWT. e l e c t r i c  r u n a b o u t  c r ane .  Engg. 4.5. 23-
S. 552*. Beschreibung eines kleinen, sehr beweglichen Last- 
krahnes mit Akkumulatorenantrieb.

B e a n s p r u c h u n g  d e r  B l e c h e  b e i m  N i  et en. Von 
Baumami. Warme. 4.5.23. S. 188/9*. Spannungen. Tem
peratur- und Formanderungen beiin Nieten. Messungen.

Use o f w e l d i n g  at  m i n e s  a nd  m e t a l i  u r g i c a l  
works .  Can. Min. J. 6 .4 .23. S.259/61*. Vielseitige Ver- 
wendungsmóglichkeit derautogenenSchweiBung im Bergwerks- 
betriebe.

Huttenwesen, Cliemische Technologie, Chemie und Pliysik.

Les bronzes  d ’a l um i n i u m  spec i aux :  Les bronzes  
d ’a l u m i n i u m  au phosphore ,  au magnes i urn  et., au 
cobal t .  Von Guillet. Rev. Met. 1923. H. 4. S. 257/61 *. Uber 
verschiedene Aluminiumbronzen und ihre Eigenschaften.

A c i d - r e s i s t i n g  a l l o y s  f o r  use  in m i n e - wa t e r .  
Coal Age. 26.4.23. S. 665/8*. Ergebnisse von Versuchen zur 
Prufung der Widerstandsfahigkeit verschiedener Kupfer- und 
Eisenlegierungen gegen salzhaltige Grubenwasser.

Notes  sur la s i t ua t i on  et les dern i ers  progres 
des diverses meta l l urgi es .  Von Fourment. Rev.Met. 1923.
H. 4. S. 262/7. Fortschritte im Eisenhiittenwesen der Welt 
im Jahre 1921. Prodiiktionsstatistik.

Stand des deut schen  Ausbaues  der  l o t h r i ng i s chen  
und l u xembur g i s chen  E i sen i ndus t r i e  bis z um Jahre 
1918. Von Narreter. Stahl Eisen. 3. 5.23. S. 585/90*. 10.5.23.
S. 625/30*. Die Grundung der Rombacher Hiittenwerke. Die 
Erzbergwerke in Lothringen. Die Werksanlagen in Rombach. 
Die Hochofenanlage mit Gasreinigung. Die Stahlwerke mit 
Nebenanlagen. (Forts. f.)

A c i d - r e s i s t i n g  i r ons .  Von Schenck. Chem.Metali. 
Engg. 16.4.23. S. 678*. Zusammensetzung, Eigenschaften 
und Verwendungsgebiet von hoch-siliziumhaltigem Eisen.

M i s e  a f eu  des  h a u t s - f o u r n e a u x .  Von Derclaye. 
Rev. Met. 1923. H.4. S. 209/34*. Eingehende Darstellung des 
lnbetriebnehmens eines Hochofens.

Uber  Hocho f en-Beg i ch t ung .  VonTesch. Stahl Eisen.
3. 5. 23. S. 590/3*. Erorterung der Grundziige der Begichtungs- 
arten : Handbegichtung, halb- und vollautomatische Begichtung.

G a s v e r b r a u c h  u n d  G a s w i r t s c h a f t  i m H i i t t e n-  
u nd  Zechenbet r i eb .  VonSchomburg. (SchluB.) Feuerungs
techn. 1. 5. 23. S. 162/4. Gaserzeugung und Gasverbrauch 
eines mit eigener Kokerei verbundenen Gemischtbetriebes.

H e a t  s a l v a g e  i n  s m a l i  f u r n a c e s .  Von Buell. 
Chem. Metali. Engg...9.4.23. S .638/41 *. DieWarmeausnutzung 
in metallurgischen Ofen zur Erzielung hóherer Temperaturen 
und Erhóhung der Wirtschaftlichkeit. Regenerativfeuerung. 
Rekuperatoren.

D e r  E l e k t r o o f e n  in de r  E i s e n g i e B e r e i .  Von 
Geilenkirchen. GieB. 3.5.23. S.167/9. GuBeisen aus dem Elektro
ofen. Schmelzung von GuBeisen im Booth-Ofen. (SchluB f.)

D ie  U r s a c h e n  des  G i e B e r e i a u s s c h u s s e s .  Von 
Muller. GieB. 3.5.23. S .179/81. Fehler im Modeli. Ungeeigneter 
Formsand. Fehler beim Einformen. Schlechte Kenie. Ver- 
setzen oder Ubersetzen der Kasten. Zu geringe Belastung 
beim GieBen. Einlauf, Ausschnitt, Trichter. Verlorene Kópfe. 
Luftfuhrung.

Das W i ede r y ę r wa l z en  al ter  Ei senbahnschi enen.  
Von Noll. Stahl Eisen. 10.5.23. S. 617/25*. Geschichtliches. 
Wirkungsweise des Walzens mit mittelbarem Druck. Kali- 
brierung zum Wiederverwalzen nach dem Schraglagerverfahren 
von Dickmann. EinfluB auf die Fesiigkeitseigenscliaften. Wirt
schaftlichkeit. Aussprache.

K o h l e n w a s s e r g a s  i m  s t a d t i s c h e n  Gaswer k  
Z i t t a u .  Von Wilhelm. Gas Wasserfach. 12.5.23. S.265/8*. 
Beschreibung der Anlage. Betriebsfiihrung und Ergebnisse.

D ie  E in  w i r k u  n g de r  E r d a l k a l i k a r b o n a t e  auf 
de n  k o k f i x e n  S t i c k s t o f f  be i  d e r V e r g a s u n g  mit  
W a s  s e r d a m p f  u n d  Luf t .  Von Christmann. Gas Wasser
fach. 5.5.23. S. 249/52*. Anordnung und Ergebnisse der 
Versuche. Folgerungen aus den Versuchen.

Uber  Ho l z des t i l l a t i o n  im Vakuum.  Zwe i t e  Mit- 
t e i l u n g :  V e r s u c h e  m i t  F i c h t e n h o l z .  Von Aschan. 
Brennst. Chem. 1. 5. 23. S. 129/32. Versuche mit nicht extra- 
hiertem und durch Ather extrahiertem Fichtenholz.

T he d e s i g n  of  ho t -a i r  d r y i n g  p l an t .  Von Hill. 
Engg. 27.4.23. S.511/12. 4. 5. 23. S .541/2. Allgemeines uber 
Lufttrockenanlagen. Ihre Berechnung.

The m e a s u r e m e n t  of  a i r  f l ow.  Von King. Engg.
20.4.23. S. 481/2*. (SchluB.) Luftmessungen. 

D i s t r i b u t i o n  of s u l p h u r  in pe t ro l eu i n  products.
Von Egloff und Morrell. Chem. Metali. Engg. 9.4.23. S.633/5. 
Bedeutung des Schwefelgehaites in Petroleumerzeugnissen 
fiir die Praxis. Schwefelbestimmung.

Wirtschaft und Statistik.

F a c t o r s  in t h e h i g h r e t a i l  p r i c e  o f e o a l .  Von 
Foster Bain. Min. Metallurgy. 1923. H. 4. S. 185/7. Griinde 
fiir die hohen Kleinhandelspreise der Kohle in den Vereinigten 
Staaten.

Verkehrs- und Verladewesen.

Uber  B i t u m i n i e r u ng  vonSt raBen .  VonScheuermann. 
(SchluB.) Teer. 1.5.23. S. 76/9. Vorbereitung der StraBen- 
schiittung. Unterhaltung und voraussichtliche Dauerhaftigkeit. 
Giite und Fehler. Kosten. Kritischer Vergleich.

S t o r i n g  a n d  r e c l a i m i n g  c o a l  by  p o r t a b l e  
c o n v e y o r s  u n d e r  d i f f i c u l t  c o n d i t i o n s .  Von Thomas. 
Coal Age. 19.4.23. S. 634*. Verladen von Kohle mit Gurt- 
forderern unter schwierigen Verhaltnissen.

B e l t i n g  to r e v o 1 u t i o n i z e m i n i n g  m e t h o d s .  
Coal Age. 12. 4. 23. S. 593/4. Vorteile der Treibriemen- 
befórderung von Massengutern fiir Bergwerke.

Verschiedenes.

S p r i t z b e t o n  n a c h  d e m  T o r k r e t - V e r f a h r e n .  
Gas Wasserfach. 5.5.23. S. 254/6*. 12.5.23. S. 268/71*. Auf- 
fuhrung einer Anzahl technischer Anlagen oder Gegenstande, 
die nach dem Verfahren hergestellt worden sind.

D ie  Wasserkra f t e  der Alz.  Von Mattern. Z.V. d. I.
12.5.23. S. 462/5*. Ausbau der Alz fiir industrielle Zwecke. 
Alzwerke.

P E R S Ó N L I C H E S .
Bei dem Oberbergamt in Dortmund ist dem Abteilungs- 

leiter Oberbergrat S t o e ck e r  die Vertretung des Berghaupt- 

manns ubertragen und der Oberbergrat S t o e v e s a n d t  zum 

Abteilungsleiter ernannt worden.


