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Depressionsbestimmungen auf der Zeche ZolIverein mit Hilfe des Kontrabarometers.
Von Bergassessor O. D o b b e l s t e i n ,  Essen.

Durch Depressionsmessungen mit Hilfe eines Aneroid- 

barometerś, wie sie bereits im Jahre 1914 nach dem Vor- 
schlage von Bergrat W i n d m o l l e r  auf der Zeclie 

Hannover vorgenommen worden sind1, ist es móglicli, 
an jedem Punkt des Grubengebaudes die Depression zu 
ermitteln, so daB man nicht nur die Drosselstellen in den 
Wetterwegert zu finden, sondern auch genau festzustellen 

vermag, welche Depressiónserhohungen an den einzelnen 
Stellen auftreten. Die planmaBige Untersuchung der 
Wetterwege nach diesem Verfahren hat in vielen Fallen 

iiberraschende Ergebnisse gezeitigt; oft konnten durch 
geringfiigige Erweiterungsarbeiten an den festgestellten

1 s. Oluckauf 1914, S. 924.

n.e

Drosselstellen ganz erhebliche Senkungen der Depression 
und damit bedeutende laufende Ersparnisse bei giinstigerer 

Wetterfiihrung erzielt werden.
Damit ist aber das Anwendungsgebiet der Depressions

bestimmungen fiir die Praxis keineswegs erschopft. So 
lassen sich damit z. B. die durch Wetterschleusen in aus- 
ziehenden Fórderschachten hervorgerufenen Depressions- 
verluste ermitteln. Besonders wertvoll ist aber die 
Mogliclikeit, auf diese Weise die Depression beim 
Einschalten eines neuen Schachtes in einen vorhan- 
denen Bewetterungsplan voraus zu bestimmen, so daB da- 
nach die Bestelluhg des passetiden Ventilators erfolgen 

kann.
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Ein solcher Fali lag vor einigen Jaliren auf der Schacht- 

anlage 3 der Zeche ZolIverein vor. Dort waren ur- 
spriinglich zwei Schachte, und zwar Schacht 3 mit 5,4 m 
Durchmesser ais Einziehschacht und Schacht 7 mit 3 m 
Durchmesser ais Ausziehschacht vorhanden. Die Wetter- 

,menge betrug rd. 6000 cbm/min bei einer Depression 

von rd. 290 mm WS. In diesen Bewetterungsplan (s. die 
Abb. 1-4) sollte der neue Schacht 10 mit 6,1 rn Durch
messer eingeschaltet werden, und zwar ais Einziehschacht, 
wahrend die beiden Schachte 3 und 7 kunftig ausziehen 

sollten. Fur Schacht 3 war deshalb ein neuer VentiIator 
zu beschaffen und hierfiir die nach Umstellung des Wetter- 
zuges zu erwartende Depression zu errriitteln. Durch 
Messungen mit dem Barometer muBte es moglich sein, 

den Widerstand des Einziehschachtes, des Grubengebaudes 

und des Auszieliscbachtes getrennt feslzustellen.

Die Rechnung baute sich folgendermaBen auf: Nach 

L ■ P • v2 ■ k
der Formel —-- ----- war der Widerstand der alten

Schachte und des neuen Schachtes zu berechnen, und 
zwar fur die erlióhte Wettermenge, und der Widerstand 
des Grubengebaudes, ebenfalls umgerechnet auf diese 
Wettermenge, binzuzuzahlen. Die Berechnung des er- 

hóhten Widerstandes der Grube selbst lieB sich mit Hilfe
V

der Formel fiir die aquivalente Grubenweite a =  0,38 

durchfuhren. ' 11

Da diese Messungen mit dem Aneroidbarometer, 

dessen Feiner Mechanismus infolge der in der Grube auf- 
tretenden starken LuftstóBe leicht ver- 

sagt, haufig nicht zum Ziele fiihrten, 
verwandte der Verfasser an seiner Stelle 
ein sogenanntes Kontrabarometer (s.
Abb. 5). Bei diesem Gerat ist der offene 
Schenkel des normalen Quecksilber- 
barometers so lang wie der mit Queck- 

silber gefullte Schenkel und sein Quer- 
schnitt um ein Vielfaches kleiner ais der 
Querschnitt des Quecksilberspiegels im 

offenen Schenkel. Dariiber befindet sich 
eine leichte, gefarbte Fliissigkeit, Alkohol 
oder Ather. Schwankungen im Luft- 

druck werden entsprechend dem Uber- 
setzungsverhaltnis von Quecksilberspie- 

gel und offenem Schenkel (etwa 1:10) 
vergroBert, und zwar im umgekehrten 

Sinne, angezeigt, so daB man ebenso 
wie beim Aneroidbarometer fast bis auf 
'/io mm WS genau ablesen kann. Das 

Kontrabarometer ist allerdings wegen 
seiner groBen Lange von etwa 1 ’/4 m 
unhandlicher ais das Aneroidbarometer, 

hat aber vor ihm den groBen Vorzug, 
daB es den Schwankungen des Luft- 
drucks unmittelbar folgi und mindestens 

ebenso genaue Ablesungen erlaubt.
Mit Hilfe dieses Kontrabarometers 

wurden Messungen iibertage sowie an 

den FuBpunkten der Schachte vorgenommen und daraus 

der Widerstand des Grubengebaudes selbst ohne die 
Schachtwiderstande bei einer Wettermenge von etwa

ISO

jtw

Abb. 5. 
Kontrabarometer.

6000 cbm/min ermittelt. Diese Berechnungeti sind nacli- 
stehend kurz wiedergegeben.

Einziehschacht Ausziehschacht 

Temperatur . . . °C 10 20
Fcuchtigkeit . . .  %  85 100

T e u fe .....................m 613 543
durchschnittliches 
spezifisches Gewicht

der Luft..........................  1,29 1,23
1 mm QS entspricht m 10,6 10,9

E in z i e h s c h a c h t  mm QS

Barometerstand auf der 12. Sohle . . . . 815,5

Teufendruck bei 613 m, 10°C und 85%

Feuchtigkeit (1,29). . ................................ 57,5

Red. Barometerstand auf der 12. Sohle
(U ntersch ied )...............................................  758,0

Barometerstand i ib e r ta g e ...............................  759,0

Red. Barometerstand auf der 12. Sohle . . . 758,0

Depression (Unterschied) . ........................... 1,0

mm WS

Depression im Einziehschacht..........................  13,6

A us z i e h s c h a c h t  nnnQS

Barometerstand auf der 11. Sohle . . . .  805,5
Teufendruck bei 543 m, 15°C und 100%

Feuchtigkeit (1,22) ..........................................  49,5

Red. Barometerstand auf der 11. Sohle
(Unterschied) . ..................................... . 756,0

Barometerstand i ib e r ta g e ...............................  759,0
Red. Barometerstand auf der 11. Sohle . . . 756,0

Depression (Unterschied)....................................  3,0

Gesamtdepression im Einziehschacht und in mm ws
der G r u b e ............................... ..... 40,8

Depression im Einziehschacht..........................  13,6

Depression in der G r u b e .....................rd. 27,2

Die Widerstande im Einziehschacht mit 13,6 mm und 

im Grubengebaude selbst mit 27,2 mm WS waren also 
sehr niedrig. Dagegen schnellte die Depression, wie Abb. 6

Abb. 6. Anwachsen der Depression im Ausziehschacht.

zeigt, in dem engen Ausziehschacht von 40,8 auf 293 mm 

WS empor.
Nach der Formel fur die aquivalente Grubenweite 

ergab sich fur das ganze Grubengebaude ohne die 
Schachtwiderstande bei einer Wettermenge von 6000 cbm

eine Grubenweite von 0,38 =  7,17 qm.
27,2
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Zur Nachpriifung wurde dann 

noch, weil der Gesamtwetterstrom in 
der Grube nirgendwo zusammen- 
gefiihrt war, ein geschlossener Teil- 

strom gemessen, der 3284 cbm/inin 
hatte. Fiir diesen Teil der Grube 
ergab sieli daraus eine Grubenweite 
von rd. 4 qm.

Unter Zugrundelegung des Ge- 

samtwetterstromes war bei einer 
Wettervermehrung um 50%  =  9000 
cbin/min = 150 cbm/sek eine Erho- 

/0,38 • 150\2 

\ 7,17.. I
warten. Dieselbe Rechnung fiir den Teilstrom mit 

3284 cbm/niin ergab bei einer Wettervermehrung um 
50 °/o = 4900 cbm/min oder 82 cbm/sek eine zu erwar-

1000 2000

hung der Depression um
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■ rd. 64 mm zu er-

tende Depressionszunahme von
/0,38 • 82

=rd. 61 mm.

Die Ergebnisse stimmten praktisch also sehr gut uberein.

Der neue Einziehschacht 10 mit 6, l mm Durchmesser 
hatte einen freien Querschnitt von rd. 25 qm mit einem 

Umfang (einschliefilich der Einstriche) von etwa 45 m. 
Um die Berechnung seines Widerstandes zu vereinfachen 
und um sicher zu gehen, wurde angenommen, daB der 

Gesamtwetterstrom von 9000 cbm/min nur bis zur 
7. Sohle (353 m) durch den Schacht ging und von dort 
ab nur noch zwei Drittel dieser Menge, also rd. 

6000 cbm/min, bis zur 12. Sohle (613 m) einstrómten.

Nach der Formel -
L-P-

hi =

uud ho=

353 •4 5 • 62 

25

ergab sich dann 

• 0,001
■ =--- rd. 23 mm

260-45_  42 ■ 

25

0,001
=  rd. 7,5 m m ;

h] + hg = rd. 30,5 mm.

Die beiden fiir den Ausziehstrom vorgesehenen Schachte 
3 und 7 liatten 7,5 und 6 qm freien Querschnitt bis zur 

7. Sohle. Durch Einbau von Stangenrosten in das Fahr- 
trunim des Schachtes 3 an Stelle der Biihnenplatten lieB 
sich sein Querschnitt auf etwa 10,5 qm erweitern, so daB 
sich der gesamte freie Querschnitt auf 16,5 qm belief. 
Der Umfang betrug bei Schacht 3 rd. 14, bei Schacht 7 
rd. 16 und fur den Rost schatzungsweise 20 m, insgesamt 
also 50 m.

Von der 7. Sohle bis zutage hatte Schacht 3 einen 
freien Querschnitt von 20 qm und einen Umfang von 
ebenfalls etwa 20 m.

In gleicher Weise wie bei dem Einziehschacht war an- 
genommen worden, daB durch die Schachte von der 11. Sohle 
(543 ni) bis zur 6. Sohle (328 m) nur 6000 cbm/min und 
von dort ab 9000 cbm/min stromten. Dann war h, =
328 - 36-62-0,001 

26
16,35 und h2

-11,7, also h i + h 2 = rd. 27 mm WS.

2 1 5 • 50 - 42■ 0,001 

16,5

Die Gesamtdepression bis zu den Wetterkanalen be- 

rechnete sich danach auf 30,5 + 64 + 27 =  121,5 mmWS 
und einschlieBlich des zu erwartenden Widerstandes der 

Wetterkanale von 20—25 mm WS auf 145 — 150 mm WS.

Aus den Messungen bei verminderter Umlaufzahl des 

Ventilators in der Nachtschicht zu einem Feiertage ergab 

sich das in Abb. 6 wiedergegebene Verhaltnis von v2 zu h. 
Da die Kurve den NuIIpunkt der Abszissenachse annahernd 
schneidet, war mit einem nennenswerten natiirlichen Wetter- 

zug nicht zu rechnen, obwohl eine Stunde nach dem 
Stillstand des Ventilators noch 766 cbm/min gemessen 
worden waren. Diese Wettermenge erklarte sich daraus, 
daB der Wetterstrom infolge seiner Massenbeschleunigung 
noch nicht zur Ruhe gekommen war. Ein EinfluB des 
natiirlichen Wetterzuges auf die Bewetterung lieB sich dem- 

nach auch bei der geplanten Abauderung nicht erwarten.

Den Beweis fiir die einwandfreie Brauchbarkeit dieser 
Messungen und Berechnungen lieferten die Wetter- und 
Depressionsverhaltnisse, nachdem man spater den Schacht 10 

ais Einziehschacht und die Schachte 3 und 7 ais Auszieh- 
schachte in Betrieb genominen hatte: die Wettermenge 
war auf 9450 cbm/min gestiegen, die Gesamtdepression 
betrug 158 mm. Die nach der Erhóhung der Wetter
menge unter den neuen Verhaltnissen erreichte Depression 
stimmte demnach mit der erreclmeten fast genau uberein.

Dieses vorzugliche Ergebnis derDepressionsbestimmung 

mit Hilfe des Kontrabarometers hat dann auch dazu ge- 
fuhrt," dafi diese Messungen in einer Reihe von weitern 
Fallen vorgenommen und fiir die Bestellung von Venti- 

latoren usw. mafigebend geworden sind.

Z u sam m en f a s su ng .

In die Wetterfuhrung eines vorhandenen Gruben- 

gebaudes sollte ein neuer Schacht eingeschaltet und die 
im Wetterkanal zu erwartende Depression vorausbestimmt 
werden, damit danach der Ventilator bemessen werden 

konnte.

Mit Hilfe eines Kontrabarometers wurden die Wider- 

stande des Ein- und des Ausziehschachtes sowie des 
eigentlichen Grubengebaudes getrennt ermittelt und dann 
durch Rechnung mit bekannten Formeln der Widerstand 

des neuen dritten Schachtes festgestellt. Das Ergebnis 
der Messungen und Berechnungen stimmte mit der spater 

praktisch erzielten Depression fast genau uberein.
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Beitriige zur Kenntnis des Salzgitterer Eisenerzhorizontes und zur Oolithfrage.
Von Dr.-Ing. E. A. Scheibe, Wilmersdorf.

Hierzu die Tafel 1‘.

(Fortsetzung.J

D ie  E n t s t e h u n g  der Sa l zg i t t e re r  
und  Ha rz  b u rge r  Oo l i t h e .

Die fraglichen oolithischen Gesteine bildeten sich bei 
langsamer Sedimentation in flachen und kustennahen, der 
Brand mig aber weniger ausgesetzten Gewassern, die aus 

bestimmten Griinden verhaItnismaBig reich an Eisen- 
verbindungen waren. Das teils in suspendierter, teils in 
kolloidaler und gelóster Form enthaltene Eisen fiel nach 

und nach aus, infolge voti Oxydation zumeist ais Eisen- 
oxydhydrat, d. h. Brauneisen. Der Sauerstoffgehalt des 
flachen, bewegten Meeres sowie der Mangel an redu- 

zierenden Stoffen verhinderten im allgemeinen die Bildung 
von Eisenkarbonat und andern Eisenoxydulverbindungen.

Eine groBe Rolle spielten bei der Ooidbildung die im 
Reiche der Gele so haufig vorkommenden Gelgemenge 

und Adsorpt ionsverb indungen.  Nach G ibbs tritt 
die Adsorption eines Stoffes durch ein Gel dann ein, wenn 

die Oberflachenspannung durch die Stoffaufnahme ver- 
ringert wird; gerade die Eisenoxydhydrate und Tonerde- 
kieselsauregele werden aber von Cornu und Lazarević 
fiir sehr geeignete Adsorptionsniedien gehalten.

Bei den hier untersuchten Brauneisenooiden handelt 
es sich um kolloidale Ausscheidungen (Gelgemenge) von 
hauptsachlich Eisenoxyd, Kieselsaure und Tonerde unter 

Adsorption von Kalzium, Magnesium, Mangan, Phosphor, 
Schwefel und andern Beimengungen.

Zu der Annahme kolloidchemischer Vorgange wird 

man durch die Zusammensetzung und den Aufbau der 
Ooide sowie durch die besondere Art gezwungen, in 
der sich die einzelnen Schalen an den Kórneru festsetzen. 
Im Falle eines echten chemischen Niederschlages miiBten 

sich die Ooidluillen mindestens in den innerp Lagen den 
meist unregelmaBig gestalteten »eigentlichen« Kernen eng 
anschmiegen, oder es diirften sich iiberhaupt nur gewóhn- 

liche geschiclitete Ablagerungen und keine Ooide am 
Meeresboden bilden. Bei einer gewóhnlichen Fallung aus 
einer rein chemischen Losung besteht anscheinend keine 

Ursache oder Kraft, welche die kugelige oder ellipsoide 
Form der sich absetzenden Eisenoxyd- und andern Ver- 
bindungen veranlassen kónnte, wohl aber bei einer »kollo- 

idalen Ausflockung*2. Hier »drangen sich die Wirkungen 
der Oberflachenenergie hervor, welche die Oberflache zu 
verkleinern und zu diesem Zweck die kleinern Teilchen 

zu gróBern Gebilden zusammenzubailen strebeo*3. Eine 
derartige Koagulation wird um so eher eintreten, weil 
sich zur Bildung der spatern Oolithkórner Kolloide ver- 
einigen, die entweder positiv (Eisen- und Aluminiumoxyd

u. a.) oder negativ elektrisch (Kieselsaure, [Kaolin] u. a.) 
geladen sind. Infolge von Adhasion setzten sich die aus- 
Fallenden Gelkugelchen vielfach an kleinen, von der Meeres- 

brandung und den Stromungen aufgewirbelten Braun-

1 Da die Tafel noch nicht eingegangen ist, kann sie erst dem SchluB des 
Aufsatzes im nachsten Heft beigegeben werden.

* In den von H .F is c h e r  (S. 24S), G. L in e k  und andern Forschem be- 
schriebenen Versuchen handelt es sich sicher auch ura kolloidale, nicht um 
rein chemische Niederschliige von Ooiden (Spharolithen) aus Kalzium- und Am- 
moniurnkarbonatlosungen.

3 K. A r n d t :  Die Bedeutung der Kolloide fiir die Technik, S. 20; H. 
L e is e r : Die Welt der Kolloide, S. l l f f .

eisenbrocken, seiten an sogenannten frem den Kernen fest 

und waren bemiiht, diese festen Kórnchen móglichst voll- 
standig einzuschlieBen. Unter dem EinfluB der Ober
f l a c h e n s p a n n u n g  erhielten die Hiillen ihre kugel- 
ahnliche Gestalt.

Nach A r n d t 1 und W o .O s tw a ld 2 nimmt die Zahigkeit 
von Emulsionen und Gelen — um solche Zustandsformen 
diirfte es sich hier handeln — sehr stark mit dem Abkiihlen 

zu. Anscheinend ist die innere Reibung in diesen Fallen 
wirksamer ais die Oberflachenspannung, dereń GróBe nach 

Ostwald  und P. Vage ler3 »in spezifischer Weise bei 
Steigerung der Temperatur ab-, bei Verminderung zu- 
nirfimt«. Die Angabe Humme ls4, daB »die Eisensilikat- 

gele bei niedrigern Temperaturen eine geringere Ober- 
flachenspannung besitzen«, ist danach unrichtig.

Im allgemeinen haben die auf Ooiden und andern 
Anheftungspunkten zum Absatz gelangten einzelnen Gel- 
flóckchen wohl die gleiche Masse gehabt, und da sie 
sich bei den auBern und gróBern Hiillen auf weitere 
Flachen verteilen muBten, ist es leiclit erklarlich, daB die 

Lagen hier anscheinend deutlicher und auch diinner aus- 

gepragt sind ais im Zentrum.
Die mit und ohne echten Kern durch Ansatz immer 

neuer kolloidaler Krusten allmahlich wachsenden Ooide 

blieben ein Spiel der Wellen, bis sie zu schwer wurden. 
Auf dieser kiassierenden Wirkung des Wassers berulit die 
durchweg gleiche GroBe der Bildungen einer Schicht: 

Leichtere Konkretionen kamen nicht zur Ruhe, ehe sie 
nicht Durchmesser und Gewicht der abgelagerten Ooide 
erlangt hatten, fiir dereń Transport die Kraft der Wogen 

und Stromungen nicht mehr ausreichte. Die absolute Grófie 
der Oolithkórner wurde durch die Starkę der Wasser- 
bewegung und die raschere oder langsamere Sedimen
tation bewirkt, die den Kiigelchen nur bestimmte Zeit 
zur Ausbildung lieB und sie friiher oder spiiter in ein 

Bindemittel einbettete.
Eine solche Entstehungsweise der Ooide begriinden 

die vorgenommenen Messungen und auch die Angaben 
des Sclirifttums, nach denen die Kalkooide durchschnittlich 

erheblich gróBer (0,8 —1,3 mm) ais die Eisenooide (0,4 

bis 0,7 mm) sind. Die spezifisch leichtern Gebilde aus 
Kalk werden eher und langer im Wasser schwebend er- 

halten ais die aus Eisen, dereń Dichte nach Reis bei 
Kressenberg 3,6—4,0 betragen soli und bei den Salz

gitterer Erzen zu 3,0-3,2 bestimmt worden ist.
Nicht unerheblich abweichende Anschauungen iiber die 

Bildung von Eisenoolithen entwickelt H u m m e l 5: ' Wir 
mussen annehmen, daB bei der Eisenoolithbildung ebenso 

wie bei der Glaukonitbildung groBe Mengen yon orga- 
nischen Substanzen beteiligt waren, aber ihre Zerstórung 
wurde begunstigt durch die Langsamkeit der Sedimentation, 

vielleicht auch durch Stromungen, die das Wasser er- 
neuerten und dadurch die Sapropelbildung verhindcrten.<<

1 a. a. O. S. 19.
2 GrundriB der Kolloidchemle, S. 85.
3 Die Schwimmaufbereitung, S- 9.
4 Schrifttura Nr. 14, S. 110.
s Schrifttum Nr. 14, S. 10S.
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Diese eisenreichen Gesteine sollen aus den vom Meere 
sedimentierten Mineralteilchen aller Art durch submarine 
Gesteinzersetzung (Halmyrolyse) hervorgegangen sein, 

wobei die in Oolithbildungsgebieten herrschende hóliere 
Wassertemperatur den Zersetzungsvorgang dort beschleu- 

nigte und dalier die Eisenanreiclierung verstarkte. Bei der 
Entstehung von Eisenoolithen wirkte die Halmyrolyse viel- 
leicht erheblich mit, obgleich die Annahme H um m e ls ,  

daB die Bildung oolithischer Gesteine allgemein nur in 
warmen Meeresteilen moglich sei, nicht ausreichend be- 
griindet erscheint: Im Salzgitterer Erzhorizont kommen 
Glaukonite zusammen mit Ooiden auf primarer Lager- 
statte vor. Ferner scheiden sich nach den Versuchen von 

Vater, L inek u. a. Kalkspharolithe ebenfalls aus kalten 
Lósungen ab. Somit brauchten die Kalk- und ebenso 
wolil die Eisenoolithe nicht immer auf warme Gewasser 

beschrankt zu sein; auch sonst wird diese Fórderung 
im Schrifttum nicht erhoben, obwohl die rezenten Oolithe 
nur in mittlern Breiten auftreten.

In den Eisenoolithen kommt iiberdies das Eisen in 
der Regel nicht in Gestalt von Oxydulverbindungen vor, 

wie H u m m e l1 erwahnt, sondern ais Oxyd,  wie Analysen 
von Salzgitterer, schwabischen und andern Oolithen und 
Ooiden beweisen. Die Angabe Hummels iiber Eisenoxydul 
ist nur fiir die Leptochlorite (Eisensilikatoolithe z. T.) zu- 
treffend.

Schwer zu erklaren bleibt, wenn man mit Hummel 
die Entstehung der Eisenoolithe vorwiegend auf Halmyro
lyse zuriickfiihrt, entweder, weshalb das in den sedimen
tierten Mineralteilchen enthaltene Eisen erst vom Meer 
gelóst und dann gleich wieder in Form von Ooiden aus- 
geschieden wird, oder, auf welche Weise die Schalen- 

strukturen und die Kernooide entstehen, wenn das Eisen, 
ohne in Lósung zu gehen, nur angereichert wird. Die 
sich ablagernden, sicher noch etwas plastischen Eisenooide 
aller Art wurden nach Hummel durch die Schwerkraft 
abgeplattet. Sehr wolil mag aber auch schwacher nach- 

traglicher Druck, hervorgerufen durch dariiberliegende 
Sedimente oder tektonische Vorgange, diese Erscheinung 
bewirkt haben, um so mehr, ais die Ooide manchmal 
aufgesplittert oder auch verquetscht und ineinander ge- 
druckt sind (s. Abb. 4 und Tafel 1, Abb. 2 und 5), indessen 
nur ziemlich selten parallele Anordnung nach den Langs- 
achsen zeigen.

Die Ents tehung der »PpIitur« bei den 

konglomerat ischen und ool i th ischen Brauneisen-
bestandtei len des Salzgit terer Erzes.

Die oolithischen und ebenso die konglomeratischen 
Brauneisenbestandteile des Salzgitterer Erzes (weiter auch 
die Ilseder Eisensteinbrocken, nach van Werveke auch die 
Ooide der Minette) besitzen eine auffallig glatte, dunkel- 

glanzende Oberflache, die nach Schroeder eine Folgę 
»der standigen Reibung der durch die Wellen bewegten Ge- 

steiustiicke aneinander und an dem sonstigen Detritus® sein 
soli. Dies kann aber nicht die einzige Ursache sein; die 

schleifende und glattende Wirkung des bewegten Wassers ist 
hochstens sekundar von untergeordnetem EinfluB und dann 

auch nur bei gróBern Brocken, weil die kleinen Kornchen 
von den Stronumgen hochgerissen und getragen werden.

1 Schrifttum Nr. 13, S. 578.

Priniar und in der Hauptsache beruht der Glanz zweifellos 
nicht auf mechanischen, sondern auf chemischen Vor- 
gangen, da auch enge, róhrenfórmige Vertiefungen (Bohr- 

muschellócher u. dgl.) sowie andere Stellen, wo eine 
Reibung nicht stattfinden konnte, dieselbe Erscheinung auf

weisen. Er hangt mit Eisenverbindungen zusammen
vermutlich Eisenoxydhydraten oder Eisensilikaten —, 

die fruher in kol lodia ler  Form alle kleinern auBern 
Unebenheiten der Ooide und Eisensteine ausglichen und 
dereń Oberflache wie mit einer glatten Haut iiberzogen. 
Dieser Vorgang war bei den Ooiden eine naturgemaBe 
Folgę der besondern Entstehungsweise, bei den Eisen- 
steinen dagegen spielte er sich sicher erst nachtraglich 

ab, indem die Brocken spater oberflachlich in den gel- 
artigen Zustand iibergefiihrt oder bei ihrer Aufarbeitung 
durch das Neokommeer mit einer duttnen Schicht kollo- 
idaler Eisenverbindungen umkleidet wurden. Hier sei 
auch an die glanzende Oberflache typischer Gelminerale, 
wie Glaskopf, Psilomelan, Opal u. a., erinnert.

Nach Liesegang (S. 47) bildet der Niederschlag von 
Eisenhydroxyd gelegentlich »eine sehr voluminóse Masse, 
welche stark porenverstopfend wirken muB« und beim Er- 

harten (Wasserentziehung) dann eine glanzende Schicht her- 
vorruft. Leim und Gelatine, die bezeichnendsten Vertreter 
derGele, erhalten beim Austrocknen ebenfalls eine»Politur«.

Ais weiterer Beweis mag dienen, daB in e isen- 

h a l t i g e n  tonigen Schichten des Juras, des Tertiars und 
andererFormationen oft Geoden sowie Brocken von Braun
eisen und sonstigen Gesteinen auftreten, bei denen auch 
die »Politur* beobachtet worden ist. Dagegen lassen 
Gerolle aus rasch flieBenden Bachen und Fliissen, wo die 

mechanische Wirkung des Wassers doch sicher stark zur 
Gejtung kommt, wohl eine sehr glatt abgeschliffene, nie 
aber diese dunkle, fettglanzende Oberflache erkennen.

Fein gebanderte kolloidale Ausscheidungen finden sich 
bei den Salzgitterer, Harzburger und andern Vorkommen 
ebenfalls auf gróBern Brauneisenstiicken, vor allem ais Aus- 
fullungen von einspringenden Winkeln und Vertiefungen. 
Es ist hier wie bei den Ooiden unverkennbar, daB die 
Eisenhydroxydniederschlage derartiges e i gen es Materiał 
ais Anheftungspunkt ganz auffallig bevorzugten, auch wenn 
fremde Kerne in ausreichender Menge vorhanden waren. 
Nur dort, wo es keine oder weniger Eisensteinbróckchen 

gab (Grenzlerburg, z. T. Flachstockheim), treten neben 
‘ massiven Ooidbildungen auch solche mit Quarz- und 

andern Kernen auf. Vermutlich wirkte in allen diesen 
Fallen die besondere, vielleicht gelartige Oberflachen- 
beschaffenheit der Brauneisenkerne entscheidend mit.

Entstehung der Oo l i t he  anderer Vorkommen.

In den Bildungsgebieten der Oolithe war die Zu- 
sammensetzung des Meereswassers und der ausfallenden 

Verbindungen mannigfaltigen Veranderungen unterworfen; 
dementsprechend zeigen auch die einzelnen Schalen der 

Ooide stets Farbenschattierungen oder bestehen selbst aus 
verschiedenem Materiał (s. Abb. 1 und Tafel 1, Abb. 7).

AuBer den Ooiden aus Braun- oder Roteisen, Eisen- 
silikat oder Kalk kommen viele Zwischenstufen vor; dies 
wird leicht erklarlich, wenn man .ihre Entstehung auf 
gleiche oder ahnliche Vorgange und Bedingungen zuruck- 
fuhrt und dabei die auBern Yerhaltnisse, wie Substanz-
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frage, Meerestiefe und -temperatur (Sauerstoffgehalt) usw., 
in Betraeht zieht Nachtraglich mógen auch noch Druck 
und andere Einwirkungen mancherlei Veranderungen und 
Umsetzungen hervorgerufen haben.

Ooide aus den Coronatenschichten von Goslar weisen 
zwischen dicken Kalkzonen dumie, unregelmaBig eckig 

verlaufende Brauneiseneinlagerungen (s. Abb. 2) auf, die 
eine Folgę der eigenartigen Ooidgenesis sind. Diese Kalk- 
Brauneisenbildungen werden jetzt aus mehreren gro Ben, 
verschieden ausloschenden Kalzitindividuen aufgebaut und 

erwecken zunachst den Eindruck, ais ob das Brauneisen 
nachtraglich eingewandert sei. A n s c h e i n e n d  drang 

es je nach Orientierung der Kristallindividuen und der 
davon abhangigen Widerstandsfahigkeit gegen Infiltration 
verschieden weitvor. EinwandfreierundohneSchwierigkeit 
lassen sich djese Erscheinungen jedoch auf anderm Wege 
deuten: Die Ooide entstanden p r im a r  ais amorphe, 
vermutlich konzentrisch-schalige Kalkgebilde (aus Kalzit 

oder Aragonit) mit einzelnen Brauneisenlagen und gingen 
spater  in den jetzigen »grobgranospharen« kristallinen 
Zustand iiber, vielleicht auf dem Umweg iiber den radial- 
faserigen oder »feingranospharen«. Die umkristalli- 

sierenden Kalzitindividuen verschoben dabei die Braun- 
eisenverunreinigungen und veran!aBten dadurch dereń 

zackigen, verschwommenen UmriB. Solche im Uber- 
gangszustand stehende Kalkooide kommen ebenfalls nicht 
selten vor; sie zeigen entweder volIstandig fein- bis grob- 
kornigen Aufbau oder am Rande die unveranderten kon- 
zentrisch-schaligen, oftschwach eisenschiissigen Kalkhullen 

und im Innem eine mehr oder weniger kórnige Struktur. 

J. G. B o r n e m a n n  gab allen derartigen Ooiden den un- 
móglichen Namen »Pseudo-Oolithe«, wahrend K. Krech 
die miBverstandliche Bezeichnung »Oolithooide« einfiihrte. 
Im iibrigen braucht fiir die »umgewandelten Ooide* iiber- 

haupt keine neue Benennung erfunden zu werden, weil 
sich dadurch die im Oolith-Schrifttum schon herrschende 
Begriffsverwirrung nur vergróBern wiirde.

Fiir die Kalkoolithe aus dem Dogger der Schwabischen 
Alb nimmt G a u b  (S. 75) sonderbarerweise nicht an, daB 

»sie urspriinglich regelmaBiger struiert waren und eine voll- 
stiindige Umkristallisation erfahren haben«, da u. a. »die 
konzentrisch-schalige oder radiale Struktur den spharischen 

Gebilden in physikalischer Hinsicht am meisten entspricht 
und deswegen eine haufige sekundare Erscheinung in ihnen 
ist, und da es sehr auffallend ware, daB bei der auBer- 
ordentlichen Verbreitung dieser Oolithe im Dogger der 
Schwabischen Alb sich nirgends Spuren der einstigen 
Strukturerhalten hatten«. Diese Ansicht und ihre Begrundung 

ist nicht haltbar, zudem berichten auch K a lkow sky  und 
Reis von ahnlichen Umkristallisationserscheinungen, die 
von innen nach auBen erfolgen.

Ais echte Ooide erwiesen sich auch die untersuchten 
Erze aus dem Personatensandstein des Frankischen Doggers. 

Dagegen will G.Brause (S. 148) solche Brauneisen-Gebilde 
unter der Gruppe »Pseudo-Ooide« eingereiht wissen, da sie 
»hóchstenfalls nur Andeutungen von konzentrisch-schaligem 
Aufbau zeigen und sich im Erlanger Institut dafiir jene 

Bezeichnung eingebiirgert hat«. Dieser Brauch erscheint 
nicht gerechtfertigt, weil die auBere Gestalt der Ooide 
erheblich wechseln kann unddiefraglichen Gesteineiiberdies 

gro Be Ahnlichkeit mit den Dorntener echten Oolithen be-

sitzen. Sie sind bei rascherSedimentation in starkerbewegtem 

Wasser entstanden, das die Niederschliige von kolloidalem 
Eisenhydroxyd nicht zu ungehindertem Absatz kommen 

lieB und so mehr das scheinbare Geprage eines Konglo- 
merates hervorrief.

Eine eigentiimliche Erscheinung tritt bei den Oolithen 

der oberfrankischen Coronatenschichten auf (ebenfalls bei 
Goslar), die in gleicher Weise auch von Brause und 
S c h n e i d e r h o h n  im Dogger e, von Ka lkow sky  im 

norddeutschen Buntsandstein bei K a l k o o l i t h e n  be- 
obachtet worden ist, Kalkowskys sogenannte »Dispulsions- 

struktur«. Sparlich verteilt sitzen in einer dichten Kalkgrund- 
masseziemlich groBe, meistlangliche, helleBrauneisenooide, 

die durchweg einen bald schmalen, bald breitern Saum von 
radialgestellten, groben, eisenschiissigen Kalzitfasern zeigen 
(Tafel 1, Abb. 9). Viele Anzeichen sprechen fur die Richtigkeit 
der von Brause gegebenen Erklarung, wonach' hier das 

urspriinglich in den Ooiden enthaltene Wasser spater den 
Kalk der nachsten Umgebung loste und dann in Form von 

stengeligem Kalzit wieder ausschied. Entsprechend deutet 
wohl auch Reis den Vorgang, wenn er schreibt: »Die 
Kontraktion der Korner wirkt nun nach der Einbettung 

noch immer fort, und so entstehen in der Peripherie Liicken, 
die spater mit Kalzit und Pyrit erfiillt werden«. Die Angabe 
muB jedoch auf gewisse Lagerstatten beschrankt werden; 

man findet die kranzartige Ausbildung des Pyrits wohl 
auch in kalkreichen Horizonten anderer Vorkommen (nach 

Gaub bei schwabischen Doggeroolithen), dagegen ist aber 
bei den Salzgitterer (Neokom) und Harzburger (Lias a) 

Brauneisenooiden keineSpur von »Randliicken«, wohl aber 
von Schrumpfrissen zu sehen.

Gegen die Ansichten von Brause und Reis laBt sich 
der gewichtige Einwand ins Feld fiihren, daB im Diinn- 

schliff die Saumbreite nicht der GroBe der Ooide und 
der davon abhangigen Menge des Lósungsmittels ent
spricht, sondern im Gegenteil bei ganz kleinen Kórnern 
am starksten entwickelt e rsche in t :  Derartige Ooide

mit breiten Hofen sind nur Teile groBerer Kugeln, dereń 
Brauneisenzentrum sich naturgemaB verkleinert, je ex- 

zentrischer der Schnitt gefiihrt wird, wahrend der Kalzit- 
saum an Flachę gewinnt. Nicht selten zeigen sich im 
Diinnschliff Stellen, wo nur noch ein gelbbrauner Kreis 

von Kalkspatkristallen sichtbar wird und so das Vor- 
handensein eines Ooides andeutet.

Fur die Eisensilikatoolithe der Schwabischen Alb hat 
G aub  eine eigenartige und, wie er auch selbst bemerkt, 
recht komplizierte Entwicklungsgeschichte angenommen:
1. Bildung eines pyritreichen, kalkoolithischen Gesteins;
2. (sehr bald darauf) metathetische Umsetzung dieses 

Gesteins in ein brauneisenoolithisches Gestein (Oxydation);
3.Umwandlung des Brauneisens in Eisensilikat(Reduktion).

Weit wahrscheinlicher fst die von G. Berg geauBerte
Meinung, daB bei den lothringischen Silikaterzen je nach 

dem Sauerstoffgehalt des Meerwassers entweder »Silikat- 
krusten oder Krusten von Eisenoxyd und Kieselsaure ent
standen*1. Hummel  scheint der Ansicht zuzuneigen, daB

1 O . B e r^ : Uber die Struktur und Entstehung der lothringischen Minette- 
erze, S. 130. Eine weitere AuBerung Bergs (Die mikroskopische Untersuchung 
der Erzlagerstatten, S. 158) lautet dagegen anders: »Die Komchen der Minette- 
erze sind im Innem nicht selten silikatisch, und dal? auch die jetzt oxydischen 
Teile fruher silikatisch waren, lafit ein zartes Kieselsaureskelett vermuten, 
welches nach ihrer Behandlung mit Salzz^ure zuruckbleibt«. Diese letzte SchluB- 
folgerung ist unbegrundet, weil das Skelett bisher bei allen Eisenooiden nach- 
gewiesen werden konnte, z. B. Salzgitter, Wesergebirge, Schwabische Alb usw.



9, Juni 1923 G iu c k a u f 559

alle Limonitoolithe aus Silikatoolithen durch Oxydation 

entstanden sind. Diese Annahme trifft bei den Lagerstiitten 
von Salzgitter, Harzburg, Oberfranken u. a. sicher nicht 

zu. Zu Recht besteht wohl die friihere Angabe Nahnsens 
(S. 309), die Eisensilikatoolithe aus dem Malm des Weser- 
gebirges seien primare Bildungen, wobei »die Kieselsaure 
soviel Eisenhydroxyd an sich band, wie sie konnte; der 
UberschuB von Eisenhydroxyd wurde rein ausgeschieden«.

• Schneiderhohn (S. 15rerklart die Eisensilikate, wie 
Chamosit usw., fiir »eine bei etwas hohern Driicken und 

Temperaturen bestandige Zustandsform eines gemengten 

Eisenoxyd-Kieselsaure-Tonerde-Gels«.
Nach allem darf man mit Sicherheit auf die primare 

Entstehung der Eisensilikatooide in bezug auf die auBere 

Gestalt und den Eisengehalt schlieBen, wenn auch uber die 
primare oder sekundare Natur der jetzt vorIiegenden Eisen- 
verbindung noch Meinungsverschiedenheiten herrschen.

Fur primar halt N ah n sen  ebenfalls die Roteisen- . 

oolithedesWesergebirges, allerdings mit derEinschrankung, 
daB sich urspriinglich Eisenhydroxyd bildete, aber spater in 
die Oxydform ubergefiihrt wurde. Derartige Umsetzungen 
durch Druck, Temperatur und andere Einwirkungen nimmt 

auch Smyth  bei Beschreibung der Clintonerze an.

Op t i s che  E r s c h e in u n g e n  bei O o id en .

In enger Beziehung zur Austrocknung und der vielfach 
dadurch bewirkten Zusammenziehung der Ooide stelien 

die optischen Eigenschaften dieser Konkretionen.
Bei den Versuchen von Vater, ButschIi u.a. hatten 

sich die erhaltenen amorphen Kalk-Spharolithe ais auBer- 

ordentlich unbestandig erwiesen, und diese Tatsache mag 
Aufklarung geben, warum bisher weder naturliche noch 
kiinstliche amorphe Kalkooide beobachtet worden sind1.

Zweifellos ist bei allen nur oder vorwiegend aus Kalk 
aufgebauten Ooiden das Auftreten des Bertrandschen Inter- 

ferenzkreuzes auf die kristalline Natur der Substanz zuriick- 
zufiiliren, indem die winzjg kleinen lndividuen aus Kalzit 
(Aragonit) radial oder tangential gerichtet sind. Fiir die 
Entscheidung, welche Anordnung vorliegt, ist dabei nicht 
die auBere radialfaserige oderkonzentrisch-schalige Struktur 
der Ooide maBgebend, sondern dereń positiver oder 

negativer Charakter, d. h. die radiale oder tangentiale Lage 
der gróBten optischen Elastizitat. In den Fallen, wo die 

Umkristallisation der Gebilde in ein groberes Korn schon 
begonnen hat, kann man allerdings meist nicht mehr 
von positiven oder negativen Ooiden sprechen, weil die 

einzelnen, nun ohne weiteres unter dem Mikroskop sicht
baren maividuen nur noch teilweise, gelegentlich iiber- 

haupt nicht mehr geordnet sind.
Die Gelnatur der Eisenooide kennzeichnet sich rein 

auBerlich schon durch die vielen feinen Schrumpfr isse 
(Tafel 1, Abb. 1 und 3) und bildet ohne Frage einen 

wichtigen AnlaB, die hier nur schwache Doppelbrechung 
fiir Spannungserscheinungen zu halten. Auch Gaub (S.50) 
deutet so die optischen Eigenschaften der Skelette von 
schwabischen Brauneisenoolithen, stellt aber spater (S.53/4) 

bei Betrachtung der Eisensilikatoolithe folgende Behaup- 
tung auf: »Alle diese Erscheinungen, die in gleicher Weise

1 Die Angabe H urarae ls , daB *es durch R e is  wahrscheinlich geraacht 
worden ist, da8 die Kalkoolithe ursprunglich aus einer kolloidalen Modifikation 
aes Kalkkarbonates bestehen*. ist irrig. V a t e r hat bereits 1901 darauf hin- 
gewiesen.

auch bei B raune i se noo l i t h e n  und bei vielen Kalk- 
oolithen (sehr schon an den Karlsbader Erbsensteinen) be

obachtet werden konnen, werden sehr leicht erklart durch 
die Annahme, daB die einzelnen Schalen aus feinsten, senk- 
recht zur Schalenflache angeordneten, gerade ausloschen- 
den Prismen gebildet sind, in dereń Langsrichtung die 

kleinste optische Elastizitat liegt«. Es bleibt unklar, warum 
Gaub fur die bei den Ooiden und dereń Skeletten gleichen 
optischen Eigenschaften verschiedene Erkliirungen herbei- 
zieht1. Im Gegenteil ist nach den bei Salzgitterer Ooiden 
gemachten Erfahrungen gerade zu vermuten, daB diese 
Doppelbrechungserscheinungen den gleichen Ursprung 

haben und hauptsachlich mit dem Materiał des Skelettes, 
weniger mit den das Ooid sonst aufbauenden Substanzen 
zusammenhangen. Nach Lazarević erwiesen sich Eisen- 
hydroxydgele, wie Stilpnosiderite und Ehrenwerthit, ais 

optisch isotrop, wahrend viele Tonerdekieselsauregele 
Spannungsdoppelbrechungen zeigen2. Danach kann das 

bei den hier untersuchten Ooiden auftretende Interferenz- 
kreuz recht wohl die Folgę von Spannungen sein, ob- 

gleich dem wieder andere Erwagungen gegenuberstehen: 
Druck verursacht optisch negative, Dehnung jedoch immer 
positive Erscheinungen. Die durchweg etwas dunklern 
auBern Hiillen der Brauneisenooide bilden nun sicher 
Anzeichen fiir die beginnende, von auBen nach innen 
fortschreitende Wasserentziehung der Ooide. Dann sollten 
die am Umfang zuerst schrumpfenden Ooidteile, falls sie 

nicht aufreiBen, wie ein Ring das Zentrum zusammen- 
pressen und auf diese Weise ein am Rand positives, in 
der Mitte aber negatives Ooid erzeugen. Den zahlreichen 

Spriingen zufolge, die vielfach radia! verlaufen und nach 
dem Ooidinnern meist an Zahl und Breite abnehmen, 
treten indessen nur Zugkrafte auf, die ein optisch posi- 
tives Bild ergeben miiBten. Alle Brauneisen- und Eisen
silikatooide hatten sich aber ais einheitlich negativ er

wiesen.
Wenn die olivgrunen Silikatooide des Wesergebirges, 

nach G aub  auch die der Schwabischen Alb, das Inter- 
ferenzkreuz ganz besonders deutlich zeigen, so ist hier 
wohl die chemische Zusammensetzung der Ooide von 

EinfluB, vielleicht auch die Wasserentziehung oder eine 
Umwandlung des urspriinglichen Gelgemenges.

In den Gebieten, wo sich Eisen- oder Kalkoolithe 
bildeten, mógen von den wechselnden Stromungen und 
Wellenbewegungen des Meeres gelegentlich auch alte Ab- 
lagerungen oolithischer Gesteine wieder zerstórt und auf- 
bereitet worden sein. In solchen Fallen zersprangen die 
von Rissen durchzogenen Ooide leicht und ergaben ein 
willkommenes Kernmaterial fiir die jetzt neu entstehenden 

Kiigelchen.

Vorkommen von G laukon it  im Salzgitterer Erz.

Nach H u m m e l  »ist es eine auffallige Tatsache, daB 
die Glaukonitgesteine und die Eisenoolithe sich gegenseitig 
ausschlieBen bzw. vertreten«. Wenn'diese Behauptung 

auch auf die Angaben vieler anderer Forscher zurflckgreifen 
kann, so ist sie doch fiir den Salzgitterer Eisenerzhorizont 
nicht zutreffend. Dort finden sich in einzelnen Erzproben,

‘ O s tw a ld  und Leh m an n  schlieBen sich nicht der Ansicht v. W e im arns  
an, daB der kristalHnische (vektoriale) Zustand fur alle festen. flussigen und 
sogar gasfórmigen Stoffe charakteristisch ist, und daB es in aer Natur uber- 
haupt keine amorphen Kórper gibt.

* Kolloidzeitschrift 1909, H. 6, S. 306/7.
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vor allem bei Flachstóckheim und Dórnten, zahlreiche 
Glaukonit- und Oolithkórner in regeiloser Verteilung 
zusammen; nichts laBt auf eine sekundare Lagerstatte 

schlieBen1. Die unregelmaBig eckigen, nicht abgerollten 
Glaukonitbróckchen sehen solchen aus dem Tourtiamergel 
der belgischen Kreide auBerordentlich ahnlich, und ebenso 

stimmen auch die Ooide mit denen aus andern Fund- 
orten des Neokomhorizontes, wo keine Glaukonite vor- 
kommen, vóllig iiberein. Somit haben sich die G lau-  
k o n i t k ó r n e r  des Salzgitterer Konglomerates sicher mit 

Ooiden z u s am m en  neu geb i l de t .  Der Farbę und 
dem sonstigen optischen Verhalten nach stehen sie an- 

scheinend in verschiedenen Stufen der Entwicklung.

Einteilung der Kalk- und Eisenooide.

Versuche,die verschiedenen Abarten der Oolithe (Ooide) 
einzuteilen und zu ordnen, sind mehrfach untemommen 

worden. U. a. gab Z i r k e l  seinerzeit eine Gliederung 
der Kalkoolithe nach ihrem morphologischen Aufbau: 

1. nur mit konzentrischen Lagen; 2, konzentrische Lagen 
und radiale Fasern; 3. nur mit radialen Fasern. Diese 
Sonderung ist schwierig durchzufuhren, da die unter 2 
und 3 erwahnten Ooidstrukturen wahrscheinlich stets 

durch Umkristallisation aus 1 entstehen.

In letzter Zeit hat S c h n e i d e r h ó h n  ini AnschluB 
an seine Beschreibung der Wasseralfinger Erze die dort 
auftretenden Eisenoolithe nach drei Ausbildungsarten 

getrennt. Auf diese drei Gruppen sollen sich alle oder 
wenigstens die meisten jurassischen Eisenoolithe zuriick- 

fiihren lassen. Schneiderhóhn unterscheidet:

1 Auch F. O o e b c l erwShnt (S. 60), daB in der Flachstockheimer Tief- 
bohrungV bel 305-341,3 m ebenfalls glaukonitischerTon mit Ooiden angetroffen 
worden ist.

B. K a l k - E i s e n - O o i d e .A. Kal koo i de.
(stets primSr)

konzentrisch-schalig, radialfaserig, 
granosphar

raassive Ooide

X

Kernooide

Fossil- j sonstige 
ooide ; Kern- 

j ooide

Kalk-, Quarz-, Brauneisen- 
kerne

(Eisen-Kalk-Ooide)
(prirnar und sekundilr)

primare Ooide 
Materiał: Kalk 

und Eisen- 
verbindungen 

wechsellagernd

Vorkomnien: Buntsandstein, 
Muschelkalk* 
Jura

Coronatenlager 
des Hansa- 

stollens

sekundSre Ooide, 
Materiał: Eisen- 

verbindungen 
und nachtr3glich 
eingedrungener 

Kalk

vgl. unter C, 
sekundarc- 
Eisenooide

Dogger der 
Schwabischen 

Alb

1. Typus 

Wasseralfinger 
Dogger-p-Erz

braun

Durchm.
0,25 mm, 

meist gleich, 
kugelig, ellips.

Eisenoxydhydrat 
versch. Zus. + 

Kieselsaure

meist fremd aus ■ 
Quarz

2. Typus 

Dogger-s-Erz

Farbę: 

braun, braungelb

GroBe: 
Durchm. 

0,2-2 mm, 
verschieden, 

kugelig1,' ellips.

Materiał: 
sehr feinschalig, 

Eisenoxydhydrat + 
Serizit + Karbonat

Kern: 

ohne Kern oder 
Ooidbruchstucke 

Grundmasse: 

mergelig mit 
vielen kalkigen 

Fossilresten, 
eisenschiissig

3. Typus 

Lias-a-Erz

grun 
(braun verwitt.)

Durchm.
0,25 mm, 

oft gleich, 
kugelig, ellips.

Eisenoxydulton- 
erdesilikat (iiber- 
gehend in Eisen- 

oxydhydrat)

oft ohne, sonst 
Brauneisenbrocken

kalkig mit vielen 
kalkigen Fossil- 

bruchstucken, z.T.
eisenschiissig,

Quarzkórnerfehlen

feinkornig, kalkig- 
serizitisch, nicht 

eisenschiissig, 
zahlreiche 

Quarzkórner

Die Schneiderhóhnsche Gliederung beriicksichtigt 
nur gewisse auBere Eigenschaften der oolithischen Erze 
und kennzeichnet in diesem Rahmen die verschiedenen 

Abarten der jurassischen Oolithe. Im einzelnen sind 
aber die Kalk- und Eisenoolithe des Juras und anderer 

Formationen so mannigfaltig ausgebildet und doch durch 
bezeichnende Merkmale scharf geschieden, daB eine 
weitere Einteilung gerechtfertigt erscheint, die auBer der 
chemischen Zusanmiensetzung und dem Gefiige auch 
Entstehung und Vorkommen berucksichtigt und die nach- 
stehend wiedergegeben ist.

C. E i s e n o o i d e .
(prlraar und sekundUr)

prlm^re Bildungen

Brauneisenooide

Rot- Braun- Eisen-
eisen* eisen* silikat-
ooide ooide ooide

Eisensilikatooide

/\

Braun- Eisen- 
eisen- silikat- 
ooide ooide

Weitere Einteilung wie unter A

Y  Y  r  Y

Weser- Salz- Weser- Loth- Loth-
gebirge, gitter, gebirge ringen ringen
Clinton Harz- (Loth- u. a. (Weser-

rlngen, gebirge)
Thu- u. a.

burg,
Ober- ___

franken, ringen) 
Loth- u. a . 

ringen

sekundare Bildungen 

(durch Metathese, Meta- 
soraatose usw. aus Kalk- 
oolden hervdrgegangen)

y
Eisenooide

X

Spat- Braun- 
eisen- eisen
ooide ooide

Y

Spat-
eisen-
ooide

Braun
eisen
ooide

Kalk-Eisen-
Ooide

(vgl. unter 
B. sek. 

Kalk-Eisen- 
Ooide)

(SchluB f.)

Der Ruhrkohlenbergbau im Jahre 1922.

In dem Wiederaufstieg der F o r d e r u n g  des Ruhr- 

bezirks ist im letzten jahre eine starkę Verlangsamung ein- 
getreten, die Forderung war bei 97,3 Mili. t nur 3,2 Mili. t

oder 3,43 %  gróBer ais im Vorjahr, das seinerseits gegen
1920 einen Zuwachs um annahernd 6 Mili. t oder 6,64 % 
gebracht hatte. Hinter der Gewinnung vom Jahre 1913 ist
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die letztjahrige Fórderung noch um 17 Mili. t oder 15,02 %  
zuruekgeblieben, dagegen hat die Kokserzeugung,  die 
1922 gegen das Vorjahr eine Steigerung um 1,9 Mili. t erfuhr, 
bei 25 Mili. t die Vorkriegsgewinnung um ein Geringes 

iiberholt; gegen die im Kriege verzeichnete Hochstziffer 
von 26,9 Mili. t ergibt sich aber immer noch ein Abstand 
von 1,8 Mili. t. Im Gegensatz zur Koksgewinnung war die 
PreBkohlenerzeugung im letzten Jahre kleiner ais im 

Jahre 1913, u.zw.um 736000toder 14,86%. Im einzelnen 
unterrichten die Zahlentafel 1 und das zugehorige Schau- 

bild (Abb. l) uber die Entwicklung der Gewinnung des 
Ruhrbezirks in den Jaliren 1913-1922.

Neben der Gesamtgewinnung ist in der Zahlen
tafel 1 auch die a r b e i t s t a g l i c h e  Gewinnung zur 

Darstellung gebracht; sie war im Berichtsjahre bei Kohle 
mit 322 873 t um 56967 t kleiner ais 1913, dagegen um 
11 492 t gróBer ais im Vorjahr, fiir Koks sind die ent- 
sprechenden Zahlen + 257 und + 5220 t, fiir PreBkohle 

- 2449 und — 476 t. Ferner werden in der Zahlentafel 
auch Angaben iiber die Entwicklung der Belegschaft ge- 
boten. Diese zeigt im letzten Jahr nur einen geringen

Z a h le n t a f e l

Z ah len ta fe l  1. Gewinnung und Belegschaft 
im Ruhrbezirk 1913—1922.

Jahr

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

Oesamtforderung bzw.
Erzeugung 

Stein- I K Ł I PreB 
kohle | Koks ! kohle 

1000 t

114 550
98 260 
86 795
94 164
99 081
95 977 
70 946 
88 256 
94 115 
97 346

24 958 1 
20 779 i 
20 433 
26282 
26 867 
26 872 
17 226 
20390 
23 146
25 052

4954
4292
4319
3943
3697
3671
2800
3635
4372
4218

Arbeitstagliche Fórderung 
bzw. Erzeugung

Stein-
kohle

t

Koks

t

PreB
kohle

t

379 840 
325 634 
287 638 
312 838 
327 244 
317 280 
235 701 
291 755 
311 381 
322 873

68 377 
56930 
58 329 
71 074 
73 607 
73 622 
47 195 
55 709 
63 414 
68 634

16 439 
14 224 
14 314
13 101 
12210
12 136 
9 302

12017
14 466
13 990

Oesamt-
beleg-
schaft1

409 182 
382 869 
317 8792 
371 4462 
424 6322 
435 7632 
432 083 2 
496559 
547 330 
552 188

1 Fiir die Jahre 1913 und 1914 ohne Kranke und Beurlaubtc einschl. 
technische Beamte, fiir 1915 — 1922 einschl. Kranke und Beurlaubte ohne 
technische Beamte.

2 Einschl. Kriegsgefangene, dereń Zahl in 1915:12708, 1916 : 49361, 
1917:56502, 1918 : 54952, 1919: 88 betrug.

Zuwachs; mit 552000 Mann war sie um 4900 Mann 
gróBer ais im Vorjahr, gegen 1913 ergibt sich die sehr 
erhebliche Steigerung um 143000 Mann oder 34,95%.

Monatliche Kohlen-, Koks- und PreBkohlengewinnung im Ruhrbezirk 

in den lahren 1921 und 1922.

Kohle Koks PreBkohle

Monat 1921 1922 1921 1922 1921 1922

t t t t t t

i n s g e s a m t

Januar ................................... 8 072 912 8 132 763 1 940 877 2 021 233 324 435 369 660

Februar .............................. 8 174 606 7 737 974 I 835 670 1 794 244 360 243 305 098

M a r z ................................... 7 685 185 9 014 278 1 977 034 2 088 066 360 023 374 210

1. Vierteljahr 23 932 703 24 885 015 5 753 581 5 903 543 1 044 701 1 048 968

A p r i l .................................. 7 894 9S5 7 512 646 1 929 294 2 032 679 373 183 302 657

M a i........................ 6 954 607 8 081 951 1 979 629 2 075 238 330 797 298 964

Juni . ................................... 7 753 350 7 078 361 1 918 863 2 020 200 383 089 283 514

2. Vierteljahr 22 602 942 22 672 95S 5 827 786 6128117 1 087 069 885135

J u l i ................... 7 782 676 7 S64 200 1 891 089 2105 706 377 299 352 784

A u g u s t .............................. 8 068 065 8 336 773 1 904 617 2 176 208 398 267 375 191

S ep tem be r ......................... 7 853 871 8 265 688 1 874 470 2128328 388 593 413282

3. Vierteljahr 23 704 612 24 466 661 5 670 176 6 410242 1 164 159 1 141 257

Oklober . ......................... 8 047 353 8 827 126 1 965 358 2 220 623 391 389 400 290

N o v e m b e r ......................... 7 772 658 8 596 214 1 922 477 2 176 850 350 481 376 438

D e ze m b e r ......................... 8 054 517 . 7 898 202 2 006 606 2 212173 334 679 365 795

4. Vierteljahr 23 874 528 25 321 542 5 894 441 6 609 646 1 076549 1 142 523

ganzes Jahr 94 114 785 97 346176 23 145 984 25 051 548 4 372 478 4 217 883

a r b e i t s t a g l i c h

Januar......................... 332 904 322 090 62 609 65 201 13 379 14 640

Februar .................... 340 609 322 416 65 560 64 080 15010 12712

Marz . . , 307 407 333 862 63 775 67 357 14 401 13 860

1. Vierteljahr 326 726 326 361 63 929 65 595 14 262 13 757

A p r i l .................... 303 653 326 637 64 310 67 756 14 353 13159

Mai . . . 299 123 310 844 63 859 66 943 14 228 11 499

J u n i.................... 307 063 298 036 63 962 67 340 15 172 11 937

2. Vierteljahr 303 395 311 656 64 042 67 342 14 592 12167

Juli . . . 299 334 302 469 61 003 67 926 14512 13 569

August................... 298 817 308 769 61 439 70 200 14751 13 896

S ep te m b e r ......................... 302 072 317911 62 482 70 944 14 946 15 895

3, Vier(eljahr 300 058 309 705 61 632 69 677 14 737 14 446

Oktober . . . 309 514 339 505 63 399 71 633 15 053 15 396

November . . , 320 522 354 483 64 083 72 562 14 453 15 523

Dezember ......................... 318991 339 708 64 729 71360 13 255 15 733

4. Vierteljahr 316219 344 511 64070 71 844 14 259 15 545

ganzes Jahr 311 381 322 873 63 414 68 634 14 466 13990
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Von M o n a t  zu M ona t  zeigt die letztjahrige Ge

winnung des Ruhrbergbaues an Kohle, Koks und PreB- 
kohle der Gesamtmenge nach und im arbeitstaglichen 

Durchschnitt die in Zahlentafel 2 wiedergegebene Ent
wicklung.

Abb. 1. Gewinnung und Belegschaft im Ruhrbezirk 
1913-1922.

Bei der Fórderung weist in der Gesamtmenge der 
Marz, im arbeitstaglichen Durchschnitt der November 

das giinstigste Ergebnis auf. Die Kokserzeugung war 
der Gesamtmenge nach am gróBten im Oktober, im 

arbeitstaglichen Durchschnitt im November. Die hóchste 
Ziffer der PreBkohlenherstellung fallt der Gesamtmenge 
wie dem arbeitstaglichen Durchschnitt nach in den 

September.

Es wurde bereits auf die geringfiigige Zunahme der 
Belegschaft im Durchschnitt des letzten Jahres hingewiesen; 

zeitweise schien es sogar, ais ob mit einem betrachtlichen 
Ruckgang der Arbeiterzahl zu rechnen sein wurde. Im 

Fruhjahr setzte eine sehr starkę Abwanderung ein, welche 
die Belegschaftszahl von 561 086 im Januar auf 535861 

Mann im Juni herabdriickte; der in der zweiten Jahres- 
halfte erfolgende Zustrom schuf jedoch wieder einen voIlen 
Ausgleich, und im Dezember war die Belegschaft mit 
562174 Mann um ein geringes gróBer ais bei jahres- 
beginn.

Zah le n t a f e l  3. Arbeiterzahl im niederrheinisch-west- 

falischen Steinkohlenbergbau in den Jahren 1921 und 1922.

Monat 1921 1922

537 399 
539094 
541 177

561 086 
561158 
555 608

1. Vierteljahr 539 223 

542 598 
545 334 
547 664

559 284 

551 953 
545 640 
535 861

2. Vierteljahr

J u l i ....................*.
A ugus t....................
September. . . .

545 199 

547 499
549 400
550 502

544485 

539 472 
544 538 
550 889

3. Vierteljahr 

Oktober . . . .  
November. . . . 
Dezember . . . .

549 133 

551 730 
555 971 
559 589

544 966 

556 808
561 065
562 174

4. Vierteljahr 555 763 560016

ganzes Jahr 547 330 552 188

Die Zahl der im Ruhrbergbau tatigen Beamten stellte 

sich am SchluB des Berichtsjahres auf 29 539, davon 
waren 20 280 technische Beamte und 9259 kaufmannische 

Beamte. Im Durchschnitt des Jahres ergibt sich eine

Zah le n ta f e l  4. Beamtenzahl im Ruhrbergbau

1921 und 1922.

1921

technische | nl> i ' ć h e  

Beamte

1922

technische | mgnnjs<;|ie 

Beamte

Januar .................... 18510 
18 257 
18 261

7532
8098
8168

19 363 
19 426 
19 553

8 671 
8 690 
8 734

1. Vierteljahr 18 343 

18 501 
18 527 
18617

7 933

8 326 
8 373 
8 403

19447 

19 725 
19 800 
19 902

8 698 

‘8 843 
8 861 
8 946

2. Vierteljahr 

J u l i .........................

September. . . .

18 548 

18 728 
18 883 
18 928

8 367 

8 553 
8 445 
8510

19 809 

19 964 
20131 
20116

8 883

8 974
9 059 
9121

3. Vierteljahr

Oktober....................
November . . . .  
Dezember . . . .

18 846

19 022 
19 084 
19106

8 503 

8511 
8 538 
8 557

20 070 

20 246 
20 270 
20 280

9 051 

9165 
92S7 
9 259

4. Vierteljahr 19 071 8 535 20 265 9 237

ganzes Jahr 18 702 8 335 19 898 8 968

Zunahme der Beamtenschaft gegen das Vorjahr um 1829; 
die Zahl der technischen Beamten hat sich um 1196, die 
der kaufmannischen um 633 erhoht. Die Entwicklung der 
Zahl der technischen und kaufmannischen Beamten ist 

vom Jahre 1913 ab in Zahlentafel 5 wiedergegeben.

Es ist aus diesen Angaben eine Zunahme der Zahl 
der technischen Beamten in dem in Frage stehenden Jahr- 
zehnt um 7899 oder 65,83 %  und der kaufmannischen 

Beamten um 6079 oder 210,42% zu ersehen. Auf 1 Mili. t 
Fórderung kamen im Jahre 1913 105 technische Beamte 
und 130 technische und kaufmannische Beamte, im letzten 

Jahre dagegen 204 bzw. 297. Die Verschiebung in diesem 
Verhaltnis ist ais Selbstkosten steigemdes Moment immer- 
hin nicht auBer acht zu lassen, wenn ihr auch entfernt
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Zah len ta fe l  5. Zahl der Beaniten im Ruhrbergbau 
1913-1922.

Technische Beamte Katif-
itiaiiiiisclie

Technische und kaufiniinnische 
Bearatc Insgesamt

uberhaupt
auf 1 Mili. t 
Fórderung

Beamte
iiberhaupt

auf 1 Mili. t 
Fórderung

1913 11 999 105 2 889 14 888 130
1914 11 481 117 2 782 14 263 145
1915 9 656 111 2 399 12 055 139
1916 10 378 110 2 591 12 969 137
1917 11747 118 2 944 14 691 148
1918 12 940 135 3213 16153 168
1919 15 235 214 4 434 19 669 276
1920 17 023 193 5 839 22 S62 259
1921 . 18 342 194 7 358 25 700 272
1922 19 898 204 8 968 28 866 297

nicht die gleiche Bedeutung zukommt wie dem weiter 
unten zu behandelnden gleichzeitigen Riickgang des Fórder- 
anteils je Arbeiter.

Die Zahl der monatlich auf einen angelegten Arbeiter 

verfahrenen Sch ich ten  bewegte sich im Berichtsjahr 
zwischen einer Mindestzahl von 24,31' (Juni) und einer 
Hóchstziffer von 28,05 (November). In diesen Zahlen 

sind aucli die Uber- und Nebenschichten enthalten, die 
in den einzelnen Monaten zwischen einer Mindestzahl von 

1,10 (Marz) und einer Hóchstzahl von 3,48 (November) 

schwankten.
Nachdem im Marz 1921 das mit den Belegschaften 

getroffene Uberschichtenabkommen nach etwa ein- 
jahriger Dauer abgelaufen war, kam es vorlaufig nicht 
wieder zu einer ahnlichen Abmąchung. Anstelle der weg- 

gefallenen Pflichtuberschichten wurden jedocli bereits im 
letzten Jahresviertel von 1921 und in wachsendem Masse 
im Friihjahr und Sommer 1922 in groBerer Zahl frei- 
willige Uberschichten verfahren, bis dann im September 

des Berichtsjahres wieder ein neues Uberschichtenab-

Zah len ta fe l  6. Uber-, Neben- und Feierschichten auf den Zechen des Ruhrbezirks (Oberbergamtsbezirk Dortmund 

zuziigl. linksrheinische Zechen) auf einen angelegten Arbeiter. (Zum Zwecke der Vergleichbarkeit sind die Angaben

auf einen Monat von 26 Arbeitstagen berechnet worden.)

Monat

Oberhaupt ver- 
fahrene Schichten 
(einschl. Uber-und 

Nebenschichten)

1921 | 1922

Dąvon
Ober

Net
schic

1921

waren
und

eu-
hten

1922

betrieb
Oru

1921

stechn.
nde

1922

Krankheit 

1921 J 1922

Feiersc

cntschiidigter
Urlaub

192111922

hichte

sons
Fei

1921

n

tiges
ern

1922

Ausstande

1921]1922

Zl

1921

s.

1922

± Uber- und 
Nebenschichten 

gegen Feier
schichten

1921 | 1922

28,19 25,07 4,02 1,15 0,02 0,04 0,99 1,18 0,20 0,15 0,67 0,64 0,07 . 2,00 2,04 + 2,02 _ 0,89
27,87 25,05 3,78 1,13 0,04 0,03 1,01 1,08 0,19 0,13 0,65 0,60 0,02 — 1,91 2,08 + 1,87 — 0,95
25,61 25,48 2,19 1,10 0,08 0,02 0,99 0,88 0,39 0,18 0,77 0,51 0,33 . 2,56 1,62 — 0,37 — 0,52
24,98 25,72 0,77 1,57 0,01 1,98 0,87 0,10 0,36 0,65 0,61 0,09 . 1,82 1,85 — 1,05 — 0,28
24,71 24,77 1,12 1,36 0,01 0,02 0,99 0,79 0,78 0,70 0,70 0,91 — 0,17 2,48 2,59 — 1,36 — 1,23
24,56 24,31 0,88 1,44 0,01 0,01 0,88 0,81 0,99 0,99 0,58 1,32 — — 2,46 3,13 — 1,58 — 1,69
24,43 24,99 0,98 1,51 0,03 0,01 0,87 0,79 1,05 0,98 0,60 0,71 — 0,04 2,55 2,53 — 1,57 — 1,02
24,30 25,15 0,90 1,55 0,02 0,01 0,88 0,73 1,06 1,03 0,62 0,63 0,01 — 2,59 2,40 _ _ 1,69 — 0,85
24,51 25,S2 0,94 2,21 0,02 0,01 0,88 0,68 0,88 0,94 0,63 0,68 0,02 0,10 2,43 2,41 _ 1,49 — 0,20
25,06 27,16 1,10 3,11 0,01 0,02 0,83 0,69 0,54 0,57 0,64 0,67 0,02 — 2,05 1,95 — 0,95 + 1,16
25,77 28,05 1,33 3,48 0,01 0,01 0,73 0,71 0,29 0,26 0,62 0,58 — . 1,66 1,56 _ 0,33 + 1,92
25,31 27,40 1,06 2,83 0,02 0,01 0,86 0,74 0,25 0,26 0,74 0,67 0,01 0,01 1,92 1,69 — 0,85 + 1,14

305,18

25,43

309,09

25,76

18,96

1,58

22,49

1,87

0,28

0,02

0,20

0,02

10,87

0,91

9,95

0,83

6,73

0,56

6,48

0,54

7,87

0,66

8,51

0,71

0,56

0,05

0,33

0,03

26,42

2,20

25,76

2,15 :
7,46

0,62 :
3,27

0,28

Januar. . 
Februar . 
Marz . . 
April . . 
Ma i . . . 
Juni. . . 
Juli . . . 
August . 
September 
Oktober . 
November 
Dezember

jahrlich insg. 
Monats- 
durchschnitt

kommen in Kraft trat. Es war jedoch nur bis zum 18. De
zember wirksam, sollte aber kurz nach Jahresbeginn wieder 

aufleben; dies wurde jedoch durch den Ruhreinbruch der 
Franzosen und Belgier verhindert.

Die Zahl der Feierschichten im ganzen war geringer 
a!s im Vorjahr, wozu im besondern die Abnahme der 

Krankfeierschichten beitrug. Der tarifmaBige Urlaub hatte 
Schichtenausfalle auf einen angelegten Arbeiter von 0,13 
bis 1,03 im Monat und im ganzen von 6,48 zur Folgę; 
die Hóchstziffer, welcher auch die Zahlen fiir Juni, Juli 

und September fast gleich kamen, fallt in den August. 
Schichtenausfalle infolge Wagenmangels waren im Be
richtsjahr ebensowenig wie im Vorjahr zu verzeichnen. 
Bei fehlender Abfuhrmóglichkeit fiir Kohle stiirzten die 
Zechen auf die Halde und vermieden so die Einlegung von 

Feierschichten. In den ersten neun Monaten des Berichts
jahres uberwogen die Feierschichten die Uber- und Neben

schichten, erst nach AbschlieBung des neuen Ubereinkom- 
mens im September trat das umgekehrte Verhaltnis ein.

Von Ausstanden blieb der Ruhrbergbau weitgehend 
verschont. Die Besserung, die auf diesem Gebiete ein- 
getreten ist, wird durch die folgenden Zahlen beleuchtet.

Zahlentafel  7. Schichten- und Fórderausfall infolge 

von Ausstanden im Jahre 1921 und 1922.

Entgangene Schichten Fórderausfall
Monat insgesamt

1921 1922 1921 1922

Januar . . . . 33 964 1 903 21 353 1 314
Februar . . . 10 295 — 7 377 —

Marz . . . . 174 066 2195 118 683 1 606

April . . . .  
M a i ...................

47 391 930 30 522 681
— 93 467 — 62 870

2 858 — 1 990 —  ,

J u l i .................... — 20 377 — 13 844

August . . . 2 921 — 2 130 —

September . . 9 060 55 684 6 218 39 914

Oktober . . . 11 019 117 7 422 93
November . . — — —

Dezember. . . 3 609 4 200 2 489 2 685

zus. 295 183 178 873 198 184 I 123 007

1919 hatte sich infolge von Ausstanden ein Schichten- 

ausfall von 6,41 Mili. ergeben, 1920 von 2,62 Mili., 1921 
dagegen nur von 295 000 und im letzten Jahre von 
179000. Entsprechend ermaBigte sich der durch die Aus- 

stande hervorgerufene Fórderausfall von 4,29 Mili. t im
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Jahre 1919 auf 1,56 Mili. t im Jahre 1920, 198 000 t 
in 1921 und 123 000 t im Berichtsjahr. Im einzelnen 
ist die Ausstandsbewegung in der vorausgegangenen 
Zahlentafel dargestellt. Danacli waren vier Monate, u. zw.

Februar, Juni, August und November, von Ausstanden 
volIig frei. Ein nennenswerter Sehichtenausfall wurde 
durch Arbeitskampfe nur im Mai, Juli und September 
hervorgerufen. (SchluB f.)

U M S C h  A U.

Versucli an einem Zweiflammrolirkessel 

mit Drehstrom-Gasfeuerung.

Nach den hier bereits behandelten1 Untersuchungen des 

Dampfkessel-Uberwachungs-Vereins der Zechen im Oberberg- 

amtsbezirk Dortmund an Einflammrohrkesseln mit Rodberg- 

Brennern ist nunmehr auch an einem Zweiflanimrohrkessel 
ein Verdampfungsversuch angestellt und zum Vergleich ein Ein- 

flammrohrkessel herangezogen worden. Die auf verschiedenen 

Schachtanlagen stehenden beiden Kessel haben weder Uber- 
hitzer noch Vorwarmer.

Bei den in derselben Weise durchgefuhrten Versuchen 

wurde das Speisewasser in geeichten Kasten unter Beriick- 
sichtigung der Eichtemperatur gemessen. Die Feststellung der 

Oasmenge erfolgte mit Hilfe von Staurohr und Mikromano- 

meter in folgender Weise: Vor Beginn des Versuches war der 

Me6querschnitt in sechs flachengleiche Ringąuerschnitte ein- 
geteilt worden, in denen man jedesmal in der wagerechten und 

senkrechten Achse die zugehórigen Oasgeschwindigkeiten er- 

mittelte und dann aus den gefundenen Werten die mittlere Gas- 

geschwindigkeit errechnete. Das Staurohr wurde fiir die Dauer 

der Versuche auf einen Punkt der mittlern Gasgeschwindigkeit 

eingestellt und diese immer wieder in gewissen Zeitabschnitten 

nachgepriift. Die Ablcsungen der Geschwindigkeitshohe am 

Mikromanometer erfolgten alle 2 ‘/a min. Der Heizwert wurde 
mit dem Junkersschen Kalorimeter ermittelt, dessen Thermo- 

meter von der Reichsanstalt in Berlin neu geeicht worden 

waren, und das spezifische Gewicht des Gases mit der Schilling- 

schen Vorrichtung bestimmt. Beide Messungen wiederholten

Y e r s u c h s e r g e b n i s s e .

1

Versuch

2 3

Brennerbauart......................... Rodberg-Brenner Brenner mit 
Drallstein

Dauer des Versuches . . st 7 7 7
Bauart des Kessels . . . . Zwei- Ein- Zwei*

flammrohr flammrohr flammrohr
Heizflache des Kessels . qm 107,34 91,37 107,34
Art des Gases . . . . . . JberschuBgas

Gasmenge insgesanit . cbm 4116 2128 3990
Gasmenge . . . .  cbm/st 
Unterer Heizweit des

588 304 570

G a s e s .........................W E 4119 4083 4176
Speisewassertemperatur °C 7 16 7
Speisewassermenge insges. kg 20 006 11 058 18 255
Mittlerer Dampfdruck . , at 5,9 5,1 7,0
Temperatur im Feuer . °C 

„ am Flamtn-
1128 1140 1129

ro h re n d e ....................°C 463 439 377
Temperatur am Kesselende °C 266 196 225
Kohlensauregehalt am links ! rechts links > rechts

Flammrohrende. . .  °/o 
Kohlensauregehalt am

9,7 | 10,0 9,8 9,1 i 9,5

Kesselende . . . , % 

E r ge bn i s s e : 
Leistung je cbm Gas an

8,1 7,0 7,0

Dampf von 640 W E . kg 
Leistung je qm Heizflache

5,03 5,23 4,74

an Dampf von 640 WE, kg/st 
Gewinii in Form von

27,53 17,40 25,19

Dampf, Wirkungsgrad °/0

> Gliickauf 1922, S. 431.

82,3 S0,6 77,4

sich halbstiindlich. Die Temperaturen im Feuer wurden mit 

einem elektrischen Strahlungspyrometer, die iibrigen Tempe- 

raturen mit geeichten Thermometern und Pyrometern fest- 

gestellt. Die so ermittelten Werte sind in der vorstehenden 

Ubersicht zusammengestellt, die auBerdeni noch die Ergebnisse 

eines dritten Versuchs enthalt, der an einem mit einem ge
wóhnlichen Gasbrenner und dahinter eingebauten schratiben- 

artigen Formstein (Drallstein) ausgerusteten Zweiflammrolir

kessel vorgcnommen worden ist.

Die Versuche haben somit einwandfrei nachgewiesen, dali 
der Wirkungsgrad der Drehstromfeuerung von Rodberg in 

einem Zweiflanimrohrkessel praktisch gleich dem in einem 
Einflammrohrkessel ist. Die geringe Leistung auf 1 qm Fleiz- 

flache bei Versuch 2 war auf órtliche Verhaltnisse der Anlage 

zuriickzufuhren. Der Wirkungsgrad bei Versuch 3 ist eben

falls noch gut, bleibt jedoch hinter dem beim ersten Versuch 

erzielten zuriick. Ingenieur O. H a l l e r ,  Essen.

Abgeanderter amerikanischer Koppers-Koksofen.

Mit der zunehmenden Lange und Hóhe der Koksofen, 

wie sie sich ganz besonders in Amerika herausgebildet und 

einen auf Kammer und Tag bezogenen Durchsatz erreicht 

haben, der selbst unsere neuzeitlichen Anlagen um fast das 
Doppelte iibertrifft, wuchsen naturgemafi die Schwierigkeiten, 

der gleichmaBigen Beheizung solcher riesigen Wandflachen 

im Entwurf der Heizziige Rechnung zu tragen. Da in solchen 

Ofen groBere Gasmengen zur Verbrennung kommen, mussen 

auch die Mafie der Abzuge fiir die Verbrennungsgase ent- 

sprechend gewahlt werden.
In Amerika ist heute der Koppers-Ofen vorherrschend. 

Schon vor dem Kriege hatte Koppers, um in ausnahmsweise 

sehr hohen Ofen die Heizflammen in den Ziigen entsprechend 

der Zughohe zu verlangern, versucht, die Menge der zu- 

zufiihrendćn Verbrennungsluft durch Einmischen von Kamin- 

gasen zu vergróBern' und den Sauerstoffgehalt dieses Ge- 

misches damit auf 12 °/0 zu verringern. Der Zweck war, eine 

langsamere Verbrennung zu erzielen, mit andern Worten, 

Zustande zu schaffen, die etwa der Koksofenbeheizung mit 

Gicht- oder Generatorgas entsprechen. Das Verfahren hat, 

wohl weil es ziemlich verwickelte Betriebsverhaltnisse bedingt, 

keine Verbreitung gefunden, zumal da sich dieselbe Wirkung 

mit einfachern Mitteln erzielen lieB.
Obwohl nun eine gleichmaBige Beheizung der Ziige 

uber ihre ganze Lange erreicht wird, berichtet B e c k e r 2, dafi 

unmittelbar iiber den Ziigen, also im Schaukanal, die Temperatur 

abfallt und der Oberteil der Beschickung beim Verkoken 

infolgedessen nachhinkt. Bei den in Deutschland von Koppers 

erbauten neuzeitlichen Ofen hat man durch Verjungung der 
Ofenkammern nach oben einen Ausgleich dieser Verhaltnisse 

geschafft.
Becker besclireibt die in amerikanischen Koppers-Ofen 

ermittelten Temperaturverhaltnisse an Hand des in Abb. 1 wieder- 

gegebenen Schaubildes, in dem die englischen MaBe durch 

metrische ersetzt und die Temperaturen in °C eingetragen 

worden sind. Die Beschickung ist nach 18 st Garungszeit an 

der Ofenwand anliegend mit 1, in der 19. Stunde mit II und 

in der 21. Stunde mit 111 bezeichnet. Bei I hat die Beschickung

1 Brit. Pat. Nr. 104 36S/19I7.
t Iron Trades Review 1922, S. 1055.



9. Juni 1923 G liic k a u f 565

am Punkte a, der 610 nim von der OFensotile entfernt in der 

Mitte liegt, nach 18 st 24 min eine Temperatur von 982° er- 

reicht. An dem 926 mm hóher, am obern Ende des Zuges 

liegenden Punkte b betragt die Temperatur 927°, dagegen an 

dem nur 375 mm dariiber befindlichen Punkte c, der 832 mm 

unter dem Kammergewólbe und genau in der Mittellinie des 

Schaukanals liegt, nur noch 849°. Nach 1 st, d. h. nach einer 

Garungsdauer von 19 st 24 min, haben sich die Verhaltnisse 

entsprechend den bei II eingetragenen Teniperaturen geiindert, 
wo sie in a auf 1021, in b auf 9S2 und iii c auf 910° gestiegen 

sind. Nach dem weitern Yerlauf von 1 st 48 min, dem AbschluB

/ ///> /// ✓ • 
UjLŁjLjUJ'/' '/.

-L

KĘT

JLt

9S2i

mr
V - . _ -

%J i
ff/ff

13--------------------------- -------------  -----------13------------“ ------------1—  -------------  . .  _
G d run g sze it

Abb. 1. Temperaturverhaltnisse der Beschickung 
in norinalen Koksófen.

Abb. 2. Schnitt durch den 
abgeanderten Koppers-Koksofen.

der Garungszeit mit 21 st 12 min, sind die bet III angegebenen 

Teniperaturen ermittelt worden, die sich in a auf 1054, in b 
auf 1027 und in c auf 982° belaufen. Die eingetragenen Werte 

stellen die Durchschnitte aus einer groBen Zalil von Messungen 
dar. Sie sind auf der Maschinenseile der Ofengruppe vor- 

genonimen und die Thermoelemente dabei 1220 nim weit in 
die Beschickung hineingeschoben worden.

Die Ófen haben eine Leistung von 18 19 t Trockenkohle 

je Kammer und Tag. Ein grofier Teil der Beschickung liegt, wie 
Abb. 1 erkeimen laBt, uber dem obern Ende des Heizzuges, 

also an einer unmittelbar nicht beheizten Wandflache. Die 

die MeBstellen la , II b und III c verbindende gestrichelte Linie 

deutet unter Beriicksichtigung der maBstablicli gewahlten, der 

unten wiedergegebenen Zeiteinteilung angepaBten Zwischcn- 
raunie von I, II und III an, daB die Beschickung 1 st gebraucht 

hat, um die Temperatur zwischen a und b auszugleichen und

I st 48 min, um die nur 375 mm betragende, aber nicht be- 

heizte Beschickungshóhe zu iiberwinden.

Zur weitern VergróBerung des Ofens in Hohe und Lange 
niiiBte man eine noch groBere lichte Weite fiir den Schaukanal 

wahlen, um der Menge der gebildeten Verbrennungsgase ohne 

Abhangigkeit von einem ausnahmsweise hohen Kaminzug 
Raum zu geben und sie gleichmaBig uber die Zugreihe der 

Wand zu verteilen. Das Bestreben der Ofenbauer geht aber 

gerade dahin, den freien Quersclmitt des Schaukanals zu ver- 

kleinern, dainit die von der Beschickung in Anspruch ge- 

nommene unbeheizte Wandflache verringert und die Ofenwand 
durch den groBen Hohlraum des Schaukanals nicht ubermaBig 

geschwacht wird.

Aus diesen Bestrebungen ergab sich schlieBIich eine neue 

Bauart des Koppers-Ofens, dessen Gestaltung von unten bis 

zu den Schaukanalen fast unverandert beibehalteri wurde. Die 

Erganzungen im Oberteil des Ofens sind in Abb. 2 angedeutet 

und lassen erkennen, daB der Schaukanal erheblich kleiner 

geworden und so hoch gelegt ist, daB seine Mitte etwa mit

der Oberkante der Beschickung abschneidet. Die Verkleinerung 
des Schaukanals lieB sich dadurch erinoglichen, daB man jede 

Halfte vom Ofenende bis zur Ofenmitte, in der Mitte zwischen 
diesen beiden Punkten, durch je einen zweimal im recliten 

Winkę! durch d ie . Ofendecke hindurchgefuhrten Kanał von 
derselben lichten Weite wie der Schaukanal mit dem Schau

kanal der Ofenwand an der gegenuberliegenden Seite der 

Kammer verbunden hat (s. Abb. 2). 

Wahrend bisher beim Koppers-Ofen 

beispielsweise die Ziige auf der 

Koksseite beheizt wurden, treten 

nunmehr die Verbrennungsgase 

durch den ais Verteiler dienenden 

Schaukanal auf die Maschinenseite 

iiber, wo sie in den hier zurżeit un- 

beheizten Ziigen abwarts zum Re

generator stromen, wahrend der 

Strom des Gases in der nachsten 

halben Stunde in umgekehrter Rich- 

tung verlauft.

Mit der schon beim alten Otto- 

Hoffmann-Ofen eingefuHrten Be- 

triebsweise hat die Koppers Co. in 

Amerika also nun gebrochen und 

beheizt in dem in Abb. 2 wieder

gegebenen Ofen z. B. die linkę 

Kammerwand vollstandig von einem 

Ende zum andern, wobei die Ver- 

brennungsgase durch die beiden die 

Kammer iiberbriickenden Verbin- 

dungskanale stromen und in der ge

rade nicht beheizten Wand nach unten in den Regenerator 

treten. In der nachsten halben Stunde wird die rechte Kammer
wand beheizt, und die Gase nehinen den entgegengesetzten 

Weg. Bei 12 m langen und 3,6 m liolien Ofenkammern kommt 

man mit zwei Verbindungskanalen in der Ofendecke bequem 

aus; es stande aber auch nichts im Wege, ihre zwischen den 
Fiillóchern angeordnete Anzahl zu verdoppeln, wenn noch 

grofiere Ofeneinheiten gewunscht werden sollten.

Eine aus fiinf solchen Ófen bestehende Versuchsanlage 

ist in Chikago erbaut worden und stehf dort seit fast einem 

Jahr in Betrieb, wobei die Ófen mit Generatorgas beheizt 
werden und die Garungszeit wahrend eines mehrere Monate 
betragenden Zeitabschnitts standig auf 11 st gehalten worden 

ist. Ais MaBe der Ófen werden angegeben: Kammerlange, 
zwischen den Tiiren gemessen, 11 285 mm, Kammerhohe 

3558 mm, mittlere Kammerbreite 356 inni, Konizitat der 
Kammern38mm, Kohlendurchsatz 251 je Ofen undTagzu24st.

Die Temperaturverhaltnisse in diesem Ofen bei nahezu 

beendeter Garungszeit sind aus Abb. 2 zu ersehen; die MeB

stellen entsprechen denen der Abb. 1. Aus den Werten geht 

hervor, daB die Temperatur nach 10 st 30 min in der Mitte 

der Beschickung bei a 1010, bei b 982 und bei c 895° betragt, 
die Unterschiede gegenuber denen der Abb. 1 also wesentlich 

verringert sind und praktisch keine Bedeutung mehr haben.

Der in diesen Ófen erzeugte Koks ist viel gleichmaBiger 

ais der aus den Ófen alterer Bauart. GroBe Stiicke, wie sie 

sonst in der den Schaukanal begrenzenden Kammerzone ge

bildet werden, treteu nicht auf, vielmehr ist die StuckgróBe 

durch den ganzen Ofen genau gleich, und auch die Ver- 
brennlichkeit des Koks hat sich fiir alle Kammerzonen ais 

gleichwertig ergeben. Bei einer Garungszeit von 11 st wird 
die Heizzugtemperatur von 1400° nicht uberschritten; der 

Warmeverbrauch ist zu 584 W E je kg Kohle ermittelt worden.
Th a u.
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W I R  T S C H  A
Gewinnung der bayerisclien Bergwerks-, Hutten- 

und Salineubetriebe im Jalire 1921.

(Nach Mitteilungen des Oberbergamts Miinchen.)

Erzcugnisse
Betrie-
bene

Werke

Menge

t

Wert in 

1000 JL

Ar-
beiter-

zahl

I. Bergbau 
A) Vorbehaltene Mineralien 

Steinkohle . . . . . 11 84 353 19 353 1 022
B raun k oh le .................... 39 2 523 666 358 382 11 021
Eisenerze......................... 173 451 993 47 813 2 085
Zink- und Bleierze . . 1 259 2018 83
K up fe re rze .................... 2 800 672 89
Zinnerze ......................... 4 — — 17
Antimonerze.................... 11 15 44
Schwefelkies und 

sonstige Vitriolerze 7 178 1 300 91
Steinsalz ......................... 1 1 132 110 71
Ol- und Asphaltschiefer . 6 379 14 34
Erdól . . . . . . . 3 86 218 3

zus. A 1921 245 3 072 857 429 895 14 562

1920 116 2 993 543 257 343 13 257

B) Nicht vorbehaltene M i
neralien 

G r a p h i t ......................... 19 24 565 5 821 793
Ocker und Farberde . . 42 9 570 816 135
K re ide .............................. 7 12 881 1 927 62
Pozellanerde.................... 5 226 629 5 305 170
feuerfeste Tonerde . ■. . 78 374 172 18 562 775
Speckstein......................... 13 6 619 1 449 155
F lu B sp a t ......................... 14 7210 1 165 93
Schw erspa t.................... 10 23 439 2 320 170
F e ld s p a t ......................... 22 7 249 2 003 114
Dach- und Tafeischiefer . S 932 1 067 95
Zementmergel . . . . 5 20 229 1398 65
Schmirgel ......................... 243 39 5
G ip s ................................... 15 51 769 1 113 103
Kalkstein, Marmor und 

D o l o m i t .................... 301 1 331 229 38 767 2 738
Sandste in ......................... 380 637 956 25 473 2 249
W etzstein......................... 5 29 17 9
Basalt . . . . . . . . 18 676 057 16 739 756
G r a n i t .............................. 192 335 878 27 037 3 292
Porphyr, Melaphyr, 

Diabas usw................... 47 657 406 11 441 1 459
T r a B .............................. 2 846 94 9
Serpentin ......................... 1 823 320 11
A sbes t.............................. — — ■<— .—
Bodenbelegsteine und 

Dachplatten . . . . 27 10163 3 174 192
Lithographiesteine. . . 8 7 646 7 903 374
Quarzsand u. Stiickquarz 50 273 559 8 433 434
P h o s p h o r it .................... 3 7 959 2 547 109

zus. B 1921 1 274 .4 708 058 184 930 14 367

1920 1 200 3 722 892 123 381 15 787

11. Salinen . 
S iedesalz....................1921 4 30 945 12 97S 299

1920 4 41 062 13 458 377

III. Hutten 
Eisen: Roheisen . . . . 2 202 946 280 833 935

GuBeisen . . . . 93 119 630 58S 580 11 674
Schmiedeeisen . . 3 219 681 4S3 656 2 202
FluBeisen . . . . 4 165 772 2S0972 773

Eisen insgesamt 1921 102 708 029 1 634 041 15 584

1920 97 559 147 1 287 995 14314

Schwefelsaurefabriken 1921 5 241 324 159 21S 570

1920 5 168133 146 731 437

zus. III 1921 107 949 353 1 793 259 16 154

1920 102 727 280 1 434 726 14 751

F T L I C H  E S.
Berliner Preisnotierungen fur Metalle (in M fiir 1 kg).

25. Mai 1. Juni

Elekt ro 1 y t kup fer  (wirebars), 
prompt, cif Hamburg, Bremen
oder Rotterdam . . . . . 19 080 24 532

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99,3 °/„ 15 500 22 500
O rig iiia lh iittenw e ichb le i . . 6 400 8 500
Orig inalh iittenrohzink , Preis

im freien Verkehr . . 7 200 10 000
Originalhutten r o li z i n k , Preis 

des Zinkhiittenverbandes . . 7 762,7 9 944,8
Remelted-Plattenzi nk von han-

delsublicher Beschaffenheit 6 100 8 700
Originalhiitten a l u m i n i u m  

98/99 %, in Blócken, Walz- oder
D rahtbarren .............................. 25 5001 35 500'
dgl. in Walz- oder Drahtbarren
99 % ............................................. 25580' 35 580'

Banka-, Straits-, Aust ral z i nn,  in
Verkauferwahl......................... 51 000 70 000

H iitten z i n n , mindestens 99 % 50 000 68 000
Rein n i c k e 1 98/99 \ . . . . 29 500 41 000
Ant imon-Regul us  . . . . 5 900 8 700
S i 1 b e r in Barren, etwa 900 fein 1 060 000 1 470 000

Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschland.

1 Lieferung Juli/August.

Diegeidliclien Ergebnisse desbritischenSteinkohlenbergbaues 

1913 — 1922. Nach einer letzthin im britischen Unterhause auf 

eine Anfrage von der Regierung gegebenen Auskunft haben 

die Ertriignisse des britischen Steinkohlenbergbaues in den 

Jahren 1913 — 1922 die folgende Entwicklung aufzuweisen gehabt.

Oewinn (+), Verlust ( —)
Jahr insges. je t Fórderung

1000 £ s d

1913 + 16 900 + 1 3
1914 + 21 100 + 1 6

1915 + 13 900 + 1 1

1916 + 26 200 + 2 1

1917 4- 39 800 + 3 1

1918 + 26 300 + 2 2

1919 + 22 300 + 2 0
1920 + 41 800 + 3 7
1921 + 3 100 + 0 3
1922 — 1 700 — 0 2'h

Die vorstehenden Angaben sind mit folgenden Vorbehalten 

zu verstehen:

1. Alle Zahlen sind naturgemaB Schatzuugen.

2. In den Gewinnziffern ist nicht eingeschlossen das Ergebnis 
der Kokereien, der Nebengewinnungsanlagen und sonstiger 

angeschlossener Betriebe.

3. Die Abschreibungen auf Maschinen sind in Abzug ge- 

bracht, nicht aber die Abschreibungsbetrage auf die Schacht- 

und sonstigen Grubenanlagen. Bankzinsen sind ebenfalls nicht 

in den Gewinnen enthalten, dagegen sind die Zinsen fur 

Hypotheken und Anleihen nicht ausgeschieden.
4. In den Zahlen ist nicht berucksichtigt die Belastung 

durch die besondere Gewinnsteuer, die im Kriege bestand, 

durch die Einkommensteuer und durch sonstige Steuern.

Angaben uber die Hóhe des Kapitals, das jahrlich neu fiir 

Erweiterungszwecke angelegt worden ist, oder das iiberhaupt 

im Kohlenbergbau angelegte Kapitał stehen fiir den ganzen 
Zeitraum nicht zur Verfiigung. Bei Ablauf derZwangswirtschaft 

wurde das Anlagekapital auf insgesamt 180 Mili. £ geschatzt, 
unter AusschluB der im Laufe des Jahres 1920/21 neu an- 

gelegten Geldsummen.
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Ergebnisse des Eisenerzbergbaues PreuBens im 3. Vierteljahr 1922.

Oberbergamtsbezirke
und

Wirtschaftsgebiete 
(preufiischer Anteil)

Be-
triebene
Werke

n ć C .  | o j

S f ^  
x I ź

betriebe

Zahl
der
Be-

anitcn
und
Voll-

arbeiter

N  o

5 °  g  

t

2 4 472 ___

4 — 193 —

21 — 3800 152

4 — 197 ......

8 _ 3296 ___

8 4 536 —

233 5 21306 66

91 3 14229 —

133 2 5861 66

5 — 1154 —

3 — 59 —

268 13 26307 218

260 14 25456 9 i
260 12 25777 499

291 13 25 757 261

Ver\vertbare, absatzfahige Fórderung 

Brauneisen
stein bis 30 “/„ Spat- Rot-
Mangan u. zw. eisen- eisen- 
uber ..........  : stein stein
12°/o

t

bis 12°/o 

t t t

son-
stige
Eisen'
erze

t

ZUS.

Menge

t

berech-
neter
Eisen-
inhalt

t

Absatz

berechneter

Menge Eisen-
Inhalt

Man-
gan-

inhalt

Breslau.............................
Halle..................................
C la u s th a l.........................

Davon enifallen auf den:
a) Harzer Bezirk . . .
b) Subherzynischen Be

zirk (Peine, Salzgitter j
Dortm und.........................
Bonn..................................

Davon entfallen auf den:
a) Siegerlander- Wieder 

Spateisensteinbezirk .
b) Nassauisch-Ober- 

hessisclwi (Lahti- und 
Dill-) Bezirk . . .

c) Taunus-Munsriick-
Bezirk.........................

d) Waldeck-Sauerldnder 
Bezirk. . . .

PreuBen insges. 3.Vj. 1922 
„ 3. Vj. 1921
„1.-3. Vj. 1922 
„1.-3. Vj. 1921

30

69289

146

2281 

66634 

228

69319 
23242

15938
325374

11168

310280
11704
53492

10587

39886

3019

3588

444780

442822

1958

312

297

13093
187574

15644

171930

8268'
168=1
501

501

8773 
3 6524

3652

8268
19691

326369

11966

310280
25674

758853

469199

216121 

70286j 

3247

406508 448 36S 200979 134631 1138855

4078
2234

98451

6009
23064

327119

2941
2830

98639
36

6781

4240 10940 3 919 483

93005
7966

254715

305018
25205

771741

91583
7786

273721

5094
184

40991

158154 430959 158052 28939

81386 266 646 100397 3 792

14121 70776 14215 8162

1054 3360 1057 98

367444
360237
1066150
1070281

1 153138 385917 47992 
1047699, 358008 42979 
3385519 1145387 141927 
3130373,1068593128607

-  ”  Darunter 7383 i Magnetmenstein, 885 . T o n e ise n sff,. * Daru,ner ,65 t Magietelsensteln. » Darunter 369 < Raseneisenerze, 508i  Tonelsensteiu und Spharo- 

siderit. 1 Darunter 3652 t Brauneisenerzc ohne Mangan.
U  i i  A ..r.Lt*. n  m i  F M i r u a r  l u / ł

Erzeugnisse

Erze,  Sch l acken und Aschen.
Autimonerz, -matte, A rsenerz.........................
Bleierz ................................................................
Chromerz, N icke le rz ........................................
Eisen-, Manganerz, Oasreinigungsmasse, Schlak 

ken, Aschen (auBer Metali- und Knochenasche) 
nicht kupferhaltige Kiesabbrande . . . .

Gold-, Platin-, Silbererz . . . . . . . .
Kupfererz, Kupferstein, kupferhaltige Kiesab

b r a n d e ......................................................  •
Schwefelkies (Eisenkies, Pyrit), Markasit u. a 

Schwefelerze (ohne Kiesabbrande) . . ■
Z in ke rz ................................................................
Wolframerz, Zinnerz (Zinnstein u. a.), Uran-, 

Vitriol-, Molybdan- und andere nicht besonders
genannte Erze .......................................

Metallaschen (-oxyde).......................................

H ii tte n er zeugnisse .
Eisen und E isen leg ierungen ........................

Davon:
Roheisen, Ferromangan usw...........................
Rohluppen usw..................................................
Eisen in Staben usw................................... ....
Bleche................................................................
D raht................................................................
Eisenbahnschienen usw....................................
Drahtstifte ......................................................
Schrot................................................................

Aluminium und Aluniimumlegierungen . •
Blei und B le ileg ie rungen .........................
Zink und Zinklegierungen.........................
Zinn und Zinnlegierungen.........................
Nickel und Nickellegierungen....................
Kupfer und Kupferlegierungen . . . .  
Waren, nicht unter vorbenannte fallend, aus un 

edlen Metallen oder dereń Legierungen

Januar | 
1923 

t

Einfuhr

Februar
1923

t

201 66
1 318 194

372 1 242

867 376 269382

7 784 4 256

78 295 49 063
6 377 3 002

1 100 709
1 135 3S9

287 647 101 527

33 891 15467
36583 10611
67524 23218
15 994 11171
5837 2130

24596 14069
0,5 - _

93333 19010
589 306

5 607 3 878

7 523 4 259
825 764

326 137

18 589 13 679

26 17

an. —Febr. 
1923 

t

Januar
1923

t

Ausfuhr

Februar
1923

t

Jan.—Febr. 
1923 

t

267 0,6 0,6

1 512 — 1033 1 033

1 614 — . ; *—

1 136 758

•

48 312 35 944 i 84 256

12 040 31 — 31

127 358 _ 426 426

9 379 1 994 1 702 3 696

1 809
___ —

1 524 56 34 90

389 174 236 709 209 965 446 674

49358 16861 19681 36542

47194 13256 8106 21362

90 742 41556 33240 74 796

27165 32699 23420 56119

7967 17567 18 996 36563

38665 21245 15 947 372161

0,5 6480 4801 11281

112343 22 219 26380 48599

895 70S 619 1 327

9 485 1 816 769 2 585

11 782 1 132 707 1 839

1 589 158 121 279

463 31 42 73

32 268 5815 5 507 | 11 322

43 1 524 1 574 3 098

1 Berichtigte Zahl.
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Eisen- u. 
Manganerz 

usw. 
Einfi

ł

Schwe-
fekies
usw.

hr
t

Eisen und Eisen- 
legierungen

Einfuhr Ausfuhr 
t t

Kupfer und 
Kupfer- 

legierungen 
Einfulir Ausfuhr 

t t

Monats- 
durchschnitt 

1921 

desgl. 1922 
Januar1923 
Februar .

619194 

1 002 782 
867 376 
269 382

30 466 

72 585 
78 295 
49 063

81 741 

208 368 
287 647 
101 527

203 9S9 

221 184 
236 709 
209 965

13 889 

18 834 
18589 
13 679

4 056 

7 225 
5815
5 507

Zahl der im deutschen Bergbau im Jahre 1922 
beschaftigten Arbeiter.

Art und Bezirk 
des Bergbaues

Zahl der 
angelegten 

Arbeiter

Von der
Gesamtzahl

°/10

a) Steinkohlenbergbau. . 851 331 80,72
davon

Oberschlesien:
D eu tsch .................... 48 508 4,60
Po ln isch .................... 147 663 14,00

Niederschlesien . . . 44 365 4,21
O. B. B. Dortmund . . 531 584 50,40
linker Niederrhein . . 19 971 1,89
A a c h e n ......................... 16 477 1,56
Bayern (einschl. Pech-

kohlenbergbau)1 . . S 073 0,77
Freistaat Sachsen1 . . 34 690 3,29

b) Braunkohlenbergbau . 137 047 12,99
davon 

O. B. B. Halle
rechtselbisch . . . . 37 517 3,56
linkselbisch.................... 54 062 5,13
linksrheinisch . . . . 24 765 2,35
Freistaat Sachsen . . 14 563 1,38
H e sse n ......................... 1 476 0,14
Braunschweig1
a) Tiefbaugruben . . 485 0,04
b) Tagebaubetriebe. . 4 179 0,39

c) Salzbergbau . . . . 24 046 2,28
davon

O. B. B. Halle . . . . 12 080 1,14
„ „ „ Clausthal . . 11 966 1,13

d) Erzbergbau . . . . 41 530 3,94
davon

Mansfeld . . . . 12 7S5 1,21
O b e r h a r z .................... 3130 0,30
Siegen . . . . . . 15 792 1,50
Nassau und Wetzlar . 6 933 0,66
Freistaat Sachsen1 . . 579 0,05
Hessen1 ......................... 1 197 0,11
Braunschweig1
a) Tiefbaugruben . . 304 0,03
b) Tagebaubetriebe. . 810 0,03

e) sonstige bergbauliche
Betriebe1.................... 781 0,07

davon
H e s s e n ......................... 398 0,04
Braunschweig

(Asphaltbergwerke,
Salinen usw.) . . . 383 0,04

ZUS. 1 054 735 100

1 Da die Angaben fiir das ganze Jahr noch nicht vorliegen, sind die 
Zahlen des 3. Vierieljahres eingesetzt.

Die Oesamtzahl der im letzten Jahr im deutschen Bergbau 

beschaftigten Arbeiter belief sich auf 1,05 Mili. Die uberragende 

Bedeutung des Steinkohlenbergbaues kommt darin zum 
Ausdruck, daB seine Belegschaftszahl 851331 Arbeiter be

tragt und damit von der Gesamtzahl 80,72 °/0 ausmacht. 

Im Braunkohlenbergbau waren 137 047 Arbeiter =  12,99 °/„ der 
Gesamtzahl beschaftigt, im Erzbergbau 41 530 =  3,94 % und 

in den sonstigen bergbaulichen Betrieben 781 = 0 ,0 7 V

Statistik der bayerischen Knappschaftsvereine im Jahre 1921. 

Nach der Statistik des Oberbergamts in Munchen bestanden 

Ende 1921 in Bayern 21 Knappschaftsvereine mit 19127 Mit- 

gliedern, gegen 27 Vereine mit 21 794 Mitgliedern im Vorjahr. 

Die Zahl der Vereinswerke ist gegen 1920 um 2 gestiegen, sie 

betrug am Ende des Berichtsjahres90. Nahere Angaben enthalt 

die nachstehende Ubersicht.
Zahl der Werke Belegschaft

2 Steinkohlenbergwerke . . . .  706
9 Braunkohlenbergwerke. . . . 11096
8 Eisenerzbergwerke.................... 1 635
2 sonstige Erzbergwerke . . . .  91
1 S te insalzbergw erk ................... 91

57 G rabereien ...................................1 367
7 H iitte nw erke .............................  3 727
1 Alaun-, Vitriol- und Poteewerk. S5
3 Salineu . ..... ............................  329

Die Zahl der Stein- und Braunkohlenbergwerke hat gegen 

das Vorjahr um je 1 abgenommen, dagegen hat sich die der 
Eisenerzbergwerke um 1 und die der Grabereien um 3 erlioht; 

in der Zahl der iibrigen Werke ist keine Anderung eingetreten.

Auf 100 beitragzahlende Mitglieder entfielen im Berichtsjahr 

5,23 (6,12 in 1920) Invaliden, 6,58 (7,74) Witwen und 5,63 (6,24) 

Waisen. Das Vermógen samtlicher Knappschaftsvereine betrug 

Ende 1921 22,6 Mili. J(.

Brennstoffverkaufspreise im Rheinisch-Westfalischen

Kohlen-Syndikat ab 1. Juni 1923.

Brennstoffverkaufspreise ab 

16. Mai 1923 1. Juni 1923

Jtlt -*/t

F e 11 k o h 1 e
Fórdergruskohle......................... 140 740 216 900
F ó rd e r k o h le .............................. 143510 221 200
Melierte Kohle ......................... 152 120 234 400
Bestmelierte K o h le .................... 161 540 248 800
S tuckkoh le ................................... 189 950 292 300
Gew. NuB 1 .............................. 194 290 299 000
Gew. NuB 1 1 .............................. 194 290 299 000
Gew. NuB I I I .............................. 194 290 299 000
Gew. NuB I V .............................. 187 170 28S100
Gew. NuB V .............................. 180 180 277 400
K okskoh le ................................... 146 450 225 700

Gas- u n d  G a s f 1 a mm k oh l e
Fórdergruskohle......................... 140 740 216 900

F lam m fórderkohle.................... 143 510 221 200
Gasflammfórderkohle . . . . 150 770 232 300
G enera to rkoh le ......................... 156 390 240900

G as fó rde rkoh le ......................... 163 580 251 900
S tuckkoh le ................................... 189 950 292 300
Gew. NuB I .............................. 194 290 299 000
Gew. NuB I I .............................. 194 290 299 000
Gew. NuB I I I .............................. 194 290 299 000

Gew. NuB I V .............................. 187 170 288 100
Gew. NuB V .............................. 180 ISO 277 400
NuBgruskohle ......................... 140 740 216 900

Gew. F e in k o h le ......................... 146 450 225 700

E B k o h 1 e
Fórdergruskohle........................ 140 740 216 900

Fórderkohle 25 °/0 . . . . . 142 080 219 000

Fórderkohle 35 °/0 .................... 143 510 221 200
Bestmelierte 50 ^ .................... 161 540 248 S00
Stuckkohle .............................. 190 350 293 000

Gew. NuB I .............................. 213 S10 328 900
Gew. NuB I I .............................. 213810 328 900
Gew. NuB I I I .............................. 204 450 314 600

Gew. NuB I V .............................. 1S7 170 288100

Feinkohle .............................. 137 880 212 600

M a g e r k o h l e  (óst l .  R ev i e r )
Fórdergruskohle......................... 140 740 216 900

Fórderkohle 25 % .................... 142 080 219 000

Fórderkohle 35 % .................... 143 510 221 200

Bestmelierte 50 % . . . . . 155 920 240 200



9. juni 1923 O ii ic k a u f 569

Brennstoffverkaufspreise ab

16. Mai 1923 1. Juni 1923

JCjt -*/t

Stuckkohle................................... 195 310 300 600
Gew. NuB 1 .............................. 217 680 334 800
Gew. NuB I I .............................. 217 680 334 800
Gew. NuB I I I .............................. 205 770 316 500
Gew. NuB I V .............................. 187 170 288 100
Ungew. F e in koh le .................... 134 960 208 100

M a g e r k o h l e  (west l .  Reyier)
Fórdergruskohle ......................... 139 310 214 700
Fórderkohle 25 °/0 .................... 142 080 219 000
Fórderkohle 35 °/0 .................... 143 510 221 200
Melierte Kohle 45 °/0 . . . . 150 690 232 200
Stuckkohle................................... 195 710 301 200
Gew. Anthr. NuB 1 . . . . 212 870 327 500
Gew. Anthr. NuB II . . . . 239 910 368 900
Gew. Anthr. NuB III . . . . 213 270 328 100
Gew. Anthr. NuB IV . . . . 175710 270 500
Ungew. F e in k o h le .................... 133 540 205 900
Gew. F e inkoh le ......................... 136 390 210 300

Schlamm- und mi nderwer t i ge
Fei nkoh l e

Minderwertige Feinkohle . . . 53 850 82 900
Schlammkohle.............................. 50 050 77 100
Mittelprodukt- und Nachwasch-

k o h le ....................................... 35 390 54 600
Feinwaschberge......................... 15 390 24 000

Koks
GroBkoks 1 .............................. 211 410 324 900
GroBkoks I I ............................. 209 900 322 600
GroBkoks I I I .............................. 208 400 320 400
G ieBere ikoks.............................. 220 570 338 700
Brechkoks 1 .............................. 255 490 391 100
Brechkoks I I .............................. 255 490 391 100
Brechkoks I I I .............................. 237 200 363 600
Brechkoks I V .............................. 206 880 318 100
Koks halb gesiebt und halb

gebrochen .............................. 220 990 339 300
Knabbel- und Abfallkoks . . . 219 470 337 000
Kleinkoks g e s ie b t .................... ■ 217 890 334 600
Perlkoks ges ieb t......................... 206 880 318100
K o k s g r u s ................................... 75 630 119 900

Br i ke t t s
I. K la s s e .................................. 262 900 .

II. K la s s e ................................... 260390 .
III. K la s s e ................................... 257 810 •

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse.

In der Woche endigend am 

25. Mai | 1. Juni

Benzol, 90er, Norden 1 Gall.

s

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 % „ 1/5'/s —1/6 l/5*/2 -1/6
Solventnaphtha, Norden „ 1/5 1/5

„ Siiden „ 1/7 1/7
Rohnaphtha, Norden „ /9>/2 /9>/a
K reosot............................. /9>/2 / 9'/2

Pech, fob. Ostkiiste 1 1.1 170 150
„ fas. Westkuste „ 167/6-170 160

T e e r ........................ ” 90 90

Der Markt f u r T e e r e r z e u g n i s s e  war flau und untatig, 

doch konnten sich die Preise behaupten. Pech gab weiter 

nach, Benzol war wenig gefragt, wahrend der Markt in Karbol- 

saure zufriedensteilend war. Naphtha lag schwach.

Der Inlandhandel in s c h w e f e i s a u r e m  A m m o n i a k  
war ruhig zu den gegenwartigen amtlichen Preisen, das Aus-

fuhrgeschaft dagegen zeigte Lebhaftigkeit mit Aussicht auf 
weitere Nachfrage.

Notierungen auf dem englischen Kohlen- und Frachtenmarkt.

1. K o h I e n m a r k t.

Bórse zu Newcastle-on-Tyne.

In der Woche endigend am 

25. Mai | I . Juni

Beste Kesselkohle:

s

1 l.t  (fob.)

s

1 1.1 (fob.)

Blyth ............................. 32/6-34 29-30
T y n e .............................

zweite Sorte :
34 35 31 -32

Blyth .............................. 32-33/6 29
32-33/6 29

ungesiebte Kesselkohle . 
Kleine Kesselkohle:

28-31 26-28

Blyth ............................. 23-25 20-22
T y n e ............................. 22 19-20
besondere .................... 23-25 21-22

beste Gaskohle . . . . 33-35 32-34
zweite S o r t e .................... 31-33 31-32
besondere Gaskohle . . 
ungesiebte Bunkerkohle:

33-35 32/6-33/6

D u rh am ......................... 33-35 30-32
Northumberland . . . 29-30 27-29

Kokskohle........................ 34-35 30-32
Hausbrandkohle . . . . 32-35 32-35
GieBereikoks.................... 70 - 72/6 65
Hochofenkoks. . . . . 70-72/6 65
bester Gaskoks . . . . 35-37/6 35-38

Die Marktlage der letzten Woche war beunruhigend. Mit 
dem Ruckgang der Festlandnachfrage und den Arbeiter- 

ausstanden in Belgien warfen die Zwischenhandler ihre uber- 

aus groBen Vorrate, die sie auf gewohnlichem Wege nicht in 
denVerkauf zu bringen vermochten, auf den Markt und fuhrten 

so in samtlichen Sorten, mit Ausnahme von Oaskohle und 
Oaskoks, einen bedeutenden Preisriickgang herbei. Die Zechen 

waren indessen mit Auftragen reich versehen, so daB man 

hofft, noch vor Ablauf des Arbeitsvertrages zu normaler Ge- 
schaftstatigkeit zuruckkehren zu konnen. Die Nachfrage fur 

spatere Lieferung war nicht schlecht, doch entwickelte sich das 

Geschaft nur sehr langsam. Die Notierungen sind zum groBen 

Teil nominell, da infolge der Ladeschwierigkeiten weit unter 
die bisherigen Preise gegangen werden muBte. Beste Kessel- 

kohle gab ziemlich stark nach, weniger die Tyne-Sorten. Im 

besondern waren alle Sorten Kleinkohle von dem Preissturz 

betroffen, selbst die furgewohnlich feste Kokskohle. Gaskohle 

blieb verhaltnismaBig fest, da infolge grofier Nachfrage in den 
letzten Tagen die Vorrate knapp wurden. Auf dem Koksmarkt 

waren GieBerei- und Hochofenkoks schwacher zu 65 s ; Bienen* 
korbkoks lag schwach zu 70 s; Gaskoks notierte bis zu 38 s 

fur beste Sorte.

2. F r a c h t e n m a r k t .

Hand in Hand mit der Flaue auf dem Kohlenmarkt ging 

die Untatigkeit auf dem Frachtenmarkt. Allenthalben ver- 
groBerte sich der yerfugbare Leerraum. Die Wiederaufnahme 

derGeschaftstatigkeit nach den Feiertagen erfolgte nur langsam, 

besonders in Cardiff, wo die Borse erst Mittwoch eróffnet 

wurde. Die Nachfrage in den Siidwales-Hafen war sehr gering, 

die Frachtsatze gedruckt. Am lebhaftesten war das La-Plata- 
Geschaft und der Markt fiir deutsche Hafen. Das Festland- 

geschaft vom Tyne war den Umstanden entsprechend gut, wo- 

bei die Frachtsatze keinerlei Anderung zeigten. Das baltische
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und Mittelmeergescliaft lag wahrend der ganzen Woche ruhig. 

Der schottische Markt war ebenfalls wenig belebt, der Handel 

mit dem Festland nur maBig zu letzten Satzen.

Es wurden angelegt fflr:
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1914: s s s s s s s

J u l i  . . . 7/21/2 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/51/4 4/7 >/2

1922:

J a n u a r .  . 12/2 6/63/4 13/574 6/51/2 6/61/4
Februar . 13/1/2 6/83/4 16 13/6 6/53/4 6/10 9
Marz . . 13/91/2 6/63/4 16/4 15/23/4 6/1 >/4 6/6 8/9
April . . 13/3»/« 5/8 >/4 16 16/51/2 5/2‘/2 5/23/4
Mai . . 11/11 1/4 5/71/4 15/53/4 14/1V4 5/3 5/21/2 7/71/2
Juni . . 10/61/2 5/41/2 13/8 13/103/4 5/3’/. 5/5 6/9
Juli . . 10/61/2 5/41/2 12/5 15/3 5/4 5/61/2 7/3
August 11/11 5/8 14 15/10>/2 5/63/4 5/111/2 6/9
September 11/53/* 5/11 >/4 14 16/4 5/6»/2 5/9s/4 7/41/2
Oktober . 11/11V* 6/43/4 14/4 15/6 >/2 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 >/2 11/9*/2 5/1 >/4 4/11

1923:

Januar. . 10/11 3/4 5/6 12/3 12/43/4 4/9 >/4 4/81/4
Februar . 10 / 93/4 5/3 >/4 12/2 >/2 14/9 5/31/4 5/53/4
Marz . . 12/272 7/53/4 14 17/H/2 6/61/2 7/3/4 8/33/4
April . . 1 0 / 1 0 6/3 13/7‘/2 5/1074 5/81/4 8/1/2
Mai . . 11/3/4 5/8 12 13/11 5/23/4 5/8
Wocheend. 
am l .Juni 11/3 5/3‘/2 13/7>/4 5/3 5/31/4

Wochentliche Indexzalilen'.

OroBhandclsindex 
der Industrie- und 
Handels-Zeitung

GroBhandelsindex 
des Berliner 
Tageblatts

Teuerungszahl 
» Essen < 

(ohne Bekleidung)

(Wochendurchschnitt)
(SHchtag Mltte der 

Woche)
(Stichtag Mitte der 

Woche)

± ±
1913=1

gegen
Vorwoche

%

1913=1 gegen
Vorwoche

°/o

1913 =  1
gegen

Vorwoclie
%

1923
Januar

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
5. „ 6875- +  68,5 4185 +  22,09 1790 + 40,44
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

-  3,79
2900 + 2,44

3. „ 6169 -  1,06 6124 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

A^ai
1. Woche 7830 + 10,0 7790 + 8,77 3156 + 7,27
2. „ S419 + 7,52 8424 + 8,14 3574 + 13,22
3. „ 9685 + 15,04 9153 + 8,65 3920 + 9,69
4- „ 11435 + 18,07 10771 + 17,68 4268 + 8,87

5- „ 13099 +  14,55 12195 + 13,22 4417 + 3,50

‘ Erlauterung der Indexzahlen s. Gluckauf 1923, S. 302.

P A  T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Reichsanzeiger vom 30. April 1923.

5c. 843 S09. Wilhelm Liitgendorf, Herne (Westf.). Nach- 
giebiger, eiserner Orubenstempel. 14.3.23.

5c. 843 823. Wilhelm Liitgendorf, Herne (Westf.). Nach- 
giebiger eiserner Kappschuh mit Quetschholz. 22.3.23.

5c. 844 043. F. W. Moll Sotnie, Witten (Ruhr). Eisernes 
Schalholz fiir Bergwerke. 16.7.21.

14b. 843835. Maschinenfabrik Westfalia A .O ., Gelsen
kirchen. Drehkolbenmaschine mit Abtrennung des sichel- 
fórmigen Arbeitsraumes. 2.3.22.

14 b. 843 836. Maschinenfabrik Westfalia A. G., Gelsen
kirchen. Drehkolbenmaschine mit Ohrenfuhrung derSchieber- 
kolben. 2.3.22.

20 c. 844 315. R. Dolberg, Maschinen- und Feldbahn-Fabrik, 
A.G., Hamburg. Kippvorrichtung an Forderwagen. 13.9.22.

26 d. 844 206. Stettiner Chamotte-Fabrik A. G. vormals 
Didier, Stettin. Teervorlage mit SteigrohrabschluB. 14.3.22.

35 a. 843 728. Heinrich Muser, Hombruch b. Batop. Fang- 
vorrichtung an Forderkorben der Aufbruchschachte u. dgl.
21.3.23.

35 a. S43 932. Mathias Hargarten, Seffern (Kr. Bitburg). 
Fangvorrichtung fiir Fórderkorbe. 26.5.21.

61 a. 844201. Dr.-lng. Alexander Bernhard Drager, Lubeck. 
DeckelverschluB an wiederfiillbaren Luftreinigungseinsatzen 
fiir Atmungsvorrichtungen. 22.1.21.

78 e. S44114. A. Norres, Bensberg. Haltefeder an An- 
zunderhulsen. 4.12.22.

Vom 7. Mai 1923:

10a. 844 953. Dr.-lng. Niels Young, Frankfurt (Main). 
Drehrohrofen zur Gewinnung von Urteer, Halbkoks und eines 
hochwertigen Brenngases. 27.12.20.

20a. 844865. Adolf Bleichert&Co., Leipzig-Gohlis. Kipp- 
kasten mit klappbaren Bodenblechen fiir Seil- und Hange- 
bahnen. 24.3.23.

74 b. 844 780. Friedrich Hennies, Karl Bramkamp-Langen- 
kamp und Theodor Bramkamp-Langenkamp, Essen. Elektrische 
Sicherheitslampe zum Anzeigen schlagender Wetter. 19.3.23.

81 e. 844 508. Hermann Schweinitz, Beuthen (O.-S.). 
Rutschenantrieb mit Walzbahnen. 24.4.22.

Vom 14. Mai 1923:

5c. 845 381. Wilhelm Langen, Essen. Vorrichtung zum 
Lósen des Keils von verstellbaren eisernen Grubenstempeln.
7.4.23.

5 c. S45 469. Alfred Kohlmann, Kastrop. Hangestiitze fur 
Kabel, Rohrleitungen.Wetterlutten u.dgl.in Bergwerken. 6.4.23.

5c. 845 532. Adolf Baron, Beuthen (O.-S.). Gleitschuh 
fur nachgiebige Grubenausbauten. 31.3.23.

5 d. 845 570. Otto Ellinghaus, Essen. Einrichtung zur Be- 
seitigung des bei Luttenventilatoren mit fest auf der Welle 
sitzenden Kolben durch die Windflugel erzeugten, auf eine 
der beiden seitlichen Kolbenflachen wirkenden achsrechten 
Druckes. 22.3.23.

lOa. 845 260. Heinrich Frohnhauser, Dortmund. Fahr- 
barer Kippbehalter zum Trockenkuhlen von Koks. 6.1.23.

10 a. 845 261. Heinrich Frohnhauser, Dortmund. Losch- 
rampe fiir Kokereien. 6.1.23.

10 a. 845 269. Heinrich Frohnhauser, Dortmund. Selbst- 
tatiges Ventil fur trockene Kokskiihlung. 19.3.23.

12 e. 845 022. P. Seiwert, Dortmund. Vorrichtung zum Ab- 
scheiden von Wasser und Ó1 aus stromender PreBluft. 19.3.23.

26 d. 845 545. Nolze G .m .b. H. Gasreinigung und Kiihler- 
bau Kaiserslautern, Kaiserslautern. Horizontale Gaswascher
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mit sich drehenden Waschflachen mit Gehause aus Schmiede- 
eisen. 16.4.23.

80d. 845 182. Josef Hojka, Bottrop (Westf.). Steinbohrer 
mit Staubfanger. 31.3.23.

Patent-Anmeldungen,
die zwei Monate lang in der Auslegehalle des Reichspatentarates ausliegen.

Vom 26. April 1923 an:

lb , 5. T. 24 206. Herbert H. Thompson und Alfred Evan 
Davies, Birmingham (Engl.). Magnetischer Scheider mit iiber 
dem Fórderer des Gutes und den festen Magnetpolen an- 
geordnetem rotierendem Anker. 9.7.20. GroBbritannien 
17.10.14.

lOa, 4. 0 .13 482. Dr. C. Otto & Comp. Ges. in. b. H., 
Dahlhausen (Ruhr). Unterbrenner-Regenerativkoksofen mit 
senkrechten Heizzugen; Zus. z, Anm. O. 9596. 20.1.23.

lOa, 21. A. 37 127. Aktiengesellschaft fiir Brennstoff- 
vergasung, Berlin. Schachtofen mit unten anschlieBendem 
Kuhlraum zum fortlaufenden Schwelen fester Brennstoffe mit 
Hilfe eines Gasstromes. 10.2.22.

19 f, 1. G .47327. Gewerkschaft »Werder«, Hannover. Ver- 
fahren und Vorrichtung zum Auffahren von Strecken und 
Querschlagen. 28.10.18.

Vom 30. April 1923 an:

la , 29. H. 89 964. Hugo Harras, Dortmund. Klaubeband 
oder -tisch fur Lesegut; Zus.z. Anm. H .85510. 29.5.22.

5 b, 9. M. 79 626. Maschinenfabrik Westfalia A. G., Gelsen
kirchen. Antrieb der Achsialbewegung von Schramstangen. 
16.11.22.

5b , U.  C. 32 796. Wilhelm Christian, Herne (Westf.). 
Hoch- und Tiefbohrvorrichtung. 8.11.22.

5 b, 13. K.82 630. Fa. Heinrich Korfmann jr.,Witten (Ruhr). 
Abdichtung fur Staubfanger im Bohrloch. 8.7.22.

10a,21. R.57 631. Jens Rude, Wiesbaden. Verfahren
zur Gewinnung von hochwertigem Gas, Urteer und Halbkoks; 
Zus. z. Anm. R. 57 361. 17.1.23.

10 a, 28. Sch. 66854. Friedrich Schróder, Reppenhagen 
b. Grevesmiihlen (Meckl.). Verfahren und Meilerofen zum 
Verkohlen von Wurzelstocken der Nadelhólzer. 11.1.23.

10b, 5. J .21 571. Karl Jacobs, Hamburg. Verfahren zum 
Brikettieren von Brennstoffen. 24.5.21.

12 k, 6. H. 89380. Henkel & Cie. und Dr. Walter Weber, 
Dusseldorf. Verfahren zur Verarbeitung von Chlorammonium 
enthaltenden Laugen in eisernen GefaBen. 4.4.22.

35 a, 10. S. 60 715. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., 
Siemensstadt b. Berlin. Einrichtung fiir Treibscheibenaufziige 
mit auf dem Seil verschiebbaren Forderkorben o. dgl. 26.8.22.

40a, 44. S. 53 107. Dr. Richard Sembdner, Wien. Schacht- 
ofenanlage mit Vorherd zur Verhuttung von Zinn-, Blei- und 
Kupfererzen u. dgl. unter Anwendung eines von oben nach 
unten durch die Beschickung hindurchgefuhrten Zuges. 20.5.20.

421,4. S. 61163. Siemens & Halske A. G., Siemensstadt 
b. Berlin. Vorrichtung zum Anzeigen brennbarer Gase, bei 
der eine katalytische Verbrennung an einem elektrisch be- 
heizten Draht stattfindet. 21.10.22.

81 e, 18. L. 54 662. Otto Lindner, Hindenburg (O.-S.). 
Fórdervorrichtung fiir Spiilversatzgut u. dgl. 4.1.22.

81 e, 22. D. 40 743. Georg Diancourt, Niederbonsfeld. 
Stirnkipper fiir Bergewagen. 21.11.21.

Deutsche Patente.

1 a (11). 372395, vom 10. September 1920. Dipl.-lng.
Karl Gr oppe l  in Bochum.  Verfahren zur Trennung eines 
Gutes von seinen erdigen, tonigen oder lettigen Beimengungen 
durch Abbrausen.

Den das Abbrausen des Gutes bewirkenden Fliissigkeits- 
strahlen sol! eine hin- und hergehende Bewegung quer zur 
Bewegungsrichtung des Gutes erteilt werden.

5 b (12). 372253, vom 15. Januarl921. Arma i s  Arut i i nof f  
in Berl in.  Verfahren zum. Betriebe von Ólgewinnungsanlagen 
mit einer Reihe von Bohrlochern, in denen elektrisch angetriebene 
Pumpen arbeiten.

Die Ólmenge, die von jeder Pumpe der Anlagen gefordert 
wird, soli auf .elektrischem Wege in einer fiir alle Pumpen 
gemeinsamen Uberwachungsstelle angezeigt werden.

5d(5). 372063, vom 11. Oktober 1921. Franz  Lóf f l er  

in St adt l engsfe l d  J[Rhongeb.). Automatische Fangvorrich- 
tung mit gewichtsverdnderlichem Mitnehmerarm.

Die zwischen den Schienen des Fórdergleises zu be- 
festigende Vorrichtuug hat einen frei drehbaren, zweiarmigen 
Fanghebel, dessen einer Arm ein veranderliches Gewicht tragt, 
und dessen anderer Arm am freien Ende zu einer Fangklaue 
ausgebildet ist. Im geregelten Betrieb hangt der Hebel so 
zwischen den Schienen, daB die Fangklaue nach unten ge- 
richtet ist und der Hebel durch die mit den Radachsen gegen 
seinen gewichtsbelasteten Arm stoBenden Fórderwagen nur 
so weit umgelegt wird, daB er nach seiner Freigabe durch 
die Radachsen in seine Ruhestellung zuriickpendelt. Bei einem 
Bruch des Fórderseiles wird dem Hebel jedocli durch die 
erste Laufradachse der mit grofier Geschwindigkeit auf dem 
Gleis hinabrollenden Wagen ein solcher StoB erteilt, daB er 
um 180° gedreht wird und seine Fangklaue sich vor die 
zweite Radachse des Wagens legt und ihn auffangt. Dabei 
schlieBt der Hebel einen elektrischen Stromkreis, in dem eine 
Alarmvorrichtung und eine Vorrichtung zum Stillsetzen der 
Streckenfórderung eingeschaltet ist.

10a(26). 372257, vom 23.Februar 1922. F i rma He i nr i ch  
Schl apper  in Dusseldor f .  Schwelofen mil wagerechtem 
Herd und einem dariiber verlaufenden endlosen Forderband mit 
Wendeschaufeln fur das Schwelgut.

Die Wendeschaufeln des Fórderbandes des Oferis haben 
einen rautenfórmigen Langsschnitt sowie gescharfte Kanten 
und sind mit senkrecht zu ihnen stehenden kiirzern Hilfs- 
schaufeln versehen. Die Schaufeln und die Hilfsschaufeln 
werden um quer zur Bewegungsrichtung des Fórderbandes 
liegende, in Richtung der Diagonalen der Schaufeln verlaufende 
Wellen gedreht und greifen in entsprechend geformte Rinnen 
der Ofensohle (Herdflache) ein.

20 d (23). 372055, vom 18. Februar 1921. P e t e r T h i e l -  

m a n n  in S i l s c h e d e  (Westf.). Forderwagenrad.

In die Stirnflache der Nabe des Rades ist ein geharteter 
Ring eingepreBt oder auswechselbar eingesetzt.

26a (2). 372349, vom 21. Mai 1921. G e w e r k s c h a f t  

Messel  auf  Gr ube  Messe l b .  Da r ms t ad t  und Dr.  Ado l f  

Spiegel  in Darmstadt .  Ofen zum Yerschwelen von feuchten 
Brennstoffen mit nachfolgendem Vergasen.

Eine Anzahl Schachte mit Heizkammern ist in einer 
Ummantelung so zu einem ringformigen Ofen vereinigt, daB 
sie einen Innenraum umschlieBen und von einem geraumigen 
AuBenraum umgeben sind. Der Innenraum ist oben durch 
einen treppenrostartigen Verteiler abgeschlossen, uber den der 
durch einen Einlaufstutzen in den Ofen tretende Brennstoff 
den oben offenen Schachten zufallt. Die letztern sowie der 
Innenraum und der AuBenraum des Ofens sind im Betriebe 
mit Wasserdampf gefullt, der im Kreislauf durch den Ofen 
gesaugt wird. Der iiberschussig werdende Wasserdampf wird 
aus den Schachten abgesaugt und von unten her wieder in 
die Schachte geblasen. Dieser Dampf bildet beim Aufsteigen 
in den Schachten Wassergas, das mit den Schwelprodukten 
aus dem mittlern Teil der Schachte abgesaugt und zur Kuhl- 
anlage geleitet wird. Die Schachte munden unten in eine 
Austragkammer und sind gegen diese durch schwenkbare 
Klappen abgeschlossen. In die Heizkammern der Schachte 
sind von oben her verschiebbar in die Ummantelung des Ofens 
eingesetzte Schornsteine eingefiihrt, die zum Ableiten der Ab- 
gase dienen.

38h(2). 372011, vom 16. April 1922. Dr. Franz  Fi scher  

in Mu l he i m  (Ruhr). Verfahren zur Imprdgnierung von Holz.

Das Holz soli zuerst mit Auflósungen von Phenolen in 
lóslichen Sulfiden getrankt und dann unter Druck mit Kohlen
saure oder kohlensaurehaltigen Gasen behandelt werden, um 
die Phenole schnell auszufallen und unauswaschbar zu machen.
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78e(l), 372507, vom 21. Juli 1915. Sprengl uf t-Gesel l - 

schaf t  m. b. H. in Berl i n.  Verfahren zur Herstellung von 
Sprengladungen unter Yerwendung ve/fliissigter Gase.

Den Sprengladungen oder den Kohlenstofftragern von 
Patronen soli kohlensaurer oder phosphorsaurer Kalk zu- 
gesetzt werden.

78e(3). 371955, vom 24. Februar 1920. Dipl.-Ing. Augus t  

Mu l l e r  in Essen.  Verfahren und Anlage zur Sicherung elek- 
trischer Minenziinder; Zus. z. Pat. 370 76S. Langste Dauer:

2. Januar 1935.

Ein mit einem plattcnfórmigen Kopf versehener Stift, auf 
den eine Platte o. dgl. geschoben ist, soli, nachdem die Drahte 
der Ziindleitung auf seinen gegeniiberliegenden Seiten zwischen 
den Kopf und die Platte o. dgl. eingelegt sind, so tief in einen 
Stempel eingeschlagen werden, daB die Drahte sich zwischen 
Kopf und Platte festklemmen. Die Klemmflachen des Kopfes 
und der Platte konnen gerauht sein, damit kein Blankscheuern 
der Drahte beim Festklemmen eintritt.

78e (5). 372320, vom 9. Marz 1915. C. A. Ba l du s  und 

Atnbros i us  Kowas t ch  in Cha r l o t t enburg .  Sprengpatrone 
fiir  fliissige Luft.

Die Patrone hat zwei ineinandersteckende Hiilsen, ran 
denen die innere mit zwei durch Ausbauchung der Hiilsen- 
wandung nach innen gebildeten Nuten versehen ist, welche 
in Yerbindung mit der Wandung der auBern Hiilse Kanale

bilden. Diese dienen zur Einfuhrung der fliissigen Luft in 
die Patrone und zur Ableitung der Gase aus der Patrone.

80c(13). 372331, voin27. November 1920. E. C. Loesche 

in Ber l i n-Fr i edenau.  Schachtofen zum. Brennen von Zement, 
Magnesit, Dolomit u. dgl., sowie zum Agglomerieren von Erzen 
mit gegeneinander versetztem Vorwarm- und Kiihlschacht md 
im Brennraum liegender Fordereinrichtung.

Die Fordereinrichtung des Ofens besteht aus einer kurzeń 
umlaufenden Trommel, die in den Brennraum des Ofens ein- 
gebaut ist. Der Kiihlschacht des Ofens kann ringformig aus- 
gebildet sein. In diesem Fali wird der Vorwarineschacht 
achsrecht uber dem Kiihlschacht angeordnet und zwischen 
beiden Schachten ein umlaufender Kegel, der mit Rippen oder 
Abstreichern versehen sein kann, so eingeschaltet, daB er das 
aus dem mittlern Vorwarmeschacht tretende Gut stetig durch 
den ringfórmigen Brennraum in den ringfórmigen Kiihlschacht 
befórdert.

81 e (32). 372 654, vom 2. August 1921. J a k o b  Henkc 

und Ma t t h i as  Sp l i e t ho f f  in Ros i t z  (S.-A.). Vorrichtung 
zum Ablagern von Abraumgut.

Auf einem Fahrgestell ist ein Aufnahmebehalter fiir das 
durch einen endlosen Fórderer (Gurtforderer o. dgl.) herbei- 
geschaffte abzulagernde Abraumgut angeordnet sowie ein 
endloses Kratzerwerk so gefiihrt, daB es das Gut aus dem 
Behiilter streicht und iiber den bereits angeschiitteten Boden 
zur Abfallboschting schiebt.

B  U  C H E
Die Eisen- und Manganerze Osteuropas. Von Georg B e h a g h e 1.

(Osteuropa-institut in Breslau. Quellen und Studien. 3. Abt.

Bergbau und Huttenkunde, H. 5.) 371 S. mit 37 Abb.

Leipzig 1922, B. G . Teubner.

Das vorliegende Werk ist eine auBerordentlich wertvolle 

Zusammenstellung der lagerstattenkundlichen, bergwirt- 

schaftlichen und volkswirtschaftlichen Daten iiber die Eisen- 

und Manganerze Osteuropas. Gerade die deutsche Schwer- 

industrie muB sich ja heute mehr denn je auf dern Weltmarkt 
nach neuen Bezugsquellen fiir ihre metallischen Rohstoffe 

umsehen. Es wird wohl auch den Anschauungen weiterer 

politischer und wirtschaftlicher Kreise entsprechen, wenn der 

Verfasser Osteuropa ais das Gebiet ansieht, das dafiir in erster 

Linie in Frage kommt.
Im erstenTeil des Buches werden die ńa t u r l i chen  Ver- 

b r e i t u n g s g e b i e t e  und die G e w i n n u n g  de r  E r ze  

behandelt. In zwólf geographisch-geologisch geordneten und 

zusammengefaBten Abschnitten wird je ein kurzer Uberblick 

uber die allgemeinen geologischen Verhaltnisse gegeben, so- 

dann werden die darauf beruhenden natiirlichen Lagerstatten- 

gruppen, besonders der Eisen- und Manganerze, angefiihrt, 

denen sich die mehr oder minder eingehende Beschreibung 

wichttgerer Einzellagerstatten anschlieBt. GroBen Wert hat der 

Verfasser auf móglichst einwandfreie wirtschaftliche Daten ge- 
legt. Ihre Beschaffung und móglichst gleichfórmige Verarbeitung 

war naturgemaB sehr schwierig, und man muB dem Verfasser 

gerade fur diesen Teil seines Werkes besonders dankbar sein. 

Fiir weitere Vergleiche ist es sehr willkommen, daB alle MaG- 

und Gewichtsangaben auf metrische umgerechnet sind. Die 
besondere Aufmerksamkeit des Lagerstattenforschers finden 

die zahlreichen kartographischen und Profildarstellungen, zum 

Teil aus sehr schwer zuganglichen Werken, ebenso wie die 

kapitel weise Anfuhrung der wichtigsten neueren Literatur. 

Regional gehóren zu den behandelten Gebieten vor allem die 

Teile des alten europaischen RitBlands, dazu Ural und Kaukasus, 
ais Anhang Westsibirien, Kirgisensteppe, Turkestan, Kleinasien 

und Syrien; femer werden behandelt: die óstlichen Alpenlander, 

die Randgebiete und Randgebirge der Ungarischen Tiefebene 

und die Dinariden (dinarische Alpen, Gebirgssystem des jugo-
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slawischen Kiistengebietes bis zu den Gebirgen Albaniens), 

endlich die mittlere und sudliche Balkanhalbinsel.
In zweiten Teil wird die wi r t scha f t l i che  Vertei lung 

u n d  V e r w e r t u n g  de r  E r z e  betrachtet: die Stellung

Osteuropas innerhalb der europaischen Eisenwirtschaft, seine 

Bedeutung fur die Eisenindustrie Deutschlands und endlich 

die Grundlagen fur die zukiinftige Verwertung der in den 

einzelnen Landern vorkoinmenden Erze in diesen Landern seibst, 

was sie von Erzen oder Roheisen an andere Lander abzugeben 
imstande sind und welches uberhaupt die wirtschaftlichste 

Form ihrer Eisenindustrie sein wird. Hier ist der Versucli 

gemacht worden, zahlenmaBig fur jedes (politisch begrenzte) 

Land Osteuropas anzugeben, iiber welche E r z v o r r a t e  in 
ihrer Gesamtheit es schon verfiigen kann und iiber welche 

noch nicht. Im letzten zusammenfassenden Abschnitt werden 
endlich die osteuropaischen Lander in bezug auf ihre ver- 

f u g b a r e n ,  n o c h  n i c h t  ver f i i gbaren  und Gesanit- 

E i s e n e r z v o r r a t e  mit den ubrigen europaischen Landern 

yerglichen. Osteuropa besitzt danach von den zurzeit ver- 

fiigbaren Eisenerzvorraten Europas 6,3 %, RuBland allein 3 °/0. 

Die entsprechenden Zahlen fur die Gesamtvorrate sind: Ost
europa 16,4 °/0 ; RuBland 10,5%. Femer wird die P r o d u k t i o n  

der osteuropaischen Lander mit denen des ubrigen Europas 

verglichen.
Was die E i s e n e r z v e r s o r g u n g  anlangt, so wird im 

allgemeinen fiir Westeuropa die Notwendigkeit des ost

europaischen Bezuges nicht ohne weiteres gefordert. hu 
besondern Fali ergibt sich aber unter den heutigen Verhaltnissen 

besonders fiir Deutschland doch die Notwendigkeit, auf einen 

zukunftig gesteigerten Bezug von Eisenerzen aus Osteuropa 

sein Augenmerk zu richten. Neben RuBland kommt hierfur 

in erster Linie Jugoslawien, in weiterer Linie Griechenland in 
Betracht. H. S c h n e i d e r h ó h n .

Geologische Kartę von PreuBen und benaclibarten Bundesstaaten  
im MaBstab 1:25 000. Hrsg. von der PreuBischen Geolo

gischen Landesanstalt. Lfg. 224 mit Erlauterungen. Berlin 

1922, Vertriebsstelle der PreuBischen Geologischen Landes

anstalt.
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Blatt Fii r s t e n w a 1 d c. Gradabteilung 45, Nr. 41. 

Geologisch und bodenkundlich bearb.von F.Wati nsch aff e, 

mit Nachtragen von K. K e i l h a c k ;  erlautert von

K. Ke i l h a c k .  64 S. mit 10 Abb. und 1 Ubersichtskarte.

Blatt, S p re en h age  n. Gradabteilung 45, Nr. 40. 

Geologisch bearb. und erlautert von A. J e n t z s c h. 42 S. 
mit 1 Ubersichtskarte.

Blatt Be e r f e l d e .  Gradabteilung 45, Nr. 35, Geo-
gnostisch bearb. und erlautert von A. Je n  t z sch.  35 S.
mit 1 Ubersichtskarte.

Blatt H e r z f e l d e .  Gradabteilung 45, N r.34. Bearb.

von A. J en t z s c h .  39 S. mit 1 Abb. und 1 Ubersichtskarte. 

Die vorliegende Lieferung umfafit einen quadratischen 
Ausschnitt aus dem Berliner Urstromtale und den im Siiden 

und Norden angrenzenden Hochflachen. Óstlich von Fursten- 

walde tritt die Spree in das noch 10 km breite Tal ein; bei 

der Stadt verengt es sich auf 3'k  km, um dann sofort wieder 
auf 16 km Breite beckenartig anzuschwellen. Wahrend der 

nórdliche Talrand vorziiglich ausgepragt ist, wird er siidlich 

von den Rauenschen Bergen an nur durch eine Anzahl von 

Hochflacheninseln angedeutet, durch dereń Liicken hindurch 
das Urstromtal in geschlossenem Zusammenhang mit einem 

weitern riesenhaften, 25 km breiten Becken steht, das im 

Siiden bei Wend.-Btichholz mit dem untern Spreewalde und 

damit mit dem Glogau-Baruther Urstromtale Verbindung besitzt.

Die nórdlichen Hochflachen sind fruchtbareGrundmoranen- 

ebenen, dereń Eintónigkeit nur bei Hoppegarten durch einen 

kiihn geschwungenen Oszug unterbrochen wird. Die sudlichen 

Hochflachen sind morphologisch reicher gegliedert und be- 
stelien z. T. aus einer kuppigen, sandig-kiesigen Endmoriinpn- 

landschaft (Rauensche Berge), in dereń Untergrund sich die 

Braunkohlenformation um mehr ais 100 m durch Faltung und 
Stauchung in die Hohe hebt. Der alte Braunkohlenbergbau 

in der Tiefe der Rauenschen Berge ist darin begriindet.

Geologische Kartę von PreuBen und benachbarten Bundesstaaten 

im MaBstab 1:25000. Hrsg. von der PreuBischen Geo- 

logischen Landesanstalt. Lfg. 239 mit Erlauterungen. 
Berlin 1922, Vertriebsstelle der PreuBischen Geologischen 

Landesanstalt.

Blatt L a s s e h n e .  Gradabteilung 13, Nr. 45. Auf- 

genommen und erlautert von W. Koer t .  30 S.
Blatt S o r e n b o h m .  Gradabteilung 13, Nr. 46. Auf- 

genommen von H. Menze l ,  erlautert von L. Finckh.  27S.

Blatt D egow . Gradabteilung 13,Nr.51. Aufgenommen 
und erlautert von L. von za ipĄ uh le n  und W. Koert .  32S.

Blatt Kordeshagen .  Gradabteilung 13, N r.52. Auf- 

genommen von H . Menze l ,  erlautert von L. Finckh.  29 S. 

Von dem etwa 25 km breiten Kiistenstreifen zwischen 
Kolberg und Kóslin gehóren zur S t r a n d z o n e  auBer dem 

eigentlichen Sandstrande der Ostsee Kiistendiinen, ein Tal- 

sandgebiet und Kiistenmoore, samtlich nacheiszeitliche und 
alluviale Bildungen. Postglaziale Ostseeablagerungen sind 

nicht bekannt geworden. Die vielfach mit einem Kliffufer 

an die Ostsee tretende K u s t e n z o n e  umfaBteineflachwellige 
und eine kuppige Grundmoranenlandschaft, letztere aus der 

Nahe ehemaiiger Eisrandlagen, wahrend erstere von Wali- 
bergen (Osern) und Schmelzwasserrinnen durchzogen wird. 

In einer Eisrandlage steckt die bekannte Scholle von Oberm 

Kimmeridge bei Bartin. Namentiich auf dem Blatt Degow 
sind auch glaziale Staubecken zu erkennen. Wechselnde 

Hóhen der Talsandstufen werden mit Abschinelzphasen des 

Inlandeises in Zusammenhang gebracht. Auf dem eisfrei ge- 

wordenen Festlande vertorften die gróBern Taler und Becken 
mit Niedermoor, wahrend sich in urspriinglich abfluBlosen 
Becken auch Zwischen- nnd Hochmoor entwickelten.

Beitrage zur Geschichte der Technik und Industrie. (Jahrbuch 

des Yereincs deutscher Ingenieure.) Hrsg. von Conrad

MatschoB.  ll.Bd.1921. 236S. mit 164 Abb., 8 Bildnissen

und 3Taf. 12. Bd. 1922. 215S. mit 164 Abb. und 12 Bildnissen.
Berlin 1922, Verlag des Vereines deutscher Ingenieure;

durch den Buchhandel Julius Springer.

Die vorliegenden »Beitrage‘ behandeln die verschiedensten 
Industrien, Maschinen und Techniken, z. B. die Deutzer Gas- 

maschine, eine englische Giiterzuglokomotive, Werkzeug-und 
Werkzeugmaschinenbau, Schiffbau, Kupfergewinnung in vor- 

geschichtlichen Zeiten, Keramik, Solinger Industrie, Spinnerei, 

Weberei, Buchdruckerkunst, Technik der Naturvolker. Nach 
dem Wort: ^Wohl dem, der seiner Vater gern gedenkt, ist 

eine Reihe von Lebensbildern technischer Pioniere in fesselnder 

Weise gezeichnet. Ałanner mit klangvollem Namen werden hier 

ais strebende Menschen aus Fleisch und Blut, ais Persónlich- 

keiten, die sich in harter, entsagungsvoller Arbeit durchgesetzt 

haben, dargestellt, z. B. Georg Egestorff, die Briider Siemens, 
Lampadius, Bodmer, Stephan und Friedrich Anton Freiherr 

von Heinitz, der Vater des preuBischen Bergbaus, der an dieser 

Stelle besondere Wiirdigung verdient.
Der jungę Freiherr von Heinitz, geboren 1725, laBt sich 

ais gewóhnlicher Berg- und Hiittenarbeiter anlegen, bereist die 

Bergbaugebiete in Bóhmen, Schweden, Ungarn und Steiermark, 

tritt mit 22 Jahren in braunschweigische, mit 29 Jahren in 
sachsische Dienste, verbessert das Maschinenwesen, legt Kunst- 

straBen an, beschafft Grubenhólzer und unteifttutzi notleidende 

Gruben, griindet die Freiberger Bergakademie, besetzt sie mit 

hervorragenden Lehrern (Werner, Lampadius) und fórdert be- 

gabte jungę Leute (A. von Humboldt, Freiherrn von Stein, Graf' 
Reden). Gehassige Ressortkampfe fiihren zur erbetenen Ent- 

lassung aus sachsischen Diensten, und Friedrich der GroBe 
nimmt die von Heinitz auf Grund seiner sachsischen Er- 

fahrungen gestellten Bedingungen an. Im Jahr 1777 wird Heinitz 
preuBischer Minister und betatigt sich alsOrganisator.Techniker 

und Verwaltungsbeamter, wiirdigt volkswirtschaftliche Not- 
wendigkeiten, indem er auf Plusmacherei fiir die konigliche 

Kasse verzichtet, seine Betriebe erweitert und verbessert und 
oft, ais einziger Minister, zu seinem Kónig in Gegensatz gerat. 

Er bereist selbst die preuBischen Bergbaugebiete, schafft und 

verlcgt Behórden und erkennt die hervorragend volkswirt- 

schaftliche Bedeutung des Steinkohlenbergbaus, setzt Pramien 
auf Steinkohlenbrand, baut eiserne Stubenófen, laBt in den 

StraBen von Berlin eine Anweisung zur Steinkohlenfeuerung 
anschlagen und in seinem Ministerium regelmaBig an zwei 

Wochentagen fur die Bevólkerung einen Ofen im Betrieb 

vorftihren. Die Inlandsteuer fiir Kohle und der Ausfuhrzoll 

auf westfalische Kohle werden abgeschafft, schwedische 
Erze durch schlesische ersetzt, Kunst- und WasserstraBen 

gebaut (Umbau des Ruhrkanals), Bergschulen verbessert 

und neu errichtet. Seine bedeutendsten Schopfungen sind 
die Wiederbelebung des Erzbergbaus bei Tarnowitz sowie 

die Kokshochófen und Eisenhiitten in Malapane und Gleiwitz. 

Auf der Friedrichshiitte in Tarnowitz wird die RoBkunst 

mit 120 Pferden durch Feuermaschinen ersetzt, von denen 

die erste aus England bezogen, die spatern von seinem 
verdienstvollen Mitarbeiter Holzhausen in schlesischen Werk- 

statten erbaut wurden, die dann spaterhin ganz PreuBen, auch 

Westfalen, mit den nótigen Maschinen versorgten. Eine Aus- 

dehnung der Eisenindustrie ermoglichte er, indem er Steinkohle 
verkokte und auf dieser Grundlage leistungsfahige Hochofen, 

GieBereien, Maschinen- und Kanonenfabriken und Walzwerke 

errichtete. Salz- und Torfgewinnung, Porzellanmanufaktur, 

Miinze, Kunst- und Bauakademie unterstanden ebenfalls seiner 
genialen Leitung. Friedrich Wilhelm 11. hatte kein Verstandnis 

fur die Bedeutung seines Ministers, der in wesentlichen Fragen 

seines Ressorts iibergangen wurde, obgleich ihm sein er- 
bitterter Widersacher im Kabinett, der Minister Wóllner, zu- 

gestehen muBte, daB -^Heinitz das Bergfach meisterlich 

verstehe'. Der weichliche, gutmutige Kónig wird von einer
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mystischen Hofsippschaft beherrscht und gibt seine Zu- 

stimmung zu Rechtsbeugungen und Ungerechtigkeiten. Aus- 

fiihrliches hieriiber bringt ein besonderer Beitrag des vor- 

liegenden Werkes: »Ein staatlicher Bergwerksschwindel im

18. Jahrhunderte, Erst der Tod des Konigs (1797) schafft 

klare, gesunde Verha!tnisse und dem berufenen Fachmann 

wieder freie Bahn. Im Alter von 76 Jahren beschlieBt Heinitz 

sein rastloses, erfolgreiches Leben unter drei preuBischen 

Kónigen; Freiherr v. Stein bezeichnet ihn ais einen der vor- 

trefflichsten Manner seines Zeitalters.
Kurz erwahnt sei auch ein Beitrag iiber Bergmannische 

Kunst* mit AuBerungen und der bildlichen Wiedergabe kiinst- 
lerischer Tatigkeit, die bergbauliche Gegenstande zum Vorwurf 

hat oder von der bergmannischen Bevoikerung ausgeiibt wird. 
Einzelne Spuren gehen auf die Romer, Griechen und Agypter 

zuriick; einen breiten Raum nimmt die kirchliche und biirgerliche 

Kunst des Mittelalters ein, z. B. die Kirchen- und Profanbauten 

zu Freiburg und Freiberg, Prunkstucke der. Knappschaften, 

Bergkannen, Pokale, Bergbarten, Ausbeutemiinzen, Trachten 

und Feste der Berg- und Hiittenleute.

Technische und volkswirtsehaftliche Erkenntnisse, wie sie 

vor Menschenaltern bestimmend waren, kennen zu lernen, 

erscheint nicht reizlos. Wer ais Fachmann oder Laie sich uber 

sein berufliches Sondergebiet hindus angezogen fuhlt von dem 

Wandę! und Wechsel technischęr Anschauungen, dem Werden 
und Entstehen technischer Gedanken und Werke, der greife 

zu den »Beitr|gen«. Zu ihrem Verstandnis sind keine besondern 

technischen Vorkenntnisse erforderlich. In weitesten Kreisen, 

Lesehallen und Volksbuchereien verdienen diese durchweg 

fesselnd geschriebenen Aufsatze Verbreitung; sie werden be-- 

lehrend und aufklarend wirken, der Einseitigkeit und Verhetzung 

in wirtschaftlichen Fragen, die zu billigen Schlagworten greift, 

entgegenarbeiten und so zum Ausgleich vou Klassengegensatzen 
beitragen. E. K u h l m a n n .

Arbeitsnachweisgesetz vom 22. Juli 1922. Von Dr. Bernhard 
Lehfeld t, Oberregierungsrat im Reichsarbeitsministerium 

und Margarete E h l e r t ,  Regierungsrat in der Reichs- 

arbeitsverwaltung. (Das neue Arbeitsrecht, Bd. III.) 

271 S. Beęliu 1923, Franz Vahlen.
Das Buch gibt eine geschichtlich begriindete Einfuhrung 

in den Sinn des Gesetzes, eine klare, knappe, aber erschopfende 

Auslegung seiner Vorschriften und damit einen wissen- 

schaftlich durchgearbeiteten Leitfaden fiir die Verwaltung 
und Geschaftsfuhrung der Arbeitsuachweise. Seine Brauch- 

barkeit wird dadurch erhoht, daB es die Ausfiihrungs- 
bestimmungen des Reiches und der Lander in groBtmoglicher

VoIlstandigkeit enthalt. Das Buch bietet somit Arbeitgebern, 
Arbeitnehmern und Gemeindeverwaltungen ein wichtiges 

Hilfsmittel fiir die Praxis. S.

AbriB der Sozialpolitik. Von Dr. sc. poi. Ludwig Heyde ,  
Honorarprofessor an der Universitat Rostock, General- 

sekretar der Gesellschaft fur Soziale Reform, Berlin. 

(Wissenschaft und Bildung, Bd. 158.) 2., verb. und erg. 

Aufl. 198 S. Leipzig 1922, Quelle & Meyer.

Dieser vortreffliche Fiihrer und Wegweiser auf dem Gebiete 

der Sozialpolitik ist hier in der friihern Auflage bereits be- 
sprochen worden1. Die neue verbesserte und erganzte Auf

lage des Buches kann nur wieder aufs warmste allen Lesern 

der Zeitschrift empfohlen werden. Schl i i t er .

Zur Besprechung eingegangene Bucher.
(Die Schriftleitung behalt sich eine Besprechung geeigneler Werke vor.)

E b e l ,  Herbert: Einfuhrung in das Betriebsrategesetz mit 
besonderer Beriicksichtigung des Bergbaues. 39 S. Clausthal, 

Ed. Piepersche Buchdruckerei (Wilhelm Georgi). 
H e i s e ,  F. und H e r b s t ,  F .: Lehrbuch der Bergbaukunde 

mit besonderer Beriicksichtigung des Steinkohlenbergbaues.

1. Bd. 5., verb. Aufl. 645 S. mit 580 Abb.-und einer farbigen 

Taf. Berlin, Julius Springer.
H u n d t ,  Rudolf: Geologische Wanderungen durch das obere 

Saaletal, Ostthiiringen und den nordlichen Frankenwald. 

136 S. Gera, Hermann Kanitz Verlag.
Sauer ,  K .: Leitfaden der Hiittenkunde fur Maschinentechniker.

2., durchges. Aufl. 89 S. mit 82 Abb. Berlin, Julius Springer. 

S c h o l z ,  Hermann: Die Schreibmaschine und das Maschinen- 

schreiben. (Aus Natur und Geisteswelt, Bd. 694.) 110S. 

mit 39 Abb. Leipzig, B. G. Teubner.
T e t z n e r ,  F .: Die Dampfkessel. Lehr- und Handbuch fiir 

Studierende Technischer Hochschuleu, Schiller Hóherer 

Maschinenbauschulen und Techniken. 7., erw. Aufl. v on
O. H e i n r i c h .  422 S. mit 467 Abb. und 14 Taf. Berlin, 

Julius Springer.
W e i c k e r t ,  A.: Elementar-Matheniatik. Eine leichtfaBliche 

Darstellung der fiir Maschinenbauer und Elektrotechniker 

unentbehrlichen Gesetze. 3. Bd.: Trigonometrie. (Weickert- 

Stolle: Praktisches Maschinenrechnen, 1. T.) 2., verb. 

Aufl. 167 S. mit 106 Abb. Berlin, Julius Springer. 
W i i s t ,  Fritz: Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut 

fiir Eisenforschung zu Dusseldorf. IV. Bd. 163 S. mit 

218 Abb. im Text und auf 16 Taf. Dusseldorf, Ver!ag 

Stahteisen m. b. H.

■ Gluckauf 1920, S. S27.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine Erkldrung der Abkurzungen is t in  N r. 1 verdffentlicht. • bedeutet Text- oder Tafełabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

Le c o n t e n u  m e t a l l i q u e  des  f i l o  11 s. Von Lucacin. 
Ann. Roum. 1923. H. 3. S. 217/21. Theoretische Betrachtungen 
iiber die Erzfiihrung von Gangen.

Z u r  G e n e s i s  des  E r do l s .  Von Pyhala. 20.5.23.
S. 495/9. Die verschiedenen Ansichten uber die Entstehung 
des Erdols. Erfahrungen hinsichtlich der Entstehung zah- 
fliissiger, ungesattigter Kohlenwasserstoffe auf Grund von
I.aboratoriums- und Betriebsversuchen.

C o r r e l a t i o n  of  s e a ms  in t he  S o u t h  W a l e s  
a n t h r a c i t e  area.  Von Trueman und Davies. Coli. Guard.
I I .5.23.  S. 1130/1’ . Versuch einer Flozidentifizierung im 
Anthrazitkohlenbecken von Siidwales.

C o n t r i b u t i o u  a I e s t u d i o  de  l a t u r b a  en  
Es pa Fi a. Von Basanta. Rev. min. 1.5.23. S. 257/8. Beitrag 
zur Erforschung der spanischen Torfvorkommen.

Th e M a t a c h e v a n s e r i e s and  i t s p r_e - c a m b r i a n 
r e l a t i o n s .  Can.M in .J. 20.4.23. S. 298/9. Uber die strati-

graphischen Verhaltnisse im Prakambrium des nordostlichen 
Ontario und die Stellung der Matachevan-Schichten.

T he G o u d r e a u  g o l d  area.  V on Macleod. Can.Min.J.
20, 4.23. S. 295/7 *. Geschichte und Geologie des Goldfeldes. 
Bergmannische Anlagen.

Bergwesen.

Die na t ur l i chen  G r u n d l a g e n  des hess i schen und 
n a s s a u i s c h e n  E i s e n  e r z b e r g b a u  es u n d  i h r e  w i r t 
s c h a f t l i c h e n  F o l g e r u n g e n .  Von Landgraeber. (Forts.) 
Bergbau. 3.5.23. S. 162/7. Die schwierige Wirtschaftslage 
in neuester Zeit. (SchluB f.)

Le c h a r b o n  i n  J o u g o s l a  vie.  Von Muzet. Rev. ind. 
min. 1.5.23. S .253/60*. Geologische Verhaltnisse. Kohlen- 
vorrat. Die betriebenen Kohlengruben und ihre Erzeugung. 
Die Berggesetzgebung. '

G e n e r a l  a y a i l a b i l i t y  a nd  e x c e 11 e n t q u a 1 i t y 
of  H a z a r d  co ais in e l e ve n  yea r s  m a k e  f i e l d  l a r ge
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producer .  Von Cole. Coal Age. 3.5.23. S .709/14*. Aus- 
dehnung und geologischcr Ban des Kohlenbczirks. Kohlen- 
flóze. Żusammensetziiijg der Kohle. Anlagen.

Notes on Amer i can  m i n i n g  practice . Von Ritson. 
Coli. Ouard. 4.5.23. S. 1067/9. Kurze Darlegung der fiir den 
amerikanischen Kohlenbergbau kennzeichnenden natiirlichen 
Verhąltnisse und Arbeitsverfahren.

Ob e r  R e g u I i e r u n g der E r d g a s f o r d e r u n g. Von 
Wotzasek. Petroleum. 20.5.23. S.499/501*. Vergleichende Be
trachtungen iiber die verschiedenen Moglichkeiten zur Reglung 
der Erdgasfórderung.

Def l ect i ng a coal  bor ing.  Von MacVicar. Coli.Ouard.
4.5.23. S. 1072*. Verfahren zur Anderung der Richtung von 
Kernbohrungen.

The use o f c u r v e d  g i r d e r s  as r oo f  s u p p o r t s  
u n d e r g r o u n d .  Von Crofts und Wain. Goli. Ouard. 4,5.23. 
S. 1165/6*. Erfahrungen mit der Vervvendung gebogener 
Stahlkappen beim Streckenausbau untertage.

Les c a t a s t r o p h e s  m i n i e r e s  et les e x p l o s i f s  
de mines .  Von Pesseacov. Ann. Roum. 1923. H.3. S. 239/81. 
Die Gefahren fiir den Bergbau aus der Verwendung von 
Sprengstoffen. Entwurf eines Sprengstoffgesetzes fiir den 
rumanischen Bergbau.

The t e s t i n g  of  »safety« e x p l o s i v e s .  III. Von 
Lemaire. Coli. Guard. 4.5.23. S. 1070/1*. Verfahren zur 
Priifung von Sicherheitssprengstoffen.

I g n i t i o n s  of  f i r e d a m p .  Von Siddall. Ir.CoalT r.R .
11.5.23. S. 708/9. Erfahrungen iiber die Entziindung von 
Schlagwettern.

M a g n e t i c  s e p a r a t i o n  of  coa l  f r om s l ag.  Von 
Brackmann. Iron Age. 22.3.23. S.828/9*. Beschreibung einer 
Aufbereitungsanlage zur magnetischen Trennung von Kohle 
und Schlackenasche.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

H a l b m e c h a n i s c h e H o c h l e i s t u n g s f e u e r u n g e n .  
Von Pradel. Techn. BI. 12.5.23. S. 137/8*. Ergebnisse von 
drei Verdampfungsversuchen an einem mit dem Wurfbeschicker 
Seyboth und dem Unterwindplanrost, Bauart Adler & Hentgen, 
ausgeriisteten Doppelflammrohrkessel.

T he s t e a m  a c c u m u l a t o r .  Von Ginsberg. Chem. 
Metali. Engg. 7.5.23. S. 809/10*. Beschreibung des Dampf- 
speichers von Ruth. Seine Arbeitsweise.

Ub e r  den  S t r ó m u n g s w i d e r s t a n d  von  R o h r e n  
v e r s c h i e d e n e n  Q u e r s c h n i t t s  u n d  R a u h i g k e i t s -  
grades .  Von Schiller. Z. angew. Math. Mech. 1923. H. 1. 
S. 2/13*. Das Widerstandsgesetz fiir glatte Rohre. Der Wider- 
stand rauher Rohre. Rohre von nicht kreisfórmigeni Quer- 
schnitt. Theorie, Versuchsergebnisse.

Ges i ch t spunk t e  fiir d ie  N o r m u n g  der Zahn f o r m 
von Satzradern.  Von Kutzbach. Maschinenbau. 12.5.23. 
S. 626/9*. Gesetze des Werkzeug- und Zahneingriffs. Be
rechnungen. Anwendungen und Folgerungen fiir Satzrader 
oder reine Ntillgetriebe. (Forts. f.)

U b e r  d a s  S i n g e n  d e r  Z a h n r a d e r  u n d  d i e  
d y n a m i s c h e  F e h l e r h a f t i g k e i t  de r  Z a h n f o r m  en. 
Von Hofer. Maschinenbau. 12.5.23. S. 623/6*. Ursachen der 
Massenschwingungen bei den bekannten Zahnformen und 
ihre Vermeidung.

D ie  E ; y o l v e n t e n v e r z a h n u n g .  Von Schwand. 
Maschinenbau. 12. 5.23. S. 629/32*. Rechnerische Behandlung 
der Verzahnung. Gleiten und Rollen. Spezifischer Zahndruck. 
EinfluB des Gleitens und spezifischen Zahndruckes auf Ver- 
zahnungs- und Ubersetzungsverhaltnisse.

F u n d a m e n t a l s  of  t r a n s m i s s i o n  of  p o w e r  by 
be l t i ng .  Von Arny. Iron Age. 12.4.23. S.1025/6*. Grund- 
ziige der wirtschaftlichen Kraftubertragung durch Treibriemen.

R ec h e r c h e s  su r  le r e n d e m e n t  i n d u s t r i e l  des 
cour ro i es .  Von Lahoussay. Rev.ind.min. 1.5.23. S.233/52*. 
Eingehende Untersuchungen iiber die Wirtschaftlichkeit der 
Treibriemenubertragung. Eigenschaften derTreibriemen. Unter- 
suchungsverfahren. EinfluB verschiedener Faktoren auf die 
Leistung. Elastizitat. Adhasion. Zusammenfassung.

En ny s v en s k  t u a t a k t s  f ó r b r a n n i n g s -  m o t o r  
med d i r e k t  i n s p r u t n i n g .  Von Dellner. Tekn. Tidskr.
21.4.23. S. 37/42*. Beschreibung eines neuen schwedischen

Zvveif&kt-Verbrennungsniotors mit linmittelbarer Einspritzung 
des Brennstoffes.

Synchronous  motor-generator  sets may supp l an t  
rotary convertors for coal  mines.  Von Gealy. CoalAge.
3.5.23. S. 715/6*. Vergleich beider Maschinentypen in bezug 
auf ihre Brauchbarkeit im Bergbau.

Elektrotechnik.

Essa i s  p r a t i ą u e s  des t u r b o - a l t e r n a t e u r s .  Von 
Garnier. Ind. el. 10.5.23. S. 165/9*. Mitteilung eines praktischen 
Verfahrens zur Priifung von Turbo-Generatoren.

D er L e i s t U n g s f a k t o r  im F a b r i k b e t r i e b .  Von 
Schiller. Z. V. d. I. 19.5.23. S. 495/7*. Unterbelastung der 
Antriebsmotoren. Nachteile des niedrigen Leistungsfaktors und 
seine Verbesserung. Der Synchronmotor.

Re c en t s  p r o c e d e s  de r e g l a g e  de la v i t e s s e  
daris les m o t e u r s  d ’ i n d u c t i o n .  Von Normier. Ind.el.
10.5.23. S. 169/74*. Neuartige Verfahren zur Reglung der 
Geschwindigkeit von Induktionsmotoren.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.

Stand des deut schen Ausbaues  der I o t hr i ng i schen  
und l uxe mburg i s chen  E i sen i ndus t r i e  bis zum Jahre  
1918. D ie Werksan l ageu  der R ombache r  Hut ten- 
werke in Lothr i ngen.  Von Kroster. (Forts.) Stahl Eisen.
17. 5. 23. S. 659/62. Beschreibung der Walzwerksanlagen. 
(SchluB f.)

The r e a c t i v i t y  of  coke  as a f a c t o r  in t he  f ue l  
e c o n o m y  of the b l a s t f u r n a c e .  Von Sutcliffe und Evans. 
Coli. Guard. 11.5. 23. S. 1127/9. Bedeutung der Eigenschaften 
und des Verhaltens des Koks fiir die Wirtschaftlichkeit des 
Hochofenprozesses.

Ob t a i n i n g  large bl ast-furnace produc t i on .  Von 
Croxton. Iron Age. 29.3.23. S. 897/900*. Die Bedeutung der 
Zuschlage von Alteisen fiir die Produktionssteigerung des 
Hochofens. Mitteilung von Betriebsergebnissen.

L i n i n g  a c i d  e l e c t r i c . . f u r n a c e s .  Von Quien. 
Iron Age... 19.4.23. S. 1101/2. Uber das Futter saurer elek- 
trischer Ófen. Die geeigneten Materialien und ihre Ver- 
wendung.

K r a n g i e B p f a n n e n  mi t  m e c h a n i s c h e r  K i p p -  
v o r r i c h t u n g .  Von Irresberger. GieB. 17.5.23. S. 193/4*. 
Schnecken-, Stirnrad- und Schraubenschneckenpfannen. Dreh- 
zapfeii und Hangebugel.

Ub e r  d i e  A r b e i t s w e i s e  i m M a r t i n w e r k  des 
Ei sen- und S t a h l w e r k s  H o e s c h  unter  b e s o n d e r e r  
B e r u c k s i c h t i g u n g  des H oe schve r f  ah r  en s und  der 
Behe i zung der Ófen  mi t  Koksofengas .  Von Schweitzer. 
Stahl Eisen. 17.5.23. S. 649/59*. Durchfuhrung des Hoesch- 
verfahrens. Verschiedene Arbeitsweisen. Der Betrieb mit 
Koksofengas und seine Vorteile. Meinungsaustausch.

Z u r Meta l l urg i e  des Kupo l o f ens  und  der Klein- 
bessemerbi rne.  Von Glaser. GieB. Zg. 15.5.23. S. 219/21. 
Metallurgische Vorgange im Kuppelofen. (Forts. f.)

E c o n o m i c  p r i n c i p l e s  g o v e r n i n g  t he  use of 
e l e c t r i c a l  p o w e r  in i r o n  a nd  s t ee l  works .  Von 
Ablett. I r .CoalTr .R.  11.5.23. S. 689/91. Wirtschaftliche 
Grundsatze fiir die Kraftversorgung von Stahlwerken.

The c o n s t i t u t i o n  of  ba s i e  s l a g s :  i ts r e l a t i o n  
to f u r n a c e  r ea c t i o ns .  Von Colclough. Ir.CoalTr.R.
11.5.23. S .691/3*. Die Zusammensetzung basischer Schlacken 
und ihr EinfluB auf die Ausscheidung der Metalloide.

A n o t e o n t e m p e r - c a r b o n .  Von Northcott. Ir. Coal 
Tr. R. 11.5.23. S. 682/5*. Bedeutung, spezifisches Gewicht, 
Verbrennungstemperatur von Temperkohle.

E i n f l uB e in ige r Fre rad ko rper au f d ie  Sch wi nd  u n g  
des E isens. Von Wiist. GieB. 17.5.23. S. 191/3*. Vor- 
richtung zur Messung der Schwindung und damit erzielte 
Ergebnisse. EinfluB des Kohlenstoffs auf die Schwindung. 
(SchluB f.)

E f f ec t  of  s m a l i  q u a n t i t i e s  of  t i n  in steel .  Von 
Whiteley und Braithwaite. Ir.CoalT r.R . 11.5.23. S. 695/7. 
Der EinfluB geringer Zinnmengen im Stahl.

Sorae m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  of  a s e r i e s  of  
c h r o m i u m  steel s .  Von Austin. Ir.CoalTr.R . 11.5.23. 
S. 697/8. Mitteilung von Versuchen zur Feststellung der 
mechanischen Eigenschaften von Chromstahlen.
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B e h a v i o u r  of  c e r t a i n  s t ee l s  u n d e r  i n i p a c t  at  
d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s .  Von Langenberg. Ir.CoalTr.R,
11.5.23. S. 693/5*. Untersuchungen iiber das Verhalten be- 
stinimter Stahlsorten bei verschiedenen Temperaturen.

C h a n g e s  i n i r o n  a n d  s t ee l  b e l o  w 400 d e g. C. 
Von Thompson und Ooffey. Ir. CoalTr. R. 11.5.23. S. 677/81. 
Untersuchungen iiber die im Eisen und Stahl bei Temperaturen 
unterhalb von 400 °C  auftretenden Ver;inderungen.

C o r r o s i o n  of  r u s t p r o o f e d  i r o n  a nd  s teel .  Von 
Wood. Chem. Metali. Engg. 30. 4. 23. S. 769/72. Uber die 
Korrosion von Stahl und Eisen. Versuchsergebnisse. Schutz 
gegen Korrosion.

Fa t i g u e i n m e t a I s. Von Jenkin. Chem. Melall. Engg. 
7. 5. 23. S.S11/5*. Versuche uber die Ermudungserscheinungen 
von Metallen am Modeli. Ihre praktische Bedeutung.

H e r s t e l l u n g  von  A l u m i n i u m g u B k o l b e n  u n d  
-ge ha u sen.  Von Kerpely, GieB. Zg. 15.5.23. S. 222/25. 
Eigenschaften vonAluminiumguBkolben. Herstellungsverfahren 
fur Kolben- und GehauseguB.

D ie S t e i nkoh l en  und ihr  f eue r ungs t echn i s che r  
Wert .  Von Starkę. Feuerungstechn. 15.5.23. S. 169/71*. 
Einteilung der Kohlen. Heizwerte der reinen Brennstoffmasse. 
Schaubild der imtern Heizwerte an Hand der Elementar- 
analyse. Mafistab fiir den Wirkungsgrad der Brennstoff- 
ausmitzung bei der Verbrennung.

T he s p e z i f i c g  r a v i t y a n d  m o i s t e r  c o n t e n t  of  
coa l .  Von Drakeley und Jones. Ir.CoalTr.R. 11. 5. 23. S.715*. 
Untersuchungen iiber das spezifische Gewicht und den Feuch- 
tigkeitsgebalt von Kohle.

T he p l a s t i c  s t a t e  of  coal .  Von Foxwell. Ir. Coal 
Tr. R. 11.5.23. S. 706/7. Chemische und physikalische Unter- 
suchung der Kohle im plastischen Zustande.

B r i t i s h  s t e e l w o r k s  g a s - p r o d u c e r  pract ice.  Von 
Clements. Ir.Coa lT r.R . 11.5.23. S. 669/85*. Ausfiihrliche 
Abhandlung uber Bauart, Betrieb und Wirtschaftlichkeit der 
Gaserzeuger auf den englischen Stahlwerken.

Ub e r  d i e  B e s t i m m u n g  des  W a s s e r s t o f f s  im 
G e n e r a t o r g a s .  Von Wilhelm. Feuerungstechn. 15.5.23. 
S. 171,3*. Allgemeines iiber den Gaserzeugerbetrieb. Be
schreibung des neuen Wasserstoffmessers. Anordnung von 
Meftvorriclitungen fiir Generatorgas.

O b e r  d i e V e r w e n d b a r k e i t  von  C h l o r s u l f o n -  
s a u r e  fur  d i e  A b s o r p t i o n  des A t h y l e n s  aus  
G a s g e m i s c b e n .  Von Traube und Justh. Brennst. Chem.
25.5.23. S. 150/4. Mitteilung von Versuchen, die die Brauch- 
barkeit des Verfahrens dartun.

Uber  die Be s t i m m u n g  von A t hy l e n  und sei nen 
H o m o l o g e n  im Urgas.  Von Tropsch und v. Philippovich. 
Brennst. Chem. 15.5.23. S. 147/9. Die quantitative Bestim- 
mung von Athylen im Urgas mit Schwefelsaure und Brom- 
wasser.

U b e r  d i e  B e s t i m m u n g  de r  a r o m a t i ś c h e n  u n d  
u n g e s a t t i g t e n  A n t e i l e  i m Ur t eer .  Von Arnold. Z. an- 
gew. Chem. 16.5.23. S.266/7. Mitieilung von Untersuchungs- 
ergebnissen.

Ober  Ho l z des t i l l a t i o n  im Vakuum.  Von Aschan. 
Brennst. Chem. 15.5.23. S. 145/7. Vakuumdestillation von nicht 
extrahiertem und von mit Ather extrahiertem Kiefernholz. 
Destillation aus Vakuumkolben und einer Retorte.

D ie En t k r eoso t i e r ung  von  Br aunkoh l e nu r t ee r  
u n d  seinen Dest i l l a ten .  Von Seidenschnur und SchmidL 
Braunkohlenarch. 1023. H .5. S. 1/11. Neue Wege zur Ent- 
kreosotierung von Braunkohlenurteer. Mitteilung vonVersuchs- 
ergebnissen.

P r o d u c t i o r i  o f  h y d r o g e n  by  t h e  t h e r m a l  
d e c o m p o s f t i o n  of  o il. Von Weaver. Chem.Metali.Engg. 
30.4 .23. S. 764/8*. Erzeugung von Wasserstoffgas im groBen 
aus Ólen. Beschreibung einer Anlage. Versuchsergebnisse.

C u t t i n g  met a i s  wi th the elfectric arc. Von Candy. 
Iron Age. 19.4.23. S. 1098/9*. Das Zerschneiden von Eisen- 
und Nichteisenmetallen mit dem elektrischen Lichtbogen. Zeit- 
aufwand. Kosten.

M e t h o d s  of  a i r  d r y i n g ,  Von Holden. Chem.Metali. 
Engg. 7.5.23. S. 801/4*. Beschreibung der verschiedenen 
Verfahren zum Trocknen von Luft. Lufttrocknung durch 
chemische Reagenzien, Kompression, Abkiihlung und Ab
sorption.

Los l adr i l l os  de croino. Rev. min. i6. 4. 23. S .209/12. 
Zusammensetzung, Herstellung,Eigenschaften und Verwendung 
der aus Chrommineralien hergestellten feuerfesten Sleine.

O b e r  E x p l o s i o n e n  an  A p p a r a t e n  zu r  V e r - 
f l i i s s i g u n g  u n d  Z e r l e g u n g  v on  Luf t .  Von Pollitzer. 
Z. angew. Chem. 16. 5. 23. S. 262/6*. Eingehende Unter
suchungen iiber die Ursachen der beobachteten Exptosionen, 
die auf die Anwesenheit von Azetylen im fliissigen Sauerstcff 
zuriickgefiihrt werden. Nachweis von Azetylen in der Luft.

Wirtschaft und Statistik.

W ie  k a n n  d e m  M a n g e l  an  S t e i n  k o h l e ,  der 
a u f  den  F r i e d e n s v e r t r a g  v o n  V e r s a i l  l es zuruck- 
z u f i i h r e n  ist ,  a b g e h o l f e n  w e r d e n ?  Bergbau. 3.5.23. 
S. 157/62. Eine erhebliche Steigerung der Fórderung soli sich 
durch Verbesserung der Arbeits- und Betriebsorganisation 
erreichen lassen.

D e u t s c h e r  G r a p h i t .  Von Schultz. Techn. Wirtsch. 
1923. H. 5. S. 112/4. Graphiterzeugung der Welt. Deutsche 
Erzeugung. Bedeutung der bayerischen Graphitlager.

D er E i n f l uB von Arbe i t sdaue r ,  Arbei t ss tunden- 
er t rag und  Sch i ch t zah l  auf  die Wi r t scha f t l i chke i t  
der  un t e r t ag i gen  Bet r i ebe im Ste i nkoh l en-,  Braun- 
kohlen- und  Ka l i bergbau .  Von Bornitz. Braunkohlenarch. 
1923. H.6. S. 1/108*. An Hand von praktischen Beispielen aus 
dem deutschen Bergbau werden die technisch-wirtschaftlichen 
und rein wirtschaftlichen Zusammenhange und GesetzmaBig- 
keiten untersucht, aus denen der EinfluB von Arbeitsdauer usw. 
auf die Wirtschaftlichkeit der Bergbaubetriebe nach Art und 
MaB erkennbar wird. Folgerungen fiir die praktische Betriebs- 
fiihrung.

P E R S O N  L I C H E  S.
Beurlaubt worden sind:

der Bergassessor H e r m a n n  vom 1. April ab auf ein 

weiteres Jahr zur Ubernahme der Leitung von Untersuchungs- 

arbeiten fiir die Bayerische Montan-Aktiengesellschaft in 

Munchen,

der Bergassessor D e g e n h a r d t  vom l . Juni  ab auf ein 

weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais Leiter der 

Berginspektion Streckau der Werschen-WeiBenfelser Braun- 

kohlen-Aktiengesellschaft in Halle,

der Bergassessor S t a u t e vom 1. Juni ab auf ein weiteres 
Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei dem Halleschen 

Knappschaftsverein in Halle.

Die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienst ist 

erteilt worden:

dem Bergassessor B r u c h  zwecks Fortsetzung seiner 

Tatigkeit ais Betriebsdirektor der Zeche ver. Stein und Harden- 
berg der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft,

dem Bergassessor R e i c h e l t  zwecks Fortsetzung seiner 

Tatigkeit ais Bergwerksdirektor bei der Halleschen Pfanner- 

schaft, Aktiengesellschaft zu Halle.

Dampfkesse l -Uberwachungs-Vere i n  der Zechen  

im Obe r be r ga mt sbe z i r k  Do r t mund .

Der Dipl.-Ing. S t e i n m e t z ist ais Revisionsingenieur 
der elektrotechnischen Abteilung des Yereinseingestellt,worden.


