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Eine neue marinę Leitschicht in der obern Magerkohlengruppe 

der Ruhrkohlenablagerung.
Von Bergassessor Dr. P. Ku kuk ,  Leiter der geologisclien Abteilung der Westfalischen Berggewerkschąftskasse zu Bochum.

Zu den wiclitigsten Kennzeichen paralischer (meeres- 

naher) Steinkohlenablagerungen, wie z. B. des nieder- 
rheinisch-westfalischen Bezirks, zahlen die seit langem be
kannten fossilfuhrenden mar i n  en S ch i ch  ten (marinę 
bands der Englander), Die nicht nur durch die Fiihrung 

von Meerestierresten, sondern auch durch ihre gleich- 
bleibende lithologische Beschaffenheit von der Ausbiidung 
der im allgemeinen schnell wechselnden Schichtenfolge 

der iibrigen karbonischen Oesteine abweichenden Hochsee- 
horiżonte sind den mehrereTausend Meter machtigen Sedi- 

menten der gewaltigen alten Sammelmulde des heutigen 
nordwesteuropaischen Steinkohlengiirtels ais verhaltnis- 

maGig dunne Bankę zwiscliengelagert. Sie zerlegen so 
die Gesamtablagerung in eine Reihe sehr verschieden 

machtiger Schichtenpakete.

D ie a l l g e m e i n e n  g e o l o g i s c h e n  Verha l t n i s se  

der m a r i n e n  H o r i z o n t e  des 
n o r d w e s t eu r o pa i s c he n  Koh l e  11 gurtels.

■ Diese Hochseehorizonte treten teils in kurzeń Ab- 
standen auf, teils betragt ihr Zwischenraum viele Hundert 

Meter. Sie haufen sich im allgemeinen in den untęrsten 
Stufen des flozfiihrenden Oberkarbons, wie in der Rand- 
gruppe Oberschlesiens, in der Magerkohlengruppe des 

Ruhrbezirks und in den diesen entsprechenden Zonen der 
Assises de Chatelet, d’Andenne und de Chokier Belgiens, 
der Zonę inferieure und des Annoeullin Frankreichs und im 

Lanarkian Englands (vgl. die Ubersicht auf den S. 650/1), 
wahrend ihr Auftreten in den hohern Stufen im allge- 

meinen immer seltener wird.
So werden z. B. in der Magerkohlengruppe des Ruhr

bezirks auf ungefahr 1100 m mindestens zehn durch die 
ganze Ablagerung verlaufende marinę ScKJchten gezahlt, 
die etwa 50—150 m Abstand voneinander haben. Hoher 

hinauf betragt die Entfernung zwischen der hangendsten 
marinen Schicht der obern Magerkohlengruppe und dem 

Katharina-Horizont der Gaskohlengruppe 600-700 111 und 
zwischen diesem und dem Agirhorizont1 der obern Gas- 

flammkohlengruppe sogar rd. 900 m. Zweifellos noch 
gro Ber ist der Zwischenraum zwischen ihm und der 

kiirzlich in der Bohrung Ibbenburen IV angetroffenen 

marinen Schicht2.

1 s. Ku kuk : Die Ausbiidung der Gasflararakohlenschlchten in der Lippe- 
muide, Oliickauf 1920, S. 509.

! s. B ey sc h la c : Der gegenwartige Stand der Erforschung der deutschen 
Lagerstatten, Oluckauf 1922, S. 1115.

Soweit diese sehr kennzeichnenden Schichten geniigend 
erforscht sind, lassen sie sich in der Wagerechten vielfach 
weit iiber den Bereich eines Einzelbezirks hinaus verfolgen, 
wie auch aus der Ubersicht zu erkennen ist. Die durch die 
Fiihrung echt marinerTierreste gekennzeichneten Horizonte 

bezeugen damit, daB es sich bei ilinen nicht um órtliche 
Bildungen handelt. Vielmehr verdanken sie ihre Entstehung 
allgemein bedeutungsvollen, einheitlich verlaufenen geo
logischen Vorgangen, und zwar denselben, die fur alle 
Absatze mariner Schichten in dem von England bis nach 
Oberschlesien und weiter bis zum Donezgebiet rejchen- 

den Tieflandgebiet maBgebend gewesen sind. Wie 
R. v. Klebel sberg1 annimmt, liegen diesen Vorgangen 

weitausgreifende, wenn auch voriibergehende Meerestrans- 
gressionen zugrunde, die vermutlich durch tektonische 
Bewegungen im Uralgebiete hervorgerufen worden sind 
und von dem im Osten des »Westarktischen«, d. li. des 
das heutige Nordwesteuropa umfassenden Kontinents 
gelegenen »Zentralrussischen Meer« ihren Ausgang ge- 

nommen haben. Dieses iiberflutete zu wiederholten Malen 
wahrend der Oberkarbonzeit von dem ihm am nachsten ge
legenen Donezgebiet aus in westlicher Richtung das ganze 

ianggestreckte Tieflandgebiet des karbonischen Troges, aus 
dem sich kurz vorher das unterkarbonische groBe Mittel- 
meer zuriickgezogen hatte. Wenn auch diese Annahme 
v. Klebelsbergs fiir den untern und mittlern Teil des ober- 

schlesischen Oberkarbons mit seinen machtigen marinen 
Banken iiberzeugend zu sein scheint, so ist die Frage 

damit doch noch nicht fiir die marinen Schichten des 
obersten Oberkarbons gelóst, da nach dieser Theorie ent- 
sprechend der nahen Lage Oberschlesiens zum Golf des 
russischen Karbonmeeres auch in den hohern Stufen des 

oberschlesischen Karbons (Muldengruppe einschlieBlich 
der Sattelflozgruppe) eine Wechsellagerung terrestrischer 
und mariner Schichten vorhanden sein miiBte. Tatsaehlich 
scheinen aber nach allen Beobachtungen in diesen Zonen 
Oberschlesiens rein marinę Schichten zu feh len2. Auch 

aus den Schatzlarer Schichten Mahrisch-Ostraus sind keine 
marinen Schichten bekannt geworden3. Ich halte es daher

- die Richtigkeit des von den geologischen Bearbeitern 
Oberschlesiens betonten Fehlens von marinen Schichten

1 Die marinę Fauna der Ostrauer Schichten, Jahrb. d. K. K. Oeol. Reichs-
anst. Wien 1912, S 534. #

2 v. K le b e ls b e rg , a. a. O .S .533; Q u iU o w ;  Der paralische Charakter 
des oberschlesischen Steinkohlengebirges, Oluckauf 1913, S. 1377.

» v. K le b e lsb  e rg , a, a. O. S. 553; P e tra s c h e c k : Kohlengeologie der 
osterreichischenTeilstaaten, Berg-u. Huttenm. Jahrb. Leoben 1921/22, H. 2, S. 7.
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in der obersten Schichtengruppe vorausgesetzt1 — auch 
mit Riicksicht auf andere, aus Mangel an Raum hier nicht 
naher zu erortemde Grunde nicht fiir ausgeschlossen, daB 

die marinen Schichten des obersten Oberkarbons des nord- 
westeuropśtischen Kohlengiirtels nicht auf die erwahnten 

ostwestlich gerichteten, sondern umgekehrt auf von West 
nach Ost veriaufene Meerestransgressionen zuriickzufiihren 

sind. Es wiirde sich in diesem Falle um die Absatze von 
Uberflutungen handeln, die von dem im Westen des 

Westarktischen Festlandes gelegenen oberkarbonischen 
»Davis-Meer% das mit dem Russischen Meer vermutlich 

zeitweise in unmittelbarer Verbindung gestauden hat, aus- 
gegangen sind, das oberschlesische Gebiet aber nicht mehr 
oder nur mit ihren letzten Auslaufern erreicht liaben.

Trotz der geschilderten kennzeichnenden Begleitum- 

stande, die sich mit dem Auftreten der marinen Schichten, 

wo auch immer sie erscheinen mógen, verknupfen, sind 

diese Hochseehorizonte doch sowohl innerhalb der Ge- 
samtablagerung ais auch in dem geologisch gut durch- 
forschten Gebiet des engern rheinisch-westfalischen Stein* 

kohlenbezirks wiederholt iibersehen worden. Ich erinnere 
an die ais durchgehender Hochseehorizont erst kiirzlicli 

festgestellte Schicht 150 m iiber FIoz Bismarck, den Agir- 
Horizont, der bis dahin selbst in der bergbaulich gut auf- 

geschlossenen Emscher-Mulde nicht erkannt worden war.

D ie strat igraphischen Verhal tnisse der neuen
Hochseeschicht  i iber FIoz PlaBhofsbank.

Auch die von mir festgestellte neue ma r i n ę  
Sch i ch t  i iber F l ó z  PlaBhofsbank,  die den Gegen- 

stand der vorliegenden Abhandlung bildet, ist bisher 

iibersehen worden. Weder in den bekannten grund- 
legenden Arbeiten L. C r e m e r s 2 uber die marinen 

Schichten des westfalischen Karbons, noch imgeologischen 
Bandę des Sammelwerks, noch in einer andern neuern 

Abhandlung iiber das Ruhrrevier findet sich irgendeine 

Andeutung iiber das Auftreten einer marinen Schicht uber 

Flóz PlaBhofsbank. Sogar eine sorgfaltige Sonderarbeit3 
iiber dieses FIoz erwahnt diese Schicht nicht, ihr Verfasser 

gibt im Gegenteil ausdriicklich an, daB irgendwelche 
Muschelschichten, seien sie »brackischer oder mariner 

Natur«, im Hangenden des Flózes nicht vorhanden sind. 
Die Grunde fiir die Nichterkennung des neuen marinen 

Horizontes hangen einnial mit der im allgemeinen uti- 
bauwiirdigen Beschaffenheit des Flozes PlaBhofsbank zu
sammen, die nur gelegentlich zu genauerer Untersuclnmg 
seines Hangenden gefiihrt hat. Sie beruhen aber auch auf 
der ganz allgemein zu beobachtenden auffallenden Fossil- 

armut und UnregelmaBigkeit dieses wenig machtigen 

Hochseeliorizontes, der auf vielen Zechen órtlich iiber- 
haupt nicht fossilfuhrend entwickelt zu sein scheint4. 

Sehr haufig ist die kennzeichnende schwarze Schieferton-

1 Von Q  u i I z o w (Die Tiefbohrung Christnacht bei Kattowitz usw., Jahrb, 
d. Oeol. Landesanst. 1914, Bd. 35. T. 1, S. 575) sind dagegen auch in der Mulden- 
und Sattelflozgruppe von ihm ais -brackische Horizonte* bezeichnete diinne 
Muschelschichten mit vereinzelten Lingula- und Discinaresten aufgefunden 
worden,

2 Die marinen Schichten in der magern Partie des westfalischen Stein- 
kohlengebirges, Oluckauf 1S93, S. 879: BeitrSge zur Kenntnis der marinen Fauna 
des westfalischen K arbo ns , Oluckauf 1893, S-1093-

s R a t h :  Die Ausbildung des Flozes PlaBhofsbank in der Wittener und 
Bochumer Aiulde, Oluckauf 1911, S. 1479,

4 So erwahnt auch B a rt l in g  (nach den Akten der Staatlichen Ber^- 
werksdirektion zu Recklinghausen) in seinem Untersuchungsbericht uber die 
fiskalischen Bohrungen Lippe I und II im Felde von Waltrop nichts von einem 
Antreffen mariner rossilien.

schicht uberhaupt nicht vorhanden. Die Erkennung wird 

auch durch die schwankende Lage der Schicht erschwert, 
die zwar meist ziemlich unmittelbar iiber dem FIoz, 
nicht selten aber auch erheblich dariiber zur Ausbildung 
gekommen ist. AuBerdem fehlen der Schicht, soweit 
meine Beobachtungen bis jetzt reichen, die fast bei allen 

andern marinen Schichten bald in grófierer, bald in 

geringerer Zahl iiber den eigentlichen fossilfiihreuden 
Lagen oder innerhalb davon auftretenden und dem Berg- 

mann besonders in die Augen fallenden groBen, meist 
fossilfiihrenden Toneisensteinkonkretionen (sog. Dacli- 

spharosiderite). Kleinere, nicht fossilfiihrende Toneisen- 
steinknollen finden sich allerdings sehr haufig fast durcli- 
weg unmittelbar iiber dem FIoz.

Abb. 1. Dutenniergelahuliche Bildungen mit Aviculopectm 
papyraceus aus dem hangenden Schieferton des Flózes 

PlaBhofsbank der Zeche Hagenbeck. ?/s nat. Qr.

Die Feststellung der marinen Schicht hatte folgetide 

Vorgeschichte. Im vergangenen Jahre sandte mir die 

Zeche Hagenbeck zur Untersuchung Belegstiicke eines 
auffallenden Vorkommens wulstiger Bildungen im Schiefer

ton mit anscheinend marinen Muschelresten aus dem 
Hangenden des hier zweifellos identifizierten Flozes PlaB
hof sbank .  Eine nahere Priifung ergab zunachst das 
Vorhandensein auffallender, in den Gesteinen des Rulir- 
bezirks bis jetzt nur vereinzejt beobachteter »stylolithischer 

Bildungen«, die aus andern Formationen ais »Duten- 

mergel* bekańnt sind1. Zwischen den konischen Auf- 
wolbungen der Schiefertonduten lieBen sich bemerkens- 

werterweise zweifelsfreie Reste mariner Zweischaler, und 
zwar des bekanntesten Fossils der westfalischen Hochsee- 

fauna, des Aviculopęcte.n papyraceus, feststellen (s. Abb. 1)- 
Da ein Bruch aus dem Hangenden die Untersuchung des 

Fundpunktes an Ort und Stelle verhinderte, prufte ich 

einen andern AufschluB des Flozes auf der Zeche Hagen
beck. Hier konnte ich zwar die vermutete marinę Schicht 

in ihrer typischen Ausbildung nicht feststellen, immerhin 

aber ihr Vorhandensein durch Fundę einiger schlecht 

erhaltener Lingulareste nachweisen.

Die Feststellung dieses Hochseeliorizontes auf der 
Zeche Hagenbeck erschien mir um so bedeutungsvoller,

1 Ober die Einzelheiten dieses bemerkenswerten Yorkommens wird an 
anderer Stelle berichtet werden.
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ais mir schon seit langer Zeit von verschiedenen weiter 

óstlich gelegenen Gruben gleichfalls marinę Reste aus 
Zonen unter dem Floz Sonnenschein bekannt waren, die 
aber scheinbar auf einen Horizont iiber den Girondeller 

Flózen hinwiesen (vgl. die Profilzusammenstellung mit 
den Abb.2-14). So fand ich in der geologischen Landes-
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an Kieselschiefer- und fettglanzenden Quarzgeróllen reiche, 

grobe Quarzkonglomerat unter Sonnenschein, das einzige 
Konglomerat in der in Frage kommenden Flozgruppe, 
ansprechen lieB. Weiter im Liegenden der Schichten 
wurde dann kurz vor Ort ein sehr feinkórniger, dunkler, 

bituminóser Schieferton iiber einem Floz von 0,48 m
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Abb. 2. Hagenbeck
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Abb. 3. Helenę u. Amalie.
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Abb. 6.Victoria
Abb. 5. Waltrop 

Abb.2-7. Profile aus der Essencr A\uldc.
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Abb. 12. Dorstfcld. 

Abb. 8-14. Profile aus der Bochumcr Muldę
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Abb. 13.Tremonia. Abb. 14.Alassener Tiefli..

sammlung der Berggewerkschaftskasse von Mentzel  auf- 

gesammelte marinę Reste aus dem Hangetiden eines ais 
Girondelle bezeichneten Flozes von der Zeche Waltrop 
sowie aus einer 40 m iiber dem seinerzeit ais oberstes 

Girondeller Floz, heute ais PlaBhofsbank angesprochenen 

Floz gelegenen Hochseeschicht der Zeche Engelsburg.  
Ferner lieB sich aus den heute zweifelsfrei identifizierten 

Grubenaufschliissen der Zeche Hermann nunmehr mit 
Sicherheit entnehmen, daB auch die von mir schon im 

Jahre 1909 gesammelten Lingulareste aus dem Hangetiden 
des Flozes 1 der marinen Schicht iiber Flóz PlaBhofsbank 
angehoren. MeineVermutung,daBessich beidenerwśihnten 

Hochseehorizonten um die gleiche marinę Schicht iiber 
PlaBhofsbank wie auf der Zeche Hagenbeck handle, 
wurde durch einen weitern Fund mariner Reste gestiitzt, 

den der bekannte Sammler Falk aus Liinen 150 m unter 

Floz Sonnenschein im Hangenden eines dunnen Flozes 
auf der Zeche V i c t o r i a  gemacht haben wollte. Bei der 

Untersuchung der Fundstelle, eines vor langen Jahren 
hergestellten und abgeworfenen Quersch lagen des in der
3. westlichen Abteilung nach Norden, konnte ich die 

gesamte Schichtenfolge von Floz Sonnenschein abwarts 
an der Hand eines damals von der Zechenmarkscheiderei 

aufgenommenen Schichtenprofils bis zu dem fraglichen 
Floz verfolgen und eine Identifizierung des Horizontes 

vornehmen. Von besonderer Wichtigkeit fiir die Fest- 
stellung des Horizontes war die Wiedererkennung eines 
schon friiher beobachteten Konglomerates, das sich nach 

seiner petrographischen Zusammensetzung ais dastypische,

Kohle festgestellt. Eine nahere Untersuchung der schon 

durch die zahllos den StoB tibersaenden Gipskristallchen 
stark fossilverdachtigen Schicht lieferte eine zwar nicht 
reiche, aber doch geniigende Ausbeute an marinen Fossilien. 
Damit war das Floz unter der marinen Schicht zweifellos 
ais Floz PlaBhofsbank erkannt.

Aus diesen Feststellungen ergab sich die nicht nur 
geologisch, sondern auch praktisch wichtige Tatsache, daB 

die das Floz PlaBhofsbank kennzeichnende, bislang iiber- 
haupt noch nicht bekannte Sch i ch t  sich mindes t ens  
von Li inen (Zeche Victoria) b is nach Essen (Zeche 

Hagenbeck) erstreckt.
Zur weitern Untersuchung dieser Schicht auf ihre Be

deutung ais Leithorizont hin habe ich eine Prufurig aller 
mir bekannten Aufschliisse innerhalb des ganzen Bezirks 
vorgenommen. Da es nicht móglich war, das Hangende 

des haufig aufgeschlossenen Flozes PlaBhofsbank auf allen 
Zechen an Ort und Stelle zu untersucheti, sind die Aufschliisse 

teils in der Grube, zumeist aber auf Grund der von den 
Zechen eingesandten Gesteinproben aus dem Hangenden 

bis zu 5 m iiber dem Floz durchgearbeitet worden. Auf 

diese Weise hat das Hangende des Flozes PlaBhofsbank von 
etwa 30 Zechen eine Durchforschung erfahren, und zwar 
von den Zechen Victoria, Shamrock l/II, Salzer-Neuack, 

Centrum IV/VI, Hercules, Christian Levin, Carolus Magnus, 

Helene und Amalie, Fróhliche Morgensonne, Johann 
Deimelsberg, Hamburg und Franziska, Kaiser Friedrich, 
Tremonia, Gliickaufsegen, Gliickauf Tiefbau, MassenerTief- 

bau, Dahlhauser Tiefbau, Eintracht Tiefbau, Constantin III,
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Abb. 15. Lage der Zechen mit der iiber Flóz PlaBhofsbank 
beobachteten Schicht.

Prasident, Friederika, Prinz von PreuBen, Caroline, Neu- 

Iserlohn, Dorstfeld, Adolf von Hansemann, Konigsborn, 
Victor, General Blumenthal 11I/IV und Augustę Victoria.

Hierbei konnte ich die marinę Schicht — abgesehen 

von den Zechen Hagenbeck, Victoria, Waltrop, Engetsburg 
und Hermann — noch auf den Zechen Dor s t f e l d ,  

C a r o l i n e ,  H e l e n e  und  Ama l i e ,  Trem on ia, 

Massen III, N e u - I s e r t oh n ,  Genera l  und  Erb- 
s to l l n  und S hamro ck  I/II (s. die Abb. 2-14) fest- 
stellen, so daB sie nunniehrauf insgesamt dreizehn Zechen 

erkannt ist (vgl. die Ubersichtskarte Abb. 15). Die iibrigen 

Zechen haben zum Teil deshalb keine Beweise fur das 

Auftreten der marinen Schicht geliefert, weil das von den 
Grubenverwaltungen ais Plafihofsbank bezeichnete Flóz 
nach dem Ergebnis meiner Untersuchungen nicht iiberall 

diesem Leitflóz entspricht. Stellenweise lieB sich diese Tat- 
sache ohne weiteres schon aus der vóllig abweichenden 

(pflanzenfiihrenden) Beschaffenheit des Hangendgesteins 

entnehmen. In allen Fallen, wo die marinę Schicht einwand- 
frei erkannt werden konnte, erwies sich die lithologische 

Ausbildung der Schicht stets ais gleichbleibend, d. h. diese 

bestand aus einem dunkeln, feinkórnigen, mit Glimmer- 
schuppchen durchsetzten, teils ebenflachig, teils flach- 
muschlig spaltenden, mehr oder minder bituminósen 

Schieferton. In andern Fallen war die Gesteinausbildung 

der oben geschilderten sehr ahniich. Meistens zeigte der 

Schieferton eine hellere Farbę und enthielt lagenweise 

feinknotigen Schwefelkies und verschieden geformte Ton- 
eisensteinkonkretionen ohne irgendwelche fossile Reste. 

Daher besteht die begriindete Vermutung, daB die marinę 
Schicht nicht iiberall gleichmaBig zur Ausbildung gelangt 

ist. Anderseits ist es aber auch nicht ausgeschlossen, daB 

die meist sehr fossilarme marinę Schicht wegen der natur- 
geniaB nur bescheidenen Menge des untersuchten Materials 
nicht aufgefunden worden ist.

Die fiir den Bergbau wichtige Feststeilung der neuen 
marinen Schicht ais Leitmerkmal des Flózes PlaBhofsbank 

laBt es angebracht erscheinen, kurz auf die Ausbildung und 
die Stellung dieses Flózes im Nornialprofil 'der einzelnen 

Zechen ' getrennt nach den Hauptmuldenbezirken ein- 

zugehen. Wie schon erwahnt, ist das Floz trotz seiner im 
Schichtenprofil anscheinend so leicht feststellbaren Lage

unterhalb des durch eine flózarme oder flózleerc 
Zone gekennzeichneten Leitflózes Sohnensęheiu 
auf manchen Gruben auch heute entweder iiber- 

haupt noch nicht oder unrichtig identifiziert worden, 

so daB die neue marinę Schicht bei seiner Fest- 
stellung wertvoIle Dienste leisten kann

Am klarsten ist das Floz PlaBhofsbank in der 

Bochumer  M u l d ę  (s. die Abb. 8-14) zu er- 

kennen. Hier liegt es etwa 90--140 m unter Flóz 
Sonnenschein und wird, abgesehen von dem Auf

treten der marinen Schicht, durch das 20-40m da- 
riiber gelegene typische, grobe, in seiner Machtigkeit 
zwischen 1,50 und 30 m wechselnde Quarzkonglo- 

merat gekennzeichnet, das entweder ais geschlossene 

Bank oder aber, jedoch seltener, durch Zwischen- 
lagerung von Sandstein- oder Sandschieferpacken in 

mehreren Lagen getrennt auftritt. Durchschnittlich 

zwei etwa in der Mitte zwischen Sonnenschein und 

dem Konglorrierat eingeschaltete dunne Flozchen 
vervollstandigen das fast stets wiederkehrende 

Schichtenbild. In wiederholten Fallen, so auf den Zechen 

Prasident, Prinz Regent, Zollern, Germania II und Rhein- 
preufien, liegt an der Basis des Konglomerats noch ein 
unbauwiirdiges dtinnes Flozchen. In einem Falle (Zeche 
Mariannę) gibt das markscheiderische Normalprofil auch 

noch eine Konglomeratschicht unterhalb des Flbzes an.

In der Essener  M u 1 de (vgl. die Abb.2-7) scheinl 
das kennzeichnende Konglomerat, nach den Normalprofilen 

der Zechen zu urteilen, haufiger zu fehlen, besonders im 

westlichen Muldengebiet. Vielleicht liegen hier aber noch 
nicht ausgeglichene Beobachtungsfehler vor. Zwischen 

Sonnenschein und dem Konglomerat treten wiederum 1 -3 
schwache Flóze auf. Sehr kennzeichnend fiir das Floz 
PlaBhofsbank ist noch das Auftreten einer Konglomerat- 

bank in seinem Liegenden, die man jedoch meines Wissens 
bisher nur auf den Zechen General Blumenthal III/IV 

und Emseher-Lippe und neuerdings auf der Zeche Victor 

festgestellt hat.

Auch in der Emscher-Mulde ist das Konglomerat 

iiber PlaBhofsbank klar entwickelt und das Floz dadurch 
gut gekennzeichnet. Auf der Zeche Augustę Victoria hat 
man aufierdem unterhalb von PlaBhofsbank einfeinkómiges 

Quarzkong!omerat festgestellt.

In der W i t t e ne r  M u l d ę  ist Floz PlaBhofsbank 

nicht leicht wiederzuerkennen und daher vie!fach falsch 

identifiziert worden. Zunachst liegt das Floz viel naher 

unter Flóz Sonnenschein, und zwar im Durchschnitt nur 

etwa 50 — 70 m darunter. Ferner fehlt in allen Normal

profilen, mit alleiniger Ausnahme, soweit mir bekannt ist, 
von denen der Zeche Admirał, das kennzeichnende Konglo

merat im Hangenden des Flózes.

Stórend fiir die Erkennung des Flózes machen sich 
auBerdem die in etwas tiefern Zonen gelegentlich fest- 

gesteliten, in ihrer wagerechten Verbreitung aber noch nicht 

naher verfolgten andern marinen Schichten geltend. So 

sind marinę Fossilien von W i s s e l m a n n 2 auf der Zeche 

Konigsborn 1II/IV zwischen den Flózen G und F, von 
Men t ze l  auf der Zeche Massen iiber dem zweiten

1 Weitergehenden Uhtersuchungen auf den einzelnen Zechen mu6 es vorbe- 
halten bleiben, eine etwaige irrtumliche Identifizierung des Flózes PlaBhofs
bank richłigzustellen.

2 Die neuen Aufschlusse in der Magerkohlengruppe hu aufiersten Osten 
der Wittener Muldę auf der Zeche Konigsborn II I/ lv , Gluckauf 1914, S,540.
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Girondellefloz, von W i sse l n i a n n  und dem Verfasser 

au  ̂ der Zeche Schleswig und Holstein unter Flóz Stein 
und Kónigsbank (liegendstes Girondellefloz), vom Verfasser 
uber einem der obersten Girondelleflóze auf den Zeclien 

Lukas und Schleswig, von L. C r e m e r 1 auf der Zeche 

Walfisch 15 m unter Flóz Stephansbank — Stein und Kónigs
bank sowie 10 m iiber dem Flóz Ober-Girondelle der 

alten Zeche Hoffnung und Secretarius Aak beobachtet 
worden. Weitern Untersuchungen wird es vielleicht ge- 

lingen, auch diese stratigraphisch noch nicht mit genugen- 
der Sicherheit erkannten Einzelfunde zu einem klaren 

Bilde zu vereinigen.
Im Gegensatz zu der Ausbildung der meisten andern 

marinen Schichten ist der gefundene Horizont iiber Flóz 
PlaBhofsbank, obwohl es sich um eine echt marinę, auch 
Goniatiten fuhrende Schicht handelt, mit wenigen Aus- 

nahmefallen sehr  arm an foss i l en  Resten,  sowohl 
der Arten- ais auch der lndividuenzahl nach. Ferner IaBt 

der Erhaltungszustand der vielfach schlecht ausgepragten 
Reste sehr zu wunschen iibrig. So haben sich auf der 
Zeche Victoria neben den haufig vorkommenden Resten 

von Lingula mytiloides nur noch Reste von Orthoceras sp., 
Aviculopecten papyraceus und Gastrioceras sp. und sehr 

schlecht erhaltene, unbestimmbare andere Goniatiten ge- 
funden. Auf der Zeche Engelsburg sind nur Lingula 
mytiloides und verdriickte Zweischaler, auf der Zeche 
Hagenbeck Reste von Avimlopeden papyraceus und Lin
gula cf. mytiloides festgestellt worden. Auf der Zeche 
Helene und Amalie habe ich viele Vertreter von Aviculo- 
pecten papyraceus und Orthoceras sp. und unbestimmbare 

Reste von Goniatiten, auf der Zeche Waltrop (nach 
Angabe Mentzels) Aviculopecten papyraceus, Thalassoceras 
atratuni und Lingula mytiloides, auf den Zechen Hermann 

und Neu-Iserlohn nur Lingula mytiloides, auf der Zeche 
Caroline zahlreiche Reste von Lingula mytiloides und 
vereinzelte Bruchstucke von Aviculopecten papyraceus, 
auf der Zeche Tremonia Lingula cf. mytiloides und 

schlecht erhaltene kleine Zweischaler und auf der Zeche 
Massen III/IV einige unbestimmbare Reste kleiner Zwei

schaler beobachtet Auf der Zeche Dorstfeld habe ich 

ais einzigen fossilen Rest eine sehr bemerkenswerte 
kleine Fischschuppe (s. Abb. 16) gefunden, die nach den 

Abbildungen von 

Pruvost2 ais Ga- 
noidschuppe eines 
Palaonisziden der 
Gattung R/iadi- 
nichthys Renieri 
Om.sp.J, d. h, ais 

eine echt marinę 
Form anzuspre-1 , ‘ i I O C U O * - l i U p p » -  Wł«% , v
cnen ist, und auf Palaonisziden. v=20.
der Zeche Sham
rock I/1I neben Linguliden nur zwei noch nicht naher 

bestimmte Fischschuppen, iiber dereń rein marinę Natur 
daher noch Zweifel bestehen. Die an fossilen Resten 
reichste Schicht beobachtete ich auf der Zeche General 
und Erbstolln. Hier fanden sich zahllose Reste stark 

yerdruckter unbestimmbarer Goniatiten, Linguliden und

1 Gluckauf 1S93, S-972.
* La faunę continentale du terrain houiller dii Nord de la France, 1919, 

S. 516.

Zweischaler sowie gut erhaltene Reste von Aviculo- 
pecten papyraceus und ein Exemplar von Be/lerophon sp. 
Aus der angefiihrten Faunenliste geht also hervor, daB 

die marinę Schicht iiber Plafihofsbank anscheinend keine 
faunistischen Eigentiimlichkeiten, mit Ausnahme des Auf- 
tretens der Fischschuppen, aufweist.

Die meist sehr schlecht erhaltenen Reste pflegen fast 

stets auf bestimmte diinne Lagen des dunkeln Schiefer- 
packens beschranktzu sein, wahrend die Schichten dariiber 
und darunter entweder fossilfrei sind oder hóchstens ver- 

einzelte Reste von Lingula mytiloides fiihren. Rein 
aufierlich betrachtet zeigen die Reste, soweit meine Be- 
obachtungen bisher reichen, weder die fiir die marinen 

Reste iiber den Flózen Katharina oder Finefrau-Nebenbank
u. a. kennzeichnenden glanzenden Schwefelkiesiiberziige 
noch die kalkig-hornigen Schalen, welche die Mehrzahl 
der Reste aus dem Agirhorizont auszeichnen. Schliefilich 

weist die Schicht, abgesehen^ von ihrer Fossilarmut, nur 
ganz untergeordnete Sondermerkmale auf, wie allen- 

falls das verhaltnismaBig haufige Auftreten hackselartiger 
Pflanzenreste auf gewissen Schichtflachen fossilarmer 

Schiefertone.
Im iibrigen deuten alle Beobachtungen, besonders das 

haufige Fehlen der Fossilien, darauf hin, daB sich die 
Ablagerung der marinen Schicht unter starken Hóhen- 
schwankungen des Meeresspiegels vollzogen hat.

Nicht ohne Bedeutung fiir die Biidungsgeschichte 
marinerHorizonte durfte auch folgende Beobachtung an der 

neuen Hóchseeschicht sein, auf die meines Wissens noch 
kein Bearbeiter westfalischer marinerSchichten hingewiesen 

hat: Der Schichtenverband sowohl der neuen marinen 
Schicht ais auch aller daraufhin naher untersuchten marinen 
Schichten des Ruhrbezirks zeigt, mehr oder minder 
ausgepragt, denselben l i t ho logi schen Rhythmus.  Bei 
fast allen marinen Schichten, wie denen iiber den Flózen 
Agir, Katharina, Finefrau-Nebenbank, Sarnsbank, Schiefer- 
bank, Wasserbank und Sengsbank, findet sich die nach- 
stehende Reihenfolge der Schichten (vom Hangenden zum 
Liegenden gerechnet): dunkler Schieferton (mit der marinen 

Schicht), ein oder mehrere dicht aufeinanderfolgende 
Kohlenfióze und darunter eine machtige, fast durchweg 
konglomeratisch ausgebildete Sandsteinbank. Diese cben- 

maBige Wiederkehr der stratigraphischen Ausbildung steht 
mit den Vorgangen, die zur Bildung mariner Schichten 
gefiihrt haben, sicherlich in engstem Zusammenhang. Auf 
die Deutung dieser Verhaltnisse kann jedoch hier nicht 

naher eingegangen werden.

D ie  B e d e u t u n g  der  ma r i n en  Sch i ch t en
fur die w i ssenscha f t l i c he  G l i e d e r u n g  

des Ka r bons  un d  fi ir den Bergbau .

Bei dem Stande unserer noch recht unzulanglichen 
Kenntnis iiber die Fossilfiihrung der marinen Schichten 
Westfalens scheinen die fossilen Reste der Einzelhorizonte 
fur eine genaue Altersbestimmung der verschiedenen Stufen 

des westfalischen Oberkarbons vor!aufig noch nicht in 
Frage kom men zu kónnen', obwohl schon Versuche zu 
einer Gliederung des Steinkohlengebirges auf Grund der

1 Diesclben Schwierigkeiten bestelicn iibngens auch fur die westlichen 
Bezlrke des nordwesteuropStischen Kohlengurtels, wie aus den Angaben 
R en i e r s  (Ann. Soc. geol. de Belg. 1922, Bd. 45, S. 83) hervorgeht, vgl. a. 
Q u i t z o w ,  a. a. O, S. 586.

Abb. 16. Rhadinichthys Renieri (nov. sp.),
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Goniatiten gemacht worden sind1. Die stratigraphisclie 

Verwendung der marinen Reste innerhalb des west- 
falischen Karbons ist bisher, ganz abgesehen davon, daB 

eine planmaBige Bearbeitung der aufgesammelten west- 
falischen Hocliseefauna noch aussteht2, besonders an der 

Schwierigkeit gescheitert, eine einigerniaBen erschopfende 
und zutreffende Faunenliste der verschiedenen marinen 
Schichten aufzustellen. Dieses Hemninis beruht einmal auf 
der technischen Schwierigkeit, vollstandige Faunen an den 

haufigschlechtaufgeschlossenen Fundpunkten in derGrube 
aufzusammeln, im Gegensatz zu der leichten Ausbeut- 
barkeit iibertage anstehender Schichten. Ferner geben

1 W e d e k i n d :  Beitrage zur Kenntnis der oberkarbonischen Goniatiten. 
Mitt. Mus. d. Stadt Essen 1914, H. 1.

8 VoraussichtItch werden in kurzem von anderer Seite Veroffentlichungen 
aus diesem Oebiet erfolgen.

die nur an vereinzelten Aufschlussen untertage gewinn- 
baren Fossilien vielfach nur eine Vorstellung von den 

an diesen Stellen auftretenden Resten, wobei die Sicherheit 
fehlt, dafi hier gerade die die in Betracht konimende Schicht 
kennzeiclinenden Formen vertreten sind und daB nicht 
Aufsaminlungen an andern Stellen desselben Flozes einen 
abweichenden Formenkreis liefern wurden. Nicht selten 

zeigen auBerdem zwei stratigraphiscli weit vonein- 
ander entfernte marinę Schichten nicht nur ganz die- 
selben Formenkreise ihrer Fauna, sondern auch die 
gleiche Art und Weise der Erhaltung (Uberzug mit 

Schwefelkies usw.). Diese Ubereinstimmung gelit so 
weit, daB bisweilen Belegstiicke aus ganz verschiedenen 
marinen Schichten nicht voneinander zu unterschei- 
den sind.

Ve r g l e i c h en de  schema t i s che  Ubers i c h t  der A I t e r s ve rha l t n i s se  der Scli ichtengruppe 
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Hóchstwahrscheinlich werden weitergehende Unter- 
suchungen im Laufe derZeit noch andere marinę Horizonte 

im Ruhrbezirk erschliefien'. Trotz der im allgemeinen 
guten Kenntnis der stratigraphischen Ausbiidung der ver- 

schiedenen Kohlengruppen dieses Bezirks sind daher noch 
manche Uberraschungen zu erwarten. Dafiir spricht u. a., 

da(S schon andere von mir gemachte Lingulafunde aus Flóz- 
zonen vorliegen, dereń stratigraphische Stellung ich noch 

nicht hinreichend zu erkennen vermocht habe. Anderseits 
hat man im angrenzenden hollandischen Gebiet schon 

marinę Schichten beobachtet, die im westfalischen Bezirk 

noch unbekannt, aber móglicherweise doch vertreten sind.

1 Nach K r us c h  (Der Siidrand des Beckcns von Munster, Jahrb. d.Geol.
Landesanst. 1908, T.2, S. 58) sollen stellenweise fast Ober jedem Flóz der 
Magerkohlengruppe marinę Fossilien auftreten.

i den versch iedenen  Be rgb a ub ez i r k en  des n o r d w es t eu r o pa i s ch e n  Koh l eng i i r t e l s  
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Beispielsweise hat J o n g m a n s 1 in einer hollandischen 

Bohrung eine im Ruhrbezirk noch nicht beobachtete 
marinę Schicht iiber Floz Steinknipp (= Sonnenschein) 

und ferner drei weitere marinę Horizonte zwischen den 
Girondelle-FIozen und Flóz PlaBhofsbank festgestellt. Die 

Griinde fiir die zurzeit noch unvoIIstandige Erfassung 
aller westfalischen marinen Schichten liegen auf der Hand. 

Einmal laBt der riesige Umfang der Aufschliisse eine ins 
einzelne gehende Durcharbeitung, die bei einem in der 
Entwicklung befindlichen kleinen Kohlenbezirk, wie dem 

hollandischen, leicht nióglich ist, nur in besondern Fallen 
zu. Ferner stehen in Westfalen keine zahlreichen Kern- 
bohrungen wie in Holland zur Verfugung, dereń Materiał 
eine fortlaufende Untersuchung der Einzelschichten ge-

> Nach einer Mitleilung an den Yerfasser.
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stattet. Im Gegenteil ist ihre Zahl stets gering gewesen, 

da die meisten westfalischen Bohrungen lediglich ais Fund- 
bohrungen bis zum Steinkohlengebirge oder hóchstens 

einige 100 m in das Karbon niedergebracht worden sind. 
Uberdies pflegt der westfalische Bergmann die Unter

suchung nicht aufgeschlossener Schichten gruppen nur 
selten durch Kernbohrungen, dagegen meist durch Auf- 
briiche und Querschlage vorzunelinien. Eine so schnelle 

und genaue geologische Untersuchung des Schichten- 
profils, wie sie gerade die Bohrkerne in beąuemster Weise 
ermóglichen1, ist daher in vielen Fallen erst unter gróBern 
Schwierigkeiten móglich.

Im ubrigen ist die wachsende Bedeutung der marinen 

Schichten fiir vergleichende Untersuchungen iiber die 
Altersstellung der Flózhorizonte in der gesamten nord- 
westeuropaischen Kohlenablagerung nicht zu leugnen. Sie 
gelit aus der schematischen Obersicht hervor, die sich auf 
die Ergebnisse der Arbeiten von Kidston,  Zei l ler,  

Barrois,  Renier,  J o n g ma ns ,  Hol zapfe l ,  Dannen- 
berg,  P o t o n i e ,  G o t h a n ,  Pet rascheck u. a. und 
eigener Untersuchungen stutzt. Nach dem durch sie ver- 

anschaulichten Stande unserer heutigen Kenntnis besteht 
kaum ein Zweifel daruber, daB die marinę Schicht iiber 

F l ó zAg i r  identisch ist mit der L i n g u l a s c h i c h t  der 
Bohrung Staatsgrube Nr. 40 in Flollandisch-Limburg2 

und weiter mit der marinen Schicht iiber Flóz Petit 
Bu i sson  im Couchant de Mons und im belgischen 

Zentralbecken3, ferner mit der marinen Schicht iiber FIoz 
Passee de Ra im be r t  in Frankreich4 und wahr- 
scheinlich auch mit der weitverbreiteten und fossilreichen 

marinen Schicht unterhalb des Flozes Twist Coal  (North- 
Staffordshire) in England5. Ebenso laBt sich die marinę 

Schicht uber FIoz Katharina,  die bekanntlich durch 
ganz Westfalen und iiber den Rhein zu yerfolgen ist, 
auch in der Wurmmulde des Aachener Bezirks, und 
zwar in der faunistisch gleichartigen Hochseeschicht iiber 

FIoz6 der Grube  Mar i a6 wiedererkennen, wahrend 

man sie in der Indemulde noch nicht hat feststellen 
konnen. Sie ist in Flolland móglicherweise mit einer in 

mehreren Bohrungen ermittelten L i n g u l a s c h i c h t  im 
Hangenden der Fettkohlengruppe Limburgs7 und weiter 
westlich mit der fossilreichen marinen Schicht uber Flóz 21

ł vgl. die Ergebnisse der Untersuchung der Tiefbohrung Christnacht durch 
Q u itz o w , a. a. O. S. 575.

* Nach einer Mitteilung von Dr, J o n g i u a u s  an den Verfasser.
3 vg|. R e n i e r :  Les gisements houillers de la Belgiąue, Ann. des inines 

de Belg. 1919, Bd.20, S.227; Ku k u k ,  a. a. O. S. 571; D a n n e n b e r g :  
Oeologie der Steinkohlenlager, 1915, S. 272.

* R e n i e r ,  Ann. de ia Soc, geol. 1922, Bd. 45, S. 82.
8 J. S t o b b s und W h e e l t o n  H i n d :  The marinę beds in the coal 

measures of North-Staffordshire, Quart. Journ. Oeol. Soc. 1905, S. 501; 
R e n i e r ,  a. a. O. S.257.

6 vgł. W e s t e r m a n n ,  Verh. d. nat. Vereins d. pr. Rheinl. usw. 1905. 
S. I ff.; Ku k u k ,  Gluckauf 1909, S. 1144.

7 s. J o n g m a n s ,  Arch, f. Lagerst£ttenforschung 1915, H . 18, S. 135.

Englische Beobachtungen iiber Bodei

In einer bemerkenswerten Abhandlung hat vor kurzem 

der englische Ingenieur S t a t h a m  eine Reihe von Beobach

tungen auf dem Gebiete der Bodensenkungs- und Schacht- 

sicherheitspfeilerfrage veroffentlicht', die zu vergleichenden 

Betrachtungen anregen und deshalb nachstehend in einem die

1 Subsidence and shait pillars, Coli. Ouard. 1923, S.325ff.

de G h l i n  in den belgischen Bezirken des Couchant de 
Mons bzw. uber FIoz Naviron von Liittich-Seraing1 sowie 

iiber dem Flóz Po i s son i e r e 2 in Nordfrankreich gleich- 
zustellen. In England endlich hat man den entsprechenden 

Horizont in der an marinen Resten reichen, auf weite 
Entfernung aushaltenden Schicht iiber Flóz A r I e y M i n e3 
zu. erwarten.

Wenn wir auch heute noch weit dayon entfernt sind
— allerdings schon mit einigen Ausnahmen —, mit un- 

bedingter Sicherheit Gleichstellungen von FI ózen ver- 
schiedener Bergbaubezirke des nordwesteuropiiischen 

Kohlengurtels vornehmen zu konnen, so besteht doch 
daruber kein Zweifel, daB die mar inen Schichten des 

Steinkohlengebirges mindestens innerhalb der Einzelbe- 
zirke, teilweise sogar weit daruber hinaus, feststehende 
Horizonte darstellen, die auch dann noch ihren leitenden 
Wert behalten, wenn rein bergbauliche Kennzeichen, 

wie Zahl und Abstand der Flóze, Ausbildung der Flóze 
und des Nebengesteins, vóllig versagen. Sie besitzen daher 

unter allen Leitschichten und leitenden Merkmalen des 
flózfiihrenden Karbons die groBte Bedeu t ung .  Ihre 

E r ke nn t n i s  und F e s t l e g un g  ist fiir eine klare 
Gliederung der gesamten flózfiihrenden Schichten nicht 
nur w i ssenscha f t l i c h  wer t vo l I ,  sondern auch von 

unmittelbarer W i c h t i g k e i t  f u r  den Bergbau.
Ob der neuen marinen Schicht iiber Flóz PlaBhofsbank 

eine ahnliche stratigraphische Bedeutung wie den genannten 
Horizonten zukommt, laBt sich nicht voraussagen. Jedenfalls 

erscheint es angesichts ihres Auftretens im hollandischen 
Karbon nicht ausgeschlossen, daB sie gelegentlich auch in 
den westlich anschlieBenden belgischen, franzósischen und 
englischen Becken aufgefunden werden wird. MitRucksicht 

auf ihre im allgemeinen zu beobachtende Fossilarmut und 

die Haufung mariner Schichten in den tiefern Stufen des 
belgisch-franzósischen Oberkarbons sind die Aussichten fiir 

ihre Identifizierung allerdings nicht sehr groB.

Z u s am me n f a s s u ng .

Nach allgemeinen Bemerkungen uber das Auftreten 
mariner Schichten in meeresnahen Kohlenablagerungen 
wird die Ausbildung derneuaufgefundenen Hochseeschicht 

im Hangenden des Flozes PlaBhofsbank und ihre Ver- 
breitung im Ruhrbezirk an Hand kennzeichnender Normal- 
profile behandelt. Im AnschluB daran wird unter Hinweis 
auf eine die Altersverhaltnisse der in den verschiedenen 

Koli len bezirken des nordwesteuropaischen Kohlengurtels 

auftretenden Flózgruppen vergleichende Ubersicht die 
wissenschaftlich und praktisch gleich groBe Bedeutung der 

marinen Horizonte ais Leitschichten hervorgehoben.

ł R e n i e r ,  a. a. O.  S. 83.
8 R e n i e r ,  a. a. O. S .244.
* D a n n e n b e r g ,  a. a .O .S .547; R e n i e r ,  a .a .O ,S .257.

■; ■- - , • . ) , : . - , :  ̂ , 

ikungen und Schachtsicherheitspfeiler.

wichtigsten Ergebnisse zusammenfassenden Auszuge wieder- 

gegeben werden.

Nach den einleitenden theoretischen Ausfuhrungen uber 

die Wirkung der beim Senkungsvorgang in der Erdrinde auf
tretenden Krafte glaubt Statham dereń Wesen erschop fend  

durch vergleichende Beobachtungen an einem eingespannten



7. Juli 1923 G lt lc k a u f 653

Abb. 1. Schichtenbruch. O

Abb. 2. Gewolbebildung.

Abb. 3. Oebrochene Schicht.

und beanspruchten Balken erfassen zu kónnen. Der ein- 

gespannte und beanspruchte Balken entspricht einer durch 
Hohlraumbildung in ihrer Ruhelage gestórten Gesleinschicht, 

dereń Enden die Abbau- 

stoBe abstiitzen. Dabei 

werden folgende Krafte 

auftreten: Die Oberflache 

des sich durch sein Eigen- 

gewicht und das der han

genden Schichten langsam 

durchbiegenden Balkens 

weist in der Mittc Druck, 

in der Richtung der Auflager- 

stellen Zug auf. Die Unter- 

seite zeigt ein entgegenge- 

setzt wirkendes Kraftespiel, 

an den Auflagerstellen Druck, 

in der Mitte Zug. AuBer- 

dem wirkt an den Balken- 

enden noch eine schneidende 

Kraft, die nach der Mitte hin 

abnimmt. Der Balken (die 

Schicht) wird bei starker Be

anspruchung ęntweder dieser 

schneidenden Kraft und der 

Druckkraft an den Enden nach- 

geben und dort brechen oder
der Zugbeanspruchung durch Bruch in der Mitte, und zwar 

senkrecht zur Zugkraft (s. Abb. 1).

Handelt es sich um Oestein von milder u n d  plastischer 

Beschaffenheit, so werden sich die Schichten zunachst mehr 

und mehr durchbiegen und in den Hohlraum hineinsetzen. 

Erst bei iibermaBiger Belastung durch das Gewicht der 

hangenden Schichten wird der Bruch erfolgen, der in jedem 

Falle eintritt, wenn die Schwerkraft die Kohasion der Gesteine 

uberwiegt. Er geht nach oben hin so lange vor sich, bis 

das hangende Gestein ein sich nach oben hin verjiingendes 

Gewolbe bildet (s. Abb.2). Dieser schon der allen Rhizaschen 
Theorie zugrundeliegende Gedanke der Bruch- und Gewólbe- 

bildung wird von Statham noch weiter ausgewertet. Ist der 

Balken (die Schicht) in der Mitte gebrochen, so haben sich 

damit gleichsam zwei tragende, freistehende Balken gebildet 

mit einer Anderung des in dem noch unversehrten Balken 

vorhandenen Kraftebildes, und zwar wird die Unterseite des 

tragenden, freistehenden Balkens Druck, die Oberflache Zug 

aufweisen (s. Abb. 3).

Die GroBe und die Wirkung dieser Krafte sind je nach 

der Gesteinzusamniensetzung verschieden. Fiir Sandstein gib 

Statham die Zugfestigkeit auf 64,6 und die Druckfestigkeit 

auf 552,9 kg/qcm an. Die Druckfestigkeit ist mithin fur Sand

stein ungefahr neunmal groBer ais die Zugfestigkeit. Wie in 

der einzelnen Schicht, muB auch in den hangenden Schichten 

eine derartige Krafteverteilung auftreten, die natiirlich wieaer 

von der Gesteinbeschaffenheit abhangt. Zwischen a j und a2 
(s. Abb. 3) muB aber auch eine Zone vorhanden sein, in der 

sich Druckkraft und Zugkraft die Wage halten. Diese »neu- 

trale Flache«, wie sie Statham nennt, wiirde bei Sandstein- 

schichten, dereń Druckfestigkeit die Zugfestigkeit um rund das 

Neunfache ubersteigt, ungefahr zum neunten Teile des ge- 

samten Hangenden oberhalb des Abbauraumes liegen. Die 

Druckkraft wird hier ihr MindestmaB haben und in der 
Richtung nach unten bis zu ihrem HochstmaB anwachsen, 

wahrend umgekehrt die Zugkraft vom Mindestwert an der 

neutralen Flachę bis zum Hóchstwert an der Tagesoberflache 

zunimmt. Berucksichtigt man dabei noch die Bruchrichtung, 

die, wie sich aus den Ausfiihrungen iiber die Gewolbebildung

UrsprOnghche Togescberflschs ZerrMle

Abb. 4. Senkungsvorgang.

ergibt, vom KohlenstoB 
zum Hohlraum hin bis 

zur neutralen Flachę 

verlauft, so erhalt man 

das in Abb. 4 wieder- 

gegebene Bild.
Fur gleichartige 

und ungestorteOestein- 

schichten mag diese 

Theorie Stathams ein- 

leuchtend und die 

Lage der neutralen 

Flachę mit ziemlicher 

Sicherheit anzugeben 

sein, bei wechselnder 
Gesteinbeschaffenheit

der hangenden Schichten ist aber die Bestimmung dieser Lage 

reine Gefiihlssache,
Im starksten Widerspruch steht die Auffassung Stathams 

mit den Bodensenkungstheorien T h i r i a r t s ,  G o l d r e i c h s  

und Hau Bes .  Hier soli nur auf diese Widerspruche. ohne 

nahere Erórterung hingewiesen werden. Die drei genannten 
Forscher sind der ubereinstimmenden Ansicht, dafi bei der 

Fortpflanzung des Bruches vom KohlenstoB nach oben das 
Nachrutschen der seitlichen Bruchbegrenzungen in einer vom 

Boschungswinkel der Gesteine abhangigen Weise erfolgt. 

Wahrend sie also die erste seitliche Bruchgrenze iiber dem 
Abbauraum, dem Nachrutschen entsprechend, auf der dem 

KohlenstoB abgewandten Seite annehmen, laBt Statham die 

Bruchrichtung bis zur neutralen Flachę, in der die im han
genden Gebirgskorper tatigen Krafte ihr Gleichgewicht haben, 

verlaufen, wie er es durch die Gewolbebildung zu beweisen 

versucht hat. Th i r i a r t s1 Theorie beruht auf der Anschauung, 

daB sich der Bruch, der, was er auch rechnerisch nachgewiesen 
hat, dem Gesetz der Tangente folgt, nach dem anste.genden 

Teil der Schichten hinzieht. G o l d r e i c h 2 behauptet fiir den 

Ostrauer Bezirk, daB dort, wo das Karbon zutage ausgeht 
die SeitenstóBe iiber die alten Bruchrichtungen J i c i n s k y s  
hinaus nachrutschen, wahrend sich das Steinkohlengebirge bei 

seiner Uberlagerung durch machtigeres Tertiar gleichmaBig 

nach der Jicinskyschen Bruchwirkung einsenkt. Nach H au Be 

bildet sich ebenfalls mit dem Hauptbruch der seitliche, von 

der Kohasion der Gesteine abhangige Nachbruch. Stathams 

Ansicht nahert sich der Auffassung E c k a r d t s ,  der den 
Senkungsverlauf wie folgt zu erklaren sucht5: >Die Senkung 

beginnt namlich in der Mitte, vertieft sich hier und schreitet 
nach den Senkungsrandern vor. Diese Erscheinung spricnt 

fur den Bruch aus der Mitte. Unmittelbar uber dem Abbau 

ist offener Bruch, aber nach oben zu verwischen sich die Be- 
grenzungen der einzelnen Briiche und gehen ineinander iiber. 

Eine kritische Sichtung dieser verschiedenen Anschauungen 

wurde nicht ohne Reiz, aber bei dem heute noch in der Ent
wicklung begriffenen Stande der Erforschung der Boden- 

senkungsvorgange von geringem praktischen Werte sein.

Die hier nur kurz gestreiften weitern Angaben Stathams 
iiber die durch Bodensenkungveranderte Oberflachengestaltung 

decken sich im wesentlichen mit der geltenden deutschen 

Vorstellung von den Begriffen der Zerrung und Pressung. 

Besondere Beachtung verdient aber das oberhalb der Grenz- 

zone befindliche Zerrgebiet und der diese Zone bestimmende 
Bruchwinkel (s.Abb.4). Man nimmt ihn in England zwischen 

8 und 15°, je nach der Gebirgsbeschaffenheit schwankend, an 

(gemeint ist die Erganzung zu 90°, also im Sinne der ublichen

> Ann. des mines de Belg. 1912, S. 3. . , ,
* Die Theorie der Bodensenkungen m Kohlengebieten, W13, S. I36ff.
J Monographie des Ostrau-Karwiner Stemkohlenreviers, 1SS4, S. Sa.
< z  Berg-. Hiitten- u. Salinenw. 1907, S. 324.
* Oluckauf 1914, S. 487.
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Bruchwinkeltheorien 75 - 82°), mit Riicksicht auf die gegen 

bergbauliche Einwirkungen zu schiitzenden Gegenstande der 

Tagesoberflache demnacli wesentlich steiler und giinsliger ais 

in Deutschiand. Dieser Umstand mag in der Auffassung 

Stathams von der bis zur neutralen Flachę en tgegengese t z t  

zur Einwirkungsgrenze verlaufenden Bruchrichtung begriindet 

und auch das Mafi des sich zwischen 8 und 15° bewegenden 

Bruchwinkels von der jeweiligen Lage der neutralen Flachę 

abhangig sein. Uber Grófie und Wirkung des Bruchwinkels 

sagt Statham, daB diese durch folgende Faktoren bedingt sind: 

1. Beschaffenheit der hangenden Schichten, 2. Schichtung, 

Spaltbarkeit der Gesteine und ihre Richtung zum fortschrei- 

tenden Abbau, 3. Stórungen und ihre Lage zum Hohlraum,

4. Flózmachtigkeit, 5. Abbaurichtung und Giite des Versatzes,

6. Einfallen der Schichten. Der Giite des Versatzes musse in 

England unbedingt mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, so 

wie diesem Punkte in Deutschiand Rechnung getragen werde.
Im zweiteu Teile seiner Abhandlung stellt Statham Be- 

trachtungen uber den bei Bodensenkungen in England beob

achteten Ze i t f ak t o r  an. Die auf diesem Gebiet festgestellten 

Ergebnisse der verschiedenen, bis auf den Belgier Fayo l  
englischen Forscher sind nachstehend zusammengestellt.

Forscher
Senkungs

dauer
Senkungs-

beginn
Senkungs-
hóchstwert

Bemerkungen

Fayol . . 10-I2Jahre — — —
Dixon - - . nach 

3 Jahren
Floz in rd, 

200 m Teufe
Hay . . - —- .. nach 

2 Jahren
rd.0,5 m mach- 

tiges Floz
Kay . . 4 Jahre 6 Monate 

nach Ar- 
beitsbeginn

1,5 m niach- 
tiges Floz in 
110 m Teufe

Lloyd . . 34 Monate 9 Monate 
nach Ar- 

beitsbeginn

1,15 m mach- 
tiges Flóz in 
325 m Teufe

Morgan . — nach 67 bis 
126Tagen

—

Whitelock 5 Jahre — — —

Murtrie . 15 Jahre 2,45 m mach- 
tiges Flóz in 
245 m Teufe

Hinsichtlich der Senkungsdauer lehren diese Beobach- 

tungen, dafi man auch in England nicht mit 30- oder sogar 
40jahriger Abbaueinwirkung rech- 

net, eine Ansicht, die irrtumlicher- 

weise heute noch vielfach von Sach- 

verstandigen in Bergschadenpro- 

zessen vertreten wird. Auch die zur 

Erforschung der Bodenbewegungen 

seit iangen Jahren angestellten 

deutschen Nivellemenfsbeobachtun- 

gen haben den Beweis erbracht, 

dafi im allgemeinen eine mehr ais 

15jahrige Einwirkungsdauer ausge- 
schlossen ist.

GróBere Beachtung werden die 

folgenden Ausftihrungen Stathams 

iiber die Bemessung des Schacht- 

s i ch e rhei  t spf  ei lers finden, fiir 
welche • die Kenntnis der Bruch- 

winkelgróBe' sowie der Zerrungs- 

und Pressungserscheinungen an der 

Tagesoberflache erforderlich ist.

Statham hat die Berechungsarten 

mehrerer Forscher aufgefiihrt und 

einige sich aus diesen Berechnungen 

ergebende Pfcilerbreiten wie folgt 

zusammengestellt;

______ <5tdthdm!ec*t70m
----MeriYileaxnam
__________Andre'2CC+SSm
---- tord,'e 2M*feoa

Abb. 5. Graphische 
Bestimmung des 

Schachtsicherheits- 
pfeilers.

Forscher
100

Schachtteufe in m

200 I 400 I 600 | 800

22 31 44 54 62
35 45 85 125 165
40 60 110 160 210
40 65 115 165 215
85 120 170 208 240
33 67 133 200 267
90 147 246 339 427
67 133 267 400 533

100 200 400 600 800

Breite des Schachtsicherheitspfeilers in m

Merivale 
Andre .
Wardle .
Pamely .
Foster .
Dron . .
Robertson 
Lupton .
Hughes .

Bei der eigenen Berechnung der Schachtsicherheitspfeiler- 

grófie fiir s o h l i g e  L a g e r u n g  nimmt Statham den Bruch- 

winkel, wie bereits erwahnt worden ist, ais zwischen 8 und 

15° (75—82°) schwankend an. Aus der Rechnung ergibt 

sich die auch ohne weiteres aus der in Abb. 5 gegebencn 

graphischen Losung der Aufgabe hervorgehende Formel 

S =  f + 2d • tgx, worin S die Breite oder "der Durchmesser 
des Schachtsicherheitspfeilers, f die Seite der zu schiitzenden 

Flachę iibeętage, d die Schachtteufe und x der Bruchwinkel 
(Erganzung zu 90°) ist. In Abb. 5 sind auch die von Merivale, 

Andre und Wardle angegebenen Pfeilerbreiten eingetragen, wo
bei sich zeigt, dafi diese Forscher noch kleinere, im deutschen 

Sinne steilere Bruchwinkel anwenden.
Bei gene i g t er  Lage r ung  lafit Statham fiir die Streich- 

richtung, wie es durchweg auch in Deutschiand iiblich ist, 

den bei sóhliger Lagerung gebrauchlichen Bruchwinkel gelten. 
Auf der Seite des Flózansteigens (nach dem Liegenden hin) 

vergroflert sich der Bruchwinkel und damit das Zerrgebiet,

r, - r22m (fl!l fldztei/) 

rj •ziamfend FISzteil)

Bestimmung des Schachtsicherheitspfeilers bei 
flacher Lagerung 

Abb. 6 nach dem Ver- Abb. 7 nach den Normen des 
fahren von Statham. Oberbergamts Dortmund.

bis es bei seiger stehendem Floz und beinahe vollstandig 

fehlender *Senkung* sein Hóchstmafi erreicht. Auf der Seite 

des Flózeinfallens (nach dem Hangenden hin) wird der Bruch
winkel mit wachsenden Fallwinkel kleiner. Die Beobachtungen 

im englischen Bergbau haben ergeben, dafi sich der Bruch

winkel, wenn der Neigungswinkel des Flózes 24° betragt, der 

Normalen auf der Flózebene nahert. GemaB Abb. 6 berechnet 

sich dann der Bruchwinkel beim Flózeinfallen bis zu 24° auf

der Seite des Ansteigens zu xt= — ^ (x =  Bruch-



7. Juli 1923 ‘ G lu c k a u f 655

winkel, 8 =  Neigungswinkel des Flózes, a 

solilige Lagerung), auf der Seite des Fallens zu x =  a - '

Bruchwinkel fiir

ct-8 

24"

Uberschreitet das Flozeinfallen 24°, so wird der Bruchwinkel 

auf der Seite des Ansteigens ais normal zur Flózebene an- 

genommen, wahrend er auf der Seite des Fallens 90° nicht 
ubersteigt (s. Abb. 8).

Bestimmung des Schachtsicherheitspfeilers 
bei steiler Lagerung 

Abb. S nach dem Ver- Abb. 9 nach den Normen des 
fahren von Statham. Oberbergamts Dortmund.

Das graphische Verfahren zur Bestimmung der Schacht- 

sicherheitspfeilergroBe bei flacher und steiler Lagerung wird 
durch die Abb. 6 und 8 erlautert. lhnen gegenubergestellt sind 

zum Yergleich die Abb. 7 und 9 mit den sich nach den meistens

angewandten, auf umfangreichen Beobachtungen und Erfahrun- 

gen beruhenden Bruchwinkelnormen des Oberbergamtes zu 

Dortmund1 unter Zugrundelegutig derselben Mafieinheiten 
ergebenden GroBen. Der Vergleich zeigt, daB die Pfeiler- 

breiten zwar fur den ansteigenden Teil des Flozes nach Statham 

etwas gróBer sind, daB sich aber fur den fallenden Flozteil 

im umgekehrten Sinne sehr viel groBere Unterschiede heraus- 

stellen, wie die nachstehende Zusanimenstellung im einzelnen

FIózIagerung
Pfeilerbreite in m nach 

Statham I Oberbergamt

im ansteigenden Flozteil

flach, 18° . . .  1 284 270
steil, ÓO* . . .  | 2S5 240

im fallenden Flozteil

flach, 18° . . .  1 122 285
steil, 60° . . .  | 100 500

erkennen laBt. Im ganzen ist also die Bemessung des Schacht

sicherheitspfeilers nach der Bruchwinkeltheorie des Englanders 

erheblich kleiner und damit fur die im wirtschaftlichen Sinne 
anzustrebende moglichste Beschrankung der PfeilergroBe we

sentlich giinstiger ais die nach der oberberganitlichen Norm, 

die von manchen Outachtern in Bergschadenprozessen noch 

nicht einmal ais ausreichend erachtet wird.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

In einer hier im Auszuge wiedergegebenen bemerkens- 

werten Abhandlung berichtet der englische Ingenieur Stath am 

uber seine Erfahrungen auf dem Oebiete der Bodensenkungs- 

und Schachtsicherheitspfeilerfrage. Aus der von ihm ein- 

gehend behandelten Art des Senkungsvorganges schlieBt er 
auf die GróBe des Bruchwinkels, welcher der Konstruktion 

des Schachtsicherheitspfeilers zugrundegelegt werden soli. 

Einige erlauternde und sich auf die bisherigen Ergebnisse 

anderer Bodensenkungstheorien beziehende Erganzungen sind 

an geeigneten Stellen eingefugt worden.
Markscheider J. W e i B n e r ,  Essen.

* vgl. Z. Berg-, Hutten- u. Salinenw. 1897, S. 379.

Der sachsische Bergbau im Jahre 1921 \

Wie die gesamte deutsche Kohlenwirtschaft, so wurde auch 

der sachsische Bergbau im Berichtsjahre durch den schlechten 

und fortwahrend schwankenden Stand unserer Wahrung in 

starkster und ungiinstigster Weise beeirtfluBt. Die Zwangs- 

iieferungen an den Feindbund dauerten fort und hatten Kohlen- 

knappheit im Inland bei KohleniiberfluB im Ausland zur Folgę. 
An eine Aufhebung der Kohlenzwangswirtschaft konnte unter 

diesen Umstanden nicht gedacht werden. Die Verschlechterung 

der Wahrungsverhaltnisse hatte eine bedeutende Steigerung 

der Rohstoffpreise und Lohne sowie der gesamten Gestehungs- 

kosten zur Folgę. Damit im engsten Zusammenhang stand 

das weitere betrachtliche Anwachsen der Kohlenpreise.

Der Kohlenabsatz war nach Lage der Verhaltnisse im 

allgemeinen sehrlebhaft. Nur im Fruhjahr hatte der zeitweilig 

etwas giinstigere Stand der Wahrung einen Riickgang der 

allgemeinen Geschaftslage in der Industrie und damit im 

Zusammenhang bis zum gewissen Grade eine Verringerung 
des Kohlenbedarfs und ein Abflauen der Nachfrage auf dem 

Kohlenmarkt zur Folgę.
Fiir die Arbeitnehmer brachte das Berichtsjahr eine weitere 

bedeutende Steigerung der Lebenshaltungskosten mit sich, die 

zu einer entsprechenden Erhohung der Lohne fuhrte. Im 

allgemeinen konnte beim sachsischen Kohlenbergbau der wirt- 

schaftliche Frieden gewahrt werden. Ein allgemeiner Berg- 

arbeiterausstand kam nicht zum Ausbruch. Nur im Lugau-

> Nach dem Jahrbuch fur das Berg- und Huttenwesen in Sachsen 1922.

Ólsnitzer Revier trat im Marz unter dem EinfluB der mittel- 

deutschen Unruhen ein Ausstand ein, der indes bloB wenige 

Tage andauerte. Fiir das Zwickauer Revier ist nur bei einem 

einzigen Werke ein eintagiger Ausstand zu verzeichnen.

Ahnlich wie beim Steinkohlenbergbau gestaltete sich die 

Wirtschaftslage des sachsischen Braunkohlenbergbaues. Auch 

hier wurde, abgesehen von unwesentlichen kleinern Ausstanden, 

im allgemeinen der Arbeitsfriede gewahrt.

Die Koh l e n f ó r d e r u n g  Sachsens von 1913—1921 und 

ihre wirtschaftliche Bedeutung wird durch die nachstehende 

Zusanimenstellung verąnschaulicht.

Zah l en t a fe l  1. Sachsens Kohlenfórderung 1913—1921.

S t e i n k o h l e B r a u n k o h l e

Jahr Fórde- Wert Fórde- Wert
rung insges. fiir 1 t rung insges. fur 1 t

t M M t M J l

1913 5 445 291 73 386076 13,48
13,59

6 310 439 15 523 716 2,46
1914 4 741 776 64 461 515 6 262 267 14 902 869 2,38

1915 4 206 045 62 213 071 14,79
16,99

6 658 462 15 269 6S7 2,29

1916 4 186538 71 149 034 6 534 079 16 710 734 2,56

1917 4 793 519 102 606 630 21,41 6 330 057 23 069478 3,64

1918 4 625 218 130 724 849 28,26 6 741 233 32 964 337 4,89

1919 3 932 304 250 806 176 63,78 6712010 70 363 164 10,48

1920 4 050 722 792 266 782 195,59 7 654 851 291 603 195 3S,09

1921 4510310 1 160 620 219j 257,33 8178 262,419 139 943 51,25
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Hiernach hat 1921 die Gewinnung sowohl im Steinkohlen- 
(+ 460 000 t) ais auch im Braunkohlenbergbau (+ 523 000 t) im 

Vergleich zum Vorjahre eine betrachtliche Zunahme erfahren. 
Dem Werte nach hat sich das Ergebnis beitn Steinkohlen- 

bergbau um 368,4 Mili.*-# oder 46,49 % und beim Braunkohlen

bergbau um 127,5 Mili. J t  oder 43,74 % gesteigert. Die Ver- 

teilung der Kohlenforderung auf die einzelnen Abbaubezirke 

in den letzten neun Jahren ist aus der Zahlentafel 2 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  2. Verteilungder sachsischen Kohlenforderung 

nach Abbaubezirken.

B r a u n k o h l e  

Leipzig 1 Dresden

M en ge (1000 t)
1913 2 337 536 2 572 4 843 . 1468
1914 2 0S1 462 2 198 4 952 1 310
1915 1 811 391 2 004 5 334 1 325
1916 1 778 387 2 021 5 301 1 233
1917 2 062 449 2 282 4 934 1396
1918 1 975 414 2 237 5 378 1 364
1919 1 639 381 1 912 4 998 1 714
1920 1 772 379 1 900 5 799 1 856
1921 1 943 407 2161 6 575 1 603

W e r t  (1000 M)
1913 33 142 6388 33 856 11 711 3812
1914 29 822 5 435 29 205 11 620 3 2S3
1915 28 141 5177 28 895 12 378 2 892
1916 31 593 5 871 33 685 13 880 2 831
1917 46 299 8 625 47 683 18 222 4 847
191S 58 856 10 231 61 638 26 122 6 842
1919 109 623 19 432 121 751 53 322 17 041
1920 360 666 67 324 364 277 215 837 75 766
1921 512 373 95 108 553115 336 404 82 736

Hiernach hat die Steinkohlenfórderung in allen Bezirken 

eine betrachtliche Zunahme erfahren, und zwar im Stollberger 

Bezirk um 9,65 %, im Dresdener Bezirk um 7,39 % und im 

Bezirk Zwickau um 13,74 %. Der Braunkohlenbergbau brachte 
im Leipziger Bezirk eine Zunahme, wahrend er im Dresdener 

Bezirk abnahm. Der Riickgang der Fórdermenge im Dresdener 

Bezirk ist darauf zuruckzufuhren, daB ein an der Orenze ge- 

legenes gróBeres Braunkohlenwerk im Jahre 1921 ausschlieBlich 

auf preuBischem Gebiet abbaute. LaBt man dieses Werk beim 

Vergleich in beiden Jahren auBer Betracht, so ergibt sich, daB 

im genannten Bezirke 1921 rd. 113 000 t Kohle mehr gefórdert 
worden sind.

Uber die Entwicklung der P r eBk oh l e n e r z e u gu n g  in 

den Jahren 1913-1921 gibt die Zahlentafel 3 AufschluB.

Z ah l en t a f e l  3. PreBkohlenherstellung Sachsens 1913 —1921.

PreBkohle aus
Steinkohle Braunkohle

Jahr Er Wert Er Wert
zeugung insges. fur 1 t zeugung insges. fiir 1 t

t M M t J i M

1913 65 149 1 065 354 16,35 1 433 242 11 184 220 7,80
7,391914 65 398 1 068 642 16,34 1 532 798 11 324 742

1915 66 S55 1 224 782 1S,32 1 722 487 15 324 363 8,90
1916 60 550 1 217 475 20,11 1 642 659 16 893 322 10,28
1917 57 234 1 680854 29,37 1 438 102 20 503 279 14,26
1918 45 158 1 715 989 38,00 1 701 015 31 621 127 18,59
1919 20 008 1 529 267 76,43 1 414 275 55 910 727 39,53
1920 107 15 204 142,09 1 736 30S 242 302 386 139,55
1921 8 625 3 918 893 454,36 2 191 066 374 326 277 170,84

Die PreBkohlenerzeugung ist im Vergleich zum Vorjahre 
sowohl beim Steinkohlenbergbau ais auch beim Braunkohlen

bergbau erheblich gestiegen. Es bedarf hier des Hinweises, 
daB sie bei der hochwertigen Steinkohle, zumal in Zeiten 

starken Kohlenbedarfs, fiir diesen Zweig des Kohlenbergbaues 

nur yerhaltnismaBig geringe Bedeutung besitzt, wahrend sie

S t e i n k o h l e  

Jah'' Stollberg | Dresden j

zur Veredelung der an sich wenig heizkraftigen sachsischen 

Rohbratinkohle unentbehrlich ist und dieser eigentlich erst zu 

der wirtschaftlichen Bedeutung verhilft, die sie unter den 

heutigen Verhaltnissen gewonnen hat.

Von dem K o h l e n v e r b r a u c h  S a c h s e n s  ergibt sich 

fur die Jahre 1913-1921 das folgende Bild.

Z a h l e n t a f e l  4. Kohlenverbrauch Sachsens 

in den Jahren 1913—1921 (in 1000 t).

Jahr
Fórde-
rung

Zechen-
selbsWer-

brauch
Absałz Empfang Versand

Mehr-
etnpfang

Ver-
braucli

Steinkohlenbergbau
1913 5445 437 4836 1265 958 307 5 143
1914 4742 399 4385 1032 877 155 4 540
1915 4206 378 3737 1197 '698 499 4 236
1916 4187 409 3638 1147 751 396 4 034
1917 4794 572 4206 1228 792 436 4 642
1918 4625 609 4028 1062 900 162 4190

1919 3932 617 3244 1009 536 473 3717
1920 4051 637 3377 1027 608 419 3 796
1921 4510 646 3793 1121 776 345 4138

Braunkohlenbergbau
1913 6310 1391 3280 7091 809 6282 9 562
1914 6262 1431 3168 6156 759 5397 8 565
1915 6658 1524 3306 6242 862 5380 8 686
1916 6534 1566 3129 6159 914 5245 8 374
1917 6330 1525 3209 5633 804 4829 8 038
1918 6741 1606 3344 5268 640 4628 7 972
1919 6712 1554 3310 4474 708 3766 7918
1920 7655 1570 4152 5680 849 4831 8 983
1921 8178 1602 4570 6651 612 6039 10 609

Die Verbrauchsziffer fur Steinkohle, welche den Zechen- 

selbstverbrauch nicht umschlieBt, stieg gegen das Vorjahr von
3,80 Mili. t auf 4,14 Mili. t (+9,01% ); noch starker war die 

Steigerung des Verbrauchs an Braunkohle, der von 8,98 Mili. t 

auf 10,61 Mili. t wuchs (+ 18,1 %).
Der K o h l e n e m p f a n g  des Landes gliederte sich nach 

Bezugsgebieten wie folgt:

Zah l en t a f e l  5. Kohlenempfang Sachsens 1913—1921 

(in 1000 t).

Herkunftsgebiet 119I3|l914| 1915| 1916| 1917| 1918| 1919| 1920| 1921

S t e i n k o h l e
Schlesien . . . 
Rheinland-

991 811 922 808 895 854 814 850 927

Westfalen . . 220 189 224 301 295 198 171 161 186
Bóhmen . . . 31 23 41 32 30 9 18 12 7

sonstige Gebiete 23 9 10 6 8 1 6 4 1

ZUS. 1265 1032 1197 1147 1228 1062 1009 1027 1121

B r a u n k o h l e

Sachsen-
Altenburg . . 1672 1652 1598 1511 1617 1677 1738 2047 2157

PreuBen, Thu-
ringen, Anhalt 

Bóhmen,
1686 1653 1806 1664 1804 1749 1656 2359 3062

1277mit Eisenbahn 3152 2344 2475 2548 1988 1493 887 1092
Bóhmen, 

auf der Elbe . 581 507 363 436 224 349 193 182 155

ZUS. 7091 6156 6242 6159 5633 5268 4474 5680 6651

Der Anteil der einzelnen Fórderbezirke an der Versorgung 

Sachsens mit Steinkohle hat sich in den Jahren 1913 — 1921 

wenig geandert. Nahezu 83%  der eingefiihrten Steinkohle 

stammten im Berichtsjahr aus Schlesien, wahrend der Rest 

uberwiegend aus dem Ruhrbezirk kam. Die zugefiihrte Braun

kohle war zu mehr ais %  deutscher Herkunft, der Rest stannnte 

aus Bóhmen.

Uber den E r zbe rgbau  ist dem Bericht das Folgende zu 

entnehmen. Die Zahl der Erzbergwerke — einschlieBlich der 

Grubenfelder, bei denen noch keine Betriebsanlagen yorhanden
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waren — belief sich im Jahre 1921 auf 237 (228 im Vorjahr). 

Von ilinen standen 33 in Betrieb und von diesen nur 1S (24 
im Vorjahr) in Erzfórderung.

In den Jahren 1913 — 1921 zeigte die E r z f ó r d e r u n g  

nach Menge und Wert das folgende Ergebnis.

Jahr Fórderung Wert Jahr Fórderung Wert
t JC t JC

1913 11 806 1 210714 1918 7 145 8 828 851
1914 8 242 1 163 735 1919 8 685 9 150 322
1915 6 968 1 974 009 1920 11 360 18 904 815
1916 7110 4233512 1921 8 431 14 560256
1917 8 627 6 222 074

Auf die e i n z e l n e n  E r z a r t e n yerteilte sich die Ge-
winnung wahrend der letzten Jahre wie folgt.

1913
t

1914
t

1915
t

1916
t

1917
t

1918
t

1919
t

1920
t

1921
t

Reiche Silbererze 
und silberhaltige 
Blei-, Kupfer-, 
Arsen-,Zink-und 
Schwefelerze 3410 1332 1142 268 203 206 262 303 398

Arsen-, Schwefel- 
und Kupferkies . 1612 485 90 996 646 646 276 401 237

Zinkblende. . . 25 31 174 130 87 - _ 18 —

Wismut-, Kobalt- 
und Nickelerz . 217 219 196 492 4658 1552 1970 811 176

Wolframerz . . 96 108 79 105 151 199 250 212 100
Zinnerz . . . . 173 175 175 261 242 340 273 270 163
Eisenerz . . . 2852 2053 2044 2017 1182 1817 2675 6344 2515
Eisenocker, Man- 
ganerz, Farben- 
erde.................... 21 48 21 77 47 53 73 82 80

FIuB-undSchwer- 
spat.................... 3394 3789 3045 2763 1411 2332 2906 2918 4763

Molybdanglanz . 5 2 1 2 1 1 0,3 0,02 -

Z a h l e n t a f e l  7. Metallpreise je 100 kg 1913 — 1921.

Jahr
Silber

JC

Blei

JC

Zinn

JC

I "

o 5  
>> «
JC

Zink

JC

Wismut

JC

Stab-
eisen

JC

Kupfer

JC

1913 8156 37,32 395,66 203 45 1536 13,03 136,53
1914 7810 37,87 367,32 265 42 2 070 11,42 126,40
1915 8500 51-67 475' 1500 50—64 2070 12,54 200>
1916 9 300—15 400 62i 5251 1896 63—66 2379— 3300 21,50 200>
1917 17500' 62l 525' 2420 1071 2600— 4 600 28,20 200'
1918 17500* 62* 525‘ 1800 107* 2700— S250 28,20 200'
1919 78 000—145 000 600—626 2668 1740 625 8250—17000 100 1856-2142
1920
1921

134200 780 7123 2229 845 27500 250 1947
176052 

1 Hochstpreis.

948,06 7000 7500 1025,8 35000 245 2551,61

Die Veranderungen, die sich wahrend der letzten Jahre 

in den Pr e is v e rh a 11 n i sse n der fur den sachsischen Berg

bau und die sachsische Volkswirtschaft wichtigsten Metalle 

vollzogen haben, veranschaulicht Zahlentafel 7.

Uber den Gesamtwer t  des Ausb r i ngens  der sach
sischen E r zbe rgwerke  wahrend der letzten neun Jahre 

unterrichten die nachstehenden Zahlen.

Jahr
1913
1914
1915
1916
1917

JC 
1 210714 
1 163 735 
1 974 009 
4 233 512 
6 222 074

Jahr
1918
1919
1920
1921

JC
8 828 851
9 150322 

18 904 815 
14 560 256

Das dringende allgemeine Bediirfnis, die Kohlenforderung 

bei der verkurzten Arbeitszeit wieder zu erhóhen, fiihrte auch 
im Berichtsjahre zu einer weitern Verstarkung der B e l e g 

schaft  beim Kohlenbergbau, wahrend die immer mehr sinkende 

Nachfrage nach den vom sachsischen Erzbergbau auf den Markt 

gebrachten Erzen hier zu weitern Arbeiterentlassungen zwang.

Die Anstrengungen der Kohlenwerksunternehmungen, ihre 

Belegschaften zu verstarken, hatten aber bei weitern nicht den 

Erfolg wie im Vorjahr. Es lag dies einesteils daran, daB im 

Beriehtsjahr eine ganze Reihe von Industriegruppen, nament

lich die in Sachsen stark vertretene Web- und Wirkwaren- 

industrie, eine Wiederbelebung ihrer Beschaftigung erfuhren, 
andernteils an dem Mangel an Wohngelegenheit in der Nahe 

der Bergwerke.

Z a h l e n t a f e l  8. Belegschaft im sachsischen Bergbau.

Stein- ; Braun- 
kohlenbergbau

Erz
bergbau

ZUS.

Beamte . . 1913 986 459 122 1 567
1917 1 023 449 112 1 584
1918 1 071 482 125 1 678
1919 1 201 696 127 2 024
1920 1 269 853 109 2 231
1921 1 402 980 80 2 462

Arbeiter . . 1913 26 007 6 768 1 202 33 977
1917 24 358 5119 1 124 30 601
1918 26 718 5 430 1 622 33 770
1919 30 932 11 695 1 523 44 150
1920 34 376 15 286 1 097 50 759
1921 36 210 15 960 736 52 906

zus. 1913 26 993 7 227 1 324 35 544
1917 25 381 5 568 1 236 32185
1918 27 789 5912 1 747 35 448
1919 32133 12 391 1 650 46 174
1920 35 645 16 139 1 206 52 990
1921 37 612 16 940 816 55 368

Z a h l e n t a f e l  9. Zahl der jugendiichen und der weiblichen Arbeiter iiber 16 Jahre im Bergbau Sachsens.

Bergbauzweig

1913 
von der 

insges. Gesamt- 
beleg- 

! schaft 

i °/»

19

insges.

17

von der 
Gesamt
beleg
schaft

"1 10

19

insges.

18
von der 
Gesamt
beleg
schaft

°/lo

19

insges.

19
von der 
Gesamt
beleg
schaft

7„

19

insges.

20
von der 
Gesamt
beleg
schaft

7o

1921 

| von der- 

insges. ' Gesamt 
beleg- 

i schaft

! 70

Steinkohlenbergbau . . 
Braunkohlenbergbau . . 
E rzbergbau ....................

509
33
22

1,9
0,5
1,7

1130
123
42

jugenc

4,5
2,2
3,4

liche Arbeiter 

876 1 3,2 
135 2,3 
57 | 3,3

661
121
44

2,1
1,0
2,7

597 j 1,7 
131 : 0,8 
25 | 2,1

633
129
10

1,7
0,8
1,2

ZUS. 564 1,6 1295 4,0 1068 i 3,0 826 1,8 753 | 1,4 772 1,4

weibliche Arbeiter uber 16 Jahre

Erzbergbau

:rgbau . . 186 0,7 1165 4,6 1217 : 4,4 677 i 2,1 548 1,5 459 1,2

ergbau . . 84 1,2 646 11,6 611 10,3 324 : 2,6 235 1,5 191 1,1
9 0,7 75 6,1 137 : 7,8 74 4,5 34 2,8 15 1,8

zus. 279 0,8 1886 5,9 1965 | 5,5 1075 | 2,3 817 1,5 665 j 1,2
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Die durchschnittliche Gesamtbelegschaft (einschlieBlich 
Beamte) liahm gegeniiber dem Vorjahr beim Steinkohlen- 

bergbau um 1967 Personen oder 5,5 ^  und beim Braunkohlen

bergbau um 801 Personen oder 5°/o zu. Im Vergleich zum 

letzten Friedensjahr waren 10 619 Personen oder 32,3 °/0 und 

9713 Personen oder 134,4% mehr beschaftigt, Im Erzbergbau 

dagegen sank die Zahl der Beschaftigten gegen 1920 um 390 

oder 32,3"Z,; dem letzten Friedensjahr gegeniiber betrug sie 
508 oder 38,4 °/0 weniger.

Die Zahlentafel 8 iaBt die Entwicklung der Belegschafts- 
zalil in den Jahren 1913—1921 ersehen.

Die unter dem Zwang der Kriegsverhaltnisse auch im 

Bergbau verzeichnete gesteigerte Verwendung weiblicher Ar- 

beitskraffe weicht immer mehr wieder der fruhern Lage der 

Dinge. Auch die Zahl der jugendlichen Arbeitskrafte ist seit 

Ende des Krieges, wenn schon nicht unbedingt, so doch 

in ihrem Verlialtnis zur Gesamtbelegschaft, in riicklaufiger

Zah l en t a f e l  10. Durchschnittlicher Jahresarbeitsverdienst 

der yerschiedenen Arbeitergruppen.

Stein-

kohlenl

JC

Braun-

jergbau

JC

Erz
bergbau

JC

Erwachsene mannliche 
Arbeiter iibertage . 1918 2 756 2 381 1 872

1919 5 338 4 420 2 957
1920 13 509 11 253 7 452

* 1921 19717 17 688 10 792
erwachsene mannliche 

Arbeiter untertage 1918 3 033 2 762 2 185
1919 5 576 5 280 3 30S
1920 15017 14 236 8 414
1921 21 518 21 602 13 431

jugendliche mannliche 
A rb e ite r .................... 1918 1 037 1 128 935

1919 1 601 1 959 1 285
1920 3 709 5 078 2 592
1921 4 769 7 4S9 4 047

erwachsene weibliche 
A rb e ite r .................... 1918 1 218 1 237 1 039

1919 2 127 2 361 1 511
1920 5 115 5 743 2 963
1921 8 708 8819 4 249

Gesamtbelegschaft . 1918 2 827 2 297 1 959
1919 5 356 4 432 3 034
1920 14 300 11 433 7 621
1921 20 632 17 908 11 776

U M S
Deutsche Geologische Oesellschaft. Sitzung am 6. Juni 1923. 

Vorsitzender Geh. Oberbergrat B e ys ch l a g .

Zunachst sprach Geh. Oberbergrat B e y s c h l a g  uber 

da s  G o l d  der  Eder .  Der alte Goldbergbau der Eder 

sollte im Kriege wieder belebt werden und wurde deshalb 

einer griindlichen Priifung unterzogen. Die Eder kommt dort 

aus dcm Gebirge, wo sich der Kellerwald mit seinem Nord- 

rande an die Rheinische Masse angliedert. Der Unterlauf 

durchzieht die triassische hessische Senke und der Mittellauf 

bildet zahlreiche Miiander im Gebirge, die jetzt in Talsperren 

umgewandelt sind. Fiir die Goldfrage kommt nur der Mittel

lauf von Frankenberg bis zum Austritt aus dem Gebirge in 

Betracht. Schon Karl der Grofie betrieb in Frankenberg eine 

Goldmiinze; fiir die Goldwaschereien im obern Teile des 

Unterlaufes zeugen verschiedene Privi!egien hessischer Land- 

grafen. Erst in den sechziger Jahren des verflossenen Jahr- 

hunderts fand das Goldwaschen sein Ende. Einer der letzten 

Goldwascher, Stefan Schiifer, hat dort in einem Monat fiir

Bewegung. Im Kohlenbergbau ist indes dieser Riickgang im 

Berichtsjahre zum Stillstand gekommen. Die Zahlentafel 9 

gibt uber die Zahl der weiblichen und der jugendlichen Arbeiter 

nahern AufschluB.

Uber die in den einzelnen Bergbauzweigen Sachsens ver- 

dienten Lóhne  ergibt sich Naheres aus den Zahlentafeln 10 

und U .

Zah l en t a f e l  II .  Lohneutwicklmig im sachsischen Bergbau 
1911-1921.

Durchschnittlicher Jahresarbeitsverdienst im

Jahr
Stein- Braun- Erz

kohlenbergbau bergbau

JC JC JC

1911 1 363 1215 925
1912 1 436 1 287 978
1913 1 472 1 312 986
1914 1 429 1 287 998
1915 1 636 1 3S9 1 028
1916 1 8S0 1 464 1 199
1917 2 271 1 782 1 417
1918 2 827 2 297 1 959
1919 5 356 4 432 3 034
1920 14 300 11 433 7 621
1921 20 632 17 908 11 776

In die vorstehenden Lóhne sind mit eingerechnet etwaige 

Sachbeziige sowie die auf die Arbeiter entfallenden Beitrage 

fiir die reichs- und landesgesetzliche Versicherung und zu 

sonstigen Unterstiitzungskassen, ebenso die Strafgelder und 

die laufenden Teuerungszulagen. Nicht mit eingerechnet 

sind dagegen die Kosten fiir Sprengmittel, Ol, Gezahe und 

etwaige andere Hilfsmittel. Die Lohnangaben nehmen aber 

keine Riicksicht auf die Dauer der taglichen Arbeitszeiten, die 

Zahl der verfahrenen Schichten sowie auf sonstige órtliche 

Verhaltnisse und Betriebsvorgange, die auf die Lohnhóhe ein- 

wirken. Immerhin geben sie aber ein zutreffendes Bild von 

der Fortentwicklung der Bergarbeiterlóhne und lassen vor 
allen Dingen mit hinreichender VerIaBlichkeit erkennen, 

welche durchschnittlichen Geldbetrage den Angehórigen der 

yerschiedenen Arbeitergruppen zur Bestreitung des Lebens- 

unterhalts aus ihrer Berufsarbeit alljahrlich tatsachlich zu- 
geflossen sind. Setzt man die durchschnittlichen Jahresarbeits- 

verdienste eines Arbeiters im Steinkohlen-, Braunkohlen- und 

Erzbergbau im Jahre 1914 gleich 100, so sind die Kennziffern 

der mittlern Verdienste im Jahre 1921 beim Steinkohlenberg 

bau 1444, beim Braunkohlenbergbau 1391 und beim Erzberg

bau 1180.

H A U .

30 Taler Gold gewaschen. Im Jahre 1833 versuchte Herr 

von Eschwege eine Goldwaschergesellschaft zu griinden, um 

die Goldwascherei im groBen zu betreiben, hatte aber keinerlei 
Erfolg. Nach zwei bis drei Jahren wurde der Versuch wieder 

eingestellt. Die Ursache fiir das Versagen der gewóhnlichen 

Waschyerfahren liegt in der auBerordentlich geringen GróBe 

der ungemein dunnen Goldblattchen, die beim Waschen 

gróBtenteils fortschwimmen. Schon damals wurde festgestellt, 

daB unter dem Alluvium der Eder Kulmschichten mit tonigen 

Zwischenlagen auftreten, und daB in diesen der Goldgehalt 

ani hóchsten ist. Auch in den tonigen Schichten des 

Obern Zechsteins und Untern Buntsandsteins war eine An- 

reicherung von Gold zu beobachten. Dadurch angeregt, suchte 

das Rheinische Oberbergamt auch im angrenzenden Westfalen 

nach Gold in der Diemel und in ihren Nebenfliissen. Auch hier 

fand sich das Gold in auBerordentlich kleinen, dunnen 

Blattchen. Die Untersuchungen Noegge ra t hs  ergaben, daB 

Itter, Aare und Orke die Zubringer des Edergoldes waren,
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und daB diese Bache das Gold vom Eisenberge bei Corbach 

mitbrachteii. Dort hat schon im frułien Mittelalter mn 1250 

ein reger Goldbergbau stattgefunden, der aber 1581 eingestellt 

worden ist. Der Eisenberg bildet das verbreiterte Ostende 
eines Kulmsattels mit oberdevonischem Kern, der durch eine 

groBe Anzahl von Querbriichen und durch streichende Uber- 

schiebungen (Ruscheln) stark zerstuckelt ist. Die Querbriiche 
sind alter ais der Zechstein und beim Abbrechen der Rheinischen 

Masse nochmals in Bewegung gesetzt worden. Das Gold ist 
hier konzentriert in den streichenden Stórungen und an- 

gereichert in den roten Letten, und zwar in feinsten, auch 

fiir das bewaffnete Auge unsichtbaren Blattchen. Sichtbar 

wird es nur in gewissen Kieselkalken, in denen es feine 

Uberzuge auf Kalkspatkristallen bildet. Die Goldgehalte sind 

viel hoher ais in irgendeiner andern deutschen aufieralpinen 

Goldlagerstatte und zeigen sehr wechselnde Werte von 10, 

42, 137, 240, 400 bis zu 2240 g/t. Der Goldgehalt ist bau- 

wurdig nur in der bis wenig unter das Grundwasser hinab- 

reichenden Zementationszone; die Gewinnung erfolgt nach 

Dr. H e u s e l e r s  Untersuchungen am erfolgreichsten und 

bilfigsten (Ausbringen 96 °/0) durch Chlorierung. Das ganze 

Vorkommen deutet mit Sicherheit darauf hin, dafi das Gold 
aus kolloidalen Losungen ausgefallt worden ist, so dafi hier 

offenbar ein neuer Lagerstattentypus vorliegt, um so mehr ais 

keinerlei Eruptivgesteine an der Oberflache ais Erzbringer 

angesprochen werden kónnen. Nach der Meinung des Vor- 

tragenden ist die Tektonik die Ursache der Goldzufuhr, indem 

auf den jungen Stórungen bei der Aufsattelung goldfuhrCnde 

wasserige Losungen aus der Tiefe aufstiegen, dereń Gold

gehalt durch die tonigen Schichten adsorbiert wurde. Ein sehr 

ahnliches Erzvorkommen stellt das des Kieselschiefersattels 
von iMarsbergen dar, dessen Kupfeterze ebenfajlś an die 

Stórungen gekniipft sind. Zur Verstarkung der Ahnlichkeit 
tragt noch bei,.dafi am Eisenberge ebenfalls Kupfererze vor- 

kommen. Von Bedeutung ist erstens, daB hier ćin vóllig 

neuer Typus einer Goldlagerstatte vorliegt, und zweitens, dafi 

in seltener Klarheit die Rolle der Tonę ais Adsorbierer der 

Goldlósungen in Erscheinung tritt.

In der Aussprache wies Geh. Bergrat K r u s c h  auf die 

Bedeutung der Tone ais Aufspeicherer des Goldes hin; erhalt 
es fiir moglich, was man bisher meist bestritt, dafi kolloidale 

Losungen aus der Tiefe aufstiegen. Geh. Bergrat P ompeck j  

beirachtet den Eisenberg nach seiner Tektonik ais einen alten, 

unfertigen Vulkan, der nicht zum Durchbruch gelangt ist, wohl 

aber aus der Tiefe erzfuhrende Losungen auf den Spalten an 

die Oberflache entsandt hat.

Geh. Bergrat Z i m m e r m a n n  behandelte die Quar zk i ese  

i_m o b e r n  El  s t er  tal .  Im Tale der Schwarzen Elster von 

Olsnitz bis Gera auf etwa 70 km Lange finden sich an etwa 

40 Stellen Quarzkieslager, die zu 99 °/o aus Quarz bestehen. 

L i ebe  hielt sie fiir Oligozan, da sich die Quarzkieslager 

nórdlich von Gera in gleicher Hohe flachenhaft verbreiten 
und dort auch Braunkohlenschmitzen einschliefien. Ahnliche 

Kiese finden sich auch in den Talem der Pleifie, der Zwickauer 

Muldę, der Góltzsch und der Saale, in letztcrer aber nur unter- 

halb von Jena. Nach den Untersuchungen von Schroder  und 

v. L i n s t o w  iiber das Alter der altem Braunkohlenformation 

miifiten auch alle diese Kiese aus dem Oligozan in das Eozan 

geruckt werden. Verwickelt wurde die Altersfrage durch das 

Auffinden von zwar im einzelnen seltenen, aber im ganzen 

doch allmahlich recht zahlreich gewordenen Funden von Feuer- 

steinen in diesen Kiesen, und zwar in gar nicht abgerollten 

Knollen, teils vom Aussehen echter Kreidefeuersteine, teils 
aber auch von deutlich abweichender Beschaffenheit. Diese 

Feuersteine, in denen bislang allerdings keine Kreidefossilien 

gefunden worden sind, liegen bei Greiz 30 km sudlich 

von der Grenze des nordischen Diluviums; die einzelnen

Stiicke erreichen ein Gewicht von 4 und 6 kg. Auf Grund 

dieser Fundę hat Credner  in der Ubersichtskarte von Sachsen 

diese Kiese in das Diluvium gestellt und die Sudgrenze des 

nordischen Diluviums sich schlauchfórmig um 40 km nach 
Siiden hin einbuchteń lassen. N a u m a n n  dagegen halt nach 

seiiien Untersuchungen bei Jena dieselben Kiese fiir jungeres 
Tertiar. Die Auffassungen schwanken also zwischen dem 

altesten Tertiar und dem altern Diluvium. Das Materiał der 

Kiese besteht fast ausschliefilich aus Gangquarz und nur zu 

einem winzigen Bruchteil aus Kieselschiefern, Quarziten und 

verkieselten Schiefern, im Freistaat Sachsen auch aus einzelnen 

Grauwacken und Diabasen. Ferner finden sich einige Kontakt- 

gesteine sowie unverwitterter Feldspat und schliefllich die 

Feuersteine. Der Vortragende ist der Meinung, dafi der Feuer- 

stein nicht aus der norddeutschen Kreide stauunt, sondern die 
letzten Reste einer einheimischen mesozoischen Ablagerung 

deś Voigtlandes darstellt. Fur die Móglichkeit einer ehemaligen 

Kreideiiberdeckung, die durch Denudation vollstandig zerstórt 

und nur noch in den wenigen Feuersteinresten erhalten ist, 

spricht die im Kulm versenkte winzig kleine Muschelkalk- 

scholle bei Greiz, die 50 km vom nachsten Muschelkalk ent

fernt ist und nur durch ihre tiefe Lage in einer Versenkung 

vor ganzlicher Zerstórung bewahrt worden ist.

In der Aussprache wurde noch auf eine Reihe von andern 
Móglichkeiten hingewiesen, und zwar auf mógliche Reste von 

ehemaligen Keuper-, Jura- und Cenomanablagerungen.

K. K.

Beobachtungen der Magnetischen Warten der Westfalischen 

Berggewerkschaftskasse im Mai 1923.

Deklination ■ westl. Abweichung der Magnetnadel 
vom Meridian von Bochum.
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2 =  
ges

vorm.

ungs-
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nachm

1. 9 48,36 53,9 43,9 10,0 1,6 N 8,6 V 0 0
2. 9 49,01 54,5 45,4 9,1 2,2 N 7,9 V 0 0
3. 9 48,28 54,1 41,6 12,5 2,6 N 12,0 N 0 i

4. 9 47,68 53,4 38,9 14,5 3,1 N 0,9 V 1 0
5. 9 48,56 52,7 43,7 9,0 1,8 N 1,3 V 1 1

6. 9 47,95 52,0 44,3 7,7 2,2 N 9,6 V 0 0
7. 9 48,31 53,0 44,7 8,3 2,3 N 8,6 V 0 1
8. 9 48,62 54,9 44,0 10,9 1,7 N 2,1 V 1 0
9. 9 47,55 51,1 44,5 6,6 1,7 N 1,7 V 1 0

10. 9 47,70 51,6 45,5 6,1 2,2 N 8,9 V 0 0

11. 9 48,40 52,3 45,4 6,9 0,8 N 7,9 V 0 0
12. 9 48,04 53,4 45,2 8,2 1,1 N 8,3 V 0 0
13. 9 47,91 53,7 43,0 10,7 1,1 N 7,3 V 0 0
14. 9 48,21 55,8 44,5 11,3 1,1 N 8,4 V 1 t
15. 9 48,30 54,2 44,1 10,1 1,6 N 7,2 V 1 0

16. 9 47,86 52,1 44,4 7,7 2,5 N 8,9 V 0 0
17. 9 46,95 56,1 33,3 22,8 4,6 N 7,2 N 1 2
18. 9 47,05 53,4 39,4 14,0 1,5 N 0,5 V 2 1
19. 9 47,64 54,7 43,4 11,3 1,8 N 0,3 V 1 1

20. 9 47,51 53,5 42,0 11,5 3,2 N 8,6 V 1 1

21. 9 46,92 52,1 41,6 10,5 2,7 N 2,0 V 0 1
22. 9 47,S3 53,5 44,2 9,3 1,7 N 8,4 V 0 0
23. 9 46,91 50,9 44,4 6,5 3,2 N 7,8 V 0 0
24. 9 47,50 52,1 43,9 8,2 0,2 N 1,1 N 0 0

25. 9 48,OS 55,4 43,0 12,4 1,6 N 5,5 V 0 0
26. 9 47,65 51,9 45,0 6,9 1,7 N 8,9 V 0 0
27. 9 47,70 53,6 42,7 10,9 1,7 N 5,9 V 0 0
28. 9 46,84 51,6 43,3 8,3 2,2 N 10,4 V 0 0

29. 9 48,67 58,9 38,0 20,9 1,2 N 10,1 N 1 2

30. 9 46,65 56,0 41,7 14,3 2,2 N 5,7 N 1 2

31. 9 47,83 53,9 43,5 10,4 1,3 N 7,9 V 0 0

MlttdJ 9 47,82 53,6 43,0 10,6 Summę 13 14
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Bergmannische Fortbildungsschulen 

im rheinisch-westfalischen Industriebezirk.

Im AnschluB an die friihern Mitteilungen1 sei kurz iiber 

den gegenwartigen Stand des bergmannischen Fortbildungs- 

schulwesens im Oberbergamtsbezirk Dortmund und am linken 

Niederrhein (Bergrevier Krefeld des Oberbergamtsbezirks Bonn) 
berichtet.

Nachdem bereits im August 1922 mit den Vertretern der 

Gemeinden eine endgultige Einigung iiber die Organisation 

der Bergfortbildungsschulen zustandegekommen war8, istdurch 

die Ostem 1923 errichtete Oberklasse der letzte SchluBstein 

zu dem Gebaude der bergmannischen Fortbildungsschulen 

gelegt worden, die nunmehr eine dauernde und abgeschlossene 

Organisation darstellen. Die bisherige Unterstufe ist zur 

Mittelstufe, die bisherige Mittelstufe zur Oberstufe erhoben, 

und fiir die Ostern 1923 aus der Volksschule entlassenen, 

frisch angelegten Bergleute ist eine neue Unterstufe errichtet 

worden. Von der Bildung einer Vorstufe fur die Hilfsschiiler 

und Minderbegabten hat man einstweilen Abstand ge- 
nommen.

Zurzeit sind an 130 Schulorten 962 Klassen mit rd: 23000 
Schiilern vorhanden, die sich auf die einzelnen Stufen wie 

folgt verteilen: Die neu eingerichtete Unterstufe umfaBt

81 Klassen mit 1250 Schiilern, die Mittelstufe 386 Klassen mit 

9700 Schiilern und die Oberstufe 495 Klassen mit 12 000 

Schiilern. Die verhaltnismaBig niedrige Zahl fiir die Unter

stufe erklart sich daraus, daB die Zechen infolge der Ruhr- 

besetzung weit weniger Jugendliche neu eingestellt haben, 
ais es unter normalen Verhaltnissen der Fali gewesen ware.

1 Oluckauf 1921, S. 98 ; 1922, S. 1129.
5 vgl. Oluckauf 1922, S. 1130.

Der Unterricht wird lediglich von nebenamtlich angestellten 

Lehrern erteilt, dereń Zahl sich zurzeit auf rd. 1200 belauft. 

Hiervon sind 3S1 Fachlehrer, die ubrigen Volksschullehrer. 

Erstere entstammen den Kreisen derGrubenbeamten (Betriebs- 

fuhrer, Fahrsteiger, Reviersteiger) und der staatlichen Ein- 

fahrer. Sie erteilen Unterricht nur in der Oberklasse, und 

zwar in der Bergbaukunde, welche die Technologie des berg
mannischen Berufes in ihren hauptsachlichsten Grundziigen 

umfaBt. Das von ihnen zu behandelnde Stoffgebiet ist ihnen, 

.ebenso wie bisher schon den Volksschullehrern, in Form von 

kurzgefaBten Einzeldarstellungen uber die wichtigsten Gebiete 

der Bergbaukunde von der Berggewerkschaftskassean die Hand 

gegeben worden. Diese Darstellungen und ein in 1000 Abziigen 
vervielfaltigtes Wandbild, das ein Steinkohlenbergwerk mit den 

Anlagen und Einrichtungen iiber- und untertage wiedergibt, 

sowie eine gedruckte Erlauterung dazu sollen ihnen beim 
Unterricht zum Anhalt dienen. Die Fachlehrer sind, ebenso 

wie die Volksschullehrer, vor Beginn des Unterrichts (1. Mai 

1923) in besondern, durch die hauptamtlich angestellten Fort- 

bildungsschuldirektoren (Bezirksleiter) geleiteten Lehrkursen 

vorbereitet worden.
Auch fiir die Bergfortbildungsschulen im Bergrevier Krefeld 

ist die ahnlich wie im Ruhrgebiet getroffene Schuleinrichtung 

durch die Ostern 1923 erfolgte Erhebung der bisherigen 

Mittelstufenklassen zur Oberstufe vollendet worden. Eine neue 
Unterstufe hat man hier wegen der geringen Zahl der An- 

meldungen einstweilen nicht eingerichtet; die wenigen neu 

angemeldeten Schuler sind vorlaufig den Klassen der Mittel

stufe zugeteilt worden. Der Fachunterricht in der Oberstufe 

hat am 1. Juli 1923 begonnen, die Zahl der Fachlehrer (tech

nischer Grubenbeamten) betragt 7. Insgesamt sind zurzeit 

26 Klassen mit 656 Schiilern an 6 Schulorten vorhanden.

Oberbergrat E. P i e l e r ,  Dortmund.

W I R  T S C H  A F T  L I C H  E  S.
Maschinenausfuhr der Ver. Staaten 1910—1921. In dem

Zeitraum von 1910—1920 hat sich die Ausfuhr der Ver. Staaten 

an Maschinen dem Werte nach auf das Siebeneinhalbfache 

erhóht, indem sie von 51,5 Mili. § auf 383,6 Mili. $ stieg; 1921 

ging sie dann mit dem Aufhóren der Weltkonjunktur wieder auf 
246,4 Mili. S zuruck. Vor dem Kriege war Kanada der beste Ab- 

nehmer fur amerikanische Maschinen, im Rechnungsjahr 1913 

empfing es davon bei 32,7 Mili. S annahernd ein Drittel. Nicht 
ganz denselben Wertbetrag (29,1 Mili. $) machten die Bezuge 

Europas aus; im Kriege steigerten sich diese aber so sehr, 
daB auf sie mehr ais ein Drittel der Gesamtausfuhr entfiel.

Auch 1920 ging immer noch annahernd ein Drittel der Gesamt

ausfuhr nach Europa, Kanada nahm dagegen nur 17,86% auf. 
AuBerordentlich gesteigert hat sich in den neuern Jahren der 

Anteil von Lateinisch-Amerika; er betrug 1920 bei 105,2 Mili. $ 
27,41 \ und stellte sich 1921 bei 92,2 Mili. § sogar auf 37,40 °/0. 

Der beste Abnehmer fiir amerikanische Maschinen im Jahre 

1921 war Mexiko, trotz der verwirrten Verhaltnisse, in denen 
sich dieses Land seit einer Reihe von Jahren befindet. Brasiiien 

erhielt fur 8,7 Mili. S amerikanische Maschinen; einer bessern 

Gestaltung der Ausfuhr stand der ungunstige Satz des Wechsel- 

kurses entgegen.

M a s c h i n e n a u s f u h r  de r  Ver. S t a a t e n  1910 — 1921.

Fiskaljahr 

1910 | 1913 | 1915

10C

Kalenderjahr 

1919 | 1920 | 1921

)0S

Von der Gesamtausfuhr

1913 1921

% %

Siid-Amerika...................................
Mexiko, Mittel-Amerika . . . .  
W e s t in d ie n ...................................

5 554 
6915 
2 924

10 691 
6 434 
5 375

4 607 
2 858 
4 467

26180 
11451 
22 249

35 787 
22 294 
47 087

30 631 
34 382 
27 146

11,08
6,67
5,57

12,43
13,95
11,02

zus.

Kanada, Neufundland . . . .
Europa .............................................
Asien .............................................
Australien.......................................
A f r i k a .............................................
sonstige Lander . . . . . .

15 392 

14 369 
14152 
3 806 
2 210 
1 442 

120

22 500 

32 740 
29117 
6 531 
3 566 
1 592 

425

11 932 

15 740 
39 791 
4 443 
3 000 
1 573 

567

59 880 

57 490 
112178 
73116 
5 793 
5 616 
6382

105 168 

6S535 
116 848 
71 296 
8 171 
7 653 
5 959

92160 

28S67 
44 844 
64 424 
7 707 
4 644 
3 791

23,32

33,94
30,18
6,77
3,70
1,65
0,44

37,40 

11,71 
18,20 
26,14 
3,13 
1,88 
1,54 .

Gesamtausfuhr 51 490 96 471 77 047 320 456 383 630 246 436 100 100
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Brennstoffverkaufspreise im Rheiniscli-Westfalisclien 
Kolilen-Syndikat ab 25. Juni 1923.

Bretinstoffverkaufspreise ab

15. Juni 1923' 25. Juni 1923

J t ! t M l t

F e 11 k o h 1 e :
Fórdergruskohle......................... 329 800 517 900
Fórderkohle .............................. 336 200 528 000
Melierte Kohle ......................... 356 300 559 600
Bestmelierte K o h le .................... 378 300 594 000
Stuckkohle................................... 444 500 2 698 100
Gew. NuB I .............................. 454 600 714 000
Gew. NuB 1 1 .............................. 454 600 714 000
Gew. NuB 11 1 .............................. 454 600 714 000
Gew. NuB I V .............................. 438 000 687 900
Gew. NuB V .............................. 421 700 662 300
K okskoh le ................................... 343 100 538 700

Gas- un d  G a s f l a m m k o h l e :
Fórdergruskohle......................... 329 800 517 900
F lam m fórderkohle .................... 336 200 528 000
Gasflammfórderkohle . . . . 353 200 554 600
G eneratorkoh le ......................... 366300 575 200
G asfórderkoh le ......................... 383 000 601 500
Stuckkohle................................... 444 500 2 698 100
Gew. NuB I .............................. 454 600 714 000
Gew. NuB I I .............................. 454 600 714 000
Gew. NuB I I I .............................. 454 600 714 000
Gew. NuB I V .............................. 438 000 687 900
Gew. NuB V .............................. 421 700 662 300
NuBgruskohle ......................... 329800 517 900
Gew. F e in k o h le ......................... 343 100 538 700

EBkohle:
Fórdergruskohle........................ 329 800 517 900
Fórderkohle 25 % .................... 332 900 522 800
Fórderkohle 35 % . . . . . 336200 528 000
Bestmelierte 50 % .................... 378 300 594 000
Stuckkohle .............................. 445 400 699 600
Gew. NuB I .............................. 500 100 785 500
Gew. NuB I I .............................. 500 100 785 500
Gew. NuB I I I .............................. 478 300 751 200
Gew. NuB I V .............................. 438 000 687 900
Feinkohle ............................. 323 100 2 507 400

M a g e r k o h l e  (óst l .  Rev i e r ) :
Fórdergruskohle......................... 329 800 517 900

Fórderkohle 25 % .................... 332 900 522 800
Fórderkohle 35 % . . . . . 336 200 528 000
Bestmelierte 50 % .................... 365 200 573 500

1 Die in Nr. 25 auf S. 615 veróffentlichten Brennstoffverkaufsprcise gelten ni

Kohleneinfuhr der Schweiz im 1. Vierteljahr I9231. Der

Bezug der Schweiz an mineralischem Brennstoff gestaltete 

sich im Vierteljahrs-Durchschnitt 1913 sowie in den einzelnen 

Vierteln der Jahre 1922 und 1923 wie folgt.

Jahr
Stein-
kohle

t

Koks

t

PreB-
kohle

t

Roh-
braunkohle

t

Vierteljahrs-
382Durchschnitt 1913 492 364 109 874 242 133

1922
1. Vierteljahr . . . 266415 76 610 92 834 534

2- „ . . . 257 792 62 919 97 248 191

3- . . . 363324 166199 164 606 199

4- „ . . . 369 134 150 049 127314 155

1923
1. Vierteljahr . . . 375 795 92 492 143 663 331

1 Nach der schweizerischen Handelsstatistik.

Die Steinkohleneinfuhr war in der Berichtszeit mit 376 0001 

um 1090001 oder 41,06% gro Ber ais im ersten Vierteljahr 
1922. Wahrend im Yorjahr Deutschland der Hauptkohlen-

Brennstoffverkaufspreise ab

15. Juni 19231 1 25. Juni 1923

M lt M it

Stuckkohle .................................. 457 000 717 700
Gew. NuB 1 ............................. 509 200 799 700
Gew. NuB I I ............................. 509 200 799 700
Gew. NuB I I I ............................. 481 300 755 800
Gew. NuB I V .............................. 438 000 687 900
Ungew. F e in k oh le .................... 316300 496 700

M a g e r k o h l e  (wfestl. Revier):
Fórdergruskohle......................... 326 500 512 600
Fórderkohle 25 % . . . . . 332 900 522 800
Fórderkohle 3 5 % .................... 336200 528 000
Melierte Kohle 45% . . . . 353 000 554 300
Stuckkohle .................................. 457 900 719200
Gew. Anthr. NuB I . . . . 497 900 782 000
Gew. Anthr. NuB II . . . . 561 000 881 100
Gew. Anthr. NuB III . . . . 498 900 783 500
Gew. Anthr. NuB IV . . . . 411 300 646 000
Ungew. F e in k o h le .................... 313 000 491 500
Gew. F e inkoh le ......................... 319 700 502 000

Schlamm- und mi nde rwer t i ge
Fei nkohl e :

Minderwertige Feinkohle . . . 126100 198 000
Schiammkohle............................. 117 200 184 100
Mittelprodukt- und Nachwasch-

k o h l e ....................................... 83 000 130 400
Feinwaschberge........................ 36 400 57 200

Koks:
GroBkoks I ............................. 493 000 773 200
GroBkoks 1 1 ............................. 4S9 600 767 800
GroBkoks I I I ............................. 486 200 762 600
G ieBere ikoks............................. 513 600 805 200
Brechkoks I ............................. 592 300 927 700
Brechkoks I I ............................. 592 300 927 700
Brechkoks I I I ............................. 551 I002 863 600
Brechkoks I V ............................. 482 800 757 300
Koks halb gesiebt und halb

gebrochen .............................. 514 600 806 700
Knabbel- und Abfąllkoks . . . 
Kleinkoks g e s ie b t ....................

511 200 801 400
507 600 795 900

Perlkoks ges ieb t......................... 482 800 757 300
K o k s g r u s .................................. 185 700 295 200

Br i ke t t s :
I. K la s s e .................................. 600 700

II. Klasse ................................... 594 700
III. K la s s e .................................. 588 800 .

ab 16. sondern ab 15. Juni 1923. 8 Berichtigte Zahlen.

lieferant der Schweiz war, hat nunmehr GroBbritannien diese 

Aufgabe iibernommen und seinen Versand von 32000 t im 

1. Vierteljahr 1922 auf 980001 im ersten Viertel d. J. gesteigert. 

Nachstdem ist Holland, das seine Lieferungen von 16000 t 

auf 77 000 t erhoht hat, der gróBte Versorger. Deutschland 
hat dagegen ais Folgę der Ruhrbesetzung nahezu die Halfte 

seiner vorjahrigen Kohlenlieferungen einbiiBen mussen. In 

der Kokseinfuhr behauptete es jedoch mit 27000 t die fiihrende 

Stelle. GroBbritannien konnte auch hier seine Lieferungen 

ganz bedeutend steigern, desgleichen Holland. Insgesamt 

wurden 92 000 t Koks eingefuhrt oder 16000 t mehr ais in 

den ersten drei Monaten 1922. Neben einem geringen Ruck- 
gang der Beziige aus Frankreich verminderte sich die bel- 

gische Einfuhr um 7000 t; der Ausfall wurde indes durch eine 

gleich groBe Steigerung der hollandischen Einfuhr wieder 

wettgemacht. GroBbritannien lieferte 15000 t gegen rd. 20001 

in der gleichen Zeit des Vorjahres. Die PreBkohleneinfuhr 

stieg von 93000 t auf 144000 t oder um 54,75%. Die Mehr- 

einfuhr entfiel in erster Linie auf Frankreich, das seinen Ver- 
sand von 8000 t auf 56000 t erhóhte und mit dieser Menge ais 

der gróBte PreBkohlenlieferant der Schweiz auftritt. Deutsch-
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land fiihrte 14 0Ó0 t mehr ein, wogegeti GroBbritannien um 

9000 t hinter seiner vorjahrigen Lieferung zuriickblieb. Im 

einzelnen unterrichtet die nachfolgende Zahlentafel.

Einfuhr der Schweiz

1

1922

t

. Vierteljal 

1923 

t

r
± 1923 

gegen 1922 
t

S t e i n k o h 1 e
Deutschiand . . . 108 363 57 S64 _ 50 499
Frankreich . . . . 55 859 58 392 + 2 533
B e lg ie n ..................... 54 696 68 972 + 14 276
H o lla n d ........................... 15 7S2 76 886 + 61 104
GroBbritannien . . 31 549 98171 + 66 622
Pol e n ..................... _ 15 216 + 15216
Ver. Staaten . . , — _ _

andere Lander . . 166 295 + 129

zus. 266415 375 795 + 109380
B r a u n k o h l e

Deutschiand . . . . 20 _ _ 20
Frankre ich ..................... 121
Tschechoslowakei . . 210
andere Lander . . . 514 — .

zus. 534 331 _ 203
K o k s

Deutschiand . . . . 25 085 26 627 + 1 542
Frankreich.................... 18104 17 694 410
Be lg ien ......................... 23 926 16 949 — 6 977
H o lla n d ........................... 6 772 14 158 + 7 386
GroBbritannien . . . 1 757 15 331 + 13 624
P o l e n ........................... 155 1001 + 846
Tschechoslowakei . . , 236 . • ■
Ver. Staaten . . . . 543 663 + 120
andere Lander . . . 32 20 12

ZUS. 76 610 92 492 + 15 8S2
P r e B k o h l e

Deutschiand . . . . 33 469 47 619 + 14 150
Frankreich.................... 8 472 55 865 + 47 393
B e lg ien ......................... 29 631 25 032 4 599
H o lla n d ........................... 2 434 ,»  6 306 + 3 872
GroBbritannien . . . 11375 2 200 — 9 175
Tschechoslowakei . . 7 453 6 441 _ 1 012
andere Lander , , . - 200 + 200

zus. 92834 143 663 + 50 829

Gewinnung und Belegschaft im initteldeutschen Braunkohlen- 
bergbau im Marz 1923

Januar - Marz
M3rz

± 1923
gegen 1922

1922 1923 1922 1923 "lo

Arbeitstage . . . . 27 27 n 77 .
Kohlenforderung:

insgesamt. 1000 t 8 478 S 611 23.11 25 755 + 10,96
davon aus dem

6854Tagebau . 1000 t 6 951 IS  732 20 833 + 11,22
Tiefbau . 10001 1625 1660 4 479 4 922 + 9,89

arbeitstaglicli:
insgesamt . . t 314 007 318914 301 447 334 482 + 10,96
je Arbeiter. kg 2 20S 2 066 2 130 2 192 + 2,91

Koksgewinnung
10001 37 37 104 108 + . 3,85

PreBkohlen-
herstellung 10001 1 904 2107 5 054 5 905 + 16,84

Teererzeugung. . t 5 109 5 467 14 519 15 709 + 8,20
Zahl der Beschaftigten

(Ende des Monats):
Arbeiter . . . . 142 241 154 356 141 504 152 611 +  7,85
Betriebsbeamte . . 5 807 6240 5 78S 6227 +  7,58
kaufm. Beamte . . 4 030 4 653 3 980 4 600 + 15,58

1 Nach den Nachweisungen des Deutschen Brainikohlen-Industrie-Vereins 
in Halle.

Berliner Preisnotierungen fur Metalle (in M  fiir 1 kg).

22. Juni 29. Juni

E l ek t r o l y t knp fer  (wirebars), 
prompt, cif. Hamburg, Bremen
oder R o t t e r d a m .................... 46870 51570

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99,3 °/o 41 000 48 000
Originalhutten w e i c h b 1 e i . . 15 500 1S 500
Orig ina lhu ttenrohzink , Preis

im freien Verkehr . . . . 16 500 20 500
Originalhutten r o h z i n k , Preis

des Zinkhut!enverbandes . . 17 117 19 282
Remelted-Plattenzi nk  von han-

delsiiblicher Beschaffenhei: 13 000 16500
Originalhutten a l u m i n i u m  

98/99%, in Blócken, Walz oder
Drahtbarren .............................. 74 400 S5 000
dgl. in Walz- oder Drahtbarren
99 % ................................. ■ 85 800

Banka-, Straits-, Austral z i n n , in
Verkauferwahl......................... 120 000 141 000

Hi i t tenzinn,  mindestens 99%  
Re i nn i cke l  98/99 "/„ . . . .

117 000 138 000
75 000 SS 000

Ant imon-Regul us  . . . . 14 500 18 500
S i I b e r in Barren; etwa 900 fein 2 600 000 3 325 000

Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschiand.

W5chentliche Indexzalilen1.

GrofihandeIsindex 
der Industrie- und 
Handels-Zeitung

Grofihandelsindex 
des Berliner 
Tageblatts

Teuerungszahl 
* Essen« 

(ohne Bekłeidung)

(Wochendurchschnitt;
(Stichtag Miite der 

Woche)
(Stichtag Mitte der 

woche)

± ± ±
1913 =  1

gegen
Vorwoche

%

1913=1
gegen

Vorwoche
°/o

1913 =  1
gegen

Vorwoche

%

1923
Januar

1. Woche 1798 + 4,26 — — 748 + 12,21
2. J» 2049 + 13,90 2038 796 + 6,47
3. » 3293 + 60,75 2339 + 14,79 997 + 25,17
4. 1) 4081 + 23,93 3428 + 46,52 1275 + 27,89
5. JJ 6875 + 68,50 4185 + 22,09 1790 + 40,44
Februar

1. Woche 7575 + 10,19 6972 + 66,60 2222 + 24,13
2. »J 7051 -  6,92 7493 + 7,50 2849 + 28,22
3. łl 6650 — 5,69 6996 — 7,00 2721 — 4,50
4.

j j 6816 + 2,49 6700 -  4,00 2836 + 4,26
Marz

1. Woche 6363 — 6,64 6676 — 0,50 2831 — 0,18
2. JJ 6235 -  2,02 6365 -  4,70 2900 + 2,44
3. JJ 6169 -  1,06 6124 — 3,79 2750 -  5,18
4. JJ 6149 -  0,33 6345 + 3,61 2776 + 0,95

April
i . Woche 6143 — 0,10 6310 — 0,55 

+ 0,52
2734 -  1,53

2. ii 6195 + 0,86 6343 2761 + 1,00
3. i) 6647 + 7,29 6398 + 0,87 2793 + 1,39
4. a 7119 + 7,09 7162 + 11,94 2942 + 5,33

Mai
1. Woche 7830 +10,00 7790 + 8,77 3156 + 7,27
2. JJ 8419 + 7,52 8424 + 8,14 3574 + 13,22
3. JJ 9685 + 15,04 9153 + S,65 3920 + 9,69
4. JJ 11435 + 18,07 10771 + 17,68 4268 + 8,87
5. JJ 13099 + 14,55 12195 + 13,22 4417 + 3,50

Juni
1. Woche 15905 + 21,42 14715 + 20,66 6243 + 41,35
2.

j j
19102 + 20,10 17630 + 19,80 7806 + 25,04

3. j j 26554 + 39,01 25700 + 45,77 10197 + 30,63
4.

j j
31952 + 20,33 2S310 + 10,16 13112 '+ 28,59

1 Erlaaterang der Indcxzalilcn s. Gluckauf 1923, S. 302.
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Gewinnung von Kali und mineralisclien Ólen in Frankreich 
im 1. Vierteljalir 1923.

Ganze

1921

t

s Jahr 

1922 

t

1. Vierte!jahr 

1922 | 1923 

t t

Kali
Rohsalż 12 — 16 °/0 . . . 
Dungesalz 20-22% . .

30-40% . . 
Chlorkalium mehr ais 50 %

332 769 
225 855 

18218 
90 257

320 971 
336 713 
59 605 

126 859

53 356 
59 341 
17 769 
23 085

136 741 
92 905 
19 430 
39 634

Zus. Reinkali (KsO) 

Mineralisćhe Ol e . . . .

148 937 

47 163

207 119 

62 377

38 733 

14 475

67 802 

15714

Frankreichs Eisenerzgewinnung im 1. Vierteljahr 1923.

Bezirk

Vierteljahrs-
durchschnitt

1. Vierteljahr

1913 1922 1922 1923
t t t t

Lotliringen:
Metz, Diedenhofen 5283 750 2 727 390 2 270 514 2 837 970
Briey, Longwy . . 4515 504 2180133 1 577 989 2 748 023
Nancy.................... 479 229 138 056 113 758 146 658

Haute Marne. . . 17 478 _ — —

Normandie . . . 191 688 146 252 141 278 174151
Anjou, Bretagne . 96237 46471 44 207 67 020
I n d r e .................... 6 921 1 957 1 678 2 857
Sud-Westen . . . 8 367 2 357 3 322 1 722
Pyrenaen . . . . 98 463 13 858 5 635 37 014
Tam, Herault,
Aveyron . . . . 25 224 140 130 280

Gard, Ardeche,
Lozere . . . . 22 245 1 315 2 205 4 367

zus. 10745 106 5 257 928 4 160716 6 020 062

Notierungen auf dem englischen Kohlen- und Frachtenmarkt.

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

Bórse zu Newcastle-on-Tyne.

In der Woche endigend am

15. Juni 22 . Juni

Beste Kesselkohle:

s
1 1.1 (fob.)

s
1 1.1 (fob.)

Blyth ............................. 26-27 26-27

T y n e .............................. 26-28

zweite Sorte :
B ly th .............................. 24/6-26/6 24/6-25
T y n e .............................. 24/6-26/6 24/6

ungesiebte Kesselkohle . 2 0 - '2 2 21-23

Kleine Kesselkohle:
B ly th .............................. 16-17 16-17

T y n e .............................. 15-16 '14/6—15

besondere .................... 18 18

beste Gaskohle . . . . 30-32/6 30-32

zweite S o r t e .................... 26/6-28 27-28

besondere Gaskohle . . 32/6 30-32

ungesiebte Bunkerkohle:
D u rh a m ......................... 30-32 30

Northumberland . . , 23-25 24-25

Kokskohle......................... 28-32 28-32

Hausbrandkohle . . . . 27/6-32/6 27/6-32/6

GieBereikoks.................... 55-60 55-62/6

Hochofenkoks.................... 55-60 55-60

bester Gaskoks . . . . 35-37/6 35-38/6

Gegen Ende der Woche besserte sich die Marktlage, 

obwohl die Notierungen nur geringe Anderungen zeigten. 

Umfangreiche Geschafte wurden getatigt und gieichzeitig 

belebte sich der Festlandhandel. Die erzielten Preise zeigten 

infolgedessen teilweise steigende Tendenz. Fiir Juli ist der 

Markt mit Auftragen bereits reichlich versehen, zu groBen Zu- 

gestandnissen lieBen sich die Verkaufer allerdings nicht herbei. 

Koks war sehr fest zu letzten Preisen, Gaskoks besonders

viel begehrt. Kleine Kesselkohle hatte sich nach einer flauen 

Zeit in wenigen Tagen gut erholt und war fester im Markt 

ais beste Sorten. Die Kokskohlennachfrage war gut und 
langfristig. Belgien gab Ende der Woche 60000 t Kokskohle 

fur Juli;Dezember-Verschiffungen zu 32 s 6 d fob. und weitere 

90000 t fiir Verschiffungen Juli/Marz 1924 zu gleichen Preisen 

in Auftrag. AuBerdem kamen kleinere Naclifragen in Kohle 

und Koks aus Danemark und Schweden herein.

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

Der Chartermarkt lag infolge der Flaue auf dem Kohlen- 

markt in allen Hafen ruhig und war wenig beschaftigt. Die 

Frachtsatze boten nur geringe Aussicht auf Besserung, und 

die Schiffseigner gaben sich bereits mit einigermafien ein- 

traglichen Satzen zufrieden. Am Tyne war der Markt 

fur Deutschland schwacher, der Durchschnittssatz fiir Ham

burg und Bremen war 5 s. Das baltische Geschaft lag yer

haltnismaBig fest zu letzten Satzen, entwickelte jedoch nur 

geringe Geschaftstatigkeit. Italien lag schwach, Nordfrank- 
reich mit Rouen zu 4 s 9d ruhig. Von Siid-Wales war das 

italienische Geschaft etwas lebhafter, die allgemeine Lage 

hierfur jedoch flau. In' den schottischen Hafen war der Markt 

fiir alle Richtungen ruhig.

Es wurden angelegt fur:
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1 9 1 4 : s s s s s s s

Juli . . . 7 / 2 ' / a 3 / 1 1 3 / 4 7 / 4 1 4 / 6 3 / 2 3 / 5 1 / 4 4 / 7 l / a

1 9 2 2 :

Januar. . 1 2 / 2 6 / 6 3 / 4 1 3 / 5 1 / 4 6 / 5 1 / 2 6 / 6 1 / 4 ,

Februar . 1 3 / 1 / 2 6 / 8 3 / 4 1 6 1 3 / 6 6 / 5 3 / 4 6 / 1 0 9

Marz . . 1 3 / 9 1 / 2 6 / 6 3 / 4 1 6 / 4 1 5 / 2 3 / 4 6 / 1 1 / 4 6 / 6 8 / 9

April . . 1 3 / 3  V * 5 / 8 1 / 4 1 6 1 6 / 5 V 2 5 / 2 1 / 2 5 / 2 3 / 4 .

Mai . . 1 1 / 1 1 1 / 4 5 /7 1 / 4 1 5 / 5 3 / 4 1 4 / 1 ‘ /4 5/3 5 / 2 1 / 2 7 /7 1 / 2

Juni . . 1 0 / 6 1 / 2 5 /4 1 / 2 1 3 / 8 1 3 / 1 0 3 / 4 5/3i/2 .5/5 6 / 9

Juli . . 1 0 / 6 7 2 5 / 4 1 / 2 1 2 / 5 1 5 / 3 5 / 4 5 / 6 7 2 7/3
August 1 1 / 1 1 5 / 8 1 4 1 5 / 1 0 1 / 2 5 / 6 3 / 4 5 / 1 1 1 / 2 6 / 9

September 1 1 / 5 3 / * 5 / 1 1 1 / 4 1 4 1 6 / 4 5 / 6 1 / 2 5 / 9 8 /4 7 / 4 1 / 2

Oktober . 1 1 / 1 1 1 / 4 6 / 4 3 / 4 1 4 / 4 1 5 / 6 1 / 2 5/43/4 5 / 8 1 / 2 8 / 3

November 1 1 / 7 6 / 5 1 3 / 4 3 / 4 1 3 / 8  V 2 5 / 3 5 / 8

Dezember 1 0 / 5  V a 5 / 7 1 / 4 1 2 / 7 1 / 2 l l / 9 ' / 2 5 / 1 1 / 4 4 / 1 1

1 9 2 3 :

Januar. . io /m « 5 / 6 1 2 / 3 1 2 / 4 3 / 4 4 / 9 1 / 4 4 / 8 7 4 .

Februar . 1 0 / 9 3 / 4 5 / 3 1 / 4 1 2 / 2 1 / 2 1 4 / 9 5 / 3 1 / 4 5 / 5 3 / 4

Marz . . 1 2 / 2 1 / a 7 / 5 3 / 4 1 4 1 7 / 1 1 / 2 6 / 6 ! / 2 7 / 3 / 4 8 / 3 3 / 4

April . . 
Mai . .

1 0 / 1 0 6 / 3 . 1 3 / 7 > / 2 5 / 1 0 ' / 4 5 / 8 1 / 4 8/1/2
1 1 / 3 / 4 5 / 8 1 2 1 3 / 1 1 5 / 2 3 / 4 5 / 8 .

Woche end.
am 1 .  Juni 1 1 / 3 5 / 3 1 / 2 1 3 / 7 1 / 4 5 / 4 5 / 3 7 4 .

i ,  8. ,i 1 0 / 4 1 / 4 5 / 4 3 / 4 1 4 4 / 1 0 ' / 2 5 / 1 7 4

1 0 5 1 Ó / 9 1 3 / 6 4 / 9 5 / 3 / 4

> : ; ; • 5 / 7 • 13/3 4 / 9 5

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse.

In der Woche endigend am

15. Juni 22. Juni

Benzol, 90er, Norden 1 Gall.

S

1/7

s
1/7

„ Suden „ 1/7 1/7

T o lu o l.............................. 21- 21-
Karbolsaure, roh 60 % „ 3/8 3/4

krist 40 % „ 1/572-1/6 1/4
Solventnaphtha, Norden „ 1/5 1/5

„ Suden „ 1/7 1/6
Rohnaphtha, Norden „ /972 / 91/2
K reosot.................... „ / 972 ■19
Pech, fob. Ostkuste 1 1. t 142/6 117/6-120

„ fas. Westkuste „ 142/6-147/6 117/6-130
90 90
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Die Marktlage in Teerer zeugn i ssen  war ziemlich flau, 
die Preise waren teilweise niedriger, besonders bei kristalli- 

sierter Karbolsaure und Kreosot. Ńaphtha lag schwiicher, 

Pech war unsicher, schien sich jedoch nachtraglich zu festigen.

Der Inlandhandel in s chwe f e l s aue r m A m m o n i a k  
verhielt sich abwartend, der Markt lag infoigedessen ruhig. 

Das Ausfuhrgeschaft war lebhaft trotz schwankender 
Preise.

P A  T E N T B E R I C H T .
Patent-Anmeldungen,

die zwei Monate lang in der Auslegehalle des Relchspatentamtes ausliegen,

Vom 24. Mai 1923 an:

1 a, 12. 0.58031. Dr.-Ing. Wilhelm GroB, Breslau. Ver- 
fahren zur Herstellung eines Belages fiir Tafelherde; Zus. z. 
Pat. 373 727. 4.12.22.

1 a, 24. S. 60502. Dr.-Ing. Georg Spackeler, Clausthal und 
Dr.-Ing. Karl Glinz, Berlin-Dahlem. Verfahren zur Aufbereitung 
von Erzen mittels Vakuum und Druck. 27.7.22.

l a , 25. M. 69 959. Minerals Separation Limited, London. 
Verfahren zur Veredelung der Schaumbildemittel zur Aus- 
ubungdesSchaumschwimmverfahrens. 6.7.20. V.St. Amerika
28. 1.16.

20a, 12. F. 52966. Josef Feldmiiller, Bochum. Ausgleich- 
vorrichtung fiir Seilbahnantriebe. 24.11.22.

26 d, 1. W . 61190. Alfred Wolf, Berlin. Verfahren zur 
Entstaubung von Schwelgasen. 8.5.22.

26 d, 3. K. 79496. Hermann Klug, Frohnau b. Berlin. Gas- 
wascher. 17.10.21.

421,3. S. 58708. Societe Anonyme dc Commentry, Four- 
chambault et Decazeville, Paris. Regislrierende MeBvorrich- 
tung zur Warmeanalyse von Stahl, Legierungen und andern 
Stoffen. 26.1.22. Frankreich 15.3.21.

81 e, 10. A.3S663. Allgemeine Transportanlagen-G.m.b. H., 
Leipzig-GroBzschocher. Bei Kettenbruch selbsttatig wirkende 
Fangvorrichtung fiir den abwartsgehenden Strang von Fórder- 
ketten. 21.10.22.

Vom 28. Mai 1923 an : 

l a , 31. B. 105318. Gebriider Biihler, Uzwil (Schweiz). 
Vetfahren zur Zermahlung von Muli. 19.6.22. Schweiz 16. 1.22.

5b, 7. G. 55 494. Friedrich Graber, Bleicherode (Harz). 
Zweifliigelige Drehbohrschneide. 23.12.21.

5 b, 7. G. 55 982 und 56 449. Friedrich Graber, Bleicherode 
(Harz). Zweifliigelige Drehbohrschneide; Zus. z. Anm. G. 55 494. 
2.3.22 und 29.4.22.

5 b, 7. W . 62 595. Emil Wilimzig, Osterfeld (Westf.). Bohr- 
mehlkratzlóffel mit Fangklappe. 29.11.22.

5b, 9. M .78814. Maschinenfabrik Westfalia A .G ., Gelsen
kirchen. Schrammaschine. 26.8.22.

5b,9. M. 79917. Maschinenfabrik Westfalia A.G., Gelsen
kirchen. Stangenschrammaschine. 9.12.22.

5b, 12. A. 38029. Allgemeine Transportanlagen-Gesell- 
schaft m. b. H., Leipzig-GroBzschocher. Tagebauanlage mit 
Bagger- und Forderbrucke. 21.6.22.

5d,3. R.56698. Heinrich Rohde, Wannę (Westf.). Vor- 
richtung zum Lóschen von Grubenbranden. 29.8.22.

10a, 17. F.53688. Heinrich Frohnhauser, Dortmund. An
lage zum Trockenkuhlen von Koks. 19.3.23.

12 r, 1. G. 51 171. Dipl.-Ing. F. Gerhard und Dipl.-lng. 
E. Schumacher, Konigsberg (Pr.). Verfahren zur Abtreibung 
fiir Flussigkeitsgemische, besonders gesattigtes Waschól. 
9.6.20.

12 r, 1. W . 61 169. Sigurd Walfrid Albert Wikner und 
Newcastle-upon-Tyne & Gateshead Gas Company, Newcastle- 
upon-Tyne (Engl.). Verfahren zur Destillation von Teer u.dgl.
10.5.22. GroBbritannien 27.1.22.

20a, 12. Sch.57318. Carl Baum, Halle (Saale). Antrieb 
fiir Seil- und Kettenbahnen. 22.1,20.

20 a, 14. D. 42670. Deutsche Braunkohlen-A. G., Berlin. 
Doppelsternrolle zur Fiihrung des Seil'es-von Forderbahnen.
9.11.22.

23 b, 1. A. 32475. Hugh Logie Allan, Ayr (Schottl.). Vor- 
richtung zur Fraktionierung von Roholen. 3. 11. 19. GroB
britannien 10.4.17.

23 b, 1. H. 91 985. Dr. Hugo Hutz, Munchen. Verfahren 
zur Raffination von Kohlenwasserstoffen; Zus. z. Pat. 374 928.
30.11.22.

23b, l .  H .92231. Dr. Hugo Hiitz, Munchen. Verfahren 
zur Raffinierung von Mineralolen, Urteeren u. dgl.; Zus. z. 
Pat. 374 928. 27.12.22.

26 d, 1. C. 30250. Ernst Chur, Dahlhausen (Ruhr). Ver- 
fahren und Vorrichtung zur Gewinnung der Bestandteile des 
Teers unmittelbar aus den Destillationsgasen. 26.2.21.

26 d, 8. B. 107339. Heinrich Bruns, Rauxel. Verfahren 
fur die SchluBkiihlung von Gas vor den Benzol waschern.
14.11.22.

35 a, 15. E. 28039. Max Ettelt, Chemnitz. Fangvorrich- 
tung. 29.4.22.

35 a, 16. F. 52793. Rudolf Falk, Bochum. Fangvorrichtung 
fur Fórderkórbe. 10.10.21.

35 b, 1. A. 35 952. Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, 
Berlin. Fernsteuerung fiir Drehstromhangebahnen; Zus. z. 
Pat. 352 064. 25.7.21.

42 b, 22. S. 62144. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., 
Siemensstadt b. Berlin. Einrichtung zum Messen und Nach- 
priifen von geschliffenen Flachen an Gesteinbohrern. 13.2.23.

61 a, 19. D. 35848. Gesellschaft fiirVerwertung chemischer 
Produkte m,b. H., Berlin. Halbmaske aus weichem Stoff zum 
Abhalten schadlicher Gase. 17.12.17.

74 b, 4. S. 60020. Siemens & Halske A. G., Siemensstadt 
b. Berlin. Vorrichtung zum Anzeigen von Gasbeimengungen, 
wobei dereń EinfluB auf die Warmeleitfahigkeit des Gemisches 
durch die Abkiihlung elektrisch geheizter Drahte bestimmt 
wird. 3.6.22.

78 e, 2. B. 80099. Sprengluft-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 
Zunder fur Sprengladungen; Zus. z. Anm. B. 79978. 4.9.15.

78 e, 2. B. 81171. Sprengluft-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 
Zunder fur Sprengladungen; Zus. z. Anm. B .79 978. 23.2.16.

78 e, 4. E. 28413. August Euler, Eppendorf (Kr. Gelsen
kirchen). Sicherheitszundschnuranzunder. 18.8.22.

78e, 5. B. 80031. Sprengluft-Gesellschaft m .b. H., Berlin. 
Sprengluftpatrone; Zus. z. Pat. 301 800. 21.8.15.

81 e, 19. St. 35013. Stephan, Frolich & Kliipfel, Beuthen 
(O.-S.). Verladeschaufeln o. dgl. fiir Massengut. 1.10.21.

81 e, 36. S. 59 003. Gebriider Sulzer A. G., Winterthur 
(Schweiz). Vorrichtung zur Entleerung von luftdicht abzu- 
schlieBenden Kokskuhlbehaltern. 24.2.22. Frankreich 31.12.21.

87 b, 2. 1.20630. lngersoll-Rand Company, Neuyork. Druck- 
luftschlagwerkzeug. 29.7.20. V. St. Amerika 14.1.14.

Deutsche Patente.

5b(9). 372399, vom 9. Mai 1922. M a s c h i n e n f a b r i k  

W e s t f a l i a  A. G. in G e l s e n k i r c h e n .  Schramstange.

Die Stange hat vorstehende, im Querschnitt rechteckige 
oder trapezfórmige Schraubengange, die zum Entfernen des 
Schramkleins aus dem Schram dienen. Die Schraubengarige 
sind mit etwa rechtwinklig zur Achse derStangen verlaufenden, 
tangential zu der letztern liegenden kegelfórmigen Bohrungen 
versehen, in welche man die Schramwerkzeuge einsetzt. Diese 
bestehen aus einem kegelstumpffórmig gedrehten oder ge
schliffenen Stift, der zur Bildung einer Sclineide am dickern 
Ende dachformig geschliffen ist. Die Stifte werden so in die 
Bohrungen der Schraubengange eingesetzt, daB ihre Schneide 
beim Drehen der Stange in das Gut eindringt.

5d( l ) .  372707, vom 10. Marz 1921. H e r m a n n  Krus- 

kop f in  Do r t mu n d .  Verfahren zur Herstellung von m it Luft- 
schichten isolierten Wetterlutten.

Uber jedes Luttenrohr soli ein aus einem Isolierstoff her- 
gestelltes Rohr von einem gróBern Durchmesser geschoben 
werden, das man auf dem Luttenrohr in der Weise anbringt. 
daB an den Enden des Isolierrohres zwischen diesem und 
dem Luttenrohre dicht schlieBende, an den Rohren befestigte 
Ringe eingelegt werden. Diese lassen sich so weit in das
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Isolierrohr einschieben, daB an seinen Enden freic Zwischen- 
raume verbleiben, die man mit einem luftdicht schlieBenden 
Kitt ausfiillt. Bei Verwendung von stumpf gegeneinander 
stofienden Luttenrohren kann die Verbindung der Isolierrohre 
benachbarter Rohrenden durch einen einzigen, die StoBfuge 
der Luttenrohre iiberdeckenden Ring bewirkt werden.

10a (23). 372405, vom 1. Juli 1921. Fr i edr i ch Wand-  

schneider in Testorfer-S te i n f or t , M i i h l e n e i c h s e n -  
Me c k l e n b u r g .  Yorrichtung zum Entschwelen von Kohle, 
Torf, Schiefer z/sw.

In von auBen beheizten, senkrechten Schachten sind schrage 
Gleitplatten fiir das von oben her in dieSchachte einzutragendc 
Schwelgut so verśtellbar angeordnet, daB sie dem Boschungs- 
winkel des jeweilig zu entschwelenden Gutes entsprechend 
eingęstellt werden konnen.

20a (14). 372666, vom 4. September 1921. J o h a n n  

S c h u h m a c h e r i n  B e r g h e i m  (Erft). Sicherheiłsvorrichtung 
fiir Tagebauforderwagen.

In einem die freie Durchfahrt der Fórderwagen nicht be- 
hindernden Gestell sind iiber dem Fórdergleis mehrere Paare 
von sich gegeniiberliegenden und auf Pufferfedern stutżenden 
Armen so drehbar gelagert, daB sie sich aus der und in die 
Bahn des Kastens der Fórderwagen schwenken lassen. Die 
Arme sind durch Gestange so mit vor und hinter dem Ge
stell zwischen den Schienen des Fordergleises angeordneten 
Anschlaghebeln fiir die Wagenachsen yerbunden, daB sie dann 
in die Bahn der Wagenkasten gedreht werden und daher die 
Wagen aufhalten, wenn diese, z. B. bei einem Kettenbruch, 
in der falschen, d. h. in der der Forderung entgegengesetzten 
Richtung auf das Gestell zurollen. Durch in der Fórder- 
richtung nach dem Gestell fahrende Wagen werden die Arme 
selbsttatig wieder aus der Bahn der Wagenkasten gedreht.

24c(7). 372003, vom8.Marz 1922. Ber l i n-Anha l t i sche 

Maśch  i ne  n b a u  A .G ., Abt .  Kó l n-Bayen t h a l  in Koln- 
B a y e n t h a l ,  u n d  D i p l . - I ng .  H e i n r i c h  K i i p p e r s  in 

M. - G 1 a d b a c h. Luftumsteuervorrichtung fiir  Regenerałivófen.

Bei solchen Regenerativofen, die zwei nebeneinander 
liegende, getrennte Kammern haben, von denen jede mit Ofen- 
kanalen sowie mit einer Essenmiindung und einer Lufteintritts- 
óffnung versehen ist, sind die letztern achsrecht uber den 
senkrecht stehenden Essenmundungen angeordnet. Die Um- 
steuerung erfolgt in der Weise, daB die Lufteintrittsóffnungen 
der Kammern abwechselnd geóffnet und geschlossen werden 
und gleichzeitig sich die Essenmundung derjenigen Kammer 
óffnet, dereń Lufteintrittsóffnung jeweijig geschlossen wird. 
Die Bewegung der AbschluBmittel der Óffnungen und Miin- 
dungen geschieht dabei durch einen gemeinsamen Antrieb.

35a(16). 371767, votn 31.Juli 1921. He i nr i ch  M iiser 

in H o m b r u c h  b. Ba r op .  Fangvorrichtung.

Am Forderkorb sind auf einer Seite der Spurlatten liegende 
Fangkeile angeordnet, die so mit der Kónigstange des Korbes 
in Verbindung stehen, daB sie beim ReiBen des Fórderseiles 
durch die auf die Kónigstange wirkende Feder mit den Spur
latten zum Eingriff gebracht werden und den Forderkorb seit- 
lich verschieben. Ferner sind an dem Forderkorb auf der 
gegenuberliegenden Seite der Spurlatten Reibrader so gelagert, 
dafi sie bei der durch die Fangkeile bewirkten seitlichen Ver- 
schiebung des Fórderkorbes mit den Spurlatten in Beriihrung 
kommen und infolge der Fallbewegung des Korbes inDrehung

gesetżt werden. Im unternTeil des letztern sind endlich mit 
den Reibradern durch Kettengetriebe o. dgl. verbundene, mil 
Rechts- und Linksgewinde versehene, auf ihren Enden Fang
keile tragende Schraubenspindeln so gelagert, daB ihre Fang
keile bei Drehung der Reibrader, d. h. bei einem Seilbruch, 
mit allmahlich groBer werdendem Druck sich gegen die Spur
latten pressen und dadurch den Korb abfangen.

61 a (19). 372 711, vom 14. November 1917. W i l h e l m  

H a g e n  in Soe s t  (Westf.). Gasmaske.

Die Maskę hat einen aus einem steifen Stoff hergestellten, 
nur Nase und Mund iiberdeckenden und einen aus einem 
weichen Stoff bestehenden Teil, der nach der AuBenluft sich 
óffnende Ventile besitzt und das ganze Gesicht abdeckt. Die 
beiden Teile sind an der Durchtrittsstelle fiir den Atmungs- 
schlauch miteinander verbunden, und in den steifen Teil ist 
ein in den Zwischenraum zwischen den beiden Teilen miin- 
dendes Ausatmungsventil eingesetzt.

78e(2). 372649, vom 21. Oktober 1921. J o h a nn  Rami  

in Kur l  (Westf.). Ziindvorrichtung fiir  Sprengladungen.

An die Sprengkapsel der Ladungen ist unter Zwischen- 
schaltung einer Reibflache ein Zylinder angeschlossen, in dem 
sich ein Kolben befindet, der auf seiner nach der Spreng
kapsel zu gerichtcten Flachę an einem leicht brennbaren 
Stabchen eine Ziindpille tragt. Auf der andern Kolbenflache 
sind in einer Schicht eines leicht lósbaren Salzes eingebettetc 
Widerhaken vorgesehen. Die Starkę dieser Schicht ist so 
bemessen, daB die mit dem Kolben verbundene Ziindpille im 
Zylinder liegt. Soli die Sprengkapsel geziindet werden, so 
leitet man hinter den Kolben in den Zylinder Druckwasser, 
welches das Salz auflóst und den dadurch frei gewordenen 
Kolben vorwarts driickt. Dabei wird zuerst die Ziindpille an 
der Reibflache entzundet und dadurch das Stabchen zum 
Brennen oder Gliihen gebracht Alsdann wird das Stabchen 
in die Sprengkapsel geschoben und diese geziindet.

78e(5). 372 758, vom 30. Mai 1916. Sprengluf t-Gesel l - 
schaf t  m .b .H . in Berl in.  Sprengverfahren und Herstellung 
von Sprengladungen und Sprengstoffen oder -patronen.

Den Sprengladungen sollen fliissiger Stickstoff und solche 
Stoffe (Metalle oder Metalloide) zugesetzt werden, die den 
Stickstoff unter bedeutender Energie- oder Warmeentwicklung 
zu binden vermógen.

81 e (15). 372 651, vom 9 .September 1921. Kar l  Bi i t tner 

in Oster fe l d (Westf.). Keiherbindung fiir  die Schiisse einer 
Schiittelruische.

An den Enden der Rutschenschiisse sind Flacheisen be- 
festigt, die man auf beiden Enden zu auBerhalb der Rutsche 
liegenden Augen umbiegt. In die zusammenstoBenden Augen 
der Flacheisen benachbarter Rutschenschiisse sind die ver- 
schieden langen Zapfen eines r~ ~l-f6rmigen Bugels einge- 
fiihrt. Zwischen dem den langern Zapfen tragenden Steg des 
Bugels und der diesem Steg benachbarten Stirnflache des 
Flacheisens ist ein Keil eingetrieben, der die aneinąnder- 
stoBenden Flachen der Augen fest aufeinander preBt und die 
Verbindung sichert.

81 e (15). 372652, vom 23. November 1921. B r u n o
P r o ks c h  in B r e s l a u ,  Schiiłłelrulschenanłrieb.

Der Antrieb ist mit Einrichtungen versehen, die selbst- 
tatig das Arbeiten des Motors und damit der Rutsche zeit- 
weisc unterbrechen. Die Zeitdauer der Unterbrechung der 
Arbeit des Motors kann dabei regelbar sein.

B U C H E R S C H A  U.

Technische Geologie. Von Ingenieur Dr. phil. Josef S t i n y ,  

Professor an der Hoheren Forstlehranstalt in Bruck (Mur). 

801 S. mit 463 Abb. und 1 geologischen Ubersichtskarte von 

Mitteleuropa. Stuttgart 1922, Ferdinand Enke.
Der knappe Titel des umfangreichen Buches laBt einen 

andem Inhalt und auch eine andere Behandlung des Gegen- 

standes vermuten, ais es sich fur den Leser bei naherer Durch-

sicht ergibt. Es ist in der Hauptsache ein richtiges Lehrbuch der 
Geologie, in dem die Anforderungen des Bauingenieurwesens 

sowie der Forst- und Kulturtechnik an diese Wissenschaft 

eine besondere Beriicksichtigung erfahren. Auf den Bergbau 

und die Belange des Bergingenieurs nimmt es keinen Bezug.
Aber diese Ausstellung betrifft nur den Titel. Fiir den ins 

Augc gefaBten Zweck erscheint das Buch durchausgeeignet, und
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auch dem Fachgeologen bietet es durch Vorfiihrung mancher, 
sonst nur nebenher oder gar nicht erórterter Dinge viel des 

Beachtbaren und Wissenwerten.

Der Verfasser ordnet und verteilt den Lehrstoff in der auch 

sonst bei den deutschen Lehrbiichern der Geologie ublichen 

Weise. Er beginnt mit der astronomischen und physikalischen 
Geologie, schlieBt daran die Lehre vom Vulkanisnius (Feuer- 

bergserscheinungen) und laBt dann in einer Reihe von Abschnitten 

die ausfuhrliche Besprechung der endogenen und exogenen 

Krafte in ihren Erscheinungsformen und Auswirkungen folgen- 

Die Gesteinkunde wird nicht geschlossen vorgefuhrt, sondern 
ihr Stoff den iibrigen Kapiteln uberwiesen: die Eruptivgesteine 

werden beim Vulkanisnius, die kristallinen Schiefer bei den 

gebirgsbildenden Vorgangen ais Ergebnisse der Metamorphose 

und die Sedimentgesteine bei Besprechung der Tatigkeit des 

Wassers und der Lebewesen behandelt. Der Formationskunde 

ist nur ein verhaltnismaBig geringer Raum zugemessen; in ihren 

Ausfuhrungen beschrankt sie sich im wesentlichen auf die geolo- 

gischen Verhaltnisse Deutschlands und Ósterreichs. Das kommt 

besonders der Trias zugute, wahrend auf die órtliche Ver- 

breitung der Steinkohle und eine Aufzahlung ihrer wichtigsten 
Bezirke gar nicht eingegangen wird.

Soweit sich die Gelegenheit dazu bietet, zieht der Verfasser 

iiberall aus den vorgetragenen Lehren die Nutzanwendung auf 
Fragen der Praxis und erlatitert die technischen Beziehungen 

durch besondere Hinweise, durch Beispiele, Bilderund Tabellen, 

aber die Geologie ais solche bleibt die Hauptsache. Die 

eigentliche technische Geologie kommt rein erst in dcm letzteti, 

etwa SOSeiten starken Abschnitt zur Geltung, der iiberschrieben 

ist: Einige Falle der Anwendung der Geologie auf dem Gebiete 

desBauingenieurweSens undderSteinbruchtechnik. Hier werden

u. a. behandelt die Anlagen von Steinbriichen, die fur bauliche 

Zwecke aller Art in Fragekommenden Eigenschaften desGestein- 

materials, die geologischen Grundlagen und Erfordernisse beim 

Bait von StraBen, Eisenbahnen, Tunneln, bei der Wildbach- 

verbauung, beim Talsperrenbau und bei Wasserkraftanlagen.

Eine anerkennenswerte Eigenheit des Buches besteht in 

der uberall durchgefiihrten Verdeutschung geologischer Fach- 

ausdriicke. Durchweg ist es mit grofiem Gluck geschehen, aber 

esgibtauch Entgleisungen,z.B.dieUberseizungderorganogenen 

Gesteine S, 507 ais belebte*.

Fiir den Bauingenieur und den Kulturtechniker, zumal den 

in den Alpenlandern tatigen, kann das von einem vielseitig 

erfahrenen Ingenieurgeologen geschriebene Werk zu dem ge- 

gebenen Lehrbuch der Geologie werden, besonders dann, wenn 

in spatern Auflagen eine weise Beschrankung des Inhalts auf 

den vorgenommenen Zweck und mehr dem Titel entsprechend 

durchgefiihrt wird. Auch dem Fachgeologen ist das Buch zu 

empfehlen, weil er darin rhanches findet, was in den sonst 

von ihm benutzten Lehrbuchern der Geologie nicht erwahnt 
oder naher ausgefiihrt wird. K l ock  ma n n .

Der EinfluB der ruckgewinnbaren Verlustwarme des Hochdruck-
teils auf den Dampfverbrauch der Dampfturbinen. Von

Dr.-lng. Georg Forner ,  Beratendcr Ingenieur. 36 S. mit

10 Abb. Berlin 1922, Julius Springer.

Die Schrift beantwortet kurz die Frage, wie die Hochdruck- 

stufe einer Turbinę auszubilden ist, ob sie den bestmogtichen 

Oiitegrad haben muG oder ob sie bei billigster Herstellung 

mit schlechterm Wirkungsgrad arbeiten darf, ohne daB der 

Gesamtwirkungsgrad der Turbinę herabgesetzt wird.

Um den EinfluB der ruckgewinnbaren Verlustwarme des 

Hochdruckteils rechneriscb verfolgen zu konnen, leitet der 

Verfasser fiir ideale Gase eine genaue, fur Wasserdampf eine 

Naherungsformel ab und bestatigt dereń Zuverlassigkeit durch 

Versuche. Bei der Auswertung seiner Formel gelangt er zu 
der SchluBfolgerung, daB es auf den Giitegrad des Hoch

druckteils desto weniger ankommt, je geringer der Gefallanteil 

des Hochdrucks ist. Deshalb soli bei Turbinen groBer Leistung 

der Hochdruckteil nicht nach bestem Wirkungsgrad, sondern 
nach billigster Herstellung konstruiert worden. Turbinen mit 

Curtis-Hochdruckstufe und Dusenreglung haben nach den 

Versuchen stets einen geringern Dampfyerbrauch ais reine 

Druckstufenturbinen mit Drosselreglung, selbst wenn der 

Giitegrad des Hochdruckteils bei letztern erheblich besser ist. 

Der Verfasser kommt weiter zu dem Ergebnis, daB die pro- 

zentuale Zunahme des Dampfverbrauchs bei Teillasten gegen- 

iiber Vollast unabhangig von dem Giitegrad des Hochdruck
teils ist.

Die Schrift wird in Fachkreisen aufklarend wirken und 
verdient Beachtung. Dipl.-Ing. Maercks.

Gewerbeordnung fur das Deutsche Reich nach dem heutigen 

Stande der Gesetzgebung. Mit einem Anhange, enthaltend 

das Kinderschutzgesetz vom 30. Marz 1903 und Verord- 

nungen der Demobilmachungszeit. Textausgabe mit 

alphabetischem Sachregister. 5. Aufl. 240 S. Berlin 1923, 

Franz Vahlen.

Diese vor kurzem erschienene Ausgabe der Gewerbe

ordnung beriicksichtigt alle bis heute erlassenen Anderungen 

und Verordnungen und gibt ein abschlieBendes Bild des 

Gesetzes und der Nebengesetze. Ein nach der Buchstaben- 

folge geordnetes Sachverzeichnis erleichtert das Zurechtfinden 

in dem umfangreichen Gesetzeswerk und erhóht den Wert 

der handlichen Ausgabe.

Handausgabe des Einkommensteuergesetzes vom 29. Marz 1920 

in der Fassung vom 24. Marz 1921 und 11. Juli 1921 nebst 

den Ausfuhrungsbestimmungen und den Vorschriften iiber 

die Rficklagen nach § 59 a sowie die Einkommensteuer 

vom Arbeitslohn. Von Dr. jur. Georg S t r u t z ,  Senats- 

prasidenten am Reichsfinanzhof, Kgl. PreuB. Wirki. Geh. 
Oberregierungsrat. (Handausgaben des Einkommenstener- 

gesetzes und des Korperschaftssteuergesetzes, Bd. 1.) 3., 

ganzlich neu bearb. und verm. Aufl. 539 S. mit -zwei 

Nachtragen. Berlin 1922, Otto Liebmann.

Die beiden ersten Auflagen dieser bekannten Ausgabe 

des Einkommensteuergesetzes waren binnen Jahresfrist ver- 

griffen. Die vollige Umarbeitung des Buches bei der dritten 

Auflage beriicksichtigt mit den Nachtragen die Gesetze vom 

24. Marz und 20. Dezember 1921 sowie 20. Juli 1922 zur Ande- 
rung des Einkommensteuergesetzes und die Durchfiihnmgs- 

bestimmungen zum Gesetz iiber die Einkommensteuer vom 

Arbeitslohn vom 3./22. Dezember 1921 sowie vom 21. Juli 1922.

Handausgabe der Vermogensteuergesetze 1922. I. Vermogen- 

steuergesetz. 2. Vermogenzuwachssteuergesetz vom8. April
1922. Von Dr. jur. Georg St rutz ,  Senatsprasidenten 

am Reichsfinanzhof, Kgl. PreuB. Wirki. Geh. Oberregie

rungsrat. 363 S. Berlin 1922, Otto Liebmann.

Die vorliegende Handausgabe folgt in ihrer Anlage dem 
Vorbilde der Handausgabe des Einkommensteuergesetzes, 

geht aber in den Erlauterungen noch etwas weiter ais beim 
Einkommensteuergesetz iiber den im allgemęinen bei Hand- 

ausgaben ublichen Rahmen hinaus. Nanientlich sind die Be- 
wertungsvorschriften, die sich wie ein roter Faden durch alle 

Steuergesetze ziehen, in tiefgehender Weise erlautert.

Betriebsrategesetz vom 4. Februar 1920 (RGBI. S. 147) mit der 

Wahlordnung, dem Betriebsbilanzgesetz, dem Gesetz iiber 

die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Auf- 

sichtsrat, mit Ausfiihrungsbestimmungen und sonstigen 

einschlagigen Gesetzen und Verordnungen. Von Dr. 
W . K i e s c h k e ,  Ministerialrat im R e ic h s v e r k e h r s m in i-
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sterium, Dr. F. Syrup,  Prasidenten der Reichsarbeitsver- 

waltung und Dr. O. B i l l e r b e c k ,  Regierungsrat in der 

Reichsarbeitsverwaltung. 5., vollstandig neubearb. Aufl. 
326 S. Berlin 1923, Carl Heymanns Verlag.

Der Wert des Buches ist bei den Besprechungen der 

ersten und der dritten Auflage1 hervorgehoben worden. Neben 

den oben genannten neuesten gesetzlichen Bestimmungen hat 

das Werk durch die Erweiterung der Erlauterungen zum 

Betriebsriitegesetz eine Vervollstandigung erfahren.

Der Lohnabzug 1923. Auf Grund des Gesetzes voni 23. Dc- 

zember 1922 und der Durchfuhrungsbestimnuingen vom 

29. Dezember 1922. Die neuesten Vorschriften fiir 1922 

und 1923 erlautert mit Beispielen, Einfuhrung, Tabellen 

undTarifen. Von Rechtsanwalt Dr. Fritz K oppe ,  Haupt* 
schriftleiter der Deutschen Steuer-Zeitung, Berlin. 101 S. 

Berlin 1923, Industrieverlag Spaeth & Linde.

Das praktische und weit verbreitete Buchlein wird auch 

den Lesern dieser Zeitschrift gute Dienste leisten.

Zur Besprechung eingegangene Bucher.
(Die Schriftle/tung behait sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

Gangkarte des Siegerlandes im MaBstab 1 : 10000. Angefertigt 
auf Kosten des Siegerlander Eisensteinvereins G. m. b. H. 
in Siegen im Markscheider-Bureau des Oberberganits zu 
Bonn unter Leitung des Oberbergamts-Markscheiders 
Wa l t e r .  Auf Staatskosten hrsg. von der PreuBischen 
Geologischen Landesanstalt. Lfg.IV, enthaltend die Blatter: 
Elkenroth, Daaden, Burbach, Nauroth, Oberlahr und Hor- 
hausen. Lfg. V, enthaltend die Blatter: Littfeld, Musen,

1 Oluckauf 1920, S. 341; 1921, S. 405.

Ólpe, Silberg und Wenden. Berlin, Vertriebsstelle der 
PreuBischen Geologischen Landesanstalt.

Sch re i ber ,  Fritz: Die Industrie der Steinkohlenveredelung. 
Zusamuienfassende Darstellung der Aufbereitung, Briket- 
tierung und Destillation der Steinkohle und des Teers. 
200 S. mit 102 Abb. Braunschweig, Friedr.Vieweg&Sohn.

Schumacher :  Die Lagerstiittensammlung der Bergakademie 
Freiberg. (Sonderabdruck aus dem Jahrbuch fiir das Berg- 
und Hiittenwesen in Sachsen, Jg. 1922.) 90 S.

Sc t iweer :  Weltkarte der Kohlen- und Ólbunkerstationen 
nebst den Kohlen- und Petroleumfeldern in Merkators 
Projektion (Aquatorial-MaBstab 1:28 000 000). Neben- 
karten: Westeuropa (Nord- und Ostsee, Atlantische Kuste 
und westliches Mittelmeer), Weltproduktionsstatistik, Ver- 
zeichnis der Kohlen- und Ólbunkerstationen. Hamburg, 
L. Friederichsen & Co.

Technische Fórderung der Kohlenwirtschaft. Aufgaben und 
Arbeitsweise der technisch-wirtschaftlichen Sachverstan- 
digenausschiisse des Reichskohlenrats. Bericht der Ge- 
schaftsfiihrung dieser Ausschusse gelegentlich des dritten 
Jahrestags ihres Bestehens. 10 S. Berlin, Geschaftsstelle 
des Reichskohlenrats.

Verzeichnis der Behórden der PreuBischen Bergverwaltung 
(am 1. April 1923). (Sonderabdruck aus der Zeitschrift 
fiir das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen, Jg. 1923, Bd. 71.) 
30 S. Berlin, Wilhelm Ernst & Sohn.

Zarden,  A.: Kommentar zum Gesetz uber die Zwangsanleihe 
vom 20. Juli 1922 auf Orund des Anderungsgesetzes vom 
22. Dezember 1922 und des Gesetzes iiber die Beriick- 
sichtigung der Geldentwertung in den Steuergesetzen vom 
20. Marz 1923. Nebst den einschliigigen Bestimmungen des 
Vermógensteuergesetzes, den Ausfiihrungsbestimmungen, 
Bewertungsrichtlinien und Tabellen. (Die deutschen Finanz- 
und Steuergesetze, Bd.4.) 445 S. Berlin, Otto Liebmann.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U .
(Eine Erkliirung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 ver6Jfenłlicht. ' bedeutet Text- oder Tafelabbiidungen.)

Mineralogie und Geologie.

Mi k r og r aph i s che  Beobach t ungen  an Nickel- und 
K o b a l t e r z e n .  Von Flórke. Metali Erz. Bd. 20. 8.6.23. 
S. 197/206*. Angaben uber Hartę, Polierfahigkeit,.Spaltbarkeit, 
Farbę, Verhalten in polarisiertem Licht und beim Atzen. Unter- 
suchungen des innern kristallographischen Gefuges und der 
Struktur der Aggregate.

Z u r  F r a ge  de r  E n t s t e h u n g  der  s o g e n a n n t e n  
So o n w a 1 d e i s en e r ze. Von v. Bulów. Z. pr. Geol. 1923. 
Bd. 31. H. 5/6. S. 55/8*. Erklarung der Entstehung auf Grund 
neuer Aufschliisse. Die eluviale Verwitterung der unter- 
devonischen Schiefer auf der Hochflache des Hunsriicks. 
Schrifttum.

Koh l e ng eo l o g i e  der ós t er re i ch i schenTei l s t aa t en .  
Von Petrascheck. (Forts.) Mont. Rdsch. Bd. 15. 16.6.23. 
S.229/36*. Die mittel- und westbóhmischen Steinkohlenbecken. 
Gliederung und Verbreitung der Schichten. Die Pilsener 
Karbonmulde. (Forts. f.)

D ie  D i am an t vorko m m en der  Erde,  Z. pr. Geol.
1923. Bd. 31. H. 5/6. S. 49/55*. Statistische Angaben. Kenn- 
zeichnung der wichtigsten Lagerstatten und ihrer wirtschaft- 
lichen Bedeutung.

Bergwesen.

Q u e b e c ’ s new g o l d  r ush .  M in.J. Bd. 141. 2.6.23. 
S .418/9*. Angaben iiber die Schurfarbeiten und bisherigen 
Aufschliisse in einem neuen Goldgebiet im Innern Quebecks.

M i n i n g  kao l i n  in De l aware .  Von Thomas. Engg. 
Min. J. Pr. Bd. 115. 26.5.23. S. 933*. Gewinnungs-und Aus- 
bauvtrfahren. Reinigung vom Quarz und Glimmer.

The techno l ogy  of  s late. Von Bowles. Buli. Bur.Min.
1922. H. 218. S. 1/132*. Geschichte und Verwendung des 
Dachschiefers. Eigenschaftcn, Prufung, Gewinnung und Ver- 
arbeitung; Ausnutzung des Abfalls.

Recent  elect r i cal  develop,ments in coal  m i n i n g ,  
with special  reference to safety p rob l ems .  Von Hay,

Coll.Guard. Bd. 125. 8.6.23. S. 1423/5*. Mitteilung von
Neuerungen und Verbesserungen bei den elektrischen Ein- 
richtungen auf Kohlengruben.

M i n i n g  exh i b i t i on  at the ag r i cu l t u ra l  hal l .  Engg. 
Bd. 115. 15.6.23. S. 738/41*. Beschreibung verschieduner neuer 
Bergwerksmaschinen. Kohlenschrammaschine. Hydraulische 
Pumpe. Automatische Aufsatzvorrichtung fiir Forderkórbe. 
Fórderhaspel.

A compar i son  of est imates upon  a go l d-dredg i ng  
orebody.  Engg. Min. J. Pr. Bd. 115. 26.5.23. S. 934/6. Ver- 
gleich der von vier Gutachtern unabhangig voneinander auf- 
gestellten Voranschlage fiir die Ausbeutung einer Goldseife.

P r o s p e c t i n g  and  t e s t i n g  for  oi l  and gas. Von 
Collom. Bull.Bur.Min. 1922. H.201. S.1/I70*. Geologie der 
01- und Naturgasvorkommen. Die wichtigsten Bohrverfahren. 
Die Probenahme.

T h e d e v e l o p m e n t o f s h a f t  s i n k i n gby  the f reez i ng 
process. Ii. Von Erlinghagen. Coll.Guard. Bd. 125. 8.6.23. 
S. 1426/8*. GróBe der Gefrieranlage. EinfluB der Gebirgs- 
schichten. Dicke der Frostmauer. Profile der Frostmauer 
bei verschiedener Schachttiefe.

The new  Ol l er t on  s i nkings.  Coll.Guard. Bd. 125.
8.6.23. S. 1443/4*. Beschreibung des Abteufens zweier Schachte 
nach dem Versteinungsverfahren.

Neuerungen  und Er f a h r ungen  im Bet r i ebe von 
Grubense i l bahnen .  Von Stipantis. Mont. Rdsch. Bd. 15.
16.6.23. S. 237/41*. Seilbahnmaschinen mit oben liegender 
horizontaler Seilscheibe, mit zwei kuppelbaren Seilscheiben, 
fur elektrischen und Druckluftantrieb. Mehrstreckenfórderung 
mit einer Antriebsmaschine.

Essais t heo r i ą ues  et p r a t i ą ues  d ’ une l ocomo t i ve  
de m i n e  a a i r  c o m p r i m e .  'Von Maries. Rev. ind. min. 
1.6.23- S. 313/30*. Eingehender Bericht uber die an einer 
Grubenlokomotive mit Prefiluftantrieb angestellten Versuche.

Proposed  me t hod  for reduc i ng  mi nera ł  waste in 
t h e W i s c o n s i n  z i n c  dist r ict ,  Wi scons i n .  Von Coghill
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und Anderson. Buli. Bur. Min. 1922. Techn. H. 301. S. 1/66*. 
Ausfiihrliche Erorterung des im Zinkgebiete von Wiśconsin 
iiblichen AufbereitungsverFahrens. Vorschlage zur Verminde- 
rung der Mineralverluste.

The n ew  m a g n e t i c  c o n c e n t r a t i n g  m i l i  at  t he  
R i chard  I ron  mi ne ,  New Jersey.  I. Von Roche. Engg. 
Min. J. Pr. Bd. 115. 26.5.23, S. 923/32*. Oeschichte der alten 
Eisenerzgrube. Beschaffenheit des Erzes. Beschreibung der 
neuen magnetischen Aufbereitungsanlage. (Forts. f.)

Der Kokskoh l e n t u r m der Kruppschen  Zeche H a n 
n i ba l  bei  Bochum.  Bauzg. Bd.48. 16.6.23. S.67/8*. Be
schreibung des aus Eisenbeton hergestellten Turines von 28001 
Nutzinhalt sowie der Anlage zur Koksofenbeschickung.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

E c o no m i c  combu s t i o n  of waste fuel s.  Von Moffat 
Myers. Buli. Bur. Min. 1922. Techn. H. 279. S. 1/51*. Grund- 
satze und technische Einrichtungen fiir die Verwendung von 
Abfallbrennstoffen.

Sur 1’ ecou l emen t  de l ’ eau chaude  sous press i on  
et son app l i c a t i on  possi bl e .  Von Grauce. Rev. ind. min.
1.6.23. S.331/43*. Untersuchungen uber die in heifiem, unter 
Druck stehendem Wasser aufgespeicherte Energie und iiber 
die Mittel zu ihrer technischen Verwertung.

S t e a m - t u r b i n e  g o v e r n o r s  a n d  v a l v e  gea r s .  
Ad j u s t i n g  speed and speed r egu l a t i on .  VonThompson. 
Power. Bd.57. 22.5.23. S. 790/5*. Die Geschwindigkeits- 
reglung von Dampfturbinen. Fehlerhafte Reglereinstellung. 
Das Einstellen der Reglerfeder.

The W a t  son  v e r t i c a l  u ni  f I ow s t e a m  e n g i ne .  
Engg. Bd. 115. 15.6.23. S.742*. Beschreibung einer neuen 
stehenden Einstrom-Dampfmaschine.

Concre t e  p i pę ;  p l a i n  and  rei nforced.  Von Lambie. 
Proc. West. Pennsylv. 1923. Bd.38. H.10. S. 471/502*. Her
stellung, Priifung und Bewahrung von Rohren aus Beton und 
Eisenbeton.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie and Physik.

Al un i i n i um-Ti t an-Leg i e rungen  und der  E i n f l uB 
d e s T i t a n s  auf  A l u m i n i u m .  Von van Erckelenz. Metali 
Erz. Bd. 20. 8.6.23. S. 206/10*. Ergebnis der Untersuchung 
des Zustandsdiagramms Al-Ti. Giinstiger EinfluB eines Titan- 
zusatzes von weniger ais 0,5 °/0.

Acc i dent s  at me t a l l u r g i ca l  works  in the Un i t ed  
S t a t e s  d u r i n g  t he  cal  en d a r  ye a r  1921. Von Adams. 
Buli. Bur. Min. 1923. Techn. H. 327. S. 1/31. Statistische Zu- 
sammenstellungen der Unfalle bei den einzelnen Zweigen 
der Huttenbetriebe.

An i n ves t i ga t i on  of the 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 m 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. Engg. Bd.115. 15.6.23. S.758/60*. Versuche 
uber das Verhalten von Stahl unter Pressung bei verschiedenen 
Temperaturen. Versuchsanordnung. Ergebnisse. (Forts. f.)

S t eami ng  in vert i cal  retorts.  Engg. Bd.115. 15.6.23. 
S. 734/6. Untersuchungen des Brennstoff-Forschungsinstituts 
iiber die Verdampfung in stehenden Retorten. Versuchs- 
anordnung. Ergebnis der Versuche. (Forts. f.)

R ohb r a u n ko h l e  fiir  Zement f abr i ken .  Von Berner. 
Braunkohle. Bd. 22. 9.6.23. S. 145/53*. Kesselfeuerungen
fiir Rohbraunkohle. Richtlinien fiir die Umstellung der Kessel- 
feuerung. Vorzuge der Braunkohlenfeuerung. Gas- oder 
Staubfeuerung fur den Drehofen. Die bisherigen Erfahrungen 
mit Braunkohlenstaub beim Drehofen. EinfluB der Braun- 
kohlenasche auf den Zement. Trocknung der grubenfeuchten 
Kohle und Kosten hierfur. Warmepreis der Trockenkohle.

The desu l phu r i s a t i on  of coke by air. Von Powell. 
Coli. Guard. Bd. 125. 8.6.23. S. 1445. Untersuchungen zur 
Entschwefelung von Koks durch Luft. Zusammenstellung der 
Versuchsergebnisse bei verschiedenen Kokssorten.

The d e t e r m i n a t i o n  of  t he  s p e c i f i c  g r a v i t y  of  
coke. Von Selyig und Parker. Coli. Guard. Bd. 125. 8.6.23. 
S. 1444. Bericht iiber die Erprobung verschiedener Verfahren 
zur Bestimmung des spezifischen Gewichts von Koks,

S p e c i f i c a t i o n s  f or  p e t r o l e u m  p r o d u c t s  a n d  
m e t h o d s  f o r  t e s t i ng .  Buli. Bur. Min. 1923. Techn. H .3.
S. 1/88*. Die von dem amerikanischen NormenausschuB fest-

gesetzte Einteilung der Erdolerzeugnisse. Ubersicht uber die 
Priifungsverfahren.

Z y a n k a l i u m m e t h o d e  fiir  Un t e r s u chu n g  der Zinn- 
erze. Von Boy. Metali Erz. Bd.20. 8.6.23. S.210/1. Mitteilung 
eines Untersuchungsganges, der dem wirklichen Zinngehalt 
meist bis auf einige Zehntel Prozent nahekommende Werte 
ergibt.

Vo r r i c h t u n g  z u m  Absorb i e r en  und Waschen  von 
Gasen  fiir Labor a t o r i umszwecke .  Chem, Zg. Bd.47.
14.6.23. S. 506*. Beschreibung einer Vorrichtung, welche die 
Vorteile der bekannten Apparate vereinigt, ohne ihre Nach
teile zu besitzen.

Wirtschaft und Statistik.

D ie  w i r t s cha f t i i che  und  t echn i sche Erschl i eBung 
der Vere i n i g t en  S t a a t e n  se i t  d e m  K r i e g e  unter  
besonderer  Ber i i cks i ch t i gung  der Koh l en  wi rtschaft  
und  des Verkehrswesens .  Von Bleibtreu. Techn.Wirtsch.
1923. Bd. 16. H .6. S. 121/30. Abbau der Zwangswirtschaft 
im Bergbau und im Eisenbahnwesen. Soziale Verhaltnisse. 
(SchluB f.)

Go l d  and s i l ver  in 1921. Von Dunlop. Miner. Resources. 
T. 1. 26.1.23. S. 429/66*. Art und Verteilung der Erzeugung 
in den einzelnen Staaten. Gewinnungs- und Aufbereitungs- 
verfahren. Weltproduktion. Preise.

Verkehrs- und Verladewesen.

Pneuma t i s che  F ó r de r ung  f i i r B r a u n k o h l e .  Von 
Fleischer. Braunkohle. Bd. 22. 9.6.23. S. 153/4. Bauart,
Arbeitsweise und Vorteile der pneumatischen Braunkohlen- 
fórderanlage der Luther A. G. in Braunschweig.

D ie  Wi ede r e r s c h l i e Bu ng  von  R u B l a n d  durch 
Wasserwege .  Von Ebhardt. (SchluB.) Techn.Wirtsch. 1923. 
Bd. 16. H .6. S. 130/8*. Der Verkehr auf der Wołga. Be
deutung des Marienkanalsystems.

P E R S Ó N L I C H  ES,
Bei dem Berggewerbegericht in Dortmund sind unter 

Belassung in dem Nebenamt ais Stellvertreter desVorsitzenden 

der Bergrat G er s t e i n  in Bochum mit dem stellvertretenden 

Vorsitz der Kammer Siid-Bochum und der Bergrat Cabo l e t  

in Bochum mit dem stellvertretenden Vorsitz der Kammer 

Nord-Bochum des Gerichts betraut worden.

Die Berechtigung zur selbstandigen Ausfiihrung von Mark- 

scheiderarbeiten innerhalb des preuBischen Staatsgebietes ist 
erteilt worden :

den Markscheidern Ko l b ,  Nockę  und H a a r s t i c k  am
6. Juni, L e h m k u h l  und K o h l h o f f  am 15. Juni vom Ober- 

bergamt Dortmund, Ada s chk i ew i t z  am 12. Juni vom Ober- 

bergamt Breslau. ______

Der Bergwerksdirektor Ho ł d  der Stinneszechen in Essen 

ist von der Technischen Hochschule zu Berlin zum Dr.-lng. e.h. 

ernannt worden.
Der Direktor der Aktiengesellschaft fiir Bergbau, Blei- und 

Zinkfabrikation zu Stolberg und in Westfalen, Dipl.-lng. 

A. S a v e l s b e r g  in Aachen, ist von der Technischen Hoch

schule zu Aachen zum Dr.-lng. e. h. ernannt worden.

Dampf kesse l -Uberwachungs-Vere i n  der Zechen  
im Obe r b e r g a mt sb e z i r k  Do r t mu n d .

Dem Vereinsingenieur Dipl.-lng. L ó w e n h a r d t  ist das 

Recht zur Vornahme der Abnahmepriifung beweglicher Dampf

kessel, der ersten Wasserdruckprobe und Prufung der Bauart 

sowie der Wasserdruckprobe nach einer Hauptausbesserung, 

dem Vereinsingenieur Dipl.-lng. Mu l l e r  das Recht zur Vor- 

nahme der regelmaBigen technischen Untersuchungen und 

Wasserdruckproben aller der Vereinsiiberwachung unmittelbar 

oder im staatlichen Auftrage unterstellten Dampfkessel ver- 

liehen worden.


