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HorizontaIverschiebungen und SiDriinge im óstlichen Ruhrkohlengebiet.
Von Dr. Ericli S t a c h ,  Geologe an der PreuB. Geol. Landesanstalt, Berlin.

In neuern tektonischcn Arbeiten1, besonders iiber das 

Ruhrkohlengebiet2, ist mehrfacli auf die Bedeutung der 
bisher noch wenig beachteten stereographisciien Darsteliung 

fiir die richtige Erkenntnis der Wirkungsweise von Sto- 
rungen liingewiesen worden. Zumeist beschrankt man 
sich auf die Wiedergabe von Flachenzeichnungen und 

auf die wórtiiche Besćhreibung. Wenn auch bei jedem 
Markscheider und Tektoniker ein ausgebildetes Raum- 
anschauungsverni6gen vorausgesetzt werden muB, so bietet 

das stereographische Bild docli oft die einzige Moglichkeit 
fiir eine deutliche Wiedergabe tektonisćher Verhaltnisse 
und einen Ersatz fiir umstandliche Erklarungen. Die nach- 
stehenden Abbildungen sind nach dem von mir mangels 
einer genauen, leicht ausfiihrbaren stereographisciien Dar- 

steliungsweise ausgearbeiteten Verfahren des »Wiirfel- 

diagramms«3 hergestellt worden. Es beruht auf der sym- 
metrischen Projektion (rechtwinklige isbmetrische Parallel- 

, projektion) eines Wiirfels oder Blockes, bei dem alle 
Begrenzungsflachen gleichmaBig parallelperspektivisch ver- 

zerrt werden. In solchen Wiirfeldiagrammen lassen sich 
dieLagerungsverlialtnisse &iner Grube mit Hilfe des »Stereo- 

papiers« und des »Stereotransporteurs«4 in der Zeichnung 
rauml i ch  und dabei marksche i de r i s ch  genau 

wiedergeben.

Die wichtigste und gnJndlegęndste Einteilung der Ver- 

werfungen in solche, die ihre Entstehung einer Pres- 
sung oder D e h n u n g  der Gebirgsschichten verdanken, 

wird erst seit verhaltnismaBig kurzer Zeit angewandt und 
zuweilen auch heute noch ganz vernach|assigi Den weit- 
gehenden Unterschied zwischen Druck- und Dehnungs- 
stórungen laBt wohl kein Gebiet so gut erkennen wie 
das rheinisch-westfalische Steinkohlengebirge. Indessen 

finden sich, wie iiberall in der Natur, auch hier Ubergange, 
Zahlt man die Uberschiebungen und Unterschiebungen 

zu den Druckverwerfungen, die Spriinge zu den Dehnungs- 
stórungen, so nehnien die Horizontalverschiebungen ge- 

wissermaBeti eine Mittelstellung ein. Sie sind zwar unter 
der Einwirkung des seitlichen Druckes entstanden, rufen 

aber letzten Endes eine Dehnung, einę RaumvergroBerung

1 H. ( Jn t r inK:  Die DeutnnR von Stórnngen auf grnndrlBUelien Dar- 
stellungen, Z. prakt. Geol. 1921, S. 89.

1 £ . L e h m a n n :  Das toktonlacłieBild des rhelntscłi-westfalischen Stein- 
kohlengebirgea, Gluckauf 1920. S. 21.

3 Erich S ta c h : Die etereotfrapliłsche Darsteliung tektoniaclier Formen 
Im »\Vurfeldiagramm« auf »Stereo-Mllilmeterpapler«, Z. Deutscłi. Geol. Ges., 
1922, Bd. 74, Abh, H. 2 — 4, S.277.

4 Belde werden von F, W. Breithaupt k  Solin In Kassel geliefert. Gruben- 
stereogramme !n dieser Projektion sind von Dr. W. II enke fur Slegerlunder 
^rnben und vom Yerfasser fur die Zechen Werue und Monopol hergestellt 
worden.

des ganzen Gebietes hervor, so daB man sie sowohl der 
einen ais auch der andern Gruppe zurechnen kann,

Von den Stórungen im westfalischen Karbon sollen 
im folgenden nur die Dehnungsstórungen, d. h. die Hori- 

zontalverschiebungen und Spriinge, iiber dereń Verhaltnis 
zueiuander die Meinungen noch auseinandergehen, be- 
handelt und ihre Eigenschaften unter Zuhilfenahme des 

Wiirfeldiagramms veranschaulicht werden.

Horizontalverscliiebungen.

Von allen Stórungsarten sind es die in ihrem Wesen 
zuletzt erkannten Horizontalverschiebungen, iiber dereń 
Haufigkeit und Bedeutung noch ani meisten gestritten wird. 

Der Grund hiefiir ist wohl hauptsachlich darin zu suchen, 
daB bei der horizontalen Verschiebung Iangs eines »Blattes« 
in geneigten Schichten, je nach dem Einfallen der Ver- 

schiebungsflache, im GrundriB entweder das Bild eines 
Sprunges oder das eines Wechsels auftritt. In den Abb. 1 
und 2 sind zwei derartige Blatter dargestelit, von denen sich

Abb. 1. Das Bild eines Abb. 2. Das Bild einer 
Sprunges Uberschiebung
erzeugende Horizontalverschiebung.

das erste bei fehlenden Rutschstreifen ais Sprung und das 
zweite ais Uberschiebung auffassen laBt, wahrend es sich 
tatsachlich, wie aus dem Verhalten der Rutschstreifen hervor- 
geht, bei beiden um Horizontalverschiebungen handelt. 

Da aber bisher den Rutschstreifen ais Merkmalen der Be
wegungsrichtung immer noch zu wenig Beachtung ge- 
schenkt wird, sind dieSeitenverschiebungen auch im Bergbau 
vielfach iibersehen und, weil ihr Streichen annahernd dem 
der ąuerschlagigen Spriinge parallel verlauft, meist ais 

Spriinge aufgefaBt worden.

Bescha f fenhe i t  der Versch i ebu ngsk l  ufte.

Bekannt und schon von L. C r e m e r 1 hervorgehoben 

worden ist bei den nieist steil stehenden Horizontalver-

1 Sommelwerk, Bd. 1, 8.153-
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schiebungen das wechselnde Einfallen, das man nicht nur 
in der Langserstreckung, sondern auch im senkrechten 

St6rungsverlauf beobachtet, so daB die Verwerfungsl<Iuft 
das Bild einer steil stehenden, im Fallen unregelmafiig ge- 
bogenen Flachę zeigt, langs der wohl eine Verschiebung 

in wagerechter, nicht aber ein Absinken in senkrechter 
Richtung stattfinden konnte. Auf den Kluftflachen finden 

sich nicht nur Rutschstreifen, sondern auch groBe, flachę, 
den Streifen parallel laufende Rutschwellen.

W. B o r n h a r d t 1 hat diese Art von Storungen im 
Siegerlande untersucht und meisterhaft gekennzeichnet. Da 

sich die Fiorizontalverschiebungen im Ruhrbezirk nach 
meinen Beobachtungen ahnlich wie die »Geschiebe« des 

Siegerlandes verhalten, sei Bornhardts Schilderung hier 
wiedergegeben. Er sagt iiber die Querstórungen: »Als 
Rutschstreifen von vergroberter Art kann man die Wellungen 

auffassen, die an den Kluftflachen fast ebenso oft wie die 

Rutschstreifen wahrzunehmen sind, und die ebenso wie diese 
die Richtung der stattgehabten Bewegung andeuten. Man 
fincJet diese Wellungen von jeder Grófienordnung, sowohl 
von der Al t, daB auf 1 m LangeDutzendevon ihnen iiberquert 

werden, ais auch von der Art, daB sie fdrmliche Richtungs- 
andęrungęn der Kliifte bedeuten und sich bei genauer 
Arbeit des Markscheiders dann auch auf dem Grubenbilde 

darstellen lassen. Findet man imOegensatz hierzu, daB eine 
Kluftzwarin dergrundriBlichen Darstellung schlankverlauft, 
dafiir aber im Qucrprofil starkę Richtungsanderungen er- 

leidet, so liegt meist ein Geschiebe vor.«

Die raumliche Lage der Querstórungsflachen mit ihren 
Rutschwellen und ihre Darstellung im GrundriB und Profil 

veranschaulichen die Abb. 3 — 5. Abb. 3 zeigt die Stóruugs- 
flache eines Sprunges (vertikales Absinken), Abb. 4 die

Abb. 3. Bei einem 
Sprung

Abb. 4. Bei einem 
schragen Sprung

zu beobachtende raumliche Lage der Rutschwellen.

eines schragen Sprunges (schrages Abgleiten), Abb. 5 
die einer Hor izontalverschiebung.  Zuweilen findet 

man die Rutschflachen spiegelblank poliert und keine Spur 
von Rutschstreifen; dann sind aber fast immer, zwar nur 

flachę, aber mit der Hand deutlich fuhlbare Rutschwiilste 
oder Rutschwellen vorhanden, die mit Sicherheit die 
Feststellung der relativen Bewegungsrichtung gestatten. 

Aus der Beschaffenheit der Klufte geht in den meisten 
Fallen hervor, daB die Horizontalverschiebungen zu den 

Dehnungsstorungen gehóren, worauf besonders die Kluft- 
ausfiillung, die Wasserfiihrung usw. hinweisen, die, wie bei 

den typischen Dehnungsstorungen, den Sprungen, auch

1 W. B o r n h a r d t :  Uber die G»njrverłialtnisae des SiegerlandeB und 
aeiner Cmgebnng, T. 2, Arch. f, Lagerstattenforsch, 1910, H, 2, S. 140.

bei der Mehrzahl der groBern BIattverschiebungen vor- 
kommen. Die tonigen Kluftausfullungen besitzen bei 
kleinern Seitenverschiebungen Miichtigkeiten von etwa 

1 -50 cm. Durch spatere Senkungsvorgange auf den 
Storungsflachen mógen die Merkmale von Dehnungs- 
stórungen verstarkt worden sein.

Die im óstlichen Teil des Ruhrbezirks auftretenden 

Horizontalverschiebungen zeigen die verschiedensten Aus- 
maBe, von den groBen Querstórungen, die in ihrer ersten 
Anlage Seitenverschiebungen sind, bis zu den wenige 
Meter langen Rissen im Sandstein, die durch ihre wage
rechte, meist schwach nach NW geneigte Furchung ihre 
genetische Zugehórigkeit zu den erstern erkennen lassen. 

Achtetman bei der Untersuchung derTektonik des Karbons 
auf diese RiBflachen, so ist man erstaunt iiber ihre erheb- 

liche Anzahl und die groBe RegelmaBigkeit, mit der die 
Rutschstreifen oder bei ihrem Fehlen die Rutschwellen 
flach nach NW einfallen.

Unmittelbar am StorungsriB lieB sich verschiedentlich, 
so auf der Zeche Werne an der HorizontaIverschiebung 

bei Schacht 2, ein Umbiegen der Schichten, eine zer- 
rissene Flexur beobachten, dereń Achse infolge der hori- 

zontalen Verschiebung der Schichten senkrecht steht.
Das Einfallen der l i  ori zo n ta I versch ieb u 11 gen ist steil, 

unterliegt aber, wie schon erwahnt, in bezug auf seine 
Richtung keiner GesetzniaBigkeit. Dagegen ist die Ver- 

schiebung der Schollen gegeneinander bis zu einem ge- 
wissen Grade insofern gesetzmaBig, ais die siidwestliche 

Scholle in der groBen Mehrzahl der Falle eine Versetzung 
nach NW erfahren hat. Allerdings ist dieser Verschiebungs- 

betrag entsprechend der mafiigen Faltungsstarke oft selir 
gering und durch die spater auf vielen dieser Flachen 

entstandenen Absenkungen verwischt 

worden.

Verha l t en  der Rutschst rei fen.  

Die Tatsache, daB horizontale Verschie- 
bungen in der Druckrichtung, gleichgiiltig 

welchen AusmaBes, stattgefunden haben, 
wird durch die immer wiederkehrenden, 

unter einem Winkel von 10-20° nach 
NW einfallenden Rutschstreifen und Rutsch

wellen bewiesen. Die Streifen sind auf 
dem festen Liegenden oder Hangenden der 

Kliifte gemessen worden, und daher sind 

zufallige Richtungsanzeichen, wie sie sich 
zuweilen auf dem Rutschbelag in der 

Kluftausfiillung zeigen, vollstandig ausgeschlossen. Be
sonders gut lassen sich die Messungen des Streifen- 

wi nke l s1 an kleinern Kluften ohne Ausfullung in festem 
Sandstein vornehmen. Im Mittel betragt der Streifenwinkel 

rd. 19° NW. Streifen, die unter demselben Winkel nach 
der Gegenrichtung, nach- SO einfallen, habe ich nicht 

beobachtet. Mithin treten bei Voraussetzung einer von 
Siiden wirkenden Schubkraft Uberschiebungen nach 
NW,  von der Art wie W a l t h e r 2 sie z. T. fur die Ent- 
stehung von Horsten annimmt, im untersuchten Gebiet 

n i ch t  auf.

1 TTnter ' Streifenwinkel* wird der Winkel veratanden, den ein Streifen 
anf der Gleitflache mit seiner Projektion anf die horizontale Ebene bildet 
(E, S ta c h , a. a. O, S. 283).

* J. W a lth e r :  flber tektonlsche Drnckspalten und Zugspalten, Z. 
Deutsoh. Geol. Ges. 1914, Bd, 66, Monatsber. S, 284.

Abb. 5. Bei einer 
Horizontalverschiebung
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Die Bezeichnung »Horizontalverschiebung« ist eigentlich 
ungenąu und nur insofern berechtigt, ais die wagereclite 

Bewegungskomponente vorherrsclit. Eine weitergehende 
Einteilung in rein horizontale und schrage Seitenver- 
schiebungen erscheint jedoch nicht angebracht, da sie 
vpllstandig ineinander iibergelien und denselbcn Ursachen 

ihre Entstehung verdanken. Ich fasse dalrer unter Hori- 
zontalverschiebungen alle Vervverfuugen zusammen, bei 

denen die wagereclite Bewegungskomponente gróBer ais 
die senkrechte oder mindestens ebenso groB ist. Im 

letztęrn Falle betragt der Streifenwinkel 45° NW.
Die groBe Bedeutung der Rutschstreifen fur die Be- 

urteilung und Kennzeichnung der Stórungen ist besonders 
von H. v. H ó f e r '  gewiirdigt worden. Zu seiner Au- 

siclit hat neuerdings K. Lehmann2 Stellung genommen 
und ein sehr absprechendes Urteil dariiber abgegeben. 

Er behauptet, worin ihm zunachst im groBen und ganzen 
recht zu geben ist, daB »das Studium der Rutschflachen 
sehr mit Vorsicht zu verwerten ist, weil man an den 

gewóhnlich sehr kleinen Aussclmitten schwer einwand- 
freie Kartierungen machen kann und nie weiB, ob man 
die Haupt- oder eine Nebenstórung hat und ferner noch 

damit reclmen muB, daB posthume Bewegungen das 
primare Bild verschleiern«. Dann aber fahrt er fort: 
»In meiner zehnjahrigen Praxis ist mir n i ch t  eine 
brauchbare Kartierung der Rutschstreifen moglich ge- 

wesen.« Demgegeniiber muB ich feststellen, daB ich z. B. 
die mit 10 20° nach NW einfallenden Gleitstreifen auf 

samtlichen von mir befahrenen óstlichen Zechen gefunden 
habe und diese Aufnahmen infolge ihrer immer wieder- 

kehrenden Gleichmafiigkeit fiir einwandfrei halte, selbst 
wenn auBerdem noch andere Streifenwinkel vorkommen, 
auf die bei den Spriingen naher eingegangen werden 

soli. Selbstverstandlich ist bei der Verwertung von Rutsch
streifen die gróBte Vorsicht und die scharfste Auswahl 

notwendig, die auch von meiner Seite beobachtet worden 
sind. Eine Fehlerquel!e ist z. B. durch das Auftreten 
von Rutschstreifen bei durch Abbau verursachten Sen- 

kungen untertage gegeben. E. H a a r m a n n 3 hat darauf 
liingewiesen, daB sich, wenn der Versatz spater um etwa 
ein Drittel zusammensinkt, bei diesen nachtraglichen Ver- 

schiebungen Kluftflachen mit deutlichen Rutschstreifen 
bilden. Schaltet man aber alle Fehlerquellen sorgfaltig aus, 
dann sind bei Beriicksichtigung der Rutschrillen und vor 
allem mit Hilfe der oben beschriebenen flachen Rutsch- 

wellen zweifellos zutreffende, brauchbare Ergebnisse zu 
erzielen.

Beispiele von H o r i z o n t a l v e r s c h i eb un g en .

Eine sehr deutliche und nicht durch sekundare Be
wegungen verdeckte reine Horizontalverschiebung (Strei- 
chen N 680 W) habe ich auf mehreren Sohlen der Zeche 

Werne genau untersucht (s. Abb. 6). Auf der 850-rn- 
Sohle fallt die Verschiebung nach NO ein, der GrundriB 
zeigt hier also das Bild einer Uberschiebung; 25 m tiefer 

steht die Storungskluft seiger, bei 900 m fallt sie nach 
SW, bei 925 m wieder nach NO ein und behalt dieses

1 H. t. H ó f e r :  Die Ausrichtnng der Yerwerfungen. Osterr. Z- Berg- 
u. Hutteow. 1881, s. 167,

a K. L e h m a n n :  Uber schrSge Sprunge und Drehver\v*erfer im links- 
and recbtsrheinlechen Steinkohlengebiet. Mitt, Markscheidewes. 1919*8.27.

* E. H a a r m a n n :  Die lbbenburener Bergplatte ein »Brncbsattel«, : 
Branca-Featsobrift, Leipzig 19H, S. 324.

Abb. 6. Horizontalverschiebung 
durch das Floz Prasident auf der 
Zeche Werne (der GrundriB ent- 

spricht der 850-m-Sohle, die untere 
Wurfelflache der 1000-m-Sohle).

Einfallen bis zur 

1000-m-Sohle. 
Schon das Profil 
laBt deutlich er
kennen, daB bei 
der vorliegenden 
Gestalt der Stó- 
rungsflache die 

Annahme eines 

Absinkens in senk- 
rechter Richtung 

ausgeschlossen ist. 
Die auf allen Soh
len wiedergefun- 

denen wagerechten 
Rutschstreifen be- 
weisen die sóhlige 
Verlagerung, dereń 
Betrag auf Ort 2 
der 730-m-Sohle 

mit der MeBkette 

zu 12 m bestimmt
werden konnte. Deutlich lieB sich auch eine geringe

senkrecht stehende Schleppung (zerrissene Flexur) wahr-
nehmen. Die feuchte, tonige Klufausfiillung war etwa 5 cm 
stark. Wegen der almlichen Kluftbeschaffenheit und ihrer 
querschlagigen Richtung wurde die Stórung schlechthin 
ais Spriing bezeichnet, da man die wagereclite Streifung 
der Verwerfungssalbander nicht beachtete.

Auf den Zechen Monopol, Kónigsborn, de Wendel
und Radbod habe ich ebenfalls Horizontalverschiebungen
festgestellt. Wahrscheinlich werden auch in andern Teilen 

des Ruhrbezirks noch zahlreiche derartige Stórungen auf
treten, die heute ais Spriinge gelten und aus den Grund- 
rissen nicht ersichtlich sind.

Das Alter der Horizon- 

talverwerfungen halte ich 
zwar nicht fiir posthum, 
jedoch glaube ich auch 

nicht, wie H. Meyer1, sie 
in die Anfangszeit der Fal- 
tung yerlegen zu diirfen, 
was weiter unten begriindet 
werden soli.

In dieser Zeit werden 

auch die Verschiebungen 
siidlich des Hansasprunges 
im Felde der Zeche Kaiser- 
stuhl entstanden sein (s. 

Abb. 7). Meyer erklart ihre Entstehung so, daB die 
Schichten im S des Hansasprunges dem Faltungs- 

druck durch Ausweichen an der Kluft entlang nach 
W nachzugeben suchten. Hierbei sollen die ais echte 

Verschiebungen im N und W von Dortmund durch- 
setzenden gestaffelten Stórungen entstanden sein, bei denen 

der siidwestliche Fliigel jeweils nach NW  vorgeschoben 
wurde. Dieser Vorgang diirfte aber mechanisch kaum 

moglich sein, da m. E. den gegeneinander verschobenen 
Schollen kein Raum zum Ausweichen an der Kluft eritlang

X1K
ię>
i f

\
r.onnen' \

* \ \ \ > \
\

Abb. 7. Horizontalverschie-
bungen nach H. Meyer.

1 H. M e y e r :  Das fldzfubrende Stełnkohlensebłrge in der Bochumer 
Muldę zwischen Dortmund und Kamen, Gluckauf 1906, 8. 1169.
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nach W  zur Verftigung stand. Eine Abhangigkeit der 

Horizontalverschiebungen von dem Hansasprung und mit- 
hin eine Gleichaltrigkeit beider Storungsarten ist deshalb 
nicht anzunehmen. Da der Hansasprung durch die Hori- 

zontalverscliiebungen nicht beeinfluBt worden ist, muB man 
ihn vielmehr fiir jiinger ais die Verschiebungen halten. 

Diese Seiteiwerschiebungen sind demnach nicht posthum, 
sondern spatestens am SchluB des Faltungsvorganges ent- 
standen.

Kleine Horizontalverschiebungen finden sich an vielen 
Stellen des Kónigsborner Grabens. Ist nun eine solche 
seitliche Verschiebuug der einzelnen Schollen im kleinen 
sicher festgestellt, so wird man auch nicht fehlgehen, wenn 

man fiir die g ro  Ben Querstórungen des westfalischen 

Steinkohlengebirges, die ja derselben Ursache wie die 
kleinern ihre Entstehung verdanken, entsprechend gróBere 
seitliche Verschiebungen annimmt. Diese lassen sich im 

allgemeinen schwer nachweisen, weil durch die spatere 

Umwandlung der ursprunglichen Seitenverschiebungen in 
Sprunge die Spuren der wagerechten Verschiebungen 
zum groBten Teil verwischt worden sind.

D ie  K u r i e r  S t o r u n g .

Die sichere Feststellung horizontaler Rutschstreifen 

wird bei den groBen Querstórimgen dadurch so erschwert, 
daB man es nicht mit einer Kluft oder auch męhreren 
Kliiften, sondern mit einer zuweilen uber 100 m niach- 

tigen S t o r u n g s z o n e  zu tun hat. An einer der groBen 
Querverwerfungen, und zwar an der Kurier Storung, ist es 

jedoch gelungen, wagerechte Gleitstreifen zuverlassig nach- 
zuweisen (Zeche Massen, Schacht 3, 4. Sohle, 3. óstliche 
Abteilung, Floz Finefrau, Ort 1 W). Wenn die von Meyer  

fiir dieSeiteiwerschiebung angegebenen Zahlenauch keinen 

Anspruch auf Genauigkeit haben mógen, so scheint mir 
doch durch die wagerechte Streifung bewiesen, daB die 

seitliche Verstellungwenigstens zum Teil durch unmittelbare, 
primare FIorizontalverschiebung hervorgerufen worden ist. 

Krusch  1 bezeichnet die Kurier Storung ais Querver- 

werfung und hebt die schnelle Anderung der Verwurfshóhe 
im Streichen hervor. Wahrend bei Kurl die Verwurfshóhe 

nur etwa 10 m betragt, liegt 4 km weiter nordwestlich 
zwischen den Schachten PreuBen 1 und 2 eine Verwurfs- 

hohe von mehr ais 600 m vor. Hieraus leitet H o f e r 2 
einen Drehverwurf mit einem Drehwinkel von 8° ab, 

wogegen sich aber L e h m a n n 3 mit aller Entschiedenheit 
wendet: » Wollte man Hofer darauf festnageln, dann wurde 
fur 40 km Sprungliinge bei einseitiger Drehung 6000 m 

Verwurfshohe herauskommen, bei zweiseitiger 3000 m. 
Das ist ein gefahrlicher Versuch. Die Kurier Storung ist 

nach den vorliegenden Aufschliissen ein durch Zerrung 
entstandener Sprung«. Nach meinem Dafiirhalten ist die 
Kurier Storung weder ein Drehverwurf noch ein reiner 

Sprung, sondern eine Horizontalversehiebung, auf derspater 

senkrechte Absenkungen von verschiedenem AusmaBe statt- 
gefunden haben, wodurch sich die groBen Schwankungen 
in der Sprunghohe erklaren.

1 P, K r u ec h ; Uber neuere Aufschlusse łm rhelnlsch-westfalischen Stein- 
kohlenbecken, Z. Deutsch. Geol. Ges. 1906, Monatsber, S. 25; Erlauterungett 
zu Blatt Kamen der geolotflscben Kartę von Preuflen, 1909, S.61.

2 H. v. H o f e r :  Die Verwerfungen, Braunschweig 1917.
3 K. L e h m a n n :  Uber schrage Sprunge usw.

Verg l e i ch  mi t  H o r i z o n t a l v e r s ch i e bu ng en  
in a nde rn  Gebieten .

Aus der Gegend von Aachen hat E. Ho l z ap f e l 1 

Querst6rungen mit flach nach Norden einfallenden Streifen 
beschrieben, dagegen sind mir aus dem rechtsrheinischen 
Karbon bisher noch keine Veroffentlichungen daruber 

bekannt geworden. Bei einer Betrachtung des Verhaltnisses 
der Seitenverschiebungen zur Faltung in andern Gebirgen 

erkennt man, daB sich die Blatter offenbar desto deutlicher 
auspragen, je stiirker die Faltung war. In den Alpen sind 

ęeit langem sehr betrachtliche Horizontalverschiebimgen 
bekannt. S u e B2 hat z. B. im Gneis der Tauern 

Blatter in seigerer Richtung bis auf 1500 m verfolgt und 
ihr Verhalten im einzelnen so geschildert, wie es, 
weniger scharf ausgepragt, auch in Westfalen beobachtet 

worden ist.

Eine ausgezeiclmete Untersuchung der Querstorungen 

im Santisgebirge verdanken wir Marie Jerosch und 
A. H e i m 3, nach dereń Auffassung neun Zehntel der 
Querbriichc Horizontalverschiebungen sind. Die Rutsch- 

streifeu verlaufen auf diesen wagerecht oder bis 15° nach 
N abfallend. Diese Erscheinung entspricht volIstandig 

meinen Feststellungen im Ruhrbezirk. »Die Querver- 
schiebungen und die Querverwerfungen sind nicht scharf 
trennbar, sondern durch Zwischenformen miteinander ver- 

bunden. Auf manchen Querbruchen fanden bald melir 
horizontale, bald mehr vertikale Bewegungen zeitlich 

nacheinander statt«. Von den Querstorungen des Santis 
wird ferner angegeben, daB sie in der Regel keine irgend- 

wie auffallende Veranderung im Faltenbau erzeugen und 
fast ausnahmslos ais den Falten vollig untergeordnei 
erscheinen, was auch fiir Westfalen gilt. Die seitliche 

Verschiebung der Verwerfungsflugel betragt 0-1500 hi, 
vorwiegend 30—100 m. Sehr haufig zeigt sich die wage
rechte Schleppung. Die groBen Zuge cieralpinen Faltung 

werden durch die Querbriiche nicht beeinfluBt, Nur die 
Hauptquerstorungen wirken noch auf die letzte Stufe der 

Ausbildung ein. Im Ruhrbezirk Iiegen die Verhaltnisse 

durchaus ahnlich, mit der einzigen Einschrankung, daB 
hier die Faltungsstarke wesentlich geringer war, weshalb 

sich die Seitenverschiebungen und die verschiedene Faltung 
zu beiden Seiten einer Quervewerfung weniger aus- 

pragten.

Auch aus dem Schweizer jura beschreibt Heim4 
eingehend die gleichartigen Horizontalverschiebungen, die 

er ais ^horizontale Transyersalbriiche* bezeichnet.

Im Bereich Deutschlands ist die wagerechte Streifung 

auf Kliiften besonders durch W. S a l o m o n 5 und seine 
Schuler sowie durch W a l t h e r 6 u. a. bekannt geworden. 

Aufier den flach nach N einfallenden Rutschstreifen auf den 
Kliiften des »Transversalsystems« (parallei dem Oberrhein-

1 E. H o ł zap f e 1: Die Geologie desNordabfalles der Elfel m it besonderer 
Berucknlchtlgun^ der Gegend von Aachen, Abh. Pr. Geol. Landesanst. N. F. 
1910, H. GO,

2 E. 8 u e S : Das Antlitz der Erde, Wien 1892, Bd. 1, S. 156-
3 A. H e i m ;  Das Santisgebirge. Beitr. z. geol. Kartę t i .  Schweiz, 

1905, Lfg. 46. S. 123.
4 A H e i m :  Die horlzont-alen Trunsversalverschlebnn£eniim Jurageblrge, 

Vlerteljahresvchr. d. Naturf. Ges, Zurich, 1915; Geologie der Schweiz, Lelpzig 
1919, Bd. 2, S. 613.

5 W, S a l o m o n :  T»le Bedeutung der Meftsung und Kartłerune: von 
gemelneD Kluften und Harnlschen m it besonderer Berucksichtigung des Rheiu* 
talgrabens, Z, Deutsch. Geol, Ges. 1911, Bd, 63, II. 4, S. 496.

6 J. W a l t h e r :  Lber tektonlsche DrucŁepalten und Zugspalten.



tal) beschreibt F. R o h r e r 1 aus dem riordlichen Schwarz

wald auch wagerechte Streifen auf einem senkrecht dazu 
stehenden »Longitudinalsystem«. Eine solche zweite Kluft- 
ausbildung mit Horizontalstreifuug (also SW-NO-Blatter) 
gibt es in Westfalen nicht.

Neuerdings sind auch von H. C l o o s 2 aus den 

schlesischen Granitmassiven wagerechte bis flach geneigte 
Rutschstreifen auf Quęrstórungen beschrieben worden. Zum 
Beispiel liegen im Riesengebirge in den groBen Stein- 
briidien am Riddelfelsen bei Schmiedeberg die Rutsch- 

streifen auf den Querstórungen entweder wagerecht oder 
aber sie fallen flach mit 5 — 15° nach N ein. Die Be
wegung der Granitschollen war also hier sanft abwarts 
nach N gerichtet.

Die in den verschiedensten Gebieten beobachtete Er
scheinung der wagerec l i t en  S t r e i f u ng  ist demnach 

ein Kennze i chen  der Q u e r s t ó r u n g e n  und muB 
mit ihrer Entstehung zusammenhangen.

Ve r ha l t ń i s  der F a l t u ng  zu den 

Sei ten ve r sch i ebungen .

Das Faltenbild des rheinisch-westfalischen Steinkohlen-
■ gebirges ist in letzter Zeit von L e h m a n n 3 behandelt 

worden, der neben andern Feststellungen die AnsichtauBert, 

dafi der streichende Verlauf der Sattel- und Muldenachsen 
durch die groBen Querstórungen n i ch t  abgelenkt wird 
und eine primare seitliche Verscliiebung der Schollen nicht 

stattgefunden hat. Er erklart die im GrundriB auftretenden 
Verstellungen in der Querrichtung lediglich ais Ergebnis 

des senkrechten Absinkens der Schollen. Sattel- und 
Muldenachsen kónnen selbst bei stehenden Falten (vertikale 
Faltenebene) durch senkrechtes Absinken im GrundriB 
seitliche Verschiebungen erleiden, namlich, wenn die Ver- 
werfung die Faltenachse im GrundriB schrag schneidet 
oder, mit ąndern Worten, wenn der Sprungwinkel stumpf 
ist. Noch groBer aber wird die seitliche Versetzung, wenn 
die von der Verwerfung gesclmittene Falte unsymmetrisch 

ist, d. h., wenn ihre Ebene schief steht. Ich liabe diese 
Verhaltnisse, auf die Lehmann dieseitliche Verschiebungder 

Sattel- und Muldenachsen allein zuruckfiihren will, bereits 

fruher im Wurfeldiagramm dargestellt. Zweifellos ist diese 
Tatsache bisher viel zu wenig beachtet worden; Schliisse 
auf primare seitliche Verschiebungen, die sieli nur auf 

GrundriBdeutungen stutzen, sind nicht berechtigt. Das 
Vorhandensein ursprunglicher Seitenverschiebungen der 

Schollen kann jedoch nicht geleugnet werden, wenn ihre 
Betrage auch gering sein mógen. Zu der Anschauung, daB 
seitliche Verschiebungen wahrend derFaltungstattgefunden 
haben, bin ich nicht durch die Grubenrisse, sondern durch 
eingehende Untersuchungen und Beachtung der Rutsch
streifen untertage an den Stórungen selbst gelangt. Dagegen 
stimme ich mit Lehmann vollsfandig darin uberein, daB 
der Grad der Faltung nicht an dieQuerstórungen gebunden

1 F. R ó h r e r :  Geologische Untersuchungen der Beziehungen zwischen 
den Gesteinsapalten, der Tektonik und dem bydrographischen Netz im  nórd- 
Hchen Schwarzwald und sudlichen Kraichgau* Jabreaber. u. Mltt. d. oberrhein. 
geol. Ver, 1913, Bd. 6, S. 02 ; 1922, Bd. 11, 8. 33.

* H. O l o o s :  Der Mechanismus tiefvulkanlscher Vorgange, Braun-
schweig 1921: Tektonik und Magma, Untersuchungen zur Geologie der Tlefen, 
Abh. Pr, Geol. Landesanat. N,F. 1922, H. 89. Die Arbelten von Cloos babe ich 
erst nach  meinen Untersuchungen im westfalischen Karbon kennengelernt. 
Diese sind also ganz ohne vorgefaBte Meinung uber die Seitonverschiebungen 
Torgenommen worden und haben unabhangig von CIoós zu denselben Er- 
gebnissen gefuhrt.

3 K. L e h m a n n :  Das tektonisebe Bild des rheinisch-westlalischen Stein- 
tohlengeljlrges, Glfloi:»uf 1920, .S. 1.
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ist. Eine verschieden starkę Faltung beiderseits einer Quer- 
stórung kann im GrundriB dadurch vorgetauscht werden, 
daB eine hangende, stark gefaltete Schichtengruppe vor 
eine Iiegendcre mit geringerer oder fehlender Faltung sinkt, 

eine Erscheinung, die Lehmann haufig beobachtet hat und 

auf ungleichmaBigeStauchwirkungen oder intrakarbonische 
Faltungen zuriickfuhrt. Vielleicht geniigt zur Erklarung 
dieser Erscheinungen aber aucli schon die Tatsache, daB 
die Faltungsstarke nach der Teufe zu oft rasch abnimmt 
und daher in der hangenden Scholle mehr oder starker 
gefaltete Mulden und Sattel auftreten ais in der liegenden. 

In Abb. 8, der ein Profil von ZechcMonopol zugrundeliegt,

zu beiden Seiten einer Querstórung.

bildet ein FIoz einen Sondersattel in einer Muldę. Durch 
einen Sprung ist der die Muldę in zwei Teile zerlegende 
Sondersattel in die Hóhenlage der ungeteilten Muldę ab- 
gesunken, so daB die hangende Scholle im GrundriB starker 
gefaltet erscheint ais die liegende. Hieraus darf man natiirlich 
nicht auf einen verschiedenen Faltungsgrad beiderseits der 

Storung schlieBen.
Die groBen Seitenverschiebungen sind ungeachtet 

ihrer oft sehr spieBwinkligen Lage zum Faltenstreichen

nicht mitgefaltet worden. Man kann sich auch gut vor- 
stellen, daB die Faltung auf beiden Seiten der Verwer- 
fung trotz des AufreiBens einer Blattverschiebung noch 
wahrend des Faltungsvorgangs im groBen ganzen denselben 
Grad erreicht hat, da ja die Anlage der Fallen vor dem 
Auftreten der Seitenverschiebung gleich war. Die Ent

stehung der beobachteten GrundriBbilder laBt sich in der
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angegebenen Weise erklaren. Indessen mussen die Seiten- 
verschiebungen durch órtliclie Faltungsdruckunterschiede 
entstanden sein, und ais dereń Folgę werden sich notwendig 

geringe, durch die Rutschstreifen angedeutete seitliche Ver- 
stellungen ergeben. Aus Abb. 9 ist der Verschiebungssinn 

der Schollen gegeneinander zu ersehen. Diese geringen 
Verschiebungen sind ebenso wie ihre Aufzeichnung durch 

fast sóhlige Rutschstreifen infolge der spatern Absenkungs- 
vorgange meist vollstandig verdeckt worden.

Al t er  der H o r i z on t a l  versch i ebu ngen.

Da die Falten und die Faltungsstarke beiderseits der 
Seitenverschiebungen im allgemeinen gleich sind und 
seigerachsige Schleppungen der Flóze vorkommen, wahrend 

eine' Faltung der spieBeckigen Seitenverschiebungen voll- 
standig fehlt, steht zunachst fest, daB die Horizontal- 
verschiebungen nicht vor der Faltung, sondern erst in 
ihrem spatern Verlauf oder wahrscheinlich ganz am SchluB 

entstanden sind. Dabei halte ich es nicht fiirausgeschlossen, 

daB sich kleine, unbedeutende Unterschiede in dem Fal- 
tungsgrade zu beiden Seiten einer Querverschiebung haben 
bilden konnen, die auf ungleiche Ausfaltung am Ende der 

Faltungszeit zuriickzufuhren sind. Da sich diese Unter

schiede aber erst, sagen wir, friihestens im letzten Viertel 
der Faltungszeit ausgepragt haben, sind sie schwer ein- 
wandfrei ais solche festzustellen. Leichter ist dies in 

Gebieten mit erheblich gróBerer Faltungsstarke, wie z.B. 
in den Alpen. Anderseits halte ich sie nicht fiir posthum, 
denn wenn der geringe posthume Faltungsdruck noch 

Horizontalverschiebungen verursachen konnte, mul! der 
groBe Faltungsdruck am Ende der eigentlichen Faltungs- 

zeit in noph viel hóherm MaBe dazu imstande ge- 
wesen sein.

Eine theoretische Einteilung der Horizontalverschie- 
bungen nach dem Alter ist von Q  u i r i n g 1 vorgeschIagen 

worden. Wollte man versuchen, die westfalischen Ver- 
schiebungen in dem Quiringschen Schema unterzubringen, 
so mtiBte man sie bei den »Verschiebungsblattern im 

, engern Sinne* einordnen. Denn diese kennzeichnetQuiring 

ais wahrend der Faltung infolge ungleichmaGiger Zu- 
sammenpressung von Falten in der Druckrichtung ent- 

standene Spalten, ais Verschiebungen von meist nur órt- 
licher Bedeutung. Besser wurde diese Erklarung lauten: 

»am SchluB der Faltung, in der Druckrichtung und im 

spitzen Winkel zur Druckrichtung entstandene Spalten 
usw., Verschiebungen von ganz allgemeiner Bedeutung, 

aber meist von geringem Verschiebungsbetrage«.

E n t s t e h u n g  der H o r i z o n t a l v e r s c h i e b u n g e n .

Auf die Entstehung der Horizontalverschiebungen 

haben die schon erwahnten hervorragenden Arbeiten von 
C l oos  neues Licht geworfen. Er vergleicht die Bruch- 

bildung in Faltengebirgen mit den von M o h r 2 besonders 
an Metallen beobachteten und beschriebenen Bruchflachen, 
den sogenannten Mohrschen Linien, die sich auch an Ge- 

steinen zeigen und von Ri n ne 3abgebildet worden sind. Auf 
den mit den Mohrschen Flachen vergleichbaren Horizontal-

1 IL Q u l r i n g : Zur Theorie der Horizontalyerschtebungen, Z, prakt. 
Geol. IMS, S. 70,

* O. M o h r :  Abhandluogen aus dem Geblete der tecbnischen Me
chanik, 1906.

a F. R i n u e :  Geatelnskunde, 1920.

verschiebungen kommen flach geneigte Rutschstreifen vor, 

die Cloos durch die Mitwirkung des »Belastungsdruckes«, 
d. h. der Schwerkraft, erklart. Genau so wie durch den' 

Seitendruck konnen Mohrsche Flachen auch durch den 
Belastungsdruck erzeugt werden. Ihr Schnittwinkel zeicli- 

net sich dann im Profil ab. Nach Cloos wirken bei der 
Entstehung von Querstórungen weder Seitendruck noch 

Last fiir sich allein, sondern 'beide gemeinsam, so daB 
sich eine sch rage B e w eg un g ,  dereń Richtung man 
unmittelbar an den Rutschstreifen oder Rutschwellen ab- 

lesen kann, ergibt.

Durch diese Bewegungsvorgange lassen sich auch die 
Horizontalverschiebungen des ostlichen Ruhrbezirks er

klaren. Dabei móchte ich jedoch heryorheben, dafl ich 
auBer der Wirkung von Seitendruck und Belastungsdruck 
noch der re l a t i ven  H e b u n g  eine groBe Bedeutung 

beimesse. Nur eine umfangreiche Hebung oder Senkung 

des umgebenden Gebietes konnte den Raum schaffen, der 
von dem durch die Mohrschen Flachen seitlich gedehnten 

Gebirge eingenonimen wird.
Die Entstehung der Horizontalverschiebungen im 

Ruhrbezirk wurde demnach im einzelnen folgendermaBen 

vor sich gegangen sein: Gegen Ende der Faltung des 

westfalischen Steinkohlengebirges setzte eine allgemeine, 
langsame, relative Hebung ein, welche die in gróBerer 
Tiefe in der Hauptsache schon zusammengefalteten 

Karbonschichten in Gebiete weniger starken allseitigen 

Druckes brachte und dadurch die Plastizitat der Schichten 

bedeutend verringerte. Dies hatte zur Folgę, daB der 
seitliche, von Siiden kommende Schub sich nicht mehr 
ausschlieBlich in Faltung, sondern auch in Bruchbildung 

auBerte. Die beginnende Hebung bei fortdauerndem 
Faltungsdruck verursachte daher das AufreiBen der 
Mohrschen Flachen, d. h. der Horizontalverschiebungen. 

Die der Faltung folgende Bruchbildung ist also eine 
Fortsetzung der Faltung in anderer AuBerungsform. 

Durch die Hebung wird sowohl die Oberflache des 

Gebirges vergróBert ais auch der Widerstand an den 
Querseiten verringert. Die auf diese Weise ermóglichte 
seitliche Dehnung ist beim Ruhrkohlengebirge in der 

Hauptsache nach Westen hin erfolgt, denn von den beiden 
Mohrschen Flachensystemen ist nur das eine entwickelt, 

namlich die im Sinne des Uhrzeigers l i nkę  Mohrsche 
Flachę, Beide Systeme sind nicht immer und gleich- 

maBig vorhanden. Beispielsweise entsprechen die von 
He im  aus dem Schweizer Jura beschriebenen zwólf 

groBen Horizontalverschiebungen der rechten Mohrschen 

Flachę; im Santis-Gebirge dagegen hat Heim beide Arten 
festgestellt. Auf den in Westfalen beobachteten linken 
Mohrschen Flachen sind bei gleichzeitiger Hebung infolge 
des Faltungsdruckes und des geringen, durch die senkrechte 

Teilkraft derStreifenrichtung(l0-20°N) gekennzeichneten 

Belastungsdruckes unbetrachtliche Verschiebungen ent
standen, wobei die siidwestliche Scholle gegeniiber der 
nordóstlichen jedesmal nach Nordwesten verschoben 
worden ist. Die Wirkung dieser durch Faltungsdruck 

und Hebung verursachten spieBwinkligen Horizontal- 

verschiebungen ist eine Querdehnung des ganzen Gebietes 

nach Nordwesten. Die Streckung ist gering, weil der 
spitze Winkel, den die linkę Mohrsche Flachę mit der 

Druckrichtung einschlieBt, nur 10—15° betragt.
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den in Abb. 14 wiedergegebenen eigenartigen Querschnitt 

besitzen. In Abb. 15 ist eine Rutschwelle dargestellt,
Die reinen Sprunge besitzen ais typische Dehnungs- 

stórungen zumeist eine ausgesprochene, melir oder weniger 
machtige Kluffausfullung (s. Abb. 10) im Gegensatz zu 
den Pressungsverwerfungen, den Uber- oder Unter- 

schiebungen, dereń aus zertriimmertem Gestein bestehende 
Storungszone żwar eine betrachtliche Breite annehmen 
kann, aber keine Spaltenausfiillung darstellt. Bekannt ist 

dem Bergmann die zuweilen starkę Wasserfiihrung der 
Spriinge; sind die Sprungkiiifte trocken, so deuten haufig 

Salzausbliihungen oder andere Mineralausscheidungen auf 
ihre friihere Wasserfiihrung hin. Fiir die Spriinge des 
westfalischen Steinkohlengebirges ist aufier der Streich- 
richtung von durchschnittlich N 45° W  das Vorhandenśein 

einer mcist tonigen,feuchten Kluftausfiillungkennzeichnend. 
Diese besteht zuweilen nicht aus zerriebener Nebengestein-

Abb. 12. Ubergang einer Flexur in einen Sprung 
mit geschleppten Fliigeln.

auf der sich wieder kleinere Gleitwiilste von ahnlichem 
Querschnitt befinden. Die von M.Jerosch bei Horizontal- 
verschiebungen, d. h. Dehnungsstórungen, beschriebenen 

Hohlkehlen habe ich auch an Sprungflachen gesehen. 
Diese Rutschrinnen sind demnach nicht durch besondere 
Pressung, sondern lediglich durch den Druck der ab- 
gleitenden Hangendscholle entstanden.

Schrage Sp r i i nge  u n d  Drehve r we r f u nge n .

An den Spriingen lassen sich ebenso wie bei den 
Pressungsverwerfungen Rutschstreifen beobachten, die 

nach dem Ergebnis zahlreicher Messungen nur in seltenen 
Fallen paralle! zur Fallinie verlaufen, wahrend die Mehrzahl

mit der Fallinie einen 

' ’ ^ inke l bildet. DerStrei-
^ \  fenwinkel kann sehr ver-

schiedene Werte anneh- 

nien; am haufigsten be- 
er zwischen 50*[md 

60° SO oder NW, d. h. 
die senkrecht wirkende 

{ >  Teilkraft ist die groltere.

Das Einfallen derStrcifen 

war vorherrschend nach 
SO gerichtet. Versteht 

j man un*er Sprung, ge-
nau genommen, das

Abb. 13. Ausklingen eines senkrechte Absinken
Sprunges nach der Seite und des Hangenden, so muB

nach der Teufe. man einen groBen Teil

der Spriinge im óstlichen 

Ruhrkohlengebiet nach dem Vórschlage v. Ho f e r s1 ais 
schrage S p r un g e  bezeichnen, da das Absinken in 
schrager Richtung erfolgt ist. Hofer hat auch die Begriffe 

einseitiger und zweiseitiger Drehverwurf auf das west- 
falische Steinkohlengebirge angewandt. Ausgesprochene 
Drehverwerfungen sind indessen im Ruhrbezirk noch nicht 
beobachtetworden. Lehmann,  derbeiseinentektonischen 

Untersuchungen die geologisch so wichtigen Rutschstreifen

■ H. v> H o f e r :  Die Yerwerfnngen.

Abb. 10. Kluftbeschąffenheit eines Sprunges 
und einer Uberschiebung.

1 /■: .- ■ >' V ' • ..... . _ . ..
masse, sondern aus anderm Materiał, wobei man sogar 

Kreidemergel des Deckgebirges in der Ausfiillungsmasse 
von Sprungen in den Karbonschichten antrifft. Die
weichere Kohle wird manchmal an den Schnittstellen des 

Sprunges mit einem Flóz durch das harte Gestein heraus- 
gerissen und auf weite Strecken in die Klufthineingeschleppt 
(s. Abb. 10).

Ebenso wie an Uberschiebungen lassen sich
an Sprungen oft mehr 

oder weniger ausgespragte 
Schleppungen und Uber- 
giinge von FIexuren in 

Sprunge feststellen (s. die 
Abb. 11 und 12). Auf 

tiefern Sohlen vereinigen 
sich vie!e Einzelstdrungen, 

die ganze Storungszone 

wird schmaler. An kleinern 
Spriingen kann man haufig 

das allmahliche Auslaufen 
nach der Tiefe zu ein- 

wandfrei beobachten (s.
Abb. 13), dasselbe Aus
klingen ist auch fiir die 

grófjern Querstorungen, die 
sich nicht so tief verfoIgen 
lassen, anzunehmen.

Abb. 11. Schema der 
Entstehung eines Sprunges 

aus einer Flexur.

Sprunge.

Bescha f f enhe i t  der Sprungk i i i f t e .
Die Sprungflachen weisen vielfach Hohlkehlen auf, 

die meist nicht die Form gerundeter Rinnen, sondern
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unberiicksichtigt laBt, verurteilt Hófers eingehende 
Gliederung der Verwerfungen und behauptet, dafi von 

den neun unterschiedenen Verwerfungsarten z. B. die 

schragen Spriinge, die schragen Wechsel und die Dreh- 
verwerfungen ais primare tektonische Gebilde nicht nach
gewiesen seien. Die Messung der Rutschstreifen auf dem 

festen Hangenden oder Liegenden bei einer Verwerfung 
auf mehreren Sohlen hat jedoch ergeben, dafi sowohl 
schrage Wechsel ais auch besonders schrage Sprunge

Abb. 14. Hohlkehle. Abb. 15. Rutschwelle.

im Osten des rechtsrheinischen Steinkohlengebietes auf
treten. In der Mehrzahl der Falle hat, wie die Bewegungs- 

streifen eindeutig anzeigen, primar, d. h. bei der Ent
stehung der Sprunge, ein schrages Absinken der Hangend- 

scholle stattgefunden. Die Hófersche Einteilung, dereń 
Brauchbarkeit fur den Bergbau und die geologische 
Wlssenschaft Lehmann bestreitet, hat also auch fiir den 
Ruhrbezirk Geltung. Nach meinem Dafurhalten kann 

eine genauere Begriffsbestimmung, wie beispielsweise die 
Bezeichnung »schrager Sprung*, keine Verwirrung hervor- 

rufen, sondern im Gegenteil nur zu klarern Vorstellungen 
fiihren. Gen e t i s c h  sind die von Hófer gewahlten Be- 
zeichnungen sofort einleuchtend, wenn man sie in die 

beiden Gruppen der Pressungs- und Dehnungsverwer- 
fungen einordnet.

Der K ó n i g s b o r n e r  und  der F l i e r i c h e r  Sprung .

Schrage Sprunge sind im kleinen aufierordentlich zahl- 

reich vorhanden, und auch hier bestatigt sich die Regel, 
dafi die an kieinern Storungen beobachteten Erscheinungen 
ebenfalls im groBen Mafistabe vorkommen. Dies beweisen 
die im Osten des Ruhrbezirks auftretenden groBen quer- 

schlagigen schragen Sprunge, z. B. der Kónigsborner 

und der Fliericher Sprung, die den Kónigsborner Graben 
im Westen und Osten begrenzen. An den Teilstórungen 
der Verwerfungszone liefien sich mehrmals steil nach 

Siidosten einfallende Rutschstreifen messen. Der Streifen- 
winkel schwatikte zwischen 50 und 60°. Auch aus der 

von B a r t l i n g 1 gezeichneten Flózkarte geht hervor, daB 
der Kónigsborner Graben nicht nur durch einfaches senk- 
rechtes Absinken entstanden sein kann, sondern dafi eine 
nach Siidosten gerichtete wagerechte Teilkraft mitgewirkt 
haben muli. Die Sprunghóhe betragt mindestens 500 m. 
Die Achse der Wittener Muldę ostlich des Kónigsborner 
Sprunges ist um 400 m nach Siidosten verschoben; die 

Muldenebene steht annahernd senkrecht. Das Durchsetzen 

des Sprunges durch die Wittener Muldę ist zwar spiefi- 
winklig, jedoch so, dafi bei seigerm Absinken die Ver- 

schiebung der Muldenachse nach Nordwesten erfolgt sein 

mufite. Der Verschiebungsbetrag von 400 m ist also nicht 
durch senkrechtes Absinken, sondern durch wagerechte 
V-erschiebung hervorgerufen worden, der Kónigsborner 
Sprung ist mithin ein sch rager Sprung. Dasselbe gilt fiir 

die óstliche Grenzstórung des Kónigsborner Grabens, den

1 R. B a r t l i n g ;  Flózkarte zu Blatt TJnna, 1911,

Fliericher Sprung. Die ganze Grabenscholle ist demnach 
schrag nach Siidosten abwarts gesunken, und zwar ihr 
óstlicher Teil starker ais ihr westlicher.

Die Sprunge sind zur Zeit desSpatkarbons oderdesRot- 
liegenden entstanden. An den Sprungflachen hat nicht nur 
ein einmaliger Bewegungsvorgang stattgefunden, sondern 
die Spriinge sind auch nachweisbar des óftern in jiingerer 

Zeit, wahrscheinlich besonders im Spattertiar, wieder auf- 
gerissen worden.

S p r un g e  im Deckgeb i r ge .

An dem Kónigsborner Sprung, der sich nach den 

Fesstellungen Bart l i ngs1 jn die Kreide hinein fortsetzt, 
sind Absenkungen wahrend des Spatkarbons und der Trias 
sowie in der Nachkreidezeit erfolgt und dadurch sind das 
Mendener Konglomerat und die Mittlere Kreide mit ver- 

worfen worden.

In der Kluft des Fliericher Sprunges habe ich auf der 
Zeche Konigsborn 3/4 Kreidemergel, unzweifelhaft fest- 
stellen kónnen. Beim Anfahren des Sprunges trat dort 
ein grofier Wassereinbruch auf. Aus dem Vorkommen 

von Kreidemergel in der Stórungskluft geht klar hervor, 
daB der zur Zeit des Rotliegenden entstandene Flie

richer Sprung nach Ablagerung der Kreide nochmals auf- 
gerissen worden ist, wobei gleichzeitig auch eine senk- 
rechte Schollenbewegung stattgefunden haben wird. Der 
Fliericher Sprung ist also nicht auf die Karbonschichten 

beschrankt, sondern setzt sich durch die iiberlagernden 
Kreideschichten fort und bewirkt einen Mergelabsturz. 

Mit diesem und der mit ihm verbundenen Wassergefahr 

beim Anfahren des Sprunges mufi man auch in den 
Feldern der Zechen Monopol und Werne, durch die er 
hindurchsetzt, rechnen.

Nachtragliche Verschiebungen auf Querverwerfungen 

beschreibt auch B ó k e r 2, der die Erzgange des Berg- 
reviers Werden untersucht hat. Diese nachrotliegenden 
Bewegungen haben zu verschiedenen Zeiten stattgefunden, 

und zwar im Westen spater ais im Osten. Auf der linken 

Rheinseite hat H o l z a p f e l 3 an dem Deckgebirge jung- 
pliozane und sogar diluviale und postdiluviale Bewegungen 
auf Spriingen nachgewiesen.

Ba r t l i n g  ist zu dem Ergebnis gekommen, dafi er- 
heblich mehr Storungen die Kreidedecke beeinfluBt haben, 

ais bisher allgemein angenommen worden ist. Besonders 
deutlich zeigen dies die groBen Sprunge in der Gegend 
von Dortmund. Von der groBen Blumenthaler Stórung 
fiihrt er die bemerkenswerte Tatsache an, dafi heute noch 
Bewegungen an ihr stattfinden, was durch Feinnivellements 

im Lippetale bewiesen wird.
Die herzynisch gerichteten Querverwerfungen machen 

sich auch in der Faziesverteilung der Kreide bemerkbar. 

So verlauft z. B. die Sudgrenze des Grunsandes im Albien 
nach Bartling parallel dem einem groBen Sprunge ent- 
sprechenden =Mi insterlandischen Hauptabbruch«,  
der sich in herzynischer Richtung von der Siidostecke des 

Beckens von Munster bis nordlich von Munster erstreckt 
und der zur Zeit der Untern Kreide in einzelnen Ab-

1 R. B a r t l i n g ;  Transgressionen, Regreaaionen nnd Faziesverteilung In 
der Mittlern und Obern Kreide des Beckens von Monster, Z, Deotach. Geol. 
Ges. 1920, Bd. 72, Abh. 3. IGI.

51 H. E. B ók er :  Die Mlneralausfullang der Querverwerfungsspalten im 
Bergrevier Werden und einłgen angrenzenden Gebleten, Gluckauf 1906* S. 1101.

3 E« H o l z a p f e l ,  Die Geologie des Nordabfalles der Ełfel naw.
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schnitten der Epirogenese an AusmaB erheblich gewonnen 
hat. Dieser Sprung wurde schon von Sti l  le1 angenom- 
men und ais Borlinghauser prakretazeischer Ąbbruch be

zeichnet. In der Nahe dieses groBen, unter der Kreidedecke 
verb'orgenen Sprunges nehmen auch die Verwerfungen 
in der Obem Kreide zu. Eine der bedeutendsten hat Bart- 
ling zwischen den unmittelbar nebeneinander liegenden 
Bohrungen in Elvert nordóstlich von Ludinghausen nach- 

gewiesen. Die Storungen in der Kreide sind insofern 
fiir den Bergbau von sehr groBer praktischer Bedeutung, 

ais sie dem Steinkohlengebirge starkę Wassermassen zu- 
fiihren konnen.

E n t s t e h u ng  der Sprunge .

Wahrend uber die Erklarung von Faltung und Uber- 

schiebungen ais durch Druck entstandene Preśsungs- 
stórungen kein Zweifel herrscht, gehen die Meinungen 
iiber die Entstehung der Spriinge weit auseinander. Ob- 

gleich die grundlegenden Arbeiten von Q u i r i n g 2, auf 
die sich auch Lehmann bezieht, den Charakter der Spriinge 
und ihre Entstehung ais Dehnungsstorungen scharf be- 

Ieuchtet haben, sind doch immer wieder Ansichten laut 
geworden3, die auch die Spriinge ais Pressungsverwer- 

fungen hinstellen. Fiir die Entwicklung richtiger tek- 
tonischer Vorstellungen bei Bergleuten und Geologen 
ist es zweifellos sehr ungiinslig, wenn ein so bedeutender 

Forscher wie W a l t h e r 4 die Ansicht verteidigt, daB auch 
die Sprunge durch den seitlichen Druck horizontal 

wirkender Krafte entstehen. Aus der Haufigkeit wage- 
rechter oder flach ansteigender Rutschstreifen schliefit er 
auf senkrechtes Emporsteigen oder Hinabtauchen schmaler 

Streifen, wodurch im Profil seigere Hebung oderSenkung, 
also auch die Bilder von Spriingen erscheinen. Demnach 

wiiren die Sprunge Horizontalverschiebungen, wie sie 
auch im Ruhrbezirk auftreten, mit der Einsciirankung, daB 

nur flach nach Nordwesten fallęnde Streifen, also eine 

Abwartsbewegung, nicht ein Aufwarts- oder Uberschieben 
zu beobachten sind. Aus Walthers Arbeiten gewinnt 
man den Eindruck, daB er das Vorhandensein von echten 
Spriingen mit senkrechten Oleitstreifen iiberhaupt in Ab- 

rede steilen will oder sie nur ais ganz untergeordnete 

Begleiterscheinungen auffaBt. Dem widersprechen aber 
die im ausgezeichnet aufgeschlossenen westfalisclien Stein

kohlengebirge jederzeit leicht nachweisbaren gewaltigen 
echten Sprunge mit stellenweise mehr ais 900 m Sprung- 

hohe und steilen bis senkrechten Rutschstreifen. Diese 
lassen sich durch die Walthersche Anschauung nicht er- 
klaren. Wenn er also sagt5, es bestehe kein Gegensatz 

zwischen tektonischen tangentialen Bewegungen, welche 
Falten erzeugen, und radialen Senkungen, die Bruchlinien 

entstehen lassen, denn auch alle Briiche und Verwerfungen 

entstanden durch denselben tangentialen Seitendruck wie 
die Falten, so steht diese Behauptung in scharfem Wider- 
spruch zu den zu beobachtenden Tatsachen. Nicht nur

1 H, 8 1111 e : Zur Kenntnis der Dislokationen, Schichtenabtragungen 
und Transgressionen ira jungsten Jura und In der Kreide Westfalens. Jahrb. 
Geol. Landesanst. 1905, 8 103.

3 H, Q u l r l u g :  Die Entstehung der Sprunge Im rhelntsch-westf31ischen 
Steinkohlengebirge, Gluckau 1913,8 480; Die Entstehung der Schollengebirge, 
Z.-Deutsch. Geol, Ges., 1913, Bd. 65, S. 418; Uber Yerlauf und Entstehung you 
Querstórungen ln Faltengeblrcen, Z. Berg-, Hutten- u. SaUnenw. 1919, 8. 135.

s L. Wo l f f :  Radiale SchoUenverschtebang, ein Beltrag zur Gllederung 
der Stflruńgen. Z. Beri*-, Hutten- und SaUnenw. 1918, S. 1.

4 J. W a l t h e r :  tTber tektonlsche Druckspalten usw., 8, 284.
5 a. a, O. S. 311.

die Rutschstreifen, sondern auch bedeutende nach abwarts 

gerichtete Flexuren beweisen aufs deutlichste ausgedehnte 
se igere Absenkungen von Schollen oder radiale Be
wegungen, die nicht einfach durch tangentialen Druck 

entstehen konnen. Ebensowenig sind, was schon Lehmann 
betont hat, die mehr,oder weniger theoretischen Profile 
Walthers von KeilgrSben und Keilhorsten 1 im Ruhrbezirk 

zu finden. Da aber das Ruhrkohlengebirge von allen 
Forschem, die seine Tektonik eingehend untersucht haben, 
ais Schollengebirge oder genauer ais ein »in Schollen 
zerlegtes Faltengebirge« (»Rumpfschollengebirge« nach 

Lehmann) bezeichnet worden ist, bilden die Keilgraben und 
Keilhorste kein kennzeichnendes Merkmal der Schollen- 
gebirge. Die Walthersche Erklarung der Entstehung von 

Spriingen muB, wenigstens was das westfalische Stein
kohlengebirge betrifft,entschieden abgelehnt werden. Eben
sowenig vermag ich mich der nur durch theoretische 
Uberlegungen gewonnenen Anschauung W e b e r s 2 an- 
zuschlieBen, der die Entstehung von Spriingen nicht 
auf Zugspannung, sondern auf Druckspannung zuriick- 

fiihren will.
Q u i r i n g 3 erklart die Entstehung der Sprunge des 

Ruhrbezirks durch gerichtete Zerrung, wobei er dahingestellt 

sein laBt, ob die Zerrung von Fiause aus gerichtet worden 
ist oder nicht. Er fiihrt fur sie zwei Erklarungsmoglichkeiten 
an. Ein mai braucht bei der Hebung und Aufwólbung eine 
Druckentlastung in der variskischen Druckrichtung nicht 
stattgefunden zu haben, so daB sich durch die Zerrung 

nurSpriinge in der Druckrichtung bilden kontiten; oder aber 
die annahernd querschlagigen Horizontalverschiebungen 

sind durch den spatern Zerrungsvorgang in Sprunge um- 
gewandelt worden, und die primare Anlage zeichnete die 
jetzige Richtung vor. Die letztgenannte Auffassung diirfte 
nach meinen eigenen Beobachtungen z. T. zur Erklarung 
der »gerichteten Zerrung® heranzuziehen sein. Wenn 

K l i ve r 4 behauptet, daB Quiring fiir das Vorhandensein 
seiner zahlreichen Blatter den Beweis schuldiggeblieben sei, 

so glaube ich diesen in dem Abschnitt uber die Horizontal- 
verschiebungen erbracht zu haben. Es ist durchaus wahr- 
scheinlich, daB diese Risse, da sie Steilen des geringsten 
Widerstandes in den Karbonschichten darstellen, spater ais 
Auslosungsflachen fiir die Dehnung benutzt worden sind.

Nach LehmannsTrogtheorie entstand wahrend des Rot- 
I iegenden, der Bildungszeit der Sprunge, der groBe saxonische 
Quertrog, der sich die Weser entlang durch Hessen bis 
n ach  Heidelberg erstreckteundspatervon demZechsteinmeer 

eingenommen wurde. Der Rand dieses Troges, an dem 
das rheinisch-westfalische Steinkohlengebirge liegt, wurde 

infolge der Trogbildung gezerrt und dadurch das quer- 
schlagige Sprungsystem erzeugt. Die Mitwirkung der 
Senkung der óstlichen Gebiete bei der Entstehung der 
Sprunge ist durchaus wahrscheinlich, Ob Hebung des 

gefalteten Gebietes oder Senkung des óstlichen Nachbar- 
gebietes oder Hebung und Senkung zusammen die Bildung 
der Sprunge verursacht haben, soli hier nicht entschieden 
werden. Jedenfalls sind sie, was gegeniiber Walther,

J J. W a l t h e r :  Vorschule der Geologie, Jena 1910, S. 145.
3 M. We ber :  Zum Problem der Grabenblldung, Z. Deutsch. Geol. Ges. 

1921, Bd 73, Abh, S. 238.
3 H. Q u l r i n g :  Uber Yerlauf und Entstehung von Querstorungen usw,
* H . K i l v e r :  Die Tektonik des Wattenaeheider Sattete zwischen dem 

Primus- und Tertlasaprung mit besonderer Beriicksicbtigung der Beziehuntren 
der Cberschlebungen und 8prunge zu der Gebłrgsfaltuug łm allgemeinen, 
Gluckauf 1914, S, 789,
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Weber u. a. scharf betont werden muB, ausgesprochene 
Dehnungsstórungen, die nur durch Dehnung des ganzen 
gefalteten Karbons erzeugt worden sein konnen.

Die Ausdrucke Zerrung, Zerrsprung usw. scheinen mir 
hierfiir nicht geeigneł, da sie die Vorste!lung sóhliger Zug- 

spannungen erwecken. Diese sind aber wegen der auBer- 
ordentlich geringen Zugfestigkeit derGesteine derErdrinde 
nur in ganz verschwindendem MaBe vorhanden. Durch 

die (relative) Hebung eines Gebietes wird dieses nach den 
Seiten hin entlastet und gelockert, und es tritt infolge der 

Schwerkraft Zerfall ein. Lediglich die Schwerkraft oder, 
mit C l o os ! gesprochen, der Belastungsdruck erzeugt die 
Spriinge. DieWirkung isteineVergróBerung, eine Dehnung 

des von den Sprungen .betroffenen Gebietes. Ein Sprung 
laBt sich demnach ais eine »Zerfallsverwerfung« etklaren, 

wobei auch klaffende Spalten entstehen konnen. Wagerechte 

Zugwirkung kommt dabei nicht in Frage, da sich der Zug 
nicht iiber gróBere Strecken in den Gesteinen fortzupflanzen 

vermag. Aus diesem Grunde glaube ich auch, daB sich 

eine Einteilung der Sprunge in Zerr- und Bóschungs- 
spriinge eritbrigt, da kein Wesensunterschied zwischen 
beiden Arten besteht. Ein schrager Sprung bildet sich, 
wenn Belastungsdruck und Seitendruck zusammenwirken. 
•Die Rutschstreifen werden immer flacher, je gróBer der 
Anteil des Seitendruckes und mit ihm die wagerechteTeilkraft 

ist, bis bei ausschlieBlicher Wirkung des Seitendruckes 

Horizontalverschiebungen auftreten. Gleichzeitig wird die 
Stórungsflache immer steiler, bis sie bei Horizontalver- 
schiebungen 90° erreicht oder wechselndes Einfallen an- 

nimitit. Nach Cloos muB theoretisch der Streifenwinkel 
mit dem Einfallwinkel einer Stórung in gesetzmaBigem 

Zusammenhange stehen und zwar derart, daB, je gróBer 
der Streifenwinkel, desto kleiner der Einfallswinkel ist und 

umgekehrt. Die Messungen im Ruhrbezirk haben die von 

Cloos ausgesprochene Anschauung durchaus bestatigt.
Quiring hat durch Zerrung die reinen Spriinge und 

Walther durch Pressung die Entstehung der Horizontal- 

verschiebungen richtig erlautert. Cloos hat beide Grenzfalle 
mit ihren Ubergangen, den schragen Sprungen, durch das 

Zusammenwirken von Seitendruck und Belastungsdruck 
erklart und clamit eine die bisherigen Erklarungsversuche 
iibertreffende, alle auftretenden Einzelerscheinungen um- 
fassende Deutung der Entstehung der Schollengebirge ge- 

geben, die durch die Untersuchung der Tektonik des Ruhr- 
bezirks in jeder Hinsicht gestiitzt wird.

Die Entstehungsgeschichte der Sprunge ist mithin kurz 
folgende: Die am Ende der Faltung einsetzende Hebung,

1 H C loos:  Der Mechanfsmns tlefyulkanlscher Vorgangt*.

die eine Verminderung der Plastizitat der Gebirgsschichten 

und dadurch das AufreiBen der Horizontalverschiebungen 
verursachte, dauerte nach SchluB der Faltung in der Rot- 
liegendzeit an und bewirkte zusammen mitderbeginnenden 
Einmuldung des saxonischen Troges eine Lockerung des 

rheinisch-westfalischen Karbons in der Richtung derFalten- 

achsen. Die Schwerkraft fiihrte dann zu einem Zerfall durch 
Sprunge, d. h. zu einer Dehnung des ganzen Gebietes in 
der Richtung SW -NO. Die Richtung der Sprunge war 
durch die vorher entstandenen Horizontalverschiebungen 
vorgezeiclmet, die zum grófiten Teil in Sprungzonen um- 
gewandelt wurden. Die Merkmale der Seiten verschiebungen, 

wie kleiner Streifenwinkel und steiles Einfallen, gingen 
hierbei meistverloren. Schollenbewegungenan den Sprung- 
flachen fanden verschiedentlich, besonders zur Zeit des 

Tertiars, statt.

Z u sam men f as su ng .

Die Horizontalverschiebungen besitzen die Kenii- 

zeichen von Dehnungsstórungen: Kluftausfullung, Wasscr- 
fiihrung usw. Auf den Kluftflachen finden sich flach 

nach NW gene i g t e  Ru t schs t r e i f en  und diesen 
parallele Rutschwel len.  Der Strei fenwinkel  betragt 
durchschnittlich 19°NW. Im Kónigsborner Graben sind 

zahlreiche Horizontalverschiebungen festgestellt worden. 
An der Kurier Stórung haben sich sóhlige Gleitstreifen 

beobachten lassen. Die Seiteiiverschiebungen des Ruhr- 
bezirks verhalten sich in allen Beziehungen ahnlich wie 
die aus andern Gebieten, beispielsweise dem linksrhei- 
nischen Gebiet, dem Schweizer Jura usw. beschriebenen 
Querstórungen. Sie sind gegen Ende der Gebirgs- 
fal tung entstanden und lassen sich mit den Mohrscheii 

Flachen verg!eichen.

Die Horizontalverschiebungen sind zur Zeit des Spat- 
karbons oder des Rotliegenden in Sprungzonen um- 
gewandelt und dadurch ihre Merkmale vielfach yerwisęht 
worden. Der Kónigsborner und der Fliericher Sprung 

sind schrage Sp runge .  Es setzen erheblich mehr 

Stórungen in die Kreidedecke hineiii fort, ais bisher im 
allgemeinen angenommen worden ist. Manche Stórungen 

befinden sich auch heutzutage noch in Bewegung, was 

durch Feinnivellements festgestellt worden ist. Die 
Entstehung von Horizontalverschiebungen, schragen 

Spriingen und Vertika!sprungen im óstlichen Ruhrbezirk 
laBt sich zwanglos durch das Z u s a m m e n w i r k e n  

von Sei tendruck und Belastungsdruck nach dem 
Vorgang erklaren, wie ihn C l oos  fiir andere Gebiete 
dargelegt hat.

Der amerikanische

Dem Erbauer der nach ihm benannten, wahrend des 

Krieges in Amerika in Betrieb gekommenen Roberts-Koksófen 

ist es geiungen, durch 'richtige Wahl der Ofenbreite und 

der angewandten Beheizungstemperaturen einen brauchbaren 

Hiittenkoks aus sonst ais nicht verkokbar geltenden Kohien 

herzustellen. Wenn auch fur den Ofen die Verkokungsfahig- 

keit nicht backender Kohien in weitestem MaBe beansprucht 

wird, so erscheint doch eine gewisse Einschrankung gerecht- 

fertigt zu sein, weil er bei Versuchen mit andern nicht backenden 

Kohien, z. B. mit solchen des Saarbezirks, versagt hat.

Roberts-Koksofen.

Verkokungstheorie von Roberts.
Abgesehen von der weiter unten behandelten Bauweise 

des Ofens bietet die von Rober t s1 zum Verstandnis seines 

Verfahrens eingehend dargelegte Theorie so viel Bemerkens- 

wertes, daB es sich lohnt, auszugsweise darauf einzugehen.

B i n d ę k ó r p e r  de r  Koh l e .

W a s s e r s t o f f - S a u e r s t o f f - V e r h a l t n i s .
Der die Kohien in zwei Klassen, in backende und nicht 

backende einteilende Unterschied ist nur bedingt richtig, denn

1 Brit. Pat. Nr. 175 319/1922.
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die Backfahigkeit der Kohle hangt nicht nur von ihrer 

chemischen Zusammensetzung, sondern auch von den Um- 

standen ab, unter denen sie zwecks Verkokung erhitzt wird, 

wobei gelten soli, daB die Klasse der backenden Kolilen durch 

den Roberts-Koksofen wesentlich ausgedehnt, wenn nicht all- 

unifassend gestaltet wird. Dann wurden fur die Koksherstellung 

nur noch leicht und schwer backende Kohlen zu untersćheiden 

sein. Die letztern werden auch dann zu Koks gebunden, 

wenn die Verkokung unter Urrislandeu vor sich geht, bei denen 

der Beschickung die Warnie so schnell zugefiihrt wird, dafi 

die Temperatur der Kohle móglichst rasch den Zersetzungs- 

punkt der Harzbestandteile erreicht, wodurch man ein all- 

mahliches Vordringen niedrigerer Temperaturen verhutet, das 
eine Oxydation und vorzeitige Verfliichtigung der harzigen 

Kohlenbestandteile verursaehen wiirde. Bei einer schnellen 

Warmedurchdringung der Beschickung werden die Harz

bestandteile der Kohle zersetzt und die Kohlenwasserstoffe in 
einem geniigenden Anteil mit zementierender Wirkungzwischen 

den einzelnen Kohlenteilchen niedergeschlagen, so dafi sich 

(ester Koks bildet. Auf die Kohle der Ofenbeschickung soli 

mit andern Worten so eingewirkt werden, dafi alle fiir die 

Koksbildung in Frage kommenden Bestandteile auch wirklich 
diesem Zweck dienen.

In bezug auf die Verkokung der Kohle sind drei Anteile 

zu untersćheiden, und zwar die festen, die fliichtigen und die 

bindenden Bestandteile, Fiir die Koksbildung ist das richtige 

Verhaltnis zwischen festen und bindenden Bestandteilen von 
grundlegender Bedeutung. Die bindenden Bestandteile sind 

ais solche in der Kohle nicht vorhanden, sondern werden erst 

ais Ergebnis einer Destilldtion der harzigen Kohlenbestandteile 

gebildet, die man auch ais Bitumen bezeichnet. Deshalb kann 

es fur die Bildung dieser zur Koksbindung notwendigen 

Zementierungsmasse nicht belanglos sein, ob diese Destillation 

des Bitumens schnell oder langsam vor sich geht, und gerade 
im letztern Fali ist es móglich, das Bitumen fast restlos zu 

verfliichtigen, ohne iiberhaupt Zementierungsmasse und damit 
einen festen Koks zu erzielen. Wird dem Bitumen die Warnie 

sehr schnell zugefiihrt, so wird im Verhaltnis zu den zuletzt 

angefuhrten Bedingungen eine viel grófiere Wasserstoffmenge 

abgespalten und der Kohlenstoff so verdichtet, dafi die aus 
den Harzkórpern entwickelten Kohlenwasserstoffe in einen 

hoch viskosen, plastischen Schmelzzustand ubergehen und 

Zementierungsmasse fiir die einzelnen Kohleteilchen und damit 

festen Koks bilden. Die Zementierungsmasse breitet sich im 

plastischen Zustande unter dem Einflufi der die Masse durch- 

strómenden Oase und Dampfe aus, so dafi ein Zusammenhang 

innerhalb der Masse hergestellt und das Gefiige aufgebaut 
wird. Gleiehzeitig tritt unter Einwirkung der Warme eine 

weitere Destillation der Zementierungsmasse ein, die ihre 

Erstarrung und damit die Verfestigung des Koksgefiiges 
herbeifiihrt.

Der Schmelzpunkt der in der Kohle enthaltenen harz- 

fórmigen Kohlenwasserstoffe liegt zwischen 300 und 500°, und 

zwar tritt bei diesen Temperaturen erst der plastische Zustand 

ein, wahrend die Destillation mit gleichzeitiger Bildung von 

Zementierungsmasse bei .600—700° einsetzt. Aus diesen 
Werten ergibt sich dic Notwendigkeit, dafi noch geniigend 

Bitumen in gleichmafiiger Verteilung zur Bindung der festen 

Kohlenbestandteile in der 600° iibersteigenden Beschickungs- 
zone vorhandeti sein mufi, um die erforderliche Menge an Ze- 

mentierungsmasse zu bilden. In den allgemein ais backend 
bezeichneten Kohlen ist eine so grofie Menge hoch siedender 

Bitumenteile vorhanden, dafi unter allen Umstanden geniigend 

Zementierungsmasse verbleibt, um festen Koks zu bilden. In 
den ais nicht backend geltenden Kohlen ist dagegen das Ver- 

haltnis dieser die Zementierungsmasse liefernden Bitumen- 

anteile so klein, dafi zu ihrer restlosen Ausnutzung fiir die 

Koksbildung besondere Mittel angewendet werden mussen,

wie es bereits durch den Einflufi bestimmter Temperaturen 

bei der Verkokung angedeutet worden ist.

Wahrend des Verkokungsvorganges kónnen zwei entgegen- 

gesetzt aufeinander einwirkende Krafte unterschieden werden, 

die, sieli gegenseitig auslósend, die Bildung des Koks ungiinstig 

zu beeinflussen oder zu verhindern suchen. In der einen 

davon erkennt man das Bestreben, mit dem sich die Bitumen

teile zu verfliichtigen suchen, um die Beschickung zu verlassen. 

Besteht die Móglichkeit dazu, so ist durch den Verlust der 

betreffenden Bitumenteile ais des Ausgangsstoffes zur Bildung 

von Zementierungsmasse eine Koksbildung nahezu aus- 
geschlossen. Der-zweite der Koksbildung entgegenwirkende 

Umstand ist die Zersetzung oder molekulare Umgruppierung 

,der in Frage kommenden Harzbestandteile, ehe die Verhalt- 

nisse zu einer Bildung von Zementierungsmasse gegeben sind 
und wodurch dereń Menge wesentlich herabgesetzt werden 

kann. Diese molekulare Umgruppierung ist ais eine chemische 
Reaktion zwischen einzelnen Bestandteilen der Harzkórper 

und anderer in der Kohle gegenwartigtfr Elemcnte anzusehen, 

von denen an erster Stelle der Sauerstoff genannt werden 

mufi; er ist in solcher Form vorhanden, dafi er sowohl mit 

den betrefFenden Harzbestandteilen ais auch mit dem Wasser

stoff Verbindungen eingehen kann.
Die Menge des in der Kohle enthaltenen verfiigbaren 

Sauerstoffs spricht mehr oder weniger fiir ihr geologisches 
Alter. In der Regel weisen die jiingcrn Kohlen einen hóhern 

Sauerstoffgehalt ais die altern auf, und es ist eine bekannte 

Erscheinung, dafi die erstgenannten Arten zu den ais nicht 

backend bezeichneten gehóren. Das Verhaltnis, in dem sich 
derGesamtgehalt an Sauerstoff entsprechend dem geologischen 

Alter der Kohle andert, ist aus den Angaben der Zahlentafel 1 
zu entnehmen, die sich fur jeden Fali auf eine bestimmte 

Durchschnittsart beziehen.

Z a h l e n t a f e l  1.

Brennstoff

Teile 
Sauerstoff 
auf 100 Te 

stoff b

Teile 
Wasserstoff 
le Kohlen- 
ezogen

Verhaltnis
Wasserstoff

zu
Sauerstoff

H o l z .............................

Braunkohle . . . .  
Hochbituminóse Kohle 
Bituminóse Kohle . . 
Halbbituminose Kohle 

(backend) . . . .  
Anthrazit . . . . .

Aus dieser Zusamm

83,07
55,67
42,42
21,23
18,32

5,28
1,74

enstellung g

12,18
9,85
8,37
6,12
5,91

4,75
2,84

eht deutlich

6,82
5,65
5,06
3,46
3,09

1,11
0,61

hervor, daB

mit zunehrnendem geologischen Alter die Entoxydierung der 

Kohle standig fortschreitet und daB ihr Sauerstoffgehalt gegen- 
iiber den jiingern Brennstoffen stark zuriicktritt. Die Zahlen 

lassen ferner erkennen, dafi sich der Sauerstoffgehalt der 

backenden Kohlen gegenuber den nicht backenden ganz er- 

heblich verringert.

Der verfiigbare Sauerstoff der Kohle zeigt das Bestreben, 

sich mit dem Wasserstoff und dem Kohlenstoff der Bitumenteile 
zu verbinden, wobei die letztern e in e r  Umwandlungunterliegen 

und ihre Fahigkeit, Zementierungsmasse zu bilden, ganz oder 

teilweise einbiifien. Die Affinitat des Sauerstoffs, d. h. sein 

Bestreben, in der bezeichneten Weise Verbindungen einzugehen, 
erhóht sich mit steigender Temperatur der Beschickung, so dafi 

der Einflufi des Sauerstoffs, wenn die Bedingungen zu einer 

Bildung von Zementierungsmasse gegeben sind, in chemischer 

Beziehung sehr stark in Erscheinung tritt. Einem allen An- 
forderungen entsprechenden Verkokungsverfahren mufi daher 

auch die Wirkung eigen sein, die schadlichen Sauerstoff- 

verbindungen so schnell wie móglich aus dem Bereich der 

Verkokungszonen zu fuhren.
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Da der init den Bitumenanteilen nicht gebundene Sauer- 

stoff ais solcher mit den abzielienden Destillationsgasen aus 

der Ofenkammer entweicht, muB also der Sauerstoff aus der 

Kohle entfernt werden, ehe er Gelegenheit gehabt hat, mit 

den Zementbildnern der Kohlenmasse schadliche Verbindungen 
eitizugehen. Bei den sogenannten backenden Kohlen tritt der 

EinfluB des Sauerstoffs weniger in Erscheinung, nicht nur, 

weil er an sich in geringerer Menge vorhanden ist, sondern 

besonders auch, weil im Verhaltnis zur festen Kohlenmetige 

iibergenug Zementierungsmasse zur Herbeifuhrung einer voll- 

kommenen Bindung gebildet wird. >

Der Sauerstoff hat naturlich eine starkę Affinitat zu dem 

in der Kohle enthaltenen Wasserstoff, so daB sein ungiinstiger 
EinfluB auf die harzigen Kohlenteilchen in gewissem Grade, 

aufgehoben wird, und zwar in desto hóherm MaBe, je mehr 

verfiigbarer Wasserstoff vorhandcn ist, um sich mit dem Sauer

stoff zu Wasser zu binden, das ais Dampf die Ofenkammer mit 

den Destillationsgasen verlaBt. Damit man also die Wirkung 

des Sauerstoffs auf die Backfahigkeit einer Kohle von vom- 

herein zu beurteilen vermag, muB man den proportionalen 
Gehalt an Wasserstoff kennen, da sich hieraus ersehen laBt, 

wieviel Sauerstoff nach der Bindung zu Wasser noch verbleibt, 

der seine schadlichen Wirkungen bei der Destillation ausiiben 

kann. Ais Wasser gebundener Wasserstoff und Sauerstoff 

kommen fiir diese Betrachtung nicht in Frage, da die schad

liche Wirkung des Sauerstoffs erst zwischen 600 und 750° 

einsetzt, einer Temperatur also, bei der das in der Kohle ent- 

haltene Wasser restlos verdampft ist.

Um den EinfluB des Verhaltnisses an verfiigbarem Wasser

stoff zu verfiigbarem Sauerstoff auf die Backfahigkeit der Kohle 

zu kennzeichnen, hat Roberts in zwei umfangreichen Tafeln 

die Kohlen der bekanntesten Grubenfelder Amerikas, und 

zwar 15 ais backend und 23 ais nicht backend geltende Kohlen, 

auf Grund des Wasserstoff-Sauerstoff-Verhaltnisses zusammen- 
gestellt und mit Namen aufgefiihrt. Fur den vorliegenden 

Bericht sind nur die Durchschnittswerte beider Tafeln er- 

rechnet und in der Zahlentafel 2 zusammengestellt worden.

Z a h l e n t a f e l  2.

Oesamt-
wasser-

stoff

Gesanit-
sauer-
siolf

Verfugbarer 
Wasser- Sauer

stoff stoff

Verh21tnis 
Wasserstoff 
zu Sauerstoff

oto % % %

Backende
Kohlen (15) . . 

Nicht backende
4,92 7,41 4,77 6,20 78,04

Kohlen (23) . . 4,91 12,66 4,37 8,55 51,63

In den ais backend geltenden Kohlen bleibt der Gesamt- 

sauerstoffgehalt unter 10°/0, wahrend er bei den nicht backenden 
dariiber hinausgeht. Damit ist die fiir die bisherigen Ver- 

kokungsverfahren giiltige Klassengrenze gekennzeichnet, die 
Roberts ais fiir seinen Ofen nicht geltend erklart, fiir den er 

Anspruch darauf erhebt, die ungiinstigen Einfliisse des ver- 
fugbaren Sauerstoffs aussclialten zu konnen.

Der in der Kohle vorhandene verfijgbare Wasserstoff, 
abziiglich des ais Wasser gebundenen, muB zu seiner Ver- 

bindung mit dem Sauerstoff dienen, um dessen ungiinstige 

Einwirkung auf die Zementbildner im Bitumen der Kohle aus- 

zuschalten. Daraus erklart sich die Wichtigkeit des Wasser- 

stoff-Sauerstoff-Verhaltnisses. Wenn es 58% ubersteigt, ist in 
jedem Fali geniigend verfiigbarer Wasserstoff vorhanden, um 

eine der Koksbildung hinderliche Sauerstoffmenge zu binden. 

Bleibt das Verhaltnis jedoch unter 58%, so fehlt es an Wasser

stoff fiir den genannten Zweck, so daB eine solche Kohle 

allgemein ais nicht backend angesprochen wird. Das allgemeine 

Verhaltnis zwischen Gesamtwasserstoff und Gesamtsauerstoff 

der Kolile ist ebenfalls von ihrem geologischen Alter abhiingig. 

Um dies zu veranschaulichen, sind in die Zahlentafel 1 die

beiden letzten Zahlenreihen aufgenommen worden, die den 

Wasserstoffgehalt und die Werte angeben, die das Vielfache des 

Wasserstoffs im Verhaltnis zum Sauerstoffgehalt ausdriicken.

T e m p e r a t u r e i n f l i i s s e  be i  d e r  V e r k o k u n g.

Die Unfahigkeit mancher Kohlen, sich in der Hitze zu 

Koks zu binden, kann, abgesehen von einer Oxydation der 

zementierenden Kohlenwasserstoffe, zum Teil auf den Umstand 

zuiikkgefiihrt werden, daB unter dem EinfluB der Temperatur 

Kohlenwasserstoffe ausgetrieben werden, die sonst ais Aus- 

gangsstoff zur Bildung von Zementierungsmasse gedient hatten. 

Dieses Verhalten der Kohlenwasserstoffe ist aber durch die 
Art der Anwendung bestimmterTemperaturen und Verkokungs- 

geschwindigkeiten beeinfluBbar, wie Roberts iiberhaupt die 

ganzen Verkoktmgsvorgange nicht ais nebeneinander herlaufend 
und voneinauder abhangig, sondern ais Einzelerscheinungen 

und daher jede fiir sich beeinfluBbar auffaBt. Fiir die zur 

Bildung von Zementierungsmasse dienenden Kohlenwasser

stoffe besteht also bei der Destillation einer ais nicht backend 

geltenden Kohle eine doppelte Gefahr, und zwar, daB sie 1. 

durch den iiberschussigen Sauerstoff oxydiert werden und 

dann unfahig sind, Zementierungsmasse und mithin Koks zu 
bilden, und 2. durch allmahliche Einwirkung von Temperaturen 

verfliichtigt werden und die Retorte in Dampfform verlassen, 

mithin auch in diesem Falle keine Zementierungsmasse und 

keinen Koks bilden konnen. Dieser Umstand laBt sich nur 
so bekampfen, daB man die Destillationstemperaturen mit sehr 

groBer Geschwindigkeit auf die Beschickung iibertragt, um 

eine schnelle Zersetzung des Bitumens herbeizufiihren, ehe eine 

Verfluchtigung der Kohlenwasserstoffe eintreten kann.

Die Umwandlung der nicht oxydierten Harzbestandteile 

in Zementierungsmasse beruht auf einer Zersetzung unter 

Abspaltung von Wasserstoff und gleichzeitigem Niederschlag 

von Kohlenstoff bei anschlieBender Bildung von besondern, 
ais Zementierungsmasse bezeichneten Kohlenwasserstoffen 

einer hóhern Reihe mit einem geringern Wasserstoffanteil. 

Die Temperaturspanne, bei der iri der Koksofenbeschickung 

Wasserstoff aus den Kohlenwasserstoffen abgespaltet wird, 

ist sehr groB, jedoch sind die Verhaltnisse bei einer zwischen 

600 und 750° liegenden Temperatur am giinstigsten, weshalb 

diese ais die fur die Verkokung kritische Temperatur be- 

zeichnet werden kann. Bringt man die Beschickung mit 

geringer Oeschwindigkeit auf diese kritische Temperatur, um 
eine Abspaltung von Wasserstoff sowie einen Niederschlag von 

festem Kohlenstoff und damit die Bildung von Zementierungs

masse herbeizufiihren, so wird der gróBere Teil der Kohlen- 

wasserstoffe ungenntzt fiir die Koksbildung verdampft und 

diese kann iiberhaupt nicht eintreten. Grundbedingung fiir 

die Verkokung nicht backender Kohlen ist daher eine móglichst 

schnelle Erwarmung auf 600 - 750°, damit eine Zersetzung 
der harzigen Kohlenbestandteile erfolgt, ehe eineVerfliichtigung 

eintreten kann. Bei den ausgesprochen backenden Kohlen 

ist ein solcher Reichtum an Zementbildnern vorhanden, daB 

die Kohle auch nach Verfluchtigung eines groBen Teils der 

Kohlenwasserstoffe noch vollstandig zu Koks gebunden wird.

Die Bildung von Koks aus Kohlen, die nicht ais backend 

gelten, wie auch die Verbesserung des Koks aus schlecht 

backenden Kohlen kann durch eine reichlichere Anlagerung 

von Zementierungsmasse gunstig beeinfluBt werden, dereń 

Bildung auf chemische Einfliisse zuruckzufiihren ist. In den 
heute fiir die Huttenkoksherstellung allgemein verwendeten 

Koksófen wird die Warnie durch die beiden Seitenwande der 

Ofenkammern quer durch die Beschickung geleitet, so dali 

die den Wanden am nachsten liegenden Beschickungszoneu 

zuerst der Destillation unterliegen. Die dabei entwickelten 

Gase und Dampfe nehmen ihren Weg nach der Mitte der 

Beschickung hin und durchdringen dabei die im Yerhaltnis
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noch kiihlen Beschickungszonen. Infolgedcssen werden, die 

Dampfe durch Zonen gedrangt, dereń Temperatur unter ihrem 

Taupunkt liegt, wobei in diesen Beschickungszonen eine 

Kondensation mit gleichzeitigem Niederschlag teeriger Be- 

standteile eintritt. Bei weiterm Vordringen der Warme eifolgt 

eine erneute Verfliichtigung der Konciensate und durch diese 

sich mehrmals wiederholenden Vorgange eine Konzentration 

der Kohlenwasserstoffe bei gieichzeitiger Verdichtung der 

gebildeten Zementierungsstoffe innerhalb der Verkokungsnaht, 
j und zwar an ihrer der Kohlenzone zugekehrten Seite. Dieser 

Vorgang ist fiir die Verkokung der ais nicht backend geltenden 
Kohlen auBerordentlich wichtig. Wenn die Warmedurchfuhrung 

zu langsam vor sich geht, werden auch die Bitumenteile nur 

; langsam zersetzt oder in ihrem Urzustande langsam verfluehtigt, 

bei schnellem Durchdringen tritt jedoch die fiir die Koks- 

bildung unerlaBliche Kondensation und Konzentration der 

Kohlenwasserstoffe ein. Da die ais Verkokung bezeichnete 
Destillation der Kohle im Koksofen von beiden Seiten der 

Kaminer aus nach der Mitte hin verlauft und die eben 

geschilderten Vorgange sich standig wiederholen, kann man 

die zur Koksbildung fiihrenden Vorgange auch ais Verkokungs- 

welle bezeichnen, die bei sogenannter Backkohle von den Seiten 

nach der Mitte dringt und die Beschickung zwingt, sich in 

. Koks zu verwandeln, bei den ais nicht backend geltenden 
Kohlen jedoch nur dann dieselbe Wirkung hervorbringt, wenn 

i ihr Vordringen mit genugender Geschwindigkeit erfolgt, um 
die Bitumenteile der Kohle noch vor ihrer Verfliichtigung oder 

Oxydation zu erfassen und sie zum Teil zur Ablagerung von 

Zeinentierungsmasse zu zwingen.

Bei der Verkokung sonst nicht backender Kohle im Roberts- 
ofen ist wiederholt festgestellt worden, daB die Ausbcuten an 

gasfórmigem Wasserstoff in Verbindung mit der an festeni 

Kohlenstoff im Koks hóher waren, ais sich auf Grund der 

chemischen Zusammensetzung der Kohle voraussetzen lieB. 

Die hóhere Ausbeute an Wasserstoff IaBt sich dabei auf eine 
im Verhaltnis zu den ublichen Verkokungsvcrfahren weiter- 

gehende Zersetzung von Kohlenbestandleilen, besonders von 

Kohlenwasserstoffen, zuruckfuhren, wobei ebenfalls ein gróBerer 

Anteil an festeni Kohlenstoff in Freiheit gesetzt und auf dem 

Koksgefuge niedergeschlagen wird, dessen anteilmaBig hóherer 

Gehalt an festem Kohlenstoff sich dadurch erkliirt.

Um Kohlen, die bisher ais nicht backend galten, zu ver- 
koken, d. h. um die oben genannten zur Bindung der Kohlen- 

teilchen erforderlichen Bedingungen herbeizufuhreii, ist weniger 
eine bestimmte Temperatur erforderlich. Dagegen kommt es 

auf die Geschwindigkeit der Warmedurchdringung wie auch auf 

die Warmemenge an sich an, die der Beschickung, auf einen 

bestimmten Zeitraum und eine bestimmte Raummenge an Kohle 

bezogen, zugefiihrt wird. Die Geschwindigkeit, mit der die 

Warme die Beschickung durchdringt, hangt natiirlich von der 

Hóhe der angewandten Temperatur ab, denn der zu uber- 

windende Temperaturwiderstand erfordert dafiir eine gewisse 
Temperaturhóhe, die jedoch in diesetn Falle von geringerer 

Bedeutung gegeniiber der Durchdringungsgeschwindigkeit der 

Warme von den Seiten des Ofens bis zu seiner Mitte ist. Der 

Ręiberts-Ofen soli in seiner besondern Bauweise der Ofenwande 
diesem Umstand in erster Linie Rechnung tragen, und Roberts 

behauptet, daB in den in ublicher Weise gebauten Koksofen 

die Móglichkeit, eine schnelle Warmewanderung durch die Be

schickung herbeizufiihren, trotz Anwendung sehr hoher Tempc- 
raturen nicht immer besteht.

Zum Bau der Kammerwande und Heizziige koinmen bei 

den amerikanischen Koksofen aitsschlieBIich Silikasteine zur 

Anwendung, dereń Erweichungspunkt bei etwa 1750° liegt. 

Zur Verhiitung von Beschadigungen der Ófen ist es empfehlens- 

wert, sich bei der Beheizung dem Erweichungspunkt der Steine 

nicht zu sehr zu nahern und die Heizzugtemperatur 1500° nicht 

iibersteigen zu lassen. Erfahrungen mit Koksofen der iiblichen

Bauart haben bewiesen, daBselbst bei Temperaturen von 1650° 
die Warmedurchdringung nicht schnell genug war, um eine 

Verkokung nicht backender Kohle herbeizufiihren. Daraus 

geht hervor, daB die Warrnedurchdringungsgeschwindigkeit 

nicht von der Hóhe der angewandten Temperatur allein abhangt. 

Ais weitere Bedingung kommt die Absorptions- und Warme- 
leitfahigkeit der zum Bau der Wandę verwandten Steine hinzu, 

durch die hindurch die bei der Heizgasverbrennung entwickelte 

Warme auf die Beschickung iibertragen wird. Bemerkt sei 

hier, daB es nicht erforderlich ist, in der Beschickung selbst 

hohe Temperaturen zu erzielen, da sich erwiesenermaBen jedes 
Kohlenteilchen bei einer 1000° oder weniger betragenden 

Temperatur verkoken IaBt. Um die Haltbarkeit der Koksófen 

und ihre Lebensdauer zu erhóhen, ist es natiirlich erwiinscht, 

mit móglichst geringen Temperaturen auszukommen, und so 

will Roberts in den Heizwanden seiner Ófen eine Temperatur 

von 1000° nicht iiberschreiten.
Wahrend die Warme von beiden Seiten durch die Be

schickung nach der Ofenmitte dringt, ist sie gezwungen, eine 

bis zum Ende der Garungszeit an Dicke standig zunehmende, 
aus Koks, Kohle und dem Zwischenzustand beider bestehende 

Schicht zu durchdringen, die ais ein sehr schlechier Warme- 

leiter angesprochen werden muB/ Zur Erzielung einer schnellen 
Warmedurchdringung der Beschickung bis zur Ofenmitte macht 

sich deshalb das Bestreben geltend, bei der Verkpkung schlecht 
oder nicht backender Kohlen verhaltnisinaBig sehr schmale 

Ofenkammern zu vcrwenden; dadurch verringert sich jedoch 

der Rauminhalt des Ofens, was ais Nachteil in Kauf genomuien 

werden mufl. Der Rauminhalt des Koksofens IaBt sich daher 

bei gegebener Kammerbreite nur durch gróBere AusmaBe in 

der Hóhe und Lange steigern. Auch dies ist aber nur in be- 

schranktem Umfange móglich, da sich die gleichniaBige Be
heizung mit zunehmender Hóhe immer schwieriger gestaltet, 

ganz besonders, wenn die Heizwande, wie beim Roberts-Ofen, 

von oben nach unten beheizt werden. Die Ofenlange wird 

durch den gróflern Reibungswiderstand des Koks beim Aus- 

driicken begrenzt, wobei gleichzeitig auch eine gróBere Be- 
anspruchung der Kammerwande durćh Seitendruck in Betracht 

zu ziehen ist.
Die oben besprochenen Vorgange einer zersetzenden 

Destillation mit nachfolgender Kondensation und erneuter 

Destillation der Kohlenwasserstoffe in der Ofenbeschickung 

lasseu sich in sehr schmalen Retorten am leichtesten herbei- 

fuhren, in denen sich also die Koksbildung am gunstigsten 

gestaltet. Gerade diese Vorgange schaffen auch die fiir die 

naturgemaB in der Mitte der Beschickung langsamere Warme

durchdringung einen gewissen Ausgleich, wahrend sie bei 

breiten Ófen dazu nicht ausreichen.
Die Fahigkeit, die Verkokungsvorgangc fortlaufend yon 

beiden Seiten bis zur Ofenmitte zu unterhalten, wird noch 

dadurch unterstutzt, daB bei der zersetzenden Destillation der 

Kohle die Bildung einer Reihe von Verbindungen exotherm 
und die einer andern endotherm verlauft. Zu den erstern sind 

Kohlendioxyd, Kohlenoxyd, Methan, Wasser und Ammoniak 

zu zahlen, bei dereń Bildung betrachtliche Warmemengen in 

Freiheit gesetzt werden. GroBe Warmemengen werden bei 

der Bildung von Benzol, Athylen, Schwefelkohlenstoff, Zyan 
und Teerdiimpfen absorbiert, wobei die bei der Entstehung 

der erstgenannten Verbindungsreihe Frei werdende Warme 
nicht ausreicht, um den Warmebedarf der letztgenannten zu 

decken; so daB ein zusatzlicher Warmebedarf fiir das Zustande- 
kommender chemischen Reaktionen verbleibt, der durch Warme- 

zufuhr von derOfenbeheizungzu decken ist. Versuchsergebnisse 

haben gezeigl, daB zwischen 600 und 750° bei allen Kohlen- 

arten nur exothernie Verbindungen entstehen. Da nun in 
dieser Teruperaturspanne, wie schon vorher angefiihrt wurde, 

die Zeinentierungsmasse gebildet wird, macht sich durch die 

bei den chemischen Reaktionen frei werdende Warme ein zu-
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satzlich giinstiger EinfluB geltend, den man ausnutzen kann, 

wenn es gelingt, die Temperatur der Beschickung moglichst 

schnell auf den kritischen Punkt zu bringen.

Die durch die Verbrennung des Heizgases in den Ziigen 

der Ófen erzeugte Warnie mufi die Wandsteine durchdringen, 

damit sie auf die Beschickung ubertragen werden kann, wobei 

n der Mauerwerksmasse eine gewisse Warmemenge auf- 

gespeichert ist, so dafi diese in gewissem Mafie ais Ausgleich 

bei Temperaturschwankungen dient. Roberts halt die in den 

ausnahmsweise schweren Retortenwanden seines Koksofens 

aufgespeicherte groBe Warmemenge fur einen der wichtigsten 

Umstande, um dafin schlecht oder nicht backende Kohle ver- 

koken zu kónnen. Da solche Kohle, wie schon wiederholt 

erwahnt wurde, sehr schnell von der Warme durchdrungen 
werden muB, darf beim Einfiillen der Beschickung keine merk- 

liche Abkuhlung des Mauerwerkes eihtreten, die erst durch 

Warmeerzeugung bei der Verbrennung der Heizgase ergiinzt 

werden muBte und daher zu viel Zeit in Anspruch, nehmen 
wiirde, vielmehr muB eine geniigende Warmemenge vom

Japans Eisen-
Einem in der englischen Fachzeitschrift *The Iron and Coal 

Trades Review erschienenen Aufsatz von H . C . Hu g g i n s  ent- 

nehmen wir die nachstehenden Ausfuhrungen.

Trotz der Ausdehnung und der technischen Fortschritte 

der japanischen Eisen- und Stahlindustrie in den letzten 20 

Jahren bleibt Japan fiir seine Versorgung mit Eisen und Stahl 

zum uberwiegenden Teil auf das Ausland angewiesen. Das 

hat seinen Hauptgrund in dent Mangel an heimischen Erzlager- 

statten, die den Eisenwerken, dereń Leistungsfahigkeit an sich 

groB genug ist, den gesamten Bedarf des Landes an Eisen 

und Stahl zu decken, das erforderliche Eisenerz zu liefern ver- 

mochten. Die zur Verhiittung geeigneten Vorrate Japans an 

Eisenerz belaufen sich nach Schatzungen vom Jahre 1909 auf 

nur 60 Mili, t; dazu kommen noch in der japanischen Kolonie 

Korea sichtbare Vorrate von schatzungsweise 30 Mili. t. Das 

koreanische Eisenerz ist aber noch minderwertiger ais das 

japanische. Daneben wird die Entwicklung der Eisenindustrie 

in starkem MaBe durch die sich immer mehr verschlechternde 

Kohlenversorgung beeintrachtigt. Die Hauptkohlenfelder des 

Landes weisen bereits Zeichen der Erschópfung auf. Die Kohlen- 

frage ist derart dringend geworden, daB das Handels- und 

Ackerbauministerium einen Oesetzentwurf ausgearbeitet hat,der

1,6 Mili. £ fur die vollstandige elektrische Ausgestaltung der staat- 
lichen Stahlwerke zu Yawata, Kyushu, die 75 0/0 der derzeitigen 

Roheisen- und Stahlerzeugung des Landes liefern, vorsieht. Ein 

weiteres Hemmnis fiir die industrielle Erzeugung sind die groBen 

Entfernungen der Eisengewinnungs-vonden Verbrauchsstatten. 

So sind die Yawata-Stahlwerke 500 Meilen von Osaka, dem 

nachsten in Frage kommenden Markt, entfernt. Das Haupt- 

absatzgebiet fur Eisen- und Stahlerzeugnisse, Tokio, liegt 600 

Meilen von den Stahlwerken in Hokkaido ab. Die durch die 

groBen Entfernungen entstehenden hohen Beforderungskosten 
wirken natiirlich verteuernd auf die Enderzeugnisse ein. Nur 

vier Werke, Kamaishi, Ninita, Sennin und Kuriki, verhiitten 

einheimisches Erz, alle iibrigen sind fur ihre Erzversorgung auf 
China, die Mandschurei und Korea angewiesen

Die Erzeugung an Eisen und Stahl bleibt, wie die folgende, 

nach Angaben des japanischen Handels- und Ackerbau- 

ministeriums zusainmengestellte Zahlentafel ersehen laBt, weit 

hinter dem Bedarf des Landes an diesen Erzeugnissen zuriick.

Zu dem Roheisenverbrauch des Jahres 1921 in Hóhe von 
758 000 t trug die Eigenerzeugung nur 484 0001 oder 64 % bei, 

zu dem Stahlverbrauch, der sich im gleichen Jahre auf 1,11 Mili. t 

belief, sogar nur 558000 t oder 50 °/o- Die niedrigste Anteilziffer

Wandmauerwerk selbst absorbiert worden sein, die den augen-; 
blicklichen Ausgleich zu schaffen hat.

Hervorgehohen zu werden verdient noch, daB Roberts 

fiir die die Kohle beriihrenden, aus Silikabindern erbauten 

Kamnierseitenwande ein Gewicht einsetzt, das etwa dem

3,8 fachen des Kohlengewichts der Beschickung entspricht, 

wobei je nach der spezifischen Warme des feuerfesten Gutes, 

die fur Silikatsteine zu 0,20 eingesetzt ist, eine entsprechende 

Anderung dieser Gewichtsverhaltnisse eintreten muB. Die Breite 

der Ofenkammern betragt beim Roberts-Ofen 305 — 380 mm, 

und auf 1 qm beheizter Retortenflache kommen 141-146 kg 
Kohle, entsprechend 59 — 63 kg je qm beheizter Wandflache. 

Die in den Wanden beheizte Flachę soli etwa das 2,25- bis 

2,50 Fache der beheizten Retortenflache betragen, damit eine 

gute Warmespeicherung im Ofenmauerwerk erzielt wird.

Nach diesen Gesichtspunkten ist der Roberts-Ofen ent- 

worfen und gebaut worden. Die der Verkokung zugrunde- 

liegenden Temperaturverhaltnisse der Beschickung sollen hier 

demnachst besonders erórtert werden. (SchluB f.)

Stahlindustrie.
Zah l en t a f e l  1. Entwicklung der Roheisen-und Stahlindustrie 

Japans 1914 und 1917 — 1921.

Jahr
Erzeu-
gung

t

Einfuhr

t

Erzeu
gung -1 
Einfuhr 

t

Aus
fuhr

t

Ver-
brauch

t

DurchEigen-
erzeugung
gedeckter
Verbrauch

°/o

R o h e i s e n

1914 299 461 172 134 471 595 1 388 470 207 64
1917 462 792 235 082 697 874 3 322 694 552 67
1918 606 428 267 741 874 169 1 146 873 023 69
1919 612 609 352151 964 760 1 894 962 866 64
1920 529 875 390 298 920 173 2 201 917 972 58
1921 483 521 276 284 759805 2 201* 757 604 64

St a h l

1914 282 516 408 467 690983 29 622 661 361 43
1917 513 445 673 210 1 186 655 51 735 1 134 920 45
1918 539 637 650 780 1 190 417 61 007 1 129 410 48
1919 552 601 725 244 1 277 845 105 240 1 172 605 47
1920 537 461 1 039 452 I 576 913 70 761 1 506 152 36
1921 557 800 636 801 1 194 601 85 218 1 109 383 50

1 Weil Angaben noch nicht vorhanden, Yorjahrsziffer ^wiederholt.

weist das Jahr 1920 auf, in dem nur 58 % des Roheisens und 36 % 
des Stahlverbrauchs aus der heimischen Erzeugung stammten.

Das Bezugsland fiir Stahl war vor dem Kriege GroB
britannien, an zweiter Stelle stand Deutschland und erst an 

dritter kamen dieVer.Staaten. Wahrend des Krieges riickten diese 

an die erste Stelle, 1918 kam fast die gesamte Stahleinfuhr von 

dort; zurzeit liefert die amerikanische Union rd. zwei Drittel 

der eingefiihrten Stahlmenge; diese Stellung diirfte von ihr 

auch in den nachsten Jahren behauptet werden.

Im Laufe ihrer Entwicklung hat sich die japanische Eisen- 

und Stahlindustrie, mit Ausnahme der Kriegszeit, stets in einer 

sehr schwierigen, fast unhaltbaren Lage befunden. Die ersten 
Eisenwerke waren Eigentum des Staates und verhiochten sich 

schon nach kurzer Zeit nicht zu halten. Daraufhin wurden sie 

in Privatgesellschaften umgewandelt, aber auch ais solche hatten 

sie nicht mehr Erfolg aufzuweisen. im Jahre 1896 erfolgte die 

Griindung derstaatlichen Stahlwerke Yawata, die 1-901 in Betrieb 

genommen wurden. Diese Werke waren fiir das Land wahrend 

des russisch-japanischen Krieges von ungeheurer Bedeutung. 

In dieser Zeit entstand eine ganze Reihe neuer Unter- 

nehmungen,. die sich besonders mit der Anfertigung von 

Waffen und dem Bau von Schiffen befassen. Alle diese Neu-
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grtindungen, mit einer Ansnahme, waren nicht sehr ausgedelmt; 

sie besaSen keine Walzwerke und dienten lediglich der Be- 

friedigung des durch den Krieg gesteigerten Tagesbedarfs.

Der europaische Krieg mit seinen Ausfuhrverboten fiir Stahl 

veranlaBte die japanische Industrie, ihre Roheisen- und Stahl- 

gewinnung betrachtlich zu steigern. Infolge der hohen Preise 

fur Stahlerzeugnisse muBten starkę Kapitalerhóhungen (mehr 
ais 50 Mili. £) vorgenommen werden; die bestehenden Werke 

wurden hastig weiter ausgebaut und neue Unternehmen ge- 

grundet, um die durch den Krieggeschaffenegunstige Geschafts- 

lage auszunutzen. Die Zahl der in der Eisen- und Stahlindustrie 

Beschaftigten stellte sich in dieser Zeit auf mehr ais 500000 Mann. 

Mit der Beendigung des Weltkrieges trat jedoch der unaus- 

bleibliche Riickschlag ein. Viele kleine Oesellschaften schlossen 

sofort ihren Betrieb, wahrend eine Reihe von neuen Unternehmen 

noch im Aufbau begriffen war. Die im Winter 1919 tlnd 

Friihjahr 1920 getatigten umfangreichen Einkaufe in Eisen und 

Stahl trugen in erheblichem MaBe zu der im April 1920 ein- 

tretenden Panik bei. Die angesammelten groBen Vorrate fuhrten 

einen Tiefstand der Preise herbei und veranlaBten die Werke, 

ihre Erzeugung ganz betrachtlich einzuschranken. Die Lage 

wurde noch durch den BeschluB der Washingtoner Konferenz, 

die Riistungen zu vermindern, verschlimmert, denn dadurch 

sank die Absatzmóglichkeit der japanischen Eisenindustrie 

noch weiter. Am starksten wurden hiervon die Roheisen 

erzeugenden Werke betroffen; Ende 1921 waren in Japan (ein- 

schlieBlich dem unter japanischem EinfluB stehenden Korea und 

derMandschurei) von 19Hochófen mit einem Fassungsvermógen 
von je iiber 100 t nur 10, von 23 Ófen unter 100 t nur ein Ofen in 

Betrieb. In der Stahlindustrie war die Lage nicht ganz so 

sch li mm. Die japanische Flotte griff den Stahlwerken durch 

Erteilung von Auftragen bis zur Grenze der Móglichkeit unter 

die Arme. Von dem durch die Riistungseinschrankungen 
erhaltenen Schlag konnten sie sich aber bis heute noch nicht 

erholen. Von 13 fiihrenden Eisen- und Stahlgesellschaften 

arbeiteten in der ersten Halfte 1921 sechs mit Verlust; 1922 

ergab sich dasselbe Bild. Das Aktienkapital dieser Oesellschaften 

belauft sich auf 15,47M ili.£, ihre Obligationsschuld auf 10Mili.£.

Nach dem letzten im November 1922 veróffentlichten Bericht 

des japanischen Handels- und Ackerbauministeriums ergeben 

sich fiir die Leistungsmóglichkeit der Hochófen und Stahlwerke 
im Jahre 1921 folgende Zahlen:

Z a h l e n t a f e l  2. Leistungsmóglichkeit der japanischen, 

koreanischen und mandschurischen Eisen- und Stahlindustrie.

t

Roheisen insges..................... 1 412 000
davon auf Staatswerken . . 400000 =  28%

Primtwerken . . / 012000 =  72%
Rohstahl insges...................... . 1 783 000

davon auf Staatswerken . . 750000 =  42%
Privatwerken . 1033 000 «= 58 %

Handelsstahl......................... 787 750

B le c h e ................................... 396 000
S c h ie n e n .............................. 90 000

D r a h t ................................... 114 500

R o h re n ................................... 61 000

Es ist von Interesse, hiermit die wirklichen Erzeugungs- 

ziffern zu vergleichen, die fur die Jahre 1920, 1921, und die erste 

Halfte von 1922 in der Zahlentafel 3 zusammengestellt sind.

Daraus ergibt sich, daB die Leistungsmóglichkeit der Hoch

ófen nur zu 47 %, die der Stahlwerke nur zu 40 °/0 ausgenutzt 

wurde. 61 °/0 der Gesamtroheisenerzeugung und 54 °/„ der 

Gesamtstahlerzeugung stammten aus Staatswerken. Mehr ais 

70% der Privatvverke liegen infolge der schlechten Bedingungen, 

unter denen sie zu arbeiten haben, still.

Z a h l e n t a f e l  3. Wirkliche Roheisen- und Stahlerzeugung 
Japans, Koreas und der Mandschurei 1920, 1921 und 

im 1. Halbjahr 1922.

1920 1921
1. Halbjahr 

1922

t t t

Roheisen:

Mandschurei . . . .

529 875 
84 118 

116 037.

483 521 
83 010 
93 951

} 346 062

zus. 730 030 660 482 .
Walzstahl:

Schmiedestahl....................
G u B s ta h l .........................
Sonderstahl.........................

456 160 
26 419 
48 804 
29 687 
2810

479 783 
30 026 
35 902 
30143 
11 972

j  292 689

13 769 
19 746 

326

ZUS. 563 880 587 826 326 530

Uber die Entwicklung der s t a a t l i c h en  Eisen- und 

Stahlwerke werden im folgenden nach der gleichen Zeitschrift 

noch Einzelheiten geboten.

Die Notwendigkeit, eine eigene Eisen- und Stahlindustrie 

zu schaffen, veranlaBte die japanische Regierung, im Jahre 
1891 an die Volksvertretung mit einem Gesetzentwurf heran- 

zutreten, der die Errichtung von Staatswerken vorsah. Wegen 

des Fehlens ausreichender Unterlagen iiber die Eisenerzvor- 

kommen des Landes lehnte die Volksvertretung den Vorschlag 

der Regierung ab, genehmigte aber die Einsetzung eines Aus- 

sclnisses, der mit der Feststellung und Untersuchung der 

Eisenerzlagerstatten betraut wurde. Der Ausbruch des chine- 

sisch-japanischen Krieges trug wesentlich zu dem BeschluB 

der Volksvertretung im Jahre 1S95 bei, der Errichtung eines 

Stahlwerks mit einer Leistungsfahigkeit yon 900001 in Yawata, 
Kyushu, zuzustimmen. Zu diesem Zweck wurden 410000 £ 

ausgeworten. Nach kurzer Zeit stellte sich jedoch heraus, 

daB diese Summę bei weitem nicht genugte; daraufhin wurden 

weitere 1,5S Mili. £ bewilligt. Der erste Hochofen wurde 

am 5. Febr. 1901 fertiggestellt und die Roheisenerzeugung 

im Mai desselben Jahres aufgenommen. Die neuen Werke 

hatten zunachst noch mit vielen Schwierigkeiten zu kampfen. 

Der durch den russisch-japanischen Krieg aufs hóchste ge- 

steigerte Bedarf des Landes an Eisen und Stahl veranlaBte 

die Volksvertretung, weitere 470 000 £ zum Ausbau der Anlagen 

bereitzustellen. Wahrend dieses Krieges gingen die Auftrage 

auf Lieferung von Eisen- und Stahlerzeugnissen derart reichlich 

ein, daB die Werke nicht in der Lage waren, diese voll aus- 

zufiihren. Die starkę Nachfrage hielt auch nach dem russisch- 
japanischen Krieg an, und die Regierung beschloB eine Er- 

weiterung der Werke auf 1800001 Leistungsfahigkeit; die 
Bewilligung derhierzuerforderlichen erstenRate von 10S8000£ 

erfolgte 1906. Die Neubauten wurden sofort in Angriff 

genommen und 1909 vollendet. Da sich die Nachfrage nach 

Eisen und Stahl noch verstarkte, entschloB man sich, 

die Anlagen auf eine Leistungsfahigkeit von 3500001 zu bringen, 

was einen Betrag von 1,24 Mili. £ erforderte; ais Bauzeit 

wurden 5 Jahre in Aussicht genommen. Spater bewilligte 

die Regierung noch 376 000 £ zum Bau einer Benzolaniage 

und eines zweiten Blechwalzwerks.
Vor Beginn des europaischen Krieges stellte sich der 

Eisen- und Stahlbedarf Japans auf 1 300000 t im jahr; diese 
Menge iiberschritt bei weitem die Leistungsfahigkeit der 

japanischen Werke. Aus diesem Grunde beschloB man, die 

Yawata-Werke auf eine Erzeugungsmóglichkeit von 650 000 t 

zu bringen. Fur die Ausfuhrung der Erweiterungsarbeiten, 

die einen Aufwand von 3,45 M ill.fi beanspruchten und 1916 

begonnen wurden, waren zunachst sechs Jahre vorgesehen.
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Durch den Krieg steigerten sich jedoch die Bediirfnisse an 

Eisen und Stahl derart, daB die Werksverwaltung bei der 

Regierung um eine Verkiirzung der Bauzeit bis zum Jahre 

1920 cinkąm. Die Steigerung der Materialkosten machte es 

unmóglich, die Arbeiten mit dem bewilligten Betrag zur 

Ausfiihrung zu bringen; hierfiir war eine Nachbewilligung 

von 1,28 Mili. £ erforderlich. Die Werksyerwaltung entschloB 

sich, auBer diesen Neubauten ein weiteres Blechwalzwerk 

mit einer Leistungsmóglichkeit von 2000 t je Woche mit einem 

Kostenaufwand von 1700000 £ zu errichten. Die yorgenom- 
menen gewaltigen VergróBerungen bedingten eine bessere 

Sicherstellung der Erzversorgung der Werke, weshalb die 

Volksvertretung 75 840 £ zum Ankauf von Erzlagerstatten 

bewilligte. Der Arbeitermangel yerzógerte in Verbindung 

mit der stockenden Materialeinfuhr aus dem Ausland die 

Fertigstellung der in Angriff genommenen Neubauten und hatte 

eine Verlangerung der Bauzeit bis zum Jahre 1922 zur Folgę. 

Das in den staatlichen Stahlwerken zu Yawata angelegte 
Kapitał belief sich bis zum Jahre 1920 auf insgesamt 10,7 Mili. £.

Abgesehen von einem geringen UberschuB im ersten 

Betriebsjahr haben die Werke zunachst mit groBen Verlusten 
gearbeitet; erst 1910 wurde ein Oewinn von 5200 £ erzielt, im 

folgenden Jahr stieg er auf 154 628 £. Fiir den Zeitraum 

1912-1917 liegen keine Angaben uber die geldlichen Ergeb
nisse vor. Den gróBten UberschuB brachte, wie die nach- 

stehenden Zahlen ersehen lassen, das jahr 1918 mit 6,25 Mili. £, 

womit die Herstellungskosten der Werke bis zu diesem Zeit- 

punkt vollstandig gedeckt wurden. Im ersten Jahr nach 

KriegsschluB ging der Ertrag der Werke auf 55200 £ zuruck; 

das Jahr 1920 weist einen Verlust von 2,75 Mili. £ auf.

Zah l en t a f e l  4. Geldliches Ergebnis der staatlichen 
Siahlwerke zu Yawata 1918—1920.

Jahr Einnahme

£

Ausgabe

£

UberschuB (-f) 
bezw. ZuschuB (—)

£

1918 11 677 330 6 111 214 + 6 254 310
1919 9 288 610 S 291 850 + 55 200
1920 6 144 090 S 892 820 , - 2 750000

Uber die Herstellung von Roheisen, Stahl und Fertig- 

erzeugnissen der Yawatawerke in den Jahren 1918-1920 
unterrichtet die Zahlentafel 5.

Z a h l e n t a f e l  5. Eisen- und Stahlerzeugung 
der staatlichen Yawatawerke 1918-1920.

Erzeugnis
1918

t

1919

t

1920

t

Roheisen .............................. 269 185 267 265 243 571
S t a h l ....................i . . , 313 550 287 253 297 369
Stahlbleche.............................. 78 086 66 099 76 622
Verzinkte Bleche.................... 2 558 1 472 1 780
Stahlbarren . . . . . . . 63 103 67 051 75 234

107 554 91 404 93 446
Schienenzubehórteile . . . 8 602 6 460 5 652
Radreifen . ......................... 4 507 4 573 5 003
A c h s e r i ................................... 1 256 2 203 2 137
Stahlblócke.............................. 10 258 20 639 8 638

293 343 179
Elektrohocliofenstahl . . . 553 249 309
sonstige Erzeugnisse . . . 7 836 i 7 332 7 014

Die nachstehende Ubersicht gibt AufschluB uber die Ver- 

vvendung der von den Yawatawerken hergestellten Erzeugnisse 

nach Menge und Wert in den Jahren 1918 — 1920.

Z a h l e n t a f e l  6. Verteilung des Absatzes der Yawatawerke 
an Eisen- und Siahlerzeugnissen.

Absatz an 1918 1919 1920

Staatsbetriebe . .
Priyate....................
Selbstverbrauch . .

133 262 
152 497 
24 608

137 644 
112 248 
18 344

160 7S1 
117 636 
15 475

ZUS. 310367 268 236 293 892

Staatsbetriebe . . 
Priyate . . . . . 
Selbstyerbrauch . .

Y en

36 690 499 
66 696 732 
2 808 982

Y en  

37 276 991 
26 466 873 
2 641 926

Yen

38117 451 
86 206403 
3 214 167

zus. 108 196 213 66 385 790 127 538 021

U M S C H  A U.
Verkundmig von Verordnungen der Reichsbehdrden (Aus- 

zug aus dem Urteil des Reichsgerichts vom 11. Mai 1922‘)-

Eine Verordnung ais Ausdruck des Staatswillens muB 

selbstverstandlich in irgendeiner Form zur offentlichen Kenntnis 

gebracht sein, da der Gesetzgeber dem Staatsbiirger nicht ein 

bestimmtes Verhalten unter Strafandrohung gebieten oder ver- 

bieten kann, wenn dieser keine Gelegenheit hat, sich iiber den 

Inhalt der Verordnung in zuverlassiger Weise zu unterrichten. 

Soli iiber die Giiltigkeit von Verordnungen die Beobachtung 
bestimmter Formen entscheiden, so muB das Gesetz insoweit 

einen klaren Ausspruch enthalten, wie er beispielsweise in 

Preufien fur die Verkiindungsformen der Polizei-Verordmmgen 

im Landesverwaltungsgesetz vom 30. Juli 1S83 erfolgt ist. Die 

Reiclisverfassung 1871 (Art. 2) enthalt ebenso wie die Reichs- 
yerfassung 1919 (Art. 70 und 71) nur die Vorschrift, daB die 

yerbindliche Kraft der Reichsgesetze* von ihrer Verkiindung 

im Reichsgesetzblatt abhiingt. Unter den Reichsgeselzen sind 
hier jedoch nicht auch Verordnungen der Reichsbehórden zu 

verstehen, da die erwahnten Vorschriften nur Reichsgesetze 

im formellen Sinn im Auge haben. Fur die Verkiindungsform 

von Verordnungen der Reichsbehórden fehlt es aber an einer be- 

sondern Bestimmung. Bei den Meinungsverschiedenheiten iiber 

die notwendige Form hat sich auch gewohnheitsrechtlich keine

> Entsch. i. Strafs. Bd. 56, S. 337.

bestimmte Ubung durchsetzen kónnen. So wiinschenswert fiir 

die Rechtssicherheit eine klare und ausdriickliche Entscheidung 

des Gesetzes daruber ware, wo der Staatsbiirger die fiir ihn ver- 

bindlichen Verordnungen zu finden hat, muB doch bei der gegen- 
wartigen Rechlslage angenommen werden, daB der Gesetzgeber 

es dem pflichtmaBigen Ermessen der verordnenden Behórde 

hat iiberlassen wollen, unter Beriicksichtigung des behandelten 

Gegenstandes und der hiernach in Betraclit kommenden Be- 

yólkerungskreise Ort und Art der Verkiindung so zu wahlen, 

daB die Móglichkeit der Kenntnisnahme von dem Inhalt der 

Verordnungen durch die Beteiligten am wirksainsten gesichert 

erscheint. Ein Zwang, alle Reichsverordnungen ausschliefilich 

im Reichsgesetzblatt zum Abdruck zu bringen, muBte z u  einer 

die Ubersicht zerstórenden und geradezu unertraglichen Uber- 

lastung des Blattes fiihren. Bei dem groBen Umfange der 

namentlich wahrend der Kriegszeit auf den verschiedensten 

wirtschaftlichen Gebieten erlassenenVerordnungen hatte sich ein 
derar(iger Zwang kaum ais durchfiihrbar erwiesen. Anderseits 

ist durch eine Veróffentlichung im Reichsanzeiger, dessen amt- 
licher Teil, wie allgemein bekannt, zu amtlichen V e ró ffe n t-  

lichungen derGerichte und Verwaltungsbehórden b e n u t z t  wird, 

dem Publikum die unbedingt zuverlassige Móglichkeit geboten, 

sich die erforderliche Rechtskenntnis zu verschaffen. Die Ver- 

óffentlichung im Reichsgesetzblatt schafft hierfur erfahrungs- 

gemaB kaum eine starkere Gewahr. Dieser Auffassung entspricht
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auch die Ubung der Reichsstellen, die, namentHch wahrend der 

Kriegszeit, nicht selten Verordnnngcn unbeanstandet lediglich 
im Reichsanzeiger veroffentlicht Iiaben.

Mit der hier entwickelten Auffassung stimmt auch die 
bisherige Rechtsprechung des Reichsgerichts iiberein. Der 

IV. Ziyilsenat hat bereits in dem Urleil voin 25.November 18971 
mit Bezug auf Art. 2 der alten Verfassung die Annahme, daB 

Reichsverordnungen hinsichtlich der Verkiindungsform den 

Reichsgesetzen im engern Sinne gleichzustellen seien, ais un- 

zutreffend abgelehnt. Dieser Ansicht ist der III. Zivilsenaf gegen

uber den dagegen erhobenen Bedenken und Angriffen in dem 

Urteil vom 26. Marz 1901 2 mit naherer Begriindung beigetreten. 

Neuerdings hat auch der IV. Strafsenat in dem Urteil vom

29. Oktober 19203 eine von dem Reichsprasidenteu auf Orund 

des Art. 48 Abs. 2 der Reichsverfassung 1919 unter Strafan- 
drohung erlassenę Verordnung fur rechtswirksam erklart, ob- 

schon sie nicht im Reichsgesetzblatt, sondern nur durch Abdruck 

in einer Tageszeitung und durch Anschlag an den óffentlichen 
Siiulen verkundet worden war. An dieser Rechtsauffassung 

ist festzuhalten.
Da hiernach weder in der Verfassung noch auch von der 

•delegierenden* Behórde eine andere Art der Verkiindung vor- 

geschrieben ist, sind die in Rede stehenden Verordnungen nicht 

deshalb ungiiltig, weil sie nur im Reichsanzeiger veróffentlicht 

worden sind.

Pflicht des Betriebsrates zur Einleitung der Neuwahl des 

Angestelltenrates eines im besetzten Gebiete gelegetien Werkes 

(BeschluB desOberbergamts Dortmund vom 8. Juni 1923,11661).

Auf Grund des Notgesetzes voin 24. Februar 1923 (RGBI.

S. 147) hat der Reichsarbeitsminister durch Verordnung 

vom 8. Marz 1923 (RGBI. S. 164) bestimnit4, daB die infolge 

Ablaufs der Wahlzeit erforderlichen Neuwahlen zu den Be- 

triebsvertretungch der im besetzten Gebiet und im Einbruchs- 

gebiet gelegenen Betriebe5 bis zum 31. Marz 1924 aufgeschoben 
werden. Dabei ist die Amtsdauer der beim Inkrafttreten der 

Verordnung im Amte befindlichen Mitglieder von Betriebs- 

vertretungen bis zur Durchfuhrung der Neuwahlen verlangert 

worden. Nach einer weitern Bestimmung daselbst konnen 
Mitglieder von Betriebsvertretungen, die ihr Amt niedergelegt 

haben, oder eine Betriebsvertretung, die insgesamt zuruck-

getreten ist, innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten der

Verordnung durch Erklarung gegenuber dem Arbeitgeber die

1 Entsch. 1. Ziviis. Bd. 40, S. 68.
a Entsch. i. Zivils. Bd. 48, S. 84,
* Entsch. i. Strafs. Bd. 50, S. 115, vgl. a. Bd. 50, S. 51 ff.
4 vgl. Oluckauf 1923, S. 299.
6 Ausgedehnt auch auf den unbesetzten Teil der Rhdnpróyinz und der 

Provinz Westfalen durch die in Nr. 70 dqs Deutschen Reichsanzeigers voiu 
23. M3rz 1923 veroffentlichte Verordnung voin 23. Marz 1923 (ROBI. S. 216), 
vgl. Oluckauf 1923, S. 368.

Amtsniederlegung oder den Rucktritt mit der Wirkung wider- 

rufen, daB sie ais nicht geschehen gelten. In Streitsachen 

liieruber sollen die nach den §§  93, 94 und 103 BRG. zu- 
standigen Stellen entscheiden.

Durch die- letztgenannte Vorschrift in Verbindung mit den 

Ausfuhrungsbestimmungen des Ministers fiir Handel und 

Gewerbe vom 8- Marz 1920 ist die Zustandigkeit des Berg- 

revierbeamten und des Oberbergamts fiir die vorliegende 

Streiligkeit begriindet.

Die Verordnung vom 8. Marz 1923 ist durch ihre Ver- 

Óffentlichung in der am 9. Marz 1923 ausgegebenen Nr. 58 

des Deutschen Reichsanzeigers am 9. Marz 1923 in Kraft ge- 

treten *. Die Mitglieder und Ersatznianner des Angestellten

rates der Zeche Z. konnten demnach ihre Amtsniederlegung 

bis zum 9. April 1923 der Zeche Z. gegenuber widerrufen. Da 

sie das nicht getan haben, ist die Amtsniederlegung nunmehr 

unwiderruflich geworden.

Es handelt sich um den Rucktritt des gesamten An- 

gestelltenratcs, der gemaB § 44 Abs. 4 BRG. eine Neuwahl 

der gleichzeitig dem Betriebsrat angehórigen Mitglieder und 

der Erganzungsmitglieder des Angestelltenrates in der bis- 

herigen Anzahl fur den Rest der Wahlzeit des Betriebsrates 

zur Folgę hat. Fiir die Zeche Z. muB demgemafi ein neuer 

Angestelltenrat gewahlt werden, dessen Mitglieder sofort in 
den Betriebsrat eintreten. Einer solchen Neuwahl steht die 

oben wiedergegebene Verordnung vom 8. Marz 1923 nicht 

entgegen, denn durch diese sind ausdrucklich nur die »infolge 

Ablaufs der Wahlzeit- erforderlichen Neuwahlen, also nicht 

die aus andern Griinden, wie wegen Auflósung oder Riicktritts 

einer Betriebsvertretung, gesetzlich vorgeschriebenen Neu

wahlen zu den Betriebsvertretungen aufgeschoben worden2. 

Bis zur Bildung des neuen Angestelltenrates bleiben die Mit

glieder des alten gemaB § 44 Abs. 4 Satz 2 BRG. in ihrem 

Amt ais Mitglieder des Angestelltenrates und des Betriebs
rates. Nach der entsprechend anzuwendenden Vorschrift des 

§ 23 BRG 3 hat nunmehr der Betriebsrat sofort einen aus drei 

wahlberechtigten Angestellten bestehenden Wahlvorstand und 

einen der Gewahlten zum Vorsitzenden zu bestellen. Kommt 

der Betriebsrat dieser Verpflichtung nicht nach, so hat der 
Arbeitgeber einen aus den drei altesten wahlberechtigten An

gestellten bestehenden Wahlvorstand zu bestellen, der seinen 
Vorsitzenden selbst bestimmt. Die Wahl ist durch den Wahl- 

vorstand unverziiglich nach seiner Bestellung einzuleiten.

* vgl. Entscheidungen des Reichsgerichts vom 29. Oktober 1920 und 
11. Mai 1922, Entsch. d. RO. i. Strafs. Bd. 55, S. 155; Bd. 56, S. 337. vgl. 
femer Erlaft des Handelsniinisters yom 6. Juni 1923 1 5610.

* vgl. a. Schreiben des Reichsarbeitsministers vom 10. Mai 1923, VI A 
2453, Betriebsratezg. 1923, S- 72.

a vgl. Fe i g  und S i t z l e r :  Betriebsrategesetz, §44  Anm. 4 und §.23 
Anm. 4 ; F i a t ó w : Betriebsrategesetz, §41 Arnu. 3.

W I R  T S C H A F T L I C H  E  S.
Deutschlands AuBenhandel in Kohle im April 1923.

Steinkohle Koks PreBsteinkohle Braunkohle PreBbraunkohle

Zeit Einfuhr
t

Ausfuhr1
t

Einfuhr
t

Ausfuhr1
t

Einfuhr
t

Ausfuhr1
t

Einfuhr 1 Ausfuhr1 

t 1 t

Einfuhr
t

Ausfuhr1 
t

Monatsdurchschnitt 1913 .
19212. 
1922 .

878 335 
78 545 

1 049 866

2 881 126 
518 937 
421 835

49 388 
944 

24 064

534 285 
86 365 
75 682

2 204
39

3 270

191 884 
5 575 
3 289

582 223 5 029 
217 331 2 266 
167 971 1 185

10 080 
5 481 
2 546

71 761
33 436
34 874

1923
Januar . . . .  
Februar . . . .
M a r z ....................
A p r i l ....................

1 870 127 
1 421 832 
3397 658 
4 526 107

90 626 
120 948 
34 237 

142 219

27 107 
16 564 
71 954 

132 370

48 065 
21 946 
14 956 
20 244

2 871 
6 996 

13413 
22 258

475 
412 
71 

2 115

86 829 I 457 
121 115 59 
247 345 12 
239 997 94

945 
7 099 

12 800 
3 240

33 545 
16 028 
12 876 
32 403

* Die Lleferungen auf Orund des Friedensvertrages nach Frankreich, Belgien und Italien sind nicht einbegriffen, dagegen sind bis einschl. Mai die bedeutenden 
Lieferungen, welche die Interalliierte Komraission In Oppeln nach Polen, Deutsch-Ósterreich, Ungarn, Danzig und Merael angeordnet hat, in diesen Zahlen enthalten. 

2 Fur die Monate Mai bis Dezember 1921.
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Deutschlands AuBenhandel in Kohle nach Landem 

im April 1923.

April Jan.-April

1922 i 1023 1923
t i t ł

E i n f u h r :

S t e i n k o h l e :
Saargebiet................................... 82 500 183 103555
Tschechoslowakei.................... 6 824 192370 311662
Poln.-Oberschlesien . . . . 2367515 6413655
GroBbritannien......................... 223 768 1950254 4332941
O s tp o le n ................................... 113 133
iibrige L a n d e r ......................... 23 829 15672 53778

zus. 336 921 4526107 11215724
Braunkoh l e :

Tschechoslowakei.................... 285 871 239760 694974
iibrige L a n d e r ......................... 1 237 312

ZUS. 285 872 239997 695286
K o k s :

Poln.-Oberschlesien . . . . . 48271 104903
Saargebiet................................... 2 076 — 906
G roBbritannien......................... 1 946 71218 116117
iibrige L a n d e r ......................... 16 12881 26069

zus. 4 038 132370 247995
PreBste i nkoh l e :

Saargebiet................................... 16 — 1946
Poln.-Oberschlesien . . . . — 15466 32646
Tschechoslowakei.................... 40 6716 10611
iibrige L a n d e r ......................... r~ 76 335

zus. 56 2225S 45538
PreBbraunkoh l e :

Tschechoslowakei.................... 1 459 3240 24082

ZUS. 1 459 3240 24082

Aus f uhr :

S t e i nkoh l e :
N iederlande .............................. 100 602 126147 308583
Saargebiet................................... 20398 9528
Osterreich................................... 243 862 2863 15809

April 

1922 i 1923 
< 1 t

Jan.-April

1923
t

Tschechoslowakei.................... 46 937 5663 26 705
D a n z ig ........................................ 15 66
Schweiz........................................ , 5199 17038
O s tp o le n ................................... 201 312 %
iibrige L a n d e r ......................... 182 829 2332 10301

ZUS. 795 940 142219 388030
Braunkoh l e :

Saargebiet................................... 20 _
Tschechoslowakei.................... 38
Osterreich................................... 38
N iederlande .............................. • .V ’ 45 325
iibrige Lander . . . . .  . . 455 49 296

ZUS. 551 94 621
Koks:

Schweiz........................................ 98S0 34440
Poln.-Oberschlesien . . . . 790 6512
N iederlande .............................. 10 260 6878 20S98
O s tp o le n ................................... 16 202
Saargebiet................................... 14 821 — 14784
Osterreich................................... 23 112 1022 18294
Tschechoslowakei.................... 9 275 1497 9800
iibrige L a n d e r ......................... 27 655 177 483

ZUS. 101 325 20244 105211
Pr eBs t e i nkoh l e :

D a n z ig ........................................ \
N ieder lande ..............................
O s tp o le n ................................... 947
Osterreich . • .............................. 1 790 20
iibrige L a n d e r ......................... 1 073 2115 3053

zus. 3 810 2115 3073
PreBbraunkoh l e :

Saargebiet................................... 7 688 963 4181
N iederlande .............................. 10910 115 11530
Osterreich................................... . 100 4035

8 740 30577 71975
613 2703

iibrige Lander ......................... 466 35 428

zus. | 27 804 32 4031 94S51

Zusammenstellung von lndexzahlen.

Reichsindex fur Lebenshaltung Gro8hande!sindex QroBhandelsindex GroBhandelsindex

Monat
ohne Bekłeidung einschl. Bekłeidung des Stat. Reichsamts der Frankfurter Zeitung

der Industrie- und 
Handels-Zeitung

± ± ± Stichtag 
Anf. d. Mts.

± ±
1913=1 geg. Vormonat 1913=1 geg. Vormonat 1913 =  1 geg, Vormonat geg. Vormonat 1913 =  1 geg. Vormonat

% °/o "U 1913=1 °/o °/o

1922
Januar . . 18,25 — » — — 35,65 — 42,17 - — —
Februar . . 22,09 + 21,0 \— ' — 41,03 + 11,9 45,99 + 9,1 __ —
Marz . . . 26,39 + 19,4 — — 54,33 + 32,9 54,20 + 17,8 — —
April . . . 31,75 + 20,3 34,36 — 63,58 + 17,0 67,03 + 23,7 — —

Mai . . . 34,62 -f 9,0 38,03 + 10,7 64,58 + 3,4 73,84 + 10,16 — —

Juni . . . 37,79 +  9,2 41,47 + 9,1 70,30 +  8,9 78,51 +  6,3 — —

Juli . . . 49,90 + 32,0 53,92 + 30,0 100,59 + 43,1 91,02 + 15,93 — ‘ —
August . . 70,29 + 40,9 77,65 + 44,0 192,02 4- 90,89 139,78 + 53,57 —

September . 113,76 + 61,8 133,19 + 71,5
65,7

286,9S + 49,45 291,16 + 108,30 302,87 —
Oktober. . 195,04 + 71,4 220,66 + 566,00 + 97,23 432,23 + 48,45 594,33 + 96,23
November . 400,47 + 105,3 446,10 + 102,2 1 151,00 + 103,35 944,92 + 118,61 1 324,64 + 122,88
Dezember . 611,56 + 52,71 685,06 + 53,57 1 475,00 + 28,15 1 674,12 + 77,20 1 726,20 + 30,31

1923
Januar . . 1034,00 +  69,1 1120,27 + 63,5 2 785,00 + 88,81 2 054,17 + 22,5 3 368,80 + 95,16
Februar . . 2408.00

2627.00
+ 132,88 2643,00 + 135,93 5 585,00 + 100,54 7 158,81 + 248,5 7 075,95 + 110,04

Marz . . . + 9,09 2854,00 + 7,98 4 888,00 -  12,48 6 770,00 -  5,43 6 187,08 -  12,56
April . . . 2764,00 + 5,22 2954,00 + 3,50 5 211,60 + 6,62 6427,00 -  5,07 6 565,70 + 6,12
Mai . . . 3521,00 + 27,39 3816,00 + 29,18 8 170,00 + 56,77 8 237,00 + 28,16 10 145,30 + 54,52
Juni . . . 6979,00 + 98,21 7650,00 + 100,47 19385,00 + 137,27 14 639,00 + 77,72 23 378,14 +130,43



14. Juli 1923 G l i i c k a u f 687

Wóchentliche liidexzahleii'.

QroBhandeIsindex 
der Industrie- und 
Handels-Zeitung

Oro8handelsindex 
des Berliner 
Tageblatts

Teuerungszahl 
» Essene 

(ohne Bekleidung)

(Wochendurchschnitt) (Stłchtag Mitte der 
Woche)

(Stichtag Mitte der 
woche)

± ± ±
1913=1

gegen
,Vorwoche 1913=1

gegen
Vorwoche 1913 = 1

gegen
Vorwoche

% »/o %

1923
Januar

1. Woche 1798 + 4,26 — —  . 748 + 12,21
2. 11 2049 + 13,90 2038 796 + 6,47
3. » 3293 + 60,75 2339 + 14,79 997 + 25,17
4. >> 4081 + 23,93 3428 + 46,52 1275 + 27,89
5. 11 6875 + 68,50 4185 + 22,09 1790 + 40,44
Februar

1. Woche 7575 + 10,19 6972 + 66,60 2222 + 24,13
2. 11 7051 -  6,92 7493 + 7,50 2849 + 28,22
3. U 6650 — 5,69 6996 — 7,00 2721 — 4,50
4. 11 6816 + 2,49 6700 -  4,00 2836 + 4,26

Marz
1. Woche 6363 -  6,64 6676 -  0,50 2831 — 0,18
2. 11 6235 -  2,02 6365 -  4,70 2900 + 2,44
3. 11 6169 -  1,06 6124 -  3,79 2750 — 5,18
4. >1 6149 -  0,33 6345 + 3,61 2776 + 0,95

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

Mai
1. Woche 7830 + 10,00 7790 + 8,77 3156 + 7,27
2. łJ 8419 + 7,52 8424 + 8,14 3574 + 13,22

9,693. )> 9685 + 15,04 9153 + 8,65 3920 +
4. 11 11435 + 18,07 10771 + 17,68 4268 + 8,87
5. 11

Juni
13099 + 14,55 12195 + 13,22 4417 + 3,50

1. Woche 15905 + 21,42 14715 + 20,66 6243 + 41,35
2. i i 19102 + 20,10 17630 + 19,80 7S06 + 25,04
3. a 26554 + 39,01 25700 + 45,77 10197 + 30,63
4. i i 31952 + 20,33 28310 + 10,16 13112 + 28,59

Juli ■ :.r .
1. Woche 39069 + 22,27 

+ 28,31
38030 + 34,33 17251 + 21,57

2. 50128 49660 + 30,58 21989 + 27,46

1 Erlauterung der Indexzahlen s. Gliickauf 1923, S. 302.

Berliner Preisnotierungen fur Metalie (in' M  fur 1 kg).

29. Juni 9. Juli

E l ek t ro l y t kupfer  (wirebars), 
prompt, cif. Hamburg, Bremen
oder R o t t e r d a m .................... 51570 60 750

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99,3 °/„ 48 000
O rig ina lhu ttenw e ichb le i . . 18 500
Orig inalhuttenrohzink, Preis 

im freien Verkehr . . . . 20 500
Orig inalhuttenrohzink, Preis 

des Zinkhtittenverbandes . . 19 282 22 707

Remelted-Plattenzi nk von han-
delsublicher Beschaffenheit 16500

Originalhutten a I u m i n i u m 
98/99%, in Blócken, Walz oder
Drahtbarren.............................. S5 000
dgl. in Walz- oder Drahtbarren
99 \ ............................................. 85 800 .

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

Hut tenzinn,  mindestens 99 °/0 138 000 .

Rei nn i cke l  98/99 . . . • 8SOOO

Ant imon-Regul us . . . . 18 500 .

S i 1 b e r in Barren, etwa 900 fein 3 325 000

Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschland.

Die Notierungskommission des Metallbórsenvorstandes 

hat in ihrer Sitzung vom 9. Juli 1923 beschlossen, die No

tierungen infolge der augenblicklichen unregelmaBigen Markt- 
lage voriibergehend einzustellen.

Deutsclilands AuBenhandel in Nebenerzeugnissen 

der Steinkohlenindustrie im April 1923.

1922

t

1923

t

E i n f u h r : Menge t

Steinkohlenteer......................... 4191 869
Steinkohlenpech.................... 1078 3107
Leichte und schwere Stein-
kohlenteeróle, Kohlenwasser-
stoff, Asphaltnaphtha . . . 326 1395

Steinkohlenteerstoffe. . . . 240 293
Anilin, Anilinsalze . . . . 1 — —

A u s f u h r : Menge t

Steinkohlenteer......................... 1481 913
Steinkohlenpech.................... 8377 1029
Leichte und schwere Stein-
kohlenteeróle, Kohlenwasser-
stoff, Asphaltnaphtha . . . 11 776 4259

Steinkohlenteerstoffe. . . . 513 472
Anilin, Anilinsalze . *. . . 356 96

Brennstoffverkaufspreise im Rhelnisch-Westfalischen 
Kohlen-Syndikat ab 9. Juli 1923.

Brennstoffverkaufspreise ab 

25. Juni 1923 9. Juli 1923

MU : -<t|t

Fe tt ko li I e :
Fórdergruskohle....................
Fórderkohle ........................
Melierte Kohle ...................
Bestmelierte Kohle . . . .
S tuckkoh le .............................
Gew. NuB 1 .........................
Gew. NuB 1 1 .....................
Gew. NuB 111.....................
Gew. NuB I V .........................
Gew. NuB V .........................
K okskoh le ..............................

Gas- u n d  G a s f l a m m k o h l e :
Fórdergruskohle...................
Flammfórderkohle . . . .  
Gasflammfórderkohle . . .
G enera torkoh le ....................
G as fórderkoh le ....................
S tuckkohle......................... .
Gew. NuB I .........................
Gew. NuB I I .........................
Gew. NuB I I I .........................
Gew. NuB I V .........................
Gew. NuB V .........................
NuBgruskohle ...................
Gew. F e in k o h le ....................

EBkohle:
Fórdergruskohle...................
Fórderkohle 25 °/0 . . . .
Fórderkohle 35 °/0 . . . .
Bestmelierte 50 % . . . .
Stuckkohle ........................
Gew. NuB I .........................
Gew. NuB I I .........................
Gew. NuB I I I .........................
Gew. NuB I V .........................
Feinkohle .........................

M a g e r k o h l e  (óst l .  Rev i e r ) :
Fórdergruskohle....................
Fórderkohle 25 °/0 . . . .
Fórderkohle 35 % . . . .
Bestmelierte 50 % . . . .

517 900 818 000
528 000 835 000
559 600 884 000
594 000 939 000
698 100 1 103 000
714 000 1 129 000
714 000 1 129 000
714 000 1 129 000
687 900 1 087 000
662 300 1 047 000
538 700 851 000

517 900 818 000
528 000 835 000
554 600 877 000
575 200 909000
601 500 951 000
698 100 1 103 000
714 000 1 129 000
714 000 1 129 000
714 000 1 129 000
687 900 1 OS7 000
662 300 1 047 000
517 900 818 000
538 700 851 000

517 900 818 000
522 800 826 000
528 000 835 000
594 000 939 000
699 600 1 106000
785 500 1 242 000
785 500 1 242 000
751 200 1 187 000
687 900 1 087 000
507 400 S02 000

517 900 818 000
522 800 826000
528 000 835 000
573 500 906 000
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Brennstoffverkaufspreise ab 

25. Juni 1923 i 9. Juli 1923 

a ; t i i

S tuckkoh le ................................... 717 700 1 134 000
Gew. NuB I .............................. 799 700 1 264 000
Gew. NuB 1 1 .............................. 799 700 1 264 000
Gew. NuB 111 .............................. 755 800 1 195.000
Gew. NuB I V .............................. 687 900 1 087 000
Ungew. F e in k o h le .................... 496 700 785 000

M a g e r k o h l e  (west l .  Revier) :
Fórdergruskohle......................... 512600 810 000
Fórderkohle 25 °/0 .................... 522 800 826 000
Fórderkohle 35 % .................... 528 000 835 000
Melierte Kohle 4 5 %  . . . . 554 300 876 000
S tuckkoh le ................................... 719 200 1 137 000
Gew. Anthr. NuB I . . . . 782 000 1 236 000
Gew. Anthr. NuB 11 , . . , 881 100 1393 000
Gew. Anthr. NuB III . . . . 783 500 1 238 000
Gew. Anthr. NuB IV . . . . 646 000 1 021 000
Ungew. F e in k o h le .................... 491 500 777 000
Gew. F e in koh le ......................... 502 000 793 000

Schlamm- und mi nderwer t i ge  
Fe i nkohl e :

Minderwertige Feinkohle . . . 198 000 ■ 313 000
Schlammkohle.............................. 1S4 100 291 0U0
Mittelprodukt- und Nachwasch-

kohle . . . . . . . . . 130400 206 000
Feinwaschberge......................... 57 200 90 000

Koks :
GroBkoks I .............................. 773 200 1 221 000
GroBkoks I I .............................. 767 800 1 213 000
GroBkoks I I I .............................. 762 600 1 204 000
G ieBere ikoks.............................. 805 200 1 271 000
Brechkoks 1 .............................. 927 700 1 464 000
Brechkoks I I .............................. 927 700 1 464 000
Brechkoks I I I .............................. 863 600 1 363 000
Brechkoks I V .............................. 757 300 1 196 000
Koks halb gesiebt und halb

gebrochen .............................. 806 700 1 274 000
Knabbel- und Abfallkoks . . . 801 400 1 265 000
Kleinkoks g e s ie b t .................... 795 900 1 257 000
Perlkoks ges ieb t......................... 757 300 1 196 000
K o k s g r u s ................................... 295 200 470 000

B r i k e 11 s:
I. K la s s e ................................... 928 800 1 346 000

II. K la s s e ................................... 919 600 1 332 000
III. K la s s e ................................... 910 500 1 319 000

Bei Preisvereinbarungen in den geniafl § §  127ff. der 

Ausfuhrungsbestimmungen zum Kohlenwirtschaftsgesetz gultig 

bleibenden Vorvertragen konnen von dem Syndikat bei den 
in Frage koinmenden Zechen die diesen Preisvereinbarungen 

entsprechenden Zuschlage und Abzuge auf die Brennstoff- 

verkaufspreise Festgesetzt werden, die der Handel nicht żu 
ungunsten des Kaufers andern darf. Der Reichskohlenverband 

hat das Recht, eine Abanderung dieser Festselzungen zu 

verlangen. Der Reichskohlenverband ist auf Anfrage des 
Kaufers zur Auskunft iiber die Hóhe des festgesetzten Zu- 

schlags oder Abzugs verpflichtet.

Notierungen auf dem englischen Kohieu- und Frachtenmarkt.

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

Bórse zu Newcastle-on-Tyne.

In der Berichtswoche wurden keine nennenswerten Oe- 

schafte getatigt, Nichtsdestoweniger schlieBt diese Woche weit 
gunstiger ab ais die beiden voraufgegangenen, wo Preisriick- 

gange nicht seiten waren. Die leicht erhóhten Preise der letzten 

Woche konnten sich in allen Sorten behaupten. Die Nachfrage 
war lebhaft. Obgleich die Kaufer auf Teillieferungen fiir Juli 

und August drangten, lieBen sich die Verkaufer hierdurch 

keineswegs beeinflussen. Den in letzter Woche getatigten

In der Woche endigend ani 

22. Juni | 29. Juni

Beste Kesselkohle:

s
1 [. t (fob.)

s
1 I. t (fob.)

Blyth .............................. 26-27 26/6-27

zweite Sorte :
26-28 26-2S

24/6 -25 24/6-25
T y n e .............................. 24/6 24/6-25

ungesiebte Kesselkohle . 21-23 21-23
Kleine Kesselkohle:

Blyth .............................. 16-17 16/6-17
14/6-15 14/6-15/6

be son de re .................... 18 17-18
bestc Gaskohle . . . . 30-32 30
zweite S o r t e .................... 27-28 27-28
besondere Gaskohle . . 
ungesiebte Butikerkohle:

30-32 30-32

D u rh a m ......................... 30 30
Northumberland , . , 24-25 23-25

Kokskoh le ......................... 28-32 28-32
Hausbrandkohle . . . . 27/6-32(6 27/6-32/6
GieBereikoks , . . . . 55-62/6 55-62/6
Hochofenkoks.................... 55-60 55-60
bester Gaskoks . . . . 35-38/6 35 - 38/6

gróBern Verkaufen in Kokskohle folgte ein weiterer AbschluB 

uber 115000 t bester Kokskohle in monatlichen Lieferungen bis 

Ende des Jahres zum Preise von 32/6 fob. In Durham- und 

Northumberlandkohle verspricht man sich ein gutes Geschaft. 
Alle Sorten Koks waren gut gefragt, besonders Gaskoks.

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

Der AuBen-Chartermarkt zeigte in der letzten Juniwoche 

wenig Veranderungen, keineswegs aber eine Besserung. Die 
Schiffseigner konnten nur mit Miihe die letzten Notierungen 

aufrechterhalten. Die Marktlage am Tyne gestaltete sich gegen 
Ende der Woche etwas vorteilhafter. Die giinstige Entwicklung 

in dem Northumberland- und Durham^Kohlengeschaft ist bislang
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1914: s s s s s s s
Juli . . . 7/2 >/2 '3/1 P/« .7/4 14/6 3 /2 3 /5 ’/4 4 /7  >'2

1922: 
Jan u ar. . 12/2 6/ 63/i ■ l3 /5 '/4 6 /5  J/2 6/ 61/4
Februar . 1 3 /‘/2 6/8 3/< 16 13/6 6/53/4 6/10 9
M arz . . 13/9'Zj 6/6 3/4 16/4 15/2 3/4 6/1 'i* 6/6 8/9'
April , . 13/3‘A 5/8 >/4 16 I6/51/2 5/21/2 5/23/4
M ai . , 11/1 P/4 5/7 l!4 15/53/4 14/1 '/4 5/3 5/21/2 7 /7 1/!
Juni . . 10/6 ‘/2 5/4V i !3$S 13/103/4 5 /3 ' / , 5 /5 6/9
Juli . .  . 10/61/2 5/41/2 12/5 15/3 5 /4 5/61/2 7/3
A u gu st 11/11 -5/8 14 15/10 >/= 5/63/4 5 / l l ‘/2 6/9
S ep tem b er 11/5J/4 5/1 i-1/4 14 16/4 5 / 6 >/2 5 /93/4 ,7/4Vj
O ktober , 11/11 *Ai 6 /43 /, 14/4 I5 /6 ‘/2 5 /4 3/4 5 /8 '/3 8/3
N o v em b er 11/7 6 /5 13/43/4 13/8‘ft 5/3 5/8
D ezem b er 10/5 */2 5/7'/4 12/71/2 U /9'/2 5 /1 1/4 4/11

1923: 
J an u ar, . 3 0 /1 13/4 5 /6 12/3 12/43/4 4 /9  V 4 4/8 */4
Februar . 10/9’/< 5 /3 1/1 l2 /2 '/2 14/9 5/31/4 5/53/4
M arz . , 12/2 7/53/4 14 17/11/2 6/ 61/2 7/3/4 8/33/4
April . . 10/10 6/3 13/71/2 5/10'/4 5/81/4 8/> 2
M ai . . 11/3/4 5 8 12 13/11 5 /2 3/4 5/8
W o ch e  en d . 
am  1. Juni 11)3 5/31/2 13/71/4 5/4 5/31/4

u 8. „ 1 OM‘A 5/43/4 14 4/10>/i' 5 /1 1/4
„ 1 5 . „ 10 . 5 10/9 13/6 ! 4,<9 5/3/4 .

, 2 2 .  „ 5/7 13/3 ] 4/9 5
„ 2 9 . „ 10 5/6 ! 5/3/4 5/5'/4 5/9 ,
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auf dem Chartermarkt noch nicht zur Auswirkung gelangt. Der 

angebotene Schiffsraum iibersteigt in allen Hafen die Nachfrage. 

Unter den Tyne-Notierungen traten besonders hervor Hamburg, 

Elbe und Weser. Die Frachtsatze fiir Westitalien waren regel- 

maBiger zu 10 s fiir Genua Option. Von Cardiff aus entwickelte 

sich das Geschaft nach Nordfrankreich, auch zeigte sich etwas 

Belebung fiir spanische Hafen. Die Verschiffungen von Cardiff 

nach den baitischen Hafen nahmeti zu, wenn auch nicht in 
dem erwarteten Mafie. In den scholtischen Hafen war die 
Lage unverandert.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse.

In der letzten Juni woche war das Geschaft fiir Teer- 

e r z e u g n i s s e  trage, die Preise zogen teilweise etwas an. 

Naphtha und Benzol lagen schwach, wahrend Karbolsaure sich 

zu dem kiirzlich eifolgten Preisabschlag behaupten konnte. 

Kreosot war nominell giinstiger. Die allgemeine Marktlage 
fiir Pech kann ais fester bezeichnet werden.

P A  T E N T

Gebrauchsmuster-Eiutragungen,

bekanntgemacht im Reichsanzeiger vom 28. Mai 1923.

5c.846516. Hans Neubauer, Kamenne-Zehrevice (Tschecho
slowakei). Formstein fiir Schachtauskleidungen. 7. 11.22. 
Tschechoslowakei 3.12.21.

20. 846562. Reinhold Peust, Witten (Ruhr). Naben- 
drucklager fur Forderwagenradsatze. 19.4.23.

20h. 846242. Gustav Strunk, Horst-Emscher. Fórder- 
wagengleissperre. 26.4.23.

35a. 846316. Harpener Bergbau-A. G., Dortmund. Ab- 
sperrrorrichtnng fiir Forderhaspel. 5.4.23.

35 a. 846425. Friedr. Pehl, Buer-Scholven. Sicherheits- 
absperrvorrichtung fiir Haspel. 7.4.23.

42i. 846488. Dr.-lng. Hugo Bansen, Friemetsheim. Ein
richtung zur Kontrolle von Warni- und Schmelzofen mit um- 
stellbaren Brennern. 31.3.23.

421. 846 482. Friedrich Muller, Leipzig-Leutzsch. Vor- 
richtung zur Feslstellung von Erzen, Metallen, Mineralien und 
andern im Innern der Erde befindlichen Stoffen. 9.3.23.

47e. 846304. Maschinenfabrik Westfalia A. G., Gelsen
kirchen. Schmiervorrichtung fiir Druckluftmaschinen. 29.8.22.

61 a. 846203. Dr.-lng. Alexander Bernhard Drager, Liibeck. 
Atmungssack. 11,4.21.

80 a. 846184. Sachsenwerk, Licht-und Kraft-A. G., Nieder- 
sedlitz-Dresden. Brikettpressemit elektrischem Antrieb. 20.4.23.

80 a. 846186. Deutsche Maschinenfabrik A. G., Duisburg. 
Steuerwalze fur den drehbaren Formtisch bei Brikettpressen.
21.4.23.

Voin 4. Juni 1923 i

5 a. 847129. Wilhelm Zimmermann, Erkelenz (Rhld.). 
Schubstangenkopf fiir Tiefbohrgestange. 11.5.23.

5d. 847 195. Maschinenfabrik Westfalia A. G., Gelsen
kirchen. Luttenventi!ator. 9.5.23.

20a. 847041. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik, Bochum. 
Seilbahnmaschine. 18.4.23.

61 a. 846763. Dr.-lng. Alexander Bernhard Drager, Liibeck. 
Gelenkśchutzhiille fiir Riickenatmungsgerate. 12.1.23.

Vom 11. Juni 1923:

5b. 847558. Josef Feldmiiller, Bochum. Kettenschram- 
maschine. 19.6.22.

5 b. 847 569. Hubert Schell, Olpe (Westf.). Selbstdich- 
tender Bohrhammerlufthahn. 6.4.23.

5d. 847 767. Wilhelm Hiisgen, Gladbeck (Westf.). Auf- 
hangevorrichtung fiir Lutten, Rohre, Kabel o. dgl. 24.4.23.

I9a 847380. Karl Rottmann, Erkenschwiek. Betonschwelle 
fur Staats-, Klein- und Grubenbahnen. 6.4.23.

35 a. 846430. Friedr. Pehl, Buer-Scholven. Sicherheits- 
absperrvorrichuing fur Haspel. 21.4.23.

35 b. 847 581. Oskar Adam, Bochum. Kran fur die Hoiz- 
forderung beim Hochbrechen von Blindschachten. 2.5.23.

Der Inlandhandel in s c h w e f e l s a u e r e m  A m m o i i i a k  

war still. Diese Geschaftsschwache zeigte sich im allgemeinen 

in allen Hafen. Festlandnachrichten besagen ungefahr dasselbe.

In der Woche endigend am 

22. Juni | 29. 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 °/0 „ 3/4 3/4

krist. 40 % „ 1/4 1/4
So!ventnaphtha, Norden „ 1/5 1/5

„ Suden „ 1/6 1IS
Rohnaphtha, Norden „ /91/! /9>/2
K reosot.................... „ /9 /10
Pech, fob. Ostkiiste 1 1. t 117/6-120 122/6

„ fas. Westkiiste „ 117/6-130 122/6
T^er . . . . . . . 90 90

B E R I C H T .

421. 847393. Alex Grard, Saarbrucken. Tragbarer Apparat 
zur Untersuchung von Grubcnwettern. 4.5.23.

80 a. 847481. Gebr. Bóhler & Co. A. G., Berlin. Stempel 
fiir Brikettpressen und ahnliche Einrichtungen. 26.4.23.

Vom 19. Juni 1923: 

la . 848242. Theodor Steen, Charlottenburg. Vorrichtung 
zum Zwischenschalten einer wasserdurchlassigen Schicht 
zwischen eigentlicher Filterschicht und zu entwassernder 
Schlammschicht. 7.4.21.

lOb. 848024. Richard Bucków,Schwerin (Meckl.). Koks- 
brikett. 13.4,23.

35 a. 84S059. Gutehoffnungshutte, Aktienverein fur Berg- 
bau und Hiittenbetrieb, Oberhausen (Rhld.). FSrdermaschinen- 
treibscheibe mit auswechselbarem Laufring aus Holz fiir das 
Seil. 18.5.23.

35 a. 848062. Hugo Lentz, Mauer b. Wien. Ubersetzungs- 
und Reversiergetriebe fiir Forder- und Walzenzugmaschinen 
jeder Art. 13.11.19.

43 a. 847 946. Robert Kary & Wilh. Neumann, Ecco-Unter- 
nehmung fiir technischen Bedarf Ges.m. b. H., Teplitz-Schónau. 
MarkenschloB, besonders fiir kippbare Fórderwagen, Hunde
u. dgl. 8.7.22.

Vom 25. Juni 1923:

5b. 848709. Carl Waldbrunn, Hindenburg (O.-S.) und 
Oswald Plasa, Myslowitz (P.-O.-S.). Gesteinbohrer. 5.10.22.

5b. 848722."Karl Barbian, Weiskirchen (Kr. Wadern). 
Fiihrungsbank fiir Hand-Gesteinbohrmaschinen o.dgl. 14.5.23.

20 d. 848464. Friedr. Fischer, Neunkirchen (Bez. Arnsberg). 
Rollenlager fiir Feld-, Gruben- und Kleinbahnwagen. 28.3.23.

27 c. 848770. Maschinenfabrik Frohlich & Klupfel, 
U.-Barinen. Einrichtung an elektrisch betriebenen Lutten- 
ventilatoren. 27.11 22.

61 a. 848 512. Rudolf Miiller, Leipzig. Selbstrettungs- 
apparat. 5.10.22.

Patent-Anmeldungen,

die zwei Monate larg in der Auslegehalte des Rcichspatcntarates ausliegen.

Vom 31. Mai 1923 an: 

l a , 25. G .57038. Dr.-lng. W'. Grofi, Breslau. Verfahren 
zur Schwimmaufbereitung von Kohle. 10.7.22.

5 a, 2. L. 57 402. Heinrich Lapp, Aschersleben. Sicherheits- 
vorrichtung bei niaschineller Tiefbohreinrichtung fiir stoBendes 
Bohren. 21.11.22.

5b, 9. B. 106166. Wilhelm Baumer, Mórs-HochstraB, und 
Friedrich Sabel, Mors (Niederrh.). Schrammaschine. 21.8.22.

5b, 9. W. 62 800. Hans Wachter, Zwickau (Sa.). Schlitz- 
vorrichtung mit Kfeissage. 21.12.22.

5c,4. M .76425. F. W .Moll Sóhne, Witten (Ruhr). Stollen- 
ausbau' nach Patent 368016; Zus. z. Pat. 368016. 19.1.22.
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5c,4. Sch.65156. Wilhelm Schut, Hervest-Dorsten. Vor- 
richtung zum Abfangen der Hilfszimmerung bei Vortreibe- 
arbeiten im Grubenbau. 9.6.22.

5d, 3. B. 10S778. Franz Bobisch, Recklinghausen-Siid. 
VerstelibareOesteinstaubschrankezur Bekampfung vonOruben- 
explosionen. 12.3.23.

5d, 3. N. 21 356. Heinrich Naumann, Erkenschwick b. Reck- 
linghausen. Trockenberieselungsvorrichtung fiir Bergwerke. 
12.8.22.

lOa, 17. F. 51 985. Heinrich Freise, Bochum. Vorrichtung 
zum Kuhlen von heifiem Koks mit Hilfe im Kreislauf befind- 
licher indifferenter Gase. 12.6.22.

121,4. M. 75 063. Maschinenbau-A. G. Balcke, Bochum. 
Verfahren und Vorrichtnng zur Kristallisation von Chlorkalium- 
lósungen u. dgl. 6.9.21.

12m,3. B. 102319. Fa. Ewald Brinkhoff, Leipzig. Ver- 
fahren zur Herstellung kristallisierten, eisenhaltigen Magnesits 
aus Ablaugen der Kaliindustrie bzw. aus Losungen von Mag- 
nesiumsalzen; Zus. z. Anm. B. 97422. 7.6.21.

20d,8. A. 38428. Fa. L  Altmann, Beuthen (O.-S.). Ab- 
schluBteil mit VerschIeiBring an Achsbiichsen bei Fórder- 
wagenradsatzen. 8.9.22.

61 a, 19. H. 86755. Hanseatische Apparatebau-Gesellschaft 
vorm. L. voti Bremen & Co. m. b. H., Kiel. Geschlossenes At- 
mungsgerat zum Aufenthalt in giftigen Gasen. 20.8.21.

78e, 1. F.41605. Sprengluft-Gesellschaft m .b. H., Berlin. 
Zundverfahren fiir Sprengladungen; Zus. z. Pat. 362350. 1.2.17.

78e,2. S. 44985. Sprengluft-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 
Initialziłndung; Zus.z. Pat.362350. 24.2.16.

81 e, 15. G. 58281. Georg Grittner, Kattowitz (O.-S.). 
Forderrinnenantrieb. 12.1.23.

81 e, 15. K. 83017. Franz Krippel, AuBig (Bóhmen). Hin- 
und hersehwingender Antrieb mit gegeneinander kreisenden 
Schwungmassen fur Fórderrinnen u. dgl. 16. S.22.

81 e, 15. L. 56014. Max Lux, Gelsenkirchen. Schiittel- 
rutschenantrieb. 10.7 22.

81 e, 25. Sch. 63 749. Wilhelm Schóndeling, Diisseldorf. 
Vorrichtung zum Abheben des Koks von Lóschplatzen. 23.12.21.

Vom 4 .Juni 1923 an:

la , 12. B. 104127. Fritz Bóhm, Durlach. Aufbereitungs- 
herd fiir Erzschlamme. 24.3.22.

l a , 23. J. 20313. Max Jung, Pachten b. Dillingen (Saar). 
Verfahren zur Entwasserung von mineralischen, pflanzlichen 
und ahnlichen Stoffen durch eine Schleuder; Zus. z. Anm. 
J. 19792. 28.4.20.

5c, 4. B. 103623. Adolf Baron, Beuthen (O.-S.). Nach- 
giebiger Ausbau fiir Querschlage, Schachte und ahnliche Bau- 
werke im Bergbau. 18.2.22.

10a, 23. F. 48 492. Paul Freygang, Dresden. Schwelofen 
mit ubereinander liegenden festen Bóden, die von den Heiz- 
gasen durchstrómt werden, und mit Fórdereinrichtungen fiir 
das niedergehende Schwelgut. 26.8.20.

lOa, 26. L. 54 706 Hugo Lentz, Berlin. Ofen zur Halb- 
verkokung von Brennstoffen. 9.1.22.

121,1. K. 81791. H. Kayser, Nurnberg. Verfahren und 
Vorrichtung zur Kiihlung heiBer salzausscheidender Laugen.

20 e, 16. T. 27492. Peter Thielmann, Silschede (Westf.) 
und Fa. Heinrich Vieregge, Holthausen b. Plettenberg (Westf.). 
Fórderwagenkupplung." 8.3.23.

40a, 41. D. 40 947. Dr. Ludwig Heinrich Diehl, Darmstadt. 
Verfahren zur Trennung von Eisen und Zink bei der Ver- 
huttung zinkhaltiger Produkte und Mischerze. 22.12.21.

74b,4. F. 5201S. Heinrich Freise, Bochum. Vorrichtung 
zum selbsttatigen Anzeigen von schlagenden und matten 
Wettern; Zus.z.Zus.-Anm. F. 50450. 5.12.21.

78 e, 5. K. 61780. Sprengluft-Gesellschaft m. b H., Berlin. 
Verfahren zur Herstellung von Sprengladungen; Zus. z. Pat. 
287 275. 4.2.16.

81 e ,21. D. 43058. Deutsche Babcock & WiIcox-Dampf- 
kesselwerke A.G., Oberhausen (Rlild.). Drehkipper mit Fest- 
stelleinrichtungen zum Entladen von Kohlen- und andern 
Wagen. 20.1.23.

87b,3. G. 55S92. Adolf Góbel, Frankfurt (Main). Pneu- 
matischer StoB- oder Schlaghammer. 17.2.22.

Deutsche Patente.

1 a (12). 373727, vom 5. April 1921. Dr.-Ing. W. GroC

i n Bresl  au. Verfahren zur Herstellung eines Belagesfiir lafel- 
herde.

Auf die Herdunterlage soli eine Schicht von Hartpech 
oder einem ahnlichen Stoff aufgebracht und auf diese Schicht 
eine Schicht Asphalt gestampft werden. Die beiden Schichten 
konnen durch eingelegte Netze, Stifte o. dgl. in sich befe;tigt 
und mit der Unterlage verbunden werden.

5b(6). 372837, vom 5.“jun i 1921. Al f red Nauck in 
Berl i n.  Gesteinbohrhammer mit Lujtverdichter.

Der Schlagkolben des Hammers ist am hintern Ende 
kegelstunipffórmig ausgebildet, und sein Arbeitszylinder ist 
im hintern Teil entsprechend geformt. Dadurch soli der Koiben 
so lange in seiner hintersten Lage festgehalten werden, bis 
der Verdichterkolben PreBluft erzeugt, d. h. eine Luftverdich- 
tung bewirkt hat. Die verbrauchte PreBluft wird zum Kuhlen 
des Werkżeuges oder zum Fortblasen des Bohrslaubes ver- 
wendet. Die das Werkzeug tragende Biichse des Hammers 
ist ferner durch ein Getriebe so mit der Antriebskurbelwelle 
des Verdichters verbunden, daB sie und damit das Werkzeug 
standig gedreht wird.

5b(9). 372839, voiu 16. Dezember 1921. Masch i nen 

fabr i k We s t f a l i a  A.G.  in Ge l senk i r chen .  Yerfahren zum 
Schramen mittels Stangenschrammaschinen, die auf i/trem Bett 
verschiebbar sind.

Die das Bett der Maschine beim Schramen in der Lage 
haltendeVorrichtung soli, nachdem die Maschine beim Schramen 
ihre vorderste Stellung auf dem Bctt erreicht hat, gelóst 
werden. Alsdann soli die Maschine gegen Verschiebung ge- 
sichert und das Bett unter der Maschine verschoben werden, 
bis diese auf dem Bett die hinterste Lage erreicht hat. Darauf 
soil das Bett wieder festgestellt und die Festste!lvorrichtung 
fiir die Maschine wieder gelóst werden.

5 b (12). 373 784, vom 12. Mai 1922. C l e m e n s  Abels

i n Be r l i n .  Tagebauanlage mit Bunker im Schwenkpunkt und 
Rundlaufbetrieb. Zus. z. Pat. 372 450. Langsle Dauer: 6. Sep
tember 1936.

Auf den geradlinigeti Wagengleisen der BaggerstraBe der 
Anlage ist in der Nahe des Baggers eine mit diesem verfahr- 
bare Verschiebevorrichtung (Drehscheibe, Schiebebiihne o.dgl.) 
angeordnet. AuBerdem ist am Schwenkpunkt der Anlage eine 
Weiche o. dgl. vorgesehen, die es in Verbindung mit der Ver- 
schiebevorrichtung erinoglicht, die Wagen auf der Bagger 
straBe in stets gleichbleibender Richtung umlaufen zu lassen.

10a(17). 358 604, vom 15. Mai 1920. Oska r  Brendel  
in Nurnberg .  Verfahren und Yorrichtung zum Yorkiihlei: 
heifier Koksmassen u. dgl. m it H ilfe indifferenter Gase unter 
gleiclizeitiger Ausnutzung der vorhandenen Warmemengen in 
einer Warmeaustauschvorrichtung.

Der heiBe Koks o. dgl. soli in dunner Schicht in ununter- 
brochenem Betrieb durch die Warmeaustauschvorrichlung hin- 
durch bewegt werden. Gleichzeitig sollen die Kiihlgase ent
sprechend dem Grad ihrer Erhitzung zonenweise getrennt mit 
dem Koks in Beruhrtmg gebraeht werden. Bei der geschiitzten 
Vorrichtung, bei der dem Kuhlraum ein Vorraum zur Auf- 
nahme des heiBen Koks vorgeschaltet ist, dienen zum Be- 
wegen des Koks durch den Kuhlraum mit verschiedener Ge- 
schwindigkeit bewegte, hintereinander angeordnete Wander- 
roste.

12 k (1). 373284, vom 4. Januar 1921. Dr.-Ing. B r u n o  

W a e s e r  i n  M a g d e b u r g .  Yerfahren zum Abtreiben von 
Ammoniak aus seinen wasserigen Losungen m it H ilfe von Luft.

Die Losungen sollen im Gegenstrom zu nicht erwarmter 
Luft durch eine Kolonne geleitet werden, die nur in ihrem 
untern Teile mit Fullkórpern oder Verteileinrichtungen ver- 
sehen ist. Der Rauminhalt des mit Fullkórpern gefiillten 
Teiles der Kolonne soli dabei zu dem Rauminhalt des leeren 
Teiles in einem solchen Verhaltnis stehen, daB sich in 
leeren Raum ein Gleichgewichtszustand des Ammoniak-l 
Gemisches einstellen kann.
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20k (9). 375093, voin30.Juni 1922. W i l h e l m  Schwenker  

in Kar nap. In der Hóhenlage verstellbarcr Isolntorcnhaltęr 
fiir die Oberleitung elektrischer Grubenbahnen.

Zwischen dem Isolator und der zu dessen Befestigung 
an den Kappenschienen oder an andern Teilen des Strecken- 
ausbaues dienenden Klemnie o. dgl ist eine bewegliche Auf- 
hangevorrichtung mit einer einseitig wirkenden Sperrvorrich- 
tung eingeschaltet, durch die der Isolator immer in der rich- 
tigen Lage iiber der Schienenoberkante gehalten wird. Die 
Aufhangevorrichtung kann aus einem drehbar an der Klemme

o. dgl. gelagerten Biigel bestehen, mit dessen Drehachse ein 
Sperrad fest verbunden ist. In dieses greift eine ebenfalls 
an der Klemme o. dgl. gelagerte Sperrklinke so ein, dafi der 
Biigel durch den Stromabnelimer mit Hilfe des den Fahr- 
(Schleif-) draht tragenden Isolators gehoben werden kann und 
in der angchobenen Lage gesperrt wird. Der Isolator kann 
mit Hilfe einer Laufrolle auf einem wagerechten Arm des 
Biigels so aufgehangt sein, dali er sich bis zu einer bestimmten 
Hohe anheben IaBt, ohne daB der Biigel beeinfluBt, d. h. an- 
gehoben wird.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in Nr. 1 veróffentiicM. ' bedeutet Text- oder Tafetabbiidungen.)

Mineralogie und Geologie.

Koh l engeo l og i e  der ós ter re i ch i schenTei l s t aa t en .  
Von Petrascheck. (Forts.) III. D i e  mi t t e l -  u n d  west- 
bohm i sch e n S t e i n koh  1 e n b e cke n. B .H .Jahrb. Wien. 
1921/22. Bd. 69/70. H.4. S. 1/54*. Gliederung und Verbreitung 
der Schichten. Die Pilsener Steinkohlenniulde. Die kleinen 
Sondcrmulden in Westbóhmen. Erzeugung und Kohlenvor- 
rate. Das Kladno-Rakonitzer Revier. Sclirifttum. Bohrprofile. 
(Forts. f.)

D ie  A u s s i c h t e n  de r  E r b o h r u n g  von  Sa l  zen 
im Bereich des os t eu r opa i s chen  devon i schen  Al t en  
Buntsandsteins .  VonScupin. (SchluB.) Kali. Bd.17. 15.6.23. 
S. 177/82. Erórterung der geologischen Verhaltnisse. Móg- 
lichkeit, mit geniigend tiefen Bohrungen silurisches Salz an- 
zutreffen.

Ve r t i c a l  a n d  l a t e r a l  v a r i a t i o n s  in t he  com- 
posi t ion of b i t u m i n o u s  coal  seams.  Von Briggs. Coli. 
Guard. Bd. 125. 15.6.23. S. 1507/8*. Untersuchungen iiber 
die Vęranderung der Kohlenbeschaffenheit, besonders des Gas- 
gehalts, im Streichen und Einfallen bei den bituminósen 
Kohlenflózen von Durham und Nortluimberland.

The an thrac i t e  prob l em.  Von Briggs. Ir.CoalTr.R. 
Bd. 106. 22.6.23. S. 936/7. Betrachtungen iiber die Zusammen- 
setzung und Entstehung von Anthrazit.

The Hur l e t  seąuence  in Ren f rewsh i r e  and Dum- 
bartonshi re.  Von Ferguson. Coli.Guard. Bd.125. 15.6.23. 
S. 1512/3*. Beilrag zur Kenntnis des Schichtenaufbaues im 
schottischen Kohlenbecken.

The r e c en t  s ea r ch  f o r  o i l  in G r e a t  B r i t a i n .  
Vor. Giffard. Coli. Guard. Bd.125. 22.6.23. S. 1574/5*. Er
gebnisse der letzten Bohrungen auf Erdól in England.

Frankre i chs  Br aunkoh l en l ager .  Von Faber. Braun- 
kohie. Bd. 22. 16.6.23. S. 167/8. Verteilung, Vorrate, die
Fb: ierung der letzten Jahre nach Bergbaubezirken.

Bergwesen.

The m i n i n g .  e x h i b i t i o n .  I r .Coa lTr .R.  Bd.106.
1.6.23. S.811/24*. Ubersicht iiber die vielseitigen Ausstellungs- 
gegenstande aus allen Gebieten des Bergwesens.

Morb i d i t y  s t ud i es  as an aid in p reven t l ng  i l l ness 
among  miners .  Von Sagers. Coal Age. Bd.J23. 29.3.23. 
S. 524/6. Slatistische Zusammenstellungen zur Uberwachung 
und Hebung des Gesundheitszustandes der Bergarbeiter.

The cont ro l  of a t m o s p h e r i c  c o n d i t i o n s  in ho t  
and  deep  m i nes .  Coli.Guard. Bd.125. 15.6.23. S. 1511. 
Riickblick auf die bisher ausgefiihrten Arbeiten und ihre 
Ergebnisse. Die gegenwartigen Untersuchungen.

Ou t bur s t s  of  gas and coal  at Cass i dy ,  B. C. Von 
Touhey. Coal Age. Bd.23. 29.3.23. S. 519/22*. Bericht uber 
plolzliche Grubengasausbruche auf einer Kohlengrube in 
Bruisch-Kolumbien. Geologische und Abbauverhaltnisse. Vor- 
sichtsmaBnahtnen.

M a i n t e n a n c e  an d  r e p a i r  me t hods  i n the shops  
of the C o ns o l i d a t i o n  Coa l  Co.  at J enk i ns ,  Ky. Von 
Brosky. Coal Age. Bd.23. 29.3.23. S.513'8*. Neuzeitliche 
Arbeitsverfahren in den Werkstatten einer amerikanischen 
Kohlengrube.

T he d e v e l o p m e n t  of  s h a f t  s i n k i n g  by t he  
f r ee z i ng  process .  III. Von Erlinghagen. Coli. Guard. 
Bd.125. 15.6.23. S. 1523/4*. Absatzweises Gefrieren. Priifung

des Frostkórpers. EinfluB des Grundwasserspiegels. Der 
Ausbąu von Gefrierschachten. Das Auftauen des Frostkórpers.

(Jber die G e s u n d h e i t ssch adl  ich kei t  der Nach- 
schwaden  von  C h l o r a t s p r e n g s t o f f e n .  Von Kast und 
Haid. Kali. Bd.17. 15.6.23. S. 182/7. Ergebnisse der von
der Chemisch-Technischen Reichsanstalt auf Anordnung des 
Reichsarbeitsministers angestellten Versuche.

The t r a i n i ng  of men for rescue teams.  Von Veale. 
Coli.Guard. Bd.125. 22.6.23. S .1571/2*. Zusammensetzung
und Ausbildung von Rettungsmannschaften fiir Kohlenberg-
werke.

Coal  dust  as an expl os i ve agent .  Von Rice. Coli. 
Guard. Bd.125. 22.6.23. S. 1575/6. Ergebnisse der von dem 
United States Bureau of Mines angestellten Versuche iiber 
die Exp!osionsgefahr von Kohlenstaub.

Sel f act i ng app l i ance  for s t opp i ng  r una way  tubs.  
Coli.Guard. Bd.125. 22.6.23. S. 1589*. Beschreibung einer
selbsttatigen Fangvorrichtung fiir Fórderwagen in Bremsbergen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

Verfeuerung von  Koksgr i es  i n Trocken- ,  G l i i h-  
u n d  T e m p e r ó f e n .  Warnie KalteTechn. Bd.25. 15.6.23. 
S.93/4. Darstellung der Verwendungsweise.

E i n e  K e s s e l  r e p a r a  t u r  m i t  L i c h t b o g e n -  
schweiBung.  Von Blau. Z .Óst.Ing .V . Bd.75. 15.6.23.
S. 142/3*. Ausstemmung von Rissen und VerschweiBung der 
so entstandenen Fugen.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  de r  D a m p f s p e i c h e r u n g s -  
Frage .  Von Trautmann. Wasser Gas. Bd. 13. 15.6.23.
Sp. S73/8. Betrachtungen iiber die vorteilhafteste Art der 
Warmespeicherung.

Le c a l c u l  des r e g e n e r a t e u r s  de c h a l eu r .  Von 
Noaillon. Rev. univ. min. met. Bd. 66. 15.6.23. S. 413/36*. 
Eingehende mathematische Berechnung der Regencrativ- 
feuerungen.

D er P r a z i s i o n s - I n d i k a t o r .  Warme Kalte Techn. 
Bd.25. 15.6.23. S.94/5*. Bauart und Vortei!e des Indikators. 
von Geiger.

E in neuer  Mi i ndungsdamp f messe r .  Von Kraushaar. 
Braunkohle. Bd. 22. 16.6.23. S. 161/7*. Bauart, Arbeitsweise, 
Anbringung und Vorteile des von der Firma Heymer & Pilz 
gebauten Dampfmessers.

Flexible j oi nt s for c a s t - i r on  p i pes .  Ir.CoalTr.R. 
Bd.106. 8.6.23. S. 862*. Beschreibung einer biegsamen Ver- 
bindung fiir guBeiserne Rohre.

No t e  sur  u n e  n o u v e 11 e t r a v e r s e  m e t a l l i q u e  
asans t rou«.  Von Desoer. Rev. univ. min. met. Bd. 66.
15.6.23. S. 553/8*. Beschreibung einer neuartigen ungelochten 
eisernen Schwelle.

L a g e r m e t a l l e .  Von Mathesius. Ann. Glaser. Bd.92.
15.6.23. S. 163/70*. Anforderungen an Lagermetalle und 
Priifung der Frage, inwieweit die in Anwendung stehenden 
Metalle den Anforderungen genugen. Besprechung.

Elektrotechnik.

Der Mag ne t i s i e r u ng s s t r o m  des Trans f orma tor s  
und seine Oberwe l l en .  Von Vidmar. El.Masch. Bd.41.
10.6.23. S.333/41*. 17.6.23. S. 349/54*. Behandlungsweise 
der Aufgabe. Der Magnetisierungsstrom des einphasigen 
und des Drehstromtransformators. Drei einphasige Trans-
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formatoren ais Drehstromtransformator. Der normale Dreh- 
stronitransformator.

E in  n e u e s  Mater i a ł  f i i r p e r m a n e n t e  M a g n e t e .  
Von Gumlich. El. Masch. Bd.41. 17.6.23. S.354/*5. Zu- 
sammensetzung, Herstellung und Priifung des von der Firma 
Krupp gelieferten Materials.

E i n i ges  i i ber  d i e  E n t w i c k l u n g  de r  el ekt r i schen 
Ausr i i s t ungen  v o n  K r a n e n ,  A u f z u g e n u n d  Trans- 
p o r t a n l a g e n  im l e t z t e n  D e z e n n i u m .  Von Schwarz. 
El.Masch. Bd.41. 10.6.23. S.341/6*. Kranmotoren,Steuerungen, 
Schaltungen, Sicherheitsvorrichtungen, AnlaB- und Reglungs- 
widerstande, Stromabnehmer, Hebemagnete, Aufzuge, ver- 
schiedene Fordermittel.

Iliittenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.

Mo l y b d a n  ais Leg i erungsbes t and t e i l .  VonGuertIer. 
Z. Metallkunde. 1923. Bd.15. H .6. S.151/4*. Die fiir Legie- 
rungen in Betracht kommenden Zusatze. (SchluB f.)

D ie  e l e k t r i s c h e  L e i t f a h i g k e i t  v o n  M e  t a l  len.  
Von Schulze. (Forts.) Z. Metallkunde. 1923. Bd.15. H. 6. 
S. 155/60*. Untersuchungsergebnisse bei Aluminium, Mag- 
nesiuni. Zink, Kadmium, Gallium, Indium, Thallium, Blei, 
Zinn, Wismut usw. (SchluB f.)

Uber  die Ve r wendungs i n6g l i c hke i t  des Elektro- 
o f e n s  im M e t a l l h u t t e n b e t r i e b  zu R e d u k t i o n s -  
7. wecken .  Von Gottschalk und Kroll. Metali Erz. Bd.20.
22.6.23. S .229/35*. Betriebsversuche zur Entarmung von 
Zinnschlacken. Anreicherung von Zinnlegierungen auf die 
Konzentration von SO %. Sonstigc Anwendung des Elektro- 
ofens an Stelle des Flamniofens.

Das Me ta l l s chn te l zen  a u f  e l e k t r i s c h e m  Weg e .  
Von Wintermeyer. Techn. BI. Bd. 13. 24.6.23. S, 1S5/6*.
Kurzer Uberblick iiber die bekanntesten Bauartcn von Licht- 
bogen- und Widerstandsschinelzofen. (SchluB f.)

D i s i n t e g r a t i o n  of  b l a s t - f u r n a c e  l i n i n g s .  Von 
Nesbitt und Bell. Ir. CoalTr. R. Bd.106. 22.6.23. S.934/5*. 
Untersuchungen iiber die Zerstorung der Ausmauerung von 
Hochófen.

D r ae ge r -Sau e r s t o f f -Schu t z g e r a t  SS Nr. 1 in der  
Hu t t en i ndu s t r i e  u n d  in der c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e  
des Ruhrkoh l enbeckens .  Kohle Erz. 18.6.23. Sp. 185/90*. 
Bauart, Anwendung und Bewahrung des Gerates.

Uber  B r e nn s t o f f u n t e r s u c h u n g e n .  Von Jacobsohn. 
Chem.Zg. Bd. 47. 21.6.23. S. 527/8. Kritik der von Kónig 
vorgeschlagenen Berechnungsweise.

N e u e r e  A r b e i t e n  z u r  A b w a s s  er f  rage.  Von 
Simmersbach. (SchluB.) Dingler. Bd.338. 9.6.23. S. 117/20. 
Abwasserreinigung durch Elektrolyse und andere neuzeitliche 
Verfahren.

U b e r  d i e  V e r w e n d b a r k e i t  m i n e r a l i s c h e r  
P h o s p h a t e  z u r  d i r e k t e n  D u n g u n g .  Von Hilbert. 
Chem.Zg. Bd. 47, 21.6.23. S. 525/7. Dungungsergebnisse mit 
Rohphosphaten.

The e l ect ron in chemist ry.  Von Thomson. (Forts.) 
J. Franki. Inst. 1923. Bd.195. H .6. S. 737/86*. Mitteilung von 
Untersuchungsergebnissen auf dem Gebiete der Ionen- und 
Atomtheorie, (Forts. f.)

D i eTh eo r i e  der i o nogenen  B i n d u n g  ais G r u n d -  
l a g e  de r  l o u e n t h e o r i e  n a c h  V e r s u c h e n  u b e r  d i e  
N a t u r  de r  n i c h t  i o n i s i e r t e n  S a u r e n .  Von Hautsch. 
Z. Elektrochem. Bd. 29- 1.6.23. S. 221/46. Rein chemische Er- 
klarungen der sogenannten ionisierendenWirkung desWassers. 
Unterscheidung von echten Sauren und Pseudosauren.

O b e r  d a s  e l e k t r o c h e m i s c h e  V e r h a l t e n  v o n  
W i s m u t  u n d  A n t i m o n  i n a l k a l i s c h e r  Losung .  Von 
Grube und Schweigardt. Z. Elektrochem. Bd. 29. 1.6.23.
S. 257/64. Versuchsergebnisse. Besprechung, Zusammen- 
fassung,

Wirtschaft und Statistik.

V e r s c h i e b u n g  de r  W e t t b e w e r b s v e r h a l t n i s s e  
zwi schen  dem mi t t e l deu t schen  B r a u n k oh l e ng eb i e t  
u n d  d e m  w e s t f a l i s c h e n  S t e i n k o h l e  u- bzw.  rhei- 
n i s c h e n  B r a u n k o h l e n g e b i e t  se i t  1914. Von Heinz. 
Braunkohle. Bd.22. 16.6.23. S. 168/70. Lage der Wettbewerbs-

verhaltnisse unter Beriicksichtigung der Kohlenpreiserhohung 
vom 16.5.23.

Ausstellungs- und Unterrichtswesen.

Ex a m i n a t i o n  for col l i ery manage r s  cert i f icates 
of  competency.  Ir.CoalTr.R. Bd.106. 1.6.23. S. 833/4*. 
Die von der englischen Priifungskommission fiir Bergwerks- 
leiter bei den letzten Priifungen gestellten Aufgaben.

P E R S Ó N L / C M E S .
Dem Oberbergrat F i s c he r  in Breslau und dem Bergrat 

K óhn e  in Essen ist zum Zweck der Beschaftigung ais Dele- 

gierte des Reichswirtschaftsministeriunis fiir den Kohlenbergbau 
ein weiterer Urlaub bis Ende Dezember 1923 erteilt worden. 

Zu Bergraten sind ernannt worden: 

der Bergassessor von Re i nb rech t  bei dem Oberbergamt 

in Halle, der Bergassessor Mor i t z  bei der Salinę in Diirren- 

berg, der Bergassessor Hast  bei der Berginspektion inClausthal. 

Beurlaubt worden sind:

der Bergassessor K l i n g s p o r  vom I, Juli ab auf weitere 

sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais Direktor 

der Mansfeldschen Kaliwerke in Eisleben,

der Bergassessor von den Br i ncken  vom 1. April ab 

auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais 

Betriebsdirektor der Stinneszecheii Victoria Mathias, Friedrich 

Ernestine, Graf Beust und Carolus Magnus in Essen,

der Bergassessor R e i ma n n  vom l.M ai ab auf ein weiteres 

Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Kohlenabteilung 
der A. Riebeckschen Montanwerke in Halle,

der Bergassessor F i e d l e r  vom 1. Juli ab auf weitere 

sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei dem Ober

schlesischen Berg- und Huttenmannischen Verein in Kattowitz, 

der Bergassessor D i n t e r  vom 1. Juli ab auf ein weiteres 

Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Fiirstlich 

Plessischen Bergverwaltung ais Betriebsleiter der Steinkohlen- 

bergwerke Emanuelssegengrube und Bóerschachte,

der Bergassessor Dr. Ma t t h i a s s  vom l.Jun i ab auf ein 

weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei dem Verein 

fur die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dort
mund zu Essen,

der Bergassessor Willi Schu l t e  vom 1. Juli ab auf sechs 

Monate zur Ubernahme einer Stellung bei dem Arbeitgeber- 
verband der Oberschlesischen Bergwerks- und Huttenindustrie 

in Kattowitz ais Dezernent fiir die Fachabteilungen Stein- 

kohlen- und Erzgruben.

Der Gerichtsassessor N i e m a n n ,  bisher bei dem Ober

bergamt in Dortmund, ist auf seinen Antrag von der Be

schaftigung in der Staatsbergverwaltung entbunden worden.

Die Bergreferendare Ernst We i s do r f f  (Bez. Dortmund), 

Richard von Dasse l  (Bez. Bonn) und Walter Lukosz  (Bez. 

Breslau) sind zu Bergassessoren ernannt worden.

Bei der Geologischen Landesanstalt ist dem Privat- 
dozenten an derTechnischen Hochschule zu Berlin Dr. Po ton i ć  

eine Assistentenstelle am Geologischen Landesmuseum iiber- 

tragen worden.

Der Generaldirektor Dr. H e i n h o l d  der Mansfeld Aktien- 

gesellschaft fur Bergbau und Huttenbetrieb in Eisleben ist 

von der Technischen Hochschule Berlin zum Dr.-Ing. e.hl er

nannt worden.

Gestorben:

am 30. Juni der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft 

fiir Metallkunde, Dr.-lng. e. h. Oskar Lasche,  Direktor und 
Yorstandsmitglied der Allgemeinen Elektrizitats-Gesellschaft.


