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Die tektonische Absenkung des Beuthener Erz- und Steinkohlenbeckens 

und ihre Bedeutung fiir die Beurteilung von Bergschaden.
V on M arkscheider O . N i e m c z y k ,  B euth en  (O .-S .).

Seit einer Reihe von Jahren mehren sich im ober- 

schlesischen Industriegebiet in auffallender Weise die 
Falle von Bergschadenprozessen, in denen auf Grund 

festgestellter Bodensenkungen und der Behauptung eines 

auBerordentlich weit reichenden Einflusses des in 
immer groBere Teufen dringenden Steinkohlenbergbaues 

Schadenersatzanspriiche gestellt werden. Mitunter handelt 
es sich um Bauten, die in engern Stadtbezirken liegen 

und viele Hunderte von Metern vom nachsten Abbau 
entfernt sind, ja śogar um Gebaude in solchen Ortschaften, 
unter denen oder in dereń unmittelbarer Nahe nie Berg

bau umgegangen ist und dereń Entfernung von den 
nachstliegenden Erz- und Steinkohlenabbauen mehr ais 

2000 m betragt. Meistens wird in den Klageschriftsatzen 

auf wahrgenommene Erderschiitterungen und auf die 
Tatsache hingewiesen, daB durch Nivellements festgestellte 
Senkungen ais Folgę von Abbauen anzusprechen seien, 

die weit iiber das bisher angenommene EinfluBgebiet 

des Bergbaues hinaus wirken.
Es verlohnt sich daher wohl, auf eine kritische Unter- 

suchung dieser Wahrnehmungen und Feststellungen naher 

einzugehen, zumal da die auf diesem Gebiet angestellten 

Beobachtungen und Ermittlungen nicht nur dem Ein- 

wirkungsbereich des Bergbaues einwandfreie Grenzen 
ziehen, sondern auch hóchst wichtige SchluBfolgerungen 

fiir die ktinftige Beurteilung von Bergschaden zulassen.

In letzter Zeit sind im Schrifttum beachtenswerte 

Feststellungen iiber das Auftreten von Horizontal- und 
Vertikalverschiebungen sowohl in Bergbaubezirken ais 
auch in bergbaufreien Gebieten bekannt geworden, die 
auf tektonische, vom Bergbau unabhangige Bewegungen 

zuriickgefiihrt werden. Es handelt sich dabei nicht etwa 
um ausgesprochene Erdbebengebiete, sondern um Trog- 

bildungen sedimentarer Ablagerungen. Das ist das Neue 
an den Wahrnehmungen in rezenter Zeit, auf die besonders 

L e h m a n n 1 an Hand einer groBen Zahl von Beispielen 
hinweist. Ahnliche Ermittlungen iiber die standige 
Bewegung und Unruhe der Erde sind in jahrzehntelangen 

geodatischen Feinmessungen auch im nordlichen Rand- 
gebiet des oberschlesischen Steinkohlenbeckens erfolgt, 

wenngieich Bildungsvorgang und AusmaB der Ver- 

schiebungen in Oberschlesien von den in Westfalen und 
andern Gegenden erkannten Bewegungen infolge der 
verschiedenartigen Wirkung der gebirgsbildenden Krafte 

abweichen mógen.

1 O luckauf 1919, S. 933; 1920, S. I und 2S9.

Zum Verstandnis der Beweisfiihrung dafiir, daB diese 

Vorgange mit dem Bergbau in keinem Zusammenhang 
stehen, sollen die nachstehenden Betrachtungen und 
Beobachtungsergebnisse dienen.

Der g e o lo g i s c h e  Au fbau  der Beu thene r  Mu ldę .

Uber die Geologie des oberschlesischen Erz- und 
Steinkohlenbeckens ist eine so umfassende Literatur1 
vorhanden, daB ein allgemeiner Uberblick iiber die 
geologischen Verhaltnisse der Beuthener Sondermulde 

genugt. Nórdlich des etwa ostwestlich streichenden 
Myslowitz — Kónigshiitte — Zabrzer (Hindenburger) Sattels 
fallen die FIóze der Sattelgruppe nach Norden ein, 
bilden einen Muldengiirtel von etwa 4 km Breite und 
heben sich am Nordrande unter Bedeckung von Trias- 
schichten mit stark siidlichem Einfallen heraus. Auf 

dem Nordfliigel dieser selbstandigen kleinen Muldę, in 
dereń Zentrum die Stadt Beuthen liegt, fórdern die PreuBen- 

und die Radzionkaugrube, auf dem Siidfliigel die 
Castellengo-, die PreuBen-, die Paulus-Hohenzollem- 
und die Heinitzgrube, wahrend das Innere der Muldę 
durch die Steinkohlenbergwerke PreuBen, Ver. Karsten- 
Centrum, cons. Heinitz und Andalusien aufgeschlossen 

ist. Die óstliche Fortsetzung dieser in kongreBpolnisches 
Gebiet hineinreichenden Muldę kommt hier nicht in 
Betracht, da das Hauptbeobachtungsgebiet sich in der 
Hauptsache auf die Oberflache der in unmittelbarer 

Nahe der Stadt Beuthen bauenden Bergwerke erstreckt.

Die Kohlenflóze sowohl der Sattel- ais auch der 

Muldengruppe sind reich entwickelt. Im westlichen 
und nordwestlichen Randgebiet der Muldę sind die 

FIóze steil aufgerichtet, zum Teil iiberkippt. An den 
siidlichen wie an den nordlichen Muldenrandern ist 
fast uberall eine steile Neigung der Schichten (bis zu 
60°) vorhanden, aber auch im Muldeninnern selbst laBt 
sich kein flaches, regelmaBiges Einmulden erkennen, 

vielmehr haben streichende Verwerfungen und Auf- 
sattelungen die abgesunkenen Schollen in verschiedene 

Hóhenlage gebracht.

Wahrend auf dem Myslowitz — Zabrzer Sattel das 
Steinkohlengebirge mit nur órtlich auftretenden, gering- 

machtigen dihwialen Uberlagerungen zutage tritt, bildet 
in der Beuthener Muldę eine Triasschicht von durch
schnittlich 150 -200 m Machtigkeit'die Decke des Stein-

» R. M ic h ae l :  Die Geologie des oberschlesischen Steinkohlenbezirkes, 
Festschnft z. XII.  Ailg. Deutsch. Bergmannstage, Breslau 1913, Bd. 1 .
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kohlengebirges. Die imterste Partie 
dieses Triashorizontes nehmen bunte 

Sande und Letten ein, die in gleich- 

maBiger Starkę von 10 — 20 m aus- 
gebildet sind.' Daruber steht Mu- 
schelkalk an, dessen Dolomite die 

bekannten reichen Blei-, Zink- und 

Schwefelerzlagerstatten bergen.
Wahrend das Ausgehende des 

produktiven Karbons in der Linie 

Mikultschutz — Miechowitz —Scharley 

- Kamin liegt (s. die Abb. 1 und 2), 
nordlich dereń nur noch die Rand- 
gruppe mit unbauwiirdigen Flozen 

vertreten ist, reicht der Triasgiirtel, 
der, von Krappitz an der Oder an- 

fangend, sich iiber GroB-Strehlitz—
Tarnowitz bis in die Gegend von 

Olkusz in KongreBpolen erstreckt, 

iiber die Beuthener Steinkohlenmulde 
nach Norden hinaus. Die Trias-
schichten iiberdecken nordlich von 

Tamowitz eine mehrere Hundert 
Meter machtige, aus sehr festen 

roten Sandsteineti mit Konglomerat- 

zwischenlagen bestehende Bank des 
Rotliegenden, dereń Durchbohrung 

infolge der technischen Schwierig
keiten, die quarzitischen, porphy- 
rischen und kristallinischen Gesteine 

mit Diamantkrone oder MeiBel zu 

durchdringen nur in einem einzigen Falle ge
lungen ist.

Die Bedeutung der ausgedehnten Trias- 

schichten durch ihre Wasserfiihrung ist bekannt. 
Stellenweise tritt in der Beuthener Muldę der 

Muschelkalk zutage oder ist von einer bis zu 
30 m machtigen Schicht diluvialer Tone und 
Sande iiberlagert,

D ie  E n t w i c k l u n g  des Be rgbaues  
in der Beu thene r  Muldę .

Eisenerzbergbau wurde in der Beuthener Muldę schon 
vor mehreren Jahrhunderten betrieben, jedoch weniger 

in der nahern Umgebung der Stadt Beuthen selbst ais 
nordlich davon und in der Tarnowitzer Gegend. Unter- 

halb der heutigen engem Stadt Beuthen ist nach den 

hieriiber vorhandenen und amtlich bekannt gewordenen 

Unterlagen keinerlei Eisenerzabbau umgegangen. Aber 
selbst wenn dies der Fali gewesen ware, konnte der 
Eisenerzbergbau ais Erreger von Bodenbewegungen auBer 
Betracht gelassen werden, da er nur in Teufen von wenigen 
Metern eingedrungen sein wiirde.

Der Zink- und Bleierzbergbau kam in der Beuthener 
Muldę in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts 
zur allmahlich sich steigernden Entwicklung. Er bewegte 

sich zunachst beim Abbau der obern oxydischen Galmei- 

lage in Teufen von 10—40m und drang erst gegen Ende 

des vorigen Jahrhunderts zur Ausbeutung der sttlfidischen 
Erzlagerstatten in Tiefen bis zu 60 und lOOm ein, die er in 

der Beuthener Muldę nie iiberschritten hat. Die Ein-

U b ersich tsk arte  der B eu th en er  M u ld ę. M aR stab 1 :3 P 0 0 0 0 .

A bb  2. Profil nach der L in ie A — B in A bb . 1.
M aB stab 1 :3 0 0 0 0 0  fur d ie  L an gen  und 1 :1 5 0 0 0 0  fiir d ie  H oh en .

wirkungsmóglichkeiten dieses Zinkerzbergbaues auf die 
Tagesoberflache sind daher órtlich eng begrenzt, zumal 

da die Lagerstatte bei geringer Teufe selten die Mach- 
tigkeit von 2 m iibersteigt und der Abbau' seit Anbeginn 

fast ausnahmslos mit trocknern Bergeversatz erfolgt ist.

Mit dem Abteufen von 200—300 m tiefen Schachten 
zur Ausbeutung der Steinkohlenfelder in der Beuthener 

Muldę begann man zunachst ganz vereinzelt gegen Ende 
der 70er Jahre, und zwar im Siiden der Stadt selbst. 

In den letzten beiden Jahrzehnten des vorigen Jahr
hunderts entwickelte sich der Steinkohlenbergbau langsam, 

aber stetig zunehmend', auch im Westen und Norden der 

Stadt, wahrend seit 1900 nicht nur ein erheblicher Zu- 
wachs an Neuanlagen, sondern auch eine auBergewóhnliche 

Steigerung in der Fórderung der bestehenden Werke zu 

verzeichnen ist. Einzelne altere Steinkohlengruben in der 
Beuthener Muldę, dereń Jahresforderung beispielsweise 

noch in den 90er Jahren 60 000—100000 t jahrlich 

betrug, fordem heute mehr ais das Zehnfache davon.

A b b . 1.
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Abb. 4. Stand der A b b au e im  Jahre 1904.A b b . 3 . S tand der A b b au e im Jahre 1880,

Der Abbau der Steinkohlen erfolgt fast ausnahmslos 

ais Bruchbau, nur vereinzelt und in ganz geringem Um- 

fange wird im Suden der Stadt mit Spiilversatz abgebaut.

Die Entwicklung des Erz- und Steinkohlenbergbaues 

in der Beuthener Muldę geht aus dem Stand der Abbaue 
in den Jahren 1880, 1904 und 1923 hervor, den die 
Abb. 3-5 in schrager Strichelung fiir den Erzbergbau 

und in senkrechter fiir den Steinkohlenbergbau ersichtlich 
machen. Der Umfang der dargestellten Abbauflachen 
erstreckt sich, vom Mittelpunkt der Stadt Beuthen gemessen, 

ungefahr auf einen Umkreis von 3 km Radius. Innerhalb 
dieser Flachę von rd. 30 qkm lnhalt beliefen sich die 

abgebauten Erz- und Steinkohlenmengen bis zum Jahre 
1880 auf 970000 und 1 100000 cbm. In dem Zeitraum 

von 1880 bis 1904 wurden 3 600000 cbm Erze und 
10 912 000 cbm Kohle gewonnen, wahrend sich von 

1904 bis 1923 eine Gesamtfórderung von 6 300 000 cbm 
Erz und von 47 575 000 cbm Kohle ergab. Die allmahliche 
Annaherung der Abbaue an die au8ersten Stadtgrenzen 

kommt besonders in Abb. 5 zum Ausdruck. Die Stadt- 
grenze selbst einzuzeichnen, mu6te aus begreiflichen 

Griinden vermieden werden.

Somit ist eine uiwerhaltnismaBig starkę Zunahme des 

Steinkohlenabbaues gegeniiber einer allmahlichen Stei- 
gerung der Erzgewinnung seit Beginn des Bergbaues zu 

verzeichnen. Driickt man diese seit dem Jahre 1880 
erfolgte Zunahme in Verhaltniszahlen aus, indem man 
die bis zu diesem Zeitpunkt geforderte Erz- und Kohien

menge ais Einheit wahlt, dann ergibt sich im Umkreis 
der Stadt Beuthen fur die Zeitraume vor 1880, von 

1880—1904 und von 1904-1923 eine Steigerung in

H i ’ d lich

S l a d l  B euthen

dJ? Steinkphlsn«bbłu 
£ r x abb aue  {ZSP '  * ron 1 F U z tn

- - *or» rn«hf ais  3  f\ĆZtn

A bb. 5. Stand d er A b b a u e  im  Jahre 1923.
Abb. 3 —5. E n tw ick lu ng  d e s  Erz- u n d  S te in k o h len b erg b a u es  

in der B e u th en er  M u ld ę.
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Abb. 6. Auszug aus dem Nivellementsnetz des Stadtvermessungsamtes Beuthen.

1897 in regelmaBigen Zeitab- 

schnitten von 1—6 Jahren aus- 
gefiihrt worden. Der lang-

jahrige verdiente Leiter des 

Stadtischen Vermessungsamtes, 
Vermessungs-Direktor Martin,  
hat durch Anlage von weit iiber 
1000 festen Hohenmarken und 
eines weitverzweigten Polygon- 

netzes in der Stadt Beuthen und 

dereń naherer und weiterer 

Umgebung die Grundlage fiir 

die bedeutungsvollen Ergebnisse 
geschaffen, die nachstehend ver- 

óffentlicht werden. Wertvoll sind 
diese Messungen deshalb, weil 
sie von Anbeginn weit ausge- 

holt haben und durch fast drei 

Jahrzehnte lange regelmaBige 

Wiederholung Ruckschliisse auf 
die Bodenbewegungen, bis zum 

Jahre 1880 zuriickgreifend, ge- 
statten. Diese Nivellements hat 
Martin mit einer Genauigkeit 

von durchschnittlich ± 0,85 mm 
auf den doppelt nivellierten 

Kilometer ausgefuhrt und damit 
die unvermeidlichen Messungs- 
fehler auf ein MaB eingeschrankt, 

das tatsachlich die Bestimmung 

der Veranderung von Hóhen- 

festpunkten mit einer Genauig
keit von 2-3 mm gewahr- 

leistet.

der Erzgewinnung im Verhaltnis 1 : 4 : 6  und in der 

Kohlenforderung im Verhaltnis 1 : 10:43.

D ie  g e o d a t i s c h e n  S en J<ungsbeobach tu ngen  
in der B e u the ne r  Mu ldę .

Die vorstehende Darstellung der Entwicklung des 

Bergbaues in der Beuthener Muldę war notwendig, um 

eine einwandfreie Beurteilung der nunmehr folgenden 

Beobachtungsergebnisse zu ermóglichen, die einen Zeit- 
raum von 43 Jahren umfassen und bis in das Jahr 1880 
zuriickreichen, vornehmlich aber, um jede Verschleierung 

der durch die rasche Entwicklung des Bergbaues etwa 
hervorgerufenen Veranderungen von vornherein auszu- 
schlieBen

Die erste fiir die vorliegenden Zwecke geeignete und 
verwendbare Messungsunterlage bilden die von der Tri- 

gonometrischen Abteilung der preuBischen Landesauf- 

nahme in den Jahren 1S79-1880 ausgefiihrten Nivelle- 

ments1 (vgl. Abb. 6). Dieses Nivellement weist einen 
mittlern Fehler der doppelt nivellierten Einkilometerstrecke 
aus den SchluBfehlern der durchschnittlich 300-400 km 
langen Schleifen von ± 2,04 mm auf.

Die nachstfolgenden brauchbaren Messungen sind 

durch das Stadtvermessungsamt Beuthen seit dem Jahre

1 D!e Nivellements-Ergebnisse der Trigonoraetrischen Abteilung der 
KonigK PreuBischen Landesaufnahrae, Heft 5, Provinz Schlesien, Berlin 1897.

Eine weitere, allerdings nur bedingt brauchbare Unter- 
lage bildet das von den Oberbergamtsmarkscheidern 

U H r i c h  und B ruck  in den Jahren 1901 und 1904/05 

ausgefiihrte oberschlesische Erganzungsnivellement, das 
einen mittlern Fehler von ± 3,6 mm aus den SchluBfehlern 

der Polygone aufweist und Ieider nicht weit genug aus- 

geholt hat, also zweifellos von solchen Festpunkten aus- 
gegangen ist, die nach den Ergebnissen der Stadtver- 

messung Beuthen nicht mehr ais einwandfrei gelten 
konnten. Immerhin gibt dieses Nivellement wenigstens 

annahernde Anhaltspunkte fiir das relative Absinken solcher 
Punkte der Oberflache im oberschlesischen Zentralrevier, 
die, inmitten groBer Stadte gelegen, dem unmittelbaren 

EinfluB der Abbaue entzogen waren und auch bleiben 

werden. Auch einige Sondernivellements altern Datums 

des Markscheiders K u n t z e l ,  die recht geringe Wider- 
spriiche bei groBer Zuglange aufweisen, haben hier Be- 
riicksichtigung gefunden.

Diese grundlegenden Messungen sind in den letzten 

Jahren durch mehrere oberschlesische Markscheider iiber- 

priift und durch ein umfangreiches Netz erweitert worden. 
Dabei hat sich volle Obereinstimmung zwischen diesen 
und den fruhern Feststellungen ergeben. Die aus den 
SchluBfehlern errechneten mittlern Fehler bewegen sich 
bei den von mir ausgefiihrten Nivellementsschleifen in 

Grenzen von ±0,75 bis ±1,06 mm.
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Nachstehend folgen die Senkungstafeln fiir einige 
in Abb. fi mit fortlaufenden Ziffern bezeichnete Hohen- 

marken, die in der Zeit von 1880 bis heute beobachtet 
worden sind.

N . B. 1 A m  S c h l o f i  N e u d e c k

B eobachtu n gs-
zeit

S en k u ng
D urchschnit 

der n a c i 
E rzabbaue

tliche E ntfernung  
s tg e le g e n e n  

K oh len ab bau e
mm m m

1 8 8 0 -1 9 0 1 13 — 7000
1 9 0 1 -1 9 1 3
1 9 1 3 -1 9 2 0

6
12[-18 —

7000  
in 300  m  T eufe

in sg esa m t 31

N . B. 2 K i r c h e  M i e c h o w i t z

1 8 8 0 -1 9 0 1 45 700 2300  
in 300 m T eufe

1 9 0 1 -1 9 2 0 49 400 1400 
in 400  m  T e u fe

in sg esa m t 94

N . B. 3 V t a r i e n k i r c h e  B e u t h e n

1 8 8 0 -1 8 9 7
1 8 9 7 -1 9 0 0
1 9 0 0 -1 9 0 2

57)
13 90
20 J

630 13 ivlm8oo |  T eufe

1 9 0 2 -1 9 0 4
1 9 0 4 -1 9 1 0
1 9 1 0 -1 9 1 1
1 9 1 1 -1 9 1 2
1 9 1 2 -1 9 1 3
1 9 1 3 -1 9 1 9  
1 9 1 9 -1 9 2 3

6
21
1

11
21
25
21

106

im a llgem ein en  
600 ni, nur ein  
kleiner A bbau- 
ab sch n itt na- 
herte sich  von  
N o rd o sten h er  
b is auf 460 m

700
in 200 m T e u fe  

850
in 3 0 0 —450 m T eu fe

in sg esa m t 196

N . B. 4 3 e u t h e n e r  P r o m e n a d e

1 8 8 0 -1 8 9 7
1 8 9 7 -1 9 0 0

2 7 \  47 
20;

400
1200 

in 200 m T e u fe

1 9 0 0 -1 9 0 4
1 9 0 4 -1 9 1 4

181
24j 42 —

600
in 350 m  T eu fe

in sg esa m t 89

N . B. 5 S c h a r l e y

1 8 8 0 -1 8 9 7
1 8 9 7 -1 9 0 4

291
6

■ 35 740
1500 

in 200 m T eufe

1 9 0 4 -1 9 1 1
1 9 1 1 -1 9 1 2
1 9 1 2 -1 9 1 3
1 9 1 3 -1 9 2 3

121
8

18
lOJ 48

1200

1400
in 2 0 0 —300 m T eu fe

in sg esa m t 83

N . B . 6 F r i e d e n s h o r t

B eobachtungs-
zeit

S en k u n g

m

D urch sch n it  
der nac  

E rzabbaue  
m

lich e E ntfernung  
is tg e le g e n e n  

K oh len ab b au e  
m

1 8 8 0 -1 9 0 4

1 9 0 4 -1 9 2 0
1 9 2 0 -1 9 2 3

35

7'  23  16/ 16

800

400

2800  
in 230 m T e u fe  

1600
in 4 0 0 —6 0 0 m T e u fe

in sg esa m t  
N . B. 

1 8 8 0 -1 9 0 1  
1 9 0 1 -1 9 1 0  
1 9 1 0 -1 9 1 2  
1 9 1 2 -1 9 2 0

58
r Ó s t l i c  

51
m

7 55  
30J

h v o n  A n t o  

830

500

n i e  n h 0 f 

2300  
800

in 400 m T e u fe

in sg esa m t

1 8 8 0 -1 9 0 1
1 9 0 1 -1 9 1 0
1 9 1 0 -1 9 1 4
1 9 1 4 -1 9 2 0

106
N . B .

30

I 2U 9 
2 1 J

3 B a i n g  0 w  

1300 1500

850
in 3 0 0  m T e u fe

in sg esa m t 69

Bei einem Vergleich der Senkungen der beiden Jahr- 
zehnte 1900-1923 und der vorhergehenden 1880-1900 

fallt sofort ins Auge, daB das GesamtmaB der Senkungen 
in beiden Zeitraumen wenig voneinander abweicht. Wenn 
auch N. B. 3 von 1902 bis heute um ein Mehr von 
16 mm gegenuber dem Zeitraum 1880—1902 ab- 

gesunken ist, so beweist N. B. 6 das Gegenteil, da er 
sich in den letzten 20 Jahren um 12 mm weniger 

ais in dem Zeitraum von 1880—1904 gesenkt hat. Noch 
augenfalliger wirkt das Verhaltnis dieser Senkungen zum 

Fortschreiten des Abbaues. Wahrend in den Entfernungen 
der Abbaue zu den Punkten N. B. 1 und N. B. 5 keine 
oder nur geringe Veranderungen zu verzeichnen sind, 

ist ein auffallend zunehmendes Naherriicken der Abbaue 
an die Punkte N. B. 2, 3, 4, 6, 7 und 8 unverkennbar, 
und doch macht sich eine geradezu erstaunliche *Uber- 

einstimmung der Absenkungszeiten 1880-1900 und 

1900-1920 geltend.
Eine weitere Bestatigung fiir die vom Bergbau volI- 

standig unbeeinfiuBte allgemeine Absenkung liefern die 
nachstehenden Senkungstafeln von Nivellementsmauer- 

bolzen, welche die Stadtvermessung Beuthen seit den 
90er Jahren im Stadtinnern selbst fortlaufend beobachtet 

hat (s. Abb. 6).

D e s  H ó h en festp u n k tes
B eo b a ch tu n g s- F e stg e ste llte

S en k u n g

m m

Jahrliche durch- 
schn ittlich e S en k u ng

D u rch sch n ittliche  E n tfern u n g  
d er n a c h stg e le g e n e n

B e
zeich n u n g L age zeit im e in zeln en  

m m
im  g an zen  

m m
E rzabbaue

m
K oh len ab bau e

m

N. B. 9 A m  W esten d e 1 8 9 7 -1 9 0 4 40 6]
6

280 900 in  350 m
d er B e u th en er 1 9 0 4 -1 9 1 1 39 — 500 T e u fe

P ro m en a d e 1 9 1 1 -1 9 2 2 68 6. — 200

N. B . 10 A m  W a sserh eb ew er k 1 8 9 7 -1 9 0 4 37 5 520 1200' in 350  m
der P ro m en ad e 1 9 0 4 -1 9 1 1 24 3 — 800 T e u fe

1 9 1 1 -1 9 1 4 38 13 6 700
1 9 1 4 -1 9 1 7 16 5 — 650 in 350 b is
1 9 1 7 -1 9 2 1 29 7 — 650 6 0 0 m  T e u fe
1 9 2 1 -1 9 2 3 11 5 — 650

N. B . 11 A m  stad tisch en 1 8 9 7 -1 9 0 4 26 §
900 750 in 200 m

S ch lach th of 1 9 0 4 -1 9 1 1 12 l 4 — 600 T eu fe
1 9 1 1 -1 9 2 0 53 6 — 350
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D e s  H o h en fe stp u n k tes
B e o b a ch tu n g s-

F estg este llte
S en k u n g

nim

Jahrliche durch- 
schn ittlich e  S en k u n g

D u rch sch n ittliche  E ntfernung  
d er n a c h stg e le g e n e n

Be-
ze ich n u n g L age zeit _ im  e in ze ln en  

mm
im g a n zen  

m m
E rzabbaue

m
K oh len ab bau e

m

N . B . 12 A n der U n terfu h ru n g 1 9 0 9 -1 9 1 1 6 2 1000 “S i  in  300 in 

8 5 0 j  T ™ 1'
35 12

■
der R echten-O der- 1 9 1 1 - 1 9 1 4 —

u fereisen b ah n , 1 9 1 4 -1 9 1 9 21 4 . 7 —
H in d en b u rgstraB e 1 9 1 9 -1 9 2 0  

1920 - 1922
9

15
9

Z
8 5 0 \ in 300 bis 
8 5 0 /  600 m T eufe

N . B. 13 A m  G er ich tsg efa n g n is 1 8 9 7 -1 9 0 4 36 5i 950 in 3 0 0 in
1 9 0 4 - 1 9 0 9 17 3 950 SUU T eu fe
1 9 0 9 -1 9 1 7 56 7 5 — 950
1 9 1 7 - 1 9 2 0 16 5 — 9 0 0 \  in 300  bis
1 9 2 0 -1 9 2 3 13 4. — 9 0 0 /  600 m T eufe

N , B. 14 E cke G ym nasia l- und 1 8 9 7 -1 9 0 4 32 1 nnnlUUU
550 inT2° ? m 
« n  Teufe

G artenstraB e 1 9 0 4 -1 9 1 1
1911 „ 19 2 2

23
55

3* 
51

4 —

N . B. 15 B a h n h o fsg eb a u d e 1 8 9 7 - 1 9 0 4 32 5 ) 1100 450]
in 150 bis1 9 0 4 -1 9 1 1 7 l ( A — 300

1 9 1 1 - 1 9 1 9 42 5 — 450 250 m T eufe
1 9 1 9 - 1 9 2 2 17 5J — 400J

N . B. 16 A m  K on zerth au s 1 9 0 4 -1 9 1 1 1S

I )

800
40n l 200 bis 
^ 1 4 5 0  ni T eufe1 9 1 1 -1 9 1 3

1 9 1 3 - 1 9 1 9
30
35

5 —

N . B. 17 Ecke K aiser- und 1 8 9 7 - 1 9 0 4 44 6 600 500
in 200  bisL angestraB e 1 9 0 4 -1 9 1 1 22 3 . fi 600 550

1 9 1 1 -1 9 1 3
1 9 1 3 - 1 9 1 9

31
25 'II

U
__

600
500J

450  m T eufe

N . B. 18 D y n g o sstra B e 1 9 0 4 -1 9 1 2
1 9 1 2 -1 9 1 9
1 9 1 9 -1 9 2 3

34
4 9
44 11 j

7
600 3 2 0 ] 200 bis 

^3qJ 450 m T eufe

N . B . 19 Ecke D y n g o s- 1 8 9 7 -1 9 0 4 76 11 500 5601
K rakauer StraBe 1 9 0 4 -1 9 0 7 15 5 500 500

1 9 0 7 -1 9 0 9 19 10 500 500 in 200 bis
1 9 0 9 - 1 9 1 0 6 6 8 500 580 450  m T eufe
1 9 1 0 - 1 9 1 4 43 10 600
1 9 1 4 - 1 9 1 9 26 5 — 600
1 9 1 9 - 1 9 2 3 29 7 — 600

N . B. 20 K rakauer StraBe 1 9 0 4 - 1 9 0 9 17 3 350 550
1 9 0 9 -1 9 1 0 4 4 350 650

in 200 bis1 9 1 0 - 1 9 1 4 32 8 c — 600
1 9 1 4 -1 9 1 9 19 4 D

— 600 450  m Teufe
1 9 1 9 - 1 9 2 0 7 7 — 600
1 9 2 0 - 1 9 2 3 16 5 — 600

N . B. 21 G roB e B lottn itza-E cke 1897 t- 1904 44 6 I 450 9001 in 300 m
G raupnerstraB e 1 9 0 4 -1 9 1 4 62 6 6 450 800j T eufe

1914— 1919 28 6
—— 1000 in 300 bis 

600 m T eufe

N .B .  22 G roB e B lottn itza-E cke 1 8 9 7 -1 9 0 4 47 71 600 1 1 0 0 \ in 300  m
Piekarer StraBe 1904 -1 9 1 4 64 6 7 600 9 0 0 / T e u fe

1 9 1 4 - 1 9 1 9 32 6
i — 9 0 0 \ in 300 bis

1 9 1 9 -1 9 2 1 16 8. 1 1 0 0 / 600  m T eufe

N . B. 23 E cke K lu ck ow itzer  StraBe 1 8 9 7 -1 9 0 4 37 5 1 130 1150
in 300 bisan d er K aserne 1 9 0 4 -1 9 1 1 22 3 c 130 1150

1 9 1 1 - 1 9 1 9
1 9 1 9 -1 9 2 2

41
15 U 1150

1150J
600 m T eufe

N . B. 24 K arlstraBe 1897 — 1904 18 3 \ 4 100 1 6 5 0 \ in 300 bis
R oB berg 1 9 0 4 - 1 9 1 9 59 4) 200 1 6 5 0 /6 0 0  m T eufe

N , B . 25 G u tenb ergstraB e i nnr;_i Qi i 21 31 1800i v u j iv  11
1S00 in 300 bisE cke FriedrichstraB e 1 9 1 1 - 1 9 1 6 26 5 K 190

1 9 1 6 - 1 9 1 9 15 . 5 1800 600 m T eufe
1 9 1 9 - 1 9 2 2 20 ?J 1800J

N . B. 26 Piekarer StraBe 1 8 9 7 - 1 9 0 4 17 2 1 420 1150 in 300 m
1 9 0 4 -1 9 1 1 19 3 A 500 980 T eu fe

■ 1 9 1 1 -1 9 1 9 39 5
4 600 1000 in 300 bis

1 9 1 9 -1 9 2 3 25 6 — 1500. 600  m T eufe

N . B . 27 E isen b a h n u n terfiih n in g 1 8 9 7 -1 9 0 4 19 3 I
600 1100]

in 250 md er  R adzionkauer 1 9 0 4 -1 9 1 1 2S 41 450 900
LandstraB e 1 9 1 1 -1 9 1 9

1 9 1 9 - 1 9 2 3
39
32 5 !s i

450 1000
1300

T eufe
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Aber auch auBerhalb der Stadt Beuthen befindliche 

Festpunkte, die, inmitten von dicht bebauten Ortschaften 
gelegen, dem EinfluB des Bergbaues entzogen sind,

erleiden Absenkungen, die von den im Stadtbezirk ge- 
machten Wahrnehmungen nicht abweichen.

D e s  H ó h en festp u n k tes F e stg este llte
S en k u n g

m m

Jahrliche durch D u rch sch n ittliche E ntfernung

B e 
zeichnung

B eob ach tu n gs- schn ittliche S en k u n g d er n a ch stg e leg en en
L age zeit im ein zeln en  

mm
im  ganzen  

mm
E rzabbaue

m
K oh len ab bau e

m

N . B. 28 O rtschaft 1 9 1 2 -1 9 1 5 13 4 l *3
—

4000 in 300 ni
K o slo w a g o ra 1 9 1 5 -1 9 1 9 9 2 r — T eu fe

N . B. 29 A n der Pfarrkirche 1 9 0 4 -1 9 1 1 8 1 1800 2000
in D tsch .-P iek ar 1 9 1 1 -1 9 1 2 7 7 o — 1600 in 200 b is

1 9 1 2 -1 9 1 3 15 15
,

— 1800 300 m T eu fe
1 9 1 3 -1 9 1 9 6 1 — 1800

N . B. 30 An d en  S ch m id tsch ach ten 1 9 0 4 -1 9 0 7 6 2 290 1100
in Sch ariey 1 9 0 7 -1 9 1 1 24 6 400 1500 in 200 his

1 9 1 1 -1 9 1 2
1 9 1 2 -1 9 1 3
1 9 1 3 -1 9 1 9

6
21
19

6
21

3

5 400
400
400

1500
1300
1300

XII UlO

3 00  m T eu fe

N . B. 31 Im Siid teil d e s  D orfes 1 9 0 7 -1 9 1 1 13 31 - 120 900
S chariey 1 9 1 1 -1 9 1 2 10 10 '<5 7 150 1000 in 200 b is

1 9 1 2 -1 9 1 3
1 9 1 3 -1 9 1 9

26
32

150 1200
1200

300 m  T e u fe

N . B. 32 B ah n h of Schariey 1 9 0 1 -1 9 0 4
1 9 0 4 -1 9 1 1
1 9 1 1 -1 9 1 3

6
36
29

2

i i
6

650
650
650

in 150 bis

2 s q J  300  m T eu fe

N . B. 33 T arn ow itzer  LandstraBe 1 9 0 4 -1 9 0 5 3 31 750 250
in S ta d tisch -D om b row a 1 9 0 5 -1 9 0 9 14 3 750 250

1 9 0 9 -1 9 1 1 8 4 750 300 in 200 m  
T e u fe1 9 1 1 -1 9 1 3 24 12 6 1000 300

1 9 1 3 -1 9 1 9 32 5 1000 300
1 9 1 9 -1 9 2 0 3 3 1000 300
1 9 2 0 - 1 9 2 3 25 8, 1000 300

N . B. 34 U n terfiih ru n g der 1 9 0 1 -1 9 0 4 4 1 1800 4001
B euth en -T arn ow itzer 1 9 0 4 -1 9 0 9 24 5 1800 400

E isen b ah n  im B euth en er 1 9 0 9 -1 9 1 1 5 3 A 1800 400 in 200 b is
S tad tw ald 1 9 1 1 -1 9 1 3

1 9 1 3 -1 9 1 9
1 9 1 9 -1 9 2 0

19
14
0

10
2
0 / | :r

4 1800
1800
1800

400
400
400

300 m T eu fe

N . B. 35 A ni M a sch in en g eb a u d e 1 9 0 1 -1 9 0 4 14 5 120 ™ j  in 2 0 0  mder 1 9 0 4 -1 9 0 7 10 3 120
N e u e n  V iktoriagrube 1 9 0 7 -1 9 1 1 13 3 6 200 400

1 9 1 1 -1 9 2 0 57 6 400 3201 in 300  b is
1 9 2 0 -1 9 2 3 27 9 400 3 2 0 / 450 m T eu fe

N . B. 36 A n d er  K irche 1 9 1 1 -1 9 1 2 6 6] : . iiber in 200 m  

3 0 0 ) T eu fe
in H o h en lin d e 1 9 1 2 -1 9 1 9

1 9 1 9 -1 9 2 3
25
24 6j

5 2000

Selbstverstandlicii konnte bei dem diimien Nivellements- 
netz, das die trigonometrische Landesaufnahme iiber das 

oberschlesische Revier gelegt hat, nur eine ausgewahlte 
Reihe von Hohenmarken fiir die yorliegenden Betrachtungen 

iiber die Senkungen des Zeitraumes von 1880 bis heute 
Verwendung finden, weil die meisten alten Nivellements- 
bolzen mit der Zeit dem unmittelbaren EinfluB des 
Bergbaues ausgesetzt waren, andere ver!orengingen oder 

Veranderungen erlitten. Immerhin kann mit geniigender 

Zuverlassigkeit die Erklarung abgegeben werden, daB 
auBer den genannten Hohenmarken auch solche Festpunkte, 

die bis zu 12 km vom auBersten Randgebiet der eigent- 

lichen Bergbauzone entfernt sind, seit dem Niyellement der 
Landesaufnahme um mehrere Zentimeter abgesunken sind.

Beachtenswert ist ferner die Tatsache, daB Markscheider 
K i intzel  bereits in den 80er Jahren durch Anschlusse 

seiner Nivellements an Bolzen der trigonometrischen 

Landesaufnahme ein Absinken von Hohenmarken der 
engern Stadtbezirke Myslowitz-Kattowitz-Konigshiitte 

um mehrere Millimeter festgestellt hat. Damals glaubte

man natiirlich, daB es sich um Messungsungenauigkeiten 

handelte, und legte den Feststeliungen keine Bedeutung 
bei, obwohl sie mit Riicksicht darauf, daB Kiintzel 

bei seinen Nivellements von bereits abgesunkenen Fest- 
punkten der Landesaufnahme ausging, um so bemerkens- 

werter waren. Aber auch das oberbergamtliche Er- 
ganzungsnivellement der Jahre 1901 — 1904/05, das, wie 
schon betont, nicht weit genug ausholte, enthalt mehrere 
Widerspriiche, die ganz unzweifelhaft darauf zuriickzu- 

fiihren sind, daB ein fortschreitendes, aber nicht in 
Rechnung gestelltes Sinken der mehr ais 4 km vom nachst- 
liegenden Abbau entfernten Ausgangspunkte eine Hebung 
anderer, ebenfalls dem unmittelbaren EinfluB des Bergbaues 

entzogener Punkte zur Folgę haben muBte. Manche 
derartige Hebungen erreichen Betrage von 35 mm.

D ie A u s w e r t u n g  der Ergebn isse .

Die Zahl der aufgefiihrten Beispiele laBt sich bei der 
Menge der vorhandenen Festpunlde natiirlich beliebig 

erhohen, jedoch geniigt wohl die ausgewahlte Reihe
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von Beobachtungen, um folgendes klar erkennen zu 
lassen:

Die Senkungen der auBerhalb unmittelbarer Ein- 
wirkungen des Bergbaues belegenen Hohenmarken schreiten 

standig fort, ohne dabei aber im ganzen oder in gróBern 

Zwischenraumen eine Zunahme oder Abnahme zu er- 
fahren.

Das DurchschnittsmaB der Gesamtabsenkung ist so
wohl fiir solche Punkte, die weit auBerhalb der Berg- 

bauzone, ais auch fiir diejenigen, die innerhalb davon, 
aber vom unmittelbaren EinfluB der Abbaue unberiihrt 

liegen, ungleichmaBig und schwankt innerhalb der Beu
thener Muldę durchschnittlich zwischen 4 und 8, an den 
Beckenrandern zwischen 2 und 6 mm.

Derselbe Punkt weist innerhalb der ganzen Be- 

obachtungszeit mitunter recht erhebliche Senkungszu- oder 
abnahnien auf (bis zu 20 mm im Jahre); nur bei wenigen 

Punkten zeigt sich ein scheinbar gleichmaBiges Tiefer- 
gehen, jedoch in der Regel nur da, wo nicht oft genug, son- 
dern in zu groBen Zwischenraumen beobachtet worden ist. 

Allgemein wechseln Zeiten starkern Absinkens mit solchen 

schwacherer Senkung mannigfach ab (Punkte 3, 10, 20, 

29,30,31 und 34). Das Auftreten geringster Hebungen 
wird in solchen Fallen zu vermuten sein, in denen die 

Gesamtsenkung eines groBern Zeitabschnittes auffallend 
gering ist (Punkte 15, 29, 34). Einzelne Hohenmarken, 

dereń Absinken seit dem Jahre 1897 mit durchschnittlich 
5—7 mm jahrlich festgestellt worden ist, lagen in den

90 er Jahren und befinden sich auch heute noch in einer 

derartigen Entfernung von den nahesten Erz- und Stein- 

kohlenabbauen, daB sich dafiir Grenz-(Senkungs-)winkel- 
betrage von 10° ergeben. Dabei wird der Baugrund in 

dem betreffenden Stadtbezirk von den Bausachverstandigen 
ais durchaus normal bezeichnet, auch ist das Deckgebirge 

vollig frei von Schwimmsand fuhrenden Schichten.

Obgleich oben eine Zunahme der Steinkohlenfórderung 
in den drei Zeitraumen seit dem Jahre 1880 in dem 
Verhaltnis 1:10 :  43 festgestellt worden ist, geht aus den 

Beobachtungen zweifelsfrei hervor, daB diese unyerhaltnis- 
maBig rasche Entwicklung, vornehmlich das Vordringen 

in gróBere Teufen wahrend des letzten Jahrzehnts, das 

MaB und den Fortgang der stetigen Absenkung in keiner 

Weise beeinfluBt hat. In Einzelfallen (Punkte 9,16,24,32) 
ist sogar die allgemeine Absenkung unverandert geblieben, 
obgleich die betreffenden Mauerbolzen nach der bisherigen 
Bruch- und Senkungswinkeltheorie1 von den Uberzugs- 

wirkungen der Erz- oder Steinkohlenabbaue hatten erfaBt 
werden miissen.

Damit diirfte aber unbestreitbar erwiesen sein, daB 

die weit iiber das eigentliche Industriegebiet hinaus und 

bis in das Jahr 1880 zuriick reichenden Senkungen mit 
dem Grubenabbau in keinerlei ursiichlichem Zusamnien- 
hang stehen.

1 Je nach dera Einfallen der Lagerstatte und der Machtigkeit des Deck* 
gebirges sind im oberschlesischen Industriebezirk Bruchwinkel von 70-85° 
und Senkungswinkel von 50-70° festgestellt worden.

(Forts. f.)

Hauptversammlung der Deutschen Geologischen Gesellschaft.
M it der d iesja h r ig en  H a u p tv er sa m m lu n g  d er D eu tsch en  

G e o lo g isc h e n  G e se llsc h a ft  w ar e in e  F eier  ihres 75 jah r igen  
B e ste h e n s  v erb u n d en  g ed a ch t und d esh a lb  u rspriinglich  ais 
Sitz d er  T a g u n g  R eg en sb u r g  in A u ssich t g e n o m m e n  w o rd en , 
w o  184S e in e  k le in e  Z ah l v o n  M annern  d ie  G ese llsch a ft  ins  
L eben  g eru fen  h atte . A u B erliche G ru n d e z w a n g e n  zur A u f
g a b e  d ie s e s  P la n es  u n d  zur V e r le g u n g  der V ersa n im lu n g  nach  
M i i n c h e n ,  w o in d e n T a g e n  v o m 4 .—6. A u g u st in d r e iS itz u n g en  
v o n  v ie lstu n d ig er  D a u er  ein  u n g e m e in  reich er A rb eitsp lan  
a b g ew ick e lt  w u rd e. V o n  vorn h erein  h atte  d ie  A b sich t b e 
sta n d en , z w e i H a u p tv er h a n d lu n g sg eg en sta n d e  au f d ie  T a g e s-  
ord n u n g  zu  se tze n , nam lich  d en  v ielfach  u m str itten en  B au  der  
O sta lp en  u n d  ihre B e z ieh u n g en  zu d en  G esa m t-A lp en  s o w ie  
d ie  F rage d er  S e d im e n tb ild u n g ;  d a n eb en  kam en  am  dritlen  
T a g e  n och  e in ig e  a n d ere  G e g e n s ta n d e  zur V erh an d iu n g .

In  d er E ró ffn u n g ssitzu n g  g a b  d er  G esch aftsfiih rer , P ro fesso r  
K a i s e r ,  M u n ch en , zu n a ch st e in en  U berb lick  uber d ie  G e 
sch ich te  d er  G ese llsch a ft  und b ew illk o m m n ete  d ie  T e iln eh m er . 
D a n n  fo lg te n  B egriiB u n g sa n sp ra ch en  v o n  V eriretern  d er  U n i-  
versitat, d er  A k ad em ie der W issen sch a ften  und d er  G e o lo 
g isc h e n  L an d esan sta lt. Ih n en  a llen  dankte der erste  V o rsitzen d e  
d er  G ese llsch a ft, P rasid en t B e y s c h l a g ,  B erlin . Z um  V or- 
s itz e n d e n d e r  ersten  S itzu n g  w u rd e  P ro fesso r  B r  a u l i ,  M u n ch en , 
zu  Schriftfuhrern d ie  H erren  A r l t ,  B on n , B e r n a u e r ,  C har- 
lo tten b u rg , u n d  K r a u s ,  K o n ig sb erg , g ew a h it.

Z u n ach st g e la n g te  d a sT h e m a  A l p e n g e o l o g i e z u r  E rorte- 
rung. D r. B o d e n ,  M un ch en , m ach te  M itte ilu n g en  iiber d ie  v om  
erste n  T e il der g ep la n te n  A u s f lu g e 1 in d ie  b ayer isch en  A lp en  
zu  b er iih ren d e  G e g e n d  von  T e g e r n s e e  u n d  d e s  W a l c h e n -  
s e e s  u n d  kam  in  sfeinen A u sfu h ru n g en  zu  e in er  A b leh n u n g  
der D eck en tek to n ik  fur d ie se s  G eb ie t . N a ch  ih m  h an d elt es

* Ober die Ausfluge wird ein besonderer Bericht folgen.

sich  in b e z u g  auf d ie  groB en  F ragen  d er T ekton ik  um  eine  
U b ersch ieb u n g  v o n  K alkalpen  und  F lysch  uber d ie  helvetisch en  
S ch ich ten . In ah n lich er  W e ise  sprach der z w e ite  F iihrer, P rofes
so r  L e u c h s ,  M u n ch en , iib er  d en  s iid lich en  T e il d e s  A lpen- 
e x k u r s io n sg e b ie te s , d as W e t t e r s t e i n g e b i r g e .  D an n  folgte  
der m it groB er S p a n n u n g  erw artete  V ortrag  v o n  P rofessor  
A lbert H e i m ,  Z iirich , e in em  d e r e ifr ig s te n V e r fe c h te r d e r L e h r e  
v o m  D eck en b au  d er  A lp en . U n ter  V o r le g u n g  d e s  O riginals  
ein er  im  D ruck b efin d lich en  tek to n isch en  G esam tk arte  der 
A lp en  v o n  R. S t a u b  g a b  er e in en  a llg e m e in e n  U b e r b l i c k  
i i b e r  d i e  D e c k e n l e h r e .  D ie  B e rech tig u n g  d er  S ch w eiz  zur 
H era u sg a b e  e in er  tek to n isc h e n  K artę d e s  G e sa in tg e b ie te s  der 
A lp en  le ite t er au s d em  U m sta n d e  ab, daB d ie  S c h w e iz  ver- 
m ó g e  ihrer b essern  A u fsc h liis se , ihrer fiir d a s k lein e Land 
verh a ltn ism aB ig  zah lreich en  G e o lo g e n  s o w ie  durch ihre geo -  
gra p h isch e  L age im  M itte lp u n k te  der A lpen  d ie se  T h eorie  
a u s sich  h erau s in s L eben  g eru fen  h ab e. Er g in g  dann zu 
ein er  R ech tfertig u n g  d er  a lp in en  D eck en th eo r ie  iiber, d ie  fiir 
ihn n icht m ehr H y p o th e se  od er  T h eo r ie , so n d ern  L e h r e  ist. 
Er le ite t  ihre N o tw e n d ig k e it  au s tek to n isch en  und stratigra- 
p h isch en  E r sch e in u n g en  her. Z u  d en  erstern  g eh ó ren  d i e . 
K lippen a is R este  von  D eck en , d ie  F en ster  a is du rch sch ein en d e  
S te lle n  a lterer D eck en , d ie  d eu tlich e  E rkennbarkeit von  Stirn- 
randern , R iickenflachen  und W u rze lzo n en  der e in ze ln en  D ecken , 
der L age d er D eck en  zu ein an d er, in d em  d ie  n ó rd lich ste  W urzel 
zur t ie fs te n , d ie  su d lich ste  zur h ó ch sten  D eck e  g eh o rt, das 
A u sb ie g e n  der D eck en  vor W id ersta n d en  und d ie  b o g en fo rm ig e  
A n o rd n u n g  ihrer Stirnen . Zu d en  stra tigrap h isch en  E rschei
n u n g en  g e h o r t e s , daB d ie  F azies im  S treich en  au f groBe 
Strecken  g le ich  b le ib t, w ah ren d  im  Q uerprofil ein  rascher, 
sp ru n gh after  W e c h se l, y ie lfach  in verkehrter R e ih en fo lg e , zu 
b eo b a ch te n  ist. D a g e g e n  andert sich  in  d er g le ic h e n  D ecke
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die F azies von  N o rd en  nach S iid en  nur a llm ahlich , und d ie  
siid lichste F azies jed er  tiefern  D eck e schlieB t an d ie  nórd- 
lichste F azies d er  n achstjiingern  D eck e an. D urch d iesen  
Um stand w erd en  nach H eim  d ie  Ferntransporte der D eck en  
aufs k larste b e w ie se n . D urch d en  D eckfaltenbau  sind  d ie  
Alpen z. T . auf ein Z eh n tel ihrer urspriinglichen  L ange ver- 
kurzt w o rd en . D er  g e sa m te  T ie fg a n g  der F alten  w ird von  
ihm auf 6 0 — 100 km , d er  H o rizon ta lzu sam m en sch u b  auf m in 
destens 300, v ie lle ich t b is auf 1000 km gesch a tzt, d ie  M ach tig
keit d es g e sa m te n  F altu n gsp ak ets auf 50 — 100 km. D ie  U ber- 
sch iebu n gsstreck e der e in ze ln en  D eck en  betragt 5 —50, 100 bis 
180 km, ihre L an ge 50, 100 — 1000 km. D ie  L ange erreicht 
das 3 0 —4 0 fa c h e  der B reite. E ine T ren n u n g  d er  O st- von  
den W esta lp en  auf G rund der v o rg o sa u isch en  T r a n sg ressio n  
wird von  H eim  a b g e le h n t:  Z w isch en  b eid en  T e ilen  der A lpen  
gibt e s  k ein e  =>Schweifinaht«. D ie  T r a n sg ressio n  se lb st  ist 
w eit im S iid en  en tstan d en  und erst im T ertiar w e it  nach  
N orden verfrachtet w o rd en . D ie  G ren zlin ie  zw isch en  O st- und  
W esta lp en  ist n icht tek ton ischer Art, son d ern  ein E rosionsrand . 
D ie O sta lp en  greifen  in d en  P rea lp es und b is Turin in d ie  
W estalpen  h in ein  und u m gek eh rt d ie W esta lp en  in d ie  O st
alpen b is nach W ien  und dem  S em m er in g . Auch d ie  D ina- 
riden sind nach  H eim  kein  F rem dkorper, son d ern  der ange-  
staute Siidrand d er  A lp en . M it dem  Satz: > D i e  A l p e n  
s i n d  e i n h e i t l i c h « ,  sch loB  d er  R edner se in e  A usfuhrungen .

D ie  u n b ed in g te  S ich erh eit, m it der H eim  d ie  D ecken lehrS  
vorgetragen  h atte , erfuhr e in e  e ig en tu m lich e  B e leu ch tu n g  durch  
die fo lg en d e n  R edner, d ie  sich  zum  grSBten T eil in schroffen  
G egen sa tz  zu  ihr ste llten . S o  sprach L. K o b e r ,  W ien , iiber  
die Z e n t r a l a l p e n  m i t  d e m  T a u e r n f e n s t e r  und ihren g e o 
log isch en  A ufbau und Dr. T i l l m a n n ,  B onn , iiber d ie  B e -  
z i e h u n g e n  z w i s c h e n  K a l k a l p e n  u n d  D i n a r i d e n .  
D ieser w ill eb en fa lls  kein scharfes G ren zg eb ie t anerkennen , 
zum m in d esten  n icht in fazie ller  B e zieh u n g . A uch zw isch en  
den S iid a lp en  und d en  D inariden  d e s  B alkans laBt sich  keine  
scharfe G ren ze z ieh en . ■ V on  ein er  A u fsch ieb u n g  der D ina- \  
riden auf d ie  A lp en  kann nach ihm  unter keinen  U m stan d en  
die R ede se in , h ó c h ste n s  von  e in er  A n p ressu n g .

In d er an sch lieB en d en  A u ssp rach e iiber d ie  b ish erigen  
fiinf V ortrage leh n te  auch  D r. L e b l i n g ,  M iinchen , d ie  D ecken- 
theorie ab und v erte id ig te  M iin ch en  g e g e n  den  *Vorwurf«  
K o  b e r s ,  zur F o rd eru n g  der D eck en th eo r ie  b eig etra g en  zu  
haben. K o B m a t ,  L eip zig , g lau b t, daB auch d ie  A lpen  ihre 
In tru sion sersch e in u n gen  w ah ren d  der D eck fa ltenb ild tm g auf- 
w eisen  und dadurch  m it d en  E rsch ein u n gen  d erk a led o n isch en  
und arm orikan isch-varistischen  G eb irgsb ild u n g  iib erein stim m en . 
P rofessor S t e i n  m a n n ,  B on n , le g te  dar, w arum  d ie  W est
alpen den  S ch lu sse l fiir das V erstan d n is der O sta lp en  b ilden:  
W enn d ie D eck en th eo r ie  richtig  ist, dann m uB m an T atsachen  
vorau ssagen  k on n en , d ie  sich  spater durch B eobachtu n gen  
ais richtig er w e ise n . D ah in  g eh o ren  d ie  von  Dr. B o d e n  auf- 
gefu n d en en  B reccien , d ie  g en a u  da lieg en , w o  sie  nach der  
D eck en th eorie lieg en  m u sse n . Dr. R i c h t e r ,  B onn, m achte M it- 
teilungen  iiber d ie  S te llu n g  d e s  F iy sch es und iiber den  scharf 
tek ton ischen  C harakter der F ly sch -M o la sseg ren ze . Ferner  
sprachen in  d er  E rórterung d ie  H erren  S e i d l ,  Berlin , K o b e r ,  
W ien, P a u l c k e ,  K arlsruhe, und S c h w i n n e r ,  G raz, von  
denen der letz te  au f e in e  R eihe starker F ehler der von  H eim  
vorgelegten  S ta u b sch en  Kartę h in w ie s  und sich  iiberhaupt der  
D eckentheorie  g e g e n u b e r  gan zlich  ab leh n en d  verhielt.

N ach  e in er  P a u s e  sprach  Dr. W i n k l e r ,  G raz, iiber d ie  
t e k t o n i s c h e n  P r o b l e m e  d e r  o s t l i c h e n  S u d a l p e n .  
Er b eh an d elte  d ie  F rage, o b  d ie  S iidalpen  ein  Frem dkorper  
im A lp en b ild e  und zu  den  D inariden  zu rechnen  sin d , oder  
ob sie  zu d en  A lp en  g eh o ren , sich  te ilen  und e in en  A st nach  
S udosten , e in en  zw e iten  nach  O sten  en tsen d en . N ach  ihm  
■st das A b la g eru n g sg eb ie t  der ostlich en  S u d a lp en  von  den  
D inarischen  a b zu tren n en  und a is se lb sta n d ig  a n zu seh en . D ie

G rundanlage im G eb irgsb au  der o stlich en  S u d alp en  g eh t auf 
geb irgsb ild en d e B e w e g u n g e n  in jun gk retazisch er Z eit zuriick. 
D er kretazische F alten b au  driickt sich  au s in d er prachtvollen  
D iskordanz zw isch en  K reide und E ozan. A is d a s G eb ie t  der  
Sudalpen  schon  kretazisches F a lten g eb ie t w ar, w ar d as D ina- 
rische G eb iet noch  G eosyn k lin a le  und b lieb  e s  b is in s U nter- 
oligozan . D er V ortragen d e lehnt d ie  A u ffa ssu n g  K o b e r s  
und L i m a n o w s k i s  beziig lich  e in e s  zu sa m m en h a n g en d en  
D eck en b au es von  S u d alp en  und D inariden  ab. N ach  ihm  
g eh t von N o rd o sten  nach S iid w esten  durch d ie  O sta lp en  e in e  
tektonisch aufierordentlich  b ed eu tu n g sv o !le  K nickung hindurch. 
Er sieh t im  B au der O sta lp en  nur S ch o llen iib ersch ieb u n g en  
m it einem  A usm aB  von 2 0 —3 0  km.

Im fo lg en d en  V ortrag erórterte D r. S c h w i n n e r ,  G raz, 
n e u e r e  A n s c h a u u n g e n  ii b e r  d e n  A l p e n b a u ,  g e 
w on n en  in den  O sta lp en , b eso n d ers in der o stlich en  Z entra lzon e. 
D ie  reichere Stratigraphie der O sta lp en  b ez iig lich  d er  altern  
B ildungen  und d ie  g le ich m a fiig ere  V erte ilu n g  d er  jiingern  
B ildungen  g eg en u b er  d en  W esta lp en  erleichtert d ie  Erkenntnis  
der versch ied en  a lten  F a ltu n gen , so  daB dereń  A u fh e llu n g  von  
den O sta lp en  a u sg e h e n  k on n te . S o  la ssen  sich  z w e i a lte  
F altu n gsp h asen  m it S icherheit erk en n en , d ereń  erste  zw isch en  
C lym enienkalk  und K arbon und dereń  z w e ite  in d er D y a s  
liegt. D er V ortragen d e ste llte  sich  auch jetzt in schroffen  
G eg en sa tz  zur D eck en leh re .

D en  SchluB vortrag d e s  ersten  T a g e s  h ielt P ro fesso r  
M o h r ,  G raz, iiber d ie  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  B a u  
u n d  M e t a  m o r p h o s e  i n  d e n  O s t a l p e n .

D ie  S itzun g  am  5 . A u gu st w u rd e m it e in er  R eih e g esch a ft-  
licher M itte ilu n g en  eróffnet. D ah in  g eh ó rte  d ie  A u fnah m e  
sehr zah lreicher n eu er M itg lied er  und d ie  W ah l von  D an zig -  
K ón igsb erg  ais V ersa m m lu n g so rt im  Jahre 1924. E ine E in
lad u n g  fiir 1925 la g  von  M u n ster , e in e  fiir 1926 vo n  Stuttgart 
vor. V orsitzend er d e s  zw eiten  S itz u n g sta g es  w ar G eh . Bergrat 
S t e i n m a n n ,  B onn .

Z unachst sprach P ro fesso r  S o l g e r ,  B erlin , iiber das  
G e s a i n t b i l d  d e r  T e r t i a r f a l t u n g .  Er m achte d en  
V ersuch  einer m o rp h o g e n e tisch en  A n a lyse , d. h. e in er  W ied er-  
h erste llu n g  der tek ton isch en  G eb ild e  iiber der O berflach e durch  
W ied erh in zu fiigu n g  a lle s  im  Q uartar d en u d ierten  M ateria ls, 
und w en d ete  d ie se n  V ersu ch  auf se in  la n g jah riges ch in esisch es  
A rbeitsfeld  an. in  C hina la ssen  sich iiberall drei F altungs-  
perioden  erkennen , e in e  p o stju ra ss isch e , e in e  alttertiare und  
ein e jungtertiare. D ie  alttertiare ist uberall stark ab getragen  
und die h u g e lig e  O b erflach e au ssch lieB lich  ein Produkt der  
jiingern F altu n g . D er V ortragen d e w arf nun d ie  Frage auf, 
o b  sich d ie jungtertiaren  F altu n gen  a is e in e  F unktion  der  
K tigelform  der Erde o d er  ais so lc h e  d er S ed im en ta tio n  er- 
klaren la ssen , und  kam  zu d em  S ch lu sse , daB e s  sich  um  
ersteres handelt. Er z e ig te  d ies  in  auB erordentlich  anschau-  
licher W eise , indem  er d ie  tertiareh F a lten g eb irg e  in N o rd 
am erika und E urasien  um  e in en  N o rd p o l h eru m leg te , den  er 
im  siid lich en  G rónland ann im m t, w o b e i sich  dann  e in e  iiber- 
rasch en de zirkum polare und durchaus sym m etr isch e  L age  
dieser  beiden  r ies ig en  jungtertiaren  G eb irg sz iig e , der nord- und  
der sudam erikan ischen  K ordilleren  e in erse its , d er  eu rasisch en  
F alten geb irge  von  S p an ien  b is an d ie  S u d se e  a n d erse its ergab  
und e in e  e b e n so  sym m etr isch e L age der b e id en  rechtw ink lig  
dazu steh en d en  a lten  G eb irg sz iig e  d e s  U ra ls auf der e in en , 
der A llegh an ies auf der andern S e ite . D er  V ortragen d e gab  
auch e in en  E rklarungsversuch  durch A u fste llu n g  ein er  n eu en  
A rb eitsh y p o th ese , b esteh en d  in der A n n ah m e e in er  V erleg u n g  
d e s  E isenkerns, der N ife , der Erde in der R ich tun g  d e s  P o ls  
und d e sse n  Z uriicksinkens.

E. S e i d l ,  Berlin, b eh a n d elte  d ie  S a l z l a g e r s t a t t e n  
d e r  A l p e n  u n d  i h r e  B e d e u t u n g  f u r  d e r e ń  T e k t o n i k  
und z e ig te  an ein er  groB en A nzahl von  P rofilen  au s den  
S a lzg eb ie ten  d er  A lp en , daB d ereń  T ek ton ik  nur b is zu  ihrem
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L ieg en d en , d en  W erfen er  S ch iefern , h in abreich t, w a s  in volI- 
k o m m en er  U b ere in stim m u n g  m it d en  n o rd d eu tsch en  Salz- 
g e b ie te n  s łe h t ;  er su ch te  verstan d lich  zu m ach en , daB sich  
e in  seh r  groB er T e il der v ie l u m stritten en  A lpentekton ilc durch  
d ie  W irk u n gen  der D islo k a tio n  e in e s  V erb a n d es von  Sch ichten  
m it auB erordentlich  v ersch ied en er  P lastiz ita t, w ie  s ie  im  Salz- 
g e b ir g e  v o r lieg en , erklaren laBt. S p e n g l e r ,  W ien , sprach iiber  
d en  g e o l o g i s c h e n  B a u  d e s  S a l z k a m m e r g u t e s  unter Vor- 
le g u n g  von  groB en  P rofilen . Er n im m t e in e  vorgosauische>  
m itte lk retazisch e G e b irg sb ild u n g  an , d ie  U b e rsch ieb u n g en  der  
ju v a v isch en  D eck e , d ie  nur in k le in en  R estsch o llen  erhalten  ist; 
dann  erfo lg te  d a s E in d rin gen  d e s  G o sa u isch en  M eeres, zuerst 
nur in d ie  M u ld en , dann uber d a s g a n ze  G eb ie t  h in w e g  und  
hierauf erst d ie  jun gtertiare F a ltu n g  und U b er sc h ie b u n g  durch  
z w e i D eck en . N o ch  j iin g er  a is d ie se  U b e r sc h ie b u n g  ist e in e  
R eih e von  V erw erfu n g en .

A rnold  H e i m ,  Z iirich , sprach  a is G a st iiber n e u e  
B e o b a c h t u n g e n  i n  d e n  V o r a r l b e r g e r  K r e i d  e k e t t e n .  
Er ga b  zu n a ch st e in en  U b erb lick  u b er d ie  S tratigrap h ie d es  
Juras und der K reide v o n  V orarlb erg . V o n  W ich tigk eit ist 
d ie  E rkenntn is, daB Ń u m m u lite n  fiih ren d e S ch ich ten , d ie  
A ssilin en sa n d e , d er  O b ern  K reide a n g eh ó ren , w a s R o l l i e r  
unter le b h a fte m , a llse it ig em  W id ersp ru ch  b ereits 1919 a is  
erster b eh a u p tet h a tte . D er  F lysch  tran sgred iert uber a lle  
K reid esch ichten  e in sch lieB lich  d ie se r  N u m m u liten sch ich ten  
h in w e g .

K r a u s ,  K ón ig sb erg , b eh a n d elte  d en  B au u n d  d en  o r o g e n e -  
tisch en  A bsatzrh yth m u s im B ereich  d e s  A llg a u e r M o la sse tr o g e s . 
Er g lied ert d ie  O b ere M o la sse  je n e s  G e b ie te s  in fo lg en d e r  
W e i s e :

Miozan
| Z am b erger  S ch ich ten  R ote M erge lsch lick e

° bere  ' R ote M o la c h  , / Rot e  N a g e lf lu h
M o la sse  K ote m o la s s e  \ S ch otter  und M erge l

l . G r a u e  M o l a s s e  K o n g lo m era te  
U n tere  M o la sse

In d en  S ch ottern  und M erge ln  d er untern R oten  M o la sse  
laBt sich  e in  33 m a lig e r  schroffer W e c h se l der b e id en  s o  sehr  
versch ied en a rtig en  S ch ich ten  b eo b a ch te n , w o b e i d er S ch o tter  
im m er m it g a n z  g ro b en  S ed im e n ten  b eg in n t. D ie  G esa m t-  
n iach tigk eit d ie se s  K o m p Iex es erreicht fast 1 km . D ie se r  
scharfe W e ch se l laBt sich  kaum  a n d ers erklaren a is durch  
e in e  r eg e lm a fiig e  W ied erk eh r d er  S en k u n g . N a ch  e in em  
so lc h e n  S e n k u n g sv o rg a n g  er fo lg te  zu n a ch st e in e  U b ersch ot-  
teru n g  d e s  G e b ie te s , dann  e in e  V ersch lick u n g , b is  sich  der  
V o rg a n g  m it der n ach sten  S en k u n g  w ie d e r h o lte . D ie s e  Ent
w ick lu n g  ist nur im  A llg a u  zu  b e o b a ch te n , d en n  w e ite r  im  
W e ste n  sin d  in  d ie se r  Z e it  nur rote Sch lick e, w e ite r  im  O sten  
nur rote S a n d ste in e  zur A b la g eru n g  g e la n g t . K raus unter- 
sc h e id e t drei P h a sen , von  d en en  d ie  erste  in d er U m w a n d lu n g  
d e s  F ly sch es im  M o la sseb eck en , d ie  z w e ite  in  d er  A u fsch iittu n g  
d er G rau en  und d ie  dritte in der A u fsch iittu n g  der R oten  
M o la sse  b esteh t. T e k to n isch  la sse n  sich  z w e i E in h eiten  er
k e n n e n , ein  lie g e n d e s  G eb irg e  a u s g r a u e r , a ąu itan isch er  
N a g elflu h  u n d  e in  h a n g en d es  a u s R oter M o la sse , d a s  von  
S iid en  her d a r iib erg esch o b e n  w o rd en  ist, b e id e  m it g a n z  ver- 
sc h ie d e n e m  Streich en  a u sg e s ta tte t . D a s G e b ir g e  ist im  O sten  
fruher fertig  g e w o r d e n  a is im  W e ste n , und d ie  A lp en  reich ten  
im  A ąu itan  nur b is  zum  R hein , w ie  sc h o n  R o t h p l e t z  ver- 
m utet hat. D er F ly sch -K reid em erg e l ist vom  M o la s se g e b ie t  
durch e in e  s te ils łe h e n d e  G ren ze getren n t, d ie  nur e in e  V er- 
w erfu n g  se in  kann.

P ro fesso r  v. S e i d l i t z ,  Jena, sprach  u b er d ie  Z i m b a -  
S c e s a p l a n a s c h o l l e  a i s  B e i s p i e l  o s t a l p i n e n  G e b i r g s -  
b a u e  s. Er fiihrte e in e  R eih e von  farb igen  L ichtb ildern  a u s  
d em  F alten b au  d er  g en a n n ten  b e id en  G eb irg sstó ck e  vor , d ie  
ais w e s tlic h s te  V o rp o sten  der o stlich en  K alkalpen  in dereń  
h ó ch stem  G e b ie te  a u fz u fa sstn  s in d . D r. R i c h t e r ,  B onn , trug

iiber U  n t e  r s  u c h  u n g e  n b e z i i g l i c h  d e r  o s t l i c h e n  En -  
d i g u n g  d e s  h e l v e t i s c h e n  M  e e  r e s  r a u m e s , der penni- 
n isch en  G eo sy n k lin a le  und an d erer tek ton isch er  E inheiten  vor.

In der A u ssp ra ch e  g a b  A rnold  H e i m  e in e  B erich tigung  
iiber d a s A lter d er  S ch w e iz e r  M o la sse , d ie  au s d em  M iozan  
in s M itte lo lig o za n  riickt, w od u rch  e in e  g u te  U b erein stim m u n g  
m it den  K rausschen  B eo b a c h tu n g en  erzielt w ird . P rofessor  
A lbert H e i m  verzich tete  in  e in em  S ch lu B w ort darauf, sich 
naher auf d ie  zah lreich en  E in w a n d e  g e g e n  d ie  D eck en th eoric  
e in zu la ssen , da e r  sich  e in e  v o lle  K larung a ller F ragen  in 
s e i n e m  S in n e  vo n  der Z e it verspricht.

' In d er N a ch m itta g ss itzu n g  d e s  5. A u g u sts , in d er  G eh. 
B ergrat D e e c k e ,  F reiburg, d en  V orsitz  fiihrte, b erich tete zu
n ach st Dr. K I u p f e  1, G ieB en , iib er d ie  g e o l o g i s c h e  u n d  
p a l a o g e o g r a p h i s c h e  G e s c h i c h t e  v o n  O b e r p f a l z  
u n d  R e g e n s b u r g .  Er en tw ick e lte  an H an d  e in er  Reihe 
vo n  sc h e m a tisch en  P rofilen  d ie  g e o lo g is c h e  G esch ic h te  der 
G e g e n d  siid lich  v o n  A m b erg  und b e le g te  a lsd an n  d ie  ein
ze ln en  P h a sen  durch A u fsch lu B p rofile . D a s A m b erg er  E isenerz  
w ird  a is e in e  sy n g e n e t isc h e  B ild u n g  cen o m a n en  A lters an- 
g e sp r o ch en , d ie  in der H au p tsa ch e  in d en  H o h lfo rm en  des 
p ra cen o m a n en  R elie fs  zum  A b sa tz  g e la n g t  ist. D ie  Herkunft 
d er E ise n ló su n g  w ird  auf a u fs te ig e n d e  Q u ellen  zuriickgefiihrt, 
d ie  d en  Kalk und d en  D o lo m it  d e s  F u n d am en ts s te llen w e ise  
m eta so m a tisch  in  S p at verw a n d elt, b ei ihrem  A ustritt aber 
O ckersch lam m  a b g e la g er t h ab en . D a s  D erb erz  w ird  vorw ie- 
g en d  a is e in e  sek u n d are B ild u n g  am  A u sg e h e n d e n  a n geseh en . 
N a ch  B esp rech u n g  d er  K reide g in g  der V o rtragen d e auf das 
T ertiar der R eg en sb u r g er  G e g e n d  iiber. D urch  K artierung  
und d ie  V erw e rtu n g  b ergb au lich er  A u fsc h liisse  g e la n g  die 
kartograp hisch e R ekonstruktion  e in e s  a lttertiaren  U rta lsystem s. 
D ie  U rtaler, d ie  in d as Jura- u n d  K reid efu n d am en t ein getieft  
sin d  und z. T . 60  m unter d er T a g e so b e r fla c h e  d en  heutigen  
D o n a u la u f rech tw in k lig  d u rch q u eren , b eh erb erg en  in ihrer 
ob erm io z iin en  F iillm a sse  d ie  B rau n k oh len floze . D a s b is jetzt 
b is in  d ie  G e g e n d  vo n  D o n a u w o rth  au fw arts n a ch g ew iesen e  
U rta lsy stem  b ild et e in en  T eil d er a lten  H o h lfo rm en , d ie  sich 
r in g s um  d ie  B o h m isch e  M a sse  v er fo lg en  la ssen .

H ierau f lie ferte  D r. W u r m ,  M iin ch en , e in en  B eitrag zu 
d er F rage, o b  e s  iiberh au p t K a m b r i u m  i n  D e u t s c h l a n d  
g ib t, durch B esch re ib u n g  e in e s  n eu en  F u n d es v o n  mittel- 
kam b risch en  S ch ich ten  m it Paradoxides carinatiis, O rthiden  
und andern  F o ssilien  im  F ran k en w ald e, nord lich  d er  M iinche- 
b erger  G n e ism a sse .

W eiterh in  sprach D r. K e B l e r ,  F reib u rg , iiber ein 
P r o b l e m  d e r  P a l a o k l i m a t o l o g i e .  B e i P flan zen  und 
T ieren  b e w e is e n  u n s nur id en te  A rten id en te s  K lim a, w ahrend  
v erw a n d te  A rten dafiir in keiner W e ise  B ew eisk raft b esitzen , 
d en n  m an fin d et in d e n se lb e n  S ch ich ten  d ie  nach heutigen  
B egriffen  h e te r o g e n ste n  D in g e , z. B. Z yk ad een  und  Buchen  
o d er  A raukarien  und  K iefern . W ich tig er  fiir d ie  B eurteilung  
d e s  K lim as sind  p h y s io lo g isc h e  E ig en h e iten , w ie  z. B. die 
T ra u fe lsp itzen  und d ie  led era rtig e  B esch a ffen h e it  d er  Blatter 
vie ler  trop isch er  B au m e od er  d ie  F rostsp u ren  an  fossilen  
Blattern. Ein P ro b lem  d er P a la o k lim a to lo g ie  b ild et d ie  Er
k larung fur d ie  U p p ig k e it d e s  P fla n zen w a ch stu m s in der Tertiar- 
ze it. In d en  B rau n k oh len w ald ern  d e s  M io za n s herrschte zum  
T e il e in e  B au m d ich te , d ie  durch n ich ts in d en  T rop en  iiber- 
troffen  w e r d e n  kann. W a s  m a g  d ie  U rsach e der h eu tigen  
V err in geru n g  in  d er W a ch stu m siip p ig k e it s e in ?  D er Vor- 
trag en d e  su ch te  s ie  in d em  v iel k leinern  K oh len sau regeh a lt 
d e r 'A tm o sp h a r e . Er w e is t  darauf h in , daB nach  d er Auf- 
fa ssu n g  m an ch er F orsch er d er  F lu g  d er  r iesen h a ften  L ibellen  
d e s  K arbons und d er P tera n o d o n ten  nur b ei e in er  dichtern  
A tm o sp h a re  m og lich  g e w e s e n  se i. Im V o g e ls b e r g  spricht 
d as A u ftreten  vo n  L aterit-B au x it fur tro p isch e  V erh altn isse  
nach d em  P lio za n . D a s  M ehr an K o h len sa u re  im  Tertiar
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leitet der V o rtragen d e au s dem  M eere her. W en n  d as M eer- 
w asser um 6 ,2 °  erw arm t w ird , n im m t se in e  L ó su n gsfah igk eit 
fiir K oh lensaure so  stark ab, daB d er  A tm osp h are d ie  drei- 
fache M en g e  d er jetzt in ihr b efind lich en  M en g e  an K oh len 
saure zugefiihrt w erd en  inuB te. N u n  w ar d ie  m ittlere W arm e  
der M eere und ihr K o h len sa u reg eh a lt z w e ife llo s  im  Tertiar  
erheblich h óh er a is h eu te , da k ein e  V cre isu n g  bestand  und  
die P o le  eisfre i w a ren . In fo lg e d e sse n  k on n te  d a s M eer g e -  
w altige M en g en  von  K oh len sau re bei der A b kuhlung am  
Ende der T ertiarzeit der A tm osp h are en tz ieh en , so  daB wir 
heute a lso  u n ter  ab n orm en  V erh a ltn issen  leb en . D r. K. L e h 
m a n n ,  D u isb u rg , trug i i b e r  N e u e r u n g e n  i m  K a r t ę n -  
w e s e n  vor und w ie s  auf d ie  auB erordentlich  e in fach e H er
stellu n g  von  W irtschaftskarten  e tw a  1 :5 0 0 0  m it H ilfe  d es  
p h o toster iom etrisch en  V erfahrens hin so w ie  auf W u n sch o w s  
Verfahren der m ech a n isch en  A n fertigu n g  von  m aB stabgetreuen  
K artenhochbildem .

Dr. S t a c h ,  B erlin , le g te  se in  V erfahren zur D arste llu n g  
g eo lo g isc h e r  V erh a ltn isse  m it H ilfe  d e s  W u r f e l d i a g r a m m s  
dar und Dr.  H e n k e ,  S ie g e n , b erich tete uber d ie  e r f o l g -  
r e i c h e  V e r w e n d u n g  d i e s e s  V e r f a h r e n s  im  S ieger-  
lander B ergb au.

Zum  SchluB sprach  P rofesso r  v. S t r o m e r ,  M iinchen , 
iiber W i r b e l t i e r r e s t e  a u s  d e r  m i t t l e r n  K r e i d e  
A g y p t e n s .  D er  V ortragen d e hat auf O rund v o n  U ber- 
legu n g en  e in e  w irb eltierreich e S ch ich ten fo lg e  auf der G renze  
alterer und jiin gerer  K reid eb ild un gen  in der B aharije-O ase  
entdeckt und ihr e in e  u n g em e in  groB e Zahl von  m eist aller
d ings nur m aB ig g u t erh alten en  R esten  en tn o m m en . V on  
Fischen fand en  s i c h : H a ie , R ochen , S a g eh a ie  m it m erk- 
w iird igen  S a g eza h n en , M yliob atid en , O atio id fisch e und m assen -  
hafte R este vo n  C era to d u s; v o n  R eptilien  : Schildkróten , P le sio -  
saurier, K rokodilier, S ch la n g en , zah lreich e D in osau rier  und  
Sau rop od en . D ie s e  F auna, d ie  e in e  v o n  der W issen sch aft  
schm erzlich  em p fu n d en e  Lucke in der M ittlern K reide aus-  
fiillt, w ar in e in em  b eso n d ern  Saale d e s  M unchener M u seu m s  
a u sgeste llt.

A uB erhalb der T a g e so rd n u n g  sprach P ro fesso r  P a u l c k e ,  
K arlsruhe, iiber s t e i n z e i t l i c h e  B i l d e r s c h r i f t .  Er hat 
die b ildschrift- o d er  to tem artigen  Z e ich en  der N eo lith ik er  m it 
andern b ildschriften  (A lt- und N eu c h in e sisc h , A ram aisch , 
M exikan isch) v erg lich en  und w e is t  an der H and  von  V ergleich s-  
reihen auf e in e  auB erordentlich  w e iig e h e n d e  U b erein stim m u n g  
mit den  B ild zeich en  der N eo lith ik er  hin . In der S itzu n g  d es  
fo lg en d en  T a g e s  sprach  der V orsitzen d e , P ro fesso r  K a i s e r ,  
M iinchen , iiber e in ig e  G r u n d z i i g e  d e r  S c h i c h t  b i l d u n g  
a u f  d e m  F e s t l a n d e .  D a s zu sa tn m en fa ssen d e  M om ent 
aller e x o g e n e t isc h e n  Krafte ist d as K lim a, und von  ihm  aus- 
geh en d  IaBt sich  d ie  S ed im en tp etro g ra p h ie  zu  e in er  petro- 
g en etisch en  S ed im en tk u n d e  u m g esta lten . In T r o ck en geb ie ten  
finden e n tw ed er  p er io d isch e  od er  ep iso d isc h e  A b lageru n gen  
statt; d ie  letztern  fiihren  nur órtlich und z e itw e ilig  zur 
S ed im en tb ild u n g ; A b b la su n g , K orrasion , P flan zen w u ch s, 
N ied ersch la g e  und G ew a sser tra n sp o r i sind  d ie  K rafte , d ie  
dabei m itw irken . D azu  k om m en  aber noch d ie  sog en a n n ten  
ed ap h isch en  M o m en te , d ie  g e o g r a p h isc h e  L age und B eschaf-  
fenheit d es G e s te in s , durch w e lc h e  órtliche A b w eich u n g en  
erzeugt w e r d e n ;  h ieran erinnert d as A uftreten  von  O a se n  in 
W iisten g eb ie ten . M an darf d e sw e g e n  n iem als au s einem  
ein zeln en  V o rk om m en  S ch lu sse  auf K lim a und andere g e o -  
io g isch e  V erh a ltn isse  d er  V orze it z ieh en , son d ern  m uB im m er  
groB ere, v o n  e i n e r  S ch ich te n fo lg e  e in g e n o m m e n e  G eb ie te  
im A u g e  b eh a lten . W en n  in seh r  a lten  Z e iten  d ie  V egeta tion  
sehr v iel g er in g er  w a r  a is  spater, s o  m u ssen  sich  auch d ie  
V erw itteru n gsb ild u n gen  g ru n d leg en d  g ean d ert h a b e n , da  
B leich u n gen  und E ntfarbungen  durch H u m u sk o llo id e  naturlich  
nur in v iel g erin germ  U m fa n g e  od er  gar n icht ein treten  konnten . 
V on d ie se m  G es ich tsp u n k te  aus m óch te  d er V ortragen d e d as

P roblem  der G rauw acken  angefafit w isse n , d ie  er a is ein  in 
hum idem  K lima b ei sparlicher V eg eta tio n  en tsta n d e n e s  S ed i-  
m ent ansieh t. D er von  S a l o m o n  g ep ra g te  Satz, daB jed es  
G estein  zu jed er  Z eit en tstan den  se in  kann und en tsteh en  
kann, ist d em nach  n ich t zutreffend.

P rofessor K. A n d r e e ,  K on igsb erg , sprach iiber d ie  F a k -  
t o r e n  d e r  m a r i n e n  S e d i m e n t b i l d u n g  jetzt und e in st  
m it b eson d erer  B eriicksich tigu n g d e s  K lim as. K on tin en ta le  und  
m arinę Faktoren b ed in g en  d ie  S ed im en tb ild u n g  im  M eere. 
V on EinfluB sind  einm al raum liche Faktoren, d ie  T ie fe  d e s  
B eckens, d ie E n tfern un g von  der K iiste, d ie  B ó sch u n g s-  
verhaltn isse und d as F eh len  od er  V orh an d en sein  von  Inseln , 
die Insu lositat. S od an n  ist von  B ed eu tu n g  d ie  G lied eru n g  der  
m arinen S ed im en ta tion srau m e, ob  e s  sich  um  O zea n e  od er  
um N eb en m eere  h an d elt. D a g e g e n  sp ie lt der U ntergrund  nur 
im Falle von u n term eerisch en  V ulkanausbriichen  e in e  w ich tig e  
R olle. Ferner w irken  sta tisch e und d yn am isch e M o m en te  auf 
die S ed im en tb ild u n g  ein . W ellen , G eze iten , S tróm u n g, T e m p e
ratur, G as- und S a lzgeh a lt k om m en  b ei der S ed im en tb ild u n g  
nur w e n ig  in F rage. D a g e g e n  sin d  k lim atisch e V erh a ltn isse  
von groB er B ed eu tu n g , w ie  z. B. durch A bfluB kalter, an S au er
stoff und K oh len sau re reicher U n terw a sse jstro m e  vom  A nt- 
arktik zum  A quator. A ber auch so n st sin d  d ie  k lim atischen  
V erhaltn isse z. B. fiir K orallenriffe von  W ichtigkeit. Durch  
Strom ungen  k ón n en  D ia to m een  au s arktischen  in aquatoria!e  
G e b ie te g e tr a g e n  und unter v o llsta n d ig  andern V erh a ltn issen , a is  
es ihren L e b e n sb ed in g u n g en  entspricht, sed im en tiert w erd en . 
V on B ed eu tu n g  ist auch d ie  Art, w ie  d ie  L e b e w e se n  den  
kolilensauern  Kalk verarbeiteri. D ie  K orallen  son d ern  A ragon it  
ab, E ch in od erm en , F oram in iferen  und d ie  m e isten  M ollu sk en  
Kalzit. D ie  v ersch ied en e  L óslichkeit b eid er  kom m t fiir die  
rasche V erk ittung der Kalkriffe in Betracht. Ein w eiterer  U n ter
schied  lieg t  in der L óslichkeit b eid er  S toffe , d e m z u fo lg e  sich  
A ragonitbildner nur b is 3000 m T iefe , K alzitb ildner d a g e g e n  b is  
5000 und 6000 m T ie fe  find en , w ah ren d  darunter nur d ie  e tw a s  
dickern K iese lsa u resch a len  erhalten  b le ib en . U n ter  den  konti- 
nenta len  Faktoren der S ed im en tb ild u n g  steh t an erster  S te lle  
d ie A b h an g igke it der k lastisch en  und g e ló s te n  k on tin en ta len  
M assen , d ie  in das M eer gefiihrt w erd en , v om  K lim a. S o  
setzt G lau k on itb ild u n g  d ie Z erse tzu n g  k alihaltiger G es te in e  
voraus. A uch  d ie  Art der V erg le tsch eru n g  der F estlan d er ist 
von B edeutu n g , d en n  von  d er  Fortn der E isb erg e  ist d ie  A u s-  
breitung der glazia l-m arinen  S ed im e n te  a b h a n g ig . D ie  W ind- 
verfrachtung reicht w e it  iiber d a s M eer h in , und g e w a lt ig e  
M assen  w in d b e w e g te n  k on tin en ta len  S ta u b es k o m m en  im  
M eere zur A b la g eru n g , s o  daB d ie  V erw itteru n g  k ontinentaler  
G este in e  d ie  M eer essed im en ta tio n  u n g em e in  stark beeinfluB t. 
N aturgem aB  ist d ie se  E inw irkung d e s  K lim as in den  Rand- 
m eeren  und N c b en m eeren  starker a is im o ffen en  O zean .

G eh . Bergrat W a l t h e r ,  H a lle , erórterte d ie  B e d e u t u n g  
d e r  S e n k u n g  f u r  d i e  S e d i m e n t a t i o n .  D er  V ortragen d e  
w eist  an einer R eihe von  B e isp ie len  nach , w ie  za h llo se  G e 
ste in e  in d en  v ersch ied en sten  F orm ation en  e s  g ib t, fiir dereń  
Erklarung m an in keiner W e ise  o h n e  d ie  A n n ah m e v o n  S en -  
kungen au sk om m en  kann. D azu rech n et er d ie  g e w a lt ig e  
M asse d e s  D ach ste in k a lk es und der darin e in g e la g er ten  roten  
T o n e  der R aib ler S ch ich ten . D a g e g e n  sin d  u n a b h a n g ig  von  
der S en k u n g  d ie  vu lk an isch en  G e s te in e  und  d ie  in  kon tin en ta len  
W an n en  geb ild eten  T ru m erm assen . D a s b e s te  B e isp ie l fiir 
andauernde S en k u n g  b ieten  d ie  A b la g eru n g en  d e s  Z ech ste in -  
m eeres und der M u schelka lk tran sgression  so w ie  d ie T o r id o n -  
san d ste in e  S ch ottlan d s. In p rachtvollen  B ildern  au s d em  In n em  
A ustraliens fuhrte der V ortragen d e h eu tig e  B e isp ie le  alter  
S en k u n g sg eb ie te  vor.

Dr. H u  t h ,  W etzlar, sprach iib er  d ie  H e r s t e l l u n g  v o n  
D i a p o s i l i v e n  g e o l o g i s c h e r  K a r t e n  und dereń  V erw en -  
dung. Er fuhrte im L ichtb ilde e in e  R eih e v o n  K artenw ieder- 
gaben  in d en  v ersch ied en en  M aB staben  vor, d ie  sich  durch
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S ch ó n h eit der F arben  und auB erordentlich  scharfe G ren zen  
der e in ze ln en  Farben vorteilh aft von  d en  Karteu nach d em  
L um iereverfahren  u n tersch ied en . S ie  w a ren  nach  d em  U va- 
ch rom verfahren  h erg este llt , bei d en i v o n  jed em  G e g en sta n d  
drei A ufnahm en  durch b lau e, g e lb e  und rote F ilter a n g efertig t  
und zur g en a u en  D eck u n g  geb ra ch t w erd en . Dr. KI a h n , 
R ostock , v erb reitete  sich  iiber K a l k t u f f b i l d u n g e n  u n d  
i h r e  B e z i e h u n g e n  z u r  K o h l e n b i l d  u n g .  Er hat d ie  
V eran d eru n g  v o n  P flan zen  bei der Inkrustation m it k oh len- 
sauerm  Kalk erforscht und b ei d em  M o o se  H yd n um , w e lc h e s  
S p itzen w a ch stu m  b esitzt, g e fu n d en , daB bei der E inkalkung  
F ett, E iw eiB  und L ignin v ersch w in d en  und daB nur Z e llu lo se  
iib rigb le ib t. D a s L eb erm o o s M archantia  n im m t in se in e n  
so g e n a n n ten  R hizo id en  b is  20  % k o h len sau ern  Kalk auf und  
z e ig t  se lb st  nach v o llsta n d ig er  E in k ap selu n g  in Kalk noch  
Spuren  von  Fett. V on  e in er  ln k o h lu n g  ist d ab ei k ein e  Spur  
zu  b em erk cn , der D ruck fa llt fort, der L uftabschluB  ist voll- 
sta n d ig  und d ie  F ettsau ren  feh len , da s ie  im Kalk neutra lisiert 
w erd en . A u s d ie se m  G runde w ird  m an auch  in d em  unter  
W a sser  en tsta n d en en  Seekalk  k ein e  Spur von  ln k o h lu n g  finden . 
Dr. S t o r z ,  M unchen , sprach iiber d ie  g e o l o g i s c h e  B e 
d e u t u n g  d e s  E i s e n -  u n d  K i e s e l s a u r e s o l s  so w ie  
iiberhaupt iiber d ie  R o lle  der k o llo id ch em isch en  V o rg a n g e  bei 
der E n tsteh u n g  der G e s te in e  m it B e isp ie len  au s der N am ib -  
w u ste  nach d em  von  P ro fesso r  Erich K a i s e r  m itgeb rach ten  
M ateriał.

D r .H  u m  m e l , G ieB en , trug vor iiber S e d i m e n t b i l d u n g  
i m  B o d e n s e e .  D er  Sch lam m  d e s  O ber- und d e s  U ber- 
lin ger  S e e s  is t  e in  M erge lsch lam in  m it b is 11 °/o k oh len sau erm  
E isen o x y d  und 2 ,5%  org a n isch er  S u b stan z. S a n d e in la g e ru n g e n  
sin d  s te lle n w e is e  v o rh an d en , n orm a le  S ch ich tu n g  feh lt, da sie  
durch d ie  D u rch w iih lu n g  der frisch en tsta n d e n e n  S ed im e n te  
durch B o d en tiere  verh in d ert w o rd en  ist. F arbbander aus 
E isen su lfid e n  sind  vorh an d en , J a h ressed im en te  d a g e g e n  b ish er  
nicht n a c h g e w ie se n  w ord en .' D er G eh a lt an k oh len sau erm  
Kalk betragt 1 0 —24 °/0 und n im m t m it d er  T ie fe  ab, w ah ren d  
d er S a n d g eh a lt w e n ig e r  a is  5 °/0 au sm ach t. D r. Fr. H e i m ,  
M un ch en , berich tete  uber d ie  S e d i m e n t b i l d u n g  i m  
W a l c h e n s e e .  D er  W a lc h e n se e  ist arm  an S a u ersto ff und  
k oh len sau erm  Kalk und  darum  auch an p lan kton isch en  L ebe-  
w e s e n . Am U fer b eg in n en  d ie  S ed im e n te  m it e in em  G ero ll-

w a ll m it A lg en iib erz iig en , b ei 1 2 —20 m T ie fe  stellt sich  
Sch lam m  ein , der hau p tsach lich  vo n  d en  K alkabscheidungen  
d er  A rm leu ch te rg ew a ch se  g e b ild e t w ird  (C h arasch lam m ). Da- 
zw isch en  finden  sich  F au lsch lam m e und S eek reid e . Schnecken- 
kalke reichen  bis zu  ein er  T ie fe  von  57 tn herunter, d ie nach 
der T ie fe  hin in  kalkarm e, a is P lan k ton sch lam m  en tw ick elte  
S ch lam m e iib erg eh en . S ie  en tha lten  20  °/0 E isen  s o w ie  2 0 % 
o rg a n isc h e  S to ffe  und b e ste h e n  im u b rigen  au s Kalk- und 
M agn esium k arb on at. O b erh alb  v o n  33 m S e e t ie fe  ist d as Eisen  
dem  S ch lam m  d iffus b e ig e in e n g t. D arunter find en  sich  lagen- 
w e is e  A n reich eru n gen  m it e in em  G eh a lt b is zu 65 % E isen- 
karbonat. In der R ed u k tion szon e fand  sich  d as E isen  a is Sulfid  
und a is Pyrit en tw ick elt. Jah ressch ich ten  la ssen  sich  n irgends  
erk en n en . Z ah lreich e A n ze ich en  sp rech en  fiir d as A uftreten  
su b a q u atisch er  R u tsch u n gen . B e m erk en sw ert w ar der B ew eis  
d e s V ortragen d en , daB d ie P lan k to n sch la m m b ild u n g  erst in 
den  a llerletzten  Jahrhunderten  b e g o n n e n  hat.

Im A n sch lu B  an d ie se n  V ortrag sprach D r. F e l s ,  M unchen , 
iiber d i e m o r p h o i o g i s c h e n V e r h a l t n i s s e d e s W a l c h e n -  
s e e s ,  der b ei 16,4 qkm G róB e e in e  gró B ste  T ie fe  von  1 9 2 m 
b esitz t. D ie  T ie fe n v e r m e ssu n g  er fo lg te  m it H ilfe  e in er  Reihe' 
von  im G ru n d e verankerten  B ojen , dereń  L a g e  vom  Land 
au s g en a u  e in g e m e sse n  w o rd en  w ar und an w e lc h e  d ie  e in 
ze ln en  L otpunkte durch R u d ersch lagzah lu n g  a n g esc h lo ssen  
w u rd en . S o  lieB sich  m it 2300 L otpunkten  e in e  recht g en a u e  
T iefen k arte d a rste llen , d ie  w e se n tlic h e  A b w e ic h u n g e n  vo n  der 
altern T iefen k arte ergab . D er U n tergru n d  d es S e e s  ze ig t  ein 
auB erordentlich  u n ru h ig es R elief m it tie fen  T a le m  und hohen  
B ergen , in d ereń  A n o rd n u n g  d ie  n o rd n o rd o stlich e  R ichtung  
vorherrscht. D ie  E n tsteh u n g  d e s  S e e s  ist rein tek ton isch , 
nicht, w ie  P e n c k  m ein t, g lazia l, auch kein  a lte s  Isartal, w ie  
Fr. L e v y  ann im m t.

Z um  SchluB  sprach Dr. A rnold  H e i m  a is G a st uber 
S u b s o l u t i o n .  Er y erste h t u nter d ie se m  a llg e m e in e n  A usdruck  
B e w e g u n g e n  am  G runde steh en d er  G e w a sse r , g lied ert die  
E rsch e in u n g  in m eh rere  U n tergru p p en  und  b eze ich n et die  
durch V erw itteru n g  verm itte lte  B e w e g u n g  a is S u b so lu tio n , die  
durch A b rasion  v erm itte lte  a is S u b rep tion  und d ie  der E rosion  
en tsp rech en d e  a is S u b so liflu k tion . A lle  er lau terte  er durch 
B e isp ie le  au s d er  g e o lo g isc h e n  V erg a n g en h e it . M it d ieser  
S itzu n g  fand d ie  d iesja h r ig e  T a g u n g  ihren  A b schlu B . K. K.

U M S C H  A U.
D ie  S c h w im m a u fb e r e itu n g  d e r  K ohle.

B ei d en  b ed eu tsa m en  F ortschritten , d ie  in d en  letzten  
Jahren in  der A u fb ere itu n g  v o n  E rzen durch d a s S ch w im m -  
verfahren  g em a ch t w o rd en  sin d , bei d en  h oh en  K oh len p re isen , 
der groB en  B ren n sto ffk n ap p h eit und sch lieB lich  d em  g le ich -  
ze it ig  im m er  starker h ervortreten d en  B e streb en , d ie  B e sch affen 
h eit d e s  K oks zu  v erb esser n , ist e s  nur natiirlich , daB d ie se s  
V erfahren  auch fiir d ie  V ere d lu n g  der K ohle im m er gróB ere  
G e ltu n g  g ew in n t. S e in e  a llg e m e in e  E in fiihrun g a is E rgan zu n g  
d er b esteh en d en  K o h len w a sch en  ist nur n och  e in e  Frage der  
Z eit, d en n  u m fan greich e, ja h re la n g e  V ersu ch e  h ab en  a lle  dafiir  
erford erlich en  W erte fe stg e ste llt . O ber d ie  A u ssich ten  d es  
V erfah ren s w ird  von  F o x w e l l >  berich tet, der zu g le ich  d ie  
B e tr ie b sw e ise  in g ro b en  U m rissen  b esch reib t und d ab ei vor- 
au ssch ick t, daB, so  einfach  d as V erfahren  an sich  in d er P raxis  
auch ist, so  w e n ig  sich  d ie  P hysik er iiber d ie  th eo retisch en  
G ru n d lagen  der S ch w im m a u fb ere itu n g  e in ig  sind .

D ie  au fzu b ere iten d e  K oh le w ird  b is  auf etw a  2  m m  Korn- 
gróB e zerk leinert und dann m it d er  4 — ó fa c h e n  W a sse r m e n g e  
versetzt, d ie  d en  d a s V erfahren  k en n ze ich n en d en  R ea g en z ien -

1 Oas World 1922, Coking Section, September, S. 10.

zu sa tz  en thalt. D ie  V erh a ltn isse  l ie g e n  b e i K oh le  e tw a  so , 
daB fiir 1 t K oh le  5 t W a ss e r  und 0 ,2 5 — 1 kg an A m yla lkohol, 
K reso len  o d er  a h n lich en  S to ffen  a is Z u sa tz  erforderlich  sind. 
D ie s e s  G em isch  lauft e in er  M isch ze lle  zu , in der durch leb- 
haftes R iihren b ei g le ic h z e it ig e r  E in sa u g u n g  vo n  Luft zw ei  
iib erein an d er lie g e n d e  Z o n en  g e b ild e t  w erd en . A uf der obern  
w ird  e in  g e r e in ig te  K oh le  tragen d er  S chaum  g e b ild e t, der 
sta n d ig  iib erlau ft, w a h ren d  d as G em isch  d er untern  Z o n e , das 
K o h le  und A b g a n g e  in d er  S c h w e b e  hait, e in er  z w e ite n  Z elle  
u sw . zu g eh t, b is in d er  a ch ten  o d er  zeh n ten  Z e lle , je nach der  
A nzah l, w e lc h e  d ie  b e so n d e r e  N atur d er  K oh le  erfordert, K ohle  
und A b g a n g e  v o lls ta n d ig  g e sc h ie d e n  sin d . D ie  W irkungs- 
w e is e  d e s  V erfahrens ist recht g u t, und d er A sch en g eh a lt  der 
K oh le laBt sich  d ab ei um  3 —4 0/„ o h n e  S ch w ier ig k e it verringern.

Fiir K oh len , b ei d en en  d er  U n tersch ied  d er  sp ez ifisch en  
G e w ic h te  v o n  K oh le  und  S ch iefer so  g e r in g  ist, daB s ie  sich  
in  d en  u b lich en  S e tzm a sch in en  d er K o h len w a sch en  iiberhaupt 
n icht au fb ereiten  la sse n , b ietet d as S ch w im m verfah ren  d ie  

‘ e in z ig e  T r en n u n g sm ó g lich k e it , da d ie  V o r g a n g e  d a b ei vom  
sp ez ifisch en  G e w ic h t der zu  tren n en d en  S to ffe  vo llsta n d ig  
u n a b h a n g ig  sin d . D ie  W ir k u n g sw e ise  ist b e im  S ch w im m -  
verfahren  v o n  d er O b erfla ch en sp a n n u n g  a b h a n g ig , und e s  ist



6. Oktober 1923 G l i ic k a u f 941

bem erk en sw erterw eise  g e lu n g e n , K ohle der letztgenan n ten  
B eschaffenheit m it e in em  urspriinglichen  A sch en g eh a lt von  
10—14 "/o in drei Fraktionen zu trennen , und zw ar in 87 ,2  G e-  
w iclitshundertteile E d elk oh le  m it 3,25 \ A sch e, 2,4 G ew ich ts-  
hundertteile K n och en k oh le  (b o n e  coal) m it 19,2%  A sch e  und  
9,5 G ew ich tsh u n d ertte ile  A b g a n g e  m it 72,1 °/0 A sch e.

Bei der B eh an d lu n g  ein er  stark m it Sch iefer von  fast 
gleichem  sp ez ifisch em  G ew ich t d u rch w ach sen en  K ohle w ird zu
nachst d ie  R einkoh le unter Z usatz von  K reso len  ab geschau m t. 
K nochenkohle und S ch iefer  sinken  dann zu B oden  und w erd en  
durch Z usatz e in er  g er in g en  P araffin m en ge leich t getren n t.

D er w e se n tlic h s te  m it der A n w en d u n g  d e s  S ch w im m -  
verfahrens fiir K oh le v erb u n d en e N ach teil b esteh t in d er  N ot-  
w endigkeit, d ie  K oh le  sehr fein zu verm ah len , d en n  d ie  vom  
Schaum  em p o rg eh o b en en  K ohlenteilchei) ruhen auf einer  
diinnen L uftb lasen h aut, d ie  n icht stark g e n u g  ist, um Stucke  
zu tragen , dereń  D u rch m esser  2 mm  iib ersc h r e ite t; d ie se  
w aren d esh a lb  m it d en  A b g a n g en  a is V erlust zu betrachten. 
A nderseits ist e s  n icht e rw iesen , dafi d ie gro fie  F einh eit der  
K ohle im m er d as g iin st ig s te  K ok sg efu g e  bei der V erkokung  
hervorruft. B e i e in er  an B indekórpern  reichen  K ohle wirkt 
jedoch d ie  K ornfeinheit z w e ife llo s  nicht stórend  auf d en  G e-  
fiigebau d e s  K oks ein .

F o x w e ll erw ah n t auch e in en  oft g e g e n  d as Sch w im m -  
verfahren e rh o b en en  E in w an d . W en n  d ie  V erbraucher e in en  
Koks m it 12 "/o ab n eh m en  und m an nicht einm al sicher ist, ob  
man fiir e in en  K oks m it g erin germ  A sch en g eh a lt e in en  hohern  
Preis erzielt, warurn so li m an sich  erst d ie  M uhe m achen, 
einen  K oks m it 6 °/0 A sch e  zu erzeu g en  und dazu noch  e in e  
betrachtliche M en g e  von  A b g a n g en  auf die H alde zu stilrzen , 
die so n s t  a is K oks bezah lt w ird ? D em  w ird m it R echt und 
fiir en g lisch e  V erh a ltn isse  ga n z  b eso n d ers  zutreffend e n tg eg en -  
gehalten , dafi sich  in d en  k om m en d en  Jahren nur der a llerb este  
Koks auf d em  B rennstoffm arkt e in en  P latz erringen  kann.

Fiir d ie  B e h a n d lu n g  stark d u rch w ach sen er K ohle kom m t 
nur d ie  so g e n a n n te  D ifferen tia lsch w im m a u fb ere itu n g  in  Frage, 
w ie  sie  bereits in d em  B e isp ie l o b en  b eschr ieb en  w u rd e, und  
gerade auf d ie se m  G e b ie t  d iirften sich  durch A n w en d u n g  d es  
V erfahrens fiir d ie  K okereien  g ro fie  E n tw ick lu n gsm óg lich -  
keiten e r g e b e n / E in e n eu erd in g s in E ngland  a llg em ein  an- 
erkannte und a u fg e n o m m e n e  B e n en n u n g  der auf G rund ihres  
A u sseh en s und ihrer p a la o b o ta n isch en  Z u sa m m en se tzu n g  und  
A b stam m u n g g etren n ten  K oh len b esta n d te ile  ist von  Dr. M arie  
S t o p e s 1 a u fg e ste llt  w o rd en , d ie  d ab ei vier Arten u n tersch eid et:  
1. Fusain , d en  g e f iig e lo se n , p u lverartigen  S toff von  g erin ger  
B enetzbarkeit und o h n e  B ackfahigkeit, der d ie  B esch affen h eit  
d es K oks seh r  u n g iin s tig  beein fluB t. 2. D urain , den  m atten , 
harten B estan d teil, zu  d em  ais e in e  Abart d ie  K n och en k oh le  
zu zah len  ist. N ach  ein er  A nsicht, d ie  m ehrfach W iderspruch  
hervorgerufen  hat, so li auch D urain keine B ackfahigkeit be- 
sitzen. 3. V itrain , e in en  sehr g la n zen d en , schw arzen  Stoff, 
der e in en  m u sch e lig en  Bruch ze ig t. M an gels sichtbaren  Z ellen -  
g efu g es  kann m an ihri m it v erfestig ter  G allerte  v erg le ich en .
4. C larain, von  ah n lich em  A u sse h e n  w ie  Vitrain, jedoch  Streifen- 
bildung und ein  a u sg e sp r o c h e n e s  b estim m tes P fla n zen g efu g e  
au fw eisen d .

D a nun C larain  und V itrain nach S i n n a t t  d ie  B estan d 
teile sin d , d e n e n  d ie  K oh le  ihre B ackfahigkeit verdankt, und  
man d ie sch ad lich en  E in flu sse  von  Fusain  auf d ie  K ok sb ild u n g  
kennt, so  ist d a s S ch w im m verfah ren  b erufen , durch d ifferentia le  
T rennung d ie se r  B esta n d te ile  e in e em p fin d lich e Liicke aus-  
zufullen, w ie  z. B., um  F usain  au s ein er  K ohle ab zu son d ern , 
dereń K oks zu  w u n sch en  ubrig IaBt, oder m anche K ohlen , 
die heute a is  n icht backend g e lten , fur d ie  V erk ok u n g ver- 
w endbar zu m ach en . D a  F usa in  sehr le ich t zerfallt, ist e s  in 
u n g ew a sch en en  und  vorh er a b g e sie b te n  K okskoh len  oft in

1 Vgl. Gliickauf 1923, S. 873.

erheb lichen  M en gen  vorhanden, d ie sich  d esh a lb  a is Z usatz  
zur K okskohle n icht e ig n en . F usain  ist sch w er  ben etzb ar und  
geh t daher in der K o h len w a sch e  in d ie  S ch lam m e iiber, w esh a lb  
se in e  A b so n d eru n g  zum  grófiten  T eil bereits b e i der ublichen  
A ufbereitung erfo lgt. D urch S ch w im m a u fb ere itu n g  kann es  
oh n e jed e S ch w ierigk eit entfernt w e r d e n ;  da aber das Ver- 
haltnis, auf d ie K oh le  b ezo g en , 3 —4 °/0 se ite n  iib erste ig t und  
eine A b sch e id u n g , w ie  erw ah n t, auch in der W a sc h e  erzielt 
wird, b ietet d ie  S ch w im m a u fb ere itu n g  in d ie se m  Falle k eine  
beson d ern  V orteile , e s  se i d en n , dafi e s  sich  um  stark mit 
Fusain veru n rein igte S ch lam m e h an d elt.

Beim  D urain  lieg en  d ie  U m śta n d e  anders, da d ie se r  S to ff  
in m anchen F lózęn , a llerd in gs m it A u sn a h m en , n icht back- 
fah ig  ist. In K ohlen  von  g er in g er  und m ittlerer B ackfahigkeit 
bildet D urain  fast im m er e in en  n ich tb ack en d en  B estand teil. 
Durch d ie iib lich e  A u fb ereitu n g  in der W a sc h e  IaBt sich  D urain  
nicht von  der iibrigen  K ohle tren n en , w o h l aber durch d as  
Schw im m verfahren . D a d ie  in der K ohle v o rh an d en en  M en g en  
an D urain zw isch en  0 und 40 °/0 sc h w an k en , kann m an oh n e  
w eiteres vorau ssetzen , dafi se in e  G eg en w a rt d ie  B ackfahigkeit 
der K ohle und dam it d ie  K ok sb esch affen h eit u n g iin stig  b eein -  
flufit. V ersu ch e, das D urain  von  C larain und V itrain durch  
D ifferen tia lsch w im m au fb ereitu n g  zu  tren n en , w o b e i P h e n o le  
ais F lotationsin ittel z u g ese tz t  w u rd en , ergab en  e in e  A u sb eu te  
von 80  °/0 d es urspriinglich  v o rh an d en en  D urains.

Bei der S ch w im m a u fb ere itu n g  der K ohle sinkt der S ch w efe l-  
kies zum grófiten  T e il nach  unten  und w ird m it den  A b g a n g en  
au sgetragen . Er kann aber durch A n w en d u n g  b estim m ter  
F lo ta tion sin itte l auch o h n e  w e iteres  zum  S ch w im m en  gebracht 
w erd en . K ohle m it 5 °/0 S ch w efe l, iib erw ieg en d  in Form  von  
S ch w efelk ies, b ild et k ein e S e lten h e it. B ei der E in ste llu n g  
d es S ch w im m a u fb ere itu n g sb etr ieb es auf d ie  G e w in n u n g  d ieser  
S ch w efe lk iese  w iird e m an e in erse its  unbrauchbare K ohle der  
K okerei und dam it ein er  lo h n en d e n  V erw e n d u n g  zufiihren  und  
anderseits d ic  se it  lan gem  a llen  V ersu ch en  tro tzen d e A u fg a b e  
ló sen , d en  in der K ohle en th a lten en  S ch w efe l n u tzb rin gen d  
zu verw erten . B e d in g u n g  d ab ei w a re  a llerd in g s e in e  voll- 
stan d ige T ren nu n g d e s  S ch w e fe lk ie se s  von  d en  K o h len b estan d -  
teilen , da dereń G eg en w a rt b ei der S ch w efe lsa u reb er e itu n g  
den B etrieb der Saurekam m ern  em p fin d lich  stóren  w u rd e.

Bei v ie len  K oh len flózen , dereń  V eru n re in ig u n g en  au s  
feu erfesten i T on  b esteh en , la ssen  sich  auch d ie se  fast k o llo ida l-  
fein  an fa llen d en  A b g a n g e  n utzbringend  v erw en d en . W o  sie  
aus einer M isch u n g  v o n  T o n  und S ch iefer b esteh en , kann es  
sich lo h n en , b e id e  durch b e so n d e r e  S ch w im m a u fb e re itu n g  zu  
trennen und d en  Sch iefer je  nach se in er  B esch a ffen h eit zur 
Ó lg ew in n u n g  zu d estillieren .

Jed en fa lls so llte  m an d ie  A b g a n g e  jed er  K ohtenaufberei-  
tun gsan lage auf ihre V erw ertu n g sm ó g lich k eit u n tersu ch en , um  
festzu ste llen , ob  ihre S ch w im m a u fb ere itu n g  e in en  w irtschaft- 
lichen E rfo lg  verspricht. D ab ei w u rd e e s  sich  um  d ie G e 
w in n u n g  von  S ch w efe lk ies, F usa in , K o k sk o h le ,T o n  und Sch iefer  
je  nach d em  M en gen v erh a ltn is  der S ch la m m b esta n d te ile  
handeln. W ie  n och  erw ah n t se i, e ig n e t  sich  F usa in  aufier- 
ordentlich  g u t fur d ie  K oh len sta u b feu eru n g , da e s  von  N atur  
sehr porós und le ich t entziind lich  ist.

Z um  SchluB m ó g en  zur K en n zeich n u n g  d er o b en  gen an n ten  
K o h len b estan d teile  noch  ihre E igen sch a ften  h insich tlich  der  
Backfahigkeit in einer Z u sa m m en ste llu n g  a n g e g e b e n  w erd en , 
w o b ei d ie  W erte d en  M en g en  pu lverisierter E lek trod en k oh le  
in g  en tsp rech en , d ie  je w e ils  e in g em isch t w erd en  k on n ten , b is  
d ie G renze der Backfahigkeit erreicht w ar. D ie  Z u sam m en -  
ste llu n g  stam m t von  S i n n a t t  und b ez ieh t sich  auf z w e i ver- 
sch ied en e  en g lisch e  K oh len sorten .

UrsprungH che v itr a in C larain  D urain  Fusain

A rley-K ohle . . 15 9  17 6 0
W igan -K oh le  . 4  3 7 5 0
_______ ___ T h a u .
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W I  R T S C f i  A
B r en n sto ffe in -u n d -au sfu h r d erN ied erlan d eim  l.U a lb ja h r  1923.

W ah ren d  d ie E infuhr von  S t e i n k o h l e  in der ersten  H alfte  
d e s  lau fen d en  Jah res um  1 8 0 0 0  t gróB er w a r  a is in d er  ent
sp rech en d en  Z eit d e s  V orjah rs, erfuhren d er  B e zu g  von  K oks 
e in e  A b n ah m e um  4 9 0 0 0  t o d er  46 ,30  °/0 und d ie  E infuhr von  
P reB kohle e in en  R iick gan g von  5 3 0 0 0  t od er  61,03 °/0. D ie  
fo lg e n d e  Z ah len ta fe l g ib t d ie  E infuhrziffern  der ersten  se ch s  
M o n a te  der letzten  b e id en  Jahre w ied er .
B r e n n s t o f f e i n f u h r  n a c h  M o n a t e n  i m  1. H a l 8 j a h r  1923.

M onat
Stein

1922
t

k oh le
1923

t

Kc
1922

t

ks
1923

t

P reB ste in k oh le  
1922 1 1923 

t 1 t

Januar  
Februar . 
M arz . . 
April . . 
M ai . . 
Juni . .

422  874  
437 418  
6 7 8 5 9 0  
476  569  
513 340 
452 963

537 909  
536 516  
407 326  
540 375  
473 266  
503 923

21 345  
15 99S 
24 659  
14 450  
14 923  
14 034

15 032  
15 453  

8 584  
8 538  
4  697  
4  296

26 363  
1 6 3 1 2
10 864  

7 308
14 967
11 419

11 484  
10 126 

5 595  
2 959
1 481
2 346

1. H albj. 2 981 754 2  999 315 105 409 56 600 87 233 33 991
A n der S te in k oh len ein fu h r w aren  in der B erich tszeit d ie  

V er .S ta a te n  (7 5 0 0 0 t) , Siidafrika ( 1 4 0 0 0 1) und K anada (22000t)>  
dereń  L ieferu n gen  im V orjahr gan zlich  a u sg e fa llen  w aren , 
w ie d e r  nicht un erh eb lich  b e te ilig t . D ie  Z ufuhr au s G rofi- 
britannien  erh ó h te  sich  von  2,1 M ili. t auf 2 ,2  M ili. t, d a g e g e n  
sin d  d ie  E infuhr aus D eu tsch la n d  von  625 000  t auf 564 000 t 
und der B e z u g  au s B e lg ien  von  2 5 6 0 0 0  t auf 1 5 8 0 0 0  t zuriick- 
g e g a n g e n . A n K oks erh ie lten  d ie  N ied er la n d e  au s D eu tsch la n d  
3 4 0 0 0  t g e g e n  7 1 0 0 0  t im  V orjahr und a u s B e lg ie n  4000 t 
g e g e n  1 4 0 0 0  t. A n  d em  R iick gan g  der P reB ste in k oh len -E in fu h r  
ist v o r w ie g e n d  B e lg ien  b e te ilig t  ( — 4 9 0 0 0  t). D ie  V e r t e i l u n g  
der E infuhr au f d ie  v ersch ied en en  B e z u g s l a n d e r  ist im  
e in ze ln en  a u s d er  n a ch steh en d en  Z ah len ta fe l zu  erseh en .

B r e n n s t o f f e i n f u h r n a c h  La n d e r n  i m 1. H a l b j a h r  1923.

2 . Y ierteljahr 1. H albjahr
B ezu gslan d er 1922 1923 1922 1923

t t t t

S t e i n k o h l e
D eu tsch lan d  . . . . 317 593 298 462 624 974 563 856
B e lg ie n ........................ 95 823 67 487 255 693 157 548
G roB britannien  . . 1 029 286 1 034 536 2 1 0 0  647 2 160 465
V er. S taaten  . . . 74  595 . 74 595
Fr ankr e i c h . . . . . . 30
N o r w e g e n . . . . .
Siidafrika . . . .■ 13 703 13 703
K anada ......................... , 2 2  027 . 22  027
andere Lander . . 170 6 754 440 7 091

zu s. 1 442  872 1 517 564 2  981 754 2  999 315
W ert in M ili. fl 23 ,5 29,1 50,0 53,4

K o k s
D eu tsch lan d  . . . 30  831 13 908 70 688 34  423
B e lg ie n ........................ 7 4 1 1 354 1 4 2 1 6 4 489
G roB britannien  . . 4 058 3  269 18 285 17 076
Fr ankr e i c h. . . . . — 612
an d ere Lander . . 1 107 — 2 2 1 9 —

zu s. 43 407 17 531 105 408 56  600
W ert in M ili. fl 0,7 0,3 1,9 1,1

P r e B s t e i n k o h l e
D eu tsch lan d  . . . 1 405 , 2 75S
B e lg ie n ......................... 27 947 4 775 78 629 29 725
G roBbritannien . . • 5S6 954
V er. S taaten  . . . ___ . —

an d ere L ander . . 5 747 20 8 604 554

zus. 33  694 6 786 S7 233 33  991
W ert in M ili. fl 0,7 0,1 1,9 0,7

F T L I  C H  E  S.
A uB erdem  w u rd en  in dem  a n g e g e b e n e n  Z eitraum  noch 

43 000 t P reB braunkohle g e g e n  65 800  t im  V orjahr eingefiihrt.
Im G e g e n sa tz  zur E infuhr verze ich n et d i e  A u s f u h r  von  

K ohle in der B erich tszeit bei 945 000  t e in e  Z u n ah m e auf 
annahernd  d as D o p p e lte . V o n  d en  b etreffen d en  Kohlen- 
m en g en  g in g en  3 5 6 0 0 0  t (im  V orjahr 148 000 t) nach Frank
reich, 3 4 0 0 0 0  (1 9 3 0 0 0 ) t nach B e lg ien , 147 000 (1 1 3 0 0 0 ) t nach 
D eu tsch la n d , 93 000 (43 000) t nach der S c h w e iz  und 4300 t 
nach L u xem b u rg . F erner w u rd en  n och  2 6 3 0 0 0  (128 000) t 
K oks und 31 000  (1 6 0 0 0 ) t P reB ste in k oh le  a u sgefiih rt, das sind 
eb en fa lls  u n gefah r d ie  d o p p e lte n  M en g en  w ie  im Yorjahr.

B r e n n s t o f f a u s f u h r  n a c h  L a n d e r n  i m  1. H a l b j a h r  1923.

2. Y ierteljahr 1. H albjahr
A usfuhrlander 1922 1923 1922 1923

t t t t

S t e i n k o h l e
D eu tsch lan d  . . . 84 030 83  517 112 949 146 512
B e lg i e n ......................... 95 983 1 9 6 7 3 0 192 675 339 789
Frankreich . . . . 55 564 183 315 148 473 356 418
I t a l i e n ......................... 1 596 545 3 786 2 047
S ch w eiz  . . . . 32  012 33 273 42  712 93 024
L u xem b u rg  . . . 3 1 3 8 4 334
an d ere  L ander . . 1 0 9 5 1 234 2  261 3151

zus. 270  280 501 752 5 0 2 8 5 6 945 275
W ert in M ili. fl 4,8 9,3 8 ,7 17,0

K o k s
D eu tsch la n d  . . . 1 8 2 7 2 7 501 25 157 11 752
N o r w e g e n . . . . 650 1 070 1 805
S c h w ed en  . . . . 650 620 1 450
D anem ark . . . . 2  569 2 035 5 423 5 577
B e lg ie n . . . . . 9 987 . 15 692
Fr ankr e i ch. . .  . 44 883 99  288 58  455 185 562
S c h w e iz  . . . . 1 919 5 966 4 473 17 234
L u xem b u rg  . . . 1 2 4 1 3 9 262 2 8 1 5 4 21 553
an d ere  L ander , . 3 1 3 7 1 208 4 723 2  775

zu s. 83 193 136 547 128 075 2 63  400
W ert in M ili. fl 1,9 3 ,2 3,0 5,5

P r e B s t e i n k o h l e
D eu tsch la n d  . . . 4  880 1 330 11 600 4 892
G roB britann ien  . . . i
Fr ankr e i c h . . . . 1 0 2 1 4 400 17584
D anem ark  . . . . . . , ,

S ch w eiz  . . . . 850 3  765 2 522 6 1 0 5
an d ere  L ander . . 1 005 665 1 599 2 1 9 3

zu s. 6 735 15 974 16 121 30 774
W ert in M ili. fl 0,1 0,3 0,3 0,6-
D ie  V ersch iffu n g  von  B u n t e r  k o h l e  fiir S ch iffe  im  aus-

w a rtig en  H a n d el ist v o n  174 000 t im  Y orjahr auf 129 000 t
zu r iick g eg a n g en .

D er  G e s a t n t a u s g a n g  an S te in k o h le  (e in sch l. Bunker- 
k o h le) b e lie f  sich  in der B erich tszeit au f 1,07 M ili. t gegen  
677 000 t im  V orjahr. D ie  m on atlich en  A usfuhrziffern  (ohne  
B u n k erk oh le) s te lle n  sich w ie  fo lg t.

B r e n n s t o f f a u s f u h r  n a c h  M o n a t e n  i m  1. H a  l b j a h r  1923.

S te in k o h le K oks P reB steinkoh le
M on at 1922 1923 1922 1923 1922 1923

t t t t t t

Januar 94 602 130 524 12 370 43 335 4 024 6 657
Februar . 68 527 122 865 10 329 35 591 2  606 4 100
M arz . . 69 447 1 9 0 1 3 4 22  183 47 927 2  756 4 042
A pril . . 63 606 181 343 23  302 47 239 265 7 337
M ai . . 9S 753 145 844 33 39S 42 240 1 015 3 382
Juni . . 107 921 174 565 26  493 47 068 5 455 5 255

1. H alb j. 502  S56 945 275 128 075)263 400 16121 30  774



6. Oktober 1923 G l i i c k a u f 943

W oclien tliche lndexzahlen>.
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Stichtag
einschl. Bekleid. einschl. Śekleid. Woche

vora

einschl. Bekleid. 
und Kulturausg.

der Industrie- und 
Handelszeitung

Stichtag

des Stat. Reichsamts des Berliner Tagebl.

±
geg/Vor-
woche

%

± ±

1913 =  1
geg.Vor-
woche

%

1913=1 1913 =  1
geg.Vor-

woche

°/o

1913=1
; :\'r; "

geg,Vor-
woche

%

1913 =  1
geg,Vor.

woche

°/»
1913 =  1

geg.Vor-
woche

%
4,Juli . . . 30.6.- 6.7. 15718 39069 3. Juli 3 3 8 2 8 3 8 0 3 0

11. „ 21511 +  34,31 , 7.7 .-13.7. 2 0 279 +  29,02 50128 +  28,31 10. ff 4 8644 +  43,80 4 9 660 +  30,58
16. „ 2 8 8 9 2 +  78,57  

+  36,15
2 8 955 14.7.-20.7. 2 5 992 +  28,17 67990 +  35,63  

+  57,64
17. f l 5 7 4 7 8 +  18,16 6 2 4 0 0 +  25,65

23. „ 3 9 3 3 6 4 0 719 +  40,63 21.7 .-27 .7 . 38091 +  46,55 107182 24. JJ 79442 +  38,21 8 9 1 8 9 +  42,93
30. „ 7 1 4 7 6 +  81,70  

+  109,20
8 0 003 +  96,48 28.7.- 3.8. 78018 +  104,82 

+  126,60
240597 +  124,47 

+  182,44
31. Ił 183510 +  131,00 

+  163,45
210847 +  136,40

6. Aug. 149531 148039 +  85,04 4 .8 .-10 .8 . 176789 679547 7. A ug. 483461 615161 +  191,76
13. „ 4 3 6935 +  192,20 4 1 1418 +  177,91 11.8.-17.8. 4 39919 +  148,84 903147 +  32,90 14. >} 6 63880 +  37,32 8 42100 +  36, S9
20. „ 7 53733 +  72,50 793950 +  92,98 18.8.-24.8. 722427 +  64,22 1372842 +  52,01 21. tf l 2 46598 +  87,77 1500980 +  78,24
27. „ 1 183434 +  57,01 1225 644 +  54,37 25.8 .-31 .8 . 1 188267 +  64,48 2230762 +  62,49 28. Ił 1 695109 +  35,98 2 2 8 1 7 0 0 +  52,01

3.Sept. 1845261 +  55,92 2 0 5 8 1 4 6 +  67,92 1.9.- 7.9. 2 2 0 8 3 7 9 +  85,85  
+ 2 4 8 ,8 9

5862221 +  162,79 4.Sept. 2981 532 +  75,89 4 2 2 1 3 1 0 +  85,01 
+ 2 9 1 ,5 110. „ 5 0 5 1 0 4 6 +  173,73 6 1 5 4 7 0 7 +  199,04 8.9 .-14 .9 . 7 7 0 4 7 0 6 18943 814 + 3 2 3 ,1 5 11. 1} 11513 231 + 2 8 6 ,1 5 16527000

17. „ 14244900 +  182,02 16 690807 +  171,19 15.9.-21.9. 18 564 556 +  140,95 47009773 +  148,15 18. f f 36000000 + 2 1 2 ,6 8 44 897000 +  171,66
24. „ 28000000 +  96,56 37872373 +  126,91 22.9 .-28 .9 . 32982431 +  77,66 48960745 +  4,15 25. ff 36200000 +  0,56 , .

l .O k t. • 45743443 +  20,78 • • • ■ • • •
1 Fiir die letzten beiden Wochen z. T. vorlSuflge Zahlen.

K ohleneinfuhr A rgentiniens im 1. Halbjahr 1923. D er
argentin ische K ohlenm arkt, der vor  d em  K riege von  der  
britischen K ohle b eh errsch t w u rd e und sich  a lsdann  in fo lg e  
d es V ersa g en s der L ieferu n gen  G rofibritann iens in a u sged eh n -  
tem  M aBe der am erik an isch en  K ohle zu g ew a n d t hatte , ist im  
letzten Jahre w ied er  hau p tsach lich  vo n  G roB britannien  aus  
versorgt w o rd en . N e u e r d in g s  find et aber dort, w ie  d ie  nach
steh en d en  Z ah len  erk en n en  la ssen , d ie am erikan ische K ohle  
w ied er in w a c h se n d e m  U m fa n g  E in gan g.

Januar 
Februar 
Marz . 
April . 
Mai . 
Juni .

zu s. 1. H albjahr

Einfuhr aus
G roB 

britann ien
t

282 574  
142 780  
204 791 
192 855  
171 30S  
199 000

den  Ver. 
Staaten  

t

7 000  
5 692  

44  000

1 193 308 56 692

G esam t-
einfuhr

t

282 574  
142 780  
204 791 
199 855  
177 000  
243 000

1 250 000

K ohlenausfuhr der Ver. Staaten im 1. Halbjahr 1923. D ie  
durch d ie  B e se tz u n g  d e s  R u h rg eb ie ts  g esch a ffen e  S ach la g e  hat 
der K oh len au sfuh r der V er. S taaten  in h oh em  M aBe V orschub  
g e le is te t . In der ersten  H alfte  d ie se s  Jahres w ar d ie  A usfuhr  
von W eich k o h le  —  H artk oh le kom m t fast garnicht fur den  
V ersand nach  U b e r se e  in F rage —  b ei 9,17 M ili. t um  4,87  
M ili. t groB er a is in der en tsp rech en d en  Z eit d es V orjahres. 
Der Z u w a ch s en tfie l zw ar zum  gróB ten  T e il auf K anada  
( + 3 ,6  M ili. t), ab er  auch d ie  eu ro p a isch en  Lander haben er- 
heb lich e M eh rb ez iig e  a u fz u w eisen , so  vor allem  Frankreich  
( +  541 0 0 0 1), Ita lien  ( +  183 0 0 0 1), d ie  N ied er la n d e  ( +  138 000 t) 
und das u b rige  E uropa ( + 4 3 7 0 0 0  t). D ie  siidam erikan ischen  
Lander v erze ich n en  d u r c h w e g  n ied rigere  B ezu g e , doch sind  
die A u sfa lle  g e g e n u b e r  dem  V orjahr n icht sehr b ed eu ten d ;  
im  g a n zen  b etru g en  s ie  e tw a  1 0 0 0 0 0  t. G le ich zeitig  ist auch  
die K oksausfuhr in u n g e w ó h n lic h e m  M aB e a n g ew a ch sen . S ie  
w ar m it 675 000  t m ehr a is vier m ai so  groB  w ie  im 1. H a lb 
jahr 1922. D ie  am erik an isch e Statistik  b ietet k ein e G lied eru n g  
dieser A usfu h r nach E m p fan gslan dern , e s  darf aber a is sicher  
betrachtet w erd en , daB d ie  V ersa n d m en g en  im  lau fend en  Jahr 
zum w eita u s gróB ten  T e il nach  E uropa, im  b eson d ern  nach  
Frankreich g e g a n g e n  sin d . A uch d ie  A nthrazitausfuhr, d ie  
1922 unter d em  britisch en  B ergarb eiterausstan d  sc h w er  zu

leiden  g eh a b t hat, erfuhr in der ersten  H alfte d es lau fend en  
Jahres m it 2 ,37  M ili. t d ie  erh eb lich e Z u n a h m e um  1,37 M ili. t 
od er 136,25 1 .

K o h l e n a u s f u h r  d e r  V e r .  S t a a t e n  
i m  1. H a l b j a h r  1923.

1922 

1. t

1923 

1. t

±  1923 
g e g e n  1922 

1 .1

H a r t k o h l e ........................ 1 004 132 2 372  259 +  1 3 68  127
W e i c h k o h l e :  

Frankreich . . . . . 12 012 553 289 + 541 277
116 607 299 227 + 182 620

N ie d e r la n d e ......................... 2 537 140 246 + 137 709
U b riges Europa . . . 13 827 450 760 + 436 933
Kanada .............................. 3  314 534 6 947 350 +  3 632 816
P a n a m a ............................... 44 593 19 240 — 25 353
M e x i k o ............................... 53 392 5 0 7 1 3 _ 2 679
B rit.-W estindien  . . . 57 527 57 346 —  . 181
K u b a ..................................... 251 280 301 598 + 50 318
U b riges W estin d ien  . . 70  470 63 109 — 7 361
A r g e n t in ie n ......................... 71 395 69  455 — 1 940
B r a s i l ie n ............................... 139 589 123 409 — 1 6 1 8 0
C h i l e ..................................... 44 735 9 502 — 35 233
A g y p t e n .............................. 52 118 8 115 — 44 003
Franzós.-A frika . . . 27 224 36 797 + 9 573
A ndere Lander . . . 28 069 40  520 + 12 451

zus. W eich k oh le 4 299 909 9  170 676 +  4 870 767
K o k s ..................................... 167 002 675 147 + 508 145

K ohleneinfuhr Danem arks im Jahre 1922. W ie  w ir d er
Zeitschrift »T he Iron and C oa l T rad es R ev iew  en tn eh m en , 
betrug d ie  E infuhr d e s  L an d es im  letzten  Jahr an K ohle  
2 8 2 0 0 0 1  t, an K oks 7 9 6 0 0 4  t und an P reB kohle 1 9 235  t. V on  
d iesen  M en g en  stam m ten  2 8 0 3 2 3 3 1 K oh le , 7 1 2 6 2 7  t K oks 
und 2666 t P reB k oh le au s G roB britannien .

K ohlenauBenhandel sow ie  Eisen- und S tah lein fuhr Japans 
im Jahre 1922. In fo lg e  d es w a ch sen d e n  e ig e n e n  B edarfs d es  
L andes an B ren nstoffen  b efin d et sich  dt'e K oh len au sfuh r Japans  
n eu erd in gs im R uckgang, im  le tz ten  Jahre b elief sich  d ie  A b 
nahm e auf rd. 700 000 t o d er  annahernd  ein D rittel. G le ich 
zeitig  ist d ie  E infuhr um  392 000  t od er  rd. d ie  H alfte  g e g e n  
das V orjahr g e s t ie g e n . D ie  E r zeu g n isse  au s E isen  und Stahl 
w e ise n , w ie  d ie  fo lg e n d e  Z u sa m m en ste llu n g  erseh en  laBt, m it
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1921 

1. t

1922  

1. t

±  1922  
g e g e n  1921 

1. t

K oh len ein fu h r . . 777 000 1 169 000 +  392 000
K oh len au sfuh r . . 2  3 8 8  000 1 691 000 -  697 000

E in fu h r : sh . t sh . t sh . t
E isen erz  . . . . 642 266 909  466 +  267 200
A lte isen  . . . . 1 0 4 6 6 59  466 +  49  000
R o h e ise n  . . . . 2 5 2  333 364  000 +  111 667
H a lb zeu g  . . . . SOS 2 496 +  1 988
S ta h lstab e . . . . 165 688 274 367 +  108 679
W alzdraht . . . . 23 925 60 087 +  3 6 1 6 2
R ó h r e n ......................... 37 743 37 217 526
B l e c h e ......................... 249  946 435 897 +  185 951
W eiB b lech e  . . . 47 920 63 843 +  15 923
N a g e l ......................... 19 086 3 6 2 7 0 +  17 184
S ch ien en  . . . . 62 692 191 267 +  128 575
V erzinkter D raht . 27 871 57 053 +  2 9 1 8 2

ein er  e in z ig en  A u sn a h m e im letzten  Jahre in der E infuhr
erh eb lich e S te ig eru n g en  g e g e n  d a s Y orjahr auf. Am  g róB ten
ist d ie  Z u n a h m e im  B ezu g  von  B lech en  (+  186 000  t), S ch ien en
( +  129 000 t), R o h eisen  ( +  112 000  t), S tah lstab en  ( +  109 000  t).

Berllner Preisnotierungen ffir Metalle (in  JC fiir 1 kg).

21. S e p t.1 29. Sept.

E l e k t r o l y t k u p f  e r  (w ireb ars), 
prom pt, cif. H am b u rg , B rem en  
od er  R o t t e r d a m .........................

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99 ,3  °/o 38  0 0 0 0 0 0 50  000  000
O rig in a lhu tten  w  e  i c h b 1 e  i . . 18 000 000 25 000 000
O r ig in a lh i i t t e n r o h z in k ,  P reis  

im  fre ien  V erkehr . . . . 22  000 000 29  000 000
O r ig in a lh i i t t e n r o h z in k ,  P reis  

d e s  Z in k h iitten verb an d es . .
R e m e lte d -P la tte n z i n k vo n  han- 

d elsu b lich er  B esch affen h eit 17 000 000 20 000  000
O rig in a lhu tten  a l u m i n i u m  

9 8 /9 9 °/o, in B lóck en , W alz- od er  
D r a h tb a r r e n ..................................... 76 000 000 92 0Ó0 000
d gl. in W alz- od er  D rahtbarren
99 \.......................................................

Banka-, Straits-, A ustral z i n n , in 
V e r k a u f e r w a h l ............................... 132 000 000 165 000 000

H u t t e n z i n n ,  m in d esten s 99 ''/„ 128 000 000 160 000 000
R ein n i c k e l  98 /99  % . 75 000 000 95 000 000
A n t i m o n - R e g u l u s  . . . . 17 000 000 22 000 000
S i l b e r  in Barren, e tw a  900 fein 2 400 000 000 3 400 000 000

D ie  P reise  v ersteh en  sich ab L ager in D eu tsch lan d .

1 Berichtlgt.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse.

In der W o ch e  e n d ig e n d  am  
21. Sep t. 28 . Sept.

B en zo l, 9 0 er, N ord en  1 G all. . . .
s

1/4
„ „ S iiden  „ . . . 1/4

T o l u o l ...............................„ . . . 1/9
K arbolsaure, roh 50  °/0 ,, . . . 3/4

„ krist. 40 % „ . . . 1 /2
SoW entnaphtha, N ord en  „ . . . 1/3 1/4

„ Siiden  „ . . . 1/4
R ohnaphtha, N ord en  „ . . . 19
K reo so t . . . . .  „ . . . 19 /9»/2
P ech , fob. O stk u ste 1 1 .1 . . . 135 125

„ fas. W estk iiste  „ . . . 132/6—135 1 3 0 - 1 3 2 /6
T e e r .............................. „ . . . 85 82/6

O b w o h l d er M arkt f u r T e e r e r z e u g n i s s e  sc h w a ch  lag , 
b lieb en  d ie  P re ise  fe st , auB er fur P ech , w e lc h e s  b eso n d ers

an d er  O stk u ste  betrachtlich  n a c h g a b ; K reoso t z o g  sog a r  um 
ein  g e r in g e s  an.

in  s c h w e f e l s a u r e m  A m m o n i a k  la g  d er Inland- 
markt zu  am tlich en  N o tieru n g en  w eiterh in  seh r  flau, wahrend  
d a s A u sfu h rgesch aft zu fr ied en ste llen d  w ar,

Notierungen auf dem englischen Kohien- und Frachtenmarkt.

1. K o h i e n  m a r k t .
B órse  zu  N ew c a s tle -o n -T y n e .

B e ste  K esse lk o h le :  Blyth . .
T y n e  . .

z w e ite  Sorte : Blyth . . . .
T y n e  . . . . 

u n g e s ie b te  K esse lk o h le  . . . 
K leine K e s s e lk o h le : Blyth . .

T y n e  . . 
b eso n d ere

b este  G a s k o h l e ...............................
z w e ite  S o r t e .....................................
b eso n d ere  G a sk o h le  . . . .  
u n g e s ie b te  B u n k erk o h le :

D u r h a m ...........................................
N o r th u m b e r la n d .........................

K o k s k o h le ...........................................
H a u sb r a n d k o h le ...............................
G ie B e r e ik o k s .....................................
H o c h o fe n k o k s .....................................
b ester G a s k o k s ...............................

In der W o ch e  en d igen d  am 
21. Sep t. | 28. Sept.

i 1.1 (fob.)

2 4 - 2 4 /6
2 4 - 2 5

2 2 /6 - 2 3
2 2 /6 - 2 3

1 9 - 2 1
16/6

1 3 /6 - 1 4
17

1 4 /6 - 1 5
13/6

1 6 - 1 7
24 - 2 4 / 6  

2 2 /6 - 2 3  
2 4 - 2 5

2 3 - 2 4
21 -22
2 2 - 2 4

27/6
3 7 /6 - 4 2 /6
3 7 /6 - 4 2 /6

3 8 - 4 0

D er K ohlenm arkt w ar in der v erflo ssen en  W och e vo!l- 
sta n d ig  leb lo s. A b g e se h e n  von  e in ig en  k leinern  Auftragen, 
b estan d  kaum  N ach frage und d ie  P re ise  k onnten  nur mit Miihe, 
g eh a lten  w erd en . A m  fe ste sten  lagen  der K esse l-  und Gas- 
kohlenm arkt, jed och  w aren  b e id e  o h n e  b eso n d ere  Lebhaftigkeit. 
K okskoh le und k lein e K esse lk o h le  lagen  w esen tlich  schw acher, 
letztere g a b  im  Laufe der W o ch e  nach. K oks b lieb  im  Preise  
unverandert, d er G rundton  w ar fest, s o  daB sich  d ie gegen-  
w artigen  P reise  gu t b eh au p ten  k on n en . G e g e n  E nde der 
W o ch e  b eleb te  sich  d ie  N ach frage, in d e sse n  b eh in derte  die 
A n h au fu n g  an den  V erlad ep latzen  e in e  a u sg ed eh n tere  Ge- 
schaftstatigkeit. K oks festig te  sich  w eiter, so  daB G ieBerei- 
und H o ch o fen so rten  40 s b is 4 2  s 6  d erzielten .

2. F r a c h t e n m a r k t .
E s w u rd en  a n g e le g t  fiir:
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1 9 1 4 : s 5 S s s s s
Juli . . . 7/2 >/j 3/1 P /ł 7 /4 14/6 3 /2 3/51/4 4 7 i/a

1922:
J a n u a r . . 12/2 6 /6 3/< 1 3 /5 'A 6 /5 1/2 6/ 61/4
A pril . . 13/3 V* 518'n 16 16/5 '/a 5 /2 i /2 5/23/4
Juli . . 10 / 6  ’ /2 5 / 4 1 / 2 12/5 15/3 5 /4 5/61/2 7/3
O k tob er . 11/11V* 6 / 4 3 / 4 1 4 / 4 15 /6 1/2 5 / 4 3 / 4 5/81/2 8 / 3

1923:
Ja n u a r . . 1 0 / l l 3/ ł 5 /6 12/3 1 2 / 4 3 / 4 4 /9 1/4 4 / 8 1 / 4

A pril . . 10/10 6/3 1 3 /7 ‘/2 5/101/4 5 /8'/4 8/ 1/2
J u l i .  . . 9 /9 1A 5/9 1 0 / 1 1 1 5 / 3 / 4 5 /5  V* 5 /51 /j 6 / 1 ‘ /2

A u g u st . 
W o c h e e n d .

8 / 1 1 V * 5
1

10/41/2 14/81/2 5/3 5/2 •

am  7. Sep t. 8/972 5 /6 1A 9 /8 >/4 . 5 /3 5/51/4
„ 1 4 .  „ 9/2'/2 4 / 1 1 3 / 4 . 14/51/4 5/6 5/91/2
„ 2 1 .  „ 9/ 3 >/< 7 1 0 . 5 / 1 5 / 3 3 / 4

„ 2 8 .  „ 9/1/2 6/5 919 13/9 5/3 5/111/4
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An der N o rd o stk iiste  herrschte d u rch w eg  reg e  Markt- 
tatigkeit, d ie  sich  aber in fo lg e  S tau u n g  an den  L adep latzen  nicht 
voll entfalten  k on n te . D ie  F rach tsatze  haben sich im  all
gem einen  w e n ig  gean d ert, jedoch  sc h w a ch ten  sich d ie  Raten  
nach W est-Ita lien  und d en  adriatischen  H a fen  ab. D ie  Satze  
fiir d ie  n ah en  F estlan d h afen  w u rd en  e tw a  auf der H ó h e  der 
letzten W o ch en  g e h a lte n , w ah ren d  sich d ie  fiir d ie  baltischen  
H afen trotz g er in g er  V erfrachtungen  b esserten . O iin stiger  
lageti d ie  Y erh a ltn isse  in Cardiff und d en  so n s tig e n  H afen

von S iid -W ales, von  w o  au s d as G esch aft nach allen  R ichtungen  
hin gut w ar und d ie  Satze, w en n  auch k ein e  B e sse ru n g , so  
doch  B estand igkeit ze ig ten . N ordfrankreich w ar fe st  und der  
H andel m it H am bu rg  und den  benachbarten  H afen  riihriger. 
D er Markt fiir d ic  M ittelm eerlander erfuhr von  h ier aus le ich te  
B esserung. A uch Siidam erika w ar w ied er  leb h after im Markt 
und La Plata erzielte b is zu 13 s O d. D er sch o ttisch e  Markt 
w ar unverandert zu le tz tw ó ch ig e n  S atzen , d ie  V ersch iffungen  
g in gen  hauptsachlich  nach d em  F estlan d.

P A  T E N T  B E R I C H T .

■ Deutsche Patente.

5 a (4 ). 377022, vom  1 5 .Juni 1922. P a u l  J u n g ę  i n  
S e n f t e n b e r g  (L ausitz). Wippgerat fur Spiilbohrgestange.

D as G erat b esteh t aus drei achsrecht iibereinander lieg en d en  
zw eite ilig en  R oh rsch ellen  von  v ersch ied en em  D urchm esser, 
von d en en  d ie  u n lerste , groB te m it e in em  nach au fw arts g e-  
richteten A n satz  v erseh en  is t ;  an d ie se m  sind  d ie  b eid en  
andern S ch e llen  so w ie  e in  H a n d h eb e l g e len k ig  b e festig t. D ie  
R ohrschellen  w erd en  auf d ie  au s dem  B ohrloch  ragen d en  
E nden der au s R óhren  von  versch ied en em  D u rch m esser  be- 
steh en d en  V erroh ru n g  au fgesch rau b t und der d as B ohrzeug  
tragende, iiber e in e  im  Bohrturm  g e la g erte  R olle  gefiihrte  
Seil- od er  K etten zu g  an d em  H an d hebel so  b e festig t, daB  
sich das B o h rz eu g  m it H ilfe  d es letztern  h eb en  IaBt.

5 b ( 9 ) .  376345, vom  3 . S ep tem b er  1922. M a s c h i n e n -  
f a b r i k  » - We s t f a l i a <=  A . G .  i n  G e l s e n k i r c h e n .  Schram- 
stangenbefestigung in Mitnehmerhiilsen, Z u s. z. P at. 338 729. 
L an gste D a u er: 15. D eze m b er  1935.

D er S chaft der S ch ram stan ge ist durch d ie  M itnehm er- 
h ulse, m it der er durch N u t und F eder gek u p p elt ist, und 
g eg en  d ereń  v o rd ere  S tirnflache er m it e in em  Bund an lieg t, 
h indurchgefiihrt und am  hintern E nde m it einer achsrecht in 
ihm sitzen d en  Sch rau b e v erseh en , durch d ie  er fe st  g e g e n  
die H u lse  a n g e z o g e n  w erd en  kann, w o b e i sich  d ie  H iilse  
zw isch en  d em  Bund der S ta n g e  und e in em  vor dereń  h intere  
Stirnflache g e le g te n  R ing festprefit.

5 b  (10 ). 376784, vom  16. April 1919. R u d o l f  B a r t h o -  
l o m a u s  i n  B e r l i n .  Verfahren zur Herstellung profilierter 
Bohrlocher zum. Sprengen von Oestein u. dgl. nach. vorher be- 
stimmten Sprengrichtungen.

P rofilierte  (eck ig e ) Bohrer, w ie  s ie  b eim  M etallbohren  
zur H erste llu n g  kan tiger L ócher v erw en d et w erd en ,_ so llen  in  
einer feststeh en d en  F uh ru n g m it eck igen  D u rch gan gsóffn u n gen  
stoB end, d . h. achsrecht hin- und h erb ew eg t und d abei vor  
jeden i StoB ged reh t w erd en .

5 c  (4 ). 376347, vom  23 . Februar 1922. H a n i e l  & L u e g
G.  m.  b.  H.  i n  D i i s s e l d o r f - G r a f e n b e r g .  Anschlufi der 
von unten aufgebauten eisernen Schachtauskleldung an denfest- 
liegenden Keilkranz.

D er o b ere  R ing der Sch ach tau sk leidu n g, d er  g e g e n  den  
ihn u m fa ssen d en  A n sch lu B ring  d e s  K eilkranzes ab ged ich tet 
wird, ist nach der Sch ach tm itte zu, d. h. nach innen  g e w ó lb t . 
D ie  b eid en  R in g e  k ónnen  durch S ch rau b en b olzen  m iteinander  
verbunden w erd en , d ie  durch L an glóch er von  F lanschen  der  
R inge h indurchgefiihrt sin d , w o b e i m an zw isch en  den  F lanschen  
und U n ter leg sc h e ib en  so w ie  zw isch en  d iesen  S ch eib en  und  
dem  K opf b zw . d er  M utter der S ch rau b en b olzen  D ich tun gsrin ge  
ein legt.

5 d  (5 ). 376709, vo m  2. O k tob er 1921. K u r t  R o s e t z  i n  
Z a b o r z e  (O .-S .). Aufsetzbare Fangvorrichtung fur Fórder
wagen im Bremsberg.

A uf e in er  am  F órd erw a g en  g e la g erten  A ch se  sind  ober- 
halb der S ch ien en  H e b e l m it Backen und zw isch en  den  
S ch ienen  lie g e n d e , b e i e in em  Seilbruch  h inter d ie  S ch w ellen  
greifen d e H eb e l drehbar a n geord n et. D ie  H eb el sind  uber  
ihre D reh ach se  verlan gert und  ihre V er la n geru n gen  durch  
eine A ch se  m ite in an d er verb u n d en , an der d as Fórder-

seil b efestig t w ird. D ie  A n griffach se fiir das Z u g se il steh t 
aufierdem  durch G elen k stiick e m it d em  ein en  E n d e von  
B rem sbandern fur d ie Laufrader d e s  F ó rd erw a g en s in Ver- 
bindung, dereń  an d eres E nde drehbar am  W a g en  b e festig t  
ist. D ie  A b m essu n g e n  der H eb e! und der G elen k stiick e sind  
dabei so  g ew a h lt , daB im  g ew ó h n lich en  B etrieb  d ie  B rem s- 
bander gelu ftet und d ie  H eb e l so  w eit a n g eh o b en  sin d , daB d ie  
Backen und d ie  F an gh eb el iiber d en  S ch ien en  lie g e n , daB 
jedoch  bei e in em  Seilbruch  d ie Backen an d en  S ch ien en k óp fen  
angreifen , d ie  F a n g h eb el h inter d ie  S ch w ellen  fa ssen  und d ie  
Brem sen a n g e z o g e n  w erd en .

1 0 a (17). 377006, vom  18. Juli 1918. G e o r g s - M a r i e n -  
B e r g w e r k s - u n d  H i i t t e n - V e r e i n ,  A .G . i n G e o r g s m a r i e n -  
h u 1 1 e  b.  O s n a b r u c k .  Kokslosch- und -verladewagen mit 
endlosem Fórderband. Z us. z. Pat. 347 743. L an gste  D a u er:  
20. Juni 1933.

D as von  e in em  te ilw e ise  m it W a sser  g e fiillten  K asten  
u m sch lo ssen e  Fórderband d e s  W a g e n s kann au s P latten  zu- 
sam m en g esetz t se in , von  d en en  e in ze ln e  um klappbar se in  
kónnen, so  daB s ie , w ahrend  sie  d as untere T rum  durch laufen , 
iiber den  B od en  d es W a sserk a sten s sch le ifen  und d en  auf 
dem  B oden  a b g e la g erten  K ok sgru s zu e in em  A ustragtrich ter  
sch ieben .

1 0 a (2 1 ) . 375637, vom  1 8 .Januar 1921. H e r m a n n  P a p e  
i n  O k e r  (H arz). Verfahren zum Entschwelen von Kphlen und 
andern Teer abgebenden Stoffen durch unmittelbare Einwirkung 
heifier brennbarer Gase. Z u s. z. P at. 350 678. L an gste  D a u e r : 
27. N o v em b er  1934.

D en  zum  E n tsch w e len  d ien en d en  G a sen  so li zu erst in 
einem  von auBen b eh eiz ten  V orw arm er und so d a n n  dadurch  
H itze zugefiihrt w erd en , daB m an ih n en  d ie  heiB en  G enerator- 
g a se  e in es en tsp rech en d  heiB  g e h e n d e n  G a se rzeu g ers  zu m isch t.

1 2 1 (3 ). 376716, vom  14. April 1922. H u g o  N i e l a n d  
i n  H e B l i n g e n  (Kr. G a rd e leg en ). Verfahren zur Gewinnung 
von Salzen durch Einwirkung konzentrierler Losungen ver- 
schiedener Salze aufeinander.

D ie  versch ied en en  L o su n g en , z. B. zur G e w in n u n g  von  
K ochsalz e in e  konzentrierte C h lorn a tr iu m ló su n g  und e in e  
eb en fa lls  konzentrierte C h lo rm a g n esiu m - o d er  C hlorkalzium - 
ló su n g , so llen  in durch p o r ó se  S ch e id ew a n d e  von ein an d er  
g etren n te  A b te ilu n g en  e in e s  B ehalters ein geb rach t w erd en , so  
daB ein e  D iffu sio n  durch d ie  S ch e id ew a n d e  hindurch eintritt.

2 0 h (7). 375 727, \o m  24. Juli 1921. L i i b e c k e r M a s c h i n e n -  
b a u - G e s e l l s c h a f t  i n L u b e c k .  Abstofivorrichtungfur Fórder
wagen.

A uf der K o lb en sta n g e  e in e s  A rb eitszy lin d ers, d ie  auBer- 
halb d es letztern  in e in em  o rtfesten  L ager gefu hrt und g e g e n  
D reh u n g  gesich ert w ird , ist zw isch en  d ie se m  L ager und dem  
Z ylinder ein H eb el b e festig t. M it d ie se m  ist ein  M itnehm er- 
arm so  g e len k ig  verb u n d en , daB er sen k rech t zur Z ylinder- 
achse a u sg esch w en k t w erd en  kann. D er Arm  stutzt sich  m it 
H ilfe e in er  L aufrolle g e g e n  e in e  F iih ru n g ssch ien e , d ie  so  g e-  
b o gen  ist, daB der Arm sich  b ei d er S to B b ew eg u n g  d es  
A rb eitsk olb en s zuerst unter M itn ahm e e in e s  F órd erw a g en s in 
w agerech ter  L age b e w e g t  und g e g e n  E n d e d er  S to B b ew eg u n g  
so  w eit nach o b en  g e sch w en k t w ird , daB er iiber se in e  senk- 
rechte S te llu n g  h inaus und d ab ei aus der Bahn d e s  Fórder- 
w a g en k a sten s tritt.
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2 0 i (4 ). 376106, vom  17. A u g u st 1922. J o h a n n  S a l z -  
m a n n  u n d  H e r m a n n  M u l l e r  i n  H o r s t  ni a r . Kletter- 
weiche fur Grubenbahnen.

D as A b z w e ig g le is  ist n ich t bis zum  H a u p tg le is  gefiihrt, 
so n d ern  en d et kurz vor d ie se m . V or d em  A b z w e ig g le is , d . h. 
zw isch en  d ie se m  und d em  H a u p tg le is , ist e in e  um  e in e  w a g e 
rech te , p arallel zu m  H a u p tg le is  lie g e n d e  A ch se  drehbare P latte  
a n g eo rd n et, auf der d ie  W eic h e n sc b ie n e n , d . h, g e b o g e n e  
S ch ien en stiick e , b e fe stig t  sin d , d ie  d a s A b z w e ig g le is  an das  
H a u p tg le is  a n sch lieB en . A n  d en  K anten  der P latte  k ón n en  
E in sch nitte  fur d ie  S ch ien en k ó p fe  d e s  H a u p tg le ise s  v o r g e se h e n  
und d ie  D reh a ch se  d er  P la tte  kann an d er  ob ern  K ante e in e s  
Z -fo rm ig en  R ah m en s g e la g e r t se in , d er  auf d en  S c h w ellen  d es  
H a u p tg le ise s  aufruht.

4 0 a  (1 7 ). 375 742, v o m  14. D e z e m b e r  1920. D r. E r i c h
F. H u t h ,  G . m . b . H .  u n d  Dr.  G u s t a v  L i e b e r t  i n  B e r l i n .  
Verfahren zur Herstellung von technisch reinem Quecksilber.

Q u eck silb er  so li, w en n  erforderlich , unter R iihren  m it 
Sauren  (z. B. S a lp etersa u re) b eh an d elt, darauf m it W a sse r  ge-  
w a sch en  und m it e in em  A b so rp tio n sm itte l (z. B. K iese lgu r)

B U  C  H  E
G eologie von M exiko, d a rg este llt  nach  der Literatur und nach  

e ig e n e n  F orsch u n g en  von  W ilh e lm  F r e u d e n b e r g .  2 4 0  S. 
m it 29  A bb. und 1 T af. B erlin  1921, G eb riid er  B orntraeger . 
D er V erfasser  ist e in  Jahr la n g  a is  S ta a ts g e o lo g e  in 

M ex ik o  tiitig  g e w e s e n , w a s  d en  A nlafi g e g e b e n  hat und  
ihn auch  b erufen  m acht, auf G rund e ig e n e r  und frem der  
F o rsch u n gen  ein  zu sa m m e n fa sse n d e s  B ild  von  der G e o lo g ie  
d e s  m ex ik a n isch en  L an d es zu en tw erfen .

D er  Inhalt d e s  B u ch es ist  iib ersich tlich  g e g lie d e r t . E ine  
w e sen tlich  g e o g r a p h isc h e  od er  tn o r p h o lo g isch e  U b ersich t uber  
d a s g a n ze  G eb ie t , d a s d ab ei in s ie b e n  g e o g r a p h isc h e  P ro- 
vin zen  (p h y s isch e  E in h eiten  d e s  V erfa ssers)  g e te i lt  w ird , g e h t  
d em  e ig en tlich en  g e o lo g isc h e n  H a u p tte il vorauf. D ie s e r  se lb s t  
bringt e in e  au sfiih rlich e  B e sch re ib u n g  der au ftreten d en  For- 
m a tio n en  nach  ihrer G lied eru n g  und V erb re itu n g , ihrer 
G e ste in b esch a ffen h e it  und ihrem  V erste in eru n g sin h a lt, D ie  
K reid eform ation  h errscht b e i w e ite m  vor. In kiirzern an- 
sch lieB en d en  K ap iteln  w erd en  dann  n och  b e h a n d e lt:  d ie  V er- 
b reitu ng  und A ltersv erh a ltn isse  der E r u p tiv g este in e , d ie  ta tig en  
und e r lo sch en en  V u lk an e, d ie  B e z ieh u n g  d e s  tertiaren  V ulka- 
n ism u s zur T ek ton ik  und zu d en  E rd b eb en , d ie  g e o g r a p h isc h e  
u nd g e o lo g is c h e  V erb re itu n g  der M in era lla g ersta tten , d ie  
F um arolen , S ch lam m vu lk ane , h eiB en  Q u e llen , G ru n d w a sser  und  
d a s G le tsc h e r e is , zu letzt d ie  Literatur.

W en n  auch  d a s B uch v o n  e in em  G e o lo g e n  w e se n tlic h  
fur G e o lo g e n  g e sc h r ie b e n  ist, s o  en th a lt e s  d och  in  d em  iiber
50  S e iten  sich  h in z ieh en d en  A b sch n itt u b er  d ie  nutzbaren  
M in era llagersta tten  m a n ch e  A n g a b en , d ie  zu  w iss e n  auch  
fiir d en  B ergm an n  von  W ert ist. D a s  P e tro leu m , durch das  
M ex ik o  in  d en  le tz te n  Jahren  zu  b eso n d erm  Ruf g e la n g t  ist, 
ist a llerd in g s e tw a s  zu  kurz d ab ei w e g g e k o m m e n . E s fin d et  
sich  in  d en  G o lfsta a ten  innerhalb  d er  K reide und d e s  T ertiars, 
V or a llem  der kretazeische T a m a sop a-K alk ste in  is t  a is der  
T rager und d ie  Q u e lle  d e s  E rdóls a n zu seh en . D ie  m eisten  
der o b erflach lich en  O lsp u ren  w ie  auch  d ie  ertragreichen  F elder  
ste h e n  in  B e z ieh u n g  zu  b a sa itisch en  In tru sion en  jun gtertiaren  
o d er  fruhquartaren  A lters. D ie s e  In tru sion en  so lle n  fur d ie  

D estilla tio n  und R au m besch affu n g*  d e s  O ls von  m aB g eb en d em  
EinfluB g e w e s e n  stein, K oh le w ird von  der o b ern  T rias b is  
in s M iozan  a h g e tro ffen ; am  w ich tig sten  s in d  d ie  K reid ek oh len , 
d ie  sich  auf d ie  drei F e ld e r : E a g le  P a ss , S ab in as und Barrotera  
o d er  E sp eran za  verte ilen . D urch  s ie  durfte w o h l a u f im m er  
d er B edarf d e s  L an d es g ed eck t w erd en  k ó n n en . S a lz la g er  
vo n  gróB erer A u sd eh n u n g  w erd en  ais ju g e n d lich e  L agunen-  
a u ssc h e id u n g e n  an  der W estk iis te  v o n  N ied erk a lifo rn ien  (O jo  
d e  L iebre) und auf d er  In se l C arm en  im  k a liforn isch en  M eer-

g e m isc h t  w erd en . D ie  M isch u n g  w ird  a lsd an n  in e in em  um- 
lau fen d en  H o lzgefaB  d er F liehkraft a u sg e se tz t, w o b e i das 
Q u eck silb er  in fo lg e  d er W irk u n g der Fliehkraft in technisch  
reinem  Z u stan d  durch d ie  W a n d u n g  d e s  G efa B es dringt, 
w ah ren d  d a s A b so rp tio n sm itte l m it d en  V eru n rein igu n gen  im 
G efaB  zuruckbleibt.

4 0 a  (31). 376088, vom  18. April 1920. H e n r i  P a u l
S o  u 1 i e  - C  o  11 i n e  a  u i n P  a r i s. Verfahren zum Ausfallen 
von Kupfer mit Hilfe von Eisenspanen aus Auslaugewassern 
natiirlicher oder gerdsteter kupferhalliger Pyrite.

D ie  E ise n sp a n e  so lle n  m it e in er  k u p ferh altigen  F lussig- 
keit, d ie  sich  in h eftig er  B e w e g u n g  b efin d et, in Beruhrung  
g eb rach t w e r d e n , so  daB sich  auf ih n en  e in e  d iin n e , zusam m en- 
h a n g en d e  K upferhaut b ild et. D ie  F liiss ig k e it so li d ab ei, um  
d er P o lar isa tion  en tg eg en zu w irk en , e in e  K on zen tration  haben, 
d ie  im  u m g ek eh rten  V erh altn is zu  d er Kraft steh t, m it der 
s ie  auf d ie  E isen sp a n e  prallt. D ie  E isen sp a n e  m it der diinnen  
K upferhaut so lle n  a lsd an n  in e in e  in  v ó llig e r  R uhe befindliche  
ku p ferh altige F liiss ig k e it e in geb rach t und zur E rzie lun g  eines 
dicken  K u p fer iib erzu ges la n g ere  Z e it darin b e la ss e n  w erden.

S  C  M  A U.
b u sen  a u sg e w o n n e n . E isen erze  sind  za h lre ich ,v o n  versch iedener  
Art und v ersch ied en em  A lter, v orlau fig  aber n och  o h n e  Be
d eu tu n g . Fiir s ie  w fe  fur d ie  iib rigen  E rze k o m m en  ais 
H erb eib r in g er  zu m eist d ie  tertiaren E r u p tiv g este in e  in Betracht. 
K ontaktlagerstatten  d e s  E ise n s  sind  h au fig , jed o ch  gleich  
d en en  d es B anats und d e s  U ra ls m eist m it K upfererzen  und 
so n s t ig e n  S u lfid en  v erm en g t. S o n o ra  u n d  C h ih u ah u a  sind 
d ie jen ig e n  S taaten , ' w e lc h e  groB ere V orrate zu  versprechen  
sc h e in e n . Z innerz, an  R hyolith  und d e ss e n  T u ffe  gebunden  
so w ie  in  S e ifen , ist in M ex ik o  seh r  verbreitet, d ie  G ew in n u ng  
ab er nur g er in g . Q u eck silb er  w ird  an v ie le n  S te llen  ge- 
fu n d en , d e sg le ic h e n  K u p fererze; ie tztere  sin d  a is  Kontakt- 
b ild u n g e n o d e r m a g m a tis c h e  A u ssc h e id u n g e n  b em erkensw erter- 
w e is e  g era d e  an sau re E rup tivste in e  gek n u p ft. A llgem ein  
bekannt sind  d ie  flozartigen  cuprit- und m alachitfiihrenden  
T u ffe  von  B o le o  in N ied erk a liforn ien  u n d  d ie  K ontaktlager
statten  vo n  C an a n ea  und N aco za r i in S on ora , auf d ie  die 
g e w a lt ig e  K upferproduktion  M ex ik o s in d en  letzten  Jahr- 
zeh n ten  zu rik k zu fiih ren  ist. B le ig a n g e , m e ist  m it V erdrangungs- 
lag ersta tten  v erb u n d en , se tz e n  in d en  K alken  und  Schiefern  
der K reide auf und s te h e n  g e w o h n lic h  in B e z ie h u n g  zu den  
E ru p tiv g este in en . D a s se lb e  g ilt  v om  S ilb er, d e ss e n  b ed eu ten d ste  
V ork o m m en  G a n g e  in  E ru p tiv g este in en  b ild en . U n ter  ihnen  
sin d  d ie  S ilb erg a n g e  in  d en  A n d esiten  vo n  R eal d el M onte  
d ie  re ich sten  der g a n zen  R epublik . D a n e b e n  h ab en  sich  aber 
auch  d ie  a lten  S ilb ergru b en  v o n  G u a n o ju a to , C atorce  und 
Z a ca teca s ihren  Ruf b ew a h rt. G o ld  ist w e it  v erb re ite t; auf 
se in e n  g a n g fó r n iig en  L agerstatten  fin d et e s  sich  te ils  se lb 
sta n d ig , te ils  an S ilber- o d er  an K upfererze gek n u p ft.

D a s  B uch ist kein  b e ą u e m e s  L e se b u c h ;  e s  se tz t  auch 
e in ig e  V ertrautheit m it d er  L iteratur und G e o lo g ie  d e s  Landes 
vorau s. B e i d em  In teresse , d a s  h eu te  in  a ller W eit  fiir M exiko  
und se in e  B o d en sch a tze  b esteh t, darf e s  a is w ic h tig e s  Sam m el-  
w erk  iib er d ie  reg io n a le  G e o lo g ie  d ie se s  L an d es bezeichnet  
w erd en , d as d em  L eser  e in e  FuIIe von  A u fsch liissen  und 
B e leh ru n g en  g ew a h rt. K l o c k m a n n .

Lehrbuch der E isen- und S tah lgieB erei. V erfaBt fiir den G ebrauch  
b eim  U nterrich t, b eim  S e lb ststu d iu m  und in  der Praxis. 
V o n  D r.-In g . e . h. B ernhard O  s a n n ,  o . P r o fe sso r  an der 
B ergak ad em ie in C lau sth a l, G eh . B ergrat, E hrenm itglied  
d e s  V ere in s D eu tsch er  G ieB ere ifa ch leu te . 5 ., neubearb. 
A ufl. 704  S . m it 756  A bb . L e ip z ig  1922, W ilh e lm  E ngelm ann . 
D a  d ie  fiin fte  A u fla g e  d e s  bekannten  L eh rb u ch es auBer- 

ord en tlich  rasch  der v ierten  1 g e fo lg t  ist, sin d  ihr g eg en iib er  
d ie  v o r g e n o m m e n e n  Anderungen n ich t seh r  d u rch g re ifen d ;
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vergleicht m an aber d ie  n eu e  A u flage  m it e in er  der friihern, 
so  tritt d eu tlich  hervor, w e lch e  V ervo!lk om m n u n g d as Buch  
in der Z w isc h e n z e it  erfahren hat, nam entlich  in der H in sich t, 
daB es n eb en  d er w issen sc h a ftlic h e n  S eite  b eso n d ers  den  
Forderungen d e s  B etr ieb es m ehr und m ehr angepaB t w o rd en  
ist. D ie  G esch ick iich k eit d es V erfassers, d ie D in g e  einfach  
und klar d arzu ste llen , se in e  g ro fie  praktische Erfahrung und  
se ine  en g en  B ez ieh u n g en  zur P rax is b ilden  d ie G rundlagen  
d es E rfo lges, den  das Buch in der verhaltn isn iafiig  kurzeń  
Zeit erzielt hat.

' s. Gliickauf 1921, S. 185.

U ber den  Inhalt se i nur kurz erw ahnt, daB d as Buch in  
39 A bschnitten  nicht nur d ie  G ieB ereió fen , das G attieren , d ie  
E igenschaften  d es G u B eisen s (Se ig ern , S ch w in d en , Lunkern), 
sondern auch d ie  P riifu n g  d es G u B eisen s und nam entlich  d ie  
Form erei sehr e in g eh en d  b eh a n d elt; d an eb en  sind auch Stahl- 
guB, T em perguB  und G liihfrischen  in d ie  B etrachtung ein- 
b ezogen . D en  SchluB bilden A bschn itte  iiber P utzerei und  
B efórderungsvorrich tungen , iiber d ie A n la g e  von  G ieB ereien  
und uber d ie  K alkulation. E ine F iille  g u tg e w a h lter  Ab- 
bildungen erhóht d ie  Brauchbarkeit d e s  B u ch es.

B. N e  u ni a n n.

Z E I T S C H R I F T E N S  C H A  U.
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in N r. 1 verdffeniiicht. • bedeutet Text* oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

A 11 o  c h i  h o  n i e  u n d  M a c h t i g k e i t  d e r  B r a u n -  
k o h l e n f l ó z e .  V o n  L ang. B raunkohle. B d .2 2 . 8 .9 .2 3 .  
S. 409/17*. F luvia!e A u fsch iittu n g . T reibh o lzan sam m lu n gen . 
K ohlen lager und M eeresp flan zen . A nh au fu n g organ ischer  
Stoffe durch K atastrophen.

M i n e r a ł  r e s o u r c e s  o f  A l a s k a .  V on M artin. 
Buli. G eo l. Surv. 1920- Nr. 712. S. 1/204*. Bericht uber d ie  
U n tersu ch u n g se rg eb n isse  d es Jahres 1918.

N  a t u  r a i  g a s  a n d  p e t r o l e u m  r e s o u r c e s  o f  
W e s t e r n  C a  n a d  a. V on  E m m en s. C an. M in. J. Bd. 44. 
24. 8 .2 3 . S. 665/7. D ie  B ed eu tu n g  der N atu rgas- und Erdól- 
vorkom m en im w estlich en  K anada. G asan a lysen .

G e o l o g y  a n d  o r e  d e p o s i t s  o f  S h o s h o n e  C o u n t y ,  
I d a h o .  V o n  U m p le b y  und J o n es. Buli. G eo l. Surv. 1923. 
Nr. 732. S. 1/156*. U berblick  iiber d ie g e o lo g isc h e n  und lager- 
stattlichen  V erh a ltn isse  d es gen an n ten  G eb ietes.

M i c a  d e p o s i t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  V on  
Sterret. B uli. G eo l. Surv. 1923. N r .740. S. 1/342*. O eo lo g isch er  
V erband, m in era lo g isch e  B esch affen h eit, G ew in n u n g s- und  
M arktverhaltn isse, B esch re ib u n g  der e in zeln en  V orkom m en.

T h e  J a r b i d g e  m i n i n g  d i s t r i c t ,  N e  v a d  a. V on  
Schrader. B uli. G e o l,S u r v . 1923. N r.741 . S . l / 86*. G eo lo g isch er  
A ufbau, L agerstatten  und b ergm an nisch e E rschlieB ung.

G e o l o g y  o f  t h e  O a t m a n  g o l d  d i s t r i c t  A r i z o n a .  
V on R a n so m e. B uli. G e o l. Surv. 1923. N r.743 . S .1 /5 S * . G eo -  
graphische und g e o lo g isc h e  V erh a ltn isse . B esch reib u n g  der  
go ld fiih ren d en  G a n g e .

Bergwesen.

T h e  c o l l i e r i e s  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a .  V on  D unn. 
C an. M in. J. Bd. 44. 2 4 .8 .2 3 .  S . 669/71*. G eo lo g isc h e  Ver- 
haltn isse und b ergb au lich e U n tern eh m u n gen  im N ico la-  
P rinćeton-B ezirk .

M i n i n g  a n d  m i l l i n g  o f  f l u o r s p a r .  Iron A g e . B d .112.
9 .8 .2 3 .  S. 335/9*. D ie  b ergb au lich e G ew in n u n g  und A uf
b ereitung von  F luB spat.

P o w e r  p r o b l e m s  o f  v i t a  1 i n t e r e s t  t o  e x e c u t i v e s .  
T h e  e c o n o m i c a l  s t o r a g e  a n d  h a n d l i n g  o f  c o a l .  V on  
Beard. in d . M an agem en t. Bd. 66. A ug. 1923. S. 109/14*. 
D ie w irtsch aftlich e  L ageru n g  und V erlad u n g von K ohlen .

S c h w i m m s a n d - E n t w a s s e r u n g  d u r c h  G r u b e n b a u e .  
Von T o ep fer . S ch la g e l E isen . B d .2 1 . 1 .9 .2 3 .  S. 157/62*. 
E n tw a sseru n gsb riich e und W asserp la n e . B esch reib u n g  ver- 
sch ied en er A n w en d u n g sm ó g lich k e iten .

N o t e  s u r  l a  d e s t r u c t i o n  e t  l a  r e p a r a t i o n  d e s  
t o s s e s  n° s  3 e t  4  d e s  m i n e s  d e  M e u r c h i n .  V on  
G uinam ard. R e v .in d .m in . 1 .9 .2 3 .  S. 501/16*. Bericht uber  
den W ied erau fb au  der im  K riege zerstórten  K oh len gru b en .

In  s i n k i n g  S p e l t e r v i l l e  s h a f t s  t h r o u g h  w e t  
s a n d  s i z e s  a r e  i n c r e a s e d  t o  o f f s e t  l i s t  o f  c a i s s o n .  
Von B rosky. C oal A g e . Bd. 24. 2 3 .8 .2 3 .  S. 2 73 /6  . D as  
Schach tab teu fen  m it p n eu m atisch em  Senkkasten  im sch w im -  
m enden G eb irg e . „

S e c o n d a r y  o r  f a c e  h a u l a g e .  V on  B aster. Ir. C oal 
Tr. R. Bd. 107. 1 4 .9 .2 3 .  S. 364/5* . V orsch lage zum  Ersatz  
der P ferd efórd eru n g  durch m ech an isch e Seilfórderung .

E t u d e  d e  l a  t r a n s m i s s i o n  d e  l a  d e t o n a t i o n  
a d i s t a n c e .  V on  A udibert. A nn. Fr. B d .4 . 1923. S . 43/73* . 
A usfuhrliche A b h an d lu n g uber F ernziindung bei S p ren g u n g en  
in B ergw erken .

A  u x  i 1 i a r y  s h a f t  b o t h  h o i s t s  a n d  l o w e r s  c o a l  
a t  t w o - s e a m  N a v a j o  Nr .  5 m i n e  i n  N e w  M e x i c o .  
V on C o o ley . C oa l A g e . B d .2 4 . 1 6 .8 .2 3 . S . 237/45*. B e 
schreib un g ein er  F órdereinrich tung m it Skips in ein er  am eri
kanischen K oh len gru b e. A n lagen  unter- und iibertage.

S i l v e r  K i n g  C o a l i t i o n ’ s  n e w  m i l i .  V o n  L ew is. 
E ngg. M in. J. Pr. Bd. 116. 1 .9 .2 3 .  S. 369/73*. B esch reib u n g  
einer neu zeitlichen  A u fbere itu n g sa n la g e  fiir S ilb er-B leierze  
von 300 t T a g e sle istu n g .

C a n  e x p e l  w a t e r  f r o m  w e t  s l a c k  b y  o i l s  a n d  
p r e s s u r e ;  m u c h  a s h  l e a v e s  t h e  c o a l  w i t h  t h e  w a t e r .  
V on T u p h o lm e . C oal A g e . B d .2 4 .  2 3 .8 .2 3 .  S. 277/8 . D ie  
Verfahren zur Entwra sseru n g  der Sch lam m k oh le. Z u sa tz  von  
Ó len und D ruckbehandlung.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

U b e r  d e n  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  d e r  D a m p f 
w i r t s c h a f t  u n d  d e r  P r o d u k t i o n  u n d  R e n t a b i l i t a t  
e i n e s  U n t e r n e h m e n s .  V on  M iinzinger. El. M asch . B d .4 1 .
9 .9 .2 3 .  S. 525/30*. B etrachtungen  iiber v ersch ied en e  neu- 
zeitliche E inrichtungen  in der D am pfw irtschaft.

K r i t i s c h e  B e t r a c h t u n g e n  i i b e r  A n l a g e n  m i t  
W a r m e s p e i c h e r n .  E. T . Z. Bd. 44. 6 .9 .2 3 .  S. 849 /51* . 
F rischdam pfspeicher versch ied en er Bauart. R uths-Speicher.

E in  n e u e s  D i a g r a m m  f i i r  D a m p f l u f t g e m i s c h e .  
V on M ollier. Z . V . d .  I. Bd. 67. 8. 9 .2 3 . S. 869 /72* . D a s n eu e  
Schaubild u n d  se in e  A n w en d u n g  auf d ie  V o rg a n g e  d es  
T rocknens und der W asserriickk iih lung.

W a r m e w i r t s c h a f t  b e i  D a m  p f  l o k o m o t i v e n .  V on  
Schneider. A rch .W arm ew irtsch . B d .4 . A u g . 1923,. S . 145/9*. 
D ie W arm ew irtschaft b ei F euerung, K esse l, V orw arm er, U ber- 
hitzer, M asch ine und S teu eru n g . S o n stig e  D am pfverbrauch-  
stellen .

U 11 t e r  w  i n d .  V on  B ergm an n . Arch. W arm ew irtsch . 
B d .4 . A ug. 1923. S. 151/2*. D ie  B ed eu tu n g  von  U nterw ind- 
feu eru n gen . D ie  V orteile von  U n terw in d feu eru n g en  m it 
ja lousieartig  iib ergreifen d en  R oststab en .

F e a t u r e s  i n  m a n u f a c t u r e  o f  M a c k  m o t o r s .  V on  
Love. Iron A g e . Bd. 112. 2 3 .8 . 23. S . 481 /4* . D ie  B e arb eitu n g  
sc h w ieriger  M otorte ile  m it n euern  W erk zeu gm asch in en .

H o w  a l e a t h e r  b e l t  t r a n s m i t s  p o w e r ,  V on  R hoads 
u n d T a tn a ll. Iron A g e . B d .1 1 2 . 2 3 .8 .2 3 .  S .4 8 4 /5 * . D ie  Kraft- 
ubertragung durch L ederriem en. D ie  S p annungskrafte . B e 
z ieh u n g en  zw isch en  G esch w in d ig k e it  und Friktion zur Kraft.

Elektrotechnik.

U b e r  d i e  B e r e c h n u n g v o n  K o n d e n s a t o r d u r c h -  
f i i h r u n g e n .  V on  S ch w a ig er . E l. K raftbetriebe. B d .2 1 .
2 9 .5 .2 3 . S. 185/7*.,. D ie  B e rech n u n g  von  D urchfuhrungen  auf 
D urchsch lag  und U b ersch la g . B e isp ie l.

A u t o m a t i c  s y n c h r o n o u s  c o n d e n s e r  s t a t i o n .  V on  
W e n s le y  und N ew m ey er . E l.W id .  B d .8 2 . 2 5 .8 .2 3 .  S . 373 6 *. 
E inrichtung und B e tr ieb sw e ise  ein er  elek trischen  K raftanlage  
mit autom atisch  arbeitendem  S ynchron-K ondensator.
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D e r  K e g e l  k o p f  i s o l a t o r .  V on  A ltm ann. E l. Kraft- 
b etrieb e. Bd. 21. 2 9 .8 .2 3 .  S. 187/90*. D ie  k ittlo se  B o lzen -  
b e fe stig u n g  von  H a n g e iso la to ren . R ichtlin ien . B e sp rech u n g  
v ersch ied en er  A u sfu h ru n gen . D er K egelk o p fiso la to r .

C h a r a c t e r i s t i c s  o f  e n a m e l e d  m a g n e t  w i r e ,  V on  
P e a s le e . El. W id . Bd. 82. 2 5 .8 .2 3 .  S. 377 /9* . E igen sch a ften  
von em aillier tem  M agnetdraht und se in e  P riifung.

T e s t s  o f  l i n e  m a t e r i a l s .  V on  S e e ly e . El. W id . B d .8 2 .
2 5 .8 .2 3 .  S. 379 /82* . D ie  P rufung d e s  S treck en m ateria ls fiir  
eiek tr isch e L eitu n gen .

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.

S t r e n g t h  o f  s t e e l  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e s .  V o n  
French und Tucker. Iron A g e . Bd. 112. 2 .8 .2 3 .  S .2 7 5 /8 * . D er  
E influB e in e s  K obalt-, W olfram -, U ran- und C h ro m g eh a lte s  
auf d ie F estig k e it von  S tahl.

N e w  t e s t i n g  m e t h o d s  f o r  c a s t i n g s .  Iron A g e . 
Bd. 112. 2 3 .8 .2 3 .  S . 470 /3* . N e u e  U n tersu ch u n gsverfah ren  
fiir O u B w aren , K langpriifung , D ruckproben , S tabpriifung.

A  n o t e  u p o n  c a s t  i r o n  f o r  m a r i n ę  e n g i n e  
c a s t i n g s .  V on  Y o u n g  und W o o d . I r .C o a lT r .R . B d .1 0 7 .
1 4 .9 .2 3 . S .3 6 2 /3 * . M ik roskop isch e G efiig e u n tersu ch u n g en  von  
G u B eisen  fiir M a sch in e n te ile .

M o d e r n  i r o n  a n d  s t e e l  w o r k s  i n  C h i  n a .  V on  
H u m b ert. Iron A g e . B d .1 1 2 . 23. S. 23. S. 461 /6* . U b ersich t  
iiber d ie  E isen - und S tah lw erk e C h in as. (F orts. f:)

T e m p e r a t u r  y e r l a u f  i n g e h e i z t e n  W a n d u n g e n  
v o n  b e l i e b i g e r  F o r m .  V on  G e ig er . Z .V . d. I. Bd. 67.
1 5 .9 .2 3 . S. 905 /8* . E rlauterung e in e s  e in fach en , praktisch  
gu t ąn w en d b a ren  V erfahrens.

U b e r  L u f t -  u n d  L i i f t e r f ó r d e r e r .  V on  B u h le. 
Z .V . d. I. Bd. 67. S. 9. 23. S . 873 /81* . B e sch re ib u n g  ver- 
sc h ie d e n e r  B auarten . V ersu ch serg e b n isse . A n reg u n g en  zur  
m asch in en m aB igen  B e se it ig u n g  od er V erm in d eru n g  der Staub- 
p la g e .

K e r a m i s c h e l s o l i e r s t o f f e .  V on  S in ger. El. Kraft- 
betrieb e. B d .2 1 . 2 9 .8 .2 3 . S .1 9 1 /3 . E in te ilu n g  und p h ysik a lisch e  
E ig en sch a ften  d er k eram isch en  Iso liersto ffe .

D i e  H e r s t e l l u n g  v o n  S c h w e f e l s a u r e .  V on  
M eyer. Z . a n g e w . C h em . B d .3 6 . 1 2 .9 .2 3 .  S. 4 63 /4 . Bericht 
iiber d ie  le tzten  F ortschritte und V o rsch la g e  auf dem  G eb ie te  
der S ch w e fe lsa u r e g e w in n u n g .

D i e  B e s t i m m u n g  d e s  A r s e n s  a i s  S i l b e r a r s e n i a t .  
V on  E sch w eiler  und R ohrs. Z. a n g e w . C h em . Bd, 36. 1 2 .9 .2 3 . 
S. 4 64 /6 . W a g u n g  und  T itration . F a llu n g  reiner A rsen sau re-  
ló su n g e n . E influB und T ren n u n g  von  F rem d sa lzen . A ufsch luB  
v o n  Erzen und H iitten erzeu g n issen .

S i  m  p l e  m e t  h o d  o f  d e t e r m i n i n g  a p p a r e n t  
d e n s i t i e s .  V o n  D o d d s. C h em . M eta li. E n gg . B d .2 9 . 2 0 .8 .2 3 .  
S. 324 /5 . E in fa ch esV erfah ren  zur B e stim m u n g  der sch e in b aren  
D ich tigke it v o n  K orpern.

Wirtschaft und Statistik.

D i e  l u x e m b u r g i s c h e  E i s e n i n d u s t r i e  n a c h  d e r  
L o s l o s u n g  v o m  d e u t s c h e n  Z  o  11 v e  r e i n. V o n  G órski. 
(SchluB .) T e ch n .W irtsch , B d .16 . Sept. 1923. S. 207 /10 . E rorte- 
rung der durch d en  Z o llan sch lu B  an B e lg ien  g esch a ffen en  L age.

Z u r  L a g e  d e r  B r a u n k o h l e .  V o n  P iatsch eck . B raun
k o h le . B d .2 7 . 1 .9 . 23. S . 397 /9 . E rórterung d e s  V erh a ltn isses  
von  L ohn, L e is tu n g  und K oh ien p reis.

C o a l  i n  1918. V o n  L eshęr. M iner. R eso u rces. T . II.
2 9 .5 .2 0 .  S .695 /813* . S ta tistisch e  U b ersich ten  iiber d ie  K oh len -  
e rze u g u n g  der e in ze ln en  S taaten . G ew in n u n g s- und A uf- 
b ereitu n gsverfah ren . A rb eiteryerh a ltn isse .

O u t l e t s  o f  n i c k e l  i n  i n d u s t r y ,  V o n  G ib so n . E n gg . 
M in. J. Pr. Bd, 116. 1 .9 .2 3 .  S . 364/6. G e w in n u n g  und Ver- 
w e n d u n g  v o n  N ick el. M ark tyerh altn isse.

C a d m i u m  i n  1922. V on  S ieb en th a l und S to li. M iner. 
R eso u rces. T . 1. 2 2 .5 .2 3 .  S. 1/5*. G e w in n u n g , V erw e n d u n g ,  
Ein- und A usfuhr, P re ise .

P e t r o l e u m  i n  1 9 1 9 - 2 1 .  V o n  R ichardson . M iner. 
R eso u rces. T . II. 2 6 .5 .2 3 .  S. 1/333*. E rzeu g u n g , E in- und  
A usfuhr, V orrate, V erbrauch, P re ise .

N a t u r a l  g a s  i n  1911 — 1921. V o n  M cB ride und  S ievers. 
M iner. R eso u rces. T . II. 2 2 .5 .2 3 .  S. 335 /69* . E n tw ick lu n g  und  
E r g eb n isse  der N a tiirg a sg ew in n u n g .

Verkehrs- und Verladewesen.

D i e  d e u t s c h e n  E i s e n b a h n e n  1910 b i s  1920. Zg.V . 
E isen b . V erw . Bd. 63. 6. 9 .2 3 .  S . 581 /5 . A u sz u g  a u s d em  vom  
R eich sverk eh rsm in isteriu m  h e r a u sg e g e b e n e n  g le ich n a m ig en  
W erk. D er E isen b ah n b etrieb  w ah ren d  d e s  K rieges.

D i e  s e l b s t t a t i g e  E i s e n b a h n k u p p l u n g  v o n  
S c h a r f e n b e r g .  (SchluB .) T ech n . BI. B d . 13. 9 .9 .2 3 . S .25 7 /8 * . 
Ihre V orziige . Z u sam m en w irk en  m it K n orrb rem se. E inbau.

D e r  g e g e n w a r t i g e  S t a n d  d e r  e l e k t r i s c h e n  Z u g -  
f ó r d e r u n g ,  V on  W inkler. El. M asch . Bd. 41. 26. 8 .2 3 .  
S. 494 /501* . U berb lick  iiber d ie  elek trisch  b e tr ieb en en  Bahn- 
lin ien  in d en  y ersch ied en en  Landern.

P  E R  S Ó N  L I  C H  E  S.
D er H ilfsarbeiter im  M in isteriu m  fiir H a n d el und G ew erb e, 

A m tsrich ter A l s l e b e n  ist zum  B ergrat ernannt w o rd en .
D er  B ergrat Z i m m e r  ist d em  B ergrev ier W ald en b u rg -  

M itte und der B ergrat M e h l h o r n  d em  B ergrevier W ald en b urg-  
O st a is H ilfsarb eiter z u g e te ilt  w o rd en .

An S te lle  d e s  B e r g a sse sso r s  V o r s t e r  ist der b ish er  be
urlaubte B e r g a sse sso r  v o n  B r a u s e  d em  B erg rev ier  W est- 
W a ld en b u rg  zur y o r iib erg eh en d en  H ilfe le is tu n g  iib erw iesen  
w o rd en .

B eurlaubt w o rd en  sind :
der B e r g a sse sso r  A l t p e t e r v o m  1. O k tob er ab a u fw e ite r e  

se ch s  M on ate zur F o rtse tzu n g  se in e r  T atigk eit b e i d er  Siid- 
w e std e u tsc h e n  E ise n -B e r u fsg e n o sse n sc h a ft  in  Saarbrucken , 

der B e r g a sse sso r  K ó n i g  vom  1. O k tob er ab auf ein 
w eiteres  Jahr zur F o rtse tzu n g  se in e r  T atigk eit a is L eh rer  an 
der B erg sch u le  in E is leb en ,

d er  B e r g a sse sso r  S a n t e l m a n n  vom  15. S ep te m b er  ab 
auf e in  Jahr zur U b ern ah m e ein er  S te llu n g  b ei der H a llesch en  
P fan n ersch aft, A k tie n g e se llsch a ft  in H a lle ,

d er  B e r g a sse sso r  W e i s d o r f f  v o m  1. N o v em b er  ab  auf ein  
Jahr zur U b ern ah m e d er  S te lle  e in e s  z w e ite n  W erksdirektors auf 
d em  K a lisa lzb ergw erk  G ew erk sch a ft W in tersh a ll in  H er in g en  
(W erra).

A m  1. O k tob er sind  in d en  R uh estan d  g e tre ten  : 
d ie  G eh . B ergrate Z i e m a n n  und H e  i n k ę  b ei d em  O ber

b ergam t in B reslau , d er O berbergrat F i e b i g  b ei der Berg- 
w erksd irektion  zu H in d en b u rg .

D ie  n a ch g esu ch te  E n tla ssu n g  au s dem  S ta a tsd ien st ist 
erteilt w o r d e n :

d em  B e r g a sse sso r  N i e r h o f f  zur F o rtse tzu n g  se in e r  T atig
keit a is D irektor b ei der H a u p tv erw a ltu n g  der A k tie n g e se ll
schaft D eu tsch e  K aliw erke zu Berlin ,

dem  B e r g a sse sso r  A d o lf L o h m a n n  zur B e ib eh a ltu n g  seiner  
S te llu n g  ais B ergw erk sd irek tor der G ew erk sch a ft W in tersh a ll, 
K aliw erk  in H er in g en  (W erra).

B e i d er G e o lo g isc h e n  L an d esan sta lt in B erlin sind  am
1. O k tob er in d en  R uhestand  g e tr e te n :

der A b teilu n gsd irek tor  fur d ie  F lach lan d au fnah m e, G eh. 
Bergrat P ro fesso r  Dr. K e i l h a c k ,  der K u stos P ro fessor  
Dr. B ó h m .

Ernannt w ord en  sind  :
d er  R eg ieru n gsb ergrat B a c h  m a n n  in Z w ickau  zum  

O b erb ergam tsrat in F reiberg, der R eg ieru n g sb erg ra t S a r f e r t  
in F reib erg  zum  V orstan d  d e s  B ergam ts Z w ickau , der Re
g ieru n g sb erg ra t W o l f  in S to llb erg  zu m  V orstan d  d e s  Berg
am ts F reib erg .

D er B ergreferen d ar F l a c h s b a r t  vom  O b erb ergam t  
F reib erg  ist an das B ergam t S to llb erg  y ersetz t w ord en .

D er  D ip lo m -B e rg in g e n ieu r  S t e p h a n  ist a is w issen schaft-  
licher tech n isch er  H ilfsarb eiter  b eim  O b e r b e r g a m t Freiberg  
a n g e ste llt  w o rd en .


