
GLIICKAUF
Berg- und Huttenmannische Zeitschrift
Nr. 45 10. November 1923 59. Jahrg.

Der EinfluB des Luttendurchmessers bei der Bewetterung durch Dusen.
V o n  D ip l.-Ing. J. M a e r c k s ,  ord. Lehrer an der B ergsch u le  zu  B ochu m .

3

Bei der Sonderbewetterung durch Lutten sind dieDiisen 

den Ventilatoren hinsichtlich der Einfachheit und Billigkeit 

immer iiberlegen gewesen. Der Bergmann schatzt sie be

sonders, weil sie keiner Pflege und Aufsicht bediirfen und 
seiten Stórungen verursachen. Die Diise ist eben eine 
Maschine ohne VerschleiB und vertragt die rauhe Behandlung 

im Grubenbetriebe besser ais jeder Ventilator.

Um die Wirtschaftlich
keit der Diisenbewetterung 

hat man sich lange nicht ge- 

kummert. Erst ais die War

mewirtschaft in den Zechen- 

betrieben Beachtung fand 
und Messungen ergaben, daB 
die Sonderbewetterung einen 

nicht unerheblichen Teil der 

teuern PreBluft verbrauchte, 
wurde die Frage der Wirt

schaftlichkeit der Dusen auf- 

genommen.
Die Diise kann wirtschaft- 

lich und unwirtschaftlich ar
beiten. Sie arbeitet wirtschaft- -s & 
lich, wenn sie die verlangte 

Wettermenge mit einem móg
lichst geringen PreBluftver- 
brauch liefert. Man hat Unter
suchungen angestellt und ge

messen, wieviel Liter Diisen- 
luft fiir die Fórderung einer 

Wettermenge von 1 cbm ver- 
braucht werden, und nennt 
diesen Luftverbrauch den 
spez i f i s chen  Luftver- 

brauch  der Diise. Je ge
ringer er ist, desto geringer 
wird der Gesamtluftverbrauch 

fiir eine verlangte Wetter

menge, desto wirtschaftlicher
wird die Arbeitsweise. Kennt man daher die spezifi
schen Luftverbrauchswerte, so hat man einen MaBstab 
fur die Wirtschaftlichkeit der Wetterlieferung, und man 

wird derjenigen Diise den Vorzug geben, die mit dem 
geringsten spezifischen Luftverbrauch die verlangte Leistung 

hergibt.
Der Luftverbrauch der Diise ist abhangig: 1. von dem 

Durchmesser der Diisenbohrung (d in mm) und 2. von dem 

Druckverhaltnis p :p0, wenn p in at den absoluten Druck

I

<?/ Uberdruck

A bb. 1. A u sflu S m en g en  
der D u sen  in cbm  

S augluft je st.

in der Diise und p0 den Atmospharendruck bedeutet. Er 

berechnet sich in cbm Saugluft nach der Formel1:

V - 0,5044 -(d2) 0,985 ■ |2-J 1,02 cbm/st.

Die nach dieser Formel errechneten stiindlichen Aus- 
fluBmengen sind fiir Diisen von 1, 2 und 4 mm Bohrung 

in Abb. 1 eingezeichnet und betragen bei 6 at Uberdruck

3,7, 14,3 und 56,2 cbm/st Sie wachsen also auBerordentlich 
schnell mit der Vergró8erung des Diisendurchmessers, und 
wenn es gelingt, die verlangte Wettermenge durch geschickte 

Wahl des Luttendurchmessers mit einer kleinern Diise zu 
fórdern, so kann man dadurch die Wirtschaftlichkeit des Be- 
triebes erheblich steigern.

Es ist daher von Bedeutung, die Grenzwerte der Fórder- 

mengen fiir die yerschiedenen Diisen- und LuttengróBen 
kennenzulernen, was sich natiirlich nur auf dem Wege des 

Versuches erreichen IaBt. Versuche, die dafiir geeignete 
Unterlagen liefern, sind im Maschinenlaboratorium der 
Technischen Hochschule in Dresden ausgefuhrt worden2. 
Sie haben sich auf Luttendurchmesser von 100, 200 und 

300 mm erstreckt. Durch Rechnung ist eine Ausdehnung 
auf Lutten von 400 und 500 mm Durchmesser erfolgt. 
Ais niedrigste Grenzspannung, welche die Werte fiir die 

k le in sten Wettermengen liefert, ist eine Spannung von

A bb. 2 . S p ezifisch er  Luftverbrauch der 2 -m m -D u se  
bei 3,5 at U . in A b h a n g ig k e it vom  L u ttend u rch m esser .

3,5 at U., ais hóchste Grenzspannung, welche die Werte 
fur die g róBten  Wettermengen liefert, ist eine Spannung 
von 6,0 at U. gewahlt worden.

Der Abb. 2 sind die spezifischen Luftverbrauchswerte 
einer 2-mm-Diise bei 3,5 at U. in Abhangigkeit vom Lutten-

' Z. V. d. I. 1912, S. 1591.
* A r l ł :  Untersuchungen iiber Wetterfiihrungf raittełs Lutten, Mitt. uber 

Forschungsarb. 1912, H. 115.
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durchmesser, und zwar fiir die drei Luttenlangen von 100, 

50 und 10 m zu entnehmen. Der Verlauf der Kurven 
zeigt, daB der Luftverbrauch mit Zunahme des Lutten

durchmessers sehr schnell fallt. Er betragt bei 100 m 
Luttenlange 102, 34 und 191 bei 100, 200 und 300 mm 
Luttendurchmesser. Diese drei Kurvenpunkte sind durch 

Versuche, und durch Verlangerung der hyperbelartig ver- 

iaufenden Kurve die Werte 13,8 und 10,7 1 fiir 400 und 
500 mm Luttendurchmesser gewonnen worden. Dieses 
Ergebnis ist auBerordentlich bemerkenswert, Sinkt der 

spezifische Luftverbrauch, so wachst in gleichem MaBe die 
gefórderte Wettermenge, denn die AusfluBmenge der Diise 

bleibt dieselbe, gleichgultig, ob sie in einer 100- oder 

500-mm-Lutte sitzt. Nach Abb. 1 betragt bei 3,5 at U. 
die AusfluBmenge der 2-mm-Duse

V = 9,2 cbm/st -  ̂  =  0,1532 cbm/min =  153,2 I/min.
60

Wenn nach Abb. 2 bei D =  100 mm 1 cbm Wetter 102 1 
Diisenluft erfordert, so liefertdie 100-mni-Lutteeine Wetter

menge von 153,2 : 102 =  1,5 cbm/min, die 500-mm- 
Lutte jedoch bei einem spezifischen Luftverbrauch von 

10,7 1 153,2 : 10,7 =  14,3 cbm/min, d. h. durch die Wahl 
eines gróBern Luttendurchmessers IaBt sich bei d e m 
se lben Luftverbrauch die Wettermenge ganz erheblich 

steigern.
Aus Abb. 3 geht die Abhangigkeit des spezifischen 

Luftverbrauchs von der Luttenlange hervor, mit der er 
desto mehr zunimmt, je kleiner der Luttendurchmesser ist. 

Die Kurve steigt am steilsten bei D =  100 mm an und

Abb. 3. Spezifischer Luftverbrauch der 2-mm-Diise 
bei 3,5 at U. in Abhangigkeit von der Luttenlange.

verlauft am flachsten bei D =  500 mm. Bei langen Lutten- 
leitungen wird also die Wettermenge desto weniger mit der 
Luttenlange abnehmen, je gróBer der Luttendurchmesser 

gewiihlt worden ist.

Diese Wahl beeinfluBt mithin in erheblichem MaBe die 

Wirtschaftlichkeit des Betriebes, die desto gunstiger wird, 
je groBer der gewahlte Luttendurchmesser ist. Man sollte 

also von vornherein darauf bedacht sein, die Lutte so 
groB zu wahlen, wie es die Verhaltnisse zulassen, und den 
Mehrpreis der Anschaffung nicht scheuen. Er wird reichlich 

durch die Luftersparnis infolge der Verwendung einer 
kleinern Diise aufgewogen.

Der Abb. 3 entsprechen folgende Luftverbrauchs- 

werte;

Z a h l e n t a f e l  1. Spezifischer Saugluftverbrauch 
der 2-nim-Duse bei p =  3,5 at U.

L u ttend u rch m esser  
in m m 100 200 300 400 500

L u tten lan ge in ni L uftverbrauch in 1 je cbm  W etter
10 40 1 6 . 10,7 7,8 5,8
20 49 19 12,2 9 7,2
30 51,2 21,8 13,8 9,8 7,8
40 66 24 14,5 10,2 8,2
50 73,6 25,4 15 11 8,5
60 81 27,5 16,5 11,8 9
70 88 29 17,2 12,1 9,2
80 94 30,5 18 12,8 9,7
90 99 32,2 18,6 13,4 10,2

100 102 34 19 13,8 10,7

Bei Zunahme der Luttenlange von 10 auf 100 m steigt 

demnach der spezifische Luftverbrauch auf das 102:40 = 
2,55fache bei der 100-mm-Lutte und auf das 10,7:5,8 = 
l,85fache bei der 500-mm-Lutte, d. h. die Wettermenge der 

100 m langen Lutte betragt von derjenigen der 10 m langen 
nur den 2,55fachen Teil bei der 100-mm-Lutte und den 

l,85fachen Teil bei der 500-mm-Lutte.
Errechnet man mit den Werten der Zahlentafel 1 die 

Wettermengen, so ergeben sich folgende Werte: 

Z a h l e n t a f e l 2 .  Wettermengen der 2-mm-Diise

bei 3,5 at Diisendruck.

L uttend u rch m esser  
in m m 100 200 300 400 500

L u tten lan ge in  m W ette rm en g e  in cb m /m in
10 3,84 9,6 14,3 19,65 26,4
20 3,13 s ,o 12,5 17,0 21,9
30 2,68 7,05 11,4 15,7 20,1
40 2,33 6,4 10,5 14,7 18,8
50 2,09 5,9 10,2 13,9 17,8
60 1,9 5,6 9,4 13,2 17,0
70 1,74 5,3 8,9 12,6 16,3
80 1,63 5,03 8,6 12,1 15,6
90 1,55 4,76 8,3 11,6 15,0

100 1,5 4,52 8,05 11,1 14,3

Diese Zahlenwerte sind in Abb. 4 schaubildlich auf-

getragen und daher aus dem Kurvenverlauf auch die 
Zwischenwerte zu entnehmen. Da nach Abb. 1 die 2-mm- 

Duse bei 3,5 at eine AusfluBmenge von V=9,2 cbm 
Saugluft je st liefert, kann damit in einer 100- und einer 

500-mm-Lutte von 100 m Lange eine Wettermenge von
1,5 und von 14,3 cbm/min gefórdert werden, woraussich 

der E i n f l u B  des L u t t e n d u r ch m e s se r s  geniigend 

erkennen IaBt.
Die Hóchstieistungen der Diise ergeben sich bei dem 

hóchsten Diisendruck, der im allgemeinen 6,0 at U. betragen 

wird. Hierfiir ergeben sich folgende Wettermengen:

Zahlentafel 3. Wettehnengen der 2-mm-Diise 

bei 6,0 at Diisendruck (Abb. 5).

L u ttend u rch m esser  
in  m m 100 200 300 400 500

L u tten lan ge in m W e tte r m e n g e  in cbm /m in
10 5,06 12,6 19,5 29,2 37,4
20 4,2 11,0 17,6 25,9 33,1
30 3,5 9,75 16,1 23,3 29,6
40 3,06 8,75 14,8 21,1 26,8
50 2,72 7,94 13,7 19,0 24,4
60 2,48 7,35 12,9 17,5 22,6
70 2,28 6,86 12,1 16,5 21,4
80 2,15 6,48 11,6 15,7 20,3
90 2,04 6,16 11,0 15,1 19,6

100 1,98 5,92 10,7 14,8 19,0
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m Luttenlange
A bb. 4, W ette rm en g en  der 2 -m m -D u se  bei 3,5 at U.

D u sen verb rau ch  9 ,2  cbm  S au glu ft je  st.

Bei 6,0 at U. hat die 2-mm-Duse eine Ausflufimenge 
(Abb. 1) von V =  14,36 cbm Saugluft je st. Mit dieser 

Dusenluftmenge erhalt man nach Zahlentafel 3 bei 100 m 
Lange der Lutten von 100 und 500 mm Durchmesser Wetter

mengen von 1,98 und 19,0 cbm/min.
Dieselben Untersuchungen sind mit der kleinsten Diise 

von 1 und der gróBten von 4 mm Bohrung ausgefiihrt 

worden, und zwar ebenfalls fiir 3,5 und 6,0 at Diisendruck. 

Die errechneten Werte sind in den Zahlentafeln 4 und 5 

zusammengestellt und in den Abb. 6 und 7 wiedergegeben.

A bb. 5. W ette rm en g en  der 2 -m m -D iise  b ei 6 ,0  at U. 
D u senverb rau ch  14,36 cbm  S augluft je st.

Z ah le n t a f e l  4. Wettermengen der 1-mm-Diise
bei 3,5 at Diisendruck (Abb. 6).

L uttendurchm esser  
in mm

100 200 300 400 500

L utten lange in m W ette rm en g e  in cb m /m in
10 1,875 4,67 6,4 9,3 11,51
20 1,532 3,96 5,94 8,7 10,7
30 1,305 3,56 5,52 8,16 10,0
40 1,151 3,26 5,16 7,70 9,45
50 1,02 2,97 4,85 7,26 8,9
60 0,934 2,76 4,60 6,76 8,35
70 0,856 2,58 4,36 6,32 7,84
80 0,802 2,44 4,13 5,94 7,4
90 0,764 2,32 3,96 5,60 6,9

100 0,737 2,22 3,77 5,23 6,54

m L uttenlange

A bb. 6. W ette rm en g en  der 1 -m m -D iise  b e i 3,5 at U .
D iisenverb rau ch  2,35 cbm  S au glu ft je st.

Nach Abb. 1 hat die 1-mm-Diise bei 3,5 at eine AusfluB- 
menge von V =  2,35 cbm Saugluft je st. Damit fórdert 

man also in 100 m langen Lutten von 100 und 500 mm 
Durchmesser 0,737 und 6,54 cbm/min.

Bei 6,0 at Diisendruck betragt nach Abb. 1 die AusfluB- 

menge der 1-mm-Diise V =  3,667 cbm/st, womit man also

Zah le n ta f e l  5. Wettermengen der 1-mm-Diise 
bei 6,0 at Diisendruck (Abb. 7).

L uttendurchm esser  
in m m

100 200 300 400 500

L utten lange in  m W etterm en g e  in cbm /m in
10 2,5 6,23 9,0 12,48 16,95
20 2,04 5,36 8,15 11,52 15,1
30 1,75 4,77 7,46 10,7 13,88
40 1,53 4,27 6,95 10,0 12,72
50 1,37 3,92 6,44 9,26 11,74
60 1,24 3,59 6,11 8,60 10,9
70 1,15 3,34 5,77 8,05 10,0
80 1,07 3,15 5,50 7,64 9,54
90 1,02 3,05 5,31 7,27 9,15

100 0,98 2,94 5,14 7,10 8,90
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bei 100 m Lange der 100-und der 500-mm-Lutte Wetter- 

mengen von 0,98 und 8,90 cbm/min fordem kann.

A bb. 7 ., W etlerm en g en  der 1 -m m -D u se  b ei 6 ,0  at U . 
D iisenverb rau ch  3 ,667 cbm  S au g lu ft je  st.

Zah len ta fe l .  6. Wettermengen der 4-mm-Diise 

bei 3,5 at Dusendruck (Abb. 8)._________

L u ttend u rch m esser  
in m m

100 200 300 400 500

L u tten lan ge in m W e tte r m e n g e  in cbm /m in
55,610 7,8 19,6 31 45,1

20 6,45 17,1 28,2 40,0 50,0
30 5,51 15,3 25,8 36,4 45,5
40 4,76 13,7 23,5 33,3 41,4
50 4,26 12,4 21,6 30,4 38,3
60 3,85 11,3 19,9 28,0 35,3
70 3,53 10,4 18,6 26,1 32 ,6
80 3,32 9,9 17,7 24,8 30,9
90 3,16 9,4 17,1 23,8 29,8

100 3,05 9 ,2 16,7 22,9 29,3

Nach Abb. 1 ist bei 3,5 at die AusfluBmenge der 4-mm- 
Diise V =  35,96 cbm/st. Sie fórdert also bei lOOm langen 

Lutten von 100 und 500 mm Durchmesser Wettermengen 

von 3,05 und 29,3 cbm/min.

Z a h l e n t a f e l  7. Wettermengen der 4-mm-Diise 

bei 6,0 at Dusendruck (Abb. 9).

L uttend u rch m esser  
in m m

100 200 300 400 500

L u tten lan ge in m W ette r m e n g e  in cbm /m in
10 10 25,5 40,7 57 74,2
20 8,3 22,2 36,5 50,5 65,8
30 7,1 19,7 33,2 45,4 59,2
40 6,2 17,6 30,4 41,2 53,8
50 5,5 15,9 28,0 37,7 49,2
60 5 ,0 14,6 26,0 35,2 44,7
70 4,6 13,6 24,4 33,0 41,8
80 4,3 12,8 23,1 31,2 39,0
90 4,1 12,3 22,3 30,2 37,5

100 3 ,9 12,0 21,7 29,4 36,3

Die 4-mm-Diise hat bei 6,0 at Dusendruck nach Abb. 1 

die AusfluBmenge V = 56,14 cbm/st und fordert damit 
bei lOOm Lange der 100- und der 500-mm-Lutte 3,9 

und 36,3 cbm/min.
Die praktische Auswertung der Versuche werde durch 

einige Be isp ie le  veranschaulicht.

Be isp ie l  1. Eine bis zu 20 m Lange einzubauende 

Luttenleitung soli bei 6,0 at PreBluftdruck eine Wetter
menge von 8 cbm/min bringen. Welche Diisen- und welche 

LuttengróBe ist zu wahlen?
Aus den Abb. 5,7 und 9 ergeben sich die nachstehenden 

Móglichkeiten:
1. Aus Abb. 9: Lutte 100 mm, Diise 4 mm, Liefer- 

menge Q  bei 1 =* 20 m 8,2 cbm/min, Dusenluftverbrauch 

56,14 cbm/st
2. Aus Abb. 5: Lutte 200 mm, Diise 2 mm liefert fiir 

1 =  20 m 11 cbm/min, Diisenluftverbrauch 14,36 cbm/st.

3. Aus Abb. 7: Lutte 300 mm, Diise 1 mm liefert fiir 
1 — 20 m 8,15 cbm/min, Dusenluftverbrauch 3,7 cbm/st.

Die 300-mm-Lutte arbeitet also am wirtschaftlichsten, 

denn die 200-mm-Lutte verbraucht die 14,36 : 3,7 = 

3,78fache und die 100-mm-Lutte die 56,14:3,7 = 15,2fache 

Luftmenge.

m Luttenlange

A bb. S. W ette rm en g en  der 4 -m m -D u se  b ei 3,5 at U. 
D u sen v erb ra u ch  3 5 ,96  cbm  S au g lu ft je st.

B e i s p i e 1 2. Eine bis zu 100 m Lange einzubauende 
Luttenleitung soli bei 6 ,0  at PreBluftdruck eine Wettermenge 

von 10 cbm/min liefern. Welche Lutten- und welche Diisen- 

gróBe wahlt man?

1. Aus Abb. 9: Lutte 200 mm, Diise 4 mm, fiir 1 =  100m 
ist Q = 1 2  cbm/min, Diisenluftverbrauch 56,14 cbm/st.

2. Aus Abb. 5: Lutte 300 mm, Diise 2 mm, fiir
l= 1 0 0 m  ist Q  =  10,7 cbm/min, • Dusenluftverbrauch

14,36 cbm/st.
3. Aus Abb. 7: Lutte 400 mm, Diise 1 mm, fur

1 =  33 m ist Q  =  10,5 cbm/min. Man schaltet drei Strange 
von je 33 m Lange mit je einer Diise hintereinander
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und erhalt fiir die drei Diisen einen Luftverbrauch von 

3-3,7= 11,1 cbm/st.
4. Aus Abb. 7: Lutte 500 mm, Diise 1 mm, fiir

l = 50m ist Q =  10,8 cbm/min. Man schaltet zwei Strange 
von je 50 m Lange mit je einer Diise hintereinander und 

erhalt fiir die zwei Diisen einen Luftverbrauch von 2 • 3,7 =

7,4 cbm/st.

A bb. 9. W ette rm en g en  der 4 -m m -D iise  b ei 6,0 at U .
D iisenverb rau ch  56,14 cbm  S augluft je  st.

Beispiel 3. Eine 80m IangeLuttenleitungsoli bei6,0at 

PreBluftdruck eine Wettermenge von 20 cbm/min geben. 

Welche Lutten- und welche DusengroBe empfiehlt sich?
Aus Abb. 9: Lutte 300 mm, Diise 4 mm, fiir 1 =  80 m 

ist Q  =  23 cbm/min, Diisenluftverbrauch 56,14 cbm/st.

Aus Abb. 5: Lutte 400 mm, Diise 2 mm, fur l = 40m 
ist Q =  21 cbm/min. Man schaltet zwei Strange von je 
40 m Lange mit je einer Diise hintereinander und erhalt 
fiir die beiden Diisen einen Luftverbrauch von 2-14,36 

= 28,72 cbm/st.
Be isp ie l  4: Eine 80 m lange Luttenleitung soli bei

3.5 at PreBluftdruck eine Wettermenge von 10 cbm/min 
liefern. Welche Lutten- und welche DiisengróBe ist am 

wirtschaftiichsten?
1. Aus Abb. 8: Lutte 200 mm, Diise 4 mm, fur l-80m  

ist Q =  10 cbm/min, Diisenluftverbrauch 35,96 cbm/st.

2. Aus Abb. 4: Lutte 300 mm, Diise 2 mm, fur 1 =  40 m 
ist Q =  10,6cbm/min;erforderlich sind zwei hintereinander- 

geschaltete Strange von je 40 m Lange. Die zwei Dusen 
haben einen Luftverbrauch von 2 • 9,2 = 18,4 cbm/st.

3. Aus Abb. 6: Lutte 500 mm, Diise 1 mm, fur 1 =  20 m 
ist Q = 10,8 cbm/min. Man schaltet vier Strange von je 
20 m Lange mit je einer Diise hintereinander und erhalt 

einen Luftverbrauch von 4 • 2,35 = 9,40 cbm/st.
Diese Anordnung ist die wirtschaftlichste, denn sie 

fordert die verlangte Wettermenge mit der geringsten 

Diisenluftmenge.
Be isp ie l  5. Eine 40 m lange Luttenleitung soli bei

3.5 at PreBluftdruck eine Wettermenge von 6 cbm/min 

fórdern.

1. Aus Abb. 4: Lutte 200 mm, Diise 2 mm, fiir 1 =  40 m 
ist Q = 6,3 cbm/min, Diisenluftverbrauch 9,2 cbm/st.

2. Aus Abb. 6: Lutte 300 mm, Diise 1 mm, fiir 1 = 20 m 

ist Q = 6 cbm/min. Man schaltet zwei Leitungen von je 
20 m Lange mit je einer Diise hintereinander und erhalt 
einen Luftverbrauch fiir die beiden Diisen von 2-2,35 

=  4,7 cbm/st.

Wie die Beispiele zeigen, scheint das Hintereinander- 
schalten von Dusen mit kleinerm Durchmesser ein ge- 

eignetes Mittel zu sein, den PreBluftverbrauch ganz wesent
lich herabzumindern. Das Verfahren hat auBerdem den 
Vorteil, daB sich die Wettermengen beim allmahlichen 
Vorbauen des Luttenstranges nur wenig andern.

Bei gro Ben Wettermengen sind die neuern Schrau- 
benradventi latoren,  die mit ihren PreBIuftmotoren 

unmittelbar in die Lutten eingebaut werden, den Dusen stets 
iiberlegen. Zum Vergleich ihrer Leistungsfahigkeit sind in 

Zahlentafel 8 und Abb. 10 die Liefermengen eines Westfalia- 
FIottmann-Ventilators von 500 mm Durchmesser, eines 
Beien-Ventiiators von 400 mm Durchmesser, einer 4-mm- 

Diise in einer 500-mm-Lutte und einer 4-mm-Diise in 
einer 400-mm-Lutte einander gegeniibergestellt.

a Westfalia-Flottmann-Yentilator von 500 mm Durchmesser, b Beien- 
Ventilator von 400 mm Durchmesser, c 4-mm-Diise in  500-mm-Lutte, 

d 4-mm-Diise in  400-mm-Lutte

A bb. 10. W etterm en g en  v ersch ied en er  S o n d erb ew etter u n g s-  
vorrichtungen .

Zah le n t a f e l  8.

PreBluft
druck 
at U .

W ette rm en g e  
1 =  10 m 1 =  100 m  
cbm /m in cbm /m in

Luft-
verbrauch
cb m /m in

W estfa lia -
F lottm ann-
V en tila to r5 0 0 m m 4,0 140 107 0,960

B eien-V en tila tor  
400 m m  . . . . 4, 0 93 58 0,845

4-m m -D iise , Lutte 
500 m m  . . . . 6, 0 74 36 0 ,936

4-m m -D iise , Lutte  
400 m m  . . . . 6, 0 56 29 0,936
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Wahrend die Luftverbrauchswerte nur wenig von- 
einander abweichen, weisen die gelieferten Wettermengen 

ganz erhebliche Unterschiede auf.

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

Es wird gezeigt, wie die Wirtschaftlichkeit der Sonder
bewetterung durch Diisen erheblich gesteigert w&rden kann,

wenn die Wahl der Lutten- und Diisendurchmesser in 

geeigneter Weise erfolgt. Die von anderer Seite ermittelten 
Versuchsergebnisse sind in Zahlentafeln und Schaubildern 

ausgewertet und in Beispielen nutzbar gemacht worden. 
Fur grofie Wettermengen sind Schraubenradventilatoren 

geeigneter ais Dusen.

Der geologische Ausflug in den Bayrischen Wald im AnschluB 

an die Hauptversammlung der Deutschen Geologischen Gesellschaft in Munchen.

D er in d en  T a g e n  vom  7 .— 10. A u g u st 1923 an d ie  H au p t-  
v ersa m m lu n g  der D eu tsch en  G e o lo g isc h e n  G e s e lls c h a ft1 an- 
g e s c h lo s se n e  A u sflu g  b ezw ec k te , d ie  T e iln eh m er  m it den  
g e o lo g isc h e n  V erh a ltn issen  d e s  su d ó stlich en  B ayrischen  W a ld es  
und d en  hier au ftreten d en  nutzbaren  L agerstiitten , d en  e in z ig en  
d eu tsch en  G rap h itvork om m en  von  w irtsch aftlich er B e d e u tu n g  
und d er  M a g n etk iesla g ersta tte  v o n  B od en m a is, b ekannt zu 
m achen ,

W ah ren d  d er  vier T a g e  w ar G e le g e n h e it  g e b o te n , d ie  
M o rp h o lo g ie  d e s  D o n a u ta le s  m it der In n m iin d u n g  b ei P a ssa u  
und d en  ad f der R um pfflach e d e s  G e b ir g e s  zur A b la g eru n g  
g e k o m m e n e n  tertiaren K aolin - und B raun k oh len vork om m en , 
fe m e r  d en  A ufbau  und  d ie T ek to n ik  d e s  a lten  G ru n d g eb irg es  
m it dem  P fah lq u arzgan g  so w ie  d en  von  d en  krista llinen  Sch iefern  
und K alken u m sc h lo sse n e n  G rap h itvork om m en  und sch liefilich  
d ie  M a g n etk iesla g ersta tte  von  B o d en m a is zu  stu d ieren .

D er  W e g  verlief von  M unchen  in d ie  U m g e b u n g  v o n  P a ssa u , 
am  z w e ite n  T a g e  von  dort nach  O b ern zell, zu  d en  M arm or- 
bruchen  am  S te in h a g  und uber U n terg r iesb a ch  nach dem  
G raphitw erk  K ropfm uhl bei H a u zen b erg . D er  dritte T a g  w ar  
d em  »Pfahl« in d er  U m g e b u n g  von  W eiB e n ste in  g e w id m e t. 
D er  letzte  T a g  fiihrte von  Z w ie se l au s an d em  m ineralien- 
reichen  P e g m a titg a n g  d e s  H u h n erk o b e ls  vorb ei zu d er Erzlager- 
sta tte  am  S ilb erb erg  b ei B o d en m a is .

D ie  F iih ru n g la g  in d en  b ew ah rten  H an d en  d e s  P ro fesso r s  
D r. M .W e b e r ,  M u n ch en , d er  z e itw e ise  fiir e in ze ln eO rtlich k e iten , 
n am lich  fur d ie  U m g e b u n g  v o n  P a ssa u  durch d en  A rchivar, 
G eistlich en  Rat Dr. J. S t a d  1 e r ,  P a ssa u ,u n d  fur d ie G raphitvor- 
k om m en  durch d en  R e g ie r u n g sg e o lo g e n  D r. A r n d t ,  M un ch en , 
a b g e ló st  w u rd e. A uf d em  S taatlich en  E rzb ergw erk  B o d en m a is  
k on n ten  sich  d ie  T e iln eh m er  der e in g e h e n d e n  E rlau teru n gen  
iib er  d ie  b ergb au lich en  V erh a ltn isse  durch d en  V orstan d  d es  
B erg- und H u tten a m tes B o d en m a is, B ergrat M a n g ,  erfreuen-

N a ch  d en  g ru n d leg en d en  F o rsch u n g en  d e s  bayrischen  
A ltm eisters der G e o lo g ie  C . W . v o n  G i i m b e l  s in d  fur d ie  
g e o lo g is c h e  K en n tn is d e s  B ayrisch en  W a ld e s  in erster  L inie  
m a B geb en d  d ie  U n tersu ch u n g en  d es u n la n g st  verstorbenen  
V ertreters der P etro g ra p h ie  an  d er M iin ch en er U n iversita t  
E. W e i n s c h e n k .  S e in e  Schrift »B o d en m a is — P a ssa u * , Petro- 
g ra p h isch e E xk u rsionen  im  B ayrisch en  W ald  (2. A ufl. M unchen  
1914) ist e in  g u ter  F iihrer fur d a s b esu c h te  G eb ie t . A uf W ein -  
sch en k s A rbeiten* fuB ten d ie  vo n  d en  Fuhrern3 d e s  A iisf lu g e s  vor- 
g e tra g en en  A n sch a u u n g en  iiber d en  B au und d ie  G esta ltu n g  
d e s  b esu ch ten  G e b ie te s . i

' s. Gliickauf 1923, S. 936.
• E. W e i n s c h e n k :  Zur Kenntnis der OraphltlagerstStten. Chem. geol. 

Studlen 1. Die Graphitlagerstatten des bayrisch-bohraischen Grenzgebirges, 
Abh, d. bayr. Akad, d. Wiss. 1897, Bd. 19, S. 511-564. Ober einige 
OraphltlagerstStten, Z. pr. Geol. 1897, S, 286; 1903, S. 16. Uber die Graphit
lagerstatten der Umgebung von Passau usw.,Gluckauf 1898, S.877. Geologische 
Studlen uber das Graphitwerk Kropfmuhl bei Passau, Munchen 1916, Gewerk- 
schaft Adolph.

* M. W e b e r :  Studien an den Pfahlschiefera, Geogn. Jahresh. 1910, S. 1; 
Metamorphe Freradlinge in Erstarrungsgesteinen, Sltzungsber. d. Akad. d. 
Wiss. 1910, Abh. 13. J. S t a d ! e r ,  Im Druck in den Geogn. Jahresheften, 
Munchen.

In d em  b ayrisch -b óh m isch en  G ren zg eb irg e  is t  in M ittel- 
eu rop a  und zum  groB en  T e il auf d eu tsch em  B o d en  ein G ebiet 
zu g a n g lich , d as d ie  F ragen  und P ro b lem e der ch em isch en  
V eran d eru n g  und U m w a n d lu n g  a lterer g e o lo g isc h e r  Schiclit- 
g lied er  durch d as E in d rin gen  feu r ig fliiss ig er  G e s te in e  m it ihren 
G a n g g efo lg sch a ften  e b e n so  g u t zu  u n tersu ch en  g esta tte t w ie  
in d en  hierfiir bekannten  G e g e n d e n  S k an din av ien s, F innlands  
od er  d e s  k an ad isch en  S ch ild es. W ah ren d  d ie  D e u tu n g  d ieser  
V o r g a n g e  e in igerm aB en  fortgesch ritten  ist, harren  d ie den  
A ufbau d e s  G eb irg es  b eh errsch en d en  tek to n isch en  Z ijge, ais 
d ereń  b em erk en sw er teste r  d er  »Pfahl« zu  n en n en  ist, noch  
der A u fk la ru n g 1.

A is B au sto ffe  d e s  b ayrischen  W a ld es  sin d  zu u n tersch eid en :  
d ie  m ach tig e  und m a n n ig fa ltig e  S ch ich te n fo lg e  der .in jizierten  
Schiefer*  (d ie  h erzyn isch e G n e is fo n n a tio n  G iim b e ls )  und die 
eruptiven  jungern  G este in b ild u n g en .

U n m itte lb ar im  D on au ta l b ei P a ssa u , auf d em  W eg e  
v o n  h ier nach  H a ls und b e i O b ern ze ll am  A u fs t ie g z u m  M arm or  
d e s  S te in h a g e s  so w ie  am  S ilb erb erg  b e i B o d en m a is sin d  die 
in jizierten  S ch ie fer  g u t e r sch lo ssen . S ie  ste llen  sich  ais eine  
F o lg ę  von  urspriinglich  to n ig e n , k ie se lig e n  und kalkigen  
S ch ich tg e ste in en  dar, d ie  ihr G ep ra g e  erst durch d ie  innige  
D u rch d rin gu n g  e in e s  a p litisch en  G ra n itm a g m a s m it d em  Er
g e b n is  erw o rb en  h ab en , daB d u n klere G e s te in la g e n  der ur- 
sp ru n g lich en  S ed im e n te  m it d en  h ellern  L agen  der Aplite  
a b w ech se ln . D en  E n tsteh u n g so r t d ie s e s  b unten  G estein -  
g e m is c h e s  w ird  m an  in  gróB ere T ie fe n  zu v er leg en  haben, 
w o  e in e  re ich lich e D u rch d rin gu n g  auch m it uberh itzten  L osungen  
und G a se n  m óg lich  w a r  und in fo lg e d e s se n  e in e  h o h e  Be- 
w eg lich k e it  d er  e in z e ln e n G e ste in k o m p o n e n te n  e in treten  konnte, 
so  daB im  Q u ersch n itt d er  S ch ich ten  ahn lich  sc h ó n e  Bilder 
in n ig ster  G este in v erfa ltu n g  sichtb ar w erd en , w ie  s ie  au s den  
k la ss isch en  G eb ie ten  g le ich er  E n tsteh u n g , au s Skandinavien  
und K anada b ek an n t g e w o r d e n  sin d  und auf d en  A usflu gen  
d er letzten  In tern ationa len  G e o lo g e n -K o n g r e ss e  vor d em  W elt- 
k rieg  stud iert w erd en  k o n n ten 2. D ie s e  in jizierten  Sch iefer er- 
sc h e in e n  h ier  w'ie u nter e in em  S ch le ier , d er u b er s ie  m it dem  
fe in g lied r ig en  N e tz w e r k  p lu to n isch er  G este in a d ern  und der 
dadurch  b ew irk ten  U m w a n d lu n g  d er  u rsp ru n g lich en  geste in -  
b ild en d e n  M in era lien  in krista lline Struktur g e w o r fe n  w orden  
ist. S ie  h ab en  ihre T racht ab er  n icht y o lls ta n d ig  verloren , 
so  daB d ie  von  W ein sc h e n k  und W eb er  g e w a h lte  B ezeich n un g  
in jizierte  S ch iefer  durch au s treffend ist und kein  Z w eifel 
m eh r daruber b este h e n  kann, daB d ie  h erzyn isch e G n eis-  
form ation  d e s  B ayrischen  W a ld e s  im  S in n e G iim b els  in 
k ein er  W e ise  d en  C harakter d e s  U rg eb irg es  an sich  tragt. 
E s durfte d esh a lb  auch n ich t u n m o g lich  ersch e in en , daB das  
S u ch en  nach F o ssilre sten , vo n  d en en  W eb er  R adiolarien  in 
d en  k ie se lig e n  L agen  zu  find en  hofft, o h n e  E rfo lg  bleibt. 
B ezu g lich  d e s  g e o lo g is c h e n  A lters w ird  m an d ie se  G e-

1 H. C l o o s :  Die Intrusionsfolge im Bayrischen Wald. Die *Batholithen?
des Bayrischen Waldes und der Pfahl, Geol. Rundsch, 1923, Bd. 14, S. 7.

3 s. Gluckauf 1911, S.723; 1914, S. 1577.
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steine d en  a ltp a laozo isch en  Schiefern  g le ich ste llen  durfen, 
die nam entlich  in d en  nórdiich  a n gren zen d en  T e ilen  B ó h m en s  
auftreten.

D er W e g  fuhrte durch d ie se  kristallinen  S ch iefer au s dem  
L iegenden, w o  b ei P a ssa u  d ie  to n ig en  und san d igen  B ildungen  
v orw iegen , in d a s H a n g en d e  m it den  in dem  M arm orbruch d es  
S te in h ages b ei O b ern zell a u fg e sch lo ssen en  kalkigen B ildungen  
und den  dariiber fo lg e n d e n  O este in cn  der G raphitlagerstatten .

D er M a r m o r b r u c h  d e s  S t e i n h a g e s  sp ielt in der E nt
w icklung d er  g e o lo g isc h e n  E rkenntnis e in e  w ich tige  R olle. 
Aus ihm stam m t d a s M ateriał fiir den  B e w eis , daB d ie  a is  
alteste U b er lie feru n g  tierisch en  L ebens aus der vorkam brischen  
G neisform ation  K anadas b esc h r ieb en e  R iesen -F o ra m in ifere  
Eozoon canadense ein  w issen sch a ftlich er  Irrtum w ar. A uch  
G i i m b e l  hatte ahn lich  a u sseh en d e  und zu sa m m en g ese tz te  
Bildungen a u s d em  K alkbruch am S te in h a g  ais e in e  A bart d es  
kanadischen  arch aisch en  U rtieres, a is Eozoon bamricum g e -  
deutet. N ach  h eftig  g efiih rten  w issen sch a ftlich en  K am pfen ist 
von M ó b i u s  b e w ie se n  w o rd en , daB e s  sich  in b eid en  Fallen  
um n ich torgan isch e B ild u n gen  handelt. Es sind so g e n a n n te  
O phikalzite, d. h. G e m e n g e  von  krista llinem , kórnigem  Kalk 
m it Serpentin , d ie  durch H itze und ch em isch e U m w a n d lu n gen  
ein d rin gen d er feu r ig fliiss ig er  G es te in e  (K ontak tm etam orph ose)  
en tstan den  sin d . N ur d ie  auffallend  fe in m a sch ig e  Struktur, 
in der d as G e m e n g e  von  kristallinem  Kalk und Serpentin  an 
d iesen  F u n d orten  a u sg eb ild e t  w ar, tausch te verste in erte or- 
ga n isch e  G e b ild e  vor. W e i n s c h e n k  w e is t  m it R echt darauf 
hin, daB e s  bei dem  Streit fiir und w ider d as E o zo o n  nicht 
auffiel, daB d ie  Forin  e in er  eh em a lig en  Foram inifere od er  
K oralie innerhalb  d e s  kórn igen  K alkes a u sg erech n et in das 
M agnesiasilikat d e s  S erp en tins u m g e w a n d e lt  se in  so llte , w ab- 
rend urspriinglich  d och  k oh len sau rer Kalk d ie Sk elette ile  d ie se s  
T ieres h atte  au fg eb a u t haben  m iissen .

A b g e se h e n  v o n  der M erkw urdigkeit d e s  Eozoon bava- 
ricum ist d ie se r  Steinbruch  der Fundort zahlreicher anderer  
K ontaktm ineralien . D en  G ru n d stoff d es hier in einer M ach tig
keit von  annahernd  20  m a u fg e sch lo ssen en  M arm ors hat im  
w esen tlich en  der D o lo m it g e lie fert. D ie  F o lg ę  d avon  ist das 
V o rw ieg e n  von  M agn esiasilik a ten , unter d en en  der Forsterit 
die w ich tig ste  R olle  sp ie lt. Er ist d a s A u sgan gsm ateria l fiir 
den Serp en tin , der daraus durch W asserau fn ahm e en tstan den  
ist. A uB erdem  finden  sich d er  ahnlich zu sa m m en g ese tz te  
C hondrod it und d ie  a is Salit b eze ich n ete  D io p sid  (A u g it) -Abart, 
die eb en fa lls  oft in S erpentin  u m g e w a n d e lt ist, ferner P erik las, 
P hlogop it, S p ine li, C h a lzed on , L eberopal u . a.

Im H a n g en d en  d ie se r  in jizierten  Sch iefer  und kristallinen  
Kalkę sin d  a is g le ic h g e sc h ic h te te  E in lageru n g m it nahezu  O st-  
W est-S treichen  u n d  nord lich em  ste ilem  E infallen  d ie  G r a p h i t -  
l a g e r  e in g esch a lte t . D ie  Sch iefer m it e in g e la g erten  kristallinen  
Kalken w erd en  g e g e n  N ord en , O sten  und S iid o sten  im H an 
g en d en  vo n  jiingern  G ran iten  begren zt. A uBerdem  durch- 
setzen  G a n g e  von  G ab b ro  und so g en a n n tem  N ad eld iorit das  
G raphitgeb iet. D ie  b ed eu te n d en  und in ihrer tech n isch en  Ver- 
w endbarkeit b esten  G rap h itlager treten in der N a h e  d e s  G ranit- 
kontaktes a u f; in w eiterer  E ntfernung von  ihm  finden  sich nur 
u n tergeord n ete  V ork om m en .

In d em  H a u p tgrap h itgeb iet zw isch en  P faffenreuth  und der 
K ropfm iihle s iid lich  v o n  H a u zen b erg  sind  drei Z iig e  von  
lin sen fórm ig  a u sg eb ild e ten  G raphitlagern  erkennbar, von  d en en  
jeder Z u g  auf e in e  z iem lich e  E rstreckung in der L andschaft 
durch d ie  a lten  P in g en  od er  in B etrieb steh en d en  H asp el-  
schachte hervortritt. D ie  gróB te L angserstreckung einer e in 
zelnen  G rap h itlin se  betragt b is zu 100 m , ihre D icke b is 10 ni; 
nach der T e u fe  sin d  d ie  L insen  zu sa m m en h a n g en d  b is auf 
20 und 50  m E rstreckung bekannt.

D er  G raphit se lb st find et sich  in dem  G este in  in  sch u p p iger  
A usb ild u n g. A m  g rob b la ttr igsten  und dam it fur d ie V erw en -  
dung zur T iege lfab rik ation  am  g e e ig n e ts te n  ist er in der N a h e

d es G ran ites. In den ob ern  T eu fen  findet sich  m eist ein  
w eich es , braunlich g e fa rb tes M inerał, d a s nach der T ie fe  m ehr  
und m ehr von  d em  Flinz, dem  harten, g ro b sc h u p p ig en , tech 
nisch w ertvo llsten  G raphit, a b g e ló st  w ird.

In den  m eisten  G raphitbauen , d ie  in fo lg e  d e s  h ier noch  
iib lichen ein fachen  G ew in n u n g sv erfa h ren s nur g e r in g e  T eu fen  
erreichen, z e ig e n  d ie  G este in e  e in e  w e itg e h e n d e , m eist c h e 
m ische V eranderung. D ie  g este in b ild en d en  M in era lien  der  
injizierten Schiefer, G lim m er, F eldsp at, C ord ierit und S illim anit, 
sind m eist v o llsta n d ig  zersetzt. D ie  an den  e in zeln en  G ruben  
a u sg ew o rfen en  H ald en  sp ie g e ln  in  der b u n ten  F arb un g der  
w eiB en , sc h w e fe lg e lb e n  und schok o lad eb rau n en  zerfa llen en  
erdigen  M a ssen  d ie  v ersch ied en en  Z e rsetzu n gsp rod u k tc  w ied er . 
H ier finden  sich in w eiB er und g e lb lich er  F arb un g K aolin  
und N ontron it, letzterer d as dem  A lum in ium silikat d es K aolins  
en tsp rech en d e Ferrisilikat, d as braune, erd ige  M anganhydro- 
silikat, d as in der G eg en d  d en  N a m en  M o g  fuhrt, und sch lieB 
lich der B ataw it in s ilb erw eiB en  S ch u p p en , e in  w a sserh a lt ig es  
M agnesiaton erd esilik at.

D a s A uftreten  d ie se r  Z ersetzu n gsp rod u k te  ist fiir d ie  Er- 
klarung der E n tsteh u n g  d es G raphits von  B e d e u tu n g  g e w e s e n .  
N ach W ein sch en k  sind  d ie  G rap h itlagerstatten  d e s  B ayrischen  
W ald es durch p n eu m a to ly tisch e  P r o z e sse  en tstan d en , indem  
ahnlich der E rzg a n g b ild u n g  im  Z u sa m m en h a n g  m it d em  be- 
nachbarten gran itisch en  M agm a, vern iu tlięh  durch Z e rsetzu n g  
von K o h len o x yd verb in d u n gen  der M eta lle  (K arb on y len ), ga s-  
utid d a in pffórm ige S toffe  auf v o rg eb ild eten  S p alten  der kri
sta llin en  S ch iefcr d en  G raphit unter starker Z e rsetzu n g  d e s  
N e b e n g e s te in s  a u ssch ied en .

D iese  A n schau u n g, d ie  la n g e  Z e it u n b estr itten e A nerken-  
nurig g e fu n d en  hatte, w ird n eu erd in g s m it R echt a n g e fo c h te n 1. 
D er b eso n d ers w ah ren d  d e s  K rieges in g tóB erm  U m fa n g e  
gefiihrte A bbau hat b ei dem  V ord rin gen  d e s  B erg b a u es nacit der  
T iefe  g e z e ig t , daB hier d ie  nach W ein sch en k  fiir d ie  G raphit
lagerstatten  b eze ich n en d en  Z ersetzu n g sp ro d u k te , K aolin , N o n 
tronit und M o g , a llm ahlich  y ersch w in d e n . N e u ere  F orsch u n g en  
haben geleh rt, daB k aolin artige Z e rse tzu n g ssto ffe  auf der O ber-  
flache der d eu tsch en  M itte lg eb irg e  n ichts A u B er g ew ó h n lic h e s  
sind , daB s ie  v ie lm eh r d ie  W irk u n gen  b eso n d ere r  k lim atischer  
V erh altn isse v o ra n g eg a n g en er  g e o lo g isc h e r  Z eitrau m e be- 
zeich n en , in d en en  d ie se  G e b ir g e  d er O b erfla ch en v erw itteru n g  
au sg esetz t w aren . D er B ayrische W ald  stellt e in  d em  P alao-  
zoikum  en tsta m m en d es G eb irg e  dar, d as in d en  jiin gern  g e o 
log isch en  Z eitraum en  vom  M eere n icht m ehr b ed eck t w ar und  
se itd em  durch d ie  A b tragu n g  zu ein er  F a steb en e  verflacht 
w ord en  ist. A uf ihr griff w ah rsch ein lich , en tsp rech en d  den  
bekannten  E rsch ein u n gen  auf der O b erflach e d e s  R h ein isch en  
S ch ieferg eb irg es und d es T h u rin ger W a ld es, g e g e n  d ie  M itte  
und den  A u sg a n g  d erT ertia rze it d ie b e z e ich n en d e  tiefgriin d ige  
V erw itteru n g  P latz, d ie  u n ter  Z urucktreten  vo n  farb igen  E isen -  
hydraten d ie  w eiB en  K ao lin e  schuf. E in en  seh r  sc h ó n e n  Ein- 
blick in d ie se  V erw itteru n g szo n e  auf dem  G ru n d geb irge  b ot  
auch der erste  T a g , an d em  auf der H o ch fla ch e  u b er P a ssa u  
ein  vorziig lich er A ufsch luB  in d en  K aolin san d lagern  g e z e ig t  
\vurde<

D ie D e u tu n g  der E n tste h u n g sw e ise  d e s  G raphits m acht 
keine S ch w ierigk eiten , w en n  m an ihn g le ich erm aB en  w ie  d ie  
u m g eb en d en  krista llinen  Sch iefer und K alkę a is d a s E rgeb n is  
der g le ich en  K on tak tm etam orp h ose  auffaBt, d ie  in d ie se m  Falle  
auf urspriinglich  e in g e la g er te  k o h lig e  B e sta n d te ile  in den  
S ch ich tg este in en  e in gew irk t hat, d ereń  In k oh lu n g  durch d ie  
starkę E rhitzung iiber A nthrazit h in aus b is zur kristallinen A u s-  
sch e id u n g  d e s  reinen  K oh len sto ffs  a is G raphit fuhrte. D ie  
B efahrung d e s  G raphitw erks K ropfm iihl z e ig te  d ie  G raphit- 
vorkom m en a is lin sen a rtig e  G eb ild e , d ie  den  u m g e b e n d en  
Schiefern und K alken g ie ic h g e sc h ic h te t  e in g e la g ert sin d . DaB

> E. K a i se r :  Zur Entstehung der Passauer Graphitlagerstatten, Oeol. 
Rundsch. 1922, Bd. 13, S. 321.
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d er G raphit in lin sen fo rm ig er  G esta lt auftritt und in se in er  
N ach b arsch aft d as G este in  h au fig  verru seh elt ist, erklart sich  
z w a n g lo s  a u s dem  U m sta n d e , daB er sich  b ei G eb irg sb ew e-  
g u n g e n  w esen tlich  b e w e g lic h e r  verhalt a is  d as sp ró d ere  N eb en -  
g este in . D er  G raphit hat auch  in d er  N atu r d ie  V erw e n d u n g  
g efu n d en , d ie  ihm  d ie  T ech n ik  a is S ch m ierm itte l g ib t. Inner
halb  d er  L insen  find en  sich  d ie  G rap h itsch u pp en  oft senkrecht 
zum  S alb and  a n g eo rd n et;  s ie  z e ig e n  d ie se lb en  E rsch ein u n gen  
der A u sk rista llis ieru n g  w ie  der in m eta llu rg isch en  Ó fen  durch  
S u b lim ation  zum  A u ssch e id en  g e k o m m e n e  G raphit.

W en n  m an sich  d er  A n sich t an sch lieB t, daB d er G raphit 
aus u n ig e w a n d e lte n  K o h len sch m itzch en  en tsta n d en , a lso  or- 
g a n isch er  H erkunft ist, verliert d ie se  L agerstatte  im  V erband  
der s ie  u m g e b e n d en  G e s te in e  d as A u ffa llig e ;  s ie  reiht sich  
vie lm eh r g le ich m a B ig  in d en  g e o lo g isc h e n  E n tw ick lu n g sg a n g  
d e s  B ayrischen  W a ld g eb irg es  e in . In ihrer b eze ich n en d en  
iin sen fó rm ig en  G esta lt  d eu ten  g era d e  d ie se  nutzbaren  V or- 
k om m en  d ie  starken B e w e g u n g e n  d e s  G e b ir g e s  an, uber dereń  
A usm aB  und W irkung b ish er  n och  d ie  K en n tn isse  feh len ,

D ie  b erg b a u tech n isch e  E n tw ick lu n g  d e s  P a ssa u er  G raphit- 
g e b ie te s  ist von  d en  hier h errsch en d en  bergrechtlich en  Ver- 
h a ltn issen  stark b eein flu fit  w o rd en . G raph it g eh ó rt in  Bayern  
nicht unter d ie  v o m  V erfu g u n g srech t d er G ru n d besitzer  aus- 
g e sc h lo sse n e n  M in era lien . D ie  F o lg ę  d avon  ist ein G rund- 
eig en tiim erb erg b a u  m it a llen  N a ch te ilen  d ieser  B etriebsart, 
indem  jed er  B esitzer  auf se in em  G rund m it H ilfe  ein fach er  
V orrich tungen , d er von  H an d  b e tr ieb en en  H a sp e lsch a ch te , nur  
d en  n ah e  d er O b erflach e ob erh a lb  d e s  G r u n d w a sse r sp ie g e ls  
au ftreten d en  G raphit zu  g e w in n e n  su ch t. E s w ar und ist z. T. 
noch ein  R aubbau an ein er  fiir d ie  d eu tsch e  V o lk sw irtsch aft 
w ich tig en  L agerstatte . E rst d ie  Z w a n g s la g e  d es K rieges, der  
d ie  E infuhr d e s  C ey lon -G rap h its u n m o g lich  m ach te , fiihrte zur 
Z u sa m m en fa ssu n g  gróB erer F e ld er  und d am it zur G riin d u n g  
tech n isch  v ervo llk om m n eter  B e rg w erk sa n la g en . D a s gróB te, 
m it e in er  n eu ze itlich en  T ie fb a u a n la g e  a u sg er iis te te  G raphit- 
w erk  K ropfm iih l w u rd e befahren . D a s g e fó rd erte  H aufw erk  
w ird  in  e in er  d en  E rzaufbereitu tigen  ah n lich en  u m fan greich en  
A n la g e  m it S e tzm a sch in en  und S ch lam m h erd en  von  d en  V er- 
u n re in ig u n g en , T o n , S ch w efe lk ie s  und Q uarz, befreit. D a s  
F ertigprodukt, der Flinz, von  v ersch ied en er  R ein h eit d ien t vor  
a llem  zur H er s te llu n g  d er  »P a ssa u er  T ie g e U , d ie  in d en  M etall- 
hiitten  und in der E d e lm eta llsch m elzere i v erw e n d et w erd en . 
N eu erd in g s  sin d  auch  B le istifte  h erg este llt  w o rd en . E s is t  zu  
w iin sch en , daB d a s P a ssa u er  G rap h itg eb ie t m eh r und m eh r  
d em  G roB b etrieb  er sc h lo sse n  und dam it e in  w irtsch aftlich er  
B e rgw erk sb etr ieb  erm óglich t w ird , so  daB der d eu tsch e  G raphit 
nicht nur d a s  a u sla n d isch e  E rzeu gn is auf d em  Inlandm arkt 
verd ran gen , son d ern  auch  im  A u sla n d e  m it d em  C ey lon -  
G raphit d en  W e ttb e w e r b  au fn eh m en  k a n n 1.

D aB  groB e G e b ir g sb e w e g u n g e n  von  E influB  auf d en  B au  
d e s  B ayrischen  W a ld g eb irg es  g e w e s e n  sin d , b e w e is t  auB er d en  
G rap h itlin sen  d a s h ervorragen d e N aturdenkm al d e s  P f a h l s .

D ie  T e iln eh m er  lern ten  d en  P fah l an se in e n  sc h ó n ste n  
S te lle n , an  d em  E isen b a h n ein sch n itt vor R egen  und am  W eiB en - 
ste in  k en n en . D er P fah l ist e in  m ach tig er  und auf e in e  sehr  
groB e stre ich en d e  L an ge a n h a lten d er Q u arzgan g , d e ss e n  M a te
riał au f ein er  groB en  V erw e rfu n g ssp a lte  m it starker V errusch e-  
lu n g  d e s  N e b e n g e s te in s  a is  heiB e L o su n g  e m p o r g e st ie g e n  w ar. 
M it N o rd w est-S iid o st-S tre ich en  z ieh t sich  d ie se r  Q u a rzg a n g  aus  
der O b erp fa lz , v o n  d em  N ord ran d  der S ch w a n d o rfer  B ucht, 
w o  in se in er  F o r tse tzu n g  d ie  A m b erg er  E isen erze  a u fsetzen , 
auf m eh r a is  150 km  L an ge b is F reyung in N ied erb a y ern . Auf 
d ie se m  W e g e  ist d er  Q u a rzgan g  a llerd in g s n ich t im m er ais  
e in e  z u sa m m en h a n g e n d e , d as b en ach b arte  G eb ie t  u b erragen d e  
M auer a u sg eb ild e t, w ie  e s  d ie  g e w a lt ig e n  P fah ląu arzk lip pen

1 Ober den deutschen Graphit haben neuerdings Aufsatze von E. H. 
S c h m i t z  (Deutsche Bergwerliszeitung vorn S. Januar 1923, Techn. BIStter 1923, 
S. 485) unterrlchtet.

in der N a h e  d er  R uinę W eiB en ste in  sin d , so n d ern  er stellt 
die  A u sfiillu n g  d er an d ie se r  groB en  S tó ru n g slin ie  en tstan denen  
H oh lra u m e dar, d ie  sich  in u n reg e lm a B ig  lin sen fo rm ig er  G estalt 
m it V erd im n u n gen  in stre ich en d er R ichtung w ie  im Einfallen  
z e ig en . N ur dort, w o  d ie  A b tra g u n g  d ie u m g e b e n d e n  w eichern  
S c h ie fe r g e ste in e  fortgefiihrt und d ie  b is 100 ni m ach tigen  T eile  
der Iin sen fórm igen  G a n g re ih e  en tb lóB t hat, tritt d er  Q uarzgang  
iiber se in e  U m g e b u n g  hervor. D er  Q uarz d e s  P fa h les  ist ein  
seh r  sp r ó d e s , m att b rech en d es , w e iB es , m e ist  du rch au s dichtes  
G este in  m it se lten en  D ru sen . Ihm  feh lt jed e  A n d eu tu n g  einer  
S ch ich tu n g , und se in e  g e sa m te  E rsch e in u n g sfo rm  m acht es  
d ah er u n zw eife lh a ft, daB er a is e in e  ech te  G a n g b ild u n g  durch 
A u sfa llu n g  au s a u fg e st ie g e n e n  heiB en  L ó su n g en  en tstan den  ist.

D er B e w e is  e in er  h ier vo rh an d en  g e w e s e n e n  groB en  Spalte, 
d ie  d ie se  G a n g a u sfiillu n g  erm óg lich t hat, w ird  durch d ie  B e
sch a ffen h eit d er d en  P fah l u n m itte lbar b e g le ite n d e n  G este in e , 
d ie  P fah lsch iefer , deu tlich . D ie se  ste llen  e in  auf 4 0 —50 m  im  
H a n g en d en  und L ieg en d en  d e s  P fah ls v o lls ta n d ig  zertriim - 
m ertes und verru sch e lte s  G e s te in  dar, d as a llm ah lich  in die  
n orm alen  injizierten  S ch iefer  iib ergeh t. D ie  starkę Z ertriim m e- 
ru n g  d e s  P fah lq u arzes d eu te t darauf hin, daB an d ieser  Stó
ru n gslin ie  w ah ren d  und nach der A u ssc h e id u n g  d e s  Q uarzes  
w ied erh o lt  B e w e g u n g e n  neu  a u fg e leb t sin d , e in e  E rscheinung, 
d ie  sich  g era d e  an d en  b ed eu te n d ste n  g e o lo g isc h e n  L eitlinien  
h au fig  b eo b a ch ten  laBt. B e m e rk en sw erterw e ise  ist d ie se  groBe  
Q u a rzg a n g b ild u n g  se lb s t  frei vo n  E rzb ild u n gen , Erst in ihrer 
stre ich en d en  n o rd w estlich en  F o rtse tzu n g  treten  d ie  A m berg-  
S u lzb ach er E isen erze  auf, in dereń  Z u sa m m en h a n g  neu erd in gs  
M ineralien  d er se lte n e n  E rden  g e fu n d en  w o rd en  sin d . G leich- 
g er ich tet m it dem  Streich en  d e s  P fa h le s  la sse n  sich  noch  andere  
V erw erfu n g slin ien  im  G eb irg e  erk en n en . A uch  der Abbruch  
d e s  D o n a u ra n d es g e g e n  d ie  sch w a b isch -b a y r isch e  H o ch eb en e , 
d er ó stlich  vo n  R eg en sb u r g  und P la ttlin g  an D eg g en d o rf  
vorbeifiihrt, ist von  v ó liig  zerm a h len en  G e s te in e n  b eg le ite t, die  
in ihrer g e o lo g isc h e n  S le llu n g  d en  P fah lsch iefern  en tsp rech en .

W ah ren d  der P fah ląu arz k ein e irg en d w ie  w irtsch aftlich e  
B e d e u tu n g  b esitzt — d ie  V e r w e n d u n g  ais S traB en schotter ver- 
b ie te t  sich  w e g e n  d er  g er in g en  V erb an d festig k e it —, w erden  
im  B ayrisch en  W ald  an d ere G a n g b ild u n g en , d ie  in  en gem  
Z u sa m m en h a n g  m it d en  gran itisch en  In tru sion en  s teh en , u. a. 
fur d ie  P orzellanfabrikation  a u sg eb eu te t . D ie s e  p egm atitisch en  
G a n g e  b e sitz e n  auB erdem  e in en  R uf w e g e n  ih res M ineral- 
reich tu m s. D ie  T e iln eh m er  h atten  G e le g e n h e it , w o h l den  be- 
riih m testen  se in e r  A rt, d en  Q u a r z -  u n d  F e l d s p a t b r u c h  a m  
H u h n e r k o b e l  b ei R ab en ste in , w ah ren d  d e s  A u fst ie g e s  von  
Z w ie se l nach B o d en m a is  k en n en  zu  lernen . A u s ihm  ist eine  
g roB e A nzahl se lte n e r  M in era lien  b ek an n t g e w o r d e n . A m  be- 
m erk en sw er teste n  sin d  d ie  B ery lle  und d er  C o lu m b it, e ine  
T an ta l-N io b -V erb in d u n g .

D er  Bruch, d er g era u m e Z e it  a u fg e la sse n  w ar, ist neuer
d in g s  w ied er  in B etrieb  g e n o m m e n  w o rd en , so  daB m an  hoffen  
darf, a u s ihm  w ie d e r  e in e  re ich e F o lg ę  d er  se lte n e n  P egm atit-  
m ineralien  zu erh alten . In gróB erer  M en g e  ist sc h o n  w ied er  
R osen ąu arz g e fu n d en  w o r d e n . A uB erdem  k on n ten  d a s lith ium - 
h a ltige  P h o sp h a t T riphylin  und e in ig e  U ran m inera lien  g eze ig t  
w erd en .

D ie  K i e s l a g e r s t a t t e  i m  S i l b e r b e r g  b ei B o d e n m a is1 
ist d ie  e in z ig e  E rzlagerstatte  vo n  B e d e u tu n g  im B ayrischen  
W a ld e  u n d  h insich tlich  ihres g e o lo g isc h e n  A u ftreten s u n d  ihrer 
E n tsteh u n g  e in e  e in z ig a rtig e  B ild u n g .

D urch d en  S ilb erb erg , der sich  kahl und braunrot in fo lge  
d er E in w irk u n g  sch w eflig sa u r er  D a m p fe  au s der R óstan lage  
u b er B o d en m a is  erh eb t, verlauft klar erkennbar d ie  G ren ze  
zw isch en  G ran it u n d  G n e is  b zw . in jizierten  S ch iefern . D ie  
G ren ze ist n icht. m essersch a rf, so n d ern  laBt erk en n en , daB der

1 E. W e i n s c h e n k :  Die Kieslagerstatte im Silberberg bei Bodenmais, 
Abh. d. bayr. Akad. d. Wiss, 1901, Bd. 21, T. 2, S. 351; s. a. Oluckauf 1893, 
S. 877 und Z, pr. Geol. 1900, S. 65.
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Granit a is j iin g er es  G este in  in d ie sch ie fr igen  G este in e  ein- 
gedrungen  ist und aus ihm  T e ile  au fg esch m o lzen  od er  um- 
sch lossen  hat. D er G ranit ist ein m itte lk órn iges, w e iS lich es ,  
im B ayrischen W ald  w e it  v erb reitetes G este in , das d ie G rund
lage der S te inb ru ch in d u strie  b ildet. D a s kristalline sch iefrige  
G estein , eb en fa lls  h erzyn isch er G n eis  G iim b els , im  S inne  
neuerer A u ffa ssu n g  injizierter S ch iefer, ist ein  C ordierit-G ranat- 
schiefer. An d ie G ren ze d iese r  b eid en  G este in e  ist das A uftreten  
des Erzkórpers in der W e ise  g eb u n d en , daB d ie  m ach tigsten  
Erzm assen sich a is g le ich g e la g er te  E in lageru n gen  zw isch en  
den kristallinen G e s te in e n  b efind en . H a n g e n d e s  und L ieg en d es  
der Erztriim er p fle g en  von  versch ied en er  B esch affen h eit zu  
sein. Ein g r iin es , p eg m a tita rtig es G este in  init O rthoklas be- 
gleitet m eist d as Erz und g ilt  ais h ó fflich es G e s te in . D as  
Streichen der durch au s ungleichm aG ig g eform ten  sch lauch- 
artigen E rzlinse ist im  a llg em ein en  o st-w estlich  bei nórdlichem  
Einfallen. D er B ergbau  g e h t  auf zw e i T riim ern um , von  d en en  
das lie g e n d e  m it u n gefah r 30°, das h a n g en d e  H aupttrum  m it 
4 5 °  g e g e n  N ord en  ein fallt. Im L iegend en  und H a n gen d en  
des E rzes p fleg t d as o p a lartige , d ich te  Salband haufig  e tw a s  
Z inkblende zu en th a lten . In B eriihrung mit F eldsp aten  b esteh t  
das Salband au s e in er  A n sam m lu n g  von Z inksp inell (K reithonit). 
Nach dem  In n em  d e s  Erzkórpers findet sich  in grob sp atigem  
M agnetk ies S ch w efe lk ie s  m it e tw a s K upferkies, B le ig lan z und  
M agn eteisen . D a s M en gen verh a ltn is von S ch w efe lk ies zu 
M agnetk ies betragt 3 0 :  70. D er N ick elgeh a lt im  M agnetk ies  
ist friiher g e le u g n e t , zu sam m en  m it K obalt aber in Spuren  
n a ch g ew iesen  w o rd en . A b g eseh en  von  Sch w efelk iesk rista llen  
fehlen K ristalle im  Erz.

In w issen sc h a ftlic h e r  B ez ieh u n g  ist d ie L agerstatte sehr  
b em erk en sw ert w e g e n  der Erklarung ihrer E ntstehung. A lles  
deutet darauf h in , daB d a s Erz in feu rigfliiss igem  Z u stan d e  
an den  Ort se in er  A b la g eru n g  g e la n g t ist. A uch hier hat 
W e i n s c h e n k  d ie  E n tsteh u n g sg esch ich te  d ieser  e igen artigen  
Lagerstatte g esch r ieb en . M an m uB sich  d en  V organ g so  vor- 
ste llen , daB d as N e b e n g e s te in  der L agerstatte nach vorauf- 
g eg a n g en er  F a ltu n g  d e s  a ltpa laozo isch en  S ed in ien tg eb irg es  
durch starkę K on tak tm etam orp h ose  in C ordierit-G ranatschiefer  
u m g ew a n d e lt w o rd en  ist. N ach  E rstarrung d es gran itischen  
M agm as, der U rsa ch e  der kristallinen U m w a n d lu n g  d e s

U M S
Schaden an Gehwegeinfassungen.

D ie  in G esta lt  v o n  S en k u n gen , T a g esb r iich en , H au serrissen  
usw . b ek an n ten  E in w irk u n gen  d es B ergb aues treten  auch  
haufig an G e h w e g e in fa ssu n g e n  auf. B ekannt ist d ie  E rscheinung, 
daB z w e i b en ach b arte  B ord ste in e , d ie  der p ressen d en  B oden-  
b ew eg u n g  a u sg e s e tz t  s in d , sich  p lótziich  d ach fórm ig  aufsatteln . 
W en iger  au ffa llen d  wirkt d ie  N e ig u n g  e in zeln er  od er  einer  
Reihe von  B o rd ste in en  nach der Fahrbahn hin. D ie se  N e ig u n g  
der B ord ste in e  kann auch e in e  E m p orp ressu n g  der b enach-  
barten G e h w e g p la tte n  zur F o lg ę  haben . D erartige Schaden  
ist m an o h n e  K en n tn is der je w e ilig e n  A bbauverhaltn isse und  
S en k u n g sv o rg a n g e  d em  B ergbau zur Last zu Iegen  g e n e ig t.  
Fiir a u sg e sp r o c h e n e  P ressu n g ssc h a d en  w ird der B ergbau  
oh n e B ed en k en  d en  S ch ad en ersa tz  u b ern eh m en . Es ist aber  
in v ie len  F allen  sc h w ie r ig , d ie  G ren ze zw isch en  naturlichen  
und b ergb a u lich en  E inw irkungen  zu z ieh en . D esh a lb  muB  
bei der S ch a d en b eu rte ilu n g  auch d en  Fehlern  naturlichen  
U rsprungs, w ie  m an gelh after  B auausfuhrung, feh len der Ent- 
w asseru n g , T em p eratu r- und V erk eh rsein flu ssen , R ech n u n g  
getragen  w erd en .

D a s d ach fó rm ig e  H ochdrucken  und se itlich e  V erdriicken  
einzelner B o rd ste in e  kann z. B. durch d as A nfahren  s c h w 'e r e r  
L a s t f u h r w e r k e  h ervorgerufen  w erd en . D ie  frischen , leicht

N eb en g este in s , sind  zunachst noch  p eg m a titisch e  G a n g e  
ais N ach sch u b e der m agm atisch en  G a se  und M in era lló su n gen  
in d ie Spalten  d es C o rd ier itg n e ises g ep refit w o rd en . SchlieB- 
lich ist der feu r ig fliiss ig e  su lfid isch e  Schm elzfluB , der a is e in e  
auBerst b asisch e S a ig eru n g  d es g ran itisch en  M agm as aufgefaB t 
w erden  darf, an der G ren ze d e s  G ran itkórpers und der kri
stallinen  S ch iefer em p o rg ed ru n g en . B e w e ise  fur d ie se n  V or- 
ga n g  b ieten  b eso n d ers d ie  Q uarzkristalle d es N e b e n g e s te in s , 
die  dort, w o  sie  m it d em  Erz in B eriihrung k o m m en  od er  von  
ihm  u m g eb en  sind , ihre so n s t  scharfkantige Form  ein geb iiB t  
haben und m ehr od er  w e n ig e r  g eru n d et und a n g e fressen  er
sch e in en , w ie  e s  unter d er E inw irkung e in e s  S c h m e lz flu sse s  
m óglich  erschein t. Sam tlich e andere im Erz e in g e w a c h se n e  
M ineralien , w ie  C ordierit, F eldsp at, A ndalusit, Z in k sp in ell, 
sind v o llstan d ig  von  der E rzm asse  u m sch lo ssen , a lso  sc h w eb en d  
geb ild et w ord en , und a lle haben  d ie se  a n g esc h m o lzen e  Form  
w ie  der Q uarz.

D er seh r  a lte B ergbau  am  S ilb erb erg , der b is zum  B egin n  
d es 14. jahrhu n d erts zuriickgeht und an fan glich  im  E isernen  
H ut d es silb erh a ltigen  B le ig lan z fiihrenden  M a g n etk ieses  auf 
Silbererzen  und den  aus V erw itteru n g  en tstan d en en  B raun eisen -  
erzen u m g in g , baut im  S to llen b etr ieb  jetzt d en  M a g n etk ies ab. 
D ie E rzgew in n un g  erfo lg t im F irsten- und S tr o ssen b a u , der  
unter Z u h ilfen ahm e elek trischen  A n tr ieb es der B oh rm asch in en  
keine b eso n d ern  S ch w ierigk eiten  m acht. D a s  g efó rd erte  Erz 
w ird zunachst im  F reien  gestu rzt, w o  e s  w ah ren d  durchschn itt
lich zeh n ja h r en  d erL u ftverw itteru n g  a u sg ese tz t  b le ib t,u n d  wird  
dann nach A b róstu n g  in re in es E isen o x y d  ubergefiihrt. H ier-  
aus ste llt m an nach e in em  A u fb ereitu n gs- und S ch lam m vorgan g  
d a s P olierm ittel B od en m a iser  P o tee«  her, d as nam entlich  in 
der G lasin d u str ie  a is S ch le ifm itte l W eltru f b esitzt. A u s einer  
m onatlichen  D u rch sch n ittsfórd eru n g von  6 0 0 1 Erz w erd en  1 6 0 1 
P o tee  erzeugt und zum  groB en T e il im  A u slan d  a b g ese tz t. 
A llein  etw a  70 °/0 d er  E rzeu g u n g  n im m t B e lg ien  auf. D ie  bei 
der R óstu n g  fre iw erd en d e  sc h w e flig e  Saure w ird  n och  im m er  
in d ie Luft g e le ite t. N eu a n la g en , w e lc h e  d ie  G e w in n u n g  von  
S ch w efe lsa u re  vorseh en  und  d ic  lan gjah rige  L uftverw itterung  
des E rzes u n n ó tig  m achen  w erd en , so w ie  der Bau ein er  E isen -  
bahnverb indung sind  von  d em  S taatlich en  H iitten am t gep la n t.-

B ergrat Dr. H . A r l t ,  B on n .

H A U .

kenntlichen  A b sch eu eru n g en  an d erS ich tfla ch e  der b etreffen d en  
Steine sind  a is B e w e ism itte l fiir d ie  B esch a d ig u n g  durch d ie  
Rader au fzufassen .

D a s K ippen der B ord ste in e  nach der Fahrbahn hin ist 
in den m eisten  F allen  n icht d em  EinfluB der B o d e n b e w e g u n g , 
son d ern  der m a n g e l h a f t e n  B a u a u s f u h r u n g  zu zu schreib en  
und dabei daran zu erinnern , daB d ie  K riegs- und N ach k riegs-  
zeit m it ihren G e ld so rg e n  d en  Stadt- und L an d g em ein d en  den  
sachgem aB en  A u sb au  der StraBen und G e h w e g e  v ielfach  un- 
m óglich  g em a ch t hat; se lb s t  In stan d setzu n g sa rb eiten  sind  zum  
groB en T eil w e g e n  der h oh en  K osten  u n terb lieb en . A n S te lle  
der friiher in groB en  Stadten  auf b eso n d ern  F un d am en ten  
e in geb au ten  B o r d ste in sch w ellen  m it 2 0 —30  cm  H ó h e  und  
1 5 —30 cm  ob erer  B reite hat m an sich  m it B ordste inp latten  
von 10—20 cm  H ó h e  b eh o lfe n  und sie  h au fig  o h n e  irgend- 
w elch e  U n terb ettu n g  u nm ittelbar au f d as P lanum  verleg t. 
M anchenorts fin d et m an auch h o c h g e ste llte  B ordste inp latten , 
die schon  m it R ucksicht auf ihre g er in g e  A uflagerb reite  zum  
K ippen n e ig en .

Ein naturlicher N ach teil der s c h l e c h t e n  V e r l e g u n g  
der B ord ste in e  lieg t darin, daB ihr FuB zum  T e il m it der  
P flasteroberkante der Fahrbahn absch lieB t o d er  nur w e n ig  
unter s ic  h inabreicht. D a s ein sick ernd e R in n en w a sser  hat
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som it G e le g e n h e it , d as A u flager  der B o r d ste iń e  zu n ach st an 
d er  d erF ah rb ah n  zu g ek eh rten  S e ite  a u fz u w eich en  und d ie fe in e n  
B o d en te ilch en  g e le g e n tlic h  in d er R ichtung d e s  S traB en langs- 
g e fa lle s  a b zu sch w e m m en . D ie  hierdurch hervorgerufen e  
N e ig u n g  der B ordste inp latten  w ird a lso  da ani starksten  au f
treten , w o  d a s R in n en w a sser  nur trage abflieB t und in  gróB erni 
M aB e in d ie  U n terb ettu n g  einsickert. A uf e in er  S trecke m it 
starkein  L a n g sg efa lle  o d er  b eim  V o rh a n d en se in  e in er  Fahr
bahn mit ger in g er  W a sserd u rch la ss ig k e it is t  daher d ie  S ch ad en - 
g efah r w e n ig e r  groB .

E inen  w eitern  E influB  auf d ie  S ch a d en g ró B e und -m ó g lich -  
keit w ird d ie  B esch a ffen h eit d e s  B o r d s t e i n a u f l a g e r s  
a u siib en , B esteh t e s  au s M e r g e lb o d en , d er  d a s S ick erw a sser  
au fsau gt und nur sc h w er  ab gib t, d an n  en tsteh t e in  b reiartiges  
B ett, das e in er  B e la stu n g  w e n ig e r  W id erstan d  zu le iste n  ver- 
m ag a is ein  sich  se lb s t  leicht en tw a ssern d er  U ntergru n d  aus  
K ies, Sand o d er  G eró ll.

Ein anderer G rund fur d ie  N e ig u n g  der B o rd ste iń e  
lie g t  in  d er Art d er F ahrbah n an lage und .der G e h w e g b e fe st ig u n g . 
M eist b ildet d ie  Fahrbahn e in en  b o g e n fó r m ig e n  K orper, der  
bei se in e r  B e la stu n g  o d er  auch A u sd e h n u n g  durch S on n en -  
b estrah lu n g  w a g ere ch te  Schubkrafte auf d ie  B o rd ste iń e  iiber- 
tragt. M an kann d erartige  S ch u b w irk u n gen  oft deutlich  bei 
StraB enkriim m ungen  b eo b a ch ten , in d e n e n  se lb s t  k leine A us- 
knickungen  d e s  S tr a B en b a h n g le ises e in en  derartigen  Druck  
auf das P flaster a u siib en , d^B e in e  V erdriickung der Bord- 
ste in e  eintritt. D ie  Starkę der Schubkrafte w ird im  w e se n t-  
lichen  von  der Z ahl und G roB e d er F ugen  d er  Fahrbahn  
od er  der G e h w e g b e fe s t ig u n g  ab h a n g en . S e lb stverstan d lich  
k on n en , w ie  o b en  d a rg e leg t w u rd e, auch P ressu n g e n  in fo lg e  
d e s  B e rgb au es so lc h e  S ch ad en  veru rsach en  od er  b e ste h e n d e  
vergróB ern ,

Z u sa m m en fa ssen d  se i b eton t, daB m an bei der B eu rte ilu n g  
von  B ergsch ad en  an O e h w e g b e fe s t ig u n g e n  se in  A u gen m erk  
auch auf natiirliche F ehler, w ie  m a n g e lh a fte  B auausftihrung  
und E n tw a sseru n g  s o w ie  T em peratur- und V erkehrsverhalt- 
n isse , zu richten hat.

R eg ieru n g sb a u m eister  a. D . A . H i i g l i n ,  E ssen .

G esetz iiber d ie  Verkiindung von R echtsverordnungen. V o in
16. O k tob er 1923 (R G BI. S . 959).

D ie  R e ich sv erfa ssu n g  vom  11. A u g u st 1919 enthalt d ie  
V orschrift, daB d ie  v erb in d lich e Kraft d er  R e ic h s g e se tz e  von  
ihrer Y erk u n d u n g  im  R e ich sg esetzb la tt ab h an gt (Art, 70). U n ter

W I R T S C H  A
PreBkohlenherstellung der Ver, Staaten im Jahre 1922.

D er  P reB k oh len h erste llu n g  der V er. S taaten  k om m t g e g e n -  
u b er der r ies ig en  K oh len fo rd eru n g  und K o k serzeu g u n g  ;des 
L andes nur e in e  g e r in g e  B e d e u tu n g  zu . E in sch la g ig e  A n g a b en  
reich en  nur b is zum  Jahre 1917 zuruck; in d em  se itd e m  ver- 
f lo sse n e n  Z eitraum  z e ig te  d ie  E r zeu g u n g  v o n  P reB kohle nach  
M en g e  und W ert d ie  fo lg e n d e  E n tw ick lu ng .

Jahr M en g e  
sh . t

W ert

$
Jahr M en g e  

sh . t
W e r t

$
1917
1918
1919

406 856  
477 235  
295 734

2 233 S88
3 212 793  
2 3 0 1 0 5 4

1920
1921
1922

567 192 
398 949  
619 425

4  623 831 
3 632 301
5 444 926

Zur H erste llu n g  der im  le tz ten  Jahr erzeu g ten  619 425 t 
P reB k oh le w u rd en  verw an d t 255  0 0 0 1 A nthrazit und H alb - 
anthrazit, 2 3 6 0 0 0  t b itu m in óser  G rus und K oks s o w ie  133 000  t 
su b b itu m in ó se  K ohle und R uckstande der Ó lg a sg e w in n u n g .

d en  R e ic h sg e se tz e n  sind  h ier jed och  n icht auch V erordnungen  
der R eich sb eh ord en  zu  v erste h e n , da d ie  R eich sv erfa ssu n g  nur 
R e ich sg ese tze  im  form lich en  S in n e  im  A u g e  hat. F iir d ie  Ver- 
k u n du n gsform  von  V erord n u n g en  der R eich sb eh ord en  fehlt es 
an ein er  b eso n d ern  B estim m u n g . Bei d en  M ein u n g sv ersch ied en -  
lie iten  iiber d ie  n o tw e n d ig e  Form  h atte  sich  auch g ew o h n h e its -  
rechtlich  k ein e  b estim m te  U b u n g  d u rch setzen  k on n en . Auf 
G rund der b ish er ig en  R ech tsla g e  hat d as R eich sgerich t in 
se in e m  U rteil vom  11. M ai 1 9 2 2 1 a n g en o m m en , daB d e r G e se tz -  
g eb er  e s  d em  pflich tm aB igen  E r m essen  d er  verordnenden  
B eh ó rd e  h ab e iib er la ssen  w o lle n , O rt und  Art der V erkiindung  
unter B eriick sich tigu n g  d e s  b eh a n d e lten  G e g e n s ta n d e s  und 
d er h iern ach  in B etracht k o m m en d en  B evó lk eru n g sk re ise  so  
zu w a h len , daB d ie  M óg lich k eit d er  K en n tn isn ah m e vo n  dem  
Inhalt d er  V ero rd n u n g en  durch d ie  B e te ilig ten  am  w irksam sten  
g es ich er t ersch e in e . E s fiihrt au s, daB e in e  vom  Reichs- 
p rasid en ten  er la sse n e  V erord n u n g  jed en fa lls  n icht d esh a lb  un- 
g iiltig  se i, w e il s ie  nur im  D eu tsch en  R eich sa n ze ig er  ver- 
óffen tlich t w o rd en  se i. Fur d ie  R ech tss ich erh e it ist nun aber 
e in e  klare und ausdriick liche E n tsch e id u n g  d e s  G esetzes  
daruber w iin sc h c n sw e r t, w o  d er  S taa tsb iirger  d ie  fiir ihn ver- 
b in d lich en  V ero rd n u n g en  zu  finden  hat. D em  tragt d as G esetz  
v om  13. O k tob er 1923 R ech n u n g , das am  1. N o v e m b e r  1923 
in  Kraft g e tre ten  ist.

D a s G e se tz  b estim m t, daB R ech tsverord n u n gen  d e s  R eiches 
im  R eich sg ese tzb la tt  o d e r  im  R eich sm in ister ia lb la tt od er  im 
D eu tsch en  R e ich sa n z e ig er  verkundet w erd en  m u sse n  und daB 
d ie  V erk u n d u n g an e in er  d ie se r  S te ilen  auch  dann gen iig t, 
w en n  durch friihere G e se tz e  und V erord n u n g en  e in e  bestim m te  
Art der V erk u n d u n g  v o rg esch r ieb en  ist.

Fiir R ech tsverord n u n gen  in B e so ld u n g sa n g e ie g e n h e ite n  
is t  d ie  V erk u n d u n g  im  R e ich sb e so ld u n g sb la tt , fiir Rechts- 
v ero rd n u n g en  der P ost- und T e le g ra p h e n v e rw a ltu n g  d ie  y e r 
k u n d u n g  im A m tsb la tte  der R e ich sp o stv erw a ltu n g  ausreichend. 
V erordn u n gen  auf G rund d e s  Art. 48  der R eich sverfassu n g  
iib er  d ie  zur W ied erh erste llu n g  d er  ó ffen tlich en  S ich erh eit und 
O rd n u n g  n ó tig e n  M aB nahm en  k on n en  auch in an d erer W eise  
a is  durch d ie  V eró ffen tlich u n g  im R e ich sg esetzb la tt, R eich s
m in isteria lb la tt o d er  R e ich sa n z e ig er  verk iin d et w erd en  (§  1), 
z. B. durch  A bdruck in ein er  T a g e sz e itu n g  od er  durch A n schlag  
an d en  ó ffen tlich en  S a u len . W eiter  is t  a n g eo rd n et, daB die 
R ech tsverord n u n gen  d e s  R eich es , so w e it  n ich t a n d eres b e
stim m t w ird , m it d em  auf d ie  V erk u n d u n g  fo lg e n d e n  T age  
in Kraft treten  (§  2 ).

4 Entsch. i. Strafs. Bd. 56, S. 337; vgl. Ołuckauf 1923, S- 684.

F T L I C H  E  S.
An B in d em itte ln  w u rd en  nur 5981 t zu g ese tz t. D ie  V erteilung  
der P reB k o h len h erste llu n g  nach  S t a a t e n g r u p p e n  ist in der  
fo lg e n d e n  Z u sa m m e n ste liu n g  ersich tlich  gem a ch t.

1
M e n g e  

sh . t

321 ' 
W ert

S

1922  
M en gej W ert 

sh . t I S

O s t - S t a a t e n ..............................
M it t e l - S t a a t e n .........................
P azifisch e K iisten staa ten  ,

143 534  
169 726  
85 689

1 047 906  
1 574 4S7 
1 009 908

170 152 1 177 275 
305 593,2  755 721 
143 680[l 511 930

398 949:3 632 301 619 425 |5  4 4 4 9 2 6

Verbrauch von Salz im deutschen Zollgebiet 1913—1921.

D en  V ierte ljahrsh eften  zur S tatistik  d e s  D eu tsch en  R eiches  
en tn e h m en  w ir  d ie  fo lg e n d e  Z u sa m m e n ste liu n g  uber G e
w in n u n g , E in- und A usfuhr s o w ie  V erbrauch y o n  Salz im 
d eu tsch en  Z o llg e b ie t  in den  R ech n u n gsjah ren  1913 — 1921.
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In den V erbrauch an S p e ise sa lz V erbrauch an anderm  Salz G esam tverb rau ch
Rech- auf den

auf d en  
K opf der

nungs- 
jahren  

(1. April

E rzeu gte  
M e n g e 1

Ein-
fuhr

Aus-
fuhr

einhei-
mi-

schen

frem- zu 
Kopf der 
B evólke- ein h ei- frem- zu- uber

den sam m en rung m isch en den ; sam m en haupt B evolk e-
bis ■■■ rung

31. Marz) t t t t t 4 kg t t t t kg

1913 2 223 853 6 656 461 298 538 579 6 075 544 654 8,1 1 052 726 581 1 053 307 1 597 961 23,8
1914 1 845 608 3 908 425 936 588 068 3 610 591 678 8,7 825 224 298 825 522 1 417 200 20,8
1915 1 917 299 1 682 587 240 603 801 1 632 605 433 • 8,9 761 864 50 761 914 1 367 347 20,1
1916 2 511 348 807 933 416 739 304 730 740 034 10,9 749 111 76 749 187 1 489 221 21,9
1917 2 800 663 183 1 059 887 922 008 183 922 191 13,7 768 373 0 768 373 1 690 564 25,0
1918 2 237 580 99 908 423 590 007 99 5 9 0 1 0 6 9,3 780 766 0 780 766 1 370  872 21,7
1919 2 203 824 4 307 788 825 611 849 4 291 616 140 10,1 644 947 16 644 963 1 261 103 20,6
1920 2  618 8 4 0 2 160 . 606 560 153 606 713 9,8 780 626 7 780 633 1 387 346 22,4
1921 2 282 355 19 586 077 19 586 096 9,5 847 615 — 847 615 1 433 711 23,3

1 Nach Abzug der crzeugten Mengen in den durch den Versail!er Vcrtrag abgetretenen Oebieten Posen und ElsaB»Lothringen Salzerzeugung 1913:2110902, 
1914:1 755741, 1915 : 1824 206, 1916:2416616, 1917,• 2717162 t. Fiir das Rechnungsjahr 1918 sind Nachweise von Posen und ElsaB-Lothringen nicht mehr gellefert 
worden.

* Berichtigte Zahl.

ziige  d e s  B altikum s und F in n lan d s und, vo n  iib erse e isch en  
Landern, In d ien s.

In d em  b eru ck sich tig ten  Z eitraum  b e w e g te  sich  der jahr
liche V erbrauch  an S p e ise sa lz  auf den  K opf der B evolk erun g  
zw isch en  8,1 und 13,7 k g; der G esam tverbrauch an Salz ver- 
zeich n ete g le ic h z e it ig  e in e  H o ch stm en g e  von  25 kg und e in e  
M in d estm en g e  vo n  20,1 kg. W ahrend  d ie E infuhr an Salz  
ohne jed e  n e n n en sw er te  B ed eu tu n g  ist, um faBt d ie  A usfuhr  
sehr erh eb lich e M en g en . U ber ihre V erte ilu n g  nach Landern  
in dem  Jahre M ai 1921/A pril 1922 enthalt d ie  fo lg en d e  Z u 
sa m m en ste llu n g  naliere A n gab en .

A u s f u h r 1 v o n  S a l z  v o m  M a i  1921 b i s  A p r i l  1 9 2 2 2.

t t

He l g o l a n d . . . . 11 B ritisch -W esta fr ik a . 1 823
B adische Z oll- E hem . D eu tsch -

a u ssch liisse  . . . 32 O stafrika . . . . 314
D a n z i g ......................... 2 808 E h em .D eu tsch -S iid -
M e m e l ......................... 4  095 W estafrika . . . 84
Saar ge bi e t . . . . 6 591 E hem . D eu tsch -

196B e lg ie n ........................ 79 562 K am erun . . . .
Bulgarien . . . . 1 133 E hem . D eu tsch -
D anem ark . . . . 37 108 T o g o ........................ 59
E lsaB -L othringen . 41 Franz.-W estafrika . 1 132
Frankrei ch. . . . 21 K on go ........................ 158
G roBbritannien . . 28 992 L ib e r ia ........................ 83
I t a l i e n ........................ 12 Portug.-O stafrika . 26
L uxem burg . . . 
N ied erlan d e . . .

1 141 
68 727

B ritisch-Indien  . . 
C e y l o n ........................

41 297  
16

N o rw eg e n  . . . . 18 931 Japan ........................ 349
O sterreich . . . . 6  029 N iederland isch-
S iidslavien  . . . . 11 867 Indien . . - - • 57
T sch ech o slo w a k ei . 158 237 RuBIand in A sien  . 551
U n g a r n ......................... 68 660 A rgentin ien  . . . 183
O stpolen  . . . . 39 B rasilien  . . . . 733
Portugal . . . . 11 N e u fu n d la n d . . . 30
NordruBland . . . . 240 C h ile .............................. 51
Baltikum . . . . 59 135 C u b a ........................ 268
Finnland . . . . 35 657 M exik o  . . . . . 103
S ch w ed en  . . . . 23 038 P anam a . . . . 168
Sch w eiz  . . . . 6 1 1 7 Ver. Staaten von
S e r b ie n ...................... .. 1 153 A m erika . . . . 38 783
A gypten . . . . 11 A ndere Lander . . 21
Britisch-O stafrika . 341 zus. 707 944
Sudafrika . . . . 1 723

1 Es handelt sieli um die Ausfuhr aus dem deutschen Wirtsehaftsgebiet. 
* Die Statistik der Ausfuhr im April 1921 liegt nicht vor.

D er b e ste  A b n eh m er fiir d eu tsch es S alz ist danach  d ie  
T sch ech o slo w a k ei, e s  fo lg t B e lg ien , so d a n n  m it etw a  g le ich en  
M engen  H olla n d  und U ngarn . Erheblich sind  auch  d ie  Be-

Roheisenerzeuguitg der wichtigsten Lander (metr. t).

Ver.
Staaten

O roB-
britannien

Frank
reich B e lg ien

t t t t

1913
G anzes Jahr . . . 
M onatsdurchschnitt

31 463 310  
2 621 943

10 424 993  
868 749

5 207 197 
433 933

2  484 690  
207 058

1921
O an zes Jahr . . . 
M onatsdurchschnitt

16 955 970  
1 412 998

2 658 292  
221 524

3 416 953  
284 746

876 390  
73 033

1922
G an zes Jahr . . . 
M onatsdurchschnitt

27 656 783 
2  304 732

4 978 137 
414 845

5 228 577  
435 715

1 585 038  
132 087

1923

M a rz ...............................

M a i ..............................
J u n i ..............................

3 281 439  
3 042 244  
3 577 791 
3 606 709  
3  929 770  
3 735 452

577 015  
552 122 
643 769  
662 668  
725 663  
704 021

486 210  
305 526  
316  146 
350  485  
393 428  
447 013

165 210  
151 340  
169 920  
172 280  
1 6 6 1 0 0  
171 970

Stahlerzeugung der wichtigsten LSnder (metr. t).

V er.
Staaten

G roB 
britannien

Frank
reich B e lg ie n 1

t t t t

1913
G an zes Jahr . . . 
M onatsdurchschn itt

31 803 253  
2 650 271

7 7 8 6 8 8 1  
648 906

4 686 866  
390  572

2 466 630  
205 553

1921
G an zes Jahr . . . 
M onatsdurchschn itt

20 101 327  
1 675 111

3 762 840  
313 570

3 102 170 
258 514

791 940  
65 995

1922
G an zes Jahr . . . 
M onatsdurchschn itt

3 6 1 7 4  353  
3 014 529

5 925 502  
493 792

4 534 492  
377 874

1 483 433  
123 619

1923
Januar ........................
F eb ru ar........................

3 883 718
3  510 369
4  111 806  
4 007 720  
4  263 143 
3 809 060

644 277  
718 449  
815 380  
761 428  
834 177 
780 022

407 731 
289 787  
315 807  
354 791 
388 249  
427 400

178 960  
157 200  
183 970
170 360
171 780  
188 910

* Einschl. OuBwaren erster Schmelzung.
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Wdchentliche Indexzahlen‘.

K l e l n h a n d e l G r o B h a n d e l

Teuerungs-

Relchsindex
Teuerungszahl 

> Essen*
raeBziffer der Ind.- 
und Handelszeit.

OroBhandelslndex OroBhandelslndex OroBhandelslndex

Stichtag
einschl. Bekleid. einschl. Bekleid. Woche

vom

einschl. Bekleid. 
und Kulturausg.

der Industrie- und 
Handelszeltung

Stichtag

des Stat. Reichsamts des Berliner Tagebl.

± ± ± ± ± ±
1913=1

geg.Vor-
woche

%
1913=1

geg/Vor-
woche 1913 =  1

geg.Vor-
woche

°/o

1913=1
geg.Vor-

woche
°/o

1913=1
geg.Vor.

woche

0/o
1913 =  1

geg.Vor-
woche
%

4.JuIi 30.6.- 6.7. 15718 3 9 0 6 9 3. Juli 3 3 8 2 8 3 8 0 3 0
i i .  „ 21*511 +  34,31 . 7 .7 .-13 .7 . 2 0 2 7 9 +  29,02 5 0 1 2 8 +  28,31 10. „ 48644 +  43,80 4 9 660 +  30,58
16. „ 2 8892 +  78,57 2 8 955 14.7.-20.7. 2 5 9 9 2 +  28,17 6 7 990 +  35,63 17. „ 5 7 4 7 8 +  18,16 6 2 400 +  25,65
23. „ 3 9 336 +  36,15 4 0 7 1 9  +  40,63 21 .7 .-27 .7 . 38091 +  46,55 107182 +  57,64 24. „ 7 9442 +  38,21 8 9 189 +  42,93
30. „ 7 1 476 +  81,70 8 0 0 0 3  +  96,48 28.7.- 3 .8 . 7 8 0 1 8 + 1 0 4 ,8 2 2 40597 + 124,47 31. „ 183510 +  131,00  

+  163,45
210847 +136,40

6. A ug. 149531 + 1 0 9 ,2 0 148148  +  85,18 4 .8 .-10 .8 . 176789 + 1 2 6 ,6 0 679547 +  182,44 7. A ug. 483461 615161 +191,76
13- „ 436935 + 1 9 2 ,2 0 4 17122 + 1 8 1 ,5 6 11.8 .-17 .8 . 4 39919 + 1 4 8 ,8 4 9 03147 +  32,90 14. „ 6 6 3 8 8 0 +  37,32 8 4 2 1 0 0 +  36,89
20. „ 7 53733 +  72,50 7 9 3 9 5 0 +  92,98 18.8.-24.8. 7 22427 +  64,22 1 372842 +  52,01 21. „ 1 2 4 6 5 9 8 +  87,77 1 5 0 0 9 8 0 +  78,24
27 118 3 4 3 4 +  57,01 1 225644 +  54,37 25.8 .-31 .8 . 1 188267 +  64,48 2 2 3 0 7 6 2 +  62,49 28. „ 1 69 5 1 0 9 +  35,98 2281 700 +  52,01 

+  85,013 .S ep t. 1845261 +  55,92  
+ 1 7 3 ,7 3

2 0 5 8 1 4 6 +  67,92  
+ 1 9 9 ,0 4

1.9.- 7.9. 2 2 0 8 3 7 9 +  85,85 5862221 +  162,79 4 .Sept. 2981 532 +  75,89 4 2 2 1 3 1 0
10. „ 5 0 5 1 0 4 6 6 1 5 4 7 0 7 8 .9 .-14 .9 . 7 7 0 4 7 0 6 + 2 4 8 ,8 9 18943 814 + 3 2 3 ,1 5 U . 11513231 +  286,15 16527000 +291,51
17. „ 14244 900 + 1 8 2 ,0 2 16 690807 + 1 7 1 ,1 9 15.9 .-21 .9 . 18564556 + 1 4 0 ,9 5 47009773 +  148,15 18. „ 36000000 +  212,68 44 897000 +171,66
24. „ 28000000 +  96,56 37872373 + 126,91 22.9 .-28 .9 . 32 982431 +  77,66 48960745 +  4,15 25. „ 36200000 +  0,56 46 060000 +  2,59 

+135,401. Okt. 40400000 +  44,29  
+ 1 7 0 ,0 5

45743443 +  20,78  
+ 1 7 5 ,7 2

. . 2. Okt. 84 500000 +  133,43  
+  262,79

108400000

8- „ 109100000 126 121 549 . , 9. „ 307400000 396400000 +265,68
15. „ 691900000 + 5 3 4 ,1 9 714072086 + 4 6 6 ,1 7 16. „ 1092800000 +  255,50 .
22. „ 3044 800000 + 3 4 0 ,0 6 2138410660 + 1 9 9 ,4 7 . 23. „ 14600000000 + 1 2 3 6 ,0 2
29. „ 13671000000 + 3 4 9 ,0 0 12848034 S93 + 5 0 0 ,8 2 29. „ 18700000000 +  28,08

5. N ov . 85S90 529141 + 568 ,51

1 Fur die letzten beiden Wochen z. T. vorl9ufige Zahlen.

Die Arbeitslosigkeit in den verschiedenen Landern.

A uf 100 G ew erk sch a ftsm itg lie d e r  en tfie len  A r b e its lo se :

Deutsch-
Jand

Eng
land

Bel
gien

Nieder
lande

Dane-
mark

Schwe
den

Nor-
wegen

Kana
da

1923  
Januar . . 4,2 13,7 3,9 19,3 21,5 21,4 16,1 7,8
Februar . . 5,2 13,1 3,1 13,7 23,2 20,8 15,5 6,4
M arz . . . 5,6 12,3 2,6 13,0 16,0 19,9 14,5 6,8
A pril . . . 7,0 11,3 2,4 10,4 11,5 15,6 11,2 4,5
M ai . . . 6,2 11,3 3 ,6 9,6 9,1 10,6 9,3 3,4
Juni . . . 4,1 11,1 2,6 13,7 8,1 9,8 7,9 2,9
Juli . . . 3,5 11,1 2,2 12,4

12,9
7,4 9,7 2 ,2

A u gu st . . 6,3 11,4 1,9' 7,6 8,7 ,
S ep tem b er  . 9 ,9 11,3 13,4 7,4

vorlaufige Zahlen.

Berliner
(in

Preisnotierungen fur Metalle
M illio n en  M. fur 1 kg).

E le k t r o ly t k u p f e r ( w ir e b a r s ) ,  
p rom pt, cif. H am b u rg , B rem en  
o d er  R otterdam  . . . .  

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99 ,3  °/0 
O rig in a lhu tten  w  e  i c h b I e  i 
O riginalhutten  r o  h z i n k , P reis  

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

d es Z in k h iitten verb an d es . . 
R em elted -P latten  z i n  k von  han- 

d e lsu b lich er  B esch a ffen h eit . 
O rig in alhu tten  a l u m i n i u m  

9 8 /99  °/o, in B lóck en , W alz- 
o d er  D rahtbarren . . . .
d g l. in W alz- od er  D raht
barren 99 °/0 ...............................

Banka-, Straits-, A u s t r a l z i n n ,  
in V erkauferw ahl . . . ,

H iitten  z  i n n , m in d este n s  99 °/0 
R ein n i c k e l  98 /9 9  °/0 . . .
A n t i m o n - R e g u l u s  . . . .
S  i 1 b e  r in B arren, e tw a  900 fein  

D ie  P re ise  v erste h e n  sich

12. 19. | 26.
O k tob er

30.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse.

In der W o ch e  en d ig en d  am  
26. Okt. 2. N o v .

B en zo l, 90 er, N o rd en  . . 1 G all.
5

,  1/4
„ „ S u d en )) "1/3 'h

T o l u o l ............................... >> 1 /8 - -1 /9
K arbolsaure, roh 60  °/0 * >» 3/4

krist. 40 * )) 1/2 1/1 ‘/2 — 1/2
S o lv en tn ap h th a , N ord en • Jl 1/3

„ S iiden * )} 1/3
R ohnaphtha, N o rd en  . Jt 19
K r e o s o t ............................... I ł 9 ’ /2

P ech , fob. O stkuste . . . . 1 l . t 137 140
„ fas. W estk u ste • • » 1 2 2 /6 -1 3 2 /6 137/6

82/6 85

1200
550

3 2 0 0
1400

16500
9 5 0 0

680 1750 11500

510 1300 8 5 0 0

2 4 0 0 6 3 0 0 4 0 0 0 0

4 3 0 0
4 2 0 0
2 5 0 0

550
9 3 0 0 0

10500
10200

6 3 0 0
1300

225000

7 6 0 0 0
7 2000
4 0000

9 5 0 0
1 6 0 0000

1 8500
13000

15000

10000

4 6 0 0 0

8 4 0 0 0  
8 1 0 0 0  
5 0 0 0 0  
12000 

1 8 0 0000  
ab L ager in D eu tsch la n d .

D er M arkt fur T  e e  r e  r z  e u g  n i s s e  lag  ruhig, d ie  Preise  
sch w ach ten  ab m it A u sn a h m e  von  P ech , das an der O st- und  
W estk u ste  an zog . B enzol b lieb  w eiter  flau.

In s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  w ar die Inland- 
n achfrage g e r in g  zu 14 £  12 s 6 d fiir m ittlere Q u a lita t; das 
A u sfu h rgesch aft w ar lebhaft zu  v o llen  P reisen .

Englischer Kohien- und Frachtenmarkt.

1. K o h l e n m a r k t  (B ó rse  zu N ew ca stle -o n -T y n e). Mit 
A u sn ah m e von  K oks la g  der K ohlenm arkt in der m it d em  2 . N ov. 
en d ig en d en  W o ch e  im a llg em ein e n  unverandert. K esse lk oh le  
w ar lebhaft b egeh rt, b eso n d ers in b esten  S orten , fur d ie  bis 
zu 2 6 /6  s g eza h lt w u rd en . G a sk o h le  w ar u n regelm aB ig , die 
V orrate w aren  ziem lich  u m fan greich . K ok sk oh le  b lieb  fest 
zu 2 3 /6  — 2 4 /6  s und durfte in ab seh b arer Z eit kaum  Ab- 
sc h w a ch u n g en  erfahren, da hierin  fur das n a ch ste  Jahr bereits  
zah lreich e A uftrage v o r lieg en . B unkerkohle b eh au p tete  sich  und  
fand flo tten  A b sa tz  zu  2 3 /6  — 24 /6  s fur D urham - und 2 1 - 2 2 s  

'fiir N orth u m b erlan d -Sorten . Fiir n ach stjahrige m onatliche  
L ieferungen  w u rd en  erzielt fiir: b e s te  N orthum berlandsorten  
(Januar-M arz-V erschiffungen) 2 4 /6  s, b este  T y n e  (N o v em b er-  
D ezem b er) 25 s, Januar-M arz 24 /6  s und G a sk o h le  zw e ite  Sorte  
22 /1 0  s. A uf d em  K oksm arkt erfo lg te  zw ar ein  erheblicher
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Preissturz, jed och  festig te  sich  G askoks w eiter. D er P reis fiir 
G ieBerei- und H o ch o fen k o k s erm aB igte sich von  4 5 —47/6 s auf 
37/6—42/6 s, b ester  G ask ok s notierte 4 0 —41 s g e g e n  3 9 —41 s 
in der V o rw o ch e .

2. F r a c h t e n m a r k t .  D er Charterm arkt b lieb  w ahrend  
der B er ich tsw o ch e  unverandert auBerordentlich  fest. Fiir 
D eutsch land  g e s ta lte te  sich  d ie  M arktlage in fo lg e  der poli- 
tischen E r e ig n isse  und d es H am burger H afen arb eiterau sstan d es  
zunachst seh r  sc h w ie r ig , jed och  trat g e g e n  W o ch en en d e  e in e  
B esseru ng e in . A m  T y n e  z o g en  d ie  ita lien ischen  F rachtsatze  
an und n otierten  8 /9 s fur d ie  W estk u ste  und iiber 10 s fiir 
adriatische H afen . D a s b a ltisch e G esch aft lag ruhig, die Fracht

satze h ielten  sich. T yn e-R otterdam  w u rd e zu  5/7>/2 s g e g e n  
5/3 s, T yn e-H am bu rg  zu 5/4®/* s g e g e n  5/3 s in der V o rw o ch e  
g eta tig t. In C ardiff la g  der M arkt eb en fa lls  unverandert, d ie  
Schiffsraum nachfrage w ar g u t und k on n te  v o ll b efr ied ig t  
w erd en . D ie  K auftatigkeit der K o h len sta tion en  w ar hier leb - 
hafter ais in d en  nord lichen  H afen . V on  d em  A u ssetzen  der  
d eu tsch en  N ach frage w ar der sch o ttisch e  M arkt b eso n d ers  
schw er betroffen , jed och  k on n te d er A usfall durch lebhaftere  
T atigkeit auf dem  fran zosisch en  und ita lien isch en  M arkt spater  
w ied er w ettg em a ch t w erd en . D er  F rachtsatz C ard iff-G enua  
erhóhte sich  von  8/11 */* s auf 9 /2 3/* s, w ah ren d  C ard iff-A lexan-  
drien von  9 /6  s auf 9 /3  s ab sch w a ch te .

P A  T E N T B E R I C H T .
O ebrauchsm uster-E intragungen,

bekanntgemaclit ira Patentbiatt vora 11. Oktober 1923.

' 4 8- 855 842. A . G . der D illin g er  H iittenw erke, D illin gen
(Saar). B ren ner fiir G asfeu eru n g en . 2 7 .8 .2 3 .

5 b . 8 5 6 1 6 2 . M a sch in en b a u -A .G . H . F lottm ann & C om p .,
H erne (W estf.) . U m steu eru n gsvorr ich tu n g  fur D ruckluftsch lag- 
w erk zeuge . 1 1 .3 .2 1 .

5 b, 856 357. O tto  K osak, R eck linghausen  (W estf.) . W ech se l-  
bare Sp itze fiir K oh len h ack en . 1 3 .8 .2 3 .

6 b . 8 5 6 6 0 4 . Fritz Forster, N iederloB nitz . D op p elm otor-
schram m asch in en an trieb . 1 0 .7 .2 3 .. .

5 d .  8 5 6 5 2 9 . O tto  M ehlhorn , O lsn itz  (E rzgeb .). B e w eg -  
licher K rum m er fur Lutten zur G ru b en b ew etterun g . 2 .6 .2 3 .

lO a. 8 5 6 5 2 7 . M egu in  A. G . und W ilhelm  M uller, Butz- 
bach (O b e r h e sse n ). E inrichtung zum  Stam pfen  hoher K ohlen- 
kuchen in K ok sofen b esch ick u n g sm a sch in en . 1 9 .1 2 .2 2 .

lO b. 8 5 5 9 1 0 . W alter H uhn, H an n over, und D r .J u liu s  
S tedler, C lo p p en b u r g  (O .). K oks-Torf-Brikett. 3 1 .8 .2 3 .

10 b. 8 5 6 1 5 3 . O tto  W old t, B red ow  b. Stettin . Brikett.
1 1 .9 .2 3 .

10 c. 8 5 6 4 6 4 . G ese llsch a ft  fur m asch in elle  D ru ck en tw asse-  
r u n g m . b. H ., D u isb u rg . P reB kasten , PreBzylinder o .d g l .  zum  
E n tw assern  vo n  y eg eta b ilisch en  oder m ineralischen  S toffen  
(Torf, K oh ien sch lam m  o .d g l.) .  7 .6 .2 2 .

20 c. 8 5 6 2 6 9 . O tto  D o b b e lste in , E ssen . F ord eru n gsw agen .
1 .9 .2 3 .

20 c. 8 5 6 4 6 1 . Fried. Krupp A .G ., E ssen . Selbstentlader. 
2 5 .1 0 .2 0 .

35 a. 856  109. J o h .F ro h n , M aschinenfabrik , E ssen . T rom m el 
kupplung fiir in e in er  D reh rich tu n g  arbeitende G rubenhaspel
3 1 .3 .2 3 .

35 b. 8 5 6 4 6 9 . D eu tsch e  M aschinenfabrik  A . G ., D u isb u rg  
W in d w erk  fur S elb stg re ifer  u. d g l. 5 .2 .2 3 .

81 e. 855 862. R h ein isch e M eta llw aren  und M aschinen  
fabrik, D u sse ld o r f-D er en d o r f, und T h eo d o r  H ackert, R eckling  
h au sen . E n tlad e- und U m laufvorrichtung fiir F orderw agen
6 .4 .2 2 .

81 e. 855 921. Ernst T ig g em a n n , Lintfort, Kr. M ors. A n  
griffslasch e m it V erstarku n gsb o lzen  fiir R utschenbetriebe im  
B ergbau. 1 4 .3 .2 2 .

Patent-Anmeldangen,
die vom 11. Oktober 1923 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentarates ausliegen.

I a ,25. N . 19569. D r .A lex a n d erN a th a n so h n , B erlin -D ahlem . 
V erfahren zur V o rb ere itu n g  k om p lexer  Erze fur d ie  S ch w im m 
aufbereitung. 2 2 .1 .2 1 .

lO a, 17. S . 6 0 4 7 5 . G eb r .S u lz e r A .G .,W in te r th u r (S c h w e iz ) . 
B ehalter zu m  T rock en k iih len  von  K oks. 2 9 .7 .2 2 .

. 10 a, 30 . C . 31 678. C h em isch e  Fabrik G riesheim -E lektron ,
Frankfurt (M ain ). V erfahren  zur G ew in n u n g  n ied rig  sie d e n d er , 
T eere durch S c h w e lu n g  von  B raunkohle. 1 3 .2 .2 2 .

lO b , 7. M . 7 8 8 5 2 . M inerals Separation  Ltd., L ondon . Ver- 
fahren zum  U b erz ieh en  fein  verteilter K oh le m it e in em  B indę- 
m ittel fiir d ie  B rikettbereitung. 2 2 .8 .2 2 . E ngland 2 4 .8 .2 1 .

12 r, 1. R. 57 484. R u tgersw erk e-A .G . und L eopold  K ahl, 
Berlin. V erfahren  zur D estilla tio n  von  T eeren . 2 0 .1 2 .2 2 .

23 b, 1. B. 105 912. Erich E rnst Carl G u sta v  B eyer  und  
P eter v. D itm ar, H am burg. V erfahren zur E n tsch w e fe lu n g  von  
K o h le n w a sse r sto ffe n ; Z u s .z .A n m . B. 102148 . 1 .8 .2 2 .

23 b, 1. R. 56 420. G e o r g  R oeder, M unchen . V erfahren zur 
R ein igu n g und V ere d e lu n g  von  Ó len . 2 1 .7 .2 2 .

2 4 e ,7 -  J. 21 071. Friedrich J a h n s,G eo rg e n th a l (T h u rin gen ). 
V erfahren zum  Entsch w e łen  vo n  B ren nstoffen  in einer aus 
m ehreren h intereinander g esch a lte ten  K am m ern b esteh en d en  
G aserzeu g era n la g e . 2 8 .1 2 .2 0 .

2 4 e , 11. P .4 4 8 3 1 . P o etter  G .m .b . H ., D u sse ld o r f. Vor- 
richtung zum  A u stragen  der A sch e au s G aserzeu g ern . 2 5 .8 .2 2 .

2 4 1 ,3 . W . 61 577. W alther & C o . A .G ., K oln -D ellbriick , 
und M agnus T ig ersch ió ld , D u sseld orf. B ren n sta u b -G a sfeu e-  
rung, bei der d a s G as a is T rager fiir den  K oh len stau b  benutzt 
w ird. 2 6 .6 .2 2 .

27 b, 8. J. 2 2 6 8 6 . D ip l.-In g . H erbert Jeschke, D u isb u rg . 
Fiinfstufiger, zw eik u rb eliger  H och d ru ck k om p ressor . 1 8 .5 .2 2 .

42 i, 17. P. 4 2453 . D ip l.-In g . V ig g o  S teph an  K ellner P e tersen , 
G en tofte  b. K op en h a g en . V erfahren zum  M e sse n  der W arm e
m en g en  strom en d er F lu ssigk eiten , D am p fe od er  G a se . 9 .7 .2 1 .  
D anem ark 2 3 .7 .2 0 .

42 k, 11. U . 7386. U n io n  A p p arateb a u g ese llsch a ft m .b .H .,  
Karlsruhe (B a d en ). D ru ck m esser  fiir G a se  m it e in er  unter  
dem  Priifdruck versch ieb b aren  F liiss ig k e itssa u le . 1 6 .2 .2 1 .

46 d, 8. M . 8 2 1 6 9 . M asch inenfabrik  A u g sb u rg-N iirn b erg  
A. G ., A u g sb u rg . V orrichtung zum  K iih len  von  D ruck lu ftloko-  
m otiven . 3 1 .7 .2 3 .

61 a, 19. D . 4 0 7 6 0 . D r .-ln g . A Iexander Bernhard D rager, 
Lubeck. A tm u n g ssa ck ; Z u s .z . Pat. 377 159. 2 1 .1 1 .2 1 .

7 4 c , 10. N . 1 8229 . N eu fe ld t & K uhnke, K iel. Schaltvor-  
richtung zur op tisch en  D arste llu n g  von  elektrisch  g e g e b e n e n  
S ign alen , b eso n d ers von  G ru b en sig n a len , d ie  au s z w e i od er  
m ehreren  G ruppen  kurz a u fe in an d erfo lgen d er G lo ck en sch la g e  
b esteh en . 6 .1 0 .1 9 .

80  a , 24. D. 43 184. D eu tsch e  M aschinenfabrik  A . G ., D u is
burg. V erfahren und A n la g e  zu m  B esch ick en  fiir Brikettier- 
an lagen  m it m ehreren  v ersch ied en artigen  P ressen . 9 .2 ,2 3 .

81 e, 15. M .7 9 7 7 1 . M asch inenfab rik G . H ąusherr , E. H in se l-  
m ann & C o ., G . m. b. H ., E ssen . E inrichtung zu m  m asch in ellen  
V ersetzen  der B e rg e  b ei F órderrinnen . 3 0 .1 1 .2 2 .

81 e, 25. H . 9 2 6 1 5 . A u g u st H ilg en sto ck , Ickern. V erfahren  
und V orrichtung zum  v o llsta n d ig en  B elad en  von  F ord erw agen  
nach M aB gabe ihres F a ssu n g sv erm o g en s. 5 .2 .2 3 .

8 1 e ,3 2 .  K. 8 1 7 2 1 . Fried . Krupp A . G ., E ssen . Fórder- 
an lage zum  V erteilen  von  M a ssen g u t. 2 4 .4 .2 2 .

Deutsche Patente.

5 b (7). 377459, vom  1. Juli 1921. B e r l i n - A n h a l t i s c h e  
M a s c h i n e n b a u  A .G . in  B e r l i n .  Schlangen.boh.rer.

D er B ohrer hat e in e  a u sw e ch se lb a re  S ch n eid e  m it S eiten -  
zahnen , dereń  A uB en - (U m fa n g s-)  flachen , nach der A ch se  d e s  
B ohrers zu , sch w ach  g eb ro ch en  od er  gekrum m t sind .

5 d  (5). 377193, vom  24. O k tob er 1922. W i l h e l m  A c k e r 
m a n n  in E s s e n .  Vorrichtung fiir den Anschlufi von Abbau
strecken an Bremsberge.
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A uf d er S o h le  der A bbaustrecke ist n eb en  d em  durch- 
g efu h rten  B r em sb erg g le is  e in e  P la lte  um  e in e  parallel zu dem  
G le is  l ie g e n d e  A ch se  drehbar g e la g er t. D ie  P latte  tragt an  
der e in en  L an gsk ante u m klappbare, zum  A nschluB  an d as  
B r em sb erg g le is  d ien en d e  S p itzen  und  ist an d er g eg en iib er -  
l ie g e n d e n  L an gsk ante m it einer U m b ie g u n g  v erseh en , d ie  ein  
F esth ak en  der W a g en k u p p lu n g en  an der P latte  verhindert.

1 0 a ( 2 6 ) .  377519, vo m  8. Februar 1921. E d g a r  K u r z  
i n  F r a n k f u r t  (M ain ), Um ihre Langsachse schwingende 
Retorte.

D er vom  A rb eitsgu t beruhrte T e il d er  R eto rten w a n d u n g  
is t  au s e in en  T r o g  b ild en d en  eb en en  od er  g e w ó lb te n  P latten  
zu sa m m en g ese tz t , D ie s e  k ón n en  m it L eisten  zum  W en d en  
d e s A rb e itsg u tes v erseh en  se in , d ie  g e n e ig t  und g e g e n e in a n d e r  
versetzt sin d . A n der R etorte ist ferner ein  G asab zu g ro h r  
an geb rach t, d as an ihren S ch w in g u n g e n  teiln im m t u n d  g e g e n  
das A rb eitsgu t g er ich te te  A b sa u g e s tu tz e n  hat.

1 2 m (3 ) .  377199, vom  5 .Jun i 1921. D r .J o s .  K i e r m a y e r  
i n  L a n g e n r i e d  - S i m m e r b e r g  b.  L i n d a u  (B ,), Verfahren 
zur Nutzbarmachung der Endlaiige von Kalifabriken.

D ie  E n d la u g e  so li m it e in er  zur y o llig e n  U m se tz u n g  d es  
M agn esiu m ch lo r id s n icht a u sre ich en d e n  M en g e  von  K alkhydrat 
in fe ste  Form  iib ergefiih rt u n d  dann  b ei e in er  T em p eratu r  
bis zu  2 5 0 ° C  g etrock n et w erd en . D em  b ei d er U m se tz u n g  
zu erst en tsteh en d en  M a g n esiu m h y d ro x y d  kann m an u n g e-  
brannten  D o lo m it o d er  e in  a h n lic h e s , M a g n es iu m  o d er  Kalzium  
en th a lten d es  K arbonat b e ifu g e n ;  d ie  M isch u n g  sol! a lsd an n  
b is zur M g C l2-Z e r le g u n g  erhitzt w erd en .

2 0 a (1 4 ). 372413, vom  21. O k tob er 1921. K a r l  S c h m i d t  
u n d  O s k a r  T h o m a  i n  T h e r e s i e n g r u b e  b.  B e u t h e n  
(O .-S ,). Haspelforderung.

D ie  F órd eru n g  hat z w e i durch e in en  g e m e in sa m e n  A ntrieb  
g ek u p p elte  W in d etr o m m eln .d ie  z w e i v o n e in a n d er  u n ab h a n g ig e , 
in e n tg e g e n g e se tz te r  R ich tun g  fórd ern d e S e ilfó rd eru n g en  m it 
e n d lo se m  S eil an treib en . G e g e n  d ie  T ro m m eln  k ón n en  sich  
im  T r a g g este ll fur d ie  T rom m eln  g e la g e r te  S tiitzro llen  leg en .

21 g (20 ). 377187, vom  5. Februar 1920. G e s e l l s c h a f t  
f u r  d r a h t l o s e  T e l e g r a p h i e  m . b . H ,  i n  B e r l i n .  Verfahren 
zur Feststelluńg der Lage elektrisch leitender Flachen in der Erde 
mit Hilfe der Reflexion elektrischer Wellen.

D ie  e lek tr isch en  W e lle n  so lle n  m it H ilfe  ein er  w a g erech ten  
A n ten n e  a u sg e sa n d t und m it e in er  um  e in e  w a g ere ch te  A ch se  
dreh b aren  R ah m en an ten n e a u fg e fa n g en  w erd en . Durch D reh en  
der letztern  IaBt sich  d ab ei der E in fa llw in k el der von der  
le iten d en  F lachę zu ru ck g ew o rfen en  W e lle  und dam it d ie  L age  
d iese r  F lachę b estim m en .

3 5 a ( 9 ) .377848, vom  2 9 .Juli 1922. D e u t s c h e M a s c h i n e n -  
f a b r i k  A.  G.  i n  D u i s b u r g .  Vorrichtung zum Aufschieben 
von Fórderwagen auf Forderschalen. Z u s . z. Pat. 377 847. L an gste  
D a u er: 31. M arz 1937,

D ie  R eib fiachen  d er  b e id en  R eibkranze d er durch d a s  
H au p tp aten t g esch u tz ten  V orrichtung sin d  sp ira lfórm ig  au s-  
g e b iid e t. In fo lg e d e sse n  m uB der zum  Y ersch ieb en  der zw isch en  
d en  K ranzen a n g eo rd n eten  R eib ro lle  d ie n e n d e  H an d h eb el 
w ah ren d  d e s  A u fsch ieb en s der W a g en  sta n d ig  w eiter  au s-

B  U  C  H  E
Lehrbuch der Bergbaukunde mit besonderer Berucksichtigung 

des Steinkohlenbergbaues. V on  D r.-ln g . e . h . F. H e i s e ,  
P r o fe sso r  und D irektor d er B e rg sch u le  zu  B och u m , und  
D r.-ln g . e . h, F. H e r b s t ,  P ro fesso r  und D irektor d er  B erg 
sc h u le  zu E ssen , 1. B d , 5 ., verb . A ufl. 645 S . m it 5S0 A bb . 
un d  1 farb ig en  T af. B erlin  1923, Ju lius Springer,
S ch o n  nach  2'/a Jahren  ist d ie  n e u e  A u fla g e  n o tw e n d ig  

g e w o r d e n , s o  daB s ie  sich  vo n  der vo n  d en  V erfassern  erst  
auf d en  n e u e ste n  S tand  geb ra ch ten  v ierten  A u fla g e 1 n icht 
w e se n tlic h  u n ter sch e id en  kann,

" > s. G luckauf 1921, S. 184.

g e le g t  w erd en  und d er  S tóB el am  SchluB  der H eb e lb ew eg u n g  
stoB frei zum  Stillstan d  k om m en . D urch d ie  A n ord n u n g von  
A n sc h la g en  fiir d en  H a n d h e b e l IaBt sich  der W e g  d es StóBels 
b eg ren zen .

4 0 a (13). 377143, vom  2 0 . D eze m b er  1921. H e n r y
S. M a c k a y  i n L o n d o n .  Verfahren zur Gewinnung der Metalle 
aus zusammengesetzten Erzen.

A u s d en  zu sa m m e n g e se tz te n , z. B. su lfid isch en  Erzen soli 
d a s B lei dadurch  g e w o n n e n  w erd en , dafi m an e s  in Sulfat 
u berfiihrt und  durch B eh a n d lu n g  m it e in er  C h lorid lo su n g  lós
lich  m acht. D a b e i so li d a s g e ló s te  B le i w ah ren d  d e s  L ósungs- 
v o r g a n g e s  s ta n d ig  in  d em  M aBe se in e r  L ó su n g  abgefiihrt 
w erd en , s o  daB d ie  C h lo r id lo su n g  ste ts  ihre F ahigkeit zum  
L ósen  n eu er  M en g en  von  B le isu lfa t behalt. A us der Blei- 
ló su n g  w ird d a s B le i a lsd an n  durch E isen  a u sgefa llt , w ob ei  
sich  E isen ch loriir  b ild et, das zum  L ósen  w e iterer  M e n g e n  Blei
su lfa t d ien en  kann, so  dafi nur b e i B eg in n  d e s  P ro z e sse s  die  
V erw e n d u n g  e in er  C h lo r id lo su n g  erforderlich  ist.

4 0 a ( 4 6 ) .  377238, vo m  1 4 .Juli 1921. P a t e n t - T r e u h a n d -  
G e s e i l s c h a f t  f u r  e l e k t r i s c h e  G l i i h l a m p e n  m . b . H .  in_ 
B e r l i n .  Yorrichtung zur Umwandlung der Kristallstruktur 
von Drahten, Fdden, Bandem u. dgl. aus Wolfram u, dgl.

D ie  Drahte^ F ad en , B ander o . d g l. so lle n  dadurch, daB 
m an s ie  fortlau fen d  zw isch en  e in en  e lek tr isch en  Stroni fiihrenden, 
au s h ó ch stsc h m elzen d en  S toffen  (W olfram , M olyb d an  o . dgl.) 
b esteh en d en  T e ile n  hindurchfiihrt, auf h o h e  G lu t erhitzt w erden. 
D ie  strom fiih ren d en  T e ile  k ón n en  S tifte  se in , d ie  durch ihr 
E ig en g ew ic h t, durch F edern  o d er  durch a n d ere  M ittel g eg en  
d ie  D rah te o . d g l. gedriick t w erd en . E iner d er S tifte  IaBt sich  
au s e in em  sc h le ch ten  W a rm ele iter  von  h oh er Tem peratur- 
b esta n d ig k e it, z. B. au s T h o ro x y d  h erste llen .

43 a  (42). 377952, v om  8. A pril 1922. R u d o l f  S c h  w a r t z  
i n K ó n i g s h i i t t e ( P o l e n ) .  KontrollvorrichtungfurFórderwagen.

Ein E isen sta b  von  halb ru nd em  Q u ersch n itt is t  an einem  
E n d e zu  e in em  R ing und am  an d ern  E n d e so  zu  ein er  recht- 
w in k lig  a b steh en d en  S ch le ife  u m g e b o g e n , daB d ie se  in einen  
parallel zum  S tab  v erlau fen d en  S ch litz  iib erg eh t. D er Stab 
w ird  m it d er  S ch le ife  vo m  Innern  d e s  W a g e n k a ste n s  aus so  
w e it  durch e in e  D u rch trittsó ffn u n g  e in er  K astenstirnw and  
gesteck t, daB sich  durch se in e n  S ch litz  e in e  Ó se  d er  Markę 
in d ie  S ch le ife  e in h a n g en  IaBt. A lsd a n n  w ird  d er Stab so  
w e it  in  d en  W a g en k a sten  h in e in g e z o g e n  und nach  u nten  ge- 
dreht, daB nur d a s d ie  M arkę' trag en d e  E n d e d er S ch le ife  aus 
d em  W a g en k a sten  h erau sragt. D a s  E n d e  d e s  S ch litzes, in 
d en d ie  S ch le ife  iib erg eh t, lie g t  a lsd a n n  im  W agen k asten , 
so  daB ein  E n tfern en  der M arkę au s d er  S ch le ife  b ei gefu lltem  
W a g en  n icht m ó g lic h  ist.

87 b (2 ). 378273, v o m l 5 . J u l i  1922. M a s c h i n e n f a b r i k  
G.  H a u s h e r r ,  E.  H i n s e l m a n n  & C o .  G.  m.  b.  H.  i n  
E s s e n .  Gesteckausbildung fiir einsteckbare Werkzeuge bei Prefi- 
lufthammern.

D er Schaft d e s  W erk zeu g es b esteh t a u s z w e i zy lindrischen  
T e ile n , von  d en en  der h in tere ach srech t zu m  H a m m er und 
der vord ere  ex zen trisch  zur H a m m era ch se  lieg t , w en n  das 
W erk zeu g  in d en  en tsp rech en d  g eb o h rten  W erk zeu gh a lter  des  
H am m ers e in g e se tz t  ist.

S  C  M  A U.

In d en  b e id en  ersten  A b sc h n itte n , *G eb irgs- und Lager- 
statten leh re*  und » D a s A u fsu ch en  der L agersta tten c , liegen  
fast gar  k ein e  A n d eru n g en  vor, im  dritten  A b sch n itt iG e w in -  
n u n gsarb eiten «  ist d er  in zw isc h e n  ersch ien en en  PreB lufthacken  
und K o h len sch n eid er  g ed a ch t, d ie  im  A ach en er  R evier bevor- 
zu g te  s t ie llo se  H ack e aber a u ffa llen d erw e ise  n icht erw ahnt. 
D ie  H am m erb o h rm a sch in e  w ird e in g e h e n d e r  b eh a n d e lt  und  
d ie B e d e u tu n g  der D ruck lu ftw irtsch aft fur e in e  so r g sa m e  Be
tr ieb sfu h ru n g  b e so n d e r s  auf G rund d er U n tersu ch u n g en  von  
G o e t z e  in  e in em  n eu  e in g esch a lte ten  K apitel gew iird ig t, 
w ah ren d  d er vo n  d en  S p ren g sto ffen  h a n d eln d e  U n terab sch n itt
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im Sinne der Polizeiverordnung iiber den Vertrieb von Spreng- 
stoffen an den Bergbau vom 25. Januar 1923 umgearbeitet 

worden ist. Der Verfasser des folgenden Abschnittes »Die 

Grubenbaue« hat den Abbau mit geschlossenem Versatz bei 

flacher Lagerung (Rutschenbau mit breitem Blick und mit ab- 

gesetzten Stóflen und schwebender Rutschenbau) eingehender 

ais bisher behandelt und die lehrreichen Ergebnisse der Ver- 

suche uber die Zusammendruckbarkeit von Spiilversatzgut auf 

der Zeche ver. Salzer & Neuack initgeteilt, wahrend der Bear- 

beiterdes funften Abschnittes >Grubenbewetterung die neuern 

Ansichten von der Bedeutung des Kalte- und Warmemantels 
fiir die Temperatur der Wetter sowie den Nutzen der auf den 

Zechen Radbod, Westfalen und Sachsen zur Verwendung 

kommenden Warmeschutzmittel erórtert, die Verwendung des 

Oesteinstaubes an Hand der vorlaufigen Richtlinien des Ober

bergamts Dortmund fiir das GesteinstaubVerfahren zur Be

kampfung von Qrubenexplosionen vom 21.Sept.1921 behandelt 
und neue Bauarten auf dem Gebiete der Luttenventilatoren 

beschreibt.

Allen wesentlichen Neuerungen ist somit Rechnung ge- 

tragen und das Werk damit wieder auf den Stand der Gegen- 

wart gebracht worden. Wie nun schon 15 Jahre lang, so 

wird es weiterhin Nutzen und Anregung bringend fiir den 
Bergbau wirken. Einer Empfehlung bedarf dieses Lehrbuch 

der Bergbaukunde sicherlich nicht mehr.
Nebenbei sei noch bemerkt, daB das wegen seiner ma. 

rinen Schicht und seiner Dolomitknollen dem Floz Katharina 

gleichgestellte Flóz 6 der Grube Maria (vgl. S. 53 und 71) nach 

der amtlichen Gleichstellung der Flóze auf den Aachener 

Gruben Maria, Anna und Nordstern nunmehr ais Flóz 1 be
zeichnet wird. S tegem ann.

M ontanus Industrie-H andbuch. Westdeutschland. Ausgabe 1922.

Hrsg. von Hermann M on tanus . Siegen 1922, Montanus-

Verlag.
Das Industriehandbuch hat den Zweck, iiber Gewinnung, 

Zubereitung, Verarbeitung, Beschaffenheit, Benutzungsart und 

Bezugsmóglichkeiten von Rohstoffen und Waren aller Art

Z E I T  S C H  R l
(Eine Erklarung der Abkurzungen Ist In N r. 1 v

M ineralogie und G eologie.
A l l o c h t h o n i e  u n d  a m o r p h e ,  g e s c h i c h t e t e  

B r a u n k o h l e .  Von Lang. Braunkohle. Bd.22. 20.10.23. 
S. 485/8’ . Betrachtungen iiber die Entstehung der Braunkohle. 
Grunde fiir ihre autochthone Bildung, ahnlich den heutigen 
tropischen Urwaldsumpfmooren.

P r i n c i p l e s  of  c o p p e r  d epos i t s .  Von Calkins. 
Min. Metallurgy. Bd. 4. Okt. 1923. S. 507/12. Beobachtungen 
an Kupfererzlagerstatten. Ursprung der Erze, Teufenunter- 
schiede, Schurfverfahren usw.

P r o s p e c t i n g  w i t h  t he  E ó t v ó s  b a l a nce .  Von 
Wagner. Engg, Min. J. Pr. Bd. 116. 6.10.23. S.583/9*. Aus- 
fiihrliche Beschreibung der Verwendung der Drehwage von 
E6tvós zur Feststellung nutzbarer Lagerstatten.

G e o l o g i c a l  a n d  t o p o g r a p h i c a l  maps .  Von 
Nelson. (Forts.) Coli. Guard. Bd. 126. 19.10.23. S. 970*. Die 
zeichnerische Darstellung von zutage ausgehenden Schichten 
mit wechselndem Einfallen. (Forts, f.)

D ie  S t r i c h p r o b e  u n d  i h r e  A n w e n d u n g  z u r  
P r i i f u n g  von  P l a t i n w a r e n .  V on Schneider. B. H. Jahrb. 
Wien. Bd.71. 1923. H .2. S. 34/42. Geschichtliche Entwicklung, 
wissenschaftliche Grundlagen und praktische Anwendung der 

Strichprobe.
Koh l engeo l og i ede r ó s t e r r e i c h i s chenTe i l s t a a t en .

Von Petrascheck. (Forts.) Mont. Rdsch. Bd. 15. 1.10.23. 
S. 420/5*. Die Umgrenzung des Kladno-Rakonitzer Reviers. 
Flora und Fauna des Liegendflózzuges, Die Schlaner Schichten 

mit dem Hangendflózzug. (SchluB f,)

Auskunft zu geben. Der vorliegende erste Band behandelt 

Westdeutschland und ist in einen allgemeinen Teil, einen 

Stadte-Teil und einen technisch-warenkundlichen Teil ge- 

gliedert, denen sich ein Gesamtstichwortverzeichnis anschlieBt.

Der allgemeine Teil bringt zunachst einige Aufsatze, die 
sich mit den Verkehrsverhaltnissen und den gerade fiir West

deutschland sehr wichtigen Wasser- und Abwasserfragen 
beschaftigen. Dann folgt eine Reihe von Abhandlungen iiber 

die einzelnen Industriebezirke innerhalb des durch die deutsche 

Westgrenze und durch eine etwa von Munster uber Hannover, 

Kassel und Hanau wieder zum Rhein verlaufende Linie um- 

schlossenen Gebietes. Die geschichtliche Entwicklung und 

der heutige Stand der Industrie in den Bezirken werden kurz 
und klar dargelegt.

Die folgende Abteilung des Werkes, der Stadte-Teil, be- 

richtet iiber 3081 Orte Westdeutschlands, und zwar besonders 

iiber ihre wirtschaftlich-technischen Verhaltnisse. Der Be

schreibung jedes Ortes ist ein Firmenverzeichnis beigefiigt.

Den gróBten Raum nimmt der technisch-warenkundliche 
Teil ein. Eine Einteiiung in 37 Klassen, vom Bergbau (Klasse 1) 

bis zu den Speditionen, Banken, Versicherungen und Kon- 

toren, erleichtert das Zurechtfinden. Jeder Unterabteilung ist 

eine kurze Schilderung der fiir die betreffende Industrie 
wesentlichen Rohstoffvorkommen und Arbeitsverfahren mit 
Beschreibung der erforderlichen technischen Hilfseinrichtungen 

vorangestellt. Stammbaume und andere bildliche Darstellungen 

vermitteln einen Uberblick iiber das jewcils behandelte Gebiet. 
Am SchluB jedes Abschnittes folgen ein Verzeichnis der in 

dem betreffenden Arbeitsgebiet bestehenden Verbiinde und 

ein Bezugsąuellennachweis.

Das mit groBer Sorgfalt zusammengestellte Werk erhalt 

besondern Wert durch die beigefugtełi Schaubilder. Sie er- 

móglichen auch dem Laien, sich ein Bild von den Arbeits- 

vorgangeri zu machen, was die beschreibenden Darstellungen 
iń gliicklicher Weise unterstiitzen. Im groBen und ganzen 

kann das Industriehandbuch ais eine wertvolle Neuerscheinung 

angesprochen werden. AAatthiass.

T E N S C M A  U.
itltcht. ’ bedeutet Text- oder TafelabbUdungen.)

G r a p h i t v o r k o m m e n i n G a i s h o r n , O b e r s t e i e r m a r k .  
Von Dietrich. GieB. Bd. 10. 13.10. 23. S. 453/4*. Kurze Be
schreibung des Vorkommens.

L a k e  F o r t u n e  go l d .  C an.M in .J, Bd.44. 5.10.23. 
S.776/9*. Beschreibung eines aussichtsreichenGoldvorkommens 
im Staate Quebeck.

B ergw esen.
Be r i c h t  iibe r d i e F o r t s c h r i t t e  der K a l i i n d u s t r i e  

in den  J a h r e n  1919.-1922. Von Hof. Chem. Zg. Bd.47.
23.10.23. S. 805/6. Uberblick iiber die Veróffentlichungen 
auf dem Gebiete der Geologie, Mineralogie, allgemeinen und 
analytischen Chemie. (Forts. f.)

Z e c h e n b e t r i e b  a u f  E r d ó l .  Von Schneiders. 
Mont. Rdsch. Bd. 15. 1.10.23. S. 413/20*. Ergebnisse der 
bergmannischen Ausbeutung des Erdóllagers von Pechelbronn. 
Moglichkeit in den durch Tiefbohrungen erschópft scheinenden 
Ólgebieten noch ungeheure Mengen Erdól durch Schachtbau 
und unterirdischen Streckenbetrieb zu gewinnen.

D as  S c h i i r f e n  a u f  t e c h n i s c h  v e r w e r t b a r e n  
G l i m m e r  in den O s t a l p e n .  Von Mohr. B. H.Jahrb.Wien. 
Bd.71. 1923. H. 2 . S .  29/33. Ergebnisse der bisherigen Schurf- 
und Bergbautatigkeit. Gesichtspunkte fiir ein erfolgreiches 
Schiirfen und eine wirtschaftliche Gewinnung.

Florence mi nes ,  Cu mbe r l a nd .  Ir.CoalTr.R. Bd.107.
19.10.23. S .579/80*. Beschreibung der Tagesanlagen einer 
neuzeitlichen Hamatitgrube.

M i n i n g  a n d  w a s h i n g  p h o s p h a t e  in F l o r i d a .  
Von Dobbins. Engg. Min. J. Pr. Bd.116. 6.10.23. S. 507/82*.
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Darstellung der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen der 
bedeutenden Phosphatgruben.

Po rcup i ne  ore deposi t s .  Von Huntoon. Min.J. Bd.143.
S. 791/2. Geologische und lagerstattliche Verhaltnisse. Bis- 
herige Entwicklung und Aussichten des Goldbergbaues.

Fi na ł  report  ot Un i t ed  States coal commi ss i on .  
(Forts.) Coll.Guard. Bd.126. 19.10.23. S.972/3. Die Transport- 
frage. Verhaltnis zwischen Ar-beitgeber, Arbeitnehmer und 
Verbraucher. MaBnahmen gegen Raubbau undVerschwendung, 
(Forts. f.)

D a s  W a s s e r w e r k  R o s a l i e g r u b e .  B e s t e h e n d e  
V e r h a l t n i s s e  u n d  A u s s i c h t e n  f i i r  d i e  Z u k u n f t .  
Z. Oberschi.V. Bd. 62. 1923. H.5/6. S. 121/40. Eingehender 
Bericht iiber den Ausbau einer wegen groBer Wasserzufliisse 
verlassenen Zinkerzgrube ais Wasserwerk.

Tu r b i n ę  mach i ne ry  for co l l i ery power  stat i ons.  
Von Naylor. Coll.Guard. Bd.126. 19.10.23. S .985/6*. Be
schreibung einer neuzeitlichen Kraftanlage fiir Kohlenbergwerke.

R e p o r t  on  t he  M e d o m s l e y  s h a f t  a c c i d e n t .  
Von Walker. Coll.Guard. Bd.126. 19.10.23. S.974/5*. Bericht 
iiber einen durch iibermaBigen VerschleiB eines Fiihrungs- 
schuhes des Fórderkorbes verursachten Schachtunfall.

N e u e r u n g e n  u n d  E r f a h r u n g e n  im B e t r i e b e  
v o n  G r u b e n s e i l b a h n e n .  Von Stipanits. Kohle Erz.
8.10.23. Sp. 305/11*. Bauarten von Seilbahnmaschinen. Mehr- 
streckenfórderung mit einer Antriebsmaschine.

M i n e r s ’ l a m p s  c o m m i t t e e .  (Forts.) Ir.CoalT r.R . 
Bd.107. 19.10.23. S. 587. Bericht des Grubenlampenaus- 
schusses iiber die Untersuchung von Drahtgeflechten fiir 
Sicherheitslampen. (Forts. f.)

K o k s l ó s c h u n g  u n d  K o k s t r a n s p o r t .  Von Rodde. 
(SchluB.) Gas Wasserfach. Bd. 66. 20.10.23. S. 618/23*.
Kapitał und kapitalisierte Ersparnisse. Verteilung des Koks. 
Stapeln des Koks auf dem Lagerplatz. Hygienische Gesichts- 
punkte.

U b e r  die Br i ke t t i e r ung  ext rah i er ter  Braunkoh l e .  
Von Piening. Braunkohle. Bd.22. 20.10.23. S .481/4. Zusam- 
mensetzung der Braunkohle. Ansichten uber den Vorgang 
der Brikettierung. Untersuchungen an nicht extrahierter 
Braunkohle.

D am pfkessel- und M aschinenw esen .
Z u r  r a um l i c h en  Da r s t e l l u n g  von Verbrennungs- 

vorgangen .  Von Szende. Feuerungstechn. Bd. 12. 1.10.23.
S. 1/4*. 15.10.23. S. 9/13*. Rauchgasebene, -achse und -kórper. 
Geometrische Beziehungen der Rauchgasebenen zueinander. 
Anschauliche Darstellung alIerVerbrennungsvorgange im Rauch- 
gaskorper.

D ie  F l u g a  s ch en f r age  im Dampfkesse l be t r i ebe .  
Von Pradel. Techn. BI. Bd. 13. 21.10. 23. S. 305/6*. Der Rufi- 
blaser von Fraissinet. Bauart und Wirkungsweise der Flug- 
ascheblaser.

D ie  I s o l i e r u ng  von D a m p f l e i t u n g e n  usw.  Warme 
Kalte Techn. Bd.25. 20.10.23. S. 160/1. Vorteile eines guten 
Warmeschutzes. Mitteilung bewahrter Verfahren.

H o c h l e i s t u n g s - G r o B g a s m a s c h i n e n .  Von 
Immerschitt. Warme Kalte Techn. Bd. 25. 20.10.23. S. 157/9*. 
Mittel zur Leistungssteigerung. GroBgasmaschinen mitSpiilung 
und Nachladung. Abhitzeverwertung. (SchluB f.)

H iittenw esen , Chem ische T ech nolog ie , Chem ie und Physik.
N ew  O r o y a  s m e l t e r  of  t he  C e r r o  de P a s c o  

C o p p e r  C o r p o r a t i o n .  VonJudd. Min. Metallurgy. Bd.4. 
Okt. 1923. S. 419/500*. Beschreibung einer neuzeitlichen Auf- 
bereitungs- und Huttenanlage fiir Kupfererze.

F r e m d s t o f f e i n s c h l u s s e  im A l u m i n i u m .  Von 
Czochralski. Z. Metallkunde. Bd. 15. Okt. 1923. S. 273/83*. 
Forschungsarbeit des Ausschusses fiir Aluminium und Leicht- 
legierungen der Deutschen Gesellschaft fiir Metallkunde. 
Oxydische, karbidische, phosphidische, sulfidische Einschliisse 
sowie solche von metallischem Natrium. Metallographische 
Kennzeichen. Bildungsweise. Einfliisse auf die mechanischen 
Eigenschaften. Betriebstechnische MaBnahmen.

O b e r  Z w i l l i n g s b i l d u n g  i n e i n i g e n  M e t a l l e n  
u n d  L e g i e r u n g e n .  Von Schrader und WieB. Z. Metall

kunde. Bd. 15. Okt, 1923. S. 284/5*. Zwillingsbildung bei 
Kupfer, Messing und Bronze ais Nachweis einer voraus- 
gegangenen Reckbeanspruchung mit folgender Gluhung.

N e u z e i t l i c h e  P r i i f u n g  v on  Z i n k m u f f e l t o n e n  
u n d  Z i n k m u f f e l n .  Von Endell und Steger. Metali Erz. 
Bd.20. Sept. 1923. S.321/33*. Die untersuchten Tone. Priifung 
ihrer Eigenschaften im rohen und gebrannten Zustande. 
Prufungsergebnisse und Folgerungen. Karbonundmassen. Aus- 
sprache.

S c h l e u d e r g u B .  GieB. Zg. Bd.20. 15.10.23. S. 432/5- 
Das GieBen um verschiedene Achsen. Temperatur der Form. 
Anwendungsgebiete des Verfahrens fiir Eisen sowie sonstige 
Metalle und Legierungen. Betriebstechnische Einzelheiten.

D ie  A u s b i l d u n g  v o n  G i e B e r e i f a c h l e u t e n  an 
d e u t s c h e n  t e c h n i s c h e n  Hoch-  u n d M i t t e l s c h u l e n .  
Von Schimpke. GieB. Bd. 10. 13.10.23. S .451/3. Vorschlage 
fur die Ausbildung.

V e r s u c h e  z u r  K l a r u n g  de r  A b h a n g i g k e i t  der 
S c h w i n d u n g  u n d  L u n k e r u n g  b e i m  G u B e i s e n  von 
der  G a t t i e r u n g .  Von Bauer und Sipp. GieB. Bd. 10.
20.10.23. S. 461/5*. Durchfiihrung und Ergebnisse von Ver- 
suchen zur Feststellung, ob Silizium, Mangan, Phosphor und 
Schwefel einen deutlich erkennbaren EinfluB auf Schwindung 
und Lunkerung des GuBeisens ausuben und ob zwischen 
beiden ein ursachlicher Zusammenhang besteht.

D ie  W a r m e b i l a n z  d e s  K u p o l o f e n s .  (SchluB.) 
GieB.Zg. Bd.20. 15.10.23. S.429/31*. Graphische Darstellung. 
Versuche mit umkleidetem Koks. Heizen der Kupolofen mit 
Kohlenstaub oder mit Schweról.

D ie  t e c h n o l o g i s c h e  B e w e r t u n g  v o n  Braun- 
k o h l e n  u n d  Ó l s c h i e f e r n  a i s  A u s g a n g s s t o f f e  zur 
G e w i n n u n g  von S c h we l t e e r .  Von Hentze. Teer. Bd.21.
15.10.23. S. 179/83*. Chemische, geologisch-bergmannische 
und technologische Untersuchung. Vorrichtungen fiir die 
letztere.

Neuere  Be obach t ungen  aus der  Dest i l lat j .ons- 
u n d  H y d r i e r u n g s p r a x i s  v on  T e e r e n  u n d  Ol en.  
Von Frank. (SchluB.) Teer. Bd.21. 1.10.23. S. 171/4. Aus
sichten der Hydrierung.

Ober  Brenn s t o f f u n t e r s uchungen .  Von Jacobsohn. 
Mont. Rdsch. Bd. 15. 1.10.23. S. 427/8. Mangel des von 
Konig vorgeschlagenen Verfahrens zur Bestimmung des Heiz- 
wertes von Kohle.

D ie  P o l y t h e r m e n  de r  V i  e r s a 1 z p u n k t e des 
Ch l o r k a l i um f e l de s  im ą u i n a r e n  System ozeani scher  
S a l z a b l a g e r u n g e n ;  i h r e  t e i l  w e i s e  N a c h p r u f u n g  
u n d V e r v o l l s t a n d i g u n g  bis zu T e m p e r a t u r e n  iiber 
100°. Von Serowy. (Forts.) Kali. Bd.17. 15.10.23. S .305/9*. 
Zusammenstellung der bei den Kontrollbestimmungen er- 
haltenen Werte. Mitteilung weiterer Untersuchungsergebnisse. 
(Forts. f.)

G esetzgebung und V erw altung.
D ie  W e r k s w o h n u n g  i m g e l t e n d e n  Rech t .  Von 

Mohr. (Forts.) Kali. Bd.17. 15.10.23. S. 301/5. Werks
wohnung und Betriebsrat. Schrifttum. (Forts. f.)

W irtschaft und Statistik .
D ie  A b s a t z g e b i e t e  der  m i t t e l d eu t s c hen  Braun- 

koh l en i ndus t r i e .  Von Heinz. Braunkohle. Bd.22. 22.9.23.
S. 438/41. Grenzen des Versandes von Rohbraunkohle und 
Briketten. Statistische Zusammenstellungen.

D ie  deut sche Re i ch sbahn  im R e c h n u n g s j a h r  1921. 
Arch. Eisenb, Sept./Okt. 1923, S. 829/42, Finanzielle Ergeb
nisse, Betrieb und Verkehr, Bauwesen, die Fahrzeuge und 
ihre Leistungen, Personalwesen.

L’ E t a t  S u e d o i s  et  l e s  g r a n d s  g i s e m e n t s  
e x p o r t a t e u r s  de m i n e r a i s  de  fer  p h o s p h o r e u x  
(1907-1923). Von Nicou, Ann.Fr. Bd.4.1923. H.9. S.107/76*. 
Obersicht uber die schwedischen Eisenerzvorkommen und 
ihre Erzeugung. Ausfuhrliche Darstellung der staatlichen 
Reglung der Eisenwirtschaft und der hierfiir geschlossenen 
Yertrage. (Forts. f.)


