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W e n n  a uch  im d e u ts c h e n  S te in k o h le n b e r g b a u  im 
a llg em e in en  d ie  v o r h a n d e n e n  B e rg e h a ld e n  a l lm äh l ich  
a ls  V e rs a tz g u t  in d ie  G r u b e  g e la n g e n ,  w eil die im 
B etr ieb  a n fa l le n d e n  B e rg e  h ie r fü r  n ic h t  au s re ich en ,  
so  g ib t  es  do ch ,  b e s o n d e r s  im A a c h e n e r  u n d  im 
sächs isch en  B ezirk , n o ch  F ä l le ,  in d e n e n  ü b e r s c h ü s s ig e  
B erge  ü b e r t a g e  a u f  H a ld e  g e s t ü r z t  w e rd e n  m ü ssen .  
M a ß g e b e n d  h ie r fü r  s in d  in e r s t e r  L inie  d ie  M ä c h t ig 
keit u n d  die L a g e r u n g s v e r h ä l tn i s s e  d e r  ab zubauefrden  
F löze .  G e r in g m ä c h t ig e  F lö z e  in g e s t ö r t e r  L a g e ru n g  
l ie fe rn  e inen  s t a rk e n  B e rg e ü b e r s c h u ß ,  u n d  z w a r  e in 
m al  g ro b s tü c k ig e  B erg e ,  d ie  n e b e n  d e r  K oh le  z u 
ta g e  g e f ö r d e r t  w e r d e n  m ü s se n ,  u n d  f e r n e r  m e is t  
g r ö ß e r e  W a s c h b e r g e m e n g e n .

Bei d e r  G e w e r k s c h a f t  D e u t s c h l a n d  in Ö lsn i tz  i. E. 
v o l lzog  sich s e i t  19 2 6  in s o fe rn  ein  b e d e u t s a m e r  
W a n d e l  in d en  A b b a u v e rh ä l tn is s e n ,  a ls  m a n  in s t e ig e n 
d em  M a ß e  d en  A b b au  in F lö ze  von  g e r in g e r e r  
M äch t ig k e i t  v e r le g e n  m u ß te .  D ie s  f ü h r t e  in k ü rz e s te r  
Z e i t  zu e in e r  d e r a r t i g e n  S te ig e ru n g  d e r  a u f  H a ld e  zu 
f ö r d e rn d e n  B e rg e m e n g e n ,  d a ß  d ie  v o r h a n d e n e n  L a g e r 
p lä tze  u n d  B e s c h ic k u n g s e in r ic h tu n g e n  bei w e i te m  
n ich t m e h r  a u s r e ic h te n .  A uf  d en  b e id en  B e tr ie b s 
an la g e n  D e u ts c h la n d  u n d  V e re in sg lü c k  h a t t e  m an  b is 
h e r  d ie  a u s  d e r  G r u b e  k o m m e n d e n  B e rg e  d u rc h  g e 
e ig ne te  F ö r d e r e in r i c h tu n g e n  zu  e in e m  am  F u ß  d e r  
v o rh a n d e n e n  H a ld e n  e r r ic h te te n  A u fz u g  g e b ra c h t ,  sie 
d a n n  m it  d e s s e n  H il f e  a u f  d ie  H a ld e  h in a u f g e z o g e n  
u n d  in d ie  K ip p e r  g e f a h r e n ,  d ie  n a tü r l i c h  s e h r  h ä u f ig  
v e r l e g t  w e r d e n  m u ß t e n ,  w eil  u n t e r  d ie sen  U m s tä n d e n  
die H ö h e  d e r  a n z u s c h ü t te n d e n  H a ld e  s e h r  g e r in g  w a r .  
D ie  V e r le g u n g  u n d  I n s t a n d h a l t u n g  d e r  K ip p e r  sow ie  
d ie  B e f ö r d e r u n g  d e r  B e rg e  v e ru r s a c h te n  h o h e  U n 
k o s ten ,  d ie  m i t  s t e ig e n d e m  B e rg e a n fa l l  u n t r a g b a r  
w u rd e n .  D ie  e r f o rd e r l i c h e  z a h lre ich e  B e d ie n u n g s 
m a n n s c h a f t  w a r  a u ß e r d e m  a u f  d e r  h o h e n ,  zu g ig e n  
H a ld e  d e r a r t  d en  U n b i ld e n  d e r  W i t t e r u n g  a u s 
g e se tz t ,  d a ß  d ie  L eu te  h ä u f ig  k r a n k f e ie rn  m u ß te n  
u n d  A bh ilfe  h ie r  sch o n  in so z ia le r  H in s ic h t  d r in g e n d  
g e b o te n  e rs ch ien .  E s  g a l t  d a h e r ,  M a ß n a h m e n  zu 
t r e f fe n ,  d ie  e in e r se i t s  e ine  b e s s e r e  u n d  w i r t s c h a f t 
lichere  A u s n u tz u n g  d e r  n u r  in b e s c h r ä n k te m  M a ß e  
v o rh a n d e n e n  H a ld e n p lä t z e  u n d  a n d e r s e i t s  e r t r ä g l ic h e  
A rb e i t s b e d in g u n g e n  f ü r  d ie  B e d ie n u n g s m a n n s c h a f t  
g e w ä h r le i s t e te n .  N a c h s te h e n d  w e r d e n  k u rz  die im 
L a u fe  d e r  E n tw ic k lu n g  v e rw e n d e te n  E in r i c h tu n g e n  
sow ie  die d a m i t  g e m a c h te n  E r f a h r u n g e n  g e sc h i ld e r t ,  
d ie  sch l ieß l ich  zu m  B au  e in e r  g r o ß e m  K a b e lk ra n 
a n la g e  g e f ü h r t  h a b e n .

D i e  D r a h t s e i l b a h n  a u f  d e r  B e t r i e b s a n l a g e  
V e r e i n s g l ü c k .

A u f  d e r  B e t r i e b s a n l a g e  V e re in s g lü c k  w u r d e  in den  
J a h r e n  1 9 2 9 /3 0  f ü r  d ie  B e f ö r d e r u n g  d e r  W a s c h -  u nd

G ru b e n b e r g e  sow ie  d e r  S ch lacken  von d e r  A u f 
b e re i tu n g  z u r  H a ld e  e ine  D ra h ts e i lb a h n  g e b a u t .  Im 
H inb lick  a u f  die h ie r  a n fa l le n d e n  B e rg e m a s s e n  k o n n te  
m an  m it  d e r  v e rh ä l tn i s m ä ß ig  k le inen  L e is tu n g  von  
30  t / h  v o r l ie b n e h m e n .  U n m i t t e lb a r  an  d e r  A u f 
b e re i tu n g  b a u te  m an  e inen  B eh ä l te r ,  de m  die  W a s c h 
b e rg e  s e lb s t t ä t i g  zu lie fen  u n d  in d en  a u ß e rd e m  
G r u b e n b e r g e  u n d  Schlacken  g e k ip p t  w e r d e n  k o n n ten .  
D e m  S p e ich e r  g e g e n ü b e r  w u rd e  in e tw a  130 m  E n t 
f e r n u n g  a u f  e in e r  a l ten  H a ld e  von  12 m  H ö h e  ein 
U m k e h r tu r m  e r r ic h te t ,  w ä h r e n d  die  B e lad es te l le  u n 
m i t t e lb a r  am  B e h ä l te r  lag . E s  w a r  von  v o rn h e r e in  
b eab s ic h t ig t ,  den  U m k e h r tu r m  vö ll ig  e in z u s c h ü t te n  
u n d  ihn  d a n n  g e g e b e n e n fa l l s  s p ä t e r  a ls  W in k e l s te l l e  
z u r  V e r lä n g e r u n g  d e r  D ra h ts e i lb a h n  zu  ben u tze n .  
Im m e rh in  b o t  d ie  A u fs te l lu n g  d es  U m k e h r tu r m s  au f  
d e r  b e re i ts  v o rh a n d e n e n  H a ld e  u n d  d a m i t  d ie  r e s t 
lo se  A u s n u tz u n g  d e r  v o rh a n d e n e n  G r u n d f l ä c h e  bei 
e in e r  T u r m h ö h e  von 35 m die M ög l ich ke i t ,  d en  B e rg e 
an fa l l  v o n  4 J a h r e n  o h n e  w e i te rn  G e lä n d e e r w e r b  
u n te r z u b r in g e n .  D ie  be im  A n sc h ü t te n  d e s  T u r m e s  g e 
m a c h te n  E r f a h r u n g e n  w a r e n  n ic h t  g ü n s t ig ,  a b e r  in 
s o fe rn  w e r tv o l l ,  a ls  sie d en  W e g  f ü r  die W e i t e r 
en tw ic k lu n g  d e r  e r f o rd e r l ic h e n  A n la g e n  w iesen .

D e r  T u r m  w u rd e  in g e w ö h n l ic h e m  E is e n fa c h w e rk  
a u s g e f ü h r t ,  d a s  sich f ü r  d ie se n  Z w eck  a ls  w e n ig  g e 
e ig n e t  e rw ies .  D ie  H a u p ts c n w ie r ig k e i t  be im  A n 
sc h ü t te n  b e ru h te  d a ra u f ,  d a ß  e in e r se i t s  v e r h ä l tn i s 
m ä ß ig  n a s s e  u n d  fe in k ö rn ig e  W a s c h b e r g e  u n d  a n d e r 
se i ts  g r ö ß e r e  M e n g e n  g r o b s tü c k ig e r  u n d  t r o c k n e r  
G ru b e n b e r g e ,  die z u r  S e lb s te n t z ü n d u n g  n e ig ten ,  
d u rc h e in a n d e r  g e k ip p t  w e r d e n  m u ß te n .  D a d u rc h  g e 
r ie te n  die r in g s  u m  d en  T u r m  a n g e s c h ü t te te n  
K ege lsp i tz en  in B e w e g u n g ,  so  d a ß  d e r  in fo lg e  d e r  
G i t t e r b a u a r t  g r o ß e  A n g r i f f s f l ä c h e n  b ie te n d e  T u r m  
s t a rk  b e a n s p r u c h t  u n d  a u s  se in e r  R ic h tu n g  a b g e d r ä n g t  
w u rd e .  D u rc h  die  v o n  d en  g e s tü r z te n  M a s s e n  e n t 
w icke lte  H i tz e  v e r f o rm te n  sich se ine  E c k sä u le n  u n d  
sc h m o r te n  te i lw e ise  ab, so  d a ß  e r  zu m  S ch lu ß  n u r  
noch  m i t  v e r h ä l tn i s m ä ß ig  k u rz e n  B e inen  in d e r  H a ld e  
steck te .  D ie  a u f  ihm  a n g e b ra c h te  U m k e h r s te l l e  f ü h r t e '  
d e m e n t s p re c h e n d  re c h t  u n l i e b s a m e  B e w e g u n g e n  aus. 
D e r  T u r m  v e rs c h o b  sich  u m  m e h r e re  M e t e r  se itl ich  
au s  d e r  S e i lb a h n a c h se ,  w a s  n o ch  d a d u r c h  b e g ü n s t ig t  
w u rd e ,  d a ß  es in fo lg e  v o n  G e lä n d e s c h w ie r ig k e i te n  
n ich t  m ö g l ich  w a r ,  d ie  S p itze  des  a n z u s c h ü t t e n d e n  
K eg e ls  m i t  d e m  S c h w e rp u n k t  d e s  T u r m q u e r s c h n i t t e s  
in Ü b e re in s t im m u n g  zu b r in g e n .  Sie lag  in W irk l ic h k e i t  
4 - 5  m  se i t l ich  u n d  ü b te  e in e n  e n t s p r e c h e n d e n  S chub  
a u f  d en  T u r m  au s .  Im m e rh in  h a t  d ie  S e i lb ah n  t r o tz  
d ie s e r  n ic h t  v o r a u s z u s e h e n d e n  B e a n s p ru c h u n g e n  b is  
z u r  v ö ll ig en  E in s c h ü t tu n g  des  T u r m e s  o h n e  g r ö ß e r e  
B e t r i e b s s tö ru n g e n  e in w a n d f r e i  g e a rb e i te t .  M a n  w ü r d e
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jedo ch ,  w e n n  m a n  w ie d e r  g e z w u n g e n  sein so l l te ,  e inen  
d e ra r t i g e n  U m k e h r tu rm  e in z u sch ü t ten ,  d ie sen  so 
b au e n ,  d a ß  e r  m ö g l ich s t  g e r in g e  A n g r i f f s f lä ch en  
b ietet.

Die B e tr ie b sv e rh ä l tn is s e  g e s t a t t e t e n  die S t i l leg u n g  
d e r  D ra h ts e i lb a h n .  H ä t t e  m a n  ih ren  B e tr ieb  w e i te r 
fü h re n  m ü ssen ,  so  w ä re  sie so  v e r l ä n g e r t  w o rd e n ,  d aß  
d e r  T u r m  als  W in k e ls te l le  d ien te ,  d a  e ine  g e ra d l in ig e  
V e r lä n g e r u n g  in d e r  a l ten  A chse  n ich t  m ög lich  w ar.  
M a n  h ä t t e  zu d ie sem  Z w eck  a l le rd in g s  d en  T u r m  n ich t 
m e h r  v e rw e n d e n  k ö n n e n ,  so n d e rn  a u f  d e r  b e s te h e n d e n  
H a ld e  e ine  g e n ü g e n d  k rä f t ig e  B e to n p la t t e  an b r in gen  
u n d  d a r a u f  die W in k e ls te l le  g r ü n d e n  m üssen .  D a  die 
B e lad es te l le  s teh en b le ib en  k o n n te ,  w ü rd e  sich die 
W ir t s c h a f t l ic h k e i t  d e r  G e s a m ta n la g e  d urch  d iese  
M a ß n a h m e n  n u r  v e rb e s s e r t  h ab en .  Die D rah tse i lb a h n  
h a t te  sich jed och  schon  d u rc h  die U n te rb r in g u n g  d e r  
zum  E in sc h ü t te n  d e s  T u rm e s  e r fo rd e r l ich en  B e rg e 
m e n g e n  b ezah l t  g e m ac h t ,  a ls  sich d u rch  an d e rw e i t ig e  
B e t r i e b s m a ß n a h m e n  ih re  V e r lä n g e ru n g  e rü b r ig te .

F r ü h e r e  H a l d e n a n s c h ü t t u n g  
a u f  d e r  B e t r i e b s a n l a g e  D e u t s c h l a n d .

W ä h r e n d  sich d a s  a u f  d e r  B e tr ieb sa n la g e  V e re in s 
g lü ck  z u r  V e r fü g u n g  s te h e n d e  H a ld e n g e lä n d e  a u f  den 
e rs te n  Blick fü r  die D ra h ts e i lb a h n  als g e e ig n e t  erw ies ,  
k o n n te  m an  d en  a u f  d e r  B e tr ieb san lag e  D eu tsc h la n d  
v o rh a n d e n e n  P la tz  d u rc h  eine so lche  n ich t o h n e  
w e i te r e s  w ir t sch a f t l ich  b esch icken ; h ie r  w a r  d as  g e 
sa m te  bis d ah in  b e n u tz te  G e lä n d e  m it  A ufzü gen  so

w eit  a n g e s c h ü t te t  w o rd e n ,  d a ß  n u r  n och  die in Abb. 1 
d u rch  S c h ra f fu n g  g e k e n n z e ic h n e te  F lä c h e  f r e i  g e 
b lieben w a r .  D ie  B e rg e  g e la n g te n  m it  H i l f e  e in e r  
b e re i ts  b e s te h e n d e n  K e t te n b a h n ,  d ie  g le ichze i t ig  zu r  
K o h le n fö r d e ru n g  d ien te ,  n ac h  d e m  P u n k t  A u n d  
m u ß te n  von  h ie r  a u s  a b g e s e t z t  w e rd e n .  U m  n ich t  
w ied e r  n ach  d e m  a l te n  V e r f a h re n  zu a rb e i te n ,  b e 
n u tz te  m a n  d a f ü r  z u n ä c h s t  e in en  zu  g ü n s t ig e n  Be
d in g u n g e n  b e s c h a f f te n  K a b e lk ra n .  In d e r  N ä h e  des  
P u n k te s  A w u r d e  d e r  M a s c h in e n tu r m  e rr ich te t ,  
w ä h r e n d  im P u n k te  B d e r  G e g e n tu r m  se in e  e r s te  A u f
s te l lu n g  f a n d ;  d ie s e r  w a r  a ls  f a h r b a r e  P e n d e ls tü tz e  
a u sg e b i ld e t  u n d  k o n n te  r a d i a l  u m  de n  M a s c h in e n tu r m  
v e r f a h re n  w e rd e n .  D ie  m i t  d e r  K e t te n b a h n  im 
P u n k te  A z u g e fü h r te n  B e rg e w a g e n  w u r d e n  h ie r  g e 
k ip p t  u n d  d e r  In h a l t  m i t  e in e m  S c h r ä g a u f z u g  in den 
im M a s c h in e n tu r m  a n g e o r d n e t e n  Z w isc h e n b e h ä l te r  
b e fö rd e r t ,  a u s  dem  m a n  d ie  B e rg e  in d e n  K übel des 
K ran es  abzog .  D e r  K ra n  b e w ä l t i g te  s tü n d l ic h  e tw a 
35  m 3 =  80  t  B e rg e  u n d  g e n ü g te  f ü r  3 J a h r e  d en  A n
fo r d e ru n g e n .  D a  v o m  P u n k te  B a u s  d a s  G e lä n d e  in 
d e r  R ic h tu n g  d e s  P fe i le s  a abf ie l ,  w a r  h ie r  ein 
w e i te r e s  V e r fa h re n  d e r  P e n d e l s tü t z e  o h n e  u m f a n g 
re iche  G r ü n d u n g s a r b e i t e n  n ich t  m ö g l ich .  M a n  e rw arb  
d a h e r  d ie  d u rc h  U m r a n d u n g  g e k e n n z e ic h n e te  Fläche  
h inzu  u n d  v e r l e g te  d ie  P e n d e l s tü t z e  n ach  dem 
P u n k te  C, von  w o  a u s  sie d a n n  w ie  an g e g e b e n  
b is  zum  P u n k te  D  v e r s c h o b e n  w e r d e n  k o n n te .  H ier  
e rg a b  sich d a n n  jed o c h  die  U n m ö g l ic h k e i t ,  d ie  F u n d a 
m e n te  w e i t e r z u fü h re n ,  so  d a ß  d e r  B e tr ieb  d e s  K ranes  
e in g e s te l l t  w e rd e n  m u ß te .

Abb. 1. Übersicht über das Haldengelände der Betriebsanlage Deutschland.

E ine e rh eb l ich e  V e rm e h r u n g  d e r  a u f  d e r  B e tr ie b s 
a n lag e  D e u tsc h la n d  a b z u la g e rn d e n  B e rg e m e n g e n  t r a t  
d a d u rc h  ein , d a ß  die g e s a m te  A u fb e re i tu n g  h ie rh e r  
v e r le g t  w u rd e .  D iese  Z u n a h m e  d e r  B e rg e m e n g e n  h ä t t e  
a b e r  den  B etr ieb  d e r  K e t te n b a h n ,  w e lch e  d ie  B erge  
von d e r  A u fb e re i tu n g  zum  P u n k te  A b e f ö r d e r t  
(A bb. 1) u n d  g le ich ze i t ig  die K oh len  von  S ch ach t  1 
nach  d e r  A u fb e re i tu n g  b r in g t ,  d e ra r t i g  u n g ü n s t ig  b e 

e in f lu ß t ,  d a ß  d ie se  B ah n  e n tw e d e r  g ä n z l ic h  u m g e b a u t  
o d e r  ein a n d e re s  B e fö rd e r u n g s m i t t e l  f ü r  d ie  &B erge  
v o rg e s e h e n  w e rd e n  m u ß te .  D a h e r  l a g  d e r  G e d a n k e  
nah e ,  d en  u n m i t t e lb a r e n  W e g  v o n  d e r  A u fb e re i tu n g  
zu r  H a ld e  u n te r  U m g e h u n g  d e r  g e n a n n te n  K e t te n 
b ah n  zu w äh le n .  O h n e  b e s o n d e r e  S ch w ie r ig k e i t e n  w a r  
eine  E r w e i te r u n g  d es  v o r h a n d e n e n  G e lä n d e s  in 
R ich tu n g  d es  P fe i le s  b b is  zum  P u n k te  E  m ö g l ich ,
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so  d a ß  m a n  a ls o  b e s t r e b t  se in  m u ß te ,  d ie  B e rg e  in 
d e r  R ich tu n g  d e r  e in g e z e ic h n e te n  L inie  E - F  zu b e 
fö rd e rn  (bei F  l ie g t  d ie  A u f b e r e i t u n g ) ;  d ab e i  w u rd e  
abe r  die  T a lm u ld e  zw ischen  d en  P u n k te n  D  u n d  B 
v e rh ä l tn i s m ä ß ig  u n g ü n s t ig  b e s t r ic h e n .  A n d e rse i t s  
m u ß te  m an  e in ig e  J a h r e  Z e i t  zu g e w in n e n  su chen ,  
um  fü r  die n eu  v o r z u s e h e n d e  F ö r d e r u n g  die  g ü n s t ig s t e  
E in r ic h tu n g  a u f  G r u n d  e ig e n e r  E r f a h r u n g e n  zu f inden .  
Als Z w is c h e n lö s u n g  w u r d e n  v o m  P u n k te  A aus  
2 S c h rä g a u fz ü g e  G  a n g e se tz t ,  m i t  d e n e n  m a n  eb en fa l ls  
E r f a h r u n g s z a h le n  g e w in n e n  k o n n te .  E in  V orve rsuch ,  
die  B e rg e  m it  de m  S c h r a p p e r  a u f  d ie  H a ld e  zu 
b ring en ,  m iß g lü ck te ,  weil sich W a s c h b e r g e  u n d  
G ru b e n b e rg e  dabe i  so  v e rs c h ie d e n  v e rh ie l ten ,  d a ß  sich 
ein e in w a n d f r e ie r  B e tr ieb  n ich t  e rz ie len  ließ. M an  
b en u tz te  d a h e r  d ie  S c h ra p p e r w in d e  zu r  B e d ie n u n g  d e r  
beiden  S c h rä g a u fz ü g e ,  d ie  d a n n  2 J a h r e  la n g  d ie  a n 
fa l len den  B e rg e m e n g e n  z u f r ie d e n s te l l e n d  a b fö r d e r te n .

D i e  K a b e l k r a n a n l a g e  d e r  G e w e r k s c h a f t  
D e u t s c h l a n d .

F ü r  die P l a n u n g  d e r  e n d g ü l t ig e n  g r o ß e n  A n lage  
au f  J a h r e  h in a u s  w a re n  d ie  inzw ischen  g e w o n n e n e n  
B e tr i e b s e r f a h ru n g e n  zu be rü ck s ich t ig e n .  A ls F ö r d e r 
m itte l  k am en  in F r a g e  D ra h ts e i lb a h n ,  S c h rä g a u fz u g  
o d e r  K a b e lk ran .  M a n  m u ß te  v e rsu c h e n ,  be im  P u n k te  E 
eine H a ld e n h ö h e  von  m in d e s t e n s  60  m zu e rre ich en ,  
w en n  m a n  n ich t  ü b e r m ä ß ig e  G e lä n d e k o s t e n  je  m 3 a b 
g e la g e r te r  B e rg e  in K a u f  n e h m e n  w o ll te .  A n d e rse i ts  
w a r  e ine  V e r lä n g e r u n g  d e r  A n la g e  ü b e r  d en  P u n k t  E 
h in au s  a u sg e s c h lo s s e n .  D ie  s p ä t e r e  E r w e i te r u n g  des 
H a ld e n p la tz e s  l ieß  sich n u r  in d e r  R ich tu n g  des  
Pfe i le s  c v o rn e h m e n .  D e r  f ü r  den  e r s te n  A u sb a u  zu r  
V e r fü g u n g  s t e h e n d e  P la tz  von  160 m B re ite  h ä t t e  
d u rch  e inen  e tw a  9 0  m h o h e n  T u r m  im P u n k te  E 
v o l l s tän d ig  b e s t r ic h e n  w e rd e n  k ö n n en .  Bei e in em  d e r 
a r t ig e n  T u r m  e rg a b  sich a b e r  in fo lg e  d es  in d e r  V er
lä n g e r u n g  d e r  A chse  F - E  s e h r  s te il  ab fa l le n d e n  G e 
län des  ein so  u n g ü n s t ig e r  W in k e l  f ü r  die rü c k w ä r t ig e n  
A b fang se i le ,  d a ß  d ie  A n la g e  u n n ö t ig  v e r t e u e r t  w o rd e n  
w äre .  W e i t e rh in  w ü r d e  d ie s e r  P la t z  im g ü n s t ig s t e n  
F a l le  fü r  6 J a h r e  S tu rz m ö g l ic h k e i t  g e b o te n  h aben .  
E ine D ra h t s e i lb a h n  z. B. h ä t t e  d a n n  vö ll ig  u m g e le g t  
u n d  die U m k e h rs te l l e  vom  P u n k t  E  w e i te r  in R ich 
tu n g  d es  P fe i le s  c v e r s e tz t  w e rd e n  m ü s se n .  D ies  
w ü rd e  eine  n ich t  a n g ä n g ig e  U n te r b r e c h u n g  d es  B e
tr ieb e s  u n d  e ine  w e se n t l ic h e  E r h ö h u n g  d es  K a p i ta l 
d ie n s te s  b e d in g t  h ab en ,  w eil  d ie  e r s te  U m k e h rs te l l e  
p ra k t is c h  a u f  d ie  in d e m  e r s te n  B e t r i e b s a b s c h n i t t  zu 
s tü rz e n d e n  H a ld e n m a s s e n  a b g e sc h r ie b e n  w e rd e n  
m u ß te .  G le ic h z e i t ig  h ä t t e  d ie  V e r le g u n g  d e r  U m k e h r 
s te lle  e ine  w e i tg e h e n d e  U m ä n d e r u n g  d e r  B e lad es te l le  
m it  sich g e b ra c h t .  F ü r  d ie se  w a re n  a u ß e r d e m  die  G e 
lä n d e v e rh ä l tn is s e  s e h r  u n g ü n s t ig ,  w eil  d e r  P u n k t  F  
u n m i t t e lb a r  an  e in e r  5 m h o h e n  B ö sc h u n g  lag ,  die  
n ich t a n g e g r i f f e n  w e r d e n  d u r f te .

Die B e la d u n g  l ieß  sich viel le ich te r  bei V e rw e n 
d u n g  e in e s  K a b e lk ra n s  d u r c h f ü h r e n ,  d e r  ke ine  b e 
so n d e re  B e la d e s te l le  e r f o r d e r t e .  M a c h te  m a n  den  
M a s c h in e n tu r m  im P u n k t  F  g e n ü g e n d  hoch ,  so w a re n  
die S ch w ie r ig k e i te n  d e r  G e lä n d e v e r h ä l tn i s s e  d o r t  o h n e  
w e i te r e s  zu  b e h e r r s c h e n .  An d ie  g e n a n n te  B ö sc h u n g  
sch lo ssen  sich n ä m l ich  e ine  S t r a ß e  u n d  W e r k s g e b ä u d e  
an, ü b e r  d ie  m a n  u n b e d in g t  h in a u s g e h e n  m u ß te .  Auch 
die V e r le g u n g  d e s  G e g e n tu r m e s  im P u n k te  E  beim  
K ab e lk ran  h ä t t e  sich b e s t im m t  e in f a c h e r  u n d  b i l l ig e r  
d u rc h f ü h re n  la s s e n  a ls  d ie  d e r  U m k e h r s te l l e  bei d e r

D ra h ts e i lb a h n .  Im m e rh in  k o n n te  m a n  sich n ich t  o h n e  
w e i te r e s  m it  e in e r  n u r  e tw a  se c h s jä h r ig e n  L e b e n s d a u e r  
des  G e g e n tu r m e s  b e g n ü g e n .  E s  w ä re  d a n n  d a r a u f  h in 
au sg e k o m m e n ,  d a ß  m an ,  um  Z e i t  zu sp a re n ,  in dem  
g e w ü n sc h te n  A b s ta n d  e inen  n e u e n  G e g e n tu r m  e r 
r ic h te te  u n d  n u r  die Seile von  e in em  a u f  d e n  ä n d e rn  
T u r m  u m le g te ,  w obei  m an  a b e r  no ch  m it  e in e r  B e
t r i e b s u n te rb r e c h u n g  von 14 T a g e n  zu rec h n en  h a t te .  
Bei a llen  d ie sen  E r ö r t e r u n g e n  w a r  von  v o rn h e r e in  d a 
von  a b g e se h e n  w o rd e n ,  den  G e g e n tu r m  m i t  e in z u 
sch ü t ten .  M an  k o n n te  ihn  so  d ich t  an  d ie  G re n z e  d es  
G e lä n d e s  se tzen ,  d a ß  d a d u rc h  die  A b la g e r u n g s 
m ö g l ichk e i t  n ich t  w esen tl ich  b e e in f lu ß t  w u rd e ,  u n d  
sch a l te te  d a m i t  a lle  u n l ie b sa m e n  Ü b e r ra sc h u n g e n  aus, 
die sich beim  E in sc h ü t te n  d es  T u r m e s  e rg e b e n  h ä t t e n .

U m  d en  S c h w ie r ig ke i ten  bei d e r  V e r le g u n g  d es  
G e g e n tu r m e s  zu b e g e g n e n ,  m u ß te  m a n  auch  noch  
d ie  F r a g e  e ines  g e n ü g e n d  le i s tu n g s fä h ig e n  S c h r ä g 
au fz u g e s  ins A u g e  fa s sen .  D ie  A n la g e k o s te n  fü r  e inen  
d e ra r t ig e n  S c h rä g a u fz u g  s ind  v e rh ä l tn i s m ä ß ig  g e r in g ,  
u n d  m a n  h ä t t e  e in en  zw e iten  b e re i ts  an le g e n  kö n n en ,  
w ä h re n d  d e r  e r s te  noch  a rb e i te te ,  u m  so  a l lm äh l ich  
die V e rsc h w e n k u n g  v o rzu n e h m en .  S e h r  u n g ü n s t ig  w a r  
jedo ch  d e r  U m s ta n d ,  d a ß  m a n  n ich t  nach  B elieben 
ü b e r  die in u n m i t t e lb a r e r  N ä h e  d e r  B e lad es te l le  
l iegen den  W e r k s a n la g e n  h in w e g g e h e n  ko n n te .  D iese  
w ä re n  auch  be im  E n tg le is e n  o d e r  S e i l lo s w e rd e n  d e r  
W a g e n  d e s  S c h rä g a u fz u g e s  g e f ä h r d e t  g e w e se n .  Die 
m it  de n  S c h rä g a u f z ü g e n  g e m a c h te n  E r f a h r u n g e n  w a re n  
auch  n ich t  d e ra r t i g ,  d a ß  m a n  m it  g e n ü g e n d e r  S ich e rh e i t  
eine  W ir t s c h a f t l ic h k e i t s b e r e c h n u n g  a u fm a c h e n  k o n n te .  
D a s  u n g le ic h m ä ß ig e  A b s ink en  d e r  a n g e s c h ü t te t e n  s e h r  
v e rsc h ie d e n a r t ig e n  M a s se n  u n d  die d a d u rc h  b ed in g ten  
N a c h s to p f a rb e i t e n  s te l l ten  in d e r  R e c h n u n g  zw e ife l 
h a f te  P o s t e n  d a r ,  d ie bei V e rw e n d u n g  d e s  K a b e lk ra n e s  
fe h l ten .  E ine  v o l l s t ä n d ig e  A u s n u tz u n g  d es  G e lä n d e s  
w a r  n ich t  g e w ä h r le i s t e t ,  w eil sich zw ischen  den  von 
d en  S c h rä g a u f z ü g e n  a n g e s c h ü t te te n  be iden  H ü g e ln  
s t e t s  e ine  M u ld e  e rg a b .  D iese  w ä re  z w a r  b e d e u tu n g s 
los  g e w e se n ,  w e n n  m a n  den  A b s ta n d  von  e inem  
S c h rä g a u f z u g  zum  ä n d e rn  v e rh ä l tn i s m ä ß ig  klein 
w ä h l te ,  jed o ch  w a r  d a n n  d ie  A b sa tzm ö g l ic h k e i t  f ü r  
e inen  A u fzu g  d u rc h  die  vom  ä n d e rn  a b g e la g e r te n  
M a s se n  s t a rk  b e sc h rän k t .

T r o tz  d e r  h ö h e rn  e r s tm a l ig e n  A n la g e k o s te n  
sp ra c h  a lso  a lles  f ü r  den  K ab e lk ran ,  w e n n  eine  e in 
w a n d f re ie  V e r le g u n g  d e s  G e g e n tu r m e s  in k ü rz e s te r  
Z e i t  m ög l ich  w a r .  D ie se  l ieß  sich b e w e rk s te l l ig e n ,  
w en n  m an  ihn  so  a n o rd n e te ,  d a ß  e r  u n t e r  B e n u tz u n g  
d e r  A b fa n g se i le  s t e h e n d  um  g e r in g e  S treck en  v e r 
fa h r e n  w e rd e n  k o n n te .  M a n  b ra u c h te  d a n n  auch  se ine  
H ö h e  n ich t  zu g r o ß  zu w ä h le n ,  so  d a ß  sich n o ch  eine 
g ü n s t ig e  V e ra n k e ru n g  in d e r  V e r lä n g e r u n g  d e r  K r a n 
achse  e rg a b  u n d  m a n  bei le ich te r  B ew e g l ich k e i t  des  
G e g e n tu r m e s  d en  P u n k t  E  e tw a s  n ä h e r  an  d ie  G re n z e  
des  G e lä n d e s  rück en  k o n n te .  F ü r  den  e r s te n  A rb e i t s 
ab sc h n i t t  d e s  K a b e lk ra n e s  k o n n te  u n t e r  d ie sen  U m 
s tä n d e n  die L inie  F - H  a n g e n o m m e n  w e rd e n .  H ie rb e i  
e rg a b  sich ein T u r m  von  70  m H ö h e  u n d  in d e r  e rs te n  
S te l lu n g  eine A b la g e ru n g s m ö g l i c h k e i t  f ü r  4 J a h r e .  Die 
n a c h s t e h e n d e  V e rg le ic h s re c h n u n g  ze ig t  deu t l ich ,  d aß  
sich in d ie sem  F a l l e  die B e tr i e b sk o s te n  am  g ü n s t ig s t e n  
s te l l ten .  V e rsu ch te  m an  näm lich ,  d ie  G e s a m tu n k o s te n  
f ü r  1 m 3 a b z u la g e r n d e r  H a ld e n m a s s e n  zu e rm it te ln ,  
so  m u ß te  m an  3 F ä l l e  z u g r u n d e  l e g e n :

1. E in  f e s t s t e h e n d e r  K a b e lk ra n  o d e r  e ine  D r a h t s e i l 
b a h n ,  d e re n  A chse  n ach  A b la g e ru n g  e in e r  g e 



w issen  B e rg e m e n g e  u n te r  g r ö ß e r n  B e tr ieb sko s ten  
u n d  m it  l ä n g e r e r  B e t r i e b su n te rb re c h u n g  ver- 
sch w e n k t  w e rd e n  m u ß te .

2. E in  S c h rä g a u fz u g ,  d e r  u n te r  den  g le ichen  B e
d in g u n g e n  a rb e i te te ,  d essen  V e rsc h w e n k u n g  je 
doch  keine l a n g e m  B e tr i e b su n te rb re c h u n g e n  u n d  
keine g r o ß e n  B e tr ie b su n k o s te n  v e ru r sa c h te ,  dei 
abe r  a n d e rs e i t s  e rheb lich  h ö h e re  lau fen d e  K osten  
u n d  s e h r  un s ich e re  B e t r ieb sv e rh ä l tn is se  _ bei
w e c h se ln d e r  W i t t e r u n g  u n d  sch w a n k e n d e r  Be
sc h a f fe n h e i t  d e r  B erge  bed in g te .

3. E in  K ab e lk ran ,  d essen  G e g e n tu rm  m it e in fachen  
M it te ln  in e in igen  T a g e n  u m  eine g ew isse  Strecke 
v e r f a h rb a r  w a r .  D iese  A n lag e  s te ll te  sich e tw a s  
t e u r e r  als  ein K abe lk ran  im F a lle  1.
W ä r e  d e r  Fa ll  1 in F ra g e  g ek o m m en ,  so h ä t te  

ein b e s o n d e r e r  V erg le ich  zw ischen  K abe lk ran  u nd
D ra h ts e i lb a h n  a n g e s te l l t  w e rd e n  m ü s s e n ;  da  abei die 
n a c h s te h e n d e  W ir t s c h a f t l ic h k e i tsb e re c h n u n g  deu tl ich  
fü r  den  F a l l  3 sp rach ,  k o n n te  m an  von d ie se r  P rü f u n g  
ab seh en .  In d en  F ä l len  1 u n d  2 w a r  bei dem  v o r 
h a n d e n e n  G e lä n d e  h ö c h s te n s  mit d e r  U n te rb r in g u n g  
von 8 0 0 0 0 0  m 3 zu rechnen .  A uf d iese M en g e  m u ß te  
die A n lag e  ab ge sc h r ie b e n  w e rd en ,  da  sich bei ih re r  
V e r leg u n g  doch  g r ö ß e r e  K osten  u nd  B e tr ieb sun te i  - 
b re c h u n g e n  e rg a b e n .

Im F a lle  3 kann  die V ersch w en k u n g  des  G e g e n 
tu r m e s  in w en ig en  T a g e n  e rfo lg en ,  die gan ze  A nlage  
is t d a ra u f  z u g e sc h n i t ten  u n d  d a h e r  e tw a s  teu re r .  Die 
V e r fa h rb a rk e i t  g e s t a t t e t  ab e r  auch eine b esse re  A u s 
n u tz u n g  des  G e lä n d e s  als  die V e r leg u n g  u n te r  1 u n d  2, 
weil d a s  G e lä n d e  o h n e  jede  Lücke bes t r ichen  w e rd en  
k ann .  F e r n e r  is t  es  möglich , den  G e g e n tu rm  so w eit  
zu v e r f a h re n ,  d a ß  sich m it d ie se r  E in r ic h tu n g
2 Mill . in3 abse tzen lassen .

Fall 1
Fester 

Kabelkran 
u. Draht
seilbahn

Fall 2

Schräg
aufzug

Fall 3

Fahrbarer
Kabelkran

A n l a g e k o s t e n ................................... A
Unterzubringende Massen . m3
J a h re sm e n g e ......................... m3
S tu rz ze i t ............................. Jahre
Jahreszinsen bei 5 °/o . . . M
Z in se n .............................................Jb/m 3
A b s c h r e i b u n g .................Jb/m?
K ap ita lb e la s tu n g ................A /m 3

130 000 
800 000 
130 000 

6
6 500 

0,05 
0,16 
0,21

65 000 
800 000 
130 000 

6
3 250 
0,025 
0,08 
0,105

150 000 
2 000 000 

130 000 
15 

7 500 
0,058 
0,075 
0,133

Fall 1 Fall 2 Fall 3

Betriebskosten
Bedienung, 1200 Schichten . . 
Verlegungs- oder

Verlängerungskosten . . . .  
Gleisstopfen, 500 Schichten . .
S e i l v e r b r a u c h ..............................
Sonstige Wartung,

100 S c h ic h t e n ..........................

./¿/ Jahr 
8 400

3 200 

700

./¿/Jahr 
8 400

2 800 
3 500 
2 000

700

./¿/Jahr 
8 400

800

3 200

700
12 300 17 400 13 100

B etr iebskosten ..................................
K r a f t b e d a r f ......................................
K a p i t a l d i e n s t ..................................

Jb/m 3
0,094
0,020
0,210

Jb /m 3
0,134
0,020
0,105

Jb /m 3
0,100
0,020
0,133

Gesamtkosten 0,32 1 0,26 1 0,25

Die B e re c h n u n g  e rg ib t  a lso , d a s  sich S c h rä g a u fz u g  
u n d  f a h r b a r e r  K a be lk ran  (F ä l le  2 u n d  3) p rak t isch  
g le ic h s teh en ,  jedoch  is t d e r  l e t z tg e n a n n te  h ins ich t l ich  
d e r  B e tr ieb ss ich e rh e i t  zw eife l los  ü b e r le g e n ,  zum al da

die B esch a f fen h e it  d e r  H a ld e n m a s s e n  a u ß e ro r d e n t l i c h  
s ta rk en  S c h w a n k u n g e n  u n te r l i e g t .  D e r  S e i lv e rsch le iß  
als zw e ite r  sc h w er  zu e r f a s s e n d e r  K o s te n p u n k t  w a r  
eb en fa l ls  a n n ä h e r n d  a b z u w ä g e n  u n d  k o n n te  d u rc h  b e 
so n d e re  G e w ä h r l e i s tu n g e n  fü r  d en  K a b e lk ra n  von 
v o rn h e re in  noch  g ü n s t ig  b e e in f lu ß t  w e rd e n  N a ch  a l le 
dem  g a l t  es a lso , e inen  K a b e lk ra n  zu e r r ic h te n ,  d e ssen

G e g e n tu rm  in k ü rz e s te r  Z e i t  m i t  v e rh ä l tn i s m ä ß ig  
g e r in g e n  U n k o s te n  v e r f a h re n  w e rd e n  k o n n te .  Die 
H ö h e  d es  G e g e n tu r m e s  w u r d e  u n t e r  d ie sen  Um- 
s tä n d e n  zu 70 m g e w ä h l t ;  h ie rbe i  e rh ie l t e n  d ie  Ab
sp an n se i le  (A bb. 1) e ine  v e r h ä l tn i s m ä ß i g  g ü n s t ig e  
N e ig u n g ,  so d a ß  a u c h  d e r  D ru c k  a u f  d ie  s p ä t e r  zu 
v e rw e n d e n d e n  F a h r w e r k e  in e r t r ä g l i c h e n  G renzen  
blieb. Abb. 2 v e ra n s c h a u l ic h t  d ie  G rü r td u n g s a n o rd -  
n un g .  D e r  T u r m  se lb s t  is t in d e r  K u g e lp fa n n e  a  nach-
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g ieb ig  v e r l a g e r t  u n d  s t e h t  a u f  s t a rk e n  Q u e r t r ä g e r n .  
E n ts p r e c h e n d e  A u s s p a r u n g e n  an d e r  G r u n d p la t t e  g e 
s ta t te n  d a s  A n h e b e n  d e s  g e s a m te n  T u r m e s  m i t  H ilfe  d e r  
h y d ra u l i s c h e n  H e b e b ö c k e  b,u n d  ir. d ie  m i t t le r e  Ö f fn u n g  
kann  je d e rz e i t  d a s  F a h r w e r k  c e in g e s c h o b e n  werden^ 
d as  a u f  e in em  b e h e l f s m ä ß ig  v e r le g te n  G le is  läuf t .  D as  
F u n d a m e n t  f ü r  de n  n ä c h s te n  S ta n d o r t  i s t  d a n n  b e re i ts  
v o rg e a rb e i t e t  u n d  w ird ,  da  die B o d e n b e sc h a f f e n h e i t  
s eh r  g ü n s t ig  ist,  v e r h ä l tn i s m ä ß ig  klein . D e r  Z w is c h e n 
rau m  zw ischen  d en  be iden  G r ü n d u n g e n  kan n  d u rch  
einen S c h ie n e n s t r a n g  m it  g u t e r  S c h w e l le n u n te r l a g e  e r 
se tz t  w e rd e n ,  d e r  d ie  in B e t ra c h t  k o m m e n d e  L a s t  f ü r  
d iese  k u rze  Z e i t  a u fz u n e h m e n  v e rm ag .

Abb. 4. Ansicht der Gesamtanlage.

Die rü c k w ä r t ig e  H a u p tv e r a n k e r u n g  des  T u rm e s  
e r f o lg t  d u rc h  2 Seile, d ie  in d e r  L a g e  s ind ,  a uch  bei 
s c h rä g e m  Z u g  n och  d ie  e r f o rd e r l ic h e n  K rä f te  a u f 
zu n eh m e n  (A bb. 3). D ie Seile hab en  60  m m  D m r. u nd  
s ind  m i t  de m  A b sp a n n b lo c k  ü b e r  b e s o n d e r e  R o l le n 
f la sch en  v e rb u n d e n ,  so  d a ß  m a n  sie m i t  ü b e r  die 
F la s c h e n  g e f ü h r t e n  H i l f s s e i le n  je d e r z e i t  be l ieb ig  v e r 
lä n g e r n  k a n n .  V o r  de m  V e r f a h re n  des  T u r m e s  w ird  
e ine  zw eite  g le ich  g r o ß e  A b s p a n n g r u n d p l a t t e  in t u n 
l ichs t  g r o ß e r  E n t f e r n u n g  v o n  d e r  e r s te n  e rr ich te t .  
N ach  de m  A b se tz en  d e s  le e re n  K ü be ls  k an n  d a n n  v o r 
ü b e rg e h e n d  ein Seil d ie  A b s p a n n k rä f t e  a u fn e h m e n ,  so 
d aß  sich d a s  a n d e r e  Seil lö se n  u n d  a u f  d e r  n eu e n  
P la t t f o r m  a n sc h l ie ß e n  läß t .  D ie  E n t f e r n u n g  zw ischen  
den  be id en  H a u p t a b s p a n n f u n d a m e n t e n  w i rd  so  g e 
w äh lt ,  d a ß  m i t  ih r e r  H i l f e  e in  m e h r f a c h e s  V e r fa h re n  
m ögl ich  is t.  D ie  z w e ite  P l a t t f o r m  l ieg t  d a n n  n ach  
m e h r m a l ig e m  V e r f a h re n  in d e r  V e r lä n g e r u n g  d e r  
K ra n a ch se ,  u n d  bei w e i te rm  S ch w en k en  w ä r e  e ine 
d r i t t e  e r fo rd e r l ic h .  A u f  d ie se  W e is e  l ä ß t  sich die A b 
s p a n n u n g  in k ü r z e s te r  Z e i t  ve r leg en ,  u n d  die 
G r ü n d u n g s k o s t e n  b le iben  in e r t r ä g l ic h e n  G re n z e n .  
N a c h d e m  die  V e r le g u n g  d e r  H a u p ta b s p a n n s e i l e  v o r 
g e n o m m e n  is t,  w i rd  d a s  W in d a b s p a n n s e i l  J (A bb. 1) 
a l lm äh l ich  n a c h g e la s s e n ,  b is  sich die Sp itze  des  
T u r m e s  in d e r  R ic h tu n g  d e s  P fe i le s  c ne ig t ,  u n d  d a n n  
d u rch  W in d e n  d a s  F a h r w e r k  m i t  d e m  d a r a u f  r u h e n 
den  T u r m  n a c h g e f a h r e n ;  d a s  A b sp a n n se i l  K w ird  e n t 
sp re c h e n d  v e rk ü rz t .  A uch  die  G r u n d p la t t e n  d ie s e r  
be iden  A b s p a n n s e i le  s in d  fü r  m e h r e re  S te l lu n g e n  des  
T u r m e s  v e rw e n d b a r .

N a c h d e m  d ie  F r a g e  d e r  V e r f a h r b a r k e i t  d es  G e g e n -  
tu r m e s  so  g e lö s t  w o r d e n  w a r ,  d a ß  e r  sich v o r a u s s ic h t 
lich in w e n ig e n  T a g e n  an  se in en  n e u e n  S ta n d o r t

sch a f fen  ließ, w a r  z w e ife l lo s  die zw e c k m ä ß ig s te  E i n 
r ic h tu n g  f ü r  die H a ld e n b e s c h ic k u n g  g e fu n d e n .  Die 
G e s a m ta n la g e  v e ran sc h a u l ic h e n  die Abb. 1 u n d  4.

W ä h r e n d  d e r  G e g e n tu r m  m it  Seilen a b g e s p a n n t  
w u rd e ,  f ü h r te  m an  den  M a s c h in e n tu r m  als  P e n d e l 
w a n d  aus  u n d  f in g  d ie se  rü c k w ä r t s  d u rc h  eine  s te ife  
Z u g s t r e b e  in E is e n fa c h w e rk  ab, d a  in d e r  d a n e b e n 
s te h e n d e n  A u fb e re i tu n g  e ine  e in w a n d f r e ie  se i t l iche  
S e i ly e ra n k e ru n g  f ü r  den  M a s c h in e n tu r m  n ich t  m ög l ich  
w a r .  Die  P e n d e lw a n d  v e rm a g  o h n e  Ü b e r la s tu n g  d e r  
e inen  se i t l ichen  S treb e  d en  bei den ä u ß e r s te n  
S te l lu n g e n  d es  G e g e n tu r m e s  a u f t r e t e n d e n  D ru c k  a u f 
z u n eh m e n .  E rs t ,  w en n  d e r  G e g e n tu r m  u m  120 m  v e r 
fa h re n  w o rd e n  ist, w i rd  e ine  V e r s t ä rk u n g  d e r  s t ä rk e r  
b e la s te te n  S trebe  e r fo rd e r l ic h ,  so d a ß  m an  h ie rm it  
in n e rh a lb  d e r  fü r  die W ir t s c h a f t l ic h k e i t s b e r e c h n u n g  
z u g ru n d e  g e le g te n  Z e i t  n ich t  zu rec h n en  b rau ch t .  An 
d e r  A u fb e re i tu n g  n im m t ein B e h ä l te r  von  160  m 3 
F a s s u n g s v e rm ö g e n  die a n fa l le n d e n  B erge-  u n d  
S c h lac k e n m en g en  auf.  Die f e in k ö rn ig e n  u n d  n a sse n  
W a s c h b e r g e  f ü h r t  ein F ö r d e r b a n d  au s  d e r  W ä sc h e  
zu. Die t ro ck n en  un d  g ro b s tü c k ig e n  G ru b e n b e r g e  s o 
wie die Schlacken w e rd e n  in F ö r d e r w a g e n  d u rch  einen 
A u fzu g  von  v e rsch ie d e n e n  B ü hn en  g e h o b e n  u n d  
s e lb s t t ä t ig  in den  B e h ä l te r  g e k ip p t ;  dabe i is t  V o rs o rg e  
g e t r o f f e n ,  d a ß  die B e fö rd e r u n g  d ie s e r  M a s se n  die 
K o h le n fö r d e ru n g  n ich t  be h in d e r t .

r  -

Abb. 5. Anschlägen der Kübel an die Lasthaken.

D e r  K a b e lk ra n  se lb s t  a rb e i te t  m it  2 K übeln ,  die  
ab w e ch se ln d  g e fü l l t  u n d  an  d ie  L a s th a k e n  a n g e 
sch lag en  w e rd e n  (A bb. 5). Die K übel s in d  ähn lich  a u s 
g e b i ld e t  w ie  G re i f e r  u n d  la s se n  sich d u rch  ein E n t 
le e ru n g sse i l  an b e l ieb ig e r  S te l le  u n d  in b e l ieb ig e r  
H ö h e  v o m  S ta n d  d es  M a s c h in e n f ü h r e r s  a u s  e n t le e re n  
(A bb. 6). B e s o n d e re r  W e r t  is t  a u f  die A u s b i ld u n g  d e r  
B e h ä l t e rv e r s c h lü s s e  g e le g t  w o rd e n ,  d ie  bei 1 m Breite  
se lb s t  d ie  g r ö ß t e n  B e rg e s tü c k e  d u rc h la s s e n .  D as  K r a n 
fü h r e r h a u s  b e f in d e t  sich in 25 m H ö h e ,  w ä h r e n d  d a s  
M a s c h in e n h a u s  u n m i t t e lb a r  am  F u ß e  d es  M a s c h in e n 
tu r m s  die  F a h r -  u n d  H u b w in d e n  a u fn im m t .  D ie N u tz 
la s t  d e r  K atze  am H a k e n  b e t r ä g t  9 t. D e r  Kübel v e r 
m a g  3,5 m 3 B e rg e  m it  e inem  G e w ic h t  von  rd. 8 t  zu 
h eben .  Die L e is tu n g  des  H u b m o to r s  b e t r ä g t  175 PS, 
d ie H u b g e s c h w in d ig k e i t  1 m /s  u n d  die F a h r g e 
s c h w in d ig k e i t  4 m /s  bei e in e r  M o t o r l e i s t u n g  von 
100 PS.

Da d e r  70 m h o h e  G e g e n tu r m  a u f  e in e r  A n h ö h e  
s t e h t  u n d  d e r  M a s c h in e n tu r m  n u r  48 m ho ch  ist,  e rg ib t  
sich f ü r  d a s  T ra g s e i l  o h n e  B e rü c k s ic h t ig u n g  des  
D u rc h g a n g e s  e ine  th e o r e t i s c h e  N e ig u n g  von  11 o/0. Die



A n tr ie b sm o to re n  d e r  W in d e n  a rb e i ten  a ls  D r e h s t r o m 
m o to re n  m it  e in e r  S p a n n u n g  von 200 0  V. D en  H u b 
m o to r  s t e u e r t  e ine  S c h ü tz e n s te u e r u n g ;  die B rem su n g  
e r f o lg t  d u rch  e ine  e in fach e  F u ß t r i t tb r e m s e  ü b e r  e inen 
Seilzug  vom  F ü h r e r h a u s  aus. D a  beim Ö ffnen  des 
K übels  e ine la n g s a m e  S e n k u n g  e rw ü n sc h t  ist, d a m i t  ei 
n ich t m it  e in em  S ch lage  au fg e r is s e n  w ird ,  w ä h re n d  das 
H a l te s e i l  die  V e rsch lü sse  f e s th ä l t ,  ko n n te  m an  m it  der  
ü b e rs y n c h ro n e n  S e n k b re m su n g  n icht a rbe i ten .  A nder-

Abb. 6. Ausbildung des Kübels.

se i ts  w ä re  die A n o rd n u n g  e ine r  u n te r sy n c h ro n e n  S en k 
b re m s s c h a l tu n g  fü r  d en  im m er  w ie d e rk e h re n d e n  
g le ichen  S e n k v o rg a n g  doch  zu verw ickelt  u n d  te u e r  
g ew e se n ,  so  d a ß  m an  sich zu d e r  g e n a n n te n  L ö su n g  
en ts ch lo ß .  D abei w ird  die F u ß b re m s e  lediglich 
w ä h re n d  d e r  E n t l e e ru n g  b enu tz t ,  w ä h re n d  bei d e r  
S e n k u n g  a u f  g rö ß e r e  S trecken  se lb s tv e r s tän d l ich  ü b e r 

syn ch ro n e  S e n k b re m s u n g  d u rc h  d en  M o t o r  s t a t t f in d e t .  
Dies k o m m t z. B. v o r ,  w e n n  d e r  K übel  g e s e n k t  w ird ,  
d am it  s t a u b ig e s  G u t  n ic h t  a u s  zu g r o ß e r  H ö h e  h e r 
u n te r s tü r z t .  D u rc h  b e s o n d e r e  A n z e ig e v o r r ic h tu n g e n  
kann  d e r  M a s c h in e n f ü h r e r  auch  n a c h ts  u n d  bei N ebe l 
die  augenb lick liche  H ö h e  u n d  E n t f e r n u n g  d e s  K übels  
fe s t s t e ü e n  u n d  e n t s p re c h e n d  b l in d  fa h r e n .

Die L au fk a tze  l ä u f t  a u f  2 T r a g s e i l e n  v on  48  mm 
D m r. u n d  4 50  m  L än ge ,  e n t s p r e c h e n d  d e r  S p a n n w e i te  
des K ab e lk ran es .  An d en  T r a g s e i l e n  s in d  in g le ich 
m ä ß ig e n  A b s tä n d e n  7 K la p p re i t e r  b e fe s t ig t ,  w elche  
die 3° u n te r h a lb  d e r  T ra g s e i l e  l ie g e n d e n  S e i l s t r a n g e  
(H u b - ,  E n t le e ru n g s -  u n d  u n te r e s  F a h r s e i l )  t r a g e n .  Die 
R e ite r ’ w e rd e n  d u rc h  F ü h r u n g s w i n k e l  d e r  L aufka tze  
o-eöffnet u n d  m it  F e d e rd r u c k  w ie d e r  g e sc h lo s se n .

In d e r  n a c h s te h e n d e n  Ü be rs ich t  s in d  die  w ich
tig s ten  Z a h le n ä n g a b e n  z u s a m m e n g e s te l l t .

S p annw eite ................................................................ m ^ 0
Höhe des M asc h in en tu rm es ..............................m 4ö
Höhe des G e g e n tu rm e s .......................................m 70
Neigung der F a h r s e i l e ....................................... Io H
Nutzlast am L a s t h a k e n ........................................t  9
K ü b e l i n h a l t .................................................... m
H u b g e s c h w i n d ig k e i t ......................... m/ s 1
F a h rg e s c h w in d ig k e i t ......................... m/s 4
Vorgesehene Motorleistung zum Heben PS 175
Vorgesehene Motorleistung zum Fahren PS 100
G rößter senkrechter Druck im G egenturm  t 175

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

Die zu lö s e n d e  A u fg a b e  b e s t a n d  d a r in ,  a u f  b e 
sc h r ä n k te r  G ru n d f l ä c h e  e ine  m ö g l ic h s t  g r o ß e  M enge 
von H a ld e n g u t  u n te r z u b r in g e n ,  d a s  sich h aup tsäch lic h  
aus  g ro b s tü c k ig e n  G ru b e n b e r g e n  u n d  fe in k ö rn ig e n  
n asse n  W a s c h b e r g e n  e in e r  S te in k o h le n g r u b e  zu
sam m en se tz t .  V e rsch ied en e  V e rsu ch e  m i t  e in e r  k le inern  
D ra h ts e i lb a h n  u n d  e in em  K ab e lk ra n  h a b e n  a u f  G ru n d  
g e n a u e r  B e re c h n u n g e n  f ü r  die zu  e r r i c h t e n d e  G r o ß 
a n lag e  z u r  A u fs te l lu n g  e in e s  K a b e lk ra n e s  g e fü h r t ,  
d esse n  G e g e n tu r m  in g e w is s e n  Z e i t a b s tä n d e n  auf 
F a h rw e rk e  g e s e tz t  u n d  u m  g e r in g e  S treck e n  v e r
scho ben  w ird .  D ie  A u s f ü h r u n g  u n d  A rb e i t sw e ise  des 
K ran es  w e rd e n  im e in ze lnen  b e sch r ie b e n .  D ie  A nlage 
h a t  b ish e r  b e t r ie b s s ic h e r  u n d  s t ö r u n g s f r e i  g ea rb e i te t  
u n d  die fe s tg e le g te n  G e w ä h r l e i s tu n g e n  e r fü l l t .

Der zweite Kongreß für Karbonstratigraphie in Heerlen.
Im Anschluß an den Internationalen Botanischen 

Kongreß in Amsterdam tagte vom 9. bis 12. September in 
Heerlen (Flolland) unter Beteiligung von Geologen fast 
aller europäischen Länder und Nordamerikas der zweite 
Kongreß für  Karbonstratigraphie. Die von dem vor
bereitenden Ausschuß (Professor J o n g m a n s ,  Heerlen, 
Professor G o t h a n ,  Berlin, und Professor R e n i e r ,  
Brüssel) einberufene, fü r Wissenschaft und Praxis gleich 
bedeutsame Zusammenkunft verfolgte in erster Linie den 
Zweck, die auf der ersten Heerlener Tagung im Jahre 19271 
aufgestellte und wissenschaftlich allgemein anerkannte 
G liederung der Steinkohlenformation zu ergänzen, die 
Kohlenvorkommen Europas in den östlichen Staaten und 
Amerikas in diese Übersicht einzufügen und damit zu einer 
auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden Einteilung 
der Karbonablagerungen der ganzen Welt zu gelangen. 
Ferner sollten die noch schwebenden Fragen in der 
Bezeichnungsweise der Steinkohlenpetrographie geklärt 
werden. Vertreten waren Belgien, Britisch-Indien, 
Deutschland, England, Frankreich, die Niederlande, Öster

'  G lückauf 63 (1927) S. 1133.

reich, Polen, Schweden, Spanien, die Tschechoslowakei und 
die Vereinigten Staaten.

Zu der Eröffnungssitzung hatten sich außerdem  ein Ab
gesandter der Königin, die Konsuln von Belgien, Deutsch
land, Polen und Ungarn sowie Vertreter der Königlichen 
Akademie der Wissenschaften und verschiedener anderer 
wissenschaftlicher und bergtechnischer Gesellschaften ein
gefunden. Nach der B egrüßungsansprache des Direktors 
des Geologischen Bureaus, Professors  J o n g m a n s ,  wurde 
der Kongreß von dem Vorsitzenden des geschäftsführenden 
Ausschusses, Dr.-Ing. v a n  W a t e r s c h o o t  v a n  d e r  
G r a c h t ,  eröffnet, der namens des Geologischen Bureaus 
den erschienenen Vertretern der verschiedenen Länder den 
Willkommensgruß des Ausschusses übermittelte.

S tra tig raphie  des Karbons.
Die anschließende wissenschaftliche Sitzung des Vor

mittags, deren Vorsitz Dr.-Ing. v a n  W a t e r s c h o o t  v a n  d e r  
G r a c h t  übernahm, leitete P rofessor R e n i e r ,  Brüssel,  mit 
einem die n e u e r n  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  S t r a t i 
g r a p h i e  d e s  K a r b o n s  v o r n e h m l i c h  in B e l g i e n  behan
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delnden V ortrag  ein. An der H and  von Lichtbildern legte er 
dar, wie sehr sich die A uffassung über den Bau des Karbon
untergrundes im Laufe der letzten 100 Jahre geändert hat 
und welche große  Bedeutung den planmäßigen U nter
suchungen fü r  die tiefere Erkenntnis des Karbons zukommt. 
Besonders eingehend behandelte er dann das Gebiet von 
Kempen.

Der zweite Redner, Professor J o n g m a n s ,  Heerlen, 
gab eine umfassende Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  E r g e b n i s s e  
d e r  s e i t  d e m  l e t z t e n  K o n g r e ß  i m J a h r e  1927 a n -  
g e s t e l l t e n  U n t e r s u c h u n g e n  d e s  K a r b o n s  in d e r  
g a n z e n  We l t .  E r  führte  aus, daß auf G rund  dieser U nter
suchungen die Möglichkeit besteht, die im Jahre 1927 von 
der ganzen W elt angenommene K arbongliederung1 nach 
verschiedenen Richtungen schärfer zu fassen und zu e r
weitern. E r  betonte dabei, daß eine Begrenzung der einzel
nen Unterabteilungen des Karbons natürlich niemals ganz 
scharf zu erreichen ist, sondern, da die Natur keine festen 
Grenzen kennt, immer künstlich bleiben muß.

Professor P i a ,  Wien, beschäftigte sich mit dem W e s e n  
d e r  g e o l o g i s c h e n  C h r o n o l o g i e  u n t e r  b e s o n d e r e r  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  J u n g p a l ä o z o i k u m s  und ver
tra t dabei folgende Leitsätze: 1. Die Einheiten der geo
logischen Zeifrechnung sind künstlich; 2. sie sind primär 
zeitlich; 3. sie sind ihrem Wesen nach weltweit gült ig ; 4. sie 
sollen möglichst unveränderlich sein; 5. sie sind von den 
paläontologischen Zonen und den lithologischen Schichten
gliedern wesentlich verschieden; 6. die geologische Zeit
rechnung legt die Einheiten in einem bestimmten kenn
zeichnenden Gebiet fest und bestimmt das Alter der 
Gesteine anderer Gebiete  durch Vergleich mit denen dieses 
Mustergebietes.

In der von P rofessor P r u v o s t ,  Lille, geleiteten Nach
mittagssitzung sprach P rofessor H. S c h m i d t ,  Göttingen, 
über G r u n d l a g e n  d e r  v e r g l e i c h e n d e n  S t r a t i g r a p h i e  
i m m a r i n e n  K a r b o n  und berichtete über die Fortschritte, 
die seit 1927 in der erdgeschichtlichen E instufung karboni- 
scher Meeresablagerungen erreicht worden sind. Im be- 
sondern konnten das Flözleere und die Kulmkalke in 
weitere Zonen von allgemeiner Gültigkeit gegliedert 
werden. Verschiedene Arbeitsverfahren wurden besprochen, 
die für erdgeschichtliche Vergleiche zu verwenden sind.

Professor M o o r e ,  Kansas, verbreitete sich über die B e 
z i e h u n g e n  d e r  E r d k r u s t e n b e w e g u n g e n  z u r  s t r a t i 
g r a p h i s c h e n  G l i e d e r u n g  u n d  ü b e r  V e r g l e i c h e  d e r  
j u n g p a l ä o z o i s c h e n  F o r m a t i o n e n  N o r d a m e r i k a s  
mi t  d e n e n  E u r o p a s .  Nach einem Überblick über den tek
tonischen Bau des Steinkohlengebirges in den Ver. Staaten 
besprach er den Einfluß  der E rdkrustenbew egungen auf 
die A blagerung der  Sedimente. E r  stell te fest, daß ein 
großer Teil der amerikanischen Karbonfossil ien den 
europäischen Form en entspricht, bezweifelte jedoch, daß 
eine völlige Gleichstellung der  Karbonablagerungen 
Amerikas mit denen der  europäischen Kohlenbecken m ög
lich ist.

Dr.-Ing. v a n  W a t e r s c h o o t  v a n  d e r  G r a c h t ,  
Heerlen, e rör terte  die t e k t o n i s c h - s t r a t i g r a p h i s c h e n  
V e r h ä l t n i s s e  d e s  P e r m o k a r b o n s  i n A s ie n  u n d  in 
d e n  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n .  E r  wies nach, daß sich die 
gebirgsbildenden V orgänge in Amerika in dier Karbonzeit 
in zwei Zeitabschnitten abgespielt  haben. Im Anschluß 
daran behandelte er  den Bau Europas, dessen Tektonik 
durch jüngere  Ü berlagerungen stark verschleiert ist, und 
gab der  Ansicht Ausdruck, daß durch einen genauen Ver
gleich der stra tigraphischen Verhältnisse E uropas mit denen 
Amerikas noch viele dunkle Punkte aufgehellt  werden 
können.

Sodann besprach Dr. K e l l e r ,  Essen, näher die B e d e u 
t u n g  d e r  F a z i e s  i m O b e r k a r b o n .  G eh t man von den 
Verhältnissen im R uhrgebie t  aus, so ergibt sich für »Flöz
leeres« und »Produktives«, daß  die ältere flözleere Stufe 
durch das Vorkommen wenig aufgearbeite ter  Sediment-

1 G lückauf 64 (1928) S. 685.

Stoffe (Grauwacken), durch häufigere marine Einschaltun
gen und durch das Fehlen der Flöze gekennzeichnet ist, 
während das Produktive durch gut aufgearbeitete Sand
steine, durch das Vorkommen von Süßwasserhorizonten und 
durch die Flözbildung bestimmt wird. F ü r  die genetische 
Deutung ist das Auftreten autochthoner Flöze von großem 
Wert. In tektonischer Hinsicht zeugen sie von einer großen 
Bewegbarkeit bestimmter Erdrindenstücke. Diese sind in 
N ordwesteuropa an die Randzonen des varistischen G e
birges gebunden (Saumtiefe).  Im Verlauf des Oberkarbons 
sind die Geosynklinalräume infolge der Faltung in ihrem 
Rücken quer zur Streichrichtung nach außen gewandert. 
Auch in Mittelengland ist eine Verlagerung des Sedimen
tationstroges, jedoch in entgegengesetztem Sinne zu der 
in Deutschland beobachteten festzustellen. Daher w ird  an
genommen, daß es sich um den im Gebiet des Rheinischen 
Schiefergebirges und dessen westlicher Fortsetzung hoch
gefalteten und erodierten Südflügel der karbonischen Geo- 
synklinale handelt , der in E ngland wegen seiner besondern 
tektonischen Lage nicht die gleiche Umgestaltung erfahren 
hat. In genetischer Hinsicht ergibt sich, daß durch »Fazies
typen« bestimmte epirogene Abschnitte gekennzeichnet sind.

Professor G o t h a n ,  Berlin, prüfte  die E i n g l i e d e 
r u n g  d e r  s c h l e s i s c h e n  u n d  e i n i g e r  a n d e r e r  ö s t 
l i c h e r  S t e i n k o h l e n b e c k e n  in d i e  H e e r l e n e r  G l i e d e 
r u n g  d e s  K a r b o n p r o f i l s .  Da Niederschlesien ganz 
limnisch und Oberschlesien nur in den O strauer  Schichten 
paralisch, sonst aber (Sattelflöze und Muldengruppe) 
ebenfalls limnisch ist, muß man hauptsächlich die Flora  
heranziehen. Allein das Ostrauer Unterkarbon läßt eine 
Goniatitengliederung zu, wobei wichtig ist, daß in dieser 
Stufe (Mährisch-schlesische Dachschiefer und Hultschiner 
Schichten) auch Pflanzen Vorkommen. Abweichende An
schauungen bestehen hauptsächlich noch über den Beginn 
des Oberkarbons. Diese haben sich aber während des 
Kongresses durch eine persönliche Aussprache (im be
sondern mit Dr. P a t t e i s k y )  zum gro ßem  Teil vereinigen 
lassen. Die übrigen Abweichungen sind unerheblich und 
betreffen den Beginn des Westfals A, das Patteisky etwas 
höher ansetzt. In großen Zügen bietet die E ingliederung 
das nachstehende Bild, in dem die Unterabteilungen der 
Ostrauer Schichten weggelassen worden sind (Abb. 1). Die 
Meinungsverschiedenheiten, die gegenüber den Goniatiten- 
forschern über die Stellung der obern O strauer Schichten 
auf der letzten Heerlener T agung  noch bestanden haben, 
sind verschwunden; die Paläobotaniker haben Recht be
halten.

In Niederschlesien spielen in den höhern Schichten als 
Leitfossilien N europteris schleham  und Lonchopteris 
rugosa  eine besondere Rolle. Ein großer  Teil des W est
fals C (im alten Sinne) ist in Niederschlesien flözleer 
ebenso wie das darau f  folgende Stefan, das nur auf der 
böhmischen Seite Fossilien führt. Die E ingliederung auf 
G rund der  Pflanzen, die wie in Oberschlesien nur mit an
nähernden Grenzen vorgenommen w erden kann, geht aus 
Abb. 2 hervor. In beiden Becken ist seit dem ersten 
Kongreß stratigraphisch eifrig und erfolgreich gearbeitet 
worden ( G o t h a n  und G r o p p ) .

In der dritten Sitzung unter dem Vorsitz von Professor 
W u n s t o r f ,  Berlin, wurden die G l i e d e r u n g  d e s  
N a m u r s  u n d  d i e  G r e n z e  z w i s c h e n  D e v o n  u n d  
K a r b o n  behandelt.

Zunächst kam Dr. Emily Di x ,  London (gleichzeitig im 
Namen von Dr. T r u e m a n ) ,  mit einem V ortrag  über die 
B e d e u t u n g  d e r  S ü ß w a s s e r m u s c h e l n  f ü r  d e n  V e r 
g l e i c h  k a r b o n i s c h e r  S c h i c h t e n  zu Wort. Die Zonen
einteilung, die D a v i e s  und T r u e m a n  im Jahre 1927 für  
Südwales aufgestellt  haben, läßt sich auf alle genauer 
untersuchten britischen Kohlengebiete übertragen. Eine 
ähnliche Folge von Süßwassermuscheln in den französi
schen, belgischen und westfälischen Kohlenbezirken und 
mit einigem Vorbehalt auch im Donezbecken zeigen die 
Arbeiten von P r u v o s t ,  W e h r l i  und T s c h e r n y s c h e w .



Die weite Verbreitung aller Gattungen und zahlreicher 
Arten deutet darauf hin, daß das flözführende Oberkarbon 
Europas zusammenhängend in sehr ausgedehnten Gebieten 
zur Ablagerung gekommen ist.

Der Vortrag von Professor A r n o l d s ,  Michigan (Ver. 
Staaten), über e i n i g e  d e v o n i s c h e  u n d  u n t e r k a r b o n i -  
s c h e  p f l a n z e n f ü h r e n d e  F o r m a t i o n e n  in N o r d o s t 
a m e r i k a  u n d  ü b e r  e i n i g e  P r o b l e m e  h i n s i c h t l i c h  
i h r e s  A l t e r s  ermöglichte belangreiche Vergleiche mit den 
europäischen Vorkommen.

Professor W a l t o n ,  Glasgow, wies in seinem Vortrag 
über das U n t e r k a r b o n  v o n  S c h o t t l a n d  eine Reihe 
neuer Funde aus dem schottischen Unterkarbon vor, die 
wesentlich zur Klärung verschiedener noch ungelös ter 
Fragen beizutragen vermögen.

Von H. P a u l ,  Essen, wurde ein V e r g l e i c h  d e s  n o r d 
w e s t d e u t s c h e n  U n t e r k a r b o n s  mi t  d e m  b e l g i s c h e n  
durchgeführt.

In seinem Vortrag über die G r e n z e  D e v o n - K a r b o n  
berichtete Professor P a e c k e l m a n n ,  Berlin, zugleich im 

Namen von Professor S c h i n d e 
w o l f ,  Berlin, über die seit dem
1. Heerlener Kongreß erzielten 
Fortschritte in der Kenntnis der 
devonisch-karbonischen Grenz
schichten. Es hat sich herausge
stellt, daß die früher getroffenen 
Gleichsetzungen des Etroeungts 
mit der Protocanites-Stufe und der 
Pericyclus-Stufe mit dem Tournai- 
sien nicht zutreffen. Das Etroeungt 
(Strunien) entspricht den W ock
lum er Schichten des Sauerlandes 
bzw. den zu diesen gehörenden 
Hangenbergschiefern. Die dem 
H angenbergkalk  (Gattendorfia- 
Stufe) entsprechenden Schichten 
sind im tiefern Tournai zu suchen. 
Die Pericyclus-Stufe um faßt das 
höhere Tournai und das tiefere 
Vise.

Als Kennzeichen für die Grenze 
zwischen Devon und Karbon werden 
das Verschwinden der Clymenien 
und das erste Auftreten der Gonia- 
t i tengattungen G attendorfia , Pro- 
toccinites, P seudarietites  und Pa- 
ralytoceras vorgeschlagen und an
genommen. Als Musterprofil gilt 
der Eisenbahneinschnitt im Hönne- 
tal bei Rödinghausen auf dem Blatt 
Balve im Sauerland, wo ein voll
ständiges und fossilreiches Cepha- 
lopodenprofil durch die Grenz
schichten aufgeschlossen ist. Über 
die getroffene Einordnung unter
richtet die nachstehende Zusam
menstellung.

Die Ausführungen von Dr. 
B o d e ,  Berlin, hatten die C h a 
r a k t e r i s t i k  d e s  N a m u r s  u n d  
s e i n e  U n t e r t e i l u n g  zum G egen
stand. Für die Unterteilung des 
Namurs müssen neben faunisti- 
schen besonders auch floristische 
Merkmale herangezogen  werden, 
weil das N amur in Niederschlesien 
und zum Teil auch in Oberschle
sien keine marinen Horizonte  ent
hält. Es ist jedoch notwendig, zu
nächst die Unterteilung auf Grund 
der fossilen Pflanzen mit der in 
Westfalen durchgeführten  Gonia- 
ti tengliederung zu vergleichen. 
Durch neuere U ntersuchungen in 
Westfalen ist festgestellt worden, 
daß der schon seit langem be
kannte »paläobotanische Abbruch« 
G othans, der besonders in den 
schlesischen K arbongebieten eine 
scharfe G renze innerhalb des Na
murs bildet, mit einer durch Gonia- 
titen gekennzeichneten G renze  zu
sammenfällt. Damit ist die Mög-
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Abb. 1. Das oberschlesische Karbon im Rahmen 
der Heerlener Gliederung (nach G r o p p ,  1930).
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lichkeit gegeben, sowohl in den paralischen als auch in 
den limnischen Gebieten innerhalb des Namurs eine Grenze 
zu erkennen und so das Namur zu unterteilen.

P rofessor D e l e p i n e ,  Lille, besprach die A u s b i l d u n g  
d e r  m a r i n e n  S c h i c h t e n  i m S ü d e n  F r a n k r e i c h s  u n d  
im N o r d e n  S p a n i e n s .  Er  wies darau f  hin, daß die bisher 
noch wenig bekannten marinen Schichten von größtem W ert 
für den Vergleich dieser Gebiete mit den schon näher be
kannten Ablagerungen sind.

Die von Professor M o o r e ,  Kansas, und Professor 
P e t r a s c h e c k ,  Leoben, geleitete vierte Sitzung beschäf
tigte sich mit Fragen des K a r b o n s  v o n  W e s t -  u n d  
O s t e u r o p a .  Zu Beginn w ürdigte  Professor J o n g m a n s  
die Verdienste des zu früh, dahingegangenen Professors 
Axel B o r n  in Berlin um die geologische Wissenschaft.

Dr. H a r t u n g ,  Berlin, teilte dann die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen über d i e  F l o r a  d e s  s o g e n a n n t e n  
» K u l m s «  v o n  C h e m n i t z  a l s  F l o r a  d e s  ä l t e s t e n  
O b e r k a r b o n s  mit. Diese zuerst aus dem alten Kohlen
bergbau von Berthelsdorf, E bersdorf  und Hainichen be
kannt gewordene Flora, die aber in neuerer Zeit besonders 
reichlich in Borna bei Chemnitz gesammelt werden konnte, 
verdient Beachtung, weil sie an der Wende Unterkarbon- 
Oberkarbon steht. Die Entscheidung der Altersfrage bietet 
daher besondere Schwierigkeiten. Zieht man allein die au f
gefundenen Arten in Betracht, so möchte man die Flora  
in das U nterkarbon stellen, da die kulmischen Arten die 
Formen oberkarbonischer P rägung  überragen. W ird jedoch 
auch die Häufigkeit der einzelnen Arten berücksichtigt, 
so kehrt sich das Bild um. Durch ihr massenhaftes Auf
treten weisen sich gerade  die oberkarbonischen Arten als 
C harakterformen der Pflanzengemeinschaft aus. So ergibt 
sich auf G rund  der  mengenmäßigen Zusammensetzung, daß 
diese F lo ra  oberhalb der  Grenze zwischen Unter- und 
O berkarbon einzugliedern und somit als ältestes O ber
karbon anzusehen ist.

P rofessor C z a r n o c k i ,  Warschau, nahm S t e l l u n g  zu 
d e n  P r o b l e m e n  d e r  K a r b o n s t r a t i g r a p h i e  d e s  p o l 
n i s c h e n  B e c k e n s  i m L i c h t e  d e s  H e e r l e n e r  S c h e ma s .  
E r  wies darau f  hin, daß noch viele Fragen ungeklär t sind 
und daß sie nur mit H ilfe von Forschungsergebnissen der 
Geologen anderer  Länder endgültig  gelöst werden können.

Dr.-Ing. P a t t e i s k y ,  Mährisch-Ostrau, g ing  näher auf 
das V e r h ä l t n i s  d e r  Z o n e n  v o n  D iplo tm em a elegans 
u n d  L y g i n o p t e r i s - A r t e n  zu  d e n  G o n i a t i t e n - Z o n e n  
d e s  o s t s u d e t i s c h e n  K a r b o n s  ein. Eine G egenüber
s tellung der Floren- und  Goniatiten-Zonen ermöglichte Ver
gleiche mit den westlichen Karbonbecken. An der  O ber
kante von III ß ha t  die g roßb lä tt r ige  / .  gein itz i von 
L yginopteris berm udensiform is  die größ te  Verbreitung. Sie 
reicht noch in die Zone U l y  (W ags täd te r  Schichten) und

als ausgesprochene Seltenheit in die untersten Horizonte 
des Oberkarbons (W aldenburger Schichten, unterster  Teil 
der O strauer  Schichten) hinein. Im untern Teil der 
Zone IV/I herrscht aber schon die kleinblättr ige / .  schlot- 
heimi dieser Art vor (W aldenburger Schichten, Untere 
O strauer Schichten). Den obern Teil der Goniatiten-Zone 
U l y  (W agstädter Schichten) sowie den untersten Abschnitt 
\o n  IV/1 (Hultschiner Schichten, Petrkowitzer Unterstufe 
der O strauer Schichten) nehmen die verschiedenen Formen 
von Lyginopteris fragilis  ein. Darüber fo lg t  in der 
Hruschauer und Jaklowitzer Stufe der O strauer Schichten 
die Zone von Lyg. stangeri. Diese Art w ird  jedoch auch 
noch fü r  die obern O strauer Schichten genannt. In die 
Mitte der obern O strauer Schichten gehört die Zone von 
Lyg. larischi, und an ihrer Oberkante ist von Gothan Lvg. 
porubensis gefunden worden. Alle diese Florenzonen ge
hören noch zur Goniatitenzone IV/1. In der Sattelf lözgruppe 
beginnt Lyg. b&umleri, und dazu tr it t  im Hangenden des 
Karwiner Flözes 27 Lyg. hoeninghausi, die in Westfalen von 
Keller erstmalig  aus der Nähe der Grenze zwischen Namur 
und Westfal angegeben worden ist. Von D iplotm em u  
adiantoides w ird  eine grobfiedrige Form unterschieden, 
die auf den obern Teil von III y  und auf den untersten Teil 
von IV/1 (W aldenburger Schichten, Petrkowitzer Zone der 
O strauer Schichten) beschränkt ist, w ährend in den obern 
Ostrauer Schichten die feinfiedrige f. silesiaca herrscht.

Die Kenntnis dieser Florenzonen gestattet eine weit
gehende Parallelisierung mit den Karbonprofilen von 
Heraklea bis nach Schottland, wo aus dem Carboniferous 
limestone in bezug auf L yg. fragilis  und L yg. stangeri die 
gleiche Zonenfolge bekannt ist.

Dr. H a r t u n g  befaßte sich mit der A u s b i l d u n g  d e s  
K a r b o n s  i m B a l k a n g e b i e t  e i n s c h l i e ß l i c h  H e r a k l e a  
( K l e i n a s i e n ) .  E r  führte  aus, daß über die serbischen 
Vorkommen bisher zu wenig bekannt ist, als daß man sie 
einer zusammenfassenden Betrachtung unterziehen könnte. 
Dagegen vermochte er das bulgarische Karbon in seiner 
stratigraphischen Stellung zu klären. Dieses Anthrazit
kohlen führende Karbon liegt im Westbalkan und verteilt 
sich hier auf zwei Großsättel. So sind ein Karbon des West- 
balkanischen Großsattels im Norden und ein Karbon des 
Zentralbalkanischen Großsattels  im Süden zu unterscheiden. 
Das Karbon des südlichen Sattels umfaßt älteres Namur 
bis zum Westfal B; W estfal C fehlt. Das Karbon des 
nördlichen Sattels besteht allein aus stefanischen Schich
ten. Das gesamte bulgarische Karbon gehört  also dem O b er
karbon an. Es ist rein limnisch, seine Flöze sind autochthon. 
Die gefundenen Pflanzengemeinschaften schließen sich 
trotz der südlichen Lage völlig denen des mitteleuropäi
schen Kohlengürtels an. Das gleiche ist bei dem türkischen 
Vorkommen von Heraklea der Fall. Auch dessen Schichten 
lassen sich zwanglos der europäischen Karbongliederung 
einfügen. Über zum Teil marin entwickeltem Unterkarbon 
folgen älteres N amur (Aladja-Agzi-Stufe),  oberes Namur 
und Westfal A - B  (Coslu-Stufe). Im untern Westfal C 
klafft aus tektonischen Ursachen eine Lücke, in der  Cara- 
don-Stufe endlich sind höheres W estfal C und  unteres 
Stefan vorhanden. In der Pflanzenführung des Vorkommens 
von Heraklea ergeben sich besonders Übereinstimmungen 
mit dem niederschlesischen Becken, nächst dem es auch das 
vollständigste bekannte Karbonprofil aufweist.

Professor J o n g m a n s  verlas dann eine Mitteilung von 
Professor M a k o w s k y ,  Krakau, über die f a u n i s t i s c h e n  
H o r i z o n t e  d e s  R y b n i k e r  K a r b o n s  i n P o l n i s c h -  
O b e r s c h l e s i e n .

Die F rage  der F l o r e n f o l g e  i n d e n  o b e r n  T e i l e n  
d e s  W e s t f ä l i s c h e n  K a r b o n s  untersuchte Professor 
K u k u k ,  Bochum. Ausgehend von der allgemeinen G liede
rung  der Westfälischen Stufe im Ruhrbezirk in unteres, 
mittleres und oberes W estfal erläuterte er die Pflanzen
führung  des obersten Westfals, die sogenannte C-Asso- 
ziation. E r  ging dann näher auf die floristische Ausbildung 
der drei Karboninseln des O snabrücker Karbons (Schaf-
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berg, Hüggel und Piesberg) ein, leitete ihre gegenseitigen 
stratigr 
ihrer
und erörterte die Zuweisung der Hüggel- und Piesberg- 
Schichten zu der neu einzuschaltenden D-Stufe des 
Westfals.

Die Ausführungen von P rofessor M o o r e ,  Lawrence
Hüggel und Piesberg) ein, leitete inre gegenseitigen -  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n
'raphischen Beziehungen und M M «  .“ „ Ä o z o i s c h f n  B i l d u n g e n  E u r o p a s  u n d

S Ä  N o r d a m e r i k a s  a u f  O r u n d  p a l ä o n t o l o g i s c h e r  Me r k -
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Abb. 3. Schichtenentwicklung des Osnabrücker Karbons 
im Vergleich mit dem Ruhrkarbon (nach Q o t h a n  und K u k u k )

Professor P r u v o s t ,  Lille, gab einen Überblick über 
den V e r g l e i c h  d e r  v e r s c h i e d e n e n  S t u f e n  d e s  S a a r 
g e b i e t e s  mi t  d e n e n  L o t h r i n g e n s .

Den Schluß bildete der Vortrag von Dr. R e i c h a r d t ,  
Jena, über das o s t a l p i n e  N a ß f e l d k a r b o n ,  e i ne  
B r ü c k e  z w i s c h e n  M i t t e l e u r o p a  u n d  R u ß l a n d .  Die 
Verzahnung einer klastischen Qesteinfolge mit Pflanzen 
West- und Mitteleuropas und einer marinen Kalkgruppe 
mit eurasiatischen und amerikanischen Formen gewährt die 
Möglichkeit, die limnisch begründete Grenze zwischen 
Westfal und Stefan an dem russisch-amerikanischen 
Normalprofil der Tethys zu eichen. Es wird vorgeschlagen, 
das durch eine Flora bestimmte Stefan in das marine Perm 
einzubeziehen.

ln der fünften Sitzung unter dem Vorsitz von Dr. E. 
D ix  und Professor W a l  t o n ,  London, wurde vorwiegend 
der V e r g l e i c h  d e s  K a r b o n s  d e r  V e r e i n i g t e n  
S t a a t e n  u n d  N o r d a s i e n s  mi t  d e n  A b l a g e r u n g e n  
W e s t e u r o p a s  erörtert.

Professor D a r r a h ,  Cambridge (Ver. Staaten), bot 
einen Überblick über das K a r b o n  d e r  V er.  S t a a t e n  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  s t r a t i 
g r a p h i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  d e r  e i n z e l n e n  K o h l e n 
b e c k e n .  E r  teilte mit, daß das Oberkarbon in Amerika 
durch eine Florenfolge ausgezeichnet ist, die einen voll
ständigen Vergleich mit der europäischen Karbonflora e r 
möglicht. Das amerikanische Pottsville erstreckt sich vom 
obern Namur bis zum Westfal C, während das Alleghany 
und das Unter-Conemaugh dem Westfal C und D ent
sprechen. Das obere Conemaugh von Washington (unteres 
Dunkard) gehört zum Stefan. Mit CaUipteris beginnt das 
Perm.

ma l e .  r, • l.
Professor J o n g m a n s  entwickelte die B e z i e h u n g e n  

z w i s c h e n  d e m  K a r b o n  d e r  
V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  u n d  de in  
E u r o p a s .  Um nicht durch die 
Funde amerikanischer Forscher 
beeinflußt zu werden, ging er 
von eigenen Aufsammlungen aus 
dem amerikanischen Karbon aus 
und gelangte  zu dem Ergebnis, 
daß sich die Haupthorizonte 
Amerikas sehr wohl mit den 
europäischen vergleichen lassen1.

Diese drei V orträge lösten 
eine lebhafte Aussprache aus, da 
sie die wichtige F rage der Gleich
altrigkeit der Kohlenablagerung 
der beiden Kontinente auf Grund 
wissenschaftlicher Unterlagen auf- 
gehellt haben.

Die weitern Vorträge wandten 
sich der G liederung des Karbons 
in Asien zu.

Professor H a l l e ,  Stockholm, 
erörterte die B e z i e h u n g e n  z w i 
s c h e n  d e r  j u n g p a l ä o z o i s c h e n  
F l o r a  d e s  ö s t l i c h e n  u n d  des  
n ö r d l i c h e n  A s ie n s .  Er be
richtete über einige Ergebnisse 
der chinesisch-schwedischen Ex
pedition in Zentralasien unter der 
Führung  von Sven Hedin und 
Professor Sü-Ping-Chang. In Nan- 
shan hat der Geologe Bexell 
Schichten mit einer oberkarbo- 
nisch-permischen Flora vom chine
sischen Typus (Cathaysia-Flora) 
entdeckt. Diese Schichten sind von 

mächtigen ariden Sedimenten überlagert.  Noch höher folgt 
eine andere pflanzenführende Abteilung, die eine typische 
paläozoische Angara-Flora enthält. Diese Flora (=  Kusnezk- 
Flora) dürfte somit jünger als die ostasiatische Gigantop- 
teris-Flora sein.

Professor B e r t r a n d ,  Lille, gab namens des ver
hinderten Professors Z a l e s s k y  eine Zusammenfassung 
über die G l i e d e r u n g  d e r  k a r b o n i s c h e n  u n d  p e r m i 
s c h e n  A b l a g e r u n g e n  d e s  B e c k e n s  v o n  K u s n e z k a u f  
G r u n d  i h r e r  f o s s i l e n  F l o r a .

Zum Schluß betrachtete Professor J o n g m a n s  das1 
K a r b o n  v on  S u m a t r a .  Auch diese V orträge lösten eine 
angeregte Erö rte rung  der verschiedenen F ragen  aus.

Die sechste Sitzung, deren Vorsitz Professor Re n i e r ,  
Brüssel, führte, war k o h l e n p e t r o g r a p h i s c h e n  F r a g e n  
gewidmet. Über die hier gehaltenen V orträge  wird weiter 
unten berichtet.

Die siebente Sitzung unter dem Vorsitz von Professor 
C z a r n o c k i ,  Warschau, beschäftigte sich mit der F l o r a  
d e s  S t e f a n s  u n d  d e n  G r e n z e n  z w i s c h e n  S t e f a n  
u n d  W e s t f a l  e i n e r s e i t s  s o w i e  S t e f a n  u n d  P e r m 
a n d e r s e i t s .

Professor B e r t r a n d ,  Lille, ließ die G r e n z e n  
z w i s c h e n  S t e f a n  u n d  W e s t f a l  u n d  d i e  K e n n 
z e i c h e n  d e r  b e i d e n  F l o r e n  lebendig w erden  und gab 
an der Hand w ertvoller Florenlisten eine D arste llung der 
wichtigsten Kennzeichen der Ablagerung des Saargebietes, 
von Lothringen und von St.-Etienne.

Dr. E. Di x ,  London, erläuterte die F l o r e n f o l g e  in 
S ü d  w a l e s  u n d  d i e  F r a g e  d e s  A u f t r e t e n s  des

1 N ähere  A ngaben  s. O liickan f 71 (1935) S. 1184.
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S t e f a n s .  Im Kohlenbecken von Südwales ist die voll
ständigste Schichtenfolge des flözführenden englischen 
Oberkarbons entwickelt und dieser Bezirk daher der Aus
gangspunkt fü r  Vergleiche mit ändern Gebieten geworden. 
Insgesamt lassen sich neun auf die Flora gegründete  Zonen 
ausscheiden, die auch in den ändern britischen Bezirken 
wiedererkannt w erden können. Sie zeigen auch eine weit
gehende Übereinstimmung mit den Florenfolgen, wie sie 
von B e r t r a n d ,  G o t h a n ,  J o n g m a n s ,  R e n i e r ,  D a r r a h  
usw. in ändern europäischen Gebieten und in Nordamerika 
erkannt worden sind. Auch der paläobotanische Sprung 
Gothans im N amur kann in Südwales in einem ähnlichen 
Horizont nachgewiesen werden. Die Flora  des obersten 
Flözführenden von Südwales entspricht derjenigen des 
Saargebietes an der Basis der stefanischen Stufe. Die Keele- 
Schichten in W arwickshire  gehören wahrscheinlich dem 
obern Stefan an, w ährend die darüberlagernde Corlev- 
Gruppe als Perm anzusprechen ist.

Da Professor N e m e j c ,  Prag , am Erscheinen ver
hindert war, verlas Professor J o n g m a n s  die Zusammen
fassung seines V ortrags über die F l o r e n f o l g e  i m l i m-  
n i s c h e n  K o h l e n b e z i r k  B ö h m e n s  u n d  d i e  G r e n z e n  
d e s  W e s t f a l s ,  S t e f a n s  u n d  P e r ms .

Dr.  G r o s j e a n ,  Brüssel, lieferte einen Beitrag zum 
B au  d e s  a n  d e n  L i m b u r g e r  B e z i r k  a n g r e n z e n d e n  
C a m p i n e b e c k e n s ,  das durch die zahlreichen Bohrungen 
und bergbaulichen Aufschlüsse fast ebenso gut wie das 
limburgische V orkom m en bekannt ist.

Dr.-Ing. F o l p r e c h t ,  Mährisch-Ostrau, lud dann die 
. Paläobotaniker zu den im nächsten Jahre nach dem Vor
bilde Englands, Frankreichs, Deutschlands und Hollands 
in M ä h r i s c h - O s t r a u  stattfindenden paläobotanischen 
Lehrausflügen ein, die den Fachgenossen Gelegenheit 
geben sollen, auch die Floren des Mährisch-Ostrauer 
Karbons aus eigener Anschauung kennenzulernen.

In der von Professor G o t h a n  geleiteten Schlußsitzung 
sprach dieser zunächst dem geistigen Vater der karbon
stratigraphischen Tagungen, Professor J o n g m a n s ,  fü r  die 
Einberufung und Ausgestaltung des Kongresses den Dank 
aller Fachgenossen aus, in den er auch den Dank an seine 
Mitarbeiter, besonders Dr. K o o p m a n s ,  sowie den Deut
schen Konsul einschloß, der sich seiner Landsleute be
sonders angenomm en hatte. Professor J o n g m a n s  dankte 
dann dem Leiter der  Aussprachen, Professor G o t h a n ,  fü r  
die meisterliche F üh run g  der Erörterungen, die zu einem 
so erfreulichen E rfo lg  geführ t  hätten.

P rofessor G o t h a n  faßte zum Schluß noch einmal die 
Einzelheiten der  aus den Vorträgen und Verhandlungen 
gewonnenen Ergebnisse zusammen. Diese bezogen sich auf 
die im folgenden kurz gekennzeichneten Fragen, deren 
Lösungen Abb. 4 veranschaulicht1.

1. A b g r e n z u n g  z w i s c h e n  D e v o n  u n d  K a r b o n .
Den von P a e c k e l m a n n  und S c h i n d e w o l f  gemach

ten Vorschlägen haben sich H. S c h m i d t ,  D e l e p i n e  und 
R e n i e r  angeschlosssen. Die Grenze zwischen Devon und 
Unterkarbon liegt demnach oberhalb der  letzten Clvmenien 
zwischen der G attendorfia-  und Wocklumeria-Stufe (s. die 
Übersicht auf S. 1269). Die früher als tiefstes U nterkarbon 
angesehene E troeungt-Stufe w ird  damit in das jüngste 
Oberdevon gestell t.

2. E i n t e i l u n g  d e s  U n t e r k a r b o n s  ( D i n a n t ) .
Die G liederung ist nur  vorläufig. Von einer ins einzelne 

gehenden Einteilung soll abgesehen werden.
Nach dem Vorschläge von P a e c k e l m a n n  ergibt sich 

die rechts oben w iedergegebene Übersicht.
Als Musterprofil hat nach P a e c k e l m a n n  das ge 

schlossene Profil des Hönnetales im Sauerland zu gelten, 
wo man das A ussterben der C lym enia  und das Einsetzen 
von G attendorfia , P rotocanites und Paralytoceras beob
achten kann.

1 Professor J o n g m a n s  hat mir durch seine eingehend e D arlegung  
der K ongreßbeschlüsse deren ged rän gte W iedergabe erm öglicht.

Namur E IV
C Goniatites-Stufe 

G oniatites granosus
III D (P) Viseen

Dinant B Pericyclus-Stufe 11
S
C 2
Ci

A Gattendorfia-Stufe 
G attendorfia  involuta

1 Z Tour-
naisien

Famennien Wocklumeria-Stufe Assise d’É troeungt 
(Strunien)

Als Grenze zwischen Devon und Karbon soll das E r
scheinen von G attendorfia  involuta  angesehen werden. Der 
Vorschlag R e n i e r s ,  das Namur als Mittelkarbon zu be
zeichnen, hat keine Zustimmung gefunden.

3. A b g r e n z u n g  z w i s c h e n  U n t e r k a r b o n  u n d  O b e r 
k a r b o n  ( D i n a n t - N a m u r ) .

Die schon 1927 in Heerlen angenommene Grenze 
zwischen Dinant und Namur, das Auftreten von Goniatites 
(G lyphioceras) granosus im jüngsten Unterkarbon 
(Dinant), soll nach P a t t e i s k y  und R u p r e c h t  bestehen 
bleiben. R u p r e c h t  hat fü r  das Sauerland die folgende 
Übersicht aufgestellt:

Namur IV Eum orphoceras pseudo- 
bilingue  Bis.

Dinant

Uly«

Sauerland 
G oniatites granosus 

schatzlarensis Brg. 
Sudeticeras sto lberg i Patt. 
Sagittoceras coronula 

to rnqu isti Wolt.

Kiowitz 
Sudeticeras 

sto lberg i Patt. 
Sagittoceras 
coronula  
to rn q u is tiW o h .

HI Yi G oniatites granosus post- 
stria tus Brg.

n iß G oniatites stria tus Sow.

4. E i n t e i l u n g  d e s  N a m u r  s.
Man ist sich noch nicht einig darüber, ob die Gliede

rung des Namurs in zwei oder in drei Stufen erfolgeil 
soll. Zweckmäßiger erscheint eine Dreiteilung, und zwar 
wie folgt:

Namur

C C1; bisher Magerkohle Westfalens
(Flöz Sengsbank bis Flöz Sarnsbank)

B R2 +  Rj, Epen
A H +  E, Chokier, Gulpen, Ostrau, W aldenburg

5. O b e r e  G r e n z e  d e s  N a m u r s .
Auf dem Kongreß des Jahres 1927 ist als untere Grenze 

des Westfals die Zone mit G astrioceras subcrenatum  an
genommen worden unter Hinzufügung der Bemerkung: 
Flöz Sarnsbank. Damals bestand aber über die Grenze des 
Westfals noch keine Übereinstimmung. Man hat sich nun
mehr in dem Sinne geeinigt, daß als Grenze auch weiter 
die Zone von Gastrioceras subcrenatum  anzuerkennen sei, 
künftig  jedoch die Flözangabe (Sarnsbank) wegfalle, weil 
sich dieses Flöz in ändern Gebieten nicht einwandfrei e r 
kennen lasse (Abb. 4).

6. E i n t e i l u n g  d e s  We s t f a l s .
Da über die G liederung des tiefern Westfals keine 

Meinungsverschiedenheiten bestehen, sie sich also bewährt 
hat, soll sie bestehen bleiben (Abb. 4).

Dem Wunsche, als Grenze zwischen W estfal A und B 
an Stelle des Begriffs »Katharina-Horizont« etwa »Horizont 
mit Anthracoceras vanderbeckei« zu verwenden, soll wegen 
dieser nicht scharf genug zu bestimmenden Art und des 
örtlich festzustellenden Ausfalls von Cephalopoden in 
dieser Grenzzone nicht entsprochen werden. Auch hinsicht
lich der Grenze zwischen W estfal B und C soll es bei dem 
Horizont von Anthracoceras aegiranum  unter Hinzufügung
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der Bezeichnung Flöz Ägir, Petit-Buisson usw. verbleiben. 
Dem marinen Horizont über dem Flöz Ägir entspricht der 
über den Flözen Petit-Buisson, Mansfield und Cefn Coed 
(Abb. 4).

7. W e s t f a l  D.
Es ist begründet, die höhere Stufe des Westfals (das 

Westfal C) besonders mit Rücksicht auf den Saarbezirk 
und das französische Karbon in zwei U nterstufen (W est
fal C und D) zu gliedern, und zwar auf floris tischer G run d 
lage ( M i x o n e u r a - Z o n e  von B e r t r a n d  für Westeuropa). 
Für eine Zuteilung zur D-Stufe unterhalb des Holzer 
Konglomerats kom m en in Betracht: die La-Houve-Schichten

Flammkohlen (Saarbezirk), die Piesberg-Schichten 
(Deutschland, Abb. 3), das Gebiet der Stangalpe (Öster
reich), das S taffordian und Radstockian (Großbritannien) 
und das Zentra lplateau (Frankreich), ferner Chamonix 
(Frankreich), gewisse Ablagerungen der Ver. Staaten sowie 
der Samara-Horizont (Rußland).  Obwohl diese Trennung 
durchführbar und  ratsam ist, scheint es nach G o t h a n  zur
zeit noch zu schwierig zu sein, diesen Schnitt zu machen.

S. G r e n z e  z w i s c h e n  W e s t f a l  u n d  S t e f a n .
In Westeuropa ist eine scharfe Grenze zwischen diesen 

beiden Stufen nur sehr schwer zu ziehen, weil hier zahl
reiche floristische Übergänge vorhanden sind und faunisti- 
sche Unterlagen fehlen. Vorläufig muß als Grenze für 
N ordwesteuropa das Holzer Konglomerat bestehen bleiben, 
wenn diese G renze auch nicht durchgeht (Abb. 4). M ög
licherweise läßt sich nach M o o r e  in den Ver. Staaten die 
Grenze scharf erfassen, wobei aber immer noch die 
Schwierigkeit bestehen bleibt, dieser Grenze die in N ord
westeuropa anzupassen. Immerhin kann eine von M o o r e  
vorgelegte G liederung schon als G rundlage  fü r  weitere 
vergleichende Untersuchungen dienen.

9. G r e n z e  z w i s c h e n  S t e f a n  u n d  R o t l i e g e n d e m .
Die Grenze beider Stufen ist in Nordwesteuropa nur 

auf floristischer G rundlage  möglich, wobei man als Leit
fossil C allip terL  anzusehen hat. Ein Vergleich auf G rund 
faunistischer Belege w ird  erst nach noch ausstehenden 
paläozoologischen Untersuchungen erfolgen können. Die 
von B e r t r a n d  aufgestellte  Dreiteilung des Stefans in 
Frankreich ist nach B o d e  nicht auf das Saargebiet üb e r
tragbar,  obwohl sich do r t  sehr gut drei, allerdings anders 
gegliederte Zonen des Stefans ausscheiden lassen (Abb. 4).

10. V e r g l e i c h  d e r  w e s t l i c h e n  u n d  ö s t l i c h e n  
K o h l e n b e c k e n .

Da Oberschlesien und Niederschlesien vorwiegend 
terrestrischer N atur  sind, ist ein Vergleich dieser Becken 
mit dem W esten  ftost nur mit Hilfe der Flora möglich. Hin
sichtlich der A bgrenzung und  Einteilung des Namurs be
stehen keine Schwierigkeiten (Abb. 4), wohl aber für die 
verschiedenen Zonen des Westfals, da sich die e r fo rd e r
lichen Grenzmerkmale im Osten nur schwer feststellen 
lassen. P a t t e i s k y  möchte als Grenze das Auftreten von 
Sphenopteris hoeninghausi bezeichnen und dementsprechend 
das Karwiner Flöz 27 als Grenze zwischen Westfal und 
Namur, womit G o t h a n  einverstanden ist. Wenn man auch 
bis lang kein Vorkommen des Stefans in Oberschlesien 
kennt, g laubt C z a r n o c k i  doch, daß diese Stufe in O ber
schlesien und Polen vorhanden ist.

11. V e r g l e i c h  mi t  N o r d a m e r i k a .
Nach G o t h a n  ist die F lorenfolge  in den Ver. 

Staaten und W esteuropa auf G rund  der amerikanischen 
Untersuchungen und der  Aufsammlungen von J o n g -  
r a a n s 1 in großen Zügen geklärt.  Jedenfalls können hier 
das Namur, das W estfal C und das Stefan gu t w ieder
erkannt werden. Auch das W estfal D ist vertreten, a ller
dings w ürde  eine Ausscheidung dieser neuen Stufe auf 
Kosten des Stefans gehen. Eine Übereinstimmung des meist 
terrestrisch ausgebildeten Karbons der östlichen Staaten

' G lü ck au f 71 (1935) S. 1184.

mit dem fast gänzlich marin entwickelten Karbon der west
lichen kann nur über die Mittelstaaten im Laufe weiterer 
Untersuchungen herbeigeführt werden.

12. V e r g l e i c h  mi t  d e m  K a r b o n  A s i e n s  u n d  mi t  d e m 
G o n d w a n a - S y s t e m .

Die Ergebnisse der Untersuchungen von H a l l e ,  
K a w a s a k i ,  Y a b e ,  M a t h i e u .  P r u v o s t ,  Sz e ,  G o t h a n  
und j o n g m a n s  über das Permokarbon Asiens haben die 
Verhältnisse des ostasiatischen Karbons einigermaßen ge
klärt. Es fehlen aber noch genauere Untersuchungen über 
die mittel- und westasiatischen Karbonablagerungen. H a l l e  
unterscheidet in Ostasien die Cathaysia-Provinz (mit 
G igantopieris), die G ondwana-Provinz (mit G ondwana- 
Elementen) und die euramerische (euramerikanische) Aus
bildung. Euramerische Ablagerungen (mit Kohlen vom 
Unterkarbon bis zum Perm), Bildungen von Angara und 
die Cathaysia-Stufe (Stefan und Perm) stellen zusammen 
den arktokarbonischen Teil dar. Demgegenüber steht das 
Gondwana-System. Die Kusnezk-Flora ist jünger als die 
der Cathaysia-Stufe. Auch mit der Gondwana-Flora lassen 
sich Vergleiche ziehen. Die Floren, die Mischungen von 
arktokarbonischen und Gondwana-Elementen führen 
(Wankie-Schichten, Parana), müssen zum Stefan gestellt 
werden.

13. G r e n z e  L i a s —R h ä t  u n d  B e i s p i e l e  ä h n l i c h e r
U n t e r s u c h u n g e n  in ä n d e r n  F o r m a t i o n e n .

Nach H a r r i s  lassen sich auch innerhalb der Floren 
der Lias-Rhätschichten wie im Wealdengebiet Grenzen 
ziehen.

14. K o h l e n p e t r o g r a p h i e .
Die wichtigsten hier erzielten Ergebnisse liegen auf 

dem Gebiete der kohlenpetrographischen N amengebung, 
die nunmehr einheitlich geregelt w'orden ist, wie aus den 
auf Seite 1275 wiedergegebenen Beschlüssen hervorgeht.

Professor Dr. P. K u k u k ,  Bochum.

Petrographie  der Kohlen.
Bei diesen bereits erwähnten Verhandlungen wurden 

zahlreiche Vorträge in drei Gruppen gehalten, bei denen 
es sich um Bezeichnungsweise und Untersuchungsverfahren, 
um Sporenuntersuchungen und um die praktische Anwen
dung der Kohlenpetrographie handelte.

B e z e i c h n u n g s w e i s e  u n d  U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n .
In seinem Vortrage über k o h l e n p e t r o g r a p h i -  

s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  u n d  N o m e n k l a t u r  erläuterte 
Dr. R. G. K o o p m a n s ,  Heerlen, die in der von J o n g 
m a n s  und ihm Verfaßten A rb e it1 auf G rund  besonderer 
Beobachtungsverfahren (Anwendung von schwacher Ver
größerung  und Schliffätzung) gewählte  petrographische 
Bezeichnungsweise. In der mikroskopischen N am engebung 
w ar man nach Ansicht des Vortragenden noch frei, weil 
M. S t o p e s  die Bezeichnungen Vitrit, Clarit, Durit und 
Fusit lediglich der Betrachtung mit bloßem Auge Vor
behalten und gegen ihre Verwendung bei der mikro
skopischen Beschreibung Einspruch erhoben hatte. Die 
neue Arbeit von S topes2 bietet aber eine weitere Arbeits
grundlage, der sich auch die holländischen Untersuchungen 
anpassen w ollen. Vor allem ist dabei die Berücksichtigung 
praktischer Zwrecke wichtig, weil chemisch-technische 
Arbeiten die Einheitlichkeit der  Proben erfordern , damit 
sich klare Beziehungen zwischen Kohlengefüge und 
chemisch-physikalischem Verhalten ergeben. G rundsatz  ist 
bei der in Heerlen aufgestellten Bezeichnungswreise, im 
Gefüge verschiedene Kohlen verschieden zu benennen. 
Die Gefügeunterschiede können am einfachsten durch 
Ätzung sichtbar gem acht wrerden (hierzu w urde jedoch in

1 G eolog isch  Bureau voor het N'ederlandsche M ijngebied te H eerlen, 
Jaarverslag over 1933, S. 49.

3 S t o p e s :  On the p etrology o f banded bltum lnous coal, Fuel 14 
(1935) S. 4.
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der Aussprache auf die Schwierigkeit hingewiesen, Körner
schliffe zu ätzen, was bei Anwendung von Ölimmersion 
und Polarisation unnötig erscheint). Als Hauptbestandteile  
haben Jongmans und Koopmans Vitrit, Durit, T e l i t  und 
Fusit unter Verzicht auf Clarit als einen zu wenig ein
deutigen Bestandteil unterschieden. Dabei wird Vitrit nur 
als kolloidales Bindemittel angesehen, während Telit die 
weit überwiegenden vitri terfüllten Gewebereste umfaßt. 
Die Ü b e r g ä n g e  werden Vitro- und Telofusit benannt, 
die etwa dem Halbfusit Stutzers entsprechen. Den viel
fältigen M i s c h u n g e n  soll schließlich durch Namen wie 
Duro-, Telo-, F u s o v i t r i t ,  Vitro-, Telo-, F u s o d u r i t ,  Duro-, 
Vitro-, F u s o t e l i t  und D u r o f u s i t  Rechnung getragen 
werden, wobei die Endsilben den vorwiegenden Gemeng
teil, die Vorsilben die Einlagerungen angeben. Diese 
Wortbildungen umfassen die makroskopischen Streifen
arten der Flöze und sind unabhängig vom jeweiligen In
kohlungszustand anzuwenden. Auf die in dem eingangs 
genannten Aufsatz ausführlich behandelte Gegenüber
stellung mit der Bezeichnungsweise der Forscher aus 
ändern Ländern ging der Vortragende nicht näher ein.

Zum Abschluß wurden ausgewählte, im Schrifttum 
bereits w iedergegebene1 Lichtbilder holländischer Kohlen
schliffe vorgeführt, welche die Ätzwirkung ersichtlich 
machten.

Dr.-Ing. B o d e ,  Berlin, erörterte die N o m e n k l a t u r  in 
d e r  K o h l e n p e t r o g r a p h i e ,  vornehmlich die durch die 
beiden erstgenannten Veröffentlichungen aufgeworfenen 
Probleme. Seiner Ansicht nach ist die Verworrenheit der 
kohlenpetrographischen Bezeichnungsweise darauf zurück
zuführen, daß 1. heterogene und homogene Bestandteile 
nicht scharf genug auseinandergehalten, 2. die ursprüng
lich (1919) von Stopes für die makroskopische Betrach
tung geschaffenen Begriffe auf den mikroskopischen 
Befund angewendet und 3. so zahlreiche Untersuchungs
verfahren einbezogen worden sind, durch die voneinander 
verschiedene Erscheinungen ersichtlich gemacht werden.

In dem Bestreben, nur genetisch wohl begründete Be
zeichnungen zu verwenden, begrüßte der Vortragende den 
von Jongmans und Koopmans gewählten Ausdruck Telit, 
wodurch der Begriff Provitrit hinfällig werde, der fälsch
lich die Vorstellung vermittle, als könnte hieraus durch 
Inkohlungsvorgänge Euvitrit werden. Durch Ätzung ist 
aber bei nahezu jedem Vitrit Gefüge sichtbar zu machen, 
womit sich die Auffassung von Stopes über gefügelosen 
Vitrit nicht in Einklang bringen läßt. Als Vitrit könnten 
dann nur die kolloidale vitritische Grundmasse und der 
Dopplerit angesehen werden, so daß der Vitritbegriff 
stark eingeengt werden müßte. Dies verträgt sich wieder
um nicht mit den Vorrechtsansprüchen, von Stopes und 
ist auch praktisch schwierig, weil die einwandfreie Telit- 
kennzeichnung Ätzung voraussetzt. Es bleibt deshalb besser 
bei dem O berbegriff Vitrit, für dessen Unterteilung in 
die gefügelose Art in Anlehnung an Stopes Ulmit und in 
die Art mit Gefüge nach Jongmans und Koopmans Telit 
in Betracht kommen, so daß Potonies Ausdrücke Euvitrit 
und Provitrit entbehrlich werden.

Bezüglich der Mattkohle liegt die Schwierigkeit in 
dem uneinheitlichen Gefügeaufbau der Bestandteile Clarit 
und Durit. Außer diesen reinen Endgliedern, deren voll
ständige Verschiedenheit sich chemisch-physikalisch nach- 
weisen läßt, treten mancherlei Zwischenstufen auf. Wegen 
der nur gradmäßigen Unterschiede ist hier ein O ber
begriff, etwa Attritus im Sinne Thiessens, zu befürworten. 
Dazu kommen die durch die wechselnde Mengenbeteil i
gung der einzelnen Gefügeelemente bedingten Ab
weichungen, so daß sich für  die mikroskopische Kenn
zeichnung die Auflösung in einheitliche Gemengteile ent
sprechend den Vorschlägen von Stopes (1935) empfiehlt. 
Dies führ t  aber zwangsläufig dazu, die zusammengesetzten 
Kohlengesteine und die einheitlichen Gefügebestandteile

1 J o n g m a n s  und K o o p m a n s ,  G eologisch  Bureau vor het Neder- 
landsche M ijngebied te H eerlen, Jaarverslag over 1931, Tafeln 1—8.

auseinander zu halten. Für  die erstgenannten könnten die 
Bezeichnungen Matt-, Streifen-, Glanz- und Rußkohle bei
behalten werden, die sinnfäll ig die äußere Erscheinungs
weise kennzeichnen.

In seinem Vortrag über die Z w e c k m ä ß i g k e i t  d e r  
k o h l e n p e t r o g r a p h i s c h e n  N o m e n k l a t u r v o r s c h l ä g e  
nahm Dr.-Ing. E. H o f f  m a n n ,  Bochum, kritisch zu den 
Arbeiten zahlreicher Forscher Stellung und führte die 
herrschende Verwirrung zurück auf 1. die Unzulänglich
keit mancher Untersuchungsverfahren, von denen nur die 
leistungsfähigsten in Frage kommen, 2. die Verschieden
heit des Standpunktes, von dem aus die einzelnen Forscher 
als Geologen, Botaniker, Chemiker, Bergleute usw. das 
Problem auffassen, 3. die durch Bildung und Umwandlung 
der Kohle bedingten Übergänge, die eine scharfe Ab
grenzung erschweren. Die endgültige N amengebung muß 
wissenschaftlich einwandfrei,  genetisch begründet und für 
alle Inkohlungsstufen anwendbar, vor allem aber praktisch 
brauchbar sein.

Den von Stopes 1919 angegebenen makroskopischen 
Bezeichnungen entsprechen ganz bestimmte mikroskopische 
Erscheinungsformen, so daß die Übertragung auf die 
mikroskopische Beobachtung gerechtfert ig t erscheint. Aus 
ihrer 1935 erschienenen neuen Arbeit ist zu entnehmen, 
daß künftig neben die li thologisch-makroskopischen Be
griffe (Streifenarten, rock types) durch weitere Unter
teilung petrologisch-mikroskopische (Gefügebestandteile, 
macerals) treten sollen, die eigentlichen Gemengteile der 
Kohle. Dem Gestein Vitrit soll mikroskopisch Vitrinit ent
sprechen, und zwar gefügeloser Euvitrinit (Ulminit und 
Collinit) und Provitrinit mit Gefüge (Xylinit, Suberinit, 
Periblinit, je nachdem, ob es sich um Holz-, Kork- oder 
Rindengewebe handelt). Unlogisch, weil nicht einheitlich, 
wären dabei die mikroskopischen Bezeichnungen Clannit 
und Durinit,  an deren Gefügeaufbau sich beteiligen können: 
im ersten Falle V i t r i n i t a r t e n  als Grundmasse mit 
Resinit, Kutinit, Exinit (Potonies Protobitumen), Fusinit 
und Mikrinit als Einlagerungen, im zweiten Falle Mi k r i n i t  
als vorwiegende G rundmassenart (die sogenannte Opak
substanz), weiter vorherrschend Kutinit, Exinit, Resinit 
und untergeordnet Fusinit und die Vitrinitabarten. Die 
Verkleinerungsform »init« w iderspricht allerdings dem 
sonstigen Brauch in der Petrographie . Zum Beispiel ist 
Quarzit das Gestein und Quarz das Mineral,  während 
sich das Salzgestein Sylvinit aus den Salzmineralen Sylvin 
und Halit zusammensetzt.

D u p a r q u e  und L e g r a y e  unterscheiden mikroskopisch 
keine verschiedenen Grundmassenarten.

J o n g m a n s  und K o o p m a n s  engen den Vitritbegriff 
zu stark ein. Der Durit erscheint falsch gekennzeichnet, 
weil in der Einteilung, wie es bei den zugrunde liegenden 
Untersuchungsverfahren nicht anders möglich ist, die 
Opaksubstanz nicht zur Geltung kommt. Bedenklich ist die 
Vernichtung der Vitritmasse beim Ätzen, zumal im Körner
schliff. Dagegen empfiehlt sich allgemein die Anwendung 
der Bezeichnung Telit unter Einbeziehung der vitritisch- 
fusitischen Übergangsstufen.

In Deutschland hat sich R. P o t o n i e  den Stopesschen 
Bezeichnungen angepaßt. Wenn zeitweise auch von Bode  
und S t a c h  die wesentlichen Grundmassenverschieden
heiten der Mattkohlenbestandteile unbeachtet geblieben 
sind, so hat sich doch auf Betreiben von K ü h l  w e i n  das 
Schema der Forschungsstelle fü r  angewandte Kohlenpetro
graphie in Bochum immer mehr durchgesetzt, nach dem 
Clarit und Durit scharf auseinandergehalten und zwischen 
Vitrit und Fusit noch die Übergangsstufen eingeschaltet 
werden.

In Amerika hat sich mit der fortschreitenden Entwick
lung auch T h i e s s e n  zu einer scharfen Unterscheidung in 
translucent und opaque attritus (Clarit und Durit) bekannt. 
Sein anthraxylon weist stets Holzzellengefüge auf, so daß 
dem Vitritgel mehr die humic degradation matter entspricht.
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Um alle Auffassungen möglichst auf einen gemein
samen N enner zu bringen, empfahl der Vortragende eine 
Anlehnung an die neue Gliederung von Stopes. Danach 
sind die Ausdrücke Vitrit, Fusit,  Clari t  und  Durit als 
Gesteine beizubehalten, weil sich auch die ersten beiden 
als zusammengesetzt erweisen können und die Aufrecht
erhaltung der beiden letzten auf G rund  übereinstimmender 
Beobachtungen verschiedener Forscher über ihr un ter
schiedliches chemisch-physikalisches und technologisches 
Verhalten erforderlich ist. Ebenso hat sich jedoch aus 
gleichen Gründen die weitere Aufteilung als notwendig 
erwiesen, die sich freilich nur fü r  Sonderuntersuchungen 
empfiehlt; fü r  diesen Zweck sind die von Stopes vorge
schlagenen Begriffe brauchbar. Die Zuordnung  zum Vitrinit 
darf  nicht vom Untersuchungsverfahren  abhängig sein, so 
daß die entsprechenden Bestandteile mit und ohne Gefüge 
einbegriffen sein sollten. Mit teilweise vorzunehmendem 
Einschluß der bisherigen Übergangsstufen (des Provitrits) 
könnte hier der  Begriff Teli t gelten. Für  Mischungen 
würde man die entsprechenden Zusammensetzungen der 
Ausdrücke fü r  die Gesteinarten bilden. Brandschiefer ist 
bei ihnen allen denkbar; fü r  seine Begrenzung empfiehlt 
sich kein allzu hoher Aschengehalt . Wenn Kohle und 
Aschenträger infolge der feinstreif igen Verwachsung durch 
keinerlei Aufbereitung mehr voneinander zu trennen sind, 
sollte man solche Gesteine selbst bei geringen Aschen
gehalten von etwa 15°/o schon als Brandschiefer bezeichnen.

Besondere Kohlenarten stellen die Sapropelkohlen dar.
Pseudo«-Bezeichnungen innerhalb der einzelnen In

kohlungsstufen sind überflüssig , weil mit Hilfe voll
kommener U ntersuchungsverfahren überall eine eindeutige 
Kennzeichnung möglich ist.

Der Beitrag von Professor D u p a r q u e ,  Lille, über 
die m a k r o s k o p i s c h e n  B e s t a n d t e i l e  f r a n z ö s i s c h e r  
S t e i n k o h l e n  w urde  verlesen. Bemerkenswert w ar darin 
der Hinweis, daß schon ältere Bezeichnungen für  die 
Kohlenarten aus den Jahren 1857 von B u r a t  und 1887 
von F a y o l  vorliegen, die in chemischer und petrographi- 
scher Hinsicht etwa den Ausdrücken von Stopes und 
Thiessen entsprechen. Nach der A uffassung Duparques 
können die einheitlich zu benennenden Gefügebestandteile, 
die überall wiederkehren, nicht auf die bituminösen Stein
kohlen beschränkt werden, sondern müssen auch fü r  die 
Lignozellulose-Kohlen gelten, wozu die verkokbaren und 
anthrazitischen Steinkohlen g ehö ren1. Dadurch würden 
aber, abgesehen vom Fusit,  chemisch voneinander ab
weichende und mikroskopisch uneinheitliche Gefüge
bestandteile gleichartig benannt. Offenbar wünscht 
Duparque fü r  die einzelnen Inkohlungsgruppen mikro
skopisch andere Bezeichnungen. Die von ihm vorge
schlagenen, angeblich sinnfälligen makroskopischen Aus
drücke neben Fusain: houille brillante, houille semi
brillante, houille matte, können indessen erst recht wohl 
nur in seinem Sinne für die G ruppe der bituminösen Kohlen 
gemeint sein, da sich ja die Glanzunterschiede mit zu
nehmender Inkohlung verwischen. Ohne mikroskopische 
Bezeichnungen kann man aber auch nach Duparques An
sicht nicht auskommen.

Die für den Abend angesetzte  A u s s p r a c h e ,  in der die 
vorstehend behandelten Vorträge die V erhandlungsgrund
lage bildeten, verfolgte  den Zweck, eine Übereinkunft 
über die einheitliche kohlenpetrographische Bezeichnungs
weise zwischen den Fachgenossen aller Länder herbei
zuführen. Leider waren namhafte Forscher, wie Duparque, 
Hickling, Legraye, Lessing, Raistrick, Stach, Stopes, 
Stutzer, Thiessen und Z erndt,  nicht anwesend, die daher 
zur Sache nicht gehört  und deren etwa abweichende 
Meinungen nicht berücksichtigt w erden konnten. Dies gilt 
besonders fü r  die von Stach in seinem gerade  erschienenen 
Lehrbuch der Kohlenpetrographie  gewählte abweichende 
Namengebung fü r  die Kohlengefügebestandteile.

1 Nur Duparque sieht d iese  G ruppen in b ezu g  auf Entstehung und 
U m w andlung als von den erstgenannten versch iedenartig  an.

An den Beratungen wirkten mit B o d e ,  Berlin, 
B o e t t c h e r ,  Saarbrücken, E. H o f f m a n n ,  Bochum, J o n g 
ma n s ,  Heerlen, K e l l e r ,  Essen, H. und R. G. K o o p m a n s ,  
Heerlen, K ü h l w e i n  und K u k u k ,  Bochum, P e t r a s c h e c k ,  
Leoben, R o o s ,  Heerlen, und S e y l e r ,  Swansea, die sich 
über die nachstehende Bezeichnungsweise in der  E r 
wartung einigten, daß sich ihnen alle übrigen Fach
genossen anschließen werden.

K o h l e n a r t e n :  Flamm-, Gasflamm-, Gas-, Fett-, Eß- 
und Magerkohle.

S t r e i f e n a r t e n  (rock ty p e s ) : Fusit (fusain), Vitrit 
(vitrain),  Clarit (clarain) und Durit (durain).

G e f ü g e b e s t a n d t e i l e  (m acera ls) : Fusinit und Semi- 
fusinit, Vitrinit (Collinit und Telinit),  Resinit, Exinit 
und Mikrinit.

Die Streifenarten Fusit und Vitrit bestehen, von akzessori
schen Einlagerungen abgesehen, vorwiegend aus Fusinit 
und Vitrinit.

Von den bisherigen Übergangsstufen stellt S e mi -  
f u s i n i t  den eigentlichen Halbfusit dar, der  an der Streifen
art Fusit beteiligt ist, aber auch sonst als Einlagerung 
auftreten kann. Der Provitrit ist durch den T e l i n i t  über
flüssig geworden, der somit als Vitrinit mit G efüge au f
gefaßt wird, während die gelartige gefügelose Abart 
C o l l i n i t  heißt. Clarit und Durit sind uneinheitliche 
Streifenarten, die beide übereinstimmend E x i n i t  (Sporen 
und Kutikulen, Potonies Protobitumen) führen, aber ver
schiedenartige Grundmasse aufweisen, nämlich Vitrinit 
beim Clarit und M i k r i n i t  beim Durit, die an die Stelle 
der humosen und der  opaken Grundmasse treten. R e s i n i t  
ist als akzessorischer Gemengteil überall anzutreffen. 
Zwischenstufen der Streifenarten sind durch zusammen
gesetzte Wortbildungen zu kennzeichnen, in denen die 
vorherrschende Streifenart am Ende steht, z. B. V i t r o -  
f us i t .

Diese endgültige kohlenpetrographische Namengebung 
berücksichtigt fast alle zweckmäßigen Vorschläge zahl
reicher Forscher und bietet den Vorteil der allgemeinen 
Anwendbarkeit und der internationalen Verständigungs
möglichkeit. Wichtig ist vor allem, daß nunmehr neben 
den Namen fü r  die zusammengesetzten Streifenarten ein
deutige Bezeichnungen für die mikroskopisch einheitlichen 
Gefügebestandteile zur Verfügung stehen.

S p o r e n  u n t e r s u c h  u n g e n .
Die dem Kongreß aus diesem Gebiet vorgelegten 

Beiträge von Z e r n d t  über die E i g n u n g  v o n  M e g a 
s p o r e n  a l s  L e i t f o s s i l i e n  und von R a i s t r i c k  über die 
M i k r o s p o r e n  d e r  K o h l e  u n d  i h r e  s t r a t i g r a p h i s c h e  
B e d e u t u n g  wurden in Abwesenheit der Verfasser ver
lesen.

Z e r n d t  und seine Mitarbeiter konnten durch mehr 
als 4000 Mazerationen nach dem Verfahren von Zetzsche 
und Kälin unter Bezifferung der Sporenarten den M e g a 
s p o r e n i n h a l t  zahlreicher Flöze im polnisch-oberschlesi- 
schen Steinkohlenbezirk zahlenmäßig erfassen. Infolge der 
flözweise auftretenden Unterschiede der Sporenarten, die 
durch Lichtbilder veranschaulicht wurden, und der  oft 
weiten waagrechten Verbreitung kommt diesen Forschungs
ergebnissen stratigraphische Bedeutung zu, wie sich durch 
vorgenommene Flözgleichstellungen bereits praktisch e r
weisen ließ. Vergleiche von Kohlenbezirken miteinander 
sind denkbar, w ofü r  die Arbeiten von R. P o t o n i e  und 
seinen Schülern1 die G rundlage  bieten, und, wie einige 
Beispiele aus dem Ruhr- und dem oberschlesischen Karbon 
zeigen, auch schon erfolgreich durchgeführt  worden. 
Nähere Einzelheiten derar t iger  Untersuchungsergebnisse 
sind von Z e r n d t 2 bereits veröffentlicht worden.

t P o t o n i e ,  I b r a h im  und L o o s e :  Sporenform en aus den Flözen  
Ä gir und Bismarck des Ruhrbezirks, N . Jb. f. M ineralogie usw . 102 (1932) 
Abt. B ., S. 438.

- Z e r n d t :  D ie M egasporen des polnischen Steinkohlenbezirks, P o l
n ische Akadem ie der W issenschaften Krakau, 1934.



Mit der gleichen stratigraphischen Zielsetzung hat 
R a i s t r i c k  gemeinschaftlich mit K e n d a l l  den M i k r o 
s p o r e n i n h a l t  zahlreicher Flöze in Northumberland und 
Durham bearbeitet, deren Gleichstellung diesseits und jen
seits des Tyne hierdurch weiter gefördert worden ist. 
Solche Präparate, deren Anfertigung eingehend beschrieben 
wurde, enthalten Tausende von Mikrospuren, jedoch ge
nügt die Auszählung von einigen Hunderten. In eng
lischen Kohlen wurden bisher 40 Arten ermittelt und nach 
dem allgemeinen Gefüge in 7 durch fortlaufende Index
bezifferung unterteilte Hauptgruppen A bis G geschieden. 
Neben kennzeichnenden Sporenarten ist auf die Sporen
vergesellschaftung zu achten. Hiernach können regelrechte 
Schaubilder für einzelne Flöze aufgestellt und miteinander 
verglichen werden. W ährend bei benachbarten Flözen 
schon der allgemeine Sporeninhalt für den Vergleich aus
reicht, müssen zwecks stratigraphischer Einordnung der 
zum Beispiel nur aus Bohrlöchern bekannten Flöze auch 
die akzessorischen Mikrosporen herangezogen werden. Die 
Nützlichkeit des Verfahrens ging aus den sich über einige 
hundert Meilen erstreckenden Vergleichsschaubildern der 
Northumberland-Flöze Plessey und Beaumont und aus der 
Gleichstellung des Beaumont-Flözes in Northumberland 
und in Durham hervor. Das Bushy- und das Beaumont-Flöz 
unterscheiden sich dagegen bei gleichem allgemeinem 
Sporeninhalt nur durch die akzessorischen Mikrosporen.

P r a k t i s c h e  A n w e n d u n g  d e r  K o h l e n  p e t r o g r a p h i e .
Dr.  P i e t e r s ,  Treebeek, berichtete aus gemeinsam 

mit H. K o o p m a n s  und H o v e r s  durchgeführten Arbeiten 
über e i n i g e  A n w e n d u n g e n  d e r  P e t r o g r a p h i e  u n d  
d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  V e r f a h r e n ,  wodurch nament
lich ein tieferer Einblick in das thermische Zersetzungs
verhalten der Kohle und den Vorgang der Koksbildung g e 
wonnen werden soll. Nachdem von den Forschern zunächst 
die chemisch-physikalische Seite der Verkokung in ihren 
verschiedenen Abschnitten der Erweichung, Entgasung, 
Blähung und Verfestigung zum Teil unter Benutzung 
eigener Vorrichtungen eingehend beobachtet worden w a r1, 
haben sie nunmehr versucht, die einzelnen Stufen mikro
skopisch festzuhalten und dazu geätzte, in Bakelit ein
gebettete Koksschliffe benutzt, an denen man im be- 
sondern noch die verschieden inkohlten Kohlenarten der 
Ausgangskohle erkennen kann.

Wichtig ist die Beobachtung des das Verkokungs
vermögen herabsetzenden Oxydationseinflusses im Mikro
skop, kenntlich an dem die Vitritkörner umgebenden 
hartem, hellern Saum 2. Durch diese Oberflächenverände- 
rung dürfte das Blähvermögen der Kohle stark vermindert 
werden, während sich der schädliche Einfluß im Er
weichungsverhalten ziffernmäßig nicht auszudrücken 
braucht.

Die Bakelitverfestigung von Kohlenkörnerschliffen, auf 
die auch K r e m s e r 3 hingewiesen hat, wurde gleichfalls 
als praktisch bedeutsamer Fortschritt  bezeichnet, weil es 
auf diese Weise möglich wird, Körnerschliffe zu ätzen.

Bergassessor Dr.-Ing. K ü h l w e i n ,  Bochum, teilte in 
seinem Vortrag B e d e u t u n g  d e r  a n g e w a n d t e n  K o h l e n 
p e t r o g r a p h i e  f ü r  K o h l e n g e w i n n u n g ,  K o h l e n a u f 
b e r e i t u n g  u n d  K o h l e n v e r e d e l u n g  die in den Jahren 
1934 und 1935 erzielten Ergebnisse der Bochumer 
Forschungsstelle mit, die hier in verschiedenen Aufsätzen 
größtenteils bereits veröffentlicht worden sind. Ausgehend 
von der Notwendigkeit , Flözkarteien zu schaffen, die über 
die petrographischen, chemisch-physikalischen und mecha
nischen Ergebnisse eingehender Flözuntersuchungen Aus
kunft geben, wurde auf die u n t e r t a g e  möglichen Maß
nahmen hingewiesen, die sich aus den Beziehungen 
zwischen Sortenanfall und Kohlenfestigkeit, Gefügeaufbau

1 V gl. H. K o o p m a n s :  Beitrag zur Kenntnis des K oksbildungs-
Vorgangs, D issertation, D elft 1935.

2 H. K o o p m a n s ,  a. a. O. S. 78 und 79, Abb. 10 und 11.
3 K r e m s e r ,  Glückauf 70 (1934) S. 553.

und Flözausgasung ergeben und die eine die Absatzlage 
berücksichtigende, planvoll auf die einzelnen Flöze ver
teilte Förderung gewährleisten.

Auf die K o h l e n v e r e d e l u n g  wirken sich die kohlen- 
petrographischen Erkenntnisse besonders fruchtbar aus, sei 
es, daß man Koksfestigkeit und Koksgefiige bewußt zu 
beeinflussen und den Bereich verkokbarer  Kohlen zu ver
größern vermag, wobei Retortenverkokungen die Ver
suchsdurchführung erheblich erleichtern, sei es, daß man 
die Kohlenauswahl für die Zwecke der Schwelung, Hydrie
rung und Verwendung als Treib- und Fließkohle besonders 
sorgfältig nach stofflichen Gesichtspunkten vornehmen 
muß. Die Möglichkeit zur Herstellung von Elektroden
kohle gründet sich auf die Beziehungen zwischen Kohlen
gefüge und primärem Aschengehalt.

In der B r i k e t t b e r e i t u n g  kann die Beachtung 
kohlenpetrographischer Gesichtspunkte zu einem sinn
vollen 'ineinandergreifen der Verpressung mit Pech und 
ohne Bindemittel führen.

Für die K o h l e n a u f b e r e i t u n g  sind grundsätzlich 
neue Forderungen an die S tam mbaum gestaltung zu stellen, 
die den rohstofflichen Gegebenheiten des Einzelfalles 
Rechnung tragen. Mit der Reinkohlendarstellung und der 
kohlenpetrographischen Aufbereitung durch elastische Zer
kleinerung wachsen die im Rohstoff Kohle schlummernden 
Möglichkeiten. Wird die Feinstkornaufbereitung den 
kohlenpetrographischen Erkenntnissen angepaßt, so kann 
man große Mengen bisheriger Abfallkohle in eine hoch
wertige Form überführen.

Als wichtigstes Gesamtergebnis der Heerlener 
Konferenz des Jahres 1935 ist die Tatsache zu bezeichnen, 
daß trotz mancher auch heute noch offenstehender Fragen 
in vielen Beziehungen erhebliche Fortschritte  gegenüber 
den Ergebnissen der T agung  des Jahres 1927 erzielt 
worden s'ind. Wenn man sich damals auch auf das 
paralische Karbon Westeuropas beschränkt hatte, mußten 
doch noch zahlreiche Fragen hinsichtlich des tiefsten und 
höchsten Karbons unbeantwortet bleiben.

Demgegenüber konnte die diesjährige T agung ein 
Schema für das ganze Karbon Westeuropas aufstellen und 
die Grenzen des Karbons gegen die jüngern  und altern 
Formationen festlegen. Durch die E inführung  des West- 
fals D ließen sich auch die Verhältnisse des jüngern Ober
karbons klären.

Hinsichtlich der Ablagerungen in den Ver. Staaten 
wurden Übereinstimmungen erzielt, die eine völlige Klar
stellung der noch schwebenden Fragen auf einer spätem 
Tagung ermöglichen werden. Aber auch die Ablagerungen 
in Ostasien sowie die Cathaysia-,  die Kusnezk- und die 
Gondwana-Flora konnten in das große allgemeine Schema 
eingereiht werden.

Die kohlenpetrographischen Verhandlungen fanden 
seit der Steinkohlentagung der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft in Bochum1 zum ersten Male wieder in einem 
so großen internationalen Kreise von Fachgenossen statt. 
Die in diesen sechs Jahren erzielten Fortschritte im Unter
suchungsverfahren, in wissenschaftlicher Erkenntnis und 
in ihrer Anwendung für geologiseh-stra tigraphische Zwecke 
sowie zur unmittelbaren praktischen Nutzbarm achung im 
Grubenbetriebe, in der Aufbereitung und bei der Ver
edlung traten klar zutage. Die nunmehr geregelte  einheit
liche Bezeichnungsweise in der Kohlenpetrographie dürfte 
sich infolge der so geschaffenen Verständigungsmöglich
keit von Land zu Land weiterhin fruchtbar auswirken.

Mit anerkennenden Worten an alle Vortragenden und 
unter Hinweis auf die Bedeutung der gewonnenen Ergeb
nisse für Wissenschaft und Praxis w urde  der Kongreß von 
dem Vorsitzenden des vorbereitenden Ausschusses, Dr. van 
W a t e r s c h o o t  va n  d e r  G r a c h t ,  geschlossen.

1 G lückauf 65 (1929) S. 829.
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Auf die Verhandlungen in Heerlen folgten noch vier
tägige Lehrausflüge zu den verschiedenen niederländischen 
Gruben, auf denen den Teilnehmern Gelegenheit geboten 
war, auf G rund  eigener Aufsammlungen aus den ver

schiedenen Horizonten des Westfals und Namurs ein Bild 
von dem stratigraphischen Aufbau des gesamten holländi
schen Karbons zu gewinnen.

Bergassessor Dr.-Ing. F. L. K ü h l w e i n ,  Bochum.

U M S C H  A U.
Die Erhöhung der Benzinausbeute aus Erdöl 

und die Ersatztreibstoffe.
Zu dieser Frage hat sich jüngst der bekannte Leiter 

des chemischen Instituts der Universität Nancv Professor 
M. T r a v e r s 1 in einem sehr beachtenswerten Aufsatz g e 
äußert, aus dem die nachstehenden Ausführungen ohne 
eigene Stellungnahme w iedergegeben werden.

Der Ölverbrauch für Explosionsmotoren war 1930 in 
den wichtigsten Ländern wie folgt:

1000 t
Vereinigte Staaten 45 300
E n g l a n d ..................3 314
K a n a d a ................. 2102
F rank re ich .  . . . 2 007

Deutschland 
Argentinien 
Australien . 
Italien . . .

1000 t 
1720 
667 
715 
463

Der Bedarf der fünf größ ten  Abnehmer erreichte 90o,o 
des 60 Mill. t  betragenden W eltverbrauches; die Roherdöl
förderung belief sich auf 200 Mill. t, wovon ungefähr 
74 Mill. auf Schmiermittel entfielen. Angesichts der stets 
wachsenden Nachfrage nach ölen hat die Erdölindustrie 
durch w eitgehende Entwicklung des Krackverfahrens die 
Ausbeute an Benzinen möglichst zu erhöhen versucht, 
wobei man die schweren Desti llationsrückstände durch 
Hydrieren für den Z erse tzungsvorgang  vorbereitet.  Trotz  
dieser Fortschritte muß man sich nach ändern Quellen für 
flüssige Brennstoffe umsehen, zumal da die W eltvorräte 
an Erdöl im Vergleich mit denen der Kohle gering  sind. 
Nach M aßgabe der Äquivalenz der kalorischen Kräfte e r 
gibt sich, daß die als Kohle aufgespeicherte Energie 
— 74 o/o der W eltenergieförderung — ungefähr fünfmal 
so groß ist wie die vom Erdöl stammende. Es war daher 
ein G ebot der Vernunft, die Steinkohle in den Kreis der 
Betrachtungen einzubeziehen.

Die bekannte Technik  der Kokereien und Gaswerke 
liefert zugleich einen Treibstoff, das Benzol, und Heizöle. 
Durch die U rverkokung  von Gasflammkohlen und Braun
kohlen erzielt man einen Hundertteil von Ölen, der 
mindestens doppelt so groß wie der bei der gewöhnlichen 
V erkokung  ist. Ferner haben die von den W erken  der 
I.G. Farbenindustrie aufgenommenen Arbeiten nach dem 
B e r g i u s - V e r f a h r e n  gezeigt, daß sich die Umwandlung 
der Kohle in flüssige Brennstoffe ohne feste Rückstände 
verwirklichen läßt. Die zur E rhöhung  der Ausbeute des 
Roherdöls an Benzin angew andten Verfahren sind also 
das Kracken und die H ydrierung, w ährend  für die G e
winnung der Ersatztreibstoffe in Betracht kommen 
1. H ochtem pera tu rverkokung  mit E rzeugung von Benzol 
und Teeren, 2. T ie f tem peraturverkokung  mit Lieferung 
von Benzin und Ölen, 3. H ydrierung  der gewonnenen 
Teere, 4. Synthese von Äthylalkohol aus Äthylen des 
Kokereigases, 5. Synthese von Methylalkohol aus W asser
gas und 6. Synthese von flüssigen Kohlenstoffverbindungen 
aus dem N aturgas der Erdölfelder oder den Krackgasen 
des Petroleums.

D e r  K r a c k  Vo r g a n g .
Unter Kracken oder Pyrolyse versteht man die th e r 

mische Zerse tzung der Kohlenwasserstoffe. Dieser Vor
gang, der eine V erdopplung der bei einfacher Destillation 
des Erdöls im allgemeinen unter 20 »o bleibenden Benzin
ausbeute ermöglicht,  hängt augenscheinlich von der T e m 
peratur und dem Aufbau der Kohlenwasserstoffe ab.

1 T r a v e r s :  Les efforts faits en vue d 'augm enter le rendem ent en 
essences à partir des pétroles bruts (cracking, hydrogénation). Les carbu
rants de rem placem ent, R ev. Ind. m iner. 15 (1935) S. 403.

Nebenreaktionen rufen Verwicklungen hervor; selbst wenn 
man von einem einzigen reinen Kohlenwasserstoff aus
geht,  erhält man doch immer eine Leiter von Kohlen
wasserstoffen verschiedener Reihen. Bei den Paraffinen 
handelt es sich bei der ersten Reaktion um den Zerfall 
des Moleküls in ein leichteres, gesättigtes und in ein 
schwereres, ungesättigtes Molekül: C H ;, C H 2—C H 2-
C H ,—C H , — C H 3— C H 3 -j- CHo =  C H , — C H 3. Die Neigung 
der Paraffine zur Zersetzung innerhalb der Kette wächst 
wohl mit dem Molekulargewicht.

Die Umwandlung der Olefine in Naphthene durch 
Polymerisation ist zwar möglich, jedoch dauert die 
Reaktion lange. Bei den Temperaturen des technischen 
Krackverfahrens sind die Aromate am beständigsten. Die 
substituierten Benzole zersetzen sich leicht unter Benzol
bildung; die Abspaltung ihrer Seitenketten erbringt teils 
Olefine, teils Paraffine. Die Naphthene geben beim 
Kracken leicht Wasserstoff unter Bildung von Aromaten 
nach M aßgabe des chemischen Gleichgewichts ab. Vom 
Gesichtspunkt der T herm odynam ik kann sich Druck
erhöhung nur auf die Gasphase auswirken, da Flüssigkeiten 
praktisch nicht zusammendrückbar sind. Das Kracken in 
der Dampfphase ist weniger wirtschaftlich, liefert aber für 
höhere Drücke geeignetere Treibstoffe. In der flüssigen 
Phase gewinnt man gute, nicht klopfende Treibstoffe, be
sonders beim Verkracken der an Aromaten reichen Öle 
des Rücklaufes.

W egen ihres g roßen Gehalts an Olefinen sind diese 
Krackbenzine unbeständig; sie bilden Harze, d. h.  ver
dickte Erzeugnisse,  die sich allmählich in den Aufnahme
gefäßen abscheiden und Hähne sowie Leitungen verstoofen. 
Die in den Zylindern abgeschiedenen Harze bilden Rück
stände, welche die Leitfähigkeit der W ände verringern und 
den Betrieb des Motors ungewöhnlich heiß machen. Diese 
Harze sind auf die Oxydation und Polymerisation der 
Olefine zurückzuführen. Betreibt man die Wäsche mit 
Schwefelsäure recht gründlich, so neigt das Benzin nicht 
zur Harzbildung. Indes scheinen nicht alle ungesättigten 
Verbindungen dafür verantwortlich zu sein, denn wenn 
man eine auswählende Wäsche vornimmt, kann das Benzin 
noch 25—30 o/o Olefine ohne Harz enthalten. Diese Olefine 
verhindern wirksam das Klopfen, so daß ihre vollständige 
Beseitigung diese Eigenschaft ungünstig  beeinflussen 
würde. Es ist sehr wohl möglich, daß die in der Vorstufe 
der Verbrennung der Treibstoffe ents tehenden Peroxyde, 
die auch das Klopfen verursachen, die Polymerisation oder 
die Oxydation der Monoolefine beschleunigen.

Zurzeit versucht man, die Menge der angewandten 
Säure zu vermindern, indem man dem Benzin Hemmstoffe 
(inhibiteurs),  z. B. 0,5 o/0 Hydrochinon, zusetzt,  die des- 
oxydierend wirken und die Harzbildung verhindern 
sollen. Die Behandlung mit A1CL (7o/0) bei 80° ver
wandelt den größten  Teil der Olefine in viskose, als 
Schmiermittel geeignete Öle. Nach dem Verfahren von 
G r a y  streicht das dampfförmige Gasolin über ad
sorbierende Erde, welche die Polymeren zurückhält und 
das Benzin durchläßt.  Bei dieser auswählenden Raffination 
wird die Klopfwirkung des Benzins praktisch behoben: 
das Verfahren würde im Vergleich mit der Schwefelsäure
reinigung sehr wirtschaftlich sein. W egen  der noch vor
handenen Harze setzt man nichtsdestoweniger dem Benzin 
einen Hemmstoff zu.

Im Jahre 1928 hat der Anteil des Krackbenzins an 
der gesamten amerikanischen Benzinerzeugung 32,4 o/o 
(gegen 26 o/o 1926) erreicht. Die mittlere Ausbeute an
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Benzin aus Roherdöl der Vereinigten Staaten, auf die 1914 
nur I8 0 /0  entfielen, ist 1929 auf 39o/o gestiegen. Würden 
die schweren Rückstände sämtlich verkrackt oder besser 
ahbauend hydriert, so ließe sich eine Benzinausbeute von 
ftOo'o erzielen.

D ie  H y d r i e r u n g .
W ährend die Krackung der schweren Öle im G egen

satz zu den gewonnenen Benzinen viel schwere, bis zum 
Koks gehende Rückstände ergibt, erlaubt die Hydrierung 
die Gewinnung von ausnahmslos leichtern Erzeugnissen. 
Dieses Problem hat im Laufe der letzten 10 Jahre die 
allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen wegen der 
Möglichkeit, aus der Steinkohle als Ausgangsstoff flüssige 
Treibstoffe zu gewinnen. Die Hydrierung besteht im 
wesentlichen in der Behandlung des Brennstoffs mit 
Wasserstoff bei genügend hohen Temperaturen und im 
allgemeinen unter Druck. Katalysatoren werden fast immer 
gebraucht; sie gestatten eine Erhöhung der Ausbeute und 
eine Beeinflussung des Verlaufes der Reaktionen. Der 
kürzlich verstorbene Chemiker Professor T r o p s c h  hat 
1917 gezeigt, daß sich die Hydrierung desto leichter voll
zieht, je jünger die Kohle ist, was auch von ändern be
stätigt worden ist.

Die Katalysatoren scheinen erst im Jahre 1925 ein
geführt worden zu sein; eine besondere Stellung nehmen 
die Kontaktkörper aus Molybdän und Wolfram ein, denn 
sie sind gegen Schwefel unempfindlich, der die W irkung 
des Nickels und des Kobalts dagegen aufhebt. Der Erfolg 
hat seinen Grund in der selbst bei niedrigen Temperaturen 
und unter gewöhnlichem Druck stattfindenden Reduktion 
der Wolfram- und Molybdänsulfide in den metallischen 
Zustand. Abwechselnd werden diese Metalle geschwefelt 
und reduziert. Der Wasserstoff in Berührung mit dem 
reduzierten Metall ist »atomistisch«, also sehr aktiv. Dieses 
Verfahren hat den Franzosen erlaubt, die Benzine aus den 
bituminösen Schiefern der Franche Comté, die reich an 
thiophenartigen Stoffen sind, bei gewöhnlichem Druck voll
ständig zu entschwefeln. Einige Jahre nach dem Kriege 
ist ein Vertrag zwischen Bergius und der L G . Farben
industrie AG. zustande gekommen, der nach außerordent
lichen Anstrengungen zu einem derartigen Fortschritt  ge
führt hat, daß der Preis der gereinigten Öle Ende 1927 
auf etwa 90 M /t veranschlagt wurde. Eine große Hydrie
rungsanlage für Braunkohle arbeitet seit 1928 auf dem 
Leunawerk. 1927 ist ein Vertrag zwischen der Standard Oil 
Co. und der L G . Farbenindustrie AG. zur Weiterentwick
lung des Verfahrens unterschrieben worden. Zwei Jahre 
lang hat eine 100 F aß /T ag  leistende Versuchsanlage die 
Anwendbarkeit dieser Arbeitsweise auf die Öle des 
Petroleums geprüft. Heute sind in Bayway im.Staate New- 
Jersey und in Baton-Rouge zwei Anlagen zu 2500 bis 
5000 F aß /T ag  in Betrieb, die Schmieröle, Treibstoffe und 
andere Erzeugnisse für den amerikanischen Markt liefern. 
Im Jahre 1926 wandte sich auch die britische Imperial 
Chemical Industry (I. C. I.) dieser Frage zu; die englische 
Regierung beschloß im Juli 1933, zur Ermutigung der 
neuen Industrie, einen Schutzzoll von 4 Pence je Gallone 
(41/2 1) eingeführten Benzins auf 10 Jahre von 1935 an. 
Die Fabrik der I.C . I. zu Billingham soll in der Lage sein, 
täglich 400 t Kennelkohle zu hydrieren.

Zur Vermeidung jeder Unterbietung und zur Siche
rung einer weitgehenden Entwicklung des Hydrierungs
verfahrens ist zwischen der Standard Oil Co., der I. C. !., 
der I.G . Farbenindustr ie  AG. und dem Royal-Dutch- 
Shellkonzern ein Vertrag abgeschlossen und eine neue G e
sellschaft mit dem Namen »International Hydro Patents« 
gebildet worden. In Frankreich unterhält die »Société 
Nationale« eine Versuchsanlage in Lens.

Die Hyd.rierungsreaktion.en.
Die Reaktion der Hydrierung steht über der thermi

schen Zersetzung durch Kracken. Behandelt man z. B. das 
schwere Paraffin C 20H 42, dann wird der Abbau zweifellos 
die beiden Kohlenwasserstoffe gesättigtes C 10H 22 und

Olefin C H „ ergeben. Dieser zur Polymerisation neigende 
Kohlenwasserstoff könnte unter der Einwirkung der Hitze 
allein in dem Augenblick seiner Bildung selbst hydriert 
werden- daher fehlen Koks oder schwere Produkte.  Das 
Hvdrierungsverfahren ist bei polyzyklischen, schwer zu- 
verkrackenden Kohlenwasserstoffen (gewöhnlichem Teer) 
besonders lehrreich; nach der Hydrierung lassen sich diese 
viel leichter zersetzen. Das Anthrazen C u H t0 z. B. gibt 
zuerst den Kohlenwasserstoff C 14H 24, der durch Kracken 
zwei Moleküle Methylzvklohexan C 4H 44 liefert. Ein 
anderer Vorzug des Verfahrens liegt darin, daß die Stick
stoffbasen, Phenole und schwefelhaltigen Erzeugnisse fast 
vollständig in Kohlenwasserstoffe umgew andelt werden; 
je nachdem findet eine Abspaltung von N H 3, H 20  und H 2S 
statt. Die Hvdrierungsreaktion der ungesättigten Moleküle 
verläuft unter Freiwerden von W ärm e und wird bei einer 
bestimmten Temperatur durch den um kehrbaren  Vorgang 
begrenzt. Mit der Erhöhung der erzeugten Temperatur 
läuft man Gefahr, eine Wasserstoffentziehung herbei
zuführen, d. h. die Hvdrierung zu beschränken. Bei einer 
Temperatur, bei der ein leichtes Öl völlig hydriert wird, 
erfährt ein schweres Öl nur eine unvollständige Hydrierung. 
Die verschiedenen Öle erfordern also entsprechende T em 
peraturbedingungen. wenn man eine befriedigende Aus
beute erreichen will.

D ie K ohlenhydrierung.
Die Braunkohlen und bituminösen Steinkohlen sind 

hierfür besonders geeignet,  w ährend Anthrazite und alte 
Magerkohlen nicht in Betracht kommen. Bei den bitumi
nösen Kohlen sind die verschiedenen Bestandteile — Fusit, 
Durit, Clarit und Vitrit — nicht gleich leicht hvdrierbar.  
Der Fusit, der sich beinahe wie Koks verhält,  hydriert 
sich im Gegensatz zum Durit sehr schwer. Leider ist ein 
befriedigendes Verfahren für die T rennung  der vier Be
standteile, deren Verwirklichung ebenso anziehend wie 
aussichtsreich wäre, noch nicht gefunden worden. Nach 
der Arbeitsweise der Imperial Chemical Industry wird die 
gepulverte, mit einem schweren Öl zu einer Paste ge
bundene Kohle nach Vorerhitzung in einer W ärmeaus
tauschvorrichtung in die Reaktionskamm er eingeführt, die 
man mit dem erzeugten Gas bei 200- 300 at auf 400-475° 
erhitzt. Die U m wandlung der Kohle in flüssige Öle er
reicht 6 O - 6 6 0 /0 , bezogen auf die wasser- und  aschefreien 
Brennstoffe; das erzeugte Gas, dessen Menge zwischen 
25 und 30% schwankt, wird zur Heizung benutzt. Das 
Gesamtgewicht des Wasserstoffs be träg t etwa 12% vom 
Gewicht der Kohle, ist also verhältnismäßig hoch.

Z u ku n ft des H ydrierverfahrens.
Auf Erdöl angewandt liefert das neue Verfahren wahl

weise Schmieröle, Treibstoffe und Lösungsmittel; es wird 
sich wahrscheinlich weiter entwickeln. Für Kohle wird es 
als ein Mittel zur Gewinnung von Treibstoffen oder 
flüssigen Brennstoffen wahrscheinlich eine gewisse Zeit 
wenig wirtschaftlich bleiben, so daß es sich nur mit Hilfe 
von Schutzzöllen behaupten kann. Zur Erzeugung von 1 1 
Petroleum benötigt man ungefähr 1,6 t  wasser- und asche
freien Brennstoff sowie 1,5 t zur E rzeugung von Dampf 
und Heizgas; das sind zusammen 3 ,1 t  Reinkohle oder 
3 ,61 Rohkohle. Rechnet man dazu die Abschreibung der 
sicherlich teuern Einrichtung, und zwar zu 0,6 t  Kohle 
bewertet, dann müßte sich der Preis der Kohle zu dem 
des eingeführten Benzins wie 1: 4,2 verhalten, damit die 
Anlage ohne Zuschüsse arbeitet. Im Kriege kann das Ver
fahren jedoch die Versorgung eines Landes mit den für 
das Flugwesen und Heer unentbehrlichen Treibstoffen 
ermöglichen. Von diesem Gesichtspunkt aus erfordern die 
in Deutschland gemachten Anstrengungen die besondere 
Aufmerksamkeit Frankreichs. Im Jahre 1928 hat das 
Parlament eine Reihe von Gesetzen angenommen, welche 
die Entwicklung der heimischen Raffinierungsindustrie be
günstigen. Die zugelassenen U nternehm er sind verpflichtet, 
dauernd Vorräte zu halten, die einem Viertel der in den
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letzten 12 Monaten versteuerten Menge entsprechen. Die 
französischen Raffinerien haben 1933 2806000 t Erdöl ver
arbeitet, die folgende Erzeugnisse lieferten: 855000 t
Benzin, 170000 t Lampenöl, 120000 t Schmieröle, 265000 t 
Qasöle, 610000 t Heizöle, 220000 t Straßenöle, zusammen 
2240000 t.

D ie  E r s a t z t r e i b s t o f f e .
D as Benzol.

Die A nw endung des Benzols als Treibstoff ist in 
Deutschland und England seit 1907 üblich. Dieser T re ib 
stoff wird besonders in binären (Benzin-Benzol) und 
ternären Mischungen (Benzin-Alkohol-Benzol) gebraucht. 
Die Benzolerzeugung erreichte 1929 rd. 1460000 t. Man 
kann annehmen, daß von dieser Menge ungefähr 1 Mill. t 
als T reibs toff  Verwendung finden, was einem Sechzigste! 
des Benzinverbrauches in demselben Jahr entspricht. Man 
darf aber nicht vergessen, daß dieser Zusatz die Qüte 
des Benzins, zumal seinen Widerstand gegen das Klopfen, 
verbessert . Das Benzol gewährleistet ferner die Beständig
keit von Alkohol-Benzinmischungen, auch wenn sie nicht 
vollständig wasserfrei sind. Die entsprechende W elt
erzeugung an gewöhnlichen Steinkohlenteeren erreicht 
7500000 t, wovon der g rößere  Teil zur U nterhaltung der 
Straßen sowie zur Pech- und K reosoterzeugung dient; 
die als Dieselmotortreibstoffe geeigneten Kohlenteeröle 
stellen noch eine sehr kleine Menge dar.

D ie T ieftem pera turverkokung .
Die V erkokung  der Fettkohlen  bei Temperaturen 

unter 600° liefert eine von der Kohlenart abhängige Menge 
wichtiger Öle. ln Betracht kommen vor allem die Gas- 
flammkohlen, gewisse Braunkohlen und die bituminösen 
Schiefer. Die M enge der gewonnenen Öle schwankt 
zwischen 6 und 10 o/o der Kohle. Der »Carbolux« von 
Bruay und der »Anthrazit« von Nceux in Frankreich e r
reichen eine G esam terzeugung  von 350000 t/Jahr.  Die e r 
haltenen Öle lieferten bei der Destillation ungefähr 5 o/o 
Benzin, worin die Naphthene, Olefine und Paraffine ein
geschlossen sind. Das Benzin hat deshalb keine Klopf- 
wirkung und wird durch Spuren von Phenol (0,1 o/o) be
ständig. Aus dem bei der Schwelung der Kohle ent
standenen Gas holt man ebenfalls 5 o/0 Benzin heraus, was 
insgesamt 10o/0 Ausbeute in bezug auf den Urteer und
0 .6 -1  o/o, bezogen auf die Kohle, ergibt. In England hat 
die Benzinerzeugung aus Urteer 1932 1 Mill. Gallonen 
oder ungefähr 3600 t erreicht. Die Compagnie de Bruay 
gewinnt an Benzin 3500 1/Tag oder 1000 t/Jahr.  In 
Deutschland haben sich die Bemühungen um die U rteer
verkokung hauptsächlich auf die Braunkohle erstreckt. 
Eine Hydrierungsanlage für Braunkohlenteer hat die
1. G. Farbenindustrie auf dem Leunawerk eingerichtet. Die 
Kohle wird entgast und der Rückstand, G rudekoks, zur 
Erzeugung von W asserstoff verwertet,  der bei der 
Ammoniaksynthese V erwendung findet. Die Hydrierung 
vollzieht sich in G egenw art  von Katalysatoren (Mo, W), 
welche die U m w andlung  der säuern Teerbestandteile 
(Phenole, Harze) in derselben Zeit wie die Hydrierung der 
Kohlenstoffphase erlauben. Die Hydrierung der Urteere 
scheint sich technisch viel leichter als die der Kohle selbst 
ausführen zu lassen. In Zukunft wird man vielleicht die 
gemischte Lösung vorziehen: Entgasung bei niedriger 
Tem peratur und H ydrierung  des Urteers.

D ie A lkoho ltre ib sto ffe .
Werden die Alkohole zu demselben Preise wie die 

Benzine nach M aßgabe  der Heizwerte  verkauft,  so bieten 
sie zumal wegen ihrer das Klopfen verhindernden W irkung 
beachtenswerte Vorteile. Bis heute hat man Methylalkohol 
und besonders Äthylalkohol benutzt, aber die Isopropvl- 
und Isobutylalkohole führen sich immer mehr ein. Die 
Synthese des Methanols ist g egenüber  seiner Gewinnung 
aus der Holzdestil lation das allgemein übliche Verfahren 
geworden. Die Reaktion C H 4 +  H 2 O C O +  3 H 2 kann 
unmittelbar beim Kokereigas angew andt werden, und man 
erhält so eine w eitgehende Anreicherung an Wasserstoff.

Die Reaktion der Synthese CG +  2 h 2 - y C H 3 • OH  +  27cal 
ist exothermisch; sie wird durch eine Steigerung des 
Druckes ins Gleichgewicht gebracht und begünstigt. Die 
.Methanolsynthese ist aber auf G rund von Nebenreaktionen 
( A u d i b e r t )  viel verwickelter. Das Methanol klopft nicht; 
mit Benzin gemischt (15 Vol.-o/o) hat es eine viermal 
g rößere W irkung gegen Klopfen als Benzol. Leider läßt 
sich Benzin bei gewöhnlicher Tem peratur nicht u n 
beschränkt mit dem Methanol mischen, w ährend der 
wasserfreie Äthylalkohol in allen Verhältnissen damit 
mischbar ist.

Die gegenwärtigen Quellen für Äthylalkohol sind die 
G ärung  und die Synthese. G roße Mengen von Alkohol 
werden ferner entweder unmittelbar aus dem Holz nach 
vorheriger Behandlung mit konzentrierter Salzsäure und 
Verzuckerung der Zellulose oder aus den ausgelaugten 
Rückständen der Papierbereitung (skandinavische Länder) 
gewonnen. Die Zellulosefasern in diesen Rückständen 
werden in Glukose und dann in Alkohol umgewandelt. 
Synthetisch stellt man Alkohol aus dem im Kokereigas 
enthaltenen Äthylen dar; dieses wird, getrennt vom 
Propylen, von Schwefelsäure absorbiert, in der als Be
schleuniger der Reaktion SO tH C 2H , gelöst ist; man arbeitet 
mit 10 at Druck. Die unmittelbare Hydratation des Äthylens 
durch Wasserdampf ist bei 450° und einem W asserdam pf
druck von 200 at versucht worden. Man erhält beim Gleich
gewicht C 2H 4+  H 20  ± T  C ,H ä ■ OH eine Ausbeute von 
40o/o Alkohol. Die Alkohole haben gegenüber den Benzinen 
den Vorteil der höhern V erdampfungswärme; ihre Ver
wendung erlaubt also einen fühlbar kältern G ang  des 
Motors, was geringere Wärmeverluste nach außen zur 
Folge hat. Die in Schweden gebräuchlichen Mischungen 
mit 25 o/o Alkohol haben sich bewährt, zumal weil sie be
merkenswert klopffrei sind.

Flüssige K ohlensto ffverb indungen  aus Gas.
A u s  W a s s e r g a s .  Im Jahre 1913 hat die Badische 

Anilin- und Sodafabrik ein Patent auf die Anwendung 
dieses Gases zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen g e 
nommen. F r .  F i s c h e r  und T r o p s c h  erhielten 1925 unter 
gewöhnlichem Druck bei höherer Tem peratur (250°) eine 
Mischung von Alkoholen, Ketonen, Säuren und Kohlen
wasserstoffen, das »Synthol«.

A u s  Ol e f i n e n .  Wie eingangs erwähnt, schließt das 
Erdölkrackgas einen sehr großen Anteil an Olefinen ein. 
Aus thermodynamischen G ründen halten es F r a n c i s  und 
K l e i n s c h m i d t  für möglich, die niedern Olefine oberhalb 
von 425° ohne Krackung zu polymerisieren. Die Compagnie 
de Bethune hat die Polymerisation des Äthylens bei 425 
bis 450° unter dem Druck von 600 kg  in G egenw art  von 
Katalysatoren, wie Eisen, Chrom und Nickel, vorge
schlagen, wobei man bis zu 93 °/o Treibstoffe erhalten soll.

A u s  d e r  P y r o l y s e  d e r  N a t u r g a s e .  Bekanntlich 
gibt es in den Vereinigten Staaten und in Persien gewaltige 
Quellen von Naturgas, deren N utzbarm achung zur Heizung 
oder für motorische Zwecke wegen ihrer g roßen Ent
fernung von bewohnten G egenden nicht immer möglich 
ist. Diese Gase enthalten hauptsächlich niedere Paraffine, 
C H 4, C 2H 6, C3H 8, C4H 10, und seltene Gase (Helium), 
ferner C 0 2 und N 2.

Alle das Kokereigas als Wasserstoffquelle benutzenden 
W erke für synthetisches Ammoniak gewinnen einen 
Methanrest, für den man noch keine industrielle V erwen
dung gefunden hat. So lag der G edanke  nahe, diese Gase 
in flüssige Treibstoffe umzuwandeln. Hinsichtlich der 
Pyrolyse von Methan gelangten 1929 S t a n l e y  und N a s h  
zu folgenden Schlüssen: a) eine verhältnismäßig lange Er
hitzung zerlegt C H 4 in seine Elemente; die Metalle Eisen 
und Nickel verstärken diese Zerse tzung; b) bei kurzer 
Dauer der Erhitzung (0,6 s) in Röhren aus inaktivem W e rk 
stoff gew innt man zwischen 1000 und 1200° zahlreiche 
flüssige Kohlenwasserstoffe.

Die Äthanzersetzung geht leichter vor sich; sie erfolgt 
schnell und liefert bei 900° eine H öchstausbeute  (25«/0)



an flüssigen Kohlenstoffverbindungen. Propan und Butan 
geben ähnliche Ausbeuten bei 850°. Zweifellos sind diese 
verschiedenen Laboratoriumsversuche sehr lehrreich, je
doch scheint ihre Übertragung auf den industriellen M aß
stab auf große Schwierigkeiten zu stoßen. Nur besondere 
Legierungen, zumal solche aus Chrom, Molybdän und 
Wolfram, sowie die Legierungen Eisenaluminium mit 
15o/o Al sind anwendbar. Die Ausbeute bleibt erfahrungs
gemäß unter 30%, da der gebildete Wasserstoff tatsächlich

die Zersetzung hemmt. Der Kreislauf der Oase scheint 
notwendig und die Entfernung des Wasserstoffs zwischen 
zwei Durchgängen nicht leicht zu sein. Die Einführung 
von Wasserdampf würde günstig sein und den sich bei 
der Pyrogenese stets bildenden Kohlenstoff zerstören. Der 
industrielle Erfolg bei der Pyrolyse der Oase wird somit 
wahrscheinlich noch große Anstrengungen und zahlreiche 
Verbesserungen erfordern.

Dr. H. W i n t e r ,  Bochum.
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1. 761,6 +  14,4 +  17,8 13.30 +  11,5 8.00 8,3 67 s SSO 4,7 0,0 ziem lich heiter

2. 65,6 4-13,8 +  18,8 13.00 +  10,6 5.30 8,1 68 s o SSO 3,2 —’ ziemlich heiter

3. 62,8 +  11,2 +  18,3 13.15 + 8,0 24.00 7,3 70 s o s o 2,7 — heiter

4. 54,9 +  8,8 +  11,7 12.45 + 4,0 6.00 7,1 83 s o SSO 2,5 — bew ölkt, abends Regenschauern

5. 52,1 +  9,5 +  11,4 12.30 + 7,3 000 7,4 81 SSO s o 2,8 4,3 nachts R egen , bew ölkt

6. 56,9 +  8,5 + 10,0 15.00 + 6,5 24.00 7,1 80 SW SW 4,6 1,1 vorm . R egenschauern, bew ölkt

7. 55,1 + 9,0 +  10,4 24.00 + 5,3 8 .0 0 6 ,6 77 SSO s o 4,7 0,7 vorm . ziem l. heiter, abends Regen

8 . 54,3 +  9,3 +  1 1 ,2 12.30 + 7,7 24.00 6,7 73 s SSO 2,5 0,6 bew ölkt, abends Regen

9. 54,2 +  9,1 +  10,3 13.30 + 6 ,8 7.30 6 ,2 71 SSO SSO 4,6 1,8 0 - 6  Uhr R egen , tags heiter

10. 59,9 +  10,7 +  13,5 1 2 .0 0 + 8,7 8.15 7,2 74 SSO s o 3,5 — vorm . heiter, nachm . R egensch.

11. 60,8 +  1 0 ,6 +  1 2 ,6 14.30 + 8,3 24.00 7,4 76 s s 3,2 0,2 bew ölkt

1 2 . 58,3 +  10,4 +  13,5 14.00 + 6,1 5.45 7,2 74 SSO SSW 4,3 — vorw iegend  heiter

13. 58,9 +  8 ,6 +  10,5 16.00 + 6,7 2.15 6,3 72 SSO SSO 5,0 — bew ölkt, abends Regen

14. 64,5 +  7,4 +  11,1 14.00 + 4,9 2 1 .0 0 6 ,0 73 SSW s 5,4 0,1 heiter

15. 59,6 +  8 ,6 +  1 2 ,0  
+  10,9

14.30 + 2 ,0 6 .0 0 6,4 75 s o s o 3,6 heiter

16. 56,6 +  9,6 15.00 + 7,5 5.00 7,3 80 SSO s o 3,9 — bew ölk t, R egenschauern

17. 46,5 +  8,5 +  10,9 12.30 + 6,3 5.00 5,9 6 8 0 s 5,3 0,0 bew ölkt

18. 52,6 +  6,9 +  9,4 12.45 + 5,8 24.00 6 ,0 76 SSO s 4,2 — vorm . bew ölkt, nachm. heiter

19. 57,5 +  6 ,6 +  9,7 15.00 + 4,1 24.00 6,5 84 s s 3,1 1,1 nachts u. vm R egen , nm. bewölkt

2 0 . 54,9 +  8,3 +  9,3 20.30 + 4,1 0.00 6,5 77 0 0 2,1 2,2 vorm . feiner R egen , bew ölkt
21. 55,7 +  6 ,0 +  7,8 5.00 + 5,6 21.30 6,4 8 8 s s 0,9 0,1 bew ölkt, nachm. u. abends Regen
2 2 . 56,8 +  4,6 +  6 ,1 4.00 + 3.0 23.30 6,4 96 NW NW 0,7 10,2 bew ölk t, abends R egen
23. 56,8 +  3,0 +  4,3 18.00 + 1,9 9.30 5,4 92 NW NW 2 ,2 1,4 nachts R egen , bew ölkt
24. 61,2 +  2,4 +  3,7 12.45 + 1,3 7.00 5,4 94 WSW SW 3,1 0 ,6 ' nachts R egen , Schnee, bew ölkt
25. 64,8 +  4,8 +  5,7 13.00 + 3,3 0.00 6,1 90 w SW 3,2 1,1 früh R egen , bew ölkt
26. 63,3 +  4,2 +  5,6 14.00 + 1,7 5.00 4,9 78 SSW SW 4,6 0,3 b ew ölkt, nachm. zeitw . heiter
27. 61,2 +  5,1 +  5,6 15.30 + 2,9 1.00 6 ,1 90 SW SW 5,9 0,4 b ew ölkt, R egenschauern
28. 53,2 +  7,5 +  10,1 2 2 .0 0 + 4,1 9.00 6 ,8 8 8 s SW 7,7 0 ,2 10—24 Uhr Regen
29. 55,7 +  7,4 +  9,7 0.00 + 5,6 23.45 6,4 79 w w 5,8 15,6 nachts R egen, bew ölkt
30. 52,2 +  7,2 4- 8,3 15.00 + 5,9 1.00 6 ,6 83 SW SSW 6,4 0,3 regnerisch

Mts.-
Mittel 757,6 +  8,1 +  10,3 + 5,6 . 6 ,6 79 3,9 —

1 Teilw eise Schnee. Summe:  42,3 
Mittel aus 48 Jahren (seit 1888): 58,1

Beobachtungen der Magnetischen Warten der Westfälischen Berggewerkschaftskasse im November 1935.
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2.
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7

4. 40,1 45,1 36,0 9,1 13.7 9.0 1
5. 40,8 46,2 21,8 24,4 14.4 19.5 1 2
6. 40,3 46,0 31,4

33,9
14,6 4.2 1.3 1 1

7. 40,0 44,3 10,4 13.0 21.0 1
8. 40,4 44,0 34,2 9,8 14.0 21.5 ] 1
9. 40,0 44,1 35,0 9,1 12.6 23.1 1 1

10. 39,5 42,2 35,3 6,9 13.3 0.0 1 0
11. 41,0 44,0 33,9 10,1 14.0 21.7 1 1
12. 47,0 32,0 15,0 15.1 0.4 1 1
13. 42.8 21,7 21,1 13.9 2.3 1 1
14. 40,8 42,0 27,3 14,7 19.9 20.6 1 1
15. 39,6 43,1 34,5 8,6 14.1 0.4 1 0
16. 40,0 42,5 34,1 8,4 13.9 24.0 0 1

D eklination =  w estl. A bw eichung der Magnetnadel 
vom M eridian von Bochum
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17. 7 39,7 42,0 33,8 8,2 13.1 0.5 1 1
18. 39,6 42,6 32,1 10,5 13.7 18.7 1 1
19. 41,0 44,0 28,2 15,8 13.4 0.4 1 1
20. 38,2 42,6 28,0 14,6 15.9 17.9 1 1
21. 39,0 41,5 35,1 6,4 12.4 17.9 1 1
22. 39,4 41,5 34,1 7,4 14.1 18.9 1 1
23. 40,2 42,5 35,0 7,5 14.1 0.6 1 1
24. 39,2 42,0 36,2 5,8 13.6 8.4 1 1
25. 38,8 41,3 35,9 5,4 13.7 23.9 1 1
26. 39,4 41,9 35,7 6,2 13.9 0.1 1 0
27. 39,0 44,0 23,3 20,7 19.1 20.4 1 1
28. 39,8 41,8 35,7 6,1 13.9 21.8 1 1
29. 39,8 41,7 25,3 16,4 14.3 22.0 1 1
30. 39,4 43,5 29,4 14,1 13.1 22.7 1 1

Mts.-
mittel 7 39,8 43,2 31,8 11,4 Mis.-

Snmme 26 25
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W I R  T S C H  A
Gehört bergbaulicher Bedarf auf die Leipziger Messe?

Von Professor Diplom-Bergingenieur K. Ke g e l ,  
Freiberg  (Sa.).

Die Steigerung des Auslandshandels ist eine der wich
tigsten Grundlagen unserer Devisenpolitik. Es ist unnötig, 
an dieser Stelle die allgemein bekannten Gründe näher d a r 
zulegen, jedoch erscheint der Hinweis zweckmäßig, ja not
wendig, daß es bei dem schweren W irtschaftskampfe eine 
nationale Pflicht ist, den Auslandshandel mit allen ver
fügbaren Mitteln zu fördern, sofern die deutsche W irt
schaftskraft dadurch nicht beeinträchtigt wird. Eins der 
wirksamsten Mittel zur Erreichung dieses Zieles ist 
zweifellos die Ausstellung der heimischen Erzeugnisse auf 
der Leipziger Messe. Hiervon wird auch seitens der 
deutschen Industrie weitgehend Gebrauch gemacht.

Angesichts dieser Tatsache mußte den bergmännischen 
Besucher der Messe-Ausstellungen in den letzten Jahren 
das Fehlen von bergbaulichen Maschinen und Geräten 
s tark befremden. Ansätze sind vorhanden; eine ganze 
Anzahl von Firmen, die zu den wichtigsten Lieferern be rg 
baulichen Bedarfs gehören, ist in Leipzig regelmäßig ver
treten, jedoch liegt das, was sie auf der Messe ausstellen, 
fast restlos auf ändern Gebieten der Technik. Dabei ist 
nachweislich ein starkes Interesse ausländischer Besucher 
an solchem Bergbaubedarf für den T agebau  und Tiefbau 
vorhanden.

Gewiß kann der Inlandsmarkt durch Anzeigen gut 
unterrichtet werden. Die in F rage komm enden Abnehmer 
des Inlandes finden leicht Gelegenheit, Neuerungen auf 
dem Gebiete der bergmännischen Geräte, W erkzeuge und 
Gezähe an den Erzeugungsstellen zu prüfen und ihre 
Brauchbarkeit im eigenen Betrieb festzustellen. Für den 
ausländischen Bezieher ist eine solche umfassende U nter
richtung nicht möglich. Er ist allenfalls auf die Anzeigen 
angewiesen, aber meist nicht in der Lage, die deutschen 
Erzeugnisse und Neuerungen am E rzeugungsort kennen zu 
lernen und sie mit den gleichartigen Angeboten anderer 
Länder zu vergleichen. Dieser Mangel wird ihn vielfach 
veranlassen, deutsche N euerungen auch dann nicht anzu- 
wrenden, wenn sie tatsächlich ändern Erzeugnissen über
legen sind.

Zu solchen Prüfungen bietet die Messe dem aus
ländischen Besucher die beste Gelegenheit, da ihm hier 
die Erzeugnisse auch von ihm bis dahin unbekannten 
W erken in kurzer Zeit und ohne kostspielige Reisen vor
geführt werden. Dieser Vorteil gilt in gewisser Hinsicht 
auch für den inländischen Abnehmer. So dürften Aus
stellungen neuzeitlicher G rubengeleuchte  und Abbau
beleuchtungen viel Beachtung finden, besonders wenn Ein
richtungen ausgestellt werden, welche die grundsätzlichen 
Unterschiede in der W irkung  einer guten und schlechten 
Beleuchtung in G rubenbauen  veranschaulichen. Vor allem 
müßte man zeigen, wie durch entsprechende Beleuchtung 
die Unterscheidung von Kohle und dunkel gefärbten 
Bergen, von Erzen usw. unter tage  und in der Aufbereitung

F T L /  C Ff E  S.
wesentlich erleichtert werden kann. Auch der Hinweis auf 
die bessere Erkennung von Gefahren ist zweckmäßig.

Von erheblicher Bedeutung sind die Fortschritte, die 
in Deutschland der Bau von Bohr- und  Gewinnungsgeräten 
aller Art gemacht hat. Die Leistung der mit Hartmetallen, 
Widia usw., besetzten Bohrer und Schramzähne ist dank 
der verbesserten A nordnung und Befestigung dieser 
Besätze sowie infolge der Entwicklung der Maschinen 
s tark  gestiegen. Dasselbe gilt für die Fördereinrichtungen, 
die in den Abbauen, Schächten, söhligen und flachen 
Strecken benutzt werden. Auch hier sind in der letzten 
Zeit so wesentliche Verbesserungen erzielt worden, daß 
eine Ausstellung dieser Einrichtungen auf der Messe 
zweifellos den Auslandsabsatz günstig beeinflussen wird.

Der Antrieb der genannten Maschinen erfolgt vor
wiegend durch Preßluft oder Elektrizität. Der W ettbew erb  
beider Antriebsarten hat den Anstoß zu verbesserten Bau
arten gegeben, die nicht nur eine Erhöhung der W irtschaft
lichkeit des Betriebes, sondern auch eine größere  Sicher
heit gewährleisten. Es handelt sich hierbei nicht nur um 
die Antriebe, sondern auch um die Zubehörteile, unter 
denen die für den Grubenbetrieb geeigneten Kabel, Kabel
anschlüsse und Schalter usw. eine wichtige Rolle spielen. 
Zu erwähnen sind in diesem Zusamm enhänge auch die 
Zündmaschinen, an deren Ausführung heute deshalb hohe 
Anforderungen gestellt werden, weil das Auftreten elek
trischer Spannungen schon unmittelbar nach der Zündung 
des Schusses vermieden werden muß.

Für zahlreiche Abbauverfahren des Tiefbaus hat sich 
die Anwendung von Versatzmaschinen bewährt. Auch hier 
sind in den letzten Jahren bemerkensw erte  Neuerungen 
zu verzeichnen, die eine Ausstellung dieser Maschinen als 
angezeigt erscheinen lassen. Die erheblichen Fortschritte, 
die im Bau von Gewinnungs- und Fördermaschinen für 
den T agebaubetr ieb  erzielt worden sind, eröffnen zweifel
los eine Absatzmöglichkeit dieser Geräte  im Auslande. 
Hier dürfte es geboten  sein, die Messe mit kleinern G e
räten und Modellen kennzeichnender G roßanlagen oder 
G roßgerä te  zu beschicken. An Hand solcher Modelle kann 
der Besucher der Messe sich sofort unterrichten und An
regung erhalten, die Einrichtungen in seinem Betriebe ein
zuführen. Auch die Aufbereitungstechnik, die in den letzten 
Jahren in Deutschland einen starken Aufschwung g e 
nommen hat, vermag sich durch eine Ausstellung auf der 
Messe neue Märkte  zu erobern.

Vor allem erscheint es wichtig, daß nicht nur einige 
wenige Firmen ausstellen, sondern daß möglichst alle ihre 
guten und wettbewerbsfähigen Erzeugnisse zeigen. Auf 
diese Weise kann sich der ausländische Besucher am 
schnellsten und nachhaltigsten davon überzeugen, daß die 
deutsche Unternehmerschaft auf der ganzen Linie ernst
haft und erfolgreich daran arbeitet, erstklassige Erzeug
nisse zu schaffen, und das daraus erwachsende Vertrauen 
wird dann dazu beitragen, den deutschen Auslandshandel 
allgemein zu beleben.

Förderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagensteilung
zu den

Z echen, Kokereien und Preß
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(W agen auf 10 t L adegew icht 

zurückgeführt)

rÄ g  gefeh lt

Brennstoffversand auf dem W asserwege W asser
stand  

des Rheins 
bei Kaub 
(normal 
2,30 m)

m

D uisburg 
R uhrorter54

t

Kanal
Zechen-

H ä f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

Dez. 8. Sonntag 64 047 _ 3 784 — — — — 3,47
9. 375 241 64 047 12 379 24 544 47 833 49 481 12 274 109 588 3,20

10. 370 812 66 504 12 671 24 304 48 877 45 490 15 046 109 413 2,93
11. 369 172 68 074 12 180 23 923 — 48 936 47 935 16 244 113 115 2,69
12. 367 627 66 648 12 687 24 095 46 531 47 629 16 402 110 562 2,57
13. 367 415 67 303 13 475 24 150 42 231 45 348 14 496 102 075 2,44
14. 385 294 67 660 11 601 24 721 42 482 39 399 11 541 93 422 2,32

zus. 2 235 561 464 283 74 993 149 521 276 890 275 282 86 003 638 175
irbeitstägl. 372 594 66 326 12 499 24 920 46 148 45 880 14 334 106 363

1 V orläufige Zahlen. — 2 Kipper- und K ranverladungen.
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Der Ruhrkohlenbergbau im November 1935.
Z a h l e n t a f e l  1. Gewinnung und Belegschaft.

M onats
durchschnitt

bzw.
Monat

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935: Jan. 

Febr. 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov.

Ar
beits
tage

25.30
25.30 
25,32
25.46 
25,21 
25,24
26,00
24.00
26.00
24.00
25.00
23.47
27.00
27.00
25.00
27.00 
24,60

Kohlen
förderung

m sges. beits-
täg-
lich

1000 t | 1000 t

10 298 
8 932 
7 136 
6 106
6 483
7 532
8 369 
7 630 
7 931 
7 413 
7 837
7 430
8 043 
8 050
8 076
9 058 
8 924

Jan.-Nov. | 25,37
1 Vorläufige Zahl,

8 069

407
353
282
240
257
298
322 
318 
305 
309 
313 
317 
298 
298
323 
335 
3631
318'

Koksgew innung

m sges. täglich

O<U JZN i
n u  U  ; 3r  <u u —
« N  N i
•a «*. m- ’O

3 3 5cS « 3

O <-»> <L1

1000 t | 1000 t | 1000 t | 1000 t

2850
2317
1570
1281
1398
1665
1873
1725
1870
1757
1894
1853
1905
1934
1902
2066
2026

2723
2211
1504
1236
1349
1592
1784 
1646
1785 
1675 
1809 
1767 
1815 
1846 
1815 
1978 
1916

94
76
52
42
46
55

90
73
49
41
44
52

60 58
62 59
60 58
59 56
61 58
62
61
62
63
67
68

1891 1 1803 ! 62 59

59
59
60 
61 
64 
64

c n<U£)
O» U . -  U+ N
Vm 3

13 296 
11 481 
8 169 
6 759
6 769
7 650
8 152 
8 227 
8 241 
8 136 
8 290 
8 377 
8 424 
8 441 
8 521 
8 661 
8 726
8 381

Preßkohlen
herstellung

m s
ges.

1000 t

beits-
täg-
lich

1000 t

313
264
261
235
247
267
300
257
244
279
280 
250 
267 
275 
299 
326 
317
281

12
10
10
9

10
11
12
11
9

12
11
11
10
10
12
12
13'

££■ 
L. X
*a
2 “
CS

N

176
147
137
138 
137
133
134 
129 
131
135 
135
134
135
133
134
135 
137

ID  134

Zahl der Beschäftigten  
(Ende d es Monats)

A ngelegte A rbeiter Beamte

davon

m sges.

375 970 
334 233 
251 034 
203 639 
209 959 
224 558
230 867
231 756
232 099
233 418
234 846
235 321
235 824
236 077 
236 173
236 177
237 061
234 511

N eben
b e

trieben

21 393 
19 260
14 986 
13 059 
13 754
15 207
15 717 
15 607 
15 670
15 926
16 025 
16 208 
16 151 
16 267 
16 179 
16 386 
16616
16 069

berg- j tech- 
männische nische 

Beleg
schaft

354 577 
314 973 
236 048 
190 580 
196 205 
209 351
215 150
216 149
216 429
217 492
218 821 
219 113 
219 673 
219810 
219 994
219 791
220 445
218 442

15 672 
15 594 
13 852 
11 746 
10 220 
10 560
10 768 
10 774 
10 799 
10 850 
10 901 
10 900 
10941 
10 980
10 991
11 020 
11 041
10 906

kauf
männi

sche

7169
7083
6274
5656
3374
3524
3648
3665
3684
3720
3729
3737
3752
3769
3770 
3788 
3796
3733

bei deren Ermittlung der kath. Feiertag als Teil eines A rbeitstages bew ertet w orden ist.

Z a h l e n t a f e l  2. Absatz und Bestände (in 1000 t).

Monats
durchschnitt

bzw.
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Bestände 
am A nfang der 
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161 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21 22

1929 . . . . 1127 632 10 1970 6262 2855 308 10317 1112 — 15 627 — 5 14 +  5,0 1953 — 17 10 300 6247 2851 3761 313 292
1930 . . . . 2996 2801 166 6786 5422 2012 259 8 342 3175 +  180 3106 +  305 71 +  4,0 7 375 +  590 8932 5602 2317 3084 264 246
1931 . . . . 3259 5049 12 10155 4818 1504 265 7 088 3222 -  37 5115 +  66 108 — 4.0 10203 +  48 7136 4782 1570 2111 261 243
1932 . . . . 2764 5573 22 10301 4192 1262 240 6117 2732 — 32 5591 +  19 18 — 4,0 10291 -  11 6106 4160 1281 1728 235 219
1933 . . . . 2733 5838 23 10633 4375 1409 243 6 503 2726 — 7 5826 -  12 27 +  4,0 10613 — 20 6483 4368 1398 1866 247 229
1934 . . . . 2523 5082 99 9490 5055 1762 268 7688 2500 -  23 4985 -  98 98 -  1,0 9334 — 156 7 532 5033 1665 2252 267 248

1935: Jan. 2265 4427 49 8279 5342 2060 309 8408 2487 +  222 4239 - 1 8 7 40 -  9.0 8240 -  39 8369 5564 1873 2525 300 279
Febr. 2487 4239 40 8253 4901 1868 269 7 675 2645 +  159 4096 — 144 29 - 1 1 ,1 8207 -  46 7630 5060 1725 2330 257 239
März 2645 4096 29 8213 5112 1851 254 7 853 2708 +  62 4114 +  19 19 — 10,1 8291 +  78 7931 5174 1870 2529 244 228
April 2708 4114 19 8 283 4785 1607 285 7 220 2703 — 5 4265 +  150 14 — 5.4 8 476 +  193 7413 4780 1757 2373 279 259
Mai 2703 4265 14 8481 5026 2179 268 8 221 2693 — 9 3980 - 2 8 5 25 +  11,6 8097 - 3 8 4 7 837 5017 1894 2560 280 261
Juni 2693 3980 25 8096 4756 2011 250 7 706 2631 -  62 3822 - 1 5 8 25 7 820 — 276 7 430 4694 1853 2504 250 233
Juli 2631 3822 25 7 821 5125 1962 262 8061 2726 +  95 3735 — 87 30 +  4,9 7 803 -  17 8043 5220 1905 2575 267 249
Aug. 2726 3735 30 7 772 5180 2015 276 8144 2740 +  14 3655 -  80 30 7 678 -  94 8050 5194 1934 2598 275 257
Sept. 2740 3655 30 7 700 5421 2027 304 8439 2550 -  190 3530 — 124 26 — *4,4 7 338 — 362 8 076 5231 1902 2567 299 279
Okt. 2550 3530 26 7 332 6154 2197 330 9421 2366 — 184 3400 — 130 22 — 3,5 6969 - 3 6 3 9058 5970 2066 2785 326 304
Nov. 2366 3400 22 6968 6188 2119 325 9 347 2077 - 2 8 9 3307 -  93 14 -  8,4 6546 - 4 2 2 8924 5899 2026 2730 317 296

1 Koks und Preßkohle unter Zugrundelegung des tatsächlichen K ohleneinsatzes (Spalten 20 und 22) auf K ohle zurückgerechnet; wenn daher der 
Anfangsbestand mit dem Endbestand der vorhergehenden Berichtszeit nicht übereinstimmt, so liegt das an dem sich jew eils  ändernden Koksausbringen  
bzw . Pechzusatz. —  2 Einschl. Zechenselbstverbrauch und Deputate.

Brennstoffbelieferung1 der nordischen Länder im August 1935.

Großbritannien Deutschland Polen 2

August 
1934 I 1935 

t t

August 
1934 1935 

t t

August 
1934 1935 

t ! t
S c h w e d e n ......................... 304 124 283 357 86 754 111 155 200 141 192 309
D ä n e m a r k ......................... 412 387 415 543 66 208 74 281 50 156 51 228
N o r w e g e n ......................... 127 664 117 165 3 441 8 290 44 580 37 275
F in n lan d .............................. 110061 112 066 12 595 5 965 21 675 10 390
L e t t l a n d .............................. 9 758 1 335 5 560
L i t a u e n .............................. 1 361 190 — —

zus. 954 236 928 131 170 359 209 639 317 887 296 762
Anteil an der Gesamtein

fuhr  der drei Länder % 66,15 64,70 11,81 14,61 22,04 20,69

Zus.
August 

1934 1935
t t

591 019 
528 751 
175 685 
144 331 

1 335 
1 361

100,00

586 821 
541 052 
162 730 
128 421 

15318 
190

1 442 482 1 434 532

100,00
Steinkohle, Koks, Preßstein- und Preßbraunkohle ohne Um rechnung zusam m engefaßt. — 2 Nur Steinkohle, da Ausfuhrzahlen nach Ländern für 

Koks und Preßkohle nicht vorliegen. 1934 hatte Polen nach der polnischen A ußenhandelsstatistik 362627 t Koks und 8421 t Preßsteinkohle ausgeführt.
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Großhandelsindex für Deutschland im November 1935'.
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1929 126,28 126,61 142,06 125,87 130,16 125,20 137,25 129,52 118,40 140.63 121,47 126,82 84,63 127,93 2S,43 151,18 153,93 131,86 133,61 171,63 157,43 137,21
1930 115,28 112,37 121,74 93,17 113,03 112,60 136,05 126,16 90,42 105.47 110,30 125,49 82,62 126,08 17,33 142,23 148,78 120,13 137,92 159,29 150,09 124,63
1931 119,27 82,97 103.41 101,83 103,79 96,13 128,96 114,47 64,89 76,25 87,78 113,09 76,67 104,56 9,26 116,60 125,16 102,58 131,00 140,12 136,18 110,86
1932 111,93 65,43 93,86 91,56 91,34 85,62 115,47 102,75 50,23 62,55 60,93 105,01 70,35 98,93 5,86 94,52 103,33 83,68 118,44 117,47 117,89 96,53
1933 98 72 64,26 97,43 86,33 86,76 76,37 115,23 101,40 50,87 64,93 60,12 102,49 71,30 104,68 7,13 96,39 104.03 83,40 114,17 111,74 112,78 93,31
1934 103,65 70,93 101,97 102,03 95,88 76,03 114,53 102,34 47,72 77,31 60,87 101,08 68,74 102,79 12,83 101,19 110,51 91,31 113,91 117,28 115,83 98,39
1935 Jan. 113,20 76,20 103,80 105,20 100,30 81,00 115,20 102,70 43,70 79,80 61,10 100,90 67,80 87,70- 12,60 101,20 112,00 91,80 113,80 123,50 119,30 101,10

Febr. 113,80 74,90 107,20 105,00 99,70 80,80 115,20 102,60 43.70 79,30 60,60 103.90 63,20 87,70 12,39 101,3) 111,80 91,70 113,50 124,50 119,80 100,90
März 114,10 76,70 102,80 105,20 99,30 82,70 115,20 102,50 43,50 78,50 59,40 100,90 68,2) 87,70 11,50 101,30 111,80 91,30 113,50 124,40 119,70 100,70
April 114,10 79,20 103,10 104,80 100,00 84,00 113,90 102,50 45,30 73,00 59,20 100,90 68,20 81,70 10,50 101,30 111,20 90,U0 113,50 I24,ln 119,50 100,80
Mai 114,50 80,60 103,30 104,60 100,60 84,10 112,60 102,50 47,10 79,50 59,10 101,10 65,70 87,70 11,30 101,40 110,40 90,60 113,50 123,90 119,40 100,80
Juni 115,00 83,20 103,40 104,60 101,50 85,50 112,90 102,40 47,50 81,00 59,00 101,10 65,70 87,70 11,70 101,40 110,40 90,70 113.10 123,30 119,20 101,20
Juli 116,20 85,90 105,50 103,80 103,10 84,70 113,60 102,40 47,00 82,30 53,90 101,10 64,90 87,70 11,00 101,60 110,40 91,00 113,00 123,90 119,20 101,80
Aug. 114,50 83,60 109,60 103,70 104,30 84,50 113,90 102,40 43,40 83,00 53,90 101,40 65,70 87,70 11,00 101,60 110,60 91,30 113,00 124,10 119,30 102,40
Sept. 110,70 90,40 110,03 103,40 103,70 84,10 114,50 102,40 49,70 84,40 59,50 101,40 66.70 87,40 10,70 101,70 110,40 91,80 113,00 123,80 119,20 102,30
Okt. 111,00 91,50 110,20 103,90 104,20 84,10 115,20 102,40 51,70 86,10 60,80 101,40 67,00 87,40 11,50 101,70 110,80 92,50 113,00 123,90 119,20 102,80
N ov 111,30 92,30 110,40 104,80 104,70 84,20 115,20 102,40 51,40 87,50 62,10 101,50 65,70 87,70 12,10 101,70 111,10 92,80 113,10 124,00 119,30 103,10

1 Reichsanz. Nr. 287. — 2 Seit Januar 1935 anstatt technische Öle und Fette: Kraft- und Schm ierstoffe. D iese Indexziffern sind mit den frühem  
nicht vergleichbar.

Die polnische Steinkohlenausfuhr im August 19351.

Bestimmungsländer
A ugust 

1934 1935 
t t

E u r o p a
B e l g i e n ....................................... 48 449 38 175
D a n z i g ....................................... 30 432 23 581
D e u t s c h l a n d .............................. 28 14
F ran k re ich ................................... 76 685 79 177
G riechen land .............................. 2 700 8 902
H o l l a n d ....................................... 15 975 3 280
I r l a n d ........................................... 56 682 —

I t a l i e n ........................................... 132 333 173 497
J u g o s l a w i e n .............................. 8 880 —
M a l t a ........................................... — 1 350
Nordische L ä n d e r ................. 327 097 299 602

davon D ä n e m a rk ................. 5015b 51 228
E s t l a n d ...................... — —
F i n n l a n d ................. 21 675 10390
Is la n d .......................... 9210 2840
L e tt la n d ...................... 1335 5560
N orw egen  ................. 44580 37275
S c h w e d e n ................. 200 141 192309

Ö s te r r e i c h ................................... 88 563 73 814
R u m ä n i e n ................................... 560 30
S c h w e i z ....................................... 6 586 3 195
T s c h e c h o s l o w a k e i ................. 29 799 16719
U n g a r n ....................................... 75 100

zus. 825 1042 721 436
A u ß e r e u r o p ä i s c h e  L ä n d e r

A lg e r ie n ....................................... 9 607
A r g e n t i n i e n .............................. — 19 060
Ä g y p te n ....................................... 11 692 10 855

zus. 21 299 29 915
B u n k e r k o h l e  .......................... 45 500 58 889

Steinkohlenausfuhr insges. 891 903 810 240

davon über D a n z ig ................. 273000 222000
„ „ O dingen  . . . . 504 000 544 000

1 O berschi. W irtsch. 1935, S. 512. — 2 Einschl. 260 t für Großbritannien.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 13. D ezem ber 1935 endigenden W o ch e1.

1. K o h l e n  m a r k t  (Börse zu Newcastle-on-Tyne). Die 
Absatzverhältnisse gestalte ten sich auch in der Berichts
woche weiter außerordentlich günstig. Die Northumberland- 
Zechen sind m ehr oder weniger restlos ausverkauft, und 
die umfangreichen meist zu den höchsten Preisen a b 

1 N ach C olliery Guardian und Iron and Coal Trades R eview .

geschlossenen Lieferungsverträge verbürgen auch auf 
längere Dauer eine regelmäßige Beschäftigung. Die Nach
frage der Inlandverbraucher hat in vollem Umfange an
gehalten, wofür auch die zahlreichen Küstenverschiffungen 
ein beredtes Zeugnis ablegen. Auf dem Durham-M arkt 
herrschte eine ähnlich lebhafte Geschäftstätigkeit, zum 
mindesten was K e s s e l k o h l e  anbetrifft, doch kamen d a 
durch, daß noch immer große Bestände verfügbar sind, 
keine ähnlich langfristigen Verträge zum Abschluß. Die 
schwedischen Staatseisenbahnen holten Angebote ein auf 
Lieferung von 28000 t Kesselkohle, die im Laufe des ersten 
Viertels des nächsten Jahres verschifft w erden sollen. Die 
Preise haben sich für alle Sorten auf dem erreichten hohen 
Stand behaupten können. Die Absatzverhältnisse für 
B u n k e r k o h l e  zeigten gleichfalls eine wesentliche Besse
rung, beste Bunkerkohlensorten erzielten Preise, die weit 
über die der vergangenen Jahre  hinausgehen. Die von 
14-14/6  auf 16-16/6  s erhöhte Notierung für Durham- 
Bunkerkohle w urde meist noch überschritten. G ew öhn
liche Bunkerkohle notierte 15—15/6 s gegen 13/8 s in 
der Woche zuvor. D u r h a m - G a s k o h l e  war fest, doch 
konnten sich infolge des durch die reichlichen Vorräte be
dingten Überangebots keine Pre iserhöhungen im Ausfuhr
handel durchsetzen. Auch für die früher üblichen um fang
reichen Lieferungen nach Italien hat sich noch kein aus
gleichender Ersatz geboten. Der Absatz gründet sich zur 
Hauptsache auf den Inlandmarkt. D u r h a m - K o k s  k o h l e  
fand flotten Absatz. Eine besonders rege Nachfrage nach 
allen Sorten ging von Frankreich aus. Die Verhältnisse 
auf dem K o k s m a r k t  blieben weiter recht zufriedenstellend. 
Sowohl von den inländischen Verbrauchern als auch vom 
Ausland waren bei gleichbleibender N achfrage hinreichend 
Abrufe zu verzeichnen. Abgesehen von den bereits e r 
wähnten Pre iserhöhungen für Bunkerkohle erfuhren die 
Brennstoffmindestpreise für öffentliche Betriebe einen 
Aufschlag von 2 s in N orthum berland und von 1 s in 
Durham. Für die Privatindustrie w urde  in beiden Bezirken 
1 s mehr erhoben. Die laufenden Geschäfte w erden jedoch 
im allgemeinen zu Preisen abgeschlossen, die mehr oder 
weniger über diesen Mindestpreisen liegen. Die Notie
rungen fü r  die übrigen Kohlen- und  Kokssorten blieben 
der Vorwoche gegenüber unverändert.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Auf dem britischen Kohlen
charterm arkt herrschte im großen und ganzen in den N o rd 
osthäfen eine lebhaftere Geschäftstätigkeit als in den 
Waliser Häfen, tro tzdem  in den erstern hinsichtlich der 
sofortigen bzw. der kurzbefris teten Lieferungen sich 
mancherlei Schwierigkeiten ergaben. Vor allem für 
Bunkerkohleverladungen war man auf möglichst k u rz 
fristige T onnageste llung bedacht. Der Küstenhandel war
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besonders am Blyth sehr flott; dagegen hat die Nachfrage 
in den Waliser Häfen etwas nachgelassen, und zwar für 
größere Schiffe mehr als fü r  kleine. Die Frachtsätze 
konnten sich durchweg auf ihrem verhältnismäßig 
günstigen Stand behaupten. Angelegt wurden für Cardiff- 
Alexandrien 7 s und -Gibraltar 5 s 9 d.

Londoner Preisnotierungen für N ebenerzeugnisse1.
Der Markt für Teererzeugnisse hat sich weiter ge

festigt. Die Preise zogen zum Teil kräftig an, so z. B. Pech 
von 37/6 -38/6 auf 45 s, Rohteer von 32/6 -35 auf 34 -36  s, 
rohe Karbolsäure von 2/3—2/4 auf 2/5 s und kristallisierte 
Karbolsäure von 7 - 7 / 4  d auf 7 / 4 —734 d.

1 Nach Colliery Guardian und Iron and Coal Trades Review.

In der W oche endigend
Nebenerzeugnis am

6. Dez. | 13. Dez.

Benzol (Standardpreis) . 1 Gail.
s

1/3
R einbenzo l .......................... 1 „ 1/7
R e in t o lu o l .......................... 1 „ 2 /8 - 2 /9
Karbolsäure, roh 60°/o . 1 „ 2 /3 - 2 /4  2/5

krist. 40°/o . 1 lb. /7 - /7 ' /4  /7>/4-/73/4
Solventnaphtha I, ger. . 1 Gail. 1/6
Rohnaphtha ..................... 1 „ /11 — 1/— -
Kreosot .............................. 1 „ /5
P e c h ...................................... 1 I.t 3 7 /6 -3 8 /6  45/—
R o h t e e r .............................. 1 „ 3 2 / 6 - 3 5 / -  34/—36/—
Schwefelsaures Ammo

niak, 20,6% Stickstoff 1 „ 7 £ 6 d

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 12. Dezem ber 1935.
lc .  1 356874. Fried. Krupp AG., Grusonwerk, M agde

burg-Buckau. Schaumschwimmvorrichtung. 27. 2. 35.
35a. 1 357315. W estdeutscher Bergwerks- und Industrie- 

Bedarf E. Wehmer, Bochum. Treibscheibenausfütterung.
15.11. 35.

35c. 1 356803. Paul Wever, Düsseldorf. Klink- und
Arretiervorrichtung für Haspel und Winden. 26.10.35.

81e. 1 357034. Aktiengesellschaft für Bergwerksbedarf, 
Wuppertal-Elberfeld. Rollenstation. 13.8.35.

81e. 1357441. Paul Wever, Düsseldorf. Förderband
verbindung. 12.11.35.

Patent-Anmeldungen,
die vom 5. D ezem ber 1935 an zw ei Monate lang in der A uslegelialle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

81e, 42. A. 73223. Ardeltwerke G. m. b. H., Eberswalde 
bei Berlin. Vorrichtung zum Aufgreifen und Hochfördern 
von Schüttgut. 17.5.34.

81e, 42. V. 31517. Venot & Cie., Onnaing, Nord (Frank
reich). Zusammengesetzte Förderanlage. 31.1.35. Frank
reich 27. 12. 34.

81e, 73. C. 50545. Etienne Courtois, Nantes (Frankreich). 
Durch im Winkel bzw. in derGeraden erfolgende Aneinander
setzung einzelner Rohrstücke hergestellte Rohrleitung zur 
Beförderung von Gasen und für ähnliche Anwendungs
zwecke. 17.5.35. Frankreich 2.6.34.

81e, 79. F. 77015. Marcel Fourment und Jean Laduree, 
Paris. Fördervorrichtung, bestehend aus nebeneinander
liegenden, in der Längsrichtung unter Zugspannung g e 
haltenen Förderleisten, die gleichzeitig eine hin- und her- 
sowie eine auf- und abgehende Bewegung erhalten. 27.1.34. 
Frankreich 18. 1. 34.

81e, 131. F. 78752. Emil Fitzner, Berlin. Tragkasten 
für Brikette. 24.1.35.

die vom 12. D ezem ber 1935 an zwei Monate lang in der A uslegehalle 
d es Reiclispatentam tes ausliegen.

la , 28/10. H. 141605. Humboldt-Deutzmotoren AG., 
Köln-Deutz. Luftsetzmaschine. 24.10.34.

lc, 1/01. G. 89075. Westfalia-Dinnendahl-Gröppel AG., 
Bochum, und Gewerkschaft Sophia-Jacoba, Hückelhoven 
(Bezirk Aachen). Verfahren und Trennbehälter zur Auf
bereitung mit Schwereflüssigkeit. 31.10.34.

lc, 8 01. B. 164855. Dr. Ernst Bierbrauer, Leoben 
(Österreich).  Verfahren zur auswählenden Schwimm
aufbereitung von Blei-Zinkerzen. 28. 3. 34.

5b, 16. K. 134603. Kelley-Atwell Development C or
poration, Neuyork. Staubhaube zum Auffangen von Gestein- 
bohrstaub. 3. 7. 34.

5c, 4. A. 73983. Mitteldeutsche Stahlwerke AG., Riesa. 
Streckenvortriebsmaschine. 30. 8. 34.

10a, 4/15. 0 .21362 .  Dr. C. Otto  & Comp. G .m .b .H . ,  
Bochum. Heizwand für rekuperativ beheizte Kammeröfen 
zur Erzeugung von Gas und Koks. 17.7.34.

10a, 22/05. H. 139608. Paul Hilgenstock, Bochum. 
Ofenanlage zum Verkoken von Destillationsrückständen, 
vor allem Steinkohlenteerpech. Zus. z. Pat. 545424. 31.3.34.

81e, 26. Sch. 106420. Carl Schenck Eisengießerei und 
Maschinenfabrik Darmstadt G. m. b. H., Darmstadt. Schaukel
förderer. 1.3 .35.

81e, 42. M. 127468. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf 
AG., Magdeburg. Mit T ragpla tten  versehener Kettenförderer 
zum Fördern von Schüttgut. 17.5.34.

81e, 53. B. 169520. William H enry  Berrisford, High- 
fields, Stoke-on-Trent, Staffordshire (England). Abwälz
stütze für Schüttelförderer, Schüttelsiebe o. dgl. mit schräger 
Schüttelrichtung. 24. 4. 35.

81e, 62. P. 71189. G. Polysius AG., Dessau. Verfahren 
zum Fördern von Massengut mit Preßluft.  Zus. z. Pat. 478246.
3. 5. 35.

Deutsche Patente.
(Von dem T age, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgem acht worden 
ist, läuft die fünfjährige Frist, innerhalb deren eine N ichtigkeitsklage gegen  

das Patent erhoben werden kann.)

1a (21). 622722, vom 1 7 .8 .3 2 .  Erteilung bekannt
gemacht am 14. 11.35. P a u l  Z u r s t r a s s e n  in E t t 
l i n g e n  (B). Klassierrost.

Der Rost hat Gruppen von sich drehenden Walzen 
mit kreisrundem Querschnitt,  zwischen denen Rutschflächen 
angeordnet sind. Diese Flächen werden durch feststehende 
oder eine Rüttelbewegung ausführende Bleche gebildet, 
die eine so geringe Neigung haben, daß das Schüttgut auf 
ihnen nicht selbsttätig weiterrutscht. •

5c (9io). 622724, vom 18.6.33. Erteilung bekannt
gemacht am 14.11.35. F. W. Mo l l  S ö h n e ,  M a s c h i n e n 
f a b r i k  in W i t t e n  (Ruhr). A us W alzblech bestehende 
schalenartige B ew ehrung von eisernen Ausbauteilen.

In der Schale der Bewehrung ist an der dem Ausbauteil 
zugewendeten Seite eine Vertiefung vorgesehen, die dem 
Profil des Ausbauteils angepaßt ist. Zwischen der Ver
tiefung und den seitlichen Kanten der Schale sind parallel 
zu diesen Kanten verlaufende, eine Versteifung der Schale 
bewirkende Rillen angeordnet. Die Vertiefungen und Rillen 
sind in den Werkstoff, aus dem die Schale besteht, ein
gedrückt.

10a (19oi). 622455, vom 1.11.34. Erteilung bekannt
gemacht am 7.11. 35. C a r l  St i l l  G . m. b . H.  in R e c k l i n g 
h a u s e n .  Verfahren und Vorrichtung zur gasdichten Ver
bindung von G asabsaugerohren in der K ohlenbeschickung  
von R etorten und K am m eröfen.

Zwischen den W andungen von in der Kohlenbeschickung 
der Retorten oder Kammern hergestellten Hohlkanälen und 
in diese Kanäle eingeführten G asabsaugerohren  wird eine 
schmelzbare, die Kohle gegen die Rohrwandungen ab
dichtende Masse (Steinkohlenpech, Asphalt o. dgl.) ein
gebracht. Die Masse kann durch einen um das Absauge
rohr gelegten Kühlmantel in den Zwischenraum zwischen 
den Rohren und der Kohle eingeführt werden. Der Schmelz
punkt der Dichtungsmasse läßt sich so wählen, daß die 
Masse die Abdichtung erst in einem vorgerückten Ver
kokungsstadium bewirkt. Die Abdichtung kann ferner nur 
an der Stelle vorgenommen werden, an der die Absauge
rohre in die Kohlenbeschickung der Retorten oder Kammern 
eintreten.
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35a (25oi). 622738, vom 11.11.28. Erteilung bekannt
gemacht am 14.11.35. S i e m e n s - S c h u c k e r t w e r k e  AG.  
in B e r l i n - S i e m e n s s t a d t .  E lektrisch  betriebener A u fzu g  
fü r  große  F ördergeschw ind igkeit m it photoelektrischen , am 
Fahrkorb angebrachten Geräten. 'P rio ri tä t  vom 23.11.27 
ist in Anspruch genommen.

Die photoelektrischen, am Fahrkorb  angebrachten G e
räte, die w ährend der Bew egung des Fahrkorbes plötzlichen 
Beleuchtungsänderungen unterworfen werden, sind in die 
der V erzögerung und Stillsetzung des Aufzuges dienenden 
Steuerstromkreise eingeschaltet.

81e (1). 622718, vom 8 .3 .3 3 .  Erteilung bekannt
gemacht am 14.11.35. J o s e p h  N e l s o n  O c t a v i u s  
R o g e r s  und T h o m a s  C h a r l t o n  in S i l k s w o r t h  
bei S u n d e r l a n d  (England). Fahrbare F ördervorrichtung  
fü r  K ohle o. dgl. S t o f f e  m it endlosem  Band. Priorität vom 
20.7. und 21.11.32 ist in Anspruch genommen.

Das untere  Tr u mm des Förderbandes der Vorrichtung 
dient zum Fördern  des Fördergutes  und ist zwecks Er
zielung eines oberschlägigen Abwurfes am hintern Ende

durch oberhalb seiner Ebene, d. h. innerhalb des zwischen 
den beiden Trum m en des Bandes liegenden Raumes durch 
Rollen co-förmig geführt. Beim Auflaufen auf die F ü h run gs
rollen steigt das untere T rum m  schräg an, und von den 
Führungrollen läuft es w aagrech t zu dem Umlenker des 
Förderbandes. Unterhalb der durch die Führungsrollen  g e 
bildeten Abwurfstelle des untern Trum m s des Bandes ist 
eine das Gut nach der Seite abführende Rutsche angeordnet. 
Die eine Kante dieser Rutsche liegt unterhalb der das Ab
werfende bewirkenden Führungsrolle an dem Förderband 
an und übt eine Kratzwirkung aus. Durch die Kante wird 
daher das Haftenbleiben von Teilen des Fördergutes  an 
dem Förderband verhindert .

81e (2). 622492, vom 4. 2. 33. Erteilung bekannt- 
gemacht am 7. 11. 35. H u g o  K r ü g e r  in M ü h l h a u s e n  
(Thüringen). Verfahren zur H erste llung  von durchgew ebten  
Transportbändern aus B aum w olle oder ähnlichen R oh 
stof fen.

Auf dem rohen Bande wird zuerst eine Schutzdecke aus 
Gummi, Balata, Guttapercha o. dgl. aufgebracht und dann 
das Band imprägniert.

B Ü C H E R S C H A  U.
(D ie hier genannten Bücher können durch die Verlag Glückauf G .m .b .H ., Essen, bezogen werden.)

Die Ubererzeugung im Siegerländer Eisenbergbau und 
H ochofengewerbe von 1870 bis 1913. Von Dr. Wilhelm 
B e n n a u e r .  (Beiträge zur Erforschung der wirtschaft
lichen Wechsellagen. Aufschwung, Krise, Stockung,
H. 9.) 196 S. mit 1 Taf. Jena 1935, Gustav Fischer. 
Preis geh. 12 J L

Professor S p i e t h o f f  von der Universität Bonn sieht 
als G rund für die Übererzeugung in der Wirtschaft den U m 
stand an, daß an Stelle der Erzeugung der Güter lediglich 
zum Zwecke des Bedarfs heute das Streben nach Gewinn 
getreten ist. Er hat in Gemeinschaft mit seinen Schülern 
eine größere  Zahl von Wirtschaftsgebieten auf ihren ta t 
sächlichen Wirtschaftsablauf durch längere Zeiträume hin
durch verfolgt und den oben genannten Verfasser angeregt, 
das Problem  der Übererzeugung im Siegerländer Eisen
bergbau und H ochofengew erbe  von der G ründung  des 
Reiches bis zum Ausbruch des W eltkrieges zu verfolgen.

Zur V orbere i tung  seiner Aufgabe gibt der Verfasser 
eine Begriffsbestimmung der Übererzeugung, eine U nter
richtung über die natürlichen Grundlagen des Siegerländer 
Eisengewerbes und schließlich eine Übersicht über die 
Besitzverhältnisse im Bergbau und Hochofengewerbe sowie 
über deren Beziehungen zueinander. Er geht dann zur g e 
schichtlichen Darstellung der Übererzeugung über, getrennt 
für Bergbau und Hochofenbetriebe. Nachdem er an Hand 
eines reichen Zahlenmaterials die Entwicklung dargestellt  
hat, untersucht er die besondern Ursachen der Übererzeu
gung  im Siegerlande. Als Mittel zu ihrer Bekämpfung, 
wie sie von den G ruben  und Hütten  angew endet worden 
sind, schildert der Verfasser die Preissenkung, die An
häufung von Vorräten, die Betriebseinschränkung, die 
Kostensenkung, die Ausfuhr zu Dumpingpreisen (Über
erzeugungsausfuhr) und schließlich das Arbeiten mit Ver
lust (U ngewinnerzeugung).

Der Verfasser ist in die schwierigsten Einzelzeiten ein
gedrungen und hat es sich g roße  Mühe kosten lassen, alle 
Phasen der W irtschaftsbew egung und deren Ursachen zu 
ermitteln und darzustellen. Nicht nur derjenige, der über 
die W irtschaftsbew egung in den Jahren  1870 bis 1913 Auf
klärung sucht, findet hier volle Befriedigung, auch der 
Wirtschaftler,  der Zahlenmaterial über Produktion, Selbst
kosten, Preise, Gewinn, Belegschaften und Absatzverhält
nisse benötigt, wird nicht vergeblich in dem reichen In

halt des W erkes schürfen. Es kann darum den Fach
genossen warm empfohlen werden. E i n e c k e .

Lehrbuch der Kohlenpetrographie. Von Dr. Erich S t a c h ,
Bezirksgeologe an der Preußischen Geologischen
Landesanstalt und Dozent an der Universität Berlin.
293 S. mit 173 Abb. Berlin 1935, G ebrüder  Borntraeger.
Preis geh. 18 M,  geb. 20 M.
Dieses neuste Buch des Verfassers berichtet über 

den gegenwärtigen Stand der Kohlenpetrographie. Die 
wichtigsten Abschnitte sind den Gefügebestandteilen und 
der petrographischen Analyse gewidmet. Vorausgeschickt 
ist ein Abschnitt über Torfdolomite und Torfsphäroside- 
rite, der das Verständnis für die Entstehung der G efüge
bestandteile erleichtern soll. Das Kapitel über die G e f ü g e 
b e s t a n d t e i l e  behandelt: N am engebung für G roßgefüge  
und Kleingefüge; Vitrit (physikalische Angaben, G ro ß 
gefüge, Kleingefüge, Vitritarten, Inkohlungsstufen, E nt
stehung, technische E ignung); Durit (physikalische An
gaben, G roßgefüge, Kleingefüge, Gemengteile des Durits, 
Duritarten, Inkohlungsstufen, Entstehung, technische E ig
nung); Fusit (physikalische Angaben, G roßgefüge, Klein
gefüge, Fusitasche, Fusitarten, Inkohlungsstufen, E nt
stehung, technische Eignung); Brandschiefer (Abgrenzung 
des Brandschiefers gegen Kohle und Schiefer, G roßgefüge, 
Kleingefüge, Brandschieferarten, Entstehung, technische 
Eignung). Der Abschnitt über die p e t r o g r a p h i s c h e  
K o h l e n a n a l y s e  bespricht: Bedeutung der petrographi
schen Analyse für die Kohlenforschung, qualitative pe tro
graphische Analyse von Kohlenstauben, quantitative pe tro
graphische Analyse von Kohlenstaub, petrographische 
Flöz-Stückschliffanalyse. Angeschlossen ist ein 919 N um 
mern umfassendes Literaturverzeichnis.

W er dieses Buch zur Hand nimmt, wird sofort ge 
fesselt von den sorgsam ausgewählten, ganz vorzüglichen 
Abbildungen, die es in g roßer  Zahl enthält. Der Inhalt des 
Buches beleuchtet die gewaltigen Fortschritte , die in den 
letzten Jahren auf dem Gebiete der Kohlenpetrographie 
erzielt worden sind. Viele Probleme w erden berühr t  und 
geben Anregungen zu kohlenpetrographischen Arbeiten. 
Das Buch wird  nicht nur Anfängern, sondern auch F o r t 
geschrittenen nützlich sein. Seine Anschaffung ist daher 
jedem zu empfehlen, der sich mit der Kohlenpetrographie  
befaßt. O. S t u t z e r .
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Z E 1 T S C H R I F T E N S C H A  U' .
(Eine Erklärung der Abkürzungen is t in Nr. 1 auf den Seiten 2 7 -3 0  veröffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
M u t m a ß l i c h e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  d e s  N e u 

f l ö z e s  3 i m L u g a u - Ö 1 s n i t z e r B e z i r k  m i t  d e m  
L e h e k o h 1 e n f 1 ö z i m Z w i c k a u e r  B e z i r k .  Von 
Stutzer. Glückauf 71 (1935) S. 1229/31*. Aus der Verfolgung 
einer in der Kohle eingelagerten vulkanischen Aschenlage 
lassen sich stratigraphische Beziehungen herleiten.

D i e  E i n s t u f u n g  d e r  O s t r a u e r  S c h i c h t e n  u n d  
d i e  t e k t o n i s c h e  S t e l l u n g  O b e r s c h 1 e s i  e n s. Von 
Petrascheck. Berg- u. hüttenm. Jb. 83 (1935) S. 102/09*. 
Konkordanz zwischen Ostrauer Schichten und Sattel
flözzone. Geologisches Alter und Paläogeographie. T ek to
nische Stellung Oberschlesiens. Kohlenbeschaffenheit und 
Faltenbau. Hohlformdruck im oberschlesischen Kohlen
becken.

M ä c h t i g k e i t ,  G l i e d e r u n g  u n d  E n t s t e h u n g  
d e s  n i e d e  r r h e i n i s c h e n  H a u p t b r a u n k o h l e n f l ö z e s .  
Von Wölk. Verh. naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 92 (1935) 
S. 81/163*. Mächtigkeitsunterschiede. Gliederungsmöglich
keiten. Untersuchungsverfahren. Ergebnisse der Einzel
untersuchungen. Flözmächtigkeit und Bildungsbedingungen. 
Das Braunkohlenmoor des Hauptflözes. Schrifttum.

U n t e r s u c h u n g e n  i m  l l f e l d e r  M a n g a n 
e r z b e r g b a u .  Von Salzmann. Z. prakt. Geol. 43 (1935) 
S. 171/74*. Beschreibung des Vorkommens an Hand der 
heutigen Aufschlüsse. Erörterung der Möglichkeiten für 
eine Wiederaufnahme des Betriebes. Schrifttum.

D i e  B o d e n s c h ä t z e  A b e s s i n i e n s .  Von Günther 
und Hermann. Z. prakt. Geol. 43 (1935) S. 161/67*. Über
blick über die Morphologie und Geologie des Landes. 
Kennzeichnung der bekannten Mineralvorkommen: Gold-, 
Platin-, Kupfer-, Eisen- und Manganerze, Edelsteine, Kohle 
und Kalisalze. Versuche zu ihrer Ausbeutung. Schrifttum.

N e u e  B e o b a c h t u n g e n  a m C e r r o  v o n  P o t o s i .  
Von Ahlfeld. Z. prakt. Geol. 43 (1935) S. 167/71*. Intrusion 
und Gangbildung. Zweckmäßige Verteilung der Erze. Der 
Cerro von Potosi und die Cordillere von Kari Kari.

D i e  F e i n t e k t o n i k  d e s  M a s s e n k a l k e s  d e s  
R e m s c h e i d - A l t e n a - A r n s b e r g e r  S a t t e l s .  E i n  
B e i t r a g  z u r  M e t h o d i k  d e r  K 1 u f t m e s s u n g. Von 
Klüppenberg. Verh. naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 92 
(1935) S. 1/80*. Geologischer Aufbau des Gebietes. Das fein
tektonische Untersuchungsverfahren. Die Einzelmessungen 
und ihre Auswertung. Schrifttum.

Bergwesen.
D i e  B e d e u t u n g  d e r  B e r g p o 1 i z e i v e r o  r d n u n g  

d e s  O b e r b e r g a m t s  D o r t m u n d  v o m  1. M a i  1935 
f ü r  d e n  B e t r i e b s b e a m t e n .  Von Hatzfeld. Bergbau 
48 (1935) S. 387/91. Anlage und Einrichtung der G ruben
baue. Sicherung gegen Stein- und Kohlenfall. Sicherheit- 
liche Ausrüstung. Unterhaltung.

D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  t s c h e c h o s l o w a 
k i s c h e n  E r d ö l b e r g  b a u e .  Petroleum 31 (1935) H. 48, 
S. 1/8*. Übersicht über die bisher durchgeführten Arbeiten 
und die erzielten Erfolge.

M o d e l l v e r s u c h e  a n  B a l k e n  a u f  e l a s t i s c h e r  
U n t e r l a g e  z u r  K l ä r u n g  d e r S p a n n u n g s v e r t e i -  
l u n g  i m  H a n g e n d e n  v o n  A b b a u ö r t e r n .  Von 
Lehr und Herrmann. Met. u. Erz 32 (1935) S. 570/75. 
Zweck des Versuchs. Die elastische Linie und die Mo- 
mentenlinie. Folgerungen für den Flözbergbau. Einfluß 
der freitragenden Länge auf die Lage und Größe der 
Höchstmomente. Einwirkung der Federkonstanten, der 
Elastizitätszahl und der Flözmächtigkeit. Auflagerkräfte.

E t ü d e  d e s  c u l o t s  d e  m i n e s .  Von Burlot. Ann. 
Mines France 8 (1935) S. 121/35*. U ntersuchungen über 
beim Schießen im Bohrloch verbleibende Sprengstoff
reste. Sprengstoffdichte und Explosionsfähigkeit. U nter
suchung von Sprengstoffproben aus dem Grubenbetr ieb. 
Allgemeine Folgerungen.

D i e  B e e i n f l u s s u n g  d e r  W  e 11 e r t  e m p e r a t u r 
d u r c h  E l e k t r i z i t ä t  u n d  P r e ß l u f t  i m S t e i n 
k o h l e n b e r g b a u .  Von Fritzsche. Glückauf 71 (1935)
S. 1217/23*. Arten der Preßluftverbraucher. Kühlwirkung 
der Preßluft. Preßluft als Wärmequelle. Auswirkung eines

vollständig elektrischen Betriebes und eines gemischten 
Betriebes. Kennzeichnung der Verhältnisse in einzelnen 
Flözbetrieben. Möglichkeiten zur Milderung des erw är
menden Einflusses der Preßluft.

P r é c i s i o n  o f  m e a s u r e m e n t  i n  m i n e  v e n t i l a 
t i o n .  Von Cowan. Trans. Instn. Min. Engr. 90 (1935) 
Teil 2, S. 122/37*. Messungen mit verschiedenen W e tte r 
meßgeräten und die Genauigkeit der Messungen. Ver
gleichsmessungen mit Manometern.

T h e  u s e  o f  t h e  i n c l i n e d  g a u g e  f o r  t h e  
d é t e r m i n a t i o n  o f  p r e s s u r e  l o s s e s  i n m i n e  
a i r w a y s .  Von Clive und Bromilow. Trans. Instn. Min. 
Engr. 90 (1935) Teil 2, S. 91/112*. Besprechung eines 
einfachen Verfahrens zur Ermittlung der Druckverluste  
in W etterwegen. Einfluß des natürlichen Wetterzuges. 
Meßergebnisse und deren Genauigkeit.  Vergleich mit 
ändern Verfahren. Aussprache.

E n g i n e e r i n g  f a c t o r s  i n  t h e  v e n t i l a t i o n  
o f  m e t a l  m i n e s .  Von McElroy. Bull. Bur. Mines 1935,
H .385, S .1/196*. Die Überwachungstätigkeit in der W ette r
führung. Die D ruckveränderungen im W etters trom. Ein
fluß von Krümmungen. Natürlicher und mechanischer 
Wetterzug. Verteilung der W etters tröm e. Bewetterungs
systeme.

L u n g  t r o u b l e  a t t r i b u t e d  t o  s i l i c o s i s i n  
a n t h r a c i t e - m i n e s .  Von Jones. T  rans. Instn. Min. Engr. 
90 (1935) Teil 2, S. 139 49. U ntersuchung der Frage, 
welchen Einfluß das Befördern der Belegschaft von und 
zur Arbeitsstelle unter tage  in besondern Zügen auf die 
Verbreitung, der Krankheit hat. Aussprache.

K o h l e n s t a u b  u n d  G e s t e i n s t a u b  a l s  B e s t a n d 
t e i l  d e r  L u f t .  Von Stipanits. Berg- u. hüttenm. Jb. 83 
(1935) S. 77/92*. Feste Bestandteile der Luft. Kohlenstaub 
in der Grubenluft.  Eingehende U ntersuchungen über das 
Verhalten des Kohlenstaubes und des Gesteinstaubes. 
Feinheit, Größe, Gewicht und Gefüge der Teilchen. 
Kohlen- und Gesteinstaub als Kolloide und ihr Verhalten 
im W etterstrom. Erzeugung des Gesteinstaubaerosols auf 
mechanischem Wege. Bauart und Arbeitsweise eines 
bewährten Gesteinstaubstreuers.

N â g o t  o m  m a g n e t i s k a  m a 1 m s e p a r a t o r e r. 11. 
Von Bring. Jernkont. Ann. 119 (1935) S. 412/52*. An
ziehungskraft eines magnetischen Feldes. Separations
verlauf bei Separatoren für grobkörn iges Gut. Messung 
der Anziehungskräfte von magnetischen Separatoren. An
ziehung bei verschiedenem Eisengehalt. Einfluß der Eisen
trommeln auf die Anziehungskräfte. Anziehungsversuch 
mit Schlick von ausländischen Erzen.

Q u a d r a n t e n -  o d e r  K r e u z e i n b a u ?  Von Fischer. 
Braunkohle 34 (1935) S. 798/802*. Die vielumstrittene 
F rage auf dem Gebiete der T rocknungstechnik wird auf 
Grund der neuen Forschungsergebnisse zugunsten des 
Quadranteneinbaus entschieden.

1 Einseitig bedruckte Abzüge der Zeitschriftenschau für Karteizwecke 
sind vom Verlag Glückauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 Jt 
für das Vierteljahr zu beziehen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
E r f a h r u n g e n  m i t  d e r  L ö f f 1 e r - K e s s e l  an  1 a g e  

i m V o r s c h a l t k r a f t w e r k  d e r  I. G.  F a r b e n i n d u s t r i e  
AG.  ( W e r k  H ö c h s t  a. M.). Von Liebegott. Wärme 58 
(1935) S. 803/08*. Verbreitung von Hochdruckkesseln 
mit nur chemisch aufbereitetem Wasser. Beschreibung 
der Anlage in Höchst. Eingehende Schilderung des Be
triebes und der gemachten Erfahrungen.

E i n k a p s e l u n g  v o n  R o s t f e u e r u n g e n .  Von 
Clere. Arch. Wärmewirtsch. 16 (1935) S. 317/19*. Beob
achtungen mit und ohne Rosteinkapselung bei Vollast- 
und bei Schwachlastbetr ieb. Darstellung der Zugverhält
nisse in Schaubildern.

N e u e r e  D a m p f k e s s e l  u n d  F e u e r u n g e n .  
Von Schulte. W ärm e 58 (1935) S. 797/802*. Allgemeine 
Entwicklungsrichtung. Bauart der Feuerungen. Anwen
dung der Richtlinien. Beispiele.

D e r  L a  M o n t - K e s s e l .  Von Herpen. Wärme 58 
(1935) S. 809/16*. Aufbau des Kessels: Wasserverteilung, 
Umwälzpumpen, Rohranordnung, Speisewasserfrage usw.

I n d i z i e r u n g  d e r  A n t r i e b s d a m p f m a s c h i n e n  
a n  B r i k e t t p r e s s e n  u n d  A u s w e r t u n g  d e r  I n d i 
k a t o r - D i a g r a m m e .  Von Iliwitzki. Braunkohle 34 
(1935) S. 793/98 und 815/17*. Bestimmung der indizierten 
Leistung des Dampfverbrauchs je PSh, des nutzbaren
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D ampfverbrauchs und der Dampfverluste. Berechnung 
der indizierten Leistung Festste llung des Dampfverbrauchs 
Der thermodynam ische W irkungsgrad. Vergleich zwischen 
damp°mTsPchiene n aU Trockendampf- und Heiß-

E i n e  E n t n a h m e - K o n d e n s a t i o n s - D a m p f -
t u r b i n e  m . t  K r a f t a b g a b e  a n  T r a n s m i s s i o n  
u n d  S t r o m e r z e u g e r .  Von Münichsdorfer. Z baver 
Revis.-Ver. 39 (1935) S. 195/99’. Beschreibung der An- 
lag/ -  £ eWi|h'->eistungszusagen. Ergebnisse der Prüfung 
mit Hilte eines Sondermeßverfahrens.

S a l z a b l a g e r u n g e n  i n  d e n  H o c h d r u c k 
t u r b i n e n .  Von Schöne. Z. VDI 79 (1935) S 1473/74* 
Mitteilung von Betriebserfahrungen. V e rh ü tu n g 'o d e r  Be
seitigung der Ablagerungen.

Elektrotechnik.
I n d u s t r i e l l e  A n w e n d u n g e n  g i t t e r g e s t e u e r t e r  

S t r o m r i c h t e r .  Von Hauffe. Z. VDI 79 (1935) S. 1475/78*. 
Eigenschaften der Stromrichter. Anwendungsbeispiele: 
Lichtelektnsche Zahlung, Galvanometer-Schutzrelais, ver
lustlose Reglung von W echselströmen. Reglung von 
Rontgenanlagen. Drehzahlreglung von Antrieben.

B e r e c h n u n g  u n d  B e w e r t u n g  v o n  U m -
^ n | r ^ V j , USi,e n - Von T iessen- Elektr.-Wirtsch. 34 
(1935) S. 765/71. V errechnung der Verluste an die Ab- 
wr-"?er; B ^ e r t u n g  der Verluste. Wirtschaftlichkeit der

i0 ifi i0rSn g beschädigter Umspanner. Volkswirt
schaftliche B edeutung geringer  Umspannverluste.
■w D f e i  p h a s e n s c h a l t u n g  f ü r  L i c h t s i g n a 1 e. 
Von Meyer. Elektrotechn. Z. 56 (1935) S. 1317/19*. Be
schreibung einer Schaltung für Lichtsignale, die bis auf 
einen einzigen zwangläufigen Kontakt keine beweglichen 
Teile aufweist und tro tzdem die geforderten Abhängig
keiten erfüllt. s  s

Hüttenwesen.
V e r s u c h e  ü b e r  d i e  L ö s l i c h k e i t  v o n  S i d e r i t  u n d  

ü b e r  d i e  e l e k t r o l y t i s c h e  A b s c h e i d u n g  d e s  E i s e n s  
a u s  d i e s e n  L ö s u n g e n .  Von Müller und H arant Berg-
u. huttenm. Jb. 83 (1935) S. 93/102*. Lösungsversuche mit 
verschiedenen Lösungsmitteln. Ergebnisse der e lektro
lytischen Abscheidung.

I n t e r n a t i o n a l e  V e r e i n h e i t l i c h u n g  d e r  P r o b e n 
f o r m  f ü r  K e r b s c h l a g v e r s u c h e .  Von Mailänder. Stahl
u. Eisen 55 (1935) S. 156/58. Stellungnahme zu den U nter
suchungen von Steccanella über S treuung und U nter
scheidungsverm ögen bei den verschiedenen Kerbschlag- 
proben. Verhältnis der mit den drei Probenformen e r
mittelten K erbschlagzähigkeitswerte zueinander.

Z e r s t ö r u n g s f r e i e  W e r k s t o f f p r ü f v e r f a h r e n .  
Von Berthold. Arch. W ärm ewirtsch. 16 (1935) S. 311/14*. 
Die Röntgen- und die Gamma-Durchstrahlung. Das ma
gnetische Abtastverfahren. Beziehungen zwischen zer
störungsfrei gew onnenen  Befunden und den Festigkeits
eigenschaften der Prüflinge.

N e u e  W e g e  z u r  G e w i n n u n g  v o n  M a g n e s i u m .  
Von Machu. Met. u. Erz 32 (1935) S. 565/70. Die bisher 
angew andten  Verfahren. Elektrothermische Gewinnung 
aus dem Oxyd durch Reduktion mit Kohle. Darstellung 
von reinem Magnesium nach den Patenten  der Ö s te r
reichisch-amerikanischen M agnesit-A G.

Chemische Technologie.
N o t e  s u r  l e  g o n f l e m e n t  d e s  h o u i l l e s  à g a z  

e t  à c oke .  Von Cassan. Chaleur et Ind. 16 (1935) S. 495/508*. 
Vorrichtung zur U n tersuchung  des Backens der Kohlen. 
Besprechung der Kurvenbilder.  U n tersuchung  von Kohlen
mischungen.

L e s  g a z o g è n e s ;  t h é o r i e ,  p r a t i q u e ,  c o n t r ô l e .  
Von Guillon. (Forts.) Chaleur et Ind. 16 (1935) S. 518/24*. 
Theoretische U ntersuchung  der Vergasung. (Fort, f.)

D i e  P r ü f u n g  d e r  B r e n n e i g e n s c h  a f t e n  v o n  
B r a u n k o h l e n b r i k e t t e n .  Von W erner. Braunkohle 34 
(1935) S. 809/12*. Beschreibung einer neuen V ersuchs
e inrichtung, welche die E rfassung  von Absolutwerten der 
B renneigenschaften erm öglicht und die W erte  in Schau
bildern selbsttätig aufzeichnet.  Versuchsergebnisse.

Z u r  B e n e t z u n g s f ä h i g k e i t  v o n  S c h m i e r ö l e n .  
Von Irauth und Neyman. Petro leum 31 (1935) H. 49, S. 4/8. 
Bestimmungsverfahren. U n tersuchungsergebnisse .  Mittel 
zu r  Steigerung der Benetzungsfähigkeit.

Chemie und Physik.
D e r  E n t l a d u n g s f u n k e  u n d  d i e  E n t z ü n d u n g  d e r  

G a s l u f t g e m i s c h e .  Von Seiler. Brennstoff- u. W ärm e
wirtsch. 17 (1935) S. 186/90*. Abhängigkeit der Entladung 
und des Entladespektrums von dem Widerstand der Selbst
induktion und der Kapazität des Entladungskreises. Energie
verteilung im Entladungsfunken.

E n  n y  d i l a t o m e t e r  f ö r  h ö g a  t e m p e r a t u r e r .  
Von Pyk, Stälhane und Westberg. Jernkont. Ann. 119 (1935)
S. 401/11*. Übersicht über einige Dilatometerbauarten. Be
schreibung eines neuen Dilatometers. Schrifttum.

Ü b e r  B a u a r t  u n d  A r b e i t s w e i s e  e i n e s  A n e m o 
g r a p h e n .  Von Schaberg. Bergbau 48 (1935) S. 391/93*. 
Schilderung der Bauart und Arbeitsweise. Meßergebnisse.

G esetzgebung und Verwaltung.
B e r g g e s e t z  f ü r  B r a s i l i e n  v o m  10. J u n i  1934 

Von Preise. Z. Bergr. 76 (1935) S. 66/81. Gekürzte Über- 
, des Gesetzestextes nach dem W ortlaut der Ver

öffentlichung im Diario Official vom 20. Juni 1934.
N e u e s  K n a p p s c h a f t s r e c h t .  Von Thielmann. 

Z. Bergr. 76 (1935) S. 83/103. Eingehende Erörterung  der 
neuen Vorschriften, deren Inkrafttreten vom Reichsarbeits
minister noch bestimmt wird.

Wirtschaft und Statistik.
D ie  W i r t s c h a f t s l a g e  d e s  d e u t s c h e n  K o h l e n 

b e r g b a u s  1934/35. Dtsch. Techn. 3 (1935) S 594/98* 
Verbrauch und Förderung. Belegschaft und Leistung. Welt- 
torderung. Kohlenaußenhandel. Ertragslage. W erterhöhung  
der Forderung  durch Aufbereitung und Veredlung.

D ie  b e r g b a u l i c h e  G e w i n n u n g  D e u t s c h l a n d s  
i m J a h r e  1934. Glückauf 71 (1935) S. 1223/29. Menge und 
W ert der verwertbaren Erzeugnisse. Stein- und Braun
kohlengewinnung, Kokserzeugung und Gewinnung von 
Nebenerzeugnissen. Preßbraunkohlenherstellung. Ein- und 
Ausfuhr der Kohle, Kohlenverbrauch und W ertergebnisse. 
Eisenerzförderung und -Versorgung Deutschlands. G e
winnung sonstiger Erze. Kalisalz und Steinsalz. Zahl der 
Beschäftigten im Bergbau.

Verkehrs- und Verladewesen.
E i s e n  u n d  E i s e n b a h n .  Von Hammer. Stahl u 

Eisen 55 (1935) S. 1451/55*. Betrachtungen zum hundert
jährigen Jubiläum der deutschen Eisenbahn, in die ins
gesam t etwa 40 Mill. t  Eisen und Stahl eingebaut worden sind

9 -e r  ° b e j ; b a u  d e r  D e u t s c h e n  R e i c h s b a h n .  
Von Günther. G Ie is te c h n . l l  (1935) S. 267/76. Die Gleis
achse. E rörterung  der Einzelteile des Gleises. Einteilung 
der Oberbauarten. Die Reichsbahnweichen. Bewirtschaf
tung der Oberbaustoffe, Oberbaugeräte ,  -Werkzeuge und 
-arbeiten. Beobachtungen, Messungen und Versuche.

P E R S Ö N L I C H E S .
Der Bergrat K n o o p  ist vom Bergrevier Duisburg an 

das O berbergam t in D ortm und versetzt worden.
Die nachgesuchte  Entlassung aus dem preußischen 

Landesdienst ist erteilt worden:
dem Bergassessor W ü n n e n b e r g  zwecks Fortse tzung 

seiner Tätigkeit bei der Gelsenkirchener Bergwerks-AG., 
Gruppe Hamborn,

dem Bergassessor T r i p p e  zwecks Fortse tzung  seiner 
Tätigkeit auf der Zeche Gneisenau der H arpener  Bero-bau- 
AG. in Dortmund,

dem Bergassessor Albert F u l d a  zur Beibehaltung 
seiner Tätigkeit bei dem Steinkohlenbergwerk Friedrich 
Heinrich AG. in Kamp-Lintfort,

dem Bergassessor S t e f f e n h a g e n  zur Fortse tzung 
seiner Tätigkeit bei den I. G. Bergwerken in Halle (Saale).

Dem Dipl.-Ing. S a s s e  in D ortm und ist vom O b e r
bergam t Dortm und die Konzession als Markscheider mit 
der Berechtigung zur öffentlichen Ausführung von m ark
scheiderischen Arbeiten innerhalb Preußens erteilt worden.

Der Sektionsgeologe Bergassessor Dr.-Ing. W e r n i c k e ,  
Leiter der Sächsischen Lagerstätten-Forschungsstelle  in 
Leipzig, ist zum Technischen Rat mit der Amtsbezeichnung 
Regierungsbergra t  e rnannt worden.
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Der Bergassessor K r e t z s c h m a r  ist aus der Berg
wirtschaftsstelle des O berbergam ts Freiberg ausgeschieden 
und in die H auptverw altung der Aktiengesellschaft Säch
sische Werke in Dresden eingetreten.

Versetzt worden sind am 1. Dezember: 
der R egierungsbergrat H e l d  vom O berbergam t Frei

berg zum Bergamt Stollberg,
der R egierungsbergra t F l a c h s b a r t  vom Bergamt 

Stollberg zum O berbergam t Freiberg.
Die Abordnung des O berbergam tsrats  W a p p l e r  vom 

O berbergam t Freiberg  zur Leitung des Bergamtes Zwickau 
ist aufgehoben worden.

Dem R egierungsbergra t D a c h s  e i t  beim Bergamt 
Zwickau ist bis auf weiteres dessen Leitung übertragen  
worden.

Der Bergassessor Rudolf M ü l l e r  vom O berbergam t 
Freiberg ist bis auf weiteres an das Bergamt Zwickau ab
geordnet worden.

Gestorben:
am 14. November der Bergassessor beim Bergamt 

Zwickau Dipl.-Ing. Albert J a c o b i ,
am 5. Dezember in Berlin der Landesgeologe an der 

Preußischen Geologischen Landesanstalt , Professor Dr. 
F u c h s ,  im Alter von 61 Jahren.

Heinrich Wandesleben f .
Nun ist er von uns gegangen, der alte Wandesleben! 

Wir hatten gehofft,  daß seine zähe, kernige Natur die Folgen 
der am 5. November beim Zusammenstoß mit einem Kraft
wagen erlit tenen Verletzungen überstehen würde. Er selbst 
teilte diese Hoffnung und verließ bald wieder das Kranken
lager, als die Kopfwunde verharrscht und der gebrochene 
Unterschenkel in gu ter  Heilung begriffen war. Da befiel 
ihn unerw arte t eine Lungenentzündung, der er am 27. No
vember in seinem 89. Lebensjahre erlegen ist.

Wandesleben hat von allen preußischen Bergassessoren 
das höchste Alter erreicht. Er war am 19. September 1847 zu 
Stromberg am Hunsrück als Sproß eines 
alten Geschlechtes geboren. In Gebesee 
und Herbsleben in Thüringen sind seine 
Vorfahren im 16. und 17. Jahrhundert 
Pfarrer, in W orm s und in Sobernheim an 
der Nahe im 18. und 19. Jahrhundert Apo
theker gewesen. Sein Vater Friedrich Wil
helm Wandesleben hatte sich in Stromberg 
als Arzt niedergelassen und Ida Sahler, 
die Erbin der Stromberger Neuhütte, g e 
heiratet. Dieser Familienbesitz, zu dem 
auch verschiedene Eisenerzgruben g e 
hörten, ging später an Heinrich W andes
leben und seine Brüder über, und von 
diesen wurde der Betrieb unter der Firma 
Gebrüder Wandesleben weitergeführt, bis 
sie 1911 den Grubenbesitz und 1912 die 
Hütte  verkauften.

Heinrich Wandesleben besuchte die 
Volksschule zu Stromberg, die höhere 
Bürgerschule zu Neuwied und das G ym 
nasium zu Wetzlar, wo er im August 1867 die Reifeprüfung 
ablegte. Als Bergbaubeflissener fuhr  er im Bergrevier 
Müsen an. Vom Oktober 1868 an studierte er in Berlin 
an der Universität und an der Bergakademie. Ein Jahr 
später tra t  er als Einjährig-Freiwilliger beim 2. Garde- 
Ulanenregiment ein und machte mit diesem 1870/71 den 
Deutsch-Französischen Krieg, zum Teil in vorderster Reihe, 
mit, bis er im Mai 1871 in Berlin sein Studium wieder auf
nehmen konnte. Nach dem Bestehen der ersten Staats
prüfung wurde er am 27. Dezember 1872 zum Bergreferendar 
ernannt.

Es folgte die weitere Ausbildung auf Berg- und H ütten 
werken und am 21. Juni 1876 die zweite Staatsprüfung mit 
der Ernennung zum Bergassessor, wobei ihm unter An
rechnung seiner Feldzugszeit ein Dienstalter vom 3. O k
tober  1875 zuerkannt wurde. Nach kurzer Vertretung des 
Bergrevierbeamten zu Hamm in Westfalen kam Wandesleben 
als Hilfsarbeiter an das O berbergam t zu Clausthal, wo er 
auch an der Bergschule Unterricht erteilte; schon zum
1. Mai 1878 wurde er aber als Berginspektor an die Berg
inspektion Gerhard zu Louisenthal bei Saarbrücken berufen.

Am 1. Mai 1881 trat Wandesleben in den EIsaß-Loth- 
ringischen Landesdienst über und wurde Bergmeister zu 
Metz. Hier hat er seine ganze Kraft für das Gedeihen der auf

blühenden lothringischen Eisen-, Steinkohlen- und Salinen
industrie eingesetzt. Seine Abhandlungen über den loth
ringischen Eisenerzbergbau, die Salinen des Seille-Gaus, die 
Berggesetzgebung in Luxemburg und die Grubenbetriebe 
in Spanien, wohin er eine mehrwöchige Reise unternahm, 
stammen aus dieser Zeit. Seine Reiselust, verbunden mit 
einem gesunden W issensdurst und einem für alles Schöne 
empfänglichen Sinn, führte ihn mehrfach in das Ausland, 
nach Frankreich, Belgien, Holland, England, Norwegen, 
Schweden, Dänemark und im Jahre 1890 mit dem Verein 
deutscher Eisenhüttenleute nach Nordamerika.

Am 1. O ktober 1893 kehrte W andes
leben, der am 17. März 1885 Kaiserlicher 
Bergrat gew orden  war, in den Preußi
schen Staatsdienst zurück. Er wurde O ber
bergra t  und nacheinander Mitglied der 
O berbergäm ter  zu Breslau (1893—1895), 
Halle (1895 — 1901) und Bonn (1901 — 1904). 
Im März 1901 erhielt er den Titel Ge
heimer Bergrat. Zum 1. Juli 1904 erbat 
er die Entlassung in den Ruhestand. Er 
blieb in Bonn wohnen, wo er besonders 
im W anderbund sowie in der Lese- und 
Erholungsgesellschaft als treues Mitglied 
A nregung und A usspannung fand. Beim 
Ausbruch des Weltkrieges meldete er sich 
im Alter von 67 Jahren und wurde F ühre r  
einer Landsturm-Kompagnie in Luxem
burg, bei der er bis zum 31. März 1915 
verblieb.

Nach Bonn zurückgekehrt, unternahm 
Wandesleben, sobald es die Verhältnisse 

erlaubten, wieder Reisen durch die Gaue seines Deutschen 
Vaterlandes, verschiedentlich auch in die Schweiz, nach 
Italien, Österreich und Frankreich, nach Norwegen und 
Spitzbergen, dann nach Teneriffa und im Jahre 1927 als 
nahezu Achtzigjähriger nach Südamerika. Bis in sein letztes 
Lebensjahr setzte er diese Reisen fort, und noch auf seinem 
Sterbelager trug  er sich mit weitern Plänen. Diese Reisen 
bereitete er durch eifriges Lesen im Schrifttum über Natur, 
Kunst und Geschichte bis ins kleinste vor, und wenn er dann 
heimkehrte, wußte  er mit seiner kräftigen, durchdringenden 
Stimme eine ganze Tafelrunde über seine Erlebnisse und 
Eindrücke zu unterhalten.

Wandesleben war ein geistreicher, vielseitig gebildeter 
Mann, der seine Kenntnisse stets  noch zu erweitern suchte, 
ln einer oft rauhen Schale barg sich ein echter Kern wahrer 
Herzensgüte. Sein überzeugtes D eutschtum  prägte  sich 
unter anderm darin aus, daß er selbst kein entbehrliches 
F rem dw ort gebrauchte, es aber auch bei ändern ungern 
vernahm.

Mit Heinrich Wandesleben ist aus dem Leben der Stadt 
Bonn eine bekannte und hervorstechende Gestalt ver
schwunden, dem deutschen Bergbau ist eine altehrwürdige 
Persönlichkeit genommen worden, die unvergessen bleibt..

S e r  lo .


