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Ueher (lic Form- und MasscnvcrhHltnisse der Salzlager.
Yon O t t o  L a n g .

Eifrig und „m it heifsem Bem iihn" w ird in unscren 
Tagen nutzbaren K alisalzlagern an allen, wahrscheinlichcn 
oder auch nur moglichen Erfolg versprechenden Stellen 
nachgeforscht und ist dabei das Geld von Vielen be- 
teiligt, denen an sich B ergbau iiberhaupt und insbesonderc 
die Interessen der Salzgew innung ganz gleichgiiltig sind. 
Kalisalz ist ihnen n u r ein willkom menes, weil zur Zeit 
beliebtes Spckulationsobjckt und an  der Borse scheint 
dasjenige Unternchm en fiir das beste zu gclten, welches 
das G ewinnungsrecht fiir dic griifste O b erflachenstrecke  
besitzt. Y erm utlich b e u r te i l t  man in diesen und auch 
"weiteren K reisen die Salzlagervcrhiiltnisse nach denjenigen 
der Lager von anderen n u tz b a re n  M ineralien, insbesonderc 
von Eisenerzen und  K ohlen, und ist geneigt, densclbcn 
ein gleiches oder vielleicht noch bedeutenderes A uslialten  
nach M achtigkeit und Bestand zuzuschrciben wic den 
Kohlenflotzen.

Deshalb erscheint es angebraeh t, h ier einmal die 
Gestalts- und M assenverhaltnisse der Salzlager, cin- 
schlieMich der K alisalzlager aus ihren genetischen Be
dingungen abzuleiten.

Solche A bleitung setzt zw ei A nnahm cn voraus, 
welche jedoch kaum  angezw cifelt werden diirften, namlich 
einmal die, dafs die nutzbaren Salzlager, insoweit sie 
primiirer N atur sind, ais Verdunstungs-Riickstandc aus 
Meerwasser zu betrachten sind, und dann die, dals der 
Salzgehalt des M eerwassers nach Mengc und A rt seit 
palaozoischen Zeiten sich n icht w esentlich abgeiindert habe. 
W ir konnen also fiir die Reihenfolge und Bildungs- 
bedingungen der V erdunstungsprodukte U s i g l i o s  auch 
heute noch leider vereinzelt dastehenden Verśuclie ais 
mafsgebend betrachten.

Diese prim aren A blagerungen in vom Ocean ab- 
geschniirten Buchten oder Lagunen, welche Bezeichnung

im folgenden selbst dann bero rzug t werden soli, wenn 
ihnen die D imensionen von „R andm eeren" zugeschriebcn 
werden konnen, sind zunachst ins Augc zu fassen. Und 
wenn wir den Ablagerungsprozefs daselbst in unscrer Yor- 
stellung verfolgen, so wird es notig sein, von allen 
w ahrend dcsselben moglichen Abanderungen der be- 
dingenden nium lichen Umstiinde w ie Barrenzerstiirungen, 
N iveauschwankungcn des Lagunenbodens und anderen 
m ehr zuvorderst abzusehen.

W ir nehm en also nur an, dafs in dem zu  betrachtenden 
Łagunengebiete die V erdunstung die Summę der Zufliisse 
iiberwiege oder, nach der Bezeichnung von O c h s e n i u s ,  
vollstandig oder w enigstens hinreichend „anhydrosische 
Y erhiiltnisse" obwalten.

D ann stofsen w ir aber sogleich auf eine H aupt- 
A lternative unter den Y oraussetzungen: sollen w ir ein- 
riiumen, dafs die schon von Ch. L y e l l  b eh au p te teJ) 
Nachfiillung der salzablagernden Lagunę seitens des 
Oceanwassers stetig  und ununterbrochen, oder aber mit 
U nterbrechungen und periodisch erfolgt ist? Um dies 
m it solcher Sicherheit zu entscheiden, dafs wir die That- 
sachlichkeit und Notwcndigkeit der Um stande fiir jedes 
cinzelne Salzlager und fiir die unterscheidbaren Teile 
desselben behaupten konnen, w erden w ir den Gang der 
verschieden abgcanderten Bildungsprozesse in d e r 'V o r- 
stellung verfolgen und die an gew issen Salzlagern vor- 
gefundenen Eigentiim lichkeiten ais M ittel des Beweises 
oder Gegenbeweises fiir oder gegen die Thatsachlichkeit 
jen er bew erten miissen.

W enn aber der Befund an Salzlagern fiir die stetige 
Speisung der Lagunę wenigstens wahrend gewisser 
Bildungsphasen sprechen wiirde, so haben wir uns

Geologie, nach 5. Aufl., ubers. v. C o t t a ,  II. 95—97.
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noch in cincr wciteren A lternative zu entscheiden, ob 
nam lich nur ein Zuflufe von M eerwasser oder neben 
diesem auch ein Riickllufs m oglich ' sein werde. Dann 
bleibt uns des wciteren zu bestim m en, ob und wann ein 
Z eitpunkt gekom m en sein miisse, von dcm an jeder 
Z u tritt von M eerwasser auszuschliefsen ist, um dem Salz- 
lager eine Entw ickelungszeit zu seiner „V ervollstandigung 
oder zu scinem normalen A bschlussc zu sichern. E in 
Blick auf die sekundaren Salzlager wird diese B etraehtung 
schliefsen.

E rst nach Erledigung dieser Vorfragen, zu  denen 
auch diejcnigc nach der N atur des Schlufsglicdes eines 
normalen prim aren Salzlagers gehiirt, w erden w ir genligend 
Torbereitct an die Betraehtung der M assęnvcrhaltnisse 
der nacli ihrcni M ineralbestande unterschiedenen Glieder 
eines solehen gehen diirfen, an diejcnigc ih rer raum lichen 
A nordnung und an die ih rer Gcstalt. Dafs wir dabei 
vorzugsweise die ihrer M assenentw ickclung nach be- 
deutenden Glieder beachten und nicht in dem sclbcn Malśe 
auch die Bromide, Jod idc, Carbonatc u n d |B o ra tc , wird 
m an wohl kaum  riigen.

Dic Ergcbnisse von U s i g l i o s  im Ja h re  1849 aus- 
gcfiihrten Untersuchungen der vcrschicdenen aus M eer
wasser bei seiner Y crdunstung bis zu 1,62 V olum en- 
prozent ausgeschledencn Salzc sind schon an vielen und 
leiebt zuganglichcn O rtcn2) m itgetcilt, sodafs es unniitig 
erscheint, sie hier nochm als anzufuhren.

V oraussetzung einer prim aren Salzlagcrbildung ist 
also V erdunstung von M ccrwasscr in einer Lagunę. Die 
Y crdunstung, die E ntziehung des Losungsm ittcls kann nur 
und allein a n  d e r  O b e r  fi ii cli c stattfinden. D iese Grund- 
bedingung ist stets im Auge zu behalten. Sic zwingt 
uns anzuerkennen, dafs die A usscheidung irgend eines 
Salzcs aus dem Lagunenw asser nur von der Oberllache 
aus beginnen und dessen Absatz also nur dann erfolgen 
kann, wenn die ganze Lagunonfiillung cinsehliefslich der 
Oberflachenschicht dam it iibcrsattigt ist. Belindet sich 
zeitweise ein m it dem in F ragc kommenden Salze nicht 
iibersattigte W asserschicht an der Oberllache, so kann 
w ahrenddem  keine Salzablagerung stattfinden. Diese 
Bedingung m acht sich auch in horizontalcm Sinne geltend, 
indem cin an anderen Stellen der Lagunę moglicherweisc 
andauornder Salzniedcrschlag fiir diejenigen Bodcnstrccken 
aufhort, iiber denen sich ungesiittigtc W asscrm assen be- 
findcn. Dafs aus einer W assersiiule, deren obersten Teil 
M eerwasser von noch ziemlich normalem Bestande bildet, 
gar kein Salz infolge von V crdunstung ausgeschicdcn 
werden kann, ist schon bei der Entscheidung fiir stetigen 
oder zeitlich unterbrochenen Meerwaśserzuflufs wohl zu 
bcriicksichtigen.

A us U s i g l i o s  Erm ittelungen wissen wir, dafs fiir

ł )  Ann- Clilmi Phys. (3) 27. 104. 1849. — O c h s e n i u s ,  Not. 
Act. Leopold. Car. Akadem. 187S, 124. — J u s t u s R o t l i .  Alitem
u. chem. Geologie 1879, 147. — E m i l  P f e i f f e r .  Stafefurte  ̂
Jvali-Indnstrie 1S87, 52.

dic wichtigeren M incralbestandtcile des M eerwasscrs (z u  
denen ich das Eiscnoxyd und das Calcium karbonat n icht 
m itrechne, letzteres deshalb nicht, weil die rcichlichcre 
Mcnge desselben in Usiglios Salzausscheidungen auf nur 
lokale Einfliisse zuruckzufuhren is t) eine U ebersiittigung 
und zw ar zunaćhst m it Calciumsulfat erst beginnt m it d e r  
V olum cneinschrankung des W assers au f etwa seincn 
funftcn Teil. Bis dahin wird also in einer der V erdunstung  
ausgesetzten M ecrwasserlaguno n u r K onzentration , aber, 
keine U ebersattigung eintreten. F iir diese B ildungsphasc 
erscheint dic Frage, in welcbcr W cise w eitere M eer- 
wassermongon zufliefsen, von geringem  B clang; geschieht 
es n u r periodisch, so wird deren Z u tritt bei dem durch 
die Y erdunstung crniedrig tenL agunenspiegcl cinbruchartig  
wirken miissen, geschieht es aber stetig, so bleiben 
Lagunen- und M eeresspiegel in gleichem  N iveau. D urch 
die h inzutretenden M cerwasserinassen w ird die bc- 
gonnene K onzentration des Salzgchaltes im  L agunen
w asser vcrzogert und noch viel bcdcutcndercn Aufschub 
mufs dic Siittigung c rlah ren , wenn auch Siifswasser 
h inzu tritt oder wenn cin Teil des konzentrierten (der 
A bkiirzung lialber sei es gestattet, das au f den 
Salzgehalt bcziigliclie A djektiv h ier im m er gleich 
m it dem Losungsm ittel zu verbinden) Lagunen- 
wassers in dasfM eer zuriickfliefst; cin solcher „U ntcr- 
strom " konnte die weitere Siittigung sogar ganz lahm 
legen. Doch w ird man n ich t nur wegen dieser 
Gefiihrdung der W eiterentw icklung des Prozesses wenig 
g c n c ig tjse in , die Existenz solcher U nterstriim ung ais 
Norm anzunehm en, ais vielm ehr deshalb, weil den 
V crbindungsw egen von M cer und L agunę naturgem a& er 
nur geringe W asscrticfen zuzum uten sein werden, welche 
nur Zullufs zu dem stetig  sinkenden Lagunenspiegel 
gestatten und nicht auch einen riickkehrenden Unterstrom.

Is t nun das Lagunenw asser in  seiner ganzen Masse 
soweit konzentriert, dafs seine D ichtc m ehr ais 1,1067 
(bei 12,5 C.) betriigt, so findet bei fortdaucrndem  V er- 
dunstungsverluste bis zu r  D ichtc von 1 ,208, welche 
einer V oIum enreduktion der ersten F iillung  m it normalem 
M eerwasser au f 11,2 pCt. entsprechen wiirde, Aus
scheidung von Calcium sulfat sta tt. T ritt wiihrend dieser’ 
Zeit kein Irischcs M eerwasser hinzu, so mufs das Volumcn 
der bei 1,1067 D ichtc konzentrierten  Lagunenfiillung 
um 55 pCt., also um m ehr ais die Hiilfte abnehm en und 
der L agunenspiegel dem cntsprechcnd sinken. Dem  kann 
nun ebenfalls entw eder stetig  odcr zeitw eise hinzutretendes' 
M eerwasser entgegenw irken, wobei aber der Calcium ' 
sulfatabsatz nu r so lange und nu r in  denjenigen Lagunen- 
teilen andauern  kann, ais und wo die durch das hinzu- 
kom m ende M eerw asser bew irkte V erdiinnung dic Dichte 
auch des Oberflachenwassers n ich t un te r 1,1067 h inab- 
driickt. Eine U ntcrbrechung des N iederschlagcs wird 
also nur dort ausgeschlossen erscheinen, wohin das Mcer- 
w asser entw eder in verhiiltnism afsig ganz geringer Menge 
oder aber durch V erdunstungsverluste bereits konzentriert.
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gelangt, wiihrend an den Einflufsstellen des W assers in 
die Lagunę solehe unverm eidlich sein diirfte und bei 
Stetem Einilufs also gar kein Calcium sulfatabsatz eintreten 
kann. Von liinger andauernden Niederschlagsunter- 
brechungen ist wohl erlaub t zu verm uten, dafs sie in 
A usbildung von Sehichtflachen Spuren zuriicklasscn. Ein 
etwa vorhandener Ausflufsstrom konzentrierten Lagunen- 
wassers mufs natiirlich a u f  dic M ineralausscheidung erst 
recht Ycrzogernd einwirken. Man crsieht h icraus also, dafs 
schon fiir diese erste N iederschlags-Phasc die S tetigkeit des 
MeerwaśserZuflusscs und  noch m ehr ein angenommener 
Riickflufs wic cin Ilcm m sćhuh w irkt, sowie ferner, dafs schon 
die Ablagerung des Calcium sulfatbcttcs (fiir das Salzlager) 
sehr langc Zeit beansprucht. D ie geringfugigcn Ab- 
weichungen der L agunen-V crhiiltnissc walirend dieser 
Bildungsphase von denjenigen jedes gcwohnlichen Rand- 
meeres machen cs nicht unw ahrscheinlich, dafs zeit- und 
stellcnwcise auch andersartigc Scdim cnte abgclagert 
wurden. D ie aus diesem U m stande sich ergebende 
M annigfaltigkcit der Yerkniipfiingen, in denen solehe 
m it den Calcium sulfatlagern stehen konnen, hier dar- 
zulcgen und etwa an den Gipsstiickcn des sudwestlichen 
Ilarzrandes, wo solehe F alle  gewohnlich cingetrcten zu 
sein schcinen, in volle Beleuchtung zu stellen. mangelt 
hier der Raum .

Bei der weiteren E indunstung des Laguneninhaltes 
tritt nun aufser der schon fiir das Calciumsulfat ob- 
waltenden auch noch U ebersiittigung fiir Natriumchlorid, 
Magnesiumchlorid und  M agnesium sulfat ein, und zwar 
werden von diesen im Lagunenw asscr bei Beginn dieser 
Phase vorhandenen Substanzen ausgeschicden bei einer 
von 1,2080 au f 1 ,2627 fortschreitenden Yerdichtung 
der Rest des Calcium sulfates, e tw a 80  pCt. des vor- 
handenen N atrium chlorides (S tcinsalz), 3 pCt. des Clilo- 
rides und 2,5 pCt. des Sulfates von M agnesium. An 
Gewicht wiirde das ausgeschicdenc Calcium sulfat 1,2 pCt. 
desjenigen des S teinsalzcs betragen. D ieses Salzgemenge 
hat aber auch noch innerlialb dieser A bsatzperiodc einen 
je nach dem D ichtegradc des Laguncnw assers verschieden- 
artigen Bestand, indem dic B eteiligung der Magncsium- 
salze allmahlich zunim m t, dicjcnige des Calciumsulfates 
dagegen nachlafst und die verhaltnism afsig grofste Menge 
von Steinsalz bei 1,23 bis 1,24 pCt. D ichte ausgefallt 
wird. Die innerlialb dieser P hase  zuerst ausgesehiedenen 
Salze werden dcm nach m ir ganz verschwindendc Mengen 
von M agnesiumsalzen enthalten , dagegen die zuletzt 
ausgefallten fast frei von Calcium sulfat sein. Bis zu einer 
Laugendichte von 1 ,2444 , wo nu r noch eine ganz gering- 
fiigige Menge Calcium sulfat (0 ,8  pCt. des in normalem 
M eerwasser enthaltenen) in Losung blcibt, sind schon 
‘0 H undertteile des Yorhandencn Natrium chlorides aus- 
geschieden m it Bcim engung von 1,25 pCt. Calciumsulfat, 
0,4 pCt. Chlorid und 0,2 pCt. S ulfat des Magnesiums.

B leibt in dieser P hase der Laguneninhalt ohne Meer- 
wasserspeisung, so w ird sein Y olum en wiederum um

etwa 73 pCt. abnehm en, nam lieh auf 26 ,96 pCt. sinken: 
der Lagunenspiegel mufs also sehr betrachtlich fallen.

Nun zw ingt dic Grofse vicler Steinsalzmassen, wie 
z. B. Yon Stafsfurt, fiir welche eine einfache Lagunen- 
fiillung, wenn m an n icht ganz unwahrscheinliche Tiefcn- 
grefsen derselben fordem  soli, n icht geniigen w iirde, fiir 
dieselben eine auch w ahrend dieser Bildungsphase statt- 
findende Spcisung durch M eerwasser anzunehm en. Jlierbei 
miissen aber ganz entsprechende V erhaltnisse obwalten. 
w ie in der nur Calcium sulfat liefernden A bsatzphase; 
auch da kann so langc und in derjenigen E rstreckung 
keine Salzausscheidung stattfinden, ais das hinzugetretene 
M eerwasser nicht iibcrsattigt ist. D ieses mufs aber, um 
m it N atrium chlorid iibcrsattig t zu werden, erst 90 pCt. 
seines Volumcns einbiifsen, w as notwendig selbst in sehr 
trockenem und heifsem K lim a, sowie bei ganz geringer 
Zuflufstiefe liiiigere Z eit erfordern wird. A uf dem vom 
M eere bis in die L agunę zuriickzulegenden W ege diirfte 
dies schwerlich gelingen. E ine stetige Speisung der 
Lagunę m it M eerwasser w ird demnaeh wohl nirgends 
eine zur S teinsalzabschcidung genugende K onzentration 
aufkom m en lassen. Und da dic Tiefenschichten des 
Lagunenw assers, obwohl sie m it Salz gesiittigt sein 
kiinnen, dieses eigenm achtig abzulagcrn n icht vermogen, 
sondern die U ebcrsattigung allem al an der Obcrfiiiche 
iliren A usgang nelimen mufs, wird es bei stetiger Spei- 
sung gar n ich t zu r Steinsalzablagerung kommen konnen. 
sondern bestenfalls nur bis zur Calciumsulfatausscheidung, 
welche aber auch nicht seltcn U nterbrechungen er
fahren diirfte.

Es ist aber noch ein anderer U m stand, der m ir fiir Lager 
wie z. B. yon Stafsfurt eine stetige Spcisung durch 
M eerwasser unw ahrscheinlich m acht. In Fallen, wo 
dic L agunę ohne weitere Speisung bleibt, was bei cin- 
zelnen śuddcutschen Salzm assen schon nach den ersten 
Auffiillungen der F ali gewesen zu sein scheint, darf man 
annehm en, dafe das Steinsalz in innigem Gemenge m it 
gleichzeitig ausgcschiedenem  (etw a 1,5 pCt.) Calcium
sulfat, 0 ,1 2 p C t. M agnesium sulfat und 0,3 pCt.M agncsium - 
chlorid zu r A blagerung gelange. W ird aber dic Lagunę 
fortwalirend gespeist durch schnell soweit konzentriertes 
M eerwasser, dafs dic Salzabscheidung andauern kann, 
so mufs m it dem Salze gleichzeitig die ganze Menge 
des Calcium sulfates ausgeschicden werden, die im 
Spcisungsw asser enthalten ist (in diesem verhalt sich 
die M enge von Calciumsulfat und Natrium chlorid wie 
1 : 1 7 ) ;  aus dem Lagunenw asser w ar die Ilauptm asse 
desselben ja  schon Yorlier ausgefallt. Durcli diesen 
Zusam m enfall von erster und zwreiter N iederschlagsphasc 
w iirde bedingt sein, dalś sich das A usscheidungsprodukt 
Yiel reicher an Calciumsulfat darstcllen miifs te, ais in 
jenem  Falle. D iesen Umstand habe ich b e re its3) bei 
M itteilung davon, dafs C a r l  O c h s e n i u s ,  unser cifrigster

3J ln  m. „Grundrifs der Gesteinsknnde1, Leipzig 18(7, S. 120.
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Salzlagertheoretiker, dic entstehenden Steinsalzlager stctig  
speisen lasse, daliin gedeutet, dafe m ir das Steinsalz von 
Stafsfurt zu  rein erscheine, ais dafs es bei andauerndem  
M eerwasserzuflusse abgelagert worden sein konne, denn 
w ie Yon den m eisten Steinsalzm assen geben auch von dcm 
Stafsfurter die vertrauensw urdigerenA nalysen (vcrgl K  e r  1, 
Salinenkundc. 1S68, S. 5) einen Calciunisulfatgehalt von 
nur etw a 1,5 pCt. an. D i e s e Bczweiflung gab O c h s e n i u s  
V eranlassung, in Nov. Act. Leop. A kad. 1878 Nr. 4 
seine M einung zu verteidigcn. W enn er sich da auf 
F. B i s c h o f  berulit, der dem Steinsalz der Stafsfurter 
A nhydrit-R egion eincn Calcium sulfatgehalt von 4 — 9 pCt. 
zuschreibt, so ist dagegen zu erinnern, dafs B ischof den 
A nhydrit der „Jah resrin g c"  m it einrechnete und nicht 
die Salzlagen allein beriicksichtigte. Ais zu Stafsfurt 
das F ordersalz der A nhydrit-R egion entnommen wurde, 
betrug nach P f e i f f e r ,  a . a. O. S. 85 , seine R einheit 
allerdings n u r wenig iiber 95 pCt., doch schon durch 
A ushaltung der A nhydritschniire m ittclst H andscheidung 
w urde der R cingehalt au f 9 8 — 99 pCt. gesteigert.

M eines-E rachtens ist die Annahm e einer Stetigkeit 
der M eerwasserspcisung liir Salzlagerbildungen m indestens 
unniitig, zum eist aber nicht nu r unwahrschcinlich, sondern 
sogar unśtatthaft. F iir Stafsfurt z. B. kann es sich nur 
um  zeitw cis w iederkehrende Speisungen handeln; dafs 
dieselbcn regelmafsig w iederkchrtcn, is t von vorn heroin 
ais moglich und sogar w ahrscheinlich einzuraumen, aber 
eine solchc B ehauptung w iirde fur jeden konkreten Fali 
des w eitergehenden Beweises bediirfen, worin denn die 
Regel begriindet sei; so leicht wie Pfeiffer es sich hierin 
macht, indem cr a. a. O. S. 60 die Ilerbstregen der 
jeder klim atischen Sonderung noch entbehrenden 
„Palaozoischcn A eraff verantw ortlich machen will, wird 
m an jedoch fur dic an sich nebensachliche Frage dic 
A ntw ort n icht finden. Ochscnius will die durch 
A eąuinoktialfluten erhohten ZufUisse dafiir haftbar machen. 
G leichriel aber, ob die M eerwasserzuflusse in gesetz- 
mafsig geordneten Periodcn oder nach ungleich langen 
Zeitriium en eintreten, in  jedem  Fallc diirfen wir 
erw arten, dafs sic von ihrer Existenz Zeugnis 
hinterlassen haben. Denn durch den Ilinzu tritt von 
ungesattig ten  W asserm assen w urde n icht nur der Śalz- 
ausscheidungsprozefs ab- und unterbroclien , sondern 
derselbe mufstc auch wieder von vorn beginnen und 
zw ar m it um  so strengerer Scheidung der Konzentrations- 
und N iederschlags-Phasen, je  grofser die eingedrungene , 
W asserfiille war, oder je  langere Zeit die Verbindung 
m it dem Ocean w ahrte. U nter giinstigen Umstiinden, 
z umai au f Untiąfen und larigs des Lagunenstrandes iand 
auch eine W iederauflosung von schon abgelagerten Salzen 
sta tt; die A blagcrungen der Tiefe jedoch wurden hicrvor 
w ahrscheinlich bew ahrt durch die Langsam keit, m it 
welcher eine verdiinnte Losung durch konzentriert) 
spezifisch schwerere Laugenschichten nach der Tiefe zu 
diffundiert. — D iese W iederholungen des Ablagerungs-

vorgangs machen es fraglieh, ob w ir dem Ganzen iiber- 
haup t den C harakter der E inhcitlichkeit, des Ind iv iduum sr 
zuschreibcn diirfen und b in  ich in der T h a t eher geneigt, 
das P roduk t zw ar n icht fiir eine Sum m ę von ganz 
selbstandigen Gesteinskorpcrn, sondern, und zw ar schon 
in A nbetracht des ihnen gem einsam en Ilaup t-C alc ium - 
sulfatbettes (w ie auch der un ter giinstigen Um stiinden 
erhaltenen Schlufsglieder), fiir eine „K ollck tiveinheit“ 
zu erklaren .4)  .

D ie M eerwassereinbriiche w ahrend dieser A blagerungs- 
phasc werden also deutliche W irkungsaufserungen hinter
lassen haben m iissen und zw ar n icht etwa nur, w ie die 
U nterbrechungcn der ersten A usscheidungsphase, in der 
A usbildung von Schichtung m ineralogisch gleichartiger 
M assen, sondern in derjenigen von W echsellagerung 
von Schicliten verschiedenartiger Salze, nam lich von 
Calcium sulfat und N atrium chlorid. W ir erkennen sie  
in den bekannten „ Jah rcsrin g c n "  der S tafsfurter A nhydrit- 
Region.5)  D ie A nhydritschichten aus dieser W echsel- 
folgę m it glashellen, kom pakten Steinsalzschichten weisen 
lockeres, zcrreibliches Gefiige au f und sind an der U nter- 
llache n icht nur rauh , sondern sie senden sogar W urzel- 
ausliiufer in  die liegende Salzschicht aus. D iese Y er- 
ankerung erfordert m eines E rachtens noch nicht das 
Zugestiindnis, dafs die Salzschicht einer K orrosion, e in e r  
tcilweisen W iederauflosung infolge des M eerwasser- 
zu trittes verfallen gewesen sei. D ie Salzablagerung 
braucht durcli letzteren nur zu ja h  abgebrochen zu sein, 
sodafs sich in  die Zw ischcnraum e der soeben zur Ruhe 
gelangten S teinsalzkrystalle auch schon frisch ausge- 
schiedenes Calcium sulfat einlagern konnte , bevor jene 
sich in einer R uheperiode von geniigender D auer ge- 
schlossen hatten. W ie erkliirt sich aber dann die glatte 
Obcrflache der A nhydritschicht? U s i g l i o  berichtct unsr 
dafs dic H auptm enge des Calcium sulfates, nam lich von 
den in  1 1 gewolinlichcn M eerwassers enthaltenen
1,7488 gr schon 1 ,1220  gr (also 64 ,2  p C t.)b e i Yerdichtung 
der Losung von 1,1067 au f 1 ,1653 D ichte ausgeschieden 
w ird, bei der w eitergehenden V erdichtung bis zu 1,2080 
aber, nam lich bis zu r Siittigung m it N atrium chlorid, die 
C alcium sulfatausfallung ungem ein nachlafst, indem nur 
noch die geringe M enge von 19,6 pCt. fallt, welchc 
gew isserm afscn zum  Porenschlusse der bis dahin ge- 
diehenen A blagerung dient. D a nun die Konzentration 
von 1,1653 bis zu 1 ,2080  D ichte, bei der sich das 
Laugcnvolum en um  23 pCt. yerringert, yoraussichtlich 
einen langeren Z eitraum  beansprucht, diirfte es wolil 
n icht w ider die N atu r erscheinen, dafs das erst darnach 
zu r A usscheidung gelangende S teinsalz au f eine ge- 
sehlossene A nhydritschichtflache zu lagern kommt.

4) Vergl. Tscherm. Min. Petrogr. Mitt. XI. 1890, 484.
5)  Wenn O c h s e n i u s  fur deren Bildung ebenfalls Periodizitat 

fordert, so ist doch zu beachten, dafs er nur periodisebe An- 
schwellungen des Meerwasserzuflusses meint, welchen er aber auch 
wahrend der Steinsalzablagerung niclit Tollkommen Tersiegen lafst-



D ic Gleichm afsigkeit in der W echsellagerung (lor 
Stafsfurter Jahrcsringe spriclit nun allerdings entschieden 
fiir eine gercgcltc W iederkehr des M eerwasscrzutrittes, 
dereń G rundbedingung aber daliingcstellt bleiben mufs, 
und dic R einheit des Steinsalzes derselben bezeugt, dafs 
die V erdiebtung des M eerwassers im m er nur bis zu 
hijchstcns 1 ,2444  vorgcschritten w ar; darnach fand an- 
selieinend im m er w ieder eine Auffiillung durch Meer- 
wasser statt, dic den Oberllachenschicliten fiir langerc 
Zeit eine D iehte von nicht m ehr ais 1 ,1067 bis 1,1304 
erteilte. W ar hierdureh der Lagunenspiegel w ieder in 
gleiches N iveau m it dem M eeresspiegel gebraeht, so 
mufste derselbe wiihrend der Isolierung doch allemal 
bctnichtlich sinken, indem das Volum en des neu liinzu- 
getretenen W asscrs um 96 pCt. reduziert wurde. Der 
Zuflufs lconntc also in solehem  F alle  stets etwas gewalt- 
samen Charakter annehm en. V on diesem verlor er in 
dem Mafse, ais er friiher cintrat. V erk iirzte Isolierungs- 
perioden der L aguncn m ufstcn aber darin die Salz- 
ablagerung becinflussen, dafs die M aehtigkeit der Steln- 
salzschicht yerkiirzt w urde oder diese sogar ganz ausficl 
oder endlieh selbst s ta tt zwei unterscheidbarcn Anhydrit- 
schiehten nu r eine einzige abgelagert wurde. Da dic 
Konzentrationsgradc des Oberflachenwassers auch nach 
der F liichenerstreckung von einander abw eichen konnten 
(jc  nach A bgelegenheit von E inllufspunkt und -sfrom, 
von Lagunentiefc und dic V crdunstung sonst bccin- 
flussenden U m standen), w ar auch die M oglichkeit von 
Gabelungen der abgelagcrten Schichten gegeben. Ver- 
ziigerte sich dagegen dic pcriodische M eerwasserspcisung 
oder unterblieb sie ganz, so nahm  die Steinsalzaus- 
fiillung aus dem Lagunenw asser ihren ungestiirten Fort- 
gang- und die S teinsalzschicht gew ann entsprechend an 
Maehtigkeit. W ahrend  aber anfanglieh ziemlich reines 
Steinsalz abgesetzt w urde, m ehrten sich m it fort- 
schreitender Y erdicbtung der Lagunenlauge. dic Bci- 
mengungen und zw ar von dieser besonders die Magnesium- 
salze, w ahrend das Calcium sulfąt dafiir bald erschiipft 
wurde. D ie bei den verschiedenen Lagunenwasserdichten 
ausgefiUIten Salze haben niim lich folgenden Bestand (in 
Ilundertte ilen):

Wasserdi clite 'B a

1,2080 bis 1,2208
1,2208 „ 1,2285 
1.2285 „ 1,2444 
1.2444 „ 1,2627 
1,2627 „ 1,2874 
1,2874 „ 1,3177

98.12 i 0.23 
,01 i 0,36

97,38
96,95
95,73
69.11

0,53
0,55
1,01
1,34

(0,89)
(1.32)
(2,18)
(3,05)

0,12
0,13
0,32
0,64
1,07

26,49

1,53
1,50
0,86
0,53

und die dann noch in Losung bleibenden Salze besteben aus 
I 30,56 I 37,35 | (3,89) | 21,89 |

und 6,30 Calciumchlorid.
Hieraus is t  zu ersehen, dafs, j e  liinger die A b sp e rru n g  

d a u e rt  und die A u s s c h e id u n g  ihren F o r tg a n g  n im m t, 

eine an Magnesiumsalzen desto reichcre L a u g e  (M u tie r-

laugc) iiber den abgelagcrten Salzen steht. D ieser 
chemische Bestand ist verm utlich die Ursache, dafs im 
Falle langc verzogertcn M eerw asserzutrittes das Calcium- 
sulfat aus dcm selbcn nicht m ehr ais A nhydrit, sondern 
ais P o lyhalit (2  Ca SO., +  Mg S 0 4 +  K 2 S 0 4 +  2 IT20 )  
ausgefallt w ird ; dies mufs aber aucli eintreten, ohne 
Beziehung zur D auer der A bsperrung, bei zunehmendem 
Alter des ganzen Ablagerungsprozesscs, solange aus dem 
M ecrwasser im m er nur Caleiumsulfat und N atrium - 
chlorid in erheblicben Mengen ausgefallt w erden; die 
Lagunenlauge wird da notw endig m it der Zeit immer 
rcieher an M uttcrlaugensalzcn. Doch ist meines W issens 
noch n icht erm ittelt, ein wic grofser Gehalt an M agnesium - 
sulfat notig  ist, um eine V erbindung desselbcn mit 
hinzutretendem  Caleium sulfat zu  P olyhalit zu bewirken. 
W ahrscheinlich tr i t t  der Fali ein bei Lagunenlaugen von 
etwas grijfserer ais 1,28 D ichte. D ie den A nhydrit- 
Ja liresringen gegeniiber n icht selten viel bedeutendere 
M aehtigkeit der aus P olyhalit bestehenden kann man 
wolil, w enigstens zum eist, au f die durch den Z u tritt von 
M agnesium - und K alium sulfat zum Caleiumsulfat bedingte 
M assenentw iekelung rcchnen.

Yon der Bildung desjenigen geologischen Horizontes 
im Salzlager an, von dem an wesentlich aus Caleium- 
salzen bestchende Lagen nach oben Mn vermifst werden, 
diirfte eine dauernde Isolierung der Lagunę cingetreten 
sein. Je d e r  M eerwasserzuflufs hatte  j a  Caleiumsulfat 
m itbringen und in dessen A blagerung Zeugnis von seinem 
E in tritte  h interlassen miissen. Dalier ist fiir das Stafsfurter 
Lager anzunehm en, dafs dessen A blagerung von Beginn der 
vK ieserit-R egion" an, in dereń Grundlage sich das oberste 
Caleiumsulfat enthaltende Schichtlager zu finden scheint., 
n icht m ehr durch M eerw asserzutritt gestiirt w urde; dafs 
dasselbe je tz t ein Gemenge von 30,5 pCt. A nhydrit m it 
25 pCt. K ieserit und 44 pCt. Carnallit darstellt, mag 
sekundarer U m setzung aus P o lyhalit zuzuschreiben sein. 
Doch soli d iesesU m standes nur nebenbei gedacht werden; 
alle E inzelheiten  an dieser Stelle zu beriicksichtigen, 
yerbietet ja  der R aum m angel; nu r erw ahnt sei deshalb 
auch, dafs ich den T achhydrit ebenfalls nu r ais eine 
sekundiire B ildung ketrachte und  seine Gegenwart nicht 
fiir einen Beleg von M eerw asserzutritt gelten lassen 
miichte.

Nach dieser Auffassung gehoren also die Stafsfurter 
K ieserit-R egion und Carnallit-Region zusam m en und sind 
hervorgegangen aus der nicht w iederum  verdiinnten 
Lagunenlauge, welche bei der letzten A usscheidung von 
K alksalzschichten w ieder bis zu einer D ichte von nur 
1 ,2080  obcrflachlich verdiinnt war. ITierauf folgtc nun 
die stetige „E indunstung", um nicht Eindam pfung zu 
sagen. D a, w ie schon w iederholt erwahnt, diese nur 
am Lagunenspiegel stattfinden konnte und die durch die 
Y erdunstung w eiter verdichtcten L augenpartieen von da 
im m er w ieder untersinken mufsten, ist anzunehm en, dafs 
sich innerhalb der L ange selbst keine Schiohtung, sondern
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im Gegenteil vertikale W echsclstrom ungen ausbildcten, 
w elche dafiir sorgten, dafs die L auge in ihrern Ganzen 
ziem lich gleiche D ichte (und  T em peratur) besafs, be 
zichungsw eise an D ichte zunahm . So lange nocii M eer- 
wasserzufliisse eintraten, brauchte dies n icht der Fali zu 
sein, sondern konnte da Laguncnlauge vou sogar 1 ,3177 
D ichte un ter eincr Decke von wenig konzentriertem  
Meerwaśster vcrharren, bis auch diese gleiche D ichtc er- 
langt hatte.

N a c h  U s i g l i o  ( R o th s  Geologie I, 548 ) setzen 
sich aus dieser Endlauge Yorzugswcisc ab:

M agneśium sulfate (bisw eilcn m it weniger ais
7 A equivalenten W asser).

N atrium chlorid (Steinsalz),
P ikrom erit (K 2 S 0 4 +  Mg S 0 4 +  6 aq),
Carnallit (KC1 +  Mg Cl2 +  6 aq), 

wahrend dic Mengc des zerilicfslichen M agnesium chlorids 
immer m elir zunimmt.

Blieb nun iiberw iegendeTrockenhcit sowie Abfiufslosig- 
keit dem Laguncngebiete, dessen iiber dem Laguncn- 
spiegel belegenen Teilc im m er melir zur W iiste  geworden 
sein m ufsten , auch fernerhin b e w a h rt, so w ar da
durch auch eine E rhaltung  der M utterlaugensalze in 
A ussicht gestellt. A llerdings bicten sich dieser grofee 
Schwierigkeiten, da w ir ja  liier Salze vor uns haben, 
welche wir im Laboratorium  in festc rF o rm  aus Losungen 
nur m ittelst A bdam pfung erhalten konnen (K ieserit, 
C arnallit). Dafs dieselben auch au f natiirliche Lager- 
sta tte  durch S iedctcm peratur gelangt w aren, wird man 
keinesfalls geneigt sein anzuerkennen. E s giebt aber 
ein bei geologischen Theoriecn sehr beliebtes Aushiilfs- 
m ittel, das auch in diesem  F alle  seinen D ienst nicht 
vcrsagen diirfte: dies ist die Zeit. E rscheint es doch 
gar n icht unw ahrscheinlich, dafs dieser gelungen sein 
w ird, w as T rockenheit von kurzor D auer selbst bei 
tropischcr W arm c noch nicht verm ag, und dafs m it ihrer 
ITiiljfe dic A usscheidung der M utterlaugensalze erfolgte 
bis au f die uniibcrw indliche M agnesium chloridlauge, 
welchc nu r noch w enige andere meistzcrflieCsliche Salze 
(von Lithion, Jo d  u. a .)  enthielt. D iese dichte Lauge 
w ird aber den nu r wenig gew ichtigeren ncugebildeten 
K rystallcn  (D ichte von K ieserit 2,5, Steinsalz 2,2, Car
nallit 1 ,62 ) das U ntersinken erschwert haben, zumal sie 
ja  selbst von wennglcich verm utlich sehr triigen Auftrieb- 
Sfrom ungen bew egt w urde, und so mag eine Seigerung 
der A usscheidungcn inncrhalb der Endlauge bewirkt 
worden sein, ahnlich wie G estcinspulvcr im petro- 
grapischen Laboratorium  m ittelst dichten Fliissigkeitcn in 
ihre B estandteile getrenn t wrerden. D iese A usseigerung 
der vcrschiederiartigcn Salze konnte sich wolil bei weiter- 
gehender V crdichtung der Lauge wicderholen.

W as geschah aber m it der letzten Endlauge, dic sogar 
der andauernden T rockenheit W iderstand leistete? W ir 
brauchen auch sie nicht verlorcn zu geben, wenn wir 
ih r einen aufsaugenden Schwamm, eine ebenfalls Feuchtig-

keit festhaltende M assc verschaft’en, in w elcher sie cinc 
Ileim sta tte  finde. E ine solche m iissen ih r aber die 
W indęganz naturgemafs in dem von ihnen denum gebenden, 
zu W iisten gewordcnen L andstrichcn en tfuhrten  Staube 
besorgt haben, dessen T honpartikelchen m it ihrer allbe- 
kannten A ulsaugungskraft die Lauge fesseltcn und, in
folge ih rer au f diese W eise gcwonnenen P lastizitiit. sich 
zu Schichtkorpern zusam m enschlosscn. Von diesen Salz- 
thonen odcr, wic sie nach ihrem  gewiihnlichen M ineral- 
bcst;indc richtiger zu bezeichnen waren, Salzmergeln 
w ird je  nach deren M achtigkeit die E ndlauge ganz oder 
w enigstens zum  Teil aufgesogcn und so dem Salzlager 
eine w asserdichte Decke gegeben w orden sein. Aus 
diesem Gruiule darf m an sie ais zum  Salzlager zugc- 
hiirig und zw ar (also n ich t einen „A n h y d rith u t") ais 
Schlufsglied eineS 'solchen betrachtcn.

So vollstandigc A usbildung ist aber crsichtlich nicht 
allcn Salzlagern zu teil gew orden; un ter der Reihe aller 
vor 20  Ja h re n  bekannten stellten sich die m it M utter- 
laugensalzcn ausgcstattetcn sogar ais ganz ungewohn- 
Iiche A usnahm en dar. In  den m cistcn Fiillen wurde 
ebcu dic B ildung gestort und  abgebrochen, odcr schon 
fertige Lager yerfielen teilw eisc oder ganz der Vcr- 
nichtung. In  allcn Fiillen w ar das natiirliche Ver- 
nichtungsm ittel W asser.

So lange fiir das abflufslose L agunengebict d ieV cr- 
dunstungsgrofse die Mengc hinzutretenden W assers iiber- 
trifft, konnen w eder Regcn- noch Flufswasserm asscn noch 
M eerwassereinbriiche den Bcstand des noch nicht durch 
eine Salzm ergeldecke geniigend geschiitzten Salzlagers 
wesentlich gelahrden; bcide verm ogen nur die Lagerungs- 
ordnung zu  storen, sei es durch Riickstofs des Bildungs- 
prozesses in eine friihcre Phase, w ie dies schon oben 
riicksichtlich der M eerwasscrzufliisse w ahrend der Salz- 
ablagerung dargestellt w urde, sci es durch lokale Um- 
lagerungen der in den hoheren N iveaus des Laguncn- 
beckcns gebildeten Salzlagen. W ahrend  der Salzlager- 
b ildung selbst m ag sich dic W irkung  des atmospharischen 
W assers zum cist au f eine V erziigerung jen er bcschriinkt 
haben. D ie U m lagerungen aber waren, insowcit sic 
n icht rcin  m echanischer N atur und  von Striimungs- 
r ich tung  und -s ta rk ę  bedingt w urden, von der 
vcrschiedcn grofsen Loslichkeit der Salzabsatze bcein- 
flufst. Den eben erwiilinten m echanischen Einwirkungcn 
ist insofern W ichtigkcit beizulegcn, ais dic Erosion dic 
verschicdenen T icfcnpunktc eines in m ehrere Teilc gc- 
g liedertenL agunenbeckens m iteinander vcrkniipfen konnte; 
wo bei der E indunstung  durch Untiefcn oder Barrcn in 
hoher belegenen Lagunenteilen  (N ebcnbecken) zuruck- 
gehaltene M utterlaugen ihre Sekrcte abgclagert hatten, 
w urden diese von den erodierenden Gewassern wieder 
gelost und  au f W anderung  nach tiefer liegenden Stelle'1 

geschickt. Z u dieser W anderung  w urden die yerschicden- 

artigen  Salze gezw ungen sowohl nach dem Mafse ihrer 
Oberfliichenerstreckung, ais auch, wie schon erwahnt,
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nach dom Grade ihrer Loslichkeit und mogen gcrade 
letzterem  dic auffalligsten W irkungcn zuzuschrcibcn sein.

A uf diese W eise kann m an wohl crklarcn, dafs sich 
in den tiefsten Stellen der Lagunę den prim aron Lagom 
von M utterlaugensalzen, dic daboi teilweiser Auflosung 
vcrfallen gewesen sein konnen, sekundare, „jtingero" 
Niederschlage von M utterlaugensalzen, Steinsalz und 
A nhydrit aufgelagert haben. Dor M assigkeit nach 
mufsten da zu ro rderst die leichtloslichen Salzo vorwalten, 
denn die Gcwasscr fiihrtcn  eben zunachst fast aus- 
schliefslich diese zusam m en und erst, nachdem  doren 
Y orrat crschopft war,®) w altetc Steinsalz vor, welches 
da in crhcblicherer M achtigkcit au f die M utterlaugensalzc 
zu liegen kam. Soweit eine Schichtung dessclbcn ver- 
inifst wird. was m an von den m eisten Vorkommen be- 
richtet, so is t dam it bezeugt., dafs seine Ablagerung 
ohne periodische U nterbrechungcn crfolgte; seine mehr- 
orts gepriesene A rm ut an Calcium sulfat m acht anderor- 
seits w ahrscheinlich, dafs Siifs- und nicht Mcercswasser 

. sein Losungs- und T ransportm ittel stcllte. D abei diirfte 
aber dic Lauge, aus der es sich abschicd, immerliin 
reich an M agnesium salzen und yiellcicht auch Calcium- 
chlorid gcblieben sein. E rcignete sich wahrend der 
Neuahlagerung des S teinsalzes, dafs die Erosion bis dahin 
noch abgctrennt gcbliebenc, hoher bclegcnc M uttcrlaugcn- 
salzmassen in das W asserlauf-N etz des Laguncngebictes 
cinbczog, so m ochten sich zwischen jenes wiederum 
M uttcrlaugensalzlagen einschalten : bcw irktcn dagegen un- 
gewohnlich reichliche N iederschlage von atmospharisćnem 
W asser aufserordentliche Laugcnverdiinnungen, so be- 
schriinkte sich auch h ier der A bsatz au f Calciumsulfat. 
Fandcn aber schliefslich die Siifswasser nur noch Calcium
sulfat vor, das sie w eglaugcn konnten, so lieferte dieses 
dann das M ateriał zu  einer festen, kom pakten Dccke 
von protogenor S truktur, dic wegen ih rer Bildung in 
chloridischer L auge ebcnfalls aus A nhydrit bestehen 
konnte. D ieser „A n h y d rith u t"  ha t demnach andere 
Bildungsbedingungen ais w ie die ihm  etwa voraus- 
gegangenen, dem Steinsalze eingeschaltcten Anhydrit- 
schichten („Ja h re srin g e" ), denn w ahrend diese zeit- 
weiligcn V erdiinnungen der L auge entsprechen mochten, 
war fiir den H u t der M angel an gleichzeitig mit aus- 
fiillbaren Salzen trotz der fiir dereń Ausscheidung 
miiglicherweise geniigenden Laugendichte mafsgebend. 
Die nach oben hin gedrangtc Endlauge konnte dann 
noch in einem Salzthonc fcstgchalten werden, oder ging

6) E ine  noch befried igendere E rled igung  fordernde Sr.hwierigkeit 
fur die E ik larung  b ie te t allerdings der auffallige Mangel von Magnesium- 
sulfaten in  den  „ jungeren" Salzlagern; e ine solche is t aber erst 
fo n  eingehenderer U n tersuchung  der Yorkom m en zu erw arten; bis 
dahin diirfen wir uns wohl dam it begnugen anzunehm en, dafs der 
K ieserit ais e iner vor derL osung  Torangehenden Um setzung (W asser- 
aufnahm e) bed u rftig  n ich t z u  den in M assen transportierten Stoffen 
gehort haba u n d  dalś M agnesium sulfat deshalb e rs t spat zur Aus
scheidung in un ter^eo rdneten  und  le ich t der Beachtung entgehenden 
Mengen gelangt sei, nach denen  a u c h  ih r e r  i n d u s t r i e l l e n  W ertloslgkeit
halber n ich t gesucht w urde.

in der Folgczcit au f W andcrung. Auch konnte sie an 
Ort und Stelle, zum al wenn dic Trockenheit nachliefs, 
oinon Salzsee bilden.

W esentlich andere Folgen mufsten eintreten, sobald 
die Abflufslosigkoit des Laguncngebietes aufhorte, w ahrend 
ein Salzlager prim arer oder sekundiirer N atur noch in 
Bildung begrilfen oder, wenngleich fortig, doch gegen 
dic Erosion noch nicht in allen Teilen geniigend ge- 
schiitzt war. Fanden da die Abfliisse einen W eg zum  
Ocean, so w urden diesem die ihm entzogenen Substanzen 
allm ahlich w ieder zugefU hrt; nahm en jone aber ihren 
W eg in andere abiluM ose Gebiete, so liefeen sie in 
diesen Salzsecn und Salzablagerungen entstehen, welche 
w ir dem nach auch ais sekundiir zu kennzeichncn haben 
und bei dencn alm liche Ausbildungen stattfindon 
konnten w ie im oben gcschilderten F ali; doch ver- 
anlafsten da wohl noch haufiger ortliche Umstando 
eine S paltung und Y erzcttclung der gelosten Salze iiber 
einen grofseren Landstrich und eine M ehrzahl von See- 
bcckcn, und die von der Erosion don W asserlaufen 
iiberlieferten Schlam m m assen begiinstigten die Bildung 
von „Ilaselgeb irgc". Jedoch wird eingehenderer Priifung 
dic Entscheidung noch vorzubchalten sein, ob die Salz
lager der A lpen und  K arpathen ' au f diese W eise ent- 
standen sind, w as go.wissc, von denselben berichtete 
E igentiim lichkcitcn7)  zu yerm uten nahelcgcn.

W ohl der haufigstc Fali wird aber der gewesen sein, 
dafs das Lagunengobiet w ieder in wcchselseitige Kom- 
m unikation m it dem Ocean trat, dafs also sowohl Zu- 
wie Riickllufs von Salzwasser slattfand; solches Ereignis 
wurde begiinstigt durch dic auch die erste Salzlager- 
bildung vcranlassendc Bodenformen (Konfiguration); eine 
leicht hinfallige B arrc z B. konnte wiederholte A b- 
lagcrungcn und, so oft sie schadhaft wurde, auch dereń 
teilw eise Zerstorung bedingen. E s w ird einleuchten, 
dafe jed e  Salzlagerbildung unterbrochen werden mulśte, 
sobald dem M eerwasscr ein andauernder und massen- 
hafter Riicktluls gestattet w urde, und je  grofsere Tiefe 
dieser erreichte, desto betrachtlichere M assen von den 
in  der Lagunę in G cstalt von konzentrierter Lauge oder 
ais N iedcrschlag enthaltenen Salzen konnte cr entfiihren. 
Doch auch in den Fallen, mto die Salze noch unterhalb 
des W eglaugungs-N iveaus blieben und diesem Umstande 
(bei n icht allzu geringer V erdunstung) ihre E rhaltung 
rerdank ten , w ar trotzdem  die W eiterbildung des Salz- 
lagers verhindcrt, so lange ein irgendwie erheblicher 
Rlickiluls zum  Ocean stattfm den konnte. D a dieser Fali 
unter natiirlichen V erhaltnissen sehr leicht eintreten 
konnte, diirfen w ir uns wohl n icht yerw undern, die Zahl 
der unvollstandig gebliebenen Salzlager, welche nur 
Steinsalz auf ihrem  Calcium sulfatbette aufweisen, so be- 
deutend zu finden.

In  dcm gleichen Ilaufigkeitsgrade, wie der Bildungs-

^  Jah rb u ch  der geol. R eichsanstalt 1872, 361 und 1893, 89.
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yorgang durch A ustausch von Lagunen- und  O ceanw asser 
abgebrochen w urde, konnte aber nun wiederum  eine 
A enderung der bedingenden Umstiindc dahin eintreten, 
dafs der Riiekflufs zum  Ocean behindcrt und ihm  der 
W cg versperrt wurde. D ann begann also, lalls die 
Y erdunstung  iiber die W asserzufliisse siegte, in  der 
L agunę die Salzlagerbildung von neuem. Dafs cs sich 
da um ein neues G esteinsindividuum  handelt, bezeugt 
in solchem F alle  das niachtigę Caleium sulfatbett des 
Steinsalzes, abgeschieden, n icht wric die „ Jah resrin g e"  
nur aus einer Oberflachenschicht lriscli hinzugetrctenen 
Meerw'assers, sondern aus einer m ehr oder w eniger voll- 
stU ndigenFiillung des ganzenL agunenraum s m it demselben.

(Sclilulś folgt.)

Ycrwaltungs - Berielit 
<lcs Wurm - Knappscliaitsreroins zu Bardenberg 

fiir 1895.
Im  Ja h re  1895 ha t die Zahl der M itglieder wieder 

zugenommen und betrug am Schlusse des Jah res  7299 
gegen 7188, d. i. 1,5 pCt. m ehr ais in 1894. E nt- 
sprechend dieser Y erm ehrung erhohten sich die Beitriige 
der M itglieder und W erksbesitzer in ihrer Gesamtsumme 
gegen das Vorjahr. Trotzdem  nun die Ausgaben an 
K rankengeldern und Invalidenpensionen ganz bedeutend 
gestiegen sind, haben die G esam teinnahm en die Ausgaben 
um  23 926 ,80  JL  iiberstiegen, so dafs das wirtschaft- 
liche V erhaltnis imm erliin noch ais giinstig bezeichnet 
werden kann.

D ic ganz bedcutendc E rhohung der Zahl der 
Knappschaftsinvaliden — es kam en dereń 135 in 
Zugang, wogegen nu r 63 ausschieden — hat im wesent- 
lichen die S teigerung der Invalidcnpensionsgelder um 
2 0  0 0 0  JL. Yerursacht,

D er G esundheitszustand der aktiven Mitglieder ist 
gleichwie in den drei letzten V orjahren ungiinstig gewesen. 
Von den 7574  kurberechtigten Mitgliedern sind allein 
7039, d. i. 92,9 pCt., arztlich behandelt worden, dayonyer- 
blieben 2983 M itgliederw iihrend der arztlichen Behandlung 
in Arbeit. D ie Zahl derjenigen also, welche voriiber- 
gehend oder dauernd wegen K rankheit die Arbeit eingestellt 
haben, belief sich nach Abzug der arztlich bchandelten 
Invaliden imm er noch au f 3737 =  51,1 pCt., also mehr 
ais die H alfte aller aktiven Mitglieder. Es mufs fast 
befremden und ungewolmlichc Ursachen Yoraussetzen, 
wenn man diese grofse Zahl d e r . Erkrankungsfalle jn 
Erwiigung zieht, obwohl epidomische Krankheiten kaum 
von Einflufs llierauf waren. D ie Zahl der gąstrischen 
oder nerYosen Fieberkrąnken ist verschwindend klein 
gewesen, nur Yereinzclte Fiille traten auf, andere 
epidemische Infektionskrankheiten waren ganzlich aus
geschlossen. Um so gro&cr wiar dic Zahl der 
katarrhalischen Affektionen, K rankheiten der Kespirations- 
organe, des Kehlkopfs, der Bronchien, des Lungeugewebes, 
der P leura, der Yerdauungsorgane, des Rachens, des

Magens, des D arm es: sie lieferten iiber die H alfte aller 
Erkrankungsfalle. Auch rheum atische Affektionen traten 
in grofser Anzahl auf, teils in akn ter Form , teils in 
chronischer "Weise ihren  V erlauf nelimend. D ie In 
fluenza m achte sich cbenlalls w ieder geltend, besonders 
gegen Endc des Jah res. Die Zahl der an Anchylostum um  
Leidcnden, meistens von Grube N ordstern herriihrend, 
w ar m inder grofs ais im  V orjahre; es w urden davon 
24 M itglieder im K rankenhause behandelt. An L ungcn- 
tuberkulose erkrankten n u r verhaltnism afsig wenige M it
glieder. Im  D urchschnitt kann m an kann i/2 pCt. der 
K urberechtigten annehm en. Grofser ist die Zahl der 
ISIitglieder, die wegen tuberkulos-skrophuloser Knochen- 
und D riisen-Erkrankungen zur B ehandlung kam en. Un- 
gewohnlich grofs is t w ieder dic Zahl der Y erletzungen, 
besonders der Ilan d e  und F inger; die B ehandlung er- 
folgtc in den m eisten F allen  am bulatorisch.

D as K rankengeld ist gegen das Y orjalir n ich t uner- 
heblich angew aclisen; es sind 63 316 ,69  JL, gegen 
56 810 ,75  JL  in 1894, Ycrausgabt worden.

D ie Bew egung bei den R entenem pfangern ergiebt 
sich aus der nachstelienden Uebersicht.

A m  Schlusse des Jah res  1895 w aren vorhanden: 
zu L asten  der W u r m - K n a p p s c l i a f t  

Invaliden . . . .  753, 681 in  1894
W i t w e n .........................  864, 869 „
W aisen . . . . . 542, 546 „ „
A scendenten . . .  1, 2 „ „

zu L asten  der K n a p p s c h a l t s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  
Invaliden  . . . .  180, 164 in 1894
W i t w e n ......................... 71, 6 6  „ „
W a i s e n ......................... 218, 180 „  „
A scendenten . . .  10, 10 „ „

und  es wrurde an  UnterstiitzUng gezahlt: 
zu L asten  der W u r m  - K n a p p s c h a f t  

den Invaliden 196 561 ,56  ^ . ,  176 5 0 5 ,7 5 ^ .  in 1894
den W itw en 128 768,71 JL , 128 175,61 JL  „ „
den W aisen 30 156,52 JL.y 31 198,89 „ „
den A scendenten 104,14 JL., 258 ,16  JL  „ „
zu L asten  der K n a p p s  c h a f t  s - B c r u f s g e n o s s e n s c h a f t
den Inyaliden 36 7 62 ,30  JL , 38  135,37 J L  in 1894
den W itw en  11 928 ,19  JL , 11 145,56 JL  „ „
den W aisen 25 983 ,08  ^ . ,  21 4 22 ,43  JL  „
den A scendenten 1 8 26 ,54  J L , 1 858,81 JL  „ „

A n aulśerordcntliehen U nterstiitzungen zabite die 
Knappschaft 2 5 1 7 ,6 4  JL.\ diese G elder w urden fast 
ausschliefslich den liingere Zeit k rank feiernden bediirltigen 
M itgliedern zugefiihrt. F erner w urden 1460 ,50  JL  ais 
A bfindungssum m en fiir neun wriederYerheiratete W itwen 
yerausgabt.

Gemals §. 16 Abs. 2 des V ereinsstatu ts gewiilirleistet 
dic K nappschaft den im  A uslande w ohnenden bezw. auf 
dort belegcnen V ereins\verken beschaftigten Mitgliedern 
diesclbcn W ohlthaten , w elche das U nfall-V ersicherungs- 
gesetz den au f in la n d i ||h e n  W erken  beschaftigten und
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im  In lande w ohnenden A rbeitern zuspricht. D ie hieraus 
der K nappschaft erw achsenden K osten Yergiiten die 
W erksbesitzer gem einschaftlicb nacli Y erhaltnis der be- 
schaftigten auslandischen A rbeiter.

An Unfall-EritBchadigungcn fur A uslander wurden 
gczablt und der K nappschaft durch die W erksbesitzer 
zuriickerstattet:

Im  J a h r e

1892 1893 1894 1895

_ 177,— JL. 5,— JL. 42 - J L .
461,83 JL. 891,57 „ 766,50 „ 1256,93 „

— 45,20 — —
638.83 „ 743,22 „ 798,72 „ 754,98 „

1 004,40 „ i 314,60 „ 1 289,30 „ 1340,85 ,.
— 104,10 „ 258,16 „ 101,14 „

23,79 „ 3,06 „ 23,88 „ —
46,71 „ 35,*2 „ —
21,87 „ 10,47 „ —

— 1 2 -  „ 103,20 „ —
4 5 9 , -  „ — 666,— „

2 710,10../^. 3 301,22 JL. 3 280,58 JL. 4 164,90-/fc.

1. Kosten des IJeilverfahrens
2. Renten fur Yerletztc . .
3. Sterbegelder........................
4. Renten fiir Witweji , .
5. "Waisen
6. Ascendenten
7. Eliefrauen ]
8. Kinder
9. n u Ascendenten)

der im Krankenbause verpflegten Yerletzten

10. Kosten fiirs Krankenhaus
11. Abflndung an "Witwen

G e s a m t s u u im c

Die A usgaben fiir die reichsgesetzliche Invaliditats- 
und A ltersversicherung haben in  1895 fiir Bcschaffung 
von 320 646 Y ersicherungsm arken 77 3 8 5 ,42c/£  betragen.

Technik.
N e u e  U n t e r s u c ł m n g e n  i i b e r  S i c h o r h o i t s z i i n d e r  e tc .  

Ankniipfcnd an  d ie  in Nr.  21 des „G l i ick au f"  von Berg- 
assessor W in k h a u s  b e r ich tc ten  V ersuche  m it Sicherheits- 

Zundschnurcn  k o n n en  w i r  heute  m it te i len ,  dafs diese Frage 
und die des Ersatzes d e r  S icherhe itz iinder  du reh  elektrische 
Ziindung e ingehend  au f  d e r  Bcrggewerkschaftl ichen Vcrsuchs- 
strecke w e i te r  gepriift w erden  soli.  Es w ird  die nachstc 

Aufgabe des inzw ischen  gewiihlten und  a lsba ld  eintretenden 

Naclifolgers des I lerrn  W in k h a u s  (d es  Herrn Bergassessors 
IIcise, bislier in K o t tb u s)  se in,  m it  diesen Versuehen  vor- 

zugehen ;  dereń  B ekann tgabe  soli unverzi ig l ich  erfoigen, 

sobald g reifbare  E rgebn isse  vorl iegen .  Bis d a h in  wird  es 
sieli enipfelilen, von durcligreifenden Aenderungen  Abstand 
zu nehmen, sow eit  d ieselben n ich t  du rch  Griinde der 

Sicherheit  bed ing t  s ind .  W i r  s ind  d e r  M einung, dafs auf  dic 
sog. Sicherheitszi inder etc. zu  s tarkes G ewich t  gelegt wird. 

In allen Betrieben, in denen  d ie  Gefahr der  Z iindung von 

Schlagwettern du rch  Z iindschnure  oder  Z iinder  besleht,  darf 

unseres Erach tens u b e rh a u p t  n ich t  geschossen werden.

E rg e b n isse  d e r  U n te r s u c h u n g  i ib e r  d a s  U n g liick  au f  
d e r  P e c k f le ld -K o h le n g ru b e  b e i M ie k le fle ld  in  E ng- 
la n d . Dic Ergebnisse der U ntersuchung iiber die Ursachen 
der Entstehung der Explosion au f der Peckfield-Kohlen
grube am 30. A pril d. J . ,  bei w elcher 63 Personen das 
Leben verloren, b ildeten  am 19. M ai in Mcchanics 
Institute in Micklcfield den G egenstand einer eingehenden 
Diskussion. II. S. Childe, B crgingcnieur in Wakefield, 
verlas einen au f der eingeleitcten U ntersuchung fufsenden 
Bericht iiber die E ntstehung und den V erlauf der Ex- 
plosion. In dem selben fiihrt er aus, dafs er ais Ver- 
treter der G rubenbesitzer seit 1881 regelmiifsig die Gmbe 
inspiziert liabe, zu letz t vor dcm  Ungliicke im August

1895. E r liabe stets dic G rube ais durchaus sicher 
bctrachtet, in w elchcr zum V erbot des Gcbrauchs ollencr 
Lam pen kein G rund vorgelegen habe. Niemals liabe er 
einen bem erkensw erten A ustritt von Schlagwettern oder 
das Y orhandensein gelahrlicher K olilenstaub - Mengen 
konstatieren kiinnen. D ie allgem einen Bedingungen 
hinsichtlich der S ichcrheit beim A bbau wurden strengstens 
innegehaltcn. Dic K ohle w ar von nicht gashaltiger Be- 
schaflenhcit. A uch a u f den benachbartcn G ruben w urde 
m it oflcnen Lam pen gearbeitet. D as A uftreten von 
Schlagw ettern h a t nu r 11 mai in 5 Jah ren  nacligewiesen 
w erden kiinnen. D ic W etterfiihrung war auch im cinzelnen 
gut geregelt. D ie M axim alzahl der A rbeiter unter Tage 
betrug 26 0 ; 23 P ferde waren unter Tage. E s kam  ein 
L uftąuantum  von 245 Kubikfufe pro M inutę auf jeden 
A rbeiter, ebensoviel au f die Pferde. W as die Ursache 
der Explosion anbetrillt, so habe er nach der ersten 
U ntersuchung, am Tage des Ungliicks, die A nsicht ge- 
wonnen, dafs dic Explosion sich zuniichst hauptsaehlieh 
von W esten  nach Ostcn fortgepllanzt habe, und dafe 
sich dieselbe an einein bestim m ten P unk te getcilt und 
nach Norden und  Siiden w eiter gegangen sei. Nach 
seiner Auffassung habe die Explosion ihren Ursprung 
an einer Goodalls Gate genannten Stelle, durch den 
A ustritt von Schlagwettern gefunden, welche durch die 
offene L am pe eines an je n er S telle beSchaftigten A rbeiters 
entziindet w orden seien. D ie Leichc des betr. M annes war 
sehr verb rann t und ein in  der Niihe desselben befind- 
lichcs Pferd ein betrachtlich es Stiick fortgeschleudert 
worden. D ie urspriinglich n icht grofse Flam m c habe 
den K ohlenstaub zur Entziindung gebracht; dic Explosion 
habe dann rasch ihren W eg nach Ycrschicdenen 
liich tungen  fortgesetzt. E s sei moglich, dafs m ehr wie 
eine Explosion stattgefunden liabe, da V erbrennungs- 
kennzeichen an Leichen auch in anderen Teilen der 
Grube konstatiert wurden. A uch in der Niihe der 
Schachtsohle sei vielleicht eine Explosion eingetreten, die 
ihre W irkung auf den Schacht ausdehnte. D ie Be-
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sehadigungen erstreckten sich fast aussćhliefslich au f die 
4 H aupt-FSrderstrecken und dic 3 K reuzungspunkte. 
D ic m eisten W etterth iiren  in der G rube w aren zer- 
triim m ert.

D er V ertrctcr der M iners Fcderation, Jones, war 
gleichfalls der Ansicht, dań  der Unifang der Explosion 
auf den K ohlenstaub zuriickzufiihren sei.

D er D irektor der Grube, Cli, Houston, fiih rte  aus, 
dafs er 22 Ja h re  die Leitung inne habe und dafs keine Kosten 
gespart seien, dic G rube zu einer moglichst sieheren zu 
m achen, E in grofser Teil der Belegschaft habe 12 bis
14 Ja h re  in der G rube gearbcitet. D ie G rube wiire 
eine der besten des D istrikts, die W etterfiihrurig  stets 
eine iiufserst sorgfaltige gcwesen und alle bergpolizei- 
lichen Anordnungen streng befolgt worden. D er 
K ohlenstaub, der nur in geringen Mengen aufgctreten, 
sei stets entfernt worden. N ichts luitte ihn ahneu 
lassen, dafs irgend welche Gefahr im Bctriebe der Grube 
vorhanden scin konne. In  Z ukunft w urden Sicherhcits- 
lam pen gebraucht werden.

D ie Ju ry  fiillte einstim m ig das Urteil, dafs die Ex- 
plosion au f E ntziindung von Sclilagwettern zuriick- 
zufiihren sei, welche nicht vennu tet werden konnten, und 
d&fe N iem andem  irgend w elche Scliuld zuzuschreiben sei.

M a g n e tis c h e  B e o b a e h tim g e n  z u  B o c h u m . Dic 
westliche Abweichung der Magnetnadel vom ortlichen 
Meridian betrug:

1896

Monat Tag

um 8  Uhr 
Yorm.

«  | ^

um 1 Uhr 
nachm.
« | * Tag

um £ 
TO

s

Uhr
rm.

um
nac

1 Uhr
lun.

M ai 1. 13 2,4 13 12,2 17. 13 0,2 13 12,0
2. 13 1,4 13 14,3 18. 13 3,3 13 10,8
3. 13 6,4 13 16,8 19. 13 4,3 13 12,2
4. 13 2 7 13 9,8 20. 13 3,0 13 13,2
5. 13 1,7 13 10,7 21. 13 4,4 13 12,2
6. 13 2,2 13 12,4 22. 13 6,7 13 10,8
7. 13 7,5 13 13,6 23. 13 1,0 13 9,3
8. 13 2,0 13 11,5 24. 13 5,1 13 10,8
9. 13 2,2 13 11,1 25. 13 3.8 13 13,8

10. 13 3,5 13 11,0 26. 13 0,6 13 11,9
11. 13 4,0 13 10,0 27. 13 2,3 13 11,9
12. 13 2,9 13 12,8 28. 13 2,0 13 11,5
13. 13 2,2 13 12,7 29. 13 2,0 13 9,7
14. 13 1,3 13 14,3 30. 13 1,5 13 10,1
15. 13 6,4 13 14,6 31. 13 2,0 13 9,7
16. 13 1,7 13 12,0

Mittel 13 2,99| 13 11,93

Mlttei 13 ® 7,46 14 —  hora 0.
16

Gfcsctzgcbung, Reclitsprechung etc.
U rte il  d e s  R e ic h s g e r ic h ts  vom  16. O k to b e r 1895. 

(Zeitschrift f. B crgrecht 1896, S. 224.)
E rrich tc t der G rundeigcntiiiner N eubauten ohne An- 

w endung besonderer Sicherungsm alsregeln auf einem 
G nindstiieke, welches schon fruher im Prozesse fest- 
gcstellte Bergschiiden erlitten  ha t und unter dem der 
B ergbau noch fortgcht, so maclit er sich eines groben 
Versehens schuldig und m uft deshalb den Einwand aus 
§• 150 des Berggesetzes gegen sich gelten lassen.

D ic W itw e Gutsbesitzer H. N. klagte gegen die 
Bergbaugcsellschaft Holland au f E rsatz des Schadens, 
welchen zwei ihr und ihren K indern  gehorende H auser 
nebst Ilofm aucr durch den Bergbau der Gesellschaft 
erlitten haben. In  erster Instanz w urde die B eklagte 
zum  Ersatze dieses Schadens in Hiilie von 4907  /̂C. ver- 
urtcilt, in  zweiter Instanz aber nur fiir schuldig erklart, 
an die K liigerin 354 JL  fiir die Beśchadigung der Ilof- 
m auer zu zahlen, dagegen die M chrfordening abgewiescn. 
D urch U rteil des Reichsgerichts (fiinftcr C ivilsenat) vom 
16. O ktober 1895 ist die Revision der K liigerin ver- 
worfen worden.

E n t s c h  e i d u n g s g r i i n d e .
D er Bcrufungsrichter h a t dem aus §. 150 des Allg. 

Berggesetzes erhobenen E inw andc der B eklagten statt- 
gegeben und dcmgeniafs die K liigerin, soweit sic Ersatz 
des Schadens begehrt, der an den von ih r errichteten 
Gebiiuden durch den Bergbau der Beklagten verursacht 
ist, abgewiesen. D iese E ntscheidung beruh t au f folgendem 
Sachverhalt.

D as G rundstiick der Kliigerin h a t schon fruher Berg- 
schaden erlitten, und es ist die B eklagte im Ja h re  1882 
diescrlialb von dor Kliigerin (und deren K indern) in An- 
spruch gonommon und  durch U rteil vom 9. J u n i 1885 
insow eit zum Schadcnsersatz yerurteilt worden, ais der 
Schaden dic dam als au f dom G rundstiick stehenden 
H auser betroifen halte. A uch der an den beschiidigtcn 
Gebiiudcn liegende G arten liatto Senkungen erlitten, 
wegen deren die Kliigerin fiir V erlust der Bauplatz- 
ąua lita t einen E rsatzanspruch erhoben hatte , der jedoch 
fiir unsubstan tiiert und unbegrundet erachtct wurde, weil 
„erheb liche" Beschadigungen des G rundstiicks bei Ein- 
nahm e des A ugenschcins n icht konsta tiert seien, auch 
keine Um stiinde vorliigen, aus denen zu entnehm en sei, 
dafs die K liigerin das G rundstiick anderw cit bebaucn 
wollte. D ie gegenw artig bcschiidigten G ebaude sind nun 
von der K liigerin, wie der B crufungsrichter feststcllt, in 
unm ittelbarer NShe des P latzcs errichtct, au f welchem 
die friiher bcschiidigten H auser gestanden haben, und 
zw ar in  dcm G arten, in  welchcm , w ic erw ahnt, schon 
friiher Senkungen infolge des B ergbaues vorgckomincn 
w aren. In  dem Vorprozesse ist, w ie dor Berufungs- 
r ich ter konstatiert, durch das G utaehten des Bergrats 
Sch. festgcstellt worden, dafs der B ergbau der Beklagten 
teils in  unm ittelbarer Kalie, teils unm ittelbar unter der 
B esitznng der K liigerin um gegangcn sei und derzeit noch 
um gehe und bis zur Oberfliiche h in  au f diesclbe ein- 
w irke.

D er B crufungsrichter erw agt nun, dafs der Kliigenn, 
ais sie dic je tz t bcschiidigten G ebaude errichtete, bei 
A uw endung der gew ohnlichsten A u f m c r k s a m k e i t  dic 

B ebaubarkeit des G rundstiicks i m  hochsten Grade bc- 
denklich erscheinen mufste und d ie  den N eubauten vom 
B ergbau der B eklagten drohende Gefahr nicht u n b e k a n n t  

bleiben konnte, da auch kein A nhalt dafiir vorlag, dafs



-  475 - Nr. 24.

weitere E inw irkungen des Bergbaucs der B eklagten aus
geschlossen seien, nam entlich, dafs etw a der Bergbau 
der B eklagten seit dem V orprozesse cingestellt sei. Die 
K lagerin hatte  daher. bei gewohnlichcr Y orsicht und 
A ufm erksam kcit entweder den Bau an der gefahrdeten 
Stelle ganz unterlassen odcr ihn un ter besonderen 
Siclierungsmafsregeln ausfuhren miissen. In  dcm Untcr- 
nelimen des Baues ohne A nw endung besonderer Sicherungs- 
mafsregcln findet der B erurnngsrichter cin grobes Yer- 
sehen der K lagerin  und h a t demgcmafs den §. 150 des 
Allg. Berggesetzes gegen sic zur A nw endung gebracht.

Die Rcvision riigt Y crlctzung des § .1 8  T it. 3 Tl. I 
des Allg. Landrechts, der den RechtsbcgrilT des groben 
V erschens um schrcibt. Z u r Iicgriindung ihres AngrilTs 
weist die Revisionskliigerin darauf hin, dafs der im Vor- 
prozesse vernom m ene Sachverstiindige B ergrat Sch. die 
fcstgestcllten B auschąden zucrst ausschlicfslich, demnachst 
aber zum iibcrwicgcndcn Teile au f dic sehlechtc Bauart 
der Gebaude zuruckgefiihrt habe. H icraus habc ohne 
grobes Versehen cin L aie den Schlufs ziehen konnen, 
dafs vollig solidc gebaute H auser den Beschadigungen 
durch B ergbau n icht ausgesetzt sein w urden.

In  gleicher W eise sucht die Rcvision den Umstand 
zu verwerten, dafs im V orprozesse der Ansprnch der 
Klagerin au f V crgiitung der Bauplatzeigenschaft ab- 
gcwiesen worden ist.

Der Berufungsrichter ha t dic von der Revision her- 
vorgehobencn Umstiindc und  insbesondere die Ergebnisse 
des Vorprozesses vollstiindig gew iirdigt; ein Rechtsirrtuni, 
namentlich cinc V erkennung des Rcchtsbegriffcs des 
groben V crsehens fallt ihm  hierbei n icht zur Last. Da 
die Kliigcrin selbst im Vorprozesse behaup te t hatte, dafs 
ihr Grundstiick durch den B ergbau der Beklagten in der 
angogebenen W eise beschridigt worden, und da • ihrc 
Behauptnng durch dic Beweisaufnahm e insoweit Bestati- 
giing gefunden hat, dafs cinc V crurtcilung  der Beklagten 
crlolgte, so mufste ih r ohne w citercs k lar sein, dafs, so 
lange der B ergbau der Beklagten n icht cingestellt wiirde, 
das Grundstiick nach w ie vor gefahrdct blieb, und zwar 
auch dann, wenn der A ufbau  neuer Gebaude solider 
erlolgtc ais die fruheren B auten, deren sehlechtc Be- 
schallenheit dic Schaden zw ar yergrofsert, aber doch 
nicht allcin verursach t hatte . M it R echt hebt auch der 
Berufungsrichter hervor, dafs in  der Begriindung der 
Verwerfung des von der K lagerin wegen Entziehung der 
B auplatząualitat im Yorprozefs erhobenen Anspruchs die 
Einwirkungen des B ergbaucs au f das Grundstiick kcincs- 
wegs verneint w orden sind.

Ob die Griindc des U rteils im  Vorprozesse dic Ab- 
weisung dieses Teiles des dam als erhobenen Entschiidi- 
gungsanspruchs rechtfertigen, ist h ier n icht zu entscheiden. 
D ic lra g e , ob die K lagerin  bei ihrem  N cubau dic Gefahr 
voraussehen konnte uud  m ulśte, w ird dadurch nicht 
bcriihrt.

Schliefslich w irft dic R cvision dem Berufungsrichter

einen M angel in der Begriindung vor, indem  nicht fest- 
gestellt soi. w clche Einfliisse des Bergbaus sich nach 
Bcendigung des Vorprozesscs au f den Grundstiicken der 
K lagerin gezcigt haben. A uch dieser V orw urf ist nicht 
begriindet. D ie Thatsache. deren Feststellung die Revision 
Ycrmifót, gehort n icht notw endig zur Begriindung der 
richterlichen Schlufsfolgerungen.

Ilic rnach  w ar dic Revision zuriickzuwcisen.

VolksTvirtsehaffc und Statistik.
W .E in-undA usfuh.r von Steinkohlen, B raunkohlen, 

Koks, PrefatorfkoM en etc. im  doutschen Zollgebiet 
m Monat April 189G.

a. Einfuhr in Dcutschland an:

aus
Stein-
kohlen

t

Koks

t

Braun-
kolilen

t

Prefs- und 
Torfkohlen 

t
Krelhafen Hamburg
B e l g i e n .......................
Frankreich . . . . 
Grofsbritannien . . 
Niederlande . . . . 
Oesterreich-Ungarn 
aus all. Landem insges. 

im Monat April 1895 
Von Jan. bis April 1896

b. Au

30 684,2 
1 689,8 

386 970,6 
3 547,6 

30 392,9

3 441,6 
23 076,5

2 962,6

2748 ,9 747 689,9

3 143,0 

1 262,1
454 110,4 
414 126,6 

1359 084,3

sfuhr aus

33 993,9 
35 683,1 

128 663,0

Dcutschlat

74? 68lJ,9 
572 448,0 

2385 911,6

d a n :

4 424,2 
7 587,g 

23 089,2

nacli
Stein-
kohlen

t

Koks

t

Braun
kohlen

t

Preis- und 
Torfkohlen 

t
Freihafen Hamburg .

Danemark . . . 
Frankreich . . . .  
Grofsbritannien . .

Niederlande . . . 
Oesterreich-Ungarn .
Rufsland.......................
Schweden . . . .
Sehw eiz ........................
Norwegen . . . .

14 020,2 
90 147,9 

717,7 
46 090,0 

2 036,0 
1 255,0 

269 323,8 
295711.3  

21481,7  
976,9 

66115,1

1 260,0 
18 963,2 

600,0 
60 367,0

1 572.5 
11 090,4 
42 174,0 
20 161,4 

1 538,7 
4 524,2 
1 680,0

1 056,7
7 979,5 

137,8

9 054,5

Britisch-Australien . 
C h i l e ........................ 705,0

4 887,5 — —

nach all. Land. insges. 
im Monat April 1895 

VonJan. bis April 1896

809 373,0 
744 828,7 

3 667 463,3

175 070,9 
186 370,8 
682 820,9

1 u6i,6  
1 051,5 
4 484,6

17 323,7 
15 282,3 
69 980,5

April 1896 Von Januar bis 
April 1896

Einfuhr
t

Ausfuhr
t

Einfuhr
t

Ausfuhr
t

Kupfererze . . . .
Eisenerze.......................
Z in k erze ........................
Brucheisen und Abfalle 

Ton Eisen . .
R o h eisen ........................
Eisenbahnlaschen, 

Schwellen etc. . . 
Eisenbahnschienen 
Schmiedbares Elsen in 

Staben etc. . . . 
Luppeneisen, Roh- 

schienen, Ingots 
Rohe Platten u. Bleche 

aus schmiedb. Eisen

1 507,4
2 391,1 

231 996,0
1423,1

1 594,4 
30 048.4

27,5

1 442,0 

0,6 

56,9

184,4 
3 050,7 

190 404,1
2 435,4

5 255,0 
16 710,7

3 917,7 
13 684,9

23 901,9

5 571,2

12 020,3

14 375,4 
8 931,8 

658 852,7
5 612,5

4  316,6 
62 943,6

38.9
23.9

6 342,2 

201,4 

538,1

681,9 
8 8 05 ,5  

778 380,2 
11 041,2

21 123,7
59 728,3

23 072,1 
44 352,5

89 974,0

19 413,2

49 600,8
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Produktion  der deutsehen H oehofenw erke im  
A pril 1896. (Nach Mitt. <1. Yercins deutseher Eisen-
und Stahl-Induslrielier.)

G r u p p o n -  B e z i r k . **5 ^ 
« a

^  i* v_/

Produktion 
im April 

1896. 
t

Nordwestdeutscho Gruppe (Westf., 
Rheinland, ohne Saarbezirk) . . 40 74 192

Ostdeutsche Gruppe (Schlesien) . 10 2 8 1 9 5
Mitteldeutsche Gruppe (Sachsen, 

Thiiringen)......................................... __ _

Roheisen
Norddeutsche Gruppe (Prov. Sachs., 

Brandenburg, IIamiover) . . . 2 491

und

Spiegeleisen.

Siiddeutsche Gruppe (Bayern, 
Wiirttemberg, Luxemburg,Hessen, 
Nassau, Elsafs) . . . . . . 7 19121

Siidwestdeutsche Gruppe (Saar
bezirk, T.othringen)........................ 7 26 242

Puddelroheisen Summa 66 148 241
im Marz 1896 66 159 002
im April 1895 63 120 763

Nordwestliche Gruppe . . . . 5 35 823
Ostdeutsche G r u p p e ........................ 1 3181
Mitteldeutsche Gruppe . . . . — —

Bessemer Norddeutsche Gruppe . . . . 1 4 045
Roheisen. Siiddeutsche G ru p p e ....................... 1 1210

Bessemer Roheisen Summa 
im Marz 1896

8
8

44259
46013

im April 1895 11 51236
Nordwestliche Gruppe . . . . 18 125 045
Ostdeutsche G r u p p e ........................ 3 13911
Norddeutsche Gruppe . . . . i 14 189

Thomas- Siiddeutsche G ru p p e ....................... 7 36 600
Roheisen. Siidwestdeutsche Gruppe . . . 8 75 060

Thomas-Roheisen Summa 37 264 803
im Marz 1896 36 281 465
im April 1895 34 227 891

Nordwestliche Gruppe . . . 13 36 548
Ostdeutsche G ru p p e ........................ 5 6 186

Gielserei- Mitteldeutsche Gruppe . . . . — —

Roheisen Norddeutsche Gruppe . . . . 2 3 214
Siiddeutsche Gruppe . . . . 6 25 049

u. Gufswaren Siidwestdeutsche Gruppe . . . 4 10 094
1. Schmelzung Giefeerei-Roheisen Summa 30 81091

im Marz 1396 28 64 677
Im April 1895 34 70 530

Puddelroheisen
Z u s a m m e n s te i lu n g .
und S p ieg e le isen .............................

t
148 241

Bessemer R olieisen ................................... 44 259
Thomas-Roheisen......................................... 264 805
Giefserei-Roheisen . . . 81091
Produktion im April 1896 ........................................ 538 396
i. lUUUlUUIL 1111 Apm l O U i ) ........................................ 470 420
Produktion im iMarz 1896 ..................................  . 551 157
Produktion vom 1. Jan. bis 30. April 1896 . . 2 098751
Produktion vom 1. Jan. bis 30. April 1895 . . 1875843

R ufslands Produktion an nutzbaren Mineralien  
im  Jahre 1894. D ie P roduktion in Rufsland betragt je tzt 
nacli dcm Rechenscliaftsbericlit des Berg - Departem ents- 
von 1894:

G o ld ........................................ . 2 478 Pud
P latina ( 1 8 9 3 ) .......................... 279 „
Silber . . . . . . . .  325 „
K u p f e r ...................................... ...... 313 372 „
Z i n n o b c r ......................................  11 965 „
Blei 2 1  911 ,,
z » n k ............................................ ...... 306 113 „
G u f e e i s c n ......................... ......  . 78 793 780 „

28 034  600 Pud
S t a l l i ............................................ 30 090  212
M ineralisches Brennm atcrial 527 521 921
N a p h t h a ......................... ...... . 297 551 021 »
B ergw achs u. Goudron . 222 873 V
K ochsalz . . . . . . . 79 711 742 »
G l a u b c r s a l z ................................ 85 662 V
M a n g a n e r z e ................................ 14 755 798 V
K obalterze (1 8 9 3 ) . . . . 1 148 V
Chrom -Eisenerze (1 8 9 3 ) . . 85 000 V
Schwefclkies (1 8 9 3 ) 431 579 V
Schwefel ( 1 8 9 3 ) ......................... 23 700 V
G raphit ( 1 8 9 3 ) ......................... 5 000 V

(Gorno sawodsky Listok, Nr. 4, 1896 .) E . M.

Ycrliclirs wesen.
K ohlen-Verkehr. Man hatte allgemein angenommen, 

dafs infolge des rnilden Wintera und des starken Kohlen- 
verkehrs im November, Dezember und Januar die Lager 
ailenthalben iiberfiillt sein miifsien und mit E intritt der 
eigentlichen warmen Jahreszeit, wie alljahrlich, eine Zeit 
der Abspannung und Ruhe auf dem Kohlenmarkte eintreten 
%viirde. Diese Voraussetzung erweist sich ais irrig. Die 
Thatigkeit bei den Gruben und Kokereien ist eben jetzt, 
Anfang Juni, so stark, dafs die Staatsbahnęn nicht immer 
dem Bedarfe an leeren Wagen geniigen konnen; an der 
Ruhr wird neuerdings wiederholt iiber mangelbafte Wagcn- 
gestellung geklagt. Der „Beri. Merkur^ hat aus diesem 
Anlafs nach den tiiglicłi im „Reiehs-Anzeiger" verbll'enl- 
lichten WagengestellungszilFern (den thatsachlich gestellten) 
seit Januar 1892 die durchschnittlichen tiigliciien Ge- 
stellungszilTern fiir jeden Monat berechnet und in nach- 
stehender Uebersicht zum Yergleich zusammengefafst. Es
w u rd en  tiig l ich  im Durchschnit t gest eli t W ag e n  a 10 t:

R u  h r g e b i e t :
1892 1893 1894 1895 1896

J a n u a r  . . . 9 355 9 670 11 029 10 742 12 2 0 0
F e b r u a r . . . 9 229 1 0 4 3 6 1 0  862 10 695 11 800
Marz . . . . 9 039 10 506 10 023 10 805 11 2 1 2
A p r i l  . . . . 9 202 10 568 10 145 10 704 11 732
Mai 9 6 6 8 10 042 10 430 1 0  821 11 942
J u n i  . . . . 9 323 9 169 10 770 10 542
J u l i  . . . . 1 0 0 1 5 1 0 1 2 2 10 941 11 2 0 2
A ugus t  . . . 9 930 10 470 1 0 9 4 8 11 267
Septem ber . 10 105 1 0 6 3 1 1 1 4 3 2 11 240
Oktober  . . . 10 705 11 133 11 627 11 561
N ovem ber . . 10861 11 345 1 1  662 1 2  051
D ezem ber . . 10 492 11 133 11 469 12 433

O b e r s c h l e s i e n :
J a n u a r  . . . 3 5 1 1 4 551 4 698 4 250 4 867
F e b r u a r  . ,, . 3 169 4 385 3 513 4 487 4 175
Marz . . ,. . 3 088 3 566 3 549 3 881 4 474
A pril  . . .. . 3 354 3 405 3 277 3 814 4 482

3 540 3 616 3 770 3 610 4011
J u n i  . . ., . 3 583 3 408 3 509 3 880
J u l i  . . ., . 3 635 3 602 3 9 1 2 3 9 1 9
August  . .. . 3 945 4 299 4 409 4 621
S ep tem ber . 3 536 3 754 4 1 3 9 4 117
O k t o b e r . ., . 4 049 4 277 4 522 4 368
N o v e m b e r ,. . 4  863 5 067 5 144 5 633
D ezem ber .. . 4  243 4 275 4 828 4 844
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Die Yerkelirsentwickelung ist hiernach nioht in allen 
Bezirken gleich; im Westen ist sie stiirker ais iin Osten. 
Immerhin ist sie auch in Oberschlesien recht bedeutend, 
wenn aucli dort aus lokalen Ursaehen der Mai sich nicht 
ganz so giinstig , anlśifst wie an der Ruhr. Hier ergiebt 
sich im Vergleich von 1892 zu 1896 fiir den Monat 
Januar eine Blehrleistung der Bahnverwaltungen an Lade- 
raum von 30 pCt., fiir Februar 28 pCt., fiir Miirz 24 pCt., 
fiir April 27*/2 pCt., fiir Mai 24 pCt.

K ohlen- und K oksversand. E sse n . Die Zechen und 
Kokereien des Ruhrreviers haben vom 16. b is  31. M a i 
1896 in 12 Arbeitstagen 148 231 und auf den Arbeits- 
tag durchschniltlich 12 353 Doppelwagen zu 10 Tonnen 
mit Kohlen und Koks beladen und auf der Eisenbahn zur 
Versendung gebracht, gegen 143 639 und auf den Arbeits- 
tag 11 049 Doppelwagen in derselben Zeit des Vorjahres 
bei 13 Arbeitstagen. Es wurden mithin in der zweiten 
Halfte des Monats Mai 1896 auf den Arbeitstag 1304 und 
im ganzen 4592 Doppelwagen melir gelordeit und versandt, 
ais vom 16. bis 31. Mai 1895. Im ganzen Monat Mai 
des laufenden Jahres stellt sich die Forderung bczichungs- 
weise der Versand auf der Eisenbahn: 
im R u h r b e z i r k  auf 293 294  gegen 285 725 D.-NY.
an der S a a r  auf . . 45 949  „ 41 019 „
in O b e r s c h le s .  auf 96 371 „ 94  143 „
inden d r e i  B e z i r k e n

zusammen auf . . . 435 614  „ 420 887 „
Und war mithin: 

im Ruhrrevier . . .  7 569 Doppelwagen oder 2,6 pCt.
an der Saar . . . .  4 930  „ „ 12,0 „
in Oberschlesien . . 2 228  „ „ 2 ,4  „
in den drei Bezirken

zusammen................ 14 727 „ „ 3,5 „
hoher ais vom 1. bis 31. Mai des Vorjahres.

Die Gesamlfordernng bcziehungsweise der Versand in 
den ersten 5 Monaten des laufeuden Jahres betriigt: 
im Ruhrrevier . . . .  1 493 689 gegen 1 383 147 D.-W.
im Saarbezirk . . . .  239 676 210 046 „
in Oberschlesien . . . 553 605 „ 498 059 „
in den drei Bezirken

zusam m en ................ 2 286 970 „ 2  091 252 „
Und stellt sich demnach: 

im Ruhrrevier um 1 10 542 Doppelwagen oder 8  pCt. 
im Saarbezirk um 29 630 „ „ 14,2 „
in Oberschlesien um 55 546 „ „ 11,1 »
in den drei Bezirken

zusammeu um . . 195 718 „ „ 9,4 „
hoher ais in demselben Zeitraume des Jahres 1895.

W estfalische Steinkohlen, K oks u nd  Briketts in 
Hamburg, A ltona, H arburg etc. Mitgeteilt durch 
Anton Giinther in Hamburg. Die Mengen wcstfalischer 
Steinkohlen, Koks und Briketts, welche wahrend des 
Monats Mai 1896 (1 8 9 5 ) im hiesigen Yerbrauchsgebiet

In Hamburg P l a t z .........................................
Durchgangsversand nach Altona-Kieler Bahn 

.i r> Liibeck-Hamb. „
» „ Berlin-Hamb. „

Insgesamt
Dnrchgangsyersand auf der Oberelbe nach

Berlin.........................................
Zur Ausfuhr wurden verladen

Tonnen i 1000 tg
1896 1 1895

85 490 ; 78 187,5
28544,5 | 31107,5

6 291 7 825
3 408,5 1 4 755

123 734 |i 121875

12 760 Jf 5 962,5
7 557,5 ] 7 747,5

N eue Proben zur F eststellu n g der hóchst-- 
m óglichen Fahrgeschw indigkeit. Z ur Feststellung 
der hochstmoglichen Fahrgcschw indigkcit werden seit 
einiger Z eit au f der Berlin-G orlitzer Bahn, auf der 
Strecke von Berlin bis L iibbenau, Probefahrten unter- 
nommen. F iir dieselben ist eine besondere Schnellzug- 
m aschinc ganz neucr K onstruktion m it vier, sta tt sonst 
zwei Cylindern gebaut worden, dereń T reibrader einen 
D urchm esscr von zwei M etern aufweisen, wodurch die 
ins Auge fallende bedeutende H ohe der M aschine bedingt 
wird. Bei den F ahrtcn  is t die Zugbelastung sehr ver- 
schieden gewesen, bis zu 100 Achsen. Bei einer 
B elastung mit 30 Achsen sind ais hochstc Leistung 
106 km in der S tunde festgestellt worden, 20 km mehr, 
ais dic bisher hochstc Fahrgcschw indigkcit des schnellsten 
unscrer Blitzziige, des D -Zuges Berlin-H am burg, betriigt, 
welcher die 286 km lange Strecke in 3Y2 Stunden durch- 
saust, w ahrend die Gescliwindigkeit der gewbhnlichen 
Schnellziige nur 70 km erreicht. Samtliche Fahrtcn , 
bei denen a u f  den Zw ischenstationen nicht nu r nicht 
gehalten, sondern sogar die Bahnhofe m it unverm inderter 
Geschwindigkcit passiert wurden, sind bisher ohne jeden  
Zwischenfall vcrlaufen. Gewalilt w urde zu diesen P ro b e
fahrten die bezeichnete Strecke deshalb, wcil sic in 
ihrer ganzen Liinge fast genau horizontal liegt und sehr 
wenig K urven hat. (R hein.-W estf. Ztg.)

Ausstellungs- und Unterńektswesen.
U eb e r d ie  N is h n y  - N o w g o ro d e r  A u s s te l lu n g .  

D ie A bteilung fiir Berg- und H uttenwcsen auf der 
Nischny-Nowgoroder A usstellung w'ird inbezug auf die 
Z ahl der A ussteller und den Raum, wclchen sie ein- 
nimmt, eine der griifsten sein und cin vollstiindiges Bild 
des Berg- und H iittenw esens in Rufsland geben. Von 
den 210 existierendcn H iittenw crken w erden 150 der 
bedeutendsten ausstellen. Aufser der E isenindustrie 
wird die Gokl-, K ohlen-, Salz- und N aphtha - Industrie 
vertretcn  sein. D ie B ergverw altungen von Tomsk, Irku tsk  
und dem U ral haben ihre eigenen G ebaude, allgem eine 
D aten (in  der Form  vonK arten , Tabellen undD iagram m en) 
erliiutern den S tand dieses Zweiges der Bergindustrie. 
D ie N aphtha - In d u strie llen , welche in besonderen 
Pavillons ausstellen, bcabsichtigen das Bohrverfahren 
und durch eine Menge Modelle die N aphtha-G ew innung 
vor A ugen zu fiihren. A uf der ersten Gallerie kommen 
zur Aufstellung: Gold, K upfer, Silber, Z innober, Zinn, 
Cobalt, M angan; in der zweiten E isen, die Sam m lungcn 
des Berginstituts und anderer Etablissem ents (Sam m lungen 
van E rzen, M ineralien, K ohlen) und des geologischen 
Comites. Im  ersten Pavillon sollcn die Salz- und  
E isenerzeugnisse konzentriert werden, und im zwreiten 
die A usstellung der E isenhiitten, K ohlen und N aph tha . 
Aufser dem P latz im Centralgebaude wird das Berg- 
wesen noch in 18 besonderen Payillons zur A nschauung
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kom m en. D ie F irm a „G cbriider N obel" stellt in ihrem 
Pavillon ein Panoram a der B akuer N aphtha-Industrie  im 
M om ent des Besuchcs von K aiser A lexander I II . aus. 
Man erw artet in derB ergableilnng ungefalir 200 A usstcller, 
wovon schon je tz t m ehr ais die H alftc eingctrofien sind. 
(Gorno sawodsky Listok, Nr. 9, 1896 .) E. M.

I n s t i t u t  f i i r  p h y s ik a l is c h e  C hem io  a n  d e r  U n i- 
v o r s i ta t  G o ttin g e n , Ueber dic Ziele des neuen In stitu ts  
fiir physikalische Chemie aufsert sich Prof. N e r n s t  in 
einer zur E inw eihung des In stitu ts  lierausgegebenen und 
an die Fcstgiiste verteilten Schrift, der wir das Folgende 
entnehm eu. Dic physikalische Chemie ist offenbar in 
neuerer Zeit deshalb zu allgem einer, naturw issenschaftlicher 
B edeutung gelangt, weil sic zwei unscrcr bliihendstcn 
W issenschafteh, P hysik  und Chemie, dadurch aufs innigste 
ycrknupft, dafs sic einerseits in die Chemie die bcw alirten 
theoretischen und expcrim entellen M ethodcn der Physik 
ein fuh rt, andererseits aber auf wichtige Problcm c der 
P hysik  neues L icht wirft, indem sie sich die grofsen 
Entdeckungen der Chemiker zu nutze m acht. Man hat 
also den Physicochem iker wohl kaum  ais einen neuen 
Spezialistcn anzusehen. — D as Institu t unterscheidet sich 
von den meisten iibrigen wisscnschaftlichen Laboratorien 
dadurch, dafs cs nur V orgeschrittenere aufnim m t, d. h. 
so lc h e , die bereits eingehendere physikalische und 
chem ische S tudien hin ter sich haben. Dcmcntsprechend 
brauchte auf ein A nfangęrpraktikum  keine Riicksicht 
genom men zu werden. D as Institu t soli ferner glcich- 
zeitig  den Zweckcn der Forschung wie des Unterrichtś 
dienen. Um dies zu crmoglichen, mufs man, soweit es 
gelit, beidc Ziele zu vereinigen suchen. llicriiir haben 
w ir aber das klassischc V orbild in der Methode, nach 
w elcher auf den Univcrsitiiten seit langein gearbeit wird, 
nam lich den Schw erpunkt des Unterrichts Yorgcschrittener 
a u f  dic griindliche B chandlung einer gestcllten oder 
selbstgew^ahltcn Aufgabe und demgemafs den der Pr ii lun g 
au f  dic L iefcrung einer wissenschaftlichen Arbeit zu 
verlegen. —  D ie V oilesungen, die im Institu te gchalten 
w erden, betreifen folgende G ebiete: A usgew ahlte Kapitel 
der physikalischen Chemie, E lektrochem ie, Elektroanalyse, 
E lektrom etallurgie, Prinzipicn der E lektrotechnik und der 
physikalischen Technologie iiberhaupt, ausgewahlte Kapitel 
der theoretischen Physik, Einlcitung in die mathematische 
Behandlung der Naturw isscnschaften. Dafs in Gottingen 
iiberdics zahlreiche Vorlesungen aus dem Gebiete der 
M athem atik, experim entellen und theoretischen Physik, 
Chemie und chemischen Technologie gehalten werden, 
b rauch t n icht besonders erw ahnt zu werden. — Um einen 
E inblick  in die A rbeitsw eise des Institu ts  zu gewahren, 
seien die G egenstande einiger A rbeiten kurz aufgezahjt, 
d ie im vergangenen Sem ester teils zum Abschlufs gelangt, 
teils ihm  w enigstens nahe gebracht worden s in d : 
D iclektrische Messungen nach verschiedenen Metlioden, 
grijfetenteils m it A nw cndung sehr schncller elektrisćher 
Schwingungen. Fortpflanzungs - Geschwindigkeit von

K athodenstrahlen. L eitfah ig k e it yon Salżdam pfen. Gefricr- 
punk t sehr yerdiinnter Losungen. Innerer W iderstand  
yon galyanischen Elem cnten. Studien iiber die V er- 
w endbarkeit einiger E lektrom eter und G alyanom eter. 
E lektrolytische Dissociation des W assers u. s. w. Von 
um fangreichcren Aufgaben befmdet sich au f dem  A rbeits- 
Program m  des Institu ts 1) diejenige, das dielektrische 
V erhaltcn der StoiTe in m oglichstcm  Umfangc und nach 
m iiglichst exakten M ethodcn zu untersuchen, ferner aber 
die Aufgabe, unsere K enntnisse yon den m it chemischen 
Yorgiingen yerkniipften A enderungen der freien Energie 
miiglichst zu erweitern.

Yereine und Yersammlmigen.
G e n e ra l-V e rs a m m lu n g e n . O b e r s c h l c s i s c h c  

S t r o n t i a n i  t w e r k e .  15. Juni cr., vormitiags 9 Uhr, im 
Biireau des Herrn Justizrats Haagen in Berlin, Taubenstr. 42 I.

E r s t e  O b l i g a t i o n  a r e  d e r  S t o l b e r g e r  G l a s -  
h u t t e n -  A k t i e n  g e s e l l s c h a f t  G 1 a s li ii 1 1  e J o r d a n .
15. Juni  d. J ., voim. 10 Uhr, in Berlin, Norddeulsclier 
Hof, Mohrenstrafse 20.

„ G l u c k a u f " ,  A k t i e n - G e s e l  I s c h a f t  fi ir B r a u n -  
k o h l e n - Y e r w e r t u n g ,  B e r l i n .  16. Jun i d. J .,  nachm. 
6 Uhr, im llotel Norddeutscher Hof zu Berlin W ., Mohren
strafse 2 0 .

M e n g e d e r B c r g w e r k s  - A  kt-i en g e s e l l s c h a f t ,  
M e n g e d e .  18.  Juni  cr., vonnittags 10 Uhr, im Geschiifts- 
hause der Direktion der Diskonto - Gesellschaft, Berlin, 
Unter den Linden 35.

G u h 1 i t z - V a li r n o w e r  B r a u n k o h 1 c n - A k t i e n -  
G e s e l  I s c h a f t  in G u h l i t z .  20.  Juni  cr., mittags 12 Uhr, 
zu Perleberg im Saale des Hotels „Sladt London".

Be r g  w e r k s  -  Ak ti e n - G  e s e 11 s c h  af t  „ L a  Ho u r e " ,  
S t r a f s b u r g  i. Elsafs. 27. Jun i d. J . ,  nachmittags 2,/z Uhr, 
im Sitzungssaale der Bank von Elsafs-Lothringen, Blau- 
wolkengasse 14, Strafsburg i. Elsafs.

K r e i s  R u h r o r t e r  S t r a f s en  bal in , Ak t i e n - G  es e l l -  
s c h a f t .  30.  Juni  d. J . ,  nachm. 4 Uhr, im oberen Saale 
des Kaiserliofes, Ruhrort.

W a l d a u e r  B r a u n k o h l e n - I n d u s t r i e  - A k t i e n g e -  
s c l  I s c h a f t  z u W a l d a u  b e i O s t e r f e l d  (Bez. Halle a. S.). 
21. Ju li d. J . ,  nachmittags 1 Uhr, im A lb re c h ts -H o te l 
zu Zeitz.

B e r g w e r k s g e s e l l s c h a f t  V e r e i n i g t e r  B o n i f a c i u s  
b e i  G e l s e n k i r c h e n .  26. Jun i d. J . ,  nachm. 3 Uhr, im 
Hotel Bristol zu Diisseldorf.

Patent-Berichte.
P a t e n t - A n m e l d u n g c n .

K l. 10. 6 . Februar 1896. B. 18 671. Liegender
K oksofen. Firma Franz Brunck, Dortmund.

K l. 10. 2. Dezember 1895. B 18 388. Einrichtung  
zum  selbstth iitigen  L oschen der K oks beim  Aus
treten  aus den B etorten. J .  de Brouwer, Briigge; 
Vertreter: M. L. Bernstein und G. Scheuber, Berlin O., 
Blumcnstrafse 74.

K l. 48 . 7. April 1896. E. 490 4 . T ro m m e l zu r
E rzeugung e lek tro litysch er M etalluiederschlage.
Elektra, Galyanoplastische Anstalt H. Feith und A. Flock, 
Ki)ln a. Rh.
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G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .

KI. 1. Nr. Ó6  938. 25. April 1896. K. 5070.
U-form ige M esser, w elche in grofserer A nzahl auf 
schraubengangartłg u m  den M antel von Lauter- 
trom m eln bei Erzw aschen angeordneten Messer- 
haltern aus M acheisen  angenietet sind. Kania 
und Kuntze, Zawodzie.

K I. 42. Nr. 57 131. 18. April 1896. Sch. 4571.
Q uecksilber-Pyrom eter aus einem  Rohr m it Queek- 
silberfiillung und  einer zum  T eil m it einem  ex- 
pandierenden Gas gefu llten  Rohrenfeder, dereń 
Form veranderung au f ein  Zeigerwerk ubertragen  
wird. Schiiffer & Budenberg, Magdeburg-Buckau.

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .
KI. 5. Nr. 85 667, Fórdereinrichtung. Von E. 

Tomson in Dortmund. Vom 6 . August 1895. (I. Zusatz
zum Patentu Nr. 82 718 vom 9. Noveraber 1894.)

Die Fórdereinrichtung des Ilauptpatentes ist dahin ab- 
geandert, dafs die Druekcylinder der llulfsfordergestellc 
paarwcisc mit der Yorder- und Riickseite eines Druck-

cylinders D verbunden sind, so dafs bei der Bewegung des 
Kolbens G das eine Paar der lliilfsfordergestelle sich liebt 
und gleichzeitig das andere Paar sich senkt oder umgekehrt.

KI. 35. Nr. 8 6  282 . Fórderanlage m it Aufsatz- 
Vorrichtung. Von M. Scliiecliel in Aachen. Vom 
19. Ju li 1895.

Um das Anheben vor jedem Niedergang zu venneiden, 
bleibt an dem Forderseil das Fordergestell hiingen. Der 
>n dem letzteren lose angeordnete Boden setzt sich auf eine 
Aufsatzvorrichtung auf, welche, nachdem der Bodeu wieder 
im Fordergestell rulit und die Aufsetzer ausgeriickt sind, 
durch ein Gegengewicht hochgehoben wird.

Kl. 40. Nr. 8 6  503. D arstellung von Legierungen  
des E isen s, insbesondere m it M angan, Chrom, 
A lum in ium , IT ickel. Von Josef Ileibling in Grenoble. 
Vom 12. Ju li 1895.

Die entsprechenden Erze werden mit Kohlenstoll’ und 
Aeukalk gemengt in einem elektrischen Ofen erhitzt. Das 
Eisen wird zweckmafsig in metallischem Zustande verwendet, 
am besten ais Katliode.

K l. 40. Nr. 8 6  543. V e r fa h re n  z u r  Verarbeitung 
von S e h w e fe lm e ta lle n , in s b e s o n d e re  Schwefelzink. 
v »n C. Hoepfner in Berlin. Vom 4. April 1895.

Die Schwefelmetalle w erden, notigenfalls nach vor- 
heriger vorbereitender B eh an d lu n g  m it Salzsaure oder 
Schwefelsaure, event. bei L uftzu tri t t  m it  einem Gemisch

von Salpetersaure oder Salpetersaure entwickelnden Stoffen 
und Salzsaure oder Salzsaure gebenden Stoffen oder mit 
Schwefelsaure, schwefliger Siiure oder Essigsiiure derart 
behandelt, dafs moglichst alle Salpetersaure in Form von 
leicht regenerierbaren nitrosen Gasen entweicht, eine zu 
weit gehende Reduktion der Salpetersiiure verinieden wird 
und neben freiem Schwefel eine Metalllosung — z. B, Metall- 
chlorid, -sulfat, -acetat oder -nitrat zuriickbleibt, die nach 
Abscheidung von schadlichen Verunreinigungen, z. B. Alkali- 
sulfaten, zwecks Gewinnung von reinein Metali elektrolysiert 
wird, worauf die nach der Elektrolyse zuriickbleibende 
Losung wieder in den Auslauge - Prozefs zuruekgegeben 
werden kann.

Das Verfahren eignet sich auch fiir andere sullidisehe 
Erze; aus den gewonnenen Metallsalzlosungcn kann das 
Metali durch Elektrolyse oder durch Zink bezw. Zinkoxyd 
gefiillt werden.

K l. 78. Nr. 8 6  568. V erfahren zur H erstellung  
von Sprengpulver. Yereinigte K oln-Rottw eiler Pulver- 
Fabriken in Koln a. Rh. Vom 16. September 1894.

Durch Beigabe von 1 — 10 Teilen Fett oder Oel zu
99 bis 90 Teilen Ammoniaksalpeter soli ein bestiindiges, 
Schlagwetter nicht entziindendes Sprengpulver erhalten werden.

3Iarktł)erichte.
Borse zu  D usseldorf. Amtlicher Preisbericht vom

5. Juni  1896. A. K o h l e n  u n d  Koks .  1. Gas- und 
Klammkohlen : a. Gaskohle fur Leuchtgasbereitung 10,00 bis
11.00 ^/ć., b. Generatorkohle 1 0 ,0 0 — 11,00 c. Gas-
(lammforderkohle 8 ,00  — 9,00 ^/ć. 2. Fettkohlen: a. FBrder- 
kohle 7 ,50  — 8 ,50  *Ji., b. melierte beste Kohle 8,50 bis
9 ,50 *,/(., c. Kokskohle 7 ,00  ^/ć. 3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 7 ,0 0 — 8,00  ^/ć., b. melierte Kohle 8 ,00  bis
10.00 ^/C., c. Nulskohle Kom II (Anthrazit) 18,00 bis
20 .00 ^/ć. 4. Koks: a. Giefsereikoks 13 ,5 0 — 14,50
b. Hochofenkoks 12,00 ^/ć., c. Nufskoks gebrochen 14,00 
bis 16,00 ^/ć. 5. B riketts8,50— 11,00 .Jć. B. E r z e  : 1. Roh- 
spat 9 ,1 0 — 9 ,6 0 ^ . ,  2. Spateiscnstein, ger5st. 13— 1 3 ,5 0 ^ . ,
3. Soinorrostrof.o.b.Rotterdam 0,00 — 0 ,00  ^/ć. 4.Nassauischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 10,00 ^/ć.,
5. Rasenerze franco 0 ,0 0 — 0,00  C. R o h e i s e n :
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 59,00
2. 'Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-
westfalische Marken 5 2 — 53 ^ . , * )  b. Siegerliinder Marken 
5 2 — 5 3 * ) *Jć., 3. Stahleisen 53 —54 ^/ć.,*) 4. Englisches 
Bessemereisen ab Verschiffungsliafen 0 ,00  y/ć., 5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0 ,0 0 — 0,00  ^/ć.,
6 . Deutsches Bessemereisen 0 ,00  .Jć., 7. Thomaseisen frei. 
Verbrauchsstelle 56 ,00  ^ i ., 8 . Puddeleisen Luxemburger 
Qualitiit 44 ,80  ^/ć., 9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort
57 .00  Z., 10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab 
Luxemburg 49 ,00  ^ Z , 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
65.00 ^ ć ., 12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00 ,00  ~SC.,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 57,00 .V£., 14. Deutsches 
Hiimatit 65 ,00 *4C., 15. Spanisches Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 72 ^fć. D. S t a b e i s e n :  Gewohnliches
Stabeisen 120 ^/ć. — E. B l e c h e :  1. Gewohnliche Bleclie 
aus Flufseisen 1 2 0 ,0 0 — 125,00 JĆ. 2. Kesselbleche aus 
Flufseisen 140 ^/ć., 3. Kesselbleche aus Schweifs-
eisen 165— 175 JC., 4; Feinbleche 1 4 0 — 150 *JĆ. F. D r a b i :  
1. Eisenwalzdraht 0 ,00  JL, 2. Stahlwalzdraht 108— 112 JL~

*) Mit Fracht ab Siegen.
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Der Kohlen- und Eisenraarkt ist nach wie vor unver- 
andert fest. — Die niichste B5rsc findet am 18. Jun i 
1896 s ta t t .

D i e  L a g o  d e s  S t e i n k o h l e n m a r k t e s  i n  H a m b u r g  i m  
M a i  1 8 9 6 .  Im Monat Mai kamen heran von:

57 367 t gegen 52 762 t in 1895 
13 948 t 
25 986 t 
49 833 t

6 558 t 
2 306 t
7 173 t 

352 t

N ew cas tle  
S u n d e r lan d  
H u m b er  .
Schottland
Boston u. Kiiigs L y n n  
W est-H art lcpoo l  .
W a l c a .............................
C inder  . . . .

»
»
»
»
V

15  939 t „ 
2 7  5 7 2  t „ 
2 7  2 8 0  t „ 

4 1 6 2  t „ 
1 4 1 4  t „ 
4 1 2 4  t „

1 0 2  t

1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895

163 523 t gegen 133 355 t in  1895
Westfalen 123 734 t 121 8 7 5  t „  1 8 9 5

zusamineu 287 257 t gegen 255 230 t in 1895
Es kamen somit 32 027  t melir heran ala in demselben 

Zeitraum des Yorjahres. Maschinenkohlen gingen ruhig 
ab und wurden diese Sortcn wenig angeboten, da die 
Importeure in der Lage waren, dicselben zum grofsten 
Teil gegen laufende Vertriige abatofsen zu konnen. In 
Hausbrundkohlen, bes. in Nufskolilen, hat sieli die 
Konkurrcnz am hiesigen Platze im Laufe des Monats er- 
heblich verschŚrft. Infolge dessen vcrsuchten eine Rcihe 
von Importeurcn und Zwischenhiindlcrn sich Erleichterung 
zu verschaffcn, indem sie, den billigen Frachtenstand be- 
nutzend, starkę Quantit;iten Hausbrandkohlen nach dem In- 
lando konsignierten. Da aber, spez. fiir den Berlincr 
Markt, gleichzeitig von Swinemiinde und Stettin, sowie 
von Schlesien seitens der dortigen Grofs - Firmen 
starkę Anstiengungen gemacht wurden, Extra-Quantitaten in 
Berlin und Umgegend unterzubringen, so fielen Preise dort 
rapide. In der zweiten Iliilfte des Monats war ea in 
manehen Fallen unmoglich, iiberhaupt noch Kiiufer in 
Berlin zu linden und liegen dort undisponierte Ladungcn, 
auf welche bereits fur 14 Tage und mehr Ueberliegegeld 
zu bezahlen sind. (Nach gefl. Mitteilung von H. W. Heidmann.)

V o m  Z in k m a rk t .  B r e s l a u ,  30. Mai. Bericht von 
P a u l S p e i e r .  R o h z i n k .  Bei fast vollig felilendem An- 
gebot und anhaltend starker Frage konnte der Preis die 
Aufwiirtsbewegung weiter fortsetzen. Dic Notiz avanzierte 
in London von 16 iż. 5 S. am Schlufs des vorigen Monats 
bis auf 17 L .  16 s. 3 d.; hier wurden bis 17,50 JC. die 
50 kg frei Waggon Breslau bezahlt. Zur Lieferung fur 
das dritte Quartal bewilligte man 17,25 bis 17,50 
wahrend fiir das vierte Quartal etwas billiger anzukonunen ist.

Ein weiteres s t a r k e r e s  Anziehen des Preises diirfte 
kaum zu gewHrtigen sein, da bei einem Kursę von iiber 
1S L .  Zufuhren von dcm amerikanischen Markte zu 
gewartigen sind. New-York notiert gegenwiirtig bei ruhigem 
Geschaft 4 ,05  bis 4 ,10  Cts. Werden 4 Cts. bei Posten 
zur Basis genommen, so kalkuliert sich das Metali auf ca. 
17,65 J ć .  cif New-York und auf ca. 18 JC. die 50 kg, 
cif London.

Welche betrachtlichen Umsatze sich vollzogen, zeigt 
die Ausfuhrstatistik; im April cr. wurde fast das doppelte 
Quautum gegen den gleichen Monat des Yorjahres esportiert. 
Am Empfange waren hauptsachlich beteiligt in Doppel- 
Centnern: Frankreich mit 20  403, Grorsbritannien 13 760, 
Oesterreich-Ungarn 12 969, Rufsland 5805, Belgien 1656 
und Japan 1500.

Grofsbritannien fiihrte ein im April cr. in Tonnen 5516 
gegen 3744 im Vorjahre und 5295 in 1894. In den 
ersten 4 Monaten betrug die Einfuhr 22 501 gegen 15 710 
gegen 16 1 1 0 .

Z i n k b  1 echo  blieben weiter in guter Frage und konnte 
der Preis den hoheren Rohzink - Notierungen folgen. Am 
Empfange waren im April d. J . hauptsachlich beteiligt in 
Doppelcentnern: Grofsbritannien mit 6881 und Japan
mit 1016.

Z i n k s t a u b  ( P o u s s i e r  e). Die alteren Bestiinde scheinen 
bei den Konsumenten jetzt ziemlich geriiumt zu sein. Es 
war in den letzten Tagen stiirkere Frage und wurden 
liohere Preise bewilligt, doch stchen dieselben noch nicht 
im richtigen Verhaltnis zu den Rohzinknotierungen.

C a d m i u m .  Das Metali war rege begehrt und sind 
Bestiinde vi511ig geriiumt

Dic Ein- und Ausfuhr Deutschlands betrug in Doppel- 
Centnern :

E infuhr A usfuhr

1895 1896 1895 1896

A pril Ja n .-
A pril A pril J  an.- 

A pril A pril J a n .-
A pril A pril

Ja n .-
April

Rohzink 1 
Bruclizinkj 
Z inkbleche 
Z inkerze

17457
230

21891

46 931
480 

73 340

13901 
805 
139 

14 281

461 ^ | 3 ±884
688; 15663 

56 125; 22700

150 267

50 512 
84 820

60693
2035

13838
24354

190 326 
6118  

57107 
110 412

Sulnnissionen.
15. J u n i  d .  J .  K o n i g l .  L a n d g e r i c h t  i n  D r e s d e n .  

L ie ferung  von ca. 1 0  0 0 0  h l  b ohm ische r  Nufsbraunkohle  
I  u n d  II soli  vergeben w erden .  Offerten s ind  einzureichen. 
Bedingungen  l iegen aus.

19 .  J u n i  d .  J . ,  vorm. 10  U hr .  K g l .  S e m i n a r -  
d i r e k t o r  i n  P o s e n .  L ie ferung  von  Ste inkohlen  (W llrfel-  
ko l i le )  soli vergcben w erd en .  L ieferungs lus tige  wollen 
Gebote  e insenden .  B edingungen  l iegen aus.  Die Erteilung 
des Z usch lages  b le ib t  dem  Kgl.  Prov inz ia l -Schu lko l leg ium  
h ierse lbs t  i iberlassen.

2 0 .  J u n i  d .  J'., m ittags 1 2 U h r .  S t a d t b a u v e r w a l t u n g  
z u  C h e m n i t z  i .  S L ieferung  des  H e izm ate r ia ls  —  Koks, 
S te in -  u n d  B rau n k o h len  — soli  vergeben w erden .  Angebots- 
yc rze ichn isse  m it  B ed in g u n g en  k o nnen  gegen E rlegung der 
Schre ibgeb lih ren  entnom m en w erden .  A ngebo te  sind ein
z u re ichen .

2 5 .  J u n i  d .  J . ,  vorm. 1 0  U hr .  G r .  D i r e k t i o n  d e r  
L a n d e s i r r e n a n s t a l t  H e p p e n h e i m .  Die Anlieferung 
von 4 4 0 0  Ctr. m el ie r ten  R u lu k o h le n  u n d  1 8 0 0  Ctr. gc- 
w aschenen  Nufskolilen,  p r im a  Qualit iit ,  w i rd  vergeben. Be
d in g u n g en  s in d  e inzusehen  u n d  Offerten einzureichen. 
Zuschlagsfris t  1 4  Tage .

P e r s o n a l i e n .
Z um  L e i te r  d e r  B erggew erkschaft l ichen  Yersuchsstrecke 

a u f  Z ec h e  K onso lida t ion  be i  Scha lke  ist  an  Stelle dea 
Bergassessors W in k l iau s  der  Bergassessor H e i s e  (bisher in 
K o t tb u s)  b e r u f e n  w orden .

D er  konzession ier te  M ark sch e id e r  Karl  W a g n e r ,  bisher 
zu  K o h lsch e id ,  is t  ais O b e r -B erg am t-s -M ark sch e id e r  beim 
O b erb erg am te  zu  Bonn  anges te l l t  w orden .


