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Der Kohlensaureausbruch auf der cons. Sophie-Grube bei Lehmwasser 

vom 22. April 1921.
Von Bergrat A. We iB l eder ,  Waldenbiirg.

Am 22. April 1921 ereignete sieli auf der cons. Sophie- 
Grube bei Lehmwasser in Sclilesien ein Kohlensaure
ausbruch, dem elf Bergleute zum Opfer fielen und der nach 

Umfang und Wirkung einer der heftigsten im nieder- 

schlesischen Steinkohlenbezirk war.

Das mehr oder weniger starkę Auftreten von Kohlen
saure aus den Kohlenflozen und dem sie einschlieBenden 
Gebirge ist auf allen Kohlengruben ais eine Folgę der 
Inkohlung seit langem bekannt und beobachtet worden. 

MaBnahmen zur Beseitigung des schadlichen Einflusses 
der Kohlensaure stoBen auf keine nennenswerten tech- 

nischen Schwierigkeiten. Unangenehmer in den Folgen 
und schwieriger in der technischen Bekampfung gestalten 
sich jedoch die Verhaltnisse, wenn die in der Kohle oder 
ihrem Nebengestein eingeschlossene Kohlensaure in groBern 

Mengen und unter erheblichem Druck .frei wird und 

plotzlich, oft unerwartet ausbricht.

Auf auslandischen Gruben, z. B. im siidfranzósischen 

Gard-Bezirk und bei Mahrisch-Ostrau, kannte man seit 
gerauiner Zeit derartige plotzliche Kohlensaureausbriiche, 
die in der Fachliteratur dieser Lauder oft und eingehend 
behandelt worden sind. Auf den Kohlengruben des 

deutschen Staatsgebietes traten wohl hier und da Ausbriiche 
von Grubengas (Saarbezirk und Ruhrbezirk) auf, Kohlen
saureausbruche jedoch Iange Zeit nur auf den Steinkohlen- 
gruben des jetzigen Freistaates Sachsen in geringerm 
MaBe. Erst seit dem Jahre 1894 haben auch Gruben 

des niederschlesischen Steinkohlenbezirks unter plotzlichen 

Kohlensaureausbriichen zu leiden.

Der erste Ausbruch fand am 19. September 1894 auf 
der cons. Sophie-Grube statt, dem ein Hauer zum Opfer 
fiel. Bald folgten die cons. Rudolph-Grube bei Kópprich, 

die cons. Ruben-Grube bei Neurode, die cons. Seegen- 
Gottes-Grube bei Altwasser und die cons. Furstensteiner 
Gruben bei Waldenburg. In jiingsler Zeit sind auch auf 
der Neuen cons. Caesargrube bei ReuBendorf und der 

cons. Wenceslaus-Grube bei Hausdorf, allerdings noch in 
untergeordnetem MaBe, Kohlensaureausbruche beobachtet 
worden, so daB man nunmehr die Randgruben des 
Nordfliigels der niederschlesischen Steinkohlenmulde im 
Streichen samtlich zu den Kohlensauregruben rechnen muB.

Selbstverstandlich haben vom ersten Auftreten plótz- 
licher Ausbriiche an sowohl die staatliche Aufsichts- 
behórde ais auch die Grubenverwaltungen der Bekampfung

und Beschrankung der Gefahr, die derartige Ausbriiche 
fiir die Belegschaft und den Betrieb der Gruben bedeuten, 

die groBte Aufmerksamkeit entgegengebracht und die ge- 
eigneten SicherheitsmaBnahmen ergriffen. Diese sind im 
Laufe der Zeit auf Grund eigener und ausliindischer 
Erfahrungen und Beobachtungen standig vervollkommnet 
worden. Ferner hat ein in letzter Zeit gebildeter besonderer 
ArbeitsausschuB die griindliche Erforschung des Auftretens 
und der Bekampfung der Kohlensaure ubernommen.

Trotz aller vorsorglich und in umfassendem MaBe 
getroffenen AbwehrmaBregeln hat sich auf den nieder
schlesischen Gruben eine Reihe von Unfallen nicht ver- 
hiiten lassen. Die bis zum Jahre 1914 vorgekommenen 
sind von Werne und Thiel '  eingehend beschrieben 
worden, dereń Arbeit sich auch auf die Lagerungsverhaltnisse 

sowie das Auftreten, die Ausbriiche und die Entstehungs- 
móglichkeiten der Kohlensaure im Waldenburg-Neuroder 
Bezirk erstreckt. Seit 1914 haben die Kohlensaureausbruche 
an Zahl und Umfang nicht ab-, sondern zugenommen, 
sich jedoch, abgesehen von demMąssenunfall vom 22. April 
1921 auf der cons. Sophie-Grube, allerdings des groBten 
seit Auftreten der Kohlensaureausbruche auf den Gruben 

Niederschlesiens, keine weitern Unfalle ereignet, was fiir 
die ZweckmiiBigkeit der getroffenen SicherheitsmaBnahmen 
spricht, vorausgesetzt, daB sie befolgt werden.

Die Verteilung der von 1914 bis Ende 1922 auf- 

getretenen 201 Kohlensaureausbriiche auf die einzelnen 
Gruben zeigt die nachstehende Ubersicht.

Bergwerk 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 ZUS.

cons. Seegen-Oottes-
Grube........................

cons. Fiirstensteiner 
Gruben (Idaschacht) 

Neue cons. Caesargrube 
cons. Sophie-Grube . . 
cons.Wenceslaus-Grube 
cons. Ruben-Grube . . 
cons. Rudolph-Grube .

2

1

33 7

4

38 2

3

23

3

11

3

9

2

2
2

i

2

i
2

50

4

2
2

17
2

173
1

insgesamt 36 7 42 2 26 14 12 7 55 201

Im ganzen sind seit 1894 auf den niederschlesischen 
Gruben durch Kohlensaureausbruche neun Unfalle vor- 
gekommen und dabei 28 Bergleute tódlich verungliickt.

1 Kohlensaureausbriiche  beim Steinkohlenbergbau in Niederschlesien, Sud- 
frankreich und MShrJsch-Ostrauf Z. f .d . Berg*, Hutten- u. Salinenw. 1914, S. 1.
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Kohlensauregebiet der Sophie-Grube órtlich mit diesem 
Sprung in Beziehung, der mit der óstlich von Waldenburg 

festgestellten Sprunglinie eine lange Bruchzone kenn- 
zeiclmet. In dieser Bruchzone oder ihr unmittelbar be- 
nachbart liegen die Porphyre der Butterberge, der Ochsen- 

kópfe, des Langen Berges und des Scholzenberges, ferner 
ein auf der Sophie-Grube angefahrener riegelartiger 

Porphyrdurchbrueii.

A 11 g e ni e i n e B e t r i e b s v e r h a 11 n i s s e.

Das Steinkolilenbergwerk cons. Sophie ist aus einer 
gróBern Zahl von Feldern zusammengelegt worden, die 

durch die Kriegsschachtanląąe bei Steingrund im Norden 
und die Schulteschachtanlage bei Lehmwasser-Charlotten- 
Drunn im Stiden gelóst sind. Die erste dientdem AufschluB 

des nórdlichsten Bernliardfeldes, die zweite dem des siid- 
lichen Feldes. Die beiden Schachtanlagen stelien quer- 
schlagig und durch eine Richtstrecke (Lokomotivstrecke) 

auf der tiefsten, der 5. Sohle (+ 200 m) miteinander in 
Verbindung (s. Abb. l). Die gesamte Fórderung wird im 
Schulteschacht zutage gehoben.

Der Abbau, der sich teilweise ais Unterwerksbau unter 

der 5. Sohle bewegt, wird iiberwiegend streicliend ais 
Streb- oder Pfeilerbau mit Handversatz gefiihrt. Die

Die mittlere Machtigkeit des Oberflózes betragt 1,5 m, die 
des Niederflózes 1 m. Das Flozgebirge ist im Felde der 
Sophie-Grube durch zahlreiche quersclilagige, besonders 
jedoch streichende Spriinge stark gestórt, die zweifellos 

in ursachlichem Zusammenhang mit dem Durchbruch der 
jungplutonischen Gesteine des an den Grenzen befindlichen 
Ochsenkopfes und Langen Berges sowie besonders des 
im Felde auftretenden Scholzenberges óstlich von Stein

grund stehen. Zwischen diesen beiden Porphyrmassiven 
verlaufen in der Richtung N W - S O  zwei streichende 
Hauptsprtinge, von denen der siidwestliche mit einer 

Verwurfshóhe bis zu 80 m und einem sudwestlichen Ein- 
fallen von 70-80° der bedeutendere ist. Diese streichenden 

Spriinge scheinen die Begrenzungen fiir die Zonen der 

Kohlensaureausbriiche zu bilden, so daB die Kohlensaure 
innerhalb eines schmalen, sich in der Richtung SO—NW 
in der Nahe des sudwestlichen Sprunges erstreckenden 

Giirtels auftritt. Werne und Thiel bringen daher das

1 NSheres s. W e rn e  und T h ie l ,  a. a. O. S. 13-

Wetterfuhrung ist getrennt, fiir das Nordfeld mit dem 
Kriegsschacht- und fiir das Siidfeld mit dem auf einer 
einfallenden Strecke der Schulteschachtanlage stehenden 
Freudenthal-Ventilator; zur Zeit des Kohlensaureausbruches 

wurden die Wetter noch aus dem im Jahre 1922 ab- 
geworfenen Beinertschacht abgesaugt. Beide Bewetterungs- 

netze arbeiten zentral.

D ie  Koh len sau rebe t r ie be .

Die Kohlensaure hat sich bis jetzt ausschliefilich im 
Oberflóz in dem erwahnten zwischen den streichenden 
Spriingen liegenden schmalen Gurtel gezeigt. Die Be- 
grenzung des Gebietes und die dafur geltenden besondern 

VorsichtsmaBregelnbei der Aus- und Vorrichtung sowie im 
Abbau werden jeweilig im voraus durch den Betriebs- 

plan oder besondere Betriebsplannachtrage festgelegt.
Zur Zeit des Kohlensaureausbruches vom 22. April 1921 

waren ais Kohlensaurebetriebe betriebsplanmaBig an- 
gemeldet und festgelegt die Yorrichtungs- und Abbau-

Das Steinkolilenbergwerk cons. Sophie bei Charlottenbrunn.

L a g e r u n g s v e r li a 11 n i s s e.

Diese Grube ist, wie sich aus der vorstehenden Uber- 
sicht ergibt, eine der durch Kohlensaureausbriiche ani 
schwersten heimgesuchten niederschlesischen Gruben und 
wird dadurch in ihren BetriebsmaBnahmen fortgesetzt und 
stark beeintrachtigt.

Uber die allgemeinen geologischen und Lagerungs- 
verhaltnisse sei kurz bemerkt1, daB die durch die Porphyre 

des Langen Berges sowie des GroBen und Kleinen Ochsen- 
kopfs von der cons. Seegen-Gottes-Grube und den cons. 
Furstensteiner Gruben nach SO hin im Streichen getrennte 
Grube auf den allein bauwiirdigen beiden Flozen Ober- 

und Niederflóz baut, die ais die liegendsten des Hangend- 
zuges der niederschlesischen Steinkohlenmulde ersclilossen 
worden sind. Die mit 12 14° nach S\V einfallenden 

Flóze werden allgemein von dickbankigem, 
festem Sandstein iiberlagert, an dessen Stelle 

iiber dem Oberflóz stellenweise eine 1,8 m 
machtige Schiefertonbank tritt. Da das Lie

gende ebenfalls aus Sandstein besteht, kann man 
allgemein die beiden 

N Flóze ais in Sandstein
^  eingebettetbezeichnen.
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betriebe des Oberflozes gegen Siiden und Norden des 
Quersclilages VII der 5. Sohle sowie die Betriebe des 
Bremsberges Nr. VI (s. Abb. 1). Fiir sie bestanden 

folgende S i ch e r h e i t s v o r s c h r i f t e n :

1. Die Arbeiten dieser Flózteile werden standig in jeder 

Schicht von einem erfahrenen Haueriiberwacht, welcher ais 

SchieBmeister fungieren und eine besondere, der Berg- 

behorde einzureichende Instruktion erhalten soli. AuBer- 
dem werden die Baue in jeder Schicht dreimal durch eine 
Aufsichtsperson befahren.

2. Die Anwendung von stoflenden Schrammaschinen ist ver- 

boten; ebenso jegliche Keilhauenarbeit zur Hereingewin- 
nung der Kohlen.

3. Ais Bohrmaschinen diirfen nur drehende Maschinen An- 
wendung finden.

4. Die Kohle ist nur durch SchieBarbeit zu lósen. Das 

SchieBen soli so crft erfolgen, ais es die betreffenden Be

triebe ohne jede Einschrankung der Belegung erfordern.

5. Wahrend des SchieBens ist die Belegschaft der 5. Sohle 

mit Ausnahme derjenigen siidlich des Schulteschachtes 

aus ihren Betrieben zuriickzuziehen. Derjenige Teil, 
welcher siidlich der SchieBstation arbeitet, hat sich in die 

Lokomotivbahn siidlich Querschlag III, derjenige, welcher 

nórdlich arbeitet, in die Lokomotivbahn gegen Norden 

nach Querschlag VI zu begeben.

6. Fiir den restlosen Riickzug der Belegschaften dereinzelnen 

Arbeitspunkte einschlieBlich Bremser usw. sind die Orts- 
altesten verantwortlich, dereń Anwesenheit an der SchieB

station von dem SchieBmeister durch Verlesen und An- 

streichen in einer Listę (dem sog. Feuerbuch) festgelegt 
wird. Diese Listę ist taglich vom Abteilungssteiger zu 

revidieren und mit Namensunterschrift und Datum zu ver- 

sehen.

7. Die Ziindung der Schiisse hat elektrisch von einer móglichst 
weit entfernt gelegenen, von dem Betriebsfiihrer zu be- 

stimmenden Zund- (SchieB-) Station aus zu erfolgen, wobei 
die Betriebe selbst und ihre weitere Umgebung durch 

besondere SchieBtiiren abzuschliefien sind.

8. In etwa 10 m Entfernung von jedem belegten Orte ist 

eine elektrische Sicherheitslampe sicher aufzuhangen.

9. Sobald vor den einzelnen Betrieben wieder der standfeste 

KohlcnstoB freigelegt ist, werden vor den Strecken Vor- 
bohrlócher von je 2 m Tiefe hergestellt, und zwar eins 

in Richtung der Streckenachse, die beiden andern nahe 

an den StóBen, divergierend zur Streckenrichtung. Vor 

den Streben werden diese Locher in Richtung des Vor- 

triebes mit einem Abstand von etwa 2 m hergestellt.

10. Der Bergeversatz ist in den Streben móglichst nahe dem 

Ortsstofi und dicht nachzufiihren.

11. Die SchieBstation (Nr. 7) liegt im frischcn Wetterstrome 

und wird vor dem Abtun einer jeden Sprengladung gegen 

die betreffenden Betriebe durch SchlieBen von zwei starken 

Tiiren abgesperrt, welche mit je einem Fenster versehen 
sind. Diese sowie die beiden nach der andern Richtung 

zu eingebauten Sicherheitsturen sind so angeordnet, daB 

sie von einem vom Ort ausgehenden Luftdruck angedriickt 

werden. Die SchieBstation ist mit einem Telephon aus- 

geriistet, durch das eine Verstandigung mit der Marken- 

stube iibertage móglich ist; auBerdem mit einem elek

trischen Rasselsignal, durch welches von hier nach den 
auBern AbsperrtiirenAlarmsignalegegeben werden konnen.

12. Vor dem SchlieBen der Sicherheitsturen an der SchieB

station hangt der SchieBmeister in 20 m Entfernung von 

der dem Arbeitsort zunachst gelegenen Tur zwei Benzin- 

Sicherheitslampen auf, und zwar eine unmittelbar uber 

der Fórderbahn, die zweite in der Mitte der Streckenhóhe,

Bei dcm zweiten Paar Sicherheitsturen besorgt dies ein 
vom SchicBmcister besonders beauftragter Ortsaltester.

13. Wenn aus dem Verloschen der Lampen auf den Ausbruch 

von Kohlensaure geschlossen werden muB, hat der dienst- 

habende SchieBmeister folgende Instruktion zu befolgen : 

Er halt die Tiiren geschlossen und verstandigt durch 

Telephon den Falirhauer am Blindschacht IV, ebenso die 
Markenkontrolle iibertage. Die Markenkontrolle hat sofort 

den Betriebsfiihrer und den Abteilungssteiger von dem 

Kohlensaure-Vorhandensein zu benachrichtigen. Der Fahr- 
hauer vom Blindschacht IV sorgt dafiir, daB die Schieber 

an den Wettertiiren im Richtort der 4. Sohle gegen Norden 

vom Schulteschacht geóffnet werden, damit ein Wetter- 
kurzschlufl zwischen dem einziehenden Schulte- und dem 

ausziehenden Beinertschacht hergestellt wird. Dadurch 

werden einmal die uber der 3. Sohle gelegenen Baue 

unmittelbar, nicht melir durch Blindschacht I, mit frischen 
Wettern vom Schulteschacht her versorgt, anderseits das 

Absaugen der Kohlensauregase aus der 5. Sohle nahezu ver- 

hindert bzw. stark vermindert. Durch eine standig wahrend 
der Schichtzeit auf die Biihne des Blindschachtes I in der

3. Sohle zu stellende Sicherheitslampe ist die Beschaffenheit 

der Wetter aus der 5. Sohle zu beurteilen. Erst nachdem 

sich der Betriebsfiihrer oder der Abteilungssteiger iiber- 
zeugt hat, daB eine Gefahr fur Personen in der Grube 

nicht besteht, darf die Kohlensaure in kleinen Mengen 
allmahlich fortgeleitet werden.

14. Sind die Lampen nach dem Abtun der Schiisse und nach 

Ablauf von 10 min hinter der ersten Sicherheitstiir nicht 

erloschen, so wird diese vorsichtig geóffnet, und der 
SchieBmeister fahrt mit dem Drittelfuhrer und- einem zu- 

verlassigen Arbeiter, die hinter ihm gehen, mit Sauerstoff- 

flaschen, elektrischer und Sicherheitslampe vcrseheti, 

langsam, die Benzinlampe tief haltend, wieder vor Ort 
und trifft sinngemaB weitere Anordnungen.

15. An der SchieBstation werden dauernd zwei elektrische, 
sofort gebrauchsfertige Lampen, vier Sauerstofflaschen 

sowie zwei belriebsfahige Dragerapparate bereitgehalten.

16. Die Belegschaft hat sofort ihre Órter zu verlassen, wenn 
an einem derselben ein gefahrdrohendes Austreten von 

Kohlensaure oder ein Versagen der Wetterfiihrung statt- 

findet, und unverziiglich der nachsten Aufsichtsperson und 

dem SchieBmeister Meldung zu erstatten.
17. Vor jedem Orte wird taglich eine Messung derTemperatur 

in den Verbohrlóchern vorgenommen und in ein besonderes 

Heft eingetragen.
18. Alle vier Wochen ist eine Probe der vor Ort der am 

meisten in den ganzen StoB reichenden Strecke anstehenden 

Wetter sowie des Gesamtabgangsstromes der Abteilung 
zu entnehmen und auf Kohlensaure und Sauerstoff zu 

untersuchen und das Resultat dem Revierbeamten mit- 

zuteilen.
19. Uber- und Nebenschichten werden vor den Arbeiten inr 

frischen Felde nicht verfahren.

20. Vor den betreffenden Betriebspunkten wird das hercin- 
gewonnene Fórdergut móglichst schnell weggeschafft.

21.Jedes Ort muB mit wenigstens zwei Hauern belegt sein.

22. Fiir das ordnungsmaBige Vorhandensein und die Instand- 

hallung aller hierfur in Frage kommenden Einrichtungen 
ist in erster Linie der Abteilungssteiger verantwortlich, 

fiir dereń vorschriftsmaflige Anwendung und die Befolgung 
der SchieBvorschriften der jeweilige SchieBmeister. 

Hieraus ergibt sich fiir diejenigen Arbeitspunkte, die

ais Kohlensaurebetriebe erklart worden sind oder kohlen- 
saureverdachtig erscheinen, allgemein die grundsatzliche 
Betriebsregel: Das Hacken in der Kohle und dasSchrameu 
im KohlenstoS ist zu unteriassen, da die geringfiigigsten
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Schlage auf kohlensaurefiihrende Schichten einen piotz- 
lichen Ausbruch verursachen kónnen. Nach erfolgtem Vor- 

bohren und Vornahme von Messungen der Temperatur in 
den Vorbohrlóchern und der AuBentemperatur (Auftreten 
yon Kohlensaure zeigt sich durch starkes Sinken der 

Temperatur an) sind móglichst viele Lócher zu boliren 
und stark mit kraftig wirkenden Sprengstoffen zu besetzen. 
Nach Zuriicknahme der gesamten Belegscliaft der Sohle, 
auf der sieli Kohlensaurebetriebe befinden, an eine vom 

Wetterstrom der Kohlensaurebetriebe nicht berulirte, ge- 
schiitzte Stelle oder nach Ausfahrt der Belegscliaft und 
nach Abschlufi der Kohlesaurearbeiten durch besondere 

SchieBturen werden samtliche besetzte Lócher auf einmal 
elektrisch von einer gesicherten, mit Rettungsgeraten aus- 
gestatteten SchieBstelle durch einen besondern, zuver- 
lassigen SchieBmeister abgetan. Nach dcm Abtun der 
Schusse diirfen die Kohlensaurebetriebe erst nach einer 

bestimmten Zeit wieder befahren werden, und zwar nicht 
eher, ais bis sich der SchieBmeister durch besondere Vor- 
kehrungen davon iiberzeugt hat, dali keine gefahrlichen 
Kohlensauremengen ausgetreten sind.

Zum Scliutze gegen plótzlichc, unerwartete Ausbruchc 
sind die Arbeiter vor Ort mit Sauerstofflaschen und neben 

der Benzinsieherheitslampe mit elektrischen Mandlampen 
versehen, die zur Beleuchtung des Fluclitweges dienen.

In den Sicherheitsvorschriften kommt dalier fiir den 
Betrieb der Kohlesaurearbeiten derGrundsatz zum Ausdruck, 

bei Vorliandensein von Kohlensaure im ArbeitsstoB diese 
durch einen iłuBerst heftigen, plótzlichen Schlag zum 
Ausbruch und damit zur Beseitigung zu bringen, was 

von gesicherter Stelle aus durch kraftige Sprengwirkung 
auf elektrischem Wege erzielt wird.

Die Sicherheit fiir Belegschaft und Betrieb beruht also, 
abgesehen von den Sicherheitsvorschriften und dereń Be- 

achtung, in erster Linieauf der Zuverlassigkeit und Gewissen- 
haftigkeit der Aufsicht und besonders des ais Aufsichts- 
person bestellten SchieBmeisters, dem deshalb die Bcfolgung 
einer besondern D ie n s t a n w e i s u n g  in der nach- 

stehenden Fassung zur Pflicht geniacht war:

1.Vorden einzelnen Betrieben ist jeglichc Schrani- und 

Keilhauenarbeit in der Kohle verboten.
2. Das anstehende Kohl und Nebengestein ist nur durch 

Schieliarbeit zu lósen.

3. Es sind nur drehende Bohrmaschinen zu ver\venden.

4.10 m vor jedem belegten Ort ist eine elektrische Sicher- 
heitslampe sicher aufzuhangen.

5. Vor jedem Ort muB sich eine der Belegschaft entsprechende 

Anzahl von Sauerstofflaschen befinden.

6. Der SchieBmeister hat dafiir zu sorgen, daB vor jedem Ort 

stets drei Bohrlócher je 2 m tief in der vorgeschriebenen 

Weise vorgebohrt gehalten werden. Vor den Streben sind 
diese im Abstande von 2 m, dem Vortrieb nach gerichtet, 

anzubringen.
7. Die Sprengschiisse sind nur mittels elektrischer Ztindung 

von einer vom Betriebsfiihrer bestimmten SchieBstation 

zur Entladung zu bringen.

S. Vor dem Abtun der Sprengschusse sind samtliche Beleg- 

schaften aus den Bauen der 5. Sohle, aufler denen siidlich 

vom Schulteschacht, zuriickzuziehen. Diejenigen, welche 

nordlich der SchieBstation arbeiten, begeben sich nach 

Querschlag VII und diejenigen, welche siidlich der SchieB
station arbeiten, nach der Lokoniotivbahn siidlich von 

Querschlag 111.

9. Samtliche Ortsalteste erstatten dem SchieBmeister Mel- 

dung, daB sich ihre Kameradschaften sowie Anschlager 
und Bremser in Sicherheit befinden. Der SchieBmeister 

vermerkt dies in seinem Feuerbuch durch Anstreichen der 

Namen. In diesem Buch vermerkt er gleichfalls die genaue 
SchieBzeit und Anzahl der Sprengschiisse.

10. Der SchieBmeister bestimmt, nachdem nachweisbar fest- 

gestellt ist, daB sich die gesamte Belegschaft in Sicherheit 

befindet, den Ortsaltesten, welcher die Sicherheitstiiren 
nordlich des Blindschachtes IV schlieBt und dasOeschehene 

durch ein Signal am Rasselsignal bestatigt.

11. Nachdem die Schutzturen an der SchieBstation geschlossen 

und zwei Sicherheitslampen vor der ersten Tur (vom Ort 
aus) aufgehangt sind, schlieBt der SchieBmeister die 

Ziinddrahte an die Batterie an und bringt die Schusse 

zur Entladung.

12. Ist nun auf das Gerausch hin oder eine andere Erscheinung 

auf das Vorhandensein von Kohlensaure zu schliefien, 

so gibt der SchieBmeister Warnungssignale nach den 

auBern Tiiren und meldet dies sofort dem Fahrhauer 

bei Blindschacht IV telephonisch.

13. Durch das Telephon werden sofort der Betriebsfiihrer und 

Abteilungssteiger benachrichtigt.

14. Die Sicherheitstiiren bleiben geschlossen; weitere An- 
ordnungen werden vom Betriebsfiihrer oder Abteilungs

steiger getroffen.

15. Der Fahrhauer am Blindschacht IV offnet sofort die 

Schieber an den Wetterturen im Richtort g. N. 4. Sohle.

16. Sind besondere Wahrnehmungen nicht gemacht worden, 

so offnet der SchieBmeister nach Verlauf von 10 min 

die Tiiren und begibt sich mit dem Ortsaltesten und 
noch einem zuverlassigen Arbeiter, langsani gehend, mit 

elektrischer Lampe, Sauerstofflasche und Benzinsicherheits- 

lampę, welche er tief tragt, vor Ort.
17. An der SchieBstation sind dauernd zwei e lek tr ische  Lampen, 

vier Sauerstofflaschen und zwei Dragerapparate bereit- 

zuhalten.
18. Die Belegschaft hat sofort ihre Órter zu verlassen, wenn 

an einem derselben ein gefahrdrohendes Auftreten von 
Kohlensaure oder ein Versagen dereventl.Spezialventilation 

stattfindet. Hiervon ist dem SchieBmeister und den Auf- 

sichtpersonen sofort Meldung zu erstatten.

Die langjahrige Beobachtung der Kohlensaureausbriiclie 

auf den niederschlesischen Steinkohlengruben und die dabei 
gesanmielte Erfahrung haben gezeigt, daB fast ausnahms- 

los bei Befolgung der in den Sicherheitsvorschriften nieder- 
gelegten Grundsatze die Kohlensaure fiilirenden Flózteile 

fiir Belegschaft und Betrieb gefahrlos gebaut werden kónnen. 
Bedingung ist jedocli gewissenliafte Aufsicht und fiir die 
Kohlensaurebetriebe eine gut geschulte, zuverlassige Be

legschaft

Der Kohlensaureausbruch und der dadurch verursachte 
Massenunfall.

Das A usb ru chg eb i e t .

Der Kohlensaureausbruch fand wie alle vorher- 

gegangenen, mit Ausnahme des einen im Siidfelde, im 
Nordfelde der Schultesęhachtabteilung statt, und zwar, wie 

immer, im 1,50-1,80 m machtigen Oberflóz.
Das Flózstiick, das bisher den Herd der Ausbruchc 

im Hangenden des erwahnten streichenden, eine lang- 
gestreckte Bruchzone kennzeiclinenden Sprtmges von 80 m 
Verwurfshóhe (s. Abb. 2) gebildet hatte, war zum gróBten 
Teil verhauen, zur Zeit des Ausbruches auBer Betrieb und 

von den iibrigen Betrieben abgeschlossen.
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200 m siidw.estlich von diesem Spriirig verlauft ein 
zweiter streidS^nder Sprung von 35 in Verwurfsli6lie, der 
dasFlóz abschneidet und ins Hangende wirft. Diesen ver- 
worfenen Flozteil haben nieh.re.re Querschlage ins Han
gende (VIII, IX, VII) und der Blindschaclit IV auf der 
5. Sohle von der Lokomotivstrecke aus gelóst. Der sudlicli 

vom nordlichsten Quersclilag gelegene Flozteil 
' ist durch Unterwerksbaue vorgerichtet und in / "

Abbau gen om,men worden. Voni Querschlag VII 
aus liatte man zifr Vorrichtuug des iiber der

_______ 1

r0 otva{lllZ''1 N\  ̂'

V — - ~ ^ m o ____________  

Abb. 2. Profil nach der in Abb. 1 angegebenen Linie.
MaBstab 1 :4000.

5. Sohle liegenden Flozleiles die Grundstrecke in Hóhe 
der 5. Sohle mit tiefer liegender Begleitstreeke aufgefahren 
und von jener aus den Bremsberg VII ais Breithauen (11 ni) 
in Angriff genommen.

Die Grubenbaue siidlich des Querschlages VII wurden 
nicht ais Kohlensaurebetriebe angesehen, dagegen hatte man 
das nordlich des Querschlages liegende Flozstiick durch 
den Betriebsplan ais Kohlensauregebiet erklart und die er- 
walinten Sicherheitsvorschriften darauf ausgedelmt. Auf 
Orund einer móglichen Uberfiutung durch Kohlensaure 
aus diesem Gebiet war aber eine Reihe von Nachbargebieten 
ais durch Kohlensaure gefahrdet bezeichnet worden. Ais 
solche kamen die von dem Abwetterstrom der Kohlen
saurebetriebe fast unmittelbar beriihrten Betriebe siidlich 
von Querschlag IV und bei Querschlag III sowie die aus 
dem 30 m tiefen Blindschaclit IV eingeleiteten und weiter 
nordlich durch die Querschlage VIII und IX in Angriff 
genommeneń Unterwerksbaue in Betracht, die in dem- 
selben Flozteil liegen wie die Kohlensaurebetriebe nordlich 

von Querschlag VII. Beide hatten durch Auffahrung der 
siidlichen Grundstrecke siidlich des Querschlages VII 
Verbindung miteinander erhalten. Durch Einbau von 
kraftigen, nach Norden aufschlagenden und im Abstand 
yon 6 m gestellten Wettertiiren in gemauerten Rahmen 
in der Grundstrecke siidlich von Querschlag VII wurde 
der nach dem Durchschlag beseitigte AbschluB der Unter

werksbaue wiederhergestellt (s. Abb. 1). Die Sicherheits- 
vorschriften nahmen daher auch auf die durch Kohlen
saure gefahrdeten Nachbargebiete Rucksicht.

Der verhangnisvoIle Ausbruch am 22. April 1921 
ereignete sich vor Ort des nordlich des Querschlages VII 
von der nordlichen Grundstrecke aus angesetzten Brems- 
berges VII, in dem bereits am 24. Februar 1921 ein nicht 
weniger heftiger Ausbruch erfolgt war, der 583 t Kohlen 
und 1001 Berge ausgeworfen hatte. Vorausgegangen 

waren in diesem Felde Ausbriiche am 2. Dezember 1920, 

5- September 1920, 8. Mai 1920, 19. Marz 1919 und
22. Februar 1919.

Bewet te rung der Kohlensaure- und  ihrer 
N achbarbe t r iebe .

Die Bewetterung der eigentlichen Kohlensaurebetriebe 
erfolgte durch einen im Kriegsschacbt einfallenden Wetter- 

stroin, der dann den westlichen Querschlag und die

anschlieBende, zum Schulteschacht fiihrende Benzol- 
lokomotivstrecke bis zu den Abzweigungen bei den 

Querschlagen VII und IX durchzog, wahrend die beim 
Blindschaclit IV belegenen Unterwerksbaue von einem 
im Schulteschacht einfallenden Strom gespeist wurden, 

der in den Querschlag III und in den Blindschaclit IV 
hinunter Abzweige entsandte. Eine Trennung dieser 
beiden sich in der Lokomotivstrecke begegnenden, aber 

friilier sich ziemlich die Wage haltenden Wetterstrome 
von je etwa 160 cbm war anfangs nicht notig, spater 
aber durch zwei in einem den Zuglangen entsprechenden 

Abstand gestellte Trenntiiren volizogen worden, dereń 
Óffnung selbsttatig durcli die anfahrenden Lokomotiven 
erfolgte. Der genaue Stand dieser Turen ist aus Abb. 1 
zu ersehen, die auch den weitern Verlauf der beiden Wetter- 
stróme mit den erwahnten Abzweigungen erkennen laBt.

Der erste Abzweig des Wetterstromes vom Schulte
schacht ging in den Querschlag III, wo die Wetter in 
dem 30 m tiefen Blindschaclit III abfielen und dann die 
dort liegenden, stark durch Porphyrdurchbriiche gestorten 

Betriebe aufwarts bis zu der auf Ort 6 gelegenen 
Wetterstrecke bestrichen, die siidlich weiter durch ab- 
gebautes Gebiet lief, und schlieBlich durch mehrere lange 
Schwebende zum ausziehenden Beinertschacht mit dem 
elektrisch betriebenen VentiIator von 1200 cbm Hochst- 
leistung gelangten.

Der zweite Teilstrom fiel im Blindschacht IV 30 m 
ab und schickte hier einen Abzweig nach Osten zur Be
wetterung der dicht siidlich von Querschlag IV unterhalb 
der 5. Sohle belegenen, ebenfalls sehr gestorten Rest- 
betriebe, von wo die Wetter wieder bis zur 5. Sohle hoch- 
stiegen und in den ais Abzug fur die Kohlensaurebetriebe 
dienenden Querschlag IV traten, der _ durch zwei nach 
Westen aufschlagende, fast unmittelbar an der Lokomotiv- 
strecke in 6 m Abstand voneinander stehende Wettertiiren 
gegen das hier im toten Strom befindliche Stiick dieser 
Strecke abgesperrt war. Ein anderer Abzweig ging vom 
FuBe des Blindschachtes IV nach Westen, bewetterte da- 
selbst die siidliche Teilstrecke und die III. Einfailende und 
gelangte von dort iiber die nórdliche Teilstrecke und die 
Schwebende zum Losungsąuerschlag VIII, kreuzte die 
Lokomotivstrecke mit Hilfe einer Wetterbriicke und er- 

reichte iiber die etwas hóher gelegene Wetterabzugstrecke 
der Kohlensaurebetriebe den Querschlag IV.

Den Querschlag VIII sperrten vor der Wetterbriicke 

zwei kraftige, nach Westen aufgehende Wettertiiren mit
2 m Abstand voneinander.

Von dem vom Kriegsschacht kommenden Wetterstrom 

bog ein Abzweig in den Querschlag VII ein und wurde 
durch die sowohl in der nordlichen ais auch in der siidlichen, 
erst vor kurzem durchgeschlagerijen Grundstreckestehenden 
Doppelwettertiiren, die alle vier nach dem Querschlag zu 
aufgingen, gezwungen, in die untere Begleitstreeke der 
nordlichen Grundstrecke abzufallen. Die Wetter stiegen 
am Ende der rd. 200 m langen Strecke hoch, bewetterten 
die im Aufhauen befindliche, 35 m hohe und 9-- I2m  breite 
Schwebende, fielen in ihrem am siidlichen StoB belegenen 
Fórdertrumm ab und gelangten uber die obere Grund
strecke nach dem siidlich gelegenen ersten Wetterdurchhieb, 
wo sie von einem Luttenventilator angesaugt und in den 

mit 14° nach Osten ansteigenden Durchhieb hoch-
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geworfen wurden. Am Ende dieses Durchhiebes von 
rund 50 m flacher Lange ist das Flóz durch den Sprung 
von 35 m Verwurf abgeschnitten. Um Wetterverbindung 
mit dem tiefer liegenden, zum groBten Teil abgebauten FIóz- 
stiick, der fruhern Kohlensaureabteilung, zu erhalten, hatte 
man am Sprunge schwebend aufgehauen und schlieBlich 

nach vielen Miihen einen Durchschlag mit dem erwahnten 
Aufhieb erzielt, womit die Abfuhrung der Wetter aus 
dem durch den Querschlag VII neu aufgeschlossenen 
Flozstuck in die alten Strecken 10 und 9 und damit in die 

eigentliche Wetterabzugstrecke der Kohlensaureabteilung 

sichergestellt war.

R e g l u n g  des V o r t r ie bes  der Koh lensaure-  
arbe i t en .

Wie bereits erwahnt, waren in dem Kohlensauregebiet 
der Kohlensaureabteilung III der 5. Sohle nur Aus- und 
Vorrichtungsarbeiten im Gange, und zwar der vom Quer- 

schlag VII angesetzte seigere Blindschacht VI, der zur Ver- 
einfachung der Wetterfiihrung dienen sollte, die Begleit- 
strecke zur nordlichen Grundstrecke und die Schwebende 
aus der Grundstrecke, der Bremsberg VII. Das Begleitort 
stand 70 m hinter dem Orte der rd. 200 m langen Grund

strecke, vom Querschlage VII aus gemessen, zuriick.
Der Betrieb dieser Arbeitspunkte erfolgte entsprechend 

der auf dem GrundriB (s. Abb. 1) gegebenen Darstellung 
und nach den allgemeinen Sicherheitsvorschriften. Demnach 
lag derSchwerpunkt der Arbeiten auf der Bohr- undSchieB- 
arbeit, die wie folgt ausgefuhrt wurde: Die Schiisse in
derLJnfallschwebenden sowie im untern noch 70 ni zuriick- 

stehenden Begleitort der nordlichen Grundstrecke sollten 
von der in der Lokomotivstrecke im frischen Einziehstrom 
des Kriegsschachtes belegenen SchieBstelle aus {s. Abb. I) 
elektrisch gezundet werden.

Um den Eintritt etwa ausbrechender Kohlensaure zu

nachst in die Lokomotivstrecke zu verhiiten und auch um 
ihren ersten StoB aufzufangen, war am Eingang des Quer- 

schlages VII eine besonders kraftige AbschluB- und SchieBtiir 
mit Schauglas und verstarkendem Holzschieber eingebaut, 
die vor dem Schiefien zunachst geschlossen werden muBte. 
Durch diese Tur in Verbindung mit den in der nordlichen 

und siidlichen Grundstrecke des OberFIózes am Quer- 
schlag VII selbst stehenden Wettertiiren war fiir einen 
etwaigen Ausbruch zunachst ein geniigender Pufferraum 
geschaffen. Mit Riicksicht auf die Undichtigkeit und die 
gefahrlichen Stellen (Schauglaser) dieser Tiiren sollte aber 

ferner die Lokomotivstrecke sowohl nach Norden gegen 
den Kriegsschacht ais auch nach Siiden gegen den Schulte- 
schacht durch besondere, vor dem SchieBen zu schlieBende, 
ebenfalls mit Schauglasern ausgerustete SchieBtiiren von 

der unmittelbaren Verbindung mit der SchieBstelle und 
ihrer Umgebung abgeschlossen werden. Dazu dienten 
im Norden die in Abb. 1 unmittelbar siidlich von der 
SchieBstelle verzeichneten Tiiren, wahrend im Siiden die 

mehrerwahnten Trennturen an die Stelle der eigentlichen, 
nordlich vom Blindschacht IV angeordneten SchieBtiiren 
getreten waren, von denen iibrigens noch eine unmittelbar 
siidlich von der nordlichen Trenntiir in Gebrauch stand.

Durch diesen AbschluB der Lokomotivstrecke wurde 
einerseits eine groBere Sicherheit fiir die sich hinter den 

unmittelbar siidlich von der SchieBstelle befindlichen Tiiren

im frischen Wetterstrom sammelnde SchieBmannschafi 
geschafft neben den ihnen daselbst zu Gebot stehenden 

Sauerstofflaschen, elektrischen Lampen und Helmatmungs- 
geraten, anderseits wurde dadurch fiir die aus den ge- 
falirdeten Nachbarbetrieben zuriickzuziehende Belegschaft 
bei dem Sammelpunkt am Blindschacht IV und auf ihrem 
weitern Wege zum Querschlag III und zum einziehendeii 

Schulteschacht eine zuverlassigere Sicherung herbeigefiihrt.
Wegen der auBerordentlichen Erschwernis, welche die 

vorgeschriebene Zuruckziehung der Belegschaft beim 
SchieBen fiir den Betrieb bedeutete, hatte sich die Gruben- 
verwaltung schon vor langerer Zeit im Einvernehmen mit 
der Bergbehórde entschlossen, das SchieBen in der Regel 

nur am SchluB der Nachtschicht um 4V2 Uhr vormittags 
stattfinden zu lassen, und hatte ferner zwecks grófierer 
Sicherheit das Ende der Nachtschicht der Kohlensaure- 
Belegschaft auf 5 Uhr, d. i. um eine Stunde spater ais 

die Abfahrtzeit der iibrigen Belegschaft, festgesetzt, die 
dafiir um 9*/2 abends statt friiher um 10 Ubr anfahren 
muBte.

Abgesehen von dieser zwischengefiigten Pause schien 

durch die Bestellung eines Fahrhauers und Steigerstell- 
vertreters zum SchieBmeister, dem neben der GeschoB- 
ausgabe nur die Verpflichtung auferlegt war, sich unmittel
bar vor dem SchieBen durch Abfahren der gefahrdeten 
Nachbarbetriebe davon zu iiberzeugen, daB sie von der 
Belegschaft verlassen waren, und dann das SchieBen im 
Kohlensauregebiet von der SchieBstelle aus zu besorgen, 
eine noch gróBere Sicherheit gewahrleistet ais durch die 
unter Ziffer 6 der Sicherheitsvorschriften vorgesehene 
Meldung von der Abfahrt jener Kameradschaften durch 

die Ortsaltesten beim SchieBmeister (Hauer).
Diese SicherheitsmaBnahmen hatten sich bei dem am 

24. Februar 1921 erfolgten uberaus heftigen Ausbruch, 

durch den die bisher groBte Auswurfmasse, namlich 5831 
Kohle und 100 t Berge, gelost worden war (bisher selten 
mehr ais 60-100 t), in jeder Richtung bewalirt, besonders 
hatten auch die verschiedenen Schutz- und SchieBtiiren 
der ausstrómenden Kohlensaure standgehalten. Allerdings 

soli sich damals beim Blindschacht IV Kohlensaure in 
FuBhóhe iiber dem Boden gezeigt haben, die wohl beim 
Aufklappen der Wettertiiren im Querschlag IV nach der 
Lokoniotivstrecke durchgedrungen war; moglicherweise 

ist aber auch schon damals beim SchieBen nicht in jeder 
Beziehung nach den Vorschriften, besonders in bezug auf 

das SchlieBen der Tiiren verfahren worden, wie es sich 
Ijei dem Ausbruch vom 22. April 1921 herausgestellt hat.

Die Kohlensaurebetriebe waren auf drei Schichten be- 

legt. In der Friihschicht und Mittagschicht wurden die 
gefallenen Kohien und Berge fortgeschafft sowie Ausbau- 
und andere Nebenarbeiten ausgefuhrt, wahrend das Schiefien 

nur in der Nachtschicht erfolgte. In der Nachtschicht vom 
21. auf den 22. April 1921 war die III. Abteilung, die 

Kohlensaureabteilung, mit 33 Mann belegt. Davon befanden 
sich in dem eigentlichen Kohlensauregebiet zehn Mann, 
und zwar zwei Mann vor dem Begleitort der Grundstrecke, 

funf Mann vor Ort der Ausbruchschwebenden im Brems
berg VII und drei Mann im Querschlag VII am Umbruch 
zum Blindschacht VI. Der Rest war im Unterwerksbau, 

bei Zimmerungsarbeiten in den Strecken und in der Ab
teilung I siidlich des Querschlages IV mit Nach rei Barbeiten
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beschaftigt. Die Aufsicht in den beiden Abteilungen fiihrte 

je ein Fahrhauer und Steigerstellvertreter, in der 111. auBer- 
, dem der ais Fahrhauer bestatigte SchieBmeister fiir die 
Kohlensaurearbeiten.

Die Belegschaft war zur Nachtschicht zur festgesetzten 
Zeit angefahren. Die Aufsicht hatte bei ihren wiederholten 

Befahrungen in der Kohlensaureabteilung nichts Auf- 
fallendes festgestellt.

Der Ausb ru ch ,  d ie  ersten Fes ts te l l ungen  
u n d  das Re t tungswerk .

Zwischen 4 und 4 ’/2 Uhr vernahmen der iiber die Loko- 
motivstrecke zum Schulteschacht fruher ausfahrende Teil 
der Belegschaft und der im Sprengstoffmagazin beim 

Querschlag III befindliche Fahrhauer der Abteilung III 
einen dumpfen Knall und verspiirten dann mehrere Luft- 
stóBe, woraus sie auf einen Ausbruch von Kohlensaure 

im Gebiet des Querschlages VII schlossen. Nachdem 
ein dem vordringenden Kohlensaurestrom knapp ent- 
ronnener Schlepper die Tatsache des Ausbruchs bestatigt 

hatte, wurde vom Blindschacht IV aus durch Fernsprecher 
der Betriebsfuhrer benachrichtigt, der alsbald mit dem 
Fahrsteiger der Abteilung erschien. Nach Bestellung der 

Rettungsmannschaft traf der Betriebsfuhrer am Querschlaglll 

die beiden Fahrhauer der Abteilungen I und III mit zwei 
Hauern, die bereits mit dem Anlegen von Rettungsgeraten 
beschaftigt waren, und erfuhr von ihnen die Namen der 
abgeschnittenen Leute. Vom Querschlag III ab stand 

bereits Kohlensaure in der Strecke, jedoęh war das Vor- 
dringen ohne Rettungsgerat bis halbwegs Querschlag IV 
noch móglich. Um die Kohlensaure mit Hilfe des frischen 
Wetterstromes móglichst schnell zu vertreiben und an 
den Querschlag IV heranzukommen, in dem man Leute 
vermutete, lieB der Betriebsfuhrer durch die beiden 
mit Rettungsgeraten versehenen Leute die Trennungstiir 
zwischen Blindschacht IV und Querschlag IV sowie die 
beiden im Querschlag IV stehenden Wettertiiren offnen. 
Inzwischen erschien die Rettungsmannschaft, die den Auf- 
trag erhielt, vorzudringen, um den hinter den Wettertiiren 

des Querschlags IV von den beiden ersten Rettungsleuten 
gefundenen BewuBtlosen zu bergen. Am Querschlag III 
im frischen Strom stand der Pulmotor, mit dem sogleich 

Wiederbelebungsversuche vorgenommen werden sollten. 
Die Rettungsmannschaft hatte mittlerweile vier hinter den 

Wettertiiren im Querschlag IV leblos gefundene Ver- 
ungluckte und einen funften bei Querschlag VIII geborgen.

Um die Kohlensaure schneller zu beseitigen, wurde 
die hintere Trennungstiir zwischen Querschlag IX und 

Querschlag VIII geóffnet — die vordere stand offen — 
und die Trennungstiir zwischen Blindschacht IV und Quer- 

schlag IV geschlossen. Der jetzt entgegenkommende 
Wetterstrom fiihrte erhebliche Kohlensauremengen, ein 
Zeichen dafiir, daB die SchieBtiiren bei der SchieBstelle 

hinter Querschlag VII offenstanden. Da dem Blind
schacht IV stark Kohlensaure entstrómte und auch iiber 
Querschlag III nachdrang, wurden samtliche Leute mit 
den Verungluckten noch weiter nach dem Schulteschacht 

hin zuriickgezogen. Nachdem die Rettungsmannschaft 
die Trennungstiiren zwischen den Querschlagen VIII und 
IX wieder geschlossen hatte, welche die Kohlensaure zuriick- 
hielten, konnte langsam wieder bis Querschlag III vor-

gegangen werden. Inzwischen erschien der Bergrevier- 
beamte, der nunmehr die Leitung der Rettungsarbeiten 
iibernahm.

Die fiiii) bei der Abfahrt aus dem gefahrdeten Nachbar- 
gebiet von der Kohlensaure iiberraschten Leute wurden 
dem Arzt zur Vornahme von Wiederbelebungsversuchen 

iibergeben. Nach Absperrung des Querschachteslll konnte 
mit Hilfe des sich durch beschleunigtern Ventilatorgang 

allmahlich verstarkenden Einziehstromes bis zum Blind
schacht IV weiter vorgedrungen werden, aus dem jedoch 
Kohlensaure noch in erheblicher Menge enipordrang. 
Trotzdem war es moglich, hinter der geschlossenen siid- 
lichen Trenntiir noch bis zum Querschlag IV ohne 
Rettungsgerate zu gelangen. Ein Eindringen in den Quer- 

schlag selbst warnur bis kurz hinter die zweiteTiirmoglich, 
da hier ein von oben kalt herabfallender Kohlensaurestrom 
ganz plotzlich, fórmlich mit einem stark stechenden Schlage, 
den Atem benahm und sogleich zuriicktaumeln lieB.

Da aus den óstlich davon gelegenen Betrieben auch 

keine Leute mehr vermiBt wurden, ging der Vormarsch 
in der Lokomotivstrecke ohne besondere Beschwerden 
weiter; am Querschlag VIII waren die Wettertiiren ge
schlossen und in Ordnung. Von den beiden weiterhin 
stehenden, mit Schauglas und Schieber versehenen Ttiren 
stand die vordere, die SchieBtiir, festgehakt offen, wahrend 

die infolge Schiefstellung der Angeln nach Siiden zu- 
fallende Trenntiir wie stets geschlossen war. Unmittelbar 
vor der SchieBtiir befand sich ein betriebsfahiger Rassel- 
wecker, mit dem man angeblich nach der SchieBstelle 
Zeichen geben konnte. Hinter den Tiiren, besonders bei 
dem nach Westen abzweigenden Querschlag IX, wurden 
die Wetter erheblich besser und schienen auf die Vor- 
dringenden zuzustrómen. Weit im Norden zeigte sich 
plotzlich das Licht zweier im Kriegsschacht eingefahrener 
Steiger, mit denen man beim Querschlag VII zusammen- 

traf. Vor seinem Eingang lag am westlichen StoB eine 
schwach brennende, nach Osten umgekippte elektrische' 
Akkumulatorlampe. Die Steiger hatten auf ihrem Wege 
samtliche SchieBtiiren offen gefunden und keine Belastigung 
durch Kohlensaure erfahren. Sie berichteten jedoch, daB 

sich am Fiillort des Kriegsschachtes 1 m hoch iiber der Sohle 
Kohlensaure gezeigt hatte, die also dem frischen Wetter
strom der Kohlensaurebetriebe entgegengeflossen war.

Die besonders stark gebaute, nach Westen aufgehende 
SchieBtiir im Querschlag VII, dereń Schauglas von 0,20 bis 
0,25 qm GróBe zertriimmert war, lieB sich nicht offnen, 
obwohl die frischen Wetter stark gegen sie druckten, wie 

ihr kraftiger Einzug in die Schauglasóffnung bewies. 
Beim Hochziehen eines unten in der Tiir befindlichen 
kleinen eisernen Schiebers zeigte sich davor das Gesicht 
eines Verungliickten. Da die Tiir mit Gewalt nicht zu 
offnen war, muBte sie aus den Angeln gehoben werden. 
Unmittelbar jenseits lagen fiinf iibereinandergeturmte 
Leichen, der SchieBmeister und Fahrhauer der Kohlensaure

betriebe obenauf, der nur eine halbe Jacke anhatte. Auch 
die iibrigen waren mit einer Ausnahme mit ihren Jacken 
bekleidet; einer der am Boden Liegenden hatte noch einen 
kleinen Holzklotz (Stempelabfall, Mutterklótzchen), wie sie 
die Bergleute ihren Frauen mit nach Hause zu nehmen 
pflegen, unter dem linken Arm eingeklemmt. Zwei oder 

drei erloschene Lampen waren in halber Hóhe iiber dem
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Boden in StoBstempel eingespiefit, die andern lagen verstreut 
auf dem Boden, dabei auch der Fahrstock des Fahrhauers.

Die Verungliickten, bei denen schon Leichenstarre 
cingefreten war, die aber ganz friedlich eingeschlafen zu 

sein schienen, jedenfalls keine Verletzungen oder Ver- 
zerrungen aufwiesen, wurden dem inzwischen heran- 
gekomnienen Arzt iibergeben und dann zwecks Vornahme 
von Wiederbelebungsversuchen zutage geschafft.

Inzwischen hatte man unmittelbar gegeniiber der Miin- 

dung des Querschlages VII in der Lokomotivstrecke eine 

lialbe Jacke ,mit vóllig umgedrehtem Arniei, daneben ein 
Notizbuch und zwischen Lokomotivstrecke und Ttir auf 
dem Boden versłreut einen auseinandergeklappten Zoll- 
stock, eine ais dem SchieBmeister gehórig erkannte 
Miitze, einen Vierkantschliissel (vermutlich Zundmaschinen- 
schlussel), einen gewóhnlichen, mit Ring versehenen 

gróBern Schlussel (hernach ais Schlussel zum Sprengstoff- 
magazin festgestellt) und einen Bleistift gefunden. Diese 
Oegenstande diirftcn aus derTasche des von einem Wind- 
stoB durch die Tiir vor ihrem Zuschlagen oder durch 
ihre Schauglasoffmmg durchgeschleuderten Jackensluckes 

des SchieBmeisters herausgefallen sein. Ebenso lagen 
von dem zertriimmerten Schauglas der AbschluBtiir her- 

ruhrende Glasscherben im Querschlagsgleis óstlich davon 
umher; der zum Ersatz des etwa zertriimmerten Schau- 
glases bestimmte Schutzschieber lag 1 lh m óstlich der 

Tur im Gleis des Querschlages VII; er war offenbar durch 
einen von Westen aus dem Quersclilag gekommenen StoB 

aus dem ihn haltenden, nunmehr nach auBen abgebogenen 
Falzrahmen nach Osten herausgeschleudert worden.

Nach Bergung der Leichen konnte man sofort mit 
dem kraftigen frischen Wetterstrome im Querschlag VII 
am Aufbruch VI vorbei bis zum Lósungspunkt des Ober- 
flózes vordringen. Auf den hier oberhalb der Einfallenden 
befindlichen eisernen Platten standen aufrecht zwei leichte 
Blechkasten Nr. 17 und 18 fur die Sprengstoffbefórderung, 

' mit Hangeschlóssem verschlossen, in denen noch die 
Schlussel steckten. In der nórdlichen Grundstrecke 2 m 
vor den Wettertiiren lag mitten im Gleis eine elektrische 

Zundmaschine mit aufgeklapptem VerschIuBdeckel. Vom 
óstlichen StoB der Strecke hingen zwei aus der Grund
strecke von Norden herkommende, stark isolierte Drahte 

von 2 mm Starkę in das Gleis hinein und reichten bis 
an die Zundmaschine bzw. daruber hinaus. Die blanken 
Enden dieser Drahte waren hakenfórmig unigebogen und 
bildeten offene Schleifen, die gerade um die beiden Kłemm- 
schrauben der Zundmaschine paBten. Dicht neben der 
Zundmaschine lag die am Zeichen erkennbare erloschene 
Benzinsicherheitslampe des SchieBmeisters.

Beim nur spaltenweisen Óffnungsversuch der ersten 
Wettertur erloschen sofort die Benzin- und Azetylenlampen, 
50 daB man umkehren muBte. Ein Versuch, in die Ein- 
fallende zur untern Begleitstrecke zu gelangen, miBlang 
ebenfalls wegen der in ilir fast unmittelbar bis zur Hóhe 
der Platten stehenden, die Lampen auslóschenden Kohlen- 
saure.

Beim Eindringen in die sudliche Grundstrecke fand 

man die Leiche eines vor Ort der untern Begleitstrecke 
beschaftigt gewesenen Hauers ohne Lampe; sie safi in 
hockender Stellung unmittelbar vor der nur 10 m vom 
Querschlag VII entfernten, sich nach Norden óffnenden

Wettertur, mit dem Gesicht ihr zugewandt, und wurde 
zur Anstellung von Wiederbelebungsversuchen zutage ge
schafft.

Damit war das Bergungs- und Rettungswerk beendet, 
da nach den Meldungen keine weitern Leute vermiBt 
wurden.

Bei naherer Priifung der in der sudlichen Grund
strecke in 10 m Abstand voneinander stehenden Tiiren und 

der ubrigen Órtlichkeit wurden noch die nachstehenden 
Feststellungen gemacht.

Das kleine Schauglas in der ersten Tiir war zer- 

triimmert und nach Siiden herausgeschleudert, unter dem 
Tiirrahmen her war nach Siiden zu ein gro Ges, tiefes 
Loch gespiilt, wie solche sonst durch stromendes Wasser 
gebildet zu werden pflegen. Vor der zweiten, ebenfalls 
unterspiilten Tiir mit auch nach Siiden herausgesprengtem 

Schauglas lag die Miitze des dort gefundenen Hauers, 
die vermutlich durch die Schauglasoffmmg durchgetrieben 

worden war. AuBer den von den Schauglasern stammenden 
Scherben wurde weiter siidlich nichts von Belang entdeckt.

Bei der Priifung der elektrischen Ziindleitung zeigte 
sich, daB die auf die Zundmaschine herabhangenden 

Drahte offenbar aus den hakenfórmigen Schleifen von zwei 
genau gleichen Drahten gelóst waren, die am rjórdlichen 

StoB des Querschlages VII entlang bis zur Lokomotiv- 
strecke verliefen. Eine genau gleiche Ziindleitung fiihrte 
in die Einfallende hinein, ihre obern, ebenfalls haken
fórmig umgebogenen Enden konnten aber weder mit den 
Ziindieitungsdrahten der nórdlichen Grundstrecke noch 

mit denen des Querschlages VII auf leichte und bequeme 
Art verbunden werden, hierzu hatte man die Drahte schon 
mit Gewalt anziehen miissen. Die im Querschlag VII 
liegende Ziindleitung war an dem zur Herstellung einer 
bessern Wetterverbindung getriebenen, aber oben ge- 

stundeten 56 m hohen Aufbruch VI vorbei zum Schutze 
gegen die zurzeit dort umgehenden Umbruchspreng- 
arbeiten in Rohren verlegt. An der Miindung des Quer- 
schlages VII waren die beiden, an den Enden wieder 
schleifenfórmig umgebogenen Drahte wiederum aus den 

umgebogenen Enden der in die Lokomotivstrecke nach 
Norden weiterfuhrenden Drahte ausgehakt. Diese reichten 
nur bis unmittelbar vor die erste, im offenen Zustande 

festgehakte, unversehrte, mit Schauglas und Schutzschieber 
versehene SchieBtiir und waren hier wieder hakenfórmig 
unigebogen. Durch zwei kleine Lócher im Turrahmen 
hatten augenscheinlich vordem weitere Ziindleitungsdrahte 
weiter nach Norden bis zur zweiten, ebenfalls festgehakten 

und unversehrten SchieBtiir mit Schauglas und Schutz
schieber und dann weiter bis zu der unmittelbar nórdlich 
der Tiir gelegenen SchieBstelle gefuhrt; dieses letzte Ende 
der Ziindleitung fehlte aber ganzlich. Der Femsprecher 
daselbst mit Signaltafel war in Ordnung; man konnte nach 

Blindschacht IV und zur Markenstube ubertage sprechen, 
ebenso wie dies nachher auch in umgekehrter Richtung 
vom Blindschacht IV zur SchieBstelle und zur Marken
stube móglich war, wahrend die Rasselwecker sowohl am 
Blindschacht IV ais auch an der SchieBstelle wegen der 
fehlenden ausbesserungsbediirftigen Elemente auBer Betrieb 

waren. An der SchieBstelle befanden sich ferner in einem 
Schrank mehrere gefiillte Sauerstofflaschen, zwei betriebs- 
fahige elektrische Lampen und zwei Helm-Gastauchgerate.
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Durch Priifung der beiden Sprengstoffbehalter Nr. 17 
(Orłsnummer der Ausbruchsehwebenden) und 18 (Orts- 
nummer der untern Begleitstrecke zur nordlichen Grund- 

strecke) und Vergleicli ilires lnhalts mit den Aufzeich- 
nungen des Sprengstoffausgabebuches wurde festgestellt, 
daB in der Ausbruchschwebenden wahrend der Unfall- 
schicht vermutlich 4 Sprengkapseln und 2xh  kg Westfalit 

verbraucht worden waren. Von den danach anzunehmenden 
4 Bohrlochern ware also jedes mit rd. 6 Patronen geladen 
gewesen, wie es auch sonst ublicli ist, da die Schiisse 

recht schwer sein sollen. Fur die Begleitstrecke ergab 
sich fiir die letzten drei ausnahmslos auch zum SchieBen 
benutzten Tage ein Verbrauch von beinahe 7 kg Westfalit 
und 17 Sprengkapseln, so daB hier auf jedes der 17 Bohr- 

lócher eine Ladung von rd. 400 g entfallen sein wurde. 
Zwar lieB sich dabei nicht feststellen, wie viel Schiisse 
davon auf die Unfallschicht kamen, jedoch aus den einige 
Tage spater vorOrt der untern Begleitstrecke in demaugen- 
scheinlich durch Schiisse, nicht durch einen Ausbruch 
losgesprengten groben Kohlenhaufwerk gefundenen, zu 

funf Sphiissen gehórigen Ziinderdrahten (elektrische Ziinder, 
von denen einer noch an der Zundleitung hing) schlieBen, 
daB hier in der Unfallschicht mindestens 5, wenn nicht 

mehr Schiisse abgetan worden sein mussen.
In dem Sprengstoffausgaberaum und nicht etwa, wie 

anzunehmen, an der SchieBstelle fand sich ferner die voni 
SchieBmeister nach Ziffer9 seiner Dienstanweisung iiber die 

Aufrufung der Nachbarortsaltesten vor dem SchieBen, die 
Zahl und Zeit der Schiisse, Temperatur usw. zu fflhrende 

Listę, das sogenannte Feuerbuch1.
Die Eintragungen darin wiederholten sich seitWochen 

und Monaten Tag fiir Tag mit solcher Gleichformigkeit, 
z. B. SchieBzeit stets und standig 4 Uhr 15, Temperatur 15 °, 
Namen jder Ortsaltesten der Kohlensaurebetriebe nebst 

Anstrich usw., daB ohne weiteres auf vóllig willkurliche 
Angaben und ihre Unzuverlassigkeit geschlossen werden 
muBte. Das erhellt besonders daraus, daB bereits fiir den 

Unfallmorgen, den 22. April 1921, die SchieBzeit mit 
4 Uhr 15, die Temperatur auBerhalb der Bohrlócher mit 
15°, diejenige in den Bohrlochern mit 11°, die Zahl der 
Schiisse mit neun (nach den Zeugenaussagen sollen 7 + 9 

Bohrlócher gestanden haben) mitTinte eingetragen standen.
Da ein weiteres Vordringen im Querschlag IV, in die 

nórdliche Grundstrecke und die Begleitstrecke von Quer- 
schlag VII wegen fortgesetzter Ausstrómung von Kolilen- 
saure nicht móglich war, konnten keine weitern Fest- 
stellungen am Tage des Ausbruches gemacht werden. 
Der Aufzeichnungsstreifen des Depressionsmessers lieB 
keine Beeinflussung der Wetterfiihrung durch den Ausbruch 

erkennen.
Bei den zutage gebrachten Verungfiickten wurden von 

den Rettungsmannschaften der Grube und denen der 
Zentralstelle Waldenburg unter arztlicher Aufsicht die 
Wiederbelebnngsversuche mit Sauerstoffgeraten, Pul- 
motoren und Inhabadgeraten langere Zeit fortgesetzt, 

muBten jedoch schlieBlich ais erfolglos aufgegeben werden.
Dem einen Schlepper, der bei der Abfahrt aus dem 

Unterwerksbau von dem Kohlensaurestrom uberrascht 
worden war und langere Zeit Kohlensaure eingeatmet 
hatte, so daB ihm das BewuBtsein zu schwinden drohte,

1 Sein bel Querschlag VII gefundenes Taschennotizbuch enthielt nur be- 
langlose Angaben.

war es gelungen, in den frischen Wetterstrom durchzu- 
dringen. Er hat, nachdem er sich erholt hatte, an den 
Bergungsarbeiten teilgenommen und, abgesehen von 
geringen Atembeschwerden und Kopfschmerzen am Unfall- 
tage, keine weitern nachteiligen Einwirkungen verspiirt.

Bei der erneuten amtlichen Befahrung des nordlichen 
Feldesteiles am folgenden Tage gelang es noch nicht, 
weiter in die Einfallende oder hinter die Wettertiiren der 

nordlichen Grundstrecke aus Querschlag VII vorzudringen, 
da beide noch voll Kohlensaure standen. Bei dieser 

Gelegenheit wurde am Kopfe der Einfallenden durch 
móglichst tiefes Halten der Proberóhre bei móglichst 
erhobenem Kopfe eine Wetterprobe entnommen, die nach 

der Analyse 23,13 °/o C 0 2, 1,86% CH4 und 18,27 °/o O 
enthielt. Eine weitere Probenahme fand jenseits der 
nordlichen Wettertur in der nordlichen Grundstrecke statt, 
die aber sehr erschwert w;urde, weil man wegen der dick 
dahinter stehenden Kohlensaure nur eben mit dem Arm 
durch einen Tiirspalt hineinreichen und dabei die die 
Róhren schlieBenden Dreiwegehahne nicht beobachten 

konnte. Sie war auch miBlungen, da im Laboratorium 
ein Dreiwegehahn offen befunden wurde. Trotzdem 

enthielt sie 9,66% COa, 0,33% CH4 und 19,19% O, 
ein Beweis fiir die Hochhaltigkeit der hinter der Tiir 
stehenden Wetter an Kohlensaure. Eine dritte Wetterprobe 
wurde im abziehenden Strom óstlich der Wetterturen in 

Querschlag IV genommen, in dem man es jetzt schon 
ganz gut langer aushalten konnte. Sie wies 3,24 %  CO 2,
0,18% CH4 und 19,20% O auL Dabei betrug die 
abziehende Wettermenge in guter Ubereinstimmung mit 
den friihern Messungen etwas mehr ais 250 cbm, wahrend 
fiir den vom Schulteschacht kommenden Einziehstrom 
in der rd. 4 qm groBen Lokomotivstrecke etwas siidlich 
von Blindschacht IV 158 cbm gemessen wurden. Der vom 
Kriegsschacht kommende Einziehstrom hatte an der SchieB

stelle eine Starkę von rd. 170 cbm.

Der Ausbruchschwebenden sollten nach der bei ihrer 
gemaB § 101 der Bergpolizei-Verordnung vom 18. Januar 

1900 erfolgten Anmeldung, in der die Anwendung 
der Kohlensaurebestimmungen besonders hervorgehoben 
worden war, mindestens 40 cbm frischer Wetter zugefiihrt 
werden; nach den Aufzeichnungen sind zuletzt in der 
Wetterabgangsschwebenden daselbst 45 cbm gemessen 

worden.

Die in der nordlichen Grundstrecke von Querschlag VII 
in nicht aufgezogenem Zustand gefundene magnetelek- 
trische Zundmaschine, zu der iibrigens der am Eingang 
von Querschlag VII gefundene Vierkant-Fliigelschlussel 
genau paBte, war nach ihrem Fabrikschild fiir 25 SchuB 
und 17 Ohm Widerstand gebaut bei 5lh kg Gewicht. 

Die zur Ziindung benutzten, Anfang Marz angelieferten 
elektrischen Ziinder waren Sirius-Gliihzunder in Papphtilse 
mit Platindrahtchen. Ein Vorkomnien von Versagern ist 

nicht gemeldet worden. Zur Priifung der Zundleitung 
soli sich ein Minenpriifer im Kohlensauregebiet befunden 
haben, der aber trotz eifrigen Suchens auch bei den Auf- 
raumungsarbeiten nicht gefunden wurde.

D ie  A u f r a u m u n g s a r b e i t e n .

Um die Kohlensaure uber die Abzugsschwebende aus 

der nordlichen Grundstrecke von Querschlag VII zuriick-
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zudrucken, unterstiitzte man den frischen Wetterstrom 

lebhaft durch blasendc Sonderbewetterung iiber die Begleit- 
strecke. Dadurch wurde diese bald bis vor Ort fahrbar. 
Hier zeigte sich nichts Auffalliges. Nur in der Gezahekiste 
des verungliickten Ortsiiltesten des Begleitortes wurde ein 
angebrochener Ring weiBer Ziindschnur gefunden, woraus 

man auf die Mogliclikeit der Anwendung verbotener Zeit- 
zunduiig hatte schlieBen konnen. Ferner standen in einer 
deckellosen Kiste daneben am untern StreckenstoB ffinf 
gefiillte Sauerstofflaschen und in der Nahe auf der Sohle 

zwei gebrauchsfahige und mit Staub iiberzogene weitere 
Flaschen.

Die Zimmerung war vóllig unversehrt. Vor demOrts- 
stofi lag hereingescliossenes Haufwerk, das fortgeriiumt 

zehn Wagen Kohlen ergab. Aus dem Haufwerk strómte 
schwach Kohlensaure aus. Darin wurden Zunderreste ge
funden, wonach einwandfrei feststand, daB hier geschossen 
worden war.

Das Hangende bestand aus gebrachem Schieferton. 

Der KohlenstoB sowie auch das Haufwerk zeigten blattrige, 
weiche Kohle, die in nierenfórmige, leicht mit der Hand 
zerdriickbare Stiicke von Kindskopf- bis NuBgróBe zerfiel.

Von der Begleitstrecke aus konnte man nach einigen 
Tagen auch in die Grundstrecke weiter vordringen.

In der obern Strecke war der in die Abzugschwebende 
hinauffiihrende, mit Hilfe eines noch im Gange befindlichen, 

durch Druckluft betriebenen Luttenventilators saugende 
Luttenstrang am untern Ende vóllig zusammengedriickt, 
sonst aber in der Schwebenden selbst nichts Aufier- 

gewólmliches zu bemerken.

Etwa 50 m nórdlich von ihr fanden sich auf der Sohle 
die ersten feinen Staubablagerungen, die bald bis zu FuB- 

hóhe zunahmen und deutlich ein wellenfórmiges Hin- 
gewehtsein von Norden her erkennen lieBen. Dabei zeigten 

sich auf der Wind-(Nord-)Seite der Hólzer die bekannten 
gratartig scharfen, bis zu 20 und mehr Millimeter holien, 
Schneewehen gleichenden Staubanwehungen, wahrend sie 
auf der Siidseite erheblich schwacher waren und stets rund- 
lichen Querschnitt aufwiesen. Die standig zunehmenden 
Staubweliungen erstreckten sich auf eine Lange von fast 
100 m nórdlich, sodann begann bei etwa noch 40 m

Abstand von der Ausbruchschwebenden die schwach nach 
Siiden abgebóschte, feine Kohlenauswurfmasse, die infolge 
eines erst einige Tage nach dem Unfall bemerkten Be- 

rieselungsrohrbruches weiter nórdlich vóllig feucht war 
und wie Spulversatzmasse mit stellenweise auch grobem 
Korn von FaustgróBe und dariiber nach dem Wegfiillen 
steil und fest anstand. Aus den Auswurfmassen strómte 

langsam weiter Kohlensaure aus. Sie fuhlten sich, weiin 
man die Hand hinein steckte, kalt an. Die bekanntenTempe- 
raturverminderungen beim Vorhandensein von Kohlensaure 
waren daher auch im Haufwerk noch zu bemerken.

Die Aufwaltigungsarbeiten wurden unter standiger 
Aufsicht und Beobachtung von SicherheitsmaBnahmen 

(Anwendung von Gastauchgeraten)fortgesetzt. Sieschritten 
nur langsam voran, da ilmen in der Ausbruchschwebenden 

groBe Schwierigkeiten entgegenstanden, wo durch die 
Wucht des Ausbruches die Zimmerung zerstórt und das 
Hangende hereingebrochen war. Bis zum 13. Juli 1921 

hatte man von der Schwebenden 30 m aufgewaltigt und 
neu verbaut. Die eigentliche Ausbruchstelle lag noch 
3m weiter vor. Der das Hangende bildende gebriiche 

Schieferton und der dariiber liegende dickbankige Sand- 
stein waren in groBen Blócken hereingebrochen, so dafi 

die Weiteraufwiiltigung die damit beschaftigte Belegschaft 
gefahrdete und nach einer amtlichen Befahrungam 14. Juli
1921 endgiiltig eingestellt werden nuiBte. Die Unter

suchung der Ausbruchstelle selbst konnte daher nicht 
erfolgen. Spater will man jedoch versuchen, durch Auf- 
fahren einer neuen Schwebenden neben der alten an die 
Ausbruchstelle heranzukommen, um den Ausbruch fur 
die Erforschung des Kohlensaurevorkommeiis vollstandig 
nutzbar zu machen.

Cfbwohl also nicht samtliche Auswurfmassen be- 

seitigt werden konnfen, wurden im ganzen 509 t Kohlen 
und 391 Wagen Berge herausgefórdert. Diese Mengen 
kennzeichneti die GroBe des Ausbruches zur Geniige.

SchieBdrahte, der vermiBte Minenziinder und etwa 
nicht zur Detonation gekommene Sprengpatronen 

wurden bei den Aufraumungsarbeiten nicht gefunden. 
Die genaue Feststellung der Vorbohrlócher sowie der Zahl 
der abgegebenen Schusse war daher nicht móglich.

(SchluB f.)

Verdampfungsversuch an einem mit einer vereinigten Gas- und Kohlenfeuerung 

ausgeriisteten Zweiflammrohrkessel auf der Zeche Victor.
Von Ingeuieur M. S c h i m p f ,  Essen.

(Mitteilung der Abteilung fiir Warnie- und Kraftwirtschaft beim Dampfkessel-Ubenvachungs-Verein 
der Zechen im Oberberganitsbezirk Dortmund.)

In jedem Betriebe, wo Koksofen- oder Hochofengas 
verbrannt wird, muB die Mogliclikeit bestehen, Schwan- 
kungen in der Gaserzeugung auf einfache und schnelle 

Art an den Kesseln auszugleichen. Im Koksofenbetriebe 
sind Wechsel in der Gasefzeugung nicht zu vermeiden, 
besonders bringen Betriebseinschrankungen Gasmangel 

mit sich, der Umstellungen im Kesselbetriebe notwendig 
macht. An Feiertagen ist dagegen wegen des geringern 

Dampfbedarfes haufig' GasiiberschuB vorhanden, so daB' 
das Gas, wenn es an Gasfeuerungen oder an einem ge- 
migend groBen Gasbehiilter mangelt, unbenutzt ins Freie

geleitet werden muB. Bei den heutigen Gaspreisen ist 
eine solche Betriebsweise unbedingt zu verwerfen und 

durch Umanderungen im Betriebe schnellstens zu beseitigen. 
Die Reglung der Gasfeuerungen auf geringere Gasmenge 

und Dampfleistung ist nur dort angangig, wo geniigend 
Kesselheizflache mit Planrost- oder Wanderrostfeuerungen 

vorhanden ist. In den meisten Fallen miissen dagegen 
die Kessel bei Gasmangel auf Kohlenfeuerungen um- 
gestellt werden.

AnWasserrohrkesseln, die oft mitZusatz-Gasfeuerungen 
ausgeriistet sind, laBt sich diese Umstellung ohne Anderung
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r Einrichtungen leiclit vornehmen, indem man entweder 

n Wanderrost oder die Gasfeuerung oder beide gemein- 
m.betreibt. Bei den bisher fiir Flammrohrkessel gebrauch- 
hen Gasfeuerungen ist der Ubergang zur Kohlenfeue- 

ng dagegen erst nach Ausbau der Gasbrenner und 
nbau von Rosten móglich. Hierdurch entstehen jedes- 
al grofie Zeit- und Geldverluste, da die Kessel unter 
t nicht unerheblichem Ausfall an Heizflache zur Vor- 
hme des Umbaues niehrere Tage auBer Betrieb gesetzt 
:rden mussen. Fiir eine Gasfeuerung fiir Flammrohr- 
ssel, die den schnellen Ubergang zur Kohlenfeuerung 
me bauliche Anderungen gestattet, bestand daher schon 

:ige ein dringendes Bediirfnis.

Zuerst versuchte man auf den Zechen die 
ufgabe in der Weise zu lósen, daB man ober- 
ilb der Feuertiir einfaclie Gasrohre einfuhrte, 
zielte aber damit keine nennenswerte Leistung 
id keine wirtschaftliche Verfeuerung des Uber- 
huBgases. Auf der Zeche Victor in Rauxel 
urde weiterhin im Jahre 1914 eine Rost-Gas- 
uerung erprobt, die aus hohlen, quer liegenden, 
it seitlichen Gassammelkammern verschweiBten 

oststaben bestand. Das Gas trat hier zwischen 
;n Staben aus und mischte sich mit der Ver- 
•ennungsluft. Die Versuche zeigten aber nach 
irzer Zeit, daB ein Dauerbetrieb wegen des 
:hnellen Durchbrennens des Rostes nicht móglich 

ar. Spater fiihrte man eine fahrbare Gasfeuerung 
i die Feuertiir ein. Aber auch dieser Weg erwies 
ch wegen der geringen Leistungen nicht ais 

mgbar.

Im Jahre 1922 ist endlich von Ingenieur 

uschmann der Gewerkschaft Victor die nach- 
ehend beschriebene Gasfeuerung durchgebildet 
nd von der Firma Wencker & Berninghaus in 

•ortmund erbaut worden, die den Erforder- 
issen eines leichten Uberganges von Gas- auf 

kohlenfeuerung entsprechen diirfte.

Bauar t  der Feuerung .

Die Gasfeuerung wird unter Beibehaltung der vor- 
andenen Rostfeuerung oberhalb der Feuertiir in das Flamm- 

ęhr eingebaut (s. die Abb. 1 und 2). Sie besteht aus der Gas- 
ammera, an der die vier Schlitzgasdusen b mit Uberwurf- 

nutterii befestigt sind. Oberhalb des Schiirbogens ist der 
ler Rundung des Flammrohres und des Schiirbogens ange- 
iaBte Diisenkórper c eingebaut, in den die Schlitzgasbrenner 

niiriden. Das aus der Gaskammer durch die einzelnen 

ichlitzbrenner strómende Gas tritt durch die Schlitze d 
ies Brenners aus und mischt sich auf diese Weise innig 
nit der infolge des Kesselzuges vorn am Diisenkórper 

indringenden Verbrennungsluft. Die Luftreglung erfolgt 
i u rch die schwenkbare Platte e, wahrend die Gastnenge 
ron dem iiber dem Brenner angebrachten Gashahn /  ge- 
egelt wird. Die Diisenkórper c sind zur Vermeidung einer 

inmittelbaren Beruhrung der Flammrohrwand durch die 
'lamme schrag nach unten gerichtet. Der vordere Teil 

ies Flammrohres iiber dem Rost ist in einer Lange von 
1 ni mit einer Schamotteausmauerung versehen, damit die 

^uswirkung der Flamme nicht gestórt wird.

Bei Gasfeuerungsbetrieb verschlieBt man die Aschen- 

falltur unterhalb des Rostes durch Andrucken mit Vor- 
reibern und verhindert so den Lufteintritt an dieser Stelle. 
Ferner ist dafur Sorge zu tragen, daB die Feuertiiren 
moglichst dicht schliefien. Die von der Kohlenfeuerung 

herruhrende Schlacke bleibt ais Schutz auf dem Rost liegen. 
Die Umstellung auf Kohlenfeuerung geht innerhalb einiger 
Minuten in der Weise vor sich, daB man die Aschen- 

fallplatte am untern Teil des Feuergeschrankes durch Lósen 
der Vorreiber und der beiden Bolzen entfernt und Kohle 
aufgibt. Sobald die Kohle auf dem Rost durch die Gas
feuerung geniigend entziindet ist, wird diese durch Schliefien 
des Gashahnes abgestellt und die vordere Luftklappe c

Abb. 1. Vorderansicht. Abb. 2. Querschmtt.
Zweiflanimrohrkessel mit Gas- und Stochfeuerung.

an der Gasfeuerung verschlossen. Irgendwelche bauliche 

Umanderungen an der Feuerung selbst sind bei der Um

stellung nicht erforderlich.

In einem Abstand von etwa 800 mm ist hinter der 
Feuerbriicke eine Schamotteschnecke eingebaut, welche die 
Verbrennungsgase in drehende Bewegung versetzen und 

dadurch ihre bessere Ausnutzung innerhalb des Flamm
rohres bewirken soli. Durch Beobachtungen im Betriebe 

ist festgestellt worden, daB vor dem Einbau der Schnecke 
die Rauchgastemperaturam Rauchschieber um etwa 50-60° 

hóher lag.

W i r t s cha f t l  ichke i t  der Feuerung .

Die wirtschaftlichen Vorteile der vereinigten Gas- und 

Kohlenfeuerung sind beachtenswert, da bei Gasmangel die 

Gaskessel fur die Dampferzeugung nicht ausfallen, sondern 

sofort durch Kohlenfeuerung weiter betrieben werden 

kónnen. An einem mit der beschriebenen Feuerung aus- 

o-erusteten Zweiflanimrohrkessel ist im Februar 1923 zur 

Priifung der Wirtschaftlichkeit. der Anlage bei Normal- 
leistung ein Verdampfungsversuch vorgenommen worden. 

Der Yersuchskessel liegt in einer Gruppe yon 16 gleich
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groBen, vorwiegend mit Gas beheizten Kesseln. Die 
Anlage ist an einen Karnin von 70 m Hohe und 2,6 m 

oberm Durclimesser angeschlossen. Der seit dem 13. Mai
1922 in Betrieb befindlicha Versuchskessel war vor dem 
Versuch auf der Feuerseite gereinigt und auśgespiilt 
worden. Auf der Wasserseite bestanden nur geringe Ver- 
schmutzungen, da die Kesselspeisung hauptsachlich mit 

Kondensat und permutiertem Wasser erfolgt war. Die 
Heizflache des Kessels betragt 113,9, die Rostflache 3,06 qm. 
Das Verhaltnis der Rostflache zur Heizflache stellt sich 

wie 1:37,2. Der Versuchskessel befand sich am Versuchs- 
tage seit mehrern Tagen in Betrieb, so daB der Beharrungs- 
zustand vorhanden war.

Die Feststellung der Speisewassernienge erfolgte mit 
Hilfe eines Eckardtschen Wassermessers, der vor und nach 

dem Versuch geeicht wurde und 3,7 Hundertteile zu wenig 
anzeigte. Zur Feststellung der verfeuerten Gasmenge diente 
ein Hydro-Gasmesser, dessen Nachpriifung mit einem 

Mikromanometer ubereinstimmende Angaben lieferte. Der 

Gasmesser war an eine Diise von 89,5 mm lichtem Durch- 
messer angeschlossen. Den Heizwert des Gases gab ein 
Junkerssches Kalorimeter an; auBerdem ist das Gas im 
Laboratorium der Zeche mehrmals auf seine Zusammen- 

setzung untersucht worden. Die Speisewasser-, Dampf-, 
Gas- und Rauchgastemperaturen wurden mit Quecksilber- 
thermometern ermittelt. Die Prufung der Rauchgase fand 
laufend durch Orsatvorrichtungen am Flammrohrende und 

Rauchschieber statt. Den Darnpfdruck stellte man mit Hilfe 

eines Kontroilmanomelersj den Gasdruck sowie den Kessel- 
zug mit einem Wassersaulenmanometer fest. Die Ver- 
suchsdauer iiberstieg 7 st. Die Ergebnisse sind in der 
nachstehenden Zahlentafel zusammengestellt.

V e r s u c h s z a h le n .

1. Dauer des V e rs u c h e s ............................... st 7
2. D am pfsparinung ..............................at Uberdr. 11,5
3. Speisewasserverbrauch.................................. kg 19 043,0
4. Dampfmenge :

Wasser von 70,8° C zu Dampf von 306°C
und 733,2 W E ....................................... .kg 19 043,0

Wasser von 0 °G  zu Dampf von 100° C und
640,0 W E ........................................................ kg 19 710,0

5. Dampfmenge von 640 W E . _. . . . .kg/st 2 816,0
6. Dampftemperatur hinter dem Uberhitzer . °C  306
7. Oesamte Gasmenge.............................  cbm 4305
8. Oasmenge . . .......... .....................cbm/st 615
9. Durclischiiittlicher Uberdruck in der Haupt-

g a s le itu n g ....................................... mm WS 140
10. Gastemperatur . .............................................°C  18
11. Zusammensetzung des Oases:

CO s ....................................................................\ 2,80
O a ...................................................... ..... . 2,27
C O ........................................................................X  3,43
H ,  \ 39,25
C H 4 ................................................................... \ 23,73
Schwere Kohlenwasserstoffe............................X  1,60
N ........................................................................ X  26,92

12. Aus der Analyse ermittelter Heizwert . . WE 3 395
13. Mit dem Kalorimeter ermittelter Heizwert

oberer . .................................................WE 3 906
u n te r e r ........................  WE 3453

14. Aus 1 cbm Oas gewonnen
ohne U b e rh itz u n g .............................WE 2 645
mit Uberhitzung . .............................WE 2930

15. Durchschnittlicher Oehalt der Rauchgase an
C 0 2 am Flammrohrende.............................. \ S,5
C 0 2 am Rauchschieber...............................°/0 7,9
O am Rauchschieber...............................X -fi
CO am Rauchsch ieber.............................. X  0,0

16. LuftiiberschuB................................................. fach 1,27
17. Mittlere Temperatur der Rauchgase im Fuchs °C  219
18. Mittlere Temperatur im Kesselhaus . . . °C 19
19. Wassersaule des Zugmessers

in der Feuerung ....................................... mm 5
im Fuchs.................................................min 17

20. Gasdruck in der Feuerung . . . .  mm WS 53

E r g e b n is s e .

1. Leistung von 1 cbm Gas1 an Dampf von 640WE kg 4,58
2. Leistung von 1 qni Heizflache.....................kg/st 24,7
3. Gewinn in Form von S a t td a m p f ......................X  6̂,8
4. Gewinn durch U b e rh itz u n g ................................X  8,2
5. Verlust durch den Schornste in ...........................X  9,8
6. Verlust durch Leitung und Strahlung . . . . X  5,2

1 1 cbm Oas von 760 mm QS Druck und 15° C  verdarapfte 4,68 kg.

Der erzielte Wirkungsgrad von 85 °/o sowie die Leistung 
der Anlage sind ais gut zu bezeichnen. Die Werte ent- 
sprechen den bei guten Gasfeuerungen ermittelten.

Die auf derSchachtanlage 3/4 der Zeche Victor stehende 

Feuerung ist seit etwa 6 Monaten in Betrieb. Irgendwelche 

Anstande haben sich nicht ergeben; eine Verbrennung 

der Diisenkorper oder der Roststabe ist nicht eingetreten, 
so daB man mit einer langern Haltbarkeit rechnen kann. 
Die Befestigung der Schlitzgasdiisen mit Uberwurfmutterii 

erlaubt, die Dusen schnell herauszunehmen und in kiirzester 

Zeit zu reinigen. Der geringe Abfall der Kohlensaure vom 
Flammrohrende bis zum Rauchschieber laBt den guten 

Betriebszustand der Anlage erkennen. Der hohe Stickstoff- 

gehalt und daher niedrige Heizwert des Gases ist auf 

die damals notwendigen Betriebseinschrankungen zurflck- 

zufuhren.
Zu sam m en fa ssu ng .

Nach einem Hinweis auf die Betriebsumstande, die 

das Vorhandensein von vereinigten Gas- und Kohlen- 
feuerungen auf den Zechen zweckmaBig erscheinen lassen, 

wird die Entwicklung einer solchen Feuerung bis zur 
letzten Ausfuhrung auf der Zeche Victor beschrieben und 
das Ergebnis des daran vorgenommenen Verdampfungs- 

versuches erortert.
Der erzielte Wirkungsgrad laBt erkennen, daB die ver- 

einigte Gas- und Kohlenfeuerung wirtschaftlich arbeitet. 
Ein sechsmonatiger Probebetrieb, bei dem kein storender 
VerschleiB eintrat, hat auch ihre Brauchbarkeit erwiesen.

Yerwaltungsbericht des Allgemeinen Knappschafts-Yereins zu Bochum iiber dasjahr 1921.
(Im Auszug.)

Die durchschnittliche Zahl der ak tiven  M itg iie d e r  des 
Vereins hat sich in den Jahren 1918 — 1921 wie folgt entwickelt:

1918 1919 1920 1921

Krankenkasse . . . .  365300 415736 483570 529078

Unter- 1918 
270 944

Pensions- und 
stiitzungskasse . , .

lnvaliden- und Hinter- 
bliebenenversicherungs- 
kasse . . . . . . .  345 651

1919 
320 009

1920 
385 796

1921
430218

387 449 454 517 501 941
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Danach war im Bericlitsjalir gegen 1920 allgertiein eine 

bedeuteride Zunnhme der Mitgliederzahl des Vereins, ent- 

sprechend der wachsenden Belegschaftsziffer .des Ruhrberg- 

baues, zu verzeichnen; sie betrug in der Krankenkasse 

45 508 Mann oder 9,41 X , hi der Pensions- und Unterstiitzungs- 
kasse 44 422 Mann oder 11,51 \ und in der Inva1iden- und 

Hinterbliebenenversicherungskasse 47 424 Mann oder 10,43 %.
Infolge der Enlwertung des Oeldes muBten die Leistungen 

und dementsprechend auch die Beitriige in allen drei Kassen- 

abteilungen erlioht werden. Es gestalteten sich die E i n - 

n a h in e n  und A u s g a b e n  im Berichtsjahr, verglichen mit 
den Jahren 1918—1920, wie folgt:

E i n n a h m e

1918 1919 1920 1921
1000 J l

Krankenkasse . . . . 36 898 82 842 230 681 323 166
Pensionskasse . . . . 30598 49175 95 444 106 S43
Invaliden- und Hinter-
bliebenenversicherungs-
kasse .............................. 10 602 10911 23 578 139 950

zus. 78 098 142 928 349 703 569 959

A u s g a b e
Krankenkasse . . . . 46 245 49 994 155510 194 88S
Pensionskasse . . . . 24 427 27 379 36 818 45 701
Iiwaliden- und Hinter-

bliebenenversicherungs-
kasse .............................. 13 135 15 759 28 797 68 206

ZUS. 83 807 93132 221 125 30S 796

U b e r s c h u B

Krankenkasse . . . . -9 347 + 32 818 +75 171 + 128 278
Pensionskasse . . . . + 6 171 +21 796 + 58 626 + 61 142
!nvaliden- und Hinter-

bliebencnversicherungs-
kasse . . . . . -2  533 -  4 848 -  5 219 + 71 744

ZUS. -5709 +49 796 + 128578 +261 164

Gegenuber dem Vorjahr stiegen die Einnahmen in der 

Krankenkasse um 92,485 Mili. Jt oder 40,09 °/„, in der Pensions- 

kasse um 11,399 Mili. J l  oder 11,94 °/0, in der lnvaliden- und 

Hinterbliebenenversicherungskasse um 116,372 Mili. A  oder
493,56 X  und in den drei Kassenabteilungen zusammen um 

220,256 Mili. J l oder 62,98 %.
Die Ausgaben stiegen in der Krankenkasse um 39,378 Mili.M  

oder 25,32 °/0, in der Pensionskasse um 8,S83 Mili. JC oder 

24,13 %, in der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherungs- 
kasse um 39,409 Mili. J l  oder 136,85 \ und in den drei Kassen

abteilungen zusammen um 87,671 Mili. J l oder 39,65 X- Der 
UberschuB betrug in der Krankenkasse 128,278 Mili. JC, in der 

Pensionskasse Bl, 142 Mili. JC, iń der Invalideri- und Hinter- 

bliebenenversicherungskasse 71,744 Mili. ^  und in den drei 

Kassenabteilungen zusammen 261,164 Mili. Jt.
Der Bilanzwert des V e r m ó g e n s  und seine Verteilung 

auf die drei Kassenabteilungen in den Jahren 1913-1921 ist 

aus der Zahlentafel 1 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  1. Vermógen der einzelnen Kassenabteilungen 
des Allgemeinen Knappschafts-Vereins 1913 — 1921.

Jahr

Kranken- j Pensioni- 

kasse

lnva1iden- und 
Hinterbliebenen- 
yersicherungs- 

kasse

insges.

1000 J i 1000 X 1000 JL

1913 19 701 178 613 65 984 264 298
1914 22 720 202 861 72 471 29S 053
1915 24 849 213 974 76 451 315 273
1916 27 266 224 147 77 585 328 997
1917 23 547 238 299 81 096 342 942
1918 14 842 245 261 80 646 340 749
1919 41 782 266 762 74 336 382 880
1920 120 703 335 857 73 402 529 962
1921 263 173 410 758 151 561 825 492

< Danach stieg das Gesamtverm6gen der drei Kassen

abteilungen im Berichtsjahr um 295,53 Mili JC ; an dieser Zu- 

nahme ist die Krankenkasse beteiligt mit 142,47 Mili, JC, die 

Pensionskasse mit 74,901 Mili. JC und die Iiwaliden- und Hinter- 
bliebenenversicherungskasse mit 78,159 Mili. Jt.

Aus Mitteln des Vereins fur die be rgbau l i chen  Inter- 

essen im Oberbergamtsbezirk Dortmund in Essen wurden 

49,308 Mili. JC gezahlt.
Der Grundlohn wurde im Berichtsjahr bei der Berechnung 

der Krankengelder und Krankenkassenbeitrage bis zur gesetz- 

lich zulassigen Hóhe von 30 JC beriicksichtigt. Diese Grenze 

ist bis Januar 1923 viermal erlioht worden und betrug zu 

diesem Zeitpunkt 1800 JC. Das tagliehe Krankengeld belief 

sich in der hóch$ten Lohnstufe fiir Mitglieder ohne Familie 

auf 1080^, fur Mitglieder mit drei Kindern unter 15 Jahren auf 

1350 J l. Eine erneute Erhohung am 12. Marz 1923 setzte den 

Hóchstgrundlohn auf 12 000 ^ ,  das Hochstkrankengeld fiir 
Mitglieder ohne Familie auf 8000 Jt, fiir Mitglieder mit drei 

Kindern unter 15 Jahren auf 9000 JC fest.
Auch die Leistungen auf Grund der gesetzlichen Bestim- 

niungen uber die Wochenhilfe wurden der Geldentwertung 

entsprechend mehrfach erhoht. Sie betrugen

Ende 1921 Januar 1923

fur die E n tb in d u n g .........................100,— J l  2000, JC
an Wochengeld fiir 71 Tage taglich 3,— „ 15, „
an Stillgeld fiir 85 Tage taglich . . 1,50 „ 25,— „

Im Berichtsjahr wurden fur die versicherungsfreien Fa- 

milienangehórigen der Mitglieder die arztliche Versorgung und 

die Ubernahme der Krankenhauspflege fiir sechs, jetzt acht 

Wochen eingefiihrt. Diese freiwillige Leistung des Vereins 

kam 302 555 Familien zugute. Die Kosten beliefen sich im 

Berichtsjahre auf 10,854 Mili. JC fiir die arztliche Behandlung 

und 2,419 Mili. Jt fiir die Krankenhauspflege.
Die Zulagen zu den Pensionen aus den Mitleln des Berg- 

bauvereins wurden der Geldentwertung mehrfach angepaflt. 

Am Ende des Berichtsjahres erhielten
1. in der Arbeiterabteilung der Pensionskasse

die Inva liden .............................140,— Jt
„ W i t w e n ............................ 100, „
„ Kinder bzw. Angehórigen . 40,- „

2. in der Beamtenabteilung der Pensionskasse

die Invaliden . .........................  340,— Jt
„ Witwen . . . . . . .  240,— „
„ Kinder bzw. Angehórigen . 80,— „

1. K r a n k e n k a s s e .
An Mitglieder- und Werkbesitzerbeitragen wurden im 

Berichtsjahr 160,6 Mili. JC und 159,97 Mili. J t  vereinnahmt 

(115,23 Mili. J t  und 114,85 Mili. J l  in 1920), d. s. zusammen
320,56 Mili. uH gegen 230,08 Mili. JC im Vorjahr. Auf ein Mit- 

glied entfielen durchschnittlich in den Jahren 1913—1921

Mitglieder- Werksbesitzer- Beitrage
Jahr beitrage beitrage uberhaupt

M J l J l

1913 2S,50 28,50 57,00
1914 28,76 28,76 57,52

1915 28,25 28,24 56,49
1916 28,46 28,45 56,91
1917 30,31 30,30 60,61

1918 49,83 49,81
99,01

99,64

1919 99,23 198,24

1920 238,30 237,50 475,80
605,891921 303,54 302,35

Die Zahl der abgesch l ossenen  Erk rankungen  belief 

sich im Berichtsjahr auf 264 974 mit 5,61 Mili. Krankheitstagen 

gegen 258 234 Erkrankungen mit 6,03 Mili. Krankheitstagen 

1920. Danach kommen auf 1000 Mitglieder 1921 501 Er

krankungen gegen 534 in 1920 und 585 in 1919. Auf einen 
Erkrankungsfall entfiel im Durchschnitt eine Dauer von 21,2 

(23,3) Tagen, auf ein Mitglied eine solche von 10,6 (12,5) Tagen.
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Die arzt l i che Behand l  ung  lag am Ende des Jahres 1921 
in Handen von486 Bezirks- und 164 Facharzten. Die Kranken- 

g e l d k o s t e n  betrugen durchschnittlich fiir einen Kranken- 
unterstiitzungstag 11,27 Jt (8,81 J l)  und die Gesamtkosten eines 

Unterstutzungstages 29,51 J t  (17,44 Jt). Auf einen Krankheits- 

fall kamen 1921 238,54,.# (205,54 J l)  Krankengeld und 624,33 J l  
(407,04 J6) Gesamtkosten. Auf ein Mitglied berechneten sich 

die Krankengeldkosten auf 119,46^ (109,76,/;:), die Gesamt

kosten auf 312,68 (217 ,36^); dazu kamen fiir Familien-
hilfe 15,06 Jt (11,72 Jl).

Der Kas senabsch l uB  ergab im Jahre 1921 einen Uber- 

scliuli von 128,28 Mili. M gegen 75,17 Mili. Jt im Vorjahre. 

Auf ein Mitglied enlfiel ein UberschuB von 242,46 jK gegen 

155,45 J t  1920. Die Riicklage hatte Ende 1921 mit 263,17 Mili. M 
(120,7 Mili. J t  in 1920) die gesetzlich |vorgeschriebene Hóhe 
erreicht, sie muB jedoch, um nach den Bestimmungen des 

Gesetzes von 1906 den gesamten Ausgaben der letzten drei 
Jahre gleichzukommen, wegen der weitern Steigerung der 

Ausgaben wieder wesentlich verstarkt werden.

2. P e n s i o n s k a s s e .

Die durchschnittliche Zahl der beitragspflichtigen Pensions- 
kassenmitglieder hat sich von 385 796 in 1920 auf 430 218 im 
Beriehtsjahr gehoben.

Die Entwicklung des Mitgliederstandes in den Jahren 
1913 — 1921 ist aus Zahlentafel 2 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  2. Mitgliederbestand der Pensionskasse 

des Allgemeinen Knappschafts-Vereins 1913—1921.

Zahl der 
Pensions- 

kassen-

Von 100 Pensions-

Jahr
davon waren in der kassenmitgiiedern 

gehorten zur

mitglieder Beamten- Arbeiter- Reamten- Arbeiter-
abteilung klasse abteilung klasse

1913 336 535 15 403 321 132 4,58 95,42
1914 313 672 14614 299058 4,66 95,34
1915 210923 11 991 198 932 5,69 94,31
1916 219 661 12 Sól 206800 5,85 94,15
1917 249 312 14 953 234 359 6,00 94,00
1918 270 944 16613 254 331 6,14 93,86
1919 320 009 19 452 300 557 6,08 93,92
1920 385 796 21 827 363 969 5,66 94,34
1921 430 218 23 997 406 221 5,5S 94,42

Die Zahl der beitragsfreien Mitglieder des Vereins, d. h. 

die Zahl der Mitglieder, die wohl der Krankenkasse, nicht 

aber der Pensionskasse angehóren, ist ungefahr die gleiche 

geblieben, dagegeu im Verhaltnis zur Gesamtzahl der Kranken- 

kassenmitglieder weiter zuriickgegangen (s. Zahlentafel 3).

Z ah l en t a f e l  3. Mitgliederzahl der Kranken- und Pensions
kasse des Allgemeinen Knappschafts-Yereins 1913 — 1921.

Mitgliederzahl der Mithin gehoren der
■ Pensionskasse Pensionskasse nicht an

Jahr von der Zahl von der Zahl
Kranken- der Kranken- der Krauken-

kasse insges. kassen- insges. kassen-
niitglieder raitglicdcf

% %

1913 409271 336 535 82,2 72 736 17,8
1914 388 385 313 672 80,8 74 713 19,2
1915 286 671 210 923 73,6 75 74S 26,4
1916 307 508 219 661 71,4 87S47 28,6
1917 347 162 249 312 71,S 97 850 28,2
1918 365 300 270 944 74,16 94 356 25, S3
1919 415 736 320 009 76,97 95 727 23,03
1920 483 570 385 796 79,78 97 774 20,22
1921 529 078 430218 81,31 98 860 18,69

Zu den Knappsehaftsmitgliedern, die der Pensionskasse 
nicht angehóren, zahlen auch die jugendlichen Arbeiter. lhre 

durchschnittliche Zahl betrug im Beriehtsjahr 21 966 oder 4,15 %

gegen 23 772 oder 4,92 % im Jahre vorher. Sieht man von 
diesen ab, so ergibt sich fiir die erwachsenen, der Pensions

kasse nicht angehórenden Knappschaftsmitglieder eine Zahl 

von 76 894 oder 14,53% aller Krankenkassenmitglieder.

Die Beitrage ergaben im Beriehtsjahr 107,04 Mili .J t  gegen 

95,41 Mili. Jt  in 1920.

Die Zahl der Invaliden ist von 41 277 auf 41 092 zuriick- 
gegangen. Von diesen 41 092 Invaliden waren 37 695 (32 206) 

Krankheits- und 3397 (3323) Unfallinvaliden. Die Beamten 

waren an der Zahl mit 783 (782) beteiligt, d. i. 1,91 % aller 

Itiyaliden.

Uber Zahl und Art der am SchluB des Berichtsjahres 

laufenden Ren ten,  die vom Allgemeinen Knappschafts-Verein 
zu zahlen sind, unterrichtet die Zahlentafel 4.

Z a h l e n t a f e l  4. Laufende Renten des Allgemeinen 

Knappschafts-Yereins im Jahre 1921.

EmpfSnger
Zalil der 
Renten- 

. empfSnger

JShrlieher 
Rentenbetrag 

1000 JC

Krankheitsinvaliden. . . 37 695 15 314
Unfallinvaliden . . . . 3 397 916
W itw e n .............................. 40 7S6 8 661
Kinder insgesamt . . . 

davon:
63 841 3 326

der Invaliden . . . 3 324 123
der Witwen . . . 56 919 2 855
Waisen.................... 3 598 348

ZUS. 145 719 28 217

AuBerdem wurden an die vorhandenen lnvaliden vom 
Verein fur die bergbaulichen Interessen durch Vermittlung 

des Knappschafts-Vereins an Teuerungszulagen 21,13 Mili. Jt 
gezahlt.

Der Zugang an Invaliden hielt sich ungefahr auf der 

gleichen Hóhe wie im Vorjahr. Naheres ist aus Zahlentafel 5 
zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  5. Zugang an Invaliden im Allgemeinen 

Knappschafts-Verein von 1913 — 1921.

Unfallinyaliden Krankheitsinvaliden ZUS.

von 1000 von 1000 von 1000

Jahr Zugang aktiven
Pensions-

Zugang aktiven
Pensions-

Zugang aktiven
Pensions-

insges. kassen-
mitgi.

insges. kassen-
raitgl.

insges. kassen-
mitgt.

1913 729 2,17 2 097 6,23 2 826 8,40
1914 724 2,31 2 361 7,53 3 085 9,84
1915 581 2,75 2 553' 12,10 3 134 14,86
1916 534 2,43 5 1022 23,22 5 635 25,65
1917 458 1,84 4 0593 16,28 4 517 18,12
191S 617 2,28 4 437 * 16,38 5 054 18,65
1919 639 2,00 5 30S5 16,59 5 947 18,58
1920 302 0,78 2 475 6,42 2 777 7,20
1921 278 0,65 2 520 5,86 2 798 6,50

' einschl. 840 Kriegsbeschadigte. * cinschl. 1495 Kriegsbeschadigte.
* „  3544 „ s „ 1257

Das du r chschn i t t l i c he  L e b e n s a l t e r  bei der Inva- 

lidisierung betrug im Beriehtsjahr 48,9 Jahre gegen 45,2 Jahre 

1920; bei den Unfallinvaliden stellte es sich im Jahre 1921 

auf 37,4 und bei den Krankheitsinvaliden auf 50,1 Jahre. Das 

durchschnittliche Dienstalter bei der lnvalidisierung betrug

24.3 Jahre; bei den Unfallinvaliden blieb es mit 14,0 Jahren da- 

hinter zuriick, wahrend es bei den Krankheitsinvaliden mit

25.4 Jahren daruber hinausging. Fiir die Jahre 1903 —1921 er

gibt sich von der Entwicklung des durchschnittlichen Lebeus- 

und Diensta l ters bei der P e n s i o n i e r u n g  das folgende 
Bild. Es betrug
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das ilurdischiiittliche Lebensalter das durchschnittliclie Dicnstalter

Jahr aller
lnvali-
den

der
Krank-
heils-
imali-

den

der
Unfall-
invaii-

den

der
Kricgs-
besefia-
digten

aller
Invali-

den

der
Krank-
lieits-

invali-
den

der
Unfall-
lnvali-
den

der
Kricgs-
besena-
digten

1903 41,2 47,8 34,6 — 22,1 —

1904 42,5 46,6 34,6 — 22,0 —

1905 43,0 45,9 35,3 — . 21,8 —

1906 41,7 45,1 35,2 — :o,i 21,4 14,3 . —

1907 42,1 45,4 35,7 — 18,4 21,6 12,3
190S 42,2 45,5 34,4 • —■- ■ . 17,6 21,3 9,2 —

1909 43,5 46,1 33,8 ___ 19,7 22,2 10,2 —

1910 42,7 45,3 33,2 — 18,7 21,4 9,8 —

1911 42,7 45,1 34,0 — 18,9 21,3 10,0 —

1912 42,7 44,9 33,9 — 19,5 21,9 9,9 —  .
1913 44,1 47,5 34,5 — 19,8 23,2 10,3 '■ —  p

1914 43,9 46,8 34,5 27,0 19,5 22,2 10,9 10,3
1915 40,1 46,4 35,3 29,5 16,7 22,1 10,8 10,1
1916 35,8 47,0 37,2 30,7 13,9 22,4 12,6 10,3
1917 38,2 47,6 39,6 30,3 15,3 22,9 14,4 9,4
1918 41,2 47,6 38,9 29,2 17,6 22,8 15,0 8,4
1919 42,6 47,4 48,0 28,7 19,0 22,9 15,1 8,1
1920 45,2 46,0 38,8 — 21,3 22,1 15,1
1921 48,9 50,1 37,4 — 24,3 25,4 14,0 —

Uber E i n n a h m e  und A u s g a b e  der Pensionskasse 

fiir die jahre 1913—1921 unterrichtet die folgende Zusammen- 
stellung:

Einnahme Ausgabe 
in 1000 J l

UberschuB

1913 35192 17124 18 068
1914 33 910 17 775 16 135
1915 23 046 ■ 20 440 2 606
1916 24 268 22 221 2 047
1917 28 704 22 949 5 755
1918 30 572 24 401 6171
1919 49 138 27 342 21 796
1920 95 411 36 784 58 627
1921 117013 55 872 61 141

3, 1 n v a 11 i d e n - un d H i n t e r b l i e b e n e n -

v e r s i c h e r u n g s k a s s e .

Ebenso wie in den andern Kassenabteilungen ist auch in 
der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherungskasse die Zah! 

der beitragspflichtigen Versicherten im Berichtsjahr wieder 
gestiegen. Es betrug

die Mitglieder- Steigerung 
’ izahl gegen Yorjahr

1917
1918
1919
1920
1921

5,89
12,09
17,31
10,43

326 41!
345 651 
387 449 
454 517 
501 941

Die Zahl der Altersrentner erhohte sich im Berichtsjahr 
um 663; die Zahl der Invalidenrentner ging gegen das Yor

jahr um 84, die der Krankenrentner um 183 zuriick, so daB sich 

insgesamt ein Zugang von 396 ergab. Am JahresabschluB 

betrug-insgesamt und auf 10000 Mitglieder

die Zahl der 1920 1921 1920 1921
insges. auf 10 000 Mitglieder

Altersrentner . . 2 887 3 550 64 71
lnvalidenrentner . 16 721 16 637 368 331
Krankenrentner . 764 581 17 12

zus. 20 372 20 768 449 414

EinschlieBlich der Kinderzuschiisse betrug der jahrliche 
Ren t enansp ruch  der 1920 1921

1000 M
Altersrentner . . . 627 776
invalidenrentner . , 4148 4150
Krankenrentner . . 179 143

zus. 4954 5069

Die Beitragseinnahme stieg von 22,86 Mili. J l  auf 
133,83 Mili. also um rd. 110,97 Mill.JK oder 485,46 °/0.

Der Bilanzwert des V e r m ó g e n s ,  der in den letzten 

Jahren standig zuriickgegangen war, von 80,65 Mili. J t  1918 
auf 74,34 Mili. M 1919 und 73,40 Mili.' J i  1920, stieg im Be

richtsjahr auf 151,56 Mili. J6.
In der Z u s a m m e n s e t z u n g  der Belegschaft zeigt sich 

gegenuber den letzten Jahren eine stetige erhebliche Abnąhme 

der weiblichen Arbeitskriifte.
Die Zahl der weiblichen Mitglieder der Krankenkasse 

betrug 1919 14 270, 1920 4262, 1921 2331.
Der Gesundhe i t s z us t and  der Krankenkassenmitglieder 

weist, wie aus der nachfolgenden Zahlentafel hervorgeht, eine 

stetige Besserung im Verhaltnis zu den Vorjahren auf. 

Z a h l e n t a f e l  6. Zahl der abgeschlossenen Erkrankungen 

im Allgemcinen Knappschafts-Yerein.

Jahr Insgesamt
Aut 1000 

Mitglieder
Jahr Insgesamt Auf 1000 

Mitglieder

1911 244 675 685 1917 235 036 677
1912 243 7S0 647 1918 391 632 1050
1913 261 800 640 1919 243 008 585
191.4 266 8S6 687 1920 258 234 • • 534
1915 165 706 578 1921 264 974 501
1916 183 360 596

Die I n f l uenza ,  welche nach ihrer schwąren epidemischen 

Verbreitung im Jahre 1918 108320 Erkrankungen und 280Todes- 
falle aufwies, brachte im Berichtsjahr nur noch 30 644 Er- 

krankungsfalle mit 79 Todesfallen (1920 40 268 Erkrankungen 

und 410 Todesfalle). Die Zahl der Lungenen t z i i n d  ungen  

stieg von 2361 Erkrankungen mit 589 Todesfallen in 1920 auf 

2484 Krankheits- und 394 Todesfalle. Die Zahl der Pockcn- 

fal le zeigt einen erheblichen Riickgang, wahrend das Vorjahr 

eine Erkrankungsziffer von51 mit 4 Todesfallen brachte, kamen 

im Berichtsjahre nur 7 Erkrankungsfalle zur Kenntnis. Masern 
und S c h a r l a c h  brachten im Berichtsjahre 95 Erkrankungen 

gegen 91 im Jahre 1920. An R u h r  erkrankten 718 Mitglieder, 

von denen 19 oder 2,65% starben (1920 4,62%). Die Zahl 
der ermittelten Wu r m b e h a n d l u n g e n  betrug im Berichtsjahr 

nur 6 gegen 76 im Vorjahre. Wegen bergmannischen Augen- 

zi t terns kamen 52 Mitglieder in arztliche Behandlung. Die 

Zahl ging im Laufe der letzten Jahre erheblich zuriick, Sie 

betrug 1918 7S8, 1919 322 und 1920 135. Bei den Ge- 
s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n  ergab sich im Berichtsjahr eine 

Erkrankungsziffer voti 2450 gegen 2767 im Jahre 1920. Die 
Sterbeziffer der L u n g e n t u b e r k u l o s e  ging weiter zuriick; 

sie betrug 528 gegen 563, 829 und 894 in den Jahren 1920, 

1919 und 1918.
Die Zahl der Todesfa l l e  iiberhaupt belief sich auf 3448 

gegenuber 4138 im Vorjahr. Die hochste Sterbeziffer zeigen 

die Monate April und Juni mit 357 und 352; die niedrigste 
Sterbeziffer weist der Monat Februar mit 234 Todesfallen auf. 

Im Betriebe v e r u n g l u c k t e n  tódlich 923, einschl. 33 Gas- 

vergiftungen, gegen 951 einschl. 12 Gasvergiftungen im Yorjahr.

U M S C H  A U.
Deutsche Geologische Gesellschaft. Sitzung am 2. Mai 1923. 

Vorsitzender Geh. Bergrat P o mp e c k j .

Geh. Bergrat L e p p l a  legte die Bl at t er  Trier-Met ten- 
dorf und Ma i n z  der  200000teiligen Kar t ę  von De u t s c h 

l and vor und erorterte das auf diesen Blattern gebotene Neue. 

Das Blatt Trier-Mettendorf ist auf Grund der geologischen 

Spezialkarten angefertigt, die seinerzeit von G r e b e  aufge- 

nommen und seit dem Jahre 1912 vom Yortragenden iiber-
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arbeitet worden sind. Diese Neubearbeitung hat starkę Ande- 

rungen in der Tektonik der Trierer Bucht und im Randgebiet 

der Eifel ergeben. Von dpm Blatt Mainz sind der preufiische 

Anteil im Nordwesten des Blattes und der bayerische Teil auf 
Blatt Donnersberg 1:100 000 vollstandig neu aufgenonimen, 

nur der hessische Teil mufite nach der alten Aufnahme von 

L e p s i u s  aus dem Jahre 1883 wiedergegeben werden, da 

Hessen sich auBerstande erklarte, in der gegebenen Zeit eine 
Neuaufnahme zu liefern.

In stratigraphischer Beziehung sind neu die vordevonischen 

Schichten des rlieinischen Schiefergebirges, die stofflich aus 

Phylliten mit Quarzitbanken und Ernptivgesteinen bestehen. 

Sie enthalten keine Spur von Lebewesen, so daB eine Alters- 
bestinimung hiernach unmóglich ist. Aucli ein Vergleich mit 

den beiden nachstbenachbarten kambrischen Oebieten in den 

Ardennen und in Thiiringen hat keinerlei Ahnlichkeiten ge- 

liefert. Diese vordevonischen Schichten sind órtlich zwischen 

Homburg v. d. H. und Eltville sehr stark verandert; nach Osten 

hin sind sie abgebrochen, nach Westen hin setzen sie sich im 
Soonwald und bei Idar weiter fort. Die Metamorphose geht 

in den genamiten Oebieten auch nicht weit in das Hangende 

hinein und hat nur noch die untern Schichten des Unterdevons 

ergriffen. Ob die Schichten algonkisch, kambrisch oder silurisch 
sind, muB dahingestellt bleiben.

Eigenartig ist ein im Saargebiet bei Ittremont auftretender 

Hugel, dessen schwarze Quarzite vielleicht einen silurischen 
Rest vorstel!en.

Im Unterdevon sind gewisse Schiefer unter dem Gedinnien 

neu. Die Konglomerate dieses untern Unterdevons, die bis 
vor kurzeni an dessen Basis gestellt wurden, gehóren in den 

Ardennen in das obere Silur (Ludlow) und konnen, da sie 

sich von den Ardennen bis zum Rheinischen Schiefergebirge 

fortsetzen, auch hier silurisches Alter haben. Im ubrigen ist 

in der Stratigraphie des Devons nichts Wesentliches geandert, 
dagegen sind hinsichtlich der Tektonik die Mulden-und Sattel- 

linien des Devons auf Blatt Trier-Mettendorf eingetragen 

worden. Das Schiefergebirge zeigt auch im Streichen eine flachę 
Faltung, und das Rheintal liegt eingesenkt im ostlichen der 

beiden in die Erscheinung tretenden flachen Sattel. Diese 

Faltung ist auf einen Seitendruck — vielleicht in rotliegender 

Zeit — zuruckzufiihren Quer zum Streichen der Schichten 

ver!aufen machtige Quarzgange auf Verwerfungen. Das sehr 

leicht erkennbare, weil ais Pseudomorphosen nach Schwerspat 

ausgebildete Minerał fehlt in den Konglomeraten des Karbons, 

des Pernis und der Trias und tritt erst im Oligozan in gróBern 
Mengen auf, so daB ein junges — vielleicht kretazisches oder 

alttertiares — Alter fiir die Quarzgange wahrscheinlich ist.

Auf Blatt Mainz tritt vom Karbon nur noch Oberkarbon 
in Gestalt der Ottweiler Schichten auf; sie sind in der Kartę 

ais Karbon dargestellt, jedoch mochte der Vortragende sie

— wegen ihrer roten Farbę und des Auftretens von Urgebirgs- 

gesteinen in iliren Konglomeraten — lieber ins Rotliegende 

setzen. Die Grenze zwischen Oberm und Unterm Rotliegenden 

ist unter die Soterner Schiefer zu legen. Diese transgredieren, 

und mit ihnen setzt eine starkę Eruptivtatigkeit ein. Das Rand- 

gebirge des Unterrotliegenden muB einen hochalpinen Charakter 

besessen haben, da es nicht weniger ais 1200 ni Schuttmassen 

zu liefern imstande war. Eigentiimlich ist das runsenformige 

Eingreifen des Oberrotliegenden in das alte Hochgebirge an der 

Saar. Man erkennt in der Ausfullung dieser alten Schluchten, 

daB es sich iiberwiegend um Trockenschutt gehandelt hat, 
daB gelegentlich aber auch Wasserwirkungen dabei eine Rolle 
gespielt haben.

Die Kreuznacher Schichten im Buntsandstein halt der 

Vortragetide nicht mehr fur Perm (auf der Kartę sind sie so 

angegeben), sondern fiir Untern Buntsandstein. Der Mittlere 

Buntsandstein transgrediert auf der ganzen Linie. Die Fazies-

verhaltnisse sind sehr verwickelt, denn auch der Zechstein 
tritt zum Teil in Buntsandsteinfazies auf.

Eine hóchst merkwiirdige Sache, die auBerhalb der Alpen 

in Europa kein Gegenstuck hat, ist das Auftreten von devo- 

nischen Klippen, die an der Saar bis in den Mittlern Muschel- 
kalk hineinragen.

Jura, Kreide und Alttertiar fehlen vóllig.

Das Pliozan in Hessen ist noch sehr untersuchungsbediirftig 

und wird sich wahrscheinlich auBer in stratigraphisch reines 
Pliozan noch in verschiedene andere Gruppen auflosen.

Auf dem Himsriick erscheint in der neuen Darstelhing die 

Verbreitung des Tertiars gegeniiber den MeBtischblattern stark 
verringert, da sich viele der sogenannten Tcrtiarschichten ais 

reiner Verwitterungsschutt des darunterliegenden Gebirges 
erwiesen haben.

Im Diltrauin ist die hessische Gliederung unzweifelhaft 

unrichtig. Besonders schwierig ist im Blattgebiet die Terrassen- 
frage. Alle Versuche, die' Terrassen des Oberrheins iiber das 

Mainzer Becken hinweg mit denen des Mittel- und Nieder- 

rheins in Verbindung zu setzen, sind ais vollig verfehlt zu 

bezeichnen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wahrend 

der ganzen Diluvialzeit das Gebiet zwischen Odenwald und 

Hunsriick in starker Senkung begriffen gewesen ist, so daB 

die alten Terrassen, die anderwarts hoch uber dem Flufl liegen, 

hier in der Tiefe begraben sind.

In der A u s s p r a c h e  legte der Vorsitzende scharfe Ver- 

wahrutig ein gegen die Betonung und Benutzung physikalischer 

Verhaltnisse fiir die Gliederung der Formationen, wie sie der 

Vortragende beziigiich der Ottweiler Schichten angewandt hat, 

und wies darauf hin, daB man dann vom Rotliegenden bis 

zum Rhat eine einheitliche Gruppe annehmen nitiBte, was vom 

palaontologischen Standpunkt aus vóllig unhaltbar ware.

Professor F i n c k h  auBerte sich sodann z u r  Diabas- 

f r age .  Wie die ais Sammelbegriffe fruher in der Gestein- 

kunde benutzten Namen Griinstein und Griinschiefer wird die 

Bezeichnung Diabas auch heute noch ais Sammelname fiir 
gatiz verschiedenartige basische Eruptivgesteine gebraucht. 

Wahrend man sonst stets einen scharfen Unterschied zwischen 

Tiefengesteinen und ihren ErguBformen macht, faBt man ais 
Diabase alle palaovulkanischen Plagioklasaugitgesteine mil 

oder ohne Olivin und mit ophitisch-kórnigem bis dichtem 

Gefiige zusamnien. Manche dieser kórnigen Diabase sind 
aber nach ihrem geologischen Auftreten echte Tiefengesteine. 

Solche mit Unrecht ais Diabas bezeichnete Gesteine sind 
entweder ophitische Gabbros oder Essexite. Ais Diabase 
sollten nur die den jungvulkanischen Feldspatbasalten und 

Doleriten entsprechenden palaovulkanischen Ganggesteine und 
ErguBformen gabbroider und essexitischer Magmen bezeichnet 

werden.
Die ausschlieBlich im gefalteten Gebirge auftretenden deut- 

schen Diabase haben, wie von Rosenbusch  hervorgehoben 

wird, unter der Einwirkung der gebirgsbildenden Vorgange 
ein besonderes Geprage erhalten, indem ihr Mineralbesland 

griindlich verandert worden ist. Diese Uniwandlung hat den 

Diabasen den Namen Griinstein eingetragen und auch die Ver- 
anlassung dazu gegeben, einen Unterschied zwischen paliio- 

vulkanischen und mesovulkanischen Gesteinen zu machen. 

Wahrend nun die Diabase anderer, nicht gefalteter Gebiete, z. B. 

der russischen Tafel, nicht den Griinsteinhabitus besitzen, zeigen 

ihn Basalte und Dolerite der Gegend von Arosa, fur die 

Ro t p l e t z  ein tertiares Alter nachgewiesen hat. Sie sind friiher 

ais Diabase beschrieben worden und haben die Griinstein- 

beschaffenheit bei einem spatern FaItungsvorgang erhalten. 

Der Vortragende schlug daher vor, den Namen Griinstein, der 

geschichtlich begriindet ist, ais Faziesname in der Weise an- 

zuwenden, daB man von derGriinsteinfazies z. B. eines Diabases, 

eines Gabbros oder eines Basaltes sprechen wurde.
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Ferner zeigte der Vortragende, daB man die Diabase 

ebenso wie die Basalte ,nach dem Vorgang Beck  es in 

zwei groBe Gruppen scheiden muB, von denen die eine in 

Oestalt von ErguBformen den Gabbros (pazifischer Typus), 

dieandereden Essexiten (atlantischer Typus) entspricht. Vom 
geologischen Standpunkt ist diese Zweiteilung vou besonderer 

Bedeutung, da die Gesteine des pazifischen Typus in ihrem 

Aultreten an Faltengebirge gebunden sind, wahrend die Ge

steine des atlantischen Typus an Bruciispalten entlang auf- 

treten. Eine vermittelnde Stellung nehmei) die Gesteine des 
Gleichenberger1 Typus ein, dereń Eruptionen in einer Uber- 

gangsstufe vom Falten- zum Schollenbau (Bruchfaltengebirge) 

erfolgt sind.

Da in den aus kristallinen Schiefern bestehenden Kernen 

der alten Faltengebirge stets nur Gabbros vorhauden sind und 
niemals Essexite auftreten, glaubt der Vortragende, hierin 

eine Bestatigung der Beckeschen Auffassung zu erkennen, 

und er forderte daher, daB die Frage der Zugehorigkeit der 

einzelnen Diabasvorkommen zu den erwahnten Typcn unter 
móglichster Berucksichtigung der Art der tektonischen Bewe- 

gungen zur Zeit der Eruption nachgepriift werden móge.

Den Einwendungen, daB man fur eine so eigenartige Ab- 

hangigkeit der Art des vulkanischen Magmas von den tekto

nischen Vorgangen keine Erklarung habe, begegnete er mit

1 Gleichenberg in Steiermark.

W I  R T S C H A
Die Lohne im britischen Steinkohlenbergbau. Vom groB- 

britannischen B e r g b a u v e r e i n  ist kurzlich der Regierung 

die nachfolgende Zusammenstellung iiber die W o c h e  nr 
!5hnevon Mitte Dezember 1922im Kohienbergbau eingereicht 

worden. Es sei nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daB die 

Zusammenstellung lebhaftem Widerspruch von Arbeiterseite 

begegnet.

Wochen l óhne  br i t i scher  Bergarbe i t c r  i i ber 21 Jahre 
M i t t e  D e z e m b e r  1922.

Wochenlohn

s

Arbeiter, die 
samtliche Schichten 

verfahren haben

Anzahl j °/o

Arbeiter, d 
voll RC .ir 

habe

Anzahl

ie nicht 
beitet 
i

°/o

Anteil der 
Arbeiter, die 

samtliche 
Schichten ver- 
fahren haben, 

an der 
betreffenden 
Altersklasse

«/o

unter 20 903 0,14 8 332 6,70 9,78
20- 25 1 362 0,21 5 676 4,57 19,35
25- 30 4 222 0,65 8 325 6,69 33,65
30- 35 16 909 2,61 14 498 11,66 53,84
35- 40 37 764 5,83 15 709 12,64 70,62
40- 45 78 651 12,15 14 953 12,02 84,03
45- 50 82 893 12,81 11 991 9,64 87,36
50- 55 76 228 11,78 9 671 7,78 88,74
55- 60 66 241 10,24 8118 6,53 89,08
60- 65 57 647 8,91 6 482 5,21 89,89
65- 70 47 875 7,40 5 050 4,06 90,46
70- 75 40 093 6,20 4 179 3,36 90,56
75- 80 32 253 4,98 3 174 2,55 91,04
80- 90 44 653 6,90 3 844 3,09 92,07
90-100 26188 4,05 2 038 1,64 92,78

100-120 22 376 3,46 1 572 1,27 93,44
120-140 6 880 1,06 438 0,35 94,01
140-160 2 256 0,35 175 0,14 92,80
uber 160 1 749 0,27 119 0,10 93,63

insges. 647 143 100 124 344 100 83,88

Durchschnitis-
wochenyerdienst 3 £  1 s 5 d 2 £ 6 s 11 d

Uber 90 % der Bergarbeiter, die regelmaBig zur Arbeit 

erschienen sind, haben nach der Zusammenstellung mehr ais

dem Hinweis auf die Abgabe von Alkalien, und zwar besonders 

auch von Natron aus dem Magma an die Sedimente derSchiefer- 

hiillen. Sie musse bei der Bildung der kristallinen Schiefer 
ein viel hóheres Mafi erreicht haben ais in den Kontakthofen 

z. B. der Granite, so daB man dabei wohl auch an eine wesent- 

liche stoffliche Anderung des Magmas denken konne.

K. K e i l h a c k  und L. F i nkh .

Preisausschreiben des Reicliskohlenrats fur einen Druck- 

luftmesser1. Wegen der standig zunehmenden Schwierigkeiten 
des Postpaket- und Frachtvcrkehrs zwischen dem unbesetzten 

und dem neubesetzten Gebiet hat das Preisgericht des Reichs- 

kohlenrats folgende Anderung beziiglich der Einsendung der 

Schriftsatze, Zeichnungen und Modelle getroffen:

Die Lósungen (tatsachliche Ausfuhrungen, Modelle, Zeich
nungen und die notigen Beschreibungen) kónnen nach Wahl 

entweder an die Westfalische Berggewerkschaftskasse in 

Bochum oder an die Bergbau-Abteilung der Technischen 
Hochschule zu Charlottenburg, Berlinerstr. 170, z. H. des 

Herm Bergrats Professor Dr.-lng. Tubben eingercicht werden. 

Hinsichtlich ihrer Kennzeichnung andert sich nichts.

Aus dcmsclben Grunde ist die Einreichungsfrist bis zum 

1. Juli 1923 verlangert worden; die Einlieferung soli auch 

dann ais rechtzeitig gelten, wenn die A b s e n d u n g  vor dem

1. Juli 1923 erfolgt ist.

• vgl. CHuckauf 1922, S. 695.

F T  L I C H  E S.
40 s in der Woche verdient, die iibrigen 10 °/0, mit weniger 
ais 40 s Wochenlohn, waren auf nicht voll in Betrieb be- 

findlichen Zechen beschaftigt. Besondere Vergiinstigungen, 
wie Deputatkohle undZechenwohnung, sind in denvorstehenden 

Zahlen nicht beriicksichtigt.

Um auch die A r b e i t e r s e i t e  zu Worte kommen zu 

lassen, veróffentlichen wir in der folgenden Zahlentafel An- 
gaben iiber den S c h i c h t v e r d i e n s t  der britischen Berg

arbeiter im Marz und April d. J., welche von detn groB- 
britannischen Be r g a  r b e i t e r v e r b a n d  zusammengestellt 

worden sind und der englischen Zeitschrift »The Iron and 

Coal Trades Review« entstammen.

S c h i c h t v e r d i e n s t  b r i t i s c h e r  B e r g a r b e i t e r  

im M a r z  u n d  A p r i l  1923.

Kohlen- Schlepper
Handwerker

Bezirk hauer iibertage

s d s ■ d 5 d

7 2,4 6 1,1
8 5,4C u m b e r la n d .................... 8 3,5

11 7,4 9 5,3 8 10,1
8 9,0 9 1,0 7 8,0
7 5,1 5 10,1

10 4,7 7 11,0 7 11,0

Lancashire......................... 9 10,8 7 3,1 6 7,2

Leicestershire.................... 10 4,2 8 2,1
8,610 4,2 8

W a r w ic k ......................... 10 2,1 7 9,0

Siid-Staffordshire . . . 9 0,2 6 7,2
5,6Northumberland . . . . 10 1,1 11 0,8 8

N o rd- W a les .................... 8 5,5 6 11,0

N o t t in g h a m .................... 11 U ,9 10 10,8 8 11,5

Nord-Staffordshire . . . 8 7,0 7 11,0

Schottland........................ 8 11,6 8 11,6
8,0Sommerset......................... 7 6,5 6 11,3 6

Siid-Derby......................... 9 5,3 7 11,9
8,6Siid-Wales........................ 8 9,6 7 6,2 6

West-Yorkshire . . . . 9 5,3 7 11,9 8 7,8

Ost- „ . . . . 10 2,1 8 8,6 8 9,3

Sud- „ . . . . 10 6,4 9 1,0 9 5,3

P e ls a l l ............................. 10 4,2, 8 8,6
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Der gegenwartige Miiidestlohn steht 45°/0 uber dem im 

Jahre 1914 gezahlten; es liegt ein Antrag der Bergarbeiter 
vor, diesen Satz atif 76°/„ zu erhóhen, woriiber am 26. April

verhandelt werden sollte. Hierbei ist zu beriicksichtigen, dali 

die tiigliche Arbeitszeit von acht Stunden vor deni Kriege auf 
sieben Stunden herabgesetzt worden ist.

Zusammenstellung von lndexzahleti.

Reichsindex fur Lebenshallung GroBhandelsindex GroBhandelsindex OroBhandejsindex

Monat ohne Bekłeidung einschl. Bekłeidung des Stat. Reichsamts der Frankfurter Zeitung der Industrie- und 
Handels-Zeitung

± ± ± Stichtag 
Anf. d. Mts.

± ±
1913=1 geg. Vormonat 1913 =  1 geg. Vonnonat 1913 =  1 geg. Vormonat geg. Vormonat 1913 =  1 geg. Vorraonat

% % "/o 1913 =  1 °/o

1922
Januar . . 18,25 — — — 35,65 __ 42,17 — —i. _
Februar . . 22,09 + 21,0 — — 41,03 + 11,9 45,99 + 9,1 — —
Marz . . . 26,39 + 19,4 — — 54,33 + 32,9 54,20 + 17,8 — —
April . . . 31,75 + 20,3 34,36 — 63,58 + 17,0 67,03 + 23,7 — —
Mai . . . 34,62 + 9,0 38,03 + 10,7 64,58 + 3,4 73,84 + 10,16 — _ _
Juni , . . 37,79 + 9,2 41,47 + 9,1 70,30 + 8,9 78,51 + 6,3 — ■ —
Juli . . . 49,90 + 32,0 53,92 + 30,0 100,59 + 43,1 91,02 + 15,93 — —
August . . 70,29 + 40,9 77,65 + 44,0 192,02 + 90,89 ' 139,78 + 53,57 — —
September . 113,76 + 61,8 133,19 + 71,5 286,9S + 49,45 291,16 + 108,30 302,87 —
Oktober. . 195,04 + 71,4 220,66 + 65,7 566,00 + 97,23 432,23 + 48,45 594,33 + 96,23
November . 400,47 + 105,3 446,10 + 102,2 1151,00 + 103,35 944,92 + 118,61 1324,64 +122,88
Dezember . 611,56 .+ 52,71 685,06 + 53,57 1475,00 + 28,15 1674,12 + 77,20 1726,20 + 30,31

1923
Januar . . 1034,00 + 69,1 1120,27 + 63,5 2785,00 + 88,81 2054,17 + 22,5 3368,80 + 95,16
Februar . . 2403,00 + 132,88 2643,00 + 135,93 5585,00 + 100,54 7158,81 + 248,5 7075,95 + 110,04
Marz . . . 2627,00 + 9,09 2854,00 + 7,98 488S.00 -  12,48 6770,00 -  5,43 6187,08 -  12,56
April . . . 2764,00 + 5,22 2954,00 + 3,50 5211,60 + 6,62 6427,00 -  5,07 6525,90 + 5,48
Mai . . . • 8237,00 + 28,16 .

Wóchentliche lndexzalilen*.

Groflhandelsindex 
der Industrie- und 
Handels-Zeitung

OroBhandelsindex 
des Berliner 
Tageblatts

Teucrungszahl 
* Essen* 

(ohne Bekłeidung)

(Wochendurchschnitt)
(Stichtag Mitte der 

woche)
(Stichtag Mitte der 

Woche)

± i ±

1913 =  1 gegen 
i Vorwoche

%

1913=1
gegen

Vorwoche
°/o

1913 — 1 gegen
Vorwoche

•/«

1923
Januar

1. Woche 1798 + 4,26 
+ 13,90

— — 748 + 12,21

2- „ 2049 2038 796 + 6,47
3. „ 3293 + 60,75 2339 + 14,79 997 + 25,17

4- „ 4081 + 23,93 3428 + 46,52 1275 + 27,S9
5. „ 6875 + 68,5 4185 + 22,09 1790 + 40,44
Februar

I. Woche 7575 + 10,19 6972 + 66,60 2222 + 24,13

2- „ 7051 -  6,92 7493 + 7,5 2849 + 28,22
3. „ 6650 -  5,69 6996 — 7 2721 — 4,50

4. „ 6816 + 2,49 6700 — 4 2836 + 4,26
Marz

1. Woche 6363 — 6,64 6676 — 0,5 2831 — 0,18

2- „ 6235 -  2,02 6365 -  4,7 2900 + 2,44
3. „ 6169 -  1,06 6124 — 3,79 2750 -  5,18
4- „ 6149 -  0,33 6345 + 3,61 2776 + 0,95

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

Mai
1. Woche 7830 + 10,0 7790 + 8,77 3156 +  7,27
0
*-• łł 8419 +  7,52 8424 + 8,14 3574 + 13,22
3- „ 9685 + 15,04 9153 + 8,65 3920 + 9,69

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

seite die folgenden Angaben iiber die Gewinnung von metal- 

lurgischem Koks in GroBbritannien gemacht.

Jahr Koksofen
Gewinnung 

1. t

1913 21006 12 798 996
1920 15 400 12 611 435
1922 10 500 9 400 000

Die Zahlen fiir 1922 sind geschatzt. DerVerbrauch vonKoks 

in britischen Hochofen belief sich 1913 auf etwa 11,75 Mili. t,
1920 auf 10 Mili. t und hat im letzten Jahre zwischen 5,75 bis

6 Mili. t betragen.

Deutschlands AuBenhandel in Nebenerzeugnissen 
der Steinkohlenindustrie im Februar 1923.

1922

t

1923

t

E i n fu  h r : Menge t
Steinkohlenteer......................... 1731 1594
Steinkohlenpech.................... 471 756
Leichte und schwere Stein-
kohlenteeróle, Kohlenwasser-
stoff, Asphaltnaphtha . . . 36 1873

Steinkohlenteerstoffe'. . . . 200 284
Anilin, Anilinsalze . . . . — —

Ausfu h r : Menge t
Steinkohlenteer......................... 628 966
Steinkohlenpech.................... 3854 661
Leichte und schwere Stein-
kohlenteeróle, Kohlenwasser-
stoff, Asphaltnaphtha . . . 11 046 1681

Steinkohlenteerstoffe. . . . 323 601
Anilin, Anilinsalze . . . . 394 359

Die Gewinnung von metallurgischem Koks in GroBbritannien 
im Jahre 1922. Im Unterhause wurden kiirzlich von Regierungs-
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Berliner Preisnotierungen Fur Metalle (in JC fiir 1 kg).

11. Mai 1S. Mai

El ekt ro l y t kupfer  (wirebars), 
prompt, cif Hamburg, Bremen
oder R o t te r d a m .................... 14 467 16 570

R af f i n ad ek u p f e r 99/99,3 12 250 14 500
Originalhiitten we i ch b 1 e i . . 4 600 5 800
Originalh iitfenrohzink, Preis

im freien Verkehr . . . . 5 200 6 400
Originalhiitten r o h z i n k , Preis

des Zinkhiittenverbandes . . 5 592,8 6 473,5
Remeited-Plattenzi n k von han-

delsiiblicher Beschaffenheil 4 300 5 200
Originalhiitten a 1 u m i n i u m

98/99 °/o, in Blócken, Walz- oder
Drahtbarren.............................. 18 195 1 23 000'
dgl. in Walz- oder Drahtbarren
99% ............................................ 18 275' 23 080*

Banka-, Straits-, Austral z i n n , in
Verkauferwahl......................... 39 800 46 000

Hut tenzinn,  mindestens 99% 39 200 45 500
Rein n i c k e 1 98/99 % . . . . 22 000 26 500
Ant imon-Regulus  . . . . 4 800 5 600
S il ber  in Barren, etwa 900 fein 830 000 985 000

Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschland.

1 Lieferung Juli.

Brennstoffverkaufspreise im Rheinisch-Westfalischen 
Kohien-Syndikat ab 16. Mai 1923.

Brennstoffverkaufspreise ab 

1. April 1923 16. Mai 1923 

Mjt Jtl t

F e t t k o h l e
Fórdergruskohle......................... 111 916 140 740
F ó rd e rk o h le .............................. 114117 143 510
Melierte Kohie ......................... 120 959 152 120
Bestmelierte K o h le .................... 128 438 161 540
S tiickkoh le .................................. 151 006 189 950
Oew. NuB I . . . . . . .  . 154 456 194 290
Oew. Nufi 1 1 .............................. \ 154 456 194 290
Oew. Nufi 111 .............................. 154 456 194 290
Oew. NuB I V .............................. 148 795 1S7 170
Oew. NuB V .............................. 143 245 180180
K okskoh le ................................... 116 457 146 450

Oas- u n d  O a s f 1 am m k o h 1 e
Fórdergruskohle......................... 111 916 140 740

F lam m fórderkohle .................... 114 117 143 510
Oasflammfórderkohle . . . . 119 8S2 150 770
O ene ra to rkoh le ......................... 124 352 156 390
G as fó rde rkoh le ......................... 130 061 163 580
S tiickkoh le ................................... 151 006 189950
Oew. NuB 1 . . . . . .  . 154 456 194 290

Oew. NuB I I .............................. 154 456 194 290
Oew. NuB I I I .............................. 154 456 194 290
Oew. NuB I V .............................. 148 795 187 170

Gew. NuB V .............................. 143 245 ISO 180

NuBgruskohle ......................... 111 916 140 740
Oew. F e in k o h le ......................... 116 457 146 450

EBkohle-
Fórdergruskohle........................ 111 916 140 740

Fórderkohle 25%  .................... 112983 142 080

Fórderkohle 35% .................... 114 117 143 510

Bestmelierte 50 % .................... 128 438 161 540

Stiickkohle .............................. 151 324 190 350

Oew. NuB I .............................. 169 957 213 810
Oew. NuB I I .............................. 169 957 213810

Oew. NuB I I I .............................. 162 525 204 450

Oew. NuB I V .............................. 148 795 187 170

Feinkohle ............................. 109 647 137 880

M a g e r k o h l e  (óst l .  Rev i e r )
Fórdergruskohle......................... 111 916 140 740

Fórderkohle 2 5 % .................... 112 9S3 142 080

Fórderkohle 35 % .................... 114 117 143 510

Bestmelierte 5 0 % .................... 123 979 - 155 920

Brennstoffyerkaufspreise ab

1. April 1923 16. Mai 1923

JŁ/t -*/t

S tiickkoh le .................................. 155 263 195 310
Oew. NuB I .............................. 173 033 217 680
Oew. NuB 1 1 .............................. 173 033 217 680
Gew. NuB U I ............................. 163 594 205 770
Gew. NuB I V .............................. 148 795 187 170
Ungew. F e in k oh le .................... 107 332 134 960

M a g e r k o h l e  (westl .  Revier)
Fórdergruskohle......................... 110 780 139310
Fórderkohle 25 °/0 .................... 112 983 142 080
Fórderkohle 35 °/0 . . . .  . 114 117 143 510
Melierte Kohle 45°/0 . . . . 119 823 150 690
S tiickkohle .................................. 155 581 195710
Gew. Atithr. NuB I . . . . 169 209 212 870
Gew. Anthr. NuB II . . . . 190 688 239 910
Gew. Authr. Nufi III . . . . 169 526 213 270
Gew. Anthr. NuB IV . . . . 139 694 175 710
Ungew. F e in k o h le .................... 106 197 133 540
Gew. F e inkoh le ......................... 108 468 136 390

Schlamm- und mi nde rwer t i ge
Fei nkoh l e

Minderwertige Feinkohle . . . 42 821 53 850
Schlammkohle............................. 39 799 50 050
Mittelprodukt- und Nachwasch-

k o h l e ....................................... 28 155 35 390
Feinwaschberge......................... 12 267 15 390

Koks
Grofikoks 1 ............................. 168 491 211 410
GroBkoks I I ............................. 167 268 209 900
GroBkoks III 166 056 208 400
G ieBere ikoks............................. 175 871 220 570
Brechkoks 1 ............................. 204 029 255 490
Brechkoks U ............................. 204 029 255 490
Brechkoks I I I ............................. 189 283 237 200
Brechkoks I V ............................. 164 833 206 880
Koks halb gesiebt und halb

gebrochen ............................. 176213 220 990
Knabbel- und Abfallkoks . . . 174 990 219 470
Kleinkoks g e s ie b t .................... 173716 217 890
Perlkoks ges ieb t......................... 164 833 206 880
K o k s g r u s .................................. 58 827 75 630

Br i k e t t s
I. K la s s e .................................. 211 639

II. K la s s e .................................. 209470
III. K la s s e .................................. 207 324

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse.

In der Woche endigend am 

11. Mai | 18. Mai

Benzol, 90er, Norden 1 Gall.

s
1/8

s

1/7

„ „ Siiden 1/7 1/7
Toluol 21- 21-
Karbolsaure, roh 60 % „ 3/8 3/8

„ krist. 40 % „ 1/51/2 —1/6 l/5>/2 —1/6
Solventnaphtha, Norden „ , 1/5 1/5

„ Siiden „ 1/8 1,7
Rohnaphtha, Norden „ /9 ‘/2 i9 '/2
K reosot.................... „ / 9'/2 I9'h
Pech, fob. Ostkiiste 1 1. t 180 170

„ fas. Westkiiste „ 175 172/6-175
90 90

Die Marktlage fur T e e r e r z e u g n i s s e  war ruhig und 

neigte teilweise zur Schwache; die Preise gaben vielfach nach, 

so besonders bei Naphtha und Pech. Benzol lag still, Karbol- 

saure war zu letzten Herabsetzungen etwas fester.
Auf dem Markt fur s c h w e f e l s a a r e s  A m m o n i a k  

war der Inlandhandel ruhig; Auslandgeschafte wurden durch- 

schnittlich zu 17 Ł! 10s-18£  getatigt. Besonders aussichts-
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reich ist der Handel mit Japan, das im letzten Vicrteljahr mit 

umfatigreichen Nachfragen im Markt war.

Notierungen auf dem englisclien Kolilen- und Frachtenmarkt.

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

Borse zu Newcastle-on-Tyne.

In der Woche endigend am 

11. Mai j 18. Mai ,

Beste Kesselkohle:

s

t 1.1 (fob.)
s

1 1.1 (fob.)

Blyth ............................. 34-35 32/6-34
i T y n e .............................. 34-35 34-35

zweite Sorte :
Blyth .............................. 32 34 32/6-34
T y n e .............................. 32-34 32/6-34

ungesiebte Kesselkohle . 28-31 28-31
Kleine Kesselkohle:

Blyth . . .................... 25 23-25
T y n e .............................. 22/6-23 22
be son de re .................... 25 23-25

beste Gaskohle . . . . 33-35 33-35
zweite S o r t e .................... 31-33 31-33
besondere Gaskohle . . 33-35 33-35
ungesiebte Bunkerkohle:

■ . .
D u rh a m ......................... 34-36 33-35
Northumberland . . . 29-30 29-30

Kokskoh le ......................... 35-37/6 35-37/6
Hausbrandkohle . . . . 32-35 32-35
GieBereikoks.................... 70-72/6 70—72/6
Hochofenkoks.................... 70 -72/6 70-72/6
bester Gaskoks . . . . 32/6-37/6 32/6-37/6

In der verflossenen Woche war der Markt hauptsachlich 

infolge der schwankenden Nachfrage der fremden Kaufer sehr 

unregelmiiBig. Die deutsche Nachfrage stieg wiederum aufier- 

' ordentlich, und ein Industriekonzern holte sogar Angebote 

fur 100000 t bester Kesselkohle fiir August- und Dezember- 
verschiffung ein. Fiir die Abschliisse auf Sicht war vornehin- 

lich ungesiebte Durham-Kesselkohle gesucht, fiir die 30 s bis 
31 s 6 d, je nach Sorte, bezahlt wurden. Anfangs der Woche 

war die Marktlage schwacher. Auftrage fiir prompte Lieferung 

wurden freier gehandelt, besonders in Kessel- und Bunker- 

kohle, jedoch nicht zu den vereinbarten Preisen abgenonimen. 

Der Koksmarkt konnte die in den letzten beiden Wochen 

erreichte giinstige Lage behaupten; GieBerei- und Hochofen

koks waren vorubergehend knapp. Von Frankreich und

Deutschland kamen grofie Auftrage in Koks- und Gaskohle 
herein.

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

Der Ansfrachtenmarkt lag im allgemeinen ruhig, wurde 
aber am Tyne und in Cardiff fortlaufend durch Ladeschwierig- 

keiten ungiinstig beeinfluBt. Hinzu kam der belgische Eisen- 
bahnerausstand, der den Versand vom Tyne teilweise henimte, 

nach andern Richtungen hin jedoch weniger fuhlbar war. 

Das La Plata-Geschaft von Cardiff war noch schwach, aber 

immerhin besser ais in der vorhergehenden Woche. Fiir die 

Mittelmeerlander lag der Handel ruhig und unverandert. Die 

Versendungen nach Italien vom Tyne waren wid er Erwarten 

gut, und die Frachtsatze nach Genua und der adriatischen 

Kiiste konnten gehalten werden. Das Geschaft zum nahen 

Festland war unregelmiiBig, die Frachtsatze von den jeweiligen 
Ladegelegenheiten abhangig, Der schottische Markt lag 

sehr flau.

Es wurden angelegt fiir:
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1914: s s s s s s 5

Juli . . . 7/2 i/j 3/11V* 7/4 14/6 3/2 3 / 5 1 / 4 4/7 */2

1922:
Januar. . 12/2 6 / 6 3/< 1 3 / 5 1 / 4 6 / 5 ' / 2 6 / 6 '/ 4

Februar . 1 3 / ‘ /2 6 / 8 3/4 1 6 13/6 6 / 5 3 / 4 6 / 1 0 9

Marz . . 1 3 ' 9 1 / 2 6 / 6 3 / 4 1 6 / 4 1 5 / 2 3 / 4 6 / 1 1/4 6 / 6 8 / 9

April . . 13/31A 5/8 >/4 16 16/51/2 5 / 2 1 / 2 5 / 2 3 / 4 ' "
Mai . . 1 1 / 1 1  ■/< 5 / 7 1 / 4 1 5 / 5 3 / 4 14/1 */4 5/3 5/21/2 7/71/2
Juni . . 1 0 / 6 ' / 2 5/41/2 13*8 1 3 / 1 0 3 / 4 5/3'/» 5/5 6 / 9

Juli . . 1 0 / 6 1 / 2 5 / 4 1 / 2 12/5 15/3 5/4 5 /6 1 / 2 7 / 3

August 11/11 5/8 14 1 5 / 1 0 1 / 2 5 / 6 3 / 4 5 / 1 1 1 / 2 6 / 9

Septernber U / 5 3 /« 5 / 1 1 1 / 4 1 4 1 6 / 4 5 / 6 1 / 2 5 / 9 a /4 7 / 4 ' / a

Oktober . 1 1 / 1 1 1 / 4 6 / 4 3 / 4 1 4 / 4 1 5  6 1 / 2 5 / 4 3 / 4 5 /8 1 / 2 8/3
November 1 1 / 7 6 / 5 13/43/4 13/8‘/2 5 / 3 5 / 8

Dezember 1 0 / 5 1 / 2 5/71/4 1 2 / 7 1 / 2 1 1 / 9 ’ /2 5 / 1 1/4 4 / 1 1

1923:

Januar. . 1 0 / 1 1 3 / 4 5 / 6 1 2 / 3 1 2 / 4 3 / 4 4/91/4 4 / 8 1 / 4

Februar . 1 0 / 9 3 / 4 5/31/4 1 2 / 2 1 / 2 14/9 5/31/4 5 / 5 3 / 4

Marz . . 1 2 / 2  ’ /2 7 / 5 3 / 4 1 4 17/1 1/2 6 / 6 1 / 2 7 / 3 / 4 8 / 3 3 / 4

April . . 
Wocheend.

1 0 / 1 0 6 / 3 1 3 / 7 1 / 2 5 / 1 0 ‘ /4 5 / 8 1 / 4 8 / 1 ,2

am 4 .  Mai 1 1 / 1 1/4 6 / 5 1 / 2 1 2 1 3 / 6 5 7

U- „ 1 1 / 1 1 3 / 9 5 / 1 1 / 2 5 / 4

„ is. „ 5/6 . 1 4 / 1 1/2 5/43/4 5

P A  T E N T B E R I C H T .
Verlangerung der Schutzfrist.

Die Schutzdauer folgender Oebrauchsmuster ist verlangert worden:

5b. 735 974. Maschinenfabrik SchieB A. G., Dusseldorf. 
In das Auspuffgehause eingebauter Ólabscheider usw. 24.2.23.

5b. 740095. Siemens-Schuckertwerke G .m .b . H., Siemens- 
stadt b, Berlin. Differentialvorschubgetriebe usw. 21.2.23.

5b. 841583 und 739232. Maschinenbau-A.G. H. Flott- 
niann & Comp., Herne (Westf.). Staubabsaugevorrichtung usw. • 
9.1. und 29.2.23.

14b. S13 31S. Maschinenfabrik »Westfalia<i A. G., Gelsen
kirchen. Anordnung bei Drehkolbenmaschinen zur Abstutzung 
der Kolbenlamellen usw. 13.3.23.

20a. 738317. Dipl.-Ing.Jakob Henke, Rositz (S.-A.). Holz- 
erdrolle fiir Kettenbahn usw. 9.3.23.

20 d. 822232. Albert Kniittel, Remscheid. Radsatz fiir 
Fórderwagen usw. 26.2.23.

20e. 818563. Josef Bockmann, Liinen, und Wilhelm Boll- 
hoff, Herdecke. Fórderwagenkupplung. 17.3.23.

Patent-Anmeldungen,
die zwei Monate lang in der Auslegeballe des Reichspatentarotes ausliegen.

Vom 19. April 1923 an:

4a,52. D. 42 401. Peter Dederichs und Karl Troscheit, 
Runthe, Kr. Hamm (Westf.). Vorrichtung zum mechanischen 
Offnen von elektrischen Grubenlampen. 13.9.22.

5b, 9. M. 74394. Gustav Middelmann, HSrde. Saulen- 
sehrammaschine mit drehendem Werkzeug. 6.7.21.

22 i, 2. P. 33 119. Władimir Plinatus, Bern. Verfahren zum 
Brikettieren bzw. Verbinden oder Verkitten. 8.6.14.

35a,9. G.57604. Peter Mommertz und Heinrich Gibbels, 
Dinslaken. Fernschreiber zur schaubildlichen mechanischen 
Darstellung von Drahtbruchen an Forderseilen. 6.10.22.



26. Mai 1923 G li ic k a u f 525

35a, 11. A. 35731. Akticngesellschaft Deutsche Kaliwerke, 
Bernburg (Anh.), und Franz Grosse, Stargard (Pomni.). Fórder- 
gestell. 18.6.21.

81e,25. St. 36001. Fa. Carl Still, Recklinghausen. Vor- 
richtung zum Verladen von gliihendem Koks aus Koksófen in 
Verladekiibel. 2.8.22.

87 b, 6. Sch. 66238. Schmid & Wezel, Stuttgart. Pulsator- 
Motor-Aggregat. 2.11.22.

Vom 23. April 1923 an :

5a,3. Sch. 66190. Emil Schweitzer, Neukirchen (Kr.Mors). 
Vorrichtung zum Erweitern von Bohrlochern. 24.10.22.

5b,13. R. 56149. Fritz Regener und Erich Nolte, Bónen. 
Gesteinstaubfanger. 14.6.22.

10a, 5. C.33169. Collin & Co., Dortmund. Gaswechsel- 
einrichtung fiir Regenerativkoksófen u. dgl. 8.2.23.

lOa, 18. R. 55 534. Dr.-lng. Edmund Roser, Essen, und 
Dr. Wilhelm Heckel, Dortmund. Verfahren der Weiterver- 
arbeitung von Halbkoks im Koksofen unter Zusatz backender 
Kohle. 2.12.21.

10 a, 26. J. 22873. August Junkereit, Essen. Liegende 
Retorte. 24.7.22.

12g, 1. H. 86356. Max Helbig, Oberhausen (Rhld.). Ver- 
fahren zur Entfernung des kohlensauern Kalkes aus Rohstoffen, 
z. B. Phosphaten. 22.7.21.

12m, 2. R. 56034. Rhenania, Verein Chemischer Fabriken 
A.G., Zweigniederlassung Mannheim, Mannheim. Verfahren 
zur wiederholten Benutzung derselben Sodamenge bei Auf- 
schlieBungen von Mineralien u.dgl.; Zus. z. Pat.365211. 31.5.22.

35c, 1. D. 40965. Deutsche Maschinenfabrik A. G., Duis
burg. Windentrommel zum Aufwickeln mehrerer iiberein- 
ander liegender Seillagen. 20.12.21.

40a,4. Z. 12712. Dipl.-lng. Alexander Zerkowitz, Berlin. 
Mechanischer Etagenrostofen zum Rósten von Pyriten u. dgl. 
12. 11.2 1 .

81 e, 26. D. 41 562. Georg Diancourt, Niederbonsfeld 
b. Essen. Vorrichtung zum Aufnehmen und Verladen von 
Massengut in Bergwerken, Steinbriichen u. dgl. 10.4.22.

Deutsche Patenie.

la(12). 370142, vom 10. Juni 1920. Ca r l o  Capson i  

in Al essandr i a  (Ital.). Riittelvorrichtung. Prioritat vom
29. April 1919 beansprucht.

Die Vorrichtung hat eine Plattform, die auf Blócken aus 
einem elastischen Stoff (Gummi o. dgl.) aufruht und auf ihrer 
Unterseite eine Welle oder mehrere tragt, auf dereń Ende eine 
Antriebscheibe befestigt ist, und die eine oder mehrere achs- 
recht verschiebbare Scheiben mit einer radial verstellbaren 
Schwungniasse tragen.

5b(7). 371229, vom 24. Mai 1922. Erns t  S t a h l b e r g i n  

Berl in.  Auswechselbare Bohrerklinge.

Die Klingę ist auf beiden Seitenflachen mit zur Aufnahme 
der Gabelteile (Haltewangen) der Bohrstange dienenden Aus- 
sparungen versehen, die sich in der Mitte der Klingę iiber- 
decken und nach auBen hin allmahlich bis zur Ebene der 
Seitenflachen ansteigen. Dadurch soli die Wirkung des beim 
Bohren auftretenden Drehmomentes auf eine móglichst groBe 
Flachę der Klingę verteilt werden. Die in die Gabel der 
Bohrstange gesteckte Klingc wird z. B. durch eine Niete mit 
der Bohrstange verbunden.

5 b (9). 371462, vom 29. April 1922. Josef  Romb e r g  

in Post  W e l l i n g h o f e n  (Westf.). Prefilufthacke mit quer 
an den Pickhammer gesetztern Stiel.

Der Stiel der Hacke steht zur Achse des Pickhammers 
in Richtung der Resultierenden aus dem Krafteparallelogramm 
der Kraftrichtung des Pickhammers und der Richtung, in der 
der Arbeiter bei rechtwinklig zum Hammer stehendem Stiel 
driicken wiirde.

5b (12). 371594, vom 2.November 1921. Rober t  Ku t zner  

und j a k o b  U i h l e i n  in Lubeck.  Einrichtung zum Lósen, 
Yerladen und Fordem von Abraummassen.

Ein sich von der Oberflache des vorstehenden Abraumes 
nach der Anschiittstelle fur den gelosten Abraum erstreckender, 
iiber den Tagebau hlnweggefuhrter Trager ist mit seinem

mittlern Teil in der Hohe verstellbar an einem Traggeriist 
aufgehangt, das auf einem auf der Abbausohle ruhenden 
Fahrgestell um die senkrechte Achse drehbar befestigt ist.

5c(4). 371540, vom 16, Dezember 1920. Au gu s t  Wol fs- 

hol z ,  P r eBzemen t bau  A. G.  in Berl i n.  Verfahren zum 
Sichern loser Oebirgsschichten im Bergbau.

In die losen Gebirgsschichten sollen Bohrlócher getrieben, 
zuerst bewehrt, d. h. mit einem mit Einkerbungen versehenen 
Eisenanker ausgestattet, und dann mit unter Druck stehendem 
flussigen Zementmórtcl gefullt werden.

10a (26). 370 721, vom 18. November 1921. Emi l  Raf f l oer  

i n Du i sburg .  Verfahrcn und Vorrichtung zur Gewinnung von 
Urteer und verdichtetem Halbkoks aus Kohle im Drehrohrofen.

Die Kohle soli durch sich verjiingende Zellen des Ofens 
hindurchgefuhrt und dabei zeitweilig allseitig einem Prefldruck 
ausgesetzt werden. Die Beschickung der Zellen mit Kohle 
kann absatzweise und nacheinander erfolgen.

Bei der geschiitzten Vorrichtung werden die Zellen durch 
achsrecht verlaufende, radial stehende Rippen gebildet, die 
an der Innenwand des Ofendrehrohres befestigt sind, und 
der PreBdruck wird durch auBerhalb des Drehrohres parallel 
zu dessen Achse angeordnete PreBstempel erzeugt, die wahrend 
des Stillstandes des absatzweise gedrehten Rohres in dessen 
Zellen eintreten. Diese werden wahrend des Pressens und 
Einfullens der Kohle nach innen durch einen Stempel ab- 
gedeckt, der im Innern des Rohres angeordnet ist und gehoben 
und gesenkt oder gedreht wird.

10b (7). 371043, vom 9.Juli 1920. Mi ne ra l s  Separa t i on  

Ltd. in London .  Verfahren zum Mischett von fein verteilter 
Kohle mit einem Bindemittel fiir  die Brilietlbereitung. Prioritat 

vom 26. August 1919 beansprucht.

Die feinen Kohlenteilchen sollen in Wasser in der Schwebe 
gehalten und mit einem verflussigten Bindemittel (Pech allein 
oder mit Teer, Harzen o. dgl.) so verriihrt werden, daB sic 
mit letztern uberzogen werden und sich zu Flocken zusammen- 
ballen, die aus dem Wasser ausgeschieden werden. Dem 
Wasser konnen solche Stoffe (z. B. gelóschler Kalk) zugesetzt 
werden, welche die Flockenbildung unterstutzen und auch ais 
Bindemittel wirken.

19a (28). 371242, vom 4. Juni 1922. Dr.-lng. O t t o  
Kaemmerer  in Ch a r l o t t e n b u r g  und W i l h e l m  Ul r i ch 
Arbenz  in Z e h l e n d o r f j W a n n s e e b a h n . Gleisriickmaschine; 
Zus. z. Pat. 363593. Langste Dauer: 19. August 1936.

Die bei der Maschine gemafi dem Hauptpatent vorge- 
sehene Einebnungswalze lagert gemaB der Erfindung in einem 
Rahmen, der zwischen den freien Enden der Ausleger der 
Maschine so befestigt ist, daB er sich an dem dem Ausleger 
mit der gróBern Ausladung benachbarten Ende in senkrechter 
und wagerechter Richtung gegen die Wirkung von Federn zu 
verschieben vermag. Die Walze selbst kann einen vieleckigen 
Querschnitt haben und mit Schaufeln vcrsehen sein, die durch 
gerade Winkeleisenstiicke gebildet werden und schrag zur 
Achse der Walze verlaufen.

26a (3). 370324, vom 30. Mai 1922. S e i i c h i Ta k a h a t a  

in London ,  Tul l y  Gas  P l an t s  Ltd. in Mi l l ga t e ,  J ohn  

Henry Wesit in L ondon  und  Ar t hu r  J a que s  in Wa t er l oo  
(Engl.). Verfahren und Yorrichtung zur Steigerung des Gehalts 
an freiem Wasserstoff in den bei der Destillation von Kohle 
sich entwickelnden Gasen.

Die sich annahernd in der ersten Halfte der Verkokungs- 
zeit der Kohle entwickelnden Gase sollen mit Wasserdampf 
iiber teilweise verkokte Kohle (oder iiber Koks) geleitet 
werden, dereń Temperatur verhaltnismaBig hoher ist ais die 
Temperatur, die bei Beginn der Verkokung der Kohle herrscht. 
Die Temperatur kann etwa 1000—1100° C betragen. Die 
Verkokung soli auBerdem so langsam durchgefiihrt werden, 
daB der groBte Teil der Kohlenwasserstoffprodukte. — ein- 
schlieBlich der Teerdampfe und Teergase(Methan und Athylen)
— zersetzt wird, die sich bei Beginn der Verkokung ent- 
wickeln. Die kohlenwasserstoffhaltigen Gase konnen, bevor 
sie iiber die verkokte Kohle geleitet werden, in Waschern oder
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Anlagen zur Gewinnung von Nebenerzeugnissen gereinigt 
werden.

35a (9).371372, vom 17. Februar 1922. Augus t  Chr i s t i an  

i n H o m b e r g. Vorrichtung zum Regeln des A blau/s von Forder- 
wagen.

Ein Stiick des geneigten Gleises ist ais Plattform aus- 
gebildet und um eine quer zum Gleis liegende wagerechte 
Achse schwenkbar. Oberhalb des Ablaufendes der Plattform 
ist eine Bremsschiene angeordnet, und die Schwenkachse des 
Gleisstiickes hat zur Bremsschiene sowie zum Gleis eine solche 
HÓhenlage, daB das Auflaufende des Gleisstiickes iiber das 
Zufahrgleis vorspringt und dieses sperrt, wenn das Ablauf- 
ende des Gleisstiickes mit dem Ablaufgleis in einer Ebene 
liegt und die Wagen von der Bremsschiene nicht festge- 
halten werden, wahrend ein Bremsen und Anhalten der Wagen 
durch die Bremsschiene bewirkt wird, wenn das Auflaufende 
des Gleisstiickes mit dem Zufahrgleis in einer Ebene liegt 
und die Wagen auf das Gleisstuck rollen. Das letztere kann 
ain Auflaufende so beschwert sein, daB dieses Ende sich 
selbsttatig in die Ebene des Zufahrgleises einstellt; wenn das 
Gleisstiick unbelastet ist, d. h. keine Wagen darauf stehen, 
und unterhalb des Ablaufendes des Gleisstiickes kann ein 
ausschwenkbarer Stiitzhebel vorgesehen sein, der in aufge- 
richteter Lage das Ablaufende in der hóchsten Lage halt und 
mit einer hinter dem Gleisstuck angeordneten Fórderkorb- 
anschluBbiihnc so in Verbindung steht, da6 er umgelegt wird, 
wenn die AnschluBbiihne gesenkt wird.

35a(l6 ). 371373, vom 16. November 1920. Pau l  Poh l  
in Oespe l  (Westf.). Fangvorrichtung fiir  Forderkorbe.

Ein gegenuber dem Fórdergestell verschiebbarer, durch Zug- 
federn mit dem Gestell verbundener Rahmen ist durch Gelenk- 
hebel mit dem untern Ende von Bremshebeln verbunden, die 
nach auBen gekriimmt und am obern Ende mit Hilfe von Ge-' 
lenkstiicken ani Fórdergestell befesligt sind. Die den Rahmen 
mit den Bremshebeln verbindenden Gelenkhebel sind nach 
aufien hin schrag nach abwarts gerichtet und durch Biigel 
und Zugmittel mit dem Fórderseil so verbunden, daB die 
Bretnshebel nicht mit der Schachtzimmerung in Beriihrung 
kommen. Bei einem Seilbruch wird der Rahmen durch die 
Zugfedern so im Fórdergestell verschoben, daB er die Gelenk
hebel in eine wagerechte Lage verschiebt und die Brems- 
hebel gegen die Schachtzimmerung driickt. Dabei werden 
gleichzeitig weitere Fangglieder so gcdreht, daB sie an den 
Spurlatten fiir das Fórdergestell zur Anlage kommen.

40a(12). 371310, vom 21. April 1921. Trent  Process 
Co r po r a t i o n  in Wa s h i n g t o n  (V. St. A.). Verfahren zur 
Redukłion von Erzen. Prioritat voni 4. Oktober 1920 beansprucht.

Die Erze sollen in gepulvertem Zustand mit fein ge- 
puWertem Koks oder von Kohlenwasserstoffen befreiter Kohle 
gemischt werden. Das Gemisch soli bis zur teilweisen Re- 
dtiktion erhitzt und in Kohlenteile, nicht metallische Bestand- 
leile und Metallteile getrennt werden. Die letztern sollen 
alsdann mit den Kohlenteilen gemischt und bis zur vólligeu 
Reduktion erhitzt werden. Wahrend des gesamten Reduktions- 
vorganges sollen dabei die Gemische in fein verteilter Form 
verbleiben, damit ein Zusammenbacken ihrer Bestandtcile ver- 
hindert wird.

40a (46). 371435, vom 15.Mai 1921. Norske  Molybden- 

produk ter  A/S i n C h r i s t i a n i a. Verjahren zur Reduktion von 
Molybddn-Sch\vefelverbindungen.

Die Reduktion soli durch Metalle der Gruppe der Eisen- 
mctaile von Chrom bis Kupfer oder durch leicht schmelzende 
Metalle (Blei, Zinn, Wismut, Antinion) oder durch die Karbide 
von Chrom oder Mangan bewirkt werden. Dabei kann durch 
einen Zusatz von Alkaliverbindungen o. dgl. die Trennung 
der Schmelze in zwei Schichten bewirkt oder befórdert werden. 
Falls die Trennung in zwei Schichten nicht griindlich eintritt, 
laBt sie sich dadurch hervorrufcn, daB die Masse mit Sauren 
oder ahnlichen Mitteln behandelt wird, die bewirken, dali 
sich das Molybdan oder dessen Verbindungen in Pulverform 
niederschlagen.

78e(3). 37076S, vom 3 .Januar 1920. Dipl.-lng. August  

Mu l l e r  in Essen.  Verfahren und Anlage zur Sicherung elek- 
łrischer Minenziinder.

Ein in der Ziindleitung vorgesehener KurzschluB soli mit 
Hilfe eines Schnurzuges aus der Ferne aufgehoben oder eine 
Unterbrechung der Ziindleitung aus der Fcrne beseitigt werden. 
Letzteres laBt sich ebenso wie das Entfernen des Kurzschlusses 
durch Straffziehen der Ziindleitung bewirken.

81 e (25). 370 285, vom 29. Januar 1920. W i l h e l m  

S c h ó n d e l i n g i n  Dusse l dor f .  KoksofenanlagemitLoschplatz.

Vor dem Loschplatz der Anlage ist oberhalb des Gleises 
fiir die zu beladenden Eisenbahnwagen eine flachę Rampę 
so angeordnet, daB der Koks vom Loschplatz auf sie befórdert 
werden kann, wenn eine Beladung von Eisenbahnwagen z. B. 
wegen Wagenniangels nicht móglich ist.

B U C H E R S C H A  U.
Zur Besprechung eingegangene Bucher.

(Die Schriftleltung behalt sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

Buchner ,  Georg: Hilfsbuch fiir Metalltechniker. Einfuhrung 
in die neuzeitliche Metali- und Legierungskunde, erprobte 
Arbeitsverfahren und Vorschriften fur die Werkstatten der 
Metalltechniker, Oberflachenveredlungsarbeiten u. a., nebst 
wissenschaftlichen Erlauterungen. 3., neubearb. und erw. 
Aufl. 410 S. mit 14 Abb. Berlin, Juiius Springer.

C o o p e r ,  G. Stanley: By-Produkt Coking. Second edition 
enlarged and completely revised by Ernest M. Mye r s .  
207 S. mit 131 Abb. und 1 Taf. London, Benn Brothers 
Ltd. Preis geb. 12 s 6 d.

E r d m a n n ,  Gerhard: Jahrbuch arbeitsrechtlicher Entschei- 
dungen. Bd. III, Jg. 1922. 160 S. Berlin, Otto Elsner.

Er l er  und Koppe  : Die neue Einkommensteuererklarung 1923. 
Mit in Rotdruck vollstandig ausgefiilltem Musterformular. 
Nach den neuesten Bestimmungen unter Bezugnahme auf 
das Gesetz iiber die Beriicksichtigung der Geldentwertung 
in den Steuergesetzen bearb. 96 S. Berlin, lndustrieverlag 
Spaeth & Linde.

— :Geldentwertungsgesetz. Gesetz uber die Beriicksichtigung 
der Geldentwertung in den Steuergesetzen vom 20. Marz 
1923. Ausfuhrlich erlautert. 306 S. Berlin, lndustrieverlag 
Spaeth & Linde.

F e s t e r ,  Gustav: Die Entwicklung der chemischen Technik 
bis zu den Anfangen der GroBindustrie. Ein technologisch- 
historischer Versuch. 231 S. Berlin, Julius Springer. 

F i s c h e r ,  Hanns: Ratsel der Tiefe. Die Entschleierung der 
Kohle, des Erdóls und des Salzes. 162 S. mit 23 Abb. 
Leipzig, R. Voigtlanders Verlag. 

von  F r e y b e r g ,  Bruno: Erz- und Minerallagerstatten des 
Thiiringer Waldes. 198 S. mit 18 Abb. auf 12 Taf. Berlin, 
Gebruder Borntraeger. 

von H a n f f s t e n g e l , Georg: Die Reklame des Maschinen- 
baues. 150 S. mit Abb. Berlin, Julius Springer. 

Koppe ,  Fritz und Beuck,  W . : Vermógensteuererklarung 1923 
und Zwangsanleihezeichnung auf Grund der neuesten 
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Geldentwer- 
tungsgesetzes vom 20. Marz 1923. Mit in Zweifarbendruck 
ausgefiillten Musterforinularen fur die Steuererklarung, 
Erlauterungen und Anleitung. 97 S. Berlin, Industrie- 
verlag Spaeth & Linde.

Ri t ter ,  R. und Stern,  W .: Steuerabziige. Was kann bei der 
Einkommensteuer und Kórperschaftssteuer abgezogen 
werden? Unentbehrliches Nachschlagebuch. Enthalt alle 
statthaften und nicht statthaften Abziige in alphabetischer 
Reihenfolge zum Ablesen eingerichtet sowie eine Anleitung 
zur Erlangung von SteuerermaBigungen. 4., neubearb. 
Aufl. 72 S. Berlin, industrieverlag Spaeth 8t Linde.
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Z  E  l  T S  C  H  R  I  F  T E N  S  C N A  U.
(Eine Erklarung der Abkurzungen is t in N r. 1 ver6ffentlicht. '  bedeutet Tcxt- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

Kohl en g e o l o g i e de r ó s t e r r e i c h i s c hen  Teil staaten.  
Von Petrascheck. (SchluB.) Mont. Rdsch. 1.5.23. S. 154/60*. 
Zum InkohlungsprozeB. Oasausstrómungen.

E i n e  H y p o t h e s e  ii b e r  D y  as- u n d  K a r b o n -  
a b l a g e r u n g e n  u n t e r  de r  B r a u n k o h l e  N o r d w e s t -  
b dhmens .  Von Pohl. Schlagel Eisen. 1.5.23. S. 69/74*. 
Móglichkeit des Vorhandenseins von produktivem Karbon 
unter. den bohmischen Braunkohlenablagerungen.

Ube r  e i n i g e  B r a u n k o h l e n -  und D y s o d i l l a g e r -  
s t a t t en  des V o g e l s b e r g e s .  Von Hummel. (Forts.) 
Braunkohle. 5.5.23. S. 68/74*. Die jiingern Braunkohlen und 
die Kieselgur des Pfarrwaldchens bei Beuern. Braunkohlen 
und Dysodil am Aspenstrauch siidlich von Treis a. Lumda. 
Andere Lagerstiitten von Blatterkohle in der Umgebung von 
Beuern, Treis und Climbach. (Forts. f.)

D ie  N a t u r s c h a t z e  T r a n s k a u k a s i e n s .  Von 
Ghamboschidse. Wirtschaftspol. Rdsch. 1922. H. 1/2. S. 15/8. 
Metalle, Nichtmetalle, Mineralquellen.

Der Geraer  Kupferschi efer .  Von Hundt. Metali Erz.
8.5.23. S. 157/62. Geologischer Aufbau und Erzfuhrung. 
Geschichte des Bergbaues..

P r o spe t s  for  g o l d  in N o r t h w e s t e r n  Q u e b e c .  
Von Denis. Engg. Min. J. Pr. 14. 4. 23. S. 674/5*. Gold- 
vorkommen im nordwestlichen Quebeck. Schiirftatigkeit.

I r o n - o r e  d e p o s i t s  of  S ou t h ern - U t a h. Von 
Rohlfing. Engg. Min. J. Pr. 21.4.23. S. 716/9*. Geologische 
Beschreibung der Eisenerzvorkomnien.

Bergwesen.

A m e r i c a n  c o a l - m i n i n g  p r ac t i ce .  Von Ritson. 
Ir.CoalTr.R. 4.5.23. S. 642/3. Kohlenvorrate der Vereinigten 
Staaten. Einteilung der Kohlen. Zechen. Schachte. Fórderung.

L’ i ndust r i e  mi nera l e  en Turqui e .  Von Virtanessian. 
Ann. Fr. 1923. H. 4. S. 181/216. Ubersicht iiber die Bergbau- 
betriebe in der Tiirkei. Der wesentliche Inhalt der tiirkischen 
Berggesetzgebung. Privat-und Staatsbergbau. Bergbaustatistik.

D ie nat i i r l i chen G r u n d i a g e n  des hess i schen und 
n a s s a u i s c h e n  E i s e n  er z b e r g b a u  es u n d  i h r e  w i r t - 
s c h a f t i i c h en  F o l g e r u n g e n .  Von Landgraeber. (Forts.) 
Bergbau. 3.5.23. S. 137/9. Entwicklung bis zur Gegenwart 
und wirtschaftliche Folgerungen. (Forts. f.)

T in  m i n i n g  in C o r n w a l l  in t he  yea r  s i x t e e n  
hundred .  Von Murray. Engg. Min. J. Pr. 28.4.23. S .754/6. 
Aufsuchung und Gewinnung von Zinn in Cornwall um 1600.

Fu t urę  of  z i nc m i n i n g  depends  on ga l va n i z i n g  
i ndus t ry .  Von Rakowsky. Min. Metallurgy. 1923. Marz. 
S. 117/9. Ubersicht iiber den nordamerikanischen Zinkbergbau 
und seine Zukunftsaussichten.

Transpor t a t i on ,  power ,  and m i n i n g  at Bawdwi n .  
Von Hall. Engg. Min. J. Pr. 14.4.23. S. 660/6*. Schwierige 
Transportverhaltnisse. Ausnutzung der Wasserkrafte. Gruben- 
holz. Metallgehalt der Bleizinkerze. Abbauverfahren. Natiir- 
liche und kunstliche Wetterfiihrung.

The me t a l l u r gy  and  economi c s  of the Ho l l i n ge r  
and of the New Modde r f on t e i n .  Von Allen. Engg.Min. 
J. Pr. 14.4.23. S. 667/9. Vergleich zwischen zwei Goldberg- 
werken in Kanada und Sudafrika. Gewinnungsverfahren. 
Betriebsergebnisse. Kosten. Belegschaft.

M i n i n g  p h o s p h a t e  rock  in F l o r  i da. Von Payne. 
Engg. Min. J. Pr. 21.4.23. S .710/1 *. Phosphatvorkomrnen in 
Florida, ihre bergbauliche Gewinnung und Aufbereitung.

D ie  An we n d b a r k e i t  des Ver s t e i nungsve r f ah r ens  
beim Schach t ab teu f en .  Von Landgraeber. Kali. 1.5.23. 
S. 130/3. Betrachtungen iiber die Anwendbarkeit der neu- 
zeitlichen Abteufverfahren.

Spec i f i ca t i ons  and heat  t rea tment  of dr i l l  steel.  
Von Brainerd. Min. Metallurgy. 1923. Marz. S. 119/20, Eigen
schaften eines guten Bohrstahles und seine Bearbeitutig.

Rock  d r i l l  s teel .  Von Day. Engg. Min. J. Pr. 14.4.23. 
S. 670/3*. Die gebrauchlichen Formen der Gesteinbohrer. 
Erfordernisse guter Bohrer. Ihre Behandlung.

Me t hods  of work i ng  h i gh l y  i nc l i ned coal  seams 
by room-and-p i l l ar  and by l ongwal l .  Von Chahners. 
Coal Age. 12.4.23. S.589/93*. ZweckmiiBige Abbauverfahren 
in steil einfallenden Kohlenflozen, dereń Ober- und Unterbank 
durch geringe oder machtigere Bergemittel getrennt sind.

Das Guni te- oder  Torkret-Ver fahren mi t  beson- 
derer Ber i i cks i ch t i gung seiner  Ve r wendba r ke i t  in 
den B r a u n k o h l e n .  g r u b e n  N o r d w e s t b ó h m e n s .  Von 
Ryba. (SchluB.) Schlagel Eisen. 1.5.23. S .74/9*. Erfahrungen, 
Leistungen und Kosten. Vorteile des Torkretierens.

Un de r g r ound  roof  suppor ts .  Ir.CoalT r.R . 4.5.23. 
S. 634/5*. Bewahrung von gebogenen Stahlschieneu beim 
Streckenausbau.

D ie se l bs t t a t i ge Bogens t a t i o n  nach dem Pa t en t  
An t on  Krahl .  Von Ryba. Mont. Rdsch. 1.5.23. S..145/54*. 
Nachteile der Seilhochfiihrung in Bogenstationen. Selbsttatige 
Stationen. Ausfiihrung Krahl. Bau und Wirkungsweise.

Kastęnk i pper-Se l bs t en t l ader  System. .-Henschel*.  
Von Ryba. Schlagel Eisen. 1.5.23. S. 80/2*. Ubersicht iiber 
maschinelle Abraumarbeit. Beschreibung eines neuen Selbst- 
entladers. Seine Vor- und Nachteile.

P r e c a u t i o n s  a g a i n s t  c o l l i e r y  e x p 1 o s i o n s. 
Ir.CoalTr.R. 4.5.23. S.639/40. Die Ursachen von Explosionen 
in britischen Gruben und ihre Bekampfung.

V e n t i I a t i o n  d a n s  l es m i n  es p r o  f on  des.  Von 
Monet und Bricoult. Rev. univ. min. met. 1.5.23. S. 151/6. 
Schwierigkeiten des Bergbaues in groBen Teufen. Ihre Be
kampfung.

O re  d r e s s i n g ,  f l u xe s ,  and  f u e l s  at N a m  tu. Von 
Hall. Engg. Min. J. Pr. 21.4.23. S. 712/5. Aufbereitung und 
Verhiittung der silberhaltigen Bleizinkerze von Bawdwin, 
Birma.

G a s v e r l u s t e  d u r c h  d i e  T a u c h u n g  de r  Teer- 
vor l agen und ihre Bese i t i gung .  Von Behr. WasserGas.
4. 5. 23. S. 752/4*. Einbau von tellerartigen Absperrvor- 
richtungen in die Tauchróhren zur Vermeidung von Gas- 
verlusten.

The l o w - t e m p e r a t u r e  c a r b o n i z a t i o n  of  coal .  
Von Curtis und Geldard. Chem.Metali.Engg. 24.1.23. S.171/3*. 
Beschreibung von verbesserten Urretorten fur Tieftemperatur- 
verkokung. Erzielte Ergebnisse.

D ie  S a l z l o s u n g e n  un d  i h r e  g r a p h i s c h e  D a r - 
s t e l l u ng .  Von Laade. (Forts.) Kali. 1.5.23. S. 137/40*. 
Dreieckdarstellung, Kristallisationsbahnen, Ubergangskurven. 
(Forts. f.)

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

A u s n u t z u n g  de r  A b w a r m e  von  W a s s e r g a s -  
a n l a ge n .  Von Paul. Wasser Gas. 4.5.23. S. 741/51*. Betriebs
ergebnisse auf einer neuzeitlichen Abwarmeanlage.

D ie  W a r m e a u s n u t z u n g  de r  K o l b e n m a s c h i n e .  
Von Schmolke. Techn. BI. 5.5.23. S.130. Warmewirtschaftliche 
Betrachtungen uber HSchstdruckmaschinen.

B e t r a c h t u n g e n  ii ber  K o r r o s i o n  v on  N i ch t -  
e i s e n m e t a l l e n .  Von Fraenkei. Z. angew. Chem. 9.5.23.
5. 245/7. Wesen der Korrosion. Korrosion von Kondensator- 
rohren und ihre Verhutung. Wissenschaftliche Grundfragen. 
Hinweis auf die Schwierigkeiten der Erforschung.

G l e i t l a g e r - K u g e l l a g e r .  Von Fischer. Warme Kalte 
Techn. 1.5.23. S. 71/2. Betrachtungen iiber die Wirtschaft- 
lichkeit von Ringschmiergleitlagern und Kugellagern.

Das AI f a*-ÓI re i n i gu  ngs  ve r f a h r e n. Von Fischer. 
W arm e Kalte Techn. 1.5.23. S. 69/71*. Beschreibung einer 
Zentrifuge zum Reinigen von Maschinenólen.

Elektrotechnik.

B e i t r a g  z u r  G e o m e t r i i  e de r  G l e i c h s t r o m -  
mas ch i n e .  Von Ollendorff. E. T. Z. 10.5.23. S. 425/8*. 
Geometrische und analytische Ableitung der auBern Charak- 
teristik fiir die Schaltungen ais NebenschluB-, Verbund- und 
Hauptstromgenerator.
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D ie  V e r b e s s e r u n g  des  L e i s t u n g s f a k t o r s  be i  
d e r - O b e r l a n d z e n t r a l e  S i i d h a r z ,  B l e i c h e r o d e .  Von 
Riso. Mitteil.V. El.Werke. 1923. Nr. 335. S. 137/40*. Die Ver- 
besserung des Leistungsfaktors laBt sich durch Einbau von 
Phasenschiebern erreichen.

D ie En t w i c k l u n g  der Hoc h s p a n n u n g s i s o l a t o r e n  
und ihre Pru f ung .  VonScheid, (SchluB.) El.Masch. 6.5.23. 
S. 268/7!*. Herstellung der Isolatoren. Ihre Prufung. Metall- 
armaturen.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.

The r ma l  p roper t i es  of a I u m i n i u m - s il i c on a lloys. 
Von Edwards, Chem. Metali. Engg. 24.1.23. S .165/9*. Dichte- 
bestimmung von siliziumhaltigen Aluminiumlegierungen bei 
verschiedener Zusammensetzung und verschiedenen Tempe- 
raturen.

O l e i c h g e w i c h t e  z w i s c h e n  M e t a l i  pa a r en  un d  
Schwefel .  VI. Das  ternare System Ni cke l -Ant imon- 
S c h we f e l .  Von Schack, Metali Erz. 8.5.23. S. 162/7*. Uber 
die Beziehungen zwischen Nickel, Antimon und Schwefel in 
Schmelzen. Kristallisationsformen.

S m e l t i n g  p r a c t i c e  at N a m t u .  Von Hall. Engg. 
Min. J. Pr. 28.4.23. S. 757/63*. Verhiittung der silberhaltigen 
Bleizinkerze von Birma einst und jetzt. Verschmelzen alter 
Schlacken. Elektrolytische Zinkfallung nicht moglicli. Be- 
schreibung der Verhuttung im Hochofen.

L es  d i f f e r e n t s  c o m b u s t i b l e s  u t i l i s e s  au  
c h a u f f a g e  des  f o u r s  M a r t i n .  Von Bourgy. Rev. univ. 
min. met. 1.5.23. S. 439/60*. Ubersicht iiber die fiir Martin- 
ofen geeigneten Brennstoffe. Betriebserfahrungen mit Hoch
ofen- und Koksofengas in Martinófen in Belgien und andern 
Landem.

N e u e r u n g e n  i m Ba  u u n d  i m  H e i z b e t r i e b e  von 
H e r d o f e n  in d e n  b e i d e n  l e t z t e n  J a h r z e h n t e n .  Von 
Blau. Óst. Berg. H. Wes. t. 5. 23. S. 76/9. Verbesserungen 
an den Warmespeichern, Schlackenkammeru und Feuerungs- 
ziigen. Brennkopfe. Kippbare Herdofen. Kleinmartinofen. 
Drehrostgeneratoren. (SchluB f.)

U b e r  d i e  A n r e i c h e r u n g  u n d  R e i n d a r s  t e l l u  n.g 
von O a s b e s t a n d t e i l e n  aus G a s g e m i s c h e n  m i t t e l s  
g r o B o b e r f l a c h i g e n  K o r p e r n .  Von Beri und Schmidt. 
Z.angew.Chem. 9.5.23. S.247/53*. Grundzuge der Adsorption. 
Beschreibung von Laboratoriumsversuchen. Ergebnisse.

Ef fect  of  chemi ca i  so l u t i ons  on var i ous  woods  
u s e d  in t anks .  Von Hauser und Bahlman. Chem.Metali. 
Engg. 24. 1. 23. S. 159/63*. Absorption von chemischen 
Fliissigkeiten in verschiedenen Holzarten. Ausdehnung der 
Hólzer bei verschiedener Konzentration und Temperatur.

D ie  V er a 1 u f a rb  e de r V e r e i n i g t e n  A l u m i n i u m -  
w e r ke  A.G . L a u t a w e r k .  Von Lecher. Chem. Zg. 3.5.23. 
S. 382. Beschreibung einer neuen, dauerhaften Anstrichfarbe 
fiir Holz und Metalle.

Z u s a m m e n s e t z u n g  v o n  H o c li • u n d  T i e f - 
t e m p e r a t u r e n .  VonMarcusson undPicard. Z.angew.Chem.
9. 5.23. S. 253/4. Mitteilung der Untersuchungsergebnisse von 
Urteeren aus verschiedenen deutschen Kohlenbezirken.

E t h y l e n e  g l y c o l :  I t s  u ses  and p r o p e r t i e s .  Von 
Curme und Young. Chem. Metali. Engg. 24.1. 23. S. 169/70. 
Ęigenschaften und vielseitige Verwendungśmoglichkeit von 
Athylen-Glykol. Kalteindustrie.

T h e o r e t i c a l  d e r i v a t i o n  o f  t he  v a p o r  p r e s s u r e  
curve of xylol .  Vcn Edwards. Chem. Metali. Engg. 24.1.23. 
S. 157/8*. Ermittlung der Dampfdriicke fiir Xylol durch 
Vergleich mit dem Dampfdruck yon Benzol, Toluol und 
Naplithalin,

Wirtschaft und Statistik.

T he m a r k e t i n g  of  c o ppe r .  Von Robie. Engg. Min. 
J .P r. 21.4.23. S. 704/9*. Bedeutung von Kupfer fur die 
Vereinigten Staaten. Verkaufsorganisation. Kupfermarkt.

J a p a n ’ s i r o n  and  s t ee l  i n d  us t  ry. Von Huggins. 
Ir. CoalTr. R. 4.5.23. S. 641. Entwicklung der japanischen 
Stahl- und Eisenindustrie nach dem Weitkrieg.

T he i r o n  ore  p r o b l e m .  Von Dowler. Can, Min. J.
30.3.23. S. 243/4. Kanadas Eisenerzreichtum. Abhangigkeit 
von den Vereinigten Staaten. Aussichten fur den kanadischen 
Eisenerzbergbau.

D ie En t w i c k l u n g  der Ka l i p re i se  in Deutschl and 
in den J ah r en  1861—1923. Von Jakob. Chem. Zg. 3.5.23.
S. 377/9*. Beziehungen zwischen Kalipreisen und wirtschaft- 
licher Entwicklung des deutschen Kalibergbaues.

M o s s u l d i p l o m a t i e u n d W e l t p o l i t i k ,  Von Hoffmann. 
Wirtschaftspol. Rdsch. 1923. H.5/6. S.75/81. Erdolabkommen 
von San Remo. Britische und Franz5sische Interessen in 
Mesopotamien. Erdolgesellschaften. Englisch-tiirkische und 
britisch-amerikanische Annaherung. Chester - Konzessionen. 
Die heutige Erdolpolitik.

O  i 1. I. T he d e v e l o p n i e n t  of  p r o d u c t i o n  and 
c o n s u m p t i o n .  Econ. L. 5. 5. 23. S. 930/2. Gewinnung 
und Weltverbrauch von Erdol in den letzten Jahren.

T he  o i l - s h a i e  i n d u s t r y  w i t h  r e s pe c t  to the 
Pe t r o l eum s i t uat i on .  Von Reeves. Engg.Min.J.Pr. 21.4.23. 
S.721/2. Steigender Erdólverbrauch in den Vereinigten Staaten. 
Zukunft der Erdolindustrie.

Verkehrs- und Verladewesen.

D ie  B e h a n d l u n g  de r  B r a u n k o h l e n  im Gi i ter- 
tar i f .  Von Simon. Braunkohle. 5.5.23. S .65/8. Ungiinstige 
Tariflage der Braunkohle gegenuber der Steinkohle.

D e r  M i t t e l l a n d k a n a l  u n d  s e i n e  Bedeu t ung .  
Von Mangold. Techn. BI. 5.5.23. S. 129/30*. Ubersicht iiber 
den Stand der Bauarbeiten.

P E R S Ó N L I C H E S ,
Der Bergassessor R e d i c k e r ,  zurzeit technischer Hilfs- 

arbeiter bei dem Oberbergamt in Dortmund, ist ais Hilfsarbeiter 

in die Bergabteilungdes Ministeriums fiir Handel und Gewerbe 

einberufen worden.

Beurlaubt worden sind:

der bisher bei dem Reichskommissar fur die Kohlen- 

verteilung beschaftigte Bergrat V o l m e r  vom 1. Juli ab 
bis auf weiteres zur Ubernahme der Stelle des geschaftsfiih- 
renden Direktors des Niedersachsischen Steinkohlen-Syndikats,

G. m. b. H., zu Hannover,

der Bergrat W  e in  m a n n  bei der Berginspektion in 

Ibbenbiiren auf acht Monate zu einer Reise nach Brasilien 

zwecks Abgabe eines bergtechnischen Gutachtens,

der Bergassessor Dr. Stahl  vom 15. Juni ab auf weitere 

drei Monate zum AbschluB seiner Tatigkeit ais Leiter einer 

Expedition in Sudwestafrika,

der Bergassessor S ie  ber t  vom 1. Mai ab auf weitere 

sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Firma

G. Hausherr, E. Hinselmann & Co., G. m. b. H., in Essen.

Dem Bergassessor Werner G ru m  b r e c h t  ist zur Fort

setzung seiner Tatigkeit bei dem Deutschen Braunkohlen- 

Industrie-Verein in Halle die nachgesuchte Entlassung aus 

dem Staatsdienst erteilt worden.

Der Oberingenieur I s s e l  vom Staatlichen Braunkohlen- 

werk Bohlen bei Leipzig ist ais Betriebsleiter an das Staat- 
liche Braunkohlenwerk Hirschfelde bei Zittau versetzt worden.

Die Bergassessoren W a p p l e r  beim Bergamt Freiberg 

und S c h o t t e  bei der Berginspektion Zwickau sind zu Re- 

gierungsbergraten ernannt worden.

Dampf kesse l -Uberwachungs-Vere i n  der Zechen  

im O be-rbergam tsbezirk  Do r t mu n d .

Dem Vereinsingenieur Dipl.-Ing. G i ese  ist das Recht zur 

Yornahme der regelmaBigen technischen Untersuchungen und 
Wasserdruckproben aller der Vereinsiiberwachung unmittelbar 

oder im staatlichen Auftrage unterstellten Dampfkessel ver-

liehen worden.


