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Das tektonisclio Bild des rheiiiisch-westfalisclien Steinkohlcngebirges.
,Von Mai-lischeider D r. K  L e h m a n n , W attenscheid.

In der Abhandlung liber Bewegungsvorgange bei 
der Bildung von Ping;en und Trogen1 habe ich .bereits 
auf die Moglichkeit hingewiesen, die Vorgange bei der 
Pingenbildung iiber bergbaulicli entstandeneń Hohl- 
raumen zur Losung tektonisclier Fragen heranzuziehen. 
Soli dieser Gedanke fruchtbringend - verfolgt werden, 
so ist es vor allem notwendig, eingehende Untersuchungen 
an einem Teil der Erdrinde vorzunehmen, dessen tek- 
tonischer Bau in scinen Grundziigcn m e in seinen Einzel- 
heiten soweit bekann tist, daB mit Erfolg eine Brućke 
zwischen den Beobachtungsergebnissen bei der Pingen
bildung und den tektonischen Bewegungsbildern ge- 
schlagen werden kann. In Deutschland gewahrt wohl 
yor allem das rheinisch-westfiilische Sfeinkohlcngebirge 
infolge seiner ausgezeichneten bergmannischen Auf- 
schlięBung dem Forscher den hervorragendsten Einblick 
in den tektonischen Bau der Erdrinde.

Ein Eingehen auf die allgemeinen geologisćhen 
Verhaltnisse und die Tektonik des Gebietes in grofien 
Ziigen diirfte sich eriibrigęn, zumal bei verschiedenen 
Punkten noch nahere Angaben gemaclit werden miissen.

Neben den unten genannteh wesentlichsten neuern 
Ver6ffentlichungen2 sind die von der Markscheiderei der 
Westfalischen Berggewerkschaftskasse in Bochum ange- 
fertigten Obersichtskarten* des rheinisch-westfalischen 
Steinkohlenbezirks fiir die vorliegende Arbeit ausgiebig 
herangezogen worden, die aber die groBte Forderung durch 
das Studium des in der Bochumer Bergschule stehenden 
Modells1 der rheinisch-westfalischen Steinkohlenablage- 
rung erfahren hat.

i s. Gliiekauf 1919, S. 933.
“ C r e u c t  und i l o n t z c l ,  Sanuuclwerk, BO. 1, m it Quollen- 

angabe bis 1903. ■? ‘
K a k u k :  Dio tektonischen Verhiiltnissc der niederrhelniscli*

westf&lischen Steinkohlenablagcrung auf Gru ml der nenesten Auf* 
schlUsse, Gliiekauf 1910, S. 1314, m it Quełlenangabe bis 191.0.

K n i s c h : ' D i e  Ausdehnung und Tektonik der nordwestdeutscheń 
Steinkohlengebiotc, Vortrag in  der Deutschen Geologisćhen Gesell- 
schaft, Monatsber. 1918, S. 121; s. a. Gliiekauf 1918, S. 790.

Die geolog fsehe und mineralogische Literatur des Rheinischeii 
Schiefergebirges und der angrenzenden Gobiete wird von K a i  s e r  
m den Literaturberichten des Naturhistorischen Vereins der preuOischen 
Kheinlande und Westfalens regelmaOig jahrweiso zusammengestellt.

3 Die im Jahro 1881 angefertigte tJbersichtskarto wird ais »alte 
TOzkarte* bezeichnet, die seit 1912 tn Neubearbeitung eracheinende 
ais »neue Flflzkarte4.

4 Das im Jahro 1914 von Markseheider Dr. M i n t r o p entworfene 
und gebaute »Bochumer Modeli* stellt im MaBstabe 1 : 10 000 <1 fe 
Lagernngsvcrhaltnisse des ganzen durch Sehachte ersehlossenen Ge
bietes von 2700 qkm Oberfl&che des Flozleeren dar, vgU Gliiekauf 1911. 
S. 689 und Taf, 3; es wi rd wertroil erganzt durch das m der Hamborner 
Hergschule stehende, im .-Jahro 1917 von den Markscheidern M u r *  
m a n n  _ und S t r a t m a n u  im MaDatabo 1 : 2000 angefertigte 
►>Modell der Ablagerung des Flozes 12 der JSeclie Friedrich Thyssena.

Die in dem geologischeń uncl bergmannischen Sclinft- 
tum leider iioch herrschende Verschiedenheit in der Ver- 
wendung tektonischer Begriffe macht es notwendig, 
zunachst einige erlauternde Bemęrkungcn :żur B ęg rif f s- 
b e s tim m u n g  zu geben. Fiir denselben Vorgang 
werden oft mehrere Ausdriicke. gebraucht. Anderseits 
bezeichnet vielfach derselbe Ausdruck verschiedene Er- 
scheinungen und Yorgange1. Q u irin g 2 hat wohl ais 
erster unter Aufstellung einheitlicher Gesiclitspunkte 
yersucht, diesen Mifistand zu beseitigen und, in seinen 
tektonischen Arbeiten auch gute Vorschlage gemacht. 
Er ordnet sowohl nach geometrischen ais auch nach 
genetischen Gesichtspunkten und unterscheidet bei d e r . 
Begriffsbestimmung vor allem zwischen dem B ew e- 
g u n g sv q rg a n g  sęlbst und der F la c h ę , auf der die 
Bewegung vor sich geht.. So trennt er begrifflich t)ber- 
schiebung und Oberschiebungsfliiche, Vertikalverwerfung 
und Sprung, Horizontalverschiebung. und 'B latt.

In den neuern Yeroffentlichungen ist darauf leider 
wenig Riicksicht genommen worden, so auch nicht von 
H o fe r v on  H e im h a lt3, obwohl er sónśt den Ansichten 
Quirings jede■ Wurdigung zuteil werden laBt. Wciter 
unten wird noch naher darauf eingegangen werden; 
liier sei nur hervorgehoben, daC schon die Anwendung der 
Grundbegfiffe »Storung« und »VerWerfung« unbedingt 
einer Klarung bedarf. Wahrend K a y se r4 unter S tó - 
ru n g en  alle seit der anfanglichen Ablagerung ein- 
getretenen Veranderungen, wie Schichtenaufrichtun- 
gen, Schichtenfaltungen, -biegungen, -stauchungeii und 
-knickungen, Flexuren, SchichtenzerreiBungen und' Ver- 
werfungen, Transversalverschiebungen, Auslenkungen, 
Verdriickungen undKlippen, begreift, versteht der Berg- 
mann darunter nur dieLageveranderungen, die zu einer 
Z erre iB u n g m it anschlieBender Yereetzung der Schichten 
odęr ohne sie gefuhrt haben, die' Kayser und auch Hofer 
von Heimhalt ais »Venverfungen« bezeichnen. In  berg
mannischen und auch weiten geologisćhen Kreisen ist 
man aber gewohnt, unter Verwerfung 'den vertikalen 
Bewegungsvorgang an einem. Sprunge entlang' zu ver- 
śtehen,'w as auch hier beibehalten werden moge. In

1 vgl. z B. K r  ijm  m oi-: Historisolic Entwlcktang und 'ttefi- 
nltion der hauptsaclilichsten t®ktoni.«shdi BegriKe in Beigbau und 
Ooologie, Z. f. prakt. Gcol. 1912, S. 219. Wescntliche Verbessei'unfij- 
sęorsohliipre macht. Knimmer nicht.

2 Q u i r i n g :  Die Entstchungr der. Schollengebirge, Z. d. D. Geol. 
Ues. 1913, A, S. 418.
schweig1 19f17r v o n  H e i m h a l t :  Dio Terwerfungeu, Braun-

* E a y 3 o r :  Lehrbuoh tler Geologie; Stuttgart 1912, T. 1, 8. 174’
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Abb. 1.

Aufschiebung 
a u f tSchaufelflśchęn . „  . . „ „

(BJattern)
Begriffsbestim m ung tektonischer Yorgange.

nach Suden, die Bochumer [Muldę nicht, cler 
Wattenscheider Sattel nach tSiiden. Am Primus- 
sprung ist auf der Ostseite die Bochumer Muldę 
nach Suden yerstellt, der Wattenscheider Sattel 
nicht, die Esśener Muldę nach Norden, der Gelsen- 
kirchener Sattel nach Suden, die Emscher Muldę 
gleichfalls nach Suden. Die Wiedergabe der Kartę 
ist natiirlich richtig, aber es muB davor gewarnt 
werden, aus der grundriBlichen Darstellung allein 
Dinge herauszulesen, die sich nur unter voller

Erganzung der Vorsclilage Quiririgs sei daher die in 
Abb. 1 gegebene Begriffsbestimmung1 fcstgelegt.

Diese Bezeichnungen diirften fiir die Zwecke des 
Bergbaues ausreicliend sein. Berufenen Vertretern soli 
die Priifung iiberlassen' bleiben, ob und in welchem MaBe 
ihre Anwendung auch fur das groBe geologische Arbeits- 
gebiet moglich ist.

Das kein einheitliches tektonisches Bild bictende 
rheinisch-westfalische Steinkohlengebirge ist ein stark 
gefalteter, spater in Schollen 'zerlegtcr Schichtenverband. 
Es empfiehlt sich daher, bei der Betrachtung eine Tren- 
nung durclizufiihren zwischen dem altem  karbonischen 
Faltengebirge und dem durch jiingere Bewegungen er- 
zeugten Schollengebirge.

Das Faltcngobirgo.
D as F a lte n b ild .

Die Theorie der Gebirgsfaltung des Steińkohlen- 
gebirges ist von C rem er im Sammelwerk2 eingehend 
behandelt worden. Hier sollen daher nur die. abweicheu- 
den und erganzenden Ergebnisse meiner Untersuchungen 
kurz erlautert werden.

Ein klares, plastisches Bild der Faltung gibt das 
erwahnte Modeli von Min t r o p 3. Daraus ist zu ersehen, 
dafi sich das Faltenbild trotz des Hinzutretens der 
Spriinge in seinen groBen Zugen noch gut verfolgen laBt. 
Besonders ist festzustellen, daB der streichende Verlauf 
der Sattel- und Muldenachsen durch die groBen Quer; 
storungen n ic h t  abgelenkt wird, wie stets behauptet 
worden ist, sondern daB im GrundriB sich auspragende 
kleine Verstellungen in der Querrichtung ais notwendige 
Ergebnisse bei der Absenkung der Schollen zu betrachten 
sind. Mit andern Worten, eine p r im a re  s e i t l ic h e  
V e rsc h ie b u n g  d e r S ch o llen  h a t  n ic h t s t a t t -  
g e fu n d en . - Damit soli nicht gesagt werden, daB es 
uberhaupt keine Verschiebungen im Steinkohlengebirge 
gibt, worauf weiter unten noch einzugehen sein wird.

Die bisherigen unrichtigen Schliisse mogen zum Teil 
in unvollkommenen zeichnerischen Darstellungen be- 
griindet sein, groBtenteils beruhen sie aber 'auf*unrich- 
tiger Auslegung der Karten. So ist z. B. nach der tekto- 
nischen Obersichtskartc der rheinisch - westfalischen 
Steinkolrlenablagerung im MaBstab 1 : 150 0004 bei 
der Bickefelder Stórung auf der Ostseite die Wittener 
Muldę nach Norden versc.hoben, der Stockumer Sattel

1 D?.r Vórgang der »AufscMot>ung auf SchauteltiaclieM wfire. tjesaar 
ais AuC- orter Untcrsehiebung zu bezelchnen, jedoch mag im folgendcsi 
der Kttrzo «egen mir ron Aufschiebimg gesprochen werden, zomal es 
im Einzelfaib sohwiertg ist, die tatsiichliclie Bewegimg fcstzusteHen.

2 a. a. O. S. 118.
3 s. Glfiekaui 1914, Taf. 3.
‘ s. GliickauC 1010, Taf. 11.

: u. ó.Soh/e
Abb. 3. Krummlinige -Bildung der Sattelachse.".

. Abb. 2 und 3. Verstellung von Sattel- und M ulden
achsen durch Absenkung an einem Sprung.

•Sprung_

Abb.
Grundrifs der V. Soh/e 
Geradlinige Bildung der Sattelachse.
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Wahrung des stcreometrischen Bilcles ermitteln lasseń. 
Einmal ist es sehr śchwer, das Muldentiefste und Sattel- 
hochste einwandfrei zu bestimmen, z. B. in der Bo- 
ćhumer Muldę, dann ist niclit immer der Ubergang 
yom Hauptsattel iiber einen Nebensattel zum neuen 
Hauptsattel genau: aufgeschlossen und festgelegt, wie 
z. B. beim Stockuiher Sattel an der BickefelderStdrung 
und beim Wattenscheider Sattel am ' Primussprung. 
Die Schuld fur die falschen Schliisse Iiegt sehr oft bei 
dem Beobachter selbst, wcil er den Vorgańg der Schollen- 
absenkung raumlich nicht richtig erfaCt oder ihn nicht 
markscheiderisch darstellt, was kurz an Hand der Abb. 2 
und 3 erklart werden moge. In Abb. 2 ist im Profil 
die Sattelebene nach Suden geneigt. Bei ostlichem 
Verwurf des Sprunges muB nach der zeichnerischen Dar- 
stellung, die oline weiteres verstandlicli ist, die Sattel- 
linie nach Siiden verspringen. Abb. 3 zeigt einen Fali, 
aus dem zu ersehen ist, daB alle moglichen Verstellungen 
vorkommen konneń. Gerade ein derartiges Bild gibt oft 
Veranlassung, verschieden starken Faltungsdruck zu 
beiden Seiten der Storung anzunehmen. Erwahnt sei nur, 
daB der Wattenscheider Sattel durch den Primussprung

wurfhohe von 500 m die unter 45° geneigte Sattelebene 
senkrecht durchsetzt, die seitliche Verstellung auch 
500 m betragt, bei Neigungen von 60° 290 m und von 
70° 180 m. Selbst wenn die Sattelebene senkreclit steht, 
kann die Sattelachse versetzt werden, und zwar beim 
Durchsetzen des Sprunges unter stumpfem Sprung- 
winkel*.

Es muB ais selbstverstandlich angenommen werden, 
daB posthume Bewegungen kleine Yerstellungen und 
Verschiebungen in der gefalteten und in Schollen zer- 
legten Rinde hervorbringeri konnen. Sie sind abcr seiten 
und dazu unbedeutend.

Ahnlich steht es mit der angeblich verschiedenartigen 
Ausbildung der Falten beiderseits von Storungen, den 
Grenzblattern Quinngs2; sie wird mit Yorliebe aus den 
Karten herausgelesen und ais Beweis fiir das primare 
AufreiBen von Blattern angesehen. Da dieser Vor- 
gang yon genetischem Standpunkt aus insofern sehr 
wichtig ist, ais vielfach behauptet wird, daB die Blatter 
vor der Auffaltung entstanden seien, habe ich genaue 
Untersuchungen mit folgendem Ergebnis angestellt: 
D ie S c h a rfe  d e r F a l tu n g  i s t  n ic h t  g cb u n d e n

Abb. 4. Profil durch die H auptąuerschlagc der Zcchc H ibernia I / I I .
i\[al3stab : 7500.

um 150 m nach Suden verspringt, wahrend eine śiidlich 
davorliegende Nebenmulde um 50, m nach Norden ver- 
setzt wird. Bei der Blumenthaler Hauptverwerfung sind 
verschiedentlich Verstellungen der Achsen zu beobachten, 
von einer Horizontalverschiebung kann dabei aber nicht 
die Rede sein.

Um den Vorgang zahlenmaBig zu erfassen, sei an- 
gefiihrt, daB z. B. bei einem Sprung, der bei einer Ver-

an  d ie  Q u e rs to ru n g en . Es gibt mindestens ebenso- 
viel Falle, wo Nebenfalten zwischen den Storungen 
deutlich auslaufen, wie solche, wo die Falte am Sprung 
endigt. - In den allermeisten Fallen konnte man dort, 
wo Nebenfalten auffallenderweise an Spriingen auf-

1 M in  i: v <> p: Markscheidckundc, Berlin 1012, Koiistruk- 
tioncii auf S. ł9ó ff.

2 Q u i r i n p :  Zur Thęorie der Homontalyerschiebungen, Z. f. 
prakt. Geol. 1913, S. 70; vj?J. a. II fi f o r v o n  H e l  ni li a l t ,  
a. a. O. S» 44.
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horten oder anfingen, ein Hiniiberklingen nach der 
andern Seite' beobachten. Hierfiir lieBan sich zahlrciche 
Bęispielę aaftihren.^

Folgende haufig yorkommende eigenartige Erschei- 
nung habe ich bisher noch niclit erwahnt gefunden. 
Gelangt eine stark gestorte Flozgruppe, z. B. die Gas- 
kohlengruppe, gefaltet, gestaucht und zerrissen, durch 
eirien Sprung vor eine unter oder iiber ihr liegende 
vollig ungestorte Gruppc, z, B. die Fettkohlengruppe, 
dann zeigt der GrundriB auf der einen Seite der Ver- 
werfung keine Faltung gegeniiber staiker Faltung auf 
der andern. Die Ursache ist dabei keineswegs. in ver- 
schiedenem Faltungsdruck zu beiden Seiteh des Sprunges 
zu suchen. Diese auffallende Ersclieinung der Schichten- 
storung m itten in ruhigem Verbande findet man oft, z. B. 
in den Profilen der Zechen Hibernia (s. Abb. 4), Holland 
und Rhsinelbe1. Die Ursache kann in ungleichmaBigen 
Stauchwirkungen oder in intrakarbonischen Faltungen 
erblickt werden.

D ie S ta rk ę  d e r  P re ssu n g .
Um ein klares Bild iiber die Faltungsausbildung und 

etwaige GesetzmaBigkeiten in streichender und quer- 
schliigiger Richtung zu gewinnen, habe ich eingehende

MaBstab 1 :10 000 naturgemaB nur die Hauptfalten zeigt, 
yon Westeir nach Osten folgende Werte (vgl. Abb. 61) :

Profil
III
IV 

V
VI

VII
VIII

Linie %
Kupferdreh -  Essen -  Bottrop 16
Sprockhovel- W attenscheid-Dorsten 16 
Wetter — Harpen — Recklinghausen 14
Westhofen -  Dortmund -  Datteln 11
Holzwickede -  'Lunen -  Bork 15
Liinern — Werne 16

im Mittel 15
Veranschlagt man die zahlreichen kleinen streichęnden 

Storungen und die Sonderfalten, die im Modeli nicht 
zum Ausdruck kommen, auf mindestens 10 m fur je- 
100 -m, was Stićhproben ais richtig bestatigt haben, 
dann kommen bei rd. 40 000 m Durchsclmittslange der 
Querprofile noch 4000 m, das sind 10%, fiir weitere 
Pressung hinzu. Zusammen ergibt sich also eine durch- 
schnittliche Pressung fiir den ganzen Bezirk von 25%. 
M en tze l2 hat fiir den Gelsenldręhener Sattel 8 Bei- 
spiele. ausfuHrlich durchgerechnet und dabei im Mittel 
23% erhalten. Von K u k u k  und Min t r o p 1 sind fiir 
das durch Bergbau aufgeschlossene Gebiet (Schacht- 
zone) bei.ihrer Kohlenberechnung 25% ermittelt worden. 
Nach dem Grubenbild berechne ich fur eine Querlinie

Abb. 5. Tektonischc O bersichtskartc der niedcrrheinisch-westfalischen Steinkohlcnablagerung.

Berechnungen am Bochumer Modeli unter Zuhilfenahme 
der zum Aufbatt benutzten Urzeichnungen2 angestellt. 
In-6 mit je 10 km Abstand durch das ganze Becken ge- 
legten Profilen (vgl. Abb. 5) wurde fur die Oberflache des. 
Flozleeren die. durch die Faltung eingetretene Pressung 
ermittelt urid der erzielte Bstrag im Verhaltnis zu 100 
fur-d ie; ursprungltche Lange, (nicht die heutige) umge- 
rcchnet. Dabei ergaben sich fiir das Modeli, das im

1 s. B latt Gelsenkirchen-West der neuen F15zkarte.
2 Darunta- muB besjonders eta  HOhenkurrenphin Im Mafistab 

L : 50 000 erwahnt Werden, der fiir rnttrksclieiderische und aUgemeiu 
seologisehe Arbeiteu Torziłgrliehe Dionste leistet.

von der Gelsenkirchener Muldę iiber den Wattenścheider 
Sattel Jzuin Steeler Sattel 33%. Ais Mittelwert fur das 
ganze Gebiet wird der oben berechnete Wert von 25% 
beibehalten werden konnen.

Der Vergleich der an den einzelnen Profilen errech- 
neten Zahlen zeigt, daB die Pressungen von 16% im

1 Die In Abb. C zusamnicnsrestoUteJi (Juerprofilo entspreokcn nlclit 
den  Kenannt.cn ProEillinien des Modelis. Sie sind zur ISrreichung 
ejnes ilbcrsichtlichen Bildós soweifc yerschoben worden, daB keine 
grOfiern Quewti5rungen geschnittcn werden.

* M e n t z o t :  Die BewegungsTorgiinge am Gelsenkirchener Sattel 
im Ttuhrkohlengebirge, Gliickauf 1906, S. 693.

3 K u k u k  und M i n  t r o p :  Die Kohienvorrate des rechts-
rhelnlseh-westtatischen Stelnkohlenbozirks, Gliickauf 1913, S. 8.
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Linie Oberhat/sen ~ W ardcn

Oberhausen Wercfen

<50
6prockhdvet

Linie M a r!- Bochum -  Herbede

Bochum
.Herbec/e

B. * Bismarck 
A* Ha Marina
o. ‘ tSomensche/n

Lin ie  Jchern - D o rs ffe id - H irchhdrde

I . I  lJchern

Em. fi.’ Erncher tlufde 
G-S. * Gelsenkirc/tener óarrd 
Es5,M. . Essener Mufde 
Md, • hfaffenscheiderSa/teł 
B.fl. • Bochumęr Muldę 
S/.S. - - Sroc/fumer Saffef 
hf.ff • Wiffener Mufde

CóerAanre fffoteeres
Linie Lunen - Holzmichede

Abb. 6. Querprófile durch das rheinisch-westfalische Steinkohlengebirge.

MaBstab 1 : 150000.

Westen auf der Linie Essen -  Bottrop abnehmen bis 
11% auf der Linie Dortmund -  Datteln, um im Ostcn, 
auf der Linie Lunern -  Werne, wieder auf 16% anzu- 
steigen. Ein Blick auf die Lagerungsverhaltnisse be- 
statigt diese Feststellung, Eine Erklarung fur die auf-

falligen Unterschiede in den Pressungszahlen konnte 
darin erblickt werden, daB das Becken in der Mitte 
mehr nach Siiden ausladet, wahrend es nach Westen 
und Osten ziemlich stark nach Norden vorspringt, also 
schmaler wird.



6 G liickauf Nr, I

In  der Abhandluifg uber die Pingenbildung1 ist an 
Hand der Berechnungsformel nachgewiesen worden, daB 
die Pressung umgekehrt proportional der Spannweite 
des Beckens ist. ISIit Hilfe dieser Formel mogę eine 
kleine Versuchsrechnung angestellt werden. I-egt man 
ein Becken mit einer Spannweite von 100 km s, ciner 
Absenkungstiefe von 5 km (Machtigkeit des Rarbons) 
ujifl ciner Machtigkeit der sinkenden Schicht von 100 km

zugrunde, dann erhaltm anp  =  2 ~ - = 2  - =  20km,
b 50

die einer Pressung vpn 20% entsprechen. Nimmt man 
an, daO sich das Becken dann um 20 km auf 80 km

. . . . .  ^  ,, 5 • 100
verengt, so ergibt sich eine Pressung p = 2  ——̂ —

=  25 km oder 25%3. Das Vorspringen des .Beckcnrandeś 
um  20 km hat also ęine vcrmehrte Pressung um 5%

v a. a. O. S. 037.
4-* vgl. dio Ausftihrungen tiber dfe Gcosynklinalen, a. a. O. S. 910.
3 Es soi auf die guto tlberelnsfcimmum? der nach der Formel cr- 

reclmbtcn Pressung m it der in  Wirki ichkeit fes tg-es tell ten hingewiesen.

zur Folgę gehabt. Ein Blick auf die Kartę1 zeigt, daC 
diesc AusmaBe sicherlich vorliegen. Man mufi sich 
dabei von dem Gedanken freimachcn, daB der Druck- 
einseitig von Siiden kommt2, vielmehr den Pressungs- 
vorgang im Trog zugrunde legen, wobei der Druck 
der Randschollen selbstverstandlich mitspricht. Bei ein- 
seitiger Einsenkung des Troges und bei Verschiebung 
der Trogachse wird der Druck verschieden stark scin, 
wodurch iiberkippte Falten aufgestaut werden konnen.

Dafi das Faltengebirge nicht das Ergebnis ' ein  es 
orogenetischen Vorganges ist, lelirt schon ein Blick 
auf das Bochumcr Modeli. Genauere Anhaltspunkte 
fur das Alter und die Zabl der Faltungsbewegungen 
Iassen sich nur aus dem Studium der Storungen und der 
Gebirgsprofile gewinnen, woriiber der nachste Abschnitt 
AufschluB bringt. (Forts. f.)

1 Am besten auf die von K r n a c l i ,  a. a. O. Taf. zu S. 122.
2 V(?l. a. A m  p f  e r o r :  tlber das Bewegungsblłd vou Falten-

gebirgen. Jalirbrd. 1C. K . Geol. Reichsanst. 190G, S. 619.

Grubenbrand auf der Scliachtanlage Westerliolt der PreuBischen Berginspektion 3.
Von Obersteigcr W.

Am 28. Februar 1919 brach im Siidostfelde der 
II. Sohle in der Grenżabteilung in Floz 3 ein Gruben- 
brand aus. Die Floze dieser Abteilung gehoren zur obern 
Fettkohlengruppe und sind steil gelagert. Die Schlag- 
wetter- und Kohlenstaubentwicklung lialt sich in nor- 
malen Grenzen; jedoch herrsclite in dem betreffenden 
Steigerrevierinfolge der groBen Entfernung vom Schacht 
eine liólierc Temperatur ais in den andern Bauabteilungen, 
trotzdem die durchschnittlich zugefiihrte Wettermenge 
auf den Mann 8 cbm/min betrug. Die Abbauart in den 
Flozen der Grenżabteilung ist streichender Strebbau 
m it Versatz fremder Berge. Die Losung der Floze 
erfolgt durch Aufbriiche. Die Bauhóhe zwischen der 
I. und II. Sohle betragt 115 m und wird durch Orts- 
ąuerschlage in 4 Abschnitte geteilt, so dafi die einzelnen

Merge!

A b b . I .  Q u c r p ro f i i  nach der Linie A -B  in  A b b .  
M ą O s ta b  1 : 4 0 0 0 .

Streben eine flachę,: Bauhohe von 2 8 -3 0  m haben 
;(ss Abb. 1). In  Abbau standen Floz Katharina sowie die 
Floze 1, 2 u n d 3. Der Streb 2 - 3  in Floz 3 nach Westen 
war etwa 60 ni abgebaut und, w eil eihe Storung auftrat, 
im September 1918 gestundet worden. Die W etter aus 
dem Streb 1 gingen fiir .die Folgę uber Ort 2 zum Auf-

K o llm e ie r ,  Buer i. W.
bruch Nr. 48 (s. Abb. 2). Wahrend der Zeit des Still- 
liegens lief die Kohle an der Stórungskluft iiber Ort 3 
aus, und die Strecke ging zu Bruch. Ende Februar sollte 
der Streb wieder belegt werden, nachdem Ort 3 auf- 
gewaltigt worden war.

Da meldete am 1. Marz morgens der Wettermann, 
dafi auf Ort 3 in Floz 3 Brandgase nach dem Auf bruch 
zogen. Bei der sofort yprgenommenen Befahrung des 
Betriebspunktes stellte sich heraus, dafi aus dem Berge- 
yersatz vor Ort und aus der Firste der Strecke 3, dort, 
wo der Bruch aufgewaltigt war, starkę Brandgase aus- 
traten. Die frischen \Vetter'.wuiden im Hilfsąuerschlag 
der II. Sohle sogleicli abgesperrt (s. Abb. 2). Sodann 
wurde versucht, auf Ort 3 die Firste freizulegen., um 
m it Wasser an den Brandherd hejankommen zu konnen, 
was aber bei dem durch die Storung vollstandig zer- 
brochenen, standig nachrollenden Gebirge uumóglicli 
war. Auch die Herstellung eines dichten Dammes auf 
Ort 3 gelang infolge der ausgeschlagenen Firste an keiner 
Stelle. Das Ort wurde nunmehr 10 m westlich vom 
Aufbruch mit Waschbergen 5 m dicht verstam pft; 
auf Ort 2 Westen geschah dasselbe. In dem Hilfsąuer
schlag auf der II. Sohle wurde ein Mauerdamm gesetzt 
(s. Abb. 2). Trotzdem lieB das Ausstrómen von Brand- 
gasen aus dem Bergeversatz von Ort 2 und 3 nicht nach. 
Dazu kam noch, dafi Floz 3 an Ort 3 von dem Aufbruch 
durchschnittenwurde (s. Abb. 1), und dafi man Floz 3 
gegen den Aufbruch, ohne die andern Floze zu stunden, 
nicht abdammen konnte. JMan muBte daher zur Ah- 
sperrung der ganzen Bauabteilung schreiteń.

Man beabsichtigte zuerst, die Bauabteilung zur 
Loschung. des Brandes ersaufen und das Wasser zu 
dieśem Zweck 6 0 -  65 m hoch aufgehen zu lassen, wozu 
55Ó00 cbm erforderlich gewesen waren. Da sich aber 
bei der Untersuchung des Gebirges an der fiir die Her
stellung des 'Wasserdammes in Frage kommenden Stelle
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(a in Abb. 2) herausstellte, da8 es sich gegen einen Druck 
von 6 - 7  at nicht wasserdicht abschlieBen lassen und 
daher m it der Gefahr eincs plotzlichen Wasserdurch- 
bruchs zu rechnen sein wiirde, verzichtete raan auf diese 
MaCnahmc und beschloB, den Brand durch Ersticken zu 
loschen.

Da an der Stelle, wo ein Branddamm geniigt hatte, 
das Gebirge zu schlecht war, muBten zur vollstandigen 
AbschlieBung der II. Sohlc an 3 Stellen Damme errichtet 
werden (s. Abb. 2). Auf der I. Sohlc 
geniigt e fur diesen Zweck 1 Brand
damm. An jeder Stelle wui'den 
2 Brandnmuern hintereinander mit 
5 - 6  m Abstand errichtet und cUe 
Damme in Zementmórtel und einer 
Starkę yon 75 cm hergestellt. Den 
AnschluB an dasfeste  Gestein bc- 
wirkte man in der iiblichen Weise, 
nachdem Sohle, Firste und StoBe 
sorgfaltig ausgespitzt worden waren.
Auf der II. Sohle wurde je ein 
Rohr an der Sohle von 125 und 
an der Firste von 70 mm Durch- 
messer eingemauert und m itVentil 
versehen. Auf der I. Sohle erfolgte 
der Einbau eines Rohres von
125 mm Durchmesser mit Manometer und Ventil an 
der Firste. Um bei der Arbeit auf der I. Sohle beim 
Arbeiten nicht durch Brandgase behindert zu werden, 
óffnetc man ain Aufbruch 48 die Tiiren. Bei der hier- 
durch erreichten groBern Geschwindigkeit des kuhlern 
Wetterstromes wurde infolge der Stauung an O rt 3 
der gróBere Teil der Brandgase zuriickgclialten und der 
entweichende Rest so verduiint, daB die Damme oline 
Gefahr fertiggestellt werden konnten. Nachdem ain
22. Marz die Damme zunachst der II. und dann der 
I. Solile gesclilosscn - worden waren, ęrfolgte aucli die 
SchlieBung ihrer Ventile. Die dem Brandfeld entnom- 
menen Wetterproben ergaben am:

C O '
< V
c o
c 2h -6
H„

durch kraftige Yerschlage. Auf der II. Sohle tra t durch 
die. Ventile zuerst nur ganz wenig, spater aber mehr Luft 
ein und in gewissen Zeitraumen C02 aus. Nunmehr 
wurde beschlossen, mit der Offnung der Damme zu 
beginnen. Da in dem Gasgemisch auf der I. Sohle wegeri 
der groBen Warnie (30 -  35°) und der weiteri Entfernung 
der Damme yom frischen Wetterstrom keine erfolgreiche 
Arbeit m it Atmungsgeraten moglich war, wurde in 
folgender Weise yerfahren:

n .s i.s .

19. Mai 8. Juli 8. !Sept. 11. Sept.
0//o °//o 0//o °//o • °7/o- °//o 0//o 0//o

30,07 14,81 47,9 50,0 46,3 47,1 46,3 47,1
64,33 78,39 46,1 44,2 47,7 47,0 47,7 47,0

5,00 5,00 5,6 5,4 5,4 5,9.. 6,0 5,9
0,60 1,80 0,4 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0
0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ais sich nach den letzten Brandproben ergeben hatte, 

daB der Brand erloschen sein muBte, wurden am 8. Ok- 
tober die Yentile der Branddamme auf beiden Sohlen 
geoffnet, um e’ine Entspannung der Gase im Brandfelde 
herbeizufiihren. Dies war bis zum 10. Oktober ge- 

■schehen. Aut der I. Sohle stromten hochprozentige 
Schlagwetter aus und ftilltcn die Richtsstrecke bis zur 
ostlichen Mittelabteilung in 'e in er Lange von 700 m. 
An der Mittelabteilung wurde das Gas infolge starker 
Stauung durch den frischen Wetterstrom zuriickgclialten 
(s. Abb. 3). Die Richtstrecke erfuhr eine Absperrung

Abb. 2. GrunclriB von' F16z 3.
MaSstal. 1 : iddO.

Am 18. Oktober, einem Sonnabend, schloB man die 
Yentile an den Dammen wieder und'entfernte dann am 
Sonntag friih mit Hilfe ausblasender Druckluft das in 
der Richtstrecke befindliche hochprozentige Grubengas

1 daraus, Wahrend dieses VorgangS befanden sich' keine 
Leute in der Grube. Man sperrte Schacht II  iiber Tage ■ 
ab, dichtete die Schieber zum W etterkanal am' Ven- 
tilator und verhindertc den Zugang zum Maschinen- 
haus- .im Umkreise ^'on 50 m, um jeder Moglichkeit 

.einer Entziindung der- am Diffusor des Ventilators 
etwa austretenden Schlag^vetter vorzubeugen. Nach- 
dem' die Richtstrecke schlagwetterfrei war, wurde am 
Montagmorgen mit dcm Durchbrechen der Brand- 
mauer auf der I. Sohle begonnen. Wahrend der Arbeit 
an den Dammen befuhren ein Beamter und mehrere 
Arbeiter standig die Richtstrecke und ubejrwacliten den 
x\usbau. Da sich die Strecke infolge des langen Still- 
standes in selir schlechtem Zustande befand, sollten 
diese Leute die Yerbindung mit den Arbeitern am Damm 
aufrechterhalten. Am Damm lagen an der Arbeitsstelle; 
Atmungsgerate. bereit,. mit denen nach dem DurchstoB 
der Ruckweg angetreten wurde. Damit am folgenden 
Sonntag (26. Oktober), an dem die Gase im Brandfelde 
abgelassen werden sollten, die gefahrliche Strecke nicht 
nochmals betreten zu werden brauchte, war in der Richt
strecke 5 m ostlich von der Mittelabteilung (s. Abb. 3) 
ein neucr Damm aus einem starken Bretterverschlag 
hergestellt worden. Dieser wurde, naclidem man den. 
Mauerdamm durchstoBen und die Leute zuriickgenom- 
inen hatte, geschlossen und abgedichtet, worauf die Gase 
bis an ihn heran traten. Da der Damm der II . Sohlc 
noch geschlossen war, konnten sie nicht in den W etter
strom gelangen, wie standige Untersuchungen d e r 
Strecke yor dem Holzdamm bestatigten. Am 26. Ok
tober wurde dann der Holzdamm vom frischen Wctter-
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strom  aus schnell geoffnet. In der yorhergegange- 
nen Woche hatte raan die ersten Brandmauern der 
Damme auf der II. Sołile durchbrochen, was sich 
ohne Gefahr ermoglicheri IieB, da die Richtstrecke frei 
von schadlichen Gasen war. Die beiden Brandmauern 
des Dammes im Querschlage nach Floz 3 blieben noch 
geschlossen.

Am 26. Oktober, vormittags 5.% Uhr, erfolgte die 
Offnung der zweiten Brandmauer. Dabei wurde durch 
Messungen mit dem Anemometer festgestellt, daJ3 bei 
einer Offnung -von rd. 1 qm die Hochstmenge der ein- 
stromenden W etter erreicht war, die sich auf 430 cbm/min 
belief. Auch; nach Erweiterung der Offnung auf i y2 qm 
blieb die Wettermenge dieselbe. Vor dem Durchbrechen 
der zweiten Mauer hatte man den Holzdamm auf der 
I. Sohle geoffnet und die 1 . -ostliche-sowie die Mittel- 
abteilung Osten gegen den frischen Wetterstrom ab: 
geblendet, um eine moglichst groBe Wettermenge durch 
das Brandfeld schicken zu konnen, und ferner, um die 
Schlagwetter, soweit angangig, hochprozentig abzu- 
saugen.

Bei den Arbeiten zur Untersuchung des Brandherdes 
und bei der Errichtung der yorlaufigen Damme im 
Marz 1919 waren, wie schon erwahnt wurde, die Tiiren 
am Aufbruch Nr. 48 geoffhet worden, um ein Durch- 
strómen des eigentlichen Brandherdes m it frischen 
W ettern und auch ein Absaugen der Brandgase moglichst 
zu unterbinden. Ais nun frische W etter in das Brandfeld 
einzogen, nahmen sie zunachst ihren Weg durch die 
Richtstrecke und die Sohlenstrecke in Floz 8 zum Auf
bruch, gingen in diesem hoch und wurden dann iiber die 
Richtstrecke der I. Sohle abgesaugt, ohne den Brand- 
herd und die in den einzelnen Flozen vorhandenen Ab- 
baue beriihrt zu haben. Dadurch erreichte.man, daB die 
Schlagwetter nicht gleich in groBen .Mengen ausstromten. 
Die Tiiren am Aufbruch wurden sodann um 6 Uhr 
geschlossen, so daB die Entgasung der Abbaue vor sich 
gehen konnte, da in die Sohlenstrećken samtlicher F15ze 
frische W etter drangen. Auf der II. Sohle fanden sich 
keine schadlichen Gase vor. Da der Damm im Quer- 
schlag nach Floz 3 noch geschlossen war, tra t aber an 
den Brandherd kein Sauerstoff heran, so daB also, selbst 
wenn der Brand noch nicht erloschen und dort CH: 
vorhanden war, keine Entziindung stattfinden konnte.

Bei der um 7 Uhr vorgenommenen Befahrung wat 
auch in den Abzugstrecken der I. Sohle kein Grubengas 
mehr festzustellen. Auch an diesem Sonntag wurden

MaBstab 1': 8000.

die oben beschriebenen SicherheitsmaBnahmen an- 
gewandt, am Abend die Blenden in der 1. ostlicheń und 
Mittelabteilung entfernt und in der Nacht in den beiden 
dort Yorhandenen Steigerabteilungen samtliche Strecken 
auf das Yorhandensein schadlicher Gase sorgfaltig unter- 
sucht. CH( fand sich nicht vor.

Am 27- Oktober wurde die Abteilung eingehend be- 
fahren. AuBer der Richtstrecke der I. Sohle waren dic 
Abbaustrecken der einzelnen Flóze in verhaltnismaBig 
gutem Zustande. Auch der Aufbruch hatte wenig ge- 
litten. Auf Ort 3 in Floz 3 wurde' an dem .5 m starken 
Damm aus Waschbergen festgestellt, daB keine Brand
gase mehr austraten. Da wegen der hohern Temperatur 
in der ostlicheń Grenzabteilung yorlaufig nur die Flóze 
Katharina und 1 abgebaut werden sollen, bleibt die Ab- 
dammung in Floz 3 bis zum Wiederbeginn des Abbaucs 
bestehen. In derselbcn Weise sollen auch die Floze 2,
4,' 5, 7 und 8 abgesperrt werden, um Entziindungen 
yorzubeugen.

Die Entsteliung des Brandes ist dai'auf zuriick- 
zufiihren, daB die aus der Firste von Ort 3 ausschlagende 
Kohle in den noch nicht vollstandig versetzten Streb 
von Ort 2 nach 3 rollte (s. Abb. 2). Durch den in der 
Folgę auftretenden starken Gebirgsdruck und die da
durch herrorgerufene Warmeentwicklung \vurde die zer- 
malilene Kohle entziindet. Auf dieselbe Weise ist auch 
die Entziindung der Kohle iłber der Firste des Ortes 3 

, entstanden.
Es hat sich ais zweckmaBig ergeben, jeden Damm 

aus zwei getrennten Mauern zu errichten, denn auf der
I. sowie auf der II. Sohle war festzustellen, daB das 
Brandfeld nach dem Durchbrechen der ersten Mauern 

' weniger vollstandig ais vorher abgeschlossen war, tro tz- 
dem man die Damme sehr sorgfaltig hergestellt hatte. 
Ąuf beiden Sohlen fanden sich beim Durchbruch 
zwischen den beiden Mauern hochgespannte Gasgemische.

Beim Auftreten von Grubenbranden wird es sieli 
empfehlen, an den Brandmauern s ta tt des einen Rohres 
an der Firste auch je eines in der Mitte zwischen Firste 
und Sohle sowie an der Sohle einzumauern und mit 
Ventilen zu versehen. Die weiterhin zu entnehmenden 
Pr oben aus dem Brandfelde miiBten zu derselben Zeit 
aus jedem Rohr genonunen werden. Hierdurch wurden 
sich die Mengen der yorhandenen Gase bei ihrer ver- 
schiedenartigen Schwere genauer feststellen lassen, und 
zwar besonders derjenigen Gase, wie Sauerstoff usw., aus 
dereń Nichtvorhandenseiń auf das Erloschen des Brandes
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zu schlieBen ware. Bei der Entnahme einer Probe allein 
aus dem Rohr an der Firste wird z. B. das hinter der 
Brandmauer an der Firste angesammelte CH4-Gas in 
gróBerer Menge in die Pipette einstromen ais die tiefer 
stehenden Gase O, CO usw. Man wiirde dabei also zu 
falschen Schliissen hinsichtlich der hinter der Mauer

• vorhandenen Mengen der einzelnen Gasarten kommen.

■ Z u sam m en fassu n g .
Feststellung des Grubenbrandes. Abdammung zu- 

nachst der betreffenden Arbeitspunkte, dann der ganzen 
Stdgerabteilung. Erloschen des Grubenbratides. Unter- 
suchungsarbeiten und Offnung der Brandabtcilung unter 
Beseitigung der hinter den Branddammen stehenden 
Gase. Enlstehungsursache des Grubenbrandes.

Stein- und Braunkolileiibergbaii Prcufieńs iin 3. Yierteljahr 1919.
Im 3. Yiertel v. J. war die Steinkohlenfórderung 

PreuBens erheblich gróBer {§ | 6,5 Mili. t) ais in dem 
rorausgegangenen Jahresviertel, clessen Ergebnis durch 
den Ausstand der Ruhrbergarbeiter im April besondeTs 
ungiinstig beeinflu Bt worden w ar; gegen die entsprechende 
Zeit des Vorjahrs liegt aber immer noch ein Riickgang 
der Gewinnung um 10,6 Mili. t oder reichlich ein Viertel 
vor. Die Abnahme entfallt mit 5,4 und 4,8 Mili. t =  
21,99 und 40,19% der dortigen FórderUng auf die 
Oberbergamtsbezirke Dortmund und Breslau, wogegen 
im Oberbergamtsbezirk Bonn nur ein Ausfall von 
487 000 =  11,75% zu verzeichnen ist. Fiir die ersten 
neun Monate ergibt sich in diesem Jahr im Ver- 
gleich mit dem Vorjalir bei einer Gewinnung von 
81,2 Mili. t ein Riickgang um 39,4 Mili; t =  32,68%. Fur 
d a s . ganze Jahr hąben wir mit einer Steinkohlen
fórderung PreuBens von etwa 110 Mili. t zu rechnen 
im Vergleich mit einer Friedensforderung von 180 Mili. t. 
Die Zahl der im Steinkohlenbergbau PreuBens be-

s c h a f 11 g t e n A rb  e i t e r war in den ersten 9 Monaten d. J . 
bei 648 861 um 82 759 gróBer ais 1918. Die Kriegs- 
gefangerień, dereń Zahl in diesem Jahr nur noch un- 
bedeutend gewesen sein diirfte, sind.in beiden Fallen 
auBer Betracht gelassen. Der A b sa tz  blieb im 
3; Yierteljahr infolge der Unzulanglichke.it der Wagen- 
gestellung um 392 000 t  hinter der Forderung zuriick; 
es sind wesentlich groBere Mengen auf Lager ge- 
nommen worden ais in dem vorausgegangenen Yiertel
jahr (118 000 t). Die Zahl der betriebenen Werke ver- 
mchrte sich um 2, die auf den Oberbergamtsbezirk 
Dortmund entfallen.

Auch die Gewinnung von B ra u n k o h le  erfuhr im
3. Vierteljahr gegen das vorausgegangene eine Zunahme, 
diese betrug annahemd 2 Mili. t  oder 10,78%, gegen 
dąs Yorjahr ist aber immer noch ein Fórderriickgang 
von 2,4 Mili. t =  10,73% zu beklagen. Fiir d ieersten
9 Monate stellte sich der Ausfall auf 9,3 Mili. t  o d er, 
14,28%; daran war der Oberbergamtsbezirk Halle mit

S te in - und  B ra u n k o h le n b e rg b a u  P reu B en s  im 3. Y ie r te l ja h r  1919.

.Forderung Absatz Belegschaft
Oberbergamts- Yiertel beno 1018 l!U!) 1010

+ 1918 ' 1919
(olinc

bczirk jahr Werko gegen '1918 1919 gegen 1918 Gefangene)
1918|l919 .t t  i t 1 0/1 /o t t t  ! %■ 1918 | 1919

Steinkohlenbergbau.
Breslau

Halle

Clausthal

Bonn

D ortm und

Se. PreuBen

I. 79 79 U 730 163 6 962 090 -  4 768 073 40,65 11 355118 : 6750 483 __ 4 604 635 -40,55 156 6041179 530
II. 79 79 11 770 802 7165 484 -  4 605 318 — 39,12 12832 552 7225 347 _ 5 607 205 -43,70 155 1581186149
III. 79 79 11 842 361 7 082 543 — 4 759 818 - 40,19 11 933 195 6833 220 - 5 099 975 -42,74 147 529 185 354
Z U S . 79 79 35 343 326 21 210 117 -1 4  133 209 — 39,99 36 120 865 20809 050 _ 15 311 815 -42,39 153 097 183.678

I. 1 1 1289 1858 + 569 -f 44,14 1 158 1 885 + ■ 727 4-62,78 .30 38
II. 1 1 1 070 2 534 4- 1 464 +136,82 1 358 2495 + 1 137 +83,73 28 62"
III . 1 1 1 609 6 6S6 +  5 077 +315,54 16G0 6 549 + 4 889 + 2 9 i , 5 2 27 121

Z U S . 1 1 3 968 11078 + 71101+179,18 4 176 10 929 + 6 753 +  1 6 1 , 7 1 28 74
I. 5 5 158 827 123 456 35 371 — 22,27 158 775 123168 — 35 607 -22,43 3115 3 .308

II. 5 5 150 914 99 805 51109 _ 33,87 151 199 99 981 — 51 218 -33,87 3 130 3 399
III . 5 5 142 421 108 695 33 726 - 23,68 141S06 107 987 - 33 819 -23,85 3 057 3 393
Z U S . f i 5 452 162 331 956 -  -120 206 — 26,58 451 780 331 136 _ 120 644 -26,70 3 101 3 367

I. 30 30 4 164 593 3 669 410 -  495 183 _ 11,89 4 211 256 3668 814 542 442 -12,88 70 467 .83 248
II. 30 30 4 185 329 3 247 411 -  937 918 — 22,41 4 269 618 3226 733 _ 1 042 885 -24,43 70 282 85 202
IIT. 30 30 4 148 170 .3 660 776 -  487 394 - 11,75 4 162 583 3629 770 - 532 813 -12,80 68 954 86328
Z U S . 30 30 12 498 092 10577 597 -  1 920 495 — 15,37 12 643 457 10525 317 2118140 — 16,75 69 901 -84 926

I. 171 176 24 021354 17 185 571 -  6 835 783 _ 28,46 24 034 377 17019 026 _ 7 015 351 -29,19 344 247 378 322
II. 171 177 23 912 661)12 865 700 -1 1  046 961 — 46,20 24 888 728 13086 989 11 801 739 -47,42 344132 359 178
III. 172 179 ■24 361 112! 19 004 116 -  5 356 996 - 21,99 24 537 746 18892 903 — 5 644 84,3 -23,00 331 545 392.947
Z U S . 171 177 72 295 127 49 055 387 -2 3  239 740 — 32,15 73 460 851148998 918 — 24 461 933 -33,29 339 975 376 816

I. 286 291 40 076 226 27 942 385 -12133 841 — 30,28 .39 760 684 27563 376 — 12 197.308 -30,68 574 463 644 446
U. 286 292 40 020 776 23 380 9341—16 639 842 — 41,58 42 143 455 23641 545 — 18 501 910 -43,90 572 730 633 990
III . 287 •294 40 495 673 29 862816 -1 0  632 857 - 26,26 40 776990 29470 429 — 11306 561 -27,73 551 112 668 143
Z U S . 1286 292 1 2 0  6 9 2  6 7 5 81186135 |-3 9  406 540 32,68 1 2 5  6 8 1  1 2 9 80675 3501—42 005 779 -34,24 566102 648 861
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Forderung Absatz Belegschaft
Oberbergam ts Viertel- beuo 4- J , (ohne

bezirk Juhr Wcrke 1918 i 19 1 9 - 1919 gegen 1918 1918 1910 I 1919 gegen 1918 Gefangene)
t i t •t ! % t t  I t  | % 1918 | 1919

Brcslau

Halle

Clausthal

Bonn

Se. 1'reutien

Braunkohlenbergbau.
26 27 586 907 891 518 + 304 611 +51,90 583 016 900 003 4- 316 987 4-54,37 3146 5 929

II. 26 27 575 512 924 910 349 398 + 60,71 567 413 926 791 4- 359 378 4-63,34 3 284 6 725
HI. 27 27 698 279 963 797 + 265 518 +  38,02 703 906 965 325 4- 261 419 4-37,14 3166 7 030
ZUS. 26 27 1 860 698 2 780 225 + 919 527 4- 49,42 1 854 335 2792 119 4* 937 784 4-50,57 3199 6 561

I. 203 201 13 178 422 10 090 369 — 3 088 053 -  23,43 13 166 192 10075 574 3 090 618 -23,47 39 718 61 792
II. 203 201 13 891 556 11 165 026 2 726530 -  19,63 13 908 052 11164 313 — 2 743 739 -19,73 41 328 70 753

III . 207 202 14 226 320 12 301 185 —. 1 925135 -  13,53 14 235 859 12300 055 1 935 804 -13,60 39 416 76 084
ZUS. 204 201 41 296 298 33 556 580 _ 7739718 -  18,74 41 310 103 33539 942 — 7 770 161 -18,81 40 154 69 543

I. 24 26 243 769 232 540 — 11 229!- 4,61 244137 232 235 — 11 902 -  4,88 1 313 2 243
IT. 25 26 233301 219119 14182 -  6,08 232 654 223 153 — 9 501 -  4,08 1 365 2 501
III. 25 30 245 756 250 594 4 838 4- 1,97 244 190 250 778 4- 6 588 4- 2,70 1 323 2 739
ZUS. 25 27 722 826 702 253 — 20 573 - 2,85 720 981 706166 14 815 -  2,05 1334 2 494

I. 53 52 6 600 072 5 940 086 _ 659 986 ~  10,00 6 601 346 5939 312 — 662 034 -10,03 12 267 18 932
II. 51 54 6 988161 5 988 378 i . 999 783 -  -14,31 6 989 224 5986 619 — 1 002 605 -14,35 12 314 22 272
III . 53 56 7535 550 6 753 576 -781 974 -  10,38 7 531 940 6755 887 - 776 053 -10,30 11 931 22 398
ZUS. 02 54 21123 783 18 682 040 __ 2 441 743 -  11,56 21 122 510 18681 818 — 2 440 692 -11,55 12 171 21 201

I. 306 306 20 609 170 17154 513 3 454 657 -  16,76 20 594 691 17147124 — 3 117 567 -16,74 56 444 88896
11. 305 308 21 688 530 18 297 433 3 391 097 - 15,64 21 697 343 18300 876 — 3 396 467 »-15,65 58 291 102 251
111. 312 315 22 705 905 20 269162 — 2 436 763;-- 10,73 22 715 895120272 045 - 2 443 850 -10,76 55 836 108 251
ZUS. 307 309 65 003 605 55 721 098!— 9 282 507 |- 14,28 65 007 929155720 045 9 287 884 -14,29 56 858 99 799

7,7 Mili. t (— 18,74 % gegen 1918) beteiligt, der 
Oberbergamtsbezirk Bonn mit 2,4 Mili. t  (—11,56 %). 
Wie bei der Stcinkohlengewinnung begegnen wir auch 
bei der Braunkolilenforderung im besetzten Gebiet 
wesentlich giinstigem Gewinnungsergebnissen, hier ist die 
Arbeitszeit nicht in dem gleichen Mafie verkurzt worden 
wie im Bergbau des unbcsetztcn Deutschland; beim Stein- 
kohlenbergbau des besetzten Gebietes ist auBerdcm auch 
eine starkere Vermehrung der Belcgschaft eingetreten. So 
stellte sich die Zahl der Arbeiter (ohne Kriegsgefangene) 
im Steinkohlenbergbau von Bonn im 3. Vierteljahr 1919 
gegen 1918 um 25,20% hoher, im Gesamtsteinkohlen- 
bergbau PreuBens dagegen nur um 21,24 %. Der Absatz 
von Braunkohle deckte sich im 3. Vierteljahr fast ganz 
mit der Forderung;. die 3000 t, um die er iiber diese 
hinausging, wurden von der Halde genommen.

Ober dic Entwicklung des F o rd e ra n te i ls  je Manii 
in diesem Jahr unterrichten die nebenstehenden Angaben.

Ste
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t

inkohlenbergb
Oberbergan

bezirk
Breslau Bonn

t  t
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t

nkoh
srgbai
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am ts!
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t

en-
l
3erg-
jezirk
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t
1. V ierteijahr
2. V ierteljahr
3. Y icrtcljahr

43,4
36,9
44,7

38,8 i 44,1 
38,5 | 38,1 
38,2 | 42,4

45.4 
35,8
48.4

193,0
178,9
187,2

163,3
157,8
101,7

313.8
208.9 
301,5

Bei der Betrachtung dieser Zahlen darf nicht auBer 
acht gelassen werden, daB die Zahl der Arbeitstage 
von Vierteljahr zu Vicrteljahr schon in gewohnlichen 
Zeiten, u. a. infolge der wechselnden Zahl der Feiertage, 
nicht die gleiche ist, in diesem Jahr waren die Ab- 
weicliungen wegen der vielen in ungleicher Weise auf 
dic einzelnen Monate verteilten Ausstande besonders 
groB, was natiirlich auch auf den Forderanteil in den 
verschiedenen Vierteljalncn nicht ohne EinfluB blciben 
konnte.

Die Oewinnungsergebnisse des Bergbaues und Hiittenwesens des Aacliener Bezirks in 
den Kriegsjahren.

Im  nachfolgenden geben wir - eine Obersicht iiber die 
Gewinm m gsergebnisse'der dem Yerein fiir die berg- und 
huttenm anniśchen In teressen im Aacliener Bozirk an- 
geschlośsenen Werlce in der Kriegszeit. Was zunachst die 
K o h le n f ó r d e r u n g  anlangt, iiber die im einzelnen .die 
Zahlentafel 1 un terrich te t, so ging sie von 4,17 Mili. t 
in 1913 auf 3,87 Mili. t  im le tzten  Jahre zuruck. Dieses 
verhaltnisma£Sig gunstige Ergebnis ist darauf zuruck- 
zufiihren, daB die dem Aachener Verein angehórige, aber 
n icht im Aachener Kohlenbecken gelegene Zechć 
Friedrich Heinrich (Bergrevier Krefeld) ihre Forderung in 
den K riegsjahren von 471 000 t  auf 937 000 t  erhohen 
konnte. Dagegen erfuhr die Forderung d er drei im Aachener 
Bezirk gelegenen Bergwerksgesellschaften, des Eschweiler

Bergwerks-Vereins, des N ordstern und der Gewerkschaft 
K arl Friedrich eine Abnahme von 017 000 t, 157 000 t 
und 13 400 t,, Ne u in Forderung kam en im Jah re  1917 die 
Gewerkschaften Carolus Magnus und Sopliie Jacoba; sie. 
verm ochten jedoch im le tzten  Jah re beide e rs t je  etwa 
10 000 t  zu liefern,

Die K o K serze  u g u n g  der Vcreinswerke ging von
1,3 auf 1,14 Mili. t  zuruck. W iederum is t es die Zecbe 
Friedrich Heinrich, welcher dieses yerlialtnismaBig gunstige 
Ergebnis zu yerdanken w ar; sic steigerte ihre Koksgewin- 
nung von 14G 000 t  auf 378 000 ti D er Eschweiler Berg- 
werks-Verein ste llte  dagegen an Koks im Jahre 1919 m it 
ĆS03 000 t  noch nicht -/3 der 
jahres lier.

Menge des letzten Friedens--
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Zahlentafel 1.

E rg e b n is se  des S te in k o h le n b e rg b a u es .

Kohle
t

Koks 
. t

PrelJ-
kohie

t
Beleg-
schail

'Eschweiler- Berg- 1913 3 246 274 957 313 104 445 12 809
werks-Yercin 1914 2 826 858 702 297 97 045 11 697

1915 2 336 211 627 210 113405 7 869
1916 2 592 249 725 707 118185 7 755
19.17 2 622 677 ' 629 836 120 090 8 362
1918 2 629 157 603 239 120 725 9 231

dayon: -

Grube Anna 1913 1 357 926 640 933 ; .
. b. Alsdorf 1914 1 050 733 462 820

1915 850923 462 587 —
1910 914 121 543 385
1917 889 924 470 442 ■ —  ■ ■ '1918 900 907 442 294 .—

Grube Adolf 1913 115 062 -vVUv':
b. Mcrkstcin 1914 251 621 ---- V'''—

1915 243 495 —
1916 283 805 • — ■ "— 1
1917 277 873 ; —  1

1918 288 824 - — i {Mi---  ■
Grube Eschweiler 1913 291 961 192 336 . _ .

Reserve bei. 1914 275 638 164 399 ----
Nóthbcrg 1915 248 391 164 623 , ---- .

1916 288 175 182 322 ----

1917 288 022 159 394 ■•H r —
1918 287 967 ICO 945

Grube Maria 1913 643 930 124 044 74 570
b. Hongen 1914 537 470 75 078 80 530

1915 410 883 — 83 260
1916 490 851 --- 7 86 520
1917 514 819 80 340

Magerkohlcn-
1918 493 707 ---- 75 405
1913 837 395 — - 29 875 ,

gruben 1914 711 396 - ----  - 16 515
1915 582 519 --- 30 145
1916 615 297 31 665
1917 652 039 39 750

Nordstcrn
1918 657 752 r —. 45 320
1913 391809 209 75(3 — 1 904
1914 232 347 141 610 _ 1 377
1915 150 574 71518 765
1916 207- 755 158 750 1 092
1917 243 136 107 *255 ": —: . 1 268

Steinkohlenberg-
1918 234 937 153 894 1212
1913 471220 146 362 __ 2 004

werk F riedrich 1914 763 596 268 196 2 855
Heinrich 1915 701 427 255 870 —: 2215

1916 765 764 352 865 •- — 2 099
1917 936 218 394 647 2 453

Gcw. Carl Friedrich
1918 936 503 378 399 — 2 710
1913 65 159 — - 326
1914 38 625 — 177
1915 60 757' ■ — — 213
1916 54 273 230
1917 51 649 I g g g l i g 210
1918 51 769i — 215

Gew. Carolus 1916 — — TT V 178
Magnus 1917 1 627 214

1918 10 375: -— / ------ ... 271
Gcw. Sophic-Jacoba 1917 3 585' IpS lj 49

1918 9 060 — l l t l j K
zus. 1913 4 174 462 1 313 431 104 445 17 043 ~

1914 3 861 426 1112 103! 97 045 16 106
1915 3 248 969 954 598 113 305 11 002
1916 3 620 041 1 237 322! 117 9X5 11 354
1917 3 858 892 1. 191 738 1-20 090 12 550
1918 3 871 801 1 135532 120 725 13 6391

Obne S()|iliio-Jacob:i.

Die P  r  e ti ś t  e i ii ko  li 1 e n -Erzeugung der Vereinswerke 
verzeichnete in der Kricgszcit, nach voriibergchendcr Ab- 
schwachung im Jalire 1911, einen kleinen Aufschwung; sie 
betrug 1918 121 000 t  gegen 104 000 t  in 1913.

Die B c le g s c h a f t  der Kohlenzeclien, die sieli 1913 
auf 17 043 Mann belicf, h a tte  1918 noch niclit wieder die 
Zahl von 14 000 ene ich t. Ihrcn Tiefstand wies sic 1915 
m it wenig m ehr ais 11 000 Mann auf.

Neben dem Steinkohlenbergbau kommt im Vercins- 
bezirk der Gewinnung von E rz e n  eine erhcbliclie Be- 
deutung zu. ( 'b e r die Ergebnisse des Meta U er/be rgbaucs 
in der Kricgszcit u n te r Vcrtcilung auf die einzelnen Werke 
un te rrich te t die nachfolgendc Zusammeristellung.

Z ah len tafe l 2.
E r g e b n i s s e . d e s  E r z b e r g b a u e s .  .

Blei-
erze

Zink-
blende Galmei

ZUS.
Zinlc- Kupfer

erzeerzc
t t t t t

Altenberger 1913
!

1 039114 598 97 14 695
Gesellschaft 1914 1 147 13 950 75 14 025 , — "

1.915 1 234 13 277 13 277 —
1916 1 214U2 386 12 386 —
1917 978 11.204 — 11 204
1918 771 9 438 9 438 -

llheiniscli-Nassau- 1913 3 720121 126 21 126 —;v
ischc Gesellschaft 1914 3 824 18 396 59 18 455 203

1915 3 448 18 512 314 18 826 1 278
1916 2 956 21 906 _ 21 906 "
1917 2 554 23 474 1 009 24 483 —- -
.1918 2 030 18 767 852 19 619 — ■

Stolbcrgcr 1913 10 386 25 439 25 439 2 146
Gesellschaft 1914 lii 403 27 029 27 029 1537

1915 9 064 23 877 --- 23 877 3 231
1916 6 297 21 661 21 661 2 504
1917 6 575 20 338 —- 20 338 3 730

> 1918 6 304 17 371 ■ '-̂ .1 17 371 1 913
Grube W ohlfahrt 1916 985 — . -■'— ■

1917 435 - — "— _ ;r':~
1918 286 — -—

Gcw. Albcrtsgrube 1916 180 293 — 293
19171 19 35 — . 35

Gew. Mcchcrnichcr 1917 11 97 1 — *—L
W erke' 1918 9 825 — , . — —

zus. 1913 15 145 61 163 97 61 260 2 146
1914 15 374159 375 134 59 509 1 740
1915 13 746- 55 666 314 42 703 4 509
1916 11 632|50 246 , —  -: 55 953 2 504
1917 22 532 55 051 1 009 56 060 3 730
1918 19 215 45 576 852 46 428 1 913

1 Der Betrieb wurde im Marz 1917 tdngęstellt.

Es gelang, die B leierzgew innung in einzelnen Kriegs- 
jahren erhcblicli iiber den Stand des le tzten  Friedcnsjahres 
von 1S 000 t  zu steigern, so vor allem in 1917 und 1918, wo 
Forderziffern von 22 500 t  und’ 19 200 t  erreich t wurden.
1916 war dem gegemiber allerdings aucli nur eine Fórdcrung 
von 11 600 t  erzielt worden. W enigcr befriedigend war 
die Entw icklung der Gewinnung von Z inkerz , die von 
Gl 000 t. im Jah re  1913 auf 40 000 t  im le tz ten  Jalire zuriick- 
ging. Dagegen wurde die Gewinnung des letzten  Friedens- 
.jahres an K upfererz in den folgendcn Jahren  w iedcrholt 
betrachtlicli iiberscliritteh.

Die Gewinnung der M c ta i lh u t t e n  des Bezirks, die 
fiir die KriegSzeit in Zahlentafel 3 dargestellt ist, beruhte 
im Frieden /urn gróflten Teil auf der Zufuhr auslandischer 
Erze. Da diese m it Kriegsausbm ch zum Stillstand kam 
und die yorhandenen Vorra.te.nach einiger Zeit aufgebraucht 
waren, ging die Gewinnung der in B etrach t konimenden



12 G liickauf Kr. 1

Zahleńtafel 3. 
E rg e b n is s e  d e r  M cta lJh u ttcn .

Blei Silber Roh-
zink

Davon zu 
Blechcn 
verwalrt

Zink-
staub

Schweftl-
saurc

t kg t t t t

Bleihiitte Cali 1 9 1 3 2 0  2 9 3 2 8  1851 —  ■ _ _ _
G . m .  b .  H .  1 8 1 4 1 9  0 5 6 3 0  9 1 0 -— — —

1 9 1 5 7  7 4 7 1 2  3 6 2 — — —
1 9 1 6 3  3 7 8 '  2  6 8 9 — ■ • " ----

1 9 1 7 2  2 6 5 8 6 2 ' — ■ -; ; _  : - — —

Rheinisch- 1 9 1 3 2 0  9 3 6 2 5  6 2 6 |  11 2 4 5 ■ — • 9 6 4 3  9 7 7
Nassauischc 1 9 1 4 1 9  6 9 5 2 2  0 7 4 )  8  7 6 0 -- 8 0 1 3  4 4 3

Gesellschaft 1 9 1 5 1 3  0 1 6 11 4 4 7 6  3 9 9 ’ ----  ■ 4 1 6 ;  3  9 6 9

1 9 1 6 9  1 7 2 5  2 8 4 ,  2 3 7 -- 5 0 7 4  6 0 2

1 9 1 7 8  6 9 0 7 0 1 5 . 5  7 5 8 — > 143 4  1 0 2

1 9 1 8 1 0  7 3 0 13  2 4 8 ;  5  6 3 8 187 3 6 0 0
Stolberger 1 9 1 3 2 1  0 0 4 3 4  9 5 4 3 1  6 1 2 5  7 4 2 1 0 2 2 5 9  0 3 4

Gesellschaft 1 9 1 4 2 0  0 7 7 2 3  3 9 3  2 6  7 9 4 4  4 0 0 4 6 8 5 2  7 5 2

. 1 0 1 5 1 2  0 5 2 1 2  6 4 1 17 3 8 3 2  4 9 9 3 3 2 8  7 1 4
1 9 1 6 5  7 3 6 6  2 2 6  1 7  8 9 7 2  5 0 0 1 1 6 3 2  8 9 4

Blei

t

Silber

kg

Roh-
zink

t

Davon zu 
Blechea 
verwabct

t

Zink-
staub

t

Scbwcfel-
saurc

t

1917 5 412 3 17o! 10 869 1 606 57 28 223
1918 4 752 l 639'13 188 1 284 — 24 843

zus. 1913 62 293 88 765 42 857 5 742 1 986 63 611
1914 58 828 76 377 35 554 4 400 1 269 56 195
1915 32 S15 36 450 23 782 2 499 449 45 884
1916 18 286 14 199 18 134 2 500 623 37 496
1917 16 367 11 047 16 627 1 606 200 32 325
1918 15 482 14 887 18 826 l 284 187 28 443

Metalle schon im Jalire 1915 auf e tw a die H alfte cłes 
Friedensstandes zuriick und setzte  in den folgenden Jahren 
diese ungiinstige Entw icklung noch fort. An Blei wurde
1918 m it 15 000 t  noch nicht einmal der v ierte  Teil wie im 
Jah re  1913 gewonnen, an Rohzink m it 19 000 t  dagegen 
im m er noch annahernd die H alfte ; die Silbergewinnung 
ging bei rd. 15 000 t  auf etw a den sechsten Teil zuriick und 
die Schwcfelsaureherstellung verm inderte sich bei 28 000 t  
auf weniger ais die Halfte.

Technik.
F.inc neuo D ichtung Fiir Fltmsclien von S lelgeleitungcn.,

Bei den vom Bcrgbau erreichten groBen Teufen sind nnter 
andern auch Schwierigkciten bei der Abdiclitung der 
Flanschcn an den Steigeleitungen entstanden, Eine der- 
artige D ichtung muO selbstverstandlicli. unbedingt zuver- 
lctssig und betriebsicher sein, da die W asserhałtung von 
ganz besonderer W ichtigkeit fiir die A ufrechterhaltung des 
Grubenbetriebes ist. Die D ichtung muB aber auch so 
beschaffen sein, daB Sie leicht eingebaut werden kann, da 
es olinehin schwierig ist, die schwercn Rohre einzuhangen. 
Ferner soli sic auch dann noch gu l und sicher abschlieBen, 
wenn die Flanschen n icht inchr ganz genau aufeinarider 
passen oder etwas beschadigt und verstoBcn sind.

Fali, wic z. B. die- K eilnutendichtung m it Gummiring (s. 
Abb. 1), dereń Flanschenflachen am Gummiring genau auf- 
einander passen miissen und n ich t die geringste Verletzung 
haben diirfen, wenn das Gummi nichtherausgepreB t werden 
soli. Ebenso lia t sich der sehr haufig angew andte Doppel- 
bordel m it Kupferring (s. Abb. 2) durcliaus n icht immer 
bewalirt. Auch liier miissen die Dichtungsflachcn zur. 
Erzielung vollstandiger Abdiclitung an den Flanschen 
durchaus sauber und genau bearbeitet sein.

Diese Schwierigkeiten werden durch die in Abb. 3 
dargestellte D ichtung behoben, bei welcher der Dichtungs- 
ring aus Blei oder bei hoherm D ruck aus einer entsprechend 
feśtern Legierung besteht. Die Dichtungsm asse driickt 
sich durch die Pressung der Schrauben in jede Uneben- 
heit und jeden kleinsten RiB der Flanschen hinein, so daB

Abb. i. K eilnuten
dichtung 

m it Gummiring.

Es gibt zwar .eine ganze Keihe von D ichtungsarten tur 
i iochdruckleitungcn, durch die auch bei dem hochsten 
Druck eine Abdichtung erzielt werden soli, aber diese 
Bauartcn sind wohl \-orwiegend am Zcichentisch - en t
standen und versagcn meist in dem zuletzt angefuhrten

Abb. 5. Keihing- 
diclitung bei dop- 

pelt gebordelten 
Rolireti.

eine unberhngt vollstam hge Abdichtung erzielt wird. 
Eine Herausprcsstmg des Djchtungsringes kann auch bei 
dem hochsten Druck n icht erfolgen, da ihn die Schrauben 
zwischcn den Flanschcn festklemmen. Diese D ichtungsart 
laBt auch bei den hochsten Driicken die Yerwendung ein-

Abb. 2. Doppelborde! Abb. 3. Elastische Abb 4. Keilring-
m it Kupferring. Keilringdichtung. dichtung bei einfacli

gebordelten Rohreti.
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fach gebordelter Rolne zu (s. Abb. 4). Die sohr vcrbrcitcte 
Ansicht, dafi die Bordelung eine Scliwachung des Rohres 
bedeute, ist irrig, vielmehr wird durcli sie geradc 
um gekehrt eine V erstarkung des Rohres herbejgeftihrt, 
ahnlich wic es bei-W ellrohrcn der Fali ist. Die Scliwachung 
des Materials durch die notwendige D ehnung ist, wic durch 
einfaclie Rechnung nachgewiesen werden kann, schr gering 
und n im m t nur ara auBprsten Rande des Bórdels etwas zu; 
hier wird es aber durch den Druck im Innern des Rohres 
iiberhaupt n icht melir bcansprucht. Doppelbórdcl lassen 
sich  nat Orlich auch bei dieser Diclitung verwenden, sind 
aber uberfliissig.

Die D ichtung h a t neben einfacher Ausfiihrung und
■ Beschaffung sowie leichtcr Einbaunioglichkeit nocli den 
weitern Vorzug, daB der D ichtungsring dic Rohrc genau 
iibereinander stellt, der sonst iibliche, schr lastige Vor- 
und Rucksprung an den Flanschen also n icht notwendig 
ist. Die Flanschen w erden daher an beiden E n d e n d ć r  
Rolire genau gleich ausgebildet,

Bei der D ichtung handclt es sich um keine erst zu 
erprobende Neuerung, sondern um eine schon in langerer 
Anwendung im ter besonders schwierigen Verhaltnissen 
bcw ahrtc B auart. Dic Tcufe des Schachtes betrug 950 m 
und dąs spezifische Gewicht des W assers infolge des hohen 
Salzgehaltes 1,1. Die verscliiedensten Abdichtungsartcn 
hatten  versagt, so auch der erw ahnte Doppelbordcl m it 
Kupferring, der sich besonders bei der Auswechslung von 
Rohren ais ungeniigend herausstelltc. D a in einem solchen 
Falle nur einfach gebordelte Rohre beschafft werden 
konnten, wurde die elastischc Kcilringdichtung erprobt 
und infolge ihrer guten  Bewahrung auch fur cinc neue 
Leitung in  derselbcn Ausfuhrung verwendet.

Diese Leitung konnte erheblich schnćller eingebaut 
werden. ais es m it einer der a n d e r n  Flanschendichtungen 
móglich gewesen ware. Nach der Tnbstnebnahm e ze;gtc 
sich an keiner Stelle eine U ndichtigkeit, selbst n icht nach 
ciner fast einjahrigen Betriebszeit, im Gegensatz zu den 
friiher eingebauten Leitungen m it Doppelbordcl und Kupfer
ring oder m it Keilnute und Guminiring. Spater sind auch an 
verschiedcnen Stellen der alten m it Doppelbordel und 
Kupferring versehenen Leitungen, dereń Abdiclitung sich 
nicht lia tte  erreichen lassen, entsprechend ausgebildete 
elastischc Keilringe (s. A b b . 5) m it sofort u n d  -vollstandig 
eingetretener W irkitng eingebaut worden.

Ingcnieur M. Y a h  l e  , Selm.

Mineralogie und Geologie.
Deutsche Goologlschc Gcsollseluift. Sitzung ani M. De- 

zember. Vorsitzender Gch. B ergrat K e ilh a c k . Dic 
satzungsmaBig vollzogenen Neuwahlen zum Vorstandć 
hatten  folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Geh. Bergrat
Prof. Dr. P o m p e c k j ,  stc llvertrctendc Vofsitzende Geh. 
B ergrate Prof. Dr. R a u f f  und K ru s c h , Schriftfuhrer 
Prof. Dr. K ra u s e ,  Dr. B a r t l i n g , .  Prof. Dr. J a n e n s c h  
und Bergassessor S e id l ,  Schatzineister Dr. P ic a r d  und 
Archivar Dr. D ie n s t .  Der B eirat der Gesellschaft se tz t 
sieli nach den Neuwahlen aus den H errcn Prof. B e rg e a t ,  
Clausthal, Prof. D re v e r m a n n ,  F rank fu rt (Main)., Prof. 
S t i l l e ,  G ottingen, Prof. S tro n i e r  v. R e ic h e n b a c h ,  

M iinchen, H ofrat T ie tz e ,  W ien, und Prof. W ic h m a n n , 
U trecht, zusanimen, , .

Nach Aufnahme von neuen M itgliedern und Bekannt-. 
gabe ciniger geschaftlichcr M itteilungen durch den Vor-. 
sitzenden sprach Prof. S t i l l e ,  Gottingen, iiber Orogenesc 
und Epirogenese. D er Begriff der' Kpirogenese ist auf- 
gcstellt worden von K. G i lb e r t  in  Ankniipfung an -seinc

Beobachtungen iiber den groBen diluyialen Bonneville-See 
in den westlięhen Yereinigten S taaten , dessen R est der 
groBe Salzsee darstellt. Dieses alte d ih raa le  Becken wird 
v<m m ehrern ausgezeichnet entwickelten '1'errassen urn- 
saum t, die in cigęntiim licher Weisc vcrbogen sind. Auf 
derartige wcit ausholendc Bcwegungcn griindete G ilbert 
den Begriff Epirogenese und verstand also darun te r lang- 
sam vor sich gehende flachwellige Bewegungen m it groBer 
Spannweite, durch wclche ausgedehnte Raume, wie die 
groBen Geosynklinalen, und wohl auch dic ozeanischen 
iSeclcen erzeugt wurden. D er Begriff h a t dann spa ter ver- 
schiedene Auslegungen erfahren und ist in sehr verschiedener 
Weise angew endet worden. Das Bemiihen des V ortragenden 
ging daliin, ihn in se iner ursprutiglichen Fassung wieder- 
herzustellen und seihe gegensatzlichen Beziehungen zu 
dem Begriff der Orogenese festzustellen. Es sind im wesent- 
lichen zwci Punkte, durch die sich die beiden Bewegungs- 
formen gi-oBer Erdm assen grundsatzlich voneinander tm ter- 
scheidcn. - Der Crste P unk t betrifft das Zeitm om ent: die 
orogenetischcn Bewegungen besitzen einen durchaus epi- 
sodischen Charakter, vollzichcn sich in verhaltnismaBig 
kurzeń Zeitraum en und sind vor allen Dingen auf eine ge- 
wisse, nicht groBe Zalil kurzer Phasen in der Entwicklungs- 
geschichte der E rde zeitlich beselirankt, dereń Zahl der 
Vortragende auf hochstcns einige 20 fetftstellcn zu konnen 
glaubt. In diesen verhaltnism aB ig. kurzeń und wenigen 
Z eitabschnitten haben sich also die groBen Gebirgsbildungen 
vollzogen, ist die groBe Mehrzahl der.w irkiich tektonischen 
Bewegungen in der Erdrinde zur Auslósurig gelangt. Im 
Gegensatz dazu sind die epirogenetischen Bewegungen 
sakularer N atur, d. h. yollziehen sich in langsamen und 
glcichmaBigen, sich iiber auflerordcntlich groBe Zeitraum e 
ausdehnenden Bewegungen, so daB in der licutigen Zeit, in 
der sich keinerlei Orogenese bem erken laBt, ausschlieBlich 
die Epirogenese an dei U m gestaltung der Erdoberflache 
wirksam ist. Das zweite Moment ist das Bewegungsm om ent: 
nach dem Vortragenden sind alle orogenctischen Bcwe- 
gungen Aufwartsbewegungen, und selbst da, wo auf Grund 
echter tektonischer Vorgange Senkungen stattgefunden zu 
haben scheinen, wie in den sogenannten Grabeneinbruchen, 
handelt es sich nach i hm im m er um Hebungen, nur daB 
diesc in den anscheinend \’ersunkenen Gebieten geringere 
Betrage besitzen ais in den daneben befindlichen Horsten, 
so daB also auch die Graben nur relativ  weniger gehobcnc 
G ebiete darstcllcn. Alle echten orogenetischcn Erschei- 
nungen sind m it Yerwerfungen der verschiedensten A rt 
verknupft, so daB . m an in Erw eiterung des obigen Satzes 
sagen kaim, alle sich auf Verwerfungen vollziehenden Bc- 
wegungen sind aufw&rts gericlitet. Im Gegensatz dazu sind 
die epirogenetischen Bewegungen ausnahmslos abw arts 
gerichtet, und orogenetische Erscheinungen tre ten  nur in 
ihren R andgebieten auf, die dann naturgem aB aiich abso- 
lu ten  Hebungen unterw orfen gewesen scin miissen.

In  der sich anschlieBenden ausgedehnten und sehr be- 
m erkenswerten Aussprache kam  ein dem des Vortragenden 
entgegengesetzter A nschauungskreis.durch P o m p e c k j  zur 
Darlegung, der fur die gleiclien Erscheinungen die Gesetze 
der Isostasie und Anisostasie verantw ortlich m achte. Auf 
seine Yeraniassung erlau terte  der V ortragendc scine Auf- 
fassung iiber orogenetische und epirogenetische Bewegungen 
an einem der W irkiichkeit entnom m enen Beispiel, wobei 
er die Vorgange der Gebirgsbildung und der Geosynklinal- 
bildung im m ittle rn  und nórdlichen E uropa von der kam- 
brischcn Zeit bis in das Mesozoikun) hmein nach den beiden 
in seinem V ortrag behandelten G esichtspunkten ze i- 
giiederte. K. K.
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Yolkswirtschaft und Statistik.
Rheiniscli-Westfftliselies Kohlcn -Sy ndikat. In der 

Zechenbesitzerversammlung yom 22. Dezember wurde be- 
schlossen, in  der am 30. Dezember 1019 sta ttfindenden  
Sitzung des Reichskohlenverbandes iiber eine Preiserhohung 
zu verhandeln. Diese soli der notwendigen Plebung der 
technischen Leistungśfahigkeit der Zechen dienen und der 
auBerordentlichen Steigerung der Betriebsstoffprcise in den 
letzten M onaten Rechnung tragen.

Kollieneiutuhr der Schwclz im 2. Y icrtdjnlir 1919.

2. Vier 
19.18 

t

teljahr
1919

t

1. H a 
1918 

t

ibjahr
1919

' t

1. HalljJahr 
101!) gegen 
1. Hulbjahr 

1918 +  
t

S te in k o h le  
Deutschland . , 
Osterr.-Ungarn . 
Frankreicli . . . 
Belgien . . . . 
GroBbritannien .

311 868 
127 

13 016 
6 296 
6 858

25 64.1 
20 

80 516 
103 265 

991

575 001 
402 

24 934 
54 458 
. 8 362

84 457 
20

186342 
108 625 

1 197

-  490 544
382

+ 1 6 1  408 
+  54 167
— 7 165

zus.
B r a u n k o h le  

Osterr.-Ungarn , 
Andere Lauder .

338 165

587
17

210 433

1 865 
126

663 157

1 911 
17

380 641

2 553 
149

— 282 516

642
132

ZUS.
K o k s  

Deutschland . .
Osterr.-Ungarn . 
Frankreicli , . 
Belgien . . . . 
GroBbritannien .

604

195.903 
3 288 
7 323 

90 
1 871

1 991

14 946 
.1 255 

19 079 
10 457 

335

1 928

304 931 
4 o48 

12 634 
178 

10 571

2 702

2S 544 
1 448 

25 053
10 485
11 522

774

- -  276 387 
• 3 100 
■1 12 419 
+  " 10 307 
+  951

zus.
P re B k o lilc  

Deutschland . . 
Belgien . . . . 
Andere L andcr .

208 475

93 172 
362 

38

46 072

15 124 
71 314 

3 653

332 862

170 974 
. 888 

80

77 052

16 190 
81 157 

3 685

— 255 810

154 784 
4- 80 269 
4- 3 605

żus. 93 572 90 091 171 942 101032 — 70 910
Im zweiten V iertel des Jah res  1919 h a t die Kohleneinfuhr 

der Schweiz wieder einen sehr unbefriedigenden Verlauf 
genommen. E s betrug der Ausfall gegen das entsprechende 
V iertel des Yorjalires bei Steinkohle 128 000 t, bei Koks 
102 000 t  und bei PreBkohle 3500. t. F u r das erste  Halb- 
jah r erg ib t sieli ' entsprechend ein Minderbezug von 
283 000 t, 256 000 t  und 71 000 t. D er Riickgang en tfa lit 
ąusschlieBlich auf D eutschland, das an Kohle, Koks und 
PreBkohle ohne Um rechnung zusammengefaBt im ersten  
H albjahr 922 000 t  wreniger lieferte ais in dcrselbeii Zeit 
des Vorjahrs, dagegen haben sich die Beziige aus Frank- 
reich und Belgien um 174 000 t  nnd 145 000 t  erhoht. 
Die Lieferungen Frankreichs d tirften in der H auptsache 
aus deutscher im besetzten  G ebiet geforderter Kohle 
bestehen.

Patentbericht.
Anmeldungen,

die wahrend zwcier M onate in der Auslegchallc des Reichs- 
paten tam teś ausliegen.

Vóm 1. Dezember 1919 an: 
ó a. Gr. 3. Ś. 45 071. Siemens-Schuckertwerke G. m. 

b. H ., Siem ensstadt b. .Berlin. Schlangenbohrcr fu r E rde 
und weiches Gestein. 18. 3. 10.

12 e. Gr. 1. P. 37 084. H. Pappec, Anderbeck (Kr. 
Oschersleben). Yorrichtung zum stetigen Lósen, Decken 
oder Auslaugcn von  Salzen. 19. 9. 18.

14 e. Gr. 10. A. 31 507. Aktiengesellschaft der Ma- 
schinenfabriken Esclicr, WyB & Cle., Ziirich (Schweiz);

V ertr.: 11. Nahler, D ipl.-Ińg. F. Seemann, Dipl.-Ing. E. Vor- 
werk, Pat.-A nw alte, Berlin SW 11. Laufer fiir raschlaufende 
Turbinen, Pumperi und Verdichter. 0. 3. 19.

21 h. Gr. 11. O. 11012. A lexander Ordon, Beuthen 
(O.-S.), Tarnow itzer Chaussee U . Fassung fur Ofen- 
elektrode m it Schutzum kleidung; Zus. z. . P at. 313 202.
20. 5. 19.

21. li. Gr. 11. W. 52 372. A rthur W alter, W ittenberg 
(Bez. Halle). E inrichtung zur Abfuhrung und Ausnutzung 
der im: R eaktionsraum  abgedcckter clektrischcr Ofen ent- 
wickelten Gase. i). 4. 19.

3S h. Gr. 2. K. 05 542. Johannes Klausmeyer, Lóttring- 
hausen (Kr. Hórde). Yerfahren zum Im pragnieren von 
Holz. 12. 2. 18.

40 a. Gr, 4. Z. 10 (533,. V iktor Zieren, Berlin-Friedenau, 
Saarstr. (i. Riihrwerk m it auswecliselbaren Riihrzahncn.
10. 10. 1S.

40 a. Gr. 17. H. 75 586. Hirscli, Kupfer- und Messing-
werke A.G., Eberswalde, und Freiherr Ludwig von Grotthus, 
Eberswalde, Messingwerk. Yerfahren zur Entkupferung 
von kupferuberzogenem Eisen und andern Metallen.

■ 14. 11. 18. '
50 c. Gr. 11. O. 11 141. Willy O tte, Leipzig-Leutzseli,

Lindenauer Str. 58. Ham m erm iihle m it ungeteilteni, leieht 
hcrausnchm barem  Malilrost. 25. 8. 19.

Vom 4. Dezember 1919 an:
10 a. Gr. 12. C. 28 303. F , J . Collin, A.G. zur Ver-

wertung von Brennstoffen und Metallen, D ortm und. Vor- 
richtung zum Einsehwenken des Bodenversehlusses von 
Vertikalkam mcrófen in die SehlieBlage. 30. 8. 19.

10 a. Gr. 22. F. 39 090. Max Fritz, Bremen, Sehone-
Iwcker Str. 134. Yerfahren und Vorriclitung zur Meiler- 
verkohlung in Ofen. 29. 6. 14.

12 r. (Ir. 1. L. 45 766. D ipl.-Ing. Theodor Limberg,
H alle (Saale), D orotheenstr. 18. Verfahren zum Seliwelen, 
Destillieren und Vergasen von Kohle; Zus. z. P at. 303 954.
27. 10. 17.

12 r. Gr. I. R . 44 680. Gustav Roniberg, Cliarlotten-
burg, Schluterstr. 24. Vorriclitung zur kontinuierlichen 
D estillation von Teer, bis auf H artpecli. 4. 7. 17.

20 o. Gr. 16. T. 23 229. Fa. Peter Thiclm ann,’ Silsehede 
(Westf.). Fórderwagenkupplung. 24. 10. 19.

21 d. Gr. 12. S. 48 674. Siemens-Schuckertwerkc,-
G. m. b. II., S iem ensstadt b. Berlin. Anordnung zum 
Betrieb von Forderm aschinen o. dgl. 20. 7. 18.

27 I). Gr. 9. Sch. 55 542. M artin Sclimetż, Aachen, 
Boxgraben 47. Regelvorrichtung ftir ein- und m ehrstufige 
Kompressoren. 21. 6. 19.

27 o. Gr. 8. K. 64 384. Elsa K óthner geb. Reinhold,
Dresden, H ubertusstr. 51. Geblase m it einem Scliaufel-
kranz, der aus quer zur Aclislangsrichtung gestellten Ring- 
śćheiben gebildet wird. 30. 6. 17.

40 a. Gr. 1!. W. 49 607. Geka-W erke Offenbach
Dr. Gottlieb Krebs, Offenbach (Main). Verfahren zur Iier- 
stellung hitzeerzeugender Gemiselie. II. 8. 17.

40 u. Gr. 33. Sclf. 45 265. Sclilesische Aktiengesell-
scliaft fiir Bergbau und Zinkhuttcnbetrieb, Lipine (O.-S.).
Verfaliren zur Verwertung der beim Zinkdestillations- 
verfahren entstehenden Raum aschen durch Yerblascn.
0. 11 13.

46 d. Gr. 5. O. 10 896. H ellm ut O rtm ann, Beuthen 
(O.-S!) G ustav-Freytag-S tr. 14. Druckluftm otor, haupt- 
saehlicli zum A ntrieb von Forderrinnen. 27. 2. 19.

47 1). Gr. 11. P. 38 475. Fa. G. Polysius, Dessau.
Lagerung und A ntrieb fiir sieli um ihre Langsachse dreliende 
Trommeln. 27. 9. 19.

59 b. Gr. 2. P . 35 759. R ichard Clcre Parsons, London; 
■\re r t r . : H ans H eim ann, Pat.-A nw ., Berlin SW 61. Schleu- 
derpumpe. : 8. 6, 17. GroBbritannien 17- 2. 16.

78 o. Gr. 2. B. S3 212. Felix Israel, Berlin, K ottbuser 
Str. 9. Verfaliren zur H erstellung von Yerzdgerungssatzen 

- fu r  Zunder. 22. 1. 17.
78 o. Gr. 2. B. 86 828. Felix Israel, Berlin, K ottbuser 

Str. 9. Yerfahren zur Herstellung von YerzógerungSsatzen 
fur Zunder; Zus. z. Anm. B.. 83 212. 12. 7, 1S.
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78 e. Qi\ 2. 13. 87 717. 1 ciix lsrael, Berlin, K ottbuser 
Str. 9. Vcrfahren zur H erstellung von Yerzogcrungssatzen 
fiir Zunder; Zus. z. Anm. B. 83 212. 23. 10. 18.

80 c. Gr. 13. P . 37 138. Fal G. Polysius, Dessaii. Um- 
laufender A ustragrost fiir Schachtófen. 9. 10. 18.

S io . Gr. 17. Sch. ,'54 348. Yalentin Schlottner, Ilanau  
(Main), G artcnstr. G. Kugelgclenkrolir bei Luftforderern 
fiir Schiittgut. 18. 1. 19.

81 fi. Gr. 38. B. 85 562. Dipl.-Ing. Paul Berger, Frei- 
berg (Sa.), W aisenhausstr. 9. E inrichtung zum Verhindern 
der Bildung explosibler Gasgemische in  Anlagen zum 
j^^>rn jjjUn Umfiillcn feuergefalirlicher Fliissigkeitcn.

Vcr.su gung.
Auf die am 20. Jan u ar 1919 im Rcichsanzeiger bekannt- 

gcm achte Anmcldung
40 a. B. 87 08G. Verfahrcn zum Rcduziercn von Zink

in einem Gcmisch von Zinkoxvd und Kohlc oder von Zink-
. erz und Kolile
i s t  ein P a te n t versagt worden.

Gebrauchsmuster-Eiiitraguiigc‘11,
bekanntgcm aeht im Rciehsanzeigcr vom 1. Dezember 1919.

10 a. 724 364. Kcllner & Flothm am i, Dusseldorf.
Hubwerk fiir Koksofentiircn. 27. 10. 19.

20 1). 724 208. E stne r & Schmidt, G. m. b. H., Hernc. 
bichcrheitsbenzolzufiihrungshahn fiir Benzollokomotiven 
u- dgl. c. 10. 19.

24 a. 724 480. Friedrich Wilhelm ' Haag, Nurnberg,
arkstr. 21 A. Drosselregelverteilgehause fiir Unterwind- 

zufuhrungsanlagen. 3. 11. 19.
24 e. 724 474. Bcrlin-Anhaltische Maschinenbau-A.G.,

Berlin. Generatorkaroin. 1. 11. 19.
26 a. 720 700. O tto  K atthófer, Bochum, Westfiilische

Str. 23. Bewegliche Vcrbindung der Steigrohrc und E nt-
lastungsrentilc m it der Gasvorlage. 3. 9. 19.

26 d. 724 036. D ipl.-Ing. F ranz Lang, F rankenthal 
(Pfalz). Skrubber. 3. 11. 19.

35 a. 724 051 -  724 052. E isenhiitte W estfalia A.G., 
Bochum. Vorrichtung zur Beseitigung der schadlichen 
W irkungen des D ralls von Forderscilcn. 2G. 8. 10.

46 d. 723 470. Forsterschc Maschinen- & A rm aturen-
fabrik, A.G., Essen-Altencsscn. Motor fiir Schtittclrutschen. 
15. 2. 19.

47 e. 723 47!). Heinr. Mullenbruck‘, Sterkradc. Schmier- 
vorrichtung fiir PreBluftantriebm aschinen. 5. 9. 19.

47 g. 723 446. Wilhelm Hagedorn, Dortm und-Dorstfeld, 
W ittener Str. 32. Pum penabsperrventil m it sclbstab- 
dichtender Stopfbiichse. 27. 10. 19.

O la . 724 157. Gesellschaft fiir Yerwcrtimg chemischer 
P rodukte m. b. H ., Berlin. M embranventil, hcsónders fiir 
Schutzmaskcn. 4. 11. 19.

78 e. 723 442. Friedrich Graber, Bleiclierode (Harz). 
E lcktrischer Sicherheitsziinder fiir feste und fliissige Sprcng- 
stoffe. 27. 10. 19.

Friedrich Graber, Bleiclierode (Harz), 
fiir feste und fliissige Sprengstoffe.

78 e. 724 285. 
Sicherheitsziinder 
5. 11. 19.

87 1). 724 004.
Ges., Dusseldorf.

E bert & Schonnem ann Naclif., IComm.- 
Prefiluftham m er. 29. 10. 19.

Ycrlangerung der SckutzM st.
Folgcnde Gebrauclism uster sind an dcm angegebenen 

Tage auf drei Jalire vcrlangert worden:
35 a. 724 051 -  724 0§2. E isenhiitte W estfalia, A. G„ 

Bochum. Vorrichtung zur Beseitigung der schadlichen W ir
kungen des D ralls usw., 22. 8. 19.

47 g. 724 402. D ragerw erk Heinr. & Bernh. Drager, 
[.iibeck. Sauerstoffdruckm inder\’entil iisw. 27. 6. 19.

47 g. 724403. D ragerw erk Heinr. & Bernh. Drager, 
I.iibeck. W asserstoffdruckm inderyentil nsw. 27. G. 19.

Ueutsehc 1’atentc.
Der Buchstabe K  (Kriegspa'tent) h in ter der tjbersclirift 

der Beschreibung eines P aten tes bedeutet, da fi es : auf

Grund der Yerordnung vom 8. F ebruar 1917 oline sorauf- 
gegangenc B ekanntm achung., der Anmelduug erte ilt 
worden ist.

10 a (12). 316 143, vom 20. Jum  1918. F i i t z  U c d in c k  
in S c h e d e w itz  b. Z w ic k a u . Verfahren zur Yerlnnderung 
des Verziehens'von Koksofcntiiren.

Oberhalb oder zu beiden Seiten der Tiiren sollen im 
auBern M auerwerk des Ofeiis oder an dessen Ankern ein 
oder mehrere H aken o. dgl. angcbraclit werden, die in 
endlose durch Ósen an  der Ofentiir laufende Drahtseile 
oder K ettcn  eingreifen. D ie Scilc oder K etten  sollen nach 
erfolgtenr E ingriff der H aken m it H ilfe eines Knebels straff 
angezogen werden.

12 c (2). 303 831, vom 14. Marz 1910. Dr. R i c h a r d
V c t t e r l e in  i n • S c h o n in g e n . Verfahren zum Entstauben 
v o h  heifien Gascn. I v .

Die Gase sollen durch einen Spruhregen von Salz- 
losungcn liindurchgefiihrt werden. Dabci sclieiden sich 
dic in den Salzlosungen enthaltcnen festen Teilc aus und 
fallen m it den von den Gasen m itgefuhrten Staubteilehen 
zu Boden. AuCerdem vermischen sich W asscrdampf und 
gegebencnfalls aus einer clieniischen Umsetzung zwischen 
den heiflen Gasen und dem  Salz entstehende gas- oder 
dampfformige Bestandteile m it dem zu reinigenden Gas.

21 li (11). 316 013, om 3. April 1918. R hein iśchc
E le k t r o w e r k e  A.G. in  K o ln  und C. B u r b o t t  in K n a p -  
s a c k  b. K o ln . Stirnfassung f  iir Elektroden elehtrischcr ófen.

Dic E lektroden a sind m it Hilfe kiihlbarer Schraubcn & 
an der Fassung aufgehangt, wobei dic d ęn \S tro m  auf dic 
Elektrodę iibertrageńdc P la tte  c der Fassung z,. B. durch 
das Gewicht der Fassung u n te r  Y erm ittlung der Hebel d
o. dgl, so auf die oberc Stirnflachę der E lektrodę gedhickt 
wird, daB der K on tak t zwischen Fassung nnd E lektrodo 
bei Langenanderungen der Anprcssungsschrauben o. dgl. 
aufrechterhalten bleibt.

241) (7). 316 014, vom^17. Julii 1917. G eb r. K o r t in g ,
A.G. in L in d e n  b. H am v o v e r. .LitfłzujuhriingseinricKtung 
fiir ólfeuertmgcn.

Die Yorrichtung h a t mehrere um den Brenncr a der 
Feuerung lierum liegende, um Achsen c drelibare K lappen b,
die sich durch den in Riclitim g der Pfeilc f  '.yirkenden Luft-
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druck offnen und L uft zum Brenner tre ten  lassen. Die 
K lappen sind durch je ein verstellbares Gestange d m it 
einem den Brenner umgebenden Ring verbunden, der in 
der SchluBstcllung der K lappen fM g eStellt werden kann. 
Auflerdem w irkt ein Gegengewicht so auf die K lappen ein, 
daB es sie beim Naclilassen des Luftdruckes schlieBt.

23 c (1). 316 028, vom C. Ju li 1018. Dr. K a r l  S ieg - 
f r ie d  F u c h s  in H c p p e n h e im  (B.) Ersalz fiir Schmier- 
und Bohr51.

Der E rsatz besteht ans ciner Lósung der Alkalisalze 
der Ligninsaure.

40 a (44). 309 277, vom 12. Jan u ar 1918. C h e ra is c h e  
M -b r ik  B u c k a u  in M a g d e b u rg . Verfahren zur Ent- 
zinnung von Weijiblechabjdlłen. K,

Die Abfalle sollen m it unverdunntem  Chlor in einem Raum 
behandelt werden, aus dem  der Z inntetrachloriddam pf so- 
fort nach seiner E ntstehung vom B eginn bis zur Beendigung 
der Entzinnung yon unten her abgesaugt wird. Dadurcli

laBt sich erreiclien, daB die Chlorierung bei 1 'em peraturen 
bis zu 300° C und gegebenenfalls un ter D ruck ausgefiihrt 
werden kann.

40 b (1). 309 243, vo.ni 0. Ja n u a r 1918. K a r l  H u n g e r  
in M iiih e im  (Ruhr). Legiermig. K . '

Die Legierung besteh t aifs Blei ais Grundm etall und 
einem Zusatz von Magnesium und Zink, der etw a 5 % be- 
tragen kann. D er Gelialt an Zink im Zusatz kann doppelt 
so groB sein wie derjenige an Magnesium.

40 c (9). 316 048, y om 13. Dezember 1917. H i i t t e n -  
w e rk  N ie d e r s c h o n e w e id e  A.G. vorm. J. F. G in s b e rg  
in  B e r l in - N ie d e r s c h o n e w e id e .  Yerfahren zur Wieder- 
herstellung ■ des Elektrolyten .

Bei d e r  elektrolytisclien Gewinnung von K upfer unter 
Zusatz oxydierten Kupfers sollen m it K upferoxydul an- 
gereicherte’ Kupferanoden allcin oder neben andern Anoden 
venve.ndet werden.
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Trans. Engl [nst. 

Trans. N. Engl. insi. 

Ycrli. GewerbfleiB

W iener Dampfk. Z.

Z. angew. Chem.

Z. Bayer. Rev. V.
Z. Bergr.

Z. B. H. S.

Z. Binncnschiff.

Z. Dampfk, Bętr.

Z. d. Ing.

Z, Elcktrocliem.

Z. Geol. Ges.

Z. Kiilteind.
Z. kompr. Gasc 
Z. Obersehl. Vcr.

Z. pr. Gcol.
Z. SchieB. Sprengst.

Z. Turb. Wes.
Z. Yer, Bolirtechn.

Z. D. Eis. V.

Zcntralbl. Bauv.

Transactions of th e  Institution of Mining Engincers . . .

Trąnsactions of the N orth ot Iingland ln s titu tc  of Mining and 
Mechanical Engincers . . . . . . . . . . . . . . . .

Yerhandlungen des Yereins zur Beforderung des Gewerb 
fleiBes , . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . •

Zeitsclirift der Dampfkesseluntersnchungs- und Yersicherungs-
Gesellschaft a. G . ............. ....  . '.  . . . . . .

Zcitschrift fur angewandte Chemie . . . . . . . .

Zeitsclirift des Bayerischen Rcvisions-Yereins 
Zcitschrift fiir Bergrecht . . .  . . . . . ...

Zeitsehrift fiir das Berg-, H iitten- und Salinen-Wescn im 
PreuBischen S taatc .................................................... ....

Zeitsclirift fur B in n cn -S c h iffa lir t...................... .... . .

Zcitschrift fiir Dampfkessel und M aschinenbetricb . 

Zcitschrift des Yereincs deutscher Ingcnicure . . .

Zeitsehrift fiir Elektrochemie und angewandte physikalische
C h e m ie ............................................................................................

Zeitsehrift der Dcutschcn Gcologischen Gesellschaft . . .

Zcitschrift fiu1 die gesamte K alteindustrie . . . . . . . .
Zeitsehrift fur kom prim ierte und fliissige Gase . . . . . 
Zeitsehrift des Obersćhlesisclien. Berg- und H uttenm annischen

Yereins . ......................................................... ....
Zeitsclirift fiir praktische Geologie ........................................ .
Zeitsehrift fiir das gesam te SchicB- \m d Sprengstoffwesen.

Zeitsehrift fiir das gesamte T u rb in e n w e s e n ..........................
Zeitsehrift des Internationalen Yereines der Bohringenieure

und B ohrtcchnik ier................................... ....
Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnvcnvaltungen . .

Z cntralb latt der B a u v e r \v a lt i in g ................................... • • •

M in e ra lo g io  u n d  t le o lo g ie .

C h ro m e -o re  d e p o s i t s  in  C u b a . Yon Burchard. 
Buli. Am In st Sept. S. .2523/46*. Lage, allgemeine 

. geologische und topographische . V erhaltnisse der Chrom- 
erzvorkomm en und A rt der Erze. Beschreibung der ein- 
zelnen L agersta tten . Yorkommen cliromhaltiger Eisencrze. 
Erzeugung und Yorrate an  Chromerzen.

O c c u r r c n c e  a n d  o r ig in  ' o f f in e ly  d is s e m in a te d  
s u l f u r  co m po u n d s  in  co a l. Von Thiessen. Buli. Am. 
Inst. Sept. S. 2431/44*. Yerschiedenartiges A uftreten  
mikroskopisch feiu verte iltcn  Schwefels in Kohlcn an Hand 
von Beispielen. B etrachtungen uber den Ursprung dieses 
Schwefels.

O il p o s s i b i l i t i e s  in  S c o t la n d .  Von Cadell. Trans. 
Engl. In st. Nov /Dez. S.' 44/60*. .Allgemeine. Angaben 
tiber das Vorkommen von Erdol im freien Zustand und in 
Schiefern. E rorterung  der gcologischen Yerhaltnisse, der 
angebliehen Fundo und der ErschlieBungsmogłichkeiten 
von Erdol in Schottland Die N utabarm achung von Torf- 
\orkom m en.

T e r t ia r .z e i t  im  W e s te rw a ld .  Y onLocke. Tcchn. BI 
13. Dez. S. 437. E igenschaften des T ertiarąuarzits und 
die auf ihm umgehenden hauptsachlichsten Betriebe. E nt- 
stehuug des . Quarzits. D ic fiir den B etrieb  in Quarzit- 
briichcn ge.ltenden Bestim m ungen.

London S. W., W estm inster, Albany 
Buildings, 39 Victoria Str.

Newcastle-upon-Tyne.

L. Simion Nachf., . Berlin- W 57, 
Biłlowstr. 50.

Wicn I, Operngasse 0.
Vcrlag fiir angewandte Chemie G. m.

b. H., Leipzig.
Miinchen 23, Kaiserstr. 14.
Vcreinigung wissenschaftlicher Yer- 

leger, W alter dc G ruyter & Co„ 
Berlin-Leipzig.

W. E rn s t & Sohn, Berlin W 60, Wil- 
helm str. 90.

Rudolf Mosse, Berlin SW 19, Jeru- 
salemer S tr. 40/49.

Rudolf Mossc, Berlin SW 19, Jeru- 
salemer Str. 40/49.

Julius Springer, Berlin W 9, Linkstr. 
23/24.

Wilhelm Knapp, I-Ialle (Saale).
Ferdinand Enkc, S tu ttga rt, Hascn- 

bergstcige 3.
R. Oklenbourg, Miinchen, Gluckstr. 8.
Carl Stcinert,W eim ar,Kun.stschulstr.:!

K attow itz (O.-S.).-
Wilhelm K napp, Halle (Saale).
J. F . Lehm ann, Miinchen SW 2, Paul- 

H eyse-S tr.'20.
R. Oklenbourg, Miinchen, Gliickstr. 8.

Wien X V III, Gersthoferstr. 70.
Julius Springer, Berlin W 9, Link-- 

straBe 23/24:
W. E rn s t & Sohn, Berlin W 00, 

W ilhelmstr. 90.

Bergbautcchnik.

E n g m e e r in g  f e a tu r e  o f  m o d e rn  la rg e  c o a l 
m in e s  in  I l l in o i s  a n d  I n d ia n a .  Yon H erb ert und 
Youngi Buli. Am. Inst. Sept. S. 2445/73*. Allgemeine 
Beschreibung von Schaehten m it ihren Fórder- und son- 
stigen Anlagen einer Reihe neuerer Zeclicn in den genannten 
B ergbaubezirken.

D ie  . M a n g a n e rz v o rk o m m e n  v o n  M a c s k a m e z o ; 
u n d  Y a s k o h - M e n y h a z a  in  U n g a r n ,  d ic  D e u ts c h -  
la n d  w a h re n d  d e s  K r ie g e s  z u r  A u s b e u tu n g  iib e r-  
la s s e n  w u rd e n . Von Philipp. Bergb. 11. Dez. S. 909/10. 
Kurzer t)bcrblick uber dic M anganerzversorgung Deutsch- 
lands im  Kriege, GrdBe, Lage, Geschichte und geologische 
Yerhaltnisse des Manganerzvorkommens von Macskamezo 
im K om ita t Szolnok-Doboka in Siebenbiirgen. (ScliluB f.)

S in k in g  a  s h a f t  b y  th e  F r a n ę o i s  c e m e n ta t io n  
p ro c c s s  a t  th e  B ry m b o  S te e l  C o m p a n y s  H o ld i tc h  
iro  n s t  o n e -m  i n e , C h e s te r to n ,  S t a f f o r d s h i i e .  Yon 
Hassani und Mawson. Trans. Engl. Inst. N ov./Dez.
S. 10/25*. D er Yerlauf der A bteufarbeiten durch wasser- 
fiihrende Scliichtcn nach dem  genannten Verfahren un ter 
Yerwendung der Sullivan-Bohrmaschine L ittlc  B eauty  fur 
das N iederbringen der Zementlóclier. Angaben iiber die 
durchteuften  Schichten und die aufgewandten Kosten.
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D ie  S p re n g u n g  m i t  f l t i s s ig e r  L u f t  o b e r ta g s  
u n d  u n te r t a g s .  Von Feuchtinger. (Forts.) Bergb. u. 
H iitte . 1. Dez. S. 433/42*. Die S tarkę der Ladung und 
der beabsichtigte Erfolg bei der Stocksprengung. Die Her- 
stellung der Bohrlocher. Das Verlegen der Ziindleitung. 
Die Einfiihrung des Zunders in die P atrone und dereń 
Trankung. D as Einbringen und Ziinden der Ladung. Die 
Behandlung von Versagem . Rodung von ' W urzelstócken 
durch verschiedene Sprengungsarten. Arbeitseinteilung 
und .Kosten. (Forts. f.)

D a s  S e i lg e h a n g e  f iir  F ó r d e r u n g e n  a u f  g e n e ig te r  
B a h n . Von Macka. (SchluB.) Bergb. u. H iitte . 1. Dez. 
S. 442 /6*. Die. Ausgestaltung und Verwendung des Seil- 
gehanges fiir Steilfórderungen. Das Seilgehange fur das 
Unterseil bei den Fórderungen auf geneigter Bahn. *

Y om  R i ib o lb r a n d  zum  n e u z e i t l i c h e n  S ic h e r -  
h e i t s g e le u c h t .  Von H u tte r . (SchluB.) Bergb. 11. Dez. 
S. 913/7*. Azetylensicherheitslam pen und elektrische 
A kkum ulatorhandlam pen. Vorziige der Nickel-Kadmium- 
A kkum ulatorenlam pen.

S o m e s u g g e s t io n s  fo r  th e  s t a n d a r d i z a t i o n  of 
g u a r a n te e s  f o r  c o a l-w a s h e r ie s .  Von H unter. Trans. 
Engl. In st. Nov. /Dez. S. 1 /5. Die fur Gewahrleistungen 
bei Kohlenwasclien in  B e trach t lcommenden Punkte. Die 
Moglichkeit und ZweckmaBigkeit ihrer Berucksichtigung 
bei der Abnahme.

C o a ls  |  o f  O h io  a n d  t h e i r  l im i t a t i o n s  fo r  
b y p r o d u c t  colce. Von S tout. Buli. Am. Inst. Sept. 
S. 2369/87*. Angaben iiber die M achtigkeit und sonstige 
Beschaffenheit der verscliiedenen Kolilenfloze, besonders 
iiber die Verkokungsfahigkeit der in ihnen enthaltenen 
Kohlen.

Dampfkesscl- und Masclilnemresen.
T e c h n is c h e s  u n d  W i r t s c h a f t l i c h e s  vo m  S c h m ie r -  

m i t t e lg e b ie t .  Vón Frank. Z. angew. Chem. 9. Dez. 
S. 374/6*. M itteilungen aus den A rbeiten der Mineral- 
ólversorgungsgesellschaft iiber Beobachtungen und Er- 
fahrungen technischer und w irtschaftlicher A rt bei der 
Schinierm ittelversorgung der Dampf- und GroBgasmasclii- 
nen sowie bei der Schmierung von Lagern. (SchluB f.)

T e c h n is c h e  A n w e n d u n g e n  d e r  K re is e lb e w e g u n g . 
Von Lorenz. (Forts.) Z. d. Ing. 13. Dez. S. 1250/7*. 
W eitere Besprechung ungedam pfter freier Schwingungen 
sowie gedam pfter freier und erzwungener Schwingungen 
von Kreiselfahrzeugen. (Forts. f.)

Elektrotechnik.
E r z e u g u n g  v o n  H o c h f r e q u e n z s t r ó m e n  d u r c h  

d e n  L ic h tb o g e n  u n d  K a th o d e n r ó h r e n .  Von Osnos. 
El. u. Masch. 7. Dez. S. 557/63*. Die Eigenerregung 
einer einphasigen ReihenschluB-Komm utatormaschine. Er- 
klarung fiir die Erzeugung von H ochfreąuenzstróm en durch 
den Lichtbogen und ihre O bertragung auf die Ka- 
thodenrohren. Entwicklung verschiedener Schaltungen. von 
Kathodenróliren.

U b e r  - B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  m it  Q u .o c k siIb e r- 
d a m p f - G ro B - G le ic h r ic h te r n .  Yon Clarnfeld. M itteil. 
El.-W erke. Nov. H . 1. S. 261/7*. Besprechung einer 
Reihe von Fragen, die sich auf die Betriebsbereitschaft, 
Parallelschaltung und -arbeit, B etriebsicherheit, Emp- 
findlichkeit, Belastung, Regelung, Lebensdauer, Bedienung 
sowie B etriebsvor- und -nachteile beziehen.

N e u e re  S c h w u n g r a d p u f f e r u n g e n  in  e l e k t r i -  
s c h e n  F ó r d e r a n ia g e n .  Von Wolf. (SchluB.) Kali.
1. Dez. S. 388/94*. Beschreibung von Schlupfreglem der 
A.E.G., der M aschinenfabrik Oerlikon und der A.G. Brown, 
Boveri & Cie. Anordnung der Siem ens-Schuckert-W erke

zum Anzeigen des Ladezustandes der Schwungmassen. 
E inrichtung der M aschinenfabrik Oerlikon zur Verhiitung 
von S trom uberschreitungen im Netz.

U b e r  d e n  S c h u tz  e l e k t r i s c h e r  V e r te i lu n g s -  
a n la g e n  g e g e n  U b e rs tro m e .' Von Bierm anns. (SchluB.) 
E. T. Z, 11. Dez. S. 648/53*. D er U berstrom schutz von 
Ringleitungen. Angaben iiber ein experim entelles Verfahren 
zur Untersuchung elektrischer V erteilungsnetze. Veran- 
schaulichung an einem Beispiel.

D ie  g r a p h is c h e .  B e r e c h n u n g  e l e k t r i s c h e r  L e i-  
tu n g e n  in  b e z u g  a u f  d e n  S p a n n u n g s a b T a ll  u n d  
d ie  S tro m  v e r te i lu n g  m i t  b e s o n d e r e r  B e r i ic k -  
s i c h t ig u n g  d e r  K u p f e r e r s a t z m a t e r i a l i e n .  Von 
H am ader. El. u. Masch. 7. Dez. S. 563/5*. Entw urf 
eines grapliischen Bildes, aus dem sich der Spannungsabfalł 
sofort ablesen laBt und auf das sich die w eitern graphischen 
Berechnungen stutzen.

, E in  n e u e s  G e s e tz  i ib e r  d ie  L e i s tu n g s a u f n a l im e  
e l e k t r i s c h  u n b e s t im m te r  S y s te m e . Von N atalis.
E. T. Z. 11. Dez. S. 645/8*. Entwicklung des Gesetzes, 
Darlegung seines Beweises an H and von Beispielen und 
Erlauterung des Ganges der Rechnung. Das von der 
Leistungsaufnalime in einem elektrischen System  han- 
delnde Gesetz bildet eine Fortsetzung der Kirchhoffschen 
Gesetze.

niittemTcscn, Clieinlsclie Technologie, Chemie und Physlk.
D ie  V e r a r b e i tu n g  k o m p le x e r  E rz e  u n d  H u t -  

t e n p r o d u k t e .  Von Hommel. (SchluB.) M etali u. Erz. 
8. Dez. S, 559/76. W eitere Besprechung der trocknen 
Verfahren, und zwar des unm ittelbaren  Verblasens zink- 
und bleihaltiger Stoffe; Allgemeines uber die nassen Ver- 
fahren. Die Trennungen m it H ilfe von Schwefelsiure, 
schwefliger Saure, Salzsaure oder Chlor, Alkalien und Am- 
m oniak.. Die praktische Verwertung der nassen Yerfahren, 
ihre Schwierigkeiten und Aussichten.

S om e p r o p e r t i e s  a n d  a p p l i c a t i o n s  o f  r o l le d  
z in ć  s t r i p  a n d  d r a w n  z in c  ro d . Von Mathewson, 
Trewin und Finkeldey. Buli. Am. Inst. Sept. S. 2775/846*. 
Zusam menstellung und Besprechung der im Schrifttum  uber 
gewalztes Zink gem achten Angaben. E igenschaften und 
V erhalten des Zinks vom theoretischen S tandpunkt. Ein- 
flusse der W alzarbeit auf Zink im Vergleich zu K upfer 
und Kupferlegierungen. E igenschaften weicher, m ittel- 
h a r te r  und h a rte r  Zinkstreifen nach dem Ausgliihen und 
bearbeite ten  Zinks uberhaupt. Anwendungsgebiete fiir das 
MetaU.

P h y s ic a l  p r o p e r t i e s  o f n ic k e l .  Von Brówne und 
Thompson. Buli. Am. In st. Sept. S. 2693/720. Die tech- 
nisch verw erteten, durch verschiedene Verfahren und W erke 
hergestellten A rten von Nickel. A tdmgewicht, spezifisches 
Gewicht, Schmelz- und Umwandlungspunlcte und sonstige, 
besonders m agnetische und elektrische Eigenschaften des 
Metalls.

M a n u f a c tu r e  a n d  e l e c t r i c a l  p r o p e r t i e s  o f 
c o n s ta n t a n .  Von Bash. Buli. Am. Inst. S. 2409/30*. 
Angaben iiber die D arstellung und die elektrischen Eigen
schaften der liauptsachlich aus K upfer und Nickel zu- 
sam m engesetzten Legierung auf Grund von U ntersuchungen.

■ S c h la c k e n in u h le n .  Von H erm anns. Ann. Glaser.
1. Dez. S. 85/9*. AUgemeine Angaben iiber Behandlung 
und Verwendung der Thomasschlacke. Beschreibung von 
Zweck, B auart und Wirkungsweise verschiedener Aus- 
fiihrungen von Schlackenmiihlen der Brom berger Ma- 
sch inenbauansta lt' und des K ruppschen Grusonwerkes; 
(SchluB f.)

D ie  E le k t r o d e n  d e r  L i c h tb o g e n - E le k t r o s t a h l -  
o fen . Von RuB. GieB.-Ztg. 15. Nov. S. 341/4*. Vorteile
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und Nachteile der Kohlenśtoff- gegeniiber den M etalł- 
elektroden an H and von Betrachtnngen und verschiedener 
Berechnungen. (SchluB f.) „

D ie  E in w ir k u n g  d e s  P re B - u n d  Z ie h v e r f a h r e n s  
a.uf d ie  p h y s ik a l i s c h e n  E ig e n s c h a f te n  v o n  zy - 
l in d r i s c h e n  H o h lk ó r p e r n ,  Won Kuhnel. -St. u. E.
11. Dez. S. 1537/46*. Ergebnisse von U ntersucliungen 
der yerschiedenen Arbeitsstuferi zylindrisclier H ohlkórper 
aus S tahl m it 0,0 und 0,8%  C. (SchluB f.)

T l ie rm a l  r e l a t i ó n s  in  th e  t r e a t m e n t  o f S tee l. 
Von Brush. Buli. Am, Inst. Sept. S. 2389/407*. Zu- 
sannnenfassung d e r  Ergebnisśe von U ntersuchungen iiber 
den EinfluB verschiedener Tem peraturen  auf die : Eigen
schaften : von Kohlenśtoff-, Chromnickel- und Mangan- 
stahlen,

H c a t  t r e a t m e n t  o f  c a s t  s te e l .  Von , H all,- N issen 
und Taylor. .B uli- Am. Inst. Sept. S. 2881 /922*. EinfluB 
der G liihtem peratur und -dauer sowie des Abschreckens, 
Anlassens, ’ Schmiedens und sonstiger Einwirkungen auf 
das Gefilge und dio Eigenschaften von gewóhnlichem und 
legiertem  StahlguB.

A us d e r  M o d e l l t i s c h le re i .  Von Irresberger. Giefl.- 
Ztg. 15. Nov. S. 344/8*. Beschrcibung eineś Ralunen- 
modells fiir einen Fulltrichter, m ehrerer Zylindermodelle und 
eines Modells fiir einen MischflOgelkopf un te r Hinweis auf 
die dabei gesam m ąlten Erfahrungen,

U n te r s u c h u n g  z w e ie r  S t r a h lu n g ś p y r o m e te r .  
Von B erndt. Dingl. J. 29. Nov. S. 269/74*. Allgemeines 
iiber die M essunghoher T em peraturen m it Thermoelem enten, 
W iderstandstherm om etern, optischen und Strahlungspyro- 
m etern. E inrichtung und Wirkitngsweise des Fćry-Pyro- 
m eters und Ergebnisse von daran  vorgenommenen U n ter
suchungen. (SchluB f.)

G a s - p r o d u c e r  p r a c t i c e a t  w e s te r n  z in c  p la n ts .  
Von Brooks und N itchie. Buli. Am. Inst. Sept. S: 2721/73*. 
Zusam mensetzung der fur die Gaserzeugung auf den Żinlc- 
h iitten  in  B e trach t kommenden Kohlen der S taaten  Illinois, 
Indiana und Kansas. Besehreibung des Aufbaus und der 
Wirkungsweise verschiedencr Gaserzcuger und Zusammen- 
stellung der m it ihncn erzielten Versuchsergebnisse.

E le k t r i s c h e  A u s s c h e id u n g  v o n  f e s te n  u n d  
f l i is s ig e n  T e i lc h e n  a u s  G ase n . Von D urrer. (SchluB.) 
St. u. E. 11. Dez. S. 1546/54*. Besprechung w eiterer 
neuerer. Anlagen zur elcktrischen Gasreinigung in Amerika. 
AUgemeine Betrachtungen iiber die Anwendbarkeit und 
YbrzUge des Yerfahrens.

Yolkswlrtścliaft und Stalistik.
U be.r d ie  z u k i in f t ig e  G e s t a l t u n g  d e r  f f a n -  

z ó s is c h e n  E is e n e r z p o l i t ik .  Von Potlm iann. (SchluB.)
: Bergb. 11. Dez. S. 910/8. B etrachtungen iiber die Ab- 
satzschwierigkeiten der gesam ten franzósischen Eisen- und 
Stahlerzeugung, die einschlieBlich derjenigen ElsaB-Loth- 
ringens und des Saarreviers doppelt so hoch wie vor dem 
Kriege sein kann, falls hinreichend. Koks zur Verfiigung 
s teh t. , Die Ansichten der franzósischen Fachleute hin- 
sichtlich der U nterbringung des Eisenerziiberschusses im 
neuen Frankreicli.

K e in  W i r t s c h a f t s p a t l a m e n t .  7,ut B i ld u n g  d e s  
R e ic h s w i r t s c h a f t s r a te s .  Von F reundt. St. u. E.
11. Dez. S. 1554/9. Um die heutige S taatsordnung den 
Bediirfnissen der W irtschaft anzupassen und letztere von 
politischen Eingriffen zu befreien, wird vorgeschlagen, einen 
ArbeitsausschuB der deutschen W irtschaft in G estalt des 
vorgesehenen Reichsw irtschaftsrates zu Schaffem also eine 
K orperschaft, h in te r der die einzelnen Organisationen der 
W irtschaft stehen. E in derartiger R eichsw irtschaftśrat

wurde wirtschaftliclie Gesetzgebung und Verwaltung zu- 
gleich ausiiben konnen, wozu ein W irtschaftsparlam ent 
nicht in der I-age ist. D er Aufbau des Reicbswirtschaftś- 
ra tes  wird im AnschhiB in groBen Ziigen besprochen.

Yerkclirs- und Yorlndewesen.
D ie  A b m e s s u n g e n  d e r  d e u t s c h e n  H a u p t - 

k a n a le .  Von I-loecli. Z. d; Ing. 13. Dez. S. 1258/9*. 
Em pfehlung eińes Pianes, der dio H auptkanale den H aupt- 
strom en bei M itteiwasser gleichwertig m acht. Bestim m ung 
der Tiefen der Sclileusen, Bruckenkanale und Dichtungs- 
strecken. EinfluB des Q uerschnittes von Tragschleusen.

V e r s u c h e  m i t  M o tb r lo k o m o t iv e n  im  T re id e l -  
b e t r ie b .  Von O renstein. Z. d. Ing. 13. Dez. S. 1245/50*.

. Versuchc _ m it Motorlokomotiven im T reidelbetneb  und 
deren Ergebnisse. Richtlinien fiir die Verwendung von 
schnellaufenden M ehrzylindermotoren. Hinweis auf ameri- 
kanische A rbeitsverfahren bei ihrer . Herstellung.

B e re c h n u n g .  d e s  D u r c h h a n g e s  v o n  S e ils c h w e -  
b e b a h n e n . Von Klein. Forderteclni. H. 29/30. S. 
199/201*. Ableitung von Formeln fiir die Berechnung des 
Durchhanges vollstiindig biegsanier Fiiden m it Angabe von 
Annaherungen, Aufstellung von Grimdsatzen fiir die. 
Anwendnng.

Personalien.
Bei dem Berggewerbegericht in Beuthen (O .-S .),ist der 

Berginspektor Bergrat K o c h  in Tarnow itz un ter Belassung 
in dem A m t ais S tellvertreter des Vorsitzenden m it dem 
Vorsitz der K am m er Tarnowitz des Gerichts betrau t 
worden.

' Der Bergwerksdirektor der Berginspektion Rudersdorf 
zu Kalkberge, O berbergrat C re ra e r ,  is t auf seinen Antrag 
vom 1. Januar 1920 ab in den R uhestand  versctzt worden.

Der Bergwerksdirektor B ergrat P re iB n e r  is t von dem 
Steinkohlenbergwerk K ronprinz bei Saarbrucken an die. 
Berginspektion Rudersdorf zu Kalkberge versetzt worden.

E rnann t worden s in d :
der. Berginspektor des Steinkolilenbergwerks Dudweiler 

bei Saarbrucken, Bergrat L w o w sk i, zum Bergrcvier- 
beam ten fiir das Bergrevier Duisburg,

der Berginspektor Bergrat J a c o b s  bei der Bergwerks- 
direktion zu Saarbrucken zum Bergwerksdirektor.

Beurlaubt worden s in d :
der Bergassessor Dr. Dr.-Ing. Friedrich R a e f lc r  'vom

1. Januar 1920 ab  auf 1 J a h r  zum E in tr itt  in die Direktion 
der Braunkohlen- und B rikett-lndustne-A .G . in Berlin,

der,Bergassessor R ichard K o h l vom 1, Ja n u a r 1920 ab 
auf 1 Ja h r z u r : Obernahme einer Stelle bei d e r: Bergwerks- 
yęrw altim g der Aktien-Gesellschaft fiir Bergbau und 
H u ttenbetrieb  »Phoenix«.

Der ordentliche Professor in  der jaristisclien F aku lta t 
der U niversitat zu Kónigsberg (Pr.), Geh. und Oberbergrat 
Dr. A r n d t  is t zum ordentlichen Honorarprofessor in  der 
juristisclien F ak u lta t der U niversitat zu Marburg ernann t 
worden.

Gestorbeu:
der D irektor der Kaliwerke Aschersleben, Dr. H erm ann 

S c h m id tm a n n ,  im Alter yori 52 Jahren,
am  22. Dezember in H am m erthal der Bergwerks

direktor der Zeche Blankenburg, R ichard N a g e l,  im Alter 
von  04 Jahren.


