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Das tektonische Bild des rlieimsch-westfalischen Steinkohlengcbirges.
Von M arkscheidcr Dr. K. L e h m a n n ,  W attenscheid.

(Fortsetzung.)

Die D ru c k s to ru n g e n .
Der horizoiitale Druck setzt sich in Faltung und 

ZerreiBung der Schichten um. Dabei konnen beide 
Vorgange je nach der Beweglichkeit der Schichten alLcin 
und zusammen auftreten. In starren, festen. Banken 
\yird es weniger zur Ausbildung von Falten kommen ais 
zum ZerreiBen und Aufśchuppen der Schollen. Beweg- 
liche Schichten dagegcn, wozu das Karbon unbedingt 
zu rechnen ist, werden zunachst versuchen, die Pressungs- 
spannungen in Biegungsspannungen umzusetzen, und erst 
bei Uberschreitung der Spannungsgrenze zerreiBen. Die 
Druckstorungen geben ein getreues Bild des Vorganges. 
Da die Risse senkrecht zum Druck entstehen, ist es ver- 
standlich, daB sie dem streichenden Verlauf der Falten 
entsprechen.

Nimmt man an, daB in der Querrichtung nur Druck- 
spannungen geherrscht haben, so sind im Streicheri nur 
Druckstorungen zu erwarten. Findet man dagegen im 
Streichen Spriinge, dann muB auf Druckentlastung( 
also Zug, geschlossen werden.

Wechsel,
Die Uberschiebungen auf \ypchseln, den Urbildem 

der Druckstorungen, sind von jeher Gegenstand ein- 
gehenden Studiums gewesen. Besonders hat sich 
C rem er1 groBe Verdienste durch die Feststellung er- 
worben, daB gróBere Wechsel die Gebirgsfaltung mit- 
gemacht haben. Er beobachtete in zahlreichen Fallen 
an einem Wechsel, dem Sutan, daB er mit den Gebirgs- 
schichten einen Winkel von 12 -1 8 °  bildet, woraus er 
schloB, daB die Uberschiebung alter ais die Faltung ist. . 
E r fuhrt aber auch damit nicht ubereinstimmende Falle 
an, in denen óberhalb und unterhalb des Wechsels ver- 
schiedene Faltungsausbildung besteht. Ais Ergebnis 
seiner Untersuchungen hat sich aber die Anschauung 
iiberliefert, daB zuerst die Uberschiebungen mit einem 
Durchschnittswinkel von 15° entstanden sind und dann 
die Faltung eingesetzt hat, die Wechsel mithineinziehend. 
Trotz der eingehenden Untersuchungen von M en tze l2 
und M eyer9, die zu dem Ergebnis gekommen sind, daB 
vor der Uberschiebung eine Faltung stattgefunden haben

i  C r e m e r :  D ie Uberschiobungen des Westf&lischon Stoinkohlen- 
geb-irges, Gliickaut 1894, 3. 1089.

8 M e n t z e l :  Die Bewegungsvorg&nge am Gelsenkirchener Sattel 
im Ruhrkohlengebirge, Gltickaui 1906, 8. 693.

* M o y  o r: Das flSzfiihrende Stelnkohlengebirge In der Boctmmc.r 
Mnlde zwischen Dortmund und Kamen, GliSck&uI 1906, S. 1189.

miisse, hat sich ihre Ansicht bis heute nocłi nicht durch- 
setzen konnen. Die rein theoretischen Ableitungen 
L a c h m a n n s1 haben namhch Verwirrung in die an sich 
nicht so verwickelte Saclilage gebracht und auch Kenner 
des Gebietes wie K o h n e2 und Kl’iv e rs beirrt. Die 
groBe Bedeutung dieser Frage fur den praktischen Berg- 
bau 'wie fiir die geologiscłie Forschung erfordert ein 
naheres Eingehen darauf, zumal auch grundsatzliche 
Anschauungen iiber die Druckkrafte beriihrt werden.

Betrachtet man daś Bild, das die: groBen Uber
schiebungen Westfalens, Sutan, Satanella, Gelsen
kirchener- und Scharnhorster Uberschiebung, im Profil 
bieten4, so erkennt man, daB die Schubweite in der Nahe 
der Abrasionsflache ihren Hochstwert erreicht, in 
groBern Tiefen dagegen geringere MaBe besitzt. Lach- 
mann hat das Gegenteil behauptet. E r greift den Sutan 
heraus und erklart5 : »Die Sattel bezeichnen die Stelle,’ 
an welcher die Uberschiebungen nach Norden zu nicht 
mehr die Schichten durchschneiden, sondern in eine 
bestimmte Schicht, z. B. in ein Floz, sich verlaufen und 
zu rein horizontalen Dislokationen werden«. E r setzt 
dabei voraus, daB nach den mechanischen Gesetzen der 
Bewegung auf schiefer Ebene, nach denen der Sinus des 
Neigungswinkels proportional der GroBe der Sohlen- 
reibung, im vorliegenden Falle der Dicke der belastenden 
Schicht, ist, ein V e rflac h en  der Uberschiebungen in 
h o h e rn  Schichten erfolgen miisse. Da wo der Uber- 
schiebungsriB in die Schichtfuge einlenkt, sollen Stauung 
und Auffaltung entstehen.

Lachmann rechnet aus, daB der Sutan im Felde der 
Zeche Centrum den Sattel etwa 85 m iiber dem Erosions- 
schnitt, also noch in der Fettkohle, erreicht haben miisse. 
DaB sich dabei auf eine Entfernung von etwa 300 m die 
ganze Uberschiebungsweite von rd. 900 m totgelaufen 
haben soli, halte ich fiir ausgeschlossen, 'Ferner miiBte 
doch mindestens ein allmahliches Flacherwerden und 
Einbiegen in die Schichten zu bemerken sein. Es ist 
aber gerade umgekehrt. Im  Westen, wo der Sutan in

i  L a c h m a n n :  tJboraohiebuugen und listrisohe Fl&ohen Im
westKUlachen Karbon, Gluckaul 1910, S. 203.

3 K 6 h n e: Die geologiselipn yerhaltnigse Im rechtarhoinlscli-
westfiUisehen Sbelnkohlenbezlrk, Mltt. a. d. Markscholdew. 1912, S. 93.

3 K l f T e r ;  Die Tektonik des W attenscheider Sattels zwlschen 
dem Primus- und Tertiussprung m it bcsondcror Bcriicksiehtlgung 
der Beziehungen der Uberschiebungen und Sprttnge zu der Gebirga- 
laltunjr lm allpemeinen, GlOekauf 1914, S. 733.

4 Die Yorgloiche mflssen an Profilen grOSern MaOstabes, n icht
an den hier belgegebenen Uberslchtsprof ilen angestollt werden.

» a. a. O. S. 205.
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_ groBen Teufen erschlossen ist, żeigt er ziemfićh geringe 
Schubweiten, dic nach Os ten mit der Annaherung an 
den Sattel in hóhern Hórizonten immer groBcr werden 
und bereits bis auf mehr ais 1000 m festgcstellt worden 
sind. Hatten Lachmann Profile weiter nach Osten vor- 
gelegen, wo sich der Wattenscheider Sattel einsenkt und 
die auf Centrum errechnete Einbiegungsstelle langst 
uberschritten ist, dann hatte er feststellen kónnen, daB 
der Sutan nach wie vor den Sattel im Suden weiter 
begleitet. Von einem Einlenken. des Sutans in die. 
Schichten ist nichts zu bemerken1, sein Einfallen ist 
sogar steiler ais auf tiefern Sohlen. Die Oberschiebung, 
die den Sattel Zweckel-Auguste Yictoria im Siiden be- 
gleitet, ist im Felde der letztgenannten Zcche in der 
untern Fettkohle mit 60° und 300 m Schubweite, im 
Felde der fiskalischen Schachtanlage Westerholt mit 
steilerm Einfallen und 450 m Schub in der Gaskolilen- 
gruppe erschlossen. Von einem Ausklingen der Ober- 
schiebungsbewegung nach oben hin, wie es Lachmann2 
annimmt, kann fuglich keine Rede sein. Das Gegenteil 
ist der Fali: 'D ie  S to ru n g e n  la u fe n  n ac h  d e r 
T cu fe  z u au s , was die Yorgange bei der Bildung von 
Pingen uber Abbauen ebenfalls gezeigt haben. Auch 
Kliver findet die Deutungsweise-Lachmanns bedenldich 
und sagt3: »Ich kann ferner der Ansicht Lachmanns 
nicht beitreten, daB ganz allgemein das MaB der Ober- 
schiebungen nach oben abnehmeu soli, und daB sie die 
damalige Karbonoberflache nicht erreicht haben sollen«. 
Die Zunahme des von Lachmann angefiihrten Abstandes 
zwischen Obcrschiebimgsaustritt und Sattelkuppe nach 
Siiden (dic von ihm angefiihrten Zahlen sind mittler- 
weile uberholt) ist eine einfache Folgę des Einsinkens 
der Karbonschichten nach Norden.

Lachmanns gewagte Behandlung einer fiir den Berg
bau und die geologische Wissenschaft głeich wichtigen 
Frage muB abgelehnt werden, nachdem durch bergbau- 
liche Aufschliisse einwandfreiere Unterlagen fiir die 
wissenschaft lich genaue Unterśuchung vorliegen. Damit 
eriibrigt sich auch ein Eingehen auf seine weitern 
Ausfiihrungen iiber das Faltungsproblem*/das er auf 
Grund der Smoluchowskischen Versuche losen wollte.

Lachmann hat die mechanisch-mathematischen Be- 
ziehungen nicht angegeben, die" seinen Ausfiihrungen zu- 
grunde liegen. Es konnte scheinen, ais ob er dic horizon- 
tale Druckkraft nur an der Sohle der bewegten Masśe 
angreifen laBt. Dann allerdings muB die KraftauBerung 
nach oben łangsam abnehmen und aufhóren. Tat- 
sachlich licgt aber die umgekehrte Erscheinung . vor, 
denn die Hauptdruckkomponente muB nicht im tiofen 
Untergrunde, sondern in der Nahe der Oberflache ge- 
legen haben. Der horizontale Pressungsdruck greift auf 
der ganzen Flachę der -1000 m hohen Karbonschicht an, 
wobei er nach oben langsam 'starker wird.’ Die Folgę 
davon ist, daB der RiB in nach oben zunehmender 
Schubweite ganz durchsetzen muB. Demnach ent- 
sprechen Verlauf und Wirkungsweise der Druckstorungen

1 V(fl. Profil der Zecho Adolf von Hansemnnn, lllatt Jrenirede 
der neuon Fldzkarte.

a a. a. O. S. 203,
3 a. a. O. S. 78J.

, , _ l L a c h m a n n :  Das Faltuugsproblom des westfftlischen Stoin-
kohlengehirges, Glflckauf 1910, S. 1G9S.

in Westfalen vollstandig den fur die Pingenbildung 
dargelegten Verhaltnissen.

In ahnlicher Weise irrefiihrerid\vie diese Behauptungen 
Lachmanns wirken unmaBstabliche, schematische Pro
file, wie sie in einigeń tektonischen Arbeiten gebracht 
worden sind. Wenn man zur zeichnenschen Darstellung 
greifen will, dann muB man sie maBstablich durchfiihren, 
wenigstens soweit es bei der Unkenntnis der tatsach- 
lichen Yerhaltnisse iiberhaupt moglich ist. Pruft man dic'
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Abb. 7. Aufreifiung des Wechsels un ter 15° und t)ber-
schiebung der Schichten um 1000 m.
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Abb. 8. F altung  der iibcrschobenen Schichten.
Abb. 7 und 8. E n tstehung  des Sutans nach der bisher 

geltenden Anscliauung.

Yorhandenen markscheiderischen Profile aus dem Ruhr- 
kohlenbezirk nach, rollt man z. B. die gefalteten 
Schichten mit der Oberschiebung ab, so findet man 
gegeniiber den schematischen Profilen altęrer Forscher 
starkę Abweichungcn, die entschieden gegen dic von 
diesen gezogenen Folgerungen spreclien. In den Abb. 7 
und 8 habe ich versucht, den Faltungsvorgang maB
stablich daxzustellen. Abb. 7 zeigt die 4000 m machtige 
Karbonschicht1 unter einem Winkel von 15° durch- 
gerissen und um 1000 m uberschoben. Die sohlige Ent- 

•fernung zwischen Ein- und AusriB des Sutans betragt 
dabei ungefaltet 15 km. Dięse Entfernung verringert 
sich bei Annahme von 25% Faltung2 um 3,75 km auf
11,25 km. Nach dem Profil im Sammelwerk3, auf das 
sich Lachmann stiitzt, betragt der sohlige Abstand von 
der Eintrittstelle des Sutans in das Flozleerc bis zum 
Wattenscheider Sattel 5000 m, also noch nicht die Halftc 
der Sollange. Nimmt man ferner an, daB sich der W atten
scheider Sattel ungefahr an der Austrittstelle des Sutans 
gebildet hat, dieser also ganz auf dem Sudflugel bleibt, 
so wiirde der Schnittpunkt von Floz Sonnenschein mit

1 Nacli 1C u k u k  und M i n t r o j ,  a. a. O. S.' 3. Vcrnmtlich
is t  diesc Zalil tiocli _zu  gering.

3 Bei Annahme starkerer ortlieher Faltung, z. li. ron  30 %, iindert 
sich die Eeehnung nicht WeśentlióE

3 a. ». O. Taf. I.
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dem Sutan bei 11 200 m wagerechter Entfernung von 
der Sattelachse liegen (vgl. Abb. 7). Dieses MaB ver- 
ringert sich durch die, Faltung auf 8400 m. Um diesen 
Betrag miiBte heute die Schnittlinie (Kreuzlinie) des 
Sutans mit Flóz Sonnenschein siidlich des W atten
scheider Sąttels streichend verlaufen. In  Wirklichkeit 
sind es aber im Durchschnitt nur 1500 m. Auch liier 
eigibt sich also wiederum ein groBer, unlosbarer Wider- 
spruch. Die Faltung in 1500 m Entfernung vom Watten- 
scheider Sattel wurde den Sutan in den allerhochsten 
Karbonschichten, die im Ruhrkohlenbecken nicht mehr 
abgelagert sind, betroffen haben. Wollte man den 
Wattenscheider Sattel soweit nach Siideh riicken, bis 
ungefahr das Faltenbild des Sutans in der Mager- und 
Fettkohle bei etwa 1500 m Abstand vom Sattel auf- 
tritt, so wiirde man den Sutan in der nórdlich an- 
grenzenden Essener Muldę auf groBe Erstreckung haben 
erschheBan miissen, was nicht der Fali ist. Nahme 
man zugunsten der AnschaUung Lachmanns noch das 
AuBerste an, daB der Sutan am Sattel in die Schichten 
einbiegt, dann miiBte er nach den vorliegenden Auf- 
schliissen nach Os.ten ansteigen1, wie es nach Norden 
tatsachlich der Fali ist, und bald die Karbonoberflache 
erreichen, womit seine ganze Theorie der Faltung nicht 
in Einklang zu bringen ware.

Aus einer kurzeń Zusammenstellung der wichtigsten 
erorterten sowie einiger anderer Tatsachen, die gegen die 
bisherige Auffassung sprechen, ergibt sich folgendes:

1. Der Schnittwinkel des Sutans mit den Schichten 
ist wechselnd. Der bisher angenommene Wert von 15° 
trifft nach zahlreichen Aufschlussen nicht zu. Auf der

1 Bei Centrum I /I I I  lage der Einlauf (auch nach Lachmann) otwa 
400 m tiber Sonneuschein, bei Adolf von Hansemann etwar 800 m, 
also 400 m hoher. Fiir das ganze Gebiet errechnet sich daraus ein An
steigen Yon 1000 ni.

Zeche Fróhliche Morgensonne wechselt der Schnittwinkel 
der Schichten mit der Oberschiebungsflache zwischen 0 
und 9C°. Der auf der Zeche Graf Schwerin vorliegende 
AufschluB (s. Abb. 9) stimnit mit der von Cremer im 
Jahre 1894* entworfenen Zeichnung nicht iiberein. Das 
Profil der Zeche Adolf von Hansemann2 zeigt im 
Hangenden parallelen, im Liegenden steilern8 Schichten- 
verlauf ais 15°.

2. Der Sutan tritt nórdlich des Wattenscheider 
Sattels in der Gaskohlengruppe, wo er in Anwendung 
der Ansicht vo'n Cremer wiedererscheinen miiBte, nicht 
auf1 (s. Abb. 9).
-  3. Die Faltung im Hangenden und Liegenden des
Sutans ist nicht immer die gleiche.

4. Die Ansicht Lachmanns, daB ein Einbiegen des 
Sutans in die Schichten ertolge, trifft nicht zu. Es 
liegen bereits Aufschliisse iiber der bezeichneten Ein- 
trittstelle vor.

5. Nach maBstablicher zeichnerischer Darstellung 
miiBte der in der Mager- und Fettkohle mitgefaltete 
Sutan nach den alten Anschauungen rd. 9000 m siidlich 
des Wattenscheider Sattels liegen. In Wirklichkeit ist 
er 1000 m vom Sattel entfernt aufgeschlossen worden5.

i a. a. O. S. 1108.
5 s. B latt Mengcde der ncuen. Flozkarte.
3 Hlcr mag erwahnt worden, daC Cremora Profil (Sammelwerfc 

B d .l, Taf. 14) des Sutans im Feldo der Zcchcn Heinrich aowie Kunstwerk 
und Gewal^ irrcfilhrend ist, wcil cs markscheiderisch unriehtig liegt. 
Es ist kein O.uorproEil, wie es sein rtniCtc, sondern fast ganz streicliend. 
An dlcser Stelle rnacht der Sutan, wic von Crotner selbst bcschrieben 
wird, eino Biegung im Streichen Ton etwa 90°. Dem hatte daher der 
Schnitt angepaBt, d. ii. das Profil an dieser Stelle streicliend, also 
senkrecht zum Verlaut des Sutons, gelegt werden mtissen. Dann wilre 
auch das normale Bud crschienen, wie es die andorn Profile der Tafel 
zcigen. Nur so liiOt es sich auch crklarcn, daB der Verwurf von Sonnen
schein drcimal so groC ist wie der von Hundsnockcn (liausegatt).

* Das errogt auch bel K <S h n e  Zwolfci, a. a. O. S. 102.
5 vgl. die Profile der Zechen Adolf von Hansemann und Centrum I/III

(B latt Gelsenkirchen der neuen Flozkarte) sow io iOriji und Graf
Sehworin (B latt Castrop der neuen FlSzkarto).

Graf>Scfin)erm  
1  I

. Druck

Abb. 9. Profil durch die Hauptquer9chlage der Zechen E rin  I I I  und Graf Schwerin I/II .
Maflstab annahem d 1 : 13000.
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6. ' Ein Auslaufen der Oberschiebung "nach oben ist 
nicht beobachtet worden, auch nicht moglich, Yielmehf 
nimmt die Kraftwirkung der "Oberschiebung. nach der 
Tagesoberf lachę zu und klingt in der Tiefe ab.

Alle diese Punkte, die sich noch vermehren lieBen, 
stehen im Widerspruch mit der bisherigen Lehre, sprechcn 
aber samtlich fiir die Mdgliclikeit, daB zuerst eine 
Faltung von betrachtłichem AusmaB stattgefunden hat 
und dann erst der Sutan aufgerissen und weiterhin bei 
einer oder auch mehrern Faltungen mitbeeinfluBt 
worden ist.

Die Faltung erstreckte sich naturgemaC nur auf den 
flach liegenden Teil des Wechsels in den liegenden 
Schichten, wahrend der steilere Teil in den hangendcn 
Schichten lediglich eine Aufrichtung erfuhr. Damit 
stimmeń auch die Aufschliisse uberein.

Nach der maBstablichen zeichnerischen Darstellung 
(s, die. Abb. 10 und U ) ist es moglich, ein annaherndeś 
IBild der Vorgange, wie folgt, zu geben.

1. Stufe: Auf faltung zu breiten, flachen 
Mulden und schmalern Satteln.

2. Stufe: B ji Weiterdruck Herauspressung 
des Muldenkerns am Wattenscheider Sattel- 
siidfliigel an dem in der Anlage schon gcboge- 
nen Sutan entlang,

3. Stufe: Infolgc weiterer Druckwirkung 
Ausbildung von Nebenfalten siidlich vom 
Sattel, dabei Mitfaltung des Sutans1.

Es mag vorlaufig unentschieden bleiben, 
ob sich auch schon Sonderfalten vor der 
AufreiBung ' gebildct hatten. Das ist sehr 
leicht moglich, wohl sogar wahrscheinlich, und Abb 10 
IaBt sich nachweiseri, ‘ wenn man samtliche 
vorhandene Aufschliisse zerlegt, indem man 
sie auf den gestreckten Sutan abrollt. Fiir 
die Bęweisfiihrung hier ist es nicht erforder- 
lich und wird vielleicht Gegenstand einer beson - 
dern Arbeit sein.

Diese fiir den Sutan geltenden Ausfiihrungcn 
tref fen mit gcwissen Einschrankungen auch fiir 
die librigen Oberschiebungen des Ruhrkohlen- 
bezirks zu. Sie sind gleichaltrig mit dem 
Sutan, wenn sie Faltungen zeigen, jiinger ais 
er, wenn keine Faltung vorliegt. Dabei darf 
nicht ubsrsehen werden, daB viele t)bcr- 
schiebungen, yor allem die MuldenauspreB- 
wechsel, von Hause aus eine konkave Bie- 
gung besitzen, also nicht unbedingt gefaltet 
zu sein brauchen.

: Die Wechsel konneń bei verschiedenemAlter 
beliebig im Raum liegen (diagonai). So kommen die 
eigenartigsten Gebilde zustande, die man einzeln

schlecht umschreiben kann, dereń Entstehung und 
Verlauf aber beim Studium im zusammenhangenden 
Profil ohne groBe Miihe klar wird.

Schaujeljldchen.
Von den Wechseln muB trotz naher Venvandtschaft 

eine Klasse ausgeschieden und allein betrachtet werden. 
Es handclt sich um die. »streichenden Spriinge« Cremers1, 
dic spater von Lachmann unter dcm Begriff der »li- 
strischen Flachen#2 verstanden worden sind. Gegen 
beide Bczeichnungen, die sich in Lehrbiichem und in 
der Praxis fest cingeburgert haben, liegen sehr erhebhche 
Bedenken vor.

Zunachst muB ganz allgemein die vielleicht scharf 
klingende Behauptung aufgestellt werden: es gibt im 
westfalischen Steinkohlengebirge, soweit es bis jetzt 
erschlossen. ist, im  S tre ic h e n  i ib e rh a u p t  k e in e  
e c h te n  S priinge. Dabei soli unter Sprung ein durch 
seitliche Zerrung entstandener RiB verstanden werden, 
an dem ein Absenkungsvorgang der hangenden

AufrciCung des W echsels am Sattelsiidflugcl nach erfolgter 
Faltung.

k/uHe/ische/fef

Liegende SM /e

l Dieso Anaicht stcht auch in Ohereinstlniinuns m it der von
S t  o i? o m a  n n gegebeneu lOrklanms uber die Keolotfisclien Vorgiiugo 
im Aącliutier Bezirk (s. tiliickaut 190G, S. 1-111), wonacti er unter* 
sclieidut: 1. Bildung der Karbonschichten, 2. Faltung-der Schichten, 
3. Ęntatehung der Aachener Oberschiebuns: ais Kudergcbnis der Fal- 
tung, t. Stauehung und Kuieloing der beiden W uraumldeuflilgel 
durch die v,on Suden autgeschobene Gebirgssoholie. Auch T i l m a n n  
(Die Bedeutung der Sutan-Oberseliiebung. SiUunpsber. d. Naturh. Ver. 
d. preufl. Rhoini. u. Westf. 1911 ,0 , S. ST) sprieht von einer Vorfaitnng. 
Er atelit den 'Sutan zum Typus der Spaltdeckeu Im Gegensatz zu den 
oigcntlichen Oberfaltungsdecken und hezoichuet ihn ais eine *ge£altcte 
Sehollentibersohiebung^, welcher - Ausdruclć ais seUr,. trellend auzu-. 
sohen ist.

Abb. 11. Jiineuier. Druck und .Mitfaltung des Sutans.
Abb. 10 und 11. E ntstehung  des .Sutans nach neuer Anschauung.

Scholle (Verwerfung) stattgefunden hat. Auf die Be- 
wegung selbst wird weiter unten noch naher eingegangen 
werden.

Cremer hat vermutlich, wenn er von streichenden 
»Spriingen<t. spricht, ebenso wie spater Lachmann, die 
an manchen Satteln beobachteten streichenden Sto- 
rungen im Auge, die mehr dem Sprung ais der Uber- 
schiebung ahneln und im Bergbau gewohnlich »wider- 
sinnige Spriinge« genannt werden. E r ist der Ansicht,

1 Sammelwerk,-Bd. 1, 139.
2 a. a. O. S. 205.
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Abb. 12. Profil durch die H auptąuersclilage der Zeche Carohncngiuck and Profil luOO m weiter óstlich.

MaBstab 1 : 7500.

bei gleichzeitiger Entstehung die beiden Storungen, der 
Sprung und der Sutan, durchkreuzt haben, zwei gegen- 
satzliche tcktonische Gebilde wiirden also in raumlicher 
streichender Verkniipfung auftreten, was widerspruchs- 
vo llw are und daher nicht in Betracht kommt.

Lachmann geht in seinen MutmaDangen noch weiter 
und sagt1: »Listrische Flachen oder Schaufelflachen
sind Bewegungsflachen, langs denen gelockerte Falten- 
streifen, in der Regel Sattelstreifen, gegen SchluB des 
Faltungsprozr.sscś unter Faltenstreifen m it verstarkter 
Sohlenfestigkeit, hauptsachlich Muldenstreifen, unter 
dem EinfluB der Schwere niedersanken«. Bei seiner 
Bcsichtigung der Aufschliisse am Wattenscheider Sattel 
habe ich vor 10 Jahren Lachmann auf gewisse Wider- 
-spriiche aufmcrksam gemacht, die sich ergaben, wenn 
man die Schaufelflachen von Suess auf die Verhaltnisse 
im Ruhrkohlenbecken zu iibertragen versuche. G?gen 
die Ansichten Lachmanns haben sich zuerst Kóhne2 und

1 u. a. O. S. 206.
a a. a. O. S. 117.

daB vor der Faltung ech te Spriinge aufgerissen sind, 
die fortdauernde Aufrichtung und Faltung nach erfclg- 
tem Absinken der Hangendscholle in eińe d e r  ur- 
sprunglichen Lage entgegengesetzte gebracht haben, so 
daB man annehmen móchte, der liegende (yorher han- 
gende) Teil sei gesunken. Dagegen liiBt sich einweriden, 
daB die Auslosung der zu 25% berechncten Pressung 
iiberhaupt keine Spriinge in der Streichrichtung ent- 
stehen lassen kann, wahrend gleichzeitig z. B. der 
Sutan, in unmittelbarer Nachbarschaft, ais Ergebnis 
gewaltiger Spannung aufgerissen ist. Stellt man cliesen 
Vorgang z. B. beim Wattenscheider Sattel wieder zeich- 
nerisch maBstablich dar (vgl. die Abb. 7 und 8), so 
stoBt man sofort auf erhebliche Widerspriiche. Zunachst 
miiBte der sogenannte 5prung Cremers von der Faltung 
ebenso ergriffen worden sein wie der Sutan, allerdings 
wegen des steilern Einfallens nicht in so starkem MaBe. 
Von einer Faltung ist aber in den bisher vorliegenden 
Aufschliissen nichts zu erkennen. Ferner miiBten sich
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dann Kliverl in iiberzeugender Weise ausgesprochen. 
In Erganzung ist noch zu betonen, daB bei vorhandener 
Aufblahung doch nicht der dem Druckherde mehr ger 
naherte Sudfliigel, sondem der Nordfliigel absinken 
wiirde, wenn nicht iiberhaupt, wie es Kohne darstellt, 
der Sattel in sich sinken und einstiirzen miiBte,

Kliver hat sćhon darauf hingewieśen, daB sich nach 
theoretischen Erwagungen groBe, zu Absenkungen von 
200 -  300 m Hohe flihrende Hohlraume iiberhaupt nicht 
bilden konnen. Ferner ist daran zu erinnern, daB nach 
den Profildarstellungen im Sattelhochsten und Muld en- 

; tiefsten die Schichten, ,selbst die harten Sandsteinbanke, 
|  groBere Machtigkeit aufweisen, hervorgerufen durch die 

Massenzuwanderung aus den beiden Flanken unter der 
seitlichen D.uckwirkung. Flóze schwellen auf mehr- 
fache Machtigkeiten an und Bergemittel in Flozen 
werden verdickt, so daB haufig in diesen Zonen Unter- 
und Oberbank erheblich weiter getrennt sind. Wic 
erkliirt sich ferner das Abriicken der listrischen Flachen 
vom Sattel bis ins Muldcntiefste, wie es z. B. bei der 
den Wattenscheider Sattel begleitenden Storung nach 
Osten der Fali ist (vgl. Abb. 12)? Hier begleitet die 
listrische Flachę den verschwindenden Wattenscheider 
Sattel, um dann im Felde Ver, Constantin der GroBe 
in eine Falte iiberzugehen. SchlieBhch ist noch mit 
in erster Linie der órtliche Befund im GrubenaufschluB 
maBgebend. Im Felde von Centrum habe ich in acht ver- 
schicdcnen Querschlagen die durchorterte Storung genau 
beobachtet und aufgenommen und dabei die gleichen 
eigentumlichen Merkmale einer Druckstorung gefunden 
wie bei Uberschiebungen. An keiner Stelle waren Er- 
scheinungen vorhanden, wie sie bei Spriingen immer 
wieder zu beobachten sind (Wasserfiihrung, Kluftaus- 
fiillung, Mineralvorkommen usw.). Wenn schon der 
ortliche Befund zwingend auf eine Druckstorung hin- 
weist, so wird diese Annahme verstarkt durch das 
Studium der Profile. Diese Schaufelflachen2 findet man 
recht haufig an Satteln, z. B. am Wattenscheider Sattel 
von Zeche Centrum nach Osten und Westen sowie am 
Gelsenkirchener Sattel im Felde der Zeche Shamrock3. 
Das zweite Beispiel zeigt, wie die Sandsteinschicht 
zwischen den Flozen Sonnenschein und Dickebank hier 
nach dem Nebensattel hin gcąuetscht und dort auf mehr 
ais doppelte Machtigkeit verstarkt worden ist. Im 
Schachtprofil der Zeche Centrum I / I I I  ergibt' iibrigens 
ein Vergleich der Schichtenmachtigkeiten, daB z. B. 
der Abstand von Dickebank bis Prasident in der an- 
geblich gesunkenen Schicht groBer ist ais. jenseits der 
Storung. Man sollte aber vermuten, daB sich die Ab- 
stande nach stattgehabter Sackung unter Wegfall der 
von Laclunann angenommenen Hohlraume entsprechend 
der Venvurfsh6he verringert hatten. Alle Einzelheiten 
in den Profilen denten auf eine Druckstorung hin. Yer- 
einigt man diese Merkmale, so kommt man zwingend 
zu der Erklarung: Schaufelflachen sind p o s th u m e  
D ru c k s to ru n g e n , entstanden in dem bereits ge-

1 a. a .  O. S. 780.
2 .Dicso Bezeiohnuag moclito ioli ais sohf troffend beibehalten. da 

sio den Im Strolchen und Fftllcn konktwen Vorlauf der Stdrnngsfliicho 
But zum Ausdruck brlngt,

s s. Bliltter Gelsenkirchen und Unser .Fritz der neuen FKizknrte.

falteten Gebirge durch Ausgleich anhaltender starker 
Druckwirkung1.

Sie sind demnach jiinger ais der Sutan, verlaufen 
im allgemeinen streichend, vom Druckzentrum aus nach 
auBen ausklingend. Die Flachę des Storungsrisses hat 
schaufelformige Gestalt und durchschneidet die Schichten 
oft senkrecht, wobei sich Schnittfiguren von echten und 
uncchten Spriingen ergeben. Man muB sich zur E r
klarung des Vorgangs die hohere Scholle aufgeschoben 
oder die tiefere untergeschoben denken, wobei die Be- 
wegung ebenso wie bei den Uberschiebungen einseitig 
oder zweiseitig gewesen sein kann. Genetisch laBt sich 
zwischen diesen streichenden Storungen eigentlich kein 
Unterschied machen, weil sie alle durch Druck ais un- 
gefaltete oder gefaltete Uberschiebungen entstanden sind, 
je nachdem ihre AufreiBung vor oder nach der Faltung 
erfolgt ist. Walirend aber die reinen Uberschiebungen, 
die Wechsel des Bergmanns, im allgemeinen die Schichten 
bei vólliger Dcckung flach durchsetzen, weichen davon 
die mit der Bezeichnung »Schaufelflachen« umfaBten 
durch das steilere Durchsetzen und d ie . geringere oder 
sogar fehlende Deckung im Bilde ziemlich erheblich ab, 
so daB es vorzuziehen ist, ihnen eine besondere Stellung 
einzuraumen.

B la tte r.
Die Theorie der Horizontalverschiebungen ist in den 

letzten Jahren von einigen Geologen2 auf breitere Grund- 
lage gestellt worden. In einzelnen Fallen werden sie ais 
Grenzflachen ungleicher Faltung betrachtet und ge
netisch zum Teil ais vor der Faltung entstanden ange- 
sprochen.

Im  rheinisch-westfalischen Steinkohlengebiet be- 
sitzen diese Storungen keine groBe Bedeutung. Cremer 
hat sie im Sammelwerk3 eingehend behandelt und dabei 
zugegeben, daB kaum mehr ais einige Dutzend reiner 
Seitenverschiebungen aufzufinden sind. Der Bewegungs- 
vorgang ist bekannt ais horizontale Verfrachtung einer 
Scholle entlang an einem meist recht steil, sehr haufig 
senkrecht stehenden RiB, von Suess »Blatt« genannt, 
wobei keine Senkung stattzufinden braucht. Sie kann 
nach Cremer sekundar hinzutreten. Die meisten Blatter 
sollen im Gegensatz zu den Spriingen m it spitzerm 
Winkel die Schichten in mehr westostlicher Richtung 
durchsetzen. Von einigen gróBem Querverwerfungen, 
z. B. der Kurier und der Blumenthaler Storung, ist an- 
gegeben worden, daB sie primare B latter seien, auf denen 
nachtraglich Senkungen stattgefunden hatten.

Alle diese Behauptungen bediirfen einer erheblichen 
Einschrankung. Es gibt in Westfalen, abgesehen von 
einigen kleinen Verschiebungen ais Auslosung posthumen 
Faltungsdruckes, k e in e  g ro  Ben, p r im a re n  B la tte r . 
Ich habe samtliche Kartenunterlagen eingehend darauf- 
hin gepriift und das Ergebnis in Ubereinstimmung mit

i-M cine FesUtellungen decken sich daher im ęrroCcn und ganzen 
mit. der voa Quiring in seinor K ritik  der Ansichtcn Ljxchmanns ge- 
UuOerten Auffassung posthumer Druckstorungen (vgl. Schollengeblrge, 
a. a. O. S. 423, Anm. 3). Nach den Ausfilhrungen von Suess (Das Ant- 
litz der Erde, Bd. 3, 2. Hiilfte, S. 612) sind unter »llstrischen Flłlchon« 
nach meinem Dafiirhalten D r u c k s  t o  r u n g e n  zu yersfcehen; die 
Beibohaltung der Bezeichnung »Schaufelflachen« erecheint daher 
berechtigt.

- vgl. u. a. H o f e r  v.  H e i m  h a l  t ,  a. a. O. S. 43.
3 o. a. O. S. 153.
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dem Faltenbild der genannten Modelle gefunden. Ein 
Blick in die Strjichrichtung zeigt klar und deutlich das 
eingangs bereits erwahnte ziigige Durchgehen der Sattel- 
und Muldenachsen. Die Verstellungen, die vorliegen 
und auf den Obersichtskarten zum Ausdruck kommen, 
finden ihre natiirliche Erklarung in dem Vorgang der 
Absenkung. Das stereometrische Bild halt jeglicher 
Nachprufung stand.

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daB die 
Verstellung der Sattelachsen an einem Sprung entlang 
nicht gleichsinnig ist, sondern nach Suden und Norden 
wechselt, entsprechend der Richtung des Sprungein- 
fallens und der Neigung der Sattelebene. Bei - einer 
Yerschiebung miifiten die Achsen alle gleichmaCig in 
der Druckrichtung, also nach Norden, verschoben sein. 
Ferner wurden starkes AusmaB im Siiden und Aus- 
klingen nach Norden Voraussetzung fiir die Verschiebung 
sein. Bei der nachstehenden Besprechung der Sprunge 
wird festgestellt, daB es gerade umgekehrt ist, und daB 
ferner viele Sprunge auf den Satteln auslaufen oder im 
Verwurf schwacher werden, um auf der andern Seite 
wieder anzuwachsen. Der oft gehórte Einwurf der ver- 
schiedenartigen Faltung beiderseits von Storungen ist 
eingangs bei der Besprechung des Faltenbildes schon 
widerlegt worden. Entweder handelt es sich um zu- 
falliges órtliches Abklingen der Falten an der Storung, 
wobei das Auslaufen der Falten auf der andern Seite 
noch genau zu priifen und festzustellen ist, oder der 
Verwurf des Sprunges hat gefaltete hangendere Schichten 
neben flach gelagerte liegendere gebracht1.

Auf alle Falle liefert verschieden starkę Faltung durch- 
aus noch keinen Grund fiir die Annahme einer Ver- 
schiebung. Wenn die Blatter schon vor der Faltung 
aufgerissen waren, hatten sie bei ihrem spieBwinkligen 
Verlauf mitgefaltet werden miiśsen, was sich nicht allein 
im Profil, sondern auch im GrundriB deutlich zeigen 
miiBte, aber bisher noch nicht festgestellt worden 
ist. Besonders die Blumenthaler Hauptvcrwerfung und 
die Kurier Storung laufen so śpieBwinklig, daB sie in 
der Faltung kraftig hatten gefaBt werden miissen. 
Der Primussprung weist im Felde der Zecbe Centrum 
bei flachem Einfallen eine sehr ausgesprochene Biogung 
im Streichen auf, so daB bei der starken Faltung seine 
Einbeziehung zu erwarten gewesen ware. Davon 
ist aber nichts zu bemerlcen.

Verschiebungen ais ortliche Wirkung ungleichen 
Spannungsdruckes kónnen naturgemaB ebenso entstehen 
wie Wechsel und Schaufelflachen. Es gibt auch solche

i BeispJele sind bereits angeftihrt worden, z. B. vou Zeche Hi-
bem ia, s. Abb. 4.

mit hori zon talem und vertikalem Blatt, ie nachdem sich 
der Oberdruck nach der Breite (im Streichen) oder nach 
der Hohe (querschlagig) erstreckt hat. Das Blatt steht 
gewohnlich senkrecht zu den Schichten, weil der Be- 
wegungsyorgang der Abscherung an diesem RiB entlang 
den geringsten Kraftaufwand erfordert. Mit der Ent- 
fernung von der Druckąuelle wird das MaB der Ver- 
schicbung bald abnehmen und zu Nuli werden. Tat- 
sachlich sind die reinen Verschiebungen auch d u rch - 
weg ku rz .

Je nach ihrer Lage im Raum, ob wagerecht oder 
senkrecht, erkennt man die Blatter im Profil oder 
GrundriB. Einige Beispiele seien erwahnt. Die von 
H e is e  und H e r b s t 1 angefiihrte Verschiebung im Felde 
der Zeche Schleswig ist eine reine Verschiebung, dagegen 
muB die von Krusch2 gezeichnete Seitenverschiebung 
an der Kirchlinder Storung bei Frohlinde vorlaufig noch 
ais unwahrscheinlich angesehen w'erden, weil nur der 
kleinere Teil davon aufgeschlossen, der groflere aber 
projektiert ist. Ein gut aufgeschlossenes Verschieburigs- 
blatt ist die Tratpper Storung3 im Felde der Zeche Trappe, 
welche die Herzkamper Muldę um etwa 500 m nordlich 
verschiebt und sehr bald auslauft. Eine ahnliche Ver- 
schiebung ist im Felde der Zeche Gottessegen festzu
stellen. Weiterhin scheint im Felde der Zeche Trinz 
von PreuBen in der Ecke zwischen Herner Storung 
und Sutan eine ortliche Verschiebung vorzuliegen. Der 
Vorgang ist aber ohne weitere Aufschliisse noch nicht 
klar zu. erfassen.

AuBer den geschilderten Yorgangen liegt noch die 
Moglichkeit seitlicher Verschicbung bereits zerrisseher 
und abgesunkener Schollen vor. GroBe Bewegungen 
konnen aber nicht in Frage kommen.

Zusammenfassend ist zu sagen, daB die Blatter ebenso 
wie die Schaufelflachen in der Hauptsache erst nach 
d e r  F a ltu n g  entstanden sind, und zwar ais Krusten- 
zerreiBungen infolge ungleichmaBigen Seitendruckes. 
Es handelt sich um Storungen, die sich sowohl im 
Streichen ais'auch im Einfallen rasch verlaufen. , Wenn 
Schaufelflachen nach der Seite hin ohne erkcnnbare 
Verfrachtung nach oben oder unten ausklingen, kann 
an den beiden Endasten das Bild einer Terschiebung 
oder einer Blattflexur entstehen.

(SchluB f.)

1 Lehrljuch rter Bergbaiikunde, 1911, S. 33.
2 Erlituterungen zum B latt Dortmund, S. 68.
* In dcm nacli dam AbsehluC dieser Arbeit crschlcnenen Autsatz 

von O u l r l n g :  uber Verlauf und Entstehuns: von Querstorunpren
in Faltengcblrscn {Z. f. d. Berg-, H iitten- u. Salinenw. 1919, S. 135) 
wird dicses Blatt auch erwahnt. Der srundsatzliclicn iinschauunB 
CjuirinKs ron  dem Yorhandensein priiniircr Bltttter in Westfalen vcrma«r 
ich mieli n icht anzuschIJeCen. Ans den genanuten Grttjideii halte ich 
sie  silmtlich fiir posthume Verschiebunssblattcr.

Biegungsbeaiisprucliung voń ForderscildraWen.
M ittcilung der Scilpriifungsstelle der W estfalischen Berggewerkschaftskasse vom Leitcr, D ipl.-Ing. H. H e r b s t ,  Bochum.

Die Auffassungen iiber die Biegungsbeanspruchungen 
von Forderseildrahten sind trotz zahlreicher Arbeiten 
dariiber noch auBerordentlich verscbieden. Deshalb
diirften die folgenden Betrachtungen am Platze sein.

Die einfachste Ermittlung der Biegungsspannungen 
bei reiner Biegung ist móglich, wenn die Proportionalitat 
von Spannung und Dehnung gewahrleistet ist, also das 
Hookesche Gesetz Giiltigkeit hat. In diesem Falk*.
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bleiben die Spannungen unterhalb der Proportionalitats- 
grenze, und es kann ołine węiteres angenommen werden, 
daB die Querschnitte eben und senkrecht zur Haupt- 
achse bleiben,

Bezeichnet e den Abstand des Querschnittspunktes P ' 
eines Drahtes von der Hauptachse in der Bicgungscbene, 
e die Dehnung einer durch P parallcl zur Hauptachse 
gehenden Faser und q den Krummungshalbmesser der 
Hauptachse, so ist:

e - A ................ 1
Q

Bezeichnet o die zugehorige Spannung und E den 
Elastizitatsmodul des Materials, so ist nach dem 
Hookeschen Gesetz

c =  i - . Ę  
Q

Die Biegung mogę nun starker werden, jedoch 
hochstens ein solches MaB erreichen, daB der Draht nach 
der Entlastung von dem Biegungsmoment wieder in dic 
Gerade zuriickfedert.

In diesem Falle ist kein Teil des Chierschnittes bis 
an die Streckgrenze beansprucht, und wenn auch das 
Hookesche Gesetz seine Giiltigkeit verloren hat, so ist 
doch noch anzunehmen, daB die Querschnitte beim 
Biegen eben und senkrecht geblieben sind,

Die Dehnung ist fiir jeden Querschnittspunkt nach 
Gleichung 1 zu ermitteln.

Die Spannung kann aber nicht mehr nach dem 
Hookeschen Gesetz errechnet, sondem muB aus dem 
a -  e-Diagramm des Materials entnommeń werden.

Ais Beispiel sci ein Forderseildraht von d  =  2,5 mm 
Durchmesser gewahlt. Fiir das Materiał sind folgendę 
Zahlen kennzeichnend: P '
Zugfestigkeit . . . . . . . . . . .  165 kg/qmm
Bruchdehnung . ................... 2,5%
S treck g ren ze ................................ 115 kg/qmm
Gesamte Dehnung an der Streckgrenze 0,74%
Elastizitatsmodul , ................... .....  . 2!l 500 kg/qmm

JO ko/fg/ę/nni
_____ Joannungen rach c/em /fookeic/ien G esetz

' iY-cJtrr-;."

Abb. 1. Verlauf der B 'egungsspanm m gen nach dem 
Hookeschen Gesetz und nach der o—s-Kurve.

Fiir diesen Draht ergibt sich bei einer Biegung um
0 =  250 mm nach dem Hookeschen Gesetz eine groBte 
Biegungsspannung von

o =  —  ■ E  =  ‘ 21 500 =  107,5 kg/qmm, wahrend
2  q  l  -w 0  

aus dem o — e-Diagramm fiir die zugehorige Dehnung von

nur eine groBte Spannung a =  95 kg/qmm folgt.

In Abb. 1 ist der Verlauf der Biegungsspannungen 
fiir den Querschnitt sowohl nach dem Hookeschen Gesetz 
ais auch nach der a —£-Kurve dargestellt.

Im geraden Fórderseil sind die Kiiimmungen, welche 
die Drahte beim Verseilen erlitten haben, erheblich 
starker. Zweifellos werden betrachtliche Teile des 
Querschnittes, und zwar die am weitesten von der 
Hauptachse entfernten, iiber die Streckgrenze hinaus 
beansprucht. Man erkennt daś ohne weiteres daran, daB 
die Drahte nach der Losung aus dem Seilverbande zwar 
zuriickfedern, aber trotzdcm eine deutliche Kiiimmung 
behalten. Die iiber die Streckgrenze beanspruchten 
Querschnittsteile haben eine' derartige bleibende Dch- 
nung oder Stauchung erfahren, daB die Spannung der 
naher der Nullachse liegenden 
Teile nicht ausreicht, den 
Draht wieder gerade zu richten.

In einem verbogenen Draht 
besteht, nachdem er vom 
Biegungsmoment befreit ist, 
etwa die in  Abb. 2 darge- 
stellte Spannungsverteilung.
Keinesfalls ist es zulassig, 
einen. solchen Draht ais 
spannungslos zu bezeichńen, 
wie es gelegentlich geschieht.

Ein einfacher praktischer 
Versuch liefert den Beweis 
fur vorhandene Spannungen.
J la n  biege einen S ta h ld ra h t 
k rum m  u n d  lege die K riim - S chem atsche D arstellung 

, ■, i tt i- t. der Spannungsverteilung m
m ungsku rve durch  U m fahren  cnlem vcrbogenen auBcrh

nm entlasteten  D raht.

A bb , 2.

, 111 
lich

des Drahtes mit einem 
Bleistift auf einem Bogen
Papier fest. Alsdann feile man die auBerste Faser vor- 
sichtig ab, wobei naturlich darauf zu achten ist, daB der 
Draht beim Feilen nicht verbogen wird. Vergleicht man 
hierauf die Krummungskurve des Drahtes mit der 
anfanglich verzeichneten, so wird sich eine Aufbiegung 
deutlich wahrnehmen lassen.

In gleicher Weise kann man die gestauchten Teile 
des Querschnitts an der konkaven Seite entfernen und 
damit die Aufbiegung verstarken. Man muB sich aber 
hier ganz besonders vor einem kraftigen Druck beim 
Feilen hiiten, weil dadurch die Aufbiegung verstarkt 
wiirde. Das Versuchsergcbnis konnte durch einen Fehler 
in diesem Sinne besonders unsicher werden.

Durch das Feilen sind die gereckten oder gestauchten 
Teile des Drahtes, die sich den innem, auf ein Gerade^ 
richten des Drahtes hinzielenden Kraften widersetzen, 
teil weise entfernt worden, und diese Krafte konnen nun- 
mehr den Draht wieder aufbiegen.
Bł1 Man darf in diesem Verhalten den praktischen Beweis 
d a fiir erblicken, daB ein von auBsrn Kraften entlasteter 
verbogener Draht nicht frei von Spannungen ist, und 
daB erhebliche Teile seines Querschnittes durch das Ver- 
biegen iiber die Streckgrenze hinaus beansprucht worden 
sind.

Im  geraden Seil liegen die Drahte n ich t frei von 
auB-rn Kraften, da sie zwangsweise in der durch das 
Yerflechten bedingten Lage gehalten werden.
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Die Verhaltnisse mogen hierfiir an einem Beispiel 
erortert werden.

.Es liege ein Langsschlagseil von 50 mm Durchmesser 
aus 6 Litzen zu je 30 Drahten von;2,5 .mm Starkę vor. 
Das Drahtmaterial habe die oben angegcbenen Festig- 
keits- und Dehnungszahlen. Nach B o ck 1 errechnen 
sich folgende kleinste Kriimmungshalbmesser der Litzen- 
drah tę:

Herzdrahte . . ......................... . =  46 mm
Drahte der ersten Decke . . . .  o., =  76 mm
Drahte der zweiten Decke . . . gs =  100 mm.

Unter der Annahme, daB die Querschnitte eben und 
senkrecht zur Hauptachse blcibcn, erhalt man folgende 
zugehórige groBte Dehnungen: e, = 2 ,7 2 % , e2 — 1,65%, 
*3 =  1,25%.

Die Drahte der mittlern und auBern Lage weisen 
demnach Dehnungen auf, die fiir dieses vorztigliche 
Materiał noch moglich sind. Erwahnt sei jedoch, daB 
das normale Materiał nur etwa Bruchdehnungen von 
1 ,5 -2 % -hat.

Die innern Drahte ęrleiden aber Dehnungen, die
iiber die Bruchdehnungen hinausgehen. Wenn sie dabei 
nicht brechen, so miiBte doch wenigstens ein EinriB am 
auBern Umfange zu bemerken sein. Das ist aber nicht 
der FalL Der Draht halt sogar bei einer Biegeprobe um 
den vorgeschriebenen Krtimmungslialbmesser von 5 mm- 
noch 8 Biegungen aus..............................

Es ist also undenkbar, daB wirklich die unter der 
obigen Annahme errechnete groBte Dchnung. cingetreten 
ist.

Damit muB die Annahme fallen, daB die Querschnitte , 
eben und senkrecht zur Hauptachse geblieben sind. Sie 
haben vielmehr Lagen angenommen, wie sie in Abb. 3 
iibertrieben angedeutet sind. v. B ach  hat diese Ver- 
anderung der Querschnittslagen fiir sehr starkę Biegung 
nachgewiesen2. Sie muB aber auch fiir schwachere 
Biegungen in allen Fallen angenommen werden, in denen 
die Beanspruchung von Quersclinittsteilen die Strecke 
grenze iiberschreitet. Dann flieBt das Materiał. . Es

Abb. Ii. Vera.nderungen der Q uerschnitte in einem 
verbogenen D raht.

findet eine Umlagerung im Gefiige statt, die auf einen 
. Spannungsausgleich iiber den garizen Querschnitt hin- 
zielt und eine rechnerische Ermittlung der Spannnngs- 
verteilung unmoglich macht. Man kann nur sagen, daB 
die Spannungen in gewissen Querschnittsteilen die 

' Streckgrenze iiberschreiten.
Bei gleichźeitiger Beanspruchung auf Biegung und 

Zug sind die Verhaltnisse ahnlich, Man erkennt leicht, 
daB das Gesetz der O b e re in a n de rlager ung der Span
nungen, nach dem sich die groBte Beanspruchung ais

1 Vid. GlOckauf 19< 9. S. ».
2 Vgl, v. B a c h :  EJasfciziiat und Festigkeit, 7, Aufl„ Taf, 19,

Abb. 8. - -

Summę der groBten Biegungsspannung und Zugspannung 
ergibt, in der Nahe der Bruchgrenze nicht mehr gilt.

ZerreiBt man das eine Mai Drahte in geradcm Zu- 
stand, das andere Mai dieselben Drahte, nachdem man 
sie zwischen den Einspannstellen nach Abb. 4 um einen 
Kreiszylinder geschlungen hat, so ergeben sich beim 
zweiten Yerfahreri verhaltnismaBig recht geringe Unter- 
schiede in den Bruchlasten gegen die Bruchlasten der 
geraden Drahte.

Ais Beifpiel seien hier die Durchschnittswcrte von 
je 10 Versiichen angefiihrt. Materiał I war ein Draht 
von 2 mm Starkę mit einer Bruchdchnung vori 1,5% 
und einem Ełastizitatsmodul E  '=  2:1000 kg/qmm. 
Materiał II  war ein Draht von 2,55 ' mm Starkę mit 
2% Bruchdehnung und einem Ełastizitatsmodul E =  
21 500 kg/qmm.

Die Versuchsdauer betrug etwa 1 min bei Materiał I 
und etwa 2 min bei Materiał I I /  Der Kreiszylinder hatte 
18 mm Durchmesser.

Es ergaben sich' folgende Bruchlasten z:
Gerader Draht Gebogener Draht

Z 2
Zj ^  j -

Material I . . . .490 kg- 467 kg 0,96
Materiał II  . . . .975 kg 850 kg  0,87

Die Drahte brachen regelmaBig bei a (vgl. Abb. 4).
Man bedenke, daB das Biegen um einen Kreis

zylinder von 18 mm Durchmesser unter der Annahme, 
daB die. Querschnitte bei der Biegung 
eben . und senkrecht zur ' Hauptachse 
bleiben, fiir die Drahte groBte Dehnungen 

. von 10 und 12,5% ergeben wiirde, welche 
dic móglichen Dehnungen weit iiber-
treffen.

Auch die normalen ZerreiBversuche 
von Drahtscilen im ganzen Strange 
zwingen zu einer Beriicksichtigung des 
FlicBens. Die-bei diesen ZerreiBversuchen 
gełieferten Bruchlasten betragen etwa 
95% der Werte, die sich durch Be- 
rechnung aus den Brachlasten der ein- 
zelnen Drahte . unter Beriicksichtigung 
iłirer geneigten Lage zur Seilachse er
geben. Bei den oben gekennzeichneten 
erheblichen Biegungsvorspannungen der 
Drahte sind diese giinstigen Ergebnisse 
nur damit zu erklaren, daB die ,Qucr- 
schnitte beim Ubcrschreiten der Streck
grenze nicht eben bleiben, und daB das 
FlicBen des Materials einen Spannungs
ausgleich zur Folgę hat, unter dem die 
Vorspannungen annahernd verschwinden.

Ist so der EinfluB der Biegungsvorspannungen, die 
vom Verseilen.herruhren, auf die B r u c h f e s t ig k e i t  der 
Seiłe verschwindend, so darf man das auch von den 
vsel geringern Biegungsspannungen des Betriebes an- 
nehmen.

Damit soli jedoch nicht gesagt sein, daB diesej Ein
fluB auch auf die Haltbarkeit der Seile gerińg ist. Auch 
bei den besten Fordereinrichtimgen, die solche geringe 
dynamisclie .Zusatzkrafte gewahdeistcn, daB die Zug-

[ ]

D

Abb. 4. Zer- 
re Bung eines 
D rahtes bei 
gleichzęiriger 

Biegung.
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belastung der Seile mit Sicherheit unter der Streck- 
grenze bleibt, ist die Betriebszeit der Seile im Vergleich 
zu andern Maschinenelementett so kurz, daB man den 
Biegungsspannungen, welche die Streckgrenze- iiber- 
schreiten, einen wesentlichen EinfluB bei der Ermudung 
des Materials zusprechen muB.

Bedenkt man ferner, daB die Biegung des Seiles in 
den Drahten zusatzliche Zugspannungen veranlaBt, die 
nicht rechnerisch zu erfassen sind, so wird man, aller- 
dings auf einem andern Wege, zu dem Ergebnis kommen, 
zu dem auch S p ee r in seiner nachgelassenen Arbeit1 
gelangt ist, daB namlich eine Beriicksichtigung der 
Biegungsspannungen bei den Festigkeitsberechnungen 
der Fórderseile nicht nur ausfallen k an n , sondern aus- 
fallen m uB, weil man nicht- in der Lage ist, einfache

1 Vgl. Gliickauf 1919, S. 849 ff.

Rechnungen anzustellen, die auch nur einigermaBen den 
wirklichen Verhałtnissen entsprechen. Alle Rechnungen,

die auf der Reuleauxschen Gleichung cr =  —- ■ E oder

Abanderungen davon fuBen, konnen nur zu unrichtigen 
Vorstellungen fiihren.

Z u sam m en fassu n g .
Die durch Biegung in Drahten hervorgerufenen 

Spannungsverteilungen werden geschildert und durch 
einen einfachen Versuch dargestellt. Da die Fórder- 
seildrahte schon beim Verseilen in erheblichen Teilen 
ihres Ouerschnittes durch Biegung iiber die Streck
grenze hinaus beansprucht werden, so erschcint es 
unmoglich, die im Betriebe auftretenden Biegungs
spannungen durch einfache Rechnuhg genugend genau 
zu erfassen.

Lolm und Arbeitszeit im deutsclien
Von Dr. E rn s t

Bei den Verhandlungen des Ausschusses zur Prlifung 
der Frage der Arbeitszeit im Ruhrbergbau im August v. J. 
wurde von Arbeiterseite die ganz allgemein gehaltene 
Behauptung aufgestellt, »in Deutschland habe der 
Bergarbeiter immer schlechter dagestanden ais in allen 
andern Landern«. Dem wurde sogleich aus dem Kreise 
der Verhandlungsteilnehmer entgegengetreten, in be- 
sonders wirkungsvoller Weise ta t dies das wissenschaft-

und auslandischcn Steiiikolilenbergbau.
J i i n g s t ,  Essen.

liche AusschuBmitglied Professor Dr. G o th e in . Ei 
fiihrte aus, daB der Hinweis auf die Sclilechterstellung 
des deutschen Bergarbeiters im Vergleich m it seińen 
franzSsischen und belgischen Arbeitskameraden nicht 
zutreffe, und erinnerte dabei an die »himmelschreienden 
MiBstande« im Kohlenbergbau der beiden Lander. Aucb 
ein Vergleich mit England falle, was die Gesamtheit 
der Lebensverhaltnisse anlange, zugunsten des deutschen

Zahlentafel 1.
J a h re s lo h n e  d e r  u n te r i r d is c h  b e s c h a f tig te n  B e rg a rb e i te r  b e im  S te in k o h le n b e rg b a u  1886-1913.-

Lólme der nnterirdisch beschaftigtea eigentlichen Lohne der un ter Lohne eines
B ergarbeiter s H auerlókne irdisch beschaf A rbeiters der

Jah r im  Oberbergam ts- im  Saarbezirk in Belgicn tig ten  Bergarbeiter Gesamtbelegschaft
bezlrk D ortm und (S taats werke) in Frankreich in E ngland

Jt 0//o M r  %  - M % M % Jl % M r '%
1886 848 100,00 536 100,00 836 100,00 915 100,00 1 077 100,00
1887 880 104,48 537 100,19 857 102,51 938 102,61 1 073 99,63
1888 936 110,38 565 105,41 885 105,86 , 954 104,26 1 141 105,94
1889 1 028 121,23 638 119,03 976 116,74 957 100,00 980 107,10 1 328 123,31
1890 1 183 139,50 -748 139,55 . 1 180 141,15 1 226 128,00 1 064 116,28 1 507 139,93
1S91 1 217 143,51 774 144,40 1 212 144,98 1 143 119,37 1 057 115,52 1 515 140,67
1892 1 120 132,07 739 137,87 1 167 139,59 978 102,12 1076 117,60 1 413 131,20
1893 1 084 127,83 727 135,63 1 021 122,13 851 88,83 1 010 110,38 1 434 133,15
1894 1 102 129,95 730 136,19 1 020 122,01 932 97,29 l 035 113,11 1 353 125,63
1895 1 114 131,37 740 138,06 1 030 123,21 915 95,60 1 019 111,37 1 298 120,52
1896 1 203 141,86 768 143,28 1 079 129,07 967 101,01 1 032 112,79 1 290 119,78
1897 1 328 156,60 794 148,13 1 101 131,70 1 027 107,28 1 053 115,08 1 298 120,52
189S 1 3S7 163,56 856 159,70 1 146 137,08 1 115 116,50 1 087 118,80 1 392 129,25
1899 1 491 175,83 896 167,16 1 158 138,51 1 226 128,00 1 111 121,42 1 481 137,51
1900 1 592 187,74 983 183,40 1 193 142,70 1 516 158,38 1 178 128,74 1 732 160,82
1901 1 447 170,64 969 180,78 1 191 142,46 1 282 133,92 1 232 134,64 1 660 154,13
1902 1 314 154,95 902 168,28 1 189 142,22 1 187 124,03 1 174 117,38 1 549 143,S3
1903 1 411 166,39 923 172,20 I 213 145,10 1 213 126,65 1 177 128,63 1 497 139,00
1904 I 415 166,86 932 173,88 1 230 147,13 1 145 119,63 1 144 125,03 1 451 134,73
1905 1 370 161,56 970 180,97 1 239 148,20 1 110 115,91 l 135 123,98 1 428 132,59
1906 1 664 196,23 1 037 193,47 1 283 153,47 1 381 144,20 1 128 123,28 1 470 136,49
1907 1 S71 220,64 1 130 210,82 1 330 159,09 1 542 161,13 1 239 135,41 1 697 157,57
1908 1 766 208,25 1 146 213,81 1 333 159,45 1 451 151,62 1 238 135,30 1 645 152,74
1P0D 1 556 183,49 1 100 205,22 1 273 152,27 1 274 133,12 1 295 141,53 1 573 146,05
1910 1 589 187,38 1 068 199,25 1 248 149,29 1 312 137,10 1 271 138,91 1 581 146,80
1911 1 666 196,46 1 094 204,10 1 29S 155,26 1 326 138,56 1 283 140,22 1 566 145,40
1912 1 918 226,18 1 332 2-48,51 1 463 175,00 1 409 147,23 1 332 145,57 1 653 153,48
1913 2 088 246,23 1487 277,44 1 594 190,67 1 579 164,99 1 377 150,49 1 764 163,79
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Arbeiters aus. Diese Ansicht stiitzte er nicht zuletzt auf 
den vor einigen Monaten erschienenen Bericht der Coal 
Industry Commission, der iiber die ,Wohnungsverhalt- 
nisse in den britischen Bergbaugebieten erschiitternde 
Angaben macht (s. Gliiekauf 1919, S. 359). Bei der 
Wiederaufnahme der Verhandlungen des Ausschusses 
im Dezember v. J, kehrte die in Frage stehende Be- 
hauptung von neuem wieder; es sclieint sich demnach 
um eine in den Arbeiterkreisen tief eingewurzelte An- 
schauung zu handeln, die im folgenden kurz auf 
ihre Richtigkeit gepriift sei.

MaCgebend fiir die Beurteilung der Lagę der Berg- 
arbeiterschaft in den verschiedenen Landern durfte in 
erster Linie die Hóhe des erzielten L o h n es sein, u. zw. des 
Jahresverdienstes, wobci allerdings nicht unbetont 
bleiben soli, daB die Hohe des Jahresverdienstes auch 
von der Zahl der verfahrenen Schichten abhangt, 
die in Deutschland, vor allem im Ruhrbezirk, im ganzen 
groBer ist ais im auslandischen Steinkohlenbergbau. Die 
vorstehende Zahlentafel bietet eine Ubersicht iiber die 
Entwicklung des Jahresverdienstes der Hauer im Stein
kohlenbergbau der fiir die Kohlengewinnung wichtigsten 
europaischen Lander; fiir Frankreich konnten nur die 
Lohne der unterirdisch beschaftigten Arbeiter angegebeii 
werden, die in der Hohe hinter dem Hauervcrdicnst 
etwas zuriickbleiben, in ihrer Entwicklung diesem 
jedoch durchaus entsprechen diirften. Die britische 
Bergbaustatistik bringt keine Lohnnachweisungen, jedoch 
ist es moglich, auf Grund anderer amtlicher Zahlen ein

Bild von der Lohnentwicklung im britischen Bergbau 
zu bieten. Es handelt sich bei den Angaben der 
Zahlentafel 1 fiir GroBbritannien allerdings nur um 
Schatzungswerte; sie weichen aber von der Wirklich- 
keit kaum nennenswert ab. Beschranken wir unś 
beim deutschen Bergbau auf den Ruhrbezirk, dessen 
Verhaltnisse bei den Verhandlungen zur Priifung der 
Arbeitszeit allein zur Erorterung standen, so finden 
wir, daB hier die. Entwicklung des Jahresverdienstes 
weit giinstiger war ais im Steinkohlenbergbau der andem 
in Frage stehenden Lander. Einer Steigerung von 64, 
50 und 65%, die GroBbritannien, Frankreich und Belgien 
aufweisen, steht hier eine Zunahme von 146% gegen- 
iiber, und auch in der unbedingtęn Hohe des Jahres- 
yerdienstes ist der Ruhrbergbau dem Steinkohlenbergbau 
Belgiens und Frankreichs neuerdings weit iiberlegen, 
wahrend eF vor 30 Jahren betrachtlich dahinter zuriick- 
stand. Dagegen hatte der englische Bergbau im Lohn- 
stand bis in die letzten Jahre vor dem Kriege immer 
noch einen gewissen Vorsprung, der jedoch 1912 und 1913 
bedeutungslos geworden war. Hier bemaB sich der Lohn 
auf den Kopf der Gesamtbelegschaft in diesen beiden 
Jahren schatzungsweise auf 1653 und 1764 M, im 
Ruhrbergbau dagegen auf 1629 und 1755 M. Bei diesem 
Vergleich der Lohnverhaltnisse im deutschen und auBer- 
deutschen Bergbau ist des weiterń auch nicht auBer acht 
zu lassen, daB die soziale Versicherung, dereń Lei- 
stungen in den aufgefiihrtęn Lohnen nicht einbegriffen 
sind, in Deutschland bis zum Kriege eine viel weitergehende

Zahlentafel2.
S c h ic h ty ę rd ie n s t  d e r u n te r i rd is c h  b e s c h a f tig te n  B e rg a rb e i te r  beim  S te in k o h le n b e rg b a u  1 8 8 6 -  1913.

Lohne der u n te rrd  sch beschaftigten eigentlichen H o n o r Ab r* Lohne der unter- Hauerlohne in

Jah r
Bergarbeiter iTclLld 1UI1I1C ird sch beschaf GroBbritannien

im Oberbergam ts- 
bezirk D ortm und in Oberschlesien im  Saarbezirk 

(Staatswerke)

m
' Belgien tigten Bergarbeiter 

in Frankreich
Federated
Dlstrictg

North - 
uinber- 

land
M % M /O M /o JC i c //o M %  ■ 0/ta 0//o

1880 2,92 100,00 2,03 : 100,00 2,92 1 0 0 /0 3,27 1 0 0 ,  r o 100,00 100,00
1887 2,93 100,34 2,04 | 100,49 3,01 103,08 3,29 100,61 100,00 87,501888 2,96 101,37 2,07 101,97 3,06 104,79 3,26 99,69 110,00 92,501889 3,42 117,12 2,31 113,79 3,44 117,81 3,20 100,00 3,39 103,67 120,00 120,001S90 3,98 136,30 2,71 . 133,50 4,09 140,07 4,18 130,63 3,70 113,15 140,00 131,251891 4,08 139,73 2,83 139,41 4,21 144,18 3,93 122,81 3,74 114,37 140,00 130,001892 3,87 132,53 2,79 137,44 4,23 144,86 3,35 104,69 3,79 115,90 140,00 120,001893 3,71 127,05 2,74' 134,98 3,83 131,16 2,98 93,13 3,72 113,76 140,00 120,001894 3,73 127,74 2,79 137,44 3,68 126,03 3,13 97,81 3,70 113,15 130,00 117,501895 3,75 128,42 2,7S 136,95 3,70 126,71 3,10 . 96,88 3,66 111,93 130,00 107,501896' 3,90 „ 133,56 2,82 138,92 3,73 127,74 3,23 100,94 3,64 111,31 130,00 103,751897 4,32 147,95 2,91 143,35 3,80 130,14 3,47 108,44 3,68 112,54 130,00 106,251898 4,55 155,82 3,09 152,22 3,90 133,56 3,69 115,31 3,75 114,68 132,50 118,751899 4,84 165,75 3,27 161, OS 3,99 136,64 4,20 131,25 3,89 118,96 140,00 125,001900 5,16 176,71 3,57 175,86 4,11 140,75 5,05 157,81 4,14 126,61 150,00 161,251901 4,98 170,55 3,52 173,40 4,09 140,07 4,41 137,81 4,28 130,89 160,00 138,751902 4,57 156,51 3,35 165,02 4,07 139,38 4,07 127,19 4,04 123,55 150,00 126,251903 4,64 158,90 3,37 166,01 4,12 141,10 4,06 126,88 4,02 122,94 145,00 123,751904 4,78 163,70 3,39 167,00 4,22 144,52 3,83 119,69 3,99 122,02 140,00 118,751905 4,84 165,75 3,50 172,41 4,29 146,92 3,88 121,25 4,00 122,32 140,00 115,001906 5,29 181,16 3,69 181,77 4,40 150,68 4,65 145,31 4,23 129,36 140,00 123,751907 5,98 204,79 4,00 197,04 4,57 156,51 5,19 162,19 4,36 133,33 160,00 147,501908 5,86 200,68 j 4,04 199,01 4,63 158,56 4,87 152,19 4,41 134,86 155.00 141 25

1909 5,33 182,53 ! 3,97 195,57 4,51 154,45 4,12 128,75 4,42 135,17 145,991910 5,37 183,90 3,91 192,61 4,50 154,11 4,37 136,56 4,46 136,39 146,641911 6,55 190,07 3,98 196,06 4,60 157,53 4,50 140,63 4,52 138,23- 145,341912 6,02 206,16 i 4,35 214,29 i 4,83 165,41 4,89 152,81 4,62 141,28 153*521913 6,47 221,58 | 4,85 238,92 5’, 18 177,40 5,30 .165,63 4,83 147,71 163,83
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Ausgestaltung aufwics ais in den andcrn Landem. Dieser 
Unterschied diirfte fur die vor allem in GroBbritannien, 
aber wohl ebenfalls in Frankreich and Belgien auch 
schon vor dem Kriege bestehende groBere Kaufkraft 
des Geldes einen volligen oder doch annahemden Aus- 
gleieh geboten haben,

Ihre Erganzung f ind et Zahlentafel 1 in der vor- 
stehenden Zahlentatel 2 iiber die Entwicklung des 
S c h ic h tv e rd ie n s te s  im Bergbau der betreffenden 
Lander.

Mit den Lohnverhaltnissen im britischen Bergbau 
licB sieli fiir den Schichtverdienst, soweit die unbe- 
dingte Lohnhohe in Frage kommt, kein Vergleich 
durchfiihren, weil wir wohl iiber die prozentuale Ver- 
jinderung der Lohnsatze in den einzelnen britischen 
Bergbaubezirken, nicht aber iiber die tatsachtlich ver- 
dienten Lohne unterrichtet sind. Der Vorsprung des 
Rr.hrbergbaues im Schichtverdienst ist nicht so groB 
wic im Jahresverdienst, der in seiner Hohe * von der 
Zahl der verfahrenen Schichten mit bestimmt wird, 
und diese ist, worauf schon hingewieśen wurde, im Ruhr- 
bergbau groBcr ais sonstwo. Immerhin war der Hauer- 
sehichtverdienst im Ruhrbergbau im letzten Friedens- 
jahr mit 6,47 M um 1,17 Jl =  22,08% hoher ais in 
Belgien, und wahrend cr gegen den Lohn der-unter 
Tage bescbaftigten Arbeiter im franzosischen Bergbau 
1886 noch um 35 Pfg. zuriickstand, war er 1913 um 
1,64 M =33 ,95%  daruber hinausgewachsen.

Der Ruhrbergmann verdiente nun sein hóheres Ein- 
kommen,' und das ist der zwfeite fiir die Beurteilung 
seiner Lage maBgebende Punkt, in einer k iirze rn  
Schichtzeit ais scine Arbeitskameraden in den andern 
Lardern. Im  Ruhrbergbau bestand bis zu der ander- 
wreitigen neuerlichen Regelung eine Schichtzeit von 
8 1/2 Stunden. Es war zwar keine Hóchstarbeitszeit 
gcsetzlich fcstgelegt, dafiir aber ein HochstmaB der 
Seilfahrtzeit bestimmt, mit der MaBgabe, daB bei Ober- 
schrciturg dieses HochstmaBcs (% Stunde) die eigent- 
liche Kohknforderzeit, die sich durchgangig auf 8 Stunden 
fcelief, entsprechend gekiirzt werden muBte. Sowohl in 
Frankreich und Bclgicn ais auch in GroBbritannien war 
in dcm Jahrzchnt vor dcm Kriege eine gesetzliche Rege
lung der Arbeitszeit im Steinkohlenbergbau erfolgt. Die 
einęchlagigen Bcstimmurgen geben wir im nach- 
stehenden in wortlieher Ubersetzung wieder.

F r a n k r e i c h :  G e s e tz ,  b e t r e f f e n d  d ie  A r b e i t s -
d a u e r  in  d e n  B e rg w e rk e n ,  vo m  29. J u n i  1005.

A rt. ]. B innen einer F ris t von sechs M cnaten nach 
Yproffcntlicliung des vorliegertden Gesetzes darf der Ar- 
beitstap; der in den Kohlenbergwerkcn m it H auerarbeiten 
unter!rd ;sch besclmftigten A rbeiter d :e D auer von n eu n 
Stunden, welche von dem B etreten  des Schaebtes d trc h  
die letzten . einfahrenden A rbeiter b:s zur A nkunft der 
ersten ausfahrenden A rbeiter iiber Tage zu rechnen sind, 
n icht ttbersteigen. F iir d 'e  Gruben, in welchen d  e E in fahrt 
durch Stollen sta ttf in d e t, is t d :ese D auer von der A nkunft 
am F.nde der E infahrtstrecke bis zur R iickkehr-auf die- 
selbe Stelle zu rechnen.

Nach Ablauf zwe:er Jah re  von dem vorbestim m ten 
Z eifpunk t.ab  ist d :e D auer d :eścs Arbeitstajres auf a c h t -  
e in h a lb  und nach Ablauf e:nes weitern Zeitraum es von 
zwei Jah ren  auf a c h t  S ttm den herabzusetzen.

B e lg ie n :  G e s e tz  v o m  ‘31. D e z e m b e r  1009,
b e t r e f f e n d  d ie  F e s t s e t z u n g  d e r  D a u e r  d e s  A r- 
h e it s ta g e s  in  d en  B erg w erk en .

Art. 2. Die D auer des N orm alarbeitstages darf n e u n  
Stunden n icht iiberschreiten, gcrechnet fiir jede Arbeiter- 
abteilung (ćquipe' vom E in tr it t  der ersten einfahrenden 
A rbeiter i u den Schacht bis zur A nkunft der ersten aus
fahrenden A rbeiter iiber Tage.

Die E in fahrt jeder Abteilung darf n ich t iiber die wirk- 
lich not\vend;ge Zeit hinaus yerlangert werden, und die 
G csam tdauer der A usfahrt der Abteilung darf die Gesamt- 
dauer der E in fah rt n ich t um m ehr ais eine halbe Stunde 
iibersteigen.

Geschieht die A nfahrt zu den unterirdischen Arbeiten 
durch Stollen, so wird die D auer des N orm alarbeitstages 
von dem Zeit punkt des E in tr itts  der A rbeiter in den Zu- 
gangsstollen bis zu ihrer Riickkehr zu demselben Punkte 
gerechnet.

G r o B b r i t a n n i e n : G e s e tz  z u r  A b a n d e r u n g  d e r
K o h le n g r u b e n g e s e tz e  v o n  1887 b is  1905 zum  
Z w eck e  d e r  B e s c h r a n k u n g  d e r  A r b e i t s z e i t  u n t e r  
T a g e , v o m  21. D e z e m b e r  1908.

1. Gcmafl den Bestinm iungen dieses Gesetzes darf sich 
. kein A rbeiter bei der V errichtung seiner Arbeit, einschl.
des Aufsuchens und des Yerlassens des Arbeitsplatzes, im 
Verlaufe von 21 aufe nanderfolgenden Stunden langer ais 
8 S tunden in ,einer Grube un te r Tage a u ‘halten.

2. Eine U bertretung der vorhergelienden Bestimmungen
is t n icht anzunehm en bei A rbeitern, die in einer Schicht 
beschaftigt sind, wenn die Zeit zwischen dem Beginnc der 
E in fahrt des letzten Arbeiters der Schicht und dem Ende 
der A usfahrt des ersten A rbeiters der Schicht ;8 S tunden 
nich t iiberschreitet. .

Zum Verstandnis des etwas dunklen enghschen 
Gesetzestextes geben wir aus dem Berichte des bri
tischen Kohlen-Industrie-Ausschusses' der zu Beginn 
des vorigen Jahres die Verkiirzung der Arbeitszeit im 
britischen Steinkohlenbergbau behandelt hat, eine Stelle 
des von den Arbeitervertretern erstatteten Unterberichts 
wieder; darin wird der hinsichtlich d e r• Arbeitszeit bis 
vor kurzem im britischen Steinkohlenbergbau bestehende 
Zustańd in klarer Weise erliiutert.

»Es i s t  n ic h t r ic h t ig ,  daB d ie  B e rg le u te  
schon  e in en  g e se tz lic h e n  A c h ts tu n d e n ta g  
h ab en . Der Gesetzentwurf- von 1908 ist nicht in der 
Gestalt, in der er von der Regierung vorgelegt wurde 
und das Haus der. Gemeinen verlassen hat, verab- 
schiedet, sondern gegen Ende der Tagung von dem 
Hause der Lords .wesentlich abgeandert worden. Danach 
dauem die 8 Stunden von dem Augenblick an, wo der 
letzte Mann in einer jeden Schicht den Forderkorb betritt, 
bis dahin, wo der erste Mann der Schicht wieder die 
Oberflaclie erreicht. So bleibt also die ganze Seilfahrt
zeit unberiicksichtigt. Im  Durchschnitt beansprucht 
sie aber 1 Stunde, in den wreitestgehenden Fallen, die 
amtlich berichtet \vorden sind, betragt sie sogar 
2yz Stunden am Tage. Der Bergarbeiter ist also gegen- 
wartig unter Tage den besondem Unfallgefahren nicht 
nur fiir 8, sondern, wie wir amtlich unterrichtet sind, 
8 3 4 - 10 /4 Stunden am Tage ausgesetzt. Das, wras das 
Gesetz einen Achtstundentag nennt, ist in Wirklichkeit 
durchschnittlich beinahe ein Neunstundentag.«

Auch im fra n z o s isc h e n  Steinkohlenbergbau hatte 
das Gesetz vom 29. Juni 1905, ebenso wie das englische 
Gesetz vom Jahre 1908, nur die Kohlenfórderzeit be- 
grenzt, indem es sie (ab 1910) in gleicher Weise wie dort 
auf 8 Stunden festlegte, dagegen hat die Seilfahrtzeit im 
Gesetz keine Regelung erfahren, und sie diirfte in der 
Regrl, wie in GroBbritannien, iiber das nach dem 
preuBischen Gesetz ohne Anrechnung auf die Kohlen-
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forderzeit zulassige MaB von % Stunde hinausgegangen l 
sein, mit der Folgę, daB der franzosisćhe Hauer im 
Durchschnitt auch eine mehr ais 8 14 Stunden betragendc 
Schichtzeit h a tte .. Im belgischen Steinkohlenbergbau 
fand sich eine andere Regelung ais im britischen und 
franzósischen, insofern ais dort nicht ein HochstmaB 
der Kohlenforderzcit, sondern der Schichtzeit fest-

Yolkswirtscbaft und Stalistik.
Elieinisch-W eslfaiisehcs Kolilcn-Syndiknt. F iir die Zeit 

vom 1. bis 15; Januar sind die Kohlenpreise, einsćhlicBlich
der Kohlen- und U m satzsteuer, wie folgt erhoht worden:

J l'ft
Kohle a l lg e m e in ......................  ........................................ 20,00
NuBkohle .......................................................... ..................... 22,50
Schlammkohle, m inderw ertige' Feinkohle . . . . .  7,30
M ittelpredukt, Nachwaschkohle, W aschberge . . . 5,30
Koks a l lg e m e in ...................... 28,35
Brechkoks I - I I I .................. .... 33,55
Brechkoks IV, Knabbelkoks, Kleinkoks, % ges. und

y2 gebr. Koks, Perlkoks . . . . .  . . . . . 31,35
Kokfgrus ................................................................................  9,50
PreBkohle . . . . . . . .  .................................... . . 42,15

Vou den Preisaufschlagen sind folgende Betrage fiir Berg- 
arbeiterheim statten  und fiir Lebensm ittelbeschaffung be- 
stim m t:

Berparbdter- Łebcnsm ittel- 
holmstiltten bcschaEtting 

A
fiir jede abgesetzto Tonne

Kohle u rd  NuBkohle . . . . .  6 2
Sehlammkohle, m inćerw ert;ge 

Feinkohle, M ittelprodukt,
Nachwaschkohle,W aschberge 2 2.

Koks (ausgenommen K oksgrus). 9 2
Koksgrus ........................................  3 2
P re B k o h le  . . . . . . . . . . .  0 2

Die bersbnulielio Gcwiimung GroBhritanniens im Jnlirc 
1 9 1 8 .  U nter den in GroBbritann en gewonnenen Mineralien 
iiber dereń Gewlnnung in  1917 und 1918 die nachstehende 
Zusam menstellung un terrich tet, kom m t neben der Kohle 
nur dcm Eisenerz eine gróBere Bedeutung zu. D e Kohlen- 
forderung war 1918 20,8 Mili. t  =  8,35%, die: Gew nnung 
von Eisenerz 233 OfO t  =  1,57% kleiner ais im Yorjalir.

Mineralien 1917 1918
1. t 1. t

A la u n s c h ie fe r ................................ 5 555 5 231
A r s e n ................................................ 2 626 2 349
B a r i u m ............................................ 65 557 60 360
Baux:t ............................................ 14 724 9 589
S u m p f e r z ........................................ 1 736 603
K a l k ................................................ 2 264 350 2 304 248
Quarz, K*esel .usw.......................... 66 206 54 518
Ton und Schieferton . . . . . 5 842 675 6 003 787
K o h le ...................... .... \ 248 499 240 227 748 654
Kupfererz und Zem entkupfer . 1 160 1 214
FluBspat . . . . . . .  . r . 64 874 53 498
Ki s und Sand . . . . . . .  . 1 929 104 2 022 567
G:p s ....................................... .... . 173 015 178 734
V u ik an s te in _ ................................... 4 239 405 3 961 524
E s e n e r z ............................................ 14 845 734 14 613 032
Schwefelkies ■................................... 8 515 22 195
Ble erz . . . ............................... 15 322 14 784
B raunkolile........................................ 900 150

I gclrgt war, Ihre Bemcssung auf 9 Stundcn bclirB dem 
britischen und franzósischen Bcrgarbeiter iirder Schicht- 
zcit vor drm bclgischcn noch einen gewissen Vorsprung. 
Aus alle dem ergibt sich, daB der'Ruhrbergmann auch 
sclion vor den »Errungenschaften der Revolution<i hin- 
sichtlich der Schichtzeit wesentlich giinstiger gestellt war 
ais seine Kameradeh in den Nachbarlandern.

Mineralien 1917 
1. t  :

1918 
!. t

K a l k s t e i n ........................................ 10 454 717 10 150 603
M a n ęa n e rz ....................................... 9 942 17 456
Ocker, U m bra usw......................... 11 216 9 480
Ólsch efer . ................................... 3 117 058 3 080 867
Steinsalz .......................... .... 122 679 113 884
S’cdesalz ........................................ 1 890 709 1 862 130
Sandstein ........................................ 1 613 379 1 553 151
Sch efer ............................................ 121 5 U 110 197
Stron tu m su lfa t . . . . . . . 2 577 1 014
Z nnerz, v e ra rb e ite t...................... 6 576 6 378
W o lf r a m e r z ................................... 241 320
Zinkerz ...................... .... . . 7 484 9 025

Dio Entwięklung der Selbstkostcn im aniprikanhelien
W eiclikohlenbershau im Kriejre. Nach einer vom Bundes- 
hande’sam t der Ver. S taaten  veranlaBten E im ittlung  zeigten 
die Selbstkosten im ■ W eichkohlenbergbau der Union in den 
Jahren 1916 -  1918 d c nachstehende Ehtw icklung. Die 
Angaben bezichen sich auf das Siidwest- und  dis. Miftelfeld 
des pennsjdyanisehen W eichkohlenvorkommens, dieim  Jahre
1918 eine Fórderung von rd. 88 Mili. und 04 Mili. sh. t  
lieferten.

E s betrugen je  t

Zeitraum Lóhne

S

Betriebs- 
,,, 

stoffe 
w

g-glg1
Z J ł .e r g

s

2S-3=“ ' łT‘

s

s tcn

S

Roh- 
_

 
gcw

inn

S iid w est-B ez irk
Jah r 1916 . . . . 0,82 0,12 0,25 1,19 1,36 0,17
Januar-M arz 1917 0,88 0,17 0,30 1,35 1,99 0,64
A pril-A ugust 1917 1,02 0,19 0,28 1,49 2,89 1,40
S cp t.-O kt. 1917 . 1,06 0,21 0,28 1,55 2,79 1,24
Novem ber 1917

b s  Marz 1918 . 1,38 0,26 0,30 1,94 2,7C 0,82
Aprśl-Dezbr. 1918 1,35 0,27 0,26 1,88 2,43 0,55

M itte l-B ez irk
Ja h r 1916 . . . . 0,92 0,10 0,30 1,32 1,40 0,08
Januar-M arz 1917 1,12 0,15 0,35 1,62 2,26 0,64
A pril-A ugust 1917 1,30 0,26 0,36 1,92 3,02 1,10
S ep tb r.-O kt. 1917 1,38 0,27 0,38 2,03 3,01 0,98
N ovem ber 1917

b s  Marz 1918 . 1,70 0,27 0,37 2,34 3,27 0,93
April -Dezbr, 1918 1,73 0,31 0,34 2,38 3,11 0,73]J

Der nachgewiesene Rohgewinn schlieBt die Handels- 
unkosten fiir den Yeirkauf d e r  Kohle,"d e Zinsen und Steuern 
ein. Zu der Zusam m enstellung sei daran  erinnert, daB der 
E in tr i t t  der Ver. S taaten  in  den Kri eg im A pril 1917 erfolgte. 
Bis zu diesem Z eitpunkt w ar das Lohnabkom m en von 1916 
in Geltung; April 1917 wurde eine neue Lohnvereinbarung 
abgeschlossen, d e  den A rbeitern lióhere Satze zugestand. 
Im Zusam m enhang -hierm it und un te r dom EinfluB der 
durch den E in tr it t  des Land es in den Krieg hervorgerufenen 
groflen Nachfrage sclinellten die Preise in d .e H6he. Das
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ha tte  eine behórdliche Rcgelung der Preise fiir solche Kohle 
im Gcfolge, d e n ic h tau f  Abschlusse vor dem 21. A ugust 1917 
gekauft war, und fuhrte w eiterh n  zur E insetzung des 
Bundeskolilenkomm issar ats. F iir d e Zeit vom November
1917 bis Marz 1918 tr a t  eine neue Lohnerhóhung in  K raft. 
Von April b :s Dezember 1918, dcm le tzten  in der Zusammen- 

; stelhm g aufgefiihrten Zeitabschnitt, war sozusagen die 
gesam te Kohlengewinnung dem behórdlichen Hochstpreis 
unterworfen, da fast sam tliche friihere Abschlusse m it 
Ende Marz 1918 abgelaufen waren. E ntsprechend der im
2. V icrtel 1917 ein tretenden erhebl-'chen Stcigerung der 
P re!se g 'ngen zunachst auch die Gewinne s ta rk  in  die 
Hóhe. M t  dem  Einsetzen der behordl chen Regelurig. der 
Preise erfuhr dereń Ste gerung in  dem M tte lbezirk  eine 
starkę Hem m ung, und im  Siidwestbezirk t r a t  sogar ein 
Ruckgang ein. Entsprechend w ar d e Entw icklung der 
Gewinne, dic ihren H ohepunkt in den M onaten April bis 
A ugust 1917 verzeichneten. Gegen 1910 w aren d e Preise 
April -  Dezem ber 15)18 um  1,07 und 1,71 $, d. s. 78,08%  
und 122,14% hoher, d e I.ohnkosten je Tonne wiesen eine 
Steigerung um  53 und 81 cts =  04,G3 und  88,04% auf. 
N ach den Fcststellungen des genannten Am tes entfielen 

' im  Jahre 1910 von dcm  Erlos jc Dollar auf den A rbeitcr 00%, 
in  dem  Zeitraum  A pril -  A ugust 1917, vor der behórdlichen 
Preisregelung, 40%  und April -D ezem b er 1918, ais die 
Vorschriften des Bundeskohlenkom m issars in  voller Wirk- 
sam keit waren, 50% .

Die Kohlenversorgung Chiles Im Kriege. Infolge der 
Eróffnung des Panam akanals h a t die W estkiistc von Sud- 
am erika an Bedeutung fiir die Ausfuhr der Ver. S taa ten  
sehr gewonnen, im besondern gilt dies fur den chilenischen 
K ohlenm arkt. D ieser h a t vor dem  Kriege nur geringe 
Mengen am erikanischer Kohle aufgenommen, da er bis 
d a h in ' iibcrwiegend von England aus versorgt w urde. In  
welchem MaBe die englische Kohle im Laufe des Krieges 
auf dem  chilenischen M arkt an  Boden vęrloren h a t, ergibt 
sich aus d e r folgenden Zusam menstellung.

K o h le n -  u n d  K o k s e in f u h r  C h ile s .

H erkunftsland 1913
t

1914
t

1915
t

1916
t

1917
t

K o h le :
E ngland  . . . 
A ustralien  . . 
Ver. S taa ten  . 
andere L ander

924 430 
457 873 

98 979 
59.465

' 527 576 
510 889 
143 404 

69 690

201718 
155 541 
51 375 

2 683

103 533 
74 416 

165 437 
4 322

72306 
45 443 

288 424 
‘ 494

ZUS.
K o k s : 

D eutschland .
. E ngland . . . 

Ver. S taa ten  . 
andere Lander

1 540 747

, 23 740 
13 207 

1000 
8 384

1 257 559

20 031 
9 588 
1885 

15407

411317

25 
27 994 
20 172 

1 960

407 708

54 492 
57 519 

165

406 667

25 480 
72 696 

21
ZUS. 46 337 40 911 i 50 151 112176| 98 197

Im  Jah re  1913 belief sich der K ohlenverbrauch des 
Landes auf reichlich 2,8 Mili. m etr. t, von denen e tw a 55% 
eingefiilirt w urden; drei F unfte l dieser Menge ke m en aus 
Gro Bbritannien heran. E rheblich  w ar auch die Zufuhr aus 
Australien, die in 1913 458 000 t  betrug ; die Lieferungen 
der Ver. S taa ten  fielen dagegen bei noch n icht 100 000 t  
sehr ab . Im  Kriege ging einm al die E infuhr der unbedingten 
Menge nach s ta rk  zuruck, und es vollzog sich auBerdem eine 
weitgęhende Verschiebung hinsichthch d er H erkunf tslander. 
1915, 1916 und 1917 w ar die E infuhr n u r e tw a den v ie rten  
T eil so groB wie im Jah re  1913; an den Lieferungen w aren 
die Ver. S taa ten  in 1917 m it etw a 70% beteiłig t. Auch in 
der Versorgung Chiles m it Koks errang die Union im Kriege

den ersten  P latz , den bisher D eutschland innegehabt h a tte . 
Die Beziige Chiles an Koks ste igerten  sich im Kriege auf 
das D oppelte, 1917 fuh rte  es 98 000 t  davon ein, von denen 
73 000 t  aus den Ver. S taa ten  und 25 000 t  aus GroB- 
britann ien  stam m ten . Wie schon angedeutet, gewinnt auch 
Chile selbst Kohle,, diese is t jedoch sehr weich und s te h t 
der eingefiihrten Kohle an Giite bedeutend nach; sie erg ibt 
aber einen festen  Koks, jedoch ist dieser fur m ctallurgische 
Zwecke n icht geeignet. Trotz der sta rken  Einschrankung, 
welche die E infuhr von Kohle im Laufe des K rieges erfuhr, 
gelang es nicht, die heimische Kohlengewinnung in ncnnens- 
w ertem  Umfang zu steigern, da dem die Unzulangliclikeit 
der- Befórderungsm ittel entgegenstand. t)bcr den chile
nischen K ohlenbergbau geben die folgenden Angaben 
AufschluB.

K o h le n g e w in n u n g  C h iles .

Zahl der
Tnlir be- Forderung

Gruben sch aft gten
Personen t

1913 17 8 414 1 283 450
1914 17 8 105 1 080 940
1915 17 8 100 1171564
1916 15 9 252 1 418 119

Die gróBte K ohlenbergbaugesellschaft des Landes ist 
d ie Compania de L o ta  y Coronel, die im Ja h re  1916 aus 
vier Gruben annahernd 500 000 t  und dam it m ehr ais ein 
D ritte l der G esam tfórderung des Landes gew ann; an zweiter 
Stelle s te h t die Compania Carbonifera y _ de Fundicion 
Schwager m it einer Forderung von 385 000 t. E ine Ge- 
winnung von m ehr ais 100 000 t  haben auBerdem noch die 
Compania Carbonifera Los Rios de Curanilahue (227 000 t) 
und die Compania de Arauco (200 000 t).

Yerkehrswesen.
Amtlichc TurilYeranderungen. A bfertigung schlesischer 

K ohlensendungen nach der Tschechoslowakei. Am 15. Dez.
1919 is t d e r F rankaturzw ang und das N achnahm everbot fiir 
schlesische Kohlensendungen nach  tschechcslcw akischen 
S tationen  aufgelioben worden. F iir Kohlensendungen 
durch die Tschechoslowakei nach Jugoslawien, Deutsch- 
ósterreicli, U ngarn usw. b le ib t es bei den bisherigen Be- 
stim m ungen,

D eutsch-Italienischer G uteryerkehr, A usnahm etarif fiir 
die Beforderung von Steinkohle usw. Tfv. 1251. D er vor- 
stehend  bezeichnete, p raktisch  schon seit langerer Zeit 
auBer K raft ge tre tene  Tarif ist am 17. Dez. 1919 formlich 
aufgehoben worden.

N orddeutsch-niederlandischer G iiterverkehr. Vom 1. J a 
nuar 192 J w erden die Zuschlage zu den F rach tsa tzen  des 
norddeutsch-niederlandischen G iitertarifs Teil I I  -  Tarif- 
hefte 1 -  9 und Gem einsam es H eft -  allgemcin nach der 
Zuschlagstafel I I  zur B erechnung der deutschen Reichs- 
abgabe, der deutschen Kriegszuschlage usw. in den in ter- 
nationalen  G iiterverkchren m it M arkwahrung vcm 1. Okt.
1919 berechnet. In  le tz te re r is t die Anm erkung am  FuBe 
der Seiten zu streiclien. Gleichzeitig w erden die Zuschlage 
fur Steinkohle, Braunkohle, Koks und PreBkohlc allcr A rt 
in W agenladungen um  6 Pf. fiir 100 kg erhoht. D ie Zu
schlage w erden fiir eine M indestentfernung von 10 km 

. erhoben. Das vorzeitige In k ra fttre te n  der Erhohung 
g iu n d e t sich auf die vorubergehende A nderung des § 6  
der E isenbahn-V erkehrsordhung.
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Patentboriclit.
Anmcldungen,

die wahrend zweier M onate in der Auslegehalle des Reichs- 
paten tam tes ausliegen.

Vom S. Dezember 1919 an:
5 n. Gr. 4. M. 59 650. Dr.-Ing. Berthold Monasch, 

Leipzig, P rendelstr. 10. Bohrverfahren fiir horizontale 
Erdbohrungen. 30. 5. 16.

10 a. Gr. 17. H. 77 110. Gebr. H inselraann, Essen. 
Koksloscli- und Verladeanlage m it einem vor der Ofen- 
batterie /ahrbaren Wagen, der wahrend des Druckens des 
Koksbrandes verschoben und dann einer Lósckstelle zu- 
gefuhrt wird. 16. 5. 19.

12 e. Gr. 2. P. 38 304. Dr. H erm ann Piining, M unster 
(Westf.), N euplatzstr. 26-27. Verfahren bei der elek- 
trischen Reinigung staubhaltiger Gase. 26. 8. 19.

121. Gr. 6. H . 76 401. H einrich Hampel, H alle (Saale), 
Ludwig-W ucherer-Str. 71. Verfaliren zur Uberfuhrung 
lóslicher Salze in  Salze anderer A rt, besonders in Kali-, 
N atron- oder M agnesiasalpeter. 10. 3. 19.

21 h. Gr. 11. R. 46 233. Rom bacher H iittenw erke und 
Jegor lsrael Bronn, Rom bach (Lothr.). Verfaliren zur 
H erstellung von fiir E lektroden besonders geeigneten 
Kolilenstofftragern. 13. 7. 18.

27 c. Gr. 3. B. 89 378. H erm ann Bremer, W itten- 
berge, Jah n str. 4. Schraubengeblase, 10. 5. 19.

27 c. Gr. 9. V. 13 877. H. D ; Vleminck, L iiltich; 
V ertr.: Pat.-A nw alte Dr. R . W irtli, C. Weihe, Dr. H. Weil, 
M. M. W irth , F rank fu rt (Main) und T. R. Koehnhorn, 
Berlin SW 68. Vorrichtung Air Beseitigung des Pum pens 
bei Kreiselgeblasen. 12. 7. 17.

SOc. Gr. 14. W. 51 321. Nils W inqvist, Tollarp
(Schweden); V ertr .: H einrich N eubart, Pat.-A nw ., Ber
lin SW 61. Zerteilvorrichtung fiir Trockentrom m eln und 
Drehrohrofen zum Brennen von Zem ent o. dgl. 28. 8. 18. 
Schweden 12. 6. 18.

Vom 11. Dezember 1919 an:
12 c. Gr. 2. T. 23 042. F ritz  T rappm ann, Duisburg, 

Blum enstr. 11. R  eselboden fur Gaswasclier und Kiihler 
m it Fliissigkeitsberieselung. 21. 8. 19.
*• 12 I. Gr. 4. K . 69 421. Adolf K lausm ann, Bleicherode- 
Ost. U nunterbrochen arbeitende Vorrichtung zum Lósen 
von Rohsalzen und andern  lóshchen Stoffen. 7. 7. 19.
R* 121. Gr. 4. M. 63 937. Maschinenbau-Aktiengesell-
schaft Balcke, Bochum. Y orrichtung zum - K iihlen und 
Kristallisieren heifier Lósungen nacb Pat.-A nm . M. 63 747; 
Zus. z. Anm. M. 63 747. 9. 9. 18.

12 o. Gr. 2. C. 27 733. Chemische Fabrilc Griesheim-
E lektron, F ran k fu rt (Main). Verfahren zur H erstellung 
chlorierter N aphthalinderivate von wachsartiger Beschaffen- 
heit; Zus. z. Anm. C. 26 414. 9. 12. 18.

21 c. Gr. 39. Sch. 46 198. H einrich Schurm ann, 
Bochum, Meinolpliusstr. 22. V orrichtung zum Abgcben 
von Sprengschiissen in  Bergwerken. 14. 2. 14.

27 d. Gr. 1. B. 83 961. The B ritish  W estinghouse
Electric and M anufacturing Company Lim ited, London; 
V ertr.: H . 'Springm ann  und E . Herse, Pat.-A nw alte, 
Berlin SW 61. S trahlvorrichtung fur ein elastisches Be- 
triebsm ittel. 5. 6. 17. England 10. 6. 16.

35 b. Gr. 1. B. 88 614. Gebr. Burgdorf, A ltona, K ran- 
anlage, besonders zur Bedienung von Stapelplatzen.
28. 2. 19. •

87 f. Gr. 7. M. 64 165. D r.-Ing. K arl M autner, Dussel
dorf, Im m erm annstr. 66. Bauweise zur V erhiitung von 
Rissebildungen bei B auten im  Bergbausenkungsgebiet. 
19. 10. 18.

1 40 a. Gr. 4. P. 38 340. Christine Prom nitz, geb. M atthes, 
Blasew.tz b. Dresden, G ustav-Freytag-S tr. 10. A ntrieb und 
R :g 7lung mechanischer K rahl- und Aufgabevorrichtungen 
bei Ó f;n  zum Rósten von Erzen u. dgl. 2. 9. 19.

69 b. Gr. 4. A. 32 109. Aktiengesellscliaft Pfalz, 
Speyer. E in- und  A usruckvorrichtung der Entleerungs- 
purnpe der Śaugleitung von Kreiselpumpen. 4. 8. 19.

81 e. Gr. C. K. 67 624. K arl Kiihn, Koln-Kalk, Buch- 
forststr. 96. Raumbeweglicher Fórdei er. 2. 12. 18.

S ie .  Gr. 17. M. 64 943. M aschinenfabrik und Miihlen- 
bauansta lt G. L u ther A.G., Braunschweig. Umstell- 
schieber fiir die Forderleitungen einer Luftfórderanlage fiir 
Schiittgut, 21. 2. 19.

Gebrauchsmuster-Eintragungen, 
bekann t gem acht im Reichsanzeiger vom 8. Dezember 1919.

5 b. 724 884. M aschinenfabrik »Westfalia« A.G., Gelsen
kirchen. Bohrham m erstiitze m it gleichbleibender Hohen- 
lage des Bohrers bei der Bohrarbeit. 2. 12. 18.

5 d. 724 992. Josepii Mertei^s, M athildenstr. 40 und 
Joliann Kalczinsky, Zietenstr. 39, Gelsenkirchen. Mit 
D ruckluft einstellbare Fed e r\’ o rri c h t u n g fiir Schiittel- 
rutschcn im Bergbau. 29. 10. 19.

10 a. 725 473. A lbert Zavelberg, H ohenlohehiitte(0.-S.). 
Vorrichtung zum Einfiihren von Brcnnstoffen in einen 
mechanischen Ofen zur E ntgasung un te r Luftabschlufi. 
8. 10. 19.

10 a. 725 474. A lbert Zavelbęrg, H ohenlohehiitte (O.-S.). 
V orrichtung zum Austragen der R uckstande bei der E n t
gasung von Brcnnstoffen in  mechanischen Ofen un ter 
Luftabschlufi. 8. 10. 19.

10 b. 724 675. Friedrich Bayerdorfer, W itten  (Ruhr). 
B rikett. 13. 10. 19.

12 c. 724963. H . Aug. Schmidt, W urzen (Sa.). Ein- 
richtung zum Umlagern und Declcen von Salzen. 19. 10. 18.

20 c. 724 873. Friedrich E berhart, Heinitz (Saar). 
Fórderwagenkastenblecli m it gekropfter K ante. 12. 11. 19.

201. 725 285. A. G. Brown, Boveri & Cie,, Baden
(Schweiz); V ertr .; R obert Boveri, M annhcim -Kaferthal. 
An bestim m ten Stellen der Fahrbahn  wirkende mechanische 
Steuerung fiir E lektroliangebahnen. 1. 10. 18.

2G a. 724 966. A.G. fiir Brennstoffvergąsung, Berlin. 
Gaserzeuger m it Schwelkammem. 26. 3. 19.

26 a. 725 442. D ipl.-Ing. K arl Gareis, Bonn (Rhein), 
R ittershausstr. 21. Tauclw orrichtung fur Teervorlagen.
4. 9. 17.

27 d. 725 295. D r. J. Friedrichs, Stiitzerbach (Th.). 
Wasserstrahlgebla.se. 8. 10. 19.

35 a. 725 371 - 7 2 5  372. W ilhelm Droste, Bochum, 
Zeppelinstr. 5. Schachtleitung. 19. 6. 19.

47 g. 725 284. Zwickauer M aschinenfabrik A.G., 
Zwickau (Sa.). RingkanalanOrdnung bei Ventilen an 
Hochdruckkom pressoren. 18. 7. 18.

59 a. 725 035. Carl Billand, K aiserslautem  (Rhein-
pfalz), P irm asenser Str, Saugpumpe m it drehbarem  Ober- 
teil. 14. 11. 19.

59 a. 725 036. Carl Billand, K aiserslautem  (Rhein-
pfalz), P irm asenser Str. Saugpumpe. 14. 11. 19.

59 c. 725 400. Christian Knebel, Bielcfeld, M auerstr. 2. 
A utom atisch wirkende Pum peinrichtung. 31. 10. 19.

59 c. 725 423. H ans Bente, Berlin, O dcrstr. 7a. Ge-
hause fiir Maschinen zum Fortbewegen und Verdichten von
Fliissigkeiten. 17. 11. 19.

59 e. 725 424. H ans Bente, Berlin, Oderstr. 7a. Fliigel 
fiir Kapselpumpen, Kapselgeblase o. dgl. 17. 11. 19.

78 e. 724 699.. _ Max H uppert, Gelsenkirchen, Mark- 
grafenstr. 1. Yorrichtung zum gefahrlosen Schiefien m it 
Sprengśtoff. 24. 10. 19.

SOc. 724 534. M aschinenbau-A nstalt H um boldt, 
Koln-Kalk. A ustragvorrichtung fiir Schachtofen m it 
festem  R ost und dazwischen hin- und herzubewegenden 
Zerkleinerungsvorrichtungen. 4. 7. 19.

80 c. 724 535. M aschinenbau-Anstalt H um boldt. .Koln- 
Kalk. A ustragvorrichtung an Schachtofen, dereń K ratzer 
m it der zum  Wegschaffen des Brenngutes vorgesehenen 
Fórdervorrichtung rerbunden  sind. 4. 7. 19.

80 d. 725 206. E rn s t Raabe, Neukólln, H obrechtstr. 38. 
Schlagbohrmascliine. 14. 12. 18.

'  Verliingerung der Sclintzfrist.
Folgende Gebraućhm uster sind an dem angegebenen 

Tage auf drei Jah re  verlangert worden.
24 b. 698 841. Y ulcan-W erke, H am burg und S te ttin  

A.G., H am burg. Regelung der L uftzufiihm ng zu Ver- 
brennungsdldusen. 31. 7. 19,
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Bohrhammerstiitźe m it ge- 
lenkiger Verbindung des-Bohr- 
hammcrs mit der Siulze.

Die Stiitze h a t den FuB a 
von der Form  eines Kreis- 
bogens, dessen Radius gieich 
der m ittle rn  Lange der 
Stiitze ist. D adurch laOt 
sich der Bohrbam m er b beim
Yorschieben langere Zeit in praktiscli gleiclier Hohenlage 
halten.

5 (I (3). 316 206, vom 25. Mara 1019. H e in r ic h  R o h d e  
in U nser F r i t z  bei W a n n ę  (Westf). Vorriclituyig zum  
Niedeikampfsn von Grubenexplosionea durch Gesteinstaub.

24 g. 709 572. H ans E duard  Theisen, Miinchen, 
Hersćhelstr. 55. E  nrichtung zur Absorption uśw. 20. 11. 19,

61 a. 660 669. D eutsche Gasgluhlicht A.G. (Auer-
gesellschaft), Berlin. Schulzvorrichtung fur die den W asser- 
beschlag yerhindernden tJberscheiben usw. 30. 7. 19,

(il o. 000 072. Deutsche Gasgluhlicht A.G. (Auergesell- 
schaft), Berlin. G asschutzm aike usw. 2. 8. 19.

O lu . 660 682. Deutsche Gasgluhlicht A.G, (Auer-
gesellschaft), Berlin, M undplattc fiir Gasschutzmasken.
15. 8. 19.

(>1 a. 660 697. Deutsche Gasgluhlicht A.G. (Auer-
gesellschaft), Berlin. Gasschutzmaske usw. 25. 11. 19.

81 o. 679 66S. Internationale Baum aschinenlabrik A. G., 
N eustadt (Haardt), Em riclvtung 'zum  gleichm&Bigen und 
ungleichmaBigen Bekohlen usw, 19. 11. 19.

?Vndcrung in der Person des Inhnbcrs.
Folgende P aten te  (d;e in der K tam m er angegebenen 

Zali len nennen m it Jahrgang und Seite der Zeitschriit d.e 
Stelle ilirer Veroffentlichurig) sind auf die genannten 
Persońen und Firm en ilbertragen worden.

5 a. 314 695 (1919, 844) Landw irtschaftliche Ma- 
schinęnfabęik vorm. M. Kreischgauer in Frankentlial 
(Pfaiz).

2i> d. 311 418 (1919, 294) Dr. W ilhelm Strom m enger 
in .W aldkirch  (Breisgau).

SI e. 305 790 (1918, 382) Bruno Proksch in Camenz 
(Schles.).
fes, S ie .  315 697 (1919, 993) D r.-Ing. Hugo A ckerm ann 
in  Duisburg.

der beiden einander gegeniiberliegenden B ehalter werden 
durch.eine ais S taub traccr ausgebildete Spreize c geschlossen 
gehalten, die bei e in e r  Explosion durch den Luftdruck fort- 
geschleudert wird. Sie fallen infolgedessen herunter, 
und der aus den B ehaltern tretende S taub bildet in der 
Strecke eine die Exp!osionśflamme erstickende und die 
Fortpflanzung der Exptosion durch K ohlenstaub ver- 
hindem de Wolke. Die B ehalter a kónncn auch kippbar- 
angeordnet werden, so dafl sie bei der Explosion durch 
den Luftdruck zuruckgeworfcn und durch die dabei ent- 
steheude E rschu tterung  schnell en tleert werden.

5 lt (9). 316 205, vom 13. Juni 1917. T h e o d o r  W il
h e lm  A c h tn i c h t s  in  C z e rw io n k a  b. R y b n ik  (O.-S.). 
Stopschrammaschine. Zus. z. Pat. 315 938. Langste D auer:
29. Dezember 1921.

Deutsche Patente.
Der B uchstabe K (Kriegspatent) h in ter der Cberschrift 

der Beschre.bung eines Patentes bedeutet, dat} es auf 
Grund der Veroidnung vom 8. F ebruar 1917 ohne vorauf- 
geg iag jne  B jkanntm acliung der Anmeldung e rted t 
worden ist.

Auf beideii Seiten der Strccke is t je ein zur Aufnahme 
von G esteinstaub oder Plugąsche dienender B ehalter a 
angeordnet, der eine seitliche, sich nach der Strecke zu 
óffnende YerschluBklappe 6 en thalt. Die Yerschlufiklappen

Bei der Anlage wird durch D ruckluft m it Hilfe eines 
Injektors c-d W asser aus einem Y orratbehalter b an- 
gesaugt und zerstaubt. Das uberschiissige W asser flieBt 
dabei in  den Y orratbehalter zuriick. D er In jek to r wird 
zweckmiiBig so angeordnet, daB sein S trahl in einem 
spitzen W inkel auf den obern Teil der W andung der L u tte  a 
trifft, dereń un terer Teil Gefalle nach dem  W asserbehalter 
zu hat. In  den h in ter dem In jek to r I.egenden Teil der 
Lutte , der nach hinten zu geschlossen sein kann, kann 
m an ein m it einem Regelventil versehenes W asserleitungsrohr 
e zur Erganzung des W asservorrats des Behalters em iiihren.

5 b (8). 316 204, vom
3. D ezember 1918. M a sch i-  
n e n t a b r i k  » W estfa lia«  
A.G. in  G e ls e n k ir c h e n .

Die die StoBwerkzeuge a der durch dąs H aup tpa ten t 
geschiitzten Maschine antreibende Welle b is t hohl aus- 
gebildet und umsclilieBt das W ellenstuck /, das am freien 
Ende die Schramscheibe d trag t, gegen achsiale Verschiebung 
gegeniiber der F iihrung fiir das G leitstiick e (den Rahmen) 
gesichert is t und durch N ut und Feder m it der Welle 
gekuppelt ist. Infolgedessen verbleibt die Schramscheibe 
bei Querverschiebungen der StoBwerkzeuge in ihrer T.age 
und erzeugt seitlicli von dem durch die StoBwerkzeuge 
hergestellten Schram einen Schlitz.

Ad (S). 316 207, vom 25. F ebruar 1919. A lb e r t
S e h w e s ig  in B u e r  (Westf.). M it D m ckluft betriebene 
Sonderbewetterungsar.lage.
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5 d  (8). 316 20$, v om 5. F ebruar 1918. G e s e l ls c h a f t  
f iir  n a u t i s c h e  I n s t r u m e n t c  G. m. b. H. und E m il 
A lb r e c h t  in K ie ł. Verfahren und Vorrichtung sur Be- 
stimmung des Streichens und Fallcns von Gebirgsschichten.

D er BohrUcrn soli vor der E ntnahm e aus den Gebirgs
schichten m it einem Zeichen verselien werden, das un- 
in ittelbar die H im m elsrichtung oder eine sonstige bestim m te 
R ichtung-angibt. Das Zeichnen des Bohrkernes wird durch 
eine Bohryorrichtung bewirkt, dic ypn einem KompaB 
unm ittelbar oder m it Hilfe einer Nachdrclivorrichtnng 
zwanglaufig in bezug auf die Him m elsrichtung eingestellt 
und in der eingestellten R ichtung gehalten wird. Die Bohr- 
spindel der B ohrvorrichtung kann dabei auBerhalb der 
Bohrlochaehse angeordnet sein und durch ein umlaufendes, 
auf elektrom agnetischem  Wege aclismaflig hiri und her 
bewegtes Gestange und eine Kurbeischleife den Antrieb 
erhalten.

10 a (17). 316 144, vom 2. Mai 1918. J u l i u s  P in t s c h  
A.G. in B e r l in  und L u d w ig  R o d d e  in A u g s b u rg -  
O b e rh a u s e n . Verfahren und F.ińrichtung zur Ausnutzung  
des beim' Lóschen von Koks in  Ldschtiirmen sich bildenden 
Wasserdanipjes.

Die zu lóschende Koksmenge .soli auf m ehrere m it- 
e inan le r in Vcrbin Jung śtehende Kąm m ern verte ilt werden, 
von denen nur die erste Lóschwasser erhalt. D er dabei 
entstehende Dam pf soli durch den in  den iibrigen Kam m ern 
bef ndlichen Koks gefiihrt werden, indem er aus der ersten 
K am m er durch D am pf abgesaugt und un ter Zusatz von 
Dam pf in  die iibrigen Kam m ern geblasen wird. D urch das 
P aten t werden ferner Kokslóschturm e geschiitzt, dereń 
schriiger Lóschraum in der Langs- oder Q uerrichtung in 
mehrere durch Kanale m iteinander in Verbindung śtehende 
Kam m ern geteilt ist. Von den K am m ern is t die sich 
an  die Kokseintragstelle ansehlieBende m it Lóschbrausen 
versehen und nach d.eser zu so abschlieBbar, daB der sich 
beim Lósclien bildende D am pf durch die Verbindungs- 
kanale in die folgenden Kam m ern tre ten  mu U, in  die 
durch besondere Diisen Zuśatzdam pf eingefiihrt werden 
kann. ' •

12 i (21). 309 134, vom 26. Mai 1918. H u g o  P e te r s e n  
in B e r l in - S te g l i tz .  Hehąndlung von Hochofenschlacken. K. 

a Die aus deneinzelnenC fen abflieBende Schlacke sam m elt 
sich in  einem gu t isolierten Behalter, aus dem sie in  be- 
stim m ten Mengcn zur Behandlung m it L uft in kleinen Ge- 
faBen entnom m en wird.

12 1(4). 316 215, vom 17. November'1918. K a l iw e r k e  
G ro B h e rz o g  v o n  S a c h s e n  A.G. in  D ie t l a s  (Rhon) 
und K a r l  H o p k e  in  D o r n d o r f  (Rhon). Verfahren tur  
Hersłelhmg von Chlorkalium aus Carnallit auf kaltem Wege.

Ein Teil der in  einem Lóseapparat hcrgestellten 
Emulsion von Chlorkalium soli an einer Stelle des A pparats 
entnom m en werden, die zwischen der E intragstelle fiir 
den Carnallit und der Austragstelle fiir die im Gegen- 
stroni zum Carnallit durch den A pparat stróm ende Zer- 
setzungslauge liegt, wo die M utterlauge noch nicht 
vollstandig m it MgCl2 angereichert, d. h. noch diinn genug 
ist, um eine Abscheidung des m it dem KC1 gemischten 
Kieserits durch die Ausnutzung der verschiedenen spe- 
zifischen Gewichte zu errnoglichen.

23 e (1). 301 774, vom 2. F ebruar 1915. Dr. H e lm u t  
K le v e r  in  K a r l s r u h e  (Baden). Verfahren sur Her-
stellung'von Schmierdlen aus Słeinkohlcnteerdlen. K,

Die Teeróle sollen gegebenenfalls un te r Zusatz von 
K ątalysatoren u n te r  D ruck auf T em peraturen von etwa 
250 -  350° e rh itz t werden. .

23 c (1). 301 775, vom ^19. F ebruar 1915. D r. H e lm u t  
K le v e r  in  K a r l s r u h e  (Baden). Verfahren sur Her-
stellung y o n  Schmierdlen aus Słeinkohlenleerólen. Zus. z. 
Pat. 301 774. Langste D auer: 1. F ebruar 1930. K.

Die Teerole werden un te r D ruck auf T em peraturen von 
. 350 -  400" erh itzt.

23 c (1). 301 776, vom 27. Marz 1915. D r. H e l m u t
K le v e r  in  K a r l s r u h e  (Baden). Verfahren sur Her-

sicllung von Schmierdlen aus Steinkolilenleerólen. Zus. 
z. P a t. 301 774. Langste D auer: 1. F ebruar 1930. K. 
fiss Die Erliitzung der Teerole oder der aus' ihnen her- 
gestellten Phenole soli un ter Z u tritt von geringen Mengcn' 
Sauerstoff oder L uft vorgenommen werden. '

23 c (1). 301 777, vom 8. April 1915. D r. H e lm u t
K le v e r  in K a r l s r u h e  (Baden). Varj akr en sur Her- 
slellung von Schmierólen aus Steinkohlenteerólen. Zus. 
z. P at. 301 774. Langste D auer: 1. F ebruar 1930. K.

Den Teerolen sollen bei der E rh itzung  Basen oder 
Phenole oder Basen und Phenole zugesetzt werden. Die 
le tztem  kann man auch vorher fiir sich erliitzen.

23 e (1). 302 484, vom 23. Marz 1915. C h e m isc h e
F a b r ik e n  Dr. K u r t  A lb e r t  und Dr. L u d w ig  B e re n d  
in A m ó n e b u rg  b. B ie b r ic h  (Rhein). Verjahren sur 
Herstellung eines Schmiermittels fiir Maschinen unter Ver- 
wmdung von Sulfitsellstoffablaugen und leichtflussigen 
Olen. K.

Die Ablauge und die Ole sollen in einem solchen Mengen- 
verhaltnis gem ischt oder em ulgiert werden, daB die ó ie  
inlolge Eindickung bei der Erw arm ung der geschmierten 
Mascliinentęile n icht zerfallen.

24 e  (11). 310174, vom 22. F eb ruar 1917. E u g e n
D o lo n s k y  in  F r a n k f u r t  (Main). Grofigaserseuger mit 
Drehrost. K.

D er Schacht des Erzeugers is t  durch  Feuerbrucken, 
Fiillwande u. dgl. un terte ilt und jedeś der Sehachtabteile 
m it einem D rehrost versehen.

40 e (10). 316 111, vom 20. Marz 1919. T. A. E k lu n d  
in S to c k h o lm . Yerfahren zum  Gewinnen von Z in n  aus 
zinnhaltigen Abfallerseugnissen. F iir diese Anmeldung ist 
gcmaB dcm U nionsvertrage vom  2. Jun i 1911 dic P rio rita t 
auf Grund d er Anmeluung in  Scliweden vom 1. F ebruar 1919 
beansprucht worden.

Die zinnhaltigen Abfallerzeugnisse sollen in Gegenwart 
eines O xyuationsm ittels, z. B. Salpeter, m it einer Saure, 
z. B. Salzsaure, behandelt, und aus der dabei eriialtenen 
Zinnlósung soli das Zinn durch Elektrolyse kristalliniscli 
auf der K athode ausgefallt werden.

Zwecks E ntzinnung von' Eisenblechen kann m an zuerst 
Zinnschlamm in Gegenwart eines O xyoationsm itlels in 
einer Saure losen und das Eisenblecli m it der eriialtenen 
Losung von vierwertigem Zinn behandeln. Dabei erhalt 
m an eine Lósung von zweiwertigem Zmn, die z. B. un ter 
Anwendung von Anoden aus Kolile, B lechschrot ocer 
sbgenanntem  Eisenzinn und K athocen aus Eisen, Zinn oder 
einem andern  Metali sowie einer Spannung von etw a 1 Volt 
elektrolysiert wird, bis das Bad an  Zmn verarm t ist. Als- 
dann kann die Lósung m it O xydationsm itteln  versetzt, zum 
E ntzinnen von zinnhaltigem  Abfall verw endet und wiederum 
elektrolysiert werden.

4 7 d  (12). 316178, vom 25. A ugust 1918. D e u ts c h -  
L u x e m b u rg is c h e  B e rg w e rk s -  u n d  H iit te n -A .G . in  
B o c h u m . Seilbefestigungsvorrichlung ohne Kausche.

Die Stelle, an der das Seil zwischen zwei gewólbten 
Flachen festgeklem m t wird, liegt bei der Vorrichtung so 
exzentrisch zu dem P unk t, an  dem  die L ast angreift, daB 
die beiden Flachen durch das von der L ast erzeugte Dreh- 
m om ent an  zwei einander gegeniiberliegenden, zueinander 
versetzten Stellen gegen das Seil gepreBt werden und es 
in entgegengesetzter R ichtung durchdruclcen.

49 f (18). 316 096, vom 22. Juli 1917. B e r n h a r d
S p i tz e r  in  B e r l in - H a le n s e e .  Yerfahren zur autogenen 
Metallbearbeitung m it Sauerstoff und sur Schweifiung m it Luft.

Alś Heizgas soli bei der autogenen M etallbearbeitung 
und SchweiBung W assergaś vcrwendet werden, das voll- 
standig oder teilweise von den n icht brennbaren Bestand- 
teilen befreit ist.

50 c (11). 316 019, vom 15. Ju li 1917. F r ie d .  K ru p p  
A.G. G ru s o n w e rk  in M a g d e b u r g -B u c k a u .  I-Iammer- 
miihle.
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D er E infiilltrichter der Muhle is t  durch einen R ost ab- 
geschlossen, dessen Stabe bis an die Drehzapfen der durch 
die R ostspalten  schlagenden H am m er reiohen.

59 a (11). 316 185, vom 2. F ebruar 1919. H a n s  P e t e r  
P e te r s e n  in  K o p e n h a g e n ,  Anordnung an Venliłen fur  
DupieJffiumben. F iir diese Anmeldung is t  gemafi dem
U nionsvcrtrage vom 2. Jun i 1911 die P rio rita t auf Grund 
der Anmeldung in  D anem ark vom 4. Mai 1918 beansprucht 
worden.

Die Sitze der Saugventile a sind 'v o n  unten  und die 
Sitze der D ruckventile b v on oben in  das Ventilgehause c 
engese tz t. D ie.einander gegeniiberliegendcn Sitze werden 
durch einen gemcinschaftUchen Bolzen d in das Gehause 
gedriickt, also m it ihm  verbunden. D er Bolzen d ien t dabei 
ais Fiihruńg fiir die Ventilkorper. .

01 a (19). 298 007, vom 15. Marz 1914. D r a g e r w e r k  
H e in r .  & B e rn h . D r a g e r  in  L iib e c k . M undatmungs- 
vorrichtung fur freiiragbare Atmungsvorrichtungen. K.

E as M undstiick der Vorrichtung is t  am  Kopf m it Hilfe 
einer nach A rt einer B artb indc ausgebildeten Bindę zu be- 
festigen, die nachgiebig oder lósbar an einer liaubenartigen 
Kopfbedeckung angebracht sein kann.

61 a (19). 298 016, vom 6. Ju li 1914. D r a g e r w e r k
H e in r .  & B e rn h .  D r a g e r  in  L iib e c k . Atmungsvor- 
richtung m it Hochdruckbehalter fu r  das Nahrgas nebst 
Druckmindementil. K.

Zwischen dem  H ochdruckbehalter und dem  Druck- 
m inderventil der V orrichtung is t ein selbsttatiges Drossel- 
ventil eingeschaltet. AuBerdem is t  der Federraum  des 
D ruckm inderventils m it d er F rischluftleitung verbunden.

61 a (19). 298 018, vom 29. Dezem ber 1914. D r a g e r 
w e rk  H e in r .  & B e rn h . D r a g e r  in  L iib e c k . Atmungs- 
yorrichtung m it Reinigungspatrone. K.

In  einem am  M undstiick der Y orrichtung oder an dereń 
P atrone angebrachten Gehause sind zwei Ruckschlag- 
ventile angeordnet, von denen das eine fu r die zustróm ende 
gereinigte A tm ungsluft und das andere fiir die getrennte 
Zufiihrung der ausgeatm eten L u ft nach der P atrone dient.

61 a (19). 303 959, vom 28. Ju li 1915. D r a g e r w e r k  
H e in r .  & B e rn h . D r a g e r  in  L iib e c k . Luftreinigungs- 
patrone m it gekórnter Chemikalienfullung fiir Atmungsvor- 
richiungen. K.

Alle W andę und Zwischenwande der P atrone, die m it 
Cliemikalien in  Berulm m g kommen und an  denen der 
Gasstrom  vorbcistrcicht, sind durch Aufkleben von Chemi- 
kalien rauh  gem acht.

61 a (19). 304 329, vom 11. Septem ber 1915. D r a g e r 
w e rk  H e in r .  & B e rn h . D r a g e r  in  L iib e c k . Verfahren 
zum gasdichten Einsetzen der Schauglaser in  die ringfórmigen 
Metallrahmen bei Gasmasken. K.

Auf einen nach auBen abgebogenen F lansch jedes 
ringfórmigen M etallrahm ens soli eine ringformige flachę 
Scheibe aus einem D ichtungsstoff (z. B. Gummi) aufge- 
preBt oder aufgeklebt und der F lansch m it dem  auBern 
R and d er Scheibe zu einem Falzrand umgebogen sowie 
iiber den Rand des eingelegten Schauglases umgepreBt 
werden.

.87 b (3). 316 095, vom 22.
Dezember 1917. G e o rg  T is c h -  
b e in  in B e r l in - T r e p to w . Schlag- 
werkzeug m it Elektromolor.

D er um laufende A nker b des 
E lektrom otors h a t die hohle Welle
c, die im  M otorgehause achsrecht 
vcrsc-hiebbar gelagert iś t  und sich 
gegen eine F eder n  s tiitz t. In 
der hohlen. W elle sind ein oder 
m ehrere M aschinenteile, z. B. die 
auf den gegen D rehung gesicher- 
ten  H am m erbar h des Werkzeuges 
wirkende Feder i  m it dem  sie um- 
schlieBsnden Gehause m  unter- 
gebracht. D er H am m erbar erhalt 
die Schlagbewegung in  ublicher 
Weise dadurch, daB seine vordere 
gezahnte Flaclic durch die Feder i 
gegen dic entsprcchend gezahnte 
S tirnflache des Schlagstiickes g 
gedruckt wird, das von dem 
E lek trom otor m it H ilfe von Zahn- 
radem  d, e \md /  schnelle Um- 
drehung erfahrt. Infolgedessen 
wird der gegen D rehung gesichertc 
H am m erbar h abwechselńd durch 
die W irkung seiner Verzahnung 
und derjenigen des Schlagstiickes 
g u n te r Spannung der Feder i

zuriickbewegt und durch dic gespannte Feder vorgestoBen, 
wobei er einen Schlag auf das Schlagstuck und dam it 
auf das in  dem F u tte r  /  des Gehauses sitzende W erkzeug 
k ausubt.

87 b (3). 316135, vom  28.
November 1915. F a b r i k  elfek- 
t r i s c h e r  M a s c h in e n  & A p p a - 
r a te  D r. M a x  L e v y  in  B e r l in .  
Mechanisches Schlagwerkieug m it 
Kolbengetriebe and łose schwingen- 
dem Bar..

D er Schlagkolben c des W erk
zeuges h a t Bohrungen (Óffnungen)
d, durch die der R aum  zwischen 
ihm und dem  im W erkzeuggehause 
a frei bewegliclien, den Schlag 
auf den MeiBel b o. dgl. ausiiben- 
den H am m erbar e standig m it der 
auBern L u ft in  Yerbindung steh t. 
Infolgedessen kann das in diesem 
Raum  vorhandene L uftpo lste r 
jeweilig die bezuglich der ent- 
stehenden StoBe giinstigste 
Spannung annehm en, d. h. die 
StdBe m óglichst aufheben.

61 a (21). 307182, vom 27. Ja n u a r 1914. H a n s
B e r n j l t  u n d  P a u l  S t e in e r  in  B e r l in ,  O t to  A d t  in  
B u c h  (Bez.Potsdam ) u n d D r .H c n r y  B e r g m a n n - S c h o t t -  
w itz  in  B r e s la u .  Vorrichtung zur Ausfiihrung des Ver- 
fahrens zum Ersticken von Flammen in  BehćUtern fiir feuer-
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gefahrliche FHissigkeiten. Zus. z. P at. 280955. L ansśte 
D auer: 26. April 1928. K. ...

Das Loschgas, das nacli dem durch das H aup toa ten t
f lh H ^ )^  r i  Cr ih r^n Von ,un ten  hcr in  dic die feuergc- ahrlichen Flussigkeiten entlialtenden B ehalter eingefiihrt
werden soli, t r i t t  durch einen ringfórmigen Schlitz ein

er durch den obern R and des in die B ehalter cingesetzteń
Doppelbodens und die W andung der B ehalter gebildet wird.

Zeitschriltenschau.
(E m eB rklarung der h ierun ter vorkommenden Abkiirzungen 
von Z eitschriftentiteln  is t nebst Angabe des Erscheinungs- 
ortes, Ivamens des H erausgebers usw. in Nr. 1 auf den

ten  10 -  18 verdffentlicht. * bedeutet Text- oder 
Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

D ie  E n ts te h u n g  der K o h len sch ich ten  und  das
lh J'e r  L a g e r s t a t t e n .  Von W erkner. 

(SchluB.) M ont. Rdsch. 16. Dez. S. 772/5. Die Sedim ent- 
bildung Die E ntstehung  der Eiszeiten. Die Ursache fur 
die wecliselnde Hóhe des Meeres. Die zweckmaBige A rt 
der E rprobung fur die R ichtigkeit der neuen Theorie iiber 
die E n tstehung  der Kohlenschichten.

&
Dnmplkessel- und Maschinenwesen.

V e rs u c h e  a n  W a n d e r r o s te n .  Von Loschge. 
Z. Bayer. Rev. V, 15. Dez. S. 181/3*. Ergebnisse von 
\  ersuchen, die an einem m it W anderrost ausgerusteten 
btem m uller-W asserrohrkessel zur K larung der A bhangig- 
keit des Rostw irkungsgrades und der R ostleistung von der 
Kostgeschwindlgkeit durcligefiihrt worden sind. (SchluB f.)

E in b a u  u n d  K o s te n  v o n  O l-F e u e ru n g e n . Von 
yiesohn. J. Gasbel. 13. Dez. S. 746/52*. Beschreibung 

ci in 3 hinflarnm rohrkessel des Pum pwerks H attersheini 
eingebauten leerólfeuerungen. Kostenvergleich bei Koklen- 
un Teeróibetrieb. D ie im B etriebe gewonnenen Erfah- 
m ngen und die dabei zu beobachtenden SicherheitsmaO- 
nahm en.

O b er E x p lo s io n e n  a n  R a u c h g a s v o r  w a rm e rn .
V on Doepp. Z. d. Ing. 20. Dez. S. 1281/7*. Beschreibung 
emei Reilie in le tz te r Zeit erfolgter Rauchgasvorwarm er- 
ixplosionen. E rórterung  ih rer Ursachen und Vorschlage 

zu ih rer Verhinderung.
M asch in en fu n d am en tsch ad en  in  K r a f tw e r k e n .  

°n  Springm ann. Z. d. Ing. 20. Dez. S. 1289/91. Er- 
o rterung der Ursache des in einem fruhern Aufsatz in der 
gieichen Zeitschrift beschriebenen Schadens. BesprecUung 
m ehrerer anderer Falle von M aschinenfundam entschaden 
und dereń Ursachen. Darlegungen iiber dic Vornahme von 
Wasserspiegelabsenkungen.

K a p la n tu r b in e  o d e r  F r a n c i s t u r b i n e  ? Von 
K apłan. Z. Turb. Wes. 20. Nov. S. 346/9. Verglgichcndc 
K ostenubersichten zum Nachweis der bei Vervvendung der 
e istgenann ten  iu rb inen  in kleinen, m ittle m  und groBen 
N iederdruck-W asserkraftanlagen zu erzielenden Ersparnisse.
^ D a m p f tu r b in e n  m i t  Z u s a tz d a m p f .  Von Melan.
Z. 1 urb. \Ves. 20. Kov. S. 341/6*. Entw icklung von

neln zur Berechnung des H ochdruckteils der H aupt- 
turbine.. (SchluB i.)

O b e r  S e i l r e ib u n g s w in d e n  f u r  g roB e S e i l la n g e n .  
Von B óttcher. Fórderteclin . H. 31/32: S. 211/4*. U nter- 
suchung der Vorgange .bei der A rbeitsubertragung, und

zwar cinm al fur eine feststehende Scheibe m it umgelegtem, 
belastetcm  Band und ferner fur eine durch die Differenź 
zweier Seilkriifte gegen ein Brem sm om ent gedrehte Scheibe 
(SchluB f.)

Elektrotechnik.

U m w a n d lu n g  e l e k t r i s c h e r  U b e r s c h u B c n e rg ie  
m .W a rm e ,  Von Sclmeider. Z. Bayer. Rev. V. 15. Dez.
S. 183/5*. B etrachtungen uber verschieden'e Moglichkeiteii
der V er\vertung elektrischer OberśćłuiBenergie. Mit elek- 
trisch geheizten gróBeni Dampfkesselanlagen erzielte E r
gebnisse.

N e u e re  e l e k t r i s c h e  A n t r ie b e  f u r  F ó r d e r -
m a s c h in e n .  Von Wolf. F órdertechn . H. 31/32. S. 214/7*. 
Regelung von AnlaBmaschinen und FórdermotOTen in 
L eonard-B etrieben fiir Gleichstrom. Zeitweise Benutzung 
des M otors der Anlafiniaschine zum unm ittelbaren  A ntrieb 
dci Arbeitsm aschine. Verbesserung der Kom m utierung von 
M aschinen m it śchnell veranderlichem Feld. B etrieb  von 
Fórdereinrićhtungen durch W echselstrom-, Asynćhron- und 
D rehstrom kollektorm otoren m it m echanischer und elek- 
tn sch er Bremsung. (SchluB f.)

E lc k tro h & n g e b a h n e n  m i t  D r e h s t r o m - F e r n -
s te u e r u n g .  Von Speck. Fórdertechn.^: H. 31/32.
S. 2 1 1 /8. Ausfuhrung, Vorteile und Anwendungsgebiet der 
D rehstrom fem steuerung.

F a h r l e i t u n g  m i t  V ie l f a c h a u f h a n g u n g  f u r  V o ll-  
b a h n e n  d e r  B e r g m a n n - E le k t r i z i t a t s w e r k e  A. G„ 
B e r l in . Von W estphal. E l. Bahnen. 24. Nov. S. 257/61*. 
Beschreibung der Ausfuhrung der Fahrleitung u n te r Hin- 
weiś auf ihre Vorziige. (Forts, f.)

S P®,n n ll n g s v e r t e j i u n g a n  H a n g e i s o l a t o r k e t t e n .
\  on Schwaiger. El. u. Masch. 14. Dez. S. 569/75*. Kurze 
D ailegungen uber die ungleichmaBige V erteilung und ilire 
ursache. E rlau te rung -der Spannungsverteilung an Hand 
von E rsatzschaltungen und Besprechung von MeBverfahren 
zur E rm ittlung  der Spannungsverteilung. Versuche zur Ver- 
gleicliung der verschiedenen MeBeinrichtungen und zur 
heststellung yon  wesentlichen auf die SpannungsverteilunK 
T\’irkenden Einflussen.

IIutteinTesen, Cliemlsche Technologie, Chemie und Physik.
D ie  E le k t r o c h e m ie  in  d e n  J a h r e n  1916 -  1918 . 

Von A rndt. (SchluB.) Chem. Ind. 10. Dez. S. 403/28 
Bindung des Luftstickstoffs. Ozon. Die w irtschaftliche 
Entw icklung auf den G ebieten der Alkalichloridelektrolyse 
der elektrolytischen M etallraffination, der Gowinnung von 
Aluminium und andem  durch Schmelzelektrolyse erzeugten 
Metal len, der DarsteUBng von K arbid und K alkstickstoff 
Ferrolegierungcn, E lektroroheisen und -stahl, von Zink auf 
elektrotherm ischem  Wege, von Phosphor, Schleifm itteln, 
iiiek troden  und Salpetersaure aus .Luft.

Z u r  W o lf ra m  b e s t im m u n g  in  F e r ro  w o lf ra m . Von 
Lewy. Z, angew. Chem. 16. Dez. S. :379/80. Angaben 
iibei cm neues Verfahren, bei dem  Ferrowolfram  durch 
Ammomum sulfat und ^konzen trierte  Schwefelsaure im 

orzellan- oder P latin tiegel restlos aufgeschlossen wird.
B e i t i ą g e  z u r  K e n n tn i s  d e r  R e a k t io n e n  b e im  

H o c h o f e n g le ic h g e w ic h t .  Von Terres und Pongracz.
E lektrochem . 1. Dez. S. 386/407*. ' Allgemeine Dis- 

pasition der expenm entellen  A rbeit. Gleichgewichts- 
zusam m ensetzung der Gasphase. EinfluB der festen  Phase 
auf das Gleichgewicht. U ntersućhung der festen Phase. 
Dic technische Seite der Frage. Physikalische Begleit- 
erschemungen. Versuche zur Aufstellung einer Rilanz.

D ie  E ig e n tu m l i c h k e i t e n  d e s  T h o m a s v e r f a h r e n s  
d e s  F e in e r  W a lz w e rk s .  Von Jung. S t. u. E. 18 Dez.
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S. 1577/84*. Die ausfiihrlich geschilderten Eigenttimlich- 
keiten hiingen m it- dem  besonders hohcn Phosphor- und 
Mangangehalt- des Ilseder Roheisens zusaramen, der auch 
auf den M ischerbetrieb von EinfluB ist.

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 u f  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  z y l in -  
d r i s c h e n  '  H o h lk o r p e r n .  Von K uhnel. (SchluB.) 
St. u. E . 18. Dez. S. 1590/4*. Ergebpissc der U nter- 
suchungen an den verschiedenen Arbeitsstufen des M aterials 
m it 0,12% C uńd verschiedenen W andstarken. •

U n te r s u c h u n g e n  i ib e r  d e n  E in f lu B  d e r  W a rn ie -  
b e h a n d lu n g  a u f  d ie  Q u a l i t a t  d e s  S ta h lg u s s e s .  Von 
K otliny. (SchluB.) GieB.-Ztg. 15. Dez. S. 373/8*. Er- 
gcbnisse von Versuchen zur F ests te llu n g d es Einflusses des 
Abschreckens und Anlassens auf verschiedene Eigenschaften 
von StahlguB bestim m ter Zusamniensetzung.

D ie  B e s t im m u n g  d e r  G ase  .im  E iś e n . Von Ober- 
hoffer und Beutell. St. u. E. 18. Dez. S. 1584/90*. Be- 
sprechung der bisherigcn wichtigsten Ergebnisse an Hand 
des einsclilagigen Schrifttum s. Beschreibung neuer Ver- 
suchseinrichtungen und des dam it durchgefuhrten Arbeits- 
verfahrens sowie M itteilung einiger Versuchsergebnisse.

S c h la c k e n m iih le n .  Von H erm anns. (SchluB.) Ann. 
Glaser, 15. Dez. S. 93/8*. Verschiedene Anordnungen 
des A ntriebes von Kugelmtthlen. Beschreibungen von 
Schlackenmiihlen und E inzeleinrichtungen nach den Aus- 
fiihrungen verschiedener Firm en.

/O b e r  e in o  n e u e  s e l b s t t a t i g e  T e m p e r a tu r r e g e - .  
lu n g  f i ir  e l e k t r i s c h e  O fen . Von H aagn. E. I .  Z. 
18. Dez. S. 670/2*. Die beschriebene Regelung benu tzt 
die Anderung des Heizkórperwiderstandes. Mit Erreichung 
des einer bestim m ten Tem peratur entsprechenden Wider-. 
standes wird der Strom  durch einen Z eitschalter auf be- 
stim m te Zeit ausgeschaltet. Vorziige dieser Regelung.

D e r  g e g e n w a r t ig e  S ta n d  d e r  B r e n n s to f f v e r g a -  
s u n g  in  G a s g e n e r a to r e n .  Von Gwosdz. (SchluB.)
Braunk. 6. Dez. S. 467/70. Bei der E rorterung  d er Tem- 
peraturverhaltn isse und der Gasbildung werden besonders 
die Vorgange im B rennstoffbett und die V eranderung der 
Zusam m ensetzung des Generatorgases nach dem Verlassen 
der Brennstoffscliicht besprochen.

W a s s e r g a s e r z e u g u n g  in  H o r i z ó n t a l r e t o r t e n  
u n d  d e r e ń  W i r t s c h a f t l i c h k e i t .  Von Goffin. J. Gasbel.
G. Dez. S. 729/31*. Beschreibung und w irtschaftliche 
Beurteilung der auf dem Gaswerk H eddem heim  eingefiihrten 
Betriebsweise.
' H a r z g e w in n u n g  a u s  K o h le n . Von G lase r/ (SchluB.) 
M ont. Rdsch. 16. Dez. S. 776/8. Angaben iiber B etriebs- 
ergebnisse. Aufgaben und Ziele der Cumaronharzgewmnung. 
Die Kondensationserzeugnisśe von Phenolen und Form 
aldehyd. SchluBbetrachtungen.

C h e m is t r y  a n d  coa l. Von Illingw orth. '.Goli. Guard. 
5. Dez. S. 1501/2. 12. Dez. S. 1570. Besprechung der
beiden H au p ta rten  von Analysen zur Kohlenbestim m ung. 
Die E inteilung der Kohle nach Gruner und Seyler. Die 
Einwirkung verschiedener Lósungsm ittel, besonders von 
Pyridin, auf Kohle im Soxhlet, Die verschiedenen A rten 
von Asche, Schwefel und Stickstoff in der Kohle und ihre 
Bedeutung.

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  vom  
S c h m ie r m i t t e lg e b ie t .  Von F rank . (SchluB.) Z. angew, 
Chem. 16. Dez. S. 377/9*. M itteilungen uber E inrichtungen 
und B etrieb  des Versuchsstandes fiir Schm ierm ittel- und 
Brennstoffpriifung der Mineralólwerke R henąnia in  Dussel
dorf sowie uber die Gewinnung von Schmierólen aus dem 
U rteer.

Gcsctzgebung und Ycrwaltung.
A r b e i t s r e c l i t  u n d  A r b c i t s  v e r f a s s u n g .  Von 

G iinther. Techn. u. W irtsch. Dez. S. 813/27. Nach einer 
kuizen Begriffsabgrenzung wird zunaclist die Entwicldung 
des deutschen A rbeitśrechts seit dem U m sturz besprochen. 
Darlegung der groflen Gesiclitspunkte der Reform des Ar- 
beitsrechts im Zusammenhang m it jener der Arbeitsver- 
fassung. Die B etriebsrate. Die wahrscheinliębe F ortent- 
wicklung des gSsamteu sozialen Rechtsgefiiges,

: D e r  E n tw u r f  d e r  f i ir  d ie  t s c h e c h o - s lo w a k is c h e  
R e p u b l i k ’ zu  e r la s s e n d e n  N o v e lle  zu m  P e n s io n s -  
v e r s ic h e r u n g s g e s e tz .  Von H erbatschek. Mont. Rdsch.
16. Dez. S. 767 /71. Besprechung der Bestim m ungen des 
Entwurfs, der den Eigentiim ern der in der R epublik  be- 
triebenen U nternehm ungen eine neue, sehr empfindliche 
B elastung auferlegt. '

Volkswirtschaft und Stutistik.
D ie  g e g e n w a r t ig e  L a g e  d e r  d e u t s c h e n  B r e n n -  

s to f f w i r t s c h a f t .  Techn. BI. 20. Dez. S. 453/5. t)ber- 
blick iiber die Lage unserer Brennstoffw irtschaft m it 
Steinkohle, Braunkohle, Torf, fliissigen und gasformigen 
Brennstoffen. Zusam m enstellung von Vorschlagen zur Er- 
zielung von E rspam issen.

R e g e lu n g  d e r  K o h le n p r e is e  n a c h  ih re m  W e r te . 
Von Meyerlieim. M itteil. El.-W erke. Nov. H . 2. S. 273/4*. 
An- H and einzelner Beispiele gefiihrter Nachweis ungerecht- 
fe rtig te r P reissteigerungen fiir bestim m te K ohlensorten. 
Aufstellung von G esichtspunkten, die hinsiclitlich der 
Regelung der Kohlenpreise nach dem W ertverhaltnis be- 
rttckśichtigt werden so llen .1 Sonstige Vorsęhlage fur die 
Verbesserung der K ohlenw irtschaft.

D ie  S p a n n u n g  z w is c h e n  d e n  I n -  u n d  A u s la n d s -  
p re is e n .  Von Dalberg. St. u. E . 18. Dez. S. 1594/6. 
Ausfiihrungen zur Y alutafrage, in denen davor gew am t 
wird, die Preise im Inland denen des Auslands in tiber- 
stiirz ter Weise anzupassen ..

Personalien.
D er ; elsaB-lothringische Oberbergrat, Geh. Bergrat 

S c h e r e r  is t  zum preuBischen O berbergrat e rnann t und 
ihm  die Stelle eines technischen Mitglieds beim Oberbergam t 
in Clausthal ubertragen worden.

B eurlaub t w orden sind: -
der Bergassessor R o n t z  vom  1. Ja n u a r  1920 ab auf 

ein Jah r zur tlbernalim e einer Stellung bei der F iirstlich 
PleBsclien Bergwerksverwaltung zu K attow itz (O.-S.),

der Bergassessor v b n  D a m m  vom 1. Januar 1920 ab 
auf weitere zwei Jah re  zum E in tr itt  in die F irm a O. U llm ann 
in H indenburg (O.-S.).

Dcm Berginspektor F riedrich  S c h n e id e r  ist die 
erbetene E ntlassung aus dem S taatsd ienst m it W irkung 
vom 1. O ktober 1919 ab erte ilt worden.

Die Bergreferendare Heinz P s o t ta ,  K u rt H e r m a n n  
und G iinther S c h la u c h  (Bez. Halle), F ritz  D r is c h e l  
und F riedrich B lo c h  (Bez. Breslau) sind zu Bergassessoren 
ernannt worden.

An Stelle des ausgeschiedcnen G eneraldirektors W is k o t t  
h a t der Bergwerksdirelctor K le e m a n n  die Geschafts- 
fiihrung der Bergwerksgesellschaft H erm ann m. b. H. in  
Bork ubernomm en.


