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.Das tektonisclie Bild des rłieimscli-westfalischen Steinkohlengelbirges.
Von M arkscheider Dr. K. L e h m a n n ,  W attenscheid.

(Schlufl.)
Das Schollengebirge.

D as S c h o lle n b ild .
So nahe es lag, die Entstehungsursache der Falten- 

gebirge in horizontalen Druckkraften zu suchen, die 
bei der Erdschrumpfung notwendigerweise auftreten 
muBten, so schwierig gestaltete sich die Aufgabe fur die 
gcologische Forschung, eine eindeutige, klare genetische 
Erklarung fiir die Entstehung der Schollengebirge zu 
finden. Man erkannte bald, daB die Spriinge, und zwar 
nur echte Spriinge, dem Schollengebirge das Geprage 
geben. Es war daher verstandlich, daB schon friihzeitig 
die Kinematik und Genesis der Spriinge Gegenstand 
eingehender Untersuchung wurden. Im Bergbau lieB 
sich das leicht und vortrefflich ausfiihren. So gibt es 
denn auch ausgezeichnete Studien von S c h m id t, 
v. C a rn a ll,  K o h le r  und Z im m erm an n  aus alterer 
Zeit, denen zahlreiche neuere Veroffentlichungen all- 
gemeiner Natur yon S u ess, v an -W erw eck e , S te in - 
m an n , K ra n z , Johannes W a lth e r  usw. gefolgt sind. 
Q u irin g  hat in seiner schon genannten Abhandlung iiber 
die Entstehung der Schollengebirge1 eine erschópfende 
Zusammenstellung der bisher vorliegenden Ansichten 
iiber die Entstehung der Schollengebirge gegeben und 
im einzelnen die Senkungs- und Hebungstheorie be- 
sprochen. E r weist dabei auf die groBen Widerspriiche 
hin, die so erhebhch sind, daB z. B. die einen Forscher 
die Entstehung der Spriinge auf seitlichen Druck 
(Kohler, Suess, Walther), die andern auf reine vertikale 
Absenkung durch die Schwere (v. Carnall), wieder 
andere auf vertikale Hebung (van Werwecke, Regel- 
mann) zuriickfiihren.

Bemerkenswert ist, daB z. B. v. Carnall, der ais sehr 
scharfer Beobachter gelten muB, seine eigenen Erkla- 
rungen nicht ganz zu geniigen scheinen. E r spricht 
ausdriicklich von einer - Seitenbewegung, einem Ausein- 
andertreten der Wando, das die Kluft gebildet haben 
soli2, vemachlassigt sie aber, weil er weder theoretisch 
noch praktisch eine Losung findet.

1 a. a. O. S. 420; hier timfangreiche Quollenangabc.
2 T. C a r n a l l :  Dio Spriinge Im Steinkohlengebirge, S. 72, 5 143: 

»Mag es sein, daB die Entstehung des Kluftraumes yicllelcht nicht 
b)oB so zu erkliircn ist, daB die Wfinde allein ihm die Masso hergeben, 
sondern daB auch zugloieh oin Ausoinandertreten dieser Wando durch 
Seitenbewegung oder Voluinen-Vormindenmg stattfand: man braucht 
deswegen beiderlci Bewegimgs-Richtungen (der Verschlebung nach der 
Failinie und des Auselnandertrotens) n icht zu trennen, sondern kann, 
bloBe Scheidungskliitte ausschlieBend{§16), inuner dabei stehon bleiben, 
den Sprang ais nach der obigen m ittlem  Kbone erfolgt zu betrachten. 
Daa einzigo Unregelm&BIge der Erscheinung liegt dann nur darin,

Quiring gebiihrt das Verdienst, ais erster auf den 
Kern der Sache hingewiesen zu haben, auf die seitliche 
Zerrung, wenn es ihm auch nicht gclunęen ist, eine 
befriedigende Losung der Frage nach der E n ts te h u n g s 
u rsa c h e  zu finden. Dariiber Aufklarung zu gewinnen, 
soli die Hauptaufgabe der nachstehenden Untersuchungen 
sein.

Da Kliverl sich in seiner Arbeit iiber die Tektonik 
des Wattenscheider Sattels entschieden gegen die 
Quiringsche Auffassung ausspricht und neuerdings auch 
Hofer v. Heimhalt die von Quiring errechneten Aus- 
dehnungskoeffizienten fiir das westfahsche Kohlengebiet 
ablehnt2, erscheint es notwendig, schon mit Riicksicht 
auf die groBe Bedeutung dieser Frage fur die geologische 
Wissenschaft wie die Bergbautechnik ausfiihrlicher darauf 
einzugehen.

Grundsatz fiir die in dieser Richtung schon seit 
Jahren von mir angestellten Untersuchungen war: Be- 
schrankung auf die exakte Forschung durch Beobachtung 
der Grubenaufschliisse und Auswertung richtig gelegter 
Langsprofile.

In  iibereinstimmender Weise vertreten alle Geologen 
und Bergleute nach dem Befund der Grubenaufschliisse 
die Anschauung, daB die Sprungkliifte im Gegensatz zu 
den Wechseln fast immer ais offene Spalten angelegt 
worden sind8. Die Spriinge im rheinisch-westfalischen 
Steinkohlengebirge gdten ais unvernarbte Querrisse, 
die Wasser und Mineralien fiihren und zum Teil sogar
daB Ton den PlOzteilen hin und wieder an, den Absclmittspunkten 
kleine Stilcke Jelilen. Wir verkennen nicht, daB die mlttiero Richtung 
einer solchen aus zweien zusammengesetzten Bewegung (dio Richtung  
oiner, zwcl korrespondlorcnde Punkto in den Sohnittlinien vorblndenden 
Linie) streng genommen n icht der m ittlem  Kluftebene entsprcehon , 
kann. Aber einerseits ist, zur Bestimraung der Richtung jener Seitcn- 
bewegung, wolclie dic K lutt ge6ffnot, weder in der Thoorie noch in dor 
.Eriahrung Irgendeln sicheres Anhalten zu finden, und anderseits er* 
schoint dleselbe hier der ab- und autw&rts gegangonen Bowegnng fast 
ganz untergeordnet. Es dilrfte daher nicht nur rerzelhlieh, sondern 
sogar ratsam sein, die ersterc ohnehin n icht gcnau bestirambare Be 
wegungs-Richtung lieber ganz auBer aeht zu lassom.

1 a. a. O. 9 / 7 8 S - 7 9 0 .
2 Eine auffallend schroffe Stollung gegen Quiring hat neuerdings 

v. L o s i n s  k y  (Vulkanismus und. Zusanunenschnb, Geol. Rdsch. 1918, 
S. 65) eingenommen. Er bemangelt vor aileni die Sehnlttfiihrung
Qulrlngs ais n icht rechtwlnkllg zum Sprungstielchen gelegt. Dem sei 
entgcgengehaltcn, daB es belanglos ist, unter welchem Wlnkel d ie  
Schnlttlinie gefiihrt wird, well dlo Bercchnung lcdlgllch die prozentuale 
Zerrungszahl zum Ziel hat. Dlo Forderung der atcreometrlsch durchzu- 
fiihrenden Bercchnung, die v. Losinsky gieichzeitig atellt, Ist fiir die 
Ermittlung der linearen Zerrungszahl nicht unbedingt erforderlich, 
weil hierfur die Berechnung im Grundrlfl, wie sie Quir!ng angcetellt
liat, nach don Beziehungen in ahnlichen Drolecken ausroieht. Weiter 
unten wlrd gezolgt, daO meine unabhiinglg von Qulring stereornetriach 
durchgefuhrtć Berechnung der Zerrungszahl fast das gleiche Ergebnis 
liefert.

5 H S f o r  v o n  H e i m h a l t ,  a. a. O. S.  17,
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mit Gerolłen jungerer Formationen angefiillt sind1, 
B u t tg e n b a c l i2 berichtet von tertiaren und diluvialen 
Gerollen und Sanden m clen Spriingen des Aachener 
Bezirks, O. T ie tz e 3 von klaffenden Spałten im Stein- 
kohlengebirge von Ibbenbiiren, die Einschlusserjungerer 
Formationen aufweisen.

Diese bezeichnenden Merkmale iniiBten eigentlich 
schon geniigen, um das seitliche Auseinandertreten der 
Schollen zu beweisen, selbst wenn man sich noch nicht 
daruber klar sein sollte, woher bei der allgemeinen 
Schrumpfung und dem Zug nach unten plotzlich rein 
horizontal wirkende Zerrkrafte kommen.

Die S ta rk ę  d e r Z e rru n g .

Die vo!lige Losung gibt, wie beim Faltengebirge, 
auch hier das Profil, Ouiring h a t  diesen Weg" bereits 
beschritten und fur Oberschlesien eine lineare Aus- 
dehnung durch Zerrung von 3% 4, fur das westfalische

1 Kine. benn-rkenswerte Abhandlung daciiber bringt B i)  k o r :  
UwMmcttilau^lulhing derQuerverwerftmgS8palton Im Berurevier Werden 
und omiBcn • nngrenzeuden Gebleten, Gliickaul 1006; S. 1101.

, , \  a t t f f o n b a o h :  Dio Gebirgsstonmgen lm Stetnkohlen-
gebiet des WunnreTlens, Gluekaul 1894, S. 1549.

* O. T S e t  z e :  l>as Stelnkohlengebirtre' vori Ibbenbiiren. Jahrb. 
d. Geol. Landesanst. 1908, S. Si l ,

* SchoUensrebirge, a. a. O. S. 439.

Kohlengebiet von 6,44% 3 berechnet. Um in jeder Weise 
sichćr zu gehen, habe ich samtliche mir erreichbaren 
markscheiderischen Langsprofile einzelner Gruben des 
westfalischen und auch anderer Bezirke' genau durch- 
gearbeitet, Ferner habe ich durch die bekannten Mulden 
und Sattek des % rheinisch-westfalischen Steinkohlen- 
gebirges nach den vorhandenen Ubersichtskarten und 
dem Hohenschichtenplan der Markscheiderei der West
falischen Berggewerkschaftskasse genau konstruierte 
markscheiderische Langsprofile angefertigt, von denen 
einige in Abb. 13 zusammengestellt sind. Die am 
Bochumer Modeli nachgepriiften Ergebnisse sind auBerst 
bemerkenswert2, wie nachstehende Zusammenstellung
zeigt (vgl. dazu Abb. 5): %
Gladbecker Sattel . . . ............................. 3,7
Em scher-M ulde.............................................
Gelsenkirchener S a t te l ..................... 3,4
Essener M u l d ę ......................................... ....
Wattenscheider Sattel •. . . . . . . . .  2,7
Bochumer Muldę . ......................................

% . 

4,2

3,7

3,6
1 Q u i r i n g  : D ie Entstehimg der Sprtinge im rhelnisch-wcst- 

faiischen Stoinkohlen.ęobu-ge, Gltickaiil 1913, S. 480.
2 E s se i ansdrtickllch bemerkt, daJ3 allo Berechnungen an den

Urzeichnnngen im groBen MaBstabe und am Modeli selbst durcligefuhrt
worden sind, also von den Ergebnissen der etwa an don Terkleinerten 
Wiedergaben (Abb. 13-15) angestellten Berechnungen abweichen konnen.
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Gesamtmittel 3,4% Zerrung. 
Diese Berechnung umgreift aber nur die gróBsrn auf 
dem erwahnten Hohenschichtenplan verzeichneten 
Sprunge, die im allgemeinen seigere Vervvurfshohen von 
mehr ais 100 m haben.

Zur Nachpriifung sind die mittlern seigern Sprung- 
hohen der von Cremer im Sammelwerk* namentlich 
angefiihrten 14 groBern Sprunge zu 4770 m oder ab- 
gerundet 5000 m zusammenge stellt worden. Fiir dicss 
Gesamtsprunghohe errechnen sich aus dem Falldreieck 
bei den angegebenen Fallwinkeln folgende sohlige
Sprungweiten (seitliche Verschiebungen):

Fallwinkel Sprungweite 
60° 2900 m
65° 2300 m
70° 1800 m

und fiir eine Gesamtlange von 60 km des Gebietes nach- 
stehende abgerundete Anteilzahlen:

i a. a. O. S. 141/7 .,

Fallwinkel Anteilzahl
5%
4%

60°
65<>
70° 3,1%

Fur die Sprunge wird von Cremar ein durchschnitt- 
liches Einfalłen von 60 — 80° angegeben. Die Erfah- 
rungen im B::rgbau haben erwiesen, da<3 die hier haupt- 
sachlich in Betracht kommenden groBjrn Sprunge allge- 
mein flacher, mit ”5 0 -7 0 ° , im Mittel mit 60° einfallen. 
Trotzdem sei der Wert von 70° angenommen. Die dafiir 
errechnete Zahl von 3,1% stimmt recht gut mit dem oben 
fiir ein 10 km langeres Gebiet ermittelten Wert von 
3,4% uberein. Stellt man auBirdem noch die Zerrung 
durch die zahlreichen, von Cremer auf einige Tausend 
bemessenen Nebsnspriinge in Rechnung, so kommen 
fiir 500 Sprunge mit je 10 m Verwurf 3,1%, fur 1000 
Sprunge mit dem gleichen Verwurf das Doppelte, also 
6,2% hinzu. Daraus folgen ais:
Z e r ru n g s m in d e s tw e r t  3,4% fiir die Hauptspriinge

4-3,1% fiir die Nebenspriinge 
zus. 6,5% l

1 nitsHiis Ergobnts Stellt In sehr guter (Ibercinstinimtimr m it der 
von_Quiring aU .Mindestiirert ansegebenen Zerrungyzahl e , i l  %.
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Z e r ru n g s m it te lw e r tJ  3,4% fiir die Hauptsprunge
+6,2%  fiir die Nebenspriinge 

zus. 9,6 =  rd. 10%.
Um diesen Betrag ist also das Gebirge in der Langs- 
achse gedehnt, auseinandergezerrt. und dadurch erst 
die Schollenzerstiicklung und -verwerfung ermóglicht 
worden. Berechnungen an Einzelprofilen haben im 
Durchschnitt ■ dieselben Werte ergeben; z. B. fiir das 
Profil der Zeche Ver. Portingssiepen (s. Abb. 14) im 
MaCstab 1 : 2000 rd. 10%, fiir das Profil der Zeche 
Rosenblumendelle1, im MaBstab 1 : 2000 berechnet, 6 %. 
An dem von Kliver2 gebrachten Profil durch den Watten- 
scheider Sattel errechnen sich mindestens 8 % Zerrung.

Ein Schulbeispiel fiir gro Ba - Zerrung bietet das 
Zwickauer Kohlenbecken. Dabei sei auf ein Langsprofil 
dieses Gebietes aus einem Aufsatz von N ieB3 verwiesen.

J,

m=

Abb. 14. Langsprofil der Zeche Ver. Portingssiepen. 
MaBstab 1:10 000.

Oruckstóruągeń

Abb. 15. Quęrprofil der Zeche Aima I/II .
•MaBstab 1 : 2u 0U0.

Abb. 14 und 15. Langs- und Querprofil zur 
Veranschauli chuńg yon Zerr- und D ruckstórungen.

Das Gebiet ist durch Sprunge derart zerstiickelt, daB 
es unter auBergewohnlichem Gebirgsdruck zu leiden hat. 
NieB schildert es ais Bruchzone groBen AusmaBes, in 
dęr die einzelnen Schollen nur lose aneinandergekittet 
und durch die starken Yerwerfungen so versenkt worden 
sind, daB in einem Grubenfeld, z. B. dem Morgenstem- 
felde, »aul' rd. 4000 m Langserstreckung die-Kohle von 
nahe der Tagesoberflachebis auf etwa 1000 m einfallt, 
wahrend das urspriingliche Einfallen (vor Beginn der 
groBen Dislokationen) nur etwa 2 - 5 °  betrug«. Fiir d a s : 
genannte Feld errechnet sich die Zerrung unter der An- 
nahme nur eines Verwerfers bei dem von NieB ange- 
gebenen Sprungeinfallen von 60 ° auf 17%, fiir den Re- 
vierteil mit auBergewohnlich hohem Gebirgsdruck auf 
20% und fiir dasganze Becken auf 11%. Ein weiteres •

i  s. Bliltter Frohnhauseń und Alteadorf der alten Flfizkarte. 
a a. a. O. S. 730.
1 K i e S: Die Ursoctaen doa auflergewShnlicli hohen Q«birga- 

drućkes in oiucrn Telie dea Zwickauer Kcriers und seina WIrkung auł 
die Schiiehte und FUiiOrter, GlOcknuf 1909, TRf. 5.

lehrreiches Beispiel, und zwar aus dem .Aachener Gebiet, 
liefert ein Profil aus einer Arbeit von S te g e m a n n 1. Die 
Zerrung berechnet sich dabei żu 7% ohne den Verwurf 
der Sandgewand, der den Betrag erheblich erhóhen 
wiirde.

Nach den angefiihrten Beispielen erscheint den ta t- 
sachlichen Verhaltnissen fiir das westfalische Kohlen- 
gebiet eine W SW -ONO-Zerrung von 10% ais Mittel- 
wert zu entsprechen. Um diesen Betrag, der etwa 6J00 m 
ausmacht, hat sich das Gebirge streichend ausgedehnt. 
Es fallt auf, daB die Zerrung kleiner ist ais die zu 25% 
ermittelte Pressung. Das Ergebnis stimmt aber gut 
iiberein mit deń Bereclmungen bei der P in g e n b ild u n g 2, 
wo fiir eine Randschode die Halfte der Pressung ab- 
ziiglich einiger Anteile fiir geringfiigige Senkungen im 
Bereich des Randgebietes berechnet worden ist.

O rtl ic h e  U n te rs c h ie d e  in  d e r  Z e r ru n g s s ta rk e .
Aus der auf S. 42/43 gebrachten Zusammenstellung 

laBt sich folgende eigenartige GesetzmaBigkeit heraus- 
lesen:

1. Die Betrage der Zerrung sind in den Mulden im 
einzelnen und auch im ganzen genommen gróBer ais auf 
den Satteln. Das wiirde bedeuten, daB die Sprunge in 
den Mulden groBare Yerwiirfe aufweisen, was dem Berg- 
mann in der Tat auch schon langst aufgefallen ist.

2. Sowohl die Sattel ais auch die Mulden zeigen 
eine allmahliche Abnahme in der Zerrung nach Siiden, 
nach der Rheinischen Masse hin. Der Unterschied be- 
tragt beiderseits 1,2 %.

Danach waren also die Faltenteile im Nórden starker 
gezerrt worden ais im. Siiden. Aus den bergmiinnischen 
Aufschliissen ist bekannt, daB die Sprunge nach Siiden 
zu an Verwurf abnehmen. Viele laufen sich ganz tot, 
was aus den Abb. 5 und 13 zu ersehen ist3. Nur noch 
wenige durchsetzen den Stockumer Sattel. Dieselbe 
Erscheinnng ist auf der linken Rheinseite festgestellt 
worden. Die Hochwaldstorung z. B., che durch Bohrungen 
im Felde der Zeche Friedrich-Heinrich noch mit 300 bis 
600 m Verwurf bekannt ist, lauft nach Siiden so rasch 
aus, daB sie nach den neuesten Aufschliissen im Felde 
der Niederrheinischen Bergwerksgesellschaft mit Ver- 
wurf nicht mehr festzustellen ist. Durch Grubenbaue 
der Zeche RheinpreuBen sind mehrere Storungen be
kannt geworden, dereń Yerwurfshóhe sich nach Siiden 
verringert.

Die Erklarung fiir diesc tektonisch bedeutsame Er- 
scheinung finde ich clarin,'daB die starren, schmalen 
Sattel gegeniiber den breiten, flachen Mulden starkę' 
Riicken, versteifte Trager darstellen, die der Zerrkraft■ 
groBern Widerstand ' entgegengesetzt haben. Daher 
muBte auch in dem Gebiete starkerer Faltung im Siiden 
die Zerrung verhaltriismaBig kleiner ausfallen ais im ' 
Norden. Die tektonische' Obcrsiclitskarte4, der Holien- 
schichtenplan und das Bochumer Modeli zeigen deutlich, 
daB die meisten Sprunge iiber die Sattel hinweg an 
Verwurf abnehmen, und daB viele, besonders mittlere .

i  S t e s r o m a n n :  Uber dio Lagerungs- und Betriebsverhilltnisso 
iiB W unn- uuirinderevier, Gluekaut 1900, Taf. 19: fur das Querprofil 
auł defśeiben Tafei babe ich 36% Pressung erm ittelt,

= s. Gliickauf 1919, S. 937.
* Sehr Kut auch aus dera mehrfach genannten Hahenschichtenplan.
* s. Gltlckauf 1910, Taf. 11.
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und kleine Spriinge auf den Sattelriicken hin auslaufen. 
Auch die bekannte Scharung manchei Spriinge an 
Satteln findet darin ihre Erklarung. Diese Merkmale 
sind besonders an den  stark gefalteten Satteln gut 
ausgepragt.

Hier sei eine kurze auf der Tatsache der Gesamt- 
zerrungsabnahme nach Siiden beruhende theoretische 
Betraciitung iiber den E in flu B  d e r  Z e r ru n g s u n te r -  
s ch ied e  au f d as  S c h ic h ts tre ic h e n  eingeschoben.

Die um 1,2% s ta rf ire  Zerrung bei den nórdlichen 
Schichten miiBte eine Ausbiegung nach Norden zur 
Folgę haben. Sie soli iiberschlagig nach der Durch- 

8 • h 2
biegungsformel v =  — ■r  erfaBt werden. Darin be-

deutet h das AusmaB der gróBten Durchbiegung, das 
berechnet werden soli, 1 die Lange des Gebietes, die 
m it 70 km eingesetzt sei, und v die mit 1,2% zu 840 m 
(abgerundet 8U0 m) ermittelte Verlangerung. Es er-

gibt sich: h2 =  — p i  =  800 ' 2 ,10 —  =  21 000000 ■ m
O o

h =  000 U00 == 4 600 m. Um 4,6 km miiBte eine
Ausbiegung der Schichten, von der Mitte nach den 
Enden abnehmend, stattgefunden haben.. Nach den 
Berechnungen im Abschnitt iiber das Faltengebirge1 
war der Unterschied in der Pressung von der Mitte nach 
den Seiten auf 5% festgestellt worden, was auf 40 km
2 km ausmacht. Wahrend also die Endstiicke bei er- 
hóhter Faltung nach Norden um dieses MaB ausgebogen 
worden waren, hatte die Einwirkung der Zerrung dieseh 
Betrag durch Vorriicken der Mitte nach Norden ausge- 
gliclien und noch um 2,6 km vermehrt. Verteilt man 
diese 2,6 km nórdlicher Verriickung gleichmaBig auf 
15 Hauptspriinge, dann entfallen auf jedert 160- m. 
Diese 160 m wiirden sich, von Siiden mit Nuli beginnend, 
entlang der Stórung aneinanderreihen uńd bei jeder 
Achse um einen gewissen Betrag zunehmen, wie es 
auch seitlich der Fali sein miiBte. Bei gleichmaBiger 
Verteilung fur den vorliegenden Versuch erhalt man 
aber bei 8 Achsen 20 m fiir jede. Um diesen Mittelwert 
wiirde also eine re in e  V e rsc h ie b u n g  nach Norden 
erfolgt sein.

Vor falschen Ableitungen mogę bei diesen theo- 
retischen Erórterungen besonders gewarnt werden. 
fmmerhin kónnten sie geeignet sein, den Weg zum Ver- 
standnis mancher Besonderheiten zu zeigen. Ein Blick 
auf das Bochumer Modeli seitlich iiber die Achsen hinweg 
laBt v-ielleicht die Durchfiihrung dieses Rechnungsver- 
suches gerechtfertigt erscheinen.

Erwahnt sei nur, daB sich das Obergreifen der 
Spriinge nach Norden hin, also die langsame Abschwen- 
kung aus der rein ąuerschlagigen in eine mehr westliche 
Richtung durch die starkere Zerrung im Norden erklaren 
lieBe.

K u rze  K r i t ik  d e r a l t e m  A n sch au u n g en .
Kann es auch nach den oben gegebenen Darlegungen 

iiberhaupt nicht mehr zweifelhaft sein, daB die Spriinge 
n u r  d u rc h  Z e rru n g  entstanden ■ sind, so soli docli 
noch mit wenigen Worten auf die altere Anschauung 
eingegangen werden, die in D ru  cke rs ch ei n u rig en

1 b. Gliickauf 1920, S. 6.

die Ursache fiii' die Entstehung der Spriinge sieht. 
Der letzte Veffechter dieser durch Quiring 19i3 zuerst 
bekampften Lehrmeinung ist Kliyer1. Soweit sich seine 
SchluBioigerungen auf den Projektionen Meyers2 im 
Bereicli der Kurier Stórung aufbauen, sind sie dadurch 
hinfallig geworden, daB die von diesem angenommene. 
Querfaltung durch die neuen Aufschliisse nicht be- 
statigt worden ist. Von einer herzynisch gerichteten 
Querfaltung kann keine Rede sein. Die angeblićhen 
Falten sind geringe Aufwolbungen, verursaclit durch de;n 
ortlich verschiedenen Faitungsdruck in SN-Richtung,' 
die keinen gesetzmaBigen Verlauf zeigen (vgl. Abb, 13). 
Hochstens kónnten diese Aufwolbungen den Boden fur 
órthche - Spriinge vorbereiten, was Kliyer im Auge hat. 
Wenn dies auch .in  wenigen Einzelfallen angenommen 
werden kónnte, so darf doch nicht iibarsehen werden, 
daB an den vóllig gerade liegenden Stellen — und das 
ist der grGBere Teil — dieseiben Storungen auftreten, 
genau genommen sogar mehr.

Wenn man sich das lange, schmale Becken vergegen- 
wartigt, so ist leicht.einzusehen, daB wahrend der Aus- 
bildung des Faltengebirges, das bekanntlich in der 
SN-Richtung 'stark gepreBt wurde, auch ostwestlicher 
Druck heri'schte. Diese Druckspannungen waren natur- 
gemaB sehr klein, etwa soviel mai kleiner ais die Lange 
des Beckens seine Breite iibertraf. Die Kraft reichte 
wolil hin, um das nótige Gleichgewicht bei der Ver-' 
frachtung zu halten, nicht aber, um etwa die Ausbildung 
von Rissen vorzuzeichnen, denn dann hatte ilir Verlauf. 
diagonal sein miissen. Anderseits ist auch bekannt, daB 
die ąuerschlagigen Storungen jiinger sind ais die strei- 
chenden, daB also eine gemeinsame Bildung nicht móglich 
sein kann.

SchlieBlich muB immer wieder darauf hingewiesen 
werden, daB im Streichen der Schichten noch nirgends 
Druckerscheinungen beobachtet worden sind, wie'man, 
sie im Fallen iiberall, auch im nórdlichen wenig gefal
teten Gebiet, festgestellt hat (vgl. die Abb. 6 und 13-15),; 
Die Storungen miiBten eine Ausbildung ais O ber-’ 
schiebungen oder mindestens ais Schaufelflachen er- 
fahren haben, und man wiirde das von Walther3 ange
nommene u n m ó g lich e  Profil der Keilgraben erhalten, 
das bis jetzt noch nirgends unter den Quergraben des 
Steinkohlengebirges gefunden worden ist. Tatsachlich 
handelt es sich primar um reine Absenkung/die natiir- 
lich nur móglich ist, wenn Zerrung den nótigen Platz 
zum Absińkeń geschafft hat. Kliver4 erklart . dęn 
Profilverlust zum Teil durch Schichtenzusammenpressung 
und Zermalmung beim Absinken. Diese Anschauung 
ist nicht stichhaltig, Durch die Zerstticklung und Zer-’ 
reibung wird das Gesteinmaterial, das ja  nicht verloreri-' 
gehen kann, eher noch im Volumen vergróBert. Schich- 
tenzusammenpressung von groBem AusmaB infolge der 
Absenkung an Spriingen ist bisher noch nirgends be
obachtet worden, keinesfalls reicht sie aber hin, die oben :

1 a. a. O. S. 789.
2 a. a. O. S. 1171. Meyer hat aus seiner grunUriClIehen DarsteJlung 

Btnvegungsvon?iinge herausgeresen, die iinzutretferid siad. vor altem, 
weil er tlas Emfallen der Kurier St<iruag ais westlich sta tt óstiich - 
bezeichnet hat.

8 J. W a l  t l i  e r :  Geschichte der Erde und des Lebeni?, 1908; 
ferner Neue Zeitschr. fiir Geol. u. Pal. 1910, S. 65, und Vorschui© der 
Geologie, Jena 1910, S. 145.

* a. a. O. S. 789.
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befećhneten Ausdehnungsbetrage von durchscłińittlięh 
10% auszugleichen. Dabei ergabe sich ein Faltenbild 
hiit ausg.sprocher.cn Satteln und Mulden sowie Ober- 
schiebuńgen, das es nicht gibt. Die einfache Oberlegung 
an Hand der Zeichnung, wie sie guiring1 bereits er- 
lautert hat, śuhrt allein schon zu der Uberzcugung, daB 
die Aufschiebung nur durch Druck und die Absenkung 
riur durch Zug moglich ist (vgl. die Abb. 14 und 15). 
Dabei sei an das Ergebnis der weiter oben gebrachten 
Rechnung erinnert, daB bei einem Sprungeinfallen von 
60° bei 1000 m seigerer Verwurfshohe eine seitliche Ver- 
sćhiebung (sohlige Sprungweite) von rd. 580 m ein- 
treten muB.

Die Sprunge sind das Ergebnis seitlicher Zerrung2 
wie es von Quiring bereits dargelegt wurde. DaB er bei 
seinen Vcrsiichen, die Zerrung durch kontinentale glcich- 
maBige • Hebung und zonare Aufwolbung zu erklaren, 
keine befriedigende Losung finden konnte, worauf er 
selbst hingewieśen hat3, durfte fiir Kliv'er und auch fiir 
Hofer von Heimhalt kein Grund sein, iiber die Zerrungs- 
theorie hinwegzugehen. Der Geologe kann lediglich die 
Gebirgsaufschliisse aufnehmen und im Bilde festhalten. 
So sehr er aber bereclitigt ist, aus dem Querprofil auf 
Pressung zu schlieBen, geradę so gut darf er aus dem 
Langsprofil Zerrung herauslesen. Wenn man heute 
plotzlich behaupten wollte, die Kontraktionstheorie 
stehe auf schwankenden FiiBen, was vielleicht der Fali 
ist, dann wird sich doch niemand dazu verstehen konnen, 
seine Ansicht iiber ein durch Horizontaldruck beein- 
fluBtes Querprofil zu andern (vgl. Abb. 6). D ru c k  u n d  
Z ug  s in d  v o rh a n d e n , das zeigen die Erschei
nungen. Woher sie kommen, ist eine Frage, die der 
Losung harrt und auf welche die hier vertreteneT rog- 
th e o r ie  eińe Antwort zu geben versucht hat.

Hofer v. Heimhalt kann nicht beigestimmt werden, 
wenn er das rheinisch-westfalische Steinkohlengebirge 
nicht ais Schollengebiet gelten lassen will4. Ein Blick 
aUf das Bochumer Modeli zeigt, daB Schollenbildung 
und Faltenbildung in gleicher Weise dem Steinkohlen
gebirge das Geprage gegeben haben. Auch Kukuk 
spricht ais ausgezeichneter Kenner’ des Reviers vom 
Śchollengebirge6. Er hat sogar auf die Notwendigkeit 
hingewieśen, die durch die Querstórungen erzeugten tek- 
.tonischen Elcmente scharf zu bezeichnen, wie es auch 
seither geschehen ist6. Die auf der ttk tcnscben  Ober- 
sichtskarte1 eingetragenen Horste und Graben entsprechen 
dieser Forclerung, die lebhaft zu begriiBen ist, da die 
Kenntnis der Querverwerfungen und ihrer tektonischen 
Gebilde fiir den Bergbau groBere Bedeutung ais die der 
streichenden besitzt. Es soli nicht entschieden werden, 
welche Bezeichnung, Falten- oder Śchollengebirge, den

i Schollenffobiriro, a. a. O. S. 437. .
a \neh B o r ił h a r d t  (GanęrcrMitniHse des Sieseriandes, 

B:rlin i!M2, Bil. 2. S. 410) spricht von zerrender Tendenz boi der Ent- 
stjhmig der SprlinRc. us a. a. O. S. 445: oAuch w na wir beide Au3dehnunc3iirsttchcn, 
die kontinentale gielchmaBiBe Hobunjr nnd die zonare AufwolbmMr, 
^ununieron, wiirde soiuit das ermittclt® MaO der Zerrung ntcht erroicnfc
werden« *

4 a / a .  O. S. S5: sW enn ich auch vielfach m it Qu!r}ner iibcrcm- 
stim m e, so kann ich doch nicht das westfalischc Kohleng^btct ais 
SchollenQreb;et erkennen, da es cin typisches Faltenęcbirgc m it allerlci 
Yerwerfumjen ist; die von ihm .hierfiir bcrcchnoten Ausdehnungs- 
koeffizienten j?eh6reii deshalb nicht hierher«.

5 a. a. O, 3 . 1319,.
; u s  e h ,. .nL/a._0,.  ̂ ____

/ s, Gmekau* 1910, Taf* 11,

Vorzug verdient. Das Gebiet ist ais ein in Schollen zer- 
legtes Faltengebirge anzusehen, das mit der Bezeich
nung »Rumpfschollengebirge« umschrieben werden kann.

An dieser Stelle sei noch darauf hingewieśen, daB 
in letzter Zeit von einigen Geologen wesentliche Unter- 
schiede in dem tektonischen Aufbau links und rechts 
vom Rhein erblickt werden1. Man spricht vom typischen 
linksrheinischen Śchollengebirge im Gegensatz zum 
rechtsrheinischen Faltengebirge. Dem vermag ich nicht 
belzupflichten. Stellt man den linksrheinisch erschlosse- 
nen Teil des Gebietes mit dem ihm entsprechenden rechts
rheinischen auf dieselbe streichende Hohe, so wird man 
finden, daB das tektonische Bild in den Grundziigen 

'  iibereinstimmt. Das starkę Faltengebirge ist im Westen 
zum groBten Teile abgetragen. Eine Faltung ist auch 
linksrheinisch festzustellen. So zeigen die Baue der 
siidlichen Zechen, RheinpreuBen, Mevissen und . Dier- 
gardt, erhebliche Faltenbildung und groBere Druck- 
storungen, die 'auch auf der weiter nordlich gelegenen 
Zeche' Friedrich-Heinrich aufgeschlossen sind. Nach 
meinen vorlaufigen Untersuchungen durfte der Łint- 
forter Sattel dem Dorstener Sattel entsprechen.

■ 'D ie  Z u g s to ru n g e n .
Das Hauptmerkmal des Schollengebirges ist der 

Sprung. Durch die innige Vergesellschaftung mit dem 
Faltengebirge A vird  das tektonische Bild des Sprunges 
natiirLchcrweise cft verwischt werden. Vertikale Be
wegungen im entgegengesetzten Sinne oder horizontale 
Verstellungen sind vielfach hinzugetreten.

D ie Spriinge.

Die Entstehung der Sprunge setzt Zerrung voraus. 
Entsprechend den Ergebnissen bei der Pingenbildung2 
sind in Obereinstimmung mit Quiring3 zii unterscheiden: 
reine Z e rrsp r iin g e , die mit 7 0 -7 5 °  einfallen, und 
Boschungssprunge, die geringere Neigung bis zum na- 
tiirlichen Boschungsbruchwinkel herab, im allgemeinen

Abb. 16. Aufrei.Bung der Zerrspriinge paraltel zum 
Beckenrand bru cli.

von etwa 60° zeigen. Der oben bereits beschriebene 
Ausbildungsgang ist in den Abb. 16 - 1 8  ;chematisch 
wiedergegeben. ^

■ • l K r .n s  c h . ft. a. O. 8 . 141.
s .s . GlUckanI 1SU , S. 042. .............
-s a: a. t.t. H.-4SD. ---- • • • •' ■ • -
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G raben (jraben(jrsben H orst

Abb. 17. E in s:nkung der iiberhangenden Geblrgskeile an 
Boschungssprungen zu Graben.

■,, , H orst
Horst Qraben

Abb. 1S. Zerstiicklung im Graben selbst.
Abb. 16 -  18. B Jdung  des Schollengebirges.

Bei naherer Bctrachtung der Spriinge beziiglich ihrer 
Lage im Raum kann man feststellen, daD die im Sammel- 
werk geauCerte Ansicht, die Mehrzahl der groBern 
Spriinge besitze ein nordostliches Einfallen, nicht ganz 
zutrifft. Es fallen etwa ebensoviel Spriinge westlich wie 
ostlich* ein, genau genommen uberwiegen vielleicht die 
ostlich einfallenden. Bemerkenswert ist aber, daB die 
Spriinge fast immer zu zwei oder drei zu einer tekto- 
nischen Einheit von Zerrsprung und Boschungsspriingen 
zusammeijgefaBt werden konnen. Sb lieBe sich folgende 
Gruppenbildung vornehmen (vgl. Abb. 5):

Fliericher Sprung |  Konigsbomer 
Konigsborner Sprung | Graben

Horst von Kamen

(Horst von Wal- 
trop)

Unnaer Sprung 
Kurier Sprung

Graben 
von PreuBen

Achenbacher Sprung i (Dortmunder 
Bickefelder Sprung j Staffel)

(Horst von Reck- jKirchlinder Sprung f ^G raben^*
linghausen) 'Blumcnthaler Sprung ]

Dorstener Horst

Ewald-Sprung 
Herner Sprung 
[Dahlhauser Sprung

Marler Graben
(Bochumer

Staffel)

Horst-Emscher-
Graben

I Graf-Moltke- Sprung 
Konigin-Elisabeth- 

Sprung
Dabei ergibt sich eine auf fallen de Ubereinstimmung 

mit den fiir die Graben und Horste von Kukuk gewahlten
l  Dor Eintacliheit halbcr sta tt nordBaUich u ad_s ii d u-cs tl Ich.

Bezeichnungen, die man noch durch die eingeklammetern 
Namen erweitern1 konnte.

Auf die leichte Umschwenkung der Spriinge im Nor.den 
in eine melir westli che Richtung ist bereits hmgewiesen 
worden. Die Ursache diirfte in der hier hen schenden 
groBern Zerrung zu sućhen sein. Auf die durch sie 
bedingte tiefere Einsenkung aę r Schollen nach Ńorden 
zu, die in der Zerrungsberechnung deutlich zum Aus
druck gelangt ist, wird die Bildung der ziemlich haufig 
auftreteńden diagonalen Spriinge zuriickzufiihren sein, 
wobei natiirlich auch der latente Spannungsdruck sowie 
ortliche Spannungsunterscliiedę erheblich mitgewirkt 
haben konnen. Diese diagonalen Spriinge bewegen sich 
oft in nahezu streichender Richtung und kommen dann 
in den Querprofilen zur Darstellung, was yielfach zu dei' 
irrefiihręnden Behauptung von streichenden Spriingen 
oder Blattern gefiihrt hat. Es wird sich daher immer 
empfehlen, im Profil erscheinende sprungahriliche Stórun- 
gen auch grundriBlich zu verfolgen. Nach meinen Feststel- 
lungen sind streichende Spriinge, wie bereits hervqrge* 
hoben worden ist, im bisher erschlossenen westfalischen 
Kohlengebirge noch nicht einwandfrei nachgewiesen 
worden. In zweifelhaften Fallen wird es notig sein, erst 
weitere Aufschliisse abzuwarten, um beurteilen zu konnen, 
ob nicht Schaufelflachen vorliegen2. Allerdings wird man 
damit rechnen konnen, daB weiter nordiicli in dem 
Gebiet schwacher Faltung auch Spriinge im Streicheri 
auftreten werden, was sogar wahrscheinlich ist, wenn 
man an die mehrfachen nachkarbonischen Trpgbildungen 
bei Verschiebung der Achsen in nordlicher Richtung 
denkt3.

Widersinnige Spriinge und Schollenbewcgung.

Die bei Mergelabstiirzen4 bekannt gewordenen wider- 
sinnigen Spriinge haben zuerst lcbhaftcs Erstaunen er- 
regt. Iieute weiB man genau, daB an den einmal aiif- 
gerissenen Spalten in nochfoł^enden Zeiteń verschiedent- 
lich Bewegungen stattgefunden und entweder die Hangend- 
scholle gehoben o d e r. die Liegendscholle gesenkt oder 
beide gleichzeitig in entgegengesetztem und schlieBlich 
auch in demselben Sinne, aber mit ungleich groBem 
AusmaB bewegt haben. Diese Bewegungen spiegeln sich 
in dem Profil durch das Karbon urid hauptsachłich das 
Deckgebirge wider. Besonders bietet die Ablagerung 
der Deckgebirgsśchichten gute Anhaltspunkte fiir das 
AusmaB und das Alter der stattgehabten Bewegungen. 
Durch die bergbaulichen Aufschliisse der nordlichen 
Zechen und vornehmlich durch die zahlreichen Boh- 
rungen am Niederrhein ist man zu ziemlich klarer Er-

1 Diose Erweitening- der Bezelchiuing wird auch von Kukuk Itir 
zweckmtiOigr gchalten.

2 Von Markscheldor S t  r a t  m a  n n bln fch auł eincn strciohenden 
Sprung im Ftilde der Zccho Lohberg aufmerksam gemacht worden. 
Er iśt. nur auf 2 So hien. m it 2 - 5  m Yo rwurf bei steilem Einlalien 
auf etwa 500 m streichend erschlossen. Soine WeLtcrentwjcklung ais 
diagonaler Sprung oder ais Schaufelflache ist aber immer noch 
moglich. An der geringen Hohe erkennt man, von welcher. Gering- 
fiigigkeit dlesc sprungahnlichen streichenden Storungen sind. Einen 
im Felde der Zeche Westende durebsetzenden angebllch streichenden 
Sprung konnte ich nach Priifung der Unterlagen einwandfrei ais 
diagonalen Sprung erkennen.

3 vgl, B & r t  i i n g: Die Krgebnisse der neiiern Tiefbohrungen 
nordlich der Łippe im Furstlich Saim-Salmschen Bergregalgebiet, 
Gluckauf 1909, S- 1289.

4 vgl. Sammelwerk, a. a. O. S- 160. P i 1 z : Neuero Mergelabstlii-ZR im 
uiederrhołnisch-westfiUischen Steinkohlengebirge, Gliickaul 1906, S. 502,
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kenntnis des tektonischen Bildes gelangt1, Von grofiem 
Wcrt ist es, das Alter der Spriinge festzulegen, die be- 
kanntlich junger ais die Faltung im Spatkarbon und alter 
ais die Kreide sind. Die am Niederrhein abgelagerten 
Zcchsteinschichten lassen in ilirem VerWurf zum Karbon 
erkennen, daB die Sprunge bereits vor der Ablagerung 
des Zechsteins vorhanden gewesen sein miissen, weil 
die Abstande zwischen drmsclben Floz und dem Zech- 
stein konglomerat beiderseits der Sprunge oft verschieden 
sind. Das Alter der Sprunge ist daher, wie ublich, ins 
Rotliegende zu verlegen.

R au m lic h e  A b w e ich u n g en  vom  a llg em e in en  
S t6ru n g s v e r la u f .

Wahrend die posthumen Bewegungen an den Sprun
ge n einwandfrei in erheblichem AusmaBe nachgewiesen 
worden sind, ist von Bewegungen an streichenden Stó- 
rungen nach meiner Kenntnis nur wenig bekannt ge- 
worden2. In der Hauptsache mag dies daran liegen, 
daB die durch Zerrung entstandenen Sprunge bessere 
Bahncn fiir die Bewegung vorzeichneten ais die durch 
Pressung entstandenen, mit dem Faltengebirge innig 
verknupften streichenden Storungen. In bezug auf die 
wechselnde Schollenbewegung sei darauf hingewiesen, 
daB durch dieses Ab und Auf der Schollen das primare 
tektonische Bild stark beeinfluBt und seine Entschleie- 
lung erschwert werden muBte. Das soli aber nicht’etwa 
Veranlassung geben, fiir jede heutige Erscheinungsform 
vón Storungen je nacli der ortlichen Ausbildung be- 
sondere Bezeichnungen zu pragen, wie es z. B, Hofer 
von Heimhalt3 getan hat. E r unterscheidet genetisch 
auBer den Zug- und Druckspalten noch Dreh- oder 
Torsionsspalten und in kinematisch-stereometrischer Be- 
ziehung 9 verschiedene Arten yon Storungen (nach seiner 
Bezeichnung Verwerfungen), Sprung, Wechsel, Seiger- 
sprung, Horizontalvenvurf, Liegendsprung, schragen oder 
diagonalen Sprung, schragen oder diagonalen Wechsel, 
schragen oder diagonalen Liegendsprung und Dreh- 
verwerfung. Bei dieser weitgehenden Unterscheidung hat 
sich Hofer anscheinend zu sehr von stereometrischen 
Beziehungen leiten lassen, ohne auf die genetischen 
Rucksicht zu nehmen, die in vielen Fallen dieselben 
sind*.

Ergcbnis und Zusammenfassung.

Die Betrachtungen uber das tektonische Bild des 
rheinisch-westfalischen Steinkohlengebirges haben die 
Notwendigkeit ergeben, mit manchen althergebrachten 
Theorien zugunsten neuerer Anschauungen zu brechen.

An zahlreichęn Profilen ist festgestellt worden, daB 
Druck und Zug die letzten Kraftc sind, die den Charakter 
des Gebirges bedingen. Der Druck wólbt das Faltengebirge 
auf, der Zug bildet das Schollengebirge, ersterer wirkte 
in nordsudlicher, letzterer in ostwestlicher Richtung.

' tcI. T i I m a n n :  Das Denkwblrfro des produkt!ven Karbom In 
Wostfnlen, am Nsederrheln und ln Holland nach neuern Untorsuchungen, 
Geol. Rdsch. 1910, S . 84,

^ 'u Zoohcn SchlilBol und Eiscn sowio Neumflhl haben 
stroichonde Stóruncren in gerlnsem MaOo den Merce! Yereetzt.

3 a. a. O. S. 2 (f.
* Nilhere An.eabon dazu s. L e h m a n n :  Wber ~Bchvage Ver- 

wermnsten und Drehvenverfer Im llnks- und reehfarheinlsohen Stein- 
'kohlengobiet, M itt.-a. d. Markschoidew. -1919, S . 2J .  ..... ......... ........

Bei der Berechnung des MaBes der Pressung und der 
Zerrung hat sich ergeben, daB die Schichten im Fallen 
um 25% zusammengestaucht, im Streichen dagegen 
um 10% auseinandergerissen worden sind. Die dabei 
entstandenen Storungen tragen deutlich den Stempel der 
Herkunft. Danach ist zwischen D ru c k -  u n d  Z ug- 
s to ru n g e n  zu unterscheiden. Zu den Druckstorungen 
sind die Wechsel, die Schaufelflachen und die Blatter, 
zu den Zugstorungen die Zerrungs- und die Boschungs- 
spriinge zu rechnen. Bezuglich der Lage im Raum gilt 
die Regel, daB die Wechsel und die Schaufelflachen ais 
Langsstorungen im Streichen liegen, die Sprunge ais 
Querstórungen im Fallen, wahrend die B latter strei- 
chend und querschlagig auftreten konnen. Abweichungen 
nach der Diagonale kommen in beiden Richtungen vor. 
Durch posthiune Bewegungen sind die primaren Vorgange 
verstarkt,abgeschwacht oder riicklaufig gemacht worden1.

Die Ausbildung der Storungen im tektonischen 
Rahrnen weist einen Weg zur zeitlichen Festlegung der 
Vorgange. Danach gelangt man zu dem nachstehenden 
schematischen S ta m m b a u m , der ohne weiteres ver- 
standlich ist. Es sei mit der Absenkung des Karbon- 
troges begonnen und darauf hingewiesen, daB bereits 
im Devon und im Flózleeren Pressungen un'd Aufwólbung 
eingetreten waren, die zur Festlandbildung im Siiden 
gefiihrt hatten.

Absenkung im Karbontrog,
I

Erste Pressung im Spatkarbon in 
nordsudlicher Richtung, Bildung v<jn 
Satteln und Mulden.

I
Zweite Pressung, AufreiBen yon 

Wechseln an den Abhangen der Sattel, 
Entstehung des Sutans und aller heute 
mitgefalteten Oberschiebungen.

1
Dritte Pressung, Durchbildung‘dęs 

Faltengebirges in Anlage von Sonder- 
falten unter Mitfaltung der vorhan- 
denen Wechsel, Entstehung von neuen 
Wechseln, ferner von Schaufelflachen 
und Blattern.

1.

2.

3.

4.

F a l te n 
geb irg e .

l Dio GangaWrunffcn des SlefjorlandeB, dlo von D e n o k m a n n  
und B o r n h a r d t  (Uber die Gangyerhiiltnisso des Siegerlandes, 

v i ?  1912; hier Qnellonangabe der Denckmannschen Ar*
1)0 i ten) oingehend erforseht worden sind, lassen sich in. E. gut in den 
obigen Eałunen einfiigen. Die *Dcckete und »Geschiebe« wttrden ge- 
nettsch zu den Druckstdthiiigen, d ie Spriinge zu den Zerrstiirimgen zu 
stellen sein, was Bornhardt auch klar ausspricht (Bd. 2, S. 409). W ah
rend sowohi nach genetischen ais auch geometrischeń Beziehungen die  
Deckel des Siegerlandes den Wechseln des Ruhrgebictes, die Geschiebe 
den Horizontalverschiebungen (Blftttem), die Spriinge dort den Sprtin* 
gen hier entsprechen dttrften. fehlt die Parallele beztlglfcli der ^Liegend- 
sprilnge« Bornhardts. Es diirfte aber nicht ausgeschlossen sein, daB 
sich auch fni Siegerlande die Liegendsprilnge ais DruckstOrungeu 
deuten lassen, woni i fc sio den SchaufelfULchen des Ruhrgebietes glelch-

- ges tell t werden k&nnten. Bornhardt is t  den Anschauungen Denck- 
manns iiber die »Keilgr&ben^ gefolgt, woboi die oine St<5rung ais Liegend
sprung ausgebildet Ist (Bd. 1, S. 408). Boi den Keilgrtiben Deiicknianns 
kann aber diirch nachtragliche Schollenbewegung iilmlich wie Im Ruhr- 
gębiet der bprung in einen widerslnnigen, also der Hangendsprung ln 
omen Liegendsprung umgestelłt worden sein. Zur Anuahm© »primarer« 
Bildung yon Liegendsprungen kann ich mich n icht vorstehen, da sie 
mir den Gesetzen der Mechanik zu widersprechen scheint. Immerhin 
»st dio Ubereinstimmung recht gut; auch bezuglich des Alters und der 
A ft der Entstehung scheint mir bei der tlberpriifung niehts Besonderes 
gegen dio Anweiidung der Trogtheorie auf dieses Gebiet zu sprechen. 
f ? M om ec“^er zu entwirrenden tektonischen Bilde des siegerlandes 
durlten aber - c Ingehen derc - Untersuchungen 'izwecknitlEtg sehr *
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5.

6.
S c h o lle n 
geb irge .

Nach der Bildung des Falten- 
gebirges im Altrotliegenden Zerrung 
in westostlicher Richtung. Auf- 
reiCung der Zerrspalten, Abrutsch an 
BÓsehuiigsspriingen, Entstehung des 
Schollengebirges.

I
Anhalten von Pressungen und 

Zerrungen infolge pośthumer Be- 
wegungen bis in rezente Zeiten. Dabei 
weiterc Pressungen mit ortlicher Bil
dung von Schaufelflachen und Blat- 
tern, Hcbung und Senkung der Schol
len, Entstehung der widersinnigen 
Spriinge.

7. Ergebnis: Rumpfschollengebirge.

.. Die Vorgange zu i  -  4 sind vermutlich in kurzeń 
geologischen Zeiten liintereinander gefolgt und im 

■ganzen ais episodisclies Ereignis aufzufassen, das ais 
F a lte n g e b irg s b ild u n g  umschrieben werden soli. Das 
S ch o lle n g e b irg e  entstand zwar kurz hinterher, aber 
ganzlich unabhangig davon. Die Krafte, die das Falten- 
gebirge formten, lagen im »Karbontrog« selbst, die Wiege 
des Schollengebirges liegt auBerhalb, in einem Trog, 
der a is . »Saxonischer Trog« bezeichnet werden mag. 
"Uber die Bildung beider Tróge sowie die angedeuteten 
-Beziehungen zum Falten- und Schollengebirge soli in 
einor besondern Arbeit berichtet werden.

Die Yerfeuerung Yon Wasehbergen iii Flammrohrkesseln mit Unterwind-Wanderrosten auf 
der Zeche Centrum.

Syiitteiluńg der Abtcilung fur K raft- und W arm ew irtschaft des Dampfkcsse!-Oberwachungs-Vereins 
der Zechen im Oberbergam tsbezirk D ortm und zu  Essen.

Auf der Schachtanlage I / I I I  der Zeche Centrum 
in Wattenscheid werden taglich aus der Nachwasche- 

-80 t Waschberge mit einem Aschegehalt von 3 2 -3 5 %
' ausgewaschen. Friiher betrug ihre Menge nur 45 t 
und wanderte bei einem weit hohern Aschegehalt zur

■ Halde. Der jetzt hohere Heizwert legte aber den Ge- 
danken nahe, dieses Gut zur Dampferzeugung zu 
verwenden u n d  die bisher yerfeuerte NuBkohle in der 
Zeit der Kohlenknappheit dem Absatz zuzufiihren.

Auf der Anlage stehen vorwiegend Flammrohrkessel 
mit Planrostfeuerungen in Betrieb. Zur Erzielung einer 
gleich hohen Dampfleistung wie bei Verwendung von 
NuBkohle muB von dem mindenvertigen Brennstoff 
mindestens die l,7fache Menge verfeuert werden. Von 
e in em  Heizer,' derhier zudem 2 Kessel zu bedienen hat, 
ist aber im Dauerbetriebe eine entsprechende Leistung 
nicht zu erwarten. Um nicht mehr Heizer einstellen 
zu miissen, faBte man den Einbau mechanisch betatigter 
Roste ins Auge.

Von den Anregungen des Maschineninspektors Tanze- 
glock der Zeche ausgehend, hat sich die Firma Stein- 
miiller in Gummersbach um die bauliche Durchbildung 
bemiiht und versuchsweise 2 Seitwellrohrkessel von 
je 90,1 qm Heizflache mit einem gemeinsamen, in einem 

. Vorbau untergebrachten Wanderrost ausgeriistet. Durch 
die erwahnte Anordnung war man in dem GroBenmaB 
des Rostes nicht beschrankt und die Moglichkeit ge- 
geben, eine Rostflache von 7,84 qm fiir 2 Kessel unter- 
zubringen. Die Anordnung des Rostes und die Aus- 
bildung des Feuerraumes zeigen die Abb. 1 und 2.

Der Unterwindrost unterscheidet sich von dem be- 
kannten Wanderrost der Firma Steinmuller nur dadurch, 
d a B d u r c h  einen Blechmantel gegen die AuBenluft 
vollstandig abgeschlossen ist. Die Zufuhrung der Ver-

■ brennungsluft erfolgt in diesem Fali durch einen Dinnen- 
dahl-Ventilator fiir eine Leistung von 600 cbm/min 
bei 40 mm Druck in der Windleitung. Der Ventilator 
wird von einem zu groB gewahlten 20 PS-Motor mit 
Riemeniibertragung angetrieben. Die Zufuhrung der 
Luft zum Rost erfolgt durch einen gemauerten Kanał, 
der sie in den unter und hinter dem Rost gelegenen, voll- 
standig abgeschlossenen Raum driickt. Der Druck unter 
dem Rost kann durch einen vor dem Kessel angeordneten 
und mit Hilfe eines Handhebels betatigten Drehschieber 
geregelt werden.

Die am hintern Ende des Rostes angeordnete Feuer- 
briiclce ermoglicht an dieser Stelle ein Anstauen des 
Brennstoff es in beliebiger Menge. Dadurch wird bewirkt, 
daB die Brennstoffschicht iiber die ganze Ausdehnung 
des Rostes gleichmaBig bleibt und die Verteilung der 
zum Feuerraum tretenden Verbrennungsluft in gleichem 
MaBe iiber dem Rost erfolgt.

Diese Einrichtung macht unter dem Rost angeordnete 
Luftzufiihrungsklappen, durch die eine der Schicht- 

"hóhe des Brennstoffęs entsprechende Luftverteilung er- 
folgen soli, uberfliissig und vermeidet damit eine Er- 
hohung des Kraftbedarfes fur das Geblase. Der Rost 
kann ohne weiteres in kurzer Zeit durch Abheben einer 
Einsatztiir auf den Betrieb mit natiirlichem Zug um- 
gestellt werden. Der durch die Feuerbriicke bewirkte 
Anstau schafft auBerdem gunstige Bedingungen fur ein 
gutes Ausbrennen des schlackenhaltigen Brennstoffes 
am Rostende. Die dazu notige Yerbrennungsluft tritt 
mit • dem gleichen Druck wie am Rost selbst durch die 
m it Schlitzen versehenen Pendel, wodurch eine yoll- 
standige Kiihlung herbeigefiihrt und eine Verbrennung 
verhindert wTerden soli. Infolge der Umkapselung des 
Rostes findet kein Austritt von Stąub und Rauchgasen 
aus dem Feuerraum statt.
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Abb. S. GrundriB.
'A bb. 1 und 2, Vorfcuerung m it U nterw ind-W anderrost^furJFlaninirohrkossel.

£ ą  von e:ner derartigen Kesselgruppe stiindlich 
■'et\Va 11.; t . \ \  ąsciibęrge .yer.feuert und rd. 35% Riick- 
ątiindę geiicfcrt werden, ist es unbedingt erforderlich,

die Kohlenbeschickung und auch 
die Entśchlackung mechanisch 
einzurichten.

Die in Aussicht genommene 
Bekohlungsanlage wird nach der 
Ausriistung von 10 Kesseln mit 
diesen Rosten aus einem Vorrats- 
behalter, einem Bccherwerk, 
einem Kratzband und den Ver- 
bindungstaschen zwischen ihm 
und den Rosten bestehen. Dem 
Vorratsbehalter, dessen Fassungs- 
raum so zu bemessen ist, daB er 
die von 10 Kesseln fiir 2 Tage 
benotigten Waschberge auf- 
nehmen kann, sollen diese in 
Fórdcrwagen zugehen. Das 
Bechcrwerk wird sie aus dem 
Behalter dem etwa 2 m iiber 
den Wanderrosten angeordneten 
Kratzband zufiihren. Die zwi- 
schcn diesem und den Wander
rosten liegenden Verbindungs- 
taschen vermogen je 0,5 t zu 
fessen.

Um die Wirtschaftlichkeit 
der Anlage zu erproben, hat die 
genannte Abteilung des Dampf- 
kesse 1-Uberwachungs-Vereins am
23. Oktober 1919 einen Ver- 
dampfungsversuch vorgenommen. 
Die Kesscl befanden sich seit 
dem 13. Oktober in Betrieb. 
Das Speisewasser wurde in einem 
vor dem Versuch geeichten, 
750 kg fassen den Kasten ge- 
messen und durch eine beson- 
ders vorgesehene Speisepumpe 
in die Versuchskesseł gedriickt. 
Die Speiseleitung war von den 
andem Kesseln der Gruppe durch 
einen Biindflansch getrennt.

Dic Waschberge wurden in 
Forderwagen gewogen und vor 
die Kessel gestiirzt. Zur Messung 
der Temperaturen im Verbrenn- 
nungsraum sowie am Rauch- 
schieber dienten eiii Thermo- 
elemen.t und ein Galvanometer,

- Der Kraftverbrauch desVentila- 
tors ergab sich aus den Ab- 
lesungen an der Sclialttafel.

Die mit einem Anemometer 
Yorgenommene Messung der vom 
Ventilatorgeforderten Luftmenge 
kann keiiien Anspruch auf 

unbedingte. Genauigkeit machen, da sie infolge der 
ortlichen Verlialtnisse kurz vor'einem Kriimmcr erfolgen 
muBte. Die Rauchgasproben wurden im Oiśatapparat
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auf ihre Zusammensetżung untersucht. Die Ablesungen 
erfolgten viertelstiindlich.

Die Ergebnisse der Messungen sind nachstehend zu- 
sammengestellt:
Tag des Versuches . , . . . .  . . . . . 23. 10. 1919
Dauer des Versuches ................................... . . . st 8
Bauart der beiden Kessel . . . Einflammrohrkessel
Bauart der Feuerung . . . .  . Wanderrostvorfeue-

rung mit Unterwind 
Heizflache der beiden Kessel . . qm je 90,1 =180,2
Gemeinsame Rostflache................ qm 7,84
Verhaltnis der Rostflache zur Heizflache . . 1 : 23

B re n n s to ff :
Art . .............................................................. Waschberge
Korn ..................................■ ................. 0 - 1 0
Brennbare Bestandteile . . . . . . 0/ 58,6
Wasser . ..................... .... 0/ 6,3
Asche . . .  .......................................... 0/ 35,1
Heizwert. . ................................. .... . Kai. 4510
Ycrheizt insgesamt . . . . . . . . • • kg 9549
Ruckstande, an Asche und Schlacke ins

gesamt .............................................. . . kg 2049
Ruckstande, von der Brennstoffmenre . . % 31,9 .
Verbrennliches in den Riickstanden ■ • •% 14,0

S p e ise w a sse r:
Verdampft insgesam t.................. '. . . : kg 34650
Yerdampft auf 1 qm und st. , . . • • kg 24,06
Temperatur beim E intritt in den Kessel °C 38

D am p f:
Oberdruck im K esse l......................... 7,2
Erzeugungswarme. ............................. Kai. ,664

H e iz g ase :
Temperatur am Kesselende . . . . °C 418
Kohlensauregehalt am Kesselende -. °/■ ■ • /o 9,8
Sauerstoffgehalt am Kesselende °/ 9,6
LuftiibcrschuB ..................................... l,81fach
Zugstarke am Kesselende . . . . . mm WS 9
Temperatur der Verbrennungsluft . . . °C 11

Y e n ti la to r :
Kraftverbrauch des Motors stiindlich . . KW 7,3
Dampfverbrauch, von der erzeugten Dampf-
, menge (10 k g /K W st)..................... °/• • ■ /o 1,67
Schicber am Ventilator geoffnet . . %
Luftdruck hinter dem Ventilator . mm WS 40
Geforderte Luftmenge in 1 min . . cbm 412
Oberdruck unter dem Rost . . . . mm WS 20
Oberdruck iiber dem Rost . . mm WS 2

W a n d e rro s t:
Schiitthohe .......................................... 140
V b rs c h u b ............................. mm/min 120
Freie Rostflache .................................. J/

E rg e b n is se :
Leistung von 1 kg Brennstoff an Dampf

von 640 Kai. . . . . . . . . . . .  kg 3,55
Leistung von 1 qm Heizflache an' Dampf

vón 640 Kai. . ........... .............................................  kg/st 23,53
Leistung von 1 qm Rostflache, Brennstoff-

menge .......................................................kg/st 152,3

W a rm e v e r te ilu n g :
Nutzbar im Kessel ................................. .... . % 50,4

Yerloren:
an frcier Warnie in den Schornsteingasen % 27,3
durch Unverbranntes in den Herdriickstanden

% 8,0
durch Leitung, Strahlung usw. ais Restverlust

% 14,3
Zu den Ergebnissen ist folgendes zu bemerken: 
Der Wirkungsgrad der Anlage von 50,4% entspricht 

nahezu dem der mit NuBkohle gefeuerten iibrigen Kessel. 
Die festgestcllten Verluste durch Leitung und Strahlung 
halten sich in annehmbaren Grenzen, da die Wand- 
starken des Verbrennungsraumes • reichlich gewahlt 
sind. Die Anlage soli nach erfolgter Ausrustung von 
8 weitern Kesseln mit 'denselben Rosten durch den 
Einbau eines Rauchgasvorwarmers yon 480 qm Heiz
flache und durch die mechanischc Entfernung des 
Schlackenansatzes iiber dem Rost wirtschaftlicher ge- 
staltet werden, so daB spater mit einem Wirkungsgrad 
von etwa 6 3 -  65% gerechnet werden kann. Da der 
Rost wahrend des Versuches vollstandig kalt lief, ist 
nur ein geringer RostverschleiB zu erwarten.

Wahrend des Versuches wurde weiterhin beobachtet, 
daB die Zundung'des Brennstoffes sofort an dem Schicht- 
hohenregler einsetzte, was auch die im Feuerraum ge- 
messenen Temperaturen erkennen lassen. Diese betrugen:

oC
hinter dem Schichthohenregler. . . 875
in der Mitte des Rostes . . . . .  1245
am Rostende . . .  .........................1125

Die Schlacke war gut durchgebrannt, denn der in 
den Riickstanden mit 14% festgestellte Gehalt an 
Brennbarem ist bei der groBen Menge ais gering zu 
bezeichnen.

Wie sich beim Versuche feststellen licB, werden durch 
den Peńdelstauer Schlackenstiicke von etwa %  m 
Breite, .Roststablange und bis zu 140 mm Dicke bei 
etwas groBerer Rostgeschwindigkeit durchgefahren. Bei 
derartig aschehaltigen Brennstoffen erscheint es immer- 
hin empfehlenswert, die freie Hohe am Abstreifer gróBer 
zu wahlen. Schwierigkeiten bereitete nur das an den 
Seitenwanden in Hóhe der Rostbahn erfolgende Fcst- 
brennen der Schlacke, die wahrend des Versuches mehr- 
mals mit dem Haken losgestoBsn werden muBte, was auch 
den Wirkungsgrad der Anlage herabminderte. 'Zur Be- 
seitigung dieses wohl bei allen Unterwindfeuerungen zu 
beobachtenden Obelstandcs -will man entweder an den 
Seitenwanden wassergekiihlte Hohlkorper einbauen oder 
(nach dem Vorschlag der Zeche) eine Vorrichtung, 
ahnlich einer mechanisch betatigten Planierstange, zum 
LoBstoBen der Schlacken anbringen.

Auf dem Wanderrost ist nach Angabe der Zeche auch 
NuBkohle alłein ohne Unter wind mit Erfolg verbrannt 
worden. Wie sich der Rost und die Gewolbe dabei im 
Dauerbetriebe verhalten werden, entzieht sich einst- 
weilen dem Urtei}. Beim Anheizen der Kessel wird meist 
ein Gemisch von NuBkohle und Waschbergen verwandt, 
um die Gewolbe auf Ziindtemperatur zu bringen.

Fiir die Zeche Centrum, der das Verdienst gebiihrt, 
zuerst eine derartige Anlage fiir Yersuchszwecke aus-
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gcfuhrt zu haben; bedeutet-die Yerwendung dieses Brenn- 
stoffes zur Dampferzeugung eine erhebliche Ersparnis. 
Wahrend die NuBkohle unter Zugrundelegung der bis 
zum 1. Dezember 1919 in Geltung gewesenen Syndikats- 
prcise zur Z eitdes Yersuches mindestens auf 69 J i/t  
(ofine Steuer) zu bewerten war, betrug der beim 
Syndikat fur die Waschberge erzielte Preis ausschlieBlich 
Steuer nur 23 M. E r ist im Verhaltnis zum Heiz- 
wert auBerordentlich niedrig und wird auch wohl 
■bei dem hohen Aschegehalt der Waschberge keine 
-erhebliche Steigerung erfahren. Da ihr Versand bei 
den hohen Frachtkosten nicht lohnt, miissen die 

■Zechen sie im eigenen Betriebe bei zweckentspre- 
chender Ausnutzung verwerten, Rechnet man fiir 
den  Betrieb von Planrostfeuerungen und von Wander- 
rosten mit der gleichen Verdampfung von 20 kg auf 1 qm 
Heizflache, so werden in einer Gruppe von 2 Kesseln 
stiindlich verbraucht:

3600
an NuBkohle— ^— =  600 kg von 41,40 M Wert,

an Waschbergen
3600

T 5 5 "
 ̂1014 kg von 23,32 JC Wert.

Nach' Fertigstellung der Anlage betragt die Dampf- 
leistung der 8 standig in Betrieb befindlichen Kessel 
bei 365 Betriebstagen jahrlich 8760 • 14 400 =  126 144 t. 
Der jahrliche Kohlenverbrąuch stellt sich also:

fiir NuBkohle bei 6facher Yerdampfung auf

? 21 024 t,
6

fiir -Waschberge bei 3,55facher
126 144
—g =  35 533 t.

Yerdampfung auf

An Kohlenkosten wiirden sich bei den oben genannten 
Preisen ergeben:

fiir NuBkohle 21 024 *69 =  1 450 656 M, 
fiir Waschberge 35 533 ■ 23 =  817 259 M.
Daraus errechnet sich eine Erspaniis von:

1 450 656—817 259 =  633 397 M.
Femer ist noch in Betracht zu ziehen, daB taglich in

• 3 Schichten je 2 Schurer und 2 Kohlenfahrer in Fortfall 
kommen, da kunftig- die Bekohlung mechanisch erfolgen 
soli. Die Anlagekosten fur die 5 Roste und die mechanische 
Bekohlungsanlage stellen sich auf 950 000 M. Besonders 
hervorzuheben ist aber, daB der beabsichtigte Zweck 
erreicht wird, da rd. 21 000 t  NuBkohle fiir die iibrige 
Industrie frei werden.

Z u sam m en fasśu n g .

An die Beśchreibung einer Unterwind-Wanderrost- 
feuerung fiir 2 Seitwellrohrkessel schlieBen sich der Be- 
richt iiber einen daran vorgenommenen Verdampfungsver- 
such, bei dem Waschberge mit einem Aschegehalt von 35% 
erfolgreich verfeuert worden sind, sowie Betrachtungen 
iiber die Versuchsergebnisse und die Wirtschaftlichkeit 
der Anlage. .

Dor Stcinkohlenbergbau der Veiciiiigteii Staaten im TCriege.
Von Dr.- Ernst Jiingst, Essen.

Die Ver. Staaten haben allein von den kriegfiihrenden 
Landem, ini Kriege ihre Kohlenforderung nicht nur 
aufreclitzuerhalten, sondern noch in erheblichem Umfang 
zu steigern vermocht und dadurch wesentlich den Erfolg 
unserer Gegner mitherbeigefiihrt. In den einzelnen

- Kriegsjahren gestaltcte sich ihre KoWengewinnung wie. 
folgt.

' Zahlentafel 1.
K o h le n fo rd e ru n g  v o n  1913 — 1918.

Ja h r H artkohle W eichkohle Zus.
sh, t sh. t sh. t

1913 91 524922 478 435 297 569 960 219
■ 1914 90-821 507 422 703 970 513 525 477

1915 88 995 061 442 624 426 531 619 487
1916 87-578493 502 519 682 - 590 098175 -

‘ 1917 - 99 611 811 551 790 563 .651 402 374
1918 98 826 084 585 883 000 - 684 709 084

Der.-.Krieg, dessen Ausbruch mit einer Zeit wirtschaft- 
lichen Niedergangs zusammenfiel, hatte zunachst einen 

, starken Riickgang- der Kohlenforderung zur Folgę; sje

biiBte in 1914 gegen 1913 56,4 Mili. t ein. Wahrend aber 
der Abfall in der Fórderung von Hartkohle noch nicht 
einmal 1 Mili. t betrug, stellte sich der Riickgang in der 
Gewinnung der in erster Linie gewerblichen Zweckęn 
dienenden Weichkohle auf annahernd -56 Mili. t. Das 
Jah r 1915 brachte aber’ schon wieder eine Erholung, 
die Fórderung stieg im ganzen auf 531,6 Mili. t oder 
um 18 Mili. t. Die Steigerung wurde allein von W eich-■ 
kohle aufgebracht (+20 Mili. t), wiihrend die Gewinnung 
von Hartkohle ihre riicklaufige Bewegung fortsetzte. 
Die gewaltige. Belebung, die. das Jah r 1916 in dem 
amerikanischen Wirtschaftsleben im Zusammeńhang 
mit der riesenhaften Steigerung des AuBenhandels 
der Union. herbeifiihrte, kam auch in der Gewinnimgs- 
ziffer der Kohle zum Ausdruck; die Steinkohleńforderung 
hob sich auf 590 Mili. t, stieg im Jalire 1917," das mit 
dem E m tritt des Landes in den Krięg stark  erhohte An- 
spriiche an den Kohlenbergbau stellte, w eiter' auf 
651 Mili. t und erreichte in 1918 mit. 685 Mili. t ihren 
bisherigen Hochststand.

Nach Staaten verteilte sich die Kohlenforderung der 
Union in. den Jąh.ren 19.13, 1916/1917 und 1918 wie. 
folgt.. ... .. - . . . . "  " '
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Zahlentafel 2..
V c r te ilu n g  d e r K o h le n fo rd e ru n g  a u f d ie ein- 

z e ln e n  S ta a te n .

Staaten 1913 1916 1917 1918=
sił-1 sli. t sh. t sh. t

W e ic h k o h le
A labam a . . . 17 678522 18 086197 20 068074 21 280 000
Alaska . . . . — 13 073 53 955 __ 3

A rkansas •. . . 2 234 107 1 994 915 2 143 579 2 228 000
Kalifornien, '

Idaho  und
N evada . . 29 088' 7 240 6 423 _s

Kolorado . . 9 232 510 10 484 237 12 483 336 12 485 000
Georgien . . . 255 626 173 554 119028 101 000
Illinois . . . 61 618 744 66195 336 86199 387 91 263 000
In d ian a  . . . . 17 165 671 20 093528 26 539 329 27 325 000
Jow a . . . . 7 525 936 7 260 800 8 965 830 8 240 000
K ansas . . . 7 202 210 6 881 455 7 184 975 7 292 000
K entucky  . . 19 616 600 25 393 997 27 807 971 29 690 000
M aryland . . 4 779 839 4 460 046 4 745 924 4 759000
Michigan . . . 1 231 786 1 180 360 1 374 805 1 385 000
Missouri . . . 4 318125 4 742146 5 670 549 5.605 000
M ontana . . . * 3 240 973 3 632 527 4 226689 4 276000
Neu-Mexiko 3 708 806 3 793 011 4 000 527 4 24 1 000
N ord-D akota . 495 320 .634 912 790 548 813000
S ud-D akota 10 540 8 886 8 042 _»

Ohio . . . . 36 200 527 34 728219 40 748 734 46 464 000
O klahom a . . 4 1 65 770 3 608 011 4 386 844 4 785 000
Oregon . . . 46063 42 592 28 327 ___3

Pennsylvanien 173 781 217 170 295 424 172 448 142 183 712 000
Tennessee . . 6 860184 6137 449 6194 221 6 916 000
Texas . . . . 2 429144 1 987 503 2 355 815 2 260 000
U ta h . . . . . 3 254 828 3 567 428 4 125 230 5 535 000
W ash ing ton . . 3 877 891 3 038588 4 009 902 4 056 000
Virginien \ . . 8 828068 9 707 474 10 087 091 10100 000
W est-Virginien 71 254 136 86 460127 86 441 667 91 350 000
W yom ing. . . 7 393066 7 910647 • 8 575 619 9 600 000
Andere S taaten ■ 122 000

Z U S . 478 435 297j502 519 682 551 790 563 585 883 000
H a r t k o h l e

Pennsylyanien 01 Ć24.922| 87 578493[ 99 611 811| 98 820084
______insges. Ó69 960 219(590 098 175(651 402 374(6§4 709 084

> Einschl. Alaska. 2 Vorlauflge Zuhlen. 3 In „andcre Staaten" 
entlialten.

An der Spitze der kohlefordernden Staaten steht, 
allen andern weit voran, Pennsylvanien, das 1918 bei 
einer Gewinnung von, 183,7 Mili. t Weichkohle und 
98,8 Mili. t  Hartkohle an der Gesamtfórderung des 
Landes mit 41,26% beteiligt war. Dann folgen West- 
Virginien mit einer Forderung von 91,4 Mili. t  =  13,34% 
und Illinois mit 91>3 Mili. t =  13,33%. Einer Forderung 
von mehr ais 10 Mili. t begegnen wir auBerdem noch bei 
Ohio (46,5 Mili. t), Kentucky (29,7 Mili. t), Indiana 
(27,3 _Mili. t), Alabama (21,3 Mili. t) und Kolorado 
(12,5 Mili. t). 5 .

Die W e r tz if fe r  der amerikanischen Kohlengewin- 
-rning zeigt in den Kriegsjahren die in Zahlentafel 3 
wiedergegebene Entwicklung.

Danach stieg der Wert von 1913' bis 1918 von 
760,4 Mili. auf 1801,5 Mili. S, mithin um 1041,1 Mili. S 
=  136,91 %. Die Zunahme entfallt mit 899,8 Mili. S 
auf Weichkohle und m it 141,3 Mili. $ auf Hartkohle. 
Letztere war 1913 an dem Gesamtwert der Kohlen- 
gewinnung jnit 25,67%, in 1918 mit 18,68% beteiligt; 
fiir Weichkohle sincl die entsprechenden Zahlen 74,33

Zahlentafel 3.
W ert d e r -S te in k o h le n fd rd e ru n g  1 9 1 3 - 1 9 1 8 .

Jahr H artkohle
10 0 0 s

Weichkohle; 
1000 $

ZUS.

10 0 0 s
1913 195181 ■ 56o 235 . 760 416
1914 188181 493 309 681 491, r
1915 184 653 502038 _ 686691'
1916 202 010 665116 867.126
1917 2S3 651 1 249 273 1 532 924
1918 336480. 1 465 0001 1 aQl 4801.

i Vorlau£igo Zahlen.

und 81,32%. Die Stcigerung des Gesamtwertes ist 
auBer auf die Zunahme der Forderung in erhcblichem 
Umfang auch auf die Erhohung des T o n n e n w e rtę s  
zuruckzufiihren; dieser stieg bei Weichkohle von 1,18 $ 
im Jahre 1913 auf 2,51 $ in 1918, bei Hartkohle ent- 
sprechend von 2/13 auf 3,40 $. Der hochste Tonnen- 
wert ergab sich in 1917 — fiir das Jah r 1918 liegen 
noch keine einzelstaatlichen Wertziffern vor — mit 
4,92 S bei Alaska, das allerdings im ganzen nur eine 
Forderung von 54 000 t  verzeichnete. Der Einheits- 
wert der pcnnsylvanischen Weichkohle stellte sich auf 
2,44 S. Am niedrigsten war der Tonnenwert in Texas 
und Nord-Dakota, wo er nur 1,77 und 1,80 § betrug. 
Ober die Preisentwicklung der nordamerikanischen 
Kohle in den Kriegsjahren unterrichtet die Zahlentafel 4.

Zahlentafel 4.
P re is e n tw ic k lu n g  fiir  n ó rd a m e r ik a n is c h e  K ohle 

von  1 9 1 3 -1 9 1 8 .

Ja h r
H art-

S

] W eich

kohle 
1 -$

Jahr
H art-  | W eich

kohle
$ 1 s

1913 2,13 1,18 1916 2,30 i 1,32
1914 2,07 1,17 1917 2,85 | 2,26
1915 2,07 ! 1 13 1918 3,40 f 2,51

Von einem preissteigernden EinfluB des Kriegęs ist 
fiir die Jahre 1914 und 1915 noch nicht die Rede, von
1916 ab gingen die Preise stark in die Hohe. Nahere 
Angaben iiber die Entwicklung der Preise sowie der 
Selbstkcsten im amerikanischen Weichkohlenbergbau 
sind in der auf Seite 33, Jg, 1920, d. Z. veróffentlichten 
Notiz enthalten.

Die Zahl der im amerikanischen Steinkohlenbergbau 
beschaftigten A rb e ite r  betrug im Jahre 1918 
752 000 Mann gegen 748 000 im Jahre 1913. Von der 
Belegschaft entfielen im Jahre 1918 147 100 Mann auf 
den Hartkohlen- und 605 000 Mann auf den Weich
kohlenbergbau. Die Entwicklung der B e le g sc h a fts -  
z iffe r , die Zahl der B e tr ie b s ta g e  der Zechen, di_e 
tągliche und jahrliche F o rd e rle i.s tu n g  a u f 'I  Manit 
sind fiir die Kriegsjahre aus der Zahlentafel 5 zu- 
ersehen. ; - -

. . Die Belegschaftszahl zeigt im Hart- und Weich
kohlenbergbau in der Kriegśzeit eine entgegengesetzte 
Entwicklung. Im erstern war sie ini letzten Jahr-m it 
605.000 Mann um 3'3 118 =  5,79% grdBer ais im Jahre
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Zahlentafel 5.
E n tw ic k lu n g  d e r  B e le g s c lia f ts z if fe r ,  Z ah l d e r 
B e tr ie b s ta g e , ta g l ic h e  u n d  ja h r l ic h e  F o rd e r -  

le is tu n g  e in es  M annes von  191 3 -1 9 1 8 .

Jahr

1913
1914 
1916
1916
1917
1918

: H artkohlenbergbau
Zahl der

Arbcitcr

175 745 
1791379
176 562 
159 869 
164474 
147121

Bo
triebn-

tago

257
245
230
263
285
293

Fórder- 
-anteil 

a u f 1 M anr
am
Tag

‘ h . t

2,02
2,06
2,19
2,16
2,27
2,29

4m ~
Jahr

5h. t

520
505
504
548

'646
672

We.chkohlenbej gbau 
Zahl der

Arbciter
Bo-

triebs-
tage

571 882 
583 506 
557 456 
661 102 
603 143 
606 000.

232
1 9 5
203
230
243
252

Forder- 
anteil 

auf 1 Mann
am
Tag

sh. t

3,61
3,71
3,91
3,90
3,77
3,84

Im
Jahr

f h. t

837
724
794
SOG
916
968

1913, im Hartkohlenbergbau dagegen, der in weit aus- 
gedehnterm Mafie auslandische Arbeiter beschaftigt ais 
der Weichkohlenbergbau1, um 28 600 Mann == 16,29% 
kleiner.

Die Źahl der B e tr ie b s ta g e ^  die im Vergleich mit 
deutschen Verhaltnissen auBerordentlich gering erscheint, 
ist sowohl im Weich- ais aucli im Hartkohlenbergbau in 
den letzten drei Jahren ganz bedeutend in die Hohe 
gegangen. Im Zusammenhang damit ist auch die Jahres- 
leistung in dem gleichen Zeitraum sehr crlieblich gestie-

gen. Sie war 1918 im Weichkohlenbergbau mit 968 t  um 
131 t = 15 ,77%  hoher ais 1913. Fiir den Hartkohlen
bergbau ergibt sich gleichzeitig eine Zunahme um 
152 t = 29 ,23% . Beruht diese Steigerung auch in der 
Hauptsache auf der Zunahme der verfahrcnen Schichten, 
so ist doch auch die Schichtleistung nicht unbetrachtlich 
gestiegen; im Weichkohlenbergbau betragt die Stei
gerung 0,23 t  =  6,37 %, im Hartkohlenbergbau 0,27 t 
=  13,37%.

Ober die A rb e its z e i t  im amerikanischen Stein
kohlenbergbau stehen keine mit deutschen Yerhaltnissen 
vergleichbaren Angaben zur Verfiigung. Die ein- 
schlagigen Nachweisungen, die fiir 1913 -1917 in der 
Zahlentafel 6 aufgefiihrt sind, geben nur die tagliche 
Bctriebsdauer der Zechen an, ohne daB damit gesagt 
ware, wie lange der einzelne Bergmann am Tage tatig 
gewesen ist. Sowohl im Hart- ab  auch im Weichkohlen
bergbau wird die Kohle fast ohne Ausnahme auf Grund 
eines Tarifvertrages unter Zugrundelegung eines festen 
Hauergedinges gewonnen. Dabei ist der Bergmann nicht 
gehaltcn, eine bestimmte Stundenzahl am Arbeitsort 
auszuharren. Die in der Zahlentafel 6 enthaltenen An
gaben geben daher nur an, wieviel Stunden taglich dem 
Bergmann Arbeitsgelegenheit gegeben worden ist, be- 
sagen aber nicht, daB die Leute auch von dieser Ge- 
legenheit in vollem Umfang Gebrauch gemacht und sie 
die 8, 9 oder 10 Stunden, die die Grube am Tage in 
Betricb war, auch gearbeitet haben.

Zahlentafel 6.
T a g lic h e  B e tr ie b s d a u e r  im  a m e r ik a n is c h e n  W e ic h k o h le n b e rg b a u  v on  1913 -  1917.

8
E s ha tten  eine Betnebsdau(sr von Belegschafts-

Jah r
Zahl
der

Grutien
BpIcb- 

m bafts- 
żliier %

Zahl
d^r

Grubin

Belcer-
schait-ł-

zahl o/o

Zahl
ri*-r

Hruben
Bi-leg-

tebafta-
ial.1 %

ilbr'j 
Gi u’

;en
x n

%

1913
1914
1915 Ł
1916
1917

3 291 
3120 
3 018
3 081
4 262

347 018 
344 814 

. 325 308 
316129 
429 096

60,68
59,09
.58,36
66,40
71,18

946
905
910

1024
697

85 267 
87 357 
92 838 

• 93 619- 
68 313

14,91
14,97
16,65
16,70
11,33

1 085 
1164 
1 148 
1173 

.483

127 847 
135 87C 
127 268 
129 283 
45 758

22,36
23,-29
22,83
23,06

7,59

11150 
15 014 
11 603 

•21521 
59 644

1,95
2,57
2,08
3,84
9,89

Wie die vorstehenden Zahlen erkennen lassen, wurde 
im Jahre 1917 im Weichkohlenbergbau ein wesentlicher 
Fórtschritt- in der Richtung des Achtstundentags ge
macht. 1913 arbeiteten 60,68% seiner Gesamtbeleg- 
schaft auf Zechen mit einer Betriebsdauer von 8 Stunden, 
1916, sogar nur 56/i0% , 1917 dagegen 71,18%, gleich
zeitig ging der' Anteil der Leute, welche auf Gruben 
mit eiiier Betriebsdauer von 9 bzw.: 10 Stunden beschaf
tig t waren, von 14,91 auf 11,33% bzW. von 22,36 auf 
7,59% zuriick.

Im Hartkohlenbergbau besteht seit dem groBen 
Ausstand vom Jahre 1902 eine 9stiindige Betriebsdauer; 
sie gilt jedoch nach dem oben Gesagten nicht fiir die im 
Gedinge arbeitenden Bergleute, dereń tagliche Stunden
zahl nicht ftstgelegt ist, und ebensowenig fur die Ma- 
schinenfuhrer und Pumpenwarter, die 8 Stunden arbeiten.

Wie der europaische ist auch der amerikanische 
Steinkohlenbergbau ein bevorzugteś Feld fiir die Riesen-

1 8. Glilokaul 1019, S. 026.

kiimpfe zwischen Kapitał und Arbeit. Die Zahl der 
Ausstandigen ist in vielen Jahren in die Hunderttausende 
gegangen, und die Zahl der verlorenen' Arbeitstage hat 
gleichzeitig Millionen betragen. Von der Hartnackigkeit 
der Kiimpfe legt die hohe Zahl der auf den Kopf der 
Ausstandigen entfallenden Arbeitstage Zeugnis ab. Na- 
heres iiber die A u ss ta n d sb e w e g u n g  im nordameiji- 
kanischen Steinkohlenbergbau in den Kriegsjahren iśt 
aus der Zahlentafel 7 zu entnehmen.

An der Zahl der verlorenen Arbeitstage gemessen 
war die Ausstandsbewegung am umfangreichsten im 
Jahre 1914, in den folgenden drei Jahren — fur 1918 
liegen noch keine Angaben vor — hielt sie sich auf 
mittlerer Hohe.

Von der Unruhe, welche nach Beendigung der Feind- 
seligkeiten die Arbeiterschaft der ganzen Weit ergriffen 
hat, sind auch die Ver. S taaten nicht verschont- ge- 
blieben. Im amerikanischen Weichkohlenbergbau kam 
es letzthin zu einem groBen Ausstand, bei dem es sich
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. Zahlentafel 7.
Z ah l d e r  A u ss ta n d ig e n  u n d  d e r v e r lo re n g e -  
g an g e n en  A rb e i ts ta g e  im  n o rd a m e r ik a n is c h e n  

S te in k o h le n b e rg b a u  1913-1917.

Ja h r
Ausstandigen

Zahl der 
verlorengegange 

inśges.
nen A rbeitstage 
auf 1 ausstiindigen 

Arbeiter

1913 135 395 3 049 412 22.5
1914 161 720 11 013 667 68
1915 67 190 2 467 431 37 *
191(5 170 633 3 344 586 20
1917 160 240 2 348 399 15

neben einer Erhohung der Lohne auch um eine Ver- 
kiirzung der Arbeitszeit handelte. Die Bewegung hat 
jedoch, soweit Nachrichten vorliegen, nicht zum Ziel 
gefiihrt.

Die verhaltnismaBig hohe Leistung (Forderanteil auf
1 Mann) im amerikanischen Steinkohl inbergbau hat 
zum guten Teil ihren Grund in der weitgehenderi ,Ver- 
wendung von M asch in en  zur unmittelbaren Kohlen
gewinnung. Vor allem hangt damit die Steigerurig der 
Leistung im Weichkohlenbergbau zusammen. Wahrend 
sich 1890 der Forderanteil auf 1 Mann und Tag nur 
auf 2,56 t stellte, betrug er im Jahre 1918 3,84 t, 
mithin 1,2S t = 5 0 %  mehr. Im Jahre 1917 belief 
sich dic Zahl der Schrammaschinen im Weichkohlen
bergbau auf 17 235; sie lieferten 306,4 Mili. t oder je 
17 777 t. Von der Gesamtfórderung an Weichkohle 
wurden in 1913, 1916 und 1917 50,7, 56,5 und 55,5%

Zahlentafel :8.
E n tw ic k lu n g  d e r  Y e rw en d u n g  v on  S ch ra n j- 
m a sch in e n  im  W e ic h k o h le n b e rg b a u  v o n V  

1913-1917. - :

Jah r
Im  Gebrauch 

befindliclie 
Maschinen

Menge der durch 
Maschinen. 

gewonnenen Kohle 
sh. t

Menge • der durch 
. 1 Mascliine 

gewohneńen Kohle 
sh. t

1913 16 379 242 421 713 14 801
.1914 16507 218 399 287 13231
1915 15 692 243 237 551 15 501
1916 16198 283 691 475 17 514
1917 17 235 ' 306 396127 17 777

mit Maschinen gewonncn; im Jahre 1891 war die Ver- 
haltnisziffer erst 5,3% und im Jahre 1900 24,9%. Ober 
die Entwicklung der Verwendung von Schrammaschinen 
im nordamerikanischen Weichkohlenbergbau gibt fiir 
die Jahre 1913 bis 1917 die Zahlentafel 8 AufschluB. 
In einzelnen Staaten geht der Anteil der mit Maschinen 
gewonnenen Kohle an der Gesamtfórderung weit iiber 
die Durchschnittsziffer hinaus. So stellte er sich fiir 
Ohio im Jahre 1917 gegenilber der Durchschnittsziffer 
von 55,5% auf 87,9%; in Michigan betrug. er 87,3%, 
in Kentucky 83,6% und in \Vest-Virginien 64,8%. 
Neben dem Abbau mit Maschinen spielt die Hereiri- 
gewinnung von Hand und durch SchicBen aus dem 
Vollen clie Hauptrolle. Die in den Jahren 1913-1917 
hereingewonnenen Mengen Weichkohle sind in der 
Zahlentafel 9 zusammengestellt.

Zahlentafel 9.
H e re in g ew o n n e n e  W e ich k o h le  in  d en  J a h r e n  1913 - 1917.

Jah r insgesam t
du.-ch Sch.am- 

m asch.nen
durch Dampf- 

scha.ufeln von H and durch SchieBen 
aus dem Yollen ohne Angabs

sh. t
insgesam t 

sh, t %
insgesam t 

sh. t %
insgesam t 

sh. t o//o
insgesam t 

sh. t %
insgesam t 

sh. t %

1913
1914
1915
1916
1917

478 435 297 
422 703 970 
442 624 426 
502 519 682 
551 790 563

242 421 713 
218 399 287
243 237 551 
283 691 475 
306396127

50.7
51.7 
55,0
56.4
55.5

2 831 619
3 933.395 
5 789 977

0,6
0,8
1,1

141 555 532 
125 779 075 
123 924 205 
134 515777 
141 084 567-

29.6
29.7 
28,0
26.8 
25,6

75112107 
64 617142 
70 458550 
78 112243 
95 642 007

15,7
15.3 
15,9 
15,5
17.3

19 345 945 
13 908.466 
2 172 501 
2 266 792 
2 877 885

4,0
3,3
0,5
0,5
0,5

Die Hereingewinnung von Kohle mit Dampfschaufeln 
hat in den' letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte 
gemacht.’ Im Weichkohlenbergbau standen 1917 
182 Schaufcln im Gebrauch gegen 111 im Jahre vorher; 
im Hartkohlenbergbau ging dagegen die Zahl der Dampf- 
schaufeln in 1917 etwas zuriick.

Neuerdings findet die Schrammaschine auch beim 
Hartkohlenbergbau Eingang, wo die natiirlichen Ver- 
haltnisse ihrer Verwendung weit gróB^re Schwierigkeiten 
entgegensetzen ais im Weichkohlenbergbau. Aber auch 
die Abneigung der Arbeiter hat hier in erheblichem

Umfang ihre Einfiihrung erschwert. Die Steigerung der 
Selbstkosten bei gleichzeitiger Verscharfung des W ett- 
bewerbs von Weichkohle mit Koks und Naturgas wird 
aber auch die Unternehmer im Hartkohlenbergbau 
nótigen, die Schrammaschine weit ausgicbiger ais bisher 
zu verwenden. In 1911, dem ersten Jahr, fiir das An- 
gaben vorliegen, wurden 62 000 t Hartkohle mit Schram- 
maschin n gewonnen; di.se M:nge stieg auf 2200C0 t  
in 1912, 496.000 t  in 1913, 818000 t in 1914 und betrug
1917 1 745 735 t.

(SchluB f.) ;
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Markśehcidewesen.
Masrnotisćhe Btsobaehtunę&u zu Bochum. Die westliche 

Abweichung der M agnetnadel vom ortlichen Meridian 
betrug:

Dezbr. : um 8 U hr 
vrirm.

um  2 U hr
nar. hm

M ittel
(annaherndes

1919 Tagesm ittel).
0 i ' 0 / o.. '

1. 10 ■ 24,9 10 29,2 10 27,0
2, .10 24,6 10 27,1 10 25,8
3.’ . -10; 24,4 10 27,7 10 26,0
4. : io 24,3 10 28,5 10 26,4
5. 10 24,2 10 30,5 10 27,4
6. 10' 24,3 10 27,0 10 25,6

‘ 7. 10 24,5 10 26,7 10 '25,6
8. 10 24,5 10 25,9 10 25,2

. Sh 10 24,4 10 27,3 10 25,8
10. JO 24,5 10 25,8 10 25,2
11. • 10 24,5 10 27,8 10 26,2
12. 10 24,3 10 30,0 10 27,2
13. 10. 26,5 10 29,6 10 28,0
14. 10 34,8 10 27,9 10 31,4
15. . 10 25,7 10 32,6 10 29,2
16. 10 23,7 10 26,6 10 25,2

: 17 10 23,6 10 26.2 10 24,8
.18. 10 23,5 10 24,7 10 25,4
19. 10 23,4 10 26,6 10 25,0

' 20. 10 25,0 10 * 27,0 10 26,0
21. 10 26,0 10 25,6 10 25,8
22. 10 24,0 10 28,2; 10 26,1

• 23. * 10 24,0 10 27,3 10 25,6
24. 10 27,8 10 26,3 10 27,0

•25. 10 23,5 10 26,4 10 25,0
; 26. " 10 23,5 10 25,8 .  10 ■ 24,6'
--27. 10 23i4 10 26,1 10 24,8

28. 10 23,6 10 27,5 10 25,6 ’
.20. 10 24,2 10 25,9 10 25,0
30. 10 23,5 10 26,9 10 25,2
31. 10 23,4 10 26 2 10 24,8

M ittel 10 24,72 10 27,41 10 26,06

Volkswirtsęhaft und Statistik.
Erhiihung der Kohlenprcise dcś Rcieliskohlenrerbandes.

Im  AnscliluB an die auf S. 33 voroffenti{chtcn Kohlcn- 
preiscrliohungen des R lieinisch-W cstfalischcn ‘Kohlen- 
sy n d ik its  sind nachstchcnd dic nach dem BeschluB des 
R ęichskohlenyerbandes. vom - 31. Dez. 1919 erhohten  
K o h le n y ę r k a u f s p .r e i s e  fu r dic iibrigen deutsćlien  Berg- 
baubezirke w iedergegebeń.T»ie Preise gelten m it W irkung 
vom I. Ja n u a r  1920'u n d  verstehen  sich einschlieBlich 
K ohlcnsteucr n n d  ausschlieBiięh U m satzsteuer,
*■ B e z i r k  d e s  • -

N ie - d e r s a c h s is c h e n  K o h l e n s y n d i k a t s  J f
- Eórderkohle . . . ... i , . . .  . . . . .  . . 18,00

Scujniedekohle . . .  21,00
Gewaschene NuBkohle . . . . . . . .  . , 21,00
Brechkoks .........................................  31,70
Stilckkoks . . . .  ................................  . 26,70
Perlkoks-. ............................................. ....  29,70
PreBkohle ...............................................................40,60

N ie d e r s c h  1 e s ls c h e n  S t e i n k o h l e n s y n d i k a t s
Kohle . . . . .........................................  . . 21,60

. Koks .................................................. ....  31,20
P r e B k o h le .................................... .... 33,60
Schlam m kohle . . . . .  . . ...........................  8,80

S a c h s i .s c h e n  S t e i n k o h l e n s y n d i k a t s
Kohle allgem ein . .......................................................21,60
Gewaschene K o h l e ....................................  24,00
Koks . . . ................................  ....................... ....  34,80
Abfallkohle . . .................................................. ....  10,80

M i t t e l d e u t ś c h e n  u n d  O s td e u t s c h e n  B r a u n -  
k o h l e n s y n d i k a t s

PreBkohle und NaBpreBsteine 27,60
Siebkohle .................................................. ....  8,04

—  Rohkohle . . . . . 6,84
Grudekoks ,. . . . . . .  . . ....................... ....  30,60

Verkehrswescu.
Amtłieho Taiifycranderungen. Belgisch - italienisclier

G iiterverkehr iiber den G otthard  und den -Lotschberg- 
Simplon. Tfv. 1370.’ A usaahm etarif fiir Steinkohle usw. 
von Belgien nach Ita lien  vom 1. Nov. 1913. D er vorbe- 
zeichnete Tarif, dessen Anwendung bereits im Nov. 1914 
ausgeschlossen wurde, ist seit dem 20. Dez. 1919 auf- 
gehoben worden. . %

Patentbericht.
Anincldungcn,

die wahrend zweier \fan a te  in d :r  Auslegehalle des Reichs- 
paten tam tes aushegen.

Vom 15. D;7.emb3r 1919 an: 
l a .  Gr. 25. E . 23 650. Elektro-Osmose A.G. (Graf- 

Schwerin-Gasellschaft), Bąrlin. V orrichtung zur Auf- 
bereitung von Erzen m it Hilfe des Schaumschwimm- 
verfahrens. 2. 10. 18.

lOa. Gr. 17. K. 70 325. Julius K ratz, D ortm und,
Knappenberger Str, 96. V orrichtung zum Loschen und 
Verladen von Koks m it einem in zwei sich kreuzenden 
R ichtungen k ppbaren Gestell, das den aus dem  Ofen hoch- 
stehend ausgestoBenen Kokskuchen aufnim m t. 22. 9. 19.

12 0. Gr. 23. G. 48 631. Gesellschaft fiir Teerverwertung 
m. b. H ., Duisburg-M e.derich. V erfahren zur Abscheidung 
von Tliionaphthen aus Steinkohlenteer. 7. 7. 19.

12o. Gr. 23. G. 48 632. Gesellschaft fur Teerverwertung 
m. b. H ., Duisburg-M e'derich. Verfahren zur Gewinnung 
von T hionaphthen aus Steinkohlenteer. 7. 1, 19.

20 a. Gr. 12. Mi 64 411. M aschiuenfabrik Augsburg-
N iim berg A.G., Niirnberg. S'.cherheitsvorrichtung gegen 
das Entgleisen von H angebahnwagen. 5. 12. 18.

59a, Gr. 1. L. 47 816. D pl.-Ing. W alther Lentz,
Bremen, N ordstr. 27. Gehause fiir Kolbenpum pen. 3. 3. 19.

81c. Gr. 38. F . 43 412. H erm ann Fischer, 'Kiel, Gneise- 
naustr. 27. Anlage zum Lagern und Abfiillen von feuer- 
gefahrlichen Fliissigkeiten. 17. 7. 18.

Vom 18. Dezember 1919 an : 
lOa. Gr. 14. S. 50 893. Sachsische M aschinenfabrik 

vorm. Rich. H artm ann  A.G., Chemnitz. Kohlenstam pf- 
maschine, bei der der Stam pfer durch einen Hebel gehoben 
und bei dem Anheben m it H dfe eines E lektrom agneten an 
dem M itnehm er feitgehalten  wird. 22. 8. 19.

24c. Gr. 10. W. 48 786. W Jhelm  Weser, Uebach {Bez. 
Aachen): B renner fur gasfórmigen und fliissigen Brennstoff.
30. 12. 16.

27 b. Gr. 7. M. 62 048. M aschinenbau-Aktiengesell- 
schaft H . F lo ttm an n  & Coinp., M arktredwitz. Zweistufiger 
einzylindriger Luftkom pressor. 31. 10. 17.

85 a. Gr. 1. K. 68 994. Adolf Kiippers, K óln-K letten- 
berg, Petersbergstr. 62. Schragaufzug zum Begichten von 
Hochófen. 9. 10. 18.

40a. Gr. 13. G. 47 731. Dr. G ustaf Gróndal, D jurs- 
holm (Schweden); V ertr.: H . Springm ann, E . H erse und 
F r. Sparkuhle, Pat.-A nw alte, Berlin SW  61. V orrichtung 
zum Auslaugen kornigen oder pulverformigen Gutes. 
10. 2. 19.
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4 0 a. Gr. 17. B. 90 012, H ans Brendow, Duisburg, 
"Werrastr. 1. Auswechselbares Gewolbe fiir metallurgische 
Ofen u. d jl.  21. 7. 19.

O la. Gr. 21. E. 20 033. Jam es B synton  Erw in und 
Orlanćh R .chard Erwin, M lw aukee (V. St. A.); V e rtr .: 
Dr. G. Rauter, Pąt.-Anw., B jrlin  W  9. Loschvorrichtung 
fiir Olbehalter u. dgl. 20. 1. 14.

Ycrsagung,
Auf die am 1. Eebruar 1915 im Reiclisanzeiger bekannt 

gemaehte Anmeldnng
12 r. St. 13 074. Verfahren zur Zerlegung d -r  Schwel- 

gase aus Iiolz u. dgl. in ihre B sstandteile zur G sw nnung  
von Teer, Azetat, Holzge st, Kreosotolen und perm ańenten 
Gasen, bei dem dsn Gasen der Teergehalt durch Wa- 
schen m it Teer entzogen wird. 1. 2. 15. 
ist ein P a ten t versagt worden.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gem acht im Reichsanzeiger vom 15. Dezember 1919.

l a .  725 525. M aschinenbau-Anstalt Hum boldt, Kóln- 
Kalk. Schwimmvorrichtung. m it doppelwandiger Iniektor- 
duse und Pratlplatte. 11. 11. 19.

l a .  725 653. Wilh. Reubold, C harlottenburg, Goslarer 
PI. 6. Sieb- und Sortiervorrichtung fiir kórniges Gut.
4. 6. 19.

lOa. 726 047. Rudolf Wilhelm, Essen-Altenessen,
Koksofentiir. 10. 2. 19.

lOa. 726 386 -  726 387. H erm ann Joseph Limberg,
Essen, Olgastr. 3. Verriegelung fiir Koksofentiiren. 22. 11.19.

lOn. 726 393 -  726 394. H erm ann Joseph Limberg,
Essen, Olgastr. 3. Verriegelung an Koksofentiiren. 24.11.19, 

lOb. 725 616. K arl Bruno Weller, O berplanitz b. 
Zwickau (Sa ). W ickelbrikett. 15. 11. 19.

I  I b. 726 407. Daimler-Motoren-Gesellschaft, Masćhinen- 
fabrik, Unterturklieim . Trommel fur Kapselwerke. 17,9.17, 

19a. 726 441. E duard  VoBloh, Komm.-Ges., W erdohl 
(Westf.). Schienenbefestigung fur F eld -und  Grubenbahnen.
24. 11. 19.

24a. 726 469. Franz Ziirn, Gelsenkirchen, Kessel-
kolonie V 2  und Heinrich Bruns, Rauxel. Unterwind- 
regeneratorkam mervorfeuerung fiir Dampfkessel; um min- 
derwertigc Brennstoffe und Koks zu vcrfeuem . 20. 11. 19.

24 e. 725 643. Dinglersche Mascliinenfabrik A.G., 
Zweibrucken. Gasschieber m it zwei Schieberp a tten . 9. 2. 18.

24e. 725 803. Regnier E ickworth, D ortm und, Kaiser- 
. Wilhelm-Allee 49. Fiiilvorrichtung fiir Generatoren u. dgl. 
18. 1. 18.

' 2(>a. . 720 009, H ans Hartwisj, Ascherslebcn. Kolilen- 
staubfanger fiir Tauch- oder Gasleitungsrohre an Teer- 
vorlaqenvon Gaserzeugungsofen, R etorten  u. dgl. 15. 11. 19.

35 a. 726123. Edm und Koch, Buro fiir bergtechnische 
und elektrotechnische Einrichtungen, Essen. Fórdcrwagen- 
aufdruckvorrichtung. 16. . 2. 18.

59 a. 726 480. H. Angers Sohne, N ordhausen (H.). 
Schwengeltragbock fur Tiefpumpenwerke. 25. 11. 19.

80a. 725 757. Constantin Menke, F rank fu rt (Main).
Anzengruberstr. 6. Brikettpressentisch m it seitlich cin- 
fuhrbaren und selbstta tig  wieder austretenden Formen.
29. 10. 19.

80 a. 726 007. Zeitzer EisengieBerei und Maschinenbau- 
A.G., Zeit z. B rikettpresse. 14. 11, 19.

S ie . 725 596. Ingenieurbiiro H erm ann Marcus, Koln 
(Rh;in). Aufgabevorrichtung fiir wagerecht schwingende 
Fórderrinncn. 13. 11. 19.

87 b. 725 617. Deutsche Oxhydric A. G., Surth  b. Koln. 
PreBluftbohrhammer. 17. 11. 19.

87 b. 725 618. Deutsche Oxhydric A.G., S urth  b. Koln. 
PreBluftbohrhammer. 17. 11. 19.

Verliingcrung der Sehutzlrisl.
Folgende Gebrauchsm uster sind an dem  angegebenen 

Tage auf drei Jahre verląngert worden:
5c. 715 784. Tiefbau- und K alteindustrie A.G., vorm. 

Gebhardt & Koenig, Nordhausen. Gefrierrohr usw. 11.9.19.

•3 10a. 659 311. O tto  Schroder, Gelsenkirchen, Luisen- 
straBe 93. Koks-Lósch-, -sieb- und -verladevorrichtung.
1. 11. 19.

35c. 653 377. G ustav Wolf, Gersdorf. Fangbrem s-
korper usw. 3. 9. 19.

59c. 652 633. Fa. H erm ann W intzer, Halle (Saale). 
In jektor usw. 4. 7. 19.

61 a. 708 481. C. Schumann, R odingsm arkt 35 und 
Hanseatische Apparatebau.-Gesellschaft vorm. L. vón 
Bremen & Co. m. b. H., H am burg. A tm ungsvorrichtuhg 
usw. 11. 6. 18.

81 e. 657 210. Wilhelm Ackermami, Linden b. H an- 
nover. Behaltcr m it Sicherheitsfulh-orrichtung. 27. 11. 19.

Deutsche Patonto.
Der Buchstabe K  (Kriegspatent) h in ter der Oberschrift 

der Beschreibung eines P aten tes bedeutet, daB es' auf 
Grund der Verordnung vom 8. Februar 1917 ohne vorauf- 
gegangene B ekanntm achung der Anmeldung erte ilt 
worden ist.

lOa (12). 316 212, vom 22. F ebruar 1914. K a r l
S c h w a rz e  in S t a d th a g e n  (Schaumburg-Lippe). Ver- 
riegelung fiir aufklappbare, besonders mehrtcilige Koksofen- 
liiren.

Dio Drehbolzen e der Tiiren oder ih rer Teile, die dr.rch 
auf der gemeinsamen Achse /  befestigte D aum en''p1 nach1 
entsprechender D rehung dieser Achse m it Hilfe desr 
Hebels h gegen den Turrahm en a gedriickt werden, greifen. 

: in  einen exzentrisch verlaufenden Schłitz von Ścheiben c 
ein, die in Augen b des T iirrahm ens drehbar gelagert sind. 
Die Scheiben c sind durch je einen Arm m it der Achse d 
v,erbunden, auf welcher der Ob^rwurfbugcl i  frei d rehbar 
befestigt ist, Dieser Biigel wird iiber das freie Ende des 
Hebels h gelegt und sp errt dieseń in d e r Lage, die e r  ein-/ 
nim m t, wenn die Daum en g die Tiir an den Turrahm en 
pressen. ,
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6b (12). 316 202, vom 14. O ktober 1015. R o b e r t  
B i lk e  in  H a n n o v e r .  Maschine zur Gewinnung von Stein- 
salzen, Kalisalzen o. dgl.

Die Maschine h a t, ein Fraswerkzeug, das aus m ehrcrn 
auf einer gemeinsamcn parallel zum  ArbeitsstoB liegenden 
Achse befestigten Scheiben besteh t und so angetrieben wird, 
daB es sich wahrend seiner Drehbewegung achsmaB g hin und 
lier sowie gegen den ArbeitsstoB verschiebt und gleichzeitig 
langsani auf und abw arts bewegt. Das W erkzeug kann  z. B. 
in einem Ausleger gelagert sein, der entsprechend bewegt 
wird, in seiner Hohenlage verste!lbar is t und einen in der 
senkrechten Ebene veranderlichen Schwingbereich hat. 
In  den A ntrieb des W erkzeuges kann ferner eine Ausruck- 
vorrichtung eingeschaltet sein, die lhn in den JEndlagen 
des W erkzeuges selbsttatig  so lange unterbricht, bis es um 
das gewunschte MaB, d. h. um  die Schichtdicke, in  der das 
G ut gewonnen werden soli, vorgeschoben ist.

12k  (1). 307 652, w m  19. April 1914. „ P h o n ix "  A.G. 
f iir  B e rg b a u -  u n d  H i i t t e n b e t r i e b  in  H o rd ę  (Westf.). 
Verfahren zur Beseitigung der Abwdsser bei der Atnmoniak- 
gewinnung aus Gasen der łfocknen Destillation oder von 
Breńnstoffvergase*n. K.

Die am m oniakhaltigen Kondensate sollen, nachdem  sie 
durch D am pf oder eine andere W arm eąuełle von fliichtigem 
Ammoniak befreit sind, in einem Turm  m it Luftdurchzug 
angereichert und gesam m elt werden. Aus- dem  Turm  soli 
dann ein Teil des Kondensates a s Fertigerzeugnis ent- 
nommen, der R est dagegen zum K uhlen der Rohgase m ittels 
Oberflachenkuhlung verw endet und in  den Turm  zuriick- 
gefiihrt werden.

20a (12). 308 421, vora 24. Jan u ar 1915. A d o lf  B le i-  
c h e r t  & Co. in L e ip z ig -G o h lis .  Tragvorrichtung fu r  die 
Forderseiltragrollen von Drahtseilbahnen m it beweglem Fórder- 
seil. K.

Die Tragrolien fiir das Forderseil sind m it Hilfe von 
Gelenken, Haken, ósen, K ettenstiicken o. dgl. nach jeder 
Richtung pendelnd an den sic tragenden Querstucken der 
Tragvorrichtung aufgehangt.

2 1  li (11). 316 160, v om 13. A ugust 1918. M a s c h in e n 
b a u - A n s t a l t  H u m b o ld t  in K o ln - K a lk .  Elektroden- 
klemme fiir elektrische Ofen.

Die Ktem mbacken a der K iem m e sind durch je zwei 
Hebel c m it zwei M uttem  d verbunden, die gegen D rehung 
gesichert auf der Schraub^nspindel e m it Rechts- und 
Linksgewinde so gefuhrt sind, daB sic sieli bei D rehung der 
Schraubem pindel auf dieser gegeneinander, d. h. in ver- 
schiedener R ichtung bewegen.' Auf dem  obern Ende jeder 
Schraubenspindel e is t ein Zahnrad /  befestigt, das m it dem 
drehbar gelagerten Zahnkranz g in Eingriff steht. Infolge- 
dessen konnen alle Klem m backen durch Drehen des Zahn- 
kranzes gleichmaBig gegen die E lektrodę h gepreBt werden.

2 8 c  (1). 309178, vom 20. November 1917. T e t r a l i n
G. m. b. H. in  Ber in. Schmierólersalz. K.

D er E rsatz  b 'S teht aus Verbind.ungen, die durch Poly- 
m erisatiop hydrierter Naplitlialine, N aphthalinabkom m -

linge oder N aphthaline * und N aphtha'inabkom ńilinge m it 
andern organischen Stoffen erhalten werden.

f-E3 3 5 b  (7). 316 297, vom
2. F ebruar 1917. M u th -  
S c h m id t ,  M a s c h in e n f a 
b r i k  f i i r  G u r t f o r d e r e r  
u n d  T r a n s p o r t a n l a g e n ,
G. m. b. H . in B e r l in -  
L ic h te n b e r g .  W indwerk 
fiir Einseilgreifer.

Das am Auslósehebel a 
des Grcifers befestigte Seil b 
ist auf die Seiltrommel c auf- 
gewickelt, auf die das Ge- 
w icht d oder eine F eder so 
wirlrt, daB das Seil b bei jeder 
Hohenlage des Greifers s1 raff 
ist. Das Seil wird iiber
ortfeste Fiihrungsrollen am 
Fiihrcrstand vorbeige eitet, 
so daB der Greifer sich durch 
Ziehen des Seiles offnet und 
bei Freigabe des Seiles

 ̂schlieBt. D as Offnen und 
SchlieBen des Greifers kann 
aber auch vom F iihrer m it 
Hilfe eines auf die Trommel 
c w irkenden O bertragungs- 
m ittels, z. B. der Bremse e, 
bew irkt werden.

4 0 b  (1). 308 527, votn 9. Dezember 1917. F r. K a m -
m e r e r  in  P fo rz h e im . Verfahren zur Herstellung einer
Zinklegierung. K.

94 -  98 Gewichtsteilen Zink sollen G -  2 Gcwichtsteile 
Kupfer und Mangan zugesetzt'w erden, wovon 0,5 bis 1,7 
auf das Mangan entfallen.

59a (1), 316184, vom 5. Marz 1915.
E m il  W e if lb a c h in  D o r tm u n d .  Spiil- 
vorrichtung fiir Kolben- oder Plunger- 
pumpen.

In  dem Zylinder der Pum pe is t unter- 
halb der fiir die Kolbenstange oder den 
Plunger a vorgesehenen Stopfbiichse b 
der nach innen zu offene Ringkanal c 
vorgesehen, in den die m it einem Riick- 
schlagventil verschene Druckwasserlei- 
tung d miindet. Oberhalb und u iterhalb 
des Ringkanales c konnen M anschetten- 
-packungen angeordnet werden, yon denen 
die obere wahrend des D ruckhubes durch 
den im Pum penzy inder w irkenden D ruck 
und die untere wahrend des Saughubes 
durch das im Kanał c befindliche Druck- 
wasser gegen die Ko!ben't;inore bzw. den 
Plunger gepreBt wird. Infolgedessen kann 
kein W afisjr zur, Stopfbiichse b treten .

69a (8). 316 328, vom 3. August 1918. E r n s t  S c h ó n -  
h o lz e r  in  M a n n h e im . Mehrzylindrige Kolbenpumpe.

Die Pum pe h a t eine Anzahl Ansaug- und D ruck eitungen, 
die so m it den Zylindern in  Verbindung gcbracht werden 
konnen, daB sich gleichzeitig verschiedene M ittel m it der 
Pum pe fórdem  lassen.

59e. (2). 316 330, vom 29. O ktober 1918. F r .  A ug. 
N e id ig  in M a n n h e im . Umsteuerung fur venlillose, zwei- 
achsige Kapselpumpen.

Die Pum pen sind in  ein besonderes, in  Saug- und Druck- 
raum  unterteiltes Geliause um ihre Antriebwel e drehbar 
gelagert und stellen sich eritsprechend der D rehrichtung 
der Antriebwelle infolge des durch den- Antrieb auf sie 
ausgeubten D rehm om entes so ein,' daB der jeweilige Saug- 
kanal der Pum pe m it dem  Saugraum  und der jeweilige
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D ruckkanal der Pum pe m it dem D ruckraum  des Gehauses 
verbunden ist.

61u (19). 292 480, vom 7. Juli 1914. N e u f e ld t  &
K u h n k e  in  K ie ł. Verschhif3vorrichlung fiir Atmungsgerale. 
Zus. z. Pat. 288 4:30. Langste D auer: 20. Juli 1928. K.

Mit dem M undstiick der G erate is t unm ittęlbar ein 
H ahnkuken verbunden. das in der Mantelflache Luftzu- 
fiihrungsóffnungen hat.

61a (19). 292 538, vom 22. April 1914. C h a r le s
C h r is t ia n s ć n  in G e ls e n k ir c h e n . Dusentrdger fiir A t- 
mung$vorrichłungen, die mit hochgespanntem Sauersloff 
arbeiten. K.

D er Trager is t ein Hahnkiiken m it Anschlagen, die seine 
Drehbewegung so begrenzen, daB jede der beiden von ihm 
getragenen Diisen auf die Leitdusenachse eingestellt werden 
kann.

O lu  (19). 298 019, vom 4. Marz 1914. D ra 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 . Freitragbare, 
unabhdngige Atmungsvorrichtung m il einem Atmungssack 
und, einem besondern damit verbundenen Chemikalien- 
behalter. K. %

D er Chem ikalienbehalter der Vorrichtung besteht aus 
einem biegsamen Beutel, der durch je eine Leitung oben 
m it dem Atm ungssack und unten  m it dem M undstiick oder 
dem das Gesicht abschlicBenden Teil der Vorrichtung 
verbunden ist.

61 a (19). 305 186, vom 20. Jun i 1917. D ra g e r w e r k  
H e in r .  & B e rn h . D ra g e r  in L iib e c k . Verfahren und  
Vorrichtung zum Priifen von Fenstern fiir Gasschutzmasken. I<.

i Das F enster soli m it seiner Fassung gegen eine aufrecht- 
stehende, m it einem elastischen D ichtungsm ittel versehene 
P la tte  o. dgl. gepreBt und die zwischen dem Fenster, dessen 
Fassung und der P la tte  eingeschlossene Luft verdiinnt 
werden. Zu diesem Zweck kann die P la tte  m it Rohr- 
stutzen verschen sein, an die eine Luftpum pe angeschlossen 
wird.

Zeitschiiftenschau.
(Eine E rk larung  der h ierun ter vorkom m endeh Abkiir- 
zungen von Z eitscliriftentiteln  ist nebst Angabe des Er- 
scheinungsortes, N am ens des H erausgebers usw. in Nr. 1 
auf den Seiten 16 -  18 veróffentlicht. * b ed eu te t Text- 

oder Tafelabbildungen.)

Bergbnutechuik.
P h y s ik a i i s c h e  A u f s c h lu C m e th o d e n  im  B e r g 

b a u . Von Am bronn. Techn. BI. 27. Dez. S. 462/3. 
Angaben iiber die Anwendung der E lek triz ita t, der Dreli*' 
wage, der Messung rad ioaktiver K onstan ten  und der 
W iinschelrute bei der Aufsuchung von nutzbaren  Mine- 
ralien, W asser usw.

D ie  M a n g a n e r z v o r k o m m e n  v o n  M a c sk a m e z Ó  
u n d  V a s k o l i -M e n y h a z a  in  U n g a r n ,  d ie  D e u t s c h 
la n d  w a li re n d  d e s  K rie g e S  z u r  A u s b e u tu n g  i ib e r -  
la s s e n  w u rd e n ..  Von Philipp. (Forts. s t a t t  SchluB.) 
Bergb. 24. Dez. S. 949/51*. W irtschaftliche und geolo- 
gische Angaben uber das Vorkom men von-MacskamezÓ. 
A rbeiten  zur Inbetriebsetzung  der Grube. (Forts. f.)

D ie  S p r e n g u n g  m i t  f l i i s s ig e r  L u f t  o b e r t a g s  
u n d  u n te r t a g s .  Von Feuehtinger. (Forts.) Bergb. u .. 
H iitte . 15. Dez. S. 457 /03*. W eitere Angaben iiber die 
K osten bei der Rodung vón W urzelstocken dufch ver- 
schiedene Sprengungsarten. Sicherheitliche MaBnahinen 
beim Sprengen m it flussiger Luft. (Forts. f.)

O b s e r v a t io n s  o n  th-e u se  o f s e l f - c o n ta in e d  
b r e a t h i n g  a p p a r a t u s .  Von Brown. Ir. Coal Tr. R.
12. Dez. S. 766/7. B etrachtungen iiber die Einrich-

tu n g  und Wirkungsweise der m it fliissiger L u ft gespeisten 
A tm ungsgerate, uber ihre Leistungsfahigkeit urtd Lebens- 
dauer, die m it ih rer B enutzung verbundene gęringe Gcfalir 
und die aufzuwendenden K osten.

Dampfkcssel- und Maschinenwesen.
D ie  A b w a rm e  u n d  ih r e  B e d e u tu n g  in  d^e.r 

k o m m e ń d e n  W a r m e w ir t s c h a f t .  Von R eutlinger. 
(Forts. u. SchluB.) Z. D am pfk. B etr. 19. Dez. Ś. 394/7. 
26. Dez. S. 401/4. B etrach tungen  ub er . die” Abwarme* 
verw ertung  im  allgemeinen, die versćhiedenen Formen 
der A bdam pfnutzung im besondern und die. W irtśchaft- 
lichkeit der einzelnen Verfahren.

F o r t s c h r i± t e  in  d e r  A b d a m p f y e r w e r tu n g  a u f  
B e rg -  u n d  H u t t e n w e r k s b e t r i e b e ń .  Von Blau. 
Bergb. u. H iitte . 15. Dez. S. 453/7*. Allgemcine Angaben 
iiber A bdam pfyerw ertung. Beschreibung der auf der 
Zeche Massen der Buderusschen Eisenwerke betriebenen 
A bdam pfkraftanlage zur A usnutzung von 30 000 kg Ab- 
dam pf. f  ,

D a s  W a r m e d ia g r a m m  a is  G r u n d la g e  . f u r  d ie  
U n te r s u c h u n g  e in e r  Ó lm a s c h in e :  Von Zwerger.
Z. d. Ing. 27. Dez. S. 1311/7*. D er KreisprozeB der Gas- 
m aschine und die E n trop ie tafe l von Stodoła. Aufschlusśc 
aus dem  W arm ediagram m . U ntersuchungen einer 12 PS- 
Olmascliine hinsichtlich ihres Luft- und Ólverbrauchs. 
Die praktischen Ergebnisse dieser U ntersuchungen.

tJ b e r  S e i l r e ib u n g s w in d e n  f i ir  g ro B e  S e il-  
la n g e ii .  Von B óttcher. (SchluB.) Fórderteclin . H. 33/34. 
S. 225/6*. A bleitung.der G rundlagen fiir die Ausfiihrung 
der W inden zur Sicherstellung mdgliclist hohen W irkungs- 
g rad es und langer B etriebsdauer.

Elektrotechnik,
O b e r  d ie  S t ro m w e n d u n g  in  G le i c h s t r o m -  

m a s c h in e n .  Von Siegel. El. u, Masch. 21. Dez. 
S. 587/90*. Aufstellung einer Theorie, wonach die gerąd- 
linige Strom wendung eine erste  A nnaherung an  den tat- 
sachlichen S trom verlauf darste llt.

N e u e re  e l e k t r i s c h e  A n t r i e b e  f i ir  F ó r d e r -  
m a s c h in e n .  Von Wolf. (SchluB.) F ordertechn . H . 33/34. 
S. 227/30*. . Besondere Ausfiihrungen von Steuervorrich- 
tungen. '

F a h r l e i t u n g  m i t  V ie l f ą c h a u f h a n g u n g  f i i r  
V o l lb a h n e n ,  d e r  B e r g m a n n - E l e 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. (Forts. u. SchluB,) El. 
Bahnen. 4. Dez. S. 205/72*. Beschaffenheit des Fahr- 
d ralits und Tragseils, Ausfiihrung der Nachspannvorrich- 
tungen, Fahrdrahtw eichen und -kreuzungen. Bestim m ung 
der M astabm essungen. Sćhutzm aBnahm en in Lokom otir- 
schuppen, au f L aderąm pen und StraBeniibergangen. ;E in- 
richtungen zur V erbindung der Schienen und zum Schutz 
der Fahrleituńgen  gegen atm ospharische E ntladungen.

D ie  z u s a t z l i c h e  B e la s tu n g  v o n  F r e i l e i t u n g e n  
d u r c h  E is  u n d  .R a u l ire if .  Von Kallir. El. u. Masch.
21. Dez. S. 585/7. A usw ertung der fiir die E isiast auf-"- 
gestellten Form eln. Angaben u b er vorgekomm ene Eis- 
belastungen. U m stande, von denen die Eisablagerung ab- 
hangig ist. N otw endigkeit der Sam m lung von Beobach- 
tungsstoff.

W i r t s c h a f t l i c h k e i t  i m p r a g n i e r t e r  l lo l z in a s t e .  
Von_ Nowotny. El. u. Masch. 21. Dez.- S. 590/1. Auf 
Grund seiner Ausfiihrungen kom m t der Yerfasser zu dem 
SchluB, daB auch heute die Yerwendung. im pragnierter 
H olzm aste aus w irtschaftlichen G rundeń zu em pfehlen ist._
Hiittcnwescn, Cheinisehc Technologie, Chemie und Pliysik.

A to m ie  s t r u c t u r e  o f  m e ta l s  in  s o l id  ś o lu t io n .  
Von Feild. Chem. Metali. Eng. H. 11. S. 506/70*. Be-
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trach tungen  iiber das Gefiige fester Losungen von M etallen 
und die E lektronentheorie .

P ro g rd S  d e  la  m ć ta lR ir g ie  p a r  v o ie  ć l e c t r o -  
l y t i ą u e  a u x  E t a t s - U n i s .  Von A ltm ayer. Móm. Soc. 
Ing. Civ. Ju li /S ep t. S. 36-1/83. Yerscluedene Angaben 
w irtschaftlicher und technischer A rt iiber die in le tz ter 
Zeit gem achten F o rtsch ritte  in der _ E lektrolyse von 
Kupfer, Blei, Zink und  andern  M etallen auf groBen W erken 

,'hn O sten und  W esten der Y ereinigten S taaten .
B e r i c h t e  f i ir  d e n  U n te r a u s s c l iu B  f i ir  d ie  

N o rm u n g  v o n  M e ta l le n  u n d  M e ta l l e g ie r u n g e n .  
M etali u. E rz. 22. Dez. S. 591/C00. Vorschlage von 
Doerinckel uber die Norm aiisierung der w ichtigsten 
Messing- und Bronzelegierungeu, von Philippi und von 
Bauer iiber Bezeichnung und N orm aiisierung der Bronzen 
und von Schulz iiber Bezeichnung der Kupferlegierungen.

L o se  B l a t t e r  a u s  d e r  G e s c h ic h te  d e s  E is e n s .  
X I I I .  Z u r  G e s c h ic h te  d e r  T e m p e r g ie B e r e i .  Von 
Vogel. St. u. E . 25. Dez. S. 1617/20. Die Anfange der 
TempergieBerei in M itteleuropa an  H and des einsclilagigeu 

. Sehrifttum s m it kritisćhen BetracUtungen des Verfassers.
D ie  E r f in d u n g  d e r  E is e n g u B te c h n ik .  Von 

Johannsen. (SchluB.) St. u.- E . 25. Dez. S. 1625/9. 
Beispiele fiir durchL ehm - und S andguB im l5 . Ja h rh u n d e rt 
erzeugte eiserne Friedensw aren, wie R ohren, Glocken, 
Gewichte, K am inp latten , ófen , G rab p la tten  und Feuer- 
bocke. Verzeichnis a lte r  EisengieBer. Zusam m enfassung 
der bisherigen ForschungSergebnisse.

D ie  E r z e u g u n g s s t a t t e  u n d  d a s  H e r s t e l i u n g s -  
v e r f a h r e n  d e r  a m e r ik a n i s c h e n  S ta h lg u B k e t te n .  
Von Irresberger. S t. u. E . 25. Dez. S. 1621/5*. Be- 
schreibung der E inrichtungen d er W oodhill R oad W orks 
der N ational M alleable Castings Co. in Cleveland und der 
E inzelheiten des- von diesem W erk ^angew andten Ver- 
fa h re n sz u m  GieBen von S tah lk e tten .

L e s  t h ć o r i e s  d u  l a m in a g e  & c h a u d .  Von Ma- 
ringer. (Forts. u. SchluB.) Rev. univ. m in. m ćt. Ju li/A ug. 
S. 425 /533*. Versuche auf einer BIockstraBe. B estim m ung 
des W alzdrucks und der W alzarbeit auf TriostraBen. IBe- 
rechnung eines W alzgerusts. EinfluB des Blockgewiclits 
und der W alzgeschwindigkeit auf den K raftverb rauch  fiir 
eine Tonne gew ałzten Stahles. ' D ie Theorie von H erm ann 
und Lang.

S e l b s t t a t i g e  E l e k t r o d e n - R e g e l v o r r i c h t u n g  f i ir  
L i c h t b o g e n - E le k t r o o f e n .  Von Rufl. St. u. E.
25. Dez. S. 1629/32*. A rbeitsweise und B a u art einer 
se lbstta tigen  von der Allgemeinen E lektrizitats-G esell- 
schaft ausgefiihrten E lektrodenregelung fiir E lektroofen 
m it L ichtbogenheizung.

U n te r s u c h u n g  z w e ie r  S t r a h l u n g s p y r o m e t e r .  
Von B erndt. (SchluB.) Dingl. J . 13. Dez. S. 281/6*. 
W eitere Ergebnisse von U ntersuchungen des Fćry-Pyro- 
m eters sowie von B erechnungen und Priifungen an  dem 
H irschsohn-Braunschen P yrom eter.

B e r e c h n u n g e n ,  w ie  s ie  B a u  u n d  B e t r i e b  v o n  
G a s e r z e u g e r n  ( u n d  M a r t i n ó f e n  b e d in g e n .  Yon 
Osanri. F euerungstechn. 15. Dez. S. 45/7. In  den Ló- 
sungen von 9 Aufgaben werden die V erfahren fiir die 
Berechnungen dargelegt.

D ie  S te in k o h le  u n d  i h r  H e iz w e r t .  Von M arteil. 
Kali. 15. Dez. S. 408/10. Die U nterscheidung der Kohle 
nach ihrer chemischen Zusam m ensetzung, ilirem  geolo- 
gischen A lter und der Beschaffenheit des K oksruckstandes. 
Abhangigkeit des H eizw erts von dem  Gas- und Schwefel-

■ geŁalt der Kohle. V erwendung der S teinkohlen zu den
■ verschiedenen Heizzwecken. EinfluB' der V erw itterung 
auf den Heizwert. ■ H eizw ert der S teinkohlenbrikette.

D ie  h a r z a r t i g e n  B e s t a n d t e i l e  d e s  S te in -  
k o h le n te e r s .  Vori M arcusson. Z. angew. Chem. 23. Dez. 
S. 3 8 5 /6 .” N ach den Ausfuhrungen sind die Teerharze 
den A sphalten en tsprechend  gebau t und  en th a lten  wie 
diese ringform ig gebundenen Sauerstoff. Sie unterscheiden 
sich von den A sphalten im w esentlichcn nu r durch  ihren  
arom atischen C harak ter.

Gcset/ijcbuiig und Vorwąltuiig.
Z u r  W o h n s t a t t e n f r a g e  im  B r a u n f c o h le n b e r g - 

b a u . Von H erm ichen. B raunk. 20. Dez. S. 491/4. 
Besprechung des E n tw urfes des B ergm annsw ohnstatten- 
gesetzes und B cgrundung der dagegen vorgebrachten  
Bedenken.

Volk3wirtschaIt und Statistik.
K u rz e  a l lg e m e in e  G e s c h ic h te  d e r  K n a p p -  

s c h a f t s v e r e in e .  Von Neum ann. Bergb. 18. Dez.
S. 929/30. G edrangter t)berblick»iiber die Entw icklung 
der K nappschaftsvereine von ihrer E n tstehung  im M ittel- 
a lte r  an bis zur Neuzeit.

Verkehrs- uud Yerladewoson.
D a s  E is e n b a h n w e s e n  in  B o s n ie n  u n d  d e r  

H e rz e g o w in a .  Von Lange. Arch. Eisenb. H. 6.
S. 1075/1129*. Angaben iiber Land, Bevolkerung und 
politische Verhaltnisse. E isenbahnbauten  und Betriebs- 
verhaltnisse bis zum Jah re  1906. • Die Zeit des grofien 
Program m s 1906 -  1914. Das bosnisch-lierzegowinisclie 
E isenbahnw esen im Kriege (1914-1918).

D e r  K a b e lk r a n  im  D ie n s te  d e s  M a s s e n t r a n s -  
p o r ts .  lVon G rem pe.^F órdertechn .8’ H. 33/34. S. 223/5*. 
B auart, W irkungsweise, V erw endungsm 5glichkeiten und 
L eistungsfahigkeit des K abelkrans.

Personalien.
Der Bergassessor G a e r t n e r  is t dem  O berbergam t 

Breslau vorubergehend zur G eschaftsaushilfe iiberwiesen 
worden.

B eu rlaub t w orden sind:
der Bergassessor W a h n s c h a f f e  vom 1. Ja n u a r ab 

auf 6 M onate zur D bernahm e einer Stellung bei der Erz- 
studien-G esellschaft in  D ortm und,

der Bergassessor D r. K rU m m e r  vom 1. Ja n u a r  ab 
auf 0 M onate zur t)bem ahm e der Stelle eines H ilfsarbeiters 
bei der D irektion  des Steinkohlenbergw erks RheinpreuBen 
in H om berg,

der Bergassessor F i e d l e r  vom 1. J a n u a r  ab  auf 1 Ja h r  
zur O bernahm e einer Stellung bei dem  Oberschlesischen 
Berg- und H uttenm ann ischen  Verein in  K atto w itz  (O.-S.), 

der Bergassessor P i p e r  vom 1. Dezem ber 1919 bis 
Ende Marz 1920 zur O bernahm e der Stelle ais Syndikus 
der H andelskam m er in D illenburg und G eschaftsfiihrer 
des I A rbeitgeber-V ereins fur den H andelskam m erbezirk  
D illenburg,

der Bergassessor K l in g h o lz  vom  1. J a n u a r  ab  auf
0 M onate zur O bernahm e der T a tig k e it eines H ilfsarbeiters 
im  G eschaftsbereich des Reichskohlenkom m issars,

der Bergassessor N ie r h o f f  vom  1. J a n u a r  ab auf 
weitere 3 Jah re  zur F o rtse tzung  seiner T atigkeit bei dem 
A rbeitgeber-Y erband d er K aliindustrie  zu Berlin.

D er Bergassessor F e l l e r  ist ais s te llvertre tender 
technischer D irek to r in  die D ienste der Arenbergschen 
A ctien-G esellschaft fiir Bergbau und H u tten b etrieb  in 
Essen getre ten .


